
Chronologie

METHODENDISKUSSION

Ziel der folgenden Abschnitte ist die Erstellung ei- 

nes Chronologiemodells fur den Niederrhein. Dazu 

sind zunachst sinnvolle relativchronologische Be- 

griffe zu schaffen, die anschlieiend absolutchrono- 

logisch fixiert werden.

Bei der Erstellung der relativen Chronologie wer

den geeignete Graberfelder chorologisch analysiert, 

anschlieiend das gesamte Material im Hinblick auf 

die Fundkombinationen untersucht. Aus dem Ab- 

gleich dieser beiden Schritte soll die relative Chro

nologie entstehen. Vorab werden die angewendeten 

Methoden diskutiert1.

reicht, weisen die am Rand aufgetragenen Merkma- 

le und Merkmalstrager eine Ordnung im Sinne der 

erfahten Fundvergesellschaftungen auf; Merkmale, 

die dicht nebeneinander stehen, kommen haufig 

miteinander vergesellschaftet vor, nebeneinander 

stehende Merkmalstrager weisen gleiche oder ahn- 

liche Merkmalskombinationen auf. Danach stellt 

sich das Problem, ob und wie diese Ordnung inter- 

pretierbar ist.

Bei der Ausstattung eines Verstorbenen mit Beiga- 

ben wurde ihre Auswahl und damit das auf uns 

uberkommene Ensemble sicherlich von einer Viel- 

zahl von Faktoren beeinfluit. In der Merowinger- 

zeit waren beispielsweise zu nennen: Geschlecht 

und Alter des Toten, seine soziale Stellung und 

wirtschaftliche Potenz, religiose Vorstellungen, eth- 

nische Zugehdrigkeit und die Zeitstellung der Be- 

stattung. Mit jedem dieser Faktoren verbinden sich 

unterschiedliche archaologische Fragestellungen, 

die jeweils eine andersartige Ordnung oder Grup- 

pierung des Materials erforderten. Die Diagonalisie- 

rung einer Kontingenztafel fuhrt jedoch zunachst 

zu einer eindimensionalen Ordnung; wird die Va- 

riabilitat der Merkmale und Merkmalstrager von 

vielen verschiedenen Faktoren beeinfluBt, fuhrt eine 

derartige Ordnung zu einer Ubereinanderprojektion 

verschiedener Bedeutungsebenen in eine einzige 

Dimension, die dann kaum mehr zu entschlusseln 

ist3. Die Interpretierbarkeit einer geordneten Kon-

UNTERSUCHUNG DER FUNDKOMBINATION

Grabbeigaben bilden einen materiellen Ausschnitt 

aus der lebenden Kultur, der mit dem Vorgang der 

Bestattung in den Boden gelangte und so - spatere 

Storungen einmal vernachlassigt - auf uns uber- 

kommen ist. Die dort miteinander vergesellschafte- 

ten Objekte waren zumindest dieses eine Mal zeit- 

gleich in der lebenden Kultur verfugbar. Der 

Vorgang der Bestattung selbst ist ein kurzfristiges 

Ereignis; so bilden Graber im Gegensatz zu Sied- 

lungsgruben mit ihren potentiell langdauernden 

Verfullungszeitraumen „geschlossene Funde" hoher 

Aussagekraft. Untersucht man eine Vielzahl von 

Beigabenausstattungen auf die dort miteinander 

vergesellschafteten Objekte, so lassen die erkennba- 

ren Regelhaftigkeiten Ruckschlusse auf die lebende 

Kultur zu. Ein wesentliches Instrument dieser Un- 

tersuchungen ist die Kontingenztafel2, in der die 

einzelnen Bestattungen und die in ihnen gefunde- 

nen Objekte systematisch aufgetragen sind, so dah 

eine Vielzahl von Beigabenvergesellschaftungen 

rasch uberschaut werden kann.

Um Regelhaftigkeiten in der Kombination der Ob

jekte erkennen oder darstellen zu konnen, mussen 

diese Tafeln geordnet werden. Ziel der Ordnung ist 

eine Diagonalisierung der Tafel; durch gezieltes Ver- 

tauschen der Zeilen und Spalten einer solchen Ma

trix soll erreicht werden, daE die Zellenbesetzungen 

sich entlang einer Diagonalen haufen. Ist dies er-

1 Vgl. H. Ament, Chronologie. In: RGA2 4, 607-674.

2 In der archaologischen Literatur wird fur derartige 

Zusammenstellungen haufig der Begriff Kombinationsta- 

belle benutzt. Statt dieses auBerhalb der Archaologie unge- 

brauchlichen Wortes benutze ich den Begriff Kontingenzta

fel, der sich in der Statistik fur dieses Phanomen 

eingeburgert hat. Dazu: IHM, Statistik 202 ff.; ders., Arch. 

Inf. 6, 1983, 8 ff.

3 Neben methodischen Einwanden liegt hier der Grund 

fur die berechtigte Kritik am Ergebnis der Arbeit von K. 

Goldmann, Die Seriation chronologischer Leitfunde der 

Bronzezeit Europas (Berlin 1979). Die in die Analyse einge- 

gangenen Graber u. Typen spiegeln neben der Chronologie 

in starkem MaBe auch Geschlecht u. Regionalitat wieder, so 

daE die angestrebte Zeitachse von diesen vielfach uberla-
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tingenztafel wird wesentlich verbessert, wenn die 

dort aufgetragenen Merkmale je nach Fragestellung 
im wesentlichen nur von einem Faktor beeinfluEt 

sind4.

Fur die hier verfolgte chronologische Fragestellung 

soll also eine Kontingenztafel erstellt werden, die 

moglichst nur chronologisch relevante Informatio- 

nen enthalt. Dies ist eine Forderung an die Typolo- 

gie und die Auswahl der Typen, aber auch an die 

Auswahl der Graber. So mussen Frauen- und Man- 

nerbestattungen getrennt behandelt werden, da 

sonst der Faktor Geschlecht die erwunschte chrono

logische Ordnung uberlagern und storen wurde5.

Die notwendige Ordnung einer Kontingenztafel 

kann vom Archaologen per Hand vorgenommen 

werden oder mit Hilfe verschiedener statistischer 

Verfahren und der elektronischen Datenverarbei- 

tung. Die Wahl der einen oder anderen Technik ist 

mit gewissen Konsequenzen verbunden, die Dis- 

kussion darum erscheint mir bisweilen eher von der 

Ablehnung von Computern oder Begeisterung fur 

diesselben gepragt zu sein denn von sachlicher Be- 

trachtung.

anderen Verfahrens unterschiedliche Modellvorstel- 

lungen von der historischen Realitat zu stehen. Mo- 

derne statistische Verfahren gehen von der Annah- 

me aus, dah die Typen in der lebenden Kultur 

vereinzelt einsetzen, allmahlich modern und somit 

haufiger werden, um spater wieder sukzessive zu

gert u. gestort wird. Siehe dazu die Rezension von V. FUR- 

manek, Slovenska Arch. 29, 1981, 467-469. - M. K.H. Eg

gert / S. Kurz / H.-P. Wotzka, Historische Realitat und ar- 

derchaologische Datierung: Zur Aussagekraft

Kombinationsstatistik. Prahist. Zeitschr. 55, 1980, 110-145.-

Zur

H. Ziegert, ,Kombinations-Statistik' und ,Seriation'. Zu 

Methode und Ergebnis der Bronzezeit-Chronologie K. 

Goldmanns. Arch. Inf. 5, 1983, 21-52.

4 DaB dies aus Grunden der historischen Realitat nicht 

immer moglich ist, aber auch zu entsprechend schwer ent- 

schlusselbaren Tabellen fuhrt, zeigt beispielhaft: L. Pauli, 

Untersuchungen zur Spathallstattkultur in Nordwiirttem- 

berg. Analyse eines Kleinraums im Grenzbereich zweier 

Kulturen. In: Hamburger Beitr. Arch. II,1 (Hamburg 1972) 

6 ff. mit Tab. S. 7.

5 Die getrennte Behandlung von Frauen- u. Mannerbe- 

stattungen erscheint mir zumindest fur die Merowingerzeit 

als der methodisch sauberste u. einfachere Weg. Theore- 

tisch ist diese Trennung jedoch bei modernen, mehrere Di- 

mensionen berucksichtigenden Verfahren der Korrespon- 

denzanalyse nicht mehr notwendig; ein solches Verfahren 

wurde oben bereits fur die Perlenketten eingesetzt. Ein ent- 

sprechender Versuch zur gemeinsamen Behandlung der 

Frauen- u. Mannerbestattungen fuhrte zu einer groBen, 

kaum noch zu uberschauenden Tafel mit 250 Typen u. 602 

Inventaren. In ihr verlief die Zeitachse nicht mehr linear u. 

muBte vor weiteren Interpretationen geradegebogen wer

den; dieser ebenso vielversprechende wie komplizierte 

Weg wurde nicht weiter verfolgt. (Fur Rat u. Hinweise zu 

diesen Fragen danke ich P. Stehli u. A. Zimmermann, 

Frankfurt.)

6 Vorgehen anschaulich geschildert bei: L. Pauli, Die 

Alpen in Fruhzeit und Mittelalter. Die archaologische Ent- 

deckung einer Kulturlandschaft (Miinchen 1980) 17-20. - 

Mechanisches Verfahren bei: PERIN, La datation 133 f. mit 

Taf. 22-23.

7 So auBert sich H. Ament, Ber. RGK 61, 1980, 284 f. 

enttauscht uber die mangelnde Feinheit der Chronologie, 

die Perin u. Legoux mit Hilfe eines Computer-Verfahrens 

gewonnen hatten (Perin, La datation 203 ff.). Diese hat ihre 

Ursache jedoch weniger in dem angewendeten Prinzip, 

sondern teils in der zu Grunde liegenden, bisweilen unge- 

schickt differenzierenden Typologie (man vgl. die Tafeln 

bei Perin, La datation Abb. 46-58), teils in methodischen 

Unsauberkeiten bei der Anwendung des Verfahrens (dazu 

I. Scollar, Statistical Problems in Archaeological Seriati- 

on. Francia 12, 1984 [1985], 527-533).

8 So wird in den Ausfuhrungen von G. Korbel, Clu- 

ster-Analyse. In: RGA2 4 (1981) 610-611 unter den drei ver- 

schiedenen Begriffen Fundkombinationsmethode, Seriation 

u. Kombinationstabelle inhaltlich jeweils das Gleiche ge- 

sagt, wo doch scheinbar verschiedenes beschrieben werden 

soil.

Eine Ordnung per Hand kann in der Praxis nach 

einer mit Erfahrung vorgeordneten Tabelle mit 

Papier, Schere und Klebstoff optimiert werden, ein 

elegantes mechanisches Verfahren hat P. Perin vor- 

gestellt6. „Handsortierer" neigen aus verstandlichen 

Grunden dazu, ihre Materialbasis auf einen Kern zu 

reduzieren und recht kleine, aber ubersichtliche Ta

bellen zu erzeugen. GroPe Kontingenztafeln wur- 

den bisher eher mit Hilfe von Computern erstellt. 

„Computersortierer" bedienen sich eines eindeuti- 

gen statistischen Verfahrens, was neben dem Flui- 

dum der Modernitat den Anschein einer naturwis- 

senschaftlichen Objektivitat vermittelt. Bisweilen 

scheint die archaologische Durchdringung des Ma

terials nicht mit den technischen Moglichkeiten 

Schritt zu halten, worin manche von „Handsortie- 

rern" geauBerte Kritik ihren Grund findet7.

Hinter solchen eher oberflachlichen Betrachtungen 

bleiben wesentliche Gemeinsamkeiten und auch 

Unterschiede zumeist verborgen8. Beide Ansatze 

sind zunachst nur unterschiedliche Techniken zur 

Ordnung einer Kontingenztafel; ihre gemeinsame 

Argumentationsgrundlage ist das Grab als geschlos- 

sener Fund und die zeitlich bedingte, unterschiedli

che Typzusammensetzung der Inventare. Beiden 

Verfahren geht die Bildung und Auswahl von Typen 

voraus; hier liegen die wesentlichen, subjektiven 

Eingriffe des jeweiligen Bearbeiters, die fiber die 

Qualitat der spateren Kontingenztafel entscheiden. 

Damit relativiert sich der Anspruch groBerer Objek

tivitat der statistischen Verfahren erheblich.

In der Tendenz scheinen mir jedoch, zumeist unaus- 

gesprochen, hinter der Anwendung des einen oder



178 Chronologie

verschwinden9. Etwas martialisch spricht man we- 

gen des Aussehens einer typischen graphischen 

Darstellung auch vom „Schlachtschiff-Modell"10. 

Eine in diesem Sinne geordnete Kontingenztafel soll 

die kontinuierliche (!) Veranderung des Sachguts 

entlang der Zeitachse nachzeichnen11.

Dem gegenuber scheinen „Handordner" tendenziell 

eher von einem Stufenmodell auszugehen; fur einen 

bestimmten Zeitabschnitt existiert in der lebenden 

Kultur ein charakteristisches Sachgutinventar, das 

nach einem nur kurzen Ubergang oder Umbruch 

vom Inventar des nachsten Zeitabschnitts abgeldst 

wird12. Ein auEeres Merkmal fur eine derartige An- 

nahme sind dreieckige Kontingenztafeln, bei denen 

eine Halfte der Tafel bis zur Diagonalen frei von be- 

setzten Zellen bleibt; hier setzen die Typen schlagar- 

tig zu einem bestimmten Zeitpunkt ein und sind 

dann fur einen gewissen Zeitraum haufig13. Ohne 

dabje eine entsprechende Kontingenztafel abgebil- 

det wurde, steht eine derartige Modellannahme hin- 

ter dem Chronologiesystem Bohners und seiner 

Nachfolger14.

Obwohl ich das „Schlachtschiffmodell" generell fur 

richtiger halte, scheinen mir bisweilen gute Grunde 

fur die Annahme des Stufenmodells vorzuliegen. 

Dabei denke ich an Zeiten extrem rascher Verande

rung des gesamten Sachgutes, wie sie z. B. durch Be- 

volkerungsaustausch verursacht sein konnte. Weiter- 

hin durfte die Sukzession von Typen, die mit 

anderen in engem funktionalem Zusammenhang ste- 

hen, eher im Sinne eines Stufenmodells verlaufen15.

einer groEen Anschaulichkeit. Ihr wesentlichen Vor- 

zug ist jedoch ihre Vorraussetzungslosigkeit. Auch 

Graber mit nur einem ansprechbaren Objekt, die ja 

fur eine Argumentation uber die Fundkombination 

wertlos sind, konnen sinnvoll kartiert werden. Dies 

ist insbesondere bei stark beraubten Graberfeldern 

oder in Zeiten reduzierter Beigabensitte ein wesent- 

licher Vorteil.

9 Sog. Gautsches Seriationsmodell; verschiedene, auf 

diesem Modell beruhende Verfahren diskutiert bei Ihm, 

Statistik 493 ff., sowie P. IHM, Korrespondenzanalyse und 

Seriation. Arch. Informationen 6, 1983, 8-21. - Eine umfas- 

sende Bibliographie bei: Scollar (Anm.7); DERS., The 

Bonn Seriation and Archaeological Statistics Package (Re

magen 1988) Kap. I. - Vor dem Hintergrund des GauBschen 

Seriationsmodells sind die bei K. Goldmann vorgenomme- 

nen Kurzungen der mehrfach auftretenden Fundkombina- 

tionen mehr als fragwiirdig. Aber auch die bei Eggert u. a. 

(Anm. 3) 110 ff. vorgenommene simulierte Storung der Best- 

sellerliste laEt die Berucksichtigung des Haufigkeitsaspek- 

tes vermissen.

10 Begriff erstmals bei J.A. Ford, A quantitative me

thod for deriving cultural chronology. Technical manual 1 

(Pan American Union, Washington 1962). - Instruktive Gra- 

phik bei P. Stehli, Keramik. In: J.-P. Farrugia / R. Kuper / 

J. Luning / P. Stehli, Der bandkeramische Siedlungsplatz 

Langweiler 2, Gem. Aldenhoven, Kr. Duren. Rhein. Ausgr. 

13 (Bonn 1973) 94 Abb.51.

11 Die Forderung von Ament (Anm. 7) 280 nach Kom- 

binationsgruppen (Clustern) verkennt den Ansatz. - Be- 

rucksichtigt man bei der Annahme des GauBschen Modells 

nicht nur die An- u. Abwesenheit von Typen, sondern auch 

deren jeweilige Haufigkeit, fuhrt diese Modellvorstellung 

zu doch etwas komplizierteren Ordnungsvorschriften, die 

auch bei kleineren Kontingenztafeln kaum noch per Hand 

bewaltigt werden konnen.

12 Eine ahnliche Zielrichtung haben insofern unter den 

statistischen Verfahren gruppierende Methoden, wie sie 

auch zusammenfassend diskutiert werden von G. Korbel 

(Anm. 8) 611 ff.

13 In diesem Sinne sind beispielsweise die Tafeln bei U. 

Koch, Schretzheim Tab. 1 u. 4 zu verstehen.

14 K. Bohner, Zur archaologischen Chronologie der 

Merowingerzeit. In: J. FILIP (Hrsg.), Actes du VIIe Congres 

International des Sciences Prehistoriques et Protohisto- 

riques, Prague 21-27 aout 1966 (Prag 1971) 999-1001, hier: 

999.

15 So sind bei Tracht u. Bewaffnung Formen denkbar, 

die nur zusammen mit anderen funktionieren, so daB die 

Typspektren jeweils blockweise ausgetauscht werden.

16 Auf altere Untersuchungen dieser Art von S. 

Lindqvist, Vendelkulturens alder och ursprung (Stock

holm 1926) 141 ff., die allerdings zunachst keine Nachfolge 

fanden, hat U. Koch, Schretzheim 12 aufmerksam gemacht. 

- Der immer noch verwendete, irrige Begriff Horizontal- 

stratigraphie sollte vermieden werden. Die verkurzte Dar

stellung der Methode durch H. Jankuhn in: RGA2 4 (1981) 

616 §5 halte ich in dieser Form fur irrefuhrend. - Zu dem in 

der alteren Forschung umfassender verstandenen Begriff 

Chorologie vgl. K. H. Jacob-Friesen, Grundfragen der Ur- 

geschichtsforschung (Hannover 1928) 170-187.

Chorologie

Seit der Erforschung der Graberfelder von Bulach 

und Mindelheim durch J. Werner bildet die chorolo- 

gische Graberfeldanalyse eine insbesondere in der 

suddeutschen Merowingerzeitforschung haufig an- 

gewandte Methode der Chronologiebildung16. Da

bei wird der Umstand ausgenutzt, daB fruhmittelal- 

terliche Bestattungsplatze meist im Sinne von 

Reihengraberfeldern in zeitlicher Abfolge belegt 

wurden, so daB benachbarte Bestattungen tendenzi

ell gleich oder ahnlich alt sind. So konnen mit Hilfe 

von Kartierungen chronologisch empfindlicher Ge- 

genstande Areale ahnlicher Zeitstellung umrissen 

und gegen altere oder jungere Graberfeldareale ab- 

gesetzt werden. Die logische Grundlage einer cho- 

rologischen Untersuchung ist nicht der geschlosse- 

ne Fund, sondern das gemeinsame Vorkommen von 

Typen in als gleichzeitig erachteten Graberfeldarea- 

len; in Analogie zu dem Begriff des geschlossenen 

Fundes ist hier von einem geschlossenen Graber- 

feldareal zu sprechen. Die Methode hat gegenuber 

den manchmal komplizierten Ordnungsverfahren 

bei Kontingenztafeln zunachst einmal den Vorteil
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Bei Analysen der Fundkombination ist es zumeist 

notwendig, die Bestattungen getrennt nach Ge- 

schlechtern zu untersuchen, die so gewonnenen 

Chronologien konnen erst nachtraglich verknupft 

werden. Da fruhmittelalterliche Reihengraberfelder 

nicht nach Geschlechtern getrennt belegt wurden, 

konnen bei chorologischen Analysen Frauen- und

Mannerbestattungen gemeinsam berucksichtigt 

werden.

Als Nachteil muB bei der chorologischen Methode 

die oben bereits herausgestellte, schwachere Argu- 

mentationsgrundlage genannt werden (geschlosse- 

nes Graberfeldareal). Wahrend bei ubergreifenden 

Kombinationsuntersuchungen die spatere Verknup- 

fung von Frauen- und Mannergrabern Schwierig- 

keiten bereiten kann, ist es bei den chorologischen 

Untersuchungen die Verknupfung der einzelnen 

Graberfeldchronologien. Anders als bei Kombinati- 

onsuntersuchungen sind bei Graberfeldkartierun- 

gen seltene Phanomene wenig nutzlich; ihre Zuord- 

nung kann zwar mit Hilfe der Kartierung diskutiert 

werden, sie selbst aber tragen zur Erstellung des 

Gerusts kaum bei.

Viele Bestattungen, die durchaus in die Untersu- 

chung der Fundkombination eingehen konnen, ent- 

fallen fur chorologische Untersuchungen, namlich 

dann, wenn sie von nicht geeigneten Graberfeldern 

stammen. Als nicht geeignet mussen kleine Bestat- 

tungsplatze gelten oder solche, von denen nur klei

ne Ausschnitte erfaEt sind. Dort ist die Menge zeit- 

gleicher Inventare zu gering, so dab die Zahl 

kartierbarer Phanomene zu klein bleibt. Daneben 

gibt es Bestattungsplatze, die nicht wie Reihengra

berfelder in zeitlicher Folge belegt wurden, so daP 

ihr Belegungsablauf durch Typkartierungen kaum 

zu entschlusseln ist. Zu nennen sind hier beispiels- 

weise die vermutlich in Verwandtschaftsgruppen 

(Sippenfriedhof) belegte Westnekropole von Gellep 

und das Graberfeld von Eick.

Nicht jede Darstellung des Belegungsablaufs kann 

als chorologische Untersuchung verstanden wer

den. Eine solche liegt nur dann vor, wenn die Kar- 

tierungen das grundlegende heuristische Prinzip 

bilden. Davon sind abzusetzen jene Kartierungen, 

bei denen lediglich die Datierung der Graber im 

Sinne der im Vorfeld definierten Stufenmodelle auf 

dem Graberfeldplan dargestellt wird1.

wichtigen Bestattungsplatz von Riibenach20; daraus 

entwickelte er Vorstellungen fur ein iibergreifendes 

Chronologiemodell21. Dennoch betonte er mehr- 

fach, daB chorologische Untersuchungen keine un- 

abhangige Methode zur Chronologiefindung bilde- 

ten, sondern ihnen als primare Methode immer 

Untersuchungen der Fundkombination vorausge- 

hen muBten—. Doch so sehr das Primat derartiger 

Untersuchungen auch betont wird, eine entspre- 

chende Kontingenztafel sucht man in den bisheri- 

gen Publikationen vergeblich23.

Sowohl chorologische als auch fundkombinatori- 

sche Untersuchungen fuhren zu einer wohlbegrun- 

deten Gruppierung oder Reihung des Fundstoffes. 

DaP diese Ergebnisse per se chronologische Bedeu- 

tung haben, laEt sich mit keiner der beiden Metho

den nachweisen. Es bedarf in beiden Fallen auBerer 

Argumente zur Klarung der Frage, ob die gefunde- 

ne Ordnung im wesentlichen chronologische Rele- 

vanz besitzt, und wenn ja, wo der Anfang und das

17 So z. B. bei PIRLING, Krefeld-Gellep 1979, 178 ff. mit 

Beilagen 2-5, aber auch bei CHRISTLEIN, Marktoberdorf 

19-21 mit Taf. 120-121 werden lediglich im Vorfeld defi- 

nierte Schichten auf den Graberfeldplan iibertragen.

18 Gegen chorologische Analysen exemplarisch: Pir- 

ling, Krefeld-Gellep 1979, 159: „Fur den Versuch, den Bele

gungsablauf des Graberfeldes zu rekonstruieren, ist eine 

Datierung der einzelnen Grabfunde unabdingbare Voraus- 

setzung. Diese Datierung kann fast ausschlieBlich durch 

Einfugen der Funde in bestehende chronologische Ordnun- 

gen gewonnen werden." Ahnlich: PERIN, La datation 

118 ff., insbes. 123 f. - Beispielhaft fur das Primat der choro

logischen Analyse: FINGERLIN, Guttingen u. Merdingen 

146-148.

19 So U. Koch, Schretzheim 15 ff. mit Tab.1 u. 4. Weite- 

re Beispiele: J. Giesler, Untersuchungen zur Chronologie 

der Bijelo-Brdo-Kultur. Ein Beitrag zur Archaologie des 10. 

und 11. Jahrhunderts im Karpatenbecken. Prahist. Zeitschr. 

56, 1981, 3-168. - In vielem vorbildlich: F. DAIM, Chronolo

gische Auswertung. In: F. DAIM /A. Lippert, Das awari- 

sche Graberfeld von Sommerein am Leithagebirge, NO. 

Stud. zur Arch. Awaren I (Wien 1984) 61 ff. - Erstmals: R. 

Hachmann, Das Graberfeld von Rondsen (R^dz). Kr. 

Graudenz (Grudzi^dz) und die Chronologie der Spatlate- 

nezeit im ostlichen Mitteleuropa. Arch. Geogr. 2, 1951, 

79-96.

20 Neuffer-Muller / Ament, Riibenach 134 ff.;

Ament, Rheinland, passim.

21 Zunachst: Ament, Rheinland. - Spater: H. Ament, 

Periodisierung; ders (Anm. 1) 666 mit Abb. 166.

22 z.B. Ament, Literaturbericht 1971. Ber. RGK 51-52, 

1970-71, 321 ff., bes. 323; ders. ebd. 54, 1973, 331 ff.; ders. 

ebd. 61, 1980, 284.

23 Einzige Ausnahme unter allen bisher in der Serie B 

der Germanischen Denkmaler der Volkerwanderungszeit 

publizierten Graberfelder bildet Eick, wo H. Hinz fur Man

ner- u. Frauenbestattungen mit Hilfe einer Kontingenztafel 

die Fundkombinationen offenlegte (Hinz, Eick 49 ff. mit 

Tab.1-2).

VERGLEICH UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Uber die Wahl der chronologiebildenden Methoden 

herrscht in der Fruhmittelalterforschung eine bis- 

weilen heftige Diskussion18. Ein paralleler Einsatz 

beider Methoden ist selten19. H. Ament hat als er- 

ster in groBerem AusmaE rheinfrankische Graber- 

felder chorologisch untersucht, nicht zuletzt den
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24 DaB die chronologische Relevanz auch bei chorologi- 

schen Analysen immer erst zu erweisen ist, zeigt beispiel- 

haft die kontroverse Diskussion um den Bestattungsplatz 

Dieue-sur-Meuse (F, Dep. Meuse), wo Gliederungen zeit- 

lich oder ethnisch interpretiert werden. Dazu: J. Guil

laume, Les necropoles merovingiennes de Dieue /Meuse 

(France). Acta Praehist. et Arch. 5/6, 1974/5, 211-349. - H. 

Ament, Das Graberfeld von Dieue-sur-Meuse, ein Bestat

tungsplatz von Franken und Romanen. Acta Praehist. et 

Arch. 7/8, 1976/77, 301-310. - Perin, La datation 270-273 

mit Abb. 137-142.

25 So beispielsweise von Fingerlin, Guttingen u. Mer

dingen 146-148, als Vorwurf gegen den fundkombinatori- 

schen Ansatz, u. von H. Ament, Ber. RGK 51-52, 1970-71, 

323, gegen den chorologischen Ansatz.

26 Fur die Korrespondenzanalysen wurde das von I. 

Scollar, RAB Bonn, u. seinen Mitarbeitern entwickelte Se- 

riationspaket verwendet, fur das ich Herrn Scollar herzlich 

danke: I. Scollar, The Bonn Seriation and Archaeological 

Statistics Package, distributed by The Unkelbach Valley 

Software Works (Remagen 1988). - Sofern im Laufe der 

Analysen der Wunsch bestand, auch eine mehrdimensiona- 

le Ordnung der Tafeln vorzunehmen, wurde fur die Berech- 

nungen das Programm KORAN V. 3.2 verwendet, das mir 

A. Zimmermann (Frankfurt) zur Verfugung stellte. Dafur 

danke ich ihm herzlich. Der statistische Hintergrund ist be- 

schrieben von: IHM (Anm. 2) 8-21; eine erste Anwendung 

des Aspekts der Mehrdimensionalitat wurde publiziert 

von: P. Stehli / H.-C. Strien, Die zweite Dimension der 

Korrespondenzanalyse: Geographische und zeitliche Ord

nung bandkeramischer Inventare. Arch. Inf. 9, 1986, 

146-148.

Ende zu suchen und wie diese zeitlich zu fixieren 

sind24. DaB bei beiden methodischen Ansatzen in 

die Analysen am Anfang ein gewisses Vorwissen 

einflieBt, kann wohl kaum als methodische Unsau- 

berkeit beklagt werden25; es ist vielmehr entschei- 

dend, sich dieses Vorwissens bewuEt zu sein und es 

im Laufe der Analyse zu uberprufen.

Aus diesen Uberlegungen ergibt sich der im folgen- 

den eingeschlagene methodische Weg. Geeignete 

Graberfelder sollen auf der Grundlage der chrono- 

logisch orientierten Typologie chorologisch analy- 

siert werden. Hier konnen auch Graber mit nur ei- 

nem ansprechbaren Objekt benutzt werden, die 

chronologische Verknupfung von Frauen- und Man- 

nergrabern ergibt sich von selbst. Auch lokale Pha- 

nomene der Bestattungssitte, wie z. B. die Phase der 

schragliegenden Graber in Mungersdorf und Jun- 

kersdorf, sind kartierbar. Parallel dazu wird das ge- 

samte Material, getrennt nach Frauen- und Manner- 

grabern, in zwei Kontingenztafeln eingebracht und 

dann mit Hilfe einer vom Computer zu berechnen- 

den Korrespondenzanalyse geordnet26.

Im AnschluB an den Vergleich und die Korrelation 

der Ergebnisse beider Verfahren werden in einem 

weiteren Arbeitsschritt die so gewonnenen, relativ- 

chronologischen Begriffe mithilfe munzfuhrender 

Bestattungen sowie dendrochronologischer Daten 

absolutchronologisch fixiert.

CHOROLOGISCHE GRABERFELDANALYSEN

GELLEP - OSTNEKROPOLE berfeldes in eher zeitlicher Reihung belegt, sondern 

weist kleinraumige Gruppierungen auf, die eine 

verwandtschaftsorientierte Belegung vermuten las- 

sen. Sie muB folglich hier unberucksichtigt bleiben 

und kann erst spater in die Analyse der Beigaben- 

kombination einbezogen werden.

Eine altere chorologische Analyse fur die im 6. Jahr- 

hundert einsetzende Ostnekropole basierte auf ei

ner Gliederung der wichtigsten Fundgattungen, die 

speziell fur den Fundstoff der Ostnekropole entwik- 

kelt wurden5. Der hier etwas weiter gesteckte Rah-

Die Grenzen der beiden merowingerzeitlichen Gra

berfelder von Gellep1 sind nach allen Seiten hin er- 

reicht; bei den fortdauernden Ausgrabungen wur

den bislang keine weiteren merowingerzeitlichen 

Bestattungen erfaEt2. In der Merowingerzeit sind 

zwei deutlich getrennte Bestattungsplatze zu erken- 

nen: eines im Westen und Nordwesten der bisher 

erfaEten Flache (= Westnekropole), ein zweiter Be

stattungsplatz im Sudosten (= Ostnekropole)3. Im 

Bereich der Westnekropole liegen viele Graber des 

5. und fruhen 6. Jahrhunderts und bezeugen, dab 

die Nutzung dieses Platzes schon lange vor der Ost

nekropole einsetzte; sie bildete zweifelsohne den 

ursprunglichen Bestattungsplatz. Fur eine chorolo

gische Analyse ist sie nicht geeignet, da Graber un- 

terschiedlicher Zeitstellung dicht nebeneinander lie- 

gen, haufiger kommt es auch innerhalb der 

Merowingerzeit zu Grabuberschneidungen4. Die 

Westnekropole ist nicht im Sinne eines Reihengra-

1Zum Stand der Ausgrabungen u. Publikation: PIR- 

ling, Krefeld-Gellep 1979, 9 f.

2 Zuletzt: R. Pirling, Romer und Franken in Krefeld- 

Gellep (Mainz 1986) 46-49.

3 Siehe dazu Pirling, Krefeld-Gellep 1966, 18 u. 31.- 

Siegmund, Belegungsablauf 249.

4 Zur Chronologie vgl. PIRLING, Krefeld-Gellep 1979, 

Beilagen 2-5.

5 Siegmund, Belegungsablauf.



Methodendiskussion: Schluflfolgerungen. Chorologische Grdberfeldanalysen: Gellep Ostnekropole 181

men der Arbeit fuhrt zu einer umfassenderen For- 

menkunde, die bisweilen von den damals entwik- 

kelten Vorstellungen abweicht.

Der fur die Kartierungen benutzte Grundplan6 folgt 

der besseren Vergleichbarkeit halber den bereits pu- 

blizierten Planen und zeigt alle Bestattungen, also 

auch die alteren, meist beigabenlosen romischen 

Brand- und Korpergraber, die von der jungeren Ost

nekropole uberlagert werden. Anhand der Uberla- 

gerungen und der etwas abweichenden Ausrich- 

tung lassen sich beide Perioden jedoch hinreichend 

klar trennen, so daP Liste 3 nur die 546 merowinger- 

zeitlichen Graber auffuhrt.

Die altesten Graber der Ostnekropole (hier: Bele- 

gungsphase A) in Gellep sind gekennzeichnet durch 

beschlaglose Kolben- oder Schilddornschnallen mit 

Gurtelhaften (Taf. 4,2). In den Mannergrabern fin- 

den sich Franzisken und die Lanzenspitzen der 

Form Lanl.1 (Taf.11,2; 12,1). Weitere Erhellung er- 

fahrt der Belegungsablauf, wenn man in Kartierun

gen unter den geglatteten KnickwandgefaBen die 

mit Rillen- und Einzelstempeldekor verzierten Ge- 

faBe den rollstempelverzierten Topfen gegenuber- 

stellt (Taf. 14,1) und in gleicher Weise die Lanzen

spitzen mit Schlitztulle und die mit Ganztulle 

kartiert (Taf. 11,1). Die oben genannten altesten Gra

ber liegen im Areal der Keramik mit Rillen- und 

Einzelstempeldekor sowie der Lanzenspitzen mit 

Schlitztulle. Sie werden in einem weiten Bogen von 

den Grabern mit rollstempelverzierter Keramik um- 

geben. In ahnlicher Weise liegen die Graber mit 

Lanzenspitzen mit runder Ganztulle in bezug auf 

die Graber der Spitzen mit Schlitztulle. Die Lanzen

spitzen mit Ganztulle setzen aber etwas spater ein 

als die Rollstempelverzierung. Noch vor dem Ein- 

setzen der Rollstempelverzierungen treten einige 

Bestattungen auf, die unter anderem durch die 

extrem langen Lanzenspitzen der Form Lan 1.2 und 

die Knickwandtopfe der Formen Kwt2.31 und 

Kwt 2.32 gekennzeichnet sind (Belegungsphase B; 

Taf. 11,2; 15,1). Das Einsetzen der rollstempelver

zierten Keramik definiert den Beginn der Bele

gungsphase C, das der Lanzenspitzen mit runder 

Ganztulle den Beginn der Belegungsphase D7. Wah- 

rend die Sturzbecher der Form 1 (Gla 8.1) zur Bele

gungsphase A und B gehoren (Taf. 15,2), setzen mit 

Beginn des Areals C die Sturzbecher der Form 2 

(Gla 8.2) ein. In diese Phase fallen auch die ein- oder 

zweiteiligen bronzenen Gurtelgarnituren mit dreiek- 

kigen Beschlagen (Gur 3.1, Gur 3.2; Taf. 5,2; 6,1). Die 

eisernen Gurtelschnallen mit halbrundem Beschlag 

(Gur4.1-2) setzen zusammen mit den Lanzenspit

zen mit Ganztulle ein (Belegungsphase D). In dieses 

Areal fallen auch die jungsten Lanzenspitzen mit 

Schlitztulle (Lan 1.4). Vor allem im Norden und im 

Sudosten finden sich am Rande des Graberfeldes 

Bestattungen mit eisernen Gurtelgarnituren mit tri-

angularen Beschlagen, teilweise mit monochrom 

tauschierten, geometrischen Mustern (Gur 4.5-6; 

Taf. 5,2; 6,1). Mit dem Aufkommen dieser Gurtelbe- 

schlage fallt das Einsetzen der Breitsaxe (Sax 2) so

wie der Schildbuckel der Form Sbu5 zusammen 

(Phase E; Taf. 10,2; 12,2). An der auBersten Periphe

rie des Graberfeldes finden sich Bestattungen mit 

bichrom tauschierten Gurtelbeschlagen mit Tierstil- 

ornamentik (Gur 4.7-8) sowie Reste vielteiliger Gur

telgarnituren (Gur 5; Taf. 6,1); die dadurch gekenn- 

zeichnete jungste Belegungsphase F zeichnet sich 

kaum mehr als geschlossenes Belegungsareal ab.

Gegenuber der fruheren Analyse8 fallen in den Be- 

reich der beiden damals entwickelten Phasen 4 und 

5 die drei Belegungsphasen B-D.

Belegungsphase A9 (Taf. 16,2)

1) Beschlaglose Schilddorn- oder Kolbendorn- 

schnallen aus Silber oder Bronze, bis 25 mm weit 

Gur2.4, Gur2.6, Gur 2.8; Gurtelhaften Gur 2.10; 

Knickwandtopfe Kwtl.12; geglattete Knickwand- 

tdpfe Kwt2.11 (A-B)10; Knickwandtopfe Kwt2.12; 

Glasschalen ohne Randeinlage Glal.4(—)"; Sturz

becher Gla 8.1 (A-B). Mannergraber: Schmalsaxe 

Sax 1 (A-D);Angones (A-C); Lanzenspitzen Lanl.lb; 

Franzisken mit stark aufgewolbter Oberkante 

FBA 1.2(-); Franzisken FBA 1.3; Schildbuckel mit 

Spitzenknopf, geradem Kragen und leicht gewolb^ 

ter Haube Sbu 3 (Belegungsphasen A-C). Frauen- 

graber: zweizonige Almandinscheibenfibeln Fib1.3; 

Perlenketten der Kombinationsgruppe D (A-B). -3) 

Die Belegung der Ostnekropole setzte wahrschein- 

lich mit dem Prunkgrab 1782 ein. Denn innerhalb

6 Graberfeldplane genordet, falls nicht anders angege- 

ben.

7 Eine Ausnahme bilden die beiden Lanzenspitzen mit 

runder Ganztulle in den wesentlich alteren Inventaren 

Gellep O/W Graber 1782 u. 2589. Ahnlich fruhe Vorkom- 

men lassen sich in Mungersdorf fur die dortigen Bele

gungsphasen C-D nachweisen.

8 Siegmund, Belegungsablauf.

9 Die Darstellung der einzelnen Belegungsphasen er- 

folgt nach einem festen Schema: 1) Liste der charakteristi- 

schen Formen, zunachst die bei beiden Geschlechtern auf- 

tretenden Beigaben, dann die der Manner- u. Frauengraber. 

- 2) einzelne, wichtige Beigaben, die sich hier zuordnen las

sen, aber keine kartierbaren Erscheinungen bilden. - 3) Be- 

schreibung des Belegungsablaufes. Bei Typen, die in einer 

Phase einsetzen, dann aber uber diese hinaus in die Graber 

gelangen, wird die Laufzeit im Sinne der Belegungsphasen 

in Klammern nachgestellt. - Die konkrete Zugehorigkeit 

einzelner Graber zu den Belegungsphasen geht aus Liste 3 

hervor.

10 Die rauhwandigen Vertreter der Form 2.11 gehoren 

in Gellep O/W der Phase B an.

11 Objekte, die innerhalb einer Belegungsphase am An- 

fang stehen, sind durch (-) gekennzeichnet, solche, die erst 

am Ende einer Phase auftreten, durch (+).
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der Belegungsphase A umfaEt die Verbreitung der 

Franzisken mit stark aufgeschwungener Oberkante, 

der Schilddornschnallen mit rundem Schilddorn 

und der Glasschalen Gla 1.4 einen besonders fruhen 

Bereich, zu dem Grab 1782 gehort und dessen ubri- 

ge Bestattungen in seiner Nachbarschaft liegen12. 

Nordlicli davon setzen drei Grabreihen der Bele

gungsphase A an, die sich nach Sudosten erstrek- 

ken. Sudlich des Grabes 1782 markieren die Bestat

tungen 2145 und 2134 eine weitere Linie der 

Graberfeldentwicklung, die von jungeren Grabern 

der Belegungsphase B umgeben wird. Problema- 

tisch bleibt das Graberfeldareal ostlich des Grunder- 

grabes 1782, zwischen diesem und dem Grab 2528. 

Hier liegt ein groEerer Kreis von Bestattungen, die 

entweder beigabenlos oder so stark gestort waren, 

daP sie kaum datierbar sind. Immerhin fallen einige 

von ihnen, so die Graber 1804, 1805, 1808 und 2160, 

durch recht groPe und tiefe Grabgruben auf, die in 

Krefeld auf besonders reiche Graber hindeuten. 

Rundum finden sich zunachst wohl nur Bestattun

gen der Phase A; die wenigen Bestattungen inner- 

halb dieses Bereichs, die junger zu sein scheinen, 

sind stratigraphisch zumeist als Nachbestattungen 

erkennbar13. Insofern darf hier ein geschlossenes 

Belegungsareal der Phase A vermutet werden.

Kombinationsgruppe F (C-D). - 3) Die Bestattungen 

der Belegungsphase C umgeben allseits die Graber 

der alteren Phasen; nach Suden hin setzt Grab 2268 

die Reihe der groEen (ausgeraubten) Furstengraber 

fort. Wahrend im Westen und Osten nur zwei bis 

vier Bestattungen pro Grabreihe hinzukommen, 

greift die Belegung nach Norden hin weiter aus.

Belegungsphase D

1) Eiserne Gurtelschnallen mit halbrundem Be- 

schlag Gur 4.1-2; Sturzbecher Gla 8.3; Knickwand- 

topfe Kwt3.12; Knickwandtopfe Kwt3.21 und 

Kwt3.22 (D-E). Mannergraber: Einsetzen der Lan- 

zenspitzen mit runder Ganztulle; Lanzenspitzen 

Lan2.1, Lan2.2, Lan2.3; Lanzenspitzen Lanl.4;

Bartaxt mit senkrechter Schneideninnenkante

FBA4.2; Beile FBA2.1. Frauengraber: Perlenketten 

der Kombinationsgruppe G (D-E). - 3) Die Bestat

tungen der Belegungsphase D umgeben wiederum 

das altere Areal. Der Belegungsablauf wird kompli- 

zierter, da seit der Phase D Nachbestattungen im al

teren Areal vorgenommen werden. Nur manchmal 

werden Bestattungen vollstandig uberschnitten, wo- 

bei es sich dann um wesentlich altere Graber han- 

delt14. Haufiger laEt sich jedoch beobachten, daP 

bislang grabfrei verbliebene Areale aufgefullt wer

den; offensichtlich betrifft dies vor allem die groEen 

Furstengraber 2589 und 2268, um die herum zu

nachst groEere Flachen frei geblieben waren.

Belegungsphase B

1) Gurtelschnalle mit festem, kurzrechteckigem Be- 

schlag (Gur 3.5); kleine, beschlaglose Schnallen mit 

rechteckigem, profiliertem Bugel Snal.l; Knick- 

wandtopfe Kwt2.31 und Kwt2.32; rauhwandige 

Knickwandtopfe Kwt2.11. Mannergraber: Lanzen

spitzen Lanl.2; symmetrische Axt mit einfachem 

Schaftloch FBA3.1. Frauengraber: Almandinschei- 

benfibeln mit Filigranzier Fib 1.4; Perlenketten der 

Kombinationsgruppe E (B-C). - 3) Die Bestattungen 

der Belegungsphase B umgeben die der ersten Pha

se. Im Sudosten folgt dem wohl alteren Grab 2528 

die groEe, stark gestorte Doppelbestattung 2589 und 

setzt damit die Reihe der Furstengraber fort. Wah

rend sich nach Osten hin nur wenige Graber der 

Phase B anschlieEen, scheint sich im Westen der Be

stattungen 2528 und 2589 ein groLeres Areal der 

Phase B abzuzeichnen.

Belegungsphase E

1) Dreiteilige, eiserne Gurtelgarnituren mit untau- 

schierten, dreinietigen Beschlagen Gur 4.5; dreitei

lige, eiserne Gurtelgarnituren mit monochromer, 

geometrischer Tauschierung Gur 4.6; dreiteilige, 

bronzene Gurtelgarnituren mit Scharnierkonstrukti- 

on und Stegdsen Gur 3.3-4; Knickwandtopfe 

Kwt3.23 (E-F). Mannergraber: leichte Breitsaxe 

Sax 2.1; Lanzenspitzen Lan 2.4; Schildbuckel ohne 

Spitzenknopf, mit geradem Kragen und flacher 

Haube Sbu 5. Frauengraber: Perlenketten der Kom

binationsgruppe H. - 3) Die Graber der Belegungs

phase E setzen die Tendenzen der Belegungsphase 

D fort. Wiederum kommt es, vor allem im Bereich 

der Furstengraber, vereinzelt zu Nachbelegungen in 

alteren Arealen.

Belegungsphase C

1) Einsetzen der KnickwandgefaEe mit Rollstempel- 

zier; Einsetzen der Sturzbecher Gla 8.2 (C-E); ein- 

und zweiteilige, bronzene Gurtelgarnituren mit 

dreieckigen Beschlagen Gur 3.1-2; Knickwandtopfe 

Kwt3.11, Kwt3.12 (C-D); Glasbecher mit Bodendel- 

le Gla3.2 (C-D). Mannergraber: Lanzenspitzen 

Lan 1.3; Bartaxt mit schrager Schneideninnenkante 

FBA4.1; Schildbuckel mit Spitzenknopf, geradem 

Kragen und streng konischer Haube Sbu4 (Bele- 

gungsphasen C-D). Frauengraber: Perlenketten der

Belegungsphase F

1) Vielteilige Gurtelgarnituren Gur 5; drei-/mehrtei- 

lige Gurtelgarnituren mit bichromer, regelmaBiger

12 Hierzu Siegmund, Belegungsablauf 260 f. mit Abb.1, 

4 u. 5.

13 Graber 2182 (Belegungsphase B), 2179 u. 2189 (Phase 

C).

14 Zum Beispiel die Graber 2157 u. 2466 der Phase A 

von den Grabern 2470 u. 2159.
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Tierstiltauschierung Gur 4.7. Mannergraber: Lan- 

zenspitzen Lan 2.5. Frauengraber: keine markanten 

Formen erkennbar. - 3) Auch in dieser Phase lassen 

sich Nachbelegungen in alteren Arealen nachwei- 

sen. Nur wenige Bestattungen der Belegungsphase 

F finden sich an den auEersten Randern der Nekro- 

pole; eine Ausweitung des Graberfeldareals erfolgt 

nicht mehr, womit angezeigt wird, dab der zur Ver- 

fugung stehende Platz erschopft war. - Moglicher- 

weise wird aber nun auch spurbar, dab fur die Pha- 

sen D-E kein grobes Furstengrab mehr nachweisbar 

ist. Die Anhaufung von Nachbestattungen in der 

letzten Belegungsphase der Ostnekropole konnte in 

Verbindung damit auch auf das Ende der bisher be- 

folgten Friedhofsordnung schlieben lassen.

zung der beiden groben Areale ergibt die Kartie- 

rung der Lanzenspitzen (Taf. 24,2); die Spitzen mit 

Schlitztulle treten im Areal der Rillen- und Einzel- 

stempelverzierung auf, solche mit geschlossenen 

Ganztullen im Areal der Rollstempelverzierung; da- 

bei setzen die geschlossenen Ganztullen, gemein- 

sam mit den leichten Breitsaxen (Taf. 24,1), wohl et- 

was spater als die Rollstempelverzierung ein.

Fur das erste Areal labt sich ein detaillierteres Bild 

entwickeln. Im Nordwesten der Graberfeldes finden 

sich einige von Sud nach Nord bzw. Nord-Sud aus- 

gerichtete Bestattungen22. An sie schliebt sich nach 

Osten hin eine Zone von Bestattungen an, die von 

der spater eingehaltenen West-Ost-Orientierung 

leicht in eine Nordwest-Sudost-Ausrichtung abwei- 

chen; diese schragliegenden Graber, die auch in 

Mungersdorf belegt sind, markieren das nachste Be- 

legungsareal. Die Sud-Nord-Bestattungen gelten 

hier als Belegungsphase A, die schragliegenden Be

stattungen markieren die Belegungsphase B. In 

zwei Fallen werden Sud-Nord-Graber von schrag

liegenden uberschnitten23. Bei den Gurtelschnallen 

werden diese fruhen Areale gekennzeichnet durch 

beschlaglose Schnallen (Taf. 18,1)24. Schilddorn- 

oder Kolbendornschnallen ohne Beschlag aus Bron-

JUNKERSDORF

Das Graberfeld von Koln-Junkersdorf wurde mit 

seinen 541 merowingerzeitlichen Bestattungen voll- 

standig ergraben15. Wegen seiner Grobe und recht 

systematischen Belegung scheint es fur eine choro

logische Analyse gut geeignet. Eine wesentliche 

Einschrankung ergibt sich jedoch durch die hohe 

antike Beraubungsquote und die schlechte moderne 

Funduberlieferung. In Junkersdorf waren nur 4% 

der Bestattungen sicher ungestort, wahrend an 

86,8 % der Graber zuverlassig Spuren antiker Berau- 

bung festgestellt werden konnten (Taf.17,2; vgl. 

Abb. 88)16. Eine weitere Fundreduktion ergab sich in 

moderner Zeit, als ein Teil der Funde aus den bei

den ersten Kampagnen der Jahre 1940 und 1943 bei 

dem Bombenangriff auf Koln am 29.6. 1943 vernich- 

tet wurde. Der groEere Teil der damals verlorenen 

Stucke war vorher inventarisiert worden und ist so 

wenigstens nach den Beschreibungen des Inventar- 

buchs in die Publikation eingegangen; die Funde 

aus den Grabern 97-111 waren jedoch noch nicht 

inventarisiert, hier fehlen haufig selbst einfache Be

schreibungen17. In seiner Publikation hatte sich P. 

LaBaume an der Typologie und dem Chronologie- 

system Bohners orientiert; auch mit diesem groben 

Raster konnte er den Belegungsgang nachvollzie- 

hen18. In der Folgezeit wurde in Rezensionen und 

weiteren Teilbetrachtungen die Kenntnis seiner Be- 

legungsabfolge vertieft und darf heute als in we- 

sentlichen Zugen bekannt gelten19. Die nachfolgend 

entwickelten neun Belegungsphasen werden mit 

den Buchstaben A-I benannt.

Ahnlich wie am Graberfeld von Rubenach ergibt 

sich eine erste Trennung der Areale durch die Kar- 

tierung der rollstempelverzierten, geglatteten Ton- 

gefaEe20, der man die Verbreitung der mit Rillen- 

und Einzelstempeln verzierten sowie der wenigen 

unverzierten Gefre der geglatteten Waren gegen- 

uber stellen kann (Taf. 28,1)21. Eine ahnliche Abgren-

15 LaBaume, Junkersdorf. - Zu Graberzahlen vgl. ebd. 

108 ff.

16 Ebd. 110.

17 Ebd. 11.

18 Ebd. 134 ff. mit dem Graberfeldplan.

19 Rezensionen: D. Ellmers, Jahrb. RGZM 15, 1968, 

247-253. - W. Hubener, Fundber. Schwaben NF 19, 1971, 

422-425. - Teilbetrachtungen bei: ders., Viking 1972, 198 

mit Abb.4. - R. Andrae, Acta Praehist. et Arch. 4, 1973, 

161 f. -Ament, Rheinland 295 ff. mit Abb. 7. - Giesler, Nie

derkassel 552 ff. mit Abb. 32-33. - In seiner in dieser Form 

leider ungedruckt verbliebenen Dissertation befaEte sich 

auch R. Christlein ausfuhrlicher mit dem Junkersdorfer 

Fundstoff (Christlein, Qualitatsgruppen 47 ff.). Er uber- 

trug sein an suddeutschen Graberfeldern entwickeltes Sy

stem der (Zeit-)Schichten auf das Kolner Material u. wies 

durch das sich ergebende, befriedigende Belegungsbild die 

Brauchbarkeit des suddeutschen Chronologiemodells auch 

uber einen derart weiten Raum hin nach. Im Vergleich mit 

Christlein ist das 1976 von Ament a. a. O. Abb. 7 publizier- 

te Bild weniger differenziert.

20 Graber 127, 139, 169, 178, 199-201, 206, 220, 227, 250, 

251, 278, 280, 283, 286, 291, 293, 307, 311, 317, 344, 374, 375, 

377, 401, 403, 405, 413, 419, 429, 440, 443, 454, 456, 527, 539, 

555, 559, 564, 568, 577, 578, 585.

21 Graber 3, 31, 38, 43, 68, 77, 119, 132, 163, 164, 207, 

235, 237, 238, 242, 248, 334-336, 338, 348, 349, 408, 433, 455, 

478, 480, 481, 490, 491, 559.

22 Graber 3, 14, 16, 23, 34, 48, 54, 493.

23 Grab 54 von 53 u. Grab 34 von 33.

24 Zum folgenden vergleiche auch die Kartierung u. de- 

ren Interpretation bei GIESLER, Niederkassel 552 ff. mit 

Abb. 32-33.
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ze oder Silber, bisweilen erganzt durch Gurtelhaf- 

ten, finden sich im Randbereich der schragliegen- 

den Graber und vor allem im direkt anschliehenden 

Areal der West-Ost orientierten Bestattungen. Be- 

schlaglose, eiserne Schnallen bis 24 mm Weite fin- 

den sich in Mannergrabern nur innerhalb dieses 

Areals in groBerer Nahe zu den Sud-Nord-Bestat- 

tungen; die genannten Eisenschnallen sind der Bele- 

gungsphase B zuzuordnen, die Schild- und Kolben- 

dornschnallen den Belegungsphasen C und D. Mit 

der Belegungsphase E setzen bronzene Gurtel- 

schnallen mit triangularem Beschlag ein, die auf der 

Ruckseite Nietkonstruktionen aufweisen (Taf. 18,2- 

19,2). Eiserne Gurtelschnallen mit Beschlag treten 

erstmals in der Zone der rollstempelverzierten Ke- 

ramik auf. Dabei zeichnet sich zunachst ein Areal 

ab, das durch eiserne Gurtelgarnituren mit halb-

runden Beschlagen gekennzeichnet ist. Diese

Schnallen markieren das Areal der Belegungsphase 

F. Daran schlieGen sich an die dreiteiligen eisernen 

Garnituren mit eckigen, drei- oder fiinfnietigen Be

schlagen. Sie kennzeichnen das folgende Bele- 

gungsareal G. Auf dieses Areal folgen nach Suden 

hin die eisernen Garnituren mit bichromer, regel- 

maBiger oder aufgeldster Tierstiltauschierung als 

Charakteristika fur das folgende Belegungsareal H. 

Noch im Belegungsareal G, aber erst in direkter 

Nahe zum jungeren Areal H, treten erstmals Garni

turen mit monochromer, geometrischer Tauschie- 

rung auf. Der jungste Graberfeldabschnitt, Bele

gungsphase I, kann gegenuber dem bisherigen nur 

negativ umrissen werden; es fehlen geglattete 

KnickwandgefaBe sowie Gurtelgarnituren, statt 

dessen treten vereinzelt beschlaglose Schnallen auf. 

Die regelhafte geubte Sitte der Keramikbeigabe 

setzt wohl erst mit der Belegungsphase C ein, die 

alteren Bestattungen weisen nur selten Tongefahe 

auf (Taf. 27,1-29,1). Nur die breiten Knickwandgefa- 

Le mit stark einschwingender Oberwand (Kwtl.11) 

lassen sich der Belegungsphase B zuweisen. Die 

KnickwandgefaBe Kwtl.22 und Kwt2.21 belegen

erneut das Areal der Phase

abgelost. Gemeinsam mit den frankischen Flussig- 

keitsbehaltern kommen romische Henkelkannen als 

Grabbeigabe vor, und zwar in der Belegungsphase 

G grohe Exemplare mit Hohen fiber 15 cm und in 

der Belegungsphase H auch kleinere Kruge unter 

13 cm Hohe. Bei den KnickwandgefaBen verdichten 

die Formen Kwt3.21 und Kwt3.22 das Belegungs- 

bild der Phase F, die GefaBe Kwt3.22 treten auch 

noch in der folgenden Phase G auf. Die Knickwand- 

topfe Kwt2.22 und Kwt3.23 charakterisieren das 

Areal der Belegungsphase G. Nur in den Belegungs

phasen G und H ist die Beigabe kleiner, rauhwandi- 

ger Knickwandtopfe belegt26, die hier wohl an Stelle 

entsprechender geglatteter GefaBe oder von Glasern 

auftreten. Rauhwandige Schalen mit einziehendem 

Rand (Sha 1.11) sind auf die Belegungsphasen B-D 

beschrankt; die Knickwandschalen Sha 2.42 treten in 

den Phasen F und G auf. Bei den Glasern schranken 

die Kriegsverluste die Aussagemoglichkeiten gera- 

de fur die ersten Belegungsphasen erheblich ein. 

Die Beigabe von Sturzbechern setzt wohl erst, sieht 

man von dem ungewohnlichen Exemplar aus Grab 

31 ab, mit der Belegungsphase C ein (Taf. 30,2), wo- 

bei es sich um Becher der Form Gla 8.1 handeln 

durfte. Sturzbecher Gla 8.2 setzen mit der Bele

gungsphase E ein; die Verbreitung der Formen 

Gla 8.3 und Gla 8.4 ist auf die Belegungsphase F be

schrankt. Glasschalen mit konischer Wandung

(Gla 1.5) treten in zwei Bestattungen im Areal auf

(Taf.31,1). Bei den Tummlern treten die breiten For

men ohne besondere Randbildung (Gla 2.1) im Are

al der Phase F auf; Glockentummler (Gla 2.3) sind 

nach ihrer Verbreitung typische Formen der jung- 

sten Belegungsphase I. Die Glockenbecher ohne FuP 

(Gla 4.3) lassen sich nach ihrer Verbreitung noch der 

Phase C zuordnen, wahrend ein Glockenbecher mit 

FuB (Gla 4.2) fur das Areal der Phase D belegt ist. 

Bei den Waffen umreiBen die Franzisken das Areal 

der Belegungsphasen A-C (Taf. 25,2); leider ist hier 

wegen der vielen zerstorten Stucke eine weitere for

male Differenzierung nicht moglich. Die Beile mit 

symmetrisch verbreiterter Schneide (FBA2.2) kom

men nur im Areal C vor. Lanzenspitzen Lanl.1 

kommen im Areal C vor, die Form Lanl.3 ist fur 

das Areal E belegt, die Form Lan 1.4 fur das Areal F 

(Taf. 25,1). Lanzenspitzen mit geschlossener Ganz- 

tulle treten mit Beginn der Phase F auf, und zwar 

zunachst die Form Lan 2.2. Die Lanzenspitzen mit 

durchgehender Mittelrippe (Lan 2.1) treten im Areal 

der Phase G auf. Im Areal G setzen auch die Lan

zenspitzen Lan2.4 ein, die aber haufiger auch im 

Areal der Belegungsphase H vorkommen. Leichte 

Breitsaxe (Sax 2.1) sind Waffen der Belegungsphase

(Taf. 29,1). An sie

schlieRen sich nach Osten hin an die mit Rillen- 

und Einzelstempel verzierten Knickwandgefahe 

Kwt2.31 und Kwt2.ll sowie die schlankeren For

men der KnickwandgefaBe mit einschwingender 

Oberwand (Kwtl.21). Das folgende Belegungsareal 

E ist durch das Einsetzen der Rollstempelverzie- 

rung gekennzeichnet; charakteristische GefaBfor- 

men sind die Knickwandtopfe Kwt3.11 und 

Kwt 3.12. Am Beginn der folgenden Phase F treten 

dann die Knickwandtopfe mit verrundetem Um- 

bruch (Kwt4.ll) auf. Flussigkeitsbehalter dieser 

Phase sind Kruge der Form Junkersdorf D2 

(Taf. 29,2)25. Diese werden in der folgenden Bele

gungsphase G durch Flaschen Fla 1.1 und Kleeblatt- 

kannen (Kanl.2; ahnlich Form Junkersdorf D1)

25 LaBaume, Junkersdorf 63.

26 Graber 144, 292, 316, 330, 365, 369, 387, 396, 439, 443, 

450, 487, 489, 514, 515, 555, 560.
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G, schwere Breitsaxe (Sax 2.2) kommen in der Bele- 

gungsphase H vor (Taf. 24,1).

Auch bei den Frauenbestattungen setzt die starke 

Beraubung einer Verbreitungsanalyse der Trachtbe- 

standteile enge Grenzen. Kleine, einzonige Alman- 

dinscheibenfibeln (Fibl.l) gibt es in den Grabern 

der Belegungsphase B (Taf. 20,2); nach Westen hin 

setzen sich davon zunachst die zweizonigen A1- 

mandinscheibenfibeln (Fibl.3) in der Belegungs

phase C ab und die Almandinscheibenfibeln mit Fi- 

ligranzier (Fibl.4) in der Belegungsphase D. Die 

beiden Filigranscheibenfibeln mit erhohtem Mittel- 

buckel (Fib2.3) lassen sich nach ihrer Verbreitung 

als Formen der Belegungsphase F ausmachen27. Un- 

ter den Vogelfibeln gehdren die Stucke ohne Alman- 

dineinlage und mit lediglich almandinbelegtem 

Auge (Fib 7.1-2) der Belegungsphase B an; die Vo

gelfibeln mit almandinbelegtem FuB und Flugel 

(Fib 7.3) liegen am Rande des Areals der schraglie- 

genden Graber im Areal der Phase C. Bei den Bu- 

gelfibeln sind die Miniaturformen (Fib 12.3) und die 

Fibeln mit halbrunder Kopfplatte, funf Knopfen 

und gleichbreitem FuB (Fib 12.8) im Areal der Phase 

B verbreitet (Taf. 20,1); andere Bugelfibelformen ent- 

ziehen sich wegen ihres singularen Auftretens einer 

Kartierung. Die Vierfibeltracht mit zwei Kleinfibeln 

auf der Brust und zwei Bugelfibeln im Beckenbe- 

reich (Tra4) kommt im Areal der Phase B vor28, 

wahrend eine Dreifibeltracht mit einer Kleinfibel 

auf der Brust und zwei Bugelfibeln im Becken

(Tra 5) fur die Phase belegt ist29. Zu weiteren Ana-

lysen der Tracht ist das Graberfeld wegen der star- 

ken Beraubung kaum geeignet.

Die Perlenketten der Kombinationsgruppe C setzen 

im Areal der Belegungsphase B ein, kommen aber

bis ins Areal

Graberfeldes und werden von Grabern der folgen- 

den Phasen B und C umgeben; analog zum Befund 

in Mungersdorf durften sie die altesten des Platzes 

sein. In zwei Fallen wird diese Vermutung auch 

stratigraphisch gestutzt, wo Nord-Sud-Bestattungen 

von Grabern der Belegungsphase B uberschnitten 

werden. Die reduzierte Beigabensitte laBt ansonsten 

kaum markante Formen benennen. An den erkenn- 

baren Mannergrabern wird deutlich, daB auBer 

Pfeilspitzen keine Waffen beigegeben wurden31. So 

sind als wichtige, singular auftretende Formen zu 

nennen ein Taschenbugel mit zuruckgebogenen 

Tierkopfenden (?) in Grab 14, eine Wirtelperle aus 

durchscheinend grunem Glas mit weiBem Fieder- 

muster in Grab 23 und ein Paar gegossener Scha- 

lenfibeln in Grab 48. Nach andernorts faBbaren 

chronologischen Bezugen legen es diese Typen 

nahe, daB die Graber der Belegungsphase A nicht 

wesentlich alter sind als die der folgenden Phase B.

Belegungsphase B

1) Bestattungen Westnordwest-Ostsudost ausge- 

richtet. Knickwandtopfe Kwtl.11; kleine, rauhwan- 

dige Knickwandtopfe mit stark einschwingender 

Oberwand Kwt4.5132. Mannergraber: beschlaglose 

eiserne Schnallen bis 24 mm Weite. Frauengraber: 

einzonige Almandinscheibenfibeln Fib 1.1; Vogelfi

beln ohne Almandineinlagen (Fib 7.1) oder mit 

almandinbelegtem Auge (Fib 7.2); Miniaturbugelfi- 

beln Fib 12.3; Bugelfibeln mit halbrunder Kopfplatte 

mit funf Knopfen und gleichbreitem FuB Fib 12.8; 

Vierfibeltracht mit zwei Kleinfibeln auf der Brust 

und zwei Bugelfibeln im Becken Tra 4; Perlenketten

der Kombinationsgruppe C (B-C). 2) Grab 22:

Glasschale mit weiBem Randfaden Gla 1.3. Grab 25: 

eiserne Schnalle mit nierenformigem Bugel Gur 2.1. 

Grab 37: Glasflasche. Grab 31: beschlaglose Schnalle 

mit facettiertem Bugel, niedriger Sturzbecher. Grab 

213: Taschenbugel mit gerader Basis und Tierkopf- 

ende. - 3) Die Bestattungen der Belegungsphase B 

umgeben in anderer Grabausrichtung die alteren 

Nord-Sud-Graber; in zwei Fallen uberschneiden 

Graber der Belegungsphase B altere Bestattungen33. 

Innerhalb der Gruppe der Nord-Sud-Bestattungen 

scheint Grab 16 eine zentrale Lage einzunehmen;

hin vor (Taf. 23,2); ansonsten kom

men Ketten der Kombinationsgruppe D im Areal C 

vor. Das Areal der Belegungsphase D wird durch 

Ketten der Kombinationsgruppe E abgesteckt, das 

der Phase E durch solche der Kombinationsgruppe 

F. Ketten der Kombinationsgruppe G kennzeichnen 

das Areal der Phase G. Mit der Belegungsphase H 

setzen die Ketten der Kombinationsgruppe H ein, 

die aber noch bis in das folgende Areal vorkom- 

men. Im Bereich der jungsten Belegungsphase fin- 

den sich Ketten der Kombinationsgruppe I. 

Plattengraber sind in Junkersdorf selten und schei- 

nen auf zwei Graberfeldabschnitte eingrenzbar zu 

sein30. Im Nordosten finden sie sich im Bereich der 

Belegungsphasen B und C, im Suden dann erst wie- 

der im Areal H und I.

27 Zur Fibel aus Grab 582 vgl. Thieme, Filigranschei- 

benfibeln 415 ff. - Ein sicherlich werkstattgleiches Stuck 

stammt aus Niederbreisig: H. Kuhn, Ipek 1936/37, 141 

Taf. 24,12.

28 Graber 30, 33 u. 41.

29 Graber 211, 337.

30 LaBaume, Junkersdorf 131.

31 Graber 3, 14 u. 54.

32 Junkersdorf Graber 58 u. 67.

33 Grab 33 uberschneidet Grab 34, Grab 53 uberschnei- 

det Grab 54.

Belegungsphase A (Taf. 31,2)

1) Bestattungen Nord-Sud bzw. Sud-Nord ausge- 

richtet. - 2) Grab 48: Paar gegossener Schalenfibeln 

Fib4.2. - 3) Die beigabenlosen bis beigabenarmen 

Nord-Sud-Bestattungen liegen am Westrand des
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ihm entspricht moglicherweise in Belegungsphase 

B Grab 24, das erst in deutlichem Abstand von zeit- 

gleichen Bestattungen umgeben wird. Fur ein ge- 

naueres Verstandnis des Belegungsgangs sind je- 

doch zu wenige der Bestattungen sicher datierbar, 

so daP derartige Uberlegungen spekulativ bleiben. 

Anders als in Koln-Mungersdorf laBt sich hier ein 

annahernd ausgewogenes Verhaltnis zwischen 

Frauen- und Mannerbestattungen vermuten. Zwar 

stehen den neun sicheren Frauenbestattungen nur 

drei sichere Mannerbestattungen gegenuber, doch 

ergibt sich ein durchaus akzeptables Zahlenverhalt- 

nis von 9:8, wenn man fur die funf nicht bestimm- 

baren Bestattungen ebenfalls Mannergraber an- 

nimmt.

wenige Graber nach ihren Beigaben sicher hier zu- 

weisbar; dennoch laBt sich mit ihnen das Areal die- 

ser Phase recht gut fassen, nicht zuletzt auch wegen 

der besser erkennbaren Zonen der Belegungsphasen 

C und E. In der Belegungsphase D setzt sich die 

Nutzung des Platzes nach Osten hin fort.

Belegungsphase E

1) Ein- oder zweiteilige, bronzene Gurtelgarnituren 

mit triangularem Beschlag Gur 3.1-2; Einsetzen der 

Rollstempelverzierung; Knickwandtopfe Kwt3.11 

und Kwt 3.12; Einsetzen der Sturzbecher Gla 8.2 

(D-G). Mannergraber: Lanzenspitzen Lan 1.3. Frau

engraber: Perlenketten der Kombinationsgruppe F 

(E-F). - 2) Grab 161: Bartaxt mit schrager Schneiden- 

innenkante FBA 4.1. - 3) In der Belegungsphase E 

setzt sich die Nutzung des Platzes nach Osten hin 

fort.

Belegungsphase C

1) Bestattungen z. T. noch Westnordwest-Ostsudost 

ausgerichtet, Regelorientierung wird in dieser Pha

se West-Ost. Extrem lange Graber setzen ein34. Be- 

schlaglose Schild- oder Kolbendornschallen Gur2.4, 

2.6 (C-D); Gurtelhaften Gur 2.10; Knickwandtopfe 

Kwtl.22 und Kwt2.21; fuPlose Glockenbecher 

Gla 4.3; Sturzbecherbeigabe setzt ein35. Rauhwandi- 

ge Schalen mit einziehendem Rand (B-D). Manner

graber: Beile mit symmetrisch verbreiterter Schnei- 

de FBA2.2; Lanzenspitzen Lan 1.1. Frauengraber: 

zweizonige Almandinscheibenfibeln Fib 1.3; Vogelfi- 

beln mit almandinbelegtem Full und Flugel Fib 7.3; 

Dreifibeltracht mit einer Kleinfibel auf der Brust 

und zwei Bugelfibeln im Becken; Perlenketten der 

Kombinationsgruppe D. - 3) Die Graber der Bele

gungsphase C umgeben nach Osten hin in einem 

Halbkreis die alteren Bestattungen. Im Norden 

schlieBen sich einige Graber an die isoliert liegende, 

altere Bestattung 213 an. Die Anderung der Grab- 

ausrichtung von Westsudwest-Ostnordost in die 

West-Ost-Orientierung scheint innerhalb dieser Be

legungsphase zu erfolgen; wahrend die Reihe von 

Grab 43 zu Grab 93 schon eher in der moderneren 

West-Ost-Orientierung angelegt ist, folgt beispiels- 

weise die Grabgruppe 334-337 und 341 noch deut- 

lich der alten, schragliegenden Orientierung.

Belegungsphase F

1) Gurtelgarnituren mit halbrunden Beschlagen; 

Einsetzen der eisernen Gurtelgarnituren; Knick- 

wandtopfe mit verrundetem Umbruch Kwt4.11; 

Knickwandtopfe Kwt3.21 und Kwt3.22; Kruge 

Krul.139; Knickwandschalen Sha 2.42 (F-G); Sturz

becher Gla 8.3 und Gla 8.4; randlose Tummler 

Gla 2.1; Schmucknadeln mit Loffelende Nad2.2. 

Mannergraber: Lanzenspitzen Lan 1.4 und Lan 2.2. 

Frauengraber: keine spezifischen Formen. - 2) Grab 

199: Triens nach Justinian40. Grab 410: Bartaxt mit 

senkrechter Schneideninnenkante FBA 4.2. - 3) Die 

meisten Bestattungen der Belegungsphase F schlie- 

Ben sich nach Osten hin an das altere Areal an, im 

Westen einige dicht an solche der Phase C an41; dar- 

an wird erkennbar, daB in den Belegungsphasen D 

und E offensichtlich eine Ausweitung des Areals 

vorwiegend nach Osten hin erfolgte, wahrend nun 

mit den genannten Bestattungen das weitere Wachs- 

tum des Graberfeldes nach Suden hin eingeleitet 

wird. Vor allem H. Ament hatte in seiner Analyse 

des Belegungsgangs auf die groBen Graber 445 und 

451 hingewiesen42; beide sind nahezu vollstandig 

ausgeraubt und deshalb aufgrund ihrer Beigaben 

chronologisch nicht mehr beurteilbar. „Jedoch fin-

Belegungsphase D

1) Kleine, beschlaglose Schnallen aus Bronze mit 

rechteckigem, kantig facettiertem Bugel und eiser- 

nem Dorn Sna l.136; Knickwandtopfe Kwt2.11 und 

Kwt2.31; Glasschalen mit konischer Wandung 

Gla 1.5. Holzkammergraber setzen ein3/. Manner

graber: keine spezifischen Formen. Frauengraber: 

Almandinscheibenfibeln mit Filigranzier (Fib 1.4); 

Perlenketten der Kombinationsgruppe E. - 2) Grab 

233: Schnalle mit kurzem, rechteckigem Beschlag 

(Gur 3.5). Grab 78: Subaerater Triens nach Anastasi-

34 Nach U. Koch, Herbolzheim 394 Anm. 38.

35 Graber 31, 38, 42, 43, 57, 62, 67, 151, 159, 338.

36 Graber 163, 197 u. 232: FREMERSDORF, Junkersdorf 87 

(A3).

37 Nach U. Koch, Herbolzheim 394 Anm. 37.

38 LaBaume, Junkersdorf 49.

39 Vgl. Junkersdorf Typ D2 nach ebd. 63.

40 Kolner Nachpragung vom Typ Havernick 7: ebd. 50.

41 Graber 374 u. 375 an Graber 370 u. 372. - Grab 344 

muB wohl als Nachbestattung in einem alteren Areal auGer 

us (terminus post quem 491)38. 3) Wegen der ein- Betracht bleiben.

42 Ament, Rheinland 295 f. mit Abb. 7.gangs geschilderten Fundverluste sind nur relativ
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den sich in ihrem Umkreis Graber mit unstrittigen 

Inventaren der Stufe III (Graber 450, 455, 454), die 

inmitten jungerer Graber liegen. Dieser Befund ist 

nur so zu deuten, daP das Grabpaar 445/451 am 

Ende des 6. Jahrhunderts die Reihe der Kammergra- 

ber durch weites Ausgreifen auf bis dahin nicht be- 

anspruchtes Areal fortsetzte und sogleich weitere 

Graber nach sich zog"43. Auch wenn den sich dar- 

aus ergebenden Konsequenzen fur die Interpretati

on des Belegungsablaufs und der sozialen Bedeu- 

tung der in den Grabern 445 und 451 Bestatteten 

zuzustimmen ist, wirkt die chronologische Diffe- 

renz zum Umfeld etwas ubertrieben und im einzel- 

nen korrekturbedurftig. Nach den Ergebnissen der 

chorologischen Analyse waren hier innerhalb eines 

ansonsten der nachsten (!) Belegungsphase zuzu- 

weisenden Areals lediglich die Graber 443, 447 und 

454 der Phase F zugehdrig44. Insofern darf auch fur 

die Bestattungen 445 und 451 eine Einordnung in 

die Belegungsphase F vermutet werden. Ein wohl 

vergleichbares Ausgreifen laEt sich auch am Nord- 

ostrand des bisherigen Areals vermuten, auch wenn 

hier keine ungewdhnlich groEen Bestattungen zu 

verzeichnen sind. Denn die Grabreihe 201-224 wird 

wohl allseits von Bestattungen der folgenden Phase 

G umgeben und scheint demnach ahnlich weit in 

bislang unbenutztes Areal vorgestoEen zu sein.

Sax 2.2. Frauengraber: Perlenketten der Kombinati- 

onsgruppe H (H-I). - 2) Grab 555: Zweihenkelkrug 

Kru 2.1. Grab 291: Tummler mit breit umgeschlage- 

nem Rand Gla 2.2. - 3) Die Bestattungen der Bele

gungsphase H setzen die nunmehr nach Suden hin 

erfolgende Belegung fort.

Belegungsphase I

1) Beschlaglose Schnallen als Gurtelschnalle46; keine 

geglatteten KnickwandgefaBe; Glockentummler 

Gla 2.3; stark reduzierte Beigabensitte. Mannergra- 

ber: Klappmesser Ger 1.3. Frauengraber: Perlenket

ten Kombinationsgruppe I. - 2) Grab 544: Gleichar- 

mige Bugelfibel Fib10. Grab 299: Einhenkelkanne 

Kan2.2. Graber 259 und 544: Messer mit geknick- 

tem Rucken. Grab 183: Klappmesser und langere 

Lanzenspitze mit achtkantig facettierter Tulle 

Lan 8.2. - 3) Die Bestattungen der Phase I setzen 

nach Suden hin die Belegung des Graberfeldes bis 

an die Sudgrenze fort. Eine genaue Abgrenzung 

der Belegungsareale G und H ist wegen der stark 

nachlassenden Beigabensitte kaum mehr moglich. 

Wie haufiger gegen Ende der Graberfeldbelegung 

kommt es nun auch zu Nachbestattungen in alteren 

Arealen, bei denen die jungeren Graber altere uber- 

schneiden47.

Belegungsphase G

1) Dreiteilige eiserne Gurtelgarnituren ohne Tau- 

schierung, mit dreieckigen Beschlagen mit drei Nie- 

ten oder mit funfnietigen Beschlagen Gur 4.3 und 

Gur 4.5; eiserne Gurtelgarnituren mit monochromer, 

geometrischer Tauschierung Gur4.6; Flaschen 

Flal.11; Kleeblattkannen Kan 1.2; Knickwandtopfe 

Kwt2.22; Knickwandtopfe Kwt3.23 (G-H); kleine, 

rauhwandige Knickwandtopfe (G-H); Schmuckna- 

deln mit geradem Ende, Kerben- und Rillenzier 

Nad2.3. Mannergraber: Schildbuckel mit geradem 

Kragen und flacher Haube ohne Spitzenknopf 

Sbu5; Lanzenspitzen Lan2.1 und Lan2.4 (G-H); 

leichte Breitsaxe Sax 2.1. Frauengraber: Filigran- 

scheibenfibeln mit erhohtem Mittelbuckel Fib 2.3; 

Perlenketten der Kombinationsgruppe G. - 2) Grab 

170: Triens des Rauchomaros45. Grab 481: eiserne 

Scheibenfibel mit monochromer, geometrischer Tau

schierung. - 3) Nur noch wenige Bestattungen der 

Belegungsphase G setzen die bisher erfolgte Aus- 

dehnung des Graberfeldes nach Osten fort. Statt 

dessen schliest sich die Belegung an die Sudgrenze 

des ganzen, bisher benutzten Areals an und erfolgt 

von dort ab in breiter Linie in sudlicher Richtung.

Mungersdorf

Das kleine Graberfeld von Koln-Mungersdorf war 

1927-1929 mit modernen Grabungs- und Dokumen- 

tationsmethoden vollstandig ausgegraben wor-

43 Ebd. 296.

44 Grab 450 kann m. E. keinesfalls fur das 6. Jh. in An- 

spruch genommen werden. Nach seiner Perlenkette u. der 

Beigabe eines kleinen, rauhwandigen KnickwandgefaEes 

gehort es zuverlassig in die Belegungsphase G. Ausschlag- 

gebend fur einen fruheren Ansatz war vermutlich die ein- 

zeln im Beckenbereich getragene Bugelfibel vom „Typ von 

Mulhofen" (Kuhn, Suddeutschland 1006ff.; zuletzt bei 

Roth, Kunst u. Handwerk 269 zu Taf. 29a in die 1. Halfte 

des 6. Jhs. datiert); dem kann neben den ubrigen Beigaben 

auch Mungersdorf Grab 42 entgegen gestellt werden, in 

dem sich neben dem Bruchstuck einer wohl vergleichbaren 

Fibel ein Paar monochrom geometrisch tauschierter Schuh- 

schnallchen fand (Fremersdorf, Mungersdorf Taf. 8; vgl. 

auch oben Fib 12.11). Junkersdorf Grab 455 enthielt einen 

einzelstempelverzierten Knickwandtopf Kwt2.22; bei der 

leider nur ungenugend beschriebenen u. abgebildeten 

Bronzeschnalle durfte es sich bereits um einen jungen Typ 

mit Stegdsen u. ovalem Bugelquerschnitt (Gur 3.3) handeln. 

Auch hier scheint eine Einordnung in die Stufe III kaum 

mehr moglich.

45 LaBaume, Junkersdorf 49 f.

46 Sehr deutlich erkennbar bei Grab 269 mit einem 

schweren Breitsax.

47 z. B. Grab 255.

Belegungsphase H

1) Eiserne Gurtelgarnituren mit bichromer Tauschie

rung in regelmaBiger oder aufgeloster Tierstilorna- 

mentik Gur 4.7-8. Mannergraber: schwere Breitsaxe
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den48. Von den 149 Bestattungen wiesen nur knapp 

31 % Spuren antiker Beraubung auf, wobei auch vie- 

le der beraubten Graber aufgrund der zuruckgeblie- 

benen Beigaben beurteilbar bleiben (Taf. 32,2; vgl. 

Abb. 88). In seiner Publikation hatte sich Fremers- 

dorf in Datierungsfragen weitgehend an der damals 

neuen Arbeit von J. Werner uber die munzdatierten 

austrasischen Grabfunde orientiert49; die Ubertra- 

gung der so gewonnenen Zeitansatze auf den Gra- 

berfeldplan fuhrte zu einem scheinbar wenig 

schlussigen Bild, bei dem Graber unterschiedlich- 

ster Zeitstellung ohne erkennbare Ordnung dicht 

beieinander lagen. Dies und gewisse Phanomene in 

der Anlage der Graber fuhrten Fremersdorf zu der 

Hypothese, das Graberfeld sei gruppenweise im 

Sinne eines Sippenfriedhofs belegt worden50. Eine 

umfassende chorologische Analyse des Graberfel- 

des steht bis heute aus; wegen seines reichen Fund- 

stoffes wurde es jedoch immer wieder fur Teilbe- 

trachtungen herangezogen, in denen Grundlinien 

der Belegungsabfolge geklart werden konnten51.

Bei der im folgenden entwickelten chorologischen 

Analyse ergeben sich sieben Belegungsphasen A-G. 

Wie am Graberfeld von Junkersdorf lassen sich drei 

verschiedene Regelorientierungen raumlich vonein- 

ander absetzen; wahrend die meisten Bestattungen 

von West nach Ost orientiert sind, setzt sich im 

Nordosten des Graberfeldes deutlich eine Grab- 

gruppe mit schragliegenden Bestattungen ab, die 

Westsudwest-Ostnordost ausgerichtet sind. Im 

Kern dieser Gruppe liegen dicht beieinander drei 

von Nord nach Sud ausgerichtete Graber. Die Sud- 

Nord-Graber zeigen in Mungersdorf die Belegungs- 

phase A an, die schragliegenden Bestattungen die 

Belegungsphase B, die Ost-West ausgerichteten 

Graber die Belegungsphasen C-G. Diese grobe Glie- 

derung laPt sich mit Hilfe der GefaPbeigabe bestati- 

gen und weiter differenzieren. Im Areal der schrag

liegenden Bestattungen finden sich Glasschalen mit 

eingedelltem Boden ohne Randeinlagen (Gla l.4) 

und kleine Glasflaschen (Taf. 38,3). Die Sturzbecher 

Gla 8.1 finden sich im westlich und sudlich anschlie- 

Penden Areal der West-Ost-Bestattungen (Taf.38,2); 

um diese Bestattungen herum finden sich Sturzbe

cher Gla 4.2-4, wobei die Sturzbecher Gla 8.4 offen- 

sichtlich spater einsetzen. Mit den Sturzbechern 

Gla 8.1 wird das Areal der Belegungsphasen C und 

D umrissen, das Einsetzen der Sturzbecher Form 

Gla 8.2 und Gla 8.3 markiert die Belegungsphase E. 

Fast uber das ganze Areal hinweg sind in den Gra- 

bern geglattete KnickwandgefaPe belegt; Knick- 

wandgefaPe mit Rollstempelzier setzen wie in Jun

kersdorf erst in einem fortgeschrittenen Stadium ein 

(Taf. 37,3); ihr erstes Auftreten markiert den Beginn 

der Belegungsphase E. Die breiten, offenen Knick-

wandgefaBe mit einschwingender Oberwand

(Kwt1.11, Kwtl.12) umreiBen erneut das Areal der

Phase B (Taf. 38,1), wobei die stark einschwingende 

Form Kwt 1.11 im auBersten Nordosten in der Nahe 

der altesten Graber liegt und die schwacher ein

schwingende Form Kwtl.12 etwas weiter im Sud- 

westen. Die schlankeren und geschlosseneren Ver- 

treter der KnickwandgefaPe mit einschwingender 

Oberwand (Kwtl.22) schliePen sich im Areal C an. 

Hier finden sich die ersten, breiten Knickwandgefa- 

Pe mit gerader Oberwand wie auch die Exemplare 

mit Einzelstempelverzierung ohne Rillen (Kwt2.21). 

Mit der Phase C setzen auch die geglatteten GefaPe 

mit rillenbegleiteter Einzelstempelzier Kwt2.11 ein, 

die aber noch in das folgende Belegungsareal D aus- 

greifen; ihre rauhwandigen Entsprechungen fallen 

durchweg in das Areal der Phase D. Bei den Knick- 

wandgefaPen setzen mit der Phase E zunachst 

die fruhen Typen der Rollstempelverzierung ein 

(Kwt3.11, Kwt3.12); die spaten Rollstempelformen 

markieren den Beginn der Belegungsphase F (meist 

Knickwandtopfe Kwt 3.22; Taf. 37,4). Die Sitte, einen 

geglatteten Knickwandtopf in das Grab zu legen, 

endet am Ende der Belegungsphase F; am auRersten 

Rand des Graberfeldes treten lediglich noch Klee- 

blattkannen Kan 1.2 als GefaPbeigabe auf, sie lassen 

sich der Phase G zuordnen. Rauhwandige Schalen 

mit einziehendem Rand (Sha l.11) treten in den 

Arealen C und D auf, Schalen der rotgestrichenen 

Ware in der Form Sha 1.2 sind nur im Areal D be

legt. Rauhwandige Knickwandschalen der Form 

Sha 2.42 sind in Mungersdorf auf die Belegungspha

se F beschrankt.

Die unterschiedlichen Bestandteile der Frauentracht 

vermogen vor allem die ersten Belegungsphasen 

weiter zu untermauern. Kleine, einzonige Alman- 

dinscheibenfibeln finden sich im Areal der Phase B, 

zweizonige Almandinscheibenfibeln im Areal C 

(Taf. 32,4). Die Almandinscheibenfibeln mit Filigran- 

zier schlieBen sich im Areal der Phase D an. GroPe 

Wirtelperlen mit weiPem Fiedermuster und silberne 

Armringe mit Kolbenenden finden sich wie die Bu- 

gelfibeln mit halbrunder Kopfplatte, funf Knopfen 

und gleichbreitem Fob im Areal der Phase B 

(Taf. 32,3). Die Bugelfibeln finden sich in den Bestat

tungen der Phase B immer im Becken der Toten

48 FREMERSDORF, Mungersdorf. - Zur Entdeckungs- u. 

Grabungsgeschichte ebd. V-VI, zur Grabungstechnik ebd. 

5-7.

49 Ebd. 46 ff., dazu Taf. 140.

50 Ebd. 14-18.

51 Umfassend: CHRISTLEIN, Qualitatsgruppen 47-57, 

insbes. 51 ff. - Zu Fibeln: U. Koch, Donautal 38 ff. mit

Abb. 6. Zu Millefioriperlen: U. Koch in: Festschrift

Werner ll 508 mit Abb. 7; R. Andrae, Acta Praehist. et 

Arch. 4, 1973, 162. - Zu Gurtelgarnituren des 7.Jhs.: 

Ament, Rheinland 298 ff. mit Abb.8. - Zu Grabformen: U. 

Koch, Herbolzheim 392 ff. mit Anm. 33-35.
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(Tra4). Jungere Belege von Bugelfibeln finden sich 

erst wieder im Areal D; dort sind sie zusammen mit 

zwei Kleinfibeln ebenfalls zu einer Vierfibeltracht 

zusammengestellt, wobei die Bugelfibeln jedoch 

jetzt unterhalb des Beckens zwischen den Ober- 

schenkeln liegen (Tra 6). Ebenfalls mit der Phase D 

setzen die goldenen, scheibenformigen Anhanger 

mit Filigranzier ein, die in die Perlenketten einge- 

fugt waren.

Bei den Perlenketten setzt die summarische Publi- 

kationsweise den Aussagemoglichkeiten enge Gren- 

zen, nur wenige Ketten aus Miingersdorf konnten 

in die Bildung der hier vorgelegten Kombinations- 

gruppen eingearbeitet werden52. Immerhin lassen 

sich hier die Belegungsareale B bis D gegen die fol- 

genden Areale E bis G absetzen. Die fruhen Ketten 

sind gepragt durch Uberfangperlen, Rohrchenper- 

len und winzige, schwarze oder rote Perlen 

(Taf. 34,2; 34,4). Mit Beginn der Phase E fallen diese 

Formen weitgehend aus und neue setzen ein: 

schlanke, lang-zylindrische Perlen mit gekammten 

Streifen, kugelig-bikonische bis zylindrische Perlen 

mit Streifen und Perlen mit Flechtbandzier 

(Taf. 34,4). Fischgratmillefioriperlen scheinen auf die 

Belegungsphase C beschrankt zu sein.

In krassem Gegensatz zu der reichen Ausstattung 

der Frauen steht in der Belegungsphase B die der 

Manner, die kaum Beigaben aufweisen; die Sitte der 

Waffenbeigabe setzt erst mit der Belegungsphase C 

ein. Allgemeine Formen der Belegungsphasen C-F 

sind die Schmalsaxe sowie Schildbuckel mit Spit- 

zenknopf (Taf. 35,3; 36,3); mit der Phase G setzen 

leichte Breitsaxe und Schildbuckel mit flacher Hau- 

be ohne Spitzenknopf ein. Anders als in den durch- 

weg waffenlosen Bestattungen der Belegungsphase 

B finden sich in zwei der alteren Nord-Sud-Grabern 

kleine Franzisken mit zum Helm hin abknickender 

Oberkante (FBA 1.1; Taf.36,2). Die normalen Fran

zisken sind fur die Belegungsphasen C und D be- 

legt. Bei den Lanzenspitzen mit Schlitztulle kann 

die Form Lan 1.2 der Belegungsphase D, die Form 

Lan 1.3 der Phase E und die Form Lan 1.4 der Phase 

F zugeordnet werden (Taf. 36,1). In die Phase F fal

len auch die Lanzenspitzen mit geschlossener Ganz- 

tulle Lan 2.2.

Vor dem Hintergrund der Verhaltnisse auf anderen 

Graberfeldern im Rheinland irritiert in Mungers- 

dorf das ungewohnlich fruhe Auftreten von Lan

zenspitzen mit geschlossener Tulle (Taf. 35,4); Lan- 

zen Lan 2.4 sind in Grabern der Belegungsphasen C 

und D belegt. Angesichts der leider etwas generali- 

sierenden Zeichnungen und Beschreibungen in der 

Publikation war zu erwagen, ob hier nicht doch 

Lanzenspitzen mit Schlitztulle vorliegen; aber ein 

Vergleich mit den publizierten Photos scheint den 

Befund der geschlossenen Ganztulle zu bestatigenA 

Beschlaglose Schnallen aus Bronze oder Silber mit

Kolben- oder Schilddorn kommen im Areal der 

Phasen B-E vor (Taf. 33,1-4). Fur die Phasen A und 

B sind mehrfach auch einfache, beschlaglose Eisen- 

schnallen belegt. Bronzene Gurtelgarnituren mit 

dreieckigem Beschlag treten mit der Phase E auf; 

eine altere Ausnahme bildet nur die Schnalle aus 

Grab 108, bei der der dreieckige Beschlag wohl noch 

nicht mit dem Bugel verbunden war. In die Phasen 

D-E gehoren auch die kleinen, beschlaglosen 

Schnallen aus Bronze mit rechteckigem, kantig pro- 

filiertem Bugel und eisernem Dorn (Sna 1.1)54. 

Kennzeichnend fur die Belegungsphase F sind die 

Schnallen mit halbrundem Beschlag. In der jungsten 

Belegungsphase G treten dreiteilige eiserne Gurtel

garnituren mit breiten, triangularen Beschlagen auf, 

die meist monochrom mit geometrischen Ornamen- 

ten tauschiert sind. Die mehrteilige Garnitur mit ge- 

streckt-langlichen Beschlagen aus Grab 1 gehort be- 

reits einem jungeren Horizont an.

Belegungsphase A (Taf. 39,3)

1) Sud-Nord-Ausrichtung der Graber. Mannergra- 

ber: kleine Franzisken mit zum Helm hin abknik- 

kender Oberkante FBA 1.1. Frauengraber: keine cha- 

rakteristischen Beigaben. - 2) Grab 148: Fusschale 

Sha2.ll. - 3) In der groPen, aber auffallend flachen 

Mannerbestattung 53 wird hier das Grundergrab 

der Nekropole vermutet55; um es herum bleibt in 

den Belegungsphasen A und B im Umkreis von vier 

Metern ein Areal grabfrei, um das herum sich die 

ubrigen Bestattungen legen. Deshalb und angesichts 

der geringen Eintiefung der recht groPen Grube ist 

anzunehmen, daP das Grab ursprunglich uberhu- 

gelt war. Nordlich dieses vermuteten Hugels schlie- 

Pen sich die drei ubrigen Bestattungen dieser Phase 

an, die Knabengraber 106 und 148 sowie die unbe- 

stimmbare Bestattung 147, von der Fremersdorf ver- 

mutete, daP hier eine Brandbestattung vorlag56.

Belegungsphase B

1) Graber schragliegend: von Westsudwest nach 

Ostnordost ausgerichtet; Glasschalen mit eingedell- 

tem Boden ohne Randeinlage Gla 1.4; Glasflaschen 

Gla 9; KnickwandgefaPe Kwtl.11 und Kwt1.12. 

Mannergraber: reduzierte Beigabensitte, keine Waf

fenbeigabe. Frauengraber: kleine, einzonige Alman- 

dinscheibenfibeln Fib 1.1; Vogelfibeln ohne Alman- 

dineinlage oder nur mit almandinbelegtem Auge

52 Zu naheren Erlauterungen verweise ich auch auf den 

Abschnitt Perlen.

53 Fur Graber 96, 97a u. 128: Fremersdorf, Mungers- 

dorf Taf. 99A,3 u. 7-8.

54 Graber 27, 49, 87, 97a, 97b, 108, 127, 130.

55 Tiefe 0,58 m; vgl. die Zusammenstellung bei Fre

mersdorf, Miingersdorf 38 ff.

56 Fremersdorf, Miingersdorf 28.
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Fib7.1-2; Bugelfibeln mit halbrunder Kopfplatte, 

funf Knopfen und gleichbreitem FuE Fib 12.8; groBe 

Wirtelperlen mit weihem Fiedermuster Ggh 1.2; sil- 

berne Armringe mit Kolbenenden Rng 1.1; Vierfibel- 

tracht mit zwei Kleinfibeln auf der Brust und zwei 

Bugelfibeln im Becken Tra 4; Lage der Bugelfibeln 

im Becken; Perlenketten der Kombinationsgruppe C 

(B-C). - 2) Grab 105: tropfenformiger, konvex ge- 

schliffener Almandin57. - 3) Um die vier Graber der 

Belegungsphase A wurden nach Osten und Westen 

in neuer Ausrichtung die Bestattungen der Bele

gungsphase B angelegt; dabei fanden sich die auch 

typologisch alteren KnickwandgefaBe Kwt1.11 in 

drei direkt an die vorhergehenden Bestattungen an- 

schlieBenden Grabern, wahrend die typologisch et- 

was jungeren KnickwandgefaBe Kwt1.12 weiter 

entfernt nach Westen lagen.

Schon hier soll auf das Mannerdefizit der Bele

gungsphase B aufmerksam gemacht werden; nach 

den Grabbeigaben und den anthropologischen Un- 

tersuchungen konnen acht Bestattungen sicher und 

weitere drei vermutlich weiblichen Individuen zu- 

geschrieben werden58. Diesen stehen nur eine siche- 

re und eine vermutete Mannerbestattung gegen- 

uber; selbst wenn man alle weiteren, nicht 

bestimmbaren Bestattungen mannlichen Individuen 

zuschreibt, liegt das Verhaltnis bei 12:559.

topfe Kwt2.11 in den Grabern 50 und 60 und die

Perlen in Grab 47 innerhalb der Phasen und D

nicht naher festlegbar; nach der Graberfeldlage und 

dem Auftreten eines rauhwandigen Knickwandge- 

faLes in Grab 60 werden diese Bestattungen jedoch 

der Belegungsphase D zugeordnet.

Belegungsphase D

1) Einsetzen der Holzkammergraber63; Knickwand- 

topfe Kwt1.21; rauhwandige Topfe (Graber 46, 102, 

111); rauhwandige Knickwandtopfe Kwt2.11; Scha- 

len Sha 1.2; kleine, beschlaglose Schnallen aus Bron

ze mit rechteckigem Bugel und eisernem Dorn

Sna 1.4 (D-E). Mannergraber: Lanzenspitzen

Lan 1.2. Frauengraber: Almandinscheibenfibeln mit 

Filigranzier Fib 1.4; Lage der Bugelfibeln unterhalb 

des Beckens zwischen den Oberschenkeln; schei- 

benformige, goldene Anhanger mit Filigranzier in 

der Perlenkette (D-F); Hackmesser Ger 1.1 (D-E). - 

2) Grab 91b: als Obolus Halbsiliqua Justinian I., Ra

venna, terminus post quem um 555 n. Chr64. - 3) Die 

Bestattungen der Belegungsphase D orientieren sich 

an den beiden in der vorherigen Phase entstande- 

nen Grabreihen; das Graberfeld wachst davon aus- 

gehend vorwiegend in ostlicher Richtung, so dah 

nun die altesten Bestattungen L-formig von junge

ren Grabern umgeben sind.

Belegungsphase C

1) Graber von West nach Ost orientiert (C-G); ex- 

trem lange Graber setzen ein6°; Sturzbecher Gla 8.1 

(C-D); Knickwandtopfe Kwt1.22 und Kwt2.21; ge- 

glattete KnickwandgefaPe Kwt2.11 (C-D); rauh

wandige Schalen mit einziehendem Rand (Sha 1.11).

Mannergraber: Lanzenspitzen Lan 2.4 (C-D);

Schmalsaxe (C-F); Schildbuckel mit Spitzenknopf 

(C-F); Franzisken (C-D). Frauengraber: zweizonige 

Almandinscheibenfibeln (Fib1.3); Fischgratmillefio- 

riperlen; Perlenketten der Kombinationsgruppe D 

(C-D). - 2) Grab 98: vergoldete Bronzeschnalle mit 

kastenformigem Schilddorn mit Almandineinlage. 

Grab 90: als Obolus Halbsiliqua Justinian I., Raven

na, terminus post quem um 555 n.Chr.61. - 3) Die Be-

stattungen der Belegungsphase werden in neuer

Regelorientierung vorwiegend im Westen des bishe- 

rigen Areals niedergelegt; sie halten zum alteren 

Areal wiederum einen deutlichen Abstand von 

etwa funf Metern. Es lassen sich zwei Grabreihen 

erkennen, die von Grab 87 bis 99 und Grab 84 bis 88 

verlaufen. Von diesem Bild weichen lediglich zwei 

weiter ostlich gelegene Bestattungen, die der Gra

ber 43 und 52, ab: die grohe Mannerbestattung 52 

liegt noch in altertumlicher Orientierung in deutli- 

cher Nahe von Grab 53, und zwar innerhalb des 

bislang freigelassenen Umraums. Sie nimmt somit 

deutlich Bezug auf das Grundergrab62. Die Gruppe 

der Graber 47, 50 und 60 ist fiber die Knickwand-

Belegungsphase E

1) Sturzbecher Gla 8.2 (E-F); Sturzbecher Gla 8.3 

und Gla 8.4; Einsetzen der Rollstempelzier (fruhe 

Stempeltypen); Knickwandtopfe Kwt3.ll und 

Kwt3.12; ein- oder zweiteilige bronzene Gurtelgar- 

nituren mit dreieckigem Beschlag. Mannergraber:

57 Form des Goldgriffspathen-Horizonts (Ament, Flon

heim 65 f. mit Anm. 144).

58 Zum anthropologischen Befund: W. Bauermeister 

in: Fremersdorf, Miingersdorf 55-63.

59 Zu ahnlichen Beobachtungen HEEGE, Grotkuchen 16 

mit Anm. 25.

60 U. Koch, Herbolzheim 293 f. Anm.33.

61 Werner, Grabfunde 84 Nr. 12 Taf. 5.

62 Es laBt sich also uber andere Indizien als uber Beiga- 

ben die Bedeutung der in Graber 52 u. 53 Bestatteten er- 

schliehen (ahnlich fur ausgeraubte Bestattungen: Ament, 

Rheinland 296; Pirling, Krefeld-Gellep 1979, 182 ff.). Dem- 

nach genugt nicht allein eine Kartierung von Grabbeigaben 

der sogenannten Qualitatsgruppe C, um die sozial fuhren- 

de Schicht zu fassen (Christlein, Besitzabstufungen 162 f. 

Abb. 17). Christleins Aussage, in Miingersdorf kristallisiere 

sich erst im Verlauf der Belegung des Graberfeldes der Per- 

sonenkreis mit dem Habitus C heraus, ist miEverstandlich. 

Man beschreibt die Verhaltnisse genauer mit der Aussage, 

daB eine seit dem Beginn der Belegung erkennbare Gruppe 

hervorgehobener Personen im Verlauf der folgenden Zeit 

die Beigabensitte des C-Habitus annimmt.

63 U. Koch, Herbolzheim 293 f. Anm. 35.

64 Werner, Grabfunde 50 Nr. 19 Taf. 7D-9A.
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Lanzenspitzen Lan 1.3. Frauengraber: Perlenketten 

der Kombinationsgruppe F. - 2) Grab 131: als Obo- 

lus Triens, frankische Nachpragung nach Justinian 

I., terminus post quern 527 n. Chr65. - 3) Die Bestat- 

tungen der Belegungsphase E orientieren sich an 

den in der vorherigen Phase entstandenen Grabrei- 

hen; das Graberfeld wachst vorwiegend in westli- 

cher und sudlicher Richtung weiter.

Grabern nur bedingt fur eine chorologische Analy

se geeignet. Obwohl daruber sichere Aussagen 

nicht vorliegen, scheint die damalige Grabung nach 

Suden hin an einer Parzellengrenze zu enden; es 

muB also damit gerechnet werden, daP nur ein Teil 

des Graberfeldes erfaht ist. Der Bestattungsplatz 

wurde von interessierten Laien und ehrenamtli- 

chen Helfern ausgegraben, insbesondere im ersten 

Grabungsabschnitt durfte die Befunderfassung und 

Vermessung unvollkommen gewesen zu sein71. Die 

wenigen Angaben zum Befund lassen auf einen ho- 

hen Anteil gestorter Bestattungen schlieBen. Nach 

der Ausgrabung haben mangelnde bzw. unterlasse- 

ne Konservierung bzw. Restaurierung der Funde 

sowie der Zweite Weltkrieg und die damit verbun- 

denen vielfaltigen Aus- und Umlagerungen der 

Funde zu erheblichen Verlusten gefuhrt.

Die chorologische Analyse laEt vier Belegungspha- 

sen erkennen (hier: A - D). Zu einer ersten, deutli- 

chen Gliederung des Bestattungsplatzes fuhrt eine 

Kartierung der Keramik nach groben Kategorien 

(Taf. 48,2). Geglattete KnickwandgefaBe finden sich 

bis auf wenige Ausnahmen nur im ostlichen Graber- 

feldabschnitt; in diesem Bereich liegen die Bestat

tungen der Belegungsphasen A und B72. Davon laBt 

sich nach Westen hin ein Areal abgrenzen, in dem 

rauhwandige Wolbwandtopfe, Flaschen, Zweihen- 

kelkruge oder Einhenkelkannen in den Bestattungen 

auftreten; durch sie wird der Bereich der Belegungs

phasen C und D ersichtlich73. Rauhwandige GefaBe

Belegungsphase F

1) Einsetzen der eisernen Gurtelgarnituren mit Be- 

schlag, hier: mit halbrunden Beschlagen; Knick- 

wandtopfe Kwt3.22; rauhwandige Knickwandscha- 

len Sha 2.42. Mannergraber: Lanzenspitzen Lan 1.4 

und Lan2.2. - 2) Grab 78: Filigranscheibenfibel mit 

erhohtem Mittelbuckel Fib 2.366. Grab 92: Spatha mit 

flachem, streifentauschiertem Knauf67. Grab 55: 

Schmucknadel mit Loffelende Nad 2.2. - 3) Die mei- 

sten Bestattungen der Belegungsphase F finden sich 

am Rande des bislang benutzen Areals. Daneben 

wird jedoch (erstmals?) auch in dem zunachst grab- 

frei verbliebenen Raum zwischen den Belegungs

phasen B und C bestattet. In diesem Vorgang findet 

das Nebeneinanderliegen von Bestattungen deut- 

lich unterschiedlichen Alters seine Erklarung, die 

Fremersdorf zu seiner Hypothese von Mungersdorf 

als Sippenfriedhof fuhrte.

Belegungsphase G

1) Kleeblattkannen Kan 1.2; dreiteilige eiserne Gur

telgarnituren mit breiten, triangularen Beschlagen, 

meist monochrom tauschiert mit geometrischen 

Ornamenten Gur 4.3-5. Mannergraber: leichte Breit- 

saxe; Schildbuckel mit flacher Haube ohne Spitzen- 

knopf Sbu5; Spatha mit flachem, streifentauschier

tem Knauf. - 2) Grab 63: Schnalle mit Dornrast und 

Schlaufenose. - 3) Die Bestattungen der Belegungs

phase G schlieEen vor allem im Suden an das altere 

Areal an. Mit Grab 44 wird das Auffullen der freien 

Flache im alteren Belegungsareal fortgesetzt. Wie 

Ament zu Recht bemerkt hat, finden sich in Mun

gersdorf einige Formen, die nach andernorts ent- 

wickelten Vorstellungen junger sind und das Ende 

der dortigen Belegung markieren68.

65 Ebd. 52 Nr. 25 Taf. 14B u. 15A.

66 Zur Datierung zuletzt Thieme, Filigranscheibenfi- 

beln 415 ff.

67 Dazu U. Koch, Donautal 78 f. mit Liste 22A.

68 Grab 1: mehrteilige Gurtelgarnitur mit schmalen, ge- 

streckten Beschlagen. - Grab 38: flach-mandelformige Per- 

len. - Grab 65: Plattierte, kurz-breite Riemenzunge (keines- 

falls, wie Ament, Rheinland 299, angibt, Rest einer 

vielteiligen Garnitur, sondern Teil des Spathagehanges).

69 Literatur siehe Katalog.

70 Weidemann, Keramik 72-76.

71 Der erste Grabungsabschnitt betrifft den ostlichen 

Teil des Graberfeldes, den Beginn des zweiten Grabungsab- 

schnittes markieren die Graber 24, 40-43. Die wenigen h6- 

heren Befundnummern im ostlichen Teil gehen wohl auf 

Befunde zuruck, die nachtraglich nach alteren Einmessun- 

gen in den Plan ubertragen wurden.

72 Geglattete KnickwandgefaEe mit Rollstempelzier: 

Graber 1, 2, 6, 14, 16, 20, 21, 26-28, 31, 51, 69 u. Stelle 4. - 

Geglattete KnickwandgefaBe ohne Stempelverzierung: Gra

ber 7, 33, 34, 40, 42, 48, 86 u. Stelle 11.

73 Wolbwandtopfe (in den Inventarlisten auch schlicht 

als rauhwandiger Topf bezeichnet): Graber 36, 47, 48, 56, 

74, 76, 77, 83, 91, 94, 98, 104. - Rauhwandige Flaschen: Gra

ber 34, 42, 54, 55, 61, 72. - Einhenkelkannen (in den Inven

tarlisten auch als AusguEtopf oder Henkeltopf bezeichnet): 

Graber (34), 35, 43, 44, 47, 48, 56 (?), 72 (?), 78, 80, 81, (84), 

87, 89, 93, (95), 97, 103. - Zweihenkelkruge: Graber 31 u. 38.

Stockum

Das Graberfeld von Dusseldorf-Stockum hat bislang 

in der archaologischen Literatur keine ausfuhrliche- 

re Behandlung erfahren, es wurden lediglich einzel- 

ne Fundstucke erwahnt oder abgebildet69. Zwar ist 

K. Weidemann in seiner ungedruckten Dissertation 

auf den Fundstoff aus Stockum naher eingegan- 

gen70, doch weichen seine Angaben zu den Inventa- 

ren teilweise erheblich von dem hier publizierten 

Katalog ab, so dab diese vernachlassigt werden 

konnen. Der Bestattungsplatz scheint mit seinen 93
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mit glatten oder eingedellten Boden finden sich 

zwar bis ans Ende der Belegung, die leicht ausge- 

wolbten Linsenboden setzen jedoch erst im Areal 

der Phasen C/D ein (Taf. 49,2)74. Die Verbreitung der 

einreihigen Kamme und der beschlaglosen eisernen 

Schnallen, die in Mannerbestattungen als Gurtel- 

schnalle dienten, verdichten das Belegungsbild der 

Phasen C/D (Taf. 45,2; 40,2)75. Gurtelschnallen mit 

Beschlag treten nur im Areal der Phasen A/B auf76. 

Eine erneute Gegenuberstellung beider Areale ge- 

lingt mit Hilfe der Perlenketten (Taf.41,3; 42,2). Im 

Areal A/B sind Ketten mit verzierten Perlen vor- 

handen; nur im Areal C/D dagegen kommen die 

Ketten mit Muschelscheibchen vor/7.

Im AnschluB an diese Trennung soll nun das Areal 

A/B weiter gegliedert werden, wozu die Knick- 

wandtopfe der Grundform 4 denen der Grundform 

5 gegenuber gestellt werden (Taf. 47,2)78; wahrend 

die GefaBe der Grundform 4 schon am ostlichen 

Rand des Bestattungsplatzes belegt sind, treten die 

der Grundform 5 erst im Bereich der Belegungsare- 

als B auf. Der in der ostlichen Peripherie gelegene 

Bereich gilt hier als Belegungsphase A, der westlich 

angrenzende als Belegungsphase B. Knickwandge- 

faBe, denen im Grab ein kleineres, geglattetes 

Knickwand- oder GlasgefaB beigestellt ist, sind vor- 

wiegend im Bereich der Belegungsphase A bezeugt 

(Taf. 48,3); kleine rauhwandige KnickwandgefaBe 

als BeigefaBe setzen erst in der Belegungsphase B 

ein79. Waffen sind selten, so dab sich kaum aussage- 

kraftige Verbreitungsbilder ergeben; Beile zeichnen 

sich jedoch deutlich als Form der Belegungsphase A 

ab (Taf. 44,2)80. Leichte Breitsaxe finden sich vorwie- 

gend im Areal A, schwere Breitsaxe setzen mit der 

Phase B ein (Taf. 43,1). Die Lanzenspitzen Lan 2.5 

liegen im Areal der Phase B (Taf. 43,3). Aus dem Be

reich der Belegungsphase A findet sich nur in Grab 

3 eine aussagekraftige Gurtelschnalle, sie ist mono- 

chrom mit Tierstilornamentik verziert. Abgesehen 

von einer bichrom mit regelmaBigem Tierornament 

tauschierten Gurtelschnalle in Grab 31 wird die Ver

breitung der Belegungsphase B durch vier Belege 

unterschiedlicher Typen der vielteiligen Gurtelgar- 

nituren gekennzeichnet (Taf. 40,2-3)81. Weiterhin set

zen mit der Belegungsphase B Klappmesser und 

schwere Breitsaxe in den Mannergrabern ein 

(Taf. 45,1; 43,1), die allerdings auch noch im folgen- 

den Areal C/D vorkommen.

Schildbuckel mit niedriger Krempe und flach aufge- 

wolbtem Buckel finden sich im AnschluB an das 

Areal B, solche mit stark aufgewolbtem Buckel in 

der westlichen Peripherie im Areal D (Taf. 44,3).

Ebenfalls in den Bereich des Areals

zenspitzen sind es die mit vierkantiger Tulle 

(Lan4.1) und die kurzeren mit achtkantig facettier- 

ter Tulle (Lan 8.1), die der Phase C zuzuweisen sind 

(Taf. 43,2-3). In der westlichen Peripherie finden 

sich dagegen lange Lanzenspitzen der Form Lan 8.2. 

Unter den fur das Areal C/D charakteristischen ein

reihigen Kammen liegen im Areal D zwei Stucke 

mit gebogenen Leisten und kraftig eingravierter 

Wolfszahnornamentik vor (Ger 3.14; Taf. 45,2); im

Areal der Phase gibt es, dicht angrenzend an das

Areal B, einreihige gebogene Kamme mit seitlicher 

Griffplatte (Ger 3.13) sowie die normalen gebogenen 

Kamme mit dicken Leisten, die mit Linienmustern 

in Ritztechnik verziert sind (Ger 3.12). Bei den Ton-

gefaBen laBt sich das Areal der Phase gut durch

die Einhenkelkannen Kan2.2 fassen, wahrend sich

die zwei Vertreter der Form Kan2.1 auf Areal be-

schranken (Taf.46,3). Am westlichen Rande des 

Areals C treten die Flaschen Fla2.1 und die Wdlb- 

wandtopfe Wwt2.22 auf. Bei der fruhmittelalterli- 

chen Keramik aus Xanten lies sich nach den auf 

makroskopischer Autopsie beruhenden Beschrei- 

bungen der Tonscherben ein Bereich skizzieren, der 

typisch fur die Keramik Badorfer Machart bzw. de- 

ren Niederrheinische Nachahmungen ist82, hier als 

Ware D-BM 1 bezeichnet. Ubertragt man die Kriteri- 

en auf die rauhwandige Keramik von Stockum, 

zeigt sich, daB diese Ware mit Beginn der Bele

gungsphase C einsetzt (Taf. 49,1)83. Die Abgrenzung

74 Rauhwandige GefaPe mit Linsenboden: Graber 31, 

35, 47, 48, 54, 56, 59, 74, 81, 83, 89, 94.

75 Einfache, beschlaglose eiserne Schnallen aus Man

nerbestattungen (sofern sie keine anderen Gurtelschnallen 

enthalten): Graber 36, 37, 46, 54, 70, 74, 77, 94, 95, 101. Auch 

aus unbestimmbaren Grabern oder Frauenbestattungen nur 

selten im westlichen Areal: Graber 20, 34, 49, 60, 61, 71-73, 

78, 104. - Einreihige Kamme: Graber 35, 38, 39, 42, 44, 47, 

50, 52, 54, 60, 61, 72-74, 88, 89, 94.

76 Gurtelschnallen mit Beschlag oder Bestandteile ent- 

sprechender Garnituren: Graber 3, 15, 26, 31-33, 40 u. in 

jungerer Form Grab 38.

77 Verzierte Perlen: Graber 8, 10, 14, 17, 41 u. wesentlich 

junger Grab 91; Muschelscheibchen: Graber 44, 47, 60, 61, 

72, 76, 78, 80, 91.

78 Vgl. S. 125. Geglattetes KnickwandgefaB Grundform 

4: Graber 2, 6, 7, 28, 69, 86. - Grundform 5: Graber 14, 33, 

34, 40, 42, 48, 51.

79 GroEeres KnickwandgefaPe mit GlasgefaB oder klei- 

nerem, geglattetem Knickwandtopf als BeigefaE: Graber 1, 

2, 16, 33, 51 (?). - Kleine, rauhwandige KnickwandgefaBe 

als BeigefaBe: 21, 24, 34, 40 (?), 47, 59.

80 Beile: Graber 27, 64 u. Stellen 22 u. 62.

81 Vielteilige Gurtelgarnituren: Graber 15, 32, 33, 40.

82 Bridger / Siegmund, 8. Jahrhundert 551 ff.

83 Ebd. 555 Abb. 6; gemeint ist der Bereich rechts u. un- 

terhalb der dort gezogenen Grenzlinie: Magerungspartikel 

unter 0,65 mm, Menge fiber 75 Partikel / cm2, Grenze schrag 

verlaufend zum Punkt 0,25 mm u. 40 Partikel / cm2.

fallen die

rundlichen Schildbuckel der auf das Graberfeld von 

Stockum beschrankten Sonderform (Sbu St), bei de

nen es sich vermutlich um flach aufgewdlbte Stucke 

mit hoher, schrager Krempe handelt. Bei den Lan-
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der dort beschriebenen Keramik kann hier weiter 

spezifiziert werden auf extrem fein und dicht gema- 

gerte Keramik mit PartikelgroBen bis maximal 

0,5 mm und mindestens 100 Partikeln pro em2 (D- 

BM 2). GefaBe dieser Tonware treten in Stockum erst

am Ende der Belegungsphase auf und sind dann

typisch fur die GefaBe der Phase D (Taf. 49,1-2); 

deutlicher wird sich dieser Befund am Graberfeld 

von Walsum ergeben.

kleeblattformiger AusguBtulle86; Verzierung der 

TongefaPe mit kraftigen, breiten, parallel laufenden 

Rillen87; einreihige Kamme mit Griffplatte; einreihi- 

ge, gebogene Kamme mit eingeritzer Linienverzie- 

rung; Messer mit geknicktem Rucken (C-D). Man

nergraber: Schildbuckel mit niedrig aufgewolbter 

Haube Sbu 7; Lanzenspitzen Lan 4.1 und Lan 8.1; 

beschlaglose, eiserne Schnallen als Gurtelschnalle 

(C-D). Frauengraber: Perlenketten mit Muschel- 

scheibchen (C-D); Perlenketten der Kombinations- 

gruppe I (C-D). - 2) Grab 38: eiserne Gurtelschnalle 

mit rechteckigem Laschenbeschlag. Grab 44: gleich- 

armige Bugelfibel. Graber 35 und 55: TongefaBe mit 

Warengruppe II nach F. Tischler: Niederrheinische 

Nachahmung des Tones Badorfer Art (Taf. 49,3)88. - 

3) Die Graber der Belegungsphase C Schlieren sich 

wiederum nach Westen und Norden an des Areal 

der Phase B an. Ahnlich exponiert wie Grab 51 fur 

Phase B liegt nun Grab 55 fur Phase C, in dessem 

direkten Umkreis ebenfalls weitere Graber fehlen. 

Fur beide Bestattungen ist deshalb auf eine Uber- 

hugelung zu schlieBen und eine besondere soziale 

Stellung des Verstorbenen zu vermuten89.

Belegungsphase A (Taf. 51,1)

1) Geglattete KnickwandgefaBe (A-B); Knickwand- 

gefaBe zusammen mit kleineren, geglatteten Knick- 

wandgefaBen oder GlasgefaBen; geglattete Knick- 

wandgefaBe der Grundform 4; geglattete Rohren- 

ausguBkannen; KnickwandgefaBe mit abgesetzter 

Bauchknickleiste. Gurtelschnallen mit Beschlag. 

Mannergraber: Beile, leichte Breitsaxe. Frauengra

ber: verzierte Perlen (A-B). - 2) Grab 3: Gurtel

schnalle mit dreieckigem Beschlag und monochro- 

mer Tauschierung. Grab 8: Filigranscheibenfibel Typ 

Bueil, Perlenkette der Kombinationsgruppe G. - 

3) Die Bestattungen der Belegungsphase A finden 

sich am auBersten, ostlichen Rand des Platzes. Die 

mit 16 m recht weite Entfernung von Grab 1 zu den 

ubrigen Bestattungen dieser Phase mag andeuten, 

daB hier zwischen der Entdeckung eines Grabes 

und dem Einsetzen etwas systematischerer Beob- 

achtungen eine groBere Anzahl von Bestattungen 

verloren gegangen ist84.

Belegungsphase D

1) Rauhwandige Gefa.Be der spatfrankischen Ware 

D-BM 2; Einhenkelkannen Kan 2.2; einreihige, gebo

gene Kamme mit Wolfszahnmuster. Mannergraber: 

Lanzenspitzen Lan 8.2; hoch aufgewolbte Schildbuk- 

kel Sbu8; Langsaxe. Frauengraber: Rechteckfibeln. - 

2) Grab 102: Glockentummler. Grab 54: Flasche 

Fla 2.2. Grab 100: eiserner Sporn. - 3) Die Bestattun

gen der Belegungsphase D schlieBen nach Westen 

hin an das bislang benutze Areal an; im Norden ist 

nur Grab 54 dieser Phase zuzuweisen.

Belegungsphase B

Kleine, rauhwandige KnickwandgefaBe (B-C); ge

glattete KnickwandgefaBe der Grundform 5; Knick- 

wandgefaBe mit Dellen auf dem Umbruch85; Roll- 

stempel Stockum Graber 14.2/16.2; Rollstempel 

Stockum Graber 27.7/28.1; vielteilige Gurtelgarni- 

turen. Mannergraber: Klappmesser (B-D); schwere 

Breitsaxe; Lanzenspitzen Lan 2.5. Frauengraber: 

Perlenketten der Kombinationsgruppe H. - 2) Grab 

31: Gurtelschnalle mit Beschlag und bichrom tau- 

schierter Tierornamentik; flach-mandelformige Per

le. Grab 32: hohe Saxscheidenniete mit Perlrand 

Sax 4.4. - 3) Die Bestattungen der Phase B schlieBen 

nach Westen hin an die der alteren Zeit an. Auffal- 

lend ist Grab 51, das von alien Bestattungen dieser 

Phase am weitesten nach Nordwesten liegt; um es 

herum bleibt ein relativ breiter Raum grabfrei.

Gesondert zu diskutieren ist der um 70 m nach Nor

den hin von den ubrigen Bestattungen isolierte Be- 

reich mit den Befunden 65-67 und Grab 70; alle ver

fugbaren Planunterlagen uberliefern diese weite 

Entfernung. Hier soll nur die chronologische Stel

lung dieser Befunde prazisiert werden. Dabei spie- 

len die Befunde 65-67 keine Rolle, da aus ihnen kei- 

ne aussagekraftigen Funde uberliefert sind. Fur 

Grab 70 steht als ansprechbares Objekt lediglich ein 

Sax zur Verfugung. Nach seinen MaBen ware er 

noch der Gruppe der Schmalsaxe zuzuordnen; mit 

seinem langen Griff und den kraftigen Rillen auf

Belegungsphase C

1) Rauhwandige GefaBe der spatfrankischen Ware 

D-BM 1; GefaBset aus groBerem GefaB (Flasche, Ein- 

henkelkanne, Wolbwandtopf) mit kleinerem Beige- 

faB; rauhwandige GefaBe mit Linsenboden (C-D); 

rauhwandige Einhenkelkannen (C-D); Einhenkel

kannen Kan2.1; Wolbwandtopfe Form Wwt2.22; 

Flaschen Fla 2.1; rauhwandige Einhenkelkannen mit

84 Innerhalb der Phasen A u. B nicht naher festlegbar: 

Graber 3, 11, 62.

85 Graber 20, 33, 40.

86 Graber 47, 48, 78.

87 Graber 35, 38, 48, 59, 61, 72.

88 F. TISCHLER, Germania 30, 1952, 194 ff. Abb. 3,4-5.

u. 89 Innerhalb der Phasen nicht naher festlegbar:

Graber 52, 56, 79, 80, 83, 84, 87, 95.

Gefa.Be
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der Schneide kann er jedoch als leichter Breitsax 

(Sax 2.1) klassifiziert werden. Grab 70 ist somit in 

die Belegungsphase A einzuordnen.

Lan 4.1 kommen in Grabern der Phase A vor, solche 

der Form Lan8.2 und die Flugellanzenspitzen 

Lan9.2 in den Grabern der Phase B (Taf. 52,6; 53,1). 

In Grab 38 fand sich ein Schildbuckel mit hohem, 

steilem Kragen und flacher Haube ohne Spitzen- 

knopf Sbu5, wie er in Stockum noch in der Bele

gungsphase B belegt war. Schildbuckel mit niedri- 

ger Krempe und flach aufgewdlbtem Buckel Sbu7 

kommen in zwei Grabern der Phase A vor, wahrend 

sich die Formen mit hoch aufgewdlbtem Buckel 

Sbu8 der Phase B zuordnen lassen (Taf.53,2). Die 

beiden Schildbuckel mit hoher, schrag gestellter 

Krempe und aufgewdlbter Haube Sbu6 gehdren 

wohl noch der Phase A an. Bei den Spathen finden 

sich zwei Vertreter des Typ Schlingen im Bereich 

der Phase A96, am Rande der Nekropole im Bereich 

der Phase B liegt Grab 24 mit einer Spatha vom Typ 

Niederramstadt-Dettingen-Schwabmuhlhausen97. 

Da in Walsum keine Knochen erhalten waren, fallen 

einige fur den Vergleich mit Stockum wichtige For

men aus; so fehlen Knochenkamme und die aus or- 

ganischem Kalk bestehenden Muschelscheibchen- 

perlen.

Walsum

Das kleine Graberfeld von Walsum war 1933 bei der 

Anlage einer Feldbahn angeschnitten worden und 

konnte im folgenden Jahr vollstandig ausgegraben 

werden. Von den 44 Bestattungen wiesen nur zwei 

Spuren antiker Beraubung auf, von den ubrigen Be

stattungen waren neun durch moderne Bodenein- 

griffe gestdrt90. R. StampfuB hat die Funde 1939 pu- 

bliziert, 1952 veroffentlichte F. Tischler einen Bericht 

uber die mineralogische Untersuchung der Walsu- 

mer TongefaPeT Diese gunstigen auBeren Umstan- 

de und das reiche Fundgut machen Walsum zu ei

ner wichtigen Quelle. Die Sonderstellung und 

Bedeutung der kleinen Nekropole am Niederrhein 

zwischen Ruhr- und Lippemundung sind von der 

Forschung fruh erkannt und immer wieder betont 

worden92. Eine prazise relativchronologische Ord- 

nung ihres Fundstoffes und der Vergleich mit ande- 

ren Graberfeldern bereitete jedoch Schwierigkeiten, 

eine differenzierte Untersuchung zu ihrem Bele- 

gungsablauf steht bis heute aus93. Als alteste Bestat- 

tung des Platzes wurde bereits mehrfach Grab 25 

mit seinem groBen Knickwandtopf, einer vielteili- 

gen Gurtelgarnitur und einer bronzenen Spathagar- 

nitur mit gestreckten Beschlagen herausgestellt94. 

Im Sinne der fur Stockum entwickelten Belegungs- 

chronologie ist Grab 25 der dortigen Phase B zuzu- 

weisen.

Eine Aufschlusselung der weiteren Strukturen er- 

gibt die Kartierung der Einhenkelkannen Kan 2.2 

und der spatfrankischen Tonware D-BM 2, die sich 

in den Grabern am West-, Nord- und Ostrand des 

Platzes finden (Taf. 53,4; 54,1). Dem seien die Ein

henkelkannen Kan 2.1 und die Tongefahe verschie- 

denster Form gegenubergestellt, die mit kraftig ein- 

gebrachten, breiten, parallelen Rillen verziert sind95. 

Solche alteren Formen finden sich im Inneren des 

durch die zuerst genannten Formen umrissenen 

Areals. Die an Grab 25 anschliehende, innere Grup- 

pe wird hier als Belegungsphase A aufgefaBt, die 

auBere als Belegungsphase B; die Bestattungen der 

Belegungsphase B umgeben die alteren in N-Form. 

Ein weiteres Mal gelingt die Gegenuberstellung 

der beiden Areale bei den Mehrhenkelkrugen 

(Taf. 53,4); die Form Kru 2.21 findet sich im Bereich 

der Phase A, die Form Kru 2.22 am Rand des Platzes 

im Areal der Phase B; nach ihrem Verbreitungsbild 

sind hier auch die Flaschen Fla 2.2 anzuschliehen.

Unter den Waffen finden sich im Areal der Phase A 

noch schwere Breitsaxe, wahrend ansonsten 

Langsaxe ublich sind (Taf. 52,5). Die Lanzenspitzen

Brandbestattungen

Stampfus selbst spricht in seiner Publikation von 

vier Brandbestattungen, im Katalog bezeichnet er 

die Graber 10, 11, 18 und 33 ausdrucklich als sol

che98. Orientiert man sich an den, wenn auch weni- 

gen, in den Bestattungen gefundenen verbrannten 

Knochen, dann sind daruber hinaus auch die Gra

ber 14 und 27 hinzuzurechnen99. Weiterhin fanden 

sich in einigen Fallen GefaBe ohne erkennbare 

Grabgrube im freien Boden; sofern es sich dabei um 

ungestdrt angetroffene Befunde handelt, ist auch 

hier zu vermuten, daB es sich um Urnenbestattun- 

gen handelte. Daher sind den erhaltenen Resten des

90 Stampfuss, Walsum 1 f.

91 Ebd. - TISCHLER, Tonware.

92 Stampfuss, Walsum 57 f. - Stein, Adelsgraber 132 f. 

- Ament, Rheinland 312 f.

93 Man vergleiche die Schwierigkeiten bei der relativ- 

chronologischen Einordnung der munzfuhrenden Bestat- 

tung 38 bei: Ament, Rheinland 326 f.

94 Stampfuss, Walsum 56. -Ament, Rheinland 312. - 

Knickwandtopf hier der Form 3.21 zugewiesen, s. dort.

95 Graber 1, 4, 17, 20, 21, 23, 24, 37, 38, 43.

96 Graber 35 u. 38.- Zum Typ: Stein, Adelsgraber 9 mit 

410 Liste 4 u. Taf. 101.

97 Zum Typ: Stein, Adelsgraber 9 f. mit 410 f. Liste 5 u. 

Taf.102.

98 Stampfuss, Walsum 30.

99 In den Korperbestattungen fanden sich als letzte Re- 

ste der Toten zumeist noch die Zahnkronen; solche liegen 

aus alien der genannten Graber mit verbrannten Knochen 

nicht vor.
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Leichenbrandes zufolge die Graber 10, 11, 14, 18, 27 

und 33 als sichere Brandbestattungen anzusprechen 

und die Graber 8, 9 und 30 vermutlich Brandbestat

tungen (Taf. 52,1). Die aus den sicheren und vermu- 

teten Brandbestattungen stammenden GefaBe las- 

sen sich bis auf den Wolbwandtopf Wwt2.21 in 

Grab 10 alle der Belegungsphase B zuordnen. Wolb- 

wandtopfe Wwt2.21 wurden oben fur die Bele

gungsphase A herangezogen, doch treten sie auch 

in den Grabern 6, 13 und 24 in vermutlich jungeren 

Bestattungen auf. Danach und nach dem ansonsten 

konstatierbaren Belegungsablauf scheint sich die 

Sitte der Brandbestattungen auf die Belegungsphase 

B zu beschranken. Deshalb sind die Brandbestattun

gen, die bislang nicht datierbar sind, mit Vorbehal- 

ten der Phase B zuzuweisen.

einem Abstand von sieben bis acht Metern um Grab 

25, der Zwischenraum bleibt in dieser Zeit grabfrei. 

Auch hier ist an eine groBere Uberhugelung des 

Grabes zu denken. Die Bestattungen der Belegungs

phase Bumgeben wiederum kreisformig die der Be

legungsphase A; nun aber wird auch in dem zu- 

nachst grabfrei verbliebenen Areal im direkten 

Umkreis von Grab 25 bestattet. Im Norden der Ne- 

kropole scheinen mit den Grabern 1 und 4, erganzt 

durch Grab 17 und 20, Reste eines weiteren Grab- 

kreises der Belegungsphase A faBbar zu sein, der 

ebenfalls kreisformig von den Bestattungen der Be

legungsphase B umgeben wird. Dieser Bereich des 

Graberfeldes war vor der Ausgrabung durch die 

Anlage der Feldbahn von Storungen betroffen; mog- 

licherweise fehlen hier, analog zu Grab 25, im 

Bereich zwischen den Grabern 1, 3 und 12 fruhe Be

stattungen. Einen Hinweis in diese Richtung geben 

die vor der Ausgrabung ins Museum eingelieferten 

Einzelfunde103. Neben einem Langsax sind zu nen- 

nen ein schwerer Breitsax und ein Schmalsax sowie 

eine Lanzenspitze Lan2.4104; ein schwerer Breitsax 

und eine Lanzenspitze waren in Stockum den dorti- 

gen Belegungsphasen B/C zuzuweisen. Unter den 

GefaRen ist hervorzuheben der Zweihenkelkrug 

Einzelfund 1, der typologisch der Form Kru2.1 zu- 

zuordnen ist; in Stockum liegt nur ein GefaB dieser 

Form vor, das aus dem der dortigen Phase B zuge- 

horigen Grab 31 stammt. Das munzfuhrende Grab 

41 kann mangels charakteristischer Beigaben leider 

nicht zuverlassig in die Belegungschronologie ein- 

geordnet werden105.

Belegungsphase A (Taf. 54,3)

1) TongefaBe mit Rillenzier; Einhenkelkannen 

Kan2.1; rauhwandige Einhenkelkannen mit klee- 

blattformiger AusguBtulle100; Mehrhenkelkruge 

Kru2.21; Wolbwandtopfe Wwt2.21 (A-B). Manner- 

graber: Spatha Typ Schlingen; schwere Breitsaxe 

Sax 2.2; Lanzenspitzen Lan 4.1; Schildbuckel mit 

niedriger Krempe und flach aufgewolbtem Buckel 

Sbu5; Schildbuckel mit hoher, schrager Krempe und 

aufgewolbtem Buckel Sbu6. - 2) Grab 37: Tummler 

mit breit umgeschlagenem Rand Gla2.2. Grab 38: 

Subaerate Nachpragung nach einem Dorestadter 

Triens des Madelinus101. - 3) Der Belegungsablauf 

wird unter Phase B zusammenfassend geschildert.

Belegungsphase B

1) Einhenkelkannen Kan 2.2; Flaschen Fla 2.2; Mehr

henkelkruge Kru2.22. Brandbestattungen. Manner- 

graber: Langsaxe Sax 3; Lanzenspitzen Form Lan 8.2; 

hoch aufgewolbte Schildbuckel Sbu 8. - 2) Grab 22: 

Rechteckfibel. Grab 24: Spatha vom Typ Niederram- 

stadt-Dettingen-Schwabmuhlhausen. - 3) Als alteste 

Bestattung des Platzes darf Grab 25 gelten; es lag in 

der Mitte eines kleinen naturlichen Hohenruckens 

und geht den Grabern der Phase A zeitlich voraus 

(Taf. 54,3)102. In seinem Umkreis im sudlichen Teil 

des Graberfeldes laEt sich der Belegungsvorgang 

klar rekonstruieren. Die meisten Bestattungen der 

Belegungsphase A gruppieren sich kreisformig in

100 Graber 17 u. 23.

101 Terminus post quem ca. 640/45 n. Chr.; zu Grab u. 

Munze zusammenfassend: Ament, Rheinland 326 f. u. 

328 f.

102 Da es die einzige Bestattung dieser Zeit ist, schien es 

jedoch nicht gerechtfertigt, sie als eigenstandige Belegungs

phase zu definieren. - Zum Gelanderelief siehe den Plan 

bei Stampfuss, Walsum Lageplan.

103 Stampfuss, Walsum 24 f.

104 Schmalsax: Walsum 7; schwerer Breitsax: Walsum 5; 

Langsax: Walsum 4; Lanzenspitze Form Lan 2.4: Walsum 6.

105 Zu Grab u. Munze: Ament, Rheinland 332.- Zu den 

friesischen Sceattas zusammenfassend: Zedelius, Sceattas.
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DIE NIEDERRHEIN-CHRONOLOGIE

Niederrhein Phase 1

In den altesten Mannergrabern finden sich lediglich 

Beile und in einem Fall auch Pfeilspitzen1. Die Kor- 

relation der Kontingenztafeln ist problematisch, da 

bei den Frauen Bestattungen mit verbindender Ge- 

faBbeigabe fehlen. Die Bestattungsplatze sind noch 

nicht als Reihengraberfelder ausgepragt, es gibt 

kein gemeinsames Belegungsareal. So bleibt nur der 

Umweg uber die folgende Phase 2, wo sich die 

Frauen- und Mannergraber korrelieren lassen: Dar- 

aus kann abgeleitet werden, dab die beiden ersten 

Abschnitte der Kontingenztafeln einander zeitlich 

entsprechen.

FUNDKOMBINATIONEN IN DEN 

Manner- und Frauengrabern

Beilagen 3 und 4, Abb. 81

Zur Untersuchung der Fundkombination wurde fur 

die Frauen- und Mannergraber jeweils eine Kontin- 

genztafel erstellt und mit Hilfe einer Korrespon- 

denzanalyse diagonalisiert. In der Kontigenztafel 

der Frauengraber (Beilage 4) werden nur sicher als 

weiblich ansprechbare Bestattungen aufgefuhrt, sie 

umfaBt 215 Graber mit 124 Typen. In die Tafel der 

Mannergraber (Beilage 3) wurden auch alle die Be

stattungen aufgenommen, die mangels geschlechts- 

spezifischer Beigaben als unbestimmbar gelten 

miissen; sie umfaBt 316 Graber mit 158 Typen. Wie 

der spater noch auszufuhrende Vergleich mit den 

munzfuhrenden Bestattungen, den oben unternom- 

menen chorologischen Graberfeldanalysen und 

den andernorts entwickelten Chronologiemodellen 

zeigt, besitzt die nach der Korrespondenzanalyse 

entstandene Ordnung vorwiegend chronologische 

Relevanz; die Bestattungen und die Typen sind in 

zeitlicher Abfolge aufgereiht und spiegeln die for

male Veranderung des merowingerzeitlichen For- 

menschatzes am Niederrhein wider (Abb. 81).

Niederrhein PHASE 2

Die Phase 2 last sich an den Frauengrabern und ih- 

ren Fibeln gut fassen (Fib 12.1-2, 4-5) und an den 

mit ihnen verknupften Geffen. Bei den Manner

grabern lassen sich die Phasen 1 und 4 deutlich von 

den Bestattungen der Phasen 2-3 abgrenzen; die 

Trennung der Phasen 2 und 3 dagegen ist weniger 

klar. Dies hangt sicherlich mit der ungunstigen 

Quellenlage zusammen; wahrend sich in den Frau

engrabern der Phasen 2-3 regelhaft Trachtbestand- 

teile und Gefabbeigaben finden, wird die Beigaben- 

sitte bei den Mannern noch eingeschrankt geubt, 

wie dies auch der Befund in Mungersdorf (Bele- 

gungsphasen A-B) deutlich macht. Insofern erfolgt 

die Gliederung hier auch in Hinblick auf die besser 

belegten Frauenbestattungen. Die Korrelation fur 

die Phase 2 mit den Frauenbestattungen gelingt 

uber die Kleeblattkannen Kanl.11 und die GefaBe 

aus den Frauengrabern Gellep Graber 406 und 9682, 

die ansonsten in den Mannergrabern der Phase 2 

belegt sind. In Junkersdorf und Mungersdorf wer

den die Bestattungen der jeweiligen Belegungspha- 

se B mit der folgenden Phase 3 verknupft; so liegt es 

nahe, dab die dortigen Belegungsphasen A mit der 

Phase 2 zu korrelieren sind. In Mungersdorf stam- 

men aus den Sud-Nord-Bestattungen der Bele- 

gungsphase A zwei Franzisken mit abknickender 

Oberkante sowie eine FuBschale des Typs Sha 2.11; 

in Junkersdorf weist Grab 48 in der Tracht der Phase 

1 ein Paar gegossener Schalenfibeln auf, die in den 

Phasen 1 bis 2 belegt sind. Die ubrigen Bestattungen 

der hier ebenfalls durch Sud-Nord-Graber charakte- 

risierten Phase A in Junkersdorf sind weitgehend 

beigabenlos; Junkersdorf Grab 14 enthielt neben 

Messer, Pinzette und Pfeilspitzen das Fragment ei-

Verknupfung der Teilchronologien 

UND PHASENBILDUNG

Obwohl alle wesentlichen Informationen zur relati- 

ven Chronologie bereits in den Kontingenztafeln 

(Beilagen 3 und 4) enthalten sind, mub die Reihung 

wieder sinnvoll in Abschnitte zerlegt werden, um 

brauchbare chronologische Begriffe zu schaffen; mit 

dem Setzen von Zasuren soll kein Stufenmodell 

eingefuhrt werden, sondern es sollen zusammen- 

fassende Begriffe gebildet werden, die als termini 

technici die Verstandigung erleichtern. Diese Pha- 

sengliederung wurde fur die beiden Tabellen zu- 

nachst getrennt vorgenommen werden; danach an- 

hand der beiden Geschlechtern gemeinsamen 

Beigaben diese Gliederungen parallelisiert, um eine 

ubergreifende, einheitliche Terminologie zu schaf

fen. Die nachfolgend geschilderte, relativchronolo- 

gische Systematik ergibt sich erst aus dem Ver

gleich dieser korrelierten Phasengliederung fur die 

Kontingenztafeln mit den vorher unternommenen 

chorologischen Graberfeldanalysen. Die Verknup- 

fung erfolgt vorwiegend fiber die Gurtel und die 

Gefabbeigaben. Sie wird S.207 ff. im Ergebnis vor- 

gestellt, zuvor sind einige Probleme und Besonder- 

heiten fur die einzelnen Phasen zu schildern.

1 Pfeilspitzen: Gellep O/W Grab 2650 (Pirling, Kre- 

feld-Gellep 1979, Taf. 54,16).

2 Gellep O/W Grab 406: Fubschale Form 2.11; Gel

lep O/W Grab 968: Glockenbecher mit Glasfadenauflage.
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nes Taschenbugels, der vermutlich zur Gruppe der 

Stucke mit Tierkopfenden gehort3. Nach diesen In- 

dizien darf die generelle Zuweisung der Sud-Nord- 

Bestattungen in Junkersdorf und Miingersdorf an 

die Phase 2 als sinnvoll gelten.

Mannergrabern sind sie in der Kontingenztafel er- 

heblich junger eingeordnet worden, es handelt sich 

offensichtlich um eine langlebige Form. Die Objekt- 

gruppen lassen sich auf den Graberfeldern auch 

chorologisch fassen; in Gellep machen sie das Beiga- 

bengut der dortigen Belegungsphase B aus, in Jun

kersdorf und Miingersdorf der jeweiligen Bele- 

gungsphasen D.

Niederrhein Phase 3

Fur die folgende Niederrhein Phase 3 lassen sich die 

Frauengraber fiber die GefaBformen zuverlassig mit 

den entsprechenden Mannergrabern korrelieren. 

Nach dem Inventar Xanten I Grab 316 sind unter 

den Spathen mit bronzenem Scheidenmundblech 

die schmalen Scheidenmundbleche mit flach einge- 

kerbter oder geritzter Verzierung einzuordnen. Die 

Beigaben charakterisieren in Miingersdorf und Jun

kersdorf das Formengut der jeweiligen Belegungs

phase B, die sich vor allem in Miingersdorf auch 

deutlich durch die abweichend orientierten, 

„schragliegenden" Graber zu erkennen gibt.

Niederrhein Phase 6

Das Einsetzen der Rollstempelverzierung mit Be- 

ginn der Phase 6 verbindet die Graberfeldanalysen 

sowie die beiden Kontingenztafeln, besondere Pro- 

bleme zeichnen sich nicht ab. Die typologisch nicht 

sehr scharf umrissene Gruppe der Glasbecher mit 

Bodendelle Gla 3.2 ist den Phasen 6 und 7 zuweis- 

bar. Unter den Schmalsaxen sind die beiden unge- 

wohnlichen Stiicke aus Orsoy und Xanten I mit

Bronzeknauf und Griffniet einzuordnen, 

die kurzen Vertreter der Lanzenspitzen 

(Lan 1.1a).

ebenso

Lan 1.1

Niederrhein PHASE 4

Zu Beginn der Phase 4 erfolgt auf den Graber

feldern von Junkersdorf und Miingersdorf die An- 

derung der Regelorientierung der Bestattungen in 

die nunmehr eingehaltene West-Ost-Ausrichtung 

(jeweils Belegungsphase C). In Gellep setzt mit 

Grabern der Phase 4 die Belegung der neuen Ostne- 

kropole ein (Belegungsphase A). Nach dem choro- 

logischen Befund in Junkersdorf (Belegungsphase 

C) sind dieser Phase die Vogelfibeln mit almandin- 

belegtem FuB und Flugel zuzuordnen (Fib 7.3), die 

mangels hinreichender Kombinationen nicht in der 

Kontingenztafel auftauchen. Aus der Kontingenz

tafel der Frauengraber wird deutlich, daB der Be

fund bei den Perlenketten eine so prazise Datie- 

rung allein mit den Perlen nicht zulaBt, sondern die 

einzelnen Kombinationsgruppen meist fiber zwei 

Phasen streuen (vgl. Tab. 10); mit Inventaren der 

Phase 4 sind bisweilen noch Ketten der Kombinati- 

onsgruppe C vergesellschaftet. Die Perlenketten 

der Kombinationsgruppen D und E setzen gemein- 

sam mit der Phase 4 ein und treten bis in die fol

gende Phase 5 hin auf, wobei nur in der Tendenz 

die Ketten der Kombinationsgruppe D etwas alter 

sind. Neben einigen Kombinationen legt vor allem 

der chorologische Befund in Miingersdorf dar, daB 

die Knickwandtopfe Kwt 1.12 und Kwt 2.21 bereits 

am Ende der Phase 3 (Belegungsphase B) einsetzen 

und innerhalb der Phase 4 eine fruhe Stellung ein- 

nehmen4.

Niederrhein Phase 7

Mit Ausnahme des ungewohnlich fruhen

tens der Lanzenspitzen Lan 2.4 in Miingersdorf set

zen mit der Phase 7 erstmals Lanzenspitzen mit ge- 

schlossener Tulle ein. Uber die Gurtelgarnituren mit 

halbrunden Beschlagen und das Einsetzen der spa- 

ten Rollstempel (insbes. Kwt3.21) lasssen sich die 

Belegungsphasen sowie die beiden Tafeln verkniip- 

fen. Der chorologische Befund in Junkersdorf legt 

nahe, die Spitzen Lan 2.1 ausschlieslich der Phase 8 

zuzuweisen; an den Fundkombinationen in Gellep 

und Miingersdorf wird jedoch deutlich, daB dies 

eine nur lokal mogliche Prazisierung ist. In Junkers

dorf scheinen sich die Filigranscheibenfibeln mit er- 

hohtem Mittelbuckel (Fib 2.3) eher der dortigen Be

legungsphase G (Niederrhein Phase 8) zuordnen zu 

lassen, was aber durch die ubrigen Kombinationen 

widerlegt wird. Ebenfalls durften zumindest 

schwerpunktmaEig die Bugelfibeln Fibl2.ll mit 

rechteckiger Kopfplatte und selbstandig ausgearbei- 

teten Knopfen der Phase 7 zuzuordnen sein. Nach 

der Kontingenztafel der Frauengraber erscheinen in 

dieser Phase die Flaschen Fla 1.1, die bis zur Phase 9 

belegt sind. Am chorologischen Befund in Junkers

dorf lieB sich das Auftreten der Flaschen auf die 

Belegungsphase G eingrenzen. Bei den Frauengra- 

bern begriindet sich ihre etwas friihere Einordnung 

im wesentlich durch Kombinationen mit den nicht 

eng fixierbaren Perlenketten der Kombinations

gruppe F sowie in Junkersdorf Grab 476 mit einer

Auftre-

Niederrhein PHASE 5

Die Verknupfung der Kontingenztafeln fur die Pha

se 5 ergibt sich aus dem chorologischen Befund der 

Graberfelder sowie durch die Knickwandtopfe 

Kwt 2.31. In den Frauengrabern der Phase 5 gibt es 

erstmals die Knickwandschalen Sha 2.21; bei den

3 LaBaume, Junkersdorf Taf. 1 Nr. 4.

4 Entsprechend auch der chorologische Befund in 

Gellep O/W, wo die Form 1.12 am Beginn der dortigen Be

legungsphase A (hier: Phase 4) steht.
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ab, dab die Lanzenspitzen Lan 2.4 gleichmaBig uber 

die Phasen 8B und 9 verteilt sind, wahrend die 

Form Lan 2.5 ihren Schwerpunkt eher in der Phase 

9 hat. Flache Saxscheidenniete mit Tierwirbel 

(Sax 4.2) sind Typen der Phasen 8B und 9. Unter 

den TongefaBen konnen die Knickwandtopfe 

Kwt4.3 und die Wolbwandtopfe Wwt2.1 hier zuge- 

ordnet werden. Dreiteilige, bronzene Gurtelgarni- 

turen mit Scharnierkonstruktion und Stegosen 

(Gir 3.3, Gur3.4) konnen ebenfalls der Phase 8B 

zugewiesen werden. Die Frauengraber lassen sich 

uber die monochrom mit geometrischem Ornament 

tauschierten Riemenbeschlage und die Keramik zu- 

verlassig mit den entsprechenden Mannerbestat- 

tungen der Phase 8 korrelieren. Im Verlauf der 

Phase 8 werden die Perlenketten der Kombina- 

tionsgruppen F und G abgelost durch die nun ein- 

setzenden Ketten der Gruppen H und I; wollte man 

auch fur die Frauengraber der Phase 8 analog zu 

den Mannergrabern eine Gliederung in eine Phase 

8A und 8B aufbauen, lieBe sich hier ein brauchba- 

res Kriterium finden. Die Vergesellschaftung von 

Gegenstanden der Phase 8 mit Ketten der Kombi- 

nationsgruppen F und G wurde dann die fruhe 

Stellung der Bestattung andeuten, die Vergesell

schaftung mit Ketten der Kombinationsgruppen H 

und I die spate Stellung.

Knickwandschale Sha 2.21; da auch letztere bei den 

Mannergrabern eher junger sind, durften die Fla- 

schen Fla 1.1 zumindest in ihrem Schwerpunkt 

durchaus der Phase 8 zugewiesen werden.

Niederrhein Phase 8

Dreiteilige Gurtelgarnituren mit triangularen Be

schlagen, leichte Breitsaxe und Schildbuckel Sbu5 

charakterisieren die Mannergraber der Phase 85. 

Uber die Gurtelgarnituren ergibt sich eine Verknup- 

fung der Kontingenztafeln und Belegungschronolo- 

gien. Es bietet sich die Erorterung uber eine mogli- 

che Untergliederung dieser Phase an. Sie laht sich 

allerdings nur fur die Mannergraber entwickeln, bei 

den Frauengrabern fehlt in dieser Zeit ein vergleich- 

barer Reichtum an pragnanten Formen. Aus diesem 

Grund werden nicht zwei getrennte Phasen entwik- 

kelt; statt dessen gilt fur die Frauengraber und die 

nicht naher festlegbaren Mannergraber der allge- 

meine Begriff Phase 8, die differenzierbaren Man

nergraber werden in Phase 8 A und Phase 8 B unter- 

gliedert. Die Kontingenztafel der Mannergraber 

zeigt deutlich, dab am Anfang der Phase 8 die un- 

tauschierten, dreiteiligen eisernen Gurtelgarnituren 

mit triangularen, dreinietigen Beschlagen einsetzen 

(Giir 4.5); sie charakterisieren die Gurtel der Phase 

8 A. Erst im Laufe der Phase 8 kommen zusammen 

mit anderen Formen die dreiteiligen eisernen Gur

telgarnituren mit triangularen Beschlagen hinzu, 

die mit geometrischen Ornamenten monochrom 

tauschiert sind (Leiterband- und Punktbandtau- 

schierung; Gur4.6). Das verspatete Einsetzen der 

Tauschierung innerhalb dieser Gurtelgarnituren 

wurde bereits von J. Giesler konstatiert und lieB 

sich hier vor allem in Junkersdorf auch im chorolo- 

gischen Befund feststellen6. Das Einsetzen dieser 

Gurtelgarnituren markiert demnach die Phase 8 B. 

Weitere Formen der Phase 8 A sind die Knickwand- 

tdpfe Kwt2.22. Die Knickwandschalen Sha 2.21 

kommen bei den Mannergrabern nur hier in der 

Phase 8 A vor, doch waren sie in den Frauenbestat- 

tungen schon fur die Phase 5 (!) belegt, sie konnen 

somit als langlebige Form gelten, die aber in der 

Phase 8 B nicht mehr vertreten ist. Bei den Spathen 

gehoren die bronzenen, pyramidenformigen Rie- 

mendurchzuge hierher. Zudem erscheinen in der 

Phase 8A die Formen, die oben als spat innerhalb 

der Phase 7 bezeichnet wurden, noch haufiger vor: 

dreiteilige Garnituren mit halbrunden Beschlagen, 

die Lanzenspitzen Lan 2.2 und die Knickwandtopfe 

Kwt3.22. Eiserne Spathagurtbeschlage mit halbrun

den Beschlagen sind auf die Phase 8 A beschrankt. 

Der Phase 8B konnen die Lanzenspitzen Lan2.4 

und Lan 2.5 zugeordnet werden, die nur in Ausnah- 

mefallen schon mit Inventaren der Phase 8 A verge- 

sellschaftet sind; beide Formen kommen auch noch 

in der folgenden Phase 9 vor. Dabei zeichnet sich

Niederrhein PHASE 9

Die Phase 9 laBt sich an der Kontingenztafel der 

Mannergraber anhand der Gurtelmode gut fassen. 

Die typologische Abfolge von Gegenstanden mit re- 

gelmaBiger Tierornamentik zu solchen mit aufgeld- 

ster Tierornamentik spiegelt sich in der Kontingenz

tafel nicht wieder; der zeitliche Unterschied dieser 

Ornamente liegt offensichtlich unterhalb der in der 

Tafel erreichbaren Datierungsscharfe. Die typologi

sche Entwicklung der vielteiligen Garnituren mit

5 Fur die Mannergraber ist im Bereich der Phasen 7 u. 8 

auch eine andere sinnvolle Gliederung denkbar, die mit 

dem ubrigen Sachgut in Einklang zu bringen ware: Phase 7 

mit zweiteiligen eisernen Gurtelgarnituren mit halbrundem 

Beschlag (Gur 4.1), darauf folgt eine durch dreiteilige eiser

ne Garnituren mit halbrunden Beschlagen (Gur 4.2) sowie 

untauschierte mit triangularen Beschlagen (Gur 4.5) ge- 

kennzeichnete Phase u. erst dann eine Phase, in der die 

geometrisch monochrom tauschierten Garnituren mit trian

gularen Beschlagen (Gur 4.6) einsetzen. Allerdings waren 

durch antike Storungen der Graber sowie bisweilen unge- 

nugende Konservierung der eisernen Beschlage wesentlich 

Merkmale dieser Gliederung, z. B. die Dreiteiligkeit der 

Garnituren mit halbrundem Beschlag sowie die Tauschie

rung, haufiger nicht sicher beurteilbar.

6 Giesler, Niederkassel 547 f. mit Abb. 31 (Rubenach, 

Graberfeld); ebd. 552 f. mit Abb. 32a (Junkersdorf, Graber- 

feld). - Befund bereits von Ament, Rheinland 296 mit 

Abb. 7 beobachtet, jedoch als zufallige Erscheinung inter- 

pretiert.
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kurzen zu solchen mit langen Beschlagen wird 

durch eine entsprechende Einordnung in der Kon- 

tingenztafel deutlich, ohne daB sich damit jedoch 

innerhalb der Phase 9 klare Zasuren setzen lieren. 

Eine Ubergangsstellung zwischen den Phasen 9 und 

10 nehmen die Schildbuckel Sbu6 ein; sie durften 

hier spat und innerhalb der folgenden Phase fruh 

anzusetzen sein. Die Kontingenztafeln der Manner- 

und Frauengraber lassen sich uber die bichrome 

Tierstiltauschierung und die Tummler miteinander 

verknupfen. Nach den Vergesellschaftungen in den 

Frauengrabern und nach den chorologischen Befun- 

den sind der Phase 9 auch die Mehrhenkelkruge 

Kru2.1 zuzuordnen.

se 11 verbunden werden. In Xanten I lassen sich 

dieser Phase die Plattensarge mit jeweils zwei lan

gen Seitenplatten zuordnen. Nach der in Phase 12 

diskutierten Korrelation der Sargformen in Xanten 1 

und Rommerskirchen gehoren in Xanten I auch die 

sogenannten fruhkarolingischen Graber, die unre- 

gelmaBig aus vielen Steinen gesetzt sind, in die Pha

se 11; ahnliche Bestattungsformen mit noch relativ 

breiten Sargen sind aus Rommerskirchen fur diese 

Phase belegt10.

Niederrhein Phase 12

Diese jungste, bereits nachmerowingerzeitliche Pha

se lieB sich weder chorologisch auf den spaten Gra- 

berfeldern noch in den Kontingenztafeln feststellen; 

sie umschreibt einige Phanomene, die zeitlich erst 

nach der Phase 11 einsetzen. Ihre Definition soll hier 

vor allem dazu dienen, das Ende der Phase 11 bes- 

ser zu bestimmen. In Rommerskirchen lassen sich 

nach dem Befund drei Graberschichten trennen; nur 

die alteste Schicht weist Beigaben auf, von denen 

die jungsten in die Niederrhein Phase 11 gehoren 

und deren Graber durch relativ breite Grabgruben 

gekennzeichnet sind. Stratigraphisch fiber diesen 

Bestattungen fanden sich schmale, trapezformige 

Sarge innerhalb und schmale Graber mit Kopfni- 

sche auBerhalb des Kirchenbaus 1; keine dieser Be

stattungen wies Grabbeigaben auf. Diese Sargfor

men erscheinen somit nach Niederrhein Phase 11. 

Vergleichbares ist bei der Periodisierung der Graber 

unter dem Xantener Dom gegeben; Plattensarge mit 

zwei langen Seitensteinen bilden die jungste, noch 

merowingerzeitliche Sargform. Die Frauengraber 44 

und 301 enthalten groBe Ohrringe mit aufgeschobe- 

nem Polyeder (Ohr 7.2), wobei in Grab 44 die GroBe 

und in Grab 301 der Verschlus mit einem S-formi- 

gen Haken die spate Stellung dieser Ohrringe anzei- 

gen und eine Datierung dieser Bestattungen in die 

Phase 11 erlauben. Dieser Sargform folgen typolo- 

gisch und stratigraphisch die als karolingisch be- 

zeichneten Steinsarge; typischer Vertreter dieser 

jungeren Sarge ist der schmale, trapezformige Stein- 

sarkophag, der formal den mittleren Grabern in 

Rommerskirchen entspricht. Einfachere Bestattun

gen wie in Rommerskirchen finden sich auch in 

Xanten I in der Immunitat unter der spateren Bi-

Niederrhein Phase 10

Mit der Phase 10 setzt in den Mannergrabern die 

schlichte Gurtelmode der spaten Merowingerzeit 

ein. Die kurzen Lanzenspitzen Lan 8.1 (Typ Egling) 

sind nach dem chorologischen Befund in Stockum 

dieser Phase zuzuweisen; in der Kontingenztafel 

werden jedoch mehrere Graber erkennbar, die ihre 

Vergesellschaftung auch mit Inventaren der folgen

den Phase 11 belegen. Sie durfen also als spat inner

halb der Phase 10 und fruh innerhalb der Phase 11 

gelten. Die Frauengraber lassen sich uber das Vor- 

kommen der Messer mit geknicktem Rucken 

(Gerl.2) und die Wdlbwandtdpfe Wwt2.22 sowie 

den chorologischen Befund in Stockum mit den 

Mannergrabern verknupfen. Die kreuzfdrmigen Fi- 

beln lassen sich nach der Kontingenztafel sowohl 

Phase 9 als auch Phase 10 zuordnen7. Uber die Kon

tingenztafel der Frauengraber und den Befund in 

Stockum konnen der Phase 10 die Tonflaschen 

Fla 2.1 zugeordnet werden. Wahrend auf dem Gra- 

berfeld von Junkersdorf die GefaEbeigabensitte be

reits am Ende der dortigen Belegungsphase H (Pha

se 9) erlischt8, gelangen in Stockum und Walsum 

weiterhin TongefaBe in die Graber. In Stockum lieB 

sich jedoch mit Beginn der Belegungsphase C (Pha

se 10) eine wesentliche Veranderung der Geschirr- 

satze feststellen. Anhand des chorologischen Befun- 

des lies sich fur diese Phase an den rauhwandigen 

TongefaBen das Einsetzen der spatfrankischen Ton- 

ware Badorfer Machart (D-BM1) sowie der ausge- 

wdlbten Linsenboden aufzeigen9. Am Graberfeld 

von Junkersdorf lies sich eine jungste Belegungs

phase Hherausarbeiten; sie umfaEt Objekte der 

Phasen 10 und 11, ohne daB nach dem Junkersdor- 

fer Befund weitere Differenzierungen moglich sind.

7 Bislang nur auBerhalb des Arbeitsgebietes in Ivers- 

heim vertreten: Graber 45, (47), 61, 141; dazu: Neuffer- 

Muller, Iversheim 21 ff. mit Verbreitungskarte 24 Abb.2.

8 Eine Ausnahme bilden die erst danach einsetzenden 

Glockentummler.

9 Mineralogisch untersucht wurden die GefaBe aus 

Stockum Graber 35 u. 55; F. Tischler bestimmte sie als Nie- 

derrheinische Nachahmungen des Tones Badorfer Art (F. 

Tischler, Germania 35, 1952, 194 ff. Abb. 3,4-5).

10 Rommerskirchen Graber 48, 80, 89, 115, 136(?), 138, 

161.

Niederrhein Phase 11

Langsaxe, hoch aufgewdlbte Schildbuckel und Lan

zenspitzen Lan 8.2 sind Charakteristika der Phase 

11. Uber den chorologischen Befund in Stockum 

und die Einhenkelkannen Kan 2.2 konnen die jung

sten Frauengraber mit den Mannergrabern der Pha-
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schofsburg; dort grub H. Borger ein dicht belegtes 

Korpergraberfeld aus, bei dem nur vergleichsweise 

selten Sargbefunde beobachtet und dokumentiert 

wurden11. Von diesen weisen einige schmale, tra- 

pezformige Grabgruben auf, wobei die Arme der 

Toten korperparallel liegen12. Nach diesen Befun- 

den sind die schmalen, trapezformigen Sarkophage 

sowie vergleichbare Bestattungen in Holzsargen als 

charakteristische Bestattungsform der Niederrhein 

Phase 12 zu bezeichnen, die Arme der Toten liegen 

noch wie in der Merowingerzeit stets parallel zum 

Korper13. Wenn die Korrelation der Bestattungen 

zum Steinbau 1 in Rommerskirchen zutrifft, treten 

in dieser Phase erstmals Kopfnischengraber auf. Die 

Graberfelder von Walsum und Stockum, die eine 

groBere Anzahl von Bestattungen der Phase 11 er- 

bracht haben, enthalten noch durchweg rechteckige 

und breite Grabgruben14. Sie erharten damit die Be- 

funde von Xanten I und Rommerskirchen, namlich 

die Feststellung, daB schmale trapezformige Graber 

nach der Phase 11 auftreten.

In Xanten I lassen sich den jungeren Sargformen der 

Phase 12 noch einige archaologische Funde zuwei- 

sen. In Grab 13 fand sich eine spate Gurtelschnalle 

mit gebuckeltem (?) Bugel und rechteckigem La- 

schenbeschlag, in der Grube zu Grab 101 fand sich 

ein Sceatta des Typs frisian runic15. Zu dem Graber- 

feld in der Immunitat unter der Bischofsburg gehort 

Grab Z 363 mit zwei karolingischen Munzen; es 

liegt unter der Bestattung Z 350 mit trapezformiger 

Grabgrube, so dab auch diese Graber noch der Pha

se 12 zugeordnet werden konnen16. Die Kugeltopfe 

vom Typ Rill (Hnd 4) sind relativchronologisch nach 

der Phase 11 einzuordnen, aber wohl nicht wesent- 

lich spater. Folglich gehoren sie der Niederrhein 

Phase 12 an. Dies gilt auch fur die Keramikgruppen, 

die den in Stockum und Walsum belegten Formen 

der Phase 11 folgen: hart gebrannte Scherben Bador- 

fer Machart, bei denen Rollstempeldekor auch auf 

den Randern vorliegt. Ein groheres Keramikspek- 

trum dieser Zeit scheint in der sogenannten Karls- 

kapelle in Palenberg greifbar zu sein; dort stammen 

entsprechende GefaBfragmente aus den alteren, der 

Holzkirche 1 vorausgehenden Grabern17. Diese Be

stattungen weisen, soweit das trotz der vielfaltigen 

Stdrungen erkennbar ist, haufig schmale, trapezfor- 

mige Holzsarge auf18.

Die so gewonnene relative Chronologie ist zusam- 

menfassend in Abbildung 81 dargestellt. Die dort 

hinzugesetzten absoluten Daten werden im folgen- 

den Abschnitt begrundet.

ren. Wegen der geringen Zahl solcher Funde im 

Arbeitsgebiet wurden in Liste 12 auch alle die Gra

ber aus dem weiteren Umfeld aufgenommen, die 

sich im Sinne der Niederrhein-Systematik anspre- 

chen lassen. Wie die relativchronologisch geordnete 

Liste 12 zeigt, besteht nur selten eine groBere Diskre- 

panz zwischen dem relativchronologischen Ansatz 

eines Grabes und dem Alter der Munzen. Diese Be- 

obachtung laBt auf tendenziell kurze Laufzeiten fur 

Munzen in der Merowingerzeit schlieBen, die sich 

nicht grundsatzlich von denen des ubrigen Sachgu- 

tes unterscheiden. Daher wird fur die Fixierung der 

Phasen von kurzen Laufzeiten ausgegangen.

Die Niederrhein Phase 1 fallt in den von H. W. Boh- 

me behandelten Zeitabschnitt der spatantiken 

Bestattungen1. Die fraglichen Gurtelgarnituren und 

Fibeln konnen Bohmes jungster Zeitstufe III zuge- 

wiesen werden2, die er in den Zeitraum von um 400

11 Siehe dazu Borger, Vorbericht 3, 164 ff. mit Taf. 29,2; 

Bridger / Siegmund, Stiftsimmunitat 107 mit 85 Abb. 1.

12 Xantenl Graber Z350, Z362 u. Z378; vgl. den Plan 

bei Bridger / Siegmund, Stiftsimmunitat 85 Abb. 1.

13 In Xanten I fur folgende trapezformige Sarkophage 

belegt: Graber 101, 102, 204, 205, 211, 219. Die einzige siche- 

re Ausnahme bildet Grab B 15, bei dem die Hande im Bek- 

ken liegen; dieser Sarkophag weist eine Kopfmulde auf, ein 

typologisch jungeres Element.

14 Das Verhaltnis von Grabgrubenlange zu -breite be- 

tragt in Walsum maximal 2,3, liegt also deutlich unter dem 

fur Rommerskirchen u. Xanten I bestimmten Grenzwert 

von 2,75. Die Dokumentation in Stockum ist wohl zu unge- 

nau, als daB genaue Zahlen erhoben werden sollten, doch 

laht sich am Plan recht gut erkennen, daB hier ausgepragt 

schmale Grabgruben fehlen.

15 Siehe S. 466. - Zum Sceatta: Zedelius, Sceattas 141 

Nr.6.

16 Bridger / Siegmund, Stiftsimmunitat 107 mit

Anm. 316-317. Munzen: RLMB X 650,1 gleich D1140:

Denar Ludwig der Fromme (814-840); RLMB X 650 gleich 

D1148: Denar Karl der Kahle (840-877).

17 L. Schafer, Die Ausgrabungen in der Karlskapelle 

zu Palenberg. Bonner Jahrb. 157, 1957, 353-379; hier: 370 

Abb.4.

18 Liste der trapezformigen Sarge ebd. 357 Anm. 16. — 

Zusammen mit den mittleren Grabern in Rommerskirchen 

bilden die Funde aus den alteren Grabern u. den Pfosten- 

gruben der ersten Holzkirche in Palenberg ein wichtiges u. 

relativchronologisch hinreichend genau fixierbares Kera- 

mikspektrum. Dieser Zusammenhang ergab sich erst nach 

der Materialaufnahme im Laufe der Auswertungen, wes- 

halb eine grundliche Aufnahme dieser Funde hier nicht 

mehr moglich war.

*

1 Bohme, Grabfunde; zur Chronologie ebd. 34 ff.; 79 ff. 

sowie zusammenfassend 155 ff.

2 Die Gurtelgarnituren mit beweglichem Beschlag der 

Phase 1 gehoren bereits zu den einfachen Garnituren; z. B. 

Gellep O/W Graber 1107a u. 2749: Schnalle Typ Wijster 

(Bohme, Grabfunde 367 Liste 15).

Absolute Chronologie

Die absolute Fixierung der Niederrhein-Chronolo- 

gie beruht neben wenigen dendrochronologischen

Daten vor allem auf munzfuhrenden Grabinventa-
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bis 450 n. Chr. gestellt hat; ebenso fallen die kompo- 

nierten und die gegossenen Schalenfibeln in seine 

Stufe III. Damit beginnt Niederrhein Phase 1 noch 

im Anfang des 5. Jahrhunderts, wofur auch die Iovi- 

nus-Munze in Gellep Grab 2650 spricht, d.h. etwa 

um 400 n.Chr., eine Datierung, die auch R. Pirling 

fur diese Graber bereits begrundet hat3.

Niederrhein Phase 2 kann zumindest teilweise noch 

mit der Stufe III nach Bohme verbunden werden; so 

bezeichnete er selbst die Inventare Krefeld-Gellep 

Graber 43 und 968 als typisch fur seine Zeitstufe 

III4, Niederrhein Phase 2 setzt demzufolge noch vor 

der Jahrhundertmitte ein. In Krefeld-Gellep stam- 

men aus zwei Grabern der Phase 2 Vertreter der nur 

schwer datierbaren fruhfrankischen Silbermunzen. 

AnlaBlich der Bekanntgabe eines Neufundes in Gra- 

ben-Neudorf (Kr. Karlsruhe) hat P.-H. Martin darauf 

aufmerksam gemacht, daB viele dieser Miinzkom- 

plexe durch Stempelgleichheit miteinander verbun

den sind, so dabeine Produktion dieser Munzen an 

wohl nur wenigen Pragestatten anzunehmen ist5. 

Von numismatischer Seite wird erwogen, ihre Pra- 

gung mit den romisch-frankischen Teilreichen des 

Aegidius und Syagrius (454/486 n. Chr.) in Verbin

dung zu bringen6. Das mit dem Sachgut dieser Pha

se noch verknupfbare Grab des Childerich und die 

Bestattung Rochefort Grab 46 unterstreichen, daB 

die Phase 2 dann bis um 480/90 n. Chr. andauert.

Fur die Niederrhein Phase 3 geben die Munzgraber 

einen recht sicheren Datierungshinweis (Liste 12). 

Mit Ausnahme des Grabes von Hahnheim mit einer 

irritierend jungen Munze (terminus post quern 552 

n.Chr.) weisen fast alle Bestattungen Munzen mit 

einem terminus post quem fur die vier Jahrzehnte um 

500 n. Chr. auf. Das Einsetzen der Niederrhein Pha

se 3 lieBe sich demnach fur um 485 n. Chr. vermu- 

ten, nach Ausweis der Munzen dauert sie zumin

dest bis in die zwanziger Jahre des 6. Jahrhunderts 

an.

Fur den Beginn der Niederrhein Phase 4 ist neben 

den Munzgrabern vor allem das sogenannte Kna- 

bengrab unter dem Kolner Dom von Bedeutung, 

das dendrochronologisch wahrscheinlich in das Jahr 

537 n. Chr. datiert werden kann. In diese Zeit gehort 

auch das sogenannte Frauengrab, das nach einer 

langeren Munzreihe in die Zeit nach 526/534 ge

stellt wird. Beide Bestattungen sind innerhalb der 

Phase 4 sicherlich an deren Anfang zu stellen, da sie 

mehrere typologisch altere Elemente aufweisen, bei- 

spielhaft seien die runden Gurtelhaften des Knaben- 

grabes und die Glaser genannt; in diesen fruhen

Abschnitt der Phase 4 konnen auch Gellep

eine ravennatische Pragung nach 555 n. Chr. Diese 

Bestattung und das aus chorologischen Grunden 

am Ende von Phase 4 stehende Furstengrab 

Gellep O 2589 deuten an, daB Niederrhein Phase 4 

bereits um 555 n. Chr. endet. Die Phase 5 fallt in die 

Zeit der ravennatischen Pragungen lustinians. 

Schwierigkeiten bereitet allerdings das seinem In- 

ventar zufolge hierher gehorige Grab Arlon 10, das 

dendrochronologisch in die Zeit um 535 n.Chr. da

tiert. Die Niederrhein Phase 6 setzt sich im Munz- 

spektrum kaum wesentlich von der Phase 5 ab.

Fur die Niederrhein Phase 7 stehen mit Gellep O 

Grab 2268 und dem Kammergrab von Hufingen 

zwei dendrochronologiscli datierbare Bestattungen 

zur Verfugung; die beiden Daten von um 589 n. Chr. 

und Spatjahr 606 n. Chr. geben die Dauer der Phase 

7 an, die Munzgraber fugen sich problemlos ein. 

Phase 7 entspricht daher dem Zeitraum von um 585 

n. Chr. bis um 610 n. Chr. Daraus folgt fur die beiden 

oben nicht naher fixierten Niederrhein Phasen 5 

und 6 ein Ansatz zwischen um 555 und um 585 

n. Chr., wobei der Wechsel zu Phase 6 etwa um 570 

n. Chr. anzusetzen ist.

Niederrhein Phase 8 fallt in den von R. Christlein 

herausgearbeiteten Horizont der Munzfingerringe, 

die der Regierungszeit des Kaisers Heraclius 

(610-641) angehbren8. Die jungeren Munzfingerrin

ge der Kaiser Constans II. bzw. Childebert adopti- 

vus konnen in den Grabern von Au und Bermers

heim Phase 9 zugeordnet werden, ebenso das 

Auftreten der Dorestadter Trienten des Madelinus, 

deren Pragebeginn von J. Lafaurie in die Zeit um 

640 n. Chr. angesetzt wird. Niederrhein Phase 8 ge- 

hort demnach in den Zeitraum zwischen um 610 

n. Chr. und um 640 n. Chr. Aus typologischen Erwa- 

gungen wurden die Wabenplattierungen mit den 

Grabern aus Au und Bermersheim ans Ende der 

Niederrhein Phase 9 gestellt. Da die Munzen in den 

Grabern von Au und Bermersheim als Munzfinger- 

ring gefaBt waren, in Au die Munze aber als Obo- 

lus ins Grab gelangte, ist fur diese mehrfach ein 

langerer Umlauf angenommen worden9. Danach 

konnte das Ende der Niederrhein Phase 9 um 670 

n. Chr. angesetzt werden.

Fur Niederrhein Phase 10 stehen keine prazise da

tierbaren Munzen zur Verfugung; es fallt jedoch 

auf, dab hier mehrere Graber Trienten enthielten,

3 Pirling, Krefeld-Gellep 1979, 174 f.

4 Bohme, Grabfunde 157.

5 P.-H. Martin, Fundber. Baden-Wurttemberg 10, 

1986, 310-317.

6 Ebd. 310 ff.

7 Zusammenfassend diskutiert bei Pirling, Krefeld- 

Gellep 1979, 176.

8 Christlein, Marktoberdorf 84 f.

9 Ament, Rheinland 325; Giesler, Niederkassel 527 f.

Grab

1782 und Grab 1813 verwiesen werden7. Der Beginn 

der Niederrhein Phase 4 ist folglich in die Zeit um 

530 n.Chr. anzusetzen. Die Inventare dieser Phase 4 

beinhalten weiterhin Munzen der 40er Jahre; nur 

das Kindergrab Mungersdorf 90 enthielt bereits
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wahrend mit Kirchtroisdorf Grab 16 (und dem pro- 

blematischen Grab Duren, St. Anna) der Beginn der 

Silberpragungen greifbar wird. Der Ubergang von 

der Gold- zur Silberwahrung erfolgte im Laufe des 

7. Jahrhunderts zwischen ca. 650 und 680 n. Chr.; 

nach 680 n. Chr. wurden wohl keine Goldmunzen 

mehr gepragt. Damit wird wahrscheinlich, dah Nie

derrhein Phase 10 zumindest noch in Teilen vor die

ses Datum von 680 n. Chr. zu stellen ist. So ist vor 

dem Hintergrund der Munzen in den Grabern von 

Au und Bermersheim der Ubergang von Nieder

rhein Phase 9 nach Phase 10 in die Zeit um 670 

n.Chr. anzusetzen. Dies laht sich gut mit der ver- 

muteten Datierung des Warnebertus-Reliquiars ver- 

einbaren.

Fur die Festlegung der Phase 11 stehen Grabinven- 

tare mit Sceattas zur Verfugung; die fraglichen Ty- 

pen werden derzeit von der numismatischen For- 

schung lediglich allgemein der ersten Halfte des 8. 

Jahrhunderts zugewiesen10. Damit reicht Phase 10 

nicht mehr allzu weit in das 8. Jahrhundert hinein. 

Fin fur die spate Chronologie wichtiges Munzgrab 

hat jungst M. Martin vorgestellt11; die Kinderbestat- 

tung Burg Grab 4 enthielt u. a. einen als Scheibenfi- 

bel gefahten NachguB eines Trienten des langobar- 

dischen Konigs Cunibert, der zwischen 692-702 

n.Chr. gepragt wurde. Bei seiner Publikation des 

Grabes hat Martin das ubrige Inventar relativchro- 

nologisch ans Ende der Gruppe A nach Stein einge- 

ordnet12; als Argument diente ihm im wesentlichen 

der chorologische Befund am Graberfeld von 

Kirchheim / Ries, wo vergleichbare Gurtelbestand- 

teile am Ende der Graberfeldbelegung stehen. Sie 

treten nach Martin wohl nicht gleich zu Beginn der 

Graber auf, die der Schicht 4 nach Christlein ent- 

sprechen; da dort jedoch noch keine Waffen der 

Gruppe Stein B erschienen, durften sie an das Ende 

der Gruppe A nach Stein zu datieren sein13. Eine 

derart prazise Festlegung dieses sicherlich wichti- 

gen Inventars ist m. E. leider nicht moglich. Das 

Argument, daB keine Kombinationen mit Waffen 

der Gruppe B auftreten, erweist sich als hinfallig, 

da die Waffenbeigabensitte in Kirchheim zuvor 

schon erloschen war. Berechtigt ist M. Martins Hin- 

weis auf die typologischen Merkmale der Gurtelbe- 

schlage: Die Schnalle mit rechteckigem Laschenbe- 

schlag und endstandiger Nietreihe weist Niete mit 

Perldrahtumrahmung und einen leicht gebuckelten 

Bugel auf, die Riemenzunge mit perldrahtumrahm- 

ten Nieten gehort in die Gruppe der kurzen, spit- 

zen Riemenzungen. Diese Merkmale wurden auch 

in die Kontingenztafel der spaten Mannergraber 

(Abb.83) aufgenommen und treten, wie auch M. 

Martin annimmt, bereits in Inventaren der spaten 

Gruppe A nach Stein (Niederrhein Phase 10) auf; 

andererseits lassen sie sich auch in Waffengrabern 

der Gruppe B nach Stein nachweisen. Innerhalb

dieses weiten Zeitraums spricht lediglich das Feh- 

len einer Verzierung der Riemenzunge mit dicht 

gesetzten Kreisaugen bzw. Rauten eher fur einen 

relativ fruhen Ansatz14. Eine andere Moglichkeit 

zur Einengung der Niederrhein Phase 11 ergibt sich 

aus den Befunden fur Niederrhein Phase 12: Dem 

Sceatta vom frisian-runic Typ unter Xanten I Grab 

101 und dem Befund unter dem Bonner Munster 

zufolge ist es wahrscheinlich, dah die schmalen, 

trapezformigen Sarkophage noch vor der Mitte des 

8. Jahrhunderts einsetzen und in dieser Form in der 

zweiten Jahrhunderthalfte ublich waren. Daraus er

gibt sich fur das Ende der Niederrhein Phase 11 ein 

Ansatz in die Zeit um 740 n. Chr. Die Grenze zwi

schen Niederrhein Phase 10 und Phase 11 kann 

schematisch in die Zeit um 705 n.Chr. angesetzt 

werden.

Diese Fixierung der Niederrhein Phase 11 laht sich 

mit der Verbindung der vogelformigen Riemenzun

gen mit dem nach Munzfunden gut datierbaren Ho- 

rizont Biskupija-Crkvina vereinbaren, die U. Giesler 

herausgearbeitet hat15. Die fraglichen Munzen wur

den zwischen 760 und 775 n. Chr. gepragt, die ent- 

sprechenden Grabinventare mussen nach Giesler 

noch im letzten Drittel des 8. Jahrhunderts in die 

Erde gekommen sein16. In den Horizont der anglo- 

karolingischen Tieronamentik, der dem Horizont 

Biskupija-Crkvina relativchronologisch vorausgeht 

und nach Giesler eher dem mittleren Drittel dieses 

Jahrhunderts zuzuordnen ist17, fallen Knopfriemen- 

zungen, Schnallen mit rundem, kraftig gebuckel- 

tem Bugel, bronzene Schlaufensporen mit lange-

rem, verziertem Dorn und buckelverzierten

Schlaufen. Die Formen dieses Horizonts lassen sich 

typologisch mit dem Sachgut der Niederrhein Pha

se 11 vergleichen. Bei genereller Ahnlichkeit sind 

aber Unterschiede deutlich erkennbar: die Knopf- 

riemenzungen fehlen, die Schnallenbugel sind we- 

niger stark gebuckelt, bei den bronzenen Schlaufen-

10 ZEDELIUS, Sceattas, passim, mit weiterer Literatur.

11 M. Martin, Ein munzdatiertes Kindergrab aus der 

fruhmittelalterlichen ecclesia in castro Exsenti (Burg bei 

Eschenz, Gde. Stein am Rhein SH). Arch. Schweiz 9, 1986, 

84-92.

12 Ebd. 89 ff. mit 91 Abb.10.

13 Ebd. 90 mit Anm.45.

14 Zu dem Aquatorschnitt der Perldrahtfassung der Fi- 

bel (ebd. 84 Abb. 3) vgl. E. Foltz, Arch. Korrbl. 9, 1979, 218 

mit Taf. 30,2.

15 U. Giesler, Datierung und Herleitung der vogelfor- 

migen Riemenzungen. Ein Beitrag zur Archaologie der fru

hen Karolingerzeit. In: Festschrift Werner II, 521-543 mit 

Taf. 36.

16 Ebd. 528 ff.

17 Man vergleiche die Ebd. 529 Abb. 4, Nr. 2, 19, 22 u.

34 zusammengestellten Garnituren.
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sporen fehlen die gebuckelten Schlaufen und die 

Dorne sind kurzer. Der hier interessierende Sach- 

gutkomplex der Phase 11 ist somit typologisch alter 

und durfte vor der Mitte des 8. Jahrhunderts anzu- 

setzen sein.

Wahrend U. Giesler die Munzen fur datierend halt, 

geht J. Werner allerdings davon aus, daP die Mun

zen zunachst thesauriert wurden und erst mit jun- 

gerem Inventar in die Graber gelangten18, dieser 

jungere Zeitansatz des Horizontes Biskupija-Crkvi- 

na scheint sich derzeit besser mit der Chronologie 

des Ostalpenraumes vereinbaren zu lassen19. Ein 

vermutlich klarender Grabfund mit einer Sporen- 

garnitur mit anglo-karolingischer Ornamentik aus 

Schortens (Kr. Friesland) ist bislang nur unzurei- 

chend publiziert20.

Die hier entwickelten Jahreszahlen sind nur Schat- 

zungen (Abb.82); um ein Jahrfunft oder Jahrzehnt 

andere Ansatze sind denkbar. Allerdings sind die 

moglichen Spielraume solcher Veranderungen nicht 

sehr grot, denn jede Umdatierung einer Phasen- 

grenze hat auch Auswirkungen auf die vorherige 

und folgende Grenze. Geht man davon aus, daE bei 

durchaus wahrscheinlichen lokalen Schwankungen 

die Bevolkerung in der Region insgesamt relativ 

stabil war, kann die Anzahl der Graber pro absolu- 

ter Zeiteinheit ein Prufstein fur die Datierungen 

sein. Veranderungen an den Datierungsvorschla- 

gen, die fiber ein Jahrfunft hinausgehen, wurden 

das Ergebnis fur das 6. und 7. Jahrhundert storen, 

Verschiebungen um ein Jahrzehnt groPe Probleme 

bereiten: Sie erscheinen fur das 6. und 7. Jahrhun

dert sehr unwahrscheinlich. Im 5. und 8. Jahrhun

dert sind die Daten demgegenuber weniger stabil, 

die genannten Schatzungen daher weniger prazise.

Chorologie Die Phase 1 zeichnet sich auf keinem 

der diskutierten Graberfelder als geschlossenes, 

chorologisch faEbares Belegungsareal ab.

Niederrhein Phase 2 (ca. 440-485 n. Chr.)

Formenschatz 1) Mannergraber: fruhfrankische 

Schnallen mit Beschlag (Gur l.3); Taschenbugel, 

kurze, gebogene Form (Ger4.2); Taschenbugel mit 

gerader Basis und Tierkopfenden (Ger 4.1); Franzis- 

ken mit abknickender Oberkante (FBA 1.1); Spathen 

mit breitem, bronzenem Scheidenmundblech vom 

Typ Gellep W Grab 43 / Oberlorick II Grab 13; 

Schildbuckel Sbu2 mit silberplattierten Nieten. - 

2) Frauengraber: Tracht: Armbrust- oder Bugelfibel 

im Becken, keine Schulter- oder Brustfibeln (Tra2); 

kleine Bugelfibeln im Brustbereich, keine Beckenfi- 

bel (Tra3; Phasen 2-3); gegossene Schalenfibeln

(Fib 4.2); Armbrustfibeln (Fib13); Bugelfibeln

Fib 12.1, Fib 12.2, Fib 12.4 und Fib 12.5; beschlaglose 

Gurtelschnalle mit nierenformigem Bugel (Gur 2.1; 

Phasen 2-3); groBe Wirtelperle aus dunklem Glas 

mit Wellenbandverzierung (Gghl.3; Phasen 2-3); 

Perlenketten Kombinationsgruppe B; groBe, auf- 

wendig verzierte Schmucknadel am Kopf. - 3) All- 

gemein: spatromische Tierkopfschnallen mit festem 

Beschlag (Gur 1.2); beschlaglose Schnalle mit run- 

dem, engem Bugel (Gur 2.2b; Phasen 2-3); Glas- 

schalen oder -becher mit eingelegtem, weiBem 

Faden unterhalb des Randes (Gla 1.3); Glockenbe- 

cher mit Glasfadenauflage (Gla 4.1); Spitzbecher 

Gla 7.1 (Phasen 2-3); geglattete, handgemachte 

Keramik, u.a. Knickwandtopf Hnd2; Knickwand- 

topf Kwt3.1; FuBschale Sha 2.11; Kleeblattkanne 

Kan 2.11; Pinzetten mit Kerbzier (Ger 2.5; Phasen 

2-3); von Nord nach Sud bzw. Sud nach Nord aus- 

gerichtete Bestattungen in Junkersdorf und Mun- 

gersdorf.

Chorologie Junkersdorf Belegungsphase A; Mun- 

gersdorf Belegungsphase A.

Niederrhein Phasen 1-12

5.-8. Jahrhundert n. Chr.

Niederrhein Phase 1 (ca. 400-440 n. Chr.)

Formenschatz 1) Mannergraber: Beile spatantiken 

Typs1; Beile mit dreieckigem Vorsprung am Schaft- 

loch (FBA2.3).-2) Frauengraber: komponierte Scha

lenfibeln (Fib4.1)2; Tracht: Schalenfibeln auf den 

Schultern (oder Brust), keine Beckenfibeln (Tra 1).- 

3) Allgemein: spatromische Tierkopfschnalle mit be- 

weglichem Beschlag (Gurl.l); weite, beschlaglose 

Gurtelschnalle mit rundem Bugel (Gur2.2a; Phasen 

1-2); glaserne Faltenschale (Gla 1.2); Glasbecher 

Gla 3.1; „romische" Glasflaschen (Phasen 1-3); 

Hochformen romischer TongefaBe (Kruge, Becher, 

Flaschen); Schalen aus Terra Sigillata (meist Gellep 

Typ 40: Phasen 1-2); weithalsiger Henkelkrug 

Kru 1.2 (in Mannergrabern Phase 1, in Frauengra- 

bern Phase 2); rauhwandige, handgemachte Kera

mik; rauhwandige FuBschale Sha 2.12.

18 J. Werner, Zur Zeitstellung der altkroatischen Grab- 

funde von Biskupija-Crkvina (Marienkirche). In: Schild von 

Steier. Beitr. Steir. Vor- u. Frihgesch. u. Munzkde. 15/16, 

1978/79, 227-237.

19 J. Giesler, Zur Archaologie des Ostalpenraumes 

vom 8. bis 11. Jahrhundert. Arch. Korrbl. 10, 1980, 85-98, 

hier: 98 Anm. 19.

20 H. Rotting, Archaologische Anmerkungen zu Grab 

217: Schortens, Kr. Friesland, fruhmittelalterliches Graber- 

feld. Arch. Korrbl. 13, 1983, 501-502. - Grabfund mit 2 De- 

naren Karls des Groan aus der 1. Munzperiode (768-790/ 

94).

*

1 Gellep O/W Graber 589, 772, 1107a. Pirling, Krefeld- 

Gellep 1966, 122 f.; vgl. Bohme, Grabfunde 105 f. (Typ B).

2 Dazu zuletzt: Pirling, Krefeld-Gellep 1979, 93 f.



WWT 1.1

FBA 1.3

FBA 2.2

57

Sbu 3

Lan 

1.1b

A

Sax 1 V

989
Ohr 3

Rng 1.1

Ggh 1.2

SEP

A 

UNS
6167

13 Ggh 1.3 Fib 1.1

2.42.10

1

Fib 12.9 12.10

KWT 2.11

0000

KWT 2.12L

WWT 1.2

326-%

Gla 7.1 1.4

KWT 4.51 KWT 1.11 Kan 1.12

2

Lan 1.5 FBA 1.2 Sbu 2

9
4.2 a

Fib 4.2 b

Gur 2.6

Fib 1.3

Sha- 

1.11

2.31

KWT 1.12

chronologisch wichtigen1-11.

Gla 1.3 Gla 4.1

Hnd 2

) ON

Sha 2.11 Kan 1.11Hnd 2

0
3000060000605006

Ger 4.2Ger 4.1

FBA 1.1

Gur 2.2aGur 1.1

•
Fib 4.1

1.2Gla 3.1

Sha 2.12Kru 1.2

N

FBA 2.3

Gur 2.7 3.1

Gur 3.5 Sna 1.1

Gur 3.2a

1.4

Fib 1.5 Per 6.1

Fib
12.12 J.,

U Sna 2.1

Gla 1.5

Gla U) 

4.2 4E Gla 8.2

V

Ger 1.1 ====

Sha 2.21

)

KWT 2.31 KWT 3.12

KWT 1.21 KWT 3.11

FBA 3.1 FBA 4.1

2.1

Sbu 4

Lan

1.2
Lan 1.3a

1.1a1

1 2 485 3 4 5 6 585440 530 555 570400

=
C

X I
cPo

st

q

E$

N X o

=
0-

.

N 
SI

T

=

CP

C
5@



EQ! 
CT

lss 

(ACID)

EMIT 

1

205

CO

N

Gg
h 

3

Na
d 

2.
3 

I

Gu
r 

3.
3 L

2.
22

3.
21

52
,4

2

KW
T 

4.
11

Tj
tt

tl
’s

KW
T 

3.
23

Gg
h 

6

Fl
a 

1.
1

Ka
n 

1.
2

WW
T 

2.
1

Sn
a 

2.
3

o 
o

so

La
n 

2.
4

2.
2

Sb
u 

5

2.
1

1.
4

La
n 

2.
3 

L

FB
A 

3.
2

FB
A 

4.
2

KW
T 

3.
22

KW
T 

4.
2

==

2.
1

8.
4

Gl
a 

8.
3

Sn
a 

2.
2

0 9
ra

nFi
b 

12
.1

1

Fi
b 

2.
3

A

Gu
r 

4.
1

La
n 

2.
5

Sa
x

2.
2

E3
 

4.
5

Sb
u 

6

Sh
a 

2.
43

Kr
u 

2.
1

KW
T 

4.
3

EN
 T

EI
RE

Wm
Da

 

BU
T V

 H H
EI
PA

 MI
E V

IF
EE

R

* 
KE

ME
WM

E
ER

IG
MB

VI
ma

Fi
b 

2.
4

Oh
r 

5Of
Pe

r 
6.

2

git

X
00

00
0

Gu
r 5.
4

5.
1

[0
,

Co
3

8/
8

4.
76o

i(

C,
Sa

x 
3V

1.
3b

L4

Sb
u 

7

Kr
u 

2.
21

Fl
a 

2.
1

Fl
a 

2.
2

Kr
u 

2.
22

WW
T 

1.
21

Ka
n 

2.
1

Ka
n 

2.
2

WW
T 

2.
22

Fl
a 

1.
2

Ka
n 

2.
2

Gl
a 

2.
3

Fi
b 

10
Fi

b 
3

Fi
b 

11

27
9

3.
12

11
11

110
0

Ge
r 

3.
14

Ge
r 

3.
13

D0
60

0°
00

00
06

5
0.

07
3

53
0

Ge
r 

1.
3

Ge
r 

1.
2

Gu
r-

6.
2

Gu
r 

6.
3

0 0 0

Ge
r 

2.
8

Na
d 

3

Gu
r 

6.
1

(0
00

HE
R



206 Chronologie

Niederrhein Phase 3 (ca. 485-530 n. Chr.)

Formenschatz 1) Mannergraber: Schmalsaxe (Sax 1; 

Phasen 3-7); Franzisken mit stark aufgeschwunge- 

ner Oberkante (FBA 1.2); Lanzenspitzen Lanl.5; 

Schildbuckel Sbu2 (keine silberplattierten Niete); 

Spathen mit schmalem, bronzenem Scheidenmund- 

blech mit flach eingekerbter oder -geritzter Verzie- 

rung. - 2) Frauengraber: Zweifibeltracht mit einer 

Kleinfibel auf der Brust und einer Bugelfibel im 

Becken (Tra5); (Drei- oder) Vierfibeltracht mit 

Kleinfibelpaar auf der Brust und Bugelfibelpaar im 

Becken (Tra4; Phasen 3-4); einzonige Almandin- 

scheibenfibeln (Fib 1.1; meist Phase 3, auch Phase 

4); Bugelfibeln Fib 12.3 und Fib 12.6-8; Vogelfibeln 

ohne Almandineinlage (Fib 7.1); Vogelfibeln mit al- 

mandinbelegtem Auge (Fib 7.2); Ohrringe mit 

Scheibenende (Ohr 3); massiv silberne Armringe 

mit Kolbenende (Rng 1.1); Wirtelperlen aus grunem 

Glas mit weiBem Fiedermuster (Ggh 1.2; Phasen 

3-4); Perlenketten der Kombinationsgruppe C (Pha

sen 3-4). - 3) Allgemein: beschlaglose Kolbendorn- 

schnallen (Gur 2.4; Phasen 3-4); Glasschalen mit 

eingedelltem Boden und ausgebauchter Wandung 

ohne Glasfadeneinlage unterhalb des Randes 

(Gla 1.4); KnickwandgefaBe Kwtl.11; Knickwand- 

gefaBe Kwt 1.12 (Phasen 3-4); „schragliegende" 

Graber in Mungersdorf und Junkersdorf.

Chorologie Junkersdorf Belegungsphase B; Mun

gersdorf Belegungsphase B.

den Oberschenkeln (Tra6); Bugelfibeln Fib 12.12; 

Almandinscheibenfibeln mit Filigranzier (Fib 1.4); 

scheibenformige Anhanger mit Filigranzier in den 

Perlenketten (Per 6.1; Phasen 5-6); silberne Waden- 

bindengarnituren aus Schnalle mit beweglichem 

Rechteckbeschlag und Riemenzunge (Sna 2.1); 

Hackmesser (Ger 1.1; Phasen 5-6); Anhanger am 

langen Band (Ggh 2; Phasen 5-7). - 3) Allgemein: 

weite, beschlaglose Schilddornschnallen (Gur2.7); 

bronzene Gurtelschnallen mit festem, kurzem 

Rechteckbeschlag (Gur3.5); kleine Bronzeschnalle 

mit rechteckigem, profiliertem Bugel (Sna 1.1; Pha

sen 5-6); Knickwandtopfe Kwt2.31 und Kwt 1.21; 

rauhwandige Knickwandtopfe Kwt2.11; Schalen 

Sha 1.2; Knickwandschalen Sha 2.21 (Phasen 5-8 A); 

Glasschalen mit gerader, konischer Wandung 

(Gla1.5).

Chorologie Gellep Belegungsphase B; Junkersdorf 

Belegungsphase D; Mungersdorf Belegungsphase D.

Niederrhein Phase 6 (ca. 570-585 n. Chr.)

Formenschatz 1) Mannergraber: einteilige, bronze

ne Gurtelgarnituren mit dreieckigem Beschlag 

(Gur3.1); zweiteilige, bronzene Gurtelgarnituren 

mit dreieckigem Beschlag und hoch-rechteckigem 

Ruckenbeschlag (Gur3.2a); Schmalsax mit Bronze- 

knauf und Griffniet; Spathagurt mit kastenformigen 

Beschlagen (Phasen 6-8 A); Lanzenspitzen Lan 1.3; 

Lanzenspitzen Lan 1.1a; Beile (FBA 2.1; Phasen 6-7); 

Bartaxte mit schrag verlaufender Schneidenunter- 

kante (FBA 4.1); Schildbuckel Sbu 4 (Phasen 6-7). - 

2) Frauengraber: dreizonige, engzellige Almandin

scheibenfibeln (Fib 1.5); Perlenketten der Kombina

tionsgruppe F (Phasen 6-7); bronzene Wadenbin- 

dengarnituren aus Schnalle und Riemenzunge 

(Sna2.2; Phasen 6-8). - 3) Allgemein: Sturzbecher 

Gla 8.2 (Phasen 6-7, nur in Ausnahmefallen junger); 

Sturzbecher Gla 8.4 (Phasen 6-7); Glasbecher mit 

Bodendelle (Gla 3.2; Phasen 6-7); Einsetzen der 

Rollstempelverzierung bei TongefaBen (fruhe Roll- 

stempelgruppe); Knickwandtopfe Kwt3.ll und 

Kwt3.12; Schuhschnallchen in Form kleiner, ovaler 

Bronzeschnallen ohne Beschlag (Sna 1.2).

Chorologie Gellep Belegungsphase C; Junkersdorf 

Belegungsphase E; Mungersdorf Belegungsphase E.

Niederrhein PHASE 4 (ca. 530-555 n. Chr.)

Formenschatz 1) Mannergraber: Franzisken FBA 1.3 

(Phasen 4-5); Lanzenspitzen Lan 1.1b; Lanzenspit

zen Lan 2.4 in Mungersdorf; Angones (Phasen 4-6); 

Schildbuckel Sbu3 (Phasen 4-7). - 2) Frauengraber: 

zweizonige Almandinscheibenfibeln (Fib 1.3); Bu

gelfibeln Fib 12.9, Fib 12.10; Vogelfibeln mit alman- 

dinbelegtem FuB und Flugel (Fib 7.3); Perlenketten 

der Kombinationsgruppen D und E (Phasen 4-5).- 

3) Allgemein: beschlaglose Schilddornschnallen mit 

engem Bugel (Gur 2.6); Gurtelhaften (Gur 2.10);

Knickwandtopfe Kwt1.12, Kwt 1.22, Kwt 2.12,

Kwt2.21; Knickwandtopfe Kwt2.ll (Phasen 4-5) 

und Kwt 2.32 (Phasen 4-5); Schale Shal.11 (Phasen

4-5); Knickwandschalen Sha 2.32; Sturzbecher

Gla 8.1 (Phasen 4-5); Glockenbecher ohne FuB 

(Gla 4.3).

Chorologie Gellep Belegungsphase A; Junkersdorf 

Belegungsphase C; Mungersdorf Belegungsphase 

C.

Niederrhein PHASE 7 (ca. 585-610 n. Chr.)

Formenschatz 1) Mannergraber: zweiteilige eiserne

Gurtelgarnituren mit halbrunden Beschlagen

(Gur4.1); dreiteilige eiserne Gurtelgarnituren mit 

halbrunden Beschlagen (Gur 4.2; Ende Phase 7-8 A); 

Spathaknauf Typ Donzdorf-Wallerstatten (Phasen 

7-8 A); Lanzenspitze Lan 1.4; Lanzenspitzen Lan 2.3, 

Lan 2.1 und Lan 2.2 (Ende Phase 7-8 A); Bartaxte 

mit senkrecht verlaufender Schneideninnenkante 

(FBA4.2); Axte mit profiliertem Schaftloch (FBA3.2; 

Ende Phase 7-8 A); - 2) Frauengraber: Filigranschei-

Niederrhein Phase 5 (ca. 555-570 n.Chr.)

Formenschatz 1) Mannergraber: Lanzenspitzen 

Lan 1.2; symmetrische Axte mit einfachem Schaft

loch (FBA3.1). - 2) Frauengraber: Drei- oder Vierfi

beltracht mit Bugelfibeln unterhalb des Beckens bei
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benfibeln mit erhohtem Mittelbuckel (Fib2.3); 

Bugelfibeln mit rechteckiger Kopfplatte mit selb-

standig ausgearbeiteten Knopfen (Fibl2.11);

Schmucknadeln mit Loffelende (Nad 2.2); Perlenket- 

ten der Kombinationsgruppe G (Phasen 7-8 A). - 

3) Allgemein: randlose Tummler (Gla 2.1); Sturzbe- 

cher Gla 8.3 (Phasen 7-8); Knickwandtopfe Kwt4.2, 

Kwt3.22 und Kwt4.11 (Ende Phase 7-8); FuBschale 

Sha 2.13; Knickwandschalen Sha 2.42 (Phasen 7-9); 

Rollstempel Xanten I B84/G2, Gellep 966/1959, 

Gellep 212/422.

Chorologie Gellep Belegungsphase D3; Junkersdorf 

Belegungsphase F; Mungersdorf Belegungsphase F.

Niederrhein Phase 9 (ca. 640-670 n. Chr.)

Formenschatz 1) Mannergraber: drei- oder mehr- 

teilige Gurtelgarnituren mit bichrom tauschierter 

Tierstilornamentik (Gur 4.7-8); vielteilige Gurtel

garnituren mit kurzen Beschlagen (Gur 5.1-2; set- 

zen vereinzelt schon in Phase 8 B ein); vielteilige 

Gurtelgarnituren mit langen Beschlagen (Gur 5. 

3-4); bronzene Spathagarnitur mit gestelzten End- 

rundeln; schwere Breitsaxe (Sax 2.2; Phasen 9-10); 

hohe Saxscheidenniete (Sax 4.3); Saxscheidenniete 

mit Perlrand (Sax 4.4); bronzene Mundungsbeschla- 

ge der Saxscheide (Sax 4.5); Lanzenspitzen Lan2.5 

(Phase 8 B-9, Schwerpunkt in 9); Schildbuckel Sbu 6 

(Phasen 9-spat bis 10-fruh). - 2) Frauengraber: eiser- 

ne Wadenbindengarnituren mit bichromer Tierstil- 

tauschierung (Sna2.5); groBe Goldscheibenfibeln 

(Fib2.4); Ohrringe mit aufgeschobenem Polyeder 

(Ohr 5); kleine, runde Anhanger aus Draht mit tor- 

dierter Ose (Per 6.2). - 3) Allgemein: Tummler mit 

breit umgeschlagenem Rand (Gla2.2); Knickwand- 

schalen Sha 2.43; Mehrhenkelkruge Kru 2.1.

Chorologie Gellep Belegungsphase F; Junkersdorf 

Belegungsphase H; Stockum Belegungsphase B.

Niederrhein Phase 8 A-B (ca. 610-640 n. Chr.) 

Formenschatz 1) Mannergraber: dreiteilige eiserne 

Gurtelgarnituren mit triangularen, dreinietigen Be

schlagen, ohne Tauschierung (Gur 4.5; Phase 8 A); 

dreiteilige eiserne Gurtelgarnituren mit triangularen 

Beschlagen, monochrom geometrisch tauschiert 

(Gur 4.6; Phase 8B); untauschierte, eiserne Gurtel

garnituren mit funfnietigen Beschlagen (Gur 4.3); 

dreiteilige, bronzene Gurtelgarnituren mit triangu

laren Beschlagen mit Scharnierkonstruktion und 

Stegdsen (Gur 3.3, Gur3.4); Spathaknaufe Typ Eisen- 

ach-Sontheim; eiserne Spathagarnituren mit halb- 

runden Beschlagen (Phase 8 A); untauschierte, ei-

serne Spathagurtbeschlage mit funfnietigen

Beschlagen; pyramidenformige, bronzene Riemen- 

durchzuge zum Spathagurt; leichte Breitsaxe 

(Sax 2.1; meist Phase 8, auch Phase 9); flache Sax

scheidenniete mit drei Ldchern (Sax 4.1); flache Sax

scheidenniete mit Tierwirbel (Sax 4.2; Phasen 

8 B-9); Lanzenspitzen Lan 2.4 (Phasen 8 B-9) und 

Lan 2.5 (Phasen 8 B-9, Schwerpunkt 9); Schildbuk- 

kel Sbu5. - 2) Frauengraber: untauschierte, eiserne 

Schnallen mit breitem, triangularem Beschlag; 

bronzene Armringe mit kerb- und strichverziertem 

Kolbenende (Rngl.2); bronzene Schmucknadeln 

mit geradem Ende, Rillen- und Kerbenzier 

(Nad2.3); bronzene Wadenbindengarnituren ohne 

Schnalle (nur Riemenzungenpaare; Sna2.3); eiser

ne, monochrom geometrisch tauschierte Wadenbin-

dengarnituren

Niederrhein Phase 10 (ca. 670-705 n. Chr.)

Formenschatz 1) Mannergraber: Waffengraber mit 

einfachen, eisernen Schnallen als GurtelschlieBe 

(Gur 6.1; Phasen 10-11); Spathen Typ Schlingen; 

Lanzenspitzen Lan 4.1; Lanzenspitzen Lan8.1 (Pha

sen 10-spat bis 11-fruh); Schildbuckel Sbu7; Klapp- 

messer (Ger l.3; Phasen 10-11). - 2) Frauengraber: 

gleicharmige Bugelfibeln (Fib10); PreEblechschei- 

benfibeln (Fib 3), groBe Ohrringe mit Polyeder und 

zuruckgeschlaufter Ose (Ohr 7.1); Perlenketten mit 

Muschelscheibchen. - 3) Allgemein: Wdlbwandtdp- 

fe Wwt2.21; Wdlbwandtdpfe Wwt2.22; Einhenkel- 

kannen Kan2.1; Mehrhenkelkruge Kru2.21; Fla- 

schen Fla 2.1; rauhwandige Einhenkelkannen mit 

kleeblattformiger AusguBtulle4; Einsetzen der Lin- 

senboden; Einsetzen der spatfrankischen Tonware 

Badorfer Machart (D-BM1); Verzierungselement: 

kraftig eingebrachte, breite, parallel laufende Rillen

3 In diese Phase kann m. E. die Keramik aus der Verful- 

lung des Gelleper Topferofens datiert werden (R. Pirling, 

Ein frankischer Topferofen aus Krefeld-Gellep. Germania 

38, 1960, 149-154). Die Fragmente eines Knickwandtopfes 

Kwt3.12 (ebd. Abb. 5,7) konnen in die Phasen 6 oder 7 da

tiert werden. Der Rollstempel mit unterbrochenem Muster 

(ebd. Abb. 5,2; 5,9) findet sich identisch wieder in 

Gellep O/W Grab 758 an einem Knickwandtopf Kwt3.22 

(Phasen 7-8 B), generell setzen Stempel dieser Art mit Pha

se 7 ein. Die Wolbwandtopfscherben (ebd. Abb. 4) scheinen 

etwas alter zu sein (vgl. oben zu Wwt1.?), sie kommen auf 

den Graberfeldern nach der Phase 5 nicht mehr vor; doch 

ist hier das zeitweise Aussetzen der Wolbwandtopfbeigabe 

zu beachten.

4 Stockum Graber 47, 48 u. 78.

(Sna 2.4);

(Ggh5); Zierscheiben (Ggh3); Herkuleskeulen 

(Ggh5); Perlenketten der Kombinationsgruppen H 

(Phasen 8 B-9) und 1 (Phasen 8 B-10). - 3) Allge

mein: Knickwandtopfe Kwt2.22 (Phase 8A), 

Kwt3.23, Kwt4.3 (Phasen 8 B-9); kleine, rauhwan

dige Knickwandtopfe Kwt4.52 (Phasen 8-9); Wdlb

wandtdpfe Wwt2.1 (Phasen 8B-9); Knickwand

schalen Sha 2.21 (Phasen 5-8 A); Flaschen Flal.1; 

Kleeblattkannen Kanl.12 (Phasen 8-9).

Chorologie Gellep Belegungsphase E; Junkersdorf 

Belegungsphase G; Mungersdorf Belegungsphase 

G; (Stockum Belegungsphase A).

Stangengliederketten
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auf GefaBkorper und Randlippe; einreihige Kamme 

mit seitlicher Griffplatte (Ger 3.13); einreihige, ge- 

bogene Kamme mit dicken, ritzlinienverzierten Lei- 

sten (Ger 3.12); Messer mit geknicktem Rucken 

(Ger 1.2; Phasen 10-11).

Chorologie Stockum Belegungsphase C; Walsum 

Belegungsphase A; (Junkersdorf Belegungsphase 

H).

(Ger 3.14); Plattengraber mit zwei langen Seitenstei- 

nen; in Rommerskirchen und Xanten: relativ breite 

Graber aus vielen, unregelmaBig gesetzten Steinen. 

Chorologie Stockum Belegungsphase D; Walsum 

Belegungsphase B; (Junkersdorf Belegungsphase 

H).

Niederrhein Phase 12 (nach 740 n. Chr.)

3) Allgemein: schmale, trapezformige Sarge, bei de- 

nen die Toten eine korperparallele Armhaltung auf- 

weisen; Gurtelschnalle Xanten I Grab 13.1; Sceatta 

vom frisian-runic Typ aus Xanten I Grab 101; 

Xanten I Grab Z 363 mit Denar Ludwigs des From- 

men (814-840) und Denar Karls des Kahlen 

(840-877); Kugeltopfe Typ Rill (Hnd4); Keramik 

Badorfer Machart mit jungeren Merkmalen5.

Niederrhein Phase 11 (ca. 705-740 n.Chr.)

Formenschatz 1) Mannergraber: Langsaxe (Sax 3); 

Schildbuckel Sbu 8; Lanzenspitzen Lan 8.2; Spathen 

vom Typ Niederramstadt-Dettingen-Schwabmuhl- 

hausen; Stachelsporen mit Nietbefestigung. - 

2) Frauengraber: Rechteckfibeln (Fib 11). - 3) Allge

mein: Einhenkelkanne Kan 2.2; Mehrhenkelkriige 

Kru2.22; Flaschen Fla2.2; spatfrankische Tonware 

D-BM 2; Glockentummler (Gla 2.3); kurze Pinzetten, 

deren Zwinge deutlich zur breiten Klemme hin aus- 

schwingt (Ger 2.8); einreihige, gebogene Kamme 

mit Griffleisten mit eingekerbtem Wolfszahnmuster

5 D-BM 3: harter Brand; kurze, nach auEen gelegte Ran- 

der; rollstempelverzierte Rander. - Vgl. dazu die Diskussi- 

on bei Bridger / Siegmund, 8. Jahrhundert 556 ff.

VERKNUPFUNGEN MIT ANDEREN CHRONOLOGIEN

Die Korrelation mit den auswartigen Chronologie- 

schemata erfolgt jeweils in bezug auf die Nieder

rhein Phasen, die Verknupfung der auswartigen 

Chronologien untereinander wird nicht untersucht 

(Abb. 82). Die Verknupfung der Chronologiemodel- 

le geht vom Vergleich der Inhalte der Phasen, 

Schichten oder Stufen aus, ihre absolutchronologi- 

schen Ansatze bleiben unberucksichtigt.

sehen werden kann. Dabei sind die unterschiedli- 

chen Gewichtungen zu berucksichtigen, die den 

Fundgattungen in Bohners System zugemessen 

wurden; ohne daF dies ausdrucklich erlautert wur- 

de, spielen namlich bei ihm die Waffen und die Ke

ramik eine groBere Rolle bei der Stufenbildung als 

die Fibeln und vor allem als die anderwarts sehr 

wichtigen, wechselnden Gurtelmoden der Manner- 

tracht. Doch gerade bei den Waffen und der Kera

mik weicht die hier zugrunde gelegte Formenkunde 

deutlich von Bohners Typologie ab, so daB eine ein- 

deutige Korrelation schwierig wird.

Der Inhalt der Niederrhein Phase 1 ist im Sachgut 

des Trierer Landes nicht in ausreichendem MaBe 

vertreten, so dab entsprechende Formen in Bohners 

Ausfuhrungen fehlen. Unter dem Inhalt der Phase

Trierer Land

Als grundlegendes und in Westdeutschland meist 

verwendetes Chronologiesystem ist das von K. Boh- 

ner von 1958 zu diskutieren1. Dieses nunmehr gut 

30 Jahre alte System wurde in der Folgezeit in ein- 

zelnen Punkten verschiedentlich modifiziert. Des- 

halb werden beim Vergleich einige Fehldatierungen, 

die intern im Sinne der Bohnerschen Systematik 

festgestellt und korrigiert wurden, ausgeklammert2. 

Da K. Bohner selbst jedoch auch in neuerer Zeit sei- 

nen Vorschlag als weiterhin gultig bezeichnete, wird 

ansonsten auf den Zustand von 1958 zuruckgegrif- 

fen3. Der Vergleich der Niederrhein Phasen mit der 

Bohnerschen Chronologie ist nicht unproblema- 

tisch. Ihre angestrebte Feinheit ist sehr unterschied- 

lich, so daP recht weitgefaRte mit deutlich detaillier- 

teren Begriffen zu vergleichen sind. Zudem liegen 

ihnen unterschiedliche Typologien zu Grunde, bei 

denen nur eine begrenzte Anzahl von Formen als 

deckungsgleich oder nahezu deckungsgleich ange-

1 Bohner, Trierer Land, passim.

2 Beispielhaft seien genannt die Klappmesser Typ F 

(ebd. 215 f.), die nun, sicherlich auch im Sinne Bohners kor- 

rekt, nach Ament, Mayen u. Pellenz 113 f. mit Anm. 237 auf 

die Stufe IV festgelegt wurden.

3 K. Bohner in: Fleury / PERIN, Problemes 7-12. - K. 

Bohner, Zur archaologischen Chronologie der Merowin- 

gerzeit. In: J. FILIP (Hrsg.), Actes du VIIe Congres Interna

tional des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, 

Prague 21-27 aout 1966 (Prag 1971) 999-1001 (ebd. 999 im 

ubrigen trotz der Neubestimmung der Munze von Ber

mersheim festhaltend an der absoluten Datierung der 

Grenze zwischen Stufe IV u. V in die Zeit um 700 n. Chr.).
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2 lassen sich die fruhfrankischen Schnallen mit 

Beschlag (Gir 1.3)4, die Glockenbecher mit Glasfa- 

denauflage (Gla4.1)5 und die Kleeblattkannen 

(Kan2.ll)6 Bohners Stufe II zuweisen. Ebenfalls der 

Stufe II sind die hier der Niederrhein Phase 3 zuge- 

ordneten Franzisken mit stark aufgeschwungener 

Oberkante (FBA 1.2)7 und die Knickwandtopfe mit 

einschwingender Oberwand (Kwt1.11-12)8 zuzu- 

weisen. Andererseits gehdren mehrere Bestandteile 

der Frauentracht, die in die Niederrhein Phase 3 

fallen, bereits Bohners Stufe III an: einzonige Al- 

mandinscheibenfibeln (Fib1.1)9, Bugelfibeln mit 

halbrunder Kopfplatte, funf Knopfen und gleich- 

breitem FuB (Fib 12.8)10 sowie die Wirtelperlen aus 

durchscheinend grunem Glas mit weiBem Fieder- 

muster (Ggh 1.2)11. Der Frauenschmuck der Nieder

rhein Phase 4 fallt dagegen ganz in Bohners Stufe 

III, wobei im einzelnen zu nennen sind: Bugelfibeln 

(Fib12.9) mit rechteckiger, knopfloser Kopfplatte 

und ovaler FuBplatte mit seitlichen Tierkdpfen12,

Bugelfibeln (Fib 12.10) mit rechteckiger Kopfplatte 

mit verbundenen Knopfen und ovaler FuBplatte13 

und zweizonige Almandinscheibenfibeln (Fib 1.3)14.

4 In diese Kategorie fielen die „Schilddornschnallen 

mit nierenformigem Laschenbeschlag" Typ B1 (Bohner, 

Trierer Land 183 f.).

5 Dazu Bohner, Trierer Land 224 f.

6 Entspricht in etwa der Form Bohner D1 (ebd. 50).

7 Bohner Typ A (ebd. 166 f.).

8 Fallen unter die Form Bohner B6 (ebd. 45).

9 Entsprechen den Formen Bohner C 2 u. 10 (ebd. 94

u. 96), die er im wesentlichen der Stufe III zuwies.

10 Entsprechen den Formen Bohner A2 u. A3 (ebd. 84).

11 Nach Bohner, Trierer Land 218 hauptsachlich in 

Stufe III vertreten.

12 Bohner Form A 5-6 (Bohner, Trierer Land 85 f.).

13 Bohner Form A 8 (ebd. 86 f.).

14 Hierunter fallen Bohner Typ C 3, C4 u. 6 (ebd. 

94 f.).
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Mit der Niederrhein Phase 4 setzen hier auch 

Schmalsaxe (Sax 1)15 und Sturzbecher (Gla 8.1)16 ein, 

die bei Bohner am Beginn der Stufe III stehen. An- 

dererseits gehoren der Niederrhein Phase 4 auch 

Formen an, die nach Bohners System eher in der 

Stufe II auftreten, obwohl sie auch in der Stufe III 

vertreten sind, namlich Wolbwandtopfe (Wwt 1.117 

und Wwt 1.218) und Knickwandschalen (Sha 2.32)19. 

Schilddornschnallen ohne Beschlag20 treten bereits 

am Ende der Stufe II auf. Der Inhalt der folgenden 

Niederrhein Phase 5 fallt vollstandig in die Stufe III 

nach Bohner, was beispielhaft die Bugelfibeln mit 

halbrunder Kopfplatte, verbundenen Knopfen und 

ovaler FuBplatte (Fib 12.12)21, die Almandinschei- 

benfibeln mit Filigranzier (Fib1.4)22, die kleinen, 

bronzenen Rechteckschnallen (Sna 1.1)23 und die 

Hackmesser (Ger l.l)24 belegen. Danach wird deut- 

lich, daP die Grenze zwischen den Stufen II und III 

nach Bohner nicht parallel zu einer hier gezogenen 

Phasengrenze verlauft, sondern vielmehr „schief", 

so daP die Niederrhein Phase 3 noch weitgehend 

der Stufe II entspricht, jedoch bereits Formen der 

Stufe III aufweist, wahrend die Phase 4 umgekehrt 

weitgehend in die Stufe III fallt, jedoch durchaus 

noch Formen der Stufe II enthalt.

Die Verbindung der Niederrhein Phase 6 mit Boh- 

ners Stufe III ist durch die Bartaxte mit schrager 

Schneideninnenkante (FBA4.1)25, die bronzenen 

Gurtelgarnituren mit triangularen Beschlagen 

(Gur 3.1 und Gur3.2a)26 sowie das Einsetzen der 

Sturzbecher (Gla 8.2) gegeben27. Der Ubergang zwi

schen Stufe III und IV fallt in die Niederrhein Phase 

7. Hier sind die Bugelfibeln mit rechteckiger Kopf

platte mit einzeln stehenden Knopfen und ovaler 

FuBplatte (Fib12.11)28 und die bronzenen Gurtel- 

schnallen mit halbrundem Beschlag (Gur3.2b)29 

noch der Stufe III zuzuordnen. Die Lanzenspitzen 

mit geschlossener Ganztulle, die hier mit Phase 7 

einsetzen, sind nach Bohner typisch fur Stufe IV, 

setzen jedoch am Ende der Stufe III ein30. Die Ver

bindung mit dem Sachgut der Stufe IV ergeben die 

(leichten) Breitsaxe (Sax 2.1), die hier vereinzelt in 

der Niederrhein Phase 7 einsetzen und die bei Boh- 

ner eine typische Form der Stufe IV bilden". Wie 

oben beschrieben deutet sich innerhalb der Phase 7 

eine Gruppe erst spater einsetzender Formen an, zu 

denen auch die Knickwandtopfe Kwt4.11 gehoren; 

sie entsprechen Formen, die nach Bohner sicher der 

Stufe IV zugewiesen werden konnen32. Die folgende 

Phase 8 fallt vollstandig in die Stufe IV nach Bohner, 

z.B. die monochrom mit geometrischen Mustern 

tauschierten, eisernen Gurtelgarnituren (Gur4.6)33, 

die bronzenen Gurtelgarnituren mit Scharnierkon- 

struktion und Stegdsen (Gur3.3 und Gur3.4)34 so

wie die Schildbuckel (Sbu5)35.

Der Ubergang zwischen den Stufen III und IV fallt 

demnach in die Niederrhein Phase 7. Nach den ge-

nannten Ansatzen fur die Gurtelgarnituren mit 

halbrunden Beschlagen einerseits und die Knick- 

wandtdpfe mit verrundetem Umbruch (Kwt4.ll) 

andererseits durfte dabei die Phase 7 noch weitge

hend dem Ende der Stufe III zuzuweisen sein; erst 

die dort als spat bezeichnete Gruppe von Formen 

ware mit der Phase IV zu verbinden. Demnach ver- 

laufen die Grenzen innerhalb der beiden Systeme 

hier zwar wiederum nicht parallel, doch weniger 

schief als am Beginn der Stufe III.

Fur die Niederrhein Phase 9 sichern die Gurtelgar

nituren mit bichrom tauschierter Tierstilornamentik 

(Gur4.7 und Gur4.8)36, die groan Goldscheibenfi- 

beln (Fib 2.4)37 und die Tummler mit breit umge- 

schlagenem Rand (Gla 2.2)38 die Verknupfung mit 

Bohners Stufe IV. Auch der Inhalt der Niederrhein 

Phase 10 kann mit Bohners Stufe IV verknupft wer

den; neben den Klappmessern (Ger 1.3)39 und den

15 Bohner Form A 1-2 (ebd. 135 ff.).

16 Bohner Typ A (ebd. 228 f.).

17 Ungefahr vergleichbar Bohner Form D8, die er in 

die Stufe II datierte (ebd. 53 f.).

18 Ungefahr vergleichbar der Form Bohner D10, die er 

in die Stufe II datierte (ebd. 54).

19 Vergleichbar der Form Bohner A3, die er hauptsach- 

lich in Stufe II datiert (ebd. 36).

20 Nach Bohner, Trierer Land 181 ff. (Typ A 6) Ende 

Stufe II u. Stufe III.

21 Vergleichbar Bohner Typ A 10 (ebd. 88 f.).

22 Vergleichbar Bohner Typ C9 (ebd. 95 f.).

23 Bohner Typ A 4b (ebd. 181).

24 Bohner Kuchenmesser Typ E (ebd. 215).

25 Vergleichbar Bohner Typen B u. C (ebd. 171 f.).

26 Bohner Typ B 3, der seines Erachtens von Stufe II-IV 

belegt ist, jedoch einen deutlichen Schwerpunkt in Stufe III 

hat (ebd. 184 f.).

27 Sie fallen unter Bohner Form B (ebd. 229 f.).

28 Vergleichbar Bohner Typ A7 (ebd. 87).

29 Bohner Typ B2 „Schilddornschnalle mit rundem La- 

schenbeschlag" wird bei Bohner, Trierer Land 184 klar der 

Stufe III zugewiesen. Auch ihre eisernen Entsprechungen 

weist Bohner (ebd. 204) noch der Stufe III zu, wobei er al- 

lerdings darauf aufmerksam macht, daB sie auBerhalb des 

Trierer Landes haufig auch in Zusammenhangen der Stufe 

IV auftreten.

30 Bohner, Trierer Land 151 f.

31 Ebd. 138 ff.

32 Bohner Typen B 4, B5a-b u. D15 (ebd. 43 ff. u. 57).

33 Bohner Gruppe A (ebd. 196 ff. mit Datierung 199 f.).

34 Bohner Typen C 1-4 (ebd. 188 ff.).

35 Bohner Typ (ebd. 177 f.).

36

37

38

39

Bohner Gruppe B (ebd. 198 ff.).

Darunter fallen die Typen Bohner 1-2 (ebd. 102 ff.).

Bohner Typ B (ebd. 227).

Bohner Typ F; nach ebd. 215 f. Stufen II-IV. Im Sinne

Bohners eingeengt auf Stufe IV bei: Ament, Mayen u. Pel- 

lenz 113 f. mit Anm. 237.
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Messern mit geknicktem Rucken (Ger 1.2)40 sind es 

hier vor allem die Bestandteile der Frauentracht 

wie die groan Drahtohrringe mit Polyeder und zu- 

ruckgeschlaufter Ose (Ohr 7)41, die gleicharmigen 

Bugelfibeln (Fib10)42, die PreBblechscheibenfibeln 

(Fib3)43 und kreuzformigen Fibeln44. Der Ubergang 

zwischen Stufe IV und Stufe V fallt erst in die Nie

derrhein Phase 11. Dort sind die Langsaxe (Sax 3)45 

mit der Stufe V zu verknupfen. Wahrend Bohner 

die Rechteckfibeln (Fib 11)46 etwas unbestimmt den 

Stufen IV-V zuordnet, gehoren die Glockentumm- 

ler (Gla 2.3)47 noch seiner Stufe IV an. Danach ver- 

lauft die Grenze zwischen Stufe IV und V wieder- 

um schief innerhalb der Niederrhein Phase 11.

Fib12.5 mit halbrunder Kopfplatte mit drei Knop- 

fen und rhombischer FuBplatte. Das Sachgut der 

folgenden Niederrhein Phase 3 und teilweise auch 

4 fallt im Sinne Bohners in die Stufe II. Da R. Pir- 

ling im ubrigen dem Vorschlag Bohners weitge- 

hend folgt, bedarf der jungere Abschnitt keiner 

weiteren Diskussion. Es ist lediglich darauf hinzu- 

weisen, daB R. Pirling den Ubergang von Stufe II 

zu Stufe III nach neueren Daten absolutchronolo- 

gisch deutlich junger als Bohner in die Zeit um 540 

n.Chr. ansetzt50.

Rubenach

Die von H. Ament in seiner gemeinsamen Publika- 

tion mit Chr. Neuffer-Muller 1973 vorgestellte cho- 

rologische Analyse des Graberfeldes von Rubenach 

ist nach den unpublizierten Untersuchungen von 

R. Christlein die erste groBere Untersuchung eines 

rheinfrankischen Graberfeldes mit Hilfe dieser Me- 

thode51. Da der Fundstoff des Graberfeldes zudem 

einen weiten Zeitraum abdeckt, durfte dieser Un

tersuchung eine uberregionale Bedeutung zukom- 

men. Die Verknupfung der Rubenacher Belegungs- 

phasen mit den Niederrhein Phasen ist jedoch nur 

in gewissen Grenzen moglich, was teilweise auch 

an der groBeren Entfernung zum Betrachtungsge- 

biet liegen mag. Der Fundstoff der Niederrhein 

Phasen 2 und 3 charakterisiert in Rubenach die Be- 

legungsphase A, der Ament die weitmundigen 

Knickwandbecher mit einschwingender Ober- 

wand52, Kruge der Trierer Form D153 und die kalot- 

tenformigen Glasschalen54 zuordnet. Ebenso fallen 

in die Belegungsphase A die eisernen, beschlaglo- 

sen Schnallen mit nierenformigem Bugel und die 

Schnallen mit nierenformigem Beschlag55. Die Fran-

Krefeld-Gellep

Kurt Bohner hatte 1958 die Existenz einer Stufe I le

diglich postuliert und den Begriff geschaffen, ohne 

seinen Inhalt genauer zu thematisieren48. Bei ihrer 

abschlieBenden Auswertung des frankischen Fund- 

stoffes der beiden Graberfelder von Krefeld-Gellep 

ist R. Pirling ausfuhrlicher auf den fruhfrankischen 

Fundstoff eingegangen, der in Gellep in groBerer 

Zahl vertreten ist. Nach den Fundkombinationen in 

Gellep hat sie in zwei Typentafeln den Fundstoff 

der Stufe I und eines Ubergangshorizontes von Stu

fe I zu Stufe 11 genauer dargestellt49. Da R. Pirling 

ansonsten dem Bohnerschen System getreu folgt, 

darf hierin eine im Sinne Bohners sinnvolle Abrun- 

dung seines Systems gesehen werden. Das fur Nie

derrhein Phase 1 in Anspruch genommene Sachgut, 

das im ubrigen im Arbeitsgebiet weitgehend aus 

Gellep stammt, ist bei R. Pirling in der Typentafel 

fur die Stufe I zusammengestellt; namentlich er- 

wahnt seien die handgemachten TongefaBe (Hnd 1), 

glaserne Faltenschalen (Gla 1.2), spatromische 

Schnallen mit beweglichem Beschlag (Gurll.1), 

komponierte Schalenfibeln (Fib 4.1) sowie die Beile 

mit dreieckigem Vorsprung unterhalb des Schaftlo- 

ches (FBA2.3).

Die bei R. Pirling fur den Ubergangshorizont zwi

schen Stufe I und II zusammengestellten Formen 

finden sich in Niederrhein Phase 2 wieder. Es sind 

dies die Glockenbecher mit Glasfadenauflage 

(Gla 4.1), Glasbecher oder -schalen mit eingelegten, 

weiBen Randfaden (Gla 1.3), niedrige Spitzbecher 

vom Typ Gellep (Gla 7.1), spatromische Tierkopf- 

schnallen mit festem Beschlag (Gurl.2) und die 

Spatha aus Grab 43 mit ihrem breiten, bronzenen 

Scheidenmundblech. Hinzu kommen Armbrustfi- 

beln (Fib 13) und gegossene Schalenfibeln (Fib 4.2), 

daneben Bugelfibeln der Form Fib 12.1 mit halbrun

der Kopfplatte, drei Knopfen und Tierkopfende, 

Bugelfibeln der Form Fib 12.4 mit FuBplatte in 

Schwalbenschwanzform und Bugelfibeln der Form

40 Bohner Typ C (Bohner, Trierer Land 215).

41 Bohner Typ E2 (ebd. 115).

42 Bohner Typen B1-4 (ebd. 89 ff.).

43 Bohner Typen E 2-4 (ebd. 106 ff.).

44 Bohner Typ G (ebd. 110 f.).

45 Bohner Typ (ebd. 144 ff.).

46

47

Bohner Typ B 7 (ebd. 92 f.).

Bohner Typ C (ebd. 227 f.).

48 Bohner, Trierer Land 17.

49 Pirling, Krefeld-Gellep 1979, 161 ff. mit Abb. 15-16.

50 Ebd. 176.

51 H. Ament in: Neuffer-Muller /Ament, Rubenach 

129-150.

52 Ebd. 145; hier: Knickwandtopfe Kwtl.11 u. Kwtl.12.

53 Ebd. 145; hier etwa Kleeblattkannen Kan 2.11.

54 Ebd. 145; hier: Glasschale mit weiBem Randfaden 

(Gla 1.3) sowie Glasschale mit Bodendelle ohne weiten 

Glasfaden (Gla 1.4).

55 Ebd. 145 f.
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ach herausarbeiten konnte67, fehlt bei Ament. Die 

Phase C in Rubenach zeichnet sich vor allem durch 

eine veranderte Anordung der Graber sowie das 

Ende der GefaBbeigabensitte aus68, also durch eher 

lokale Phanomene, die fur einen uberregionalen 

Vergleich wenig tauglich sind. Daruber hinaus kon- 

nen ihr lang-schmale, eiserne Gurtelgarnituren 

zugewiesen werden, die vergleichbar mit den 

bichrom tauschierten Gurtelgarnituren mit aufgelo- 

ster Tierstilornamentik (Gur4.7-8) Niederrhein 

Phase 9 angehoren. Die von Ament als typisch fur 

die Perlenketten der Phase C genannten Perlmutt- 

scheibchen und flach-mandelfdrmigen Perlen tre- 

ten hier in Ketten der Kombinationsgruppen H und 

I auf; die Ketten der Gruppe H setzen zwar am 

Ende der Phase 8 ein, sind jedoch typisch fur die 

Phasen 9 und 10. Somit liehe sich die Rubenacher 

Belegungsphase C mit Niederrhein Phase 9 und 

nach den leiterbandtauschierten Schnallen teilwei- 

se noch mit Phase 8 verbinden.

Die Belegungsphase D in Rubenach ist durch eine 

erneute Reduzierung der Beigabensitte gekenn- 

zeichnet. Als typische Formen fuhrt Ament die 

Klappmesser (Ger 1.3), einfache, beschlaglose Gur- 

telschlieBen (Gur 6.1) und groBe Drahtohrringe 

an69. Diese Formen sind mit Niederrhein Phase 10 

zu verbinden. Gleicharmige Bugelfibeln (FiblO), 

ebenfalls typisch fur die Phase 10, treten nach 

Ament dagegen allgemein in den Belegungsphasen 

C und D auf70. In die jungste Rubenacher Bele

gungsphase fallt eine Rechteckfibel (Fib 11), die 

Niederrhein Phase 11 zugewiesen wurden71.

Die Rubenacher Belegungschronologie ist im gene- 

rellen Trend gut mit den Niederrhein Phasen ver-

zisken mit stark aufgeschwungener Oberkante so

wie die kleinen Almandinscheibenfibeln sind eben

falls charakteristisch fur die Belegungsphase A. 

Problematisch ist der Beginn der Belegungsphase B 

in Rubenach, der dort durch das Einsetzen der 

Rollstempelverzierung bei der geglatteten Keramik 

gekennzeichnet ist56; dies ist mit dem Beginn Nie

derrhein Phase 6 gleichzusetzen. Demzufolge fallen 

die Niederrhein Phasen 4 und 5 in die Belegungs

phase A. Fur die Niederrhein Phase 4 wird dies 

durch Aments Aussage unterstrichen, daB die Gur- 

telmode der beschlaglosen Schilddornschnallen in 

das Belegungsareal der Phase A fallt57; dem steht 

entgegen, daB in Rubenach das Auftreten der 

Sturzbecher vom Typ A die Phase B1 charakteri- 

siert58. Das Einsetzen der Sturzbecher Typ B steht in 

Rubenach fur den Beginn der Belegungsphase B2 

und ware hier mit dem Einsetzen der Sturzbecher 

(Gla 8.2) in der Niederrhein Phase 6 zu parallelisie- 

ren. Die altere Phase 5 laBt sich mit der Belegungs

phase B1 in Rubenach vergleichen, wofur z. B. auch 

das Auftreten der Almandinscheibenfibeln mit Fili- 

granzier (Fib 1.4) spricht. Als ein typisches Inventar 

der Belegungsphase B1 hat Ament das Frauengrab 

163 in Rubenach bezeichnet59, das Niederrhein Pha

se 5 zuzuweisen ist60.

Der Ubergang zwischen Belegungsphase A und B 

erfolgte in Rubenach wahrend der Niederrhein Pha

se 4, die Phase 5 entspricht der Belegungsphase B 1, 

der Beginn der Phase 6 der dortigen Belegungspha

se B2. Diese Verkniipfung vorausgesetzt, erfolgte 

das Einsetzen der Rollstempelverzierung in Ruben

ach fruher als am Niederrhein, was noch zu disku- 

tieren ware. Keinesfalls mit dieser Parallelisierung 

vereinbar ist jedoch Aments Aussage, daB die fru- 

hen Schilddornschnallen mit triangularem Beschlag 

(Gur 3.1 ?) noch in die Rubenacher Belegungsphase 

A fallen61.

In der Phase 7 setzen mehrere Formen ein, die in 

Rubenach die Belegungsphase B3 kennzeichnen62: 

Breitsaxe (Sax 2.1), Lanzenspitzen mit geschlossener 

Ganztulle und Knickwandtopfe mit verrundetem 

Umbruch. Andererseits setzen die der Niederrhein 

Phase 7 zugehdrigen eisernen Gurtelschnallen mit 

halbrundem Beschlag (Gur 4.1) nach Ament in Ru

benach bereits in der Belegungsphase B2 ein63, so 

dab auch hier keine genaue Parallelisierung der Za- 

suren moglich ist. Fast ganzlich in die Phase B 3 fallt 

der Inhalt der Niederrhein Phase 8, von dem die 

punktbandtauschierten Schnallen (Gur4.6)64 und 

die astragalierten Schmucknadeln (Nad 2.3)65 zu er- 

wahnen sind. Die hier noch der Niederrhein Phase 

8 B zugeordneten Schnallen mit Leiterbandtauschie- 

rung fallen nach Ament in Rubenach jedoch bereits 

in das Areal der Belegungsphase C66; eine Phase 

untauschierter Eisenschnallen, die Niederrhein Pha

se 8 A vertreten und die auch J. Giesler fur Ruben-

56 Ebd. 146.

57 Ebd. 146 mit Taf. 61,2; dagegen ebd. 139, wo er diese 

Schnallen in die Belegungsphasen A u. B1 einordnet.

58 Ebd. 137 f.; hier vergleichbar Sturzbecher Gla 8.1, 

Phasen 4-5.

59 Ebd. 147.

60 Neuffer-Muller /Ament, Rubenach Taf. 10; Inven

tar nach der hier angewandten Terminologie: Almandin- 

scheibenfibel mit Filigranzier (Fib 1.4), Bugelfibel Fib 12.9, 

Sturzbecher Gla 8.1, Knickwandtopf Kwt 1.21.

61 Ament (Anm.51) 139.

62 Zusammenfassend ebd. 147.

63 Ebd. 139.

64 Ebd. 139.

65 Ebd. 147.

66 Ebd. 139.

67 Giesler, Niederkassel 547 f. mit Abb.31.

68 Zusammenfassend Ament (Anm.51) 148.

69 Zusammenfassend ebd. 149 f.

70 Ebd. 140.

71 Ebd. 140.
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gleichbar; im Detail ergeben sich jedoch einige irri- 

tierende Abweichungen, die in Verbindung mit 

Aussagen J. Gieslers eine erneute Uberprufung des 

Rubenacher Befundes nahelegen72. Insofern er- 

scheint mir die deutliche Relativierung seiner Ru

benacher Chronologie, die Ament selbst geauBert 

hat, durchaus berechtigt73.

aufgewdlbten Schildbuckeln (Sbu7 und Sbu8), 

Sporenbeigaben und einfachen Eisenschnallen als 

GurtelschlieBe (Gur 6.1) sowie Glockentummlern 

(Gla 2.3)82. Damit kann seine Stufe JMIII mit Nie

derrhein Phase 11 verknupft werden.

Abbildung 82 macht deutlich, daB Aments eigene 

Verknupfung dieses neuerlichen Vorschlags mit 

dem Rubenacher Befund - Rubenach B3= JM I, Ru- 

benach C = JM II, Rubenach D = JM III - so nicht kor- 

rekt ist. Wahrend in Rubenach die Gurtelschnallen 

mit halbrundem Beschlag noch in der Belegungs- 

phase B2 (= Ende Bohner Stufe III) einsetzen, wer

den sie in der Gliederung der Jungeren Merowin- 

gerzeit der Stufe JMI (= altere Stufe IV nach 

Bohner) zugeschlagen. Im Bereich der Rubenacher

Phasen B3 / wurden die leiterbandtauschierten

Gurtelschnallen von Ament bereits der Rubenacher 

Phase C zugewiesen; diese durchweg mono- 

chrom(!) tauschierten Schnallen gehoren nach sei

ner Gliederung der jungeren Merowingerzeit jedoch 

Stufe JMI an. Gleicharmige Bugelfibeln, Rechteckfi

beln und groPe Drahtohrringe mit zuruckge- 

schlaufter Ose waren in Rubenach typisch fur die 

dortige Belegungsphase D; in seinem neueren Ver- 

such bezeichnete Ament diese Formen jedoch als 

typisch fur Stufe JM II; damit erfahrt implizit der 

Inhalt der Niederrhein Phase 10 eine jeweils an- 

dersartige Zuordnung. Die in Abbildung 82 gra- 

phisch verdeutlichten Abweichungen von Aments 

eigenen Parallelisierungsvorschlagen entstehen 

also nicht uber den Umweg der jeweiligen Ver

knupfung mit dem hier vorgelegten System, son- 

dern sind bereits in Aments Argumentation selbst 

angelegt.

Rheinland

Neben der Rubenacher Chronologie hatte Ament 

eine Zweiteilung der Bohnerschen Stufe IV erarbei- 

tet74, diesen Ansatz dehnte er spater mit Hilfe cho- 

rologischer Analysen auf weitere Graberfelder des 

Mittel- und Niederrheingebietes aus75. Wahrend er 

zunachst noch von einer alteren und jungeren Stufe 

IV sprach, verband er mit einer erneuten Auswei- 

tung auch eine Neubenennung dieser Phasen, wo- 

bei die Inhalte nicht weiter verandert wurden76. Die 

Stufen JM I und JM II umfassen nach Ament den In- 

halt der Stufe IV nach Bohner. Die Zweiteilung der 

Stufe IV hatte er im wesentlichen anhand der wech- 

selnden Gurtelmoden dargelegt, weiteres Sachgut 

wurde nur sporadisch zugewiesen. Demnach ist 

die Stufe JMI durch eiserne Gurtelschnallen mit 

halbrundem oder triangularem Beschlag charakte- 

risiert, die entweder untauschiert oder monochrom 

tauschiert sind77. So deckt die Stufe JM I die Nieder

rhein Phasen 7, 8A und 8B ab.

Die Stufe JM II ist nach Ament durch das Einsetzen 

der Gurtelschnallen mit Plattierung und bichromer 

Tauschierung gekennzeichnet; schlieBt man hier die 

bichrom tauschierten Arbeiten mit geometrischen 

Mustern aus78, ist die Stufe JMII mit der Nieder

rhein Phase 9 zu verknupfen. Als weitere Formen 

dieser Stufe, die hier ebenfalls Phase 9 zugeordnet 

wurden, nennt Ament mehrteilige Gurtelgarnituren 

(Gur 4.7-8), schwere Breitsaxe (Sax 2.2), Saxschei- 

denniete mit Perlrand (Sax 4.4) und Schildbuckel 

mit kraftig aufgewolbter Haube (Sbu 6). Als GefaEe 

rechnet er die Tummler mit breit umgeschlagenem 

Rand (Gla 2.2) hinzu, bei den Frauenbeigaben ne

ben den schon erwahnten Muschelscheibchen 

(Per 5.5) und flach-mandelformigen Perlen (Per 1.8), 

die gleicharmigen Bugelfibeln (FiblO), PreBblech- 

scheibenfibeln (Fib3), kreuzformigen Fibeln und 

die groBen Drahtohrringe mit Polyeder und zu- 

ruckgeschlaufter Ose (Ohr 7.1). Unter den Waffen 

treten vereinzelt Langsaxe (Sax 3) auf79. Danach 

umfaBt die Stufe JMII auch Formen der Nieder

rhein Phase 10. Rechteckfibeln, eindeutig auf Nie

derrhein Phase 11 beschrankt, werden von Ament 

widerspruchlich der Stufe JM II80, bei anderer Gele- 

genheit der Stufe JM III zugeordnet81.

Die Stufe JM III umfaEt nach Ament den Inhalt der 

Stufe V nach Bohner mit Langsaxen (Sax 3), hoch

72 Giesler, Niederkassel 542 ff.

73 Ament, Ber. RGK 54, 1973, 331 ff. - Nicht mehr be- 

rucksichtigt werden konnte: A. Wieczorek, Die fruhmero- 

wingischen Phasen des Graberfeldes von Rubenach. Ber. 

RGK 68, 1987, 353-492.

74 Ament, Mayen u. Pellenz 126-144.

75 Ament, Rheinland.

76 Ament, Periodisierung.

77 DaB die Gurtelschnallen mit halbrundem Beschlag 

von Bohner selbst noch seiner Stufe III zugewiesen wur

den, wird von Ament nicht weiter diskutiert.

78 Dall das Merkmal bichrome Tauschierung ohne Be- 

rucksichtigung des Ornaments allein kaum sinnvoll ange- 

wendet werden kann, unterstreicht Giesler, Niederkassel 

524 mit Anm.81.

79 Ament, Rheinland 307 (fur Iversheim u. Hohenfels).

80 Ebd. 308.

81 Ebd. 313 (zu Walsum).

82 Ebd. 310. - Die damit von Bohner abweichende Zu

ordnung der Glockentummler wird bei Ament nicht disku

tiert.
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die Bewaffnung mit Axten und Beilen (Perin Typen 

9-12), die danach abbricht. Mit der Phase DEF set- 

zen die Gurtelschnallen mit halbrundem Beschlag 

ein (Perin Typen 55-56 = Gur 4.1-2) und die Pilzzel- 

lentauschierung (Perin Typ 70). Die Frauentracht 

widerspricht dem nicht: Alle Bugelfibeln (Perin Ty

pen 22-26) und Almandinscheibenfibeln (Perin Typ 

29) sowie S-Fibeln und Vogelfibeln (Perin Typen 

36-37) enden vor der Phase DEF, die im Rheinland

spater charakteristischen Filigranscheibenfibeln

Fib 2.3-4 setzen dort erst mit der Phase DEFGH ein 

(Perin Typ 31).

Ahnlich wie am Niederrhein in Phase 6 treten in 

Nordostfrankreich in der Phase DE erstmals fruhe 

Formen der Gurtelschnallen mit triangularem Be

schlag auf (Perin Typ 62). Bei den Lanzenspitzen 

stellte Perin fur seine Phasen ABD und BCD ver

schiedene Formen langerer Lanzen mit Schlitztulle 

heraus (Perin Typen 2-4); sie enden mit Beginn der 

Phase DE, in der dann deutlich kleinere Lanzen auf- 

treten (Perin Typen 5-6) und daneben erstmals 

schwere Formen mit ausgepragt langem Blatt (Perin 

Typ 7, hier starker differenziert in Lan 1.3, 2.1, 2.3). 

Auch wenn die Typen deutlich differieren, ist dies 

eine Entwicklung, die ahnlich zwischen den Nieder

rhein Phasen 4-5 einerseits und 6 andererseits ver

lauft. Allerdings tritt eine Leitform der Niederrhein 

Phase 6, die Rollstempelverzierung, bei Perin schon 

wahrend seiner Phase BCD auf, so daE die Phasen- 

grenzen nicht ganz identisch verlaufen.

Mit Perin Phase DEFGH setzt die monochrom geo- 

metrische Tauschierung ein (Perin Typ 71), mit der 

Phase FGHI die bichrome Tierstiltauschierung und 

Plattierung (Perin Typen 72-73), so daB Perins Pha

sen DEFGH und EFGH mit Niederrhein Phase 8 

und seine Phasen FGHI, GHI und HI mit Nieder

rhein Phase 9 gleichgesetzt werden konnen. Breitsa- 

xe (Perin Typen 16-18 = Sax 2) setzen mit Phase 

DEFGH ein, ausgesprochen schwere Breitsaxe 

(Perin Typ 18 = Sax 2.2) mit der Phase GHI. Auch 

bei der Frauentracht findet diese Parallelisierung 

hinreichend Bestatigung. Der Inhalt von Nieder

rhein Phase 10 ist bei Perin nicht mehr vertreten, so 

daB auch sein letzter Horizont HI noch in Nieder

rhein Phase 9 fallt. Wahrend die zwei nordfranzosi-

Nordostfrankreich

Nach einer grundlichen Wurdigung der For- 

schungsgeschichte und verschiedener methodi- 

scher Ansatze betont P. Perin die Probleme der cho- 

rologischen Untersuchungen, von ihm topochronologie 

genannt, und begrundet seine Bevorzugung einer 

auf den Fundkombinationen beruhenden Argu

mentation. Die notwendige Ordnung einer entspre- 

chenden Kontingenztafel konne mechanisch ge- 

schehen83, besser jedoch mit einem von R. Legoux 

vorgestellten mathematischen Verfahren, das im 

wesentlichen der Seriation entspricht84. An diesen 

Teil schliest er eine exemplarische Anwendung sei

ner Uberlegungen an, in der er den Fundstoff meh- 

rerer Graberfelder in Nordostfrankreich chronolo- 

gisch untersucht85. Im Ergebnis gewinnt er neun 

Phasen, die etwas umstandlich als ABD, BCD, DE, 

DEF, DEFGH, EFGH, FGHI, GHI und HI benannt 

werden. Da viele Autoren in Frankreich sich auf 

Perins Chronologie beziehen, soll ihre Diskussion 

hier die Brucke zur modernen franzosischen For- 

schung schlagen.

Obwohl die Entwicklung des Sachgutes in diesem 

Raum teilweise anders verlauft als im Rheinland 

und manche von Perin zu einem Typ zusammenge- 

stellte Gruppe aus hiesiger Sicht unglucklich er- 

scheint, lassen sich diese Phasen uberraschend gut 

mit der Niederrhein-Chronologie korrelieren86. Sei

ne alteste Phase ABD weist neben langlebigeren For- 

men wie Schmalsaxen und verschiedenen Lanzen- 

spitzen mit Schlitztulle (Perin Typen 2-5) als 

kurzlebige Form Franzisken mit stark aufgeschwun- 

gener Oberkante auf (Perin Typ 8 = FBA 1.3); sie 

werden mit der Phase BCD vom Typ 9 (= FBA 1.3) 

abgeldst. Eine Parallelisierung seiner Phase ABD 

mit Niederrhein Phase 3 und seiner Phase BCD mit 

Niederrhein Phase 4 wird nahegelegt, die anderen 

langlebigen Waffenformen widersprechen dem 

nicht. Beschlaglose Schilddornschnallen, z. T. mit 

Gurtelhaften, faBte er unter seinem Typ 52 zusam- 

men (ahnlich Gur2.6-7; Gur 2.10), der in Phase 

ABD einsetzt, aber vorwiegend die Phasen BCD 

und DE abdeckt. Beschlaglose Kolbendornschnal- 

len (Typ 53, ahnlich Gur 2.4) kommen vorwiegend 

in Phase ABD vor. Damit bestatigen die Gurtel- 

schnallen die obige Korrelierung. Einige Fibeln fu- 

gen sich in dieses Bild ein. So entsprechen seine 

Bugelfibeln Typ 24 unserer Gruppe Fib 12.9-10 und 

verknupfen Perin BCD mit Niederrhein Phase 4. 

Verschiedene kleine Almandinscheibenfibeln (Perin 

Typ 29 = Fib 1.1-2) bestatigen dies. Andere Formen, 

Z. B. die Bugelfibeln Perin Typen 22-23, die er in die 

Phase BCD stellt, wird man im Rheinland etwas al

ter ansetzen.

Gut greifbar ist die Verbindung der Phase DEF mit 

Niederrhein Phase 7. Bis in die Phase DEF reicht

83 „Permutation matricielle manuelle"; sehr anschau- 

lich: PERIN, La datation Taf. 22-23.

84 R. Legoux in: ebd. 138-155 („permutation matricielle 

automatique").

85 Materialgrundlage sind 18 Graberfelder aus den 

Departements Ardennes und Meuse (ebd. 206 Abb. 45), die 

insgesamt etwa 400 brauchbare Grabinventare mit 116 Ty

pen erbrachten.

86 Zum folgenden vor allem die zusammenfassenden 

Ubersichten: ebd. Abb. 46-52 u. 86-91.
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schen Phasen DEFGH und EFGH an die Teilung 

der Niederrhein Phase 8 in 8 A und 8 B erinnern, ist 

die bei Perin offenbar mogliche weitere Differenzie- 

rung von Niederrhein Phase 9 in drei Einheiten 

(FGHI, GHI, HI) hier nicht nachvollziehbar.

schlaglose Eisenschnallen. Danach fallt das Einset- 

zen der Schicht 4 mit Niederrhein Phase 10 zusam- 

men. In Marktoberdorf sind Beigaben der Gruppe B 

nach Stein bzw. Niederrhein Phase 11 nicht mehr 

vertreten, so dab das Graberfeld dort mit der Nie

derrhein Phase 10 endet, obwohl die bestimmende 

Gurtelmode der Schicht 4 naturlich linger andau- 

ert.

Das von R. Christlein entwickelte Schichtenmodell 

gait fur eine Landschaft, in der sich im Laufe des 7. 

Jahrhunderts die Mode der vielteiligen Gurtelgarni- 

turen weitgehend durchsetzte. Daneben blieben je- 

doch in anderen Regionen vielteilige Garnituren 

meist unbenutzt oder wurden neben anderen Gar

nituren getragen. In einer solchen Region lagen die 

Graberfelder von Guttingen und Merdingen, die 

1971 von G. Fingerlin vorgelegt wurden. Fingerlin 

erarbeitete fur beide Bestattungsplatze eine choro- 

logische Analyse, die forschungsgeschichtlich fur 

die Regionen ohne vielteilige Garnituren wichtig 

war93. Da sein Modell fur die westdeutsche Chro- 

nologie jedoch weniger bedeutsam ist und spater 

von U. Koch in die Bearbeitung des Graberfeldes 

von Schretzheim einfloB, sei auf eine weitere Be- 

trachtung verzichtet94. Denn als wichtiges und 

iibergreifendes Chronologiemodell fur den sud- 

deutschen Raum stellte sich U. Kochs Bearbeitung 

des Graberfeldes von Schretzheim dar; dieser groBe 

Bestattungsplatz setzt bereits fruh innerhalb des 6. 

Jahrhunderts ein, so daB nun auch fur das 6. Jahr- 

hundert, das bei Christlein nur eine wenig detail- 

lierte Behandlung erfahren hatte, eine chorologisch 

begrundete Feinchronologie entwickelt werden 

konnte. Die Bedeutung der Bearbeitung U. Kochs 

fur das 7. Jahrhundert liegt an dem gemeinsamen 

Auftreten drei-, mehr- und vielteiliger Gurtelgarni- 

turen in Schretzheim; damit war die Grundlage 

gegeben, das Verhaltnis der letztlich aus einhei- 

mischer Tradition erwachsenen Entwicklung der 

drei- und mehrteiligen Gurtelgarnituren mit der 

zunachst auf Fremdeinflusse zuruckgehenden Ent

wicklung der vielteiligen Gurtelgarnituren zu korre- 

lieren.

Marktoberdorf

Bei der Veroffentlichung des Graberfeldes von 

Marktoberdorf im Allgau wandte R. Christlein ein 

System von vier Zeitschichten an. In der Zwischen- 

zeit haufiger modifiziert und heute weitgehend 

uberholt, wurde es indessen in der suddeutschen 

Forschung in der Folgezeit immer wieder als Dis- 

kussionsgrundlage herangezogen87. Dieses Chrono

logiemodell ging ursprunglich auf Uberlegungen 

von J. Werner bei der Bearbeitung des Graberfeldes 

von Mindelheim zuruck88; Christlein hatte diese 

Ansatze zu seinem Modell der vier Zeitschichten 

ausgebaut und diese an Graberfeldern auch des 

Rheinlands chorologisch uberpruft89. Wesentlich fur 

dieses Chronologiemodell sind ihm zufolge die 

wechselnden Gurtelmoden der Manner, da diese 

die meistverbreitete Fundgattung darstellten und 

deshalb ein Optimum an Datierungsmoglichkeit bo- 

ten90.

Schicht 1 nach Christlein ist charakterisiert durch 

einfache, beschlaglose Gurtelschnallen; sie bestehen 

aus Eisen oder aus Bronze bzw. Silber, wobei die 

Nicht-Eisen-Schnallen gemeinhin massive Bugel- 

querschnitte aufweisen. Schicht 2 ist durch das Auf

treten von Gurtelschnallen mit Beschlag definiert, 

die in ein- bis dreiteiligen Gurtelgarnituren verwen- 

det wurden. Dabei gelten Schnallen mit halbrun- 

dem Beschlag und einteilige Garnituren mit trian- 

gularem Beschlag als fruh innerhalb der Schicht 2. 

Nach dem Auftreten der Gurtelschnallen mit halb- 

rundem Beschlag kann das Einsetzen der Schicht 2 

mit Niederrhein Phase 7 parallelisiert werden. Fur 

die bronzenen Gurtelschnallen mit triangularem Be

schlag nimmt Christlein noch ein Einsetzen am 

Ende der Schicht I an91; somit fallt das Ende der 

Schicht I und der Ubergang zur Schicht 2 in Nieder

rhein Phase 6. Die Niederrhein Phasen 3-5, die 

durch das Vorkommen der beschlaglosen Kolben- 

oder Schilddornschnallen gekennzeichnet sind, ge- 

horen im Sinne Christleins in Schicht 1.

Beginn und Ende von Schicht 3 entsprechen der Le- 

bensdauer der vielteiligen Gurtelgarnituren92. Da

mit laBt sich die Schicht 3 mit Niederrhein Phase 9 

parallelisieren, auf die die vielteiligen Garnituren 

hier (weitgehend) beschrankt sind. Damit wird 

auch deutlich, daB Christleins Schicht 2 die Nieder

rhein Phasen 7-8 B umfaBt. Schicht 4 ist definiert 

durch das Fehlen der beschlagreichen Gurtel; ty- 

pisch sind in den Mannergrabern einfache, be-

87 Christlein, Marktoberdorf 19 ff.

88 Werner, Mindelheim 17 f.

89 Christlein, Qualitatsgruppen 22 ff.

90 Christlein, Marktoberdorf 19.

91 Christlein, Qualitatsgruppen 48 f. (zu Kdln-Jun- 

kersdorf).

92 Christlein, Marktoberdorf 20.

93 Fingerlin, Guttingen u. Merdingen; zur Chronolo- 

gie ebd. 146 ff.

94 Fur eine Synchronisierung verweise ich auf U. Koch, 

Bargen u. Berghausen 19 ff. mit 24 Abb.4.
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SCHRETZHEIM gen Spathagurtbeschlage der Niederrhein Phase 6. 

Neben den fortlebenden beschlaglosen Schilddorn- 

schnallen treten nun in den Mannergrabern eiserne, 

schmale, ein- oder zweiteilige Gurtelgarnituren mit 

unverzierten, halbrunden Beschlagen auf. Auch 

wenn anzunehmen ist, daP solche einteiligen Gar- 

nituren am Niederrhein moglicherweise bereits 

wahrend Phase 6 einsetzen, sind die schmalen, 

zweiteiligen Garnituren und die Lanzenspitzen mit 

durchgehender Mittelrippe ein Hinweis darauf, 

dab die Stufe 3 in Schretzheim noch deutlich in die 

Niederrhein Phase 7 hineinreicht.

Charakteristischer Gurtelschmuck der Mannergra- 

ber der Stufe 4 in Schretzheim sind dreiteilige, eiser

ne Gurtelgarnituren mit halbrunden Beschlagen 

sowie unverzierte, dreiteilige eiserne Gurtelgarni

turen mit triangularen Beschlagen100. Zum weiteren 

Formengut der Mannergraber gehdren Schildbuk- 

kel ohne Spitzenknopf (Sbu5) sowie das Auftreten 

der leichten Breitsaxe. Damit kann die Stufe 4 in 

Schretzheim dem spaten Abschnitt der Niederrhein 

Phase 7 und der Niederrhein Phase 8A gleichge- 

setzt werden.

In den Mannergrabern der Stufe 5 in Schretzheim 

treten schwere Breitsaxe und Schildbuckel mit hoch- 

gewolbter Kalotte auf101. Zu den Breitsaxen gehdren 

flache Saxscheidenniete mit durchbohrten oder an- 

gebohrten Kdpfen oder kerbschnittverzierte Niete. 

Mit diesen und den tauschierten, dreiteiligen eiser- 

nen Gurtelgarnituren mit schmalen, triangularen 

Beschlagen sowie mit den vielteiligen Gurtelgarni

turen mit kurzen Beschlagen kann die Stufe 5 in 

Schretzheim mit der Niederrhein Phase 8 B verbun- 

den werden; den schweren Breitsaxen und den ge- 

nannten Schildbuckeln zufolge muB sie aber noch 

weit in die Phase 9 reichen. Die vielteiligen Garni

turen mit kurzen Beschlagen durften in Sud- 

deutschland etwas fruher auftreten, sind jedoch 

auch am Niederrhein vereinzelt schon fur die Pha

se 8B belegt. Bei den Frauengrabern erlauben die 

Zierscheiben und die Nadeln mit Kerbschnittkopf 

eine Verbindung von Schretzheim Stufe 5 mit der 

Niederrhein Phase 8. Die jungste Stufe 6 in Schretz

heim zeichnet sich durch schmale Gurtelgarnituren

In ihrer Publikation des groBen alamannischen 

Graberfeldes von Schretzheim, im Donautal an der 

Egau gelegen, hat U. Koch den Fundstoff mit Hilfe 

einer chorologischen Analyse und einer Untersu- 

chung der Beigabenkombinationen in sechs Stufen 

gegliedert95. Dieses Chronologiesystem ist ein 

wichtiger Bezugspunkt fur den gesamten Raum96, 

deckt es doch mit der Einbeziehung auch der Fun- 

de aus Sontheim a. d. Brenz und Niederstotzingen 

einen wichtigen und langeren Abschnitt der ala

mannischen Merowingerzeit ab. Obwohl in einem 

derart weit entfernten Raum nur noch eine be- 

grenzte Zahl von Typen vergleichbar ist und bis- 

weilen auch mit andersartigen Entwicklungen ge- 

rechnet werden muB, laEt sich eine Korrelation mit 

den Niederrhein Phasen erzielen.

Aus dem Formengut der Stufe 1 in Schretzheim 

sind mit dem niederrheinischen Material die Funf- 

knopffibeln97 und kleine, paarig getragene Alman- 

dinscheibenfibeln gut vergleichbar, die in Nieder

rhein Phase 3 fallen. Hier finden sich neben 

Lanzenspitzen Lan 1.5 auch Stucke, die mit den 

Lanzenspitzen mit schmalem Blatt der Schretzhei- 

mer Stufe 1 vergleichbar sind. In Schretzheim Stufe 

1 treten Gurtelschnallen, Schilddornschnallen mit 

runder Dornbasis und Bronzeschnallen mit schma

lem Kolbendorn auf, auch dies ist mit einer Zuord- 

nung zur Niederrhein Phase 3 vereinbar. Die klei- 

nen Bugelfibeln mit rechteckiger oder halbrunder 

Kopfplatte und ovalem FuB der Stufe 2 in Schretz

heim lassen sich Niederrhein Phase 4 zuweisen98. 

Mit Stufe 2 in Schretzheim setzen die Reticellaper- 

len ein, die bis in Stufe 3 hin vorkommen; diese 

Form ist hier auf die Ketten der Kombinationsgrup- 

pe D beschrankt, die in die Niederrhein Phasen 4 

und 5 fallen. Da sich bei den Mannergrabern man

gels Vergleichbarkeit der Lanzenspitzen kaum Ver- 

knupfungspunkte ergeben, mogen diese Hinweise 

genugen, die Stufe 2 in Schretzheim der Nieder

rhein Phase 4 an die Seite zu stellen.

In der Stufe 3 in Schretzheim gibt es einzeln getra

gene Almandinscheibenfibeln mit Filigran- oder 

PreBblechzier, daruber hinaus engzellig cloison- 

nierte Scheibenfibeln99. Erstere fallen in Nieder

rhein Phase 5, letztere bereits in Niederrhein Phase 

6. Die in Schretzheim fur die Stufe 3 typischen, be

schlaglosen, dunnen Bronzeschnallen mit rechtecki- 

gem Bugel gehdren der Niederrhein Phase 5 an. 

Unter den Lanzenspitzen sind die extrem langen 

Lanzenspitzen vergleichbar, die Form Lan 1.2 ent- 

sprechen und der Niederrhein Phase 5 zugeordnet 

sind, sowie die kurzen Lanzenspitzen mit durchge

hender Mittelrippe (Lan 2.1) der Niederrhein Phase 

7. Die niellierten Schwertriemenbeschlage der 

Schretzheimer Stufe 3 fallen unter die kastenformi-

95 U. Koch, Schretzheim; zur Chronologie ebd. 15 ff., 

mit Tab. 1 u. 4 u. Taf. 225-263.

96 Vgl. die Wurdigung bei H. AMENT, Literaturbericht 

1977. Ber. RGK 58, 1977, 653 ff.

97 U. Koch, Schretzheim 16; hier: Bugelfibeln Form 

Fib 12.8 mit halbrunder Kopfplatte mit funf Knopfen u. 

gleichbreitem FuE.

98 U. Koch, Schretzheim 18 ff. mit Abb.3.

99 Ebd. 21 ff. mit Abb.4.

100 Ebd. 25 ff. mit Abb.5.

101 Ebd. 29 ff. mit Abb. 6.
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mit langen, trapezoiden Beschlagen sowie vielteili- 

ge Gurtelgarnituren mit langen Beschlagen aus102. 

Die schweren Breitsaxe und Schildbuckel mit auf- 

gewolbter Kalotte leben fort. Neu sind die Sax- 

scheidenniete mit groan, hohlen Kopfen. Damit 

fallt Stufe 6 in Schretzheim ganz in Niederrhein 

Phase 9. Die folgende Gurtelmode, die durch 

schlichte, eiserne Schnallen gekennzeichnet ist, ist 

in Schretzheim nicht vorhanden; folglich fallt das 

Ende der Stufe 6 mit dem Ende der Niederrhein 

Phase 9 zusammen.

rhein zu, obwohl nur wenige ihrer Verbreitungskar- 

ten dazu sichere Hinweise geben106.

Fur ihre Phase A sind im Sudkreis typisch: niedrige 

Schildbuckel vom Typ Goggingen und Walsum, 

Schwerter vom Typ Schlingen, Saxscheiden mit gro- 

Ben perlrandverzierten Saxknopfen, Lanzenspitzen 

vom Typ Egling, vielteilige wabenplattierte Garnitu- 

ren und dreiteilige Garnituren mit uberlangen Rie- 

menzungen mit rundem Ende107.

Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, daP ihr Be- 

griff der Gruppe A in zwei deutlich voneinander zu 

unterscheidende Phasen zu trennen ist108. Aus die- 

ser Erkenntnis wird bisweilen der Versuch abgelei- 

tet, eine altere Phase auszugliedern und eine junge- 

re Phase im Sinne eines bereinigten Begriffs 

weiterhin als Stein Gruppe A zu bezeichnen. Diese 

Korrekturen erfolgen jedoch nicht immer gleichar- 

tig und verfahren zudem meist negativ, indem der 

altere Formenschatz ausgesondert, ohne daP der 

jungere positiv dargestellt wird. Da somit unklar 

bleibt, was nunmehr unter Stein Gruppe A zu ver- 

stehen ist, sollte der Begriff m. E. ausschlieslich im 

Sinne der ursprunglichen Definition von F. Stein 

verwendet werden.

Die Phase B ist nach Stein charakterisiert durch 

hohe Schildbuckel vom Typ Goggingen und Wal

sum, Schwerter vom Typ Haldenegg, Lanzenspitzen 

vom Typ Pfullingen und Flugellanzenspitzen, Sax

scheiden mit Ortbandern, Sattelbeschlage, Schnal

len mit rechteckigem Laschenbeschlag, breite Rie- 

menzungen, uberlange Riemenzungen mit spitzem 

Ende, Sporengarnituren109. Wahrend sie fur Frauen- 

graber ihrer Gruppe A kein sicheres Formengut 

umreiBen konnte, ordnete sie der Phase B Scheiben- 

fibeln in hohem Relief, PreBblechfibeln mit kompli- 

zierten Flechtbandern oder engem Flechtband und 

Bommelohrringe zu110.

Die von Stein fur ihre Gruppe A benannten Formen 

finden sich in den Niederrhein Phasen 9 und 10 

wieder. Von den Typen ihrer Gruppe B sind nur 

eine begrenzte Anzahl auch am Niederrhein vertre- 

ten, sie erlauben eine Verknupfung mit Niederrhein 

Phase 11. Da Stein selbst fur die Frauengraber keine

Bargen und Berghausen

In der Publikation der in Nordbaden gelegenen, 

frankischen Graberfelder von Bargen und Berghau

sen stellte U. Koch zwei Bestattungsplatze vor, die 

uber die jungste Stufe in Schretzheim hinaus in die 

spate Merowingerzeit fortdauern103. Das Fundgut 

dieser Graberfelder allein reichte nicht zur Erstel- 

lung eines selbstandigen Chronologiemodells aus; 

so hat U. Koch nach umfassender Literaturdiskussi- 

on vier Phasen erarbeitet™. Phase 1 in Bargen und 

Berghausen entspricht Stufe 4 in Schretzheim: 

Durch die Lanzenspitzen mit durchgehender Mittel- 

rippe, Schildbuckel mit doppelkonischem Spitzen- 

knopf sowie unverzierte Gurtelgarnituren mit halb- 

runden oder trapezoiden Beschlagen ist sie mit den 

Niederrhein Phasen 7 und 8A zu verbinden. Die 

nordbadische Phase 2 umfaPt leichte Breitsaxe, drei

teilige Gurtelgarnituren mit monochromer, geome- 

trischer Tauschierung und vielteilige Garnituren 

mit kurzen Beschlagen, die Niederrhein Phase 8 B 

angehoren.

Die Mannergraber der Phase 3 weisen nach U. Koch 

schwere Breitsaxe mit hohen, hohlen Saxscheiden- 

nieten auf, als Gurtelbeschlage finden sich mehrtei- 

lige Garnituren und vielteilige mit langen Beschla

gen, die bisweilen plattiert und in Tierstilornamen- 

tik tauschiert sind. Damit entspricht die Phase 3 

Niederrhein Phase 9. Typisch fur die Gurtel der 

Phase 4 in Bargen und Berghausen sind die einfa- 

chen, beschlaglosen Eisenschnallen, die als Gurtel- 

schlieBe dienten. Zu den Langsaxen kommen Sax- 

scheidenniete mit Perlrand, Lanzenspitzen vom 

Typ Egling und Pfulling sowie Nietsporen und 

Klappmesser sowie in Berghausen Grab 10 ein ho- 

her Schildbuckel vom Typ Walsum hinzu105: Diese 

Formen fallen in die Niederrhein Phasen 10 und 11.

102 Ebd. 32 ff. mit Abb. 7.

103 U. Koch, Bargen u. Berghausen.

104 Vgl. Rezension F. Siegmund, Zeitschr. Arch. Mittel- 

alter 11, 1983, 170-172.

105 U. Koch, Bargen u. Berghausen 46 mit Taf. 27A,10.

106 Stein, Adelsgraber 8; vgl. dazu die Kartierungen 

Taf. 98-120.

107 Ebd. 58.

108 z.B. Ament, Rheinland 320 ff.; U. Koch, Herbolz

heim 462.

109 Stein, Adelsgraber 58.

110 Ebd. 75.

Adelsgraber

Der wenn auch alte und vielfach umstrittene Glie- 

derungsvorschlag von F. Stein fur die ausgehende 

Merowingerzeit bildet nach wie vor eine wichtige 

Grundlage. Sie unterscheidet einen Nord- und ei- 

nen Sudkreis; letzterem ordnete sie den Nieder-
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24) niedriger Schildbuckel
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27) hohle, halbkugelige Bronzeniete
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Niederrhein Phase 11 (Stein Gruppe B)Horizont der Wabenplattierung Niederrhein Phase 10 (jungerer Abschnitt von Stein Gruppe A)

83 Spate Mannergraber am Niederrhein. Kontingenztafel (Nachweise sieke Liste 16).

Merkmal • nicht in Seriation enthalten: Darstellung nur als allgemein spate Elemente.

Korrelationskoeffizient p = 0,88424.
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schlussige Gliederung entwickeln konnte, sollen 

ihre diesbezuglichen Ansatze hier vernachlassigt 

werden.

dem Begriff spatfrankische Tonware Badorfer 

Machart D-BM2 zusammengefaBt wurden. Nach 

den genannten Waffen und eben diesen TongefaBen 

kann dieser Abschnitt mit Niederrhein Phase 11 

korreliert werden.

Im alteren Abschnitt der Kontingenztafel finden 

sich die niedrigeren Schildbuckel der Typen Wal- 

sum und Goggingen, hier zusammengefaBt als 

Form Sbu7, und schwerpunktmaBig die Lanzen- 

spitzen vom Typ Egling; die Waffen sind bei Stein 

typisch fur Gruppe A. In diesen Horizont F. Steins 

werden die sogenannten Sacknadeln eingeordnet, 

weiterhin einreihige Kamme mit Griffplatte und die 

kurzen, breiten Riemenzungen vom Typ Staufen 

und die Lanzenspitzen Lan 4.1. Folglich kann die

ser Abschnitt der Kontingenztafel mit Niederrhein 

Phase 10 verbunden werden. Manche der Formen 

lassen sich nicht sicher auf einen der beiden Ab- 

schnitte festlegen, sie sind eher Allgemeingut jener 

Zeit. Neben den bereits genannten Langsaxen, 

Klappmessern und Messern mit geknicktem Ruk- 

ken sind es die Schnallen mit rechteckigem La- 

schenbeschlag mit endstandigen Nieten, Perlrand- 

ringe, die die Nieten umgeben, kurze, spitze 

Riemenzungen und einige Formen der eisernen 

Sporen. Streifentauschierung tritt in beiden Grup- 

pen auf; die Verzierung mit dicht gesetztem Rau- 

tenmuster und die dicht gesetzte Kreisaugenzier 

sind nicht eng festzulegen, wobei das Rautenmu- 

ster tendenziell junger zu sein scheint. Auch 

gerippte oder gebuckelte Schnallenbugel treten in 

beiden Phasen auf, kraftiger gebuckelte Schnallen

bugel gehoren wohl in die jungere Phase.

Am Anfang der Kontingenztafel Abbildung 83 er- 

scheinen Gurtelbeschlage mit Wabenplattierung; 

zusammen mit diesen treten Almandinrundeln als 

Zierelement auf. In diesen Abschnitt sind auch die 

Lanzenspitzen mit runder Tulle und schmalem 

Blatt mit Rillenzier einzuordnen und die Schildbuk- 

kel mit holier, schrager Krempe und aufgewdlbtem 

Buckel (Sbu6), weiterhin pyramidenformige Spa- 

thaknopfe mit bichromer Tierstiltauschierung. Die- 

se Formen finden sich in der hier vorgeschlagenen 

Chronologie bereits in der Phase 9. Andererseits 

sind mit diesem altesten Abschnitt jedoch durchaus 

bereits Langsaxe und Klappmesser vergesellschaf- 

tet, die Niederrhein Phase 10 zuzuordnen sind, in 

der bisweilen auch noch schwere Breitsaxe auftre- 

ten. Damit steht die Wabenplattierung zusammen 

mit einigen anderen Formen am Ubergang zwi- 

schen den Phasen 9 und 10, was im folgenden na- 

her diskutiert wird.

An dieser Stelle erweist es sich als unumganglich, 

intensiver auf den Fundstoff der ausgehenden Me- 

rowingerzeit einzugehen. Zu diesem Zweck wurde 

eine Kontingenztafel erstellt, die die bei F. Stein fur 

den Sudkreis als typisch zusammengestellten Gra

ber enthalt (Abb. 83)111, daruber hinaus wurden von 

inzwischen publizierten Graberfeldern weitere Be- 

stattungen aufgenommen, die Beigaben dieses Ho- 

rizonts enthalten112. ErfaBt wurden Inventare, die 

fiber eine hinreichende Anzahl relevanter Kombi- 

nationen verfugten. Uber die bei F. Stein zusam

mengestellten Waffen hinaus wurden auch einige 

andere Merkmale berucksichtigt, vor allem Sporen, 

Riemenbeschlage und Verzierungsmerkmale. Auch 

wenn den Typbegriffen Steins weitestgehend ge- 

folgt wird, zeigt sich bisweilen jedoch, daE einzelne 

Fundgattungen durchaus regionale Entwicklungen 

durchlaufen. So konnen z. B. die Lanzenspitzen au- 

Berhalb des suddeutschen Raumes nur noch be- 

dingt Steins Typen Egling und Pfullingen zugewie- 

sen werden. Fur die wichtigen Sporen fehlt bei Stein 

eine klare Typdefinition; hier wurden im Hinblick 

auf die Fragestellung zwar Kategorien gebildet, ge- 

nauere Untersuchungen waren indessen wun- 

schenswert.

Trotz dieser Einschrankungen konnen so einige Be- 

stattungen des Arbeitsgebietes in ihrer Fundkombi- 

nation dargestellt werden, die in den beiden groEen 

Kontingenztafeln fehlen, da die entsprechenden Ty

pen im Arbeitsgebiet selbst nur zu selten belegt wa

ren (Abb. 83). Unter den aufgenommenen Typen fin

den sich auch solche, die zwar generell fur die 

spatere Merowingerzeit typisch sind, jedoch inner- 

halb dieser Zeit nicht fur eine Feinchronologie tau- 

gen; zu nennen sind beispielsweise die Langsaxe, 

Klappmesser und Messer mit geknicktem Rucken. 

Diese wurden nicht in die Berechnung einbezogen, 

sind aber am Rand der Kontingenztafel dargestellt. 

Der jungere Abschnitt der Kontingenztafel gibt die 

von F. Stein zusammengestellte Gruppe B wieder: 

hohe Schildbuckel, Lanzenspitzen vom Typ Pfullin

gen, Flugellanzenspitzen und Spathen mit dicken 

Griffplatten und hohem Knauf. Diesen Waffen wer

den bronzene Nietsporen mit langen Bugeln mit 

dreieckigem Querschnitt zugeordnet, und zwar so- 

wohl die glatten, nur schwach verzierten Formen 

als auch die Sporen mit gebuckeltem oder geripp- 

tem Bugel, ebenso die Sporenschnallen, die am 

Ende des Beschlags einen hochragenden Riemen- 

durchzug aufweisen und die Riemenzungen mit 

geriffeltem Rand. In diese Fundvergesellschaftun- 

gen ordnen sich am Niederrhein auch die spaten 

TongefaBe ein, die hier anhand ihrer Machart unter

111 Zu Grunde gelegt wurde die Tafel ebd. 25 Abb.3.

112 Nachweise siehe Liste 16.
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Zum Horizont

DER WABENPLATTIERTEN GARNITUREN

die bestimmende Gurtelmode, sondern eher eine 

Randerscheinung. Einen eigenstandigen Zeithori- 

zont vertreten sie deshalb nicht. Die entscheidende 

Frage ist, welche Gurtel als „normale" Tracht gleich- 

zeitig neben den wabenplattierten Garnituren ub- 

lich waren: noch die spaten mehrteiligen Garnitu

ren mit schmalen Beschlagen und aufgeloster 

Tierstilornamentik oder schon die beschlagarmen 

Gurtel mit einfachen Schnallen als GurtelschlieEe.

Eine dem Vorschlags U. Kochs vergleichbare Ein- 

ordnung hat H. Schach-Dorges fur die wabenplat

tierten Garnituren des Graberfeldes von Giengen 

im Kreis Heidenheim nach dem dortigen chorologi- 

schen Befund vorgeschlagen119. Ihre Phase 5 ist 

durch die Graber 10 und 12 mit wabenplattierten 

Beschlagen charakterisiert; sie ist junger als die 

Phase 4 mit silberplattierten und vielteiligen Gur- 

telgarnituren und alter als Phase 6 mit einfachen, 

beschlaglosen GurtelschlieBen, Lanzenspitzen vom 

Typ Egling, Osennadeln und kurzen, breiten Rie- 

menzungen. Die oben gestellte Frage ist damit nicht 

beantwortet, doch legt es der chorologische Befund 

in Giengen nahe, diese wabenplattierten Garnitu

ren eher an das Ende der vielteiligen Gurtel zu stel- 

len120. Dabei ist fur die beiden fraglichen Graber 10 

und 12 in Giengen darauf hinzuweisen, dah die 

wabenplattierten Garnituren jeweils auf ursprung- 

lich recht beschlagreiche Gurtel zuruckgehen, wor- 

in sie dem Inventar von Herbolzheim Grab 30 ver- 

gleichbar waren.

Das Graberfeld von Lauterhofen in der Oberpfalz 

konnte H. Dannheimer nach den Beigabenkombina- 

tionen und dem chorologischen Befund in zwei 

Phasen gliedern121. Dort enthalt Grab 55 eine Gur- 

telgarnitur aus Schnalle mit festem, zungenformi- 

gem Beschlag und langer Riemenzunge, die mit 

Wabenplattierung und eingelegten Almandinrun-

Mit dem Begriff der Wabenplattierung wird eine 

vergleichsweise seltene Ziertechnik bezeichnet, bei 

der die eisernen Beschlage weitgehend flachendek- 

kend mit Silber tauschiert wurden und durch dun- 

ne, ausgesparte Linien ein Wabenmuster entstand; 

diese Verzierung tritt zumeist an schweren, vieltei

ligen Gurtelgarnituren mit langen Beschlagen auf. 

Die Wabenplattierung bedurfte wegen ihrer generel- 

len Seltenheit und ihrem Fehlen im Arbeitsgebiet 

kaum einer eingehenderen Behandlung, wenn nicht 

zwei wichtige, munzfuhrende Bestattungen der 

spaten Merowingerzeit letztlich durch diese ihre re- 

lativchronologische Fixierung erlangten.

Im Sinne der Schichten Christleins ware die Waben

plattierung nach ihrem Auftreten an jungen vieltei

ligen Garnituren in die Schicht 3 einzuordnen, de- 

nen dann die beschlaglosen Gurtel der Schicht 4 

folgen113. Ubertragt man diese Einordnung auf die 

Niederrhein Phasen, wurden die Wabenplattierun- 

gen noch Phase 9 angehoren. Da sich jedoch auch 

im vorangehenden 7. Jahrhundert gezeigt hat, dab 

entgegen dem starren Schichtensystem Christleins 

durchaus verschiedene Gurtelmoden zeitgleich ne- 

beneinander existierten114, muB diese Zuweisung 

anhand der Fundkombinationen oder chorologi- 

scher Befunde uberpruft werden.

U. Koch hat die wabenplattierten Arbeiten kar- 

tiert115 und differenziert nach unterschiedlichen 

Mustern typologisch sechs Gruppen der Waben

plattierung; damit lieBen sich innerhalb des gene- 

rellen Verbreitungsschwerpunktes in Suddeutsch- 

land eher westliche, alamannische Muster von 

solchen trennen, die eher ostlich des Lechs verbrei- 

tet sind116. Zu ihrer relativchronologischen Einord

nung stellt sie typische Beigabenvergesellschaftung 

heraus: bronzene oder eiserne Pyramidenknopfe 

von Spathagarnituren, die Lanzenspitze mit Rillen- 

und Kreisaugendekor auf sehr schmalem, rauten- 

formigem Blatt, der Breitsax mit hohen, hohlen 

Saxscheidennietkopfen, der silberplattierte, tieror- 

namentierte Schlaufensporn; sie verweist indessen 

auch auf Fundkombinationen mit spatem Sachgut 

wie Langsax und Klappmesser117. Mit dem Reiter- 

grab von Herbolzheim (mit seiner vielteiligen, wa

benplattierten Gurtelgarnitur) laBt sich nach Koch 

eine Zeitstufe beschreiben, die alter ist als Phase A 

von Stein und alter als Schicht 4 von Christlein, sie 

geht aber fiber die Stufe 6 von Schretzheim hin- 

aus118.

So wenig diesen Uberlegungen zu widersprechen 

ist, das Problem der relativchronologischen Einbin- 

dung dieser Garnituren wird damit nicht gelost. 

Denn wabenplattierte Garnituren sind auch in Sud- 

deutschland vergleichsweise selten und bilden nie

113 So implizit Christlein, Marktoberdorf 85 mit 

Anm. 253. - In diesem Sinne zum Grabfund von Au auch 

Ament, Rheinland 323 ff. Nr. 2, u. Giesler, Niederkassel 

527 f.

114 Diskussion u. Wandel der Forschungsmeinung fur 

die Schichten 2 u. 3 schon dargestellt bei U. Koch, Bargen 

u. Berghausen 19 f.

115 U. Koch, Herbolzheim 460-463 mit Nachweisen 

468 f. - Zu erganzen sind zwei Fundpunkte in der Toskana 

(Chiusi u. Pisa): A. Melucco Vaccaro, Arch. Medievale 

(Firenze) 5, 1978, 9-75, hier: 71 Nr. 85 u. 91 (Typ E).

116 U. Koch, Herbolzheim 461 Abb. 37.

117 Ebd. 463.

118 Ebd.

119 H. Schach-Dorges in: Paulsen / Schach-Dorges, 

Giengen 116 f. mit Taf. 67-70.

120 Ebd. Taf. 70 Plan 7; benachbart dort die Graber 13 u. 

46 mit Resten vielteiliger Garnituren.

121 Dannheimer, Lauterhofen 40 f. mit Taf. 22-25.
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deln verziert sind, hinzu kommen Langsax und 

Klappmesser122; mit diesen Beigaben und nach sei

ner Graberfeldlage ordnet sich Grab 55 dem junge- 

ren Graberfeldabschnitt zu. Dieser jungere Graber- 

feldabschnitt folgt dem Horizont der vielteiligen 

Gurtelgarnituren mit Tierstiltauschierung und ist 

gekennzeichnet durch einfache, beschlaglose Gur- 

telschnallen, kraftige Gurtelschnallen mit ge- 

schweiftem Bugel, Schnallen mit buchdeckelarti- 

gem Beschlag, stabformige Bronzeriemenzungen, 

Sacknadeln, kurze, breite Pinzetten, Pfeilspitzen 

mit Widerhaken und Langsaxe. Der Befund in Lau

terhofen steht also dem Befund von Giengen entge- 

gen, denn hier fallt die Wabenplattierung in die 

Zeit, in der normalerweise schon einfache, be

schlaglose Eisenschnallen als GurtelschliePe dien- 

ten. Im Gegensatz zu den beiden Giengener Gur- 

teln kann man den aus Lauterhofen jedoch kaum 

noch als vielteilig bezeichnen.

Eine befriedigende Antwort auf die Frage nach der 

„normalen" Gurteltracht laPt sich wohl nicht 

geben. Wabenplattierung tritt als jungste Verzie- 

rungsform an vielteiligen Gurtelgarnituren auf, sie 

ist typologisch junger als die Tauschierung in Tier- 

stilornamentik. Eindeutig reicht sie jedoch nicht in 

den jungeren Horizont der einfachen Gurtelbe- 

schlage hinein. So wird diese Ziertechnik, dem Vor- 

schlag U. Kochs folgend, an den Ubergang zwi- 

schen die Niederrhein Phasen 9 und 10 gestellt

werden; die beschlagreichen, noch deutlich vieltei

ligen Garnituren gehoren wohl eher in das Ende 

der Phase 9, wahrend die reduzierten Garnituren 

aus Schnalle und Riemenzunge eher am Anfang 

von Phase 10 stehen.

Mit dem Auftreten der Wabenplattierung zeitgleich 

ist die Sitte, in die glanzenden metallenen Oberfla- 

chen kleine, meist halbkugelige Almandinrundeln 

einzuarbeiten. Diese Almandine treten haufig an 

wabenplattierten Garnituren auf, bisweilen aber 

auch an anderen Schmuckstucken. Durch sie ergibt 

sich auch die Verbindung der Wabenplattierung 

mit Garnituren, in deren versilberte Oberflache nur 

flach eine Tierornamentik eingraviert ist; ein beson- 

ders qualitatvolles Beispiel dieser Garnituren bildet 

ein Spathagurt aus Pfahlheim123. Die Verbindung 

beider Ziertechniken ergibt sich auch durch das ge- 

meinsame Auftreten von bronzenen, geknickten 

Schnallendornen124.

122 Ebd. Taf. 16,14-23.

123 So schon J. Werner, Das alamannische Graberfeld 

von Bilach. Monogr. Ur- u. Frihgesch. Schweiz 9 (Basel 

1953) 39 mit Anm. 50-51. - Garnitur aus Pfahlheim: DERS., 

Fundber. Schwaben N.F. 14, 1957, 112-117 mit Taf. 38-40.

124 Typisch fur Garnituren wie Pfahlheim; mit waben- 

plattiertem Gurtel: Giengen Grab 12 (Paulsen / Schach- 

Dorges, Giengen Taf. 16,3).


