
Die Bodenfunde des friihen Mittelalters aus Nordtirol

Von Liselotte P lank

Vorwort

Der vorliegenden Arbeit liegt die in den Jahren 1962/63 abgefaBte Disser-
tation ,,Die Bodenaltertiimer Nordtirols aus dem 7. und 8. Jahrhundert
n. Chr." zugrunde. Diese wurde unter Leitung von Herrn Univ.-Professor
Dr. L. Franz, dem ich fiir seine Forderung und Unterstiitzung besonderen
Dank schulde, im Institut fiir Vor- und Friihgeschichte erarbeitet. Zu
Dank verpflichtet bin ich auch Herrn Univ.-Dozenten Dr. Osmund
Menghin, der mir freundlicherweise seine Materialien aus Pfaffenhofen
und Unterlangkampfen zur Veroffentlichung iiberlassen hat, dem die
Betreuung der Dissertation iibertragen war und der mir stets jede Hilfe
angedeihen lieB. Weiters danke ich sehr herzlich Herrn Univ.-Professor
Dr. J. Werner (Miinchen) fiir wichtige Hinweise und fiir die liebenswiirdige
Aufnahme in seinem Institut, wodurch mir die Moglichkeit gegeben
wurde, die reichhaltige Bibliothek des vor- und friihgeschichtlichen
Institutes der Universitat Miinchen zu beniitzen. Dort konnte ich auch
die fiir meine Arbeit wichtige, in Kiirze in Druck erscheinende Disser-
tation von Frau Dr. F. Stein einsehen. Herr Dr. H. Dannheimer ermog-
lichte mir die Durchsicht des in der Prahistorischen Staatssammlung
Miinchen verwahrten Fundstoffes, wofiir ich ihm hier nochmals danke.

Die vorliegende Arbeit wurde gegeniiber der Dissertation stark ver-
kiirzt und um die in meiner Grabung von Telfs-St. Georgen (1963)
zutage gekommenen Funde vermehrt.

Einlei tung

Die reichhaltige vor- und friihgeschichtliche Sammlung des Tiroler
Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck besitzt auch eine Reihe
von Fundgegenstanden aus fruhgeschichtlicher Zeit. Diese bis 1918 aus
dem ungeteilten Tirol, aus den folgenden Jahren nur mehr aus Nordtirol
stammenden Funde wurden zum groBten Teil bereits von L. Franz
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publiziert. Da jedoch in den vergangenen Jahren aufschluBreiche Stiicke
hinzugekommen sind und sich durch die fur diese Periode verstarkt
eingesetzte Forschung in Osterreich und den Nachbarlandern Bayern
und der Schweiz neue wichtige Anhaltspunkte fiir eine genauere zeitliche
Eingliederung des Fundstoffes ergeben, scheint es wiinschenswert, das
Material geschlossen und unterstiitzt durch Zeichnungen und Lageplane
der Fundorte vorzulegen. Soweit die genauen Fundstellen zu ermitteln
waren, wurden sie in Kopien von Katasterplanen aus der Mitte des
vergangenen Jahrhunderts eingetragen. Diese zeigen mit wiinschens-
werter Klarheit die urspriinglichen Siedlungskerne auf, da die erste
Welle verstarkter Bautatigkeit in den dorflichen Gemeinden erst kurz
vor der Wende zum 20. Jahrhundert einsetzte. Besonderer Wert wurde
darauf gelegt, alle bekannt gewordenen und zur Verfiigung stehenden
Fundstiicke abzubilden. Die nach den Originalen angefertigte Fund-
dokumentation wird im Fundkatalog der jeweiligen Beschreibung der
Fundstelle und der Kleinfunde beigegeben.

Im ersten Teil der Arbeit wird der nach Formengruppen geordnete
Fundstoff auf seine Zeitstellung hin untersucht. Da das sparliche Nord-
tiroler Material aus sich heraus diesbezuglich keine exakte Aussage
erlaubt, werden die Bodenfunde der Nachbargebiete zur Erzielung einer
zeitlichen Fixierung herangezogen.

I. Die Formengruppen und ihre Zeitstellung

1. Grabbau und Bes ta t tungss i t t en

Der groBte Teil des hier vorgelegten Materials stammt aus Grabern,
die bei Bauarbeiten zerstort wurden. Da die Meldungen von Grabfunden
haufig so lange zuriickgehalten werden, bis eine Unterbrechung der
Bautatigkeit zum Zwecke wissenschaftlicher Untersuchungen nicht mehr
durchgefiihrt werden kann, beschrankt sich die Arbeit des Fachmannes
leider allzuoft darauf, die noch auffindbaren Fundgegenstande ein-
zusammeln und bei den Bauarbeitern Nachforschungen iiber die Anord-
nung der Graber, Lage der Beigaben usw. anzustellen. DaB die Ausktinfte
jedoch nicht zur exakten Beantwortung der von der Wissenschaft ge-
stellten Fragen herangezogen werden konnen, versteht sich von selbst.

Alle unter Aufsicht ergrabenen Bestattungen lagen west-ostlich aus-
gerichtet; Ausnahmen bildeten die in AmpaB und Matrei a. Br. auf-
gefundenen Graber, die mit Riicksicht auf gelandemaBig bedingte
Schwierigkeiten von der allgemein geiibten Sitte abwichen. Die am
haufigsten nachgewiesene Lage des Toten ist die gestreckte Riickenlage
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mit an den Seiten angelegten Armen. Der Tote in Grab 12 von Telfs-
St. Georgen wurde auf der rechten Seite liegend angetroffen, in Igls
sollen nach v. Wieser Bestattungen mit dem Gesicht nach unten auf-
gefunden worden sein. In diesem Graberfeld wie auch in Telfs-St. Georgen,
Grab 11, waren den Toten die Hande iiber der Brust gekreuzt, bzw.
gefaltet worden. In Pfaffenhofen, Telfs-St. Georgen und bei dem ein-
zelnen Frauengrab von Innsbruck-Arzl wurden Spuren von Toten-
brettern oder Holzsargen festgestellt (Pfaffenhofen Gr. 22 und 29,
Telfs-St. Georgen, Gr. 10, 12, 13 und 14), Steineinfassungen der Graber
in AmpaB, Vill, am Sonnenburger Hiigel und am Galgenbiihel, beide letz-
teren Gemeinde Natters. Eine Steinpflasterung des Grabes lag sowohl in
einem Falle am Sonnenburger Hiigel, als auch in Pfaffenhofen, Grab 13,
vor; ein Kopfkissen aus Stein wurde dem am Galgenbiihel Bestatteten
mitgegeben.

Anders verhalt es sich mit den innerhalb der Pfarrkirche von Pfaffen-
hofen aufgedeckten Grablegen. Bestattung I wurde in einer annahernd
4 m langen und 2 m breiten, von einem 40 bis 50 cm hohen Trocken-
mauerchen gebildeten Graft beigesetzt. Diese war innen holzverschalt
und hatte einen FuBboden aus feinem Sand. Sandbettung ist eine sehr
haufig geiibte Gepflogenheit dieser Zeit, sie wurde z. B. in Krainburg
an 17% aller Reihengraber beobachtet1. Gruft II bestand aus 1,2 m
hohen mortelverputzten Mauern, der Boden war ebenfalls verputzt
und gegen die Wande hin wannenformig abgestrichen. Im FuBboden
fanden sich Abdriicke von FuBsohlen, Holzpfosten und Bohlen, die
beweisen, daB der Tote auf einer Totenbahre oder in einer Totenbettstatt
in der Art der Liege von Oberflacht im Thurgau beigesetzt worden war2.
Die Orientierung im Grabe war in beiden Fallen west-ostlich. Das
Skelett in Gruft I war vollig vergangen, jedoch wich man, nach der
Lage der Beigaben zu schlieBen, auch hier von der ublichen Richtung
nicht ab. Das Skelett des in Gruft II Bestatteten war vollstandig erhalten.
Beide Griifte waren in Langsrichtung an der Siidmauer der Kirche an-
gelegt. Auf der Nordseite des Schiffes fand sich eine dritte Bestattung,
die wegen technischer Schwierigkeiten ohne Beachtung der Einzelheiten
geborgen werden muBte; das Skelett war geostet und es fanden sich
Spuren eines Holzsarges.

Alte Grabstorung konnte nur in einem Falle einwandfrei beobachtet
werden: Im Reihengraberfeld Pfaffenhofen wurden vier eng neben-

1 W. Schmid, Die Reihengraber von Krainburg. Jahrbuch fur Altertumskunde.
Wien 1907, S. 55-77.

2 Keller und Reinerth, Urgeschichte des Thurgaus. Frauenfeld 1925.
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einanderliegende Bestattungen aufgedeckt, Grab 13 bis 16, von denen
Grab 14 Grab 13 storte. Die Knochen von Grab 13, das ein Steinpflaster
aufwies, wurden bei der Grablegung von Bestattung 14 sorgfaltig zur
Seite geriickt. Beigaben fehlten. Grabberaubung liegt bei Bestattung II
in der Pfarrkirche zu Pfaffenhofen vor. Hier fanden sich von den waben-
plattierten Giirtelbeschlagen nur die unterhalb des Beckens gelegenen,
der auf dem Korper liegende Teil des Giirtels wurde von den Grabraubern
abgetrennt und mit den Waffen und der iibrigen Ausstattung entwendet.
Die Pliinderung erfolgte wohl kurze Zeit nach der Grablegung noch vor
Anlage des iiber der Gruft befindlichen Mortelestrichs. Das Skelett kam
dabei nicht aus dem Verband. Grabberaubung ist eine auch in diesem
Zeitabschnitt haufig auftretende Erscheinung3, die mit hohen Strafen
verfolgt wurde. Die Grabpliinderung erfolgte stets bald nach der Grab-
legung.

In dem am besten beobachteten Reihengraberfeld von Pfaffenhofen
scheint die Tiefe der Grabgrube mit dem Reichtum der Beigaben in
keinem Zusammenhang zu stehen. Gut ausgestattete Waffengraber
wurden hier so wohl in geringer Tiefe als auch starker eingetieft gefunden.
Allerdings ist hier wie auch in Telfs-St. Georgen zu berucksichtigen, daB
das Gelande leicht geneigt ist, in Pfaffenhofen im vergangenen Jahr-
hundert iiber den betreffenden Hang ein Bach gekehrt worden war, was
Aufschiittungen zur Folge hatte, und das Graberfeld von Telfs-St. Georgen
mehrere Ubermurungsschichten aufwies.

Das Skelettmaterial der einzelnen friihmittelalterlichen Graber ist
nur in wenigen besonders gliicklichen Fallen auf uns gekommen. Die
Skelette von Pfaffenhofen werden von Herrn Univ.-Prof. DDr. Ziegelmayer
vom Institut fiir Anthropologie und Humangenetik der Universitat
Miinchen bearbeitet, der sich liebenswiirdigerweise bereit erklart hat,
diese Untersuchungen durchzufiihren. Das Ergebnis wird in einem der
nachsten Bande der Veroffentlichungen des Museum Ferdinandeum er-
scheinen.

2. Waffen, Rei terausr i i s tung und Gerate

Die Spathen

Das zweischneidige eiserne Langschwert war die wichtigste Waffe des
sozial hochstehenden Mannes. Die Klingen aller in Nordtirol gefundenen
Stticke sind sehr diinn und weisen fast immer breite, jedoch seichte

3 Vgl. Werner, Biilach, S. 7, Anm. 12-14.
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Mittelrinnen auf. Aus Holz, welches sich nur vereinzelt in Spuren er-
halten hat, waren die Verkleidung der Griffangel und die unter der
Knaufplatte sitzende und in derselben GroBe wie diese angefertigte
Scheibe. Auch die zwischen Griff und Klinge angebrachte Parierstange,
eine kraftige Eisenplatte ovaler Form, wurdehaufig auf beiden Seiten mit
diinnenHolzplattchenabgedeckt. Die Schwertscheidenbestanden ausHolz,
Rinnen aus Bronze oder Eisen verstarkten zuweilen die Scheidenkanten.

In Nordtirol sind neun Spathen erhalten. Sieben davon stammen aus
Pfaffenhofen, je eine aus Zirl und Zams. Die in den Grabern 11, 12, 22
und in Gruft I von Pfaffenhofen aufgefundenen zweischneidigen Lang-
schwerter sind damasziert (Abb. S. 188, 190,196),ebensodas Stiick aus Zirl
(Abb. S. 172). Parierstange und Knauf haben sich nur in wenigen Fallen
erhalten, so sind heute nur noch der silbertauschierte Knauf der Spatha
aus Grab 11 von Pfaffenhofen (Taf. VI, Abb. S. 188), die streifentau-
schierte Parierstange und Knaufplatte des Schwertes aus Grab 22
(Abb. S. 190), sowie Reste von Knauf und Parierstange aus Gruft I
(Abb. S. 196), beide letzteren ebenfalls aus Pfaffenhofen, vorhanden.
Da die Form der Spatha durch lange Zeit hindurch unverandert blieb,
lassen sich unsere zweischneidigen Langschwerter nur an Hand der in
den Grabern aufgefundenen Beifunde datieren. Eine Ausnahme bildet
die mit dem silbertauschierten Knauf versehene Spatha aus Grab 11
von Pfaffenhofen (Taf. VI, Abb. S. 188). Der Knauf schlieBt seitlich
mit Tierkopfenden ab, auf einer Seite tragt er ein Gittermuster, das
beiderseits von kleinen, mit Pilzzellen gefiillten Zwickeldreiecken
flankiert wird. Auf der anderen Knauf seite wiederholen sich die Zwickel,
die Pilzzellen fiillen hier das gerahmte Mittelfeld. Auswartige Parallelen
mit Pilzzellentauschierung sind seiten4, doch konnen wegen ihrer auBeren
Form und wegen der Aufteilung der Zierfelder auch andere silbertau-
schierte Knaufe mit unserem Stiick verglichen werden5. Haufiger als auf
Spathaknaufen scheinen die moglicherweise aus dem langobardischen
Siiden nach dem Norden vermittelten Pilzzellen in Tauschiertechnik auf
Gurtelgarnituren auf und lassen sich in die Mitte bzw. die zweite Halfte
des 7. Jahrhunderts datieren6. Diese Zeitstellung unserer Spatha aus

4 Pilzzellentauschierte Spathaknaufe fanden sich in: Mannheim-Hermsheimer Bosfeld
(Werner, Grabfunde, Taf. 25, S. 97), Rielasingen (Fingerlin, Das alamannische Graber-
feld von Binningen im Hegau, Ldkr. Konstanz. Bad. Fundber. 22. Jg., 1962, Taf. 104,
13) und Nordendorf, Ldkr. Donauworth (Franken, Alamannen, Taf. 24, 15 und 16).

5 Z. B. Hintschingen, Kr. Engen, Grab 14 (Werner, Grabfunde, Taf. 31, S. 101),
Otlingen, Ldkr. Kirchheim (Werner, Grabfunde, Taf. 29 B.), Koln-Miingersdorf,
Grab 139 (Fremersdorf, Koln-Miingersdorf, Taf. 99 B. 6, S. 154) und Eisenach, Kr.
Trier-Land, Grab 13 (Bohner, Trierer Land, Taf. 25, 2a, b, S. 21).

6 Vgl. Werner , Biilach, Grab 251, S. 40 und Taf. 21, 1.
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Pfaffenhofen, Grab 11, unterstreicht der mitgefundene Sax mit langer
Griffangel und gegen die Spitze hin stark gekrlimmtem Riicken (Abb.
S. 188, 5). An der damaszierten Spatha aus Pfaffenhofen, Grab 22, haben
sich die streifentauschierte Parierstange und ebensolche Knaufplatteerhal-
ten (Abb. S. 190,1). Durch Beifunde in Grabern mit Parallelen lassen sich
derartige Stiicke in das mittlere und letzte Drittel des 7. Jahrhunderts
einordnen7. — Die aus Pfaffenhofen, Gruft I, stammende Spatha ist sehr
stark von Rost zerstort, es ergeben sich keine Anhaltspunkte fur eine
Datierung durch das Stuck selbst. Die Klinge ist damasziert, der Knauf
nur bruchstuckhaft erhalten, die Parierstange ist eine kraftige Eisen-
platte. An der Klinge waren Reste der holzernen Scheide aus einem
nicht naher bestimmbaren Koniferenholz angerostet8, die Kanten der
Scheide wurden im obersten Drittel auf beiden Seiten durch Bronze-
blechrinnen eingefaGt (Abb. S. 196, 6). Durch Eisenrost gebundene Spuren
von Holzscheiden kommen haufig vor, ebenso die die Kanten verstar-
kenden Metallrinnen9. Uber die in Zirl gefundene Spatha (Abb. S. 172, 1)
laBt sich nichts aussagen, da von ihr auBer der damaszierten Klinge mit
Griffangel nichts erhalten ist und Beifunde nicht bekannt sind. — Die
Spatha aus Zams ist derzeit nicht zu identifizieren.

An der Seite der Spatha von Pfaffenhofen, Grab 11, wurde ein kleiner
Pyramidenknopf aufgefunden (Abb. S. 188, 6). Buckel dieser Art dienten,
wie Werner an den im Biilacher Graberfeld geborgenen Stiicken und
deren Rekonstruktionen darstellen konnte, zur Befestigung des Trag-
riemens der Spatha an der holzernen Schwertscheide10. Diese in Spatha-
grabern relativ haufig auftretenden Bronzeschieber erlauben von sich
aus keine Datierung, treten jedoch in Fundkomplexen aus der zweiten
Halfte des 7. Jahrhunderts am starksten in Erscheinung11.

7 Z. B. in Biilach, Grab 106 und 127 (Werner, Biilach, Taf. 33, 1 und Taf. 33, 2),
Mannheim-Hermsheimer Bosfeld (Werner, Grabfunde, Taf. 25), Vendersheim (A. u.
h. V. 4, Taf. 8, 2), Nordendorf, Ldkr. Donauworth (Franken, Alamannen, Taf. 24, 15),
Mindelheim, Grab 70 (Werner, Mindelheim, Taf. 13), Gnotzheim, Ldkr. Gunzenhausen,
Grab 24 (Dannheimer, Mittelfranken, Taf. 29, 17) u. a.

8 Fur die Untersuchung der Spathascheide bin ich Herrn Mag. pharm. Dr. Otto
Kostenzer zu Dank verpflichtet.

9 So u. a. in Pelm, Ldkr. Daun (Bohner, Trierer Land, S. 109), Rittersdorf, Ldkr.
Bitburg, Grab 121 (Bohner, Trierer Land, S. 130), Nordendorf, Ldkr. Donauworth
(Franken, Alamannen, Taf. 24, 9 bis 13), Biilach, Grab 124 (Werner, Biilach, Taf. 34, 7)
und Mindelheim, Grab 54 und 70 (Werner, Mindelheim, Taf. 31 und 33, la).

10 Rekonstruktion von Riemenschlaufen mit Pyramidenknopfen bei Werner, Biilach,
Abb. 14, S. 59.

11 Im Tiroler Landesmuseum befinden sich zwei Pyramidenknopfe aus Civezzano,
Grab 2 (v. Wieser, Civezzano, Taf. IV, 3), weitere vergleichbare Stiicke wurden in
Koln-Miingersdorf, Grab 27, 37 und 81 (Fremersdorf, Koln-Miingersdorf, Taf. 99 B 1,
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Saxe und Saxscheiden

Ausnahmslos aus Grabern stammen die siebzehn in Nordtirol auf-
gefundenen Saxe. Am haufigsten tritt der Sax mit langer Griff angel auf.
Seine Lange schwankt zwischen 45 und 85 cm.

Der aus einem zerstorten Grab in Otz (Abb. S. 206) erhaltene Sax ist
mit 34 cm Lange (Spitze und Griff sind bei diesem Stuck nicht voll-
standig erhalten, doch zahlt er zweifellos zu der Gruppe der Kurzsaxe)
und nur 3,4 cm Klingenbreite das kiirzeste einschneidige Schwert unter
dem hier vorliegenden Material. Im Reihengraberfeld von Pfaffenhofen
fanden sich auBer den drei aus den zerstorten Grabern 1 bis 9 stammenden
Saxen bzw. Bruchstiicken von Saxen weitere fiinf Exemplare in den
planmaBig untersuchten Grabern. Die aus Pfaffenhofen, Grab 11 (Abb.
S. 188, 5), 12 (Abb. S. 188,10), 17 (Abb. S. 188,12), 25 (Abb. S. 191, 2) stam-
menden Saxe und der zur Ganze erhaltene aus den Grabern 1 bis 9 (Abb. S.
185, 2) schwanken in der Lange zwischen 45 und 55 cm, die zwei aus Grab 11
und Grab 12 erhaltenen Stiicke haben lange Griffangeln. Aus Grab 29
dieses Graberfeldes (Abb. S. 194,1) und aus Graft I der Pfarrkirche von
Pfaffenhofen (Abb. S. 196, 2) sind Langsaxe von 68 bzw. 66 cm Lange
bekannt. Auf Grund der Beifunde lassen sie sich in die Zeit kurz vor
700 bzw. die erste Halfte des 8. Jahrhunderts einordnen. In Telfs-St. Geor-
gen wurden drei einschneidige Hiebschwerter und das Bruchstiick eines
vierten gefunden (Abb. S. 177,1, 3—5). Siealle gehoren mit ihren Langen
von 69,5 cm bis 84 cm der Gruppe der Langsaxe an. Diese weisen eine im
Verhaltnis zur langen Klinge sehr kurze Griffangel auf und sind, wie
auch die anderen Saxe, meist mit Rillenpaaren oder einzelnen Rillen
verziert, die sowohl schmal als auch bandformig sein konnen. Obwohl
die St.-Georgener Stiicke ohne Beifunde geborgen wurden, konnen sie
doch auf Grund auswartiger, mit Zuckerhutschildbuckeln vergesell-
schafteter Parallelen12 in die erste Halfte des 8. Jahrhunderts datiert
werden. — Soweit das hier vorgelegte Material chronologisch fixiert
werden kann, lassen sich die datierbaren einschneidigen Hiebschwerter

2 und 4), Ebenhofen, Ldkr. Markt Oberdorf (Franken, Alamannen, Taf. 23 A 23),
Denzingen, Ldkr. Giinzburg (Franken, Alamannen, Taf. 23 A 25), Nordendorf, Ldkr.
Donauworth (Franken, Alamannen, Taf. 23 A 24), Hailfingen, Kr. Tubingen, Orts-
friedhof, Grab l a und 21 (Stoll, Hailfingen, Taf. 7, 2a —c, 11, 2a, b) und in den
Grabern 117 und 143 von Linz-Zizlau (Ladenbauer-Orel, Linz-Zizlau, Taf. 11 und Taf. 15)
gefunden.

12 Langsaxe in Fundkomplexen mit ,,Zuckerhutschildbuckeln" wurden gefunden in:
Sarstedt, Ldkr. Hildesheim (H. ZeiB, Spatmerowingisch-friihkarolingische Schildbuckel
von Zuckerhutform. Reinecke-Festschrift, Mainz 1950, Abb. S. 174) und Hagen, Gmde.
Seeste, Kr. Syke (ZeiB, Abb. S. 174).
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aus dem Reihengraberfeld von Pfaffenhofen in die Zeit zwischen der
Mitte des 7. Jhdts. und dem beginnenden 8. Jhdt. eingliedern. Die in
Telfs-St. Georgen zutage gekommenen Stiicke gehoren, wie das aus
Pfaffenhofen, Gruft I, stammende Schwert, in die erste Halfte des
8. Jahrhunderts. — Obwohl aus Zirl nur zwei Saxe mit langer Griffangel,
sowie das Bruchstiick eines dritten erhalten sind, deren Grabzusammen-
hange nicht gewahrt wurden, laBt sich auf Grund ihrer auBeren Form-
gebung doch aussagen, daB sie aus der zweiten Halfte des 7. Jahrhunderts
stammen13. Der Sax aus Zams ist nicht auffindbar, auch fur das einzelne
Stuck aus Otz laBt sich keine verbindliche Zeitstellung geben.

Der am Gtirtel getragene Sax steckte in einer Lederscheide, die an der
Schneidenseite zuweilen durch kleine Bronzenagelchen und groBe Bronze-
knopfe verstarkt war. Diese Lederscheiden sind naturgemaB meist nicht
mehr vorhanden. Sie lassen sich jedoch iiberall dort annehmen, wo groBe
oder kleine Bronzeknopfe in unmittelbarer Nachbarschaft des Saxes
gefunden werden. In Pfaffenhofen, Grab 17 erhielt sich ein groBes Stuck
einer solchen Lederscheide (Abb. S. 188,13)14 mit 119 kleinen Bronzenieten
mit halbkugeligen Kopfen und drei groBen Saxscheidenknopfen, diese
tragen auf der Schauseite Tierornamente im Stil II. Nach auswartigen
Beispielen15 gehoren sie in die zweite Halfte des 7. Jahrhunderts. — Aus
Pfaffenhofen Grab 25 stammeneinigeBronzebleche (Abb. S.191,4),dieam
Scheidenmund und an der Spitze des Saxes aufgefunden wurden. Sie
waren wohl Beschlage der ledernen Saxscheide, von der keine Spuren
mehr angetroffen wurden. Weiters fanden sich am Sax noch vier Bronze-
knopfe (Abb. S. 191, 3), in deren Mitte kleine, plane Almandinrundeln
eingelassen sind. Eine ahnliche Garnitur mit fiinfzehn derartigen Stiicken

13 Saxe mit langer Griffangel treffen wir meist in Typenvergesellschaftung aus der
2. H. des 7. Jh. an. So wurden sie z. B. in Biilach dreizehnmal mit tauschierten Giirtel-
garnituren aus dieser Zeit angetroffen (Werner, Biilach, S. 60ff.) und in Linz-Zizlau
mit einem hoch kalottenformigen Schildbuckel gefunden (Ladenbauer-Orel, Linz-Zizlau,
Grab 7, Taf. 46).

14 Die wichtigsten Parallelen aus Tuggen, Kt. Schwyz (Drack und Moosbrugger —
Leu, Tuggen, Taf. 91 und 92), Reichenhall, Grab 192 (Chlingensperg — Berg, Reichen-
hall, Taf. VIII) und Biilach, Grab 126 (Werner, Biilach, Taf. 17, 8).

15 Tierornamentierte Saxscheidenknopfe fanden sich in Biilach, Grab 59 gemeinsam
mit einer tauschierten Giirtelgarnitur vom Typ Biilach (Werner, Biilach, Taf. 19, 4
und 5), in Grab 86 zusammen mit einer plattierten Gurtelgarnitur (Werner, Biilach,
Taf. 20, 5 und 6), mit tauschierten Giirtelgarnituren der zweiten Halfte des 7. Jahr-
hunderts in den Grabern 90, 96 und 100 (Werner, Biilach, Taf. 20, 1 und 2; 24, 5 und 6;
25, 1 und 2) in Mindelheim, Grab 97 zusammen mit einer rillenverzierten Lanzenspitze,
einer vielteiligen plattierten Gurtelgarnitur im Tierstiel II und einem hoch kalotten-
formigen Schildbuckel mit kreuzformiger Kappenzier aus verflochtenen TierfiiBen
(Werner, Mindelheim, Taf. 12 und 38) und an vielen anderen Orten.
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von Mainz-Albansberg, Grab 2116 ist am ehesten mit unseren zu ver-
gleichen, obwohl jene an der Basis der kegelstumpfformigen Knopfe
einen Perlkranz tragen. Die Verzierung von Saxscheidenknopfen mit
Almandinrundeln scheint sehr selten auf und laBt sich den wabenplattier-
ten und mit Almandinen eingelegten Giirtelbeschlagen der Zeit um und
kurz nach 700 an die Seite stellen.

Lanzenspi tzen

Von funf erhaltenen fruhmittelalterlichen Lanzenspitzen in Nordtirol
wurden drei aus Grabern geborgen; das Stuck aus Miihlbachl — Matrei
wurde in der Nahe eines fruhmittelalterlichen Friedhofs gefunden, so daB
man wohl auch von ihm annehmen kann, es sei eine Grabbeigabe gewesen.
Ebenso wird die derzeit nicht auffindbare Lanzenspitze aus Natters eine
Waffenbeigabe eines Bestatteten gewesen sein, da in der Nahe der Fund-
stelle west-6'stlich orientierte Graber zerstort worden waren.

Die Spitze aus Matrei — Miihlbachl (Abb. S. 169) weist eine im Quer-
schnitt rhombische Tiille auf, die sich mit einer kraftigen Mittelrippe
in das Blatt, dessen groBte Breite im untersten Viertel liegt, fortsetzt.
Das untere Ende der Tiille ist auf einer Seite ausgebrochen, auf der
anderen Seite sitzt ein vierkantiger, mitgeschmiedeter Fortsatz, der
hakenartig aus der Tiille herausragt. Lanzenspitzen mit Fliigelchen sind
bei germanischen Stammen keine Seltenheit. Die eisernen Fliigel sind an
Spitzen verschiedener Formen angebracht, also nicht an einen be-
stimmten Typus gebunden. Die Lanzenspitze mit breitem Blatt und
starker Mittelrippe wurde von den Langobarden in Italien bevorzugt17,
ist jedoch auch nordlich der Alpen sehr haufig anzutreffen18. Je eine
verwandte Lanze wurde in Grab 27 von Koln-Miingersdorf zusammen
mit einem Schildbuckel mit Pilzknopf19 und in Gammertingen mit
flachenniellierten Teilen eines Pferdegeschirres gefunden20, wodurch ihre

16 Behrens G., Das friihchristliche und das merowingische Mainz. Kulturgeschicht-
licher Wegweiser des Romisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, Nr. 20. Mainz
1950, Abb. 23.

17 Im Graberfeld von Nocera Umbra Grab 67, 119, 138 und 156 (Pasqui-Paribeni,
Nocera Umbra, Abb. I l l , 163, 171 und 192), in Castel Trosino Grab T und Grab 119
(Mengarelli, Castel Trosino, Abb. 56 und 188), in San Salvatore, (Brozzi, S. Salvatore,
Abb. 6, 5 und 6, 6) und Civezzano, Grab 2 (v. Wieser, Civezzano, Taf. 2, 8).

18 Dafur als Beispiele: Gammertingen (Grobbels, Gammertingen, Taf. VIII, 2),
Goggingen, Ldkr. Augsburg, Grab 111 (Stein, Goggingen, Abb. 7/19 und Franken,
Alamannen, Taf. 27, 24), Mindelheim, Grab 74b (Werner, Mindelheim, Taf. 35).

19 Fremersdorf, Koln-Miingersdorf, Taf. 7 und 98 B 3 und S. 139.
20 Grobbels, Gammertingen, Taf. VIII, 2.
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Eingliederung in die erste Halfte des 7. Jahrhunderts moglich gemacht
wird. Lanzenspitzen mit breitem Blatt und scharfer Mittelrippe wurden,
soweit uns bekannt ist, in keinem Falle mit Beifunden der zweiten Halfte
des 7. Jahrhunderts angetroffen, scheinen also zu dieser Zeit bereits aus
der Mode gekommen zu sein. — Eine weitere Lanzenspitze fand sich in
Pfaffenhofen, Grab 17 (Abb. S. 188, 14). Auf Grund ihres schlechten Er-
haltungszustandes sind die auf der achtkantigen Tulle und am schmalen
Blatt angebrachten Killen nur mehr in Spuren erkennbar. Der flache
Mittelgrat wird beiderseits von je einer Rille begleitet, weitere Rillen
scheinen von der Tulle aus strahlenformig in den unteren Teil des Blattes
hinaufgezogen zu haben. Auch fur diesen Typ finden sich geniigend
Parallelen21.

Ein gut datierbares Stuck liegt in Hintschingen Grab 1422 zusammen
mit einer Spatha mit silbertauschiertem Knauf mit Tierkopfenden, einer
vielteiligen silberplattierten Giirtelgarnitur, einem Goldblechkreuz mit
eingepreBtem Tierornament im Stil II u. a. Beifunden vor, es kann in die
zweite Halfte des 7. Jahrhunderts gesetzt werden. Die in Pfaffenhofen
Grab 17 mitgefundene Saxscheide (s. S. 188,14) unterstreicht diese Datie-
rung. — Eine weitere Lanzenspitze wurde im Graberfeld von Telfs-
St. Georgen gefunden (Abb. S. 172, 2). Auf Beifunde wurde nicht geachtet.
Die Lanzenspitze ahnelt in der Form der zuletzt besproehenen von
Pfaffenhofen Grab 17, ist jedoch nicht rillenverziert. Ihr Schaft und das
schmale Blatt sind im Querschnitt rhombisch. Am unteren Tiillenende
sind gegenstandig zwei kraftige Eisennieten angebracht, die spitze Kopfe
tragen. Die Lanzenspitze kann, obwohl auswartige Parallelen nicht selten
sind23, nur allgemein in das 7. Jahrhundert verwiesen werden. — Die
letzte hier vorzulegende Lanzenspitze wurde in Gruft I der Pfarrkirche
von Pfaffenhofen (Abb. S. 196, 3) aufgefunden. Sie ist iiberaus lang —
60,5 cm — der Ttillenrand tragt umlaufend ein gerilltes Silberband, von

21 Aus der groBen Anzahl von Parallelen nur einige Beispiele: Niirtingen, Ldkr.
Niirtingen (Veeck, Alamannen, Taf. 72 A 3), Gachingen, Ldkr. Urach (Veeck, Alaman-
nen, Taf. 72 A 5), Feuerbach, Ldkr. Stuttgart (Veeck, Alamannen, Taf. 72 A 6), Hail-
fingen — Rosengarten, Grab 3 (Stoll, Hailfingen, Taf. 32, 8), Mindelheim Grab D 1,
D 2, 94 b, 97, 99 (Werner, Mindelheim, Taf. 37, 38, 39 und Abb. 3), Goggingen, Ldkr.
Augsburg, Grab 183 (Stein, Goggingen, Abb. 9, 22), Stetten bei Haigerloch, Ldkr.
Hechingen (Fundber. aus Schwab., N. F. 15, 1959, Taf. 48, 8).

22 Werner, Grabfunde, Taf. 31 bis 33.
23 Vgl. z. B. Dettingen und Teck, Ldkr. Niirtingen (Fundber. aus Schwaben. 1959,

Taf. 41, 4), Hailfingen, Grab 397 (Stoll Hailfingen, Taf. 32, 4), Wurmlingen, Kr. Tuttlin-
gen (Veeck, Alamannen, Taf. 72 B 2) undBollingen (Reusch, Frankische Funde ausloth-
ringischem Boden. Westmark. Abhandl. zur Landes- und Volksforschung, Bd. 5,1941/42,
Taf. X).
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den ehemals zwei Nieten mit Goldblechhiilsen ist nur mehr eine vorhanden.
Die Tiille ist abgerundet vierkantig, das Blatt sehr schmal, beiderseits
der Mittelgrate verlaufenen von der halben Hohe der Tiille bis kurz unter
die Spitze je zwei Rillen. Diese Lanzenspitze ist in das in Reihengrabern
iibliche Material nichteinzuordnen. WieihrewiederholteVergesellschaftung
mit zuckerhutformigen Schildbuckeln24 unterstreicht, gehoren Lanzen-
spitzen dieses Typus in die ersten Jahrzehnte des 8. Jahrhunderts. Die in
Gruft I mitgefundene extrem lange Riemenzunge liefert den Beweis fur
diese Zeitstellung (s. S. 117).

Bei Betrachtung der Gruppe unserer Lanzenspitzen laBt sich sagen,
daB ein moglicherweise aus dem Siiden stammendes oder zumindest
unter siidlichem EinfluB erzeugtes Stiick (Matrei-Miihlbachl) der ersten
Halfte des 7. Jahrhunderts angehort. Die Lanzenspitze aus Pfaffenhofen,
Grab 17, gehort in die zweite Halfte des 7. Jahrhunderts, wahrend das
aus Pfaffenhofen, Gruft I, geborgene Stiick schon in das 8. Jahrhundert
zu stellen ist. Beide letzteren Exemplare stammen wie die Lanzenspitze
aus Telfs-St. Georgen wohl aus Werkstatten nordlich der Alpen.

Pfeilspitzen

In Pfaffenhofen, Grab 10, wurden auBer einem Messer und einem
Beinkamm noch zwei Pfeilspitzen gefunden (Abb. S. 188,1). Sie haben
schmale, blattformige Spitzen und eine Tiille, die in einem Falle sicher,
im anderen wahrscheinlich geschlitzt war. Pfeilspitzen dieser25 und der
anderen gebrauchlichen Formen begegnen uns in groBer Menge in
Reihengrabern. Sie treten meist in groBerer Anzahl — ehemals gebiindelt
— auf, die zugehorigen Bogen sind nur auBerst selten in Resten erhalten.
Unsere in Pfaffenhofen, Grab 10, erhaltenen Beifunde reichen fiir eine
Datierung nicht aus, wir wollen versuchen, durch auswartige Fundstiicke
eine Zeitstellung zu gewinnen. In Biilach wurden in den Grabern 71,
100 und 110 blattformige Pfeilspitzen mit dreiteiligen silbertauschierten
bzw. silberplattierten Giirtelgarnituren angetroffen. Grab 126 erbrachte
als datierbaren Beifund eine trapezformige Giirtelgarnitur, Grab 255
ein Rasiermesser26, alle diese Fundstiicke gehoren in das mittlere und
letzte Drittel des 7. Jahrhunderts. Da wir aus dem Reihengraberfeld

24 In Schwabmiihlhausen, Landkreis Schwabmiinchen (Franken, Alamannen, Taf.
27, 1), Goggingen, Landkreis Augsburg, Grab 28 (Stein, Goggingen, Abb. 3, 2) und
Haldenegg, Landkreis Miinsingen (Veeck, Alamannen, S. 333).

25 Diese Pfeilspitzen finden auBerst weite Verbreitung. Da sie aus sich heraus nicht
datiert werden konnen, eriibrigt sich eine Aufzahlung von Parallelen.

26 Werner, Biilach, Taf. 20, 3; 25, 1; 22, 3; 17, 7; 9,5.
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Pfaffenhofen keine Funde vorliegen haben, welche alter sind, diirfen
wir auch hier mit der Grablegung innerhalb des zweiten und letzten
Drittels des 7. Jahrhunderts rechnen. Aus Innsbruck-Hotting stammen
sechs Pfeilspitzen mit schmalem Blatt (Abb. S. 149). Sie lagen alle an
einer Stelle, so da6 anzunehmen ist, sie waren einst geblindelt oder
steckten in einem Kocher.

Schildbuckel

Von drei bisher in Nordtirol an den Tag gekommenen Schildbuckeln
wurden zwei in Pfaffenhofen gefunden. Grab 29 erbrachte ein Exemplar
mit kegelstumpfformigem, konischem Hals, vier Eisennieten auf der
Krempe (drei erhalten) und hoch kalottenfb'rmiger Haube (Abb. S. 194, 3).
Verwandte Stiicke fanden sich zusammen mit rillenverzierten Lanzen-
spitzen mit schmalem Blatt27, dreiteiligen tauschierten Giirtelgarnituren28

und vielteiligen silbertauschierten und -plattierten Giirtelgarnituren29,
so dafi sie mit ausreichender Sicherheit in die zweite Halfte des 7. Jahr-
hunderts datiert werden konnen.

Etwas schwieriger erscheint die chronologische Eingliederung des aus
Pfaffenhofen, Gruft I, stammenden hoch kalottenformigen Schild-
buckels. Mit seinem Silberblechrand, den groBen Nieten mit Silber-
blechhiilsen, den Dreiergruppen kleiner, halbkugeliger Nieten und den
gerillten silbernen Kreuzbandern als Kappenzier ist er wohl unter
langobardischem Einflufi entstanden. Die Kappenzier der bisher be-
kannten Schildbuckel aus langobardischen bzw. langobardisch beein-
fluBten Werkstatten stellen Dreier- oder Viererwirbel mit Vogelkopfen,
Kreuze mit facettierten, meist feuervergoldeten Armen oder Kreuze in
Durchbruchtechnik u. a. dar30. Die schlichte Gestaltung der Kappenzier

27 In Mindelheim, Ldkr. Mindelheim, Grab 94b (Werner, Mindelheim, Taf. 37 B 3),
Grab 99 (Taf. 39), Grab D 1 (Abb. 3) und Grab D 2 (Abb. 3 B).

28 In Bulach, Grab 301 (Werner, Bulach, Taf. 37, 31) und Koln-Miingersdorf, Grab 37
(Fremersdorf, Koln-Miingersdorf, Taf. 106, 3).

29 In Wettelsheim, Ldkr. Gunzenhausen, Grab 1 (Dannheimer, Mittelfranken, Taf. 40,
29) und Mindelheim, Ldkr. Mindelheim, Grab 7 und 99 (Werner, Mindelheim, Taf. 24
und 39).

30 Schildbuckel mit Dreier- oder Viererwirbeln mit Vogelkopfen abgebildet bei
J. de Baye, Industrie langobarde, Paris 1888, Taf. I I ; S. Fuchs, Figurliche Bronze-
beschlage der Langobardenzeit aus Italien, Rom. Mitteilungen 55, 1940, S. lOOff.;
J. Werner, Ein langobardischer Schild von Ischl an der Alz, Gem. Seeon, Bayer.
Vorgeschichtsbl. 18/19, 1951/52, Taf. 3 —6 und O. v. Hessen, Die Funde der Reihen-
graberzeit aus dem Landkreis Traunstein, Taf. 26; Mengarelli, Castel Trosino, Taf. IX, 2.
Schildbuckel mit einfach facettierten Kreuzarmen vgl. mit Franz, Civezzano, Taf. 15
und Bayer. Vorgeschichtsbl. 22, 1957 und Schildbuckel mit einer Kappenzier aus
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unseres Schildbuckels ist uns von keinem anderen Fund bekannt. Uber-
raschend ist die Zugehorigkeit zu einem Fundkomplex, der durch ver-
schiedene Beifunde wie iiberlange Riemenzunge (s. S. 117), Langsax
(s. S. 105) und sehr lange, schmale Lanzenspitze (s. S. 108) in die erste
Halfte des 8. Jahrhunderts datiert werden muB. In diesem Zusammen-
hang wiirden wir einen Schildbuckel der ,,Zuckerhutform" erwarten,
der den in diesem Zeitraum gemeinhin iiblichen Typus darstellt31. Der
Schildbuckel ist eines der altesten Stiicke der Beigaben aus Gruft I. —
Der dritte aus Nordtirol stammende Schildbuckel aus Zirl-Martinsbiihel
ist verschollen.

Rei terausr i is tung

1 Im Fundbericht der Ausgrabung des Reihengraberfeldes von Pfaffen-
hofen32 steht vermerkt, daB in Grab 12 ein silbertauschierter Sporn
gefunden worden war. Dieser ist jedoch wie die iibrigen tauschierten
Gegenstande (auBer den Giirtelbeschlagen aus Grab 25 und dem Spatha-
knauf aus Grab 11, der als nicht praparierbar zuriickgeschickt wurde
und dessen Silbertauschierung wir freilegen konnten) bei den Konser-
vierungsversuchen verschollen.

Dariiber hinaus liegen Sporen aus Pfaffenhofen, Gruft I (Taf. VII,
Abb. S. 196, 9) undausTelfs-St. Georgen, Grab 6 (Abb. S. 179,1) vor. Die
Pfaffenhofener Stiicke sind ein Paar von streifentauschierten Eisen-
sporen mit dreieckigen Nietplatten. Auf diesen sitzen je drei mit Silber-
blechhiilsen tiberzogene halbkugelige Nieten, die an der Basis mit
Filigrandraht umgeben sind. Der Querschnitt dieser Sporen ist fiinf-
eckig, die flachen Innenseiten der Biigel sind unverziert. In der Mitte
der Biigel unterhalb der ebenfalls streifentauschierten eisernen Stachel
befindet sich beidseitig je ein Schragkreuz in Silbertauschierung. — Der
einzelne Bronzesporn aus Telfs-St. Georgen hat an beiden Enden lang-
liche Osen zur Aufnahme des Lederriemens. Im Grab war zweifellos ein
zweiter Sporn vorhanden, der jedoch vom Totengraber, der ja auch
den zur gleichen Bestattung gehorigen Sax nicht barg, nicht bemerkt
wurde. Bis gegen Ende des 7. Jahrhunderts wurden Sporen, die mittels
Lederriemen am Schuh des linken FuBes befestigt wurden, einzeln
getragen. Gegen Ende der Reihengraberzeit beginnen Sporenpaare

verflochtenen TierfiiBen in Durchbruchtechnik z. B. aus Mindelheim, Ldkr. Mindelheim,
Grab 97 (Werner, Mindelheim, Taf. 16, 17 und 38).

31 Vgl. dazu H. ZeiB, Spatmerowingisch-friihkarolingische Schildbuckel von Zucker-
hutform. Reinecke-Festschrift, 1950, Abb. 1, 2 und 4 sowie Stein, Goggingen, S. 7.

32 Menghin Osmund, Das Reihengraberfeld von Pfaffenhofen. Nachr.-Bl. fur die
Osterr. Ur- und Friihgeschichtsforsch., I, 1952, S. 19.
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aufzutreten, sowohl Schlaufensporen als auch Nietensporen finden sich
jetzt paarweise. Streifentauschierte Sporen sind bei Baiern und Ala-
mannen gleichmaBig beliebt, wahrend die Art des in Nordtirol durch
das Stuck aus Telfs-St. Georgen vertretenen bronzenen Schlaufensporns
von den Langobarden bevorzugt wurde33. Die streifentauschierten
Nietensporen aus Pfaffenhofen gehoren auf Grund ihrer Vergesellschaftung
mit einer Iiberlangen Lanzenspitze (s. S. 108), einem Langsax (s. S. 105)
und einer langen, schmalen Riemenzunge (s. S. 117) in die Zeit nach
710/720, wahrend der Bronzesporn aus Telfs-St. Georgen in die Jahr-
zehnte kurz vor oder nach 700 zu datieren ist. In Pfaffenhofen wurden
die Sporen in einer Ecke der Gruft aufgefunden, es ist anzunehmen, da6
sie dort gemeinsam mit dem Zaumzeug und dem Sattel verwahrt wurden.

Vom Sattel sind nur die eisernen Beschlage erhalten (Abb. S. 200).
An ihnen lassen sich Spuren von Holz und Leder erkennen, so daB man
annehmen kann, der Sattel habe aus Holz bestanden und sei teilweise
mit Leder iiberzogen gewesen. Erhalten haben sich zwei Schlaufen-
beschlage, deren senkrecht zu den breiten, flachen Schlaufen stehende
Enden mit gegabelten Armchen versehen sind34. An der Innenseite dieser
Beschlage sind parallel zu den Armchen verlaufende Holzspuren sichtbar.
Zwei Eisenschlaufen von eingezogen trapezformiger Form gehorten
moglicherweise zum Untergurt, der zur Befestigung des Sattels diente
und unter dem Leib des Pferdes herumgelegt wurde, oder sie dienten zur
Anbringung der Steigbiigelriemen am Sattel. Ferner wurden drei ver-
silberte Bronzeringe mit je zwei Riemenzwingen aus Bronze gefunden
(Abb. S. 200). Zwei Stiick davon tragen je zwei halbkugelige, mit Silber-
blech iiberzogene Nieten, die von Silberfiligrandraht umgeben sind. Beim
dritten Stiick tragt eine Zwinge drei derartige Nieten, die andere
lauft in zwei spitze, umgebogene Enden aus. Sie dienten als Riemen-
verteiler fur das Zaumzeug, von dem nur mehr zwei Bruchstiicke
einer eisernen Trensenstange vorhanden sind. Die in den Vergleichs-
funden auftretenden Eisenschnallen fehlen in Pfaffenhofen, jedoch wurde
eine kleine eiserne Riemenzunge gefunden. Mehrere sehr schlecht er-

33 Vgl. mit den Bronzesporen aus S. Salvatore (M. Brozzi, S. Salvatore, Abb. 2, 6
und 7 und Abb. 4, 1 und 2). Eine Zusammenstellung der Nietensporen bei Fr. Stein,
Adelsgraber des 8. Jh., Dissertation, Miinchen 1961.

34 Diese und die folgenden Beschlage vgl. mit Funden aus Hollenstedt, Kr. Harburg,
Hamburg-Schnelsen; Englschalking, Ldkr. Miinchen; Geiselhoring, Ldkr. Mallersdorf;
Krailling, Ldkr. Starnberg und Langenmoosen, Ldkr. Neuburg-Donau in: F. Drescher,
Beschlage aus spatsachsischen Reitergrabern von Hamburg-Schnelsen und Hollenstedt,
Kr. Harburg, Die Kunde, Mitteil. d. Niedersachs. Landesvereins f. Urgeschichte 12,
1961, S. 62 bis 74.
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haltene Eisenbeschlage tragen an ihren Riickseiten Spuren von Leder.
Sie waren wohl an den Sattelecken angebracht. Die Kette aus fiinf
achterformigen Gliedern wurde ebenfalls beim Sattel- bzw. Zaumzeug
gefunden.

Messer

Wie in jedem Reihengraberfeld wurden auch in Pfaffenhofen in
mehreren Grabern Eisenmesser gefunden (Abb. S. 188). Aus Telfs-
St. Georgen stammen vier Messer (Abb. S. 179), weitere vier aus Igls
(nicht zu identifizieren) und zwei Messerbruchstiicke haben sich in den
Grabern von Zirl erhalten (Abb. S. 172). Die aus Nordtirol vorliegenden
Messer zeigen wenig Abwechslung, ihre meist schmalen und ungleich-
maBig langen Griffangeln waren von Holzgriffen umgeben, von denen
sich an den aus Telfs-St. Georgen stammenden Stiicken noch Spuren
erhalten haben. Durch seine etwas ungewohnliche Form fallt nur das
Messer aus Pfaffenhofen, Gruft II, aus der Reihe (Abb. S. 202), seine
Griffangel ist vom Blatt nicht abgesetzt und ist durchbohrt. Die Messer
erfreuten sich als Grabbeigabe groBer Beliebtheit, sind jedoch fur Datie-
rungszwecke nicht verwendbar.

Scheren

Die in den Reihengrabern sowohl Mannern als auch Frauen haufig
mitgegebenen Scheren bestehen immer aus einem Eisenstiick, sie ahneln
den heute noch verwendeten Schafscheren. Der Biigel kann stabrund
oder bandartig sein, letztere Form iiberwiegt. Sie werden verschiedenen
Zwecken gedient haben, da sie in ihrer Ausfiihrung auch unterschiedlich
und von uneinheitlicher GroBe sind. Die am besten erhaltene Schere
unseres Raumes stammt aus Zirl (Abb. S. 172, 5), sie ist mit 23 cm Lange
das groBte der drei in Nordtirol gefundenen Exemplare. In Pfaffenhofen,
Gruft I, war eine Schere von 18 cm Lange fragmentarisch erhalten
(Abb. S. 196, 5),einweiteres Bruchstiick liegt aus Pfaffenhofen, Grab 11,
vor (Abb. S. 188,8). Mit einer Lange von nur 12,5 cm stellt diese zweifellos
ein fur feinere Arbeiten bestimmtes Gerat vor und diente vielleicht zur
Pflege des Haares oder zum Schneiden von Stoffen. Scheren sind chrono-
logisch auBerst unempfindlich, der Typ beginnt bereits im 2. Jahr-
hundert v. Chr. Sie konnen jeweils nur nach den Beifunden zeitlich
fixiert werden. Beide Scheren aus Pfaffenhofen stammen aus Manner-
grab ern.

8 Museum Ferdinandeum
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Das Stengelglas

Eine besondere Kostbarkeit tritt uns im Stengelglas entgegen (Taf.
Abb. S. 196, 8), welches in der durch reiche Beigaben ausgezeichneten
Graft I von Pfaffenhofen gefunden wurde. Sein Profil ist lebhaft ge-
schwungen, die iiberaus diinnen Wande des griinlichen Glases von
schragen, gegen den Rand hin auslaufenden Kanneluren durchzogen.
Als Grabbeigabe treffen wir Glas sehr selten an, wegen der Schwierig-
keit des Transportes iiber weite Strecken konnte es wohl nur von sehr
begiiterten Personen erstanden werden. Wahrend wir im Siiden Stengel-
glaser in langobardischen Graberfeldern haufiger antreffen konnen35,
kommen sie nordlich der Alpen nur mehr vereinzelt vor36. Sie sind, wie
sich aus Vergleichen leicht ersehen laBt, langobardisches Importgut.
Durch die Beifunde wird unser Stuck in die erste Halfte des 8. Jahr-
hunderts datiert, wahrend Werner fur die beiden in Biilach, Grab 18,
gefundenen Stengelglaser durch den mitgefundenen zusammengesetzten
Bogen und die dreikantigen Pfeilspitzen, sowie die langobardische
Silberschnalle eine zeitliche Eingliederung in die erste Halfte des 7. Jahr-
hunderts nachweisen kann.

3. Giirtel- , Schuh- und Wadenbindenzubehor

Einfache Giir telschnal len aus Bronze und Eisen

Schmucklose Giirtelschnallen aus Bronze stammen aus Zirl (Abb. S. 172,8)
und Igls (Abb.S. 157), unverzierte aus Eisen aus Pfaffenhofen (Abb. S. 185,5)
und Telfs-St. Georgen (Abb. S. 179 u. 181). Die Bronzeschnalle aus Igls hat
einen festen Beschlag, der zungenformig ausgebildet und unverziert ist.
Das in Zirl erhaltene Stuck besaB urspriinglich einen beweglichen Be-
schlag, der jedoch nicht gefunden wurde. Aus den zerstorten Grabern 1
bis 9 von Pfaffenhofen stammt eine einfache eiserne Giirtelschnalle mit
rundem Beschlag. Obwohl uns Giirtelschnallen dieser Form haufig
begegnen, lassen sie sich nur schwer zeitlich eingliedern, da sie meist
in armlichen, nur mit wenigen Beigaben ausgestatteten Grabern auf-

35 So in Nocera Umbra in den Grabern 5, 21, 49, 78 und 160 (Mengarelli, Nocera
Umbra, Abb. 20, 55, S. 249, 271 und 342), im Graberfeld von Castel Trosino in Grab 123
(Pasqui-Paribeni, Castel Trosino, Taf. XI, 4) und bei neuen Ausgrabungen in Torcello
(Scavi a Torcello. Bollettino dell'Istituto per la storia della societa e dello stato vene-
ziano, 1961, Heft 3).

36 Siehe Aufzahlung bei Werner, Biilach, S. 20, Anm. 88, dazu kommt ein Stuck aus
Charnay (H. Baudot, Sepulture des Barbares de l'epoque merovingienne, decouvertes
en Bourgogne, Taf. IX).
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scheinen37. Werner reiht im Graberfeld von Biilach diese Schnallen in
das 7. Jahrhundert ein38. Da wir in Pfaffenhofen keine alteren Stiicke
ausscheiden konnen, wird diese Datierung auch flir das hier vorliegende
Stiick giiltig sein. — Chronologisch nicht einzugliedern sind die vier
aus Telfs-St. Georgen stammenden unverzierten ovalen Giirtelschnallen
aus Eisen (Abb. S. 179,3,5), dasie entweder nur mit einem eisernen Messer
oder anderen nicht auswertbaren Beifunden vergesellschaftet waren.

Riemenzungen

Von zwei Fundstellen, eine am FuBe des Sonnenburger Hiigels,
die andere in Unterlangkampfen gelegen, wurden Riemenzungen
geborgen, ohne daB weitere Giirtelbeschlage oder Schnallen zutage
gekommen waren, bzw. wurde auf solche (in Unterlangkampfen) nicht
geachtet. Die eiserne Riemenzunge vom Sonnenburger Hiigel (Abb. S. 162)
hielt der Tote nach der Fundbeschreibung in der Hand39, aus welchem
Grunde der Ausgraber annahm, es handle sich um einen ,,Dolch". Das
obere Ende ist abgebrochen, das iibrige Stiick ist sehr stark von
Rost zersetzt, so daB Einzelheiten sehr schwer erkennbar sind. Es laBt
sich jedoch noch feststellen, daB der Rand von einem Perlband begleitet
wird, im obersten Drittel des noch vorhandenen Teiles, ehemals wohl
annahernd in der Mitte, teilt eine Perlleiste die Riemenzunge in zwei
Felder. Im untersten, spitz zulaufenden Teil fiillt eine Palmettenranke
das Zierfeld aus, dariiber sind noch eine achterformige und eine runde
eingravierte Schleife zu sehen. Riemenzungen mit pflanzlichen Motiven
gehen wie solche, die Menschen- oder Tierdarstellungen zeigen, auf bj^zan-
tinischen EinfluB zuriick. Sie wurden durch die Awaren vermittelt, sind
nordlich der Alpen nicht haufig anzutreffen, wahrend sie bei den Lango-
barden sehr beliebt waren. An datierbaren, wenn auch nur entfernt
ahnlichen Funden ist eine silberne Riemenzunge aus Remagen, Grab 6
(Kr. Ahrweiler), zu nennen40, die auf der Schauseite ein sehr degeneriertes
pflanzliches Motiv tragt und durch eine Miinze (angelsachs. Sceatta des
7. Jh.) zumindest in grobem UmriB eine Zeitbestimmung erfahrt. In

37 Vgl. z. B. Biilach, Grab 60 (Werner, Biilach, Taf. 12, 9), Nittel-Geisberg, Kr. Saar-
land (Bohner, Trierer Land, Taf. 57,5), Holzgerlingen, Ldkr. Boblingen (Veeck, Ala-
mannen, Taf. 55A), Goggingen, Ldkr. Augsburg, Grab 29, 62 und 93 (Stein, Goggingen,
Abb. 4, 1 und 12 und 5, 30)..

38 Werner, Biilach, S. 25 f.
39 Siehe Fundbericht von Dr. Erich Huf, verwahrt im Tiroler Landesmuseum unter

Nr. 234/1940.
40 Werner, Grabfunde, Taf. 24 A2.

8*
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diesen Formenkreis gehort auch die Silberriemenzunge aus Linz-Zizlau41,
auf deren Vorderseite neben zwei menschlichen Darstellungen auch noch
Rankenwerk und Blatter eingraviert sind. Sie wurde nebst anderen
Beifunden gemeinsam mit einem hoch kalottenformigen Schildbuckel,
einem Langsax mit breiter Griffangel und Teilen einer plattierten Giirtel-
garnitur mit ausgespartem Tierornament im Stil II gefunden, ist also
hier in das letzte Drittel des 7. Jahrhunderts einzuordnen. Gute Paral-
lelen fur unser Stuck stammen aus dem Graberfeld von Keszthely, diese
tragen jedoch zur chronologischen Fixierung nichts bei42. Entfernte
Vergleichsbeispiele sind in den Graberfeldern des langobardischen Siidens
zu finden, so in Castel Trosino, Grab 90, 119, 126, 142 (vergesellschaftet
mit Teilen einer silbertauschierten vielteiligen Giirtelgarnitur mit
Spiralmuster) und Grab 17843. Alle diese aus Silber gefertigten Beschlage
tragen weitgehend abstrahierte pflanzliche Motive eingeschnitten. Auch
Graber von Nocera Umbra enthielten derartige Giirtelbeschlage44. Diese
sind hier in Grab 79 mit einer gleicharmigen Bronzefibel mit trapez-
formigen, kreisaugenverzierten Platten, in Grab 84 mit einer Lanzen-
spitze mit achtkantig facettierter Tulle und lanzettformigem Blatt ver-
gesellschaftet ; beides Fundstiicke der zweiten Halfte des 7. Jahrhunderts.
Mit der Riemenzunge aus dem Grab am Sonnenburger Hiigel gemeinsam
wurde ein weiteres Exemplar derselben Art gefunden, das jedoch so
stark von Rost zerstort ist, daB dariiber nichts mehr ausgesagt werden
kann. Eine Gtirtelschnalle fehlt in diesem Grab, doch mag der iiber dem
Becken aufgefundene Bronzering eine solche ersetzt haben.

Eine aus 1,2 mm starkem Bronzeblech geschnittene Riemenzunge kam
in den zerstorten Grabern des Reihengraberfriedhofs von Unterlang-
kampfen zutage (Abb. S. 139). Der Rand der spitz zulaufenden Riemen-
zunge wird im obersten Drittel von einer durch Tremolierstich erzeugten
Perlborte begleitet, knapp oberhalb der Halfte ziehen diese Linien ein
und laufen in leichtem Schwung in der unteren Spitze zusammen. Die
durch diese Einziehung entstandenen beiden Ecken werden durch eine
bogenformige Linie verbunden, von ihr herab hangt ein spitzwinkeliges
Dreieck. Im Dekor ahnliche Riemenenden finden sich vor allem im
baierischen Siedlungsgebiet, sind jedoch auch im alamannischen Raum
verbreitet45. Bei einem Vergleich der Parallelfunde fallt auf, daB einzelne

41 Ladenbauer-Orel, Linz-Zizlau, Taf. 32.
42 Lipp, Die Graberfelder von Keszthely, Budapest 1885. Abb. 92, 98, 114 und 117.
43 Mengarelli, Castel Trosino, Abb. 90 bis 95, 135, 136, 139, 140, 174, 175, 202, 213, 232.
44 Pasqui-Paribeni, Nocera Umbra, Abb. 6 bis 11, 85, 86, 124 bis 129, 134, 135, 140,

146 bis 149, 164 und 165.
45 Vgl. z. B. Hailfingen, Rosengarten, Grab 8 (Stoll, Hailfingen, Taf. 25, 33), Wurm-
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Stiicke spitz enden, andere rund abgeschlossen sind. Die Mode, Riemen-
zungen spitz auslaufen zu lassen tritt uns gegen Ende des 7. Jahrhunderts
erstmals entgegen und wird noch im 8. Jahrhundert bevorzugt. Beifunde
aus den zum Vergleich herangezogenen Grabkomplexen unterstiitzen
die Zeitstellung urn 70046.

Eine kostbare Garnitur von Riemenzungen aus Pfaffenhofen, Gruft I
(Abb. S. 200) ist aus Silber. Sie besteht aus einer 20 cm langen Riemen-
zunge vom Giirtel mit sparsamen Liniendekor, zwei kleinen Riemen-
zungen derselben Art von den Wadenbinden und zwei weiteren, aus
Silberblech ausgeschnittenen und reicher ornamentierten von den Schuh-
riemen. Am oberen Ende tragen alle fiinf Riemenzungen vier, bzw. drei
oder zwei halbkugelige Nieten mit Silberblechhiilsen, die an der Basis
von Silberfiligrandraht umgeben sind. An der groBen Riemenzunge und
an den beiden Wadenbindenriemenzungen sind die Kanten ungefahr
von der Mitte ab leicht abgeschragt, alle fiinf Stiicke laufen spitz aus.
Sowohl die Lange als auch die filigrandrahtverzierten Nietkopfe und das
spitze Ende sind Datierungshinweise und eriauben eine Eingliederung
in die Zeit nach 70047. Die Beifunde wie die sehr lange Lanzenspitze
(s. S. 108) und der Langsax (s. S. 105) untermauern diese Zeitstellung.
Zu den Wadenbinden gehoren noch zwei kleine, rechteckige Beschlage,
die aus zwei durch vier kleine Nieten miteinander verbundenen
Bronzeblechscheiben bestehen. Sie sind in dieser Form wie auch
rautenformig sehr haufig anzutreffen, sind meist unverziert und treten
gemeinsam mit den Wadenbindenriemenzungen auf. Sie scheinen durch-
wegs in Grabern der zweiten Halfte des 7. Jahrhunderts auf, doch ist
eine enge zeitliche Eingrenzung durch sie nicht moglich48.

lingen, Kr. Tuttlingen (Veeck, Alamannen, Taf. 59 A13), Nittel-Geisberg (Bohner,
Trierer Land, Taf. 43, 8c), Steinheim, Ldkr. Heidenheim, Grab 2 (Fundber. aus
Schwaben, 15/1959, Taf. 46 G2), Miinchen-Sendling, Grab 83 (Dannheimer, Mittel-
franken, Abb. 8), Ehring, Ldkr. Regensburg (Dannheimer, Mittelfranken, Abb. 8),
Mindelheim, Ldkr. Mindelheim, Grab D 11 (Werner, Mindelheim, Taf. 2), Linz-Zizlau,
Grab 146 (Ladenbauer-Orel, Linz-Zizlau, Taf. 30).

48 Z. B. in Ehring, Ldkr. Regensburg, zusammen mit einem Langsax (A. u. h. V. 5,
1911, Taf. 36) und Hailfingen, Rosengarten, Grab 8, gemeinsam mit einer durchbrochenen
Zierscheibe von einer Frauengiirteltasche (Stoll, Hailfingen, Taf. 25).

47 Eine Zusammenstellung der iiberlangen Riemenzungen bringt Fr. Stein in ihrer
Dissertation ,,Adelsgraber des 8. Jahrhunderts", Miinchen 1961. Dazu noch Riemen-
zungen aus Freiburg-St. Georgen (Stoll, Alamannengraber von Freiburg, Bad., Fund-
ber., 18, 1948 bis 1950, Taf. 25) und Brugg (G. Simonett, Alamannische Funde aus
Brugg und Umgebung. Anz. f. Schweiz. Altertumskunde, XL, 1938, 2, Abb. 22).

48 Um nur einige Stiicke zu nennen: Mindelheim, Ldkr. Mindelheim, Grab 6, 17,
84b, 102 (Werner, Mindelheim, Taf. 25, 25, 36 und 40), Reichenhall, Grab 388, mit
kleiner silberner Riemenzunge, die den in Pfaffenhofen gefundenen Stiicken sehr ahnlich
ist (Chlingensperg-Berg, Reichenhall, Taf. XXXVIII).

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



118

Giir telgarni turen aus Bronze

Die vollstandigste bronzene Giirtelgarnitur wurde in Pfaffenhofen,
Grab 29, gefunden (Abb. S. 194, 2). Alle Stiicke sind aus Bronze gegossen,
die Schnalle tragt einen glatten Schilddorn und ist mittels eines Eisen-
stiftes mit einem dreieckigen Beschlag verbunden. Dieser wie auch der
Gegenbeschlag tragen drei halbrunde Bronzenieten mit Perlrandbasis.
AuBer der Schnallengarnitur sind noch zwei ungleich lange Riemen-
zungen mit zwei, bzw. drei ebensolchen Nieten, eine groBe Riickenplatte
mit geradem Ende, zwei kleinere Osenbeschlage mit rechteckigen Osen,
ein kleiner Beschlag ohne Ose, sowie ein achterformiger kleiner Zier-
beschlag vorhanden. Alle Giirtelbestandteile sind am Rand abgeschragt
und tragen auf der Riickseite je zwei kleine, durchlochte Stege; die
Riemenzungen sind am oberen Ende zwecks Aufnahme der Riemen
gespalten. Die langgezogen dreieckigen Beschlage tragen vor dem halb-
runden Ende kleine, halbmondformige Einschnitte, wodurch sie ein
elegantes, lockeres Aussehen bekommen. Den im stiddeutschen Raum
weitverbreiteten Giirtelgarnituren49 fehlen diese kleinen Einschnitte,
wodurch sie schwerfalliger und plumper wirken. AuBer im Reihengraber-
feld von Pfaffenhofen begegnen wir einer Schnalle mit Beschlag und
einer groBen Riemenzunge mit drei Nieten in Unterlangkampfen (Abb.
S. 139) und dem Bruchstiick eines Beschlages vom Bergisel in Innsbruck-
Wilten (Abb. S. 152)50. Durch die Fundvergesellschaftung in Pfaffenhofen
Grab 29 (Langsax, s. S. 105; hoch kalottenformiger Schildbuckel, s. S.
110), gelangen wir hier zu einer Datierung in die zweite Halfte des
7. Jahrhunderts. In seiner erst unlangst erschienen Arbeit vertritt Bona

49 Z. B. wurden in Niederwangen (O. Tschumi, Das Graberfeld von Niederwangen.
Jb. d. Bernischen Hist. Mus. in Bern, 1913, Abb. 18), Herbrechtingen, Kr. Heidenheim
(H. Ziirn, Katalog Heidenheim, Taf. 26, 8), Mindelheim, Lkr. Mindelheim, Grab 11
(Werner, Mindelheim, Taf. 26, 6), Eisenach, Kr. Trier-Land, Grab 14 (Bohner, Trierer
Land, Taf. 40, l a bis e), Lezeville (Salin, Le cimetiere barbare Lezeville, 1922, Taf. 6,
1 bis 3), Le Tasta, Lot - et - Garonne (Barriere - Flavy, Etudes sur les Sepultures Bar-
bares, 1893, Taf. XI, 7) und Biilach, Grab 127 (Werner, Bulach, Taf. 4, 12) derartige
Giirtelgarnituren gefunden.

60 Der Aufzahlung Bonas von Bestandteilen der behandelten Giirtelgarnituren sind
noch einige Stiicke hinzuzufiigen: St. Michael, Gmde. Eppan (Franz, Friihdeutsche
Altertiimer aus der Provinz Bozen. Schlern 1951, 25. Jg., Heft 6, S. 264—269), Cloz
(Franz, Altertiimer, S. 36 u. Taf. 14, 2), Borgo (Franz, Altertiimer, S. 35), Cunevo
(Tir. Landesmuseum, Inv. Nr. 10.716 und 10.718 kleine Schnalle und Beschlag, 10.719
und 10.720, Riemenzunge und Bruchstiick einer Riemenzunge), Pergine (Franz, Alter-
tiimer, S. 35), Madrano (Franz, Altertiimer, S. 35), Lussfeld bei Murnau, Weilheim
(Prahist. Staatssamml. Miinchen, Inv. Nr. HV 1531 bis 1536), St. Hippolyt, Gem. Na-
raun (Stadt. Museum Meran).
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die Ansicht51, daB diese bisher den Langobarden zugeschriebenen Giirtel-
garnituren Erzeugnisse der weiterlebenden spatromischen Restbevolke-
rung Norditaliens und des ostlichen Alpenraumes sind.

Ebenfalls in Pfaffenhofen (Grab 22) wurden eine kleine Giirtelschnalle
(Abb.S. 190, 3) und eine schmale, kurze Riemenzunge (Abb. S. 190, 4) gefun-
den. Ware die Schnalle nicht in der Beckengegend aufgefunden worden,
hatte man wegen ihrer geringen GroBe zweifellos an eine Schuhriemen-
schnalle gedacht. Eine Bronzeschnalle von nur 4,5 cm Lange in einem
Mannergrab (durch die Spatha als solches ausgewiesen) ist zumindest
ungewohnlich. Der Rand des mit der Schnalle mitgegossenen festen
Beschlages ist mit zwei Tierkopfen verziert, deren Schnauzen gegen die
Spitze hin gerichtet sind und die gegen die Mitte hin von je einem Perl-
band eingefaBt sind. Die dazugehorige Riemenzunge ist 7,5 cm lang und
1,2 cm breit. Im obersten Drittel weist sie drei Querrillen auf, von diesen
abwarts begleitet eine Punktlinie den Rand. Von den auswartigen Paral-
lelen zu unserer Giirtelschnalle52 sind die in Biilach, Grab 100, gefundenen
einwandfrei in die zweite Halfte des 7. Jahrhunderts zu datieren. Die
Spatha mit streifentauschierter Parierstange und Knaufplatte (s. S. 103)
in unserem Grab aus Pfaffenhofen stammt aus derselben Zeit.

Vielteilige s i lbertauschier te und s i lberpla t t ie r te
; .' • - •< •• Gurte lgarni turen

Im Laufe des 7. Jahrhunderts wird von den siiddeutschen Germanen
eine bei den Awaren heimische Trachtsitte, der Giirtel mit vielen kleinen
Beschlagen, Haupt- und Nebenriemenzungen, Riemenschlaufe und
Schnalle mit festem Beschlag ubernommen. Eine aus 18 Einzelteilen
bestehende Giirtelgarnitur stammt aus dem am Galgenbiihel, Gemeinde
Natters, aufgedeckten Grab (Taf. V, Abb. S. 166). Die Schnalle mit
festem Beschlag zeigt am Schnallenrahmen zwei Vogelkopfe, die gegen
den Beschlagteil gerichtet sind. Dieser tragt auf der Schauseite Silber-
plattierung mit ausgespartem Tierornament im Stil II, welches zwei-
fadig mit Messingstreifen ausgelegt ist. Das Ornament der verschlungenen
Tierleiber wird von einem Silberstreifen eingefaBt, die abgeschragten
Kanten sind mit Silber- und Messingfaden streifentauschiert. Alle vor-

51 I. Bona, Beitrage zu den ethnischen Verhaltnissen des 6 . - 7 . Jh. in Westungarn.
Norditalischer Bronze- Giirtelschmuck in friihawarischen Graberfeldern. Alba Regia II
bis III, 1961/62, S. 49 bis 64.

52 Stoll, Hailfingen, Taf. 24, Nittel-Junkertswies, Ldkr. Saarburg (Bohner, Trierer
Land, Taf. 43, 12 a bis c).
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handenen Stiicke sind in derselben Art ausgeschmiickt. Obwohl die
Beschlage sehr vieler derartiger zum Sax gehoriger Garnituren gefunden
wurden, laBt sich die urspriingliche Lage der einzelnen Teile noch nicht
endgiiltig rekonstruieren, da einerseits bei alteren Grabungen auf die
Lage der Beschlage im Grabe zu wenig geachtet wurde, andrerseits Erd-
verschiebungen die alte Ordnung zerstorten. Diese vielteiligen Garni-
turen tragen in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet verschiedene, immer
wiederkehrende Ornamente: Tauschierung in Form von Spiralen53,
Plattierung mit ausgespartem Tierornament im Stil II54, Plattierung
mit ausgesparten menschlichen Gesichtern55 und Plattierung mit eng-
zelligen Waben56. Wir kennen Beschlage, die mit Punktleisten eingefaBt
sind, solche, die nur einen glatten Silberstreifenrand tragen und Garni-
turen, bei denen die Hauptriemenzungen eine Punktleiste tragen. Die
abgeschragten Rander sind meist streifentauschiert. Diese Giirtelgarni-
turen sind weitverbreitet, auf Grund der Gleichformigkeit der Ornamente
ist trotzdem anzunehmen, daB sie in einigen wenigen siiddeutschen Werk-
statten hergestellt wurden. Sie gehoren in die zweite Halfte des 7. Jahr-

63 Wie z. B. in Mindelheim, Grab 7 (Werner, Mindelheim, Taf. 7), Engers (Neess,
Rheinische Schnallen der Volkerwanderungszeit. 1935, Abb. 109), Eisenach, Kr. Trier-
Land (Bohner, Trierer Land, Taf. 56, 3 a bis c), Bargen, Ldkr. Sinsheim, Grab 7 (Dauber,
Ein frankisches Grab mit Prunklanze von Bargen, Germania 33, 1955, 4), Reichenhall,
Grab 93 und 250 (Chlingensperg-Berg, Reichenhall, Taf. XVIII und XXIX), Hail-
fingen, Grab 37 (Stoll, Hailfingen, Taf. 28) und im Graberfeld von Linz-Zizlau, Grab 36,
95 und 137 (Ladenbauer-Orel, Linz-Zizlau, Taf. 34, 38 und 36).

54 Aus der groBen Menge derartiger Beschlage nur einige Beispiele: Mindelheim,
Grab 7 (Werner, Mindelheim, Taf. 7, 6i), Grab 20, 99, 25, 65, 97 (Werner, Mindelheim,
Taf. 8, 9, 12, 15, 16, 19), Altstadten, Ldkr. Sonthofen mit je einem Stuck mit Waben-
plattierung und Gesichtsdarstellung; (Franken, Alamannen, Taf. 18, 19 bis 27), Eben-
hofen, Ldkr. Markt Oberdorf, Grab 21 (Franken, Alamannen, Taf. 18, 1 bis 18), Eisen-
ach, Kr. Trier-Land (Bohner, Trierer Land, Taf. 56, 3a bis c), Hailfingen, Grab 8, 19
und 144 (Stoll, Hailfingen, Taf. 21, 10 bis 21, Taf. 21, 22 bis 33, Taf. 27, 1 bis 9) Alten-
stadt, Oberamt Geislingen (Veeck, Alamannen, Taf. 62 A), Pfahlheim, Grab 4 (Veeck,
Alamannen, Taf. 62 A), Wettelsheim, Ldkr. Gunzenhausen, Grab 1 (Dannheimer,
Mittelfranken, Taf. 10), Neckargroningen, Ldkr. Waiblingen (Fundber. aus Schwaben,
1935 —1938, Taf. 42, 2 bis 3), aus dem Siidwesten aus Cortaillod (Besson, L'Art Barbare
dans 1'ancien diocese de Lausanne, 1909, Abb. 41), Tuggen, Kt. Schwyz (Drack - Moos-
brugger-Leu, Tuggen, Taf. 92), Biingsliz-Bern, Grab 60 (Tschumi, Das Reihengraber-
feld von Biingsliz-Bern. Jb. d. Bern. Hist. Mus. 19, 1939, Taf. II), Reichenhall, Grab
246, 250, 306 und 309 (Chlingensperg-Berg, Reichenhall, Taf. 28, 29, 32) und Linz-
Zizlau, Grab 7, 62, 95, 96, 98 (Ladenbauer-Orel, Linz-Zizlau, Taf. 33, 39, 38, 36 und 37).

65 Dazu siehe I. Bona, Riemenzunge mit Gesichtsdarstellung aus Grab 200 von
Eloszallas-Bajcsihegy, Alba Regia II —III, 1961/62, S. 64 bis 68.

56 Eine Aufzahlung der wabenplattierten Giirtelbeschlage bringt Fr. Stein in ihrer
Dissertation, Adelsgraber des achten Jahrhunderts im rechtsrheinischen Deutschland.
Miinchen 1961.
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hunderts57, die Mode der vielteiligen Garnituren beginnt um 660 den
bairisch-alamannischen Raum zu durchdringen. Die alteste der drei
Gruppen ist die Spiraltauschierung58, auf sie folgt die Plattierung mit
ausgespartem Tierornament und Gesichtsdarstellung, die letzte Stufe
wird durch die Wabenplattierung dargestellt. — Diesem letzten Typus
gehoren sowohl die aus Pfaffenhofen, Grab 25 (Taf. VII), als auch
die aus Pfaffenhofen, Graft II, stammenden Beschlage (Abb. S. 203) an.
Die mit engzelligen Waben plattierten Giirtelteile aus Grab 25 sind
auBerdem mit Almandineinlagen verziert und gehoren somit in die Zeit
um 70059.

4. Schmuck und Trach t zubeho r

Armreifen

Aus acht Fundplatzen Nordtirols liegen insgesamt 18 Armreifen vor.
Die Fundstiicke weisen ausnahmslos die aus der spatromischen Tradition
iibernommene offene Form auf. Sie lassen sich in zwei Gruppen teilen,
in die Armreifen mit bandformigem und solche mit stabrundem Korper.
Letztere haben meist mehr oder weniger verdickte Endstiicke, die ver-
schiedenen Dekor tragen, jedoch auch unverziert auftreten konnen. An
der Entwicklung der siiddeutschen Ringformen haben die Langobarden
sicherlich entscheidend mitgewirkt. Da flir die Erzeugung derartiger
Schmuckstiicke keine allzugroBe handwerkliche Fertigkeit vorausgesetzt
werden mufi, ist nicht anzunehmen, daB sie fur weitraumige Verhandlung
hergestellt wurden.

Aus Wiesing und aus dem Grab am Sonnenburger Hiigel stammen je
ein Armreif mit kraftig prof iliertenEndstollen (Abb. S. 142,162). Verwandte
auswartige Funde60 gehoren in die Zeit zwischen 620 und 670. — Zwei

57 In Mindelheim vergesellschaftet mit Schildbuckeln mit hoher Kalotte (z. B. in
Grab 7, 97 und 99, Werner, Mindelheim, Taf. 24, 38, 39), miinzdatiertes Grab 4 von
Pfahlheim (Werner, Grabfunde, Taf. 29A 5 bis 13).

68 Verlorene Stiicke mit Spiraltauschierung wurden durch tierornamentierte ersetzt,
z. B. in Mindelheim, Grab 7, Eisenach und Linz-Zizlau, Grab 95; bzw. wurden fehlende
Beschlage von plattierten tierornamentierten Giirtelgarnituren durch wabenplattierte
Teile erganzt, z. B. in Altstadten, Ldkr. Sonthofen.

59 Vgl. H. Miiller-Karpe, Zur friihmittelalterlichen Geschichte von Aschheim, Ldkr.
Miinchen, Bayer. Vorgeschichtsbl. 20, 1954, S. 134 ff.

60 Vgl. die Funde aus tlberackern, G. B. Braunau (Beninger und Kloiber, Ober-
osterreichs Bodenfunde aus baierischer Zeit und friihdeutscher Zeit. Jb. d. Oberosterr.
Musealver. 107, 1962, Taf. V), Miinchen-Denning (Bott, Studien zu bajuwarischen
Korbchenohrringen. Bayer. Vorgeschichtsbl., Jg. 26, Heft 2, 1961, Grab 73), Holder -
bank-Nordostschweiz (Meyer v. Knonau, Alamannische Denkmaler in der Schweiz.
Mitt. d. Antiqu. Ges. in Zurich, XVII, 1873, Taf. II, 12).
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Armreifen mit verdickten Enden aus Wilten (Abb. S. 152) und zwei
ebensolche Stiicke aus Igls (Abb. S. 157,2,5) tragen Perlbanddekor. Sowohl
die zwei Exemplare aus Wilten, als auch die von Igls gehoren jeweils zu
einer Garnitur und durften aus diesem Grunde aus Frauengrabern
stammen. Mannergraber erbrachten meist nur einen einzeln getragenen
schweren Armreif (moglicherweise gehort daher der oben besprochene
Armring vom Sonnenburger Hligel zu einer Mannerbestattung). Perl-
bander sind auf langobardischen, bzw. byzantinischen EinfluB zuriick-
zufiihren und werden haufig zur Verzierung des Bronzearmschmucks
verwendet61. Sie sind, da gut datierbare Beifunde fehlen, nur ganz all-
gemein in das 7. Jahrhundert zu setzen. — Ebenfalls aus Igls stammt
ein Paar von Armringen, deren offene Keulenenden mit Randwiilsten,
kerbschnittartigen Rillen und rautenformigem Strichdekor verziert sind
(Abb. S. 157,1, 4). Der Querschnitt der ArmreifstabeistabgerundetD-for-
mig, an einem Stiick sind die Randwiilste gekerbt, am anderen glatt aus-
gebildet. AuBer einem ebenfalls mit Randwiilsten und Strichdekor ver-
sehenen Exemplar aus dem frankischen Graberfeld von Koln-Miingers-
dorf, Grab 7962, sind uns fur diese Garnitur keine Vergleichsstiicke
bekannt. Strichverzierte Enden, jedoch ohne Randwiilste, sind haufiger
anzutreffen. Derart sind die Armringe aus Worgl (Abb. S. 140), ein
Exemplar aus Innsbruck-Arzl (Abb. S. 147, 3) und mehrere auswartige
Fundstiicke verziert63. — Ein einzelner Armreif mit ziemlich stark ver-
dickten Keulenenden aus dem Graberfeld von Igls (Abb. S. 157, 3) weist
neben der durch tiefe Querrillen gebildeten kraftigen Profilierung der
Endstollen auch Furchen in Langsrichtung auf, die auch auf dem aus
Cavedine stammenden Stiick vorhanden sind64. Hier wie dort werden
diese Langsfurchen von Querrillenbandern begrenzt. An Hand von Bei-
funden datiert werden kann nur ein Paar aus der Gruppe der von uns
angefiihrten Parallelen: Castel Trosino, Grab R. In diesem Grab fand
sich ein in Silberblechbander gefaBter Glasanhanger, der in die erste

61 So auf Stiicken von: Keszthely (Lipp, Keszthely, Abb. 350), GroB-Scheuern
(Csallany, Archaolog. Denkm. der Gepiden im Mitteldonaubecken. Budapest 1961).
Miinchen-Giesing, Grab 164 (Bott, Bayer. Vorgeschichtsbl. 26, 1961, Taf. 16, 6), Saben
bei Klausen (Franz, Friihdeutsche Altertiimer aus der Provinz Bozen. Schlern 1951,
25. Jg., S. 264 bis 269), St. Apollonia bei Tisens (Franz, Schlern 1951, S. 264 bis 269),
Cavedine (Franz, Altertiimer, Taf. II, 1 und 2), Verona (Franz, Ein germanischer Fund
aus Verona, Schlern 1956, S. 117) und vielen anderen.

62 Fremersdorf, Koln-Miingersdorf, Taf. 11.
63 Z. B. Schmiden, Ldkr. Waiblingen (Fundber. aus Schwab. 15, 1959, Taf. 17, 2),

Nittel-Geisberg, Ldkr. Saarburg (Bohner, Trierer Land, Taf. 20, 9), Castel Trosino,
Grab R und Grab 128a (Mengarelli, Abb. 51 und 204).

64 Franz, Altertumer, Taf. 2, 1 und 2. . :
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Halfte des 7. Jahrhunderts gestellt werden kann. — Aus den zerstorten
Grabern von Unterlangkampfen wurden zwei Armreifen mit leicht ver-
dickten Enden geborgen (Abb. S. 139). Einer da von mit leicht abgerundet
D-formigem Querschnitt scheint sehr lange beniitzt worden zu sein, an
ihm ist keine Verzierung mehr sichtbar. Das zweite Exemplar weist ver-
starkte, abgekantete Keulenenden auf, die mit Kreisaugen verziert sind.
Dieses in alien vorgeschichtlichen Perioden in Tirol so haufig verwendete
Dekorationsmotiv treffen wir an den meist abgerundeten Keulenenden
von Armreifen nicht so haufig wie andere Ziermuster an, da die Anbrin-
gung des Rundstempels wohl mit einigen Schwierigkeiten verbunden war.
AuBer an je einem Stuck mit Keulenenden aus Eschenz imThurgau65, einem
im Museum in Troyes befindlichen Stiick66und einem aus Allach67 begegnen
uns Kreisaugen auch an den bandformigen Armreifen, die in Nordtirol in
Innsbruck-Arzl und in Zirl-Kalkofen gefunden wurden. — Aus dem Frauen-
grab von Innsbruck-Arzl stammen insgesamt drei Armreifen, darunter der
schon oben erwahnte mit flach ausgehammerten Enden, die Kreisaugen-
dekor tragen (Abb. S. 147,1); ein Armreif mit keulenformigen Enden und
stark abgeniitzter Strich- oder Rillenverzierung (Abb. S. 147, 3) und ein
bandformiger mit Zickzackliniendekor und gekerbten Randleisten (Abb.
S. 147, 2). Dieses Grab wird durch den aus Goldblech hergestellten Beeren-
ohrring (s. S. 126) in das 7. Jahrhundert datiert. — Fur diese Gruppe
der drei aus Zirl in den Grabern beim Kalkofen gefundenen Armringe
(Abb. S. 173), von denen zwei zu einer Garnitur gehorige Stiicke band-
formig sind, haben wir keine Beifunde, die eine zeitliche Fixierung
bieten. Auch die Verzierung der Armreifen (Kreisaugen und Strichdekor)
entzieht sich einer chronologischen Eingliederung wegen der Kontinuitat
ihres Vorkommens. Es bleibt zu hoffen, daB im Gebiet um den Kalkofen
in Zirl in Zukunft noch weitere Graber aufgedeckt werden, die uns
erlauben, die Bestattungen zu datieren.

Nadeln

In Reihengrabern finden sich haufig bis zu 18 cm lange Nadeln aus
Bronze oder auch aus Eisen, an deren oberen Enden Osen angebracht
sind. Ein solches Stuck aus Bronze fand sich in dem am FuBe des Sonnen-
burger Hiigels gelegenem Grab (Abb. S. 162). Die Nadel ist unter der

68 Keller und Reinerth, Urgeschichte des Thurgaus, 1925.
66 Le Clert, Musee de Troyes. Catalogue descriptif et raisonne. Troyes 1898, Taf. 17,

140.
67 Bott, Schmuck, Taf. 16, 13.

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



124

kreisrunden Ose sechskantig und tragt zwei Bander von umlaufendem
Tannenreisdekor. Ahnliche verzierte und unverzierte Nadeln wurden,
ihrer Lage im Grab nach zu schlieBen, sowohl als Schmuck, als auch als
Gebrauchsgerat fur handwerkliche Zwecke verwendet68. Die in den
Mannergrabern gefundenen Exemplare, die oft zwischen den Ober-
schenkeln oder iiber dem Becken liegend angetroffen wurden, waren
bei der Grablegung in einem vom Giirtel herabhangenden Ledertasch-
chen verwahrt worden. In diesem Falle gehorten die Nadeln nicht zur
Tracht, sondern wurden als Werkzeug beniitzt. Wo sie in Frauen-
grabern an der Schulter oder am Schadel angetroffen wurden, wurden
sie als Haarnadeln verwendet, bzw. ersetzten sie eine Gewandspange.
Laut Fundbericht wurde die Nadel vom Grab am Sonnenburger Hiigel
neben dem Schadel aufgefunden. Das Grab gehort in die zweite Halfte
des 7. Jahrhunderts. Diese Nadelform ist jedoch an anderen Fundorten
auch schon in alteren Zusammenhangen bezeugt69. — Aus Pfaffenhofen,
Grab 24, stammt ein weiteres Fundstiick dieser Art (Abb. S. 190, 6). Hier
handelt es sich, wie durch die Spatha (s. S. 190) bezeugt wird, um ein
Mannergrab; auBer dem zweischneidigen Langschwert und einer heute
verlorenen Giirtelschnalle aus Eisen waren keine Beigaben vorhanden.
Die unverzierte Bronzenadel lag an der AuBenseite der linken Hand.
Eine Datierung ist fur diese Bestattung nicht zu gewinnen.

In Innsbruck-Pradl wurde neben dem Haus KauffmannstraBe 56 eine
Bronzenadel mit plastisch verziertem Kopf gefunden (Abb. S. 149). Mit
dem umgebogenen und flach ausgehammerten Ende erinnert sie stark
an romische Schreibgriffel. Unter diesem schaufelartigen Kopf schlieBt
der stabrunde, tannenreisverzierte Schaft an, der nach 2 cm von einer
Querrillengruppe abgelost wird. Der darauf folgende Mittelteil ist vier-
kantig und geschlitzt, die an den vier Ecken stehengebliebenen Stege
sind schrag gekerbt. Dieser laternenartige Schaftteil wird nach unten,
gegen den glatt ausgebildeten Nadelteil hin, wiederum von einer Quer-
rillengruppe abgeschlossen. — Entfernt an unsere Haarnadel erinnern
Stiicke, deren Kopf zu einem Wiirfel oder Prisma gestaltet ist, eine sehr

68 Ahnliche Stiicke stammen aus: Hailfingen, Grab 200, 374 und 440 (Stoll, Hail-
fingen, Taf. 21, 15; 21, 13; 21, 14), Giiltlingen (Veeck, Alamannen, Taf. 46A 18), Ritters-
dorf, Ldkr. Bitburg, Grab 15, 18, 45, 65, 85, 90, 94, 103, 121 (Bohner, Trierer Land,
S. 116, 117, 121, 123, 125, 126, 127, 128 und Taf. 62, 1 und S. 130), Nassenfels, Ldkr.
Eichenstatt, Grab 5 (Dannheimer, Mittelfranken, Taf. 46 A 1), Mindelheim, Grab 11
und 70 (Werner, Mindelheim, Taf. 26 und 34) und von anderen Fundplatzen.

69 Vgl. mit der Nadel aus Rittersdorf, Kr. Bitburg, Grab 15, welches durch Fiinf-
knopffibeln in die zweite Halfte des 6. Jh. datiert wird (Dazu siehe Werner, Katalog
der Sammlung Diergardt, 1961, Taf. 11). In Koln-Miingersdorf zusammen mit einer
goldenen Scheibenfibel in Grab 78 (Fremersdorf, Koln-Miingersdorf, Taf. 12).
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weit verbreitete, beliebte Form, die nicht allein auf baierischen Raum
beschrankt ist70. Ebenfalls eine weite Verbreitung fanden Nadeln mit
umgebogenem, flachem Ende, die an den romischen Stilus erinnern71.
Stilusvariationen haben sich im gesamten germanischen EinfluBgebiet
durchzusetzen vermocht, in der Ausgestaltung der ornamentalen Glie-
derung des Schaftes werden jedoch oft typische Umwandlungen sicht-
bar. Eine weitere Variation stellen Nadeln mit einer im obersten Drittel
sitzenden Verdickung, die aus einem oder zwei Wiirfeln besteht, dar, das
obere Nadelende lauft entweder rillenverziert aus oder ist flachgeham-
mert72. Die unserem Stuck aus Innsbruck-Pradl nachstverwandten
Nadeln stammen aus Cloz73, hier ist ein Stiick vollstandig und ein Frag-
ment erhalten. Auch an diesen beiden Stiicken finden wir den verdickten
vierkantigen Mittelteil geschlitzt und die Ecksaulchen mit Kerben ver-
ziert. Die zur Ganze erhaltene Nadel weist den umgebogenen spachtel-
formigen Kopf auf, die zweite ist oberhalb des vierkantigen Schaftes
gebrochen. Aus Chieming stammt eine Bronzenadel mit verdicktem,
durchbrochenem Hals74, wenn die Abbildung nicht tauscht, ist hier der
Mittelteil dreikantig ausgebildet, das obere Nadelende lauft zu einer
Spitze aus. Eine aus Niederselters stammende Haarnadel aus Silber75

ist leider an der fur uns interessanten Stelle gebrochen, von dem im
Querschnitt vierkantigen Teil ist nur mehr das unterste Stuck erhalten,
jedoch ist sichtbar, daB dieser Teil ebenfalls geschlitzt war. Eine weitere
sehr gute Parallele ist aus DreiBlingen76, das Schaftende ist umgebogen
und flachgehammert, im obersten Drittel der Nadel sitzt, oben und
unten von Querrillen abgegrenzt, ein geschlitzter, langlich vierkantiger
Korper. Die in Keszthely gefundenen Nadeln ahneln in der Gliederung
weitgehend unserem Stiick77, doch ist hier der vierkantige Mittelteil
nicht geschlitzt, sondern nur kanneliert. Die Datierung dieser Nadeln
erweist sich als schwierig. Die Nadel aus Niederselters stammt aus einem
Grab, in dem auch noch zwei goldene Scheibenfibeln gefunden wurden,

70 Derartige Stiicke weit verbreitet, als Beispiel siehe Mindelheim, Grab 8 (Werner,
Mindelheim, Taf. 25).

71 Z. B. Koln-Mungersdorf, Grab 55 (Fremersdorf, Koln-Mungersdorf, Taf. 10 und
108, 15), Holzgerlingen, Kr. Boblingen (Veeck, Alamannen, Taf. 46 A 4), Wurmlingen,
Kr. Tuttlingen (Veeck, Alamannen, Taf. 46 A 8), Castel Trosino, Grab 11, 122 und 164
(Mengarelli, Castel Trosino, Abb. 73, 196 und 221).

72 Z. B. Ergenzingen, Kr. Orb (Veeck, Alamannen, Taf. 46 A 6), Hailfingen, Grab 32
(Stoll, Hailfingen, Taf. 12, 11).

73 Franz, Altertiimer, Taf. 4, 2.
74 Bott, Schmuck, Taf. 14, 5.
75 Werner, Grabfunde, Taf. 12 B 6.
76 Veeck, Alamannen, Taf. U I 8.
77 Lipp, Die Graberfelder von Keszthely, 1885, Abb. 313, 314.
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deren Schauseiten Zellwerk mit Almandinen tragen. Der Schwerpunkt
des Auftretens derartiger Fibeln, die meist aus frankischen Werkstatten
stammen, liegt zwischen 610 und 630. Die Grabzusammenhange von
Keszthely und Chieming sind nicht bekannt.

Ein weiterer Einzelfund dieser Schmuckgattung stammt aus Weer-
berg (Abb. S. 144). Diese Bronzenadel mit Vogelkopf hat in Tirol bisher
keine Parallelen, obwohl tiergestaltige Schmuckstiicke im frankisch-
alamannisch-baierischen Raum weit verbreitet sind. Die Nadel stammt
zweifellos aus einem zerstorten Grab, da im aufgeschiitteten Erdreich
auch Teile von Skeletten zu finden waren. Der Vogelkorper an unserer
Nadel ist auBerst stilisiert dargestellt, der schmale, hohe Leib ist an-
nahernd rechteckig, nur die Fliigelspitzen und die Fange treten aus
dieser Form etwas heraus. Im kreisrunden, beinahe die ganze Flache
des Kopfes ausfiillenden Auge saB bei der Auffindung noch ein kleiner,
blauer Glassplitter, der jedoch dem Finder verlorenging, ehe er das
Stuck dem Museum schenkte. Der ausladende, buschige Schwanz ist
unten gerade abgeschnitten, Schwanzfedern, Fange und Fliigel sind
durch tannenreisartig gravierte Kerblinien hervorgehoben. Der aus der
oberen Mitte des Kopfes herausgezogene Schnabel ist kreisrund gebogen,
der Kopf vom Korper durch zwei Querkerben abgesetzt. Der Vogel-
korper als Schmuckform ist haufiger denn als Kopf von Nadeln als Schau-
seite von Fibeln anzutreffen, was jedoch keine zeitliche Gliederung bedeu-
tet, sondern nur von der Art der Verwendung abhangig war. Von den vielen
stilistischen Parallelen78 gehort der groBte Teil in das 6. Jahrhundert.

Ohrringe
Das beim StraBenbau angeschnittene und von Prof, von Merhart

geborgene Frauengrab aus Innsbruck-Arzl erbrachte u. a. ein Ohr-
gehange aus Goldblech mit bommelformigem Anhanger (Abb. S. 147, 5).
Goldene und silberne Beeren- oder Bommelohrgehange finden sich hau-
fig in der Hinterlassenschaffc der Awaren. Sie scheinen von Mannern und
Frauen der sozial fiihrenden awarischen Klasse getragen worden zu sein79.
Im Graberfeld von Varpolata, Kom. Veszprem, fanden sich in den von

78 So ein Fibelpaar mitVogeldarstellung aus der Sammlung Diergardt, jetzt inKoln (Wer-
ner, Katalog Diergardt, 1961, Taf. 42, Nr. 237aundb),eineVogelfibelunbekanntenFund-
ortes, jetzt im British Museum in London (Inv. Nr. AF527 B) (Thiry, Vogelfibeln, Nr. 213),
ein silbervergoldetes Stuck aus Muhlhofen, Ldkr. Koblenz (Thiry, Vogelfibeln, Nr. 232)
und eine Fibel aus Ludwigshafen, Ldkr. Mundenheim (Thiry, Vogelfibeln, Nr. 217).

79 Haufig im awarischen Fundmaterial, so z. B. in Deszk, Grab 37 (Arch. Hung. 31,
1951, Taf. 32, 16 und 17), Kiskoros, Grab 2 und 29 (Arch. Hung. 19, 1935, Taf. 23,
4—5 und 27), Bocsa (Arch. Hung. 34, 1955, Taf. 36, 21), Jutas, Grab 116 und 128 (Rhe
und Fettich, Jutas und Oskii, 1931, Taf. 2, 15; 8, 16 und 3, 2—3), u. v. a.
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Werner in das friihe 7. Jahrhundert gesetzten Grabern 9, 20 und 24 drei
Paare von silbernen Bommelohrgehangen80. Im Fundmaterial von Linz-
Zizlau fand sich ein Paar Goldblechohrringe in Beerenform gemeinsam
mit einem Biigelfibelpaar aus vergoldetem Silber und anderen Beigaben
in Grab 13981. Diese Fibeln italisch-langobardischer Herkunft gehoren
in das beginnende 7. Jahrhundert. Die Grundlagen zur Formbildung
des bommelformigen Ohrgehanges sind im ostromischen Kunsthandwerk
zu suchen, in dem Beeren- und Tropfenformen haufig auftreten82. Awa-
rische Goldschmiede pflanzten dieser Form ihr eigenes Geprage auf.
Das sehr kunstfertig hergestellte Ohrgehange aus Innsbruck-Arzl macht
die Annahme einer bodenstandigen Herstellung unmoglich, man wird
bei Stiicken dieser Ausfiihrung wie sie z. B. auch aus Feldkirchen (Ldkr.
Laufen)83 und Thalmann (Ldkr. Rosenheim)84 bekannt geworden sind,
wohl eher an eingefiihrte Schmuckstiicke bzw. Beutestiicke denken.
Durch die zwei schon erwahnten auswartigen Parallelen und durch das
miinzdatierte Grab 2 von Kizombor (Kom. Csongrad)85 erhalten wir fur
diesen Ohrschmuck eine Datierung in das 7. Jahrhundert.

Die anderen in Nordtirol gefundenen Ohrgehange gehoren der
Gruppe der durchbrochenen Korbchenohrringe an. Wahrend der goldene
Ohrring aus Matrei86 verschollen ist, hat sich in Igls ein Paar silberner
Korbchenohrringe erhalten, jedoch wurden die Stiicke bei der Bergung
stark beschadigt (Abb. S. 157, 9). Immerhin erlaubt die von Wieser wieder-
gegebene Zeichnung eine Zuweisung zur Gruppe der Ohrgehange mit
Durchbruchkorbchen, die durch langobardische Vermittlung aus dem
ostlichen Mediterrangebiet nach dem Norden gekommen ist. Bei den
beiden Stiicken aus Igls wurden die aus rundem, z. T. quergekerbtem
Draht gearbeiteten Korbchen nicht auf den Tragreif aufgeschoben, son-
dern in vielen Windungen mit ihm verbunden. Das Verbreitungsgebiet
dieser Ohrgehange reicht bis nach Frankreich87, sie gehoren in das aus-
gehende 6. und in die erste Halfte des 7. Jahrhunderts.

so Werner, Langobarden, S. 28.
81 Ladenbauer-Orel, Linz-Zizlau, Taf. 22.
82 Beispiele bei L. Pollack, Klassisch-antike Goldschmiedearbeiten, 1903, Taf. 10 bis 12.
83 Bott, Schmuck, Taf. 12, 1.
84 Bott, Schmuck, Taf. 12, 2.
86 Werner, Langobarden, S. 26.
86 Roschmann bringt in seiner Handschriffc ,,Inscriptiones et alia diversi generis

Romana per omncn Tirolim monumenta, 1741" eine Abbildung des Korbchenohrringes
aus Matrei a. Br.

87 Ein in Silber gearbeitetes Paar wurde im Tessin gefunden (H. Lehmann, Jahres-
berichte d. Landesmus. Zurich, 38, 1929, Taf. 8d), Korbchenohrringe aus Gold fanden
sich z. B. in Herpes, Charente (Delamain, Cimetiere barbares d'Herpes (Charente),
1892, Taf. 11, Nr. 67) und Corbie (Bulletin archeologique, 1907, Taf. 14, 7 und 9).
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Beinkamme

Sechs Knochenkamme haben sich in friihmittelalterlichen Grabern
Nordtirols erhalten. Zwei Fragmente, beide zweizeilig, stammen aus dem
Reihengraberfeld von Zirl (Abb. S. 172, 11), ein sehr schlecht erhaltenes
aus Pfaffenhofen, Gruft I (Abb. S. 196, 7), kleine Reste eines ehemals iiber
20 cm langen Kammes liegen aus Grab 14 von Telfs-St. Georgen vor
(Abb. S. 181, 6). Aus einem Frauengrab in Vill stammt ein einzeiliger
Kamm mit grober und feiner Zahnung (Abb. S. 154) und in Matrei-
Miihlbachl wurde ein Beinkamm mit einzeiliger Zahnung gefunden (Abb.
S. 169). Beinkamme waren lange Zeit hindurch eine beliebte Grabbei-
gabe, die gleichermaBen Mannern wie Frauen mitgegeben wurde. Sie
sind fiir chronologische Untersuchungen weitgehend unempfindlich und
konnen nur durch die Beifunde datiert werden. Dies ist uns nur bei zwei
Exemplaren moglich: bei dem Fragment aus Pfaffenhofen, Gruft I,
welches so schlecht erhalten ist, daB sich nicht mehr erkennen laBt, ob
der Kamm ein- oder zweizeilig war. Die Beifunde gehoren in die ersten
Jahrzehnte nach 700. Der Kamm aus Telfs-St. Georgen war mit einem
Paar von bronzenen Schleifenohrringen (s. S. 181) und mit mehreren
orangeroten Fritteperlen (s. S. 181) vergesellschaftet, die vorwiegend in
der zwei ten Halfte des 7. Jahrhunderts aufscheinen.

Die Mode, die mittlere der drei Lagen des einzeiligen Beinkammes
gegen beide Enden hin in stilisierte Tierkopfe auszubilden, scheint im
Siiden beheimatet zu sein88, im Gebiet nordlich der Alpen treffen wir sie
auBerst selten. Mit dem Stuck aus Matrei-Miihlbachl haben wir ein solches
Exemplar vor uns, es hat einen halbrund ausgebildeten Rucken und an
beiden Enden stilisierte Tierkopfe, seine Griffleisten sind — wie auch
die der Kamme aus Vill und aus Telfs-St. Georgen — mit eingeschnittenen
Linien verziert. Unser Stuck steht mit den dreieckigen oder glocken-
formigen Kammen des 5. Jahrhunderts nicht in Verbindung, es gehort
in die zweite Halfte des 7. Jahrhunderts.

Per len

Ein fiir Frauengraber der Reihengraberzeit kennzeichnendes Schmuck-
stiick ist die Halskette aus Glasperlen. In verschiedenster Ausfiihrung
— wir kennen durchsichtige, durchscheinende und undurchsichtige, Perlen

88 Im Graberfeld von Castel Trosino finden wir in den Grabern L und 122 (Men-
garelli, Castel Trosino, Abb. 49 und 198), in Nocera Umbra in den Grabern 49, 79, 86
und 141 (Pasqui-Paribeni, Nocera Umbra, Abb. 99, 122, 150 und 173) Beinkamme mit
stilisierten Tierkopfenden.
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aus Glas, Perlen aus Glaspaste in den mannigfaltigsten Farben und For-
men, solche aus Bernstein und Perlmutt, einfarbige und Perlen, deren
Geader Marmor vortauscht, Stiicke mit Bliiten-, Streifen- und Punkt-
muster — erscheinen sie als Bestandteil der Gerade haufig in den Frauen-
grabern. Aus Innsbruck-Igls (Abb. S. 157) stammt eine groBere Anzahl
leuchtend blauer, tropfenformiger Glasperlen. Diese erfahren eine reiz-
volle Gliederung durch feine Schragkanneluren, die beim Aufdrehen des
noch weichen Glasfadens entstanden sind. Von den in Innsbruck-Arzl
gefundenen 10 Glasperlen sind sechs Stiick ebenfalls von dieser Art, die
von der Schweiz bis nach Ungarn verbreitet ist89, vorhanden. — Einige
durchsichtige Perlen aus hellem Glas schimmern griinlich. Sie sind iiber
diinne Bronzeblechrohrchen gedreht, die heute mit griinlicher Patina
tiberzogen sind, ehemals dem farblosen Glas aber einen goldenen Ton
verliehen.

Auch die iibrigen aus dem Graberfeld von Igls stammenden Perlen,
Glasperlen und solche aus undurchsichtiger Glaspaste mit marmor-
ahnlichem, schwarzrotem Grund mit weiBer Fadenauflage, rotweiBem,
geadertem Grund mit gelber Streifenzier, hellgrauem Grund mit blauem
Wellenband und roten Punkten und dunkelrotem Grund mit stark
plastischer gelber Fadenauflage gehoren einem wahrend des 7. Jahr-
hunderts weitverbreiteten Formenkreis an (Abb. S. 147).

Die in Telfs-St. Georgen gefundenen beiden Halsketten (Abb. S. 181)
zeigen eine groBere Anzahl von doppelkonischen orangeroten Fritte-
perlen, doch sind auch ringformige gelbe und blaue Perlen nicht selten,
auch andere Farben sind belegt. Durch Beifunde datierbar sind nur die
Perlen aus Telfs-St. Georgen, Grab 14; sie gehoren in die zweite Halfte
des 7. Jahrhunderts.

5. Zusammenfassung

Durch die Bearbeitung des vorliegenden Fundstoffes aus Nordtirol
und durch die Untersuchung der Beziehungen zum Material der Nach-
barlander erhielten wir einige Hinweise fur seine Zeitstellung. Der Ver-
such einer Auswertung iiber eine chronologische Gliederung hinaus muB
sich in erster Linie auf die im Reihengraberfeld und bei den Kirchen-
bestattungen von Pfaffenhofen gewonnenen Einsichten stiitzen, da allein
an diesem Platz eine zeitliche Abfolge beobachtet werden konnte.

89 Vgl. z. B. Perlen aus Eiken, Bez. Laufenburg, Grab 5 (Jahrbuch d. Schweiz. Ges.
f. Urgeschichte, 47, 1958/59, Abb. 44, 2) und Linz-Zizlau (Ladenbauer-Orel, Linz-
Zizlau, Taf. 24 und 25).

9 Museum Ferdinandeum
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Die nachweisbare Belegung des Reihengraberfeldes von Pfaffenhofen
setzt um die Mittes des 7. Jahrhunderts ein, dieser Zeit gehort Grab 12
mit damaszierter Spatha und Sax mit langer Griff angel an. Eine Spatha
mit silbertauschiertem Knauf und ein Sax mit langer Griffangel wurden
dem Toten von Grab 11 mit ins Jenseits gegeben, dies geschah wohl
zwischen 660 und 690. Ungefahr zur selben Zeit kam bei Bestattung 22
eine Spatha mit streifentauschierter Knaufplatte und Parierstange und
eine kleine Bronzeschnalle mit mitgegossenem Tierornament im Stil II
in die Erde. Die rillenverzierte Lanzenspitze mit schmalem Blatt aus
Grab 17 und die mit bronzenen tierornamentierten Knopfen verzierte
Saxscheide lassen sich ebenfalls in die zweite Halfte des 7. Jahrhunderts
datieren. Der Sax findet eine Parallele in einem Stuck aus Zirl (Inv.-
Nr. 10.755). Die nachste zeitliche Stufe stellt Pfaffenhofen, Grab 29,
dar. Der Sax aus diesem Grab ist annahernd 70 cm lang, gemeinsam mit
diesem weist der hoch kalottenformige Schildbuckel in das letzte Drittel
des 7. Jahrhunderts. Die importierte Giirtelgarnitur aus Bronze erlaubt
keine exakte chronologische Fixierung, doch gewinnen wir durch die
Beifunde an Fundorten auswartiger Parallelen auch fur diese Objekte
eine Bestatigung fur das vermehrte Auftreten derartiger Garnituren im
vorgeriickten 7. Jahrhundert. Als jiingste Bestattung innerhalb des
Reihengraberfeldes von Pfaffenhofen ist Grab 25 anzusehen, dessen eng-
zellig wabenplattierte Giirtelbeschlage mit Almandineinlagen eine Grab-
legung um oder kurz nach 700 sicher machen. Die iibrigen Graber vom
Reihengraberfeld Pfaffenhofen entziehen sich einer feinchronologischen
Eingliederung mangels datierbarer Funde. Auch wenn wir annehmen,
da8 einige Graber im angrenzenden verbauten Gebiet von der Unter-
suchung nicht erfaBt werden konnten, miissen wir dennoch Grab 25 als
jiingste Bestattung ansehen. Gemeinhin werden im baierischen Siedlungs-
raum um oder kurz nach 700 die am Rande der Siedlungen angelegten
Friedhofe aufgelassen; es werden Kirchen im Ortskern angelegt und die
Bestattungen um diese Kirchen herum vorgenommen. In Pfaffenhofen
scheint sich dies jedoch anders verhalten zu haben. Die in das Ober-
inntal gekommenen Baiern fanden hier die bereits steingemauerte spat-
antike Kirche vor90, die wohl im 6. Jahrhundert erbaut worden war.
Man wird mit Recht annehmen konnen, daB das Gotteshaus langere
Zeit nicht mehr bentitzt worden und in einen Zustand des Verfalls
geraten war. Jetzt wurde es durch den baierischen Grundherrn neu

90 Osmund Menghin, Fruhmittelalterliche Kirche mit Begrabnisplatz in Pfaffenhofen,
Tirol. Osterr. Ztschr. f. Kunst und Denkmalpflege, 17, 1963, Heft 4, S. 148 bis 153.
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aufgerichtet91. In dieser neuen Kirche wurde auf der Siidseite des Lang-
hauses eine gemauerte Gruft angelegt, die dem Wiedererbauer als letzte
Ruhestatte diente. Die Gruft liegt etwa in derMittedessiidlichenKirchen-
schiffes in West-Ostrichtung an der Langhausmauer. Die unterhalb des
Beckens des Bestatteten aufgefundenen wabenplattierten Gtirtel-
beschlage (Abb. S. 203) datieren das Grab in das letzte Viertel des
7. Jahrhunderts. Allgemein beginnt in den Reihengraberfeldern um diese
Zeit das Auflassen der Beigabensitte. Die Grande daftir diirfen nicht
nur darin gesucht werden, dafi die erstarkende Kirche die ,,heidnischen"
Gepflogenheiten miBbilligte, sondern werden vor allem in einer Ver-
anderung der Rechtslage zu suchen sein. Dem verstorbenen Mann wurde
sein Heergewate, der Frau ihre Gerade mit ins Grab gegeben, da die
Fahrnis ihr personlichstes Eigentum darstellte. Es war nicht die letzte
Ehre, die dem Toten durch die Mitgabe seiner Habe erwiesen werden
sollte, sondern die Wahrung seines selbstverstandlichen Nutzungs-
anspruches iiber den Tod hinaus92. Gegen Ende des Jahrhunderts begann
sich immer mehr die Vererbung des Nachlasses durchzusetzen, wobei
der alteste Sohn die Waffen und Wehrgehange des Vaters, die alteste
Tochter Schmuck und Trachtzubehor der Mutter erbten. Hier jedoch
setzte die Kirche mit ihrer Forderung auf Beteiligung am Erbe an und
iibernahm daftir die Sorge um das Seelenheil des Verstorbenen im Jen-
seits. Die Mitglieder der begtiterten Familien, die possessores, vermochten
dieser Forderung durch groBziigige Schenkungen von Landereien, die
ja ihren Wohlstand darstellten, nachzukommen. Die Angehorigen klei-
nerer Grundbesitzer jedoch muBten pro salute animae auf ihre person-
liche Habe zuriickgreifen, sollte nicht der Familie durch Uberlassung
von Grund und Boden der Lebensunterhalt entzogen werden. Fur den
in Pfaffenhofen in Gruft I, die unmittelbar ostlich der alteren Gruft I I
in einem AusmaB von annahernd 2 X 4 m angelegt wurde, mit reichen
Beigaben bestatteten Toten traf dies nicht zu. Er war, wie die reichhalti-
gen und zum Teil kostbaren Beigaben beweisen, Angehoriger einer
begiiterten Familie, wohl der Sohn, zweifelsohne aber der Erbe des in
Gruft II bestatteten Wiedererbauers der Kirche. Nicht allem durch den
Wert seiner Fahrnis, auch durch den bevorzugten Bestattungsplatz inner -
halb der Kirche weist er sich als nobilis terrae, Eigentumer eines um-
fangreichen Landbesitzes, damit von adeliger Herkunft, aus. Er muBte,

91 Siehe Gerard Kaltenhauser in diesem Band der Ferdinandeums-Zeitschrift.
92 P. Reinecke, Reihengraber und Friedhofe der Kirchen. Germania 1925, Heft 2,

S. 103-107.
Fr. Stein, Adelsgraber des achten Jahrhunderts im rechtsrheinischen Deutschland.

Dissertation, Munchen 1961.

9*
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urn dem Anspruch der Kirche auf das Seelgerat gerecht zu werden, nicht
auf seine personliche Habe zuriickgreifen. 0. Menghin ist der Ansicht,
wir hatten hier die Grablegen der lokalen Amts- oder Gaugrafen vor uns.

Mit dieser in Gruft I aufgedeckten Bestattung fassen wir die jiingste
Phase der Pfaffenhofener Graber, die sich durch die dem Toten mitge-
gebenen Beigaben einer chronologischen Fixierung unterziehen laBt. In
der auf diese Zeitstufe, die sich mit der Spanne von 720 bis 750 grob
umreiBen laBt, folgenden Periode vermag sich das Erbrecht der zuriick-
gebliebenen nachsten Angehorigen durchzusetzen, die Vorstellungen vom
Sinn der Totengabe verandern sich. Die Beigabensitte verschwindet nun
auch beim Hochadel.

Wenn wir uns noch einmal dem Reihengraberfeld von Pfaffenhofen
zuwenden, dessen friiheste Belegung nach Sichtung seines Formengutes
etwa um die Mitte des 7. Jahrhunderts anzusetzen ist — im Hinblick
auf die zerstorten 9 bis 10 Graber konnte man den Beginn der Bestattun-
gen hochstens um eine Generation, das ware dann das Ende des ersten
Viertels des 7. Jahrhunderts, hinaufriicken —, wird besonders deutlich,
daB wir hier eine Haufung gut ausgestatteter Mannergraber vor uns
haben. Leider sind die zur Konservierung gegebenen silbertauschierten
Gegenstande verschollen, sie hatten dieses Bild wohl deutlich abgerundet.
In Pfaffenhofen findet sich die Spatha in 30,4% aller Graber, in 21,7%
mit dem Sax vergesellschaftet. Man kann auBerdem damit rechnen,
daB in den durch die Bauarbeiten zerstorten Grabern 1 bis 9, aus welchen
die Bruchstiicke von einer Spatha und drei einschneidigen Hiebschwer-
tern stammen, noch ein weiteres Grab mit Langschwert hatte aufgedeckt
werden konnen, ware hier die Moglichkeit einer planmaBigen Unter-
suchung gegeben gewesen. In Pfaffenhofen haben wir den Sippenfriedhof
einer adeligen Familie vor uns; der Wiedererbauer der Kirche fand in
Gruft II seine letzte Ruhestatte, sein Nachfolger wurde in Gruft I
bestattet. Zeitlich zwischen diese beiden Bestattungen einzuordnen ist
Grab 25, das, wie aus den reichen Beigaben geschlossen werden kann,
einen nahen Angehorigen des Stifters — wohl einen seiner Sohne oder
Briider — barg und um 700 oder kurz nachher anzusetzen ist.

Von den ungefahr 30 Grabern in Pfaffenhofen werden einige Grab-
legen Frauen zugeschrieben werden konnen. Soweit das Skelettmaterial
erhalten und noch auswertbar ist, wird die entgegenkommenderweise von
Herrn Univ.-Prof. DDr. G. Ziegelmayer, Miinchen, durchgefiihrte anthro-
pologische Untersuchung hier Klarheit schaffen. Wenn unsere Annahme,
es handle sich hier um den Friedhof einer groBeren adeligen Familie, die
bei der Landnahme eine Flihrerrolle innehatte und in der letzten Folge
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ihre Toten innerhalb der Kirche bestattete, zu Recht besteht, verbliifft
uns die Tatsache, in diesem Graberfeld kein einziges gut ausgestattetes
Frauengrab anzutreffen. Auch die auf der Nordseite innerhalb der
Kirche bestattete Frau (?) hatte, soweit die aus technischen Griinden
hier nur fliichtig durchgefiihrte Untersuchung eine Aussage zulaBt, keine
Beigaben mit ins Grab bekommen. Es besteht jedoch immerhin noch
die Moglichkeit, daB einzelne Graber gepliindert worden waren, wie dies
in friihmittelalterlichen Friedhofen ja haufig vorzukommen pflegte93.
Besonders im Falle von Grab 13 erscheint dies moglich. Hier wurde fiir
diese Bestattung ein Steinpflaster angelegt. Bei der spater erfolgten
Grablegung des Toten aus Grab 14 wurden die Gebeine der Toten aus
Grab 13 sorgfaltig zur Seite geraumt. Es besteht die Moglichkeit, daB
bei dieser Gelegenheit die Gerade der zuerst Bestatteten ausgeraumt
und mitgenommen worden sei. Ahnlich konnte es sich auch mit den
beiden Bestatteten in Grab 20 bzw. Grab 21 verhalten haben.

Die in Pfaffenhofen gewonnenen Hinweise konnen wir nicht allgemein
auf die iibrigen Fundorte Nordtirols iibertragen, da es sich bei den
iibrigen Stiicken meist um Einzelfunde, seltener um planmaBig gehobene
Grabfunde und nur vereinzelt — wie im Falle von Telfs-St. Georgen oder
Sonnenburger Hiigel — um mehrere untersuchte beigabenfiihrende
Graber handelt. Die in alteren Grabungen aufgedeckten Bestattungen
sind fiir die Chronologie vollig unbrauchbar, da bei den einzelnen, nur
dem Fundstoff zugewandten Untersuchungen die Grabzusammenhange
nicht gewahrt worden waren.

Durch die Moglichkeit der zeitlichen Eingliederung der Funde von
Pfaffenhofen konnen Querverbindungen zum iibrigen, parallelen Fund-
material Nordtirols hergestellt werden. Die in Unterlangkampfen gefun-
dene bronzene Giirtelgarnitur gehort in das 7. Jahrhundert. Fiir den am
Galgenbiihel, Gemeinde Natters, Bestatteten laBt sich auf Grund der
Beigabe einer vielteiligen plattierten Giirtelgarnitur an Hand von Ver-
gleichen mit Funden aus der Schweiz, aus Bayern und Osterreich eine
Datierung in das letzte Drittel des 7. Jahrhunderts gewinnen. Die in
Telfs-St. Georgen bisher gefundenen Waff en weisen in die Endphase der
durch Beigaben datierbaren Reihengraberzeit, sie sind nach 700 anzu-
setzen. St. Georgen und Gruft I in Pfaffenhofen sind die Reprasentanten
der jiingsten Phase, die wir zu untersuchen hatten. An den Beginn der
tirolischen Reihengraberfunde konnen wir leider nur Einzelfunde stellen.
Der alteste dieser friihmittelalterlichen Periode angehorige Fund ist die

93 Siehe z. B. Dannheimer, Mittelfranken, S. 117.
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Nadel mit Vogelkopfende von Weerberg. Sie gehort, wie auswartige
Parallelen beweisen, bereits in das ausgehende 6. Jahrhundert. Dem
Formenschatz der ersten Halfte des 7. Jahrhunderts gehoren die Fliigel-
lanzenspitze aus Matrei a. Br.-Miihlbachl und der Kurzsax aus Otz an.
Diesen Funden schlieBen sich die in den besprochenen Reihengrabern
bisher geborgenen Beigaben llickenlos an. Die von verschiedenen Orten
stammenden Armreifen sind chronologisch nicht empfindlich; sie gehoren
alle in das 7. Jahrhundert, konnen innerhalb dieses Zeitraumes jedoch
nicht genauer eingeordnet werden.

Da ein einzelner Fund nicht dazu ausreicht, eine Besiedlungswelle
aufzuzeigen, konnen wir hier nur feststellen, daB der friiheste archaolo-
gische Nachweis von in Nordtirol ansassigen Baiern erst fiir das 7. Jahr-
hundert erbracht werden kann. Mit Beginn der Landnahme ist aber
wo hi bereits im 6. Jahrhundert zu rechnen.

Aus der Beschreibung seiner Wallfahrtsreise, die der Dichter Venantius
Fortunatus im Jahre 565 unternahm und die ihn von Ravenna nach
Tours fiihrte, erfahren wir, daB der aus Venetien stammende Dichter mit
einer Behinderung durch die Baiern erst im Gebiet des nordlichen
Alpenraumes rechnete94. Dies diirfte darauf hinweisen, daB zumindest
das westlichste Oberinntal zu dieser Zeit von den Baiern noch nicht
besetzt war. Im Jahre 592 unternahmen die Baiern unter Fiihrung ihres
Herzogs Tassilo einen Feldzug gegen die Slawen, die den ostlichen Teil
des Pustertales besetzt hielten. Dieses Unternehmen war von Erfolg
begleitet und erbrachte reiche Beute. Weniger gliicklich verlief der
einige Zeit spater durchgefiihrte Versuch der Baiern, die Slawen aus dem
Pustertal zu verjagen und sich des Gebietes zu bemachtigen. Sie wurden
dabei ungefahr 600—610 von den Awaren bei Aguntum besiegt, der
Herzogssohn Garibald (Grimoald) fiel in der Schlacht und eine groBe
Zahl der an seiner Seite kampfenden Krieger fand den Tod. Seit dieser
Zeit, als baierische Truppen im Pustertal operierten, hat sich jedenfalls
Nordtirol in ihrer Hand befunden. Die Besetzung und Durchsiedelung
eines groBeren Gebietes nahm nicht sehr lange Zeit in Anspruch, wie das
Beispiel der Langobarden im territorium Tridentinum zeigt. Sie bemach-
tigten sich dieses Raumes zwischen 568 und 575, also in einem Zeitraum
von nicht einmal zehn Jahren.

Ebenso wenig wie fiir das langobardische Gebiet kann fiir den tiroli-
schen Raum angenommen werden, daB bei der baierischen Landnahme
die alteingesessenen Romanen ausgerottet worden waren95, was ja auch

94 Heuberger, Ratien, S. 40.
95 Heuberger, Ratien, S. 143.
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aus den urkundlichen Nennungen von Romanen96 noch im 9. Jahrhundert
ersichtlich ist.

Die Annahme Heubergers, die altesten germanischen Siedler Nord-
tirols seien Alamannen gewesen, werden hinfallig, wenn wir mit der
baierischen Landnahme in die Zeit kurz vor 590 riicken97. Dem steht
auch nicht entgegen, daB der alteste Fund auf Nordtiroler Boden ein
bei den Alamannen beheimateter Typ ist.

Friihnennungen iiberliefern uns eine Reihe von Ortsnamen germani-
schen und romanischen Ursprungs: Radfeld, Pirchnawanch, Chaofstein,
Episas, Lantekampha, Prixina, Quantula, Prislech, Oriano und Cellola98.

JVord-lirol

• qoing

Zell A
lanqkampfenA /

^ ^ ^ K w n d l
/ ^ Radfeld

j)AEbbs

Birtenwang

A Brix

ing - Orte
url?undlich vor 900
genannte Orte

Abb. 1 Lage der -ing-Orte und der urkundlich vor 900 genannten Orte Nordtirols

Im Raum von Hotting bis Haiming begegnen uns -m^-Orte und
Friihnennung von Orten, wobei es sich hier allerdings durchwegs um
vordeutsche Siedlungsnamen (Taurane, Wiltina, Wattenes, Volares usw.)
handelt". Ob die -mgr-Orte dieses Raumes eine eigene Phase bei der
Landnahme darstellen, muB offen bleiben. Wenn wir die Lage der Fund-
orte fruhmittelalterlicher Graber oder Einzelfunde und ihre Situation
zum romischen StraBennetz betrachten (Abb. S. 136), zeigt sich, daB

•' Heuberger, Veroffentlichungen des Ferdinandeums 10, S. 12 — 14.
97 Heuberger, Ratien, S. 143.
98 Hauthaler, Salzburger Urkundenbuch, Bd. 1, S. 12.
99 K. Finsterwalder, die Besiedlung Tirols im Spiegel der Ortsnamen. ,,0noma" VI,

1955/56, Louvain (Belgium), S. 41—63.
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ein groBer Teil dieser Platze unmittelbar an den RomerstraBen oder
nicht weit entfernt von diesen liegen. In unserem Gebiet hat dies nichts
zu bedeuten, da im gebirgigen Tirol die Natur nur begrenzte Moglich-
keiten fur die Anlage von StraBen und Siedlungen offenlieB.

AbschlieBend kann gesagt werden, daB die archaologische Erforschung
und Bearbeitung der frtihmittelalterlichen Materialien Tirols und ins-
besondere die Intensivierung der Grabungstatigkeit wesentliche Erkennt-
nisse verspricht und die in der Landesgeschichte bisher dunkelsten Jahr-
hunderte aufzuhellen gestatten wird.

II. Fundkatalog

Im Katalog werden alle von Nordtirol stammenden fruhmittelalter-
lichen Funde erfaBt. Die Vorlage des Fundstoffes erfolgt in geographischer
Ordnung vom Osten nach Westen vorschreitend.

JYordtirol

/ 1 - _ J •*

• Einzelnes CJrab
• i qraberfeld

— Romische SiraBenz&qe
(nadh W.Cortellieri)

Abb. 2 Karte der Fundorte

1 1. U n t e r l a n g k a m p f e n

Im Giiterverzeichnis des Erzbischofs Arno von Salzburg 790 wird eine
Kirche in ,,Lantschompfer" genannt, in den Mondseer Traditionen XC.
cirka 802 erscheint der Name ,,Lantekampha".

Beim Ausheben eines Grundes auf Parzelle Nr. 942/1, Eigentiimer
Johann Atzl (Hoferbauer) in Unterlangkampfen Nr. 22, wurden im
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Sommer 1949 Skelettgraber gefunden. Die durch den Gendarmerieposten
Kufstein weitergeleitete Meldung gelangte so verspatet nach Innsbruck,
daB nur mehr wenige Beigaben sichergestellt werden konnten.

o
CO
CO
CM
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Funde :

Bronzeschnal le mit beweglichem, facettiertem Beschlag in Form
eines langgezogenen Dreiecks. Unverzierter Schilddorn. Die drei, nur
der Ausschmiickung dienenden Nieten sind an ihrer Basis von einem
gekerbten Wulst, der eine Perldrahtfassung nachahmen soil, umgeben.
Die halbkugelformigen Nieten sind mittels durchgesteckter und an der
Riickseite umgebogener Stifte am Beschlag befestigt. An der vertieften
Innenflache der Riickseite befinden sich zwei mitgegossene Osen. Dorn,
Schnallenrahmen und Beschlag sind durch einen Eisenstift miteinander
verbunden. — L. 11 cm, Br. der Schnalle 4,2 cm, lichte Weite 3,1 cm.
(Mus. Ferd. 18.370.)

Riemenzunge aus Bronze. Das obere, zur Befestigung am Riemen
gespaltene Ende tragt an der Vorderseite drei halbkugelforinige, an ihrer
Basis gekerbte Nieten. Auf der Schauseite Kanten von der Mitte abwarts
leicht abgeschragt, unteres Ende halbrund. — L. 10,5 cm, Br. 2,8 cm.
(Mus. Ferd. 18.371.)

Riemenzunge aus Bronze mit einem den Rand begleitenden Perl-
band. Am oberen Ende zwei von Eisenrostspuren umgebene Nietlocher.
— L. 5,1 cm, Br. 2 cm. (Mus. Ferd. 18.372.)

Armreif aus Bronze, of fen, mit keulenformig verdickten unverzierten
Enden. Querschnitt abgerundet D-formig. — Dm. 6,2 cm bis 7,8 cm,
Keulenende 1 cm hoch. (Mus. Ferd. 18.373.)

Armreif aus Bronze, of fen, die verdickten Enden achtkantig profi-
liert. Die durch Reihen von eingepunzten Wtirfelaugen gebildete Ver-
zierung wird gegen die keulenformig verstarkten Enden hin durch jezwei
Querrillen abgeschlossen. — Dm. 5,8 cm bis 7,5 cm. (Mus. Ferd. 18.374.)

Messer, nur die Spitze erhalten. Eisen. — L. 8 cm. (Mus. Ferd.
ohne Nummer.)

46 Glasperlen. Da die Perlen derzeit nicht zu identifizieren sind,
geben wir hier die Beschreibung nach L. Franz wieder: ,,Die Glasperlen
aus Langkampfen zerfallen in folgende Typen: a) tonnenformig, farblos,
zwei Bruchstiicke. Das groCere laBt erkennen, daB in der kanalformigen
Langsbohrung ein Rohrchen aus Bronzeblech sitzt. Es hatte die Aufgabe,
der Perle goldahnliches Aussehen zu geben. Dieser Vorgang ist auch an
Glasperlen aus Igls, Bergheim bei Salzburg und Bad Reichenhall belegt;
b) dunkelblaue, kegelformig, zwei Exemplare, ahnliche wie in Igls;
c) eine dunkelblaue, rohrenformig; d) zwei dunkelgrtine, rohrenformig;
e) eine hellgriine, rohrenformig; f) eine hellgelbe, rohrenformig; g) eine
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braunrote, rohrenformig; h) eine blaue mit weiBer Auflage (Wellenlinie),
rohrenformig; i) eine graue mit schmutzig-weiBer Auflage, rohrenformig;
j) eine weiBe, im Querschnitt vierkantig; k) eine dunkelblaue, im Quer-
schnitt vierkantig; 1) 33 rohrenformige, ockerfarbige Perlen, die wie
gebrannter Ton aussehen."

Literatur:

Mayer Matthias, Der Tiroler Anteil des Erzbistums Salzburg, tlber die Schranne
Langkampfen, 1950.

Stolz Otto, Geschichte des Landes Tirol. Innsbruck 1955, S. 147.
Franz Leonhard, Friihmittelalterliche Graber in Nordtirol. Tiroler Heimat, XIII.

und XIV. Bd., 1949/50, S. 143-151.

Abb. 4 Grabfunde aus Unterlangkampfen MaBstab: 1:2

2. W o r g l

Fund:

Armreif aus Bronze, mit keulenartig verdickten Enden. Aufgebogen
und in der Mitte gebrochen. Der Armreif weist starke Beniitzungsspuren
auf, die an den Endstollen als Verzierung angebrachten Querrillen sind
nur mehr an der oberen und unteren Kante zu erkennen. Querschnitt des
Stabes abgerundet D-formig. Der genaue Fundort ist nicht bekannt; eine
von 1839 stammende Notiz lautet ,,gefunden bei Worgl". (Mus. Ferd.
7812, 7843.)
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Literatur:
Franz Leonhard, Friihdeutsche Altertumer im Tiroler Landesmuseum zu Innsbruck.

Innsbruck 1944, S. 7.

Abb. 5 Armreif, Worgl MaBstab:l:2

3. K l e i n s o l l

In den Jahren 1952 und 1954 fuhrte Univ.-Prof. Dr. L. Franz an der
Kirche des zur Gemeinde Breitenbach gehorigen Weilers Kleinsoll eine
Ausgrabung durch. Es sollte die Frage geklart werden, ob das dem
heiligen Johannes dem Taufer geweihte Kirchlein ehemals eine friih-
mittelalterliche Eigenkirche und daher mit dem Begrabnisrecht ausge-
stattet gewesen ist. Die Untersuchungen wurden auBerhalb der Kirche
entlang ihrer Siidwand und am Chor durchgefuhrt, weiters wurden
andere Flachen innerhalb des die Kirche umgebenden und von einem
niedrigen Mauerchen eingefaBten Gelandes von Suchschnitten durch-
zogen. Entlang der Siidwand konnten 10 Skelette ergraben werden, sie
alle lagen parallel zur Langsmauer der Kirche mit dem Kopf nach
Westen. Bei den Toten fanden sich keine Beigaben, Spuren von Sargen
oder Totenbrettern waren nicht festzustellen. Die Knochen waren schlecht
erhalten; ein Grab mit einem verhaltnismaBig gut erhaltenen Skelett
fand sich siidlich des Chores in 1,6 m Entfernung vor dem Chorfenster.
Entlang des Chores lagen die Skelette hintereinander in einer einzigen
Reihe, siidlich des Schiffes fanden sich zwei Reihen von Grabern, wobei
die naher an der Kirchenwand liegenden Bestattungen beinahe alle durch
die Grablegung der Toten der auBeren Reihe gestort waren. Bei einer
anlaBlich der letzten Kirchenrestaurierung angelegten Kalkgrube an der
Siidostecke der Umfassungsmauer wurden, nach miindlicher Mitteilung
eines Arbeiters, Menschenknochen gefunden, was auf eine groBere Aus-
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dehnung des alten Friedhofs hinweist. Aus dem aufgeschiittetenBoden
stammt der einzige friihmittelalterhche Fund, eine eiserne Tiillenpfeil-
spitze mit rautenformigem Blatt. Es ist nicht mehr festzustellen, ob es
sich hierbei um eine Grabbeigabe handelt. Der Verbleib der Pfeilspitze
ist unbekannt.
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Literatur:
Franz Leonhard, Ausgrabungin Klein-Soil. Schlern-Schriften Nr. 138. Innsbruck 1954,

S. 1-3.

4. W i e s i n g

Aus dem Gemeindegebiet von Wiesing stammt ein im Tiroler Landes-
museum befindlicher Bronzearmreif, dessen genauer Fundort heute nicht
mehr festgestellt werden kann.

Fund:

Armreif aus Bronze, offen. Aus
dem an der Riickseite in gleich-
maBiger Starke verlaufenden Stab
mit abgerundet D-formigem Quer-
schnitt wachsen die sich stetig ver-
dickendenEndenheraus, welche zwei
gerippte Querwiilste tragen. Zwi-
schen diesen erhebt sich je ein die
Schauseite des Armreifs umfassen-
der Grat, der auf beiden Seiten von
Punktreihen begleitet wird. — Dm.
6,3 cm bis 8 cm, Hohe der End-
platten 0,8 cm. (Mus. Ferd. 10.402.)

Literatur:
Franz Leonhard, Friihdeutsche Altertiimer im Tiroler Landesmuseum zu Innsbruck.

Innsbruck 1944, S. 8.

5. W e e r b e r g

Auf der siidlichen Mittelgebirgsterrasse des Unterinntales steht 830 m
iiber dem Meeresspiegel die heute nicht mehr beniitzte ehemalige Pfarr-
kirche von Weerberg, den Heiligen Petrus und Paulus geweiht. Der
kleine Hiigel, der die Kirche tragt, ist auf alien Seiten von steil abfallen-
den Hangen umgeben und gegen Norden hin gegen das Inntal vorgescho-
ben. 1959 wurde in den Ostrand des kleinen Hiigelplateaus, 10 m von der
Kirche entfernt, eine Brunnenstube eingebaut; im Aushubmaterial fand
der Schiiler Gernot Gal van aus Worgl eine Bronzenadel, die er dank
Vermittlung von Frl. Dr. Gertrud Labenbacher dem Tiroler Landes-
museum Ferdinandeum iiberlieB. Die Schmucknadel, deren oberes Ende
einen Raubvogel darstellt, ist ein bis jetzt in Nordtirol einzigartiges
Fundstiick und diirfte wohl aus einem Grab stammen. Eine Unter-

Abb. 7 Armreif, Wiesing
Mafistab: 1:2
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suchung des Gelandes wird zu klaren haben, ob hier ein friihmittel-
alterlicher Friedhof angelegt worden ist. Jedoch ist zu befiirchten, daB
die hier im 18. Jahrhundert angelegten Graber altere Bestattungen
gestort haben.

s
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^_ Abb. 9 Bronzenadel, Weerberg MaBstab: 1:1 .

Fund:

Nad el aus Bronze, das obere Ende stellt einen Vogel dar. Aus dem
Kopf, der beinahe zur Ganze von einem vertieften Kreis ausgefiillt wird
— in ihm saB ein das Auge darstellender Stein oder eine Einlage aus
Glas —, wachst in der oberen Mitte ein kreisrund gekriimmter Schnabel
heraus. Der Vogelkorper ist durch ein Rechteck wiedergegeben, aus dem
nur die Fliigel und Fange heraustreten. Der sich buschig ausbreitende
Schwanz sitzt auf dem gerillten Nadelhals auf. Schnabel, Fliigel, Fange
und Schwanz sind kerbschnittverziert, die schragen Kanten der Stege
tragen ein zartes Tannenreismuster. Der Kopf ist vom Korper durch
zwei quergestellte, ebenfalls gemusterte Querrillen getrennt. Die geraden
Fliigel laufen nach unten in eine kleine Spitze, die aus dem Korper
heraustritt, aus. Die Fange in der Mitte der Vorderseite des Vogels
werden durch zwei bogenformige Kerbleisten markiert. Nach Aussage
des Finders saB in der vertieften Fassung fur das Auge ein blauer Stein-
splitter, der jedoch verloren ging. — L. 14,9 cm. (Mus. Ferd. 18.254.)

Literatur:

Franz Leonhard, Ein seltener Fund. Tiroler Heimatblatter, 36. Jg., Heft 7—9, Juli/
September 1961, S. 65-66.

6. A m p a B

Auf dem siidlichen Abhange des Kirchbiihels von AmpaB wurde in
den Jahren um 1875 ein menschlicb.es Skelett ausgegraben. Von den
schlecht erhaltenen Knochen konnten nur der Schadel und die Extremi-
tatenknochen geborgen werden; nach Fr. v. Wieser besitzt der Schadel
unverkennbar den Reihengraber-Typus. Beigaben waren keine vor-
handen.

Alfred Prinz zur Lippe hat aus einer kleinen Schottergrube, die sich
nordlich der StraBe befindet, in den Jahren seit 1953 acht Skelett-
bestattungen freigelegt, es handelte sich in alien Fallen um beigabenlose
Graber, samtliche Skelette lagen mit dem Kopf nach Westen.

Auf den Grundparzellen Nr. 21, 22 und 23 unmittelbar ostlich der
StraBe im Einschnitt zwischen Palmbiihel und dem ihm im Osten vor-
gelagerten Biihel wurden beim Bau eines Hauses ungefahr 8 Graber zer-
stort, drei weitere konnten von uns geborgen werden. Sie alle waren
ohne Beigaben und lagen, dem Gelande angepaBt, mit dem Kopf nach
Norden. Soweit die Notbergung eine solche Fundbeobachtung zulieB,
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konnte festgestellt werden, daB zumindest ein Grab eine Steinumfassung
aufwies.

A. Roschmann bringt in seiner aus dem Jahre 1756 stammenden Hand-
schrift ,,Inscriptiones et alia diversi generis Romana per omnem Tirolim

/ • : ; u '• '»

10 Museum Ferdinandeum
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monumenta" eine Zeichnung von einem offenen Armreif mit verdickten
Enden, der aus AmpaB stammen soil.

' i . , . • , ' . - .

Literatur:
Wieser Fr. v., Die urgeschichtliche Fundstatte bei AmpaB. Innsbruck 1878.
Franz Leonhard, Aus alten Tiroler Fundnachrichten. Wiener Prahistorische Zeit-

schrift, 29, 1942, S. 88 ff.
— Fruhmittelalterliche Graber in Nordtirol. Tiroler Heimat XIII. und XIV. Band,

1949/50, S. 149.
Lippe Alfred zur, Vorgeschichtlich.es aus AmpaB und Matrei. Tiroler Heimatblatter,

35. Jg., Heft 4/6, S. 45-47.
Menghin Osmund und Plank Liselotte, AmpaB bei Hall in Tirol. Mitt. d. Osterr.

Arbeitsgem. fur Ur- und Friihgeschichtsforschung X/5—6, S. 36 — 38.

7. I n n s b r u c k - A r z l

Bei der im Jahre 1931 durchgefiihrten StraBenverbreiterung zwischen
Arzl und Rum entdeckten die dort beschaftigten Arbeiter ein Grab.
Dieses wurde von den Herren Univ.-Prof. Dr. R. Klebelsberg und Dr. G.
v. Merhart geborgen. Dabei wurden Reste eines Holzsarges beobachtet.
An Beigaben fanden sich 3 Bronzearmringe, bunte Glasperlen von einer
Kette und ein Ohrgehange aus diinnem Goldblech. Der Rest des Hiigels,
in welchem das Grab eingetieft gewesen war, wurde 1941 abgetragen,
es wurden keine weiteren Funde mehr zutage gebracht.

Funde:

Armreif, offen, aus 1 bis 1,8 mm starkem Bronzeblech. An den
Randern eingeschlagene Kerbleiste, auf den Flachen des 0,6 cm breiten
Reifens gegen die beiden Enden zu eingeschlagene Zickzackbander. —
Dm. 5,6 cm. Im obersten Drittel des linken Unterarmes gelegen. (Mus.
Ferd. 17.621.)

Armreif, offen, mit keulenformig verdickten Enden und abgerundet
D-formigem Querschnitt. Der Armreif scheint sehr lange getragen worden
zu sein, da die Verzierung der Keulenenden (Querrillenbander) nur mehr
ganz schwach erkennbar ist. — Dm. 6 cm bis 7,5 cm. Am rechten Unter-
arm gelegen (Mus. Ferd. 17.622.).

Armreif, offen, aus Bronze. Der runde Stab des Armreifs ist gegen
die beiden Enden hin zu sich verbreitenden Platten ausgehammert.
Diese Enden sind mit zwei Reihen von Kreisaugen verziert. — Dm.
5,8 cm bis 7,2 cm. Am linken Unterarm gefunden. (Mus. Ferd. 17.623.)

Ohrgehange, aus diinnem Goldblech. Auf einer Kugel, die aus zwei
Halften zusammengesetzt ist, sitzen drei kleine Kiigelchen, auf diesen
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wieder eine etwas groBere. Auch diese vier sind jeweils aus zwei Halften
zusammengefiigt, die Stellen, an denen die Kiigelchen aneinanderstoBen,
sind mit feinstem Filigrandraht verdeckt. Auch die Stellen, an denen
der eigentliche Ohrring aus feinem Golddraht durch das oberste Kiigel-
chen durchgezogen ist, werden von Filigrandraht umschlossen, ebenso
die Offnung unten an der groBten Kugel, aus der eine kleine Drahtose
herausgezogen ist. — L. 3,5 cm. (Mus. Ferd. 17.652.)

10 Glasperlen, dunkelblau. Sechs da von langgezogen tropfenformig,
zwei doppelkonisch, eine langgezogen rohrenformig mit zwei abgeflachten
Langsseiten, eine dodekaedrisch. Beinahe an alien Stiicken ist erkennbar,
daB sie aus spiralig aufgewickelten Glasfaden hergestellt sind. (Mus.
Ferd. 17.624.)

Si lberperlen, zwei Stuck, von doppelkonischer Form. Das durme
Silberblech tragt an der AuBenseite umlaufende Querrillen. — L. 0,9 cm.
(Mus. Ferd. 17.624.)

Literatur:
Fundberichte aus Osterreich, 1. Jg., 1930, S. 136.
Franz Leonhard, Friihdeutsche Altertiimer im Tiroler Landesmuseum zu Innsbruck.

Innsbruck 1944, S. 8f.
1 2 3

Abb. 11 Grabfunde Innsbruck-Arzl MaBstab: 1 — 3 1:2, 4 und 5 1:1
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8. I n n s b r u c k - H 6 11 i n g

Bei der Grundaushebung fiir ein Wochenendhaus wurden am 2. Mai
1937 oberhalb der Hottinger HohenstraBe, knapp ostlich des Fallbaches,
sechs eiserne Pfeilspitzen gefunden. Sie lagen alle an einer Stelle, Knochen
wurden nicht beobachtet.

6 Pfei lspi tzen aus
Eisen, mit langgezogen ova-
len Spitzen. — L. 24,4 cm,
22,6 cm, 22,1 cm, 21,8 cm,
20,3 cm, 20,3 cm. (Mus,
Ferd. 18.412.)

Abb. 13 Pfeilspitzen Innsbruck-Hotting
MaBstab: 1:4

9. I n n s b r u c k - P r a d l
Fund:

N a d e l aus Bronze, mit verbogener Spitze. Der abgebo-
gene oberste Teil der Nadel ist ahnlich wie bei den romi-
schen Schreibgriffeln flachgehammert, der Hals mit einem
eingefeilten Tannenreisdekor sitzt auf einem durch Querril-
len profilierten Zwischenstiick. Es folgt der 2 cm hohe
Mittelteil, der vierkantig ausgebildet und mit Langsschlitzen
versehen ist. Die stehengebliebenen Ecksaulchen tragen einge-
feilte Schragstriche. Dieser laternenartige Korper sitzt auf
einem profilierten, 1 cm

hohen Teil auf, nach dessen ^~-:::: Î~[̂ -r--
unterstem Wulst die runde •— -1-
Nadelansetzt. — L. 15,3cm. . , , , . T, J I T I. I T> JI

' Abb. 14 Bronzenadel Innsbruck-Pradl
(Mus. Ferd. 18.384.) MaBstab: 1:1
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Die Nadel wurde 1938 neben dem Hause KauffmannstraBe 56
gefunden.

Literatur:

Franz Leonhard, Friihdeutsche Altertiimer im Tiroler Landesmuseum zu Innsbruck.
Innsbruck 1944, S. 16. .

10. I n n s b r u c k - W i l t e n

Bei den im Juni 1906 vor dem alten Leuthaus des Stiftes Wilten
durchgefiihrten Grabarbeiten bei der Anlage der neuen Kanalisierung
wurden in einer Tiefe von 2,5 m in einer gelben Sandschichte reihenweise
nebeneinanderliegende Skelette gefunden. Die sechs aufgedeckten Ske-
lette lagen ausgestreckt, das Gesicht nach Osten gerichtet. Bei einer der
Bestattungen wurden zwei offene Bronzearmringe gefunden, einer davon
war aufgebogen und in der Mitte gebrochen.

Scheinbar beigabenlose Bestattungen wurden bei Grundaushubarbei-
ten an der Ecke LeopoldstraBe—Fischergasse am Wiltener Platzl ange-
schnitten. Die Graber lagen in groBer Tiefe in Ost-Westrichtung.

Ein einzelnes beigabenloses Skelett wurde bei der StraBenverbreiterung
des Frauenangers auf der Nordseite der StraBe im Garten des Hauses
Nr. 2 aufgedeckt. Einer der beim StraBenbau beschaftigten Arbeiter
wollte am Handgelenk des Toten einen eisernen Ring gesehen haben,
der jedoch nicht mehr gefunden werden konnte.

Funde:

Armreif aus Bronze, offen. Enden keulenformig verdickt. VollguB,
beide Enden tragen zwei Zierleisten aus je drei Perlbandern auf der
Schauseite. Der Stab des Armringes ist im Querschnitt annahernd rund.
— Dm. 7,2 cm bis 8 cm. (Mus. Ferd. 4891.)

. Armreif aus Bronze, offen. In der Verzierung vollig dem zuletzt
besprochenen Stuck gleich, bildete mit diesem ein Paar. Aufgebogen
und in der Mitte gebrochen. (Mus. Ferd. 4892.)

Giir telbeschlag aus Bronze, facettiert. Bruchstiick. Gefunden am
Bergisel. Erhaltene L. 3,2 cm, Br. 1,7 cm. (Mus. Ferd. 7806.)

• 5 . " -' f ' '

Literatur: r . , r - » .•' i

Franz Leonhard, Friihdeutsche Altertiimer im Tiroler Landesmuseum zu Innsbruck.
Innsbruck 1944, S. 14.
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Abb. 15 Lage des Graberfeldes
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Gtirtelbeschlag

Armreifpaar

Abb. 16 Innsbruck-Wilten MaBstab: 1:2

11. V i l l

Bei der Ausgrabung der latenezeitlichen Niederlassung auf dem Goarm-
bichl bei Vill wurden auch 13 beigabenlose Skelette und eines mit einem
Beinkamm aufgedeckt. Acht Bestattungen lagen mit dem Kopf nach
Westen. Nur bei zwei Grabern fehlte eine Steinfassung. Der Kamm lag
neben dem Schadel von Skelett 8, welches nach Aussage der anthropo-
logischen Untersuchung von einer alteren Frau stammt. Nicht nur die
in den Jahren 1940 bis 1943 durchgefiihrten Untersuchungen brachten
Graber zutage, schon bei den 1937 vorgenommenen Aushubarbeiten fur
einen Hausbau stieB man auf ein beigabenloses weibliches Skelett.

Fund:

Beinkamm, aus drei Lagen zusammengesetzt. Leicht geschweifter
Riicken. Die mit eingeschnittenen Linien verzierten Griffplatten sind mit
sieben eisernen Stiften mit der Mittelplatte zusammengenietet. Die Zah-
nung ist auf der einen Halfte eng, der anderen Halfte locker. Erhaltene
L: 16,2 cm, groBte erhaltene Br. 3,1 cm. (Mus. Ferd. 18.246, V. 153.)

Literatur:

Miltner Helene, Die Illyrersiedlung in Vill. Innsbruck 1944.
Schneider J., Sitz.-Berichte der Akad. in Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. I, 146. Band,

1937, S. 193ff.
Franz Leonhard, Friihmittelalterliche Graber in Nordtirol, Tiroler Heimat, XIII.

und XIV. Band, 1949/50, S. 149.
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Abb. 18 Beinkamm, Vill MaBstab:l:2

12. I n n s b r u c k - I g l s

Am Nordhang des Girgl, eines Hiigels, der sich in westostlicher Rich-
tung unmittelbar oberhalb des Dorfes Igls hinzieht, wurden 1876 beim
Grundausheben fur einen Neubau (ehemals Villa Kapferer, jetzt im
Besitz von Frau Dr. Eva Polzl) ungefahr 50 Skelettgraber zerstort.
Da die Arbeiter vermuteten, es handle sich um einen alten Pestfriedhof,
vergruben sie alle Knochen auf dem dorflichen Kirchhof und verstreuten
die Beigaben. Im darauffolgenden Jahr konnte Fr. v. Wieser an der
Offnung von vier Grabern teilnehmen. Die Mehrzahl der Bestattungen
scheinen nach den Beobachtungen der Arbeiter und nach Aussage Fr. v.
Wiesers mit dem Gesicht nach Osten orientiert gewesen zu sein, die
Skelette lagen meist in gestreckter Riickenlage, einige jedoch auch mit
dem Gesicht nach unten (?), die Arme waren seitlich angelegt oder iiber
dem Korper gekreuzt. Die Graber lagen in mehreren Reihen in ver-
schiedener Hohe im Hang. An Funden zahlt v. Wieser vier Messer, sechs
Bronzearmbander, Glasperlen, zwei silberne Korbchenohrringe und eine
Speerspitze auf, es konnten jedoch nicht alle Gegenstande identifiziert
werden.

1932 wurden auf dem Grundstiick des Hoteliers Krotzsch am NW-
Hang des Girgl bei Versuchsgrabungen zwei Skelettgraber aufgedeckt.
Die Graber waren geostet, enthielten jedoch keine Beigaben.

Funde:

Armreif aus Bronze. Stark verdickte Enden, die abgerundet vier-
kantig ausgebildet sind. Auf den drei Schauseiten auf jedem Ende je
vier tiefe Rillen, dann folgt je ein verzierungsloser Streifen, an den je
zwei Rillen anschlieBen. Auf diese folgen drei 1,7 cm lange ubereinander
liegende Langsfurchen, die von einem Band von drei Querrillen eingefaBt
werden. Von hier verlauft dann der Reif rundstabig. Im inneren Feld der
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Keulenenden sind auf beiden SchluBstiicken runenahnliche Zeichen ein-
gefeilt. — Dm. 6,9 cm bis 7,7 cm. (Mus. Ferd. 7854.)

Armreif aus Bronze, offen. Enden leicht verdickt. Die SchluBstollen
werden von gekerbten Rippen gebildet, an die sich auf beiden Seiten
Querwiilste und dazwischen liegende Rillen anschlieBen. Gegen die Seiten
hin lauft die Verzierung in Rauten aus. Der Dekor ist nicht umlaufend,
sondern bedeckt nur den vorderen, runden Teil des Stabes, der D-formi-
gen Querschnitt aufweist. — Dm. 5 cm bis 7 cm. (Mus. Ferd. 7855.)

Armreif aus Bronze. In Ausfiihrung und Verzierung dem zuletzt
besprochenen Stuck gleich, bildet mit diesem ein Paar. — Dm. 5,5 cm
bis 7,4 cm. (Mus. Ferd. 7851.)

Armreif aus Bronze, offen. Enden keulenformig verdickt, sie tragen
auf beiden Seiten des Endstollens drei eng nebeneinanderliegende Perl-
bander. Diese sind nicht umlaufend, sondern bedecken nur die Schau-
seite des im Querschnitt D-formigen Stabes. — Dm. 6,1 cm bis 7,2 cm.
(Mus. Ferd. 7856.)

Armreif aus Bronze, offen. Enden keulenformig verdickt, sie tragen
auf beiden Seiten je zwei Perlbander, eine breitere Rille und noch ein
Perlband. Der Querschnitt des Stabes ist abgerundet D-formig. —
Dm. 6,1 cm bis 7,3 cm. (Mus. Ferd. 7852.)

Giirtelschnalle aus Bronze, Fragment. Der aus dem Schnallen-
rahmen herauswachsende feste Beschlag ist abgebrochen. Schnallendorn
aus Eisen mit angerosteten Geweberesten. Hinter dem Schnallendorn
eine Bronzeniete mit flachem Nietkopf. Erhaltene L. 4 cm, Br. 2,8 cm.
(Mus. Ferd. 7868).

Korbchenohrr inge aus Silber. Zwei Stuck. Die nach der Zeichnung
von Fr. v. Wieser bei der Ausgrabung noch vorhanden gewesenen Korb-
chen aus einem Geflecht von Filigrandraht sind heute nicht mehr vor-
handen. Die auf den kraftigen Silberringen angebrachte wellenformige
Verzierung bedeckt die Vorderseite der Reifen, in der Mitte zwischen
den beiden Wellenbandern sitzen winzigste Silberknopfchen. In seiner
Beschreibung der Ohrringe vermerkt v. Wieser zu den nicht mehr vor-
handenen Korbchen, daB ihre obere Seite in mehrere Facher geteilt ist,
in denen sechs halbkugelige Tropfen aus blauem Glas ruhen. Der Ver-
schluB wird durch eine kleine Hiilse an dem einen Ende, in die das andere,
spitzige, eingreift, hergestellt. — H. 4,2 cm bis 4,3 cm. (Mus. Ferd. 7788
und 7789.)
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Abb. 20 Grabfunde, Igla MaBstab: 1 — 6 1:2, 7—9 1:1
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28 Glasperlen. Davon vier Stiick blau, mit diinnem Bronzeblech-
rollchen, welche die Ose bilden; ein Stiick blaugriin, mit rautenformigem
Querschnitt; fiinfzehn Perlen aus blauem Glas, tropfenformig, z. T.
gedreht; fiinf farblose Glasperlen auf Bronzefolie; ein Stiick griinlich
aus gedrehtem Glasfaden; ein Stiick aus gelbem und ein Stiick aus
milchigweiBem Glas, beide rundlich. (Mus. Ferd. 7787, 7791 und 7792.)

7 Per len aus Glasmasse. Doppelkonische Perle, rot, mit weiBen,
spiralig laufenden Glasfaden (Mus. Ferd. 7858). Doppelkonische Perle,
braunrot, mit wulstformig aufgelegten, gelben Faden (Mus. Ferd. 7859).
Ringperle, grauer Grund mit aufgelegtem, gelbem Wellenband (Mus.
Ferd. 7857). Ringperle, rot mit weiBen Faden und aufgelegtem, gelbem
Wellenband (Mus. Ferd. 7860). Ringperle, grau mit hellblauem Wellen-
band und roten Tupfen (Mus. Ferd. 7861). Ringperle, rot-schwarz mase-
riert, mit weiBem Wellenband (Mus. Ferd. 7862). Ringperle, hellgriin
durchscheinend, mit gelben Fadenauflagen (Mus. Ferd. 7863). Kleine
Ringperle, rot, mit weiBen Fadeneinlagen (Mus. Ferd. 7864).

Literatur:

F. v. Wieser und H. Merlin, Die Reihengriiber von Igls. Mitt. d. Anthropol. Ges.
Wien 16, 1886, S. Iff.

Zeitschrift des Ferdinandeums, 3. Folge, Heft 33, 1889, S. XXVI.
• . Fundberichte aus Osterreich, 1. Jg., 1930, S. 193. /,'

Franz Leonhard, Friihdeutsche Altertumer im Tiroler Landesmuseum zu Innsbruck.
Innsbruck 1944, S. 9ff.
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13. N a t t e r s .

Das auf dem nordostlichen Teil einer vom Westen kommenden und
nach Siiden abbiegenden Mittelgebirgsterrasse liegende Dorfchen Natters
hat bis heute nur wenige Beweise fiir seine friihgeschichtliche Besiedlung
erbracht. Jedoch wissen die Bewohner der entsprechenden Hauser noch
zu erzahlen, daB bei Erdarbeiten in der Umgebung der Hauser Nr. 4,

;.' 5, 9 und 10 und bei Grabarbeiten fiir die Errichtung einer Wasserleitung
menschliche Skelette gefunden worden sind. Die Bestattungen waren in
Reihen angeordnet, sie lagen in geringer Tiefe. Die Toten waren mit dem
Kopf nach Westen in gestreckter Riickenlage mit angelegten Handen
bestattet worden. In der Nahe dieses alten Friedhofes, der ungefahr 1927
angeschnitten worden war, fand sich kurze Zeit darauf ein eiserner Gegen-
stand, der als ,,volkerwanderungszeitlicher KnebelspieB" angesehen
wurde und der sich bei der Konservierung wohl als Flugellanzenschuh
erwiesen hatte. Leider kann das Stiick, welches sich zuerst im Besitze

\ \

\
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des Stiftes Wilten befunden hat, spater jedoch in das Tiroler Landes-
museum gekommen sein soil, derzeit nicht aufgefunden werden. Da
scheinbar nur ein kleiner Teil der alten Begrabnisstatte gestort wurde,
ist zu hoffen, daB in den kommenden Jahren Untersuchungen in der
Nahe der Kirche, die ja in unmittelbarer Nahe der Fundstelle liegt, Hi-
weise fur die Zeitstellung bringen werden.

Litera tur :

Sterner-Rainer Sylvia, Siedlungs-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte der drei
Gemeinden Natters, Mutters und Kreith. Tiroler Heimat, 7. und 8. Band, 1934/35,
S. 28.

Franz Leonhard, Friihmittelalterliche Graber in Nordtirol. Tiroler Heimat, XIII. und
XIV. Band, 1949/50, S. 149.

Fundberichte aus Osterreich, 1. Jg., 1930, S. 76.

14. S o n n e n b u r g e r H i i g e l , Gem. Natters

Im Osten der BrennerstraBe, unmittelbar an sie anschlieBend, erhob
sich der Sonnenburger Hiigel. Er fiel in den Jahren 1959 bis 1962 dem
Bau der nach Siiden fuhrenden Autobahn zum Opfer. Am FuBe der alten
Sonnenburg, in der Nahe von Kilometerstein 4,6 wurde 1940 beim Aus-
heben eines AbfluBgrabens ein Skelettgrab angeschnitten und von
Dr. Erich Huf geborgen. Nach dem Fundbericht des Ausgrabers lag
das Skelett in west-ostlicher Richtung, den Blick nach Osten gerichtet.
Dr. Huf beobachtete ein Pf laster aus Rollsteinen und eine Steineinfassung
der Bestattung. Bei dem Skelett lagen eine Osennadel aus Bronze, ein
Bronzeringlein und zwei eiserne Giirtelzungen, die Dr. Huf fur einen
Eisendolch hielt, von L. Franz jedoch schon vor ihrer Konservierung
als Giirtelzungen erkannt wurden. 1,5 m ostlich dieser Bestattung fand
Huf Elle und Speiche eines weiteren Skelettes mit einem Armring aus
Bronze, die weitere Durchforschung des Bodens blieb ohne Erfolg. Es ist
wohl anzunehmen, daB das zweite Grab bereits bei dem um die Mitte
des vergangenen Jahrhunderts erfolgten StraBenbau gestort worden war.
Die vier aus dem Aushub stammenden TongefaBscherben stehen mit dem
Grab in keinem Zusammenhang, iiberall am Sonnenburger Hiigel und
in seiner naheren Umgebung fanden sich Keramikreste der verschie-
densten vorgeschichtlichen Perioden.

Funde:

Grab 1: Osennadel aus Bronze. Spitze leicht abgebogen. Unter der
0,5 cm im Durchmesser messenden Ose lauft auf dem im obersten Teil
sechskantig ausgebildeten Hals ein eingraviertes Tannenreismuster um.
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Nach diesem 1,4 cm breiten Band folgt eine 1,2 cm breite unverzierte
Flache, die wiederum von einem 1,2 cm breiten Streifen mit einem
gegenstandig ansetzenden Tannenreismuster abgelost wird. Der untere
Teil der Nadel ist unverziert. Am Schadel des Skelettes gelegen. —
L. 11 cm. (Mus. Ferd. 18.379.)

Ring aus Bronze. AuBerer Durchmesser 3,4 cm, innerer Durchmesser
2,6 cm. (Mus. Ferd. 18.378.) .

Riemenzunge aus Eisen, stark von Rost zerstort. Das gegen das
untere Ende spitz zulaufende Stiick ist in seinem oberen Teil abge-
brochen. An den noch erhaltenen Resten laBt sich erkennen, daB der
Rand von einem 0,2 cm breiten Perlband begleitet wird, welches gegen
die Mitte zu von einer Linie begrenzt wird. Ungefahr nach einem Drittel
der jetzigen Lange, wohl in der Halfte der urspriinglichen, verlauftein
beiderseits von geraden Linien begleitetes Perlband querstehend biszu
den seitlichen Bandern, dadurch entsteht eine Teilung in zwei Felder.
Im oberen Feld lassen sich einzelne eingravierte Linien erkennen, die
sich jedoch wegen des schlechten Erhaltungszustandes nicht mehr zu
einem Ornament zusammenfiigen lassen. Im unteren Teil ist ein in
Langsrichtung angebrachtes Palmettenmuster zu sehen. Erhaltene L.
9,3 cm, Br. 2,8 cm. Laut Fundbericht wurde das Stiick in der rechten
Hand des Skelettes gefunden. (Mus. Ferd. 18.380.)

Eisenst i ickchen, nach dem stellenweise noch erkennbaren Perlrand
und einigen im Mittelfeld angebrachten Zierlinien diirfte es sich bei
diesem von Rost auBerst stark zerstorten Stiick ebenfalls um eine Riemen-

c \
Abb. 23 Grabfunde, Natters, Sonnenburger Hugel Mafistab: 1:2

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



163

zunge gehandelt haben. Erhaltene L. 4,8 cm, Br. 1,6 cm. Neben dem
zuletzt besprochenen Stuck gelegen. (Mus. Ferd. 18.381.)

Grab 2: Armreif aus Bronze, of fen. Die verdickten Endstollen weisen
je zwei gerippte, halbrunde Querwtilste auf, zwischen denen sich jeweils
ein schwacher, gekerbter Grat erhebt. Der Querschnitt des Armringes
ist abgerundet D-formig. Der Armreif wurde an Elle und Speiche eines
zerstorten Grabes gefunden. — Dm. 7 cm bis 8,2 cm, H. der Endplatten
2 cm. (Mus. Ferd. 18.377.)

Literatur :

Franz Leonhard, Friihdeutsche Altertumer im Tiroler Landesmuseum zu Innsbruck.
Innsbruck 1944, S. 15, Taf. I, 3.

15. G a 1 g e n b ii h e 1 , Gem. Natters

Bei der Entnahme von Sand vom Hugel des Karl Eigentler, der dem
Sonnenburger Hugel im SW vorgelagert war und der wie dieser beim
Bau der Brenner-Autobahn vollig abgetragen wurde, schnitt der Pachter
ein Skelettgrab an und warf die Knochen beiseite. Nach erfolgter Mel-
dung an das Tiroler Landesmuseum konnten wir eine 80 cm nordlich
von diesem Grab angelegte Bestattung bergen. Uber bzw. unterhalb des
Beckens lagen 18 Beschlage einer eisernen silberplattierten Giirtel-
garnitur, andere Beigaben fehlten. Diese Bestattung war wie die unsach-
gemaB gehobene, in west-ostlicher Richtung, die Schadel lagen im Westen.
Die Tiefe der Graber betrug 60 cm. Der Kopf des mit dem Giirtel be-
statteten Toten lag auf einer groBen Steinplatte, unterhalb der FtiBe
markierten 7 Steine das Ende des Grabes. Da diese Steinreihe nach S
fiihrt, hat es den Anschein, als waren beide Bestatteten in eine gemein-
same Grube gelegt worden. Bei weiteren Untersuchungen des Hugel -
plateaus wurden zwei Skelette, beide ohne Schadel, gefunden. Der
Hugel trug den Namen Galgenbiihel und war die um zirka 1180 in Bentit-
zung genommene, spatestens 1300 aufgelassene Richtstatte des Land-
gerichtes Sonnenburg, so daB diese beiden nur oberflachlich verscharrten
Skelette zweifellos von Hingerichteten stammen.

Am Galgenbiihel wie auch am Sonnenburger Hugel brachte der Bagger
beim Abarbeiten des Materials immer wieder Teile menschlicher Skelette
zutage, Funde konnten keine mehr geborgen werden, da die unter
auBerster Zeitknappheit durchgeftihrten Arbeiten fur den StraBenbau
keinen Aufschub duldeten.

i i *
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Funde:

Giir telschnalle , Eisen, silberplattiert. Mit festem Beschlag, Dorn
verloren, Schnallenrahmen abgebrochen. An den abgeschragten Kanten
Strichtauschierung. Schauseite des Beschlages mit ausgespartem Tier-
ornament Stil II, mit Messingfaden ausgelegt. Vom Schnallenrahmen
gegen den Beschlag ziehen zwei silbertauschierte Vogelkopfe herab.
Oberhalb des Beckens in Korpermitte gefunden. Erhaltene L. 4,6 cm,
Br. des Beschlages 2 cm. (Mus. Ferd. 18.369a.)

Riemenzunge, Eisen, silberplattiert. Stark zerstort, nur das halb-
rund ausgebildete Ende erhalten. Abgeschragte Kanten mit Streifen-
tauschierung in Silber und Messing. Zwischen den beiden Randleisten
Perlstab. Reste eines ausgesparten Tierornamentes Stil II, mit zwei-
zeiligen Messingfaden ausgelegt. Schrag unterhalb der Giirtelschnalle
liber dem Becken gelegen. Erhaltene L. des ornamentierten Teiles 2 cm,
Br. 2,1 cm. (Mus. Ferd. 18.369b.)

Giir telbeschlag, Eisen. Silberplattierung mit ausgespartem Tier-
ornament Stil II. Abgeschragte Kanten mit Strichtauschierung in
Messing und Silber. Rechts neben der Giirtelschnalle gelegen. — L. 3,2 cm,
Br. 1,7 cm. (Mus. Ferd. 18.369c.)

Giir telbeschlag, Eisen, silberplattiert. Verzierung nur mehr als
Eintiefung im stark von Rost zerstorten Eisenkern erhalten. Urspriing-
lich abgeschragte, strichtauschierte Kanten, die Schauseite des schild-
formigen, unten halbrund ausgebildeten Beschlages ehemals plattiert
mit Randstreifen. Auf der rechten Korperseite oberhalb des Becken-
knochens gelegen. — L. 3,4 cm, Br. 2 cm. (Mus. Ferd. 18.369d.)

Nebenr iemenzunge , Eisen, silberplattiert. An den abgeschragten
Kanten Strichtauschierung, es alternieren 2 Silber- und 4 Messing-
striche. Auf der Schauseite dergegen ihrEnde zu halbrund ausgebildeten
Riemenzunge zwei iibereinander angeordnete, ausgesparte Tier-
ornamente Stil II, mit Messingfaden zweizeilig ausgelegt. Am oberen
Ende sitzen zwei Messingnieten. In Langsrichtung iiber der rechten
Beckenhalfte gelegen. — L. 4,3 cm, Br. 1,7 cm. (Mus. Ferd. 18.369e.)

Nebenr iemenzunge, dem zuletzt besprochenen Stuck gleich, doch
beide Enden ausgebrochen. Leicht schrag iiber der rechten Beckenhalfte
gelegen. Erhaltene L. 3,4 cm, Br. 1,6 cm. (Mus. Ferd. 18.369f.) :

Beschlag, Eisen, silberplattiert. Die abgeschragten Kanten des
schildformigen Stiickes streifentauschiert, auf je zwei Silberfaden folgen
vier Messingfaden. Auf der Schauseite ausgespartes Tierornament Stil II,
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die ausgesparten Tierkorper zweizeilig mit Messingfaden ausgelegt. Auf
der linken Korperseite neben der Giirtelschnalle gelegen. — L. 3,2 cm,
Br. 1,8 cm. (Mus. Ferd. 18.369g.)

Nebenriemenzunge, Eisen, silberplattiert. In Ausfiihrung und
GroBe vollig mit dem Stuck Inv. Nr. 18.369e iibereinstimmend. Links
oberhalb des Beckens gelegen. (Mus. Ferd. 18.369h.)

Riemenschlaufe, nur fragmentarisch erhalten. Rand war an der
Vorderseite strichtauschiert, die Vorderplatte der Riemenschlaufe ist
nicht erhalten. Lag unterhalb der Giirtelschnalle. Lichte Weite 2,4 cm,
Br. 1,8 cm. (Mus. Ferd. 18.369i.)

Osenbeschlag, Eisen, silbertauschiert. Die abgeschragten Kanten
des Beschlages und Ose streifentauschiert. Oberseite mit ausgespartem
Tierornament. Plattierung schlecht erhalten. Da die unterhalb des
Beckens liegenden Beschlagteile des Giirtels bei der Bergung der Kno-
chen durcheinander gerieten, kann ihre genaue Lage nicht mehr rekon-
struiert werden. — L. 4,9 cm, Br. 1,7 cm. (Mus. Ferd. 18.369k.)

Beschlag, Eisen, silberplattiert. Wohl das Gegenstiick zum zuletzt
besprochenen Osenbeschlag. Abgeschragte Kanten mit zwei silbernen,
jeweils auf vier Faden aus Messing folgenden Streifen. Auf der Schauseite
ausgespartes Tierornament Stil II, am oberen Ende dreieckiges End-
stuck mit Silberplattierung. — L. 5 cm, Br. 1,8 cm. (Mus. Ferd. 18.3691.)

Beschlag, Eisen, silberplattierte Schauseite mit ausgespartem Tier-
ornament Stil II, zweizeilig mit Messingfaden ausgelegt. Obere Halfte
des Beschlages mit geometrischem Dekor und von Vogelkopfen gerahmt.
Das darauf folgende Ende mit kreisrunden Silberstreifen plattiert. Die
abgeschragten Kanten mit alternierend 4 Messing- und 2 Silberfaden
tauschiert. — L. 5,7 cm, Br. 1,7 cm. (Mus. Ferd. 18.369 m.)

Beschlag, in GroBe und Ausfuhrung vollig dem zuletzt besprochenen
Stuck gleich. (Mus. Ferd. 18.369n.)

Nebenr iemenzungen, 4 Stuck, Eisen, silberplattiert. Zum Teil
stark von Rost zerstort. Urspriinglich in GroBe und Dekor wohl dem
Stuck Inv. Nr. 18.369e entsprechend. Die abgeschragten Kanten mit
Silber-, Messing-, Strichtauschierung. Ein Stuck mit einer Messing-
niete, die zweite Niete verloren. — (Mus. Ferd. 18.369o, L. 3,9 cm, Br.
1,6 cm; Mus. Ferd. 18.369p, erhaltene L. 3,9 cm, Br. 1,5 cm; Mus. Ferd.
18.369r, L. 4,4 cm, Br. 1,7 cm.)

Beschlag, den Stiicken Inv. Nr. 18.369m und n im oberen Teil
vollig entsprechend, der untere Teil ist zu einer Spitze ausgebildet. —
L. 6,2 cm, Br. 1,7 cm. (Mus. Ferd. 18.369s.)
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Abb. 24 Gurtelbeschlage, Natters, Galgenbiihel MaBstab 1:1
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Literatur:

Franz Leonhard, Ur- und friihgeschichtliche Funde in NordtiroL Menghin-Festgabe,
Schlern32, 1958, S. 119-128.

16. M a t r e i a. Br. - M ii h 1 b a c h 1

'..' Auf den steil abfallenden Hangen des nordlich der Gemeinde Mtihl-
bachl liegenden Loam- oder Raspenbiihels wurden bei Begehungen ver-
schiedentlich Scherben vorgeschichtlicher und romischer TongefaBe auf-
gelesen. Bei Bauarbeiten kamen haufig Bestattungen zutage, den dafiir
zustandigen Stellen wurde dies jedoch nie bekanntgegeben. Bei einer
Exkursion des Institutes fur Vor- und Friihgeschichte der Universitat
Innsbruck fand Alfred zur Lippe einige durch Erdrutsch freigelegte
Knochen einer Skelettbestattung, die er in den folgenden Tagen barg.
Das Skelett lag mit dem Kopf nach Slidosten in gestreckter Riickenlage
mit seitlich angelegten Armen, die linke Hand hielt einen Beinkamm.
Weitere Beigaben waren nicht vorhanden. In unmittelbarer Nahe fand
Lippe noch zwei weitere Skelettgraber, die jedoch durch Erdbewegungen
vollig aus ihrer urspriinglichen Lage gebracht worden waren. Beigaben
wurden keine gefunden.

Im Zuwachsverzeichnis des Museums Ferdinandeum vom Jahre 1869
findet sich folgende Notiz: ,,Eine romische Fibula (Bronze) und mehrere
mittelalterliche Gegenstande (Eisen). Gefunden beim Bau der Eisenbahn
nachst Matrey." Es ist moglich, daB die schon von Franz publizierte
Fliigellanzenspitze mit diesem Fund in Zusammenhang steht. Ist dies
der Fall, diirfte sie wohl aus dem am Raspenbiihel angelegten Graber-
feld stammen, da die Bahn unter diesem vorbeifuhrt. Ob auch der von
Anton Roschmann in einer Zeichnung wiedergegebene goldene Korb-
chenohrring aus Matrei diesem Friedhof zuzuweisen ist, bleibe dahin-
gestellt. Obwohl die meisten uns bekannten Ohrringe dieses Typus aus
Grabern stammen, konnte es sich doch auch um einen in alter Zeit
verlorenen und nur durch Zufall entdeckten Streufund handeln.

Funde:

Beinkamm, einzeilig. Der Riicken des Dreilagenkammes ist leicht
gewolbt, die Kammenden laufen in stark schematisierte Tierkopfenden
aus. Acht Eisennieten verbinden die strichverzierten Griffplatten mit
dem Mittelstiick. Das Stuck ist verschollen. Die Zeichnung wurde nach
einer Fotografie angefertigt. — L. 16,5 cm.
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Lanzenspi tze , Eisen. Scharfer Mittelgrat. Die beinahe die halbe
Lange einnehmende Tiille ist vierkantig, an ihrem Ende ist
auf der unbeschadigten Seite ein abstehender Fortsatz ausgebildet,
welcher auf der gegeniiberliegenden Seite ausgebrochen ist. Die groBte
Breite des von der Ttille scharf abgesetzten Blattes befindet sich im
untersten Drittel, von wo aus sich die Kanten in sanftem Schwung zur
Spitze hinziehen. Unterhalb des Fliigels an der Tiille ein Nietloch. —
L. 20,7 cm, L. des Blattes 10,8 cm, groBte Br. 4 cm. (Mus. Ferd. 4364.)

Korbchenohrr ing aus Gold. Genauer Fundplatz unbekannt. Von
A. Roschmann in seiner aus dem Jahre 1756 stammenden Handschrift
,,Inscriptiones et alia diversi generis Romana per omnem Tirolim monu-
menta" gezeichnet. Das Stiick ist verschollen.

Litera tur :

Zeitschrift des Ferdinandeums, 3. Folge, Heft 14, 1869, XXXII.
Franz Leonhard, Aus alten Tiroler Fundnachrichten. Wiener Priihist. Zeitschrift, 29,
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1944, S. 18.
— Ur- und friihgeschichtliche Funde in Nordtirol. Menghin-Festgabe, Schlern 32,

1958, S. 119-128.
Lippe Alfred zur, Ein friihmittelalterliches Grab aus Matrei am Brenner. Tiroler

Heimatblatter 29, 1954, S. 14-15.

Beinkamm

Fliigellanzenspitze

Abb. 26 Miihlbachl bei Matrei a. Br.
MaBstab: 1 1:2, 2 1:4

17. Z i r l

Im Jahre 1913 wurden bei Erdarbeiten auf den ,,oberen Estrich-
Ackern" Reihengraber angeschnitten. Die Skelette lagen in regelmaBigen
Reihen mit dem Kopf nach Westen. Die in das Ferdinandeum gekomme-
nen Funde stammen aus mehreren Grabern, die Grabzusammenhange
wurden nicht gewahrt.
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Bei Erdarbeiten unmittelbar ostlich des Hotels Post kamen 1961
einige beigabenlose Skelette zutage. Nach Aussage der Arbeiter lagen
die Graber west-ostlich orientiert in zwei Reihen hintereinander.

Funde:
Spa tha , Parierstange, Knauf und Spitze nicht mehr vorhanden.

Die Klinge weist Spuren von Langsstreifendamast auf, der mit Feldern
einer sehr bewegten Damaszierung wechselt. Die vierkantige Griff angel
von der Klinge rechtwinkelig abgesetzt. Erhaltene L. 88,5 cm, L. der
Griffangel 12,3 cm, Br. 5,3 cm. (Mus. Ferd. 10.759.)

Sax mit langer Griffangel. Beiderseits parallel zum geraden Riicken
zwei gerillte Bander, die gegen die Spitze hin zusammenlaufen. Spitze
abgebrochen. Erhaltene L. 47 cm, Br. 4 cm, L. der Griffangel 15 cm.
(Mus. Ferd. 10.755.)

Sax, nur Spitze erhalten. Gleich unterhalb des geraden Riickens und
1.1 cm von diesem entfernt beidseitig schmale Rillen, die ungefahr 5 cm
vor der Spitze zusammenlaufen. Erhaltene L. 25,2 cm, Br. 4 cm. (Mus.
Ferd. 10.756.)

Sax, Spitze abgebrochen. Unterhalb des geraden Riickens, bzw.
1.2 cm von diesem entfernt verlaufen parallele Rillenbander, die sich
vor der Spitze vereinigen. Lange Griffangel. Erh. L. 55,2 cm, Br. 5 cm,
L. der Griffangel 22,4 cm. (Mus. Ferd. 10.757.)

Schere, in der Art heutiger Schafscheren. — L. 22,5 cm. (Mus.
Ferd. 10.775.)

Messer. Erhaltene L. 11,3 cm. (Mus. Ferd. 10.758.)
Messer. Erhaltene L. 11,5 cm. (Mus. Ferd. 10.776.)
Giir telschnalle aus Bronze. Nur mehr fragmentarisch erhalten.

Dorn und beweglicher Beschlag verloren. — H. 4 cm, lichte Weite 3,1 cm.
(Mus. Ferd. 10.769.)

Bronzeblech, wohl Scheidenmundblech und 13 kleine Bronzenagel-
chen. Am Anfang und am Ende noch je ein Nagelchen im Blech stek-
kend. Erhaltene Lange des Streifens 2 cm. Br. 0,9 cm. (Mus. Ferd. 10.763.)

GiirtelschlieBe, Eisen, nur in einem Bruchstuck erhalten. Unge-
fahr 3 cm hoch. (Mus. Ferd. 10.760.)

Beinkamm. Beidseitig gezahnter Dreilagenkamm. Griffplatten durch
Eisenstifte mit der Mittelplatte verbunden. Erhaltene L. 6,3 cm, erhal-
tene Br. 3,6 cm. (Mus. Ferd. 10.767.)

Beinkamm, beidseitig gezahnt. Nur eine Griffplatte des Dreilagen-
kammes erhalten, zwei Eisennieten. Erhaltene L. 4,7 cm, erhaltene
Br. 3 cm. (Mus. Ferd. 10.766.)
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18. Z i r l - M a r t i n s b i i h e l

Ungefahr 1917 wurde auBerhalb der ostlichen Wehrmauern von
Martinsbiihel, dem romischen Teriolis, ein Skelettgrab aufgedeckt. Im
Grab lag ein ,,langes, eisernes Schwert und ein Schildzentrum". Die
Funde sind verschollen. An der Westseite der Kirche von Martinsbiihel
wurden beigabenlose Skelettbestattungen in Ost-Westorientierung ge-
funden. Gegeniiber dem Kloster Martinsbiihel, 60 m nordlich der Bundes-
straBe, 20 m ostlich des Kalkofens, wurden 1932 Graber ohne Beob-
achtung der Fundumstande zerstort. In das Tiroler Landesmuseum
kamen drei Bronzearmringe und ein Fingerring aus Bronze.
Funde:

Armreif, offen, Bronze. Der aus bis zu 2,5 mm starkem Bronzeband
gebogene Reif hat einen annahernd rechteckigen Querschnitt. Die etwas
flachgehammerten, verbreiteten Enden tragen beiderseits auf den Schau-
seiten je drei Kreisaugen mit Strichgruppen. — Dm. 6 cm bis 6,4 cm.
(Mus. Ferd. 17.627.)

Armreif, offen, aus Bronze. In Material, GroBe und Verzierung dem
zuletzt besprochenen Stuck annahernd gleich. Bildete mit diesem eine
Garnitur. (Mus. Ferd. 17.626.)

Armreif, offen, aus Bronze. Stab mit abgerundet D-formigem Quer-
schnitt, Enden flachgehammert. Als Verzierung Langs- und Querrillen
unter der Patina erkennbar. — Dm. 6 cm bis 6,7 cm. (Mus. Ferd. 17.628.)

Fingerr ing aus Bronze. Gegen die Schauseite hin wurde der runde Stab
zueinerunverziertenPlatteverbreitert. — Dm. 2,3 cm. (Mus. Ferd. 17.629.)

Abb. 29 Grabfunde, Zirl-Martinsbiihel MaBstab:l:2
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Abb. 30 Frtihmittolalterliche Grabetatte

© Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at



175

19. T e l f s - S t . G e o r g e n

28 km westlich von Innsbruck befindet sich am linken Ufer des Inn
der Marktflecken Telfs. Einige hundert Meter nordostlich seines alten
Siedlungskernes liegt inmitten sanft ansteigender Wiesen ein kleines,
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dem heiligen Georg geweihtes Kirchlein. Es ist heute auf alien Seiten
von einem 1955 neu angelegten Friedhof umgeben, da der alte, um die
Pfarrkirche liegende Kirchhof fiir die infolge der Industrialisierung schnell
anwachsende Bevolkerung zu klein geworden ist. Bei der Anlage von
Grabgruben stieBen die Totengraber mehrfach auf Skelettbestattungen,
die in verschiedenen Hohen angetroffen wurden. In ungefahr 1 m Tiefe
liegt eine Anzahl von Grabern, die die an der Pest 1634/35 Verstorbenen
bergen. Unter diesen oder zum Teil auch im nicht durch Seuchengraber
belegten Gelande liegen in unterschiedlichen Tiefen Bestattungen der
Reihengraberzeit. Durch das verdienstvolle Bemiihen des Herrn Anton
Auer, Hauptschullehrer in Telfs, gelang es, Beigaben aus sechs Grabern
zu retten. Im Herbst 1963 fiihrte das Tiroler Landesmuseum eine
Grabung durch, in deren Verlauf weitere acht Graber untersucht wurden.
Die Skelette lagen in west-ostlicher Richtung mit meist an den Seiten ange-
legten Armen, waren jedoch zum Teil durch den Bau der Kirche gestort.

1?eihenarc\berfeld Sells -

Funde:

Grab 1:

Sax, erhalten die Griffangel und ein Teil der Klinge. 1,5 cm unterhalb
des dachformigen Riickens verlauft parallel zu diesem eine Rille. Griff-
angel von Saxklinge scharf abgesetzt. Erhaltene L. 28,5 cm, Br. 4 cm,
L. der Griffangel 14 cm.Verbleib: Heimatmuseum Telfs, Herr Anton Auer.
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Abb. 33 Grabbeigaben Telfs-St. Georgen. 1 Grab 1, 2 Grab 2,
3 Grab 3, 4 Grab 4, 5 und 6 Grab 5
MaBstab: 1 -5 1:5, 6 1:4

12 Museum Ferdinandeum
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Grab 2:

Lanzenspi tze , (der dazu gehorige Lanzenschuh wurde vom Toten-
graber E. Hackl wohl gesehen, jedoch nicht aus der Grabgrubegenommen).
Schmales Blatt mit weidenblattformigem UmriB und rhombischem Quer-
schnitt. An der vierkantigen, gegen ihr Ende zu abgerundeten Tiille
sitzen gegenstandig zwei mit spitzen Kopfen versehene Nieten. —
L. 36 cm, groBte Br. 3,5 cm, Dm. der Tiille 2,7 cm. Gefunden am 12. 11.
1956. Verbleib: Heimatmuseum Telfs, Herr Anton Auer.

Grab 3:

Sax mit breiter, von der Klinge scharf abgesetzter Griffangel. Gleich
unterhalb des dachformigen Riickens, bzw. 1,2 cm von diesem entfernt,
verlaufen parallel zu ihm auf beiden Klingenseiten zwei Rillen, deren
untere jeweils gegen die Spitze hin zur oberen aufbiegt. Zwischen den
Rillenpaaren eine flache Delle. — L. 70,5 cm, Br. 4,7 cm, L. der Griff-
angel 14 cm. Gefunden am 10. 5. 1957 in zirka 1,7 m Tiefe bei einem
Skelett, welches jedoch nicht gehoben wurde. Verbleib: Heimatmuseum
Telfs, Herr Anton Auer.

Grab 4:

Sax mit breiter, von der Klinge scharf abgesetzter Griffangel. Un-
mittelbar unterhalb des leicht gewolbten Riicken, bzw. 1,3 cm von die-
sem entfernt, verlaufen auf beiden Seiten der Klinge je zwei Rillen. — L.
69,5 cm, Br. 4 cm, L. der Griffangel 13,5 cm. Gefunden am 4. 10. 1957 in
1,4 m Tiefe, Skelett nicht gehoben, Verbleib: Heimatmuseum Telfs,
Herr Anton Auer.

Grab J.-
Lang sax. Gleich unterhalb des leicht gewolbten Riickens eine parallel

zu diesem laufende Rille, von dieser 1,2 cm entfernt eine zweite, die kurz
vor der Spitze mit der oberen Rille zusammenlauft. — L. 84 cm, Br. 4 cm,
L. der Griffangel 15 cm. Gefunden am 1. 4. 1961 in 1,5 m Tiefe. Verbleib:
Heimatmuseum Telfs, Herr Anton Auer.

Messer. Erhaltene L. 12 cm. Gefunden am 1. 4. 1961. Verbleib:
Heimatmuseum Telfs, Herr Anton Auer.

Grab 6: :

Bronzesporn. Der eiserne Stachel nicht mehr vorhanden. An beiden
Enden 1,3 cm breite Osen fur Lederschlaufen. Rundung aus 4 mm
starkem, unverziertem, gegen die Seiten hin zusammenlaufendem Bronze-
band. Beidseitig die letzten 4 cm vor den Schlaufenosen mit erhabenem
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Mittelgrat. — L. 10,9 cm. Gefunden am 25. 3. 1963 in 2 m Tiefe. Im
selben Grab bemerkte der Totengraber auBer dem Skelett auch noch
ein eisernes Schwert, welches er jedoch nicht herausnahm. Verbleib:
Heimatmuseum Telfs, Herr Anton Auer.

Grab 7:

Messer, Eisen. Stark von Host zerstort. Messerspitze und Griffangel
abgebrochen. Zwischen dem rechten Oberarm und Oberkorper gelegen.
Erhaltene L. 12 cm. (Mus. Ferd. 18.385 Te. 32.)

Schnalle aus Eisen. Einfache ovale Form, kraftiger Dorn. In Korper-
mitte oberhalb des Beckens gelegen. — H. 4 cm, lichte Weite 2,6 cm.
(Mus. Ferd. 18.385, Te. 33.)

Grab 8:

Messer, Eisen. Sehr schlecht erhalten. Spitze und Griffangel nicht
mehr vorhanden. Gebrochen. Am linken Oberschenkel, 7 cm oberhalb
der Kniescheibe gelegen. Erhaltene L. 9 cm. (Mus. Ferd. 18.385, Te. 34.)

Schnalle aus Eisen. Sehr klein. Ovale, einfache Form. Uber dem
linken Beckenknochen oberhalb der Gelenkspfanne gelegen. — H. 2,8cm,
lichte Weite 1,8 cm. (Mus. Ferd. 18.385, Te. 35.)

Abb. 34 Grabfunde Telfs-St. Georgen, 1 Grab 5, 2, 3 Grab 7, 4, 5 Grab 8
MaCstab: 1,3,5 1:2,2,4 1:4

Grab 9:

Gestort. Spuren eines Totenbrettes. Keine Beigaben.

12*
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Grab 10:

Skelett nur vom Becken abwarts erhalten, da beim Bau des gotischen
Chores, der sich iiber dieser Bestattung erhebt, die anderen Knochen
weggeraumt worden waren.

Schnalle aus Eisen. In mehrere kleine Teile gebrochen. Lag auf der
rechten Korperseite liber den Beckenknochen. (Mus. Ferd. 18.385, Te. 46.)

Grab 11:

Unter Kopf und Oberkorper lagen groBere Steine, so daB der Tote
leicht aufgerichtet bestattet wurde. Riickenlage. Hande iiber dem Bek-
ken gefaltet. Beigabenlos. Skelettlange 1,5 m. Holzspuren.

Grab 12:

Beigabenlose Bestattung. Skelettlange 1,4 m. Spuren einer Holz-
kiste (?). Grabgrube 40 cm breit.

Grab 13:

Grab bei Bauarbeiten der Kirche gestort. Es fehlen der Schadel,
einige Wirbel und der linke Arm.

Glasper len, 13 Stuck. Davon sechs Stuck aus gelben, spiralformig
aufgedrehten Glasfaden; eine gelbe Ringperle, eine gelbe Ringperle mit
Bronzeblechose, eine doppelkonische orange Perle, eine aus drei dunkel-
griinen Ringperlen zusammengesetzte Perle, eine aus drei orangen Ring-
perlen zusammengesetzte Perle und eine blaugrune Perle aus spiralformig
aufgedrehten Glasfaden. Uber dem Becken gelegen. (Mus. Ferd. 18.385
Te. 47, 1 — 13).

Bronzeblechrol lchen, war wohl gleich den Perlen auf der Kette
aufgefadelt. (Mus. Ferd. 18.385, Te. 48.)

Messer aus Eisen. Stark von Rost zerstort. Am Griff noch einige
Holzspuren. Zwischen den Oberschenkeln gelegen. Erhaltene L. 10,4 cm.
(Mus. Ferd. 18.385, Te. 49.)

Schnalle aus Eisen. Einfache ovale Form. Gebrochen, Dorn nicht
mehr vorhanden. — H. 3,5 cm. Rechts iiber dem Becken gelegen. (Mus.
Ferd. 18.385, Te. 50.)

Grab 14:

10 cm starke Reste eines Holzsarges. Breite der Grabgrube 55 cm.
Knochen gut erhalten. Rechte Hand angelegt, die linke ist uber das
Becken gelegt.
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Beinkamm mit schmalen Griffleisten und Eisennieten. Die Enden
der Griffleisten sind strichverziert. Der einzeilige Kamm loste sich bei
der Bergung in kleinste Stiickchen auf. Der Tote hielt den Kamm in der
rechten Hand. — Urspriingl. L. 23 cm. (Mus. Ferd. 18.385, Te. 51.)

45 Glaspas teper len . Da von 34 Stuck orange, ringformig oder
doppelkonisch, 3 Stuck weiB ringformig, 1 Stuck weiB tonnenformig,
je eine Ringperle schwarz, rot, gelb, braun, blaugriin, 1 Stuck griin mit
gelben Tupfen, 1 Stuck grau mit blauen Tupfen. Auf der linken Korper-
seite, zwischen Oberarm und Wirbelsaule gelegen. (Mus. Ferd. 18.385,
Te. 52, 1—45.)

Ohrringe aus Bronze, 1 Paar. Rundstabiger Bronzedraht, einfache
Schleifen. HakenverschluB. Innerhalb des Schadels, bzw. unter diesem
aufgefunden. — Dm. 4,8 cm und 5 cm. (Mus. Ferd. 18.385, Te. 53a, b.)

Abb. 35 Grabfunde Telfs-St. Georgen. 1 -3 Grab 13, 4 - 6 Grab 14
MaBstab: 1, 4 1:1, 2 1:4, 3, 5, 6 1:2
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Abb, 36 Lage des Reihengraberfeldes
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20. P f a f f e n h o f e n

Im Verlaufe von Ausschachtungsarbeiten flir den Bau einer Feuerwehr-
geratehalle, die, nur durch die StraBe getrennt, unmittelbar siidlich des
Ortsfriedhofes und der Pfarrkirche liegt, stieBen im Mai 1949 die Arbeiter
auf menschliche Skelette und Eisengegenstande, welche jedoch von ihnen
nicht beachtet wurden. Dank der Initiative der in Pfaffenhofen ansassi-
gen Hauptschullehrerin Frl. Hedi Koch wurde das Institut fiir Vor- und
Fruhgeschichte der Universitat Innsbruck verstandigt und es konnten noch
eine Spatha, zwei Saxe und ein Fragment eines dritten, sowie eine eiserne
Giirtelschnalle geborgen werden. Die beim Bau beschaftigten Arbeiter
sagten aus, daB mindestens 9 Graber zerstort worden waren. Die Skelette
lagen in west-ostlicher Richtung, angeblich seien in alien Grabern
,,eiserne Schwerter" gelegen.

Im folgenden Jahr wurde der stidliche und stidwestliche noch unver-
baute Teil der an die Geratehalle anschlieBenden Parzelle Nr. 101 von
Dr. Osmund Menghin untersucht, wobei sich erwies, daB das im Siidosten
liegende Gebiet durch eine zu der ostlich des Feuerwehrschuppens liegen-
den Schule hinfiihrenden Wasserleitung zerstort war. Im Siiden jedoch
konnte eine ungestorte Bestattung gehoben werden, die, wie alle weiteren
Graber, westostlich orientiert war. Insgesamt wurden in diesem Jahr
und im Jahre 1952 21 Bestattungen aufgedeckt. Das auf einem Hang
liegende Graberfeld wurde einmal iibermurt.

Besta t tungen innerhalb der Pfarrkirche

Bei den im Jahre 1961 durch das Landesdenkmalamt veranlaBten
Untersuchungen der Pfarrkirche (Leitung Univ.-Doz. Dr. Osmund
Menghin) wurden unter dem heutigen gotischen Bau drei Graber auf-
gedeckt. An der Siidmauer des friihmittelalterlichen Kirchenbaues fan-
den sich zwei Mannergraber, Grab I und Grab II, an der Nordseite der
Kirche, der Frauenseite, befand sich eine weitere Bestattung. Bestattung
I liegt in einer Gruft von annahernd 2 m Breite und 4 m Lange, diese
bestand aus einer etwa 40 bis 50 cm hohen Trockenmauer, die innen
mit Holz verkleidet war, es war in sie ein Boden aus feinem Sand ein-
gebracht worden. Am Ostende des Grabes, zu FiiBen des Bestatteten,
fanden sich die Reste eines Sattelzeuges, ein Paar silbertauschierter
Sporen, eine Schere, ein Stengelglas, Bronzebeschlage und Silberriemen-
zungen von einer Wadenbindengarnitur. Das Skelett war vollig vergangen.
Ungefahr in Grabmitte waren Spatha und Sax, beide weitgehend
von Rost zerstort, zu Haupten des Bestatteten der Schildbuckel.
Am Siidrande der Gruft lag in einem kleinen Grabchen die Lanze, von
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der sich nur die Lanzenspitze erhalten hat. Zwischen Sax und Schere
befand sich eine groBe Silberriemenzunge. Goldfaden zeigten an, daB
der Tote in einem mit Goldborten besetzten Gewand bestattet worden war.

In der westlich gelegenen Gruft II fand sich das relativ gut erhaltene
Skelett eines alteren (?) Mannes, an Beigaben waren nur mehr einige
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Stiicke einer silberplattierten Giirtelgarnitur, an der linken Seite des
Toten ein Messer, zwischen den Oberschenkelknochen ein Bruchstiick
einer schweren silbernen Riemenzunge und aus diinnem Goldblech
geschnittene Faden des Gewandbesatzes auffindbar. Das Grab war bald
nach Grablegung beraubt wor-
den, wie durch das Fehlen der
zweifellos vorhanden gewesenen
Waffen und tibrigen Beigaben
aufgezeigt wird. Der Tote lag in
einer gemauerten Gruft, deren
Boden und ungefahr 1,2 in hohen
Wande Feinputz tragen. In der
gegen die Wande hin wannen-
formig heraufgestrichenen Mor-
telputzschicht des Gruftbodens
fanden sich deutliche Eindriicke
einer holzernen Totenbahre oder
einer Totenbettstatt, auf der der
Verstorbene beigesetzt worden
war.

Bestattung III konnte unter
groBen technischen Schwierig-
keiten nur vom Kopf bis zu den
Knien geborgen werden. Das von
den Resten eines Holzsarges um-
gebene Skelett lag unmittelbar
unter dem Fundament eines go-
tischen Pfeilers, bei Weiterfiih-
rung der Arbeiten hatte fiir die
Kirche Einsturzgefahr bestan-
den. Beigaben fehlten.

Funde: Reihengraberfeld

Grab 1 bis 9: 1949 bei Bauarbei-
ten zerstort. 1 Schadel.

Spa tha , Parierstange und
Griffangel nur teilweise erhalten.
Erhaltene L. 73,5 cm, Klingen-
lange 66,7 cm, Br. 5,1 cm. (Mus. . , , 00 „ ,, . , „_ r r , r ^ ,& ' ' ' v Abb. 38 Grabbeigaben Pfaffenhofen. Grab
Ferd. 18.242, P. 1.) 1_9. MaBstab: 1, 2 1:5, 3, 4 1:4, 5 1:2
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Sax, auf beiden Seiten parallel zu Riicken und Schneide gleich unter-
halb des Riickens, bzw. 1,4 cm von diesem entfernt zwei Rillen, dazwi-
schen 0,6 cm breite Rinne. Griffangel scharf abgesetzt. — L. 45,2 cm
Br. 4,3 cm, L. der Griffangel 10,5 cm. Gerader Riicken. (Mus. Ferd.
18.242, P. 2.)

Sax, Griffangel abgebrochen. Auf einer Seite Spuren von zwei gegen
die Spitze hin zusammenlaufenden, gerillten Bandern. Gerader Riicken.
Erhaltene L. 42,2 cm, Br. 3,8 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 3.)

Sax, Griffangel und Spitze abgebrochen. Auf einer Seite 2 cm unter
dem Riicken gerilltes Band erkennbar. Erhaltene L. 27,6 cm, Br. 3,3 cm.
(Mus. Ferd. 18.242, P. 4.)

Giir telschnalle aus Eisen, mit kreisrundem, nur zum Teil erhal-
tenem Beschlag. — L. 8,3 cm, Dm. des Beschlages 5,2 cm, lichte Weite
der Schnalle 4 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 5.)

Grab 10: Grabung 1950. Mann. 1,6 m tief. Skelett gut erhalten.
Pfeil- oder Wurfspeerspi tze , blattformig. Tulle im oberen Teil

abgebrochen. Rechts neben dem Skelett in Kniehohe gelegen. Rekon-
struierte L. 14, 7 cm, Br. des Blattes 2,2 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 7.)

Eisenfragmente, zwei Stuck, vielleicht von einer zweiten Pfeil- oder
Wurfspeerspitze. Erhaltene L. 5,7 cm, bzw. 2,3 cm. (Mus. Ferd. 18.242,
P. 8.)

Messer, Eisen. — L. 14,2 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 6.)

Beinkamm, nicht mehr zu identifizieren.

Grab 11: Grabung 1950. Mann.
Skelett nur teilweise erhalten, FiiBe oberhalb der Fersengelenke abge-

hackt, rechtsseitig verheilter Unterschenkelbruch. Ungestort.

Spa tha . Griffangel abgebrochen. Silbertauschierter Knauf, alsKnauf-
basis diinnes Bronzeblattchen. Klinge zeigt Spuren fischgratenartiger
Damaszierung. Mit der Spitze fuBwarts an der rechten Korperseite
gelegen. Erhaltene L. 85 cm, Br. 4,8 cm. (Mus. Ferd. 18.282, P. 10.)

Pyramidenknopf aus Bronze. Innen Quersteg. Seitenlange 1,9 cm,
H. 1,2 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 11.)

Sax, Spitze abgebrochen. Beiderseits parallel zu Riicken und Schneide,
gegen die Spitze hin zusammenlaufend, 0,2 cm bzw. 1,5 cm unterhalb
des Riickens zwei gerillte Bander. Vom rechten Oberarm schrag iiber
den Korper mit der Spitze gegen linken Oberschenkel gelegen. Erhaltene
L. 55 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 12.)
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Messer. — L. 11,6 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 13.)

Schere, nur eine Halfte erhalten. — L. 12,4 cm. (Mus. Ferd. 18.242,
P. 14.)

Bronzer ingle in , vom Schwertgehange (?). — Dm. 0,9 cm. (Mus.
Ferd. 18.242, P. 15.)

Glir telschnalle aus Eisen, silbertauschiert. Nicht zu identifizieren.

Grab 12: Grabung 1950. Mann.

Spa tha , Spitze und Griffangel abgebrochen. Klinge weist Spuren
von Fischgraten- und Langsstreifendamast auf. Erhaltene L. 63,5 cm,
Br. 5,1 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 18.)

Sax, Spitze abgebrochen, Schneide stark von Rost zerstort. Beider-
seits parallel zu Riicken und Schneide 0,2 cm bzw. 1,5 cm unterhalb des
Riickens je 2 gerillte Bander, die gegen die Spitze hin zusammenlaufen.
Erhaltene L. 54,9 cm, Br. 4,3 cm, L. der Griffangel 16,3 cm. (Mus. Ferd.
18.242, P. 19.)

Messer. — L. 13,9 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 20.)

Giir te lschnal le , Eisen, silbertauschiert. Nich zu identifizieren.

Gtir telbeschlage, Eisen, silbertauschiert. Nicht zu identifizieren.

Sporn, Eisen, silbertauschiert. Nicht zu identifizieren.

Grab 13 bis 16: Grabung 1952.

Vier eng nebeneinanderliegende Bestattungen, von denen Grab 14
Grab 13 storte. Die Gebeine von Grab 13 waren sorgfaltig zur Seite
geraumt. Die Bestattung in Grab 13 mu6 auf ein Steinpflaster aus Bach-
steinen gelegt worden sein, da sowohl die zur Seite geschobenen Knochen
von Grab 13 als auch die von Grab 14 auf dieser Unterlage lagen. Keine
Beigaben.

Grab 17: Grabung 1952. Mann.

1,6 m tief, Skelett erhalten. Skelettlange 1,85 m, Kopf nach rechts
geneigt.

Sax, Griffangel stark von Rost zerstort, urspriingliche Lange nicht
mehr festzustellen. Beiderseits paralell zu Riicken und Schneide 0,2 cm
bzw. 1,5 cm unterhalb des Rtickens je 2 gerillte Bander, die gegen die
Spitze hin zusammenlaufen. Zwischen Wirbelsaule und linkem Arm
gelegen. Erhaltene L. 47,5 cm, Br. 4 cm, L. der Griffangel 11,4 cm.
(Mus. Ferd. 18.242, P. 24.)
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Abb. 39 Grabbeigaben Pfaffenhofen. 1 -3 Grab 10, 4 - 8 Grab 11, 9 - 1 1 Grab 12,
12-14 Grab 17. MaBstab: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 1:4, 4 , 9 , 1 3 1:5, 6 1:2
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Lanzenspi tze , lang, mit schmalem Blatt. Beiderseits, den Mittelgrat
auf beiden Seiten begleitend, je eine Rille, auf einer Seite eine von der
Mitte des runden Ttillenansatzes zur Blattschneide hin geschwungen
verlaufende Rille. Tulle am unteren Teil von Rost stark zerstort, mit
rundem Querschnitt. Abstand von Tiille zu Spitze des (verlorenen)
Lanzenschuhs 115 cm. An der rechten Seite des Skelettes, mit der Spitze
beim Kopf, gelegen. — L. 34 cm, Blattbr. 2,6 cm, Schaftstarke 1,9 cm.
(Mus. Ferd. 18.242, P. 26.)

Saxscheide aus Leder, mit drei gegossenen Bronzeknopfen Stil II
und 119 kleinen Bronzenieten mit meist halbkugeligen Nietkopfen be-
schlagen. Zwei der drei groBen Nieten stark abgeniitzt. Erhaltene L. der
Scheide 40,4 cm, groBte Br. 3,2 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 25.)

Grab 18: Grabung 1952.

Teilweise gestorte Bestattungen. Keine Beigaben.

Grab 19: Grabung 1952.

Kopf eines jugendlichen Individuums. Bestattung gestort. Keine Bei-
gaben.

Grab 20 und 21: Grabung 1952.

Zwei Bestattungen eng nebeneinander. L. des Skelettes in Grab 20
1,62 cm. Grab 21 enthielt Skelettreste eines Kindes im Zahnwechsel.
Beide Bestattungen ohne Beigaben. Tiefe der Graber 1,05 m. Mutter
und Kind ?

Grab 22: Grabung 1952. Mann.

Skelett schlecht erhalten. Holzsarg. 1 m tief.

Spa tha , stark von Rost zerstort. Griffangel abgebrochen. Eine
Halfte der strichverzierten Knaufplatte erhalten, Knauf verloren.
Parierstange ebenfalls strichtauschiert. Griffangel in die Knaufplatte
eingezapft. Im mittleren Teil der Spathaklinge reicher Zickzack- und
Langsstreifendamast. An der rechten Korperseite mit der Spitze fuB-
warts gelegen. Erhaltene L. 82,2 cm, Br. 5,3 cm, Klingenlange 71 cm.
(Mus. Ferd. 18.242, P. 27.)

Messer. Rechts neben Spatha gelegen. — L. 8,7 cm. (Mus. Ferd.
18.242, P. 75.)

Giirtelschnalle aus Bronze. Auf dem festen Beschlag am oberen
und unteren Rand mitgegossene Tierkopfe, stark stilisiert, nach der Mitte
zu von je einem Perlband eingefaBt. 3 Nietlbcher, eine Niete erhalten.
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Abb. 40 Grabfunde Pfaffenhofen. 1 — 4
Grab 22, 5, 6 Grab 24.

MaBstab: 1, 5 1:5, 2 1:4, 3, 4, 6 1: 2

Schnallendorn abgebrochen, je-
doch vorhanden. Unterseite des
Beschlages hohl. Unterhalb des
Beckens gelegen. — L. 4,7 cm,
lichte Weite 1,8 cm. (Mus. Ferd.
18.242, P. 29.)

Riemenzunge aus Bronze.
Im obersten Drittel ein Band von
drei querstehenden Strichen,
von diesem Band abwarts Kan-
ten leicht abgeschragt und von
einer Punktreihe begleitet. Au-
Berhalb des rechten Ellbogenge-
lenks gelegen. — L. 7,4 cm, Br.
1,3 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 28.)
Grab 23:

Wurde vor ungefahr 35 Jahren
von Oberlehrer Ferd. Koch bei
Erdarbeiten gestort, die Kno-
chen wurden wieder in die Grube
zuriickgelegt. Soil beigabenlos
gewesen sein.
Grab 24: Grabung 1952. Mann.
1 m tief.

Spa tha , Spitze abgebrochen.
Stark von Rost zerstort. Erhal-
tene L. 70 cm, erhaltene Br.
3,8 cm, Griffangel L. 10,1 cm.
(Mus. Ferd. 18.242, P. 30.)
Bronzenadel mit Ohr. An der
Spitze und am Ohr abgebrochen.
Unverziert. 3,3 cm unterhalb des
Ohrs abgeknickt, gegen die Spitze
hinaufgebogen. — L. 15,4 cm,
Dm. unterhalb des Ohrs 0,3 cm.
(Mus. Ferd. 18.242, P. 31.)

Giir telschnalle , Eisen. An
der Innenseite der linken Hand
gelegen. Derzeit nicht zu identi-
fizieren.
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Grab 25: Grabung 1952. Mann.
Skelett weitgehend vergangen.

Kopf nach links geneigt. Tiefe
1,6 m.

Spatha , Griffangel abgebro-
chen. Parierstange erhalten. An
der rechten Korpers., Schwert-
griff in Schulterhohe, gelegen.
Erhaltene L. 74,1 cm, Br. 5,5 cm,
L. der Klinge 71,7 cm. (Mus.
Ferd. 18.242, P. 33.)

Sax, sehr stark von Rost zer-
stort. Griffangel abgebrochen. In
Korpermitte in Langsachse des
Korpers gelegen. Erhaltene L.
54,7 cm, Br. 5 cm, L. der Griff-
angel 11,5 cm. (Mus. Ferd.
18.242, P. 34.)

Bronzeblechfragmente
von Saxscheide mit neun Bronze-
nieten, da von eine an ihrer Ba-
sis von einem mitgegossenen,
gekerbten Wulst, der eine Perl-
drahtfassung imitiert, umgeben.
Die durch das Blech durchge-
steckten Dome der mit halbku-
geligen Kopf en versehenen Nie-
ten sind bis 0,7 cm lang. Einige
Bruchstiicke mit eingeritztem
Strichdekor. Am Scheidenmund,
in der Saxmitte und am Ort
gefunden. (Mus. Ferd. 18.242,
P. 35a.)

Saxscheidenknopfe aus
Bronze. Kegelstumpfformige
Knopfe, in der Mitte der Platte
je ein planer Almandin einge-
lassen. 4 Stuck. — Dm. der
Basis der Knopfe 1,3 cm, Dm. Abb. 41 Grabfunde Pfaffenhofen, Grab 25.

MaBstab: 1, 2 1: 5, 3, 4 1: 2
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der oberen Platte 0,9 cm, Dm. der Almandine 0,3 cm, L. mit Dorn 1,1 cm
bis 1,6 cm. (Mus. Ferd.18.242, P. 35b, c, d, e.)

Or tband aus Bronze, zum Sax gehorig. Derzeit nicht zu identifizieren.

Ring aus Silber. In der Gegend der Schadelbasis gelegen. — Dm.
1,8 cm, mit rundem, 0,15 cm starken Querschnitt. (Mus. Ferd. 18.242,
P. 38.)

Giir telbeschlage aus Eisen, silberplattiert. 17 Stuck. Sehr schlech-
ter Erhaltungszustand, Konservierung nicht mehr moglich. Aus den
Rontgenaufnahmen la'Bt sich erkennen, daB in der Mitte kreisformig
angebrachter, engzelliger Wabenplattierung Almandinrundeln saBen.
Auf den Riickseiten sind noch Spuren von Geweben oder Leder erkenn-
bar. (Mus. Ferd. 18.242, P. 76.) — (Fur die Anfertigung von Rontgen-
aufnahmen bin ich Herrn Dr. Raimund NiBl, Facharzt fur Rontgenologie,
Innsbruck, sehr zu Dank verpflichtet.)

Grab 26: Grabung 1952.
Einzelner Schadel, moglicherweise zu Grab 18 gehorig. Keine Bei-

gaben.

Grab 27: Grabung 1952.
Einzelner Schadel. 1,05 m tief. Keine Beigaben.

Grab 28: Grabung 1952.
Knochen weitgehend vergangen. Grab durch Vergraben eines Tier-

kadavers gestort.

Gtir telschnalle aus Eisen. Derzeit nicht zu identifizieren.

Grab 29: Grabung 1952. Mann.
Skelett erhalten. 1,6 m tief. Spuren eines Holzsarges. tJber dem Kopf

% m hohe Steinfiillung aus durchschnittlich zwei- bis dreimannskopf-
groBen Steinblocken.

Sax. Auf beiden Seiten parallel zu Riicken und Schneide gleich
unterhalb des Rtickens, bzw. 1,5 cm von diesem entfernt je zwei gegen
die Spitze hin zusammenlaufende gerillte Bander. Breite Griffangel.
An der rechten Hiifte gelegen. — L. 68,8 cm, Br. 4,7 cm, L. der Griff-
angel 16 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 39.)

Schi ldbuckel aus Eisen. Vier breite eiserne Nietknopfe von 1,4 cm
Dm. auf dem 2,7 cm breiten Rand. Konische Krempe 1,7 cm hoch, hohe,
spitzkugelige Kalotte. Zu FiiBen, vom linken FuB 0,5 m weit entfernt,
gelegen. — Dm. 17 cm, H. 8,6 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 40.)
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Gurte lschnal le aus Bronze, mit beweglichem, facettiertem Be-
schlag in Form eines langgezogenen Dreiecks. Die Beschlagplatte ist mit
drei als Dekor angebrachten Nieten mit halbkugeligen Kopfen versehen.
Diese tragen an ihrer Basis einen mitgegossenen gekerbten Wulst. Die
Nieten sind mittels durchgesteckter und an der Rtickseite umgebogener
Bronzestifte am Beschlag befestigt. An der vertieften Riickseite zwei mit-
gegossene Osen. Leicht abgeschragte Kanten. Der Schilddorn ist unver-
ziert, er wurde mit dem Rahmen und dem Beschlag durch einen Stift
verbunden. In Beckengegend gelegen. — L. 11,2 cm, lichte Weite der
Schnalle 3,2 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 41.)

Gegenbeschlag aus Bronze. In GroBe und Form dem beweglichen
Beschlag der Gurtelschnalle gleich. Eine Niete fehlt, an einer Kante aus-
gebrochen. In der Gegend des Beckens gelegen. — L. 6,7: cm, Br. 3,2 cm.
(Mus. Ferd. 18.242," P. 42.) '

Riemenzunge aus Bronze. An der oberen Seite, die zwecks Befesti-
gung an den Riemen ein gespaltenes Mride aufweist, drei, von einem
mitgegossenen gekerbten Wulst umgebene halbkugelige Nietkopfe. Die
Nieten sind mittels diinner Bronzedorne durch die beiden Endplatten
durchgesteckt. Riemenzunge an den Kanten vom oberen Drittel ab-
warts leicht abgeschragt, unteres Ende halbrund. ^wischen den Ober-
schenkeln gelegen. — L. 10,4 cm, Br. 2,8 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 50.)

Riemenzunge aus Bronze. Wie das zuletzt besprochene Stiick,
jedoch mit zwei Nieten. Auf der reehten Seite des Beckens gelegen. —
L. 7,6 cm, Br. 1,6 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 43.)

Riickenbeschlag aus Bronze. Leicht trapezformig, untere Schmal-
seite auf beiden Seiten rund eingezogen. In den Ecken sitzen vier halb-
kugelige Nietkopfe mit gekerbter Basis. Leicht abgeschragte Kanten,
an der Riickseite zwei mitgegossene Osen. An der Hufte aufgefunden. —
H. 4 cm, Br. 3,6 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 48.)

Beschlag aus Bronze. In Ausfuhrung und Form dem zuletzt bespro-
chenen gleich, jedoch kleiner. Zwischen den Beinen gelegen. — H. 2,8 cm,
Br. 2,4 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 46.)

Beschlag aus Bronze, in der Form dem Stiick Inv. Nr. 18.242, P.48
gleich, jedoch kleiner. Im unteren, rund eingezogenen Teil querstehende
Ose fur Halteriemen des Saxes. Zwischen den Beinen aufgefunden. —
H. 3 cm, Br. 2,4 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 45.)

Beschlag, in GroBe und Ausfuhrung vollig dem vorherigen Stiick
gleich. Zwischen den Beinen gelegen. (Mus. Ferd. 18.242, P. 44.)

13 Museum Ferdinandeum
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Beschlag aus Bronze. Geschlossen S-formig mit zwei kreisrunden
Offnungen. An der Riickseite eine mitgegossene querstehende Ose. In
der Beckengegend oder zwischen den Beinen gefunden. — L. 2,6 cm,
Br. 1,2 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 47.)

Ringlein aus Silber, offen. — Dm. 1,3 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P.49.)

Abb. 42 Pfaffenhofen, Grab 29. MaBstab: 1 1 :6 ,2 ,3 ,1 :2
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Grab 30: Grabung 1952.

Reste eines Kindes im Zahnwechsel. Keine Beigaben.
In den Grabfiillungen fanden sich haufig Scherben von latenezeitlichen

und romischen TongefaBen. Darunter befanden sich drei verzierte Bruch-
stiicke von Fritzner Schalen, und zwar ein Randstiick mit umlaufender
Strichgruppe und einem Wiirfelauge, eine Wandscherbe mit umlaufender
Strichgruppe, Wiirfelauge und senkrechten Rollstempelriefen und eine
Wandscherbe mit umlaufender Strichgruppe, hangenden Halbkreisen,
hangenden, eingestempelten spitzen Dreiecken und senkrechten Strichen.
Weiters sind mehrere Bruchstiicke von Bandhenkeln latenezeitlicher
Henkeltopfe, mehrere Scherben groBer, flacher Schusseln und eine
Wandscherbe mit aufgesetzter Zierleiste vorhanden. Unter den latene-
zeitlichen Scherben befanden sich auch kleine Bruchstiicke romischer
Keramik, auch von Terra sigillata. Am Ostrand des untersuchten Gelan-
des wurde eine romische Kulturschicht angeschnitten.

Besta t tungen innerhalb der Pfarrkirche

Gruft I: Grabung 1961. Mann.

2,75 m tief. Skelett vollig vergangen. Die 2,05 m breite und 4 m lange
Gruft bestand aus einer 40 bis 50 cm hohen Trockenmauer, die innen
mit einer Holzschalung verkleidet war. In die Gruft war ein ungefahr
3 cm starker Boden aus feinem Sand eingebracht worden.

Spatha, mit Parierstange und fragmentiertem Knauf. Griffangel
abgebrochen. An der Klinge lassen sich trotz des sehr schlechten Erhal-
tungszustandes noch Spuren von Fischgraten- und Langsstreifendamas-
zierungen erkennen. Rekonstruierte L. 86,3 cm, Klingenbreite 5,7 cm,
Parierstange L. 9 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 52.)

Spathascheide aus Holz. Mit in geometrischen Mustern aufgesetzten
gedrehten Schniiren verziert. An den Seiten im oberen Teil von 25 cm
langen Bronzerinnen eingefaBt. Erhaltene L. 38 cm. (Mus. Ferd. 18.242,
P. 69.)

Sax, stark von Rost zerstort. Spitze und Griffangel abgebrochen. Auf
einer Seite, parallel zum geraden Riicken und zur Schneide, gleich unter-
halb des Riickens, bzw. 1,2 cm von ihm entfernt, zwei Rillen erkennbar.
Breite Griffangel. Nordlich der Spatha gelegen. Erhaltene L. 66 cm,
Br. 5 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 52.)

Lanzenspitze aus Eisen. Blatt sehr lang und schmal. Neben der
Mittelrippe beiderseits je zwei Langsrillen, Tiillenansatz verwaschen

13*
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Abb. 43 Pfaffenhofen, Graft I. MaBstab: 1, 2, 3, 6 1: 5, 4, 5 1:4, 7, 8, 9 1:2
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vierkantig ausgebildet, geht jedoch schon nach ungefahr 7 cm in die
runde Tulle iiber, die am Ende kreisrund ist und von einem 1 cm breiten,
gerillten Silberband eingefaBt wird. Das an seinen Enden iibereinander-
gelegte Silberband wird von einer Niete, deren Kopf mit einer spitz-
kugeligen Goldblechhiilse iiberzogen ist, an der Tulle festgehalten. Niet-
loch fur eine weitere, jedoch verlorene Niete, vorhanden. In einem 13 cm
tiefen Grabchen an der siidlichen Langsseite der Gruft mit der Spitze
nach Westen gefunden. — L. 60,5 cm, Dm. der Tulle 2,4 cm, groBte
erhaltene Br. 3 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 53.)

S c h i l d b u c k e l aus Eisen, mit 2,2 cm breitem Rand. Dieser wird
auBen von einem 0,4 cm breiten, glatten Silberband eingefaBt, welches
wie eine Hiilse iiber den Rand geschoben ist. Vier runde Nieten im Dm. von

Abb. 44 Schildbuckel, Pfaffenhofen, Gruft I. MaBstab: 1:2
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1,1 cm mit Silberblechhiilsen und vier Gruppen von je drei kleinen
Nieten mit halbkugeligen Bronzekopfen. Die jeweils mittlere Niete der
Dreiergruppen ist mit einem 0,4 cm breiten, gerillten Silberband ver-
bunden, welches um den Schildbuckelrand herumgelegt ist. Die konische
Krempe ist 2,2 cm hoch, die hohe, spitzkugelige Kalotte mit kreuzformig
tibereinandergelegten, gerillten, 0,6 cm breiten Silberbandern verziert.
Jedes der beiden Bander ist ungefahr 11,5 cm lang, an den verbreiterten
Enden sitzen je drei Silbernieten mit halbkugeligen Kopfen. Im west-
lichsten Teil der Gruft gelegen. — H. 10,8 cm, Dm. 18 cm. (Mus. Ferd.
18.242, P. 55.)

Sporen. Ein Paar, mit Silberstreifentauschierung. An einem Stuck
langgezogen dreieckige Nietplatte mit drei Nieten mit halbkugeligen,
mit Silberblech iiberzogenen Nietkopfen, um die ein Band aus feinen
Silberdrahtspiralen gelegt ist, erhalten. Unterhalb des mit waagrechter
Streifentauschierung verzierten Stachels tauschiertes Schragkreuz. Beide
Stiicke unvollstandig. Im ostlichen Teil der Gruft gelegen. Rekonstruierte
L. 7 cm, lichte Weite 9 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 58a, b.)

Stengelglas aus durchsichtigem, grunlichem Glas. Geschweiftes
Profil, Rand etwas verdickt. Vom Stengelansatz ausgehend ziehen
schrage, geschwungene Kanneluren tiber das Glas, die gegen den Mund-
saum hin immer zarter werden und schlieBlich auslaufen. Im siidost-
lichsten Teil der Gruft gefunden. — H. 8,5 cm, oberer Dm. 7,2 cm, Dm.
des StandfuBes 4,2 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 59.)

Messer. — L. 20,5 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 54.)

Schere, stark von Rost zerstort, bei der Preparation konnte nur
eine Halfte erhalten werden. Zu FiiBen des Bestatteten gelegen. —
L. 18 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 56.)

Riemenzunge aus Silber. Am oberen Ende vier halbkugelige, silber-
blechiiberzogene Nieten mit Filigrandrahteinfassung. Unterhalb der
Nieten ein 0,5 cm breites Band mit eingraviertem Liniendekor. Unge-
fahr in der Mitte der Riemenzunge ein weiteres querstehendes Zierband
von 0,4 cm Breite aus eingravierten engen Schraffuren. Spitz zulaufend.
Zwischen Sax und Schere gelegen. — L. 20,1 cm, Br. 2,4 cm, Starke
1 mm bis 1,3 mm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 60.)

Riemenzunge aus Silber. Am oberen Ende drei in einem hangenden
Dreieck angeordnete Nieten mit Silberblechhiilsen. Silberdrahtspiralen
umgeben die halbkugeligen Nietkopfe. Unterhalb und neben der unter-
sten Niete eingravierte Linienbander. Ein querstehendes Zierband unge-
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fahr in der Mitte der Riemenzunge, davon abwarts Kanten leicht abge-
schragt. Spitz zulaufend. Im siidostlichen Teil der Gruft gelegen.Gehort
wohl zur Wadenbindengarnitur. — L. 8,3 cm, Br. 1,8 cm. (Mus. Ferd.
18.242, P. 61.)

Riemenzunge aus Silber. In GroBe und Ausfiihrung vollig dem
zuletzt beschriebenen Stuck gleich. Eine Niete verloren. Im siidostlichen
Teil der Gruft gelegen. (Mus. Ferd. 18.242, P. 62.)

Beschlage aus Bronze. Ein Paar. Rechteckig, mit unverzierten Deck-
und Riickenplatten, in den Ecken sitzen kleine Bronzenieten. Im siid-
ostlichen Teil der Gruft gefunden. Gehort wohl zur Wadenbindengarnitur.

Riemenzunge aus 0,5 cm dickem Silberblech geschnitten. Am
oberen Ende zwei halbkugelige Nieten mit Silberblechhiilse, umgeben
von Silberfiligrandraht. An die Nieten anschlieBend querstehendes Zier-
band mit eingeritztem Tannenreisdekor. Den Rand begleiten zwei diinne
eingravierte Linien. Im Mittelfeld drei mit Spitzzirkel gezogene konzen-
trische Kreise. Zwischen diesen und der leicht abgerundeten Spitze quer-
stehendes Band aus engen Schragschraffuren. Neben der Schere gelegen.
Wohl vom Schuhriemen. — L. 5 cm, Br. 1,6 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 63.)

Riemenzunge, Gegenstiick zum zuletzt beschriebenen Stuck. Aus
diinnem, 0,5 cm starkem Silberblech geschnitten, am oberen Ende zwei
Nietlocher, am unteren Ende eines. Keine Niete erhalten. Im obersten
Feld unterhalb der Nietlocher querstehendes Zierband aus engen Schrag-
schraffuren, oberhalb der Spitze Querband mit geometrischem einge-
ritzten Dekor. Zwischen diesem Streifen und der Spitze enggestellte
Langsstriche. Im Mittelfeld Muster aus drei Kreisen und vier Viertel-
kreisen. Gehorte wohl zum Schuhriemen. — L. 5 cm, Br. 1,6 cm. (Mus.
Ferd. 18.242, P. 64.)

Riemenzwingen, zwei Stuck aus Bronze auf versilbertem Bronze-
ring. Eine Riemenzwinge mit dreieckig ausgebildeter Platte mit Strich-
dekor. Auf dieser sitzen drei Silbernieten mit halbkngeligen Kopfen und
durch die beiden Zwingenplatten durchgesteckten Silberstiften. Um die
Nietkopfe Silberfiligrandraht. Die zweite am Ring laufende Bronze-
zwinge geht in zwei spitze, aufgebogene Enden aus. Im siidostlichen Teil
der Gruft gelegen. Vom Zaumzeug oder Sattel. — L. der Zwingen 2,5 cm
bzw. 3,4 cm, auBerer Dm. des Ringes 2,8 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 65.)

Riemenzwingen, zwei Stuck aus Bronze auf schlecht versilbertem
Bronzering. Beide Zwingen mit Strich- und Perlbanddekor verziert. Auf
jeder der beiden Zwingen sitzen je zwei Silbernieten mit halbkugeligen
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Abb. 45 Grabfunde Pfaffenhofen, Graft I. MaBstab: 1:2
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TAFEL V

Natters, Sonnenburger Hiigel. Vielteilige Giirtelgarnitur Poto Demanega
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TAFEL VI

Pfaffenhofen, Grab 11
Silbertauschierter
Spathaknauf

Pfaffenhofen, Gruft I
Stengelglas

Foto Demanegii
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Pfaffenhofen, Grab 25, Rontgenaufnahmen von silberplattierten Giirtelbeschliigen
Aufnalime Dr. Nissl

Pfaffenhofen, Gruft I. Silbertauschierte Sporen Foto Demanega
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TAFEL VIII
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Pfaffenhofen, Gruft I. Silberne Giirtelriemen-, Wadenbinden- und Schuhriemenzungen
Foto Demanega
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Kopfen, zwei davon tragen noch den Silberfiligrandraht. Im siidostlichen
Teil der Gruft gelegen. Vom Zaumzeug oder Sattel. — L. der Zwingen
2,5 cm, auBerer Dm. des Ringes 3,3 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 66.)

Riemenzwingen, zwei Stiick aus Bronze auf schlecht versilbertem
Bronzering. Den zuletzt beschriebenen Stiicken vollig gleich, jedoch
fehlen auf einer Zwinge beide Nieten. Im siidostlichen Teil der Gruft
gelegen. — L. der Zwingen 2,4 cm bzw. 2,5 cm, auBerer Dm. des Ringes
3,2 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 67.)

E i senke t t e aus vier achterformigen Gliedern und drei Bruchstiicken
von solchen. Im siidlichen Teil beim Sattelzeug gefunden. — L. 24,4 cm.
(Mus. Ferd. 18.242, P. 57.)

Eisenschlaufen von eingezogen trapezformiger Form. Fur Steig-
biigelriemen ? 2 Stiick. — H. 7,5 cm bzw. 7,7 cm, groBte Br. 6,2 cm.
(Mus. Ferd. 18.242, P. 68a, b.)

Osenbeschlage aus Eisen mit zwei bzw. vier diinnen Armchen.
Sehr stark von Rost zerstort, nur in kleinen Bruchstiicken vorhanden.
An den Riickseiten Holzspuren. Zwei Beschlage zu rekonstruieren. Ira
sudostlichen Teil der Gruft gefunden. (Mus. Ferd. 18.242, P. 68c, d.)

Riemenzunge aus Eisen. Eine Eisenniete am oberen Ende. Zum
Sattelzeug gehorig. — L. 5,4 cm, Br. 1,2 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 68e.)

3 Fragmente von Eisenr ingen mit Zwingenbruchstiicken. Zum
Sattelzeug gehorig. (Mus. Ferd. 18.242, P. 68f, g, h.)

Beschlage vom Holzsattel. Sehr schlecht erhalten. Auf der Riick-
seite Reste von Leder und kleine Nietdorne erkennbar. Im ostsiidlichen
Teil der Gruft gefunden. (Mus. Ferd. 18.242, P. 68i.)

Gold fa den von einer auf dem Gewand aufgenahten Borte. In der
Gegend des Beckens (?) gefunden. (Mus. Ferd. 18.242, P. 70.)

Beinkamm, sehr schlecht erhalten. Einzeiliger Dreilagenkamm auf
Eisen angerostet (Futteral ?). Im siidostlichen Teil der Gruft gefunden.
(Mus. Ferd. 18.242, P. 75.)

Gruft II: Grabung 1961. Mann.

2,25 m tief. Westlich an Gruft I anschlieBend. Die 1,4 m breite und
2,9 m lange Gruft hatteeine 1,24 m hohe, innen mit Kalkmortelputz ver-
sehene Mauer. Mauerstarke 25 bis 30 cm. Mortelschicht des Bodens
hohlkehlenartig heraufgezogen. NO- und NW-Ecken unregelmaBig ge-
rundet. Im FuBboden FuBabdriicke und Abdriicke von Holzbalken und
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Q Q

Abb. 46 Grabfunde Pfaffen-
hofen, Gruft II.

MaBstab: 1 1:4, 2 1:2

Pfosten sichtbar. Skelett gut erhalten. Der
Bestattete scheint kurz nach der Grablegung
beraubt worden zu sein, wie durch das Feh-
len der zweifellos mitgegebenen Waffen auf-
gezeigt wird. Da jedoch die ligamentosen
Verbindungen nicht aus dem Verband ge-
kommen sind, scheinen die Grabrauber den
Toten schon kurz nach seiner Bestattung
beraubt zu haben. Fur diese Annahme
spricht auch die Tatsache, daB die silber-
plattierten Giirtelbeschlage nur unterhalb
des Beckens vorhanden waren.

Riemenzunge aus Silber. Am oberen
Ende an der Riickseite Silberplatte zur Au-
fnahme des Giirtels gespalten, zwei an der
Vorderseite mit kleinen Kopfen versehene
Nieten gehen durch beide Teile hindurch.

3,2 cm unter dem oberen Rand drei Querrillen, 1 cm unter der untersten
Querrille ist die Riemenzunge (wohl gewaltsam bei der Pliinderung der
Grablege) abgebrochen. Der untere Teil fehlt. Am linken Oberschenkel
innen gelegen. — L. 4,4 cm, Br. 2,3 cm, Di. 0,4 cm. (Mus. Ferd. 18.242,
P. 71.)

Giirtelbeschlag aus Eisen, silberplattiert. Grobes Wabenmuster,
am abgeschragten Rand Strichtauschierung, auf Gruppen von vier
Messingfaden folgen jeweils zwei Silberfaden. Unterhalb der Hiifte
gelegen. Gebrochen. Erhaltene L. 7,5 cm, Br. 2,5 cm. (Mus. Ferd. 18.242,
P. 72a.)

Giir telbeschlag. Wie vorher. Abgerundetes Ende. Gebrochen.
Erhaltene L. 6,5 cm, Br. 2,5 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 72b.)

Giir telbeschlag. Wie vorher. Oberes, gerades Ende mit quer-
gestelltem, plattiertem Band. Unteres Ende halbrund. — L. 8 cm,
Br. 2,5 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 72 c.)

Giir telbeschlag. Wie vorher. Stark zerstort. Nur mehr Spuren der
Plattierung sichtbar. Unteres Ende halbrund. Fragment. Erhaltene
L. 7,2 cm, Br. 2,6 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 72d.)

Giir telbeschlag. Wie vorher. Kleines Bruchstiick vom oberen Rand
eines Beschlages. Querstehendes schmales Feld von Wabenplattierung,
darunter unverziertes Dreieck mit Spuren von drei Nietlochern. Erhal-
tene L. 2,5 cm, erhaltene Br. 2 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 72e.)
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Abb. 47 Giirtelbeschlage, Pfaffenhofen, Gruft II. MaBstab: 1: 1
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Giir telbeschlag. Wie vorher. Im unteren, halbrunden Teil des
Bruchstiickes Wabenplattierung kreisformig. Auf der Riickseite Ab-
driicke von vier senkrecht verlaufenden gedrehten Schniiren. Erhaltene
L. 5,3 cm, Br. 2,6 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 72f.)

Giir telbeschlag. Wie vorher. Sehr schlecht erhalten. Nur wenige
Spuren der Wabenplattierung sichtbar. Gebrochen. Erhaltene L. 6 cm,
Br. 2,4 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 72g.)

Giir telbeschlag. Wie vorher. Schlecht erhalten. Am halbrunden
Ende kreisformige Wabenplattierung sichtbar. Abgebrochen. Erhaltene
L. 6,5 cm, Br. 2,6 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 72h.)

Giir telbeschlag. Wie vorher. Bruchstiick. Am halbrunden Ende
kreisformige Wabenplattierung, dariiber querstehendes wabenplattiertes
Zierfeld. Erhaltene L. 6,3 cm, Br. 2,5 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 72i.)

Giir telbeschlag. Kleines Bruchstiick des unteren, halbrunden Tei-
les. Erhaltene L. 3,3 cm, Br. 2,5 cm. (Mus. Ferd. 18.242, P. 72k.)

Giir telbeschlag. Sehr schlecht erhalten. Silbereinlagen herausge-
fallen. Abgebrochen. Erhaltene L. 5,5 cm, Br. 2,5 cm. (Mus. Ferd.
18.242, P. 721.) . - ^ v . s

Messer. Am Ellbogen des linken Armes innen gelegen. — L. 20 cm.
(Mus. Ferd. 18.242, P. 73.)

Gold fa den, aus diinnem Goldblech geschnitten und in Zickzack-
streifen gelegt. Die Faden waren als Borte auf dem unteren Saum einer
wohl kittelartigen Bluse aufgenaht. Zwischen den Oberschenkeln gefun-
den. (Mus. Ferd. 18.242, P. 74.)

Grab III: Grabung 1961. Frau.
Sargbestattung. Aus technischen Griinden konnte eine genaue Beob-

achtung nicht durchgefuhrt werden. Das Skelett wurde bis zu den unteren
Extremitaten geborgen. Keine Beigaben.

'"' L i te ra tur :

Franz Leonhard, Friihmittelalterliche Graber in Nordtirol. Tiroler Heimat, XIII.
und XIV. Band, 1949/50, S. 143-151.

Menghin Osmund, Das Reihengraberfeld Pfaffenhofen. Nachrichtenblatt fiir die
Osterreichische Ur- und Friihgeschichtsforschung, Jg. 1/1952, Heft 3/4, S. 19.

— Spatantike Friedhofskirche und friihmittelalterliche Eigenkirche in Pfaffenhofen.
Pro Austria Romana, Nachrichtenblatt f. d. Forschungsarbeit iiber die Romerzeit
Osterreichs, Jg. 12/1962, Heft 11/12, S. 35.

— Friihmittelalterliche Kirche mit Begrabnisplatz in Pfaffenhofen, Tirol. Osterr.
Zeitschrift f. Kunst und Denkmalpflege, XVII, 1963, S. 148-153.
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Abb. 49 Otz
MaBstab: 1:5

21. O t z

Bei Erdarbeiten fiir den Neubau Dr. Koller wurde im
Jahre 1953 ein Skelettgrab zerstort. In das Museum kam
ein kurzer Sax. Ob weitere Beigaben vorhanden waren,
wurde nicht beachtet.

Fund:

Sax, auf beiden Seiten verlauft parallel zum geraden
Riicken, 1 cm von diesem entfernt, eine Rille, die gegen
die Spitze hin zum Riicken aufbiegt. Griffangel und
Spitze abgebrochen. Erhaltene L. 35,0 cm, erhaltene Br.
3,4 cm. (Mus. Ferd. 18.382.)

L i t e r a t u r :

Franz Leonhard, Ur- und friihgeschichtliche Funde in Nordtirol.
Menghin-Festgabe, Schlern 32, 1958, S. 119-128.

22. Z a m s

Bei Erdarbeiten fiir die Anlage einer Hochdruckleitung wurden im
Jahre 1902 beim Haus des Matthaus Hueber in 1 m Tiefe Reihengraber
angeschnitten. Es wurden eine Spatha und ein Sax gefunden, beide
Stiicke waren mehrfach gebrochen. Im Jahre 1910 wurden die Waff en
vom Gastwirt Alois Haueis dem Ferdinandeum iiberlassen, sind jedoch
zur Zeit dort nicht zu identifizieren. (Inv. Nr. 10.752 und 10.753.)

Literatur :

Zeitschrift des Ferdinandeums, 3. Folge, Heft 52, 1911, XXXI.
Menghin Osmund, Zur Vor- und Fnihgeschichte des Bezirkes Landeck. Schlern-

Schriften 133. Innsbruck 1956, S. 39-75.

Literaturabkiirzungen :

A. u. h. V.: Die Altertiimer unserer heidnischen Vorzeit 1—5 (1858 — 1911).
Bohner, Trierer Land: K. Bohner, Die frankischen Altertiimer des Trierer Landes.

Germanische Denkmaler der Volkerwanderungszeit, Serie B, I, 1958.
Bott, Schmuck: H. Bott, Bajuwarischer Schmuck der Agilolfingerzeit. Schriften-

reihe zur bayerischen Landesgeschichte 46 (1952).
Brozzi, San Salvatore: M. Brozzi, Das langobardische Graberfeld von S. Salvatore

bei Maiano. Jahrbuch des Romisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz, 8,1961.
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