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der Forschung lăndlichcr Siedlungeu nnd Grăberfelder 
fiir die Deutung demographischer, sozialer und siedlungs
geschichtlicher Probleme des Altertums im allgemeinen 
und der spătriimischen Zeit im besonderen zuk0mmt. 
Auch von diesem Standpunkt aus, bildet die Monographie 
E. Kellers ein nachzuahmendes Beispiel. Die Grăberfelder 
von befestigten Siedlungen des Binnenlandes, charak
terisiert durch die Nekropolen von Altenstedt oder Valley 
gehiiren dem 4 .  Jh. an. Von ihren gemeinsamen Merkma
len erwăhnen wir die Anwesenheit der Frauengrăber in der 
zweiten Hălfte des 4. Jh. oder die Lage der Grăberfelder 
in der Năhe romischer Stra13en oder am Ful3 verteidi
gungsgiinstiger Hiihen. Am Ende der Betrachtungen 
iiber die spătriimischen Friedhiife macht E. Keller eine 
„Gesamtbeurteilung des Fundstoffs" (S. 170- 192) . 

Es stellt sich heraus, dal3 die Zwiebelknopffibel, 
das Giirtelzubehiir aus den Mănnergrăbern oder die 
kleinen Handspiegel, einige bronzene Annringe, ausge
zeichnete Datierungselemente darstellen. 

Es werden interessante Beobachtungen iiber die 
rangbezeichnende Funktion von Bronzefibeln und Giirteln 
gemacht. 

Von Interesse sind auch die Betrachtungen iiber die 
Herkunft und \'erbreitung des archăologischen Materials 
(vor aliem aus Pannonien aber auch sus den Iinksrheini
schen Provinzen oder sogar Britannien) , iiber das ger
manische oder militărische Element im Fundstoff. 

Auf Grund der Chronologie der Grăberfelder ist es 
E. Keller gelungen drei spătromische Siedlungsperioden 
festzustellen : die erste vom Limesfall (259-260 durch 
die Allamannen) bis zur Konsolidierung der Verhăltnisse 
durch Probus und Diocletian (ca. 280) ; die zweite von ca. 
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280 bis zum Juthungeneinfall von 357 und endlich die 
dritte von 357 bis zum Ende der riimischen Herrschaft 
in Siidbayern um das Jahr 400. 

Wichtig und aussichtsvoll sind auch die Beo
bachtungen iiber die Kontinuităt des romanischen Ele
ments im siidbayrischen Raum. Die Analyse des Grăber
feldes von Wel3ling konnte den Bestattungsplatz der 
armen Beviilkerung nicht feststellen. Diese sozial niedri
gere Schicht, unbedingt notwendig fiir die Bewirtschaf
tung des Gutes, die man aber archăologisch noch nicht 
erfassen kann, bildet fiir E. Keller „ . . .  das fiir die Konti
nuităt des Romanentums entscheidende Element". Wir 
glauben, dal3 die Frage nur durch intensive Forschungen 
in genau begrenzten Gebieten gelăst werden kann. 

Das Literaturverzeichnis ( 193- 194) ,  dic Listen der 
spătriimischen Fundstellen ( 197 -208) , der Holzsărge 
(208), der Zwiebelknopffibeln aus dem ganzen Imperium 
(209-219) , des Giirtelzubehiirs (2 19-221 )  zusammen 
mit dem Katalog der siidbayerischen spătriimischen 
Grăberfelder schliel3en den Textteil dieser sehr wert
vollen Monographie. 

Die 57 Tafeln, in welchen das Material im Fund
verband gebracht wird, geben uns ein anschauliches Bild 
des spătriimischen Fundgutes aus dem Arbeitsgebiet. 

Am Ende dieser Buchbesprechung angelangt, 
miissen wir noch einmal die grol3en methodologischen 
l\Iiiglichkeiten, die E. Kellers Buch den Fachleutcn 
darbietet, sowie die aul3erordentlich wichtigen Beitrăge 
dieser Monographie zur Klărung einiger -Probleme der 
spătriimischen Zeit, untcrstreichen. 

Radu Harhoiu 

GONTER P. FEHRING, Unterregenbach. Kirchen. Herrensitz. Siedlungsbereiche. Die Unter
suchungen der Jahre 1960'- 1963 mit emem Vorbericht iiber die Grabungen der Jahre 
1964 - 1968. Stuttgart, 1972, Verlag Muller & Graten. 1 Band. Text 310 S„ ein 84 Beilagen 
enthaltender Beilagenband. 1 Band mit 1 17 Tafeln. 

Giinter P. Fehrings �Ionographie „ Unterregen
bach. Kirchen. Herrensitz. Siedlungsbreiche" leitet als 
erstcr Band cine neue Publikationsreihe des Amtes ilir 
Landesdenkmalpflege Baden-Wiirttemberg ein, die „ iiber 
clie Tătigkeit und die Forschungsergebnisse der Archăo
logie des Mittelalters bcrichten soli" .  (Vorwort, S. 5.)  

Im genannten Buch wird iiber die im Dorfe Unterregen
bach unternommene Forschung berichtet. Von der heu
tigen St. Veit-Kirche ausgehend, konnte die Forschung 
in Unterregenbach die Existenz zweier Sakralbereiche 
und zweier Profanbereiche feststellen. Es wurden die 
Ergebnisse der 1 960-63 unternommenen Grabungen im 
Sakralbereich B (Pfarrkirche St. Veit) und im Profan
bereich C (Hof fraqkenbauer) dargelegt, sowie ein Vor-

bericht iiber die wăhrend der Jahre 1 964-68 durch
gcfiihrten Grabungen. 

Im ersten Teii des Buches wurden die Ergebnisse 
der Grabung aus der St. Veit-Kirche besprochen, die den 
Beweis erbrachten, da13 auf der Stelle der heutigen Kirche 
ăltere Sakralbaii.ten gestanden hatten, die im Laufe der 
Zeit mehrmals gr613eren oder kleineren Umbauungen 
unterworfen wurden. 

Die erste Kirche von St. Veit, die auf Grund archăo. 
logischer und baugeschichtlicher Gegebenheiten în das 
8, -9. Jh. datiert wurde, ist durch das Auffinden în ihr 
von zwei Kreuzkanălen gekennzeichnet, die in Anlehnung 
an friihmittclalterliche byzantinische Analogien als Reli
qµiengrăber f(Cclcutţt wurden ; clics �iirfte wohl rlem 
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Verfasser den AnlaO geboten haben in der I .  Kirche von 
St. Veit eine Reliquienkapelle zu sehcn (S. 43 u .f. , S. 147). 
Merkwiirdig ist die Seltenheit des Auftretens solcher 
Anlagen in Kirchen des ausgehenden I .  Jahrtausends im 
katholischen Westeuropa ; dcr Verfasser fiihrt als Paralle
len die Kirchen St. Georg aus Prag und St. Servatius 
zu Quedlinburg an und deutet die merkwiirdige Anlage 
in Unterregenbach auch angesichts des historischen 
Schrifttums als eine baugeschichtliche Ăul3erung der 
Beziehungen zwischen den byzantinischen und ottonisch
salischen Herrscherhă.usern. Die allgemeine im gesamten 
Forschungsbereich erschlossene Fundsituation der karo
lingischen und ottonischen Zeit wurde, wohl auch in 
Anlehnung an das Inschriftsfragment von S. 5 1  (Anmer
kung 31 ) ,  in dem Sinne gedeutet, daO die Gesamtanlage 
von Unterregenbach als ein Kloster, ein Stift aufgefal3t 
werden mul3, dessen tragende soziale Kră.fte feudal
rechtlich sehr hoch gestanden hatten und in dem karolin
gischen, bzw. ottonischen Kaiserhaus zu suchen sind 
(S. 1 47 - 1 48). Es tritt somit die hervorragende Stellung, 
die „iiberregionale Bedeutung" des Stiftes von Unter
regenbach im 9.-10. Jh. in den Vordergrund. 

Nach Abbruch der I .  Saalkirche - die eben bespro
chene Reliquienkapelle - wurde auf derselben Stelle im 
1 1 . Jh. die griil3ere romanische Basilika II  errichtet. Zwar 
Iieferte die Grabung keine so aufschluOreichen Befunde -
wie z.B. die Kreuzkană.le der ersten Kirche - auf Grund 
deren die ErschlieOung der Zweckbestimmung der II .  
Kirche von St. Veit hă.tte erfolgen kiinnen, es steht aber 
fest, dal3 dies� Kirche derjenigen aus dem Bereich A 
rangmă.l3ig unterstellt war (S. 150). In das 13. Jh. sind 
Brandspuren zu setzen, die auf eine Brandzerstiirung 
und einen \Vieder- und Neuaufbau der Basilika II vor 
1280 wciscn. Die weiteren, im 14 . und 15. Jh. unter
nommenen Baumal3nahmen weisen auf einc Entwertung 
des Innenraumes dcr romanischen Basilika hin und sind 
im Sinne der Beniitzung der Kirche in zunehmendem 
MaOe als Pfarrkirche zu werten. Am Ende des 15 . Jh. 
wurde die R1.silika II grundlegend umgebaut ;  es entstand 
somit die Saalkirche III, die unter den „spă.tgotischen 
Dorfkirchen im hohenlohischen Franken" (S. 98) ein
zureihen ist. Spă.ter, wă.hrend der Reformationszeit, im 17. 
und 18. Jh. ,  fanden in der baulichen Anlage einige nicht 
mchr nennenswerte Veră.nderungen statt, mit denen sich 
der Verfasser in den letzten dem Sakralbereich B gewid
meten Seiten befal3t. 

Im Siedlungsbereich C (Hof Frankenbauer) war 
das H3.uptergebnis der Grabungen die Aufdeckung des 
im 1 1 . Jh. errichteten Wohnturms (lichte Ausmal3e 
7 x 9,50 m, S. 125, 149). der die hier entdeckte Gesamt
anlage als Herrensitz erscheinen lă.l3t. 

Zeitlich vor dem 1 1 .  Jh. ist der als Vorfahre des 
Wohnturms anmutende rechteckige Bau lb zu setzen. 
Der hohe Wildanteil der Tierknochen, sowie ein in das 
9. - 10 Jh. zu setzender Brettspielstein lă.l3t den Ver
fasser schliel3en, dal3 auch in der dem 1 1 . Jh. vorange
henden Zeit die Gesamtanlage im Grabungsbercich als 

---- - ----- -

Herrensitz aufzufassen ist. Der Wohnturm war aufs 
engste mit dem Wirtschaftshof (curia) verbunden, der 
in Unterregenbach in den zahlreichen erschlossenen auf 
Holzbauten weisenden Pfostengruben zu deuten war. 
1230- 1240 wurde der Wohnturm durch einen Brand 
zerstiirt und wahrscheinlich zu dieser Zeit aufgcgeben. 

Kennzeichnend ist somit fiir Unterregenbach die 
„Verbindung von Kloster bzw. Stift mit einer festen 
Turmanlage und Wirtschaftshof" (S. 150). Angesichts 
der engen Verbindung von Sakral- und Profananlagen 
scheint es dem Verfasser nicht abwegig „ . . .  fiir den 
Cnterregenbacher Herrensitz Vogtei-Funktionen zu erwă.
gen" (S. 1 50) . Wenn auch die schrifturkundl:che Dberlie
ferung liber die kirchlichen Anlagen von Unterregenbach 
nichts aussagt, wird man „eine enge Verbindung zwischen 
dem in Unterregenbach so begiiterten Kaiserhaus und 
dem grol3en Ausbau der Sakralanlagen im 1 1 . Jh. kcines
wegs ausschliel3en sondern im Gegenteil annehmen diirfen" 
(S. 150) . In der Urkunde von 1033 werden Wolfhard und 
Ratfrid von der Kaiserin Abhii.ngige genannt, in dcnen 
der Verfasser „Meier, vielleicht sogar Dienstleutc" zu 
sehen glaubt.' „ . . .  Die Frage nach ihrem Sitz diirfte 
mit der Entdeckung von festem Herrenhaus mit \Virt
schaftshof in Unterregenbach beantwortet sein" (S. 15 1 ) .  

Nach der Brandverwiistung im ersten Drittel des 
13. Jh. wurde der Wohnturm aufgegeben und die spă.tern 
baulichen Dberreste belegen nur noch eine bă.uerliche 
Wirtschaftsanglage. Die Fundlage im C-Profanbereich 
entspricht diesbeziiglich den in der Basilika II archă.o
logisch festgestellten Veră.nderungen der Einrichtung des 
Innenraums, die von eincr fortschreitenden Umwandlung 
dieser Kirche in eine einfachc Pfarrkirche zeugen. 

Es sei hervorgehoben, dal3 die Forschung, insofern 
im Buch nur die Ergebnisse dcr 1 960 - 1963-cr Grabun
gen eingchend behandelt wurden und diejenigen dcr 
Grabungsjahrc 1964-68 nur kurz in einem Vorbericht 
erwă.hnt wurdcn, wenigstcns fiir den Sakralbereich A 
die karolingischen Bauanlagen nur angedeutet hat ohne 
sie genauer zu erschliel3en. Unter der heutigen St. Veit 
Kirche wurde die karolingische Reliquienkapelle ctschlos�en 
und die gesamte Fundanlage veranlal3te den Unternchmer 
der Forschungcn in Untcrregenbach fiir diesc Zeit ein 
Kloster, cin Stift anzunehmen. Es ergibt sich <l ic Frage 
iiber die iirtliche Lage im Gelă.nde der Wohnanlagen des 
Klosters (evtl. Miinchszellen ?) und des dcm Kloster 
angeh6renden Wirtschaftshofes. Die dem Wohnturm des 
1 1 . Jh. zeitlich vorangehenden Steinbauten sowie die 
ă.ltesten von Holzkonstruktionen zeugenden Pfosten
gru ben kiinnten dazu wenigstens teilweisc eine Antwort 
liefern ; da mu13 u .E. der Unterschied zwischen Anlagen 
des Klosters und Anlagen des Herrensitzes gen\acht 
werden und die Frage aufgeworfen werdcn inwieweit diese 
ră.umlich und funktionell voncinander getrennt waren. 
Die in den Grundrissen eingctragenen Bauteniiberrcst·;, 
von denen der Autor in den Seiten des Buches keinc 
Erwă.hnung macht (z.B. dic Cmfassungsmauer auf Bei
lagc 2), lassen uns Nă.hercs dariiher in den năchsten 
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Bănden liber die Grabungen von Unterregenbach 
erwartcn. 

Die untersuchten Siedlungsbereiche wurden syste
matisch - Mauerzug fiir Mauerzug und Schicht fur 
Schicht - untersucht, die Ergebnisse der Untersuchung 
gemăl.l einem Schema dargelegt, das fiir alle Befunde 
folgende Punkte enthălt : Lage, Abbildungen, Ausmal.le, 
Beschreibung, stratigraphische Lage, Zuweisung, Funde. 
Die grol.leren eine Einheit bildenden Befunde wurden 
abschliel.lend stratigraphisch, bzw. baugeschichtlich ein
geordnet und beurteilt. Die Darbietung der Grabungser
gebnisse erfolgte nicht nach dem Gang der Grabung 
sondern nach der chronologischen, stratigraphischen und 
baugeschichtlichen Zuweisung der Befunde. Charakte
ristisch fiir die Arbeitsweise ist wohl die Behauptung, 
dal.l , , . . .  Grabungen in einem noch bestehenden Gebăude 
wie in Unterregenbach der Pfarrkirche St. Veit, immer 
ihre Ergănzung durch eine Bauuntersuchung erfordern" 
(S. 1 5) .  Es wurde nach der stratigraphischen Methodc 
gegraben, was aus den in den Beilagenabgebildeten Profilen 
ersichtlich ist. Flir die Methode der Darbietung der 
Grabungsergebnisse sei hier der Bezug der auf den Beilagen 
abgebildeten Profile und der im Tafelband zusammen
gebrachten Aufnahmen zu den auf den Beilagen 5 und 
29 abgebildeten und die Lage von Profilen, Maueransichten 
und Aufnahmestandorten enthaltenden Grundrissen der 
beiden untersuchten Grabungsbereiche (B und C) hervor
gehoben. Wie schon gesagt, erfolgt die Darbietung der 
Grabungsergebnisse nach der chronologischen Zuweisung 
der Befunde. Wăre der Gang der Grabung wenigstens in 
einem beschrănkten Bereich beschrieben worden, hătten 
wir Năheres liber die Auffassung des Verfassers tiber das 
Verhăltnis zwischen stratigraphischer Grabung und Grund
riBgrabung erfahren ; fiir die Methode der Grabung in 
mittelalterlichen Bauten sind solche Aspekte besonders 
lehrreich 1 . 

Im zweiten Teii des Buches wurde die Analyse der 
Funde von Unterregenbach unter Mitwirkung von zahl
reichen Mitarbeitern durchgenommen. Die Funde wurden 
in Fundkategorien gegliedert und entsprechend unter
sucht. Es sind das die Keramik, die Kleinfunde aus Metall, 
Bein usw., das Glas, die Mlinzen, die Dachziegel, die 
ornamentierten Tonfliesen, die Bauplastik, die Reste 
ornamentaler Wandmalereien sowie die figlirlichen Wand
malereien. Die Skelettreste der Bestattungen von St. Veit 
wurden einer anthropologischen Analyse unterzogen und 
das Eichengebălk des Daches der Kirche dendrochrono
logisch datiert. Getreidereste untersuchte Maria Hopf 
und metallkundliche l'ntersuchungen wurden an den 
Kirchenglocken von St. Veit und an Eisenfunden der 

1 Es sei hier vermerkt, dal.l Gtinter P. Fehring sich 
mit solchen Fragen in einer besonderen Arbeit auseinan
dergesetzt hat ; siehe das Literaturverzeichnis. S. 306. 
G. P. Fehring, Grabungsmethode und Datierung. Zur 
Arbeitsweise von Bauforschung und Archăologie des 
i\littelalters in Deutschland, in Deutsche J(unst und 
Denkmalpjlege, 29, 197 1 ,  41 ff. 
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Grabung durchgefiihrt. Die Tierknochenfunde wurden 
in einem besonderen von Hartmut Schatz abgefalJten 
und in dem Buch als Beilage St eingegliederten Aufsatz 
untersucht. Interessant scheint uns die Deutung des 
verhăltnismăf3ig hohen Anteils an Wildtieren (haupt
săchlich im Bereich C - Hof Frankenbauer) als auf 
feudalherrschaftliche \' erhăltnisse der Besiedlung des 
untersuchten Areals weisend. Was die von Uwe Lobbedey 
durchgefil.h.rte Untersuchung der Keramikfunde anbetrifft, 
mag sie uns ein wenig zu technisch anmuten. Wohl mullten 
die Funde als solche untersucht werden, doch sind weitere 
wirtschaftsgeschichtliche und die Geschichte des Gewerbes 
als solchen betreffende Erwăgungen keineswegs belanglos ; 
fiir diese letzteren diirfte wohl die im Vorbericht der 
Grabungen 1 964 - 1968 erwăhnte Entdeckung eines dem 
Herrensitz angehorenden Topferofens wohl die beste 
Gelegenheit bieten (S. 1 49). Die von Elisabeth Nau durch
geflihrte miinzkundliche Untersuchung widerspiegelt den 
Kleingeldumlauf in Unterregenbach in verschiedenen 
Zeiten. Berechtigterweise hebt die Verfasserin die Dber
legenheit solcher Streufunde gegenliber den vergrabenen 
Miinzschătzen hervor fiir denjenigen der erfahren will 
inwieweit regere wirtschaftliche Tauschverhăltnisse dem 
einfachen arbeitenden Volke gelăufig waren (S. 183) . 
Unter den besonderen Befunden der Grabung sei die 
der St. Veit Kirche II  zuzuweisende Glockenguf3anlage 
erwăhnt. Drei am Anfang des Buches stehende Aufsătze 
iibcr die geologische Situation von Unterregenbach 
(Walter Carie) , iiber die Besiedlung des Hohenloher Landes 
in merowingischer Zeit (Robert Koch) und iiber den 
Ortsnamen Regenbach (Hildegard Graf) ergănzen das 
durch die archăologische Forschung gebotene Bild des 
mittelalterlichen Siedlungsbereiches von Unterregenbach. 
Es sei dabei nochmals hingewiesen auf die manchmal 
unberechtigterweise geleugnete Wichtigkeit solcher geo
logischer bezw. geomorphologischer Studien fiir die mittel
alterliche Siedlungsarchăologie. 

Im Anhang wurden von Glinter Stachel die urkund
lichen den Ort Unterregenbach im Mittelalter betreffen
den Zeugnisse. sowie diejenigen die iiber Baumallnahmen 
in der Kirche von Unterregenbach - vom ausgehenden 
Mittelalter bis în die Neuzeit - berichten, zusammen
gefaBt. 

Angesichts der beschrănkten Ausmalle unscres 
mehr als Buchvorlegung aufgefaBten Aufsatzes, sei auf 
Einzelheiten nicht eingegangen. Trotzdem mochten wir 
zwei davon erwăhnen u .zw. : In welchem Verhăltnis 
zueinander stehen die beiden, die Kirchenglocken von 
St. Veit betreffenden Analysen, die einerseits von Helmut 
Otto und andererseits von Walter Lohrer von der Chemi
schen Landesuntersuchungsanstalt Stuttgart durchgeflihrt 
wurden (S. 268 - 272) ? Denn es ist offensichtlich, da.IJ die 
beiden Forscher in der Frage der Beziehung zwischen 
den Gul.ltiberresten der Glockengullanlage und der klei
nen Glocke von St. Veit nicht zu demselben SchluB gelangen 
(s. auch S. 8 1 ) .  Falls sie sich auf diesclben Scherbcn 
beziehen, so widerspricht jedenfalls die Behauptung von 
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Wolfgang Kimmig (S. 153), dall die prăhistorischen 
hallstattzeitlichen Scherben angeschwemmt worden wăren, 
derjenigen von Walter Carie in dem Abschnitt iiber die 
geologische Situation von Unterregenbach (S.20) gemach
ten, gemăLl der die Scherben dort „von Menschenhand 
abgelagert wurden". Fiir die mittelaltcrliche Besiedlung 
ist natiirlich die angefiihrte Verschiedenhcit der Behaup
tungen belanglos, sie wiirde hiichstens fiir die Lokalisierung 
der hallstattzeitlichen Siedlung in Betracht kommen. 

Das aus den Ergebnissen der Grabungen der 
Jahre 1960- 1963 abgeleitete Bild der Besiedlungsge
schichte von Unterregenbach ist in den Bereichen B und C 
des untersuchten Areals reichhaltiger als in den Bcreichen 
A und D. Dem Vorbericht iiber die 1964- 1968 durch
geftihrten Grabungen (siehe das Kapitel „Ergebnisse zur 
Besiedelungs- und Baugeschichte . . .  zugleich Vorbericht 
iiber die Grabungen 1 964- 1968, S. 145- 152) ist zu 
entnehmen, daO die neueren Grabungen auch in diesen 
zuletzt genannten Bereichen zu neuen und interessanten 
Erkenntnissen geftihrt haben. 

Es ist im Buch iiber die Ausgrabungen von Unter-

regenbach auf folgende zwei Fragen keine Antwort gegeben 
worden, denen wir allgemeingeschichtliche Bedeutung 
zumessen : Welches waren die historischen Umstănde, 
die das Herabsinken des feudalrechtlich sehr hoch gestell
ten und wahrscheinlich groLles Ansehen genieLlenden 
Stiftes von Unterregenbach zu einem einfachen Pfarrweiler 
bewirkten ? In welcher Beziehung standen Stift, Herren
sitz einerseits und Zivilsiedlung andererseits zueinander 
und was kann zu der Frage der Kausalbestimmung zwi
schen ihnen gesagt werden ? Da die Forschung in Unter
regenbach noch nicht abgeschlossen ist, ist wohl in den 
kiinftigen Berichten iiber die Ausgrabungen von Unter
regenbach eine Antwort darauf zu erwarten. 

AbschlieLlend miichten wir die hervorragende 
graphische Form der Publikation vermerken : ein Text
band, ein 84 Beilagen enthaltender Beilagenband, sowie 
ein Tafelband in dem 1 17 Aufnahmen wiedergegeben 
werden, veranschaulichen den archăologisch und bauge
schir.htlich untersuchten Siedlungsbereich. 

A t. Rădulescu 
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