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ursula kOch

meRowingiscHe zieRscHeiBen  

mit einem gekreuzten menschenpaar

zwei neu gefundene zierscheiben mit verschlungenem menschenpaar aus mannheim und worms sind der 
anlass dafür, diese schon vielfach behandelte amulettgruppe, von der mittlerweile 26 Vorkommen bekannt 
sind, erneut zusammenzustellen. 

Die zieRscHeiBe aus woRms

südwestlich von worms auf einem acker südlich »der Breite mittelweg« fand robert konradt aus lampert-
heim im Januar 2016 eine bronzene durchbrochene zierscheibe (Abb. 1). die mit dunkelgrüner, bräunlich 
gesprenkelter Patina überzogene flache durchbrochene scheibe ist aus Bronze gegossen. alle kanten sind 
scharf und zeigen keine spuren von abnutzung, wie sie üblicherweise durch gehängebänder bei längerem 
gebrauch verursacht werden. Beide seiten sind mit dem stichel bearbeitet, dabei ist eine deutlich als Vor-
derseite erkennbar. hier sind die konturen der beiden über kreuz dargestellten Personen von kräftigen 
ziselierten rillen begleitet. durch ähnliche rillen werden die gürtel beider Personen markiert, der knoten in 
der mitte, der wie eine große ovale schnalle mit dorn und halbrundem Beschlag aussieht, die haare, die als 
Bögen über die im Profil gezeigten köpfe führen, das halbrunde auge und – etwas weniger kräftig – an 
jeder hand fünf finger. auf der rückseite sind die haare, die finger, die schuhe und die überschneidungen 
durch rillen gezeichnet. die mitte nimmt eine tief eingekerbte swastika ein, wobei die enden der beiden 
achsen durch eingedrehte kreise markiert sind. 
die offensichtlich nie getragene scheibe könnte in einer siedlung verloren gegangen sein. sie könnte gar 
fundniederschlag einer metall verarbeitenden werkstatt sein, denn auf dieser fundstelle westlich des 
kirschgartenwegs kam schon vor vier Jahren ein bronzener spathaknauf zutage (koch 2012). das mög-
licherweise zugehörige gräberfeld »am Bollwerk« lag etwa 300-400 m südsüdöstlich in dem bebauten 
areal nördlich des horchheimer weges (grünewald / koch 2009, 226-235). 

Die zieRscHeiBe aus gRaB 375 von mannHeim-seckenHeim  
»hermsheimer Bösfeld«

die zierscheibe (Abb. 2) gehörte einer 15- bis 18-jährigen frau, die im kammergrab 375 auf dem herms-
heimer Bösfeld in mannheim-seckenheim beigesetzt war (koch 2013). die junge frau trug einen bronzenen 
haarpfeil, eine bronzene Pressblechscheibenfibel mit steineinlagen, die von zahlreichen glasperlen der 
typengruppe e sowie einigen kantigen Bernsteinperlen umgeben war. auf der rechten seite – ohne erkenn-
bare Verbindung zur scheibenfibel – hingen ein sieblöffel und eine zylindrische kapsel. den gürtel ver-
schloss eine Bronzeschnalle. zum umfangreichen gehänge, das auf der linken seite vom gürtel herabhing, 
gehörten ein messer in einer scheide mit Bronzebeschlägen und eine cypraea. an einem mit Bronze-
beschlägen verstärkten Band hing in höhe der knöchel die von einem elfenbeinring umgebene zierscheibe, 
begleitet von zwei bronzenen punzverzierten riemenzungen, von denen eine auf der scheibe, die andere 
unter ihr lag. kamm, keramiktopf und speisebeigaben ergänzten die grabausstattung. 
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zierscheiBen am gÜrtelgehänge 

die sitte, aus Bronze gegossene durchbrochene zierscheiben von 8-10 cm durchmesser am unteren ende 
eines langen gürtelgehänges zu tragen, kam im ostfränkischen merowingerreich in der mitte des 6. Jahr-
hunderts auf, als besonders enge kontakte nach italien bestanden (koch 1990, 163-165). es war keine 
kurzfristige modeerscheinung, denn bis in die zweite hälfte des 7. Jahrhunderts finden sich zierscheiben in 
den gräbern vermögender frauen und mädchen (renner 1970). zierscheiben wurden von männlichen 

abb. 1 worms, »der breite mittelweg«. 
 durchbrochene bronzene zierscheibe:  
1 Vorderseite. – 2 rückseite. –  
(fotos u. koch). – m. 1:1.
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archäologen häufig als taschenbeschläge angesprochen (Peters 2011, 105 anm. 363), obgleich sie meis-
tens in knöchelhöhe getragen wurden, die taschen also im stehen oder beim gehen nicht erreichbar wären. 
nachweisen ließ sich nur, dass die scheiben oftmals in einem ledertäschchen mit ins grab gegeben wurden 
(Bartel / ebhardt-Beinhorn 2001), was aber nicht immer der fall war (amrein / rast-eicher / windler 1999, 92. 
103 abb. 46). wahrscheinlich dienten die zierscheiben – was ihre Verwendung als teil einer tasche nicht 
ausschließt (Peters 2011, 105 mit anm. 365) – den trägerinnen als magischer glücksbringer, schützendes 
amulett oder auch als fruchtbarkeitsamulett wie die ebenfalls am gürtelgehänge zu findenden geweih-
scheiben, mit denen zierscheiben vereinzelt, oder cypraeen, mit denen zierscheiben oftmals kombiniert 
waren. die bereits in der ersten hälfte des 6. Jahrhunderts gebräuchlichen mit zirkelmuster verzierten schei-
ben aus geweihrosen (koch 2001, 198-202 mit Verbreitungskarte abb. 88) galten schon lange als Vorläufer 
der zierscheiben (Veeck 1931, 23; ament 1970-1971, 302-303). 
die ältesten zierscheiben sind geometrisch gegliedert, vorzugsweise als radkreuz mit getreppten speichen. 
es liegt nahe, für die in der mittelmeerischen kunst wurzelnden kreuzförmig gestalteten durchbrochenen 
Bronzescheiben (ament 1970-1971, 300-303) christliche inhalte anzunehmen. im laufe der folgenden 
Jahrzehnte wurden die muster der durchbrochenen scheiben im östlichen teil des merowingerreiches immer 
vielfältiger. das kreuzmotiv blieb vorherrschend (koch 2007, 389 abb. 31). zoomorphe oder anthropomor-
phe motive sind selten.

abb. 2 mannheim-hermsheimer Bösfeld, grab 375. zierscheibe in Befundlage. – (foto reiss-engelhorn museen, grabungsdokumenta-
tion).
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zierscheiBen mit einem menschenpaar 

Forschungsgeschichte 

in einer ersten zusammenstellung von zierscheiben mit einem menschlichen Paar unterschied line waller-
stein (1934, 31-32) zwischen scheiben mit ringenden kriegern in laufstellung und solchen mit mann und 
frau in hockerstellung. 1956 bezog eric graf Oxenstierna (1956, 47 abb. 81-98) in einer abhandlung über 
die um 400-450 datierten gallehus-hörner auch die merowingerzeitlichen zierscheiben mit überkreuztem 
Paar in die untersuchungen mit ein. er unterschied eine gruppe, die mann und frau zeigt, und drei grup-
pen mit männerpaaren. doch auf den gallehus-hörnern waren die männer bewaffnet, auf den zierschei-
ben dagegen sind sie unbewaffnet (Quast 2002, 271-272 abb. 5, 10-13). weiterführend ist nach rosema-
rie seyer-masuhr (1960, 27) Oxenstiernas Beobachtung, dass die darstellungen auf den kulthörnern 
Jahresbräuche zum inhalt haben. sie stellte eine fülle volkskundlich erfasster Bräuche zur wintersonnen-
wende und zum frühlingsspiel zusammen, verstand den symbolgehalt der zierscheiben im sinne eines 
fruchtbarkeitszaubers und sah in ihnen amulette, welche die fruchtbarkeit der frau schützen und fördern 
sollten.
dorothee renner (1970, 43-47) übernahm die von l. wallerstein und e. graf Oxenstierna vorgenommenen 
gruppierungen bis auf kleine Verschiebungen für ihren typ Xiii, wobei sie in gruppe a sieben zierscheiben 
in sorgfältiger ausführung und in gruppe B acht Vorkommen mit tendenz zur stilisierung erfasste (nicht 
zugehörig die scheibe 653 mit einem tierwirbel von münchen-giesing), in gruppe c drei zierscheiben mit 
Personen in hockerstellung und in gruppe d, auf die hier nicht weiter eingegangen wird, scheiben mit 
gegenständig hockenden menschen. d. renner folgte den älteren interpretationen und bezeichnete die 
männer als krieger. 
egon wamers (1986, 53-55) vermutete bei der in oder bei hanau (main-kinzig-kreis) gefundenen zier-
scheibe die darstellung von mann und frau, während es sich bei den beiden einander zugewandten Perso-
nen in langärmeligen Jacken und knöchellangen hosen auf der zierscheibe aus frankfurt-niederursel um 
männer, jedoch nicht um krieger handele. den zusammenhang mit einem fruchtbarkeitskult lehnte er ab, 
weil sich die menschen ungeschlechtlich in leibesmitte kreuzen, und interpretierte die scheiben als abbil-
dung schamanistischer tänze. 
ein erstes mal beschäftigten mich die zierscheiben mit gekreuzten menschen im zusammenhang mit dem 
heilbronner exemplar, dem ich fünf scheiben der gruppe i aus rheinhessen und dem rhein-main-gebiet 
sowie das soester stück als vergleichbar zur seite stellte (koch 1994, 54 abb. 73-75 mit liste 4). die dama-
ligen interpretationen, z. B. eines kriegers mit wehrgehänge auf den zierscheiben von dalsheim (lkr. alzey-
worms) und heidelberg-handschuhsheim, sind überholt. die annahme, dass die Beine auf der heilbronner 
scheibe nur mit den knien aneinanderstoßen, vertrete ich nicht mehr; die nicht eindeutige darstellung ist 
eher dem unvermögen des handwerkers geschuldet. 
Bei den zierscheiben mit gekreuztem menschenpaar schien es marcus c. trier (2002, 76-77 abb. 10) sinn-
voller, statt vier lediglich zwei Varianten auszuweisen, die sich räumlich gut separieren ließen. doch die 
trennung in eine ältere naturalistische mittelrheinische Variante und eine jüngere degenerierte alamannisch-
bajuwarische ist chronologisch nicht so eindeutig und führt auch inhaltlich nicht weiter.
daniel Peters (2011, 106-108) folgte d. renner bei der klassifizierung und zuordnung der einzigartigen 
zierscheibe aus grab 105 von soest zu typ Xiiia. er verlegte sich mehr auf kritische hinterfragung bisheriger 
interpretationen, ohne das stück selbst genauer zu untersuchen. 
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Detailangaben auf 26 zierscheiben 

auf den mittlerweile bekannten 26 zierscheiben sind die figuren in unterschiedlicher Qualität dargestellt 
(Abb. 3-5). gemeinsam ist allen die kult- oder adorantenhaltung mit zwei erhobenen armen, worauf 
bereits l. wallerstein (1934, 30) hinwies, was wegen der Verschränkungen von armen und Beinen aber 
nicht weiter beachtet wurde.
selten sind details durch ziselierte linien oder Punzeinschläge dargestellt. auffallend oft sind die hände mit 
fingern gezeichnet (nr. 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22-23, 26), die füße stecken eher in schuhen. die Perso-
nen sind bekleidet. soweit ritzlinien die konturen nachzeichnen, tragen sie eine langärmelige tunika und 
schlichte Beinkleidung. die tunika hat meist einen geraden halsausschnitt (nr. 1-5, 8, 16), der vereinzelt 
durch eine Borte oder halskette (?) (nr. 6, 10, 26) betont wird; einmal lag diese eng am hals an (nr. 22 links). 
auf einer scheibe sind beide tuniken senkrecht gemustert (nr. 14). auf zwei scheiben ist jeweils einmal ein 
V-förmiger ausschnitt eingepunzt (nr. 6, 23), von dem bereits e. wamers (1986, 55) annahm, dass es sich 
um einen kaftan handele, wie ihn auch die waffentänzer auf dem helm von sutton hoo (suffolk / gB) tra-
gen (siegmund 1996, 695 abb. 567). ein gürtel gehört zur tunika (nr. 1, 3, 5-6, 12, 26) und auch zum 
kaftan (nr. 6). die innenzeichnungen verdeutlichen vor allem, welche mühen den damaligen handwerkern 
die überschneidungen der körper und der ineinander verhakten glieder bereiteten. 
um die optische zuordnung der glieder zu erleichtern, wurde auf den abbildungen der scheiben die rechte 
Person farblich hervorgehoben. auf 20 scheiben sind die Personen nach der haltung ihrer Beine mit leicht 
eingeknickten knien in Bewegung, bei dem fragment aus ingolstadt-zuchering sind die Beine nicht erhal-
ten. zwölf scheiben zeigen köpfe im Profil (Abb. 3), neunmal sind die köpfe frontal wiedergegeben 
(Abb. 4). auf fünf scheiben sind die figuren in hockender haltung mit gespreizten Beinen dargestellt 
(Abb. 5). so ergeben sich drei gruppen. gegenüber den gruppen a-c nach d. renner gibt es vor allem bei 
gruppe c Verschiebungen. 

gruppe i 

auf zwölf scheiben sind die köpfe im Profil gezeichnet, die fußspitzen weisen in die gleiche richtung, d. h., 
die beiden Personen blicken sich an und bewegen sich aufeinander zu (Abb. 3). sie werden allgemein als 
männer angesehen, doch geschlechtsspezifika fehlen. 
eine bogenförmige (nr. 1-2, 8, 10, 12), manchmal eher eckige (nr. 3-4, 7) konturierung des schädels deutet 
bis in den nacken reichende haare an. nur auf der dalsheimer scheibe (nr. 6) ist das haar gegen das gesicht 
abgesetzt; es muss sich deshalb nicht zwingend um eine kopfbedeckung handeln, da hier insgesamt detail-
reicher gezeichnet wurde. der kopf wurde bei den zwölf scheiben mit nase und manchmal einem auge im 
Profil wiedergegeben. in acht fällen haben sich die beiden Personen mit je einem arm eingehakt, je ein Bein 
über kreuz gestellt und ein Bein in den arm der anderen gehängt. auf der wormser scheibe könnte viel-
leicht eine große schnalle eingraviert sein (nr. 1). sonst wurde die gemeinsame mitte der beiden körper 
durch schlaufe (nr. 2), swastika (nr. 3) oder knoten (nr. 4) markiert. swastika bzw. hakenkreuz sind auch 
auf geometrisch gegliederten zierscheiben zu beobachten (renner 1970, taf. 4 nr. 79-82; 8 nr. 156), selte-
ner der salomons- bzw. zauberknoten (renner 1970, taf. 14 nr. 304). dreimal ist die mitte verflochten 
(nr. 5-6, 8). auf der nur in einer groben zeichnung veröffentlichten stark korrodierten und alt geflickten 
zierscheibe aus Bendorf (lkr. mayen-koblenz; nr. 8) ist die Verflechtung schwer aufzulösen. auch wenn die 
innenzeichnungen verraten, dass die handwerker die Verschränkungen unterschiedlich gut verstanden 
 hatten, müssen die neun scheiben von Bendorf, Buggingen (lkr. Breisgau-hochschwarzwald), dalsheim, 
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abb. 3 zierscheiben der gruppe i: 1 worms. – 2 frankfurt-nieder-erlenbach. – 3 Buggingen, lkr. Breisgau-hochschwarzwald. – 4 nier-
stein, lkr. mainz-Bingen. – 5 frankfurt-niederursel. – 6 dalsheim, lkr. alzey-worms. – 7 mannheim-hermsheimer Bösfeld. – 8 Bendorf, 
lkr. mayen-koblenz. – 9 wonshein, lkr. alzey-worms. – 10 darmstadt. – 11 heilbronn. – 12 hégenheim, dép. haut-rhin / f. – (1. 7 zeich-
nung u. koch; 2 nach hampel 1999; 3 nach Jansen 2002; 4-6. 9-11 nach renner 1970; 8 nach grunwald 1998, taf. 2, 9; 12 nach Billoin 
u. a. 2008; 1-12 graphisch verändert u. koch). – m. 1:2.
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frankfurt-nieder-erlenbach, frankfurt-niederursel, heilbronn, mannheim-hermsheimer Bösfeld, nierstein 
(lkr. mainz- Bingen) und worms (nr. 1-8, 11) eine gemeinsame Vorlage gehabt haben. anzuschließen sind 
die scheiben aus wonsheim (lkr. alzey-worms), bei der aus den Verschlingungen nur Berührungen wurden 
(nr. 9), und darmstadt (nr. 10), wo die beiden körper mit reich verzierter tunika so großflächig angelegt 
wurden, dass sich die arme oben nur kreuzen konnten, und auch der raum für die ursprünglich vorge-
sehene Beinhaltung fehlt. 
über kreuz dargestellt, aber in keiner weise verschlungen sind die beiden Personen auf einer scheibe aus 
hégenheim (dép. haut-rhin / f; nr. 12), es handelt sich hier also um eine entfernte Variante des motivs, um 
eine nachahmung. 
Vier zierscheiben der gruppe i sind datierbar. heilbronn grab 2 wurde wegen der Bügelfibeln und einer 
filigranscheibenfibel mit erhabener mittelscheibe in sd-Phase 7 datiert (koch 1994, 48-49. 54; allg. zur 
chronologie mit sd-Phasen vgl. koch 2001, 43-88). es bleibt der früheste Beleg dieser sonst nur in gräbern 

abb. 4 zierscheiben der gruppe ii: 13 wiesbaden. – 14 westhofen, lkr. alzey-worms. – 15 gauting, lkr. starnberg. – 16 straubing. – 
17 dirlewang, lkr. unterallgäu. – 18 münsingen, lkr. reutlingen. – 19 nordendorf, lkr. augsburg. – 20 ingolstadt-zuchering. – 21 wal-
lersdorf, lkr. dingolfing-landau. – (13-15. 21 nach renner 1970; 16 nach geisler 1998; 17 nach christlein 1971; 18 nach Quast 2006; 19 
nach trier 2002; 20 nach riederer 1990; 13-21 graphisch verändert u. koch). – m. 1:2.
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des 7. Jahrhunderts nachweisbaren zierscheibengruppe. möglicherweise wurde das heilbronner grab zu 
früh datiert. 
um ein inventar der sd-Phase 8/9 handelt es sich in grab 375 vom hermsheimer Bösfeld.
in Buggingen grab 1 (Jansen 2002) wurde einem vierjährigen mädchen die ausstattung einer erwachsenen 
frau beigegeben, dazu gehörten ein sehr altes Bügelfibelpaar und die für sd-Phase 9 typischen körbchen-
ohrringe vom typ güttingen sowie ein gürtel mit bronzener schnalle mit eisenkern und eisernem dreiecki-
gen Beschlag. 
nieder-erlenbach grab 88 ist ein doppelgrab (hampel 1999, taf. 25-26). Beide ausstattungen, sowohl die 
des mannes mit kurzen Beschlägen einer vielteiligen gürtelgarnitur als auch die der frau mit silbertauschier-
ter und silberplattierter scheibenfibel, Ohrringpaar und langer Perlenkette, sind typisch für sd-Phase 9.

gruppe ii 

die neun scheiben der gruppe ii (Abb. 4) unterscheiden sich von gruppe i durch die frontale ansicht des 
kopfes. auf fünf scheiben sind die köpfe gesichtslos. einmal sind augen und nase eingezeichnet (nr. 16), 
zweimal deutet ein kleiner strich zusätzlich den mund an (nr. 17, 20). unverkennbar sind auf der zierscheibe 
aus westhofen (lkr. alzey-worms; nr. 14) augen, nase und mund dargestellt; sie ist die einzige scheibe, auf 
der bei beiden köpfen ein Backenbart angedeutet wurde. das haupthaar des rechten mannes ist strah-
lenartig wie auf der dalsheimer scheide (nr. 10) gebildet; der linke mann trägt eine giebelartige kopf-
bedeckung, wie sie auch in zuchering (nr. 20) zu erkennen ist. es handelt sich wie bei gruppe i um männer 

abb. 5 zierscheiben der gruppe iii: 22 linz-zizlau /a. – 23 heidelberg-handschuhsheim. – 24 mülhofen, lkr. mayen-koblenz. – 
25 hanau (?). – 26 soest. – (22-25 nach renner 1970; 26 nach Peters 2011; 22-26 graphisch verändert u. koch). – m. 1:2.
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ohne  Betonung des geschlechtes. die wiedergabe der körper erlaubt es, innerhalb der gruppe ii zwei – 
auch regional getrennte – Varianten zu unterscheiden. 
auf den zierscheiben von westhofen und wiesbaden (nr. 13-14) haben die beiden figuren einen extrem 
schlanken körper. in westhofen sind die körper durch eine swastika verflochten, in wiesbaden sind die 
überschneidungen offen gelassen. 
Bei der zweiten Variante in gruppe ii (nr. 15-21) sind die körper breiter, im mittleren Bereich häufiger durch-
brochen und verflochten. diese Variante ist im alamannisch-bajuwarischen gebiet verbreitet, wo auch deren 
werkstatt zu suchen ist. doch ohne ein Vorbild vom nördlichen Oberrhein, ähnlich der dalsheimer zier-
scheibe, ist diese gruppe nicht denkbar. 
eine datierung der ersten Variante erlaubt nur westhofen grab 5. da die Beifunde – Perlen, eine schnalle 
und ein gefäß – nicht erhalten sind, wurde das grab zunächst nur wegen der zierscheibe in sd-Phase 9 
eingeordnet, was aber zur lage des grabes im Bereich der Belegungsstufe V passt (wieczorek / koch /  
 grünewald 2009, 950-952. 1270-1273).
zur datierung der zweiten Variante können drei Vorkommen herangezogen werden. das grab 442 des 
zweijährigen mädchens in straubing ist durch kleine drahtohrringe mit stützschleifen von nicht erhaltenen 
körbchen, eine eisenschnalle mit rechteckiger lasche und eine kette mit überwiegend kurz zylindrischen 
glasperlen (geisler 1998, 151 taf. 144) ab sd-Phase 8 einzuordnen. doppelkonische orangefarbene Perlen, 
typisch für sd-Phase 9, enthielt wallersdorf grab 20 (lkr. dingolfing-landau; renner 1970, 201). das 
frauen grab 6 in dirlewang (lkr. unterallgäu) ist durch große doppelkonische Perlen, drahtohrringe und eine 
eiserne nadel ebenso wie durch seine lage neben dem männergrab mit vielteiliger maskenplattierter gür-
telgarnitur in sd-Phase 10 zu datieren (christlein 1971, taf. 3-4). 

gruppe iii 

die dritte gruppe der zierscheiben mit einem über kreuz dargestellten menschenpaar (Abb. 5) weicht 
erheblich von den beiden anderen gruppen ab. am deutlichsten ist die unterschiedliche Beinhaltung. statt 
aufeinander zuschreitend, sind die menschen in hockender haltung wiedergegeben. die schenkel sind 
gespreizt; in linz-zizlau (nr. 22) und soest (nr. 26) sind beide füße nach außen gerichtet, bei den anderen 
drei scheiben sind die füße rückwärts gebogen. diese füße bezeichnete l. wallerstein (1934, 33) als 
Bockshufe, während e. wamers (1986, 53) die fußhaltung als tänzerchiffre deutete, die auf merowinger-
zeitlichen Bilddenkmälern, z. B. beim waffentanz auf dem Pressblech von Obrigheim (lkr. Bad dürkheim; 
Paulsen 1967, abb. 71), festgehalten ist. 
in gruppe iii kann jeweils eine Person als frau identifiziert werden. auf der scheibe von linz-zizlau (nr. 22) 
mit frontal dargestellten gesichtern trägt eine Person strahlenartig abstehendes haar, die zweite einen 
haarknoten. auf den anderen zierscheiben der gruppe iii sind die köpfe im Profil wiedergegeben, sie 
 blicken – anders als in gruppe i – dreimal in die gleiche richtung und in soest (nr. 26) in entgegengesetzte 
richtung. Bei der scheibe aus heidelberg-handschuhsheim (nr. 23) zeigt die mit kaftan bekleidete Person 
den schon von gruppe i bekannten haarbogen; bei der anderen Person, die mit einer tunika mit eng anlie-
gendem halsausschnitt bekleidet ist, sind die haare geflochten. auf der scheibe aus mülhofen (lkr. mayen-
koblenz; nr. 24) sind die abstehenden haare der frau etwas länger. als wehenden haarschopf beschrieb 
e. wamers (1986, 52-53) bei der zierscheibe aus hanau (nr. 25) die haartracht der Person, die durch Brüste 
nun eindeutig als frau gekennzeichnet wurde. 
haarbögen rahmen auf der scheibe von soest (nr. 26) bei beiden Personen die voneinander abgewendeten 
gesichter. die tuniken sind zwar unterschiedlich verziert, doch hinweise zum geschlecht fehlen, es sei 
denn, die untere reihe von dreieckspunzen bei einer Person deutete einen rocksaum an. 
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nur auf der zierscheibe von soest ist das menschenpaar von zwei Vögeln mit raubvogelschnabel begleitet. 
l. wallerstein (1934, 32) beobachtete, dass sich bei den ähnlich gestalteten menschenpaaren der zier-
scheibe von heidelberg-handschuhsheim (nr. 23) anstelle der Vögel eine große lücke befindet und »die 
sinnlos eingeflickten geraden stabpaare« bei der scheibe von mülhofen (nr. 24) die lücken ausfüllen. 
wegen der formalen abhängigkeit der zierscheiben mit zweigeschlechtlichen Paaren von der soester 
scheibe kann letztere als die ältere ausformung der gruppe iii angesehen werden.
Von der ausstattung der erwachsenen frau in soest grab 105 datierte d. Peters (2011, 50-51) die bronzene 
scheibenfibel mit figürlich gestaltetem und mit grünem und rotem glas gefülltem zellwerk in das frühe 
7. Jahrhundert, die Perlenkombination in das erste drittel des 7. Jahrhunderts, weist aber auf eine etwas 
jüngere bichrom tauschierte gürtelschnalle vom typ civezzano hin und stellt das grab in einer tabellari-
schen übersicht in die übergangszeit sd-Phase 8/9 (Peters 2011, 149-151 abb. 102). 
in linz-zizlau grab 139 lag ein kind, dem ein Bügelfibelpaar mitgegeben wurde und das mit goldenen 
Bommel ohrringen geschmückt war (ladenbauer-Orel 1960, 57-58 taf. 45). die lange kette monochromer 
doppelkonischer Perlen in Orange und weiß der gruppe ash Vi (gutsmiedl-schümann 2010, 69-70) stützt 
eine datierung in sd-Phase 9. 
wesentlich jünger ist die Perlenkette, die in handschuhsheim zusammen mit der zierscheibe geborgen 
wurde. sie ist leider unveröffentlicht, aber ausgestellt (frdl. hinweis dr. renate ludwig, kurpfälzisches 
museum heidelberg). die großen doppelkonischen Perlen der kombinationsgruppe e sind nur durch ein 
olivgrünes exemplar vertreten und die flachmandelförmigen für typengruppe f charakteristischen Perlen 
durch zwei weiße (typentafeln bei grünewald / koch 2009, 36-39). dafür sind einige kleinere doppelkoni-
sche orange Perlen vorhanden, die in kombinationsgruppe g üblich sind. zu den charakteristischen Perlen 
der kombinationsgruppe g zählen auch die gewickelten opak blauen Perlen und von den polychromen 
Perlen die quaderförmigen der typengruppen 4 und 63, die zylindrischen mit roten randstreifen und Punk-
ten oder augen der typengruppe 16 und vor allem die kleinen gesprenkelten Perlen der typengruppe 11. 
damit ist der fund von handschuhsheim in sd-Phase 11, das letzte drittel des 7. Jahrhunderts, zu datieren. 

zierscheiBen mit menschen und vögeln 

das soester Vogelpaar in »naturnaher körperlichkeit« sprach l. wallerstein (1934, 31) als wodanbegleiter 
an. d. Peters (2011, 108 mit anm. 383) verwies auf angeblich ähnliche Vögel bei einer gruppe kreuzförmig 
gestalteter zierscheiben (renner 1970, taf. 24-25 nr. 506-514: gruppe Viid), zu denen christian Pescheck 
(1996, 29-30 mit Verbreitungskarte abb. 7) im zusammenhang mit der scheibe von kleinlangheim (lkr. kit-
zingen) weitere Vorkommen aus Besigheim (lkr. ludwigsburg), Bopfingen (Ostalbkreis) und fridingen 
(lkr. tuttlingen) anführte. die gruppe ist durch schretzheim grab 502 (lkr. dillingen an der donau; koch 
1977, taf. 130) bereits für sd-Phase 6 nachgewiesen und gehört wie die ältesten zierscheiben mit radkreuz 
in einen christlichen kontext. auf diesen zierscheiben handelt es sich um pickende Vögel.
den dicken soester Vögeln mit leicht gebogenem schnabel, großem tropfenförmigen körper, kurzer flügel-
spitze und breiten, nach unten gestellten schwanzfedern fehlen zwar die elemente von stil ii, doch lassen 
sie sich den im wirbel angeordneten raubvögeln auf den zierscheiben von andernach (lkr. mayen-koblenz) 
und wiesbaden (renner 1970, taf. 26 nr. 543. 545) zuordnen. Je vier solcher raubvögel umgeben auf den 
zierscheiben von hailfingen (lkr. tübingen) und herten (lkr. lörrach; renner 1970, taf. 26 nr. 538-539) eine 
einzelne hockende gestalt und stellen eine Verbindung zu einer weiteren gruppe von zierscheiben mit 
szeni schen darstellungen her. dort ist es immer nur eine figur, die eine ähnliche haltung einnimmt wie die 
menschenpaare auf den scheiben der gruppe iii. das vereinfacht die interpretation jedoch nicht. 
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zieRscHeiBen miT eineR FiguR 

den alamannischen zierscheiben mit einem reichhaltigen Bild-
programm und jeweils einer einzelnen, in sich verschlungenen, 
hockenden menschlichen gestalt aus löhningen (kt. schaff-
hausen / ch), deisslingen (lkr. rott weil) und hailfingen wird 
meist ein paganer hintergrund zugeschrieben. markus O. spei-
del (2011, 107-111) sah in dem »spreizsitzer-haarfasser« den 
gott wodan und führte als Beispiel u. a. die schnalle von aker 
(Østlandet / n) in der nähe von Oslo mit einem bärtigen haupt 
an (speidel 2011, 111 abb. 4). frank Behrens (2012, 208-211) 
fand eine figur mit ähnlich grotesker haltung auf einem gold-
brakteaten von södeby-karl bei stockholm, die von karl hauck 
als Baldur interpretiert wurde.
Bärtig sind zwar die einzelnen knienden figuren auf den zier-
scheiben von gammertingen (lkr. sigmaringen) und hirschau 
(lkr. tübingen; fundber. Baden-württemberg 2, 1975, 245 
abb. 143), doch auf den sehr detailliert gezeichneten scheiben 

abb. 6 zierscheibe aus crailsheim-ingersheim 
(lkr. schwäbisch-hall). – (nach auhV 1858, h. 10 
taf. 7). – m. 1:2.

abb. 7 Verbreitung der zierscheiben mit einem gekreuzten menschenpaar, gruppen i-iii nach liste 1. – (karte u. koch).

von hailfingen und löhningen (renner 1970, taf. 26 nr. 538. 540) sind es bartlose Personen mit gespreiz-
ten, über die arme geschlungenen Beinen, die sich mit den fünffingrigen händen ins lange haar fassen. 
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Bartlos ist ebenso die gestalt auf einer scheibe aus crailsheim-ingersheim (lkr. schwäbisch-hall; Abb. 6 
nach auhV 1858, h. 10 taf. 7; renner 1970, taf. 34 nr. 697). sie ist ähnlich gekleidet wie eine Person auf 
der dalsheimer zierscheibe (nr. 6). mit kreisaugen flächig verziert sind die Beinkleider, möglicherweise deu-
ten die beiden einzelnen kreise auf dem Oberkörper Brüste an, zwei kreisaugen markieren das gesicht. eine 
vergleichbare figur mit gespreizten, über die arme geschlungenen Beinen auf der Pressblechriemenzunge 
einer wadenbindengarnitur aus neresheim (Ostalbkreis) wird von astrid wenzel (1997, 22-23 abb. 4) unter 
hinweis auf die in diesem fall sehr wahrscheinlich mitdargestellte nachgeburt als geburtshaltung interpre-
tiert. 

eRgeBnis

Bei den zierscheiben mit einem gekreuzten menschenpaar sind zwei unterschiedliche szenen wieder-
gegeben. die scheiben der gruppen i und ii zeigen zwei über kreuz angeordnete, einander zugewandte, 
im knielauf schreitende, mit armen und Beinen verschlungene menschen in adorantenhaltung. die men-
schen stecken in männerkleidung, ihr geschlecht ist jedoch nicht betont. es mag sich um schutzmächte 
oder heilige handeln, die nach dem gleichen Prinzip wie die kreuze bei den geometrisch gegliederten 
durchbrochenen zierscheiben in das rund hineinkomponiert wurden. 
auf den scheiben der gruppe iii sind zwei Personen in hockender haltung dargestellt; hier sind mit einer 
ausnahme mann und frau zu unterscheiden. Bei alamannischen zierscheiben mit jeweils einer einzelnen 
bartlosen, langhaarigen figur kann es sich um frauen in geburtshaltung handeln, doch lassen sich so die 
zweigeschlechtlichen Paare in entsprechender haltung nicht erklären. 
die gruppen i und iii der zierscheiben mit einem über kreuz dargestellten menschenpaar konzentrieren sich 
in rheinhessen und dem rhein-main-gebiet (Abb. 7). hier wurde eines der beiden sehr unterschiedlichen 
motive möglicherweise schon gegen ende des 6. Jahrhunderts entworfen, das andere im frühen 7. Jahrhun-
dert; dort sind ebenso die werkstätten zu suchen, in denen diese scheiben bis gegen die mitte des 7. Jahr-
hunderts hergestellt wurden. die werkstatt eines solchen Bronzegießers könnte in worms außerhalb der 
stadtmauern gestanden haben. auch die gruppe ii hat mit Variante 1 ihre wurzeln am nördlichen Ober-
rhein. als Vorbild für die alamannisch-bajuwarische Variante 2, die im mittleren drittel des 7. Jahrhunderts 
vorwiegend südlich der donau getragen wurde, dürfte eine rheinhessische zierscheibe gedient haben. 

liste der zierscheiBen mit einem gekreuzten menschenpaar 

nach renner 1970; trier 2002, 76 abb. 10 (Verbreitungskarte); 77 mit anm. 654 (Variante a) und anm. 656 
(Variante B) sowie ergänzungen.

Gruppe I

1. worms (Abb. 1).

2. frankfurt-nieder-erlenbach, grab 88 (hampel 1999, 
taf. 26, 11), dm. 9,8 cm.

3. Buggingen, lkr. Breisgau-hochschwarzwald, grab 1 
(Jansen 2002, 223 abb. 2), dm. 8,55 cm.

4. nierstein, lkr. mainz-Bingen (renner Xiiia 647; trier 
Var. B), dm. 9 cm.

5. frankfurt-niederursel (renner Xiiia 645; trier Var. B), 
dm. 8,2 cm.

6. dalsheim, lkr. alzey-worms (renner Xiiia 643; trier 
Var. B), dm. 8,6 cm.
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7. mannheim-hermsheimer Bösfeld, grab 375, dm.  
9 cm.

8. Bendorf, lkr. mayen-koblenz (grunwald 1998, 179 
taf. 2, 9), dm. 9,4 cm.

9. wonsheim, lkr. alzey-worms (renner Xiiia 649; trier 
Var. B), dm. 8,5 cm.

10. darmstadt (renner Xiiia 644; trier Var. B), dm. 9 cm.

11. heilbronn, grab 2 (renner Xiiia 646; trier Var. B), 
dm. 9 cm.

12. hégenheim, dép. haut-rhin / f (Billoin u. a. 2008).

Gruppe II Variante 1

13. wiesbaden (renner XiiiB 658; trier Var. B), dm. 9,1 cm.

14. westhofen, lkr. alzey-worms, ii. gräberfeld grab 5 
(renner XiiiB 657; trier Var. B), dm. 8,2 cm. 

Gruppe II Variante 2

15. gauting, lkr. starnberg (renner XiiiB 651; trier Var. 
a), dm. 7,9 cm.

16. straubing, grab 442 (geisler 1998, taf. 144, 6; trier 
Var. a).

17. dirlewang, lkr. unterallgäu (renner XiiiB 650; christ-
lein 1971, taf. 4, 5; trier Var. a), dm. 8,2 cm.

18. münsingen, lkr. reutlingen (renner XiiiB 654; trier 
Var. a; Quast 2006, 252 taf. 50, B4), dm. 8 cm.

19. nordendorf, lkr. augsburg (renner XiiiB 655; trier 
2002, taf. 119, 10; Var. a), dm. 8,4 cm.

20. ingolstadt-zuchering (rieder 1990, 39 abb. 8).

21. wallersdorf, lkr. dingolfing-landau (renner XiiiB 656; 
trier Var. a), dm. 8,2 cm.

Gruppe III

22. linz-zizlau, Oberösterreich, grab 139 (renner XiiiB 
652; trier Var. B), dm. 8,3 cm.

23. heidelberg-handschuhsheim (renner Xiiic 660; trier 
Var. B), dm. 9 cm.

24. mülhofen, lkr. mayen-koblenz (renner Xiiic 661; trier 
Var. B), dm. 8,6 cm.

25. hanau (?) (renner Xiiic 659; trier Var. B), dm. 9,3 cm.

26. soest, grab 105 (renner Xiiia 648; Peters 2011, taf. 
19, 105.15), dm. 10 cm.
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Zusammenfassung / Summary / Résumé

Merowingische Zierscheiben mit einem gekreuzten Menschenpaar
im späten 6. und im 7. Jahrhundert trugen frauen am unteren ende ihres gürtelgehänges als amulett durchbrochene 
bronzene zierscheiben, oft mit christlichen symbolen. auf 26 scheiben, die ihre wurzeln in werkstätten am nördlichen 
Oberrhein haben und dort z. t. auch gegossen wurden, sind figuren in adorantenhaltung mit verschränkten armen und 
Beinen wiedergegeben. Bei den aufeinander zuschreitenden Personen der gruppe i mit köpfen im Profil und der 
gruppe ii mit köpfen in frontaler ansicht handelt es sich um männer ohne Betonung des geschlechts. zweigeschlecht-
lich sind die Personen in hockender haltung mit gespreizten schenkeln, die auf der formal ältesten darstellung mit 
raubvögeln kombiniert sind. dadurch lässt sich eine Verbindung zu den zierscheiben mit einer hockenden gestalt – 
möglicherweise einer frau in geburtshaltung – und vier raubvögeln herstellen. 

Merovingian Decorative Discs with a Crossed Pair of Humans
in the late 6th and 7th century women wore decorative discs of open-work bronze at the end of their chatelaines often 
displaying christian symbols. 26 discs which originate from workshops of the northern upper rhine and were partly 
cast there, present individuals in the pose of worshippers with folded arms and crossed legs. the individuals of group i 
who approach each other and whose heads are presented in profile, and those of group ii with heads in front view, are 
men without emphasised genitals. Other individuals feature both biological sexes and are shown in a crouched position 
with spread legs. On the stylistically oldest depiction they are combined with birds of prey. this associates them with 
decorative discs presenting a crouched figure – possibly a woman in birthing position – and four birds of prey.

translation: m. struck

Des disques mérovingiens avec des personnages croisés 
a la fin du 6e et au 7e siècle, les femmes portaient en guise d’amulette des appliques de bronze ajourées présentant 
fréquemment des symboles chrétiens à l’extrémité de leurs ceintures. sur 26 appliques dont les racines et en partie les 
fonderies sont à chercher dans les ateliers du nord du rhin supérieur. elles représentent des personnages en position 
d’orant figurés avec des bras et des pieds croisés. Pour les personnages avançant les uns vers les autres du groupe i avec 
des têtes sur le profil et le groupe ii avec des têtes représentées de face il s’agit d’hommes mais le sexe n’est pas repré-
senté. les personnages représentés accroupis avec les cuisses écartées sont bisexués, sur les exemplaires les plus anciens, 
ils sont associés à des oiseaux de proie. a partir de ces éléments on peut faire le lien entre ces appliques avec un per-
sonnage accroupi – probablement une femme en train d’accoucher – et quatre oiseaux de proie.

traduction: l. Bernard
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