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FerdInand heImerl · Bernd PÄFFGen

zwei neufunde fRühMittelalteRlicheR GlaskaMeen 

aus tRieR und BitBuRG

nicht nur aus stein geschnittene Gemmen und kameen, sondern auch ihr ersatz aus Glas waren seit der 
antike bekannt und geschätzt. die im archäologischen korrespondenzblatt behandelten Glaskameen aus 
mannheim-seckenheim 1 und kaupang (prov. vestfold / n) 2 haben die diskussion um die europaweit selte-
nen Funde erneut angefacht. Zu Bildinhalten und vorbildern, zur datierung und Provenienz der frühmittel-
alterlichen Glaskameen bestehen bislang divergierende Forschungsmeinungen. die hier vorzustellenden 
neufunde aus trier und Bitburg (eifelkreis Bitburg-Prüm) sollen zu dieser diskussion beitragen. 

GlaskaMeofiBel aus tRieR

Beschreibung 

die bislang unpublizierte trierer Glaskameofibel (Abb. 1) befindet sich im rheinischen landesmuseum 
(rlm) trier der Generaldirektion kulturelles erbe rheinland-Pfalz (Gdke) 3. die runde scheibenfibel hat einen 
durchmesser von 4,1 cm, ist insgesamt 1,35 cm hoch und wiegt 6,42 g. auf der 0,15 cm dicken eisernen 
Grundplatte ist ein punzverziertes und vergoldetes Buntmetallblech aufgebracht, das als Fassung des zentral 
positionierten Glaskameos dient. der Punzdekor besteht aus einem randlich umlaufenden Perlkreis und 
einem weiteren konzentrischen Perlkreis im abstand von ca. 0,5 cm. der Zwischenraum ist mit einem rap-
port geometrischer motive punziert. auf ein radial angelegtes Feld aus drei parallelen Perlreihen mit je vier 
Buckeln folgen zehn Buckel eines Winkelornaments, dessen spitze nach außen zeigt. daneben steht ein 
Feld mit zwei parallelen Perlreihen aus je vier Buckeln und anschließend erneut das Winkelornament. diese 
motivfolge wiederholt sich viermal und ist symmetrisch zum Zentrum der Fibel angelegt. das punzierte 
Blech ist innerhalb des dekorfeldes umgeschlagen, um den grünweißlich-opaken Glaskameo zu fassen. 
die runde einlage hat einen durchmesser von ca. 1,8 cm und wird leicht kegelförmig vom Zentrum zum 
rand hin flacher. In der mitte des kameos wird der zentrale Buckel konzentrisch von zehn kleineren Buckeln 
umringt, von denen elf stege radial zu einem randlich umlaufenden Perlband aus 20 Buckeln führen. 

abb. 1  trier, Glaskameofibel. rlm trier, Inv.-nr. 2000,2 nr. 215. – (© Gdke / rheinisches landesmuseum trier, Foto th. Zühmer). – m. 1:1.
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die eiserne nadelkonstruktion besteht aus einem Backenscharnier (h. / B. 0,7 cm), der nadel (l. noch 2,8 cm) 
und einem annähernd rechteckigen nadelhalter (l. 0,5 cm; h. 0,4 cm). Bis auf leichte schäden am rand und 
die nicht mehr flächendeckende vergoldung ist die Fibel in einem guten erhaltungszustand. 

fundkontext

Im Inneren und an den außenwänden der ehemaligen abteikirche st. maximin in trier wurden 1978-1991 
ausgrabungen durch das rheinische landesmuseum trier durchgeführt. P. kohns konnte die scheibenfibel 
1980 aus dem abraum der Grabung bergen, der südlich der abtei zum abtransport zwischengelagert 
wurde 4. P. kohns verwahrte das Fundstück zunächst in seiner Privatsammlung, die 2006 an das rheinische 
landesmuseum trier kam 5. 
Im Bereich des spätantiken nordöstlichen Gräberfeldes in trier entstand nach a. neyses im 4. Jahrhundert 
ein Coemeterialbau, der spätestens mit dem einbau eines ambos um 550 als kirche genutzt wurde 6. durch 
Gregor von tours ist die verehrung des Grabes des Bischofs maximin im späten 6. Jahrhundert bezeugt 7. 
Bemerkenswert sind die nahe dem ambo angelegten Gräber mit äußerst qualitätvollen Grabbeigaben der 
ersten hälfte des 7. Jahrhunderts 8. In der zweiten hälfte des 8. Jahrhunderts erfolgten mehrere umbau-
maßnahmen, 882 wohl Zerstörungen durch die normannen 9 und bald nach 934 der neubau der ottoni-
schen Großkirche 10.
aufgrund der Fundortangabe bei P. kohns ist sehr wahrscheinlich, dass es sich bei der Glaskameofibel um 
einen Grabfund handelt. dafür spricht auch der gute erhaltungszustand der Fibel. Wann der Befundkontext 
im Zuge der wechselvollen Baugeschichte 11 st. maximins seit dem 10. Jahrhundert bis heute gestört wurde, 
lässt sich nicht sagen. dadurch entfällt die möglichkeit, die Fibel über eventuelle Beifunde zu datieren. 

GlaskaMeo aus BitBuRG

Beschreibung 

die ovale scheibe aus weißlich-opakem Glas ist 2,48 cm lang, 2,02 cm breit, max. 0,45 cm hoch und wiegt 
2,44 g (Abb. 2) 12. ein umlaufendes Perlband mit 28 Buckeln rahmt den Glaskameo. das achsensymmetrisch 
aufgebaute motiv im Innenfeld besteht aus zwei herzförmig gebogenen linien mit eingerollten enden, bei 
dem die spitzen jeweils im Bildzentrum ineinander übergehen. In den Zwickeln der herzförmigen linien 
finden sich entlang der längsachse des ovals vier annähernd runde bzw. ovale Buckel. Zwei dreieckige 
erhebungen füllen das restliche Bildfeld aus. Bei der grünlichen verfärbung auf der glatten unterseite des 
kameos handelt es sich um eine verunreinigung im Glasfluss und nicht um einen Buntmetallrest. die unter-
seite ist am rand leicht abgeschrägt. der schmale Grat am rand zeigt, dass der Glaskameo mit einem model 
geformt und nicht wie ein echter kameo geschnitten wurde 13. 

fundkontext

Im Jahr 2011 führte die landesarchäologie-außenstelle trier (Gdke) baubegleitende ausgrabungen in der 
Bitburger altstadt durch 14. Im Zuge der altstadtsanierung erfolgten kanalarbeiten in der Gasse »koben-
hof«, die innerhalb der spätantiken Befestigung in Bitburg liegt 15. Im mittleren abschnitt der trasse fanden 
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sich über dem anstehenden Boden mehrere schichten aus graubraunem, gelblichem bis hellgrünem ton-
boden. Über dieser bis zu ca. 1,30 m starken schichtenfolge lag ein relativ einheitliches, bis zu 0,85 m mäch-
tiges, schwarzgraues, sandig-lehmiges schichtpaket mit holzkohle, siedlungsschutt und kalksteinen. Bei 
dem schwarzen schichtpaket, das innerhalb des kobenhofes nur sehr ausschnitthaft dokumentiert werden 
konnte, handelt es sich vermutlich um dark earth 16.
den hier vorgestellten Glaskameo 17 konnte ein ehrenamtlicher helfer aus der schwarzen schicht südlich des 
heutigen Wohnhauses nr. 2 bergen. Während der ausgrabung entstand der eindruck, dass mehrere Gruben 
in die schwarze schicht eingetieft waren, wenngleich sich keine klaren schichtgrenzen ausmachen ließen. 
es ist daher nicht gesichert, ob der kameo nur allgemein der schwarzen schicht zuzuweisen ist oder mög-
licherweise aus einer Grube stammt 18. Zu den jüngsten Funden aus der potenziellen Grube gehört ein 
randfragment drehscheibengefertigter Irdenware mit verdicktem rand, hellbrauner oberfläche und roll-
stempeldekor, wie er ähnlich bei Badorfer Ware des 8./9. Jahrhunderts auftritt 19. In das späte 7. bis 9. Jahr-
hundert ist wohl ein randfragment gelber drehscheibenware mit dekor aus v-förmig angeordneten schräg-
strichen zu datieren 20. In dem direkt anschließenden Bereich der schwarzen schicht kamen dagegen 
vorwiegend rauwandige Ware und argonnensigillata des 4. Jahrhunderts zutage. Wahrscheinlich ist der 
Glaskameo eher der Grube zuzuweisen, aus der jedoch auch noch keramik des 4. Jahrhunderts stammt. 
Falls der kameo aus der Grube kommt, eignet sich das zeitlich heterogene verfüllmaterial nicht zur fein-
chrono logischen einordnung. aufgrund der Fundumstände bleiben für den Glaskameo somit Zweifel 
bezüglich der stratigraphischen Zuweisung und datierung.

daRstellunGen auf GlaskaMeen

lässt man sammlungen und kirchenschätze unberücksichtigt, so finden sich Glaskameen aus Grab- und 
siedlungskontexten im Gebiet der heutigen länder deutschland, Frankreich, Italien, den niederlanden, nor-
wegen und ungarn (Abb. 3). In der herstellungstechnik scheinen sich die weitverbreiteten stücke recht 
ähnlich zu sein. unterschiede ergeben sich bei den darstellungen, die B. Gaut in vier kategorien (large, 
antiquestyled busts, plastic casts of the Brescia type, zoomorphic pseudocameo brooches, »coinderiva
tives«) gliederte 21. eine ableitung von münzbildern ist Gegenstand kontroverser diskussion 22. unabhängig 
von der herleitung besteht der motivschatz der Glaskameen aus mythologischen darstellungen, Brust-
bildern und ornamentalem dekor. 
die neufunde aus trier und Bitburg bereichern die motivpalette der frühmittelalterlichen Glaskameen um 
bislang unbekannte varianten. Für das dekormotiv des Bitburger exemplars lassen sich nur wenige stilisti-
sche vergleiche anführen. das ornamentale motiv des Glaskameos aus kaupang interpretierte B. Gaut als 
degeneriertes kreuzmotiv 23. Frühmittelalterliche münzbilder oder Fibeln des 8.-12. Jahrhunderts liefern 

abb. 2  Bitburg (eifelkreis Bitburg-Prüm), Glaskameo. rlm trier, ev 2011, 169 Fnr. 53. – (© Gdke / rheinisches landesmuseum trier, Foto 
th. Zühmer). – m. 1:1. 



410 f. heimerl · B. Päffgen · Zwei Neufunde frühmittelalterlicher Glaskameen aus Trier und Bitburg

keine schlüssigen Parallelen 24. symmetrisch angeordnete herzförmig gebogene linien mit eingerollten 
enden finden sich dagegen auf im tierstil verzierten metallarbeiten des 7. Jahrhunderts 25. am ehesten kann 
das Bitburger motiv wohl mit der verzierung einer Pressblechfibel aus dürrmenz (lkr. enzkreis) verglichen 
werden 26. Zumindest bestehen mit dem randlich umlaufenden Perlkreis, den herzförmig gebogenen linien 
und der symmetrischen anordnung gemeinsame verzierungselemente. m. klein-Pfeuffer ordnete das dürr-
menzer stück der Fibelgruppe mit umgebördeltem rand zu, die sie allgemein zwischen dem mittleren 
7. Jahrhundert und den ersten Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts ansetzte 27. 
Bemerkenswert ist hierzu eine Gemme auf dem anno-schrein der Benediktinerabtei zu siegburg (rhein-
sieg-kreis) 28. Zu sehen ist eine annähernd herzförmige linienführung aus einzelnen Buckeln mit dazwi-
schen liegenden erhebungen, die nach e. Zwierlein-diehl eine stark verfremdete kombination dreier köpfe 
darstellt. man wird aus der entfernten Ähnlichkeit zum Bitburger motiv keine schlüsse ziehen wollen. Im 
hinblick auf h. aments 29 herleitung des motivs einer Glaskameofibel aus mannheim-seckenheim scheint 
allerdings fraglich, ob es sich bei dem Bitburger stück nicht auch um eine stark stilisierte verfremdung han-
deln könnte. die suche nach der potenziellen vorlage und einer zeitlichen einordnung wird aber mit gestei-
gerter stilisierung zunehmend problematisch. 
der trierer Glaskameo zeigt ein relativ einfaches stern- oder Blütenmotiv, das sich einer näheren einordnung 
entzieht. stilistische Parallelen lassen sich noch eher für den dekor der Grundplatte finden. ein ähnlicher 
rapport aus parallelen strichen und dreiecksmotiven zwischen konzentrischen kreisen begegnet z. B. auf 
awarischen scheibenfibeln des späten 6. bzw. frühen 7. Jahrhunderts aus keszthely-dobogó (kom. Zala / h) 
und kölked-Feketekapu (kom. Baranya / h), die auf byzantinische vorbilder zurückgehen 30. der stilistische 
vergleich ist allerdings nicht zwingend. Besser vergleichbar ist eine Pressblechfibel aus silwingen (lkr. mer-

abb. 3  Glaskameen bzw. Glaskameofibeln aus Grab- 
und siedlungskontexten ohne Funde aus sammlungen 
und kirchenschätzen: 1 altenrheine-rheine. – 2 Bitburg. – 
3 esslingen. – 4 karos-eperjesszög. – 5 kaupang. – 
6 lorenzberg bei epfach. – 7 mainz. – 8 mannheim-
seckenheim. – 9 mertloch. – 10 Putten. – 11 rom. – 
12 straßburg. – 13 trier. – 14 vicherey. – 15 Whitby. – 
16 Wijk bij duurstede. – (kartierung s. e. metz; daten-
grundlage shuttle radar topography mission – srtm 
v4.1 3 arc-seconds, nasa; Fundstellen nach Gaut 2005 
mit ergänzung).
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zig-Wadern) mit eiserner Grundplatte 31. diese trägt auf dem umgebördelten Pressblech einen sternartigen 
dekor zwischen zwei konzentrischen Perlkreisen. ein blauer Glasknopf ist im Zentrum der Fibel gefasst. 
Bezüglich der herstellungstechnik und des Gestaltungskonzepts ist dieses stück des mittleren 7. bis frühen 
8. Jahrhunderts wohl die beste Parallele für die trierer Fibel 32. 

datieRunGsfRaGen

die diskussion um die datierung derartiger Glaskameen erfolgte über differierende Quellengattungen wie 
archäologische siedlungs- und Grabfunde, runeninschriften und kunsthistorische realia 33. entgegen einem 
frühen datierungsansatz im 7. Jahrhundert nach G. a. s. snijder und m. C. ross 34 haben sich inzwischen 
unterschiedliche Positionen einer späteren Zuweisung herausgebildet. so wurde anhand der Grabfunde mit 
Glaskameofibeln zumeist eine datierung in die ausgehende merowingerzeit des späten 7. bis früheren 
8. Jahrhunderts postuliert 35. die stütze der »Frühdatierung« liefern drei linksrheinisch im milieu der aus-
gehenden merowingerzeit vorkommende Grabfunde. Problematisch ist der mangel an vergesellschafteten, 
chronologisch empfindlichen Beigaben, was im horizont der aussetzenden Beigabensitte kaum verwundern 
kann. 
Zu dem altfund der scheibenfibel mit Glaskameo aus dem Gräberfeld bei mertloch (lkr. mayen-koblenz) gibt 
es keine nähere Beschreibung des Fundkontextes 36. das ungleiche Fibelpaar aus vicherey (dép. vosges / F) 
stammt aus dem Gräberfeld »haut de la Grève«, das m. michler zufolge vom 7. Jahrhundert bis an das ende 
des 8. Jahrhunderts belegt wurde 37. das Frauengrab 62 von Putten (prov. Gelderland / nl) rechnete F. stein 
dem Gräberfeldareal des 8. Jahrhunderts zu 38. Zu den Beigaben zählten außer der ovalen Glaskameofibel eine 
Pressblechfibel mit münzartiger darstellung von 2,6 cm durchmesser, ein sächsisches tongefäß und ein eiser-
ner stab von 13,4 cm länge 39. eine datierung des Grabfunds von Putten ist bis um die mitte des 8. Jahrhun-
derts gut vorstellbar, wenngleich hinsichtlich des Belegungsendes immer noch klärungsbedarf besteht 40. 
h. ament betonte daher, »dass keines der vergleichsstücke mit letzter Präzision datiert werden kann«, stellte 
aber heraus, dass »sich die Indizien für eine einordnung in den Jm-III horizont« summieren 41.
Wenig weiterführend sind die beiden weit entfernten Fundorte außerhalb des Frankenreichs. der sekundär 
als anhänger gefasste Glaskameo aus karos-eperjesszög (kom. Borsod-abaúj-Zemplén / h) an der oberen 
theiß stammt aus einem magyarischen Frauengrab des 10. Jahrhunderts; schon aufgrund der unbeholfe-
nen machart der sekundären Fassung ist dieser Befund jedoch chronologisch wenig aussagekräftig 42. ein als 
altfund geborgener Glaskameo ohne Fassungsspuren stammt wohl aus einem nicht näher datierbaren 
Grabzusammenhang im umfeld des im späten 8. und 9. Jahrhundert bedeutenden handelsplatzes von 
kaupang in norwegen 43. die herstellung dieses Glaskameos setzte B. Gaut zwischen 750/775 und 800/825 
an 44.
dagegen werden Glaskameen aus kirchengrabungen und profanen siedlungskontexten meist deutlich spä-
ter eingeordnet. die beiden Glaskameen aus esslingen datierte F. stein – im Grunde gut passend zu den 
endmerowingerzeitlichen Grabfunden – um die mitte des 8. Jahrhunderts 45. Im vergleich zu den übrigen 
Glaskameen plädierte auch th. e. haevernick zunächst für das 8. Jahrhundert 46. diesen ansatz korrigierte 
sie dann in der esslinger Grabungsmonographie mit verweis auf die münzbildbroschen ludwigs des From-
men zugunsten einer späteren Zeitstellung erst in das 9. Jahrhundert 47. Für den mainzer runenkameo 
nahm J. Ypey eine datierung »um 800« an 48. der vergleich mit münzfibeln und Pseudomünzfibeln der 
karolingerzeit führte zu datierungsvorschlägen bis in das späte 8. und 9. Jahrhundert 49. am lorenzberg bei 
epfach (lkr. landsberg am lech) ergab sich aus dem Grabungskontext eine allgemeine datierung in das 
Frühmittelalter 50. vergleichend setzte J. Werner den epfacher Fund zwischen der mitte des 8. und der mitte 
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des 9. Jahrhunderts an und betonte für den mainzer Fund die größere nähe zu den zweifarbigen oval-
kameen mit meerwesen, die er etwas früher dem 8. Jahrhundert zurechnete 51. 
In mannheim-seckenheim wurde 2009 eine Glaskameofibel in einem Grubenhaus des frühmittelalterlichen 
Wüstungsareals geborgen. die vergesellschaftete keramik soll einer datierung in das 8. oder frühe 9. Jahr-
hundert laut u. Gross nicht widersprechen 52.
Insofern zeichnen sich bislang zwei datierungspositionen für die Glaskameen ab. Während über die Grab-
funde im Frankenreich eine einordnung in die spätmerowingerzeitliche Frauentracht mit Fibelnutzung und 
eine datierung in die spätere Phase Jm III (ca. 700-720) mit h. ament möglich sind 53, werden die siedlungs-
funde deutlich später in die karolingerzeit angesetzt.
ein wenig bekannter, unstrittiger siedlungsfund aus Italien weist nun jedoch in eine andere richtung. der 
neufund eines Glaskameos mit weiblicher Büste en face vom nerva-Forum in rom stammt aus einer kanal-
verfüllung, die über Glas- und keramikfunde in das späte 7. bis frühe 8. Jahrhundert datiert wird 54. sollte 
sich dieser vergleichsweise frühe datierungsansatz in der Gesamtvorlage des kleinfundmaterials bewahrhei-
ten, würde dies bestens zu den ansätzen der wenigen spätmerowingerzeitlichen Grabfunde passen.

ausBlick

Im merowingerreich war die kunst des steinschnitts und der -gravur unbekannt 55. erst am hofe karls des 
Großen (768-814) blühte diese kunstfertigkeit wieder auf, um im 10. Jahrhundert wieder zu enden 56. Zu 
betonen bleibt die hohe Wertschätzung antiker Gemmen und kameen im Frühmittelalter 57. Große antike 
herrscherkameen waren im Frankenreich kaum im original verfügbar, aber in ihrer Bedeutung hinsichtlich 
der Ikonographie des römisch legitimierten herrschertums bekannt 58. die kameen mit Büstendarstellung, 
insbesondere bichrome Glasarbeiten, zitieren unverkennbar die tradition der antiken herrscherkameen 59.
vor dem hintergrund der neufunde von Glaskameen aus Bitburg und trier ist die genauere Zeitstellung der 
hier behandelten Glaskameen innerhalb des 8. Jahrhunderts erneut zu diskutieren 60. diese können mit 
h. ament als Fibeleinsatz nach wie vor noch an das ende der merowingerzeit in die ausgehende Phase Jm III 
um 700-720 angesetzt werden 61. Insofern bleibt auch das an dieser stelle von B. Gaut vertretene Zeitfenster 
für die frühmittelalterlichen Glaskameen von 750/775 bis 800/825 zu hinterfragen 62. eine schwerpunkt-
mäßige datierung dieser kunsthandwerklich interessanten Gruppe erst in das 9. Jahrhundert ist auszu-
schließen.
es stellen sich weitergehend künftig nachzugehende Fragen nach Produktionsorten und -dauer der Glas-
kameen möglicherweise bereits im späten 7. und sicher für das 8. Jahrhundert sowie nach chronologischen 
unterschieden der typen hinsichtlich der Farbe, der Beschaffenheit der Glasmasse und der verschiedenen 
darstellungen.

anmerkungen

1) ament 2013.

2) Gaut 2005.

3) rlm trier, Inv. 2000,2 nr. 215; Frau dr. sabine Faust sei herzlich 
für ihren hinweis auf die Fibel gedankt. herrn direktor dr. 
marcus reuter verdanken wir die Publikationserlaubnis der 
beiden neufunde aus trier und Bitburg.

4) Frdl. mitt. Prof. dr. lukas Clemens (trier).

5) eingangsverzeichnis rlm trier, ev 2000,43. – P. kohns’ 
Inventarbucheintrag lautet »nr. 19: Goldfibel mit Glasstein, 
(Fundort:) maX(imin), (Fundjahr:) 1980«.

6) neyses 2001, 51-72.

7) Gregor von tours, liber in gloria confessorum; nach krusch 
1885, 806-807. 

8) neyses 2001, 66-72.



413Archäologisches Korrespondenzblatt 48 · 2018

 9) ebenda 72-99. 

10) ebenda 100-105.

11) ebenda 190-256.

12) heimerl / thiel 2016, 56.

13) Zur herstellung z. B. snijder 1933, 119.

14) rlm trier, ev 2011,169; zum Befund vgl. heimerl / thiel 2016, 
53-56.

15) Zur spätantiken Befestigung vgl. Frey 1998; heimerl 2018.

16) aufgrund laufender Baumaßnahmen war die Befundaufnah me 
nur unter großem Zeitdruck entlang der kanaltrasse möglich. 
Zur dark earth vgl. etwa heimdahl 2005; asal 2017, 99-105.

17) rlm trier, ev 2011,169 Fnr. 53.

18) es ist zudem nicht auszuschließen, dass das Fundmaterial 
durch die rezenten leitungen verlagert wurde.

19) Grothe 1999, 151 kat. III.45.

20) vgl. etwa schenk 1998, 40-41 vgl. etwa taf. 29, 5; marti 
2012, 23 abb. 1, 5; Gross 2012, 68 abb. 4, 1.

21) Gaut 2005, 548. die bichromen Glaskameen aus Brescia und 
Cividale (prov. udine / I) fasste bereits Wentzel 1962 zu einer 
Gruppe zusammen. 

22) snijder 1932, 46. – ross 1965, 125-126. – Ypey 1962/1963. – 
haevernick / stein / scholkmann 1995, 419.

23) Gaut 2005, 547; identisches motiv auf einem neufund in Wijk 
bij duurstede (prov. utrecht / nl; Willemsen 2009, 76 abb. 90).

24) vgl. etwa Frick 1992/1993; spiong 2000.

25) vgl. z. B. scheibenfibel aus st. maximin bei trier, kindergrab 
278 (neyses 2001, 80 abb. 39); riemenzunge des frühen 
7. Jhs. aus trebur (kr. Groß-Gerau; ausstellungskat. mann-
heim 1996, 635 abb. 501, kat. vII.5.17); scheibenfibel des 
7. Jhs. aus limons (dép. Puy-de-dôme / F; ausstellungskat. 
mannheim 1996, 637 abb. 503); scheibenfibel des 2. drittels 
des 7. Jhs. aus Iversheim, Grab 142 (kr. euskirchen; ausstel-
lungskat. mannheim 1996, 679 abb. 550).

26) klein-Pfeuffer 1993, 333 kat. 53.

27) ebenda 48-50.

28) Zwierlein-diehl 2007, 288-290. 487-488 taf. 208, 898.

29) ament 2012; 2013; eine wohl werkstattgleiche Fibel liegt aus 
der hafengrabung hoogstraat I in Wijk bij duurstede vor (van 
es / verwers 1980, taf. 11 abb. 124, 6; Gaut 2005, liste 4; 
ament 2013, abb. 2).

30) Garam 2001, 54 taf. 31, 4-5. – das Zentralmotiv einer agraffe 
aus keszthely-alsópáhok erinnert nur entfernt an den trierer 
Glaskameo (ebenda taf. 35, 3).

31) klein-Pfeuffer 1993, 445 kat. 288 taf. 62, 288.

32) Zur datierung vgl. klein-Pfeuffer 1993, 48-50.

33) Zusammenfassend Päffgen / düwel / nedoma 2018.

34) snijder 1932 und 1933 hob darauf ab, dass diese Glaskameen 
an frühmittelalterlichen Goldschmiedearbeiten karolingischer 
und vorkarolingischer Zeitstellung z. t. in gesicherter Zweitver-
wendung vorkommen. – ross 1965, 124-126 argumentierte 
über die Goldscheibenfibeln des 7. Jhs. mit kameen und Gem-
men, nahm langobardenzeitlichen steinschnitt in Italien im 
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35) ament 1993. – Werner 1954, bes. 28 vertrat eine datierung in 
die 2. hälfte des 7. Jhs.

36) haevernick 1979, 163 nr. 3 abb. 4, 5. – ament 1993.

37) Burnand 1980, 430-431 mit allgemeiner datierung der Gräber 
in das 7. Jh.; michler 2004, 370.

38) stein 1967, 61.

39) Ypey 1962/1963, 118.

40) Gaut 2005, 554 mit einer datierung in das mittlere drittel des 
8. Jhs.

41) ament 1993, 57.

42) Prohászka 2007/2008. – auch originale kameen wurden im 
Frühmittelalter vergleichbar als anhänger gefasst, wie ein 
Fund stück aus epsom (surrey / GB) mit kameo (Profilkopf) 
zeigt: Webster / Backhouse 1991, 54 nr. 35.

43) Gaut 2005.

44) ebenda 553.

45) stein 1966.

46) haevernick 1979.

47) haevernick / stein / scholkmann 1995, 419.

48) Ypey 1962/1963, 139; dazu d. ellmers in: haevernick 1979, 
168 mit anm. 30; zu den zwei kameofunden aus mainz vgl. 
schulze-dörrlamm 2013, 92, zum runenkameo bes. Päffgen /  
düwel / nedoma 2018.

49) haevernick / stein / scholkmann 1995. – Frick 1992/1993. – 
spiong 2000. – Gaut 2005.
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(Werner 1969, 131-132. 142-144. 272-275 abb. 102). – Über 
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51) Werner 1969, 284.

52) Wirth 2012.
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54) de luca 2001, 571-576 mit abb. v.3.23; I. de luca vermutete 
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59) Bruns 1948. – megow 1987. – möbius 1985.
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krug 1998, 107-109 (8. Jh.). – spiong 2000 setzt die Glas-
kameen als Fibeleinlagen »um 800« an; ähnlich schulze-dörr-
lamm 2009; 2013.

61) ament 1993. – spiong 2000. – Ähnlich schulze-dörrlamm 
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Zusammenfassung / Summary / Résumé

Zwei Neufunde frühmittelalterlicher Glaskameen aus Trier und Bitburg
der Beitrag präsentiert eine bislang unpublizierte Glaskameofibel aus trier und einen weiteren als neufund zu vermel-
denden Glaskameo aus Bitburg. vergleichbare stücke stammen aus frühmittelalterlichen Grabfunden, aber auch aus 
siedlungskontexten. hinzu kommen exemplare ohne Fundortangaben aus sammlungen sowie bis heute in kirchen-
schätzen verwahrte Glaskameen. der verbreitungsschwerpunkt der Bodenfunde liegt im heutigen Westdeutschland, in 
ostfrankreich und den niederlanden. Gesichert ist, dass verschiedene varianten von Glaskameen in scheibenfibeln 
eingesetzt verwendung fanden. solche Fibeln gehörten wohl zum Frauenschmuck des späten 7. und 8. Jahrhunderts. 
eine präzisere einordnung ist derzeit mangels gut datierbarer Fundkontexte problematisch. ein häufiger vertretener, 
deutlich späterer datierungsschwerpunkt erst im 9. Jahrhundert ist dagegen kaum wahrscheinlich.
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New Discovery of Two Early Medieval Glass Cameos from Trier and Bitburg
this study presents a so far unpublished glass cameo brooch from trier and a recently discovered glass cameo from 
Bitburg. Comparable finds are known from early medieval burials, but also from settlements. there are further speci-
mens from collections without any information on the original find contexts as well as glass cameos kept in treasuries 
of the Church. excavation finds are mainly distributed in present-day western Germany, in eastern France, and the 
netherlands. different variants of glass cameos certainly decorated disc brooches. such fibulae probably belonged to 
the women’s dress of the late 7th and 8th centuries. due to the lack of well-dated find contexts, a more precise dating 
is currently problematic. however, a frequently postulated use much later in the 9th century is unlikely.

Deux nouvelles découvertes camées en verre du Haut Moyen Âge à Trèves et Bitburg 
l’article présente une fibule discoïde ornée d’un camée en verre provenant de trèves, non-publiée jusqu’à présent, ainsi 
qu’un autre camée en verre découvert à Bitburg. des pièces comparables ont été mises au jour dans des contextes 
funéraires du haut moyen Âge, mais aussi dans des habitats. d’autres exemplaires dont la provenance est inconnue se 
trouvent dans les collections. Il existe aussi des camées en verre qui sont conservés jusqu’à ce jour dans des trésors 
d’église. la majorité des découvertes archéologiques se concentre en allemagne de l’ouest, en France orientale et dans 
les Pays-Bas. Il est certain que plusieurs variantes de camées en verre ont été utilisées pour décorer des fibules discoïdes. 
Ces fibules faisaient probablement partie de la parure des femmes à la fin du 7e et au 8e siècles. une datation plus 
précise est actuellement problématique car les contextes bien datés font défaut. en revanche, il est peu probable que 
ce type date du 9e siècle, donc beaucoup plus tard, bien que cette datation soit souvent retenue.

traduction: C. von nicolai
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