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Zusammenfassung:

Gleicharmige Biigelfibeln stellen im Frankenreich 

wahrend der jiingeren Merowinger- und Karolinger- 

zeit ein gangiges Trachtbestandteil dar. Besonders in 

den westlichen Reichsteilen erfreute sich die Gruppe 

grower Beliebtheit. Ein Verbreitungsschwerpunkt 

zeichnet sich in Neustrien ab. Auch in Austrasien und 

im alpin-mediterranen Raum sind die Exemplare in 

beachtenswerter Anzahl vertreten, wenn auch in bei- 

den Gebieten im Vergleich mit dem westlichen Fran

kenreich ein erheblicher Fundabfall auffallt. Die zen- 

trale Bedeutung des westlichen Frankenreiches wird 

durch die grofe Vielfalt an eigenstandigen Erschei- 

nungen unterstrichen. Hierbei sind als tendenzielle 

Entwicklungen von der Merowinger- zur Karolinger- 

zeit die zunehmende Unterordnung der Endplatten/ 

Enden unter die Gesamtform durch die Aufwertung 

der Biigel sowie der gesteigerte Einsatz plastischer 

anstelle graphischer Verzierungselemente zu beobach- 

ten. Abweichend vom westlichen Frankenreich ist die 

Bandbreite eigenstandiger Erscheinungen im ostli- 

chen Frankenreich bescheiden. Diese weisen in der 

Spatzeit verkiimmerte Biigel auf. Die Fibelgruppe 

setzt in der Periode AM III ein, worauf iiberdurch- 

schnittlich ausgestattete Mannerbestattungen dies- 

und jenseits der Alpen hindeuten. Wenige neustrische 

Frauengraber legen nahe, dab die Fibeln schon 

wahrend der mittleren Merowingerzeit, spatestens in 

der Stufe JM I, Eingang in die Frauentracht des west

lichen Frankenreiches fanden. Der chronologische 

Schwerpunkt der Gewandschliefen liegt in der j tinge - 

ren Merowinger- und Karolingerzeit.

Summary:

Bow fibula with equal arms are a common part of the 

traditional costume in France during the younger 

Merovingian and Carolingian time. The group was 

particularly popular in the western part of the realm. 

Neustria was one of the main distribution areas. In 

Austrasia and the alpine-mediterranean region, too, 

specimen have been found in remarkable numbers. 

Yet, compared with the western part of the Franco

nian realm a considerable decrease of finds can be 

noticed. The central significance of the western Fran

conian realm is emphasized by the great variety of 

independent designs. As developments from Merovin

gian to Carolingian times the advancing subordina

tion of the end plates/ends to the whole design can be 

observed. This is achieved by laying more stress on the 

bow and the increased use of plastic instead of graphic 

ornaments. In difference to the western Franconian 

realm the variety of independent forms in the eastern 

Franconian realm is rather insignificant. These have 

reduced bows in the late period. The fibula group 

appears in the period AM III. Exceptionally furnished 

men’s graves on both sides of the Alps hint to this fact. 

A few Neustrian women’s graves permit the assump

tion that the fibula were introduced to the women’s 

costumes in the western Franconian realm as early as 

in the middle Merovingian time, in the period JM I 

latest. Chronologically, the main use of the fibula was 

during the younger Merovingian and Carolingian 

times.

Resume:

Aux epoques merovingienne recente et carolingienne, 

les fibules ansees symmetriques etaient frequemment 

utilisees dans les parures du royaume franc. Ce groupe 

etait particulierement apprecie dans les regions occi- 

dentales. Une concentration se dessine particuliere

ment en Neustrie. Bon nombre de ces fibules se 

retrouvent egalement en Austrasie et sur le cote sud 

des Alpes, mais, compare a 1’ouest du royaume, en 

quantite bien plus faible. Le grand eventail de formes 

independantes souligne 1’importance de 1’ouest du 

royaume franc. Les tendances evolutives du Merovin- 

gien au Carolingien s’y expriment par une integration 

croissante des extremites dans la forme globale, don- 

nant plus d’importance a 1’arc, ainsi que 1’usage tou- 

jours plus frequent de decors en relief au lieu des 

decors graphiques. Dans fest du royaume, par centre, 

feventail des formes independantes reste modeste. 

Elies presentent a 1’epoque tardive des arcs degeneres. 

Comme 1’indiquent des sepultures masculines riche- 

ment dotees des deux cotes des Alpes, ce groupe de 

fibules apparait au Merovingien ancien III. Quelques
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Abb. 1: Verbreitung der Fundorte gleicharmiger Biigelfibeln.

tombes feminines semblent prouver que les fibules 

furent integrees a la parure feminine de 1’ouest du 

royaume au cours du Merovingien moyen, au plus 

tard au Merovingien recent I. Le gros des fibules date 

du Merovingien recent et du Carolingien.

Die Gruppe der gleicharmigen Biigelfibeln1 wird 

dutch zwei gleich geformte Endplatten bzw. konvexe 

Enden gekennzeichnet. Die zumeist bronzenen Exem- 

plare sind grobteils als schlicht bzw. funktional zu cha- 

rakterisieren. Das haufig einfache Erscheinungsbild 

fiihrte in der Vergangenheit dazu, dab der Fibelgruppe 

geringere Aufmerksamkeit als etwa den aufwendiger 

1 Die Ausfiihrungen beziehen sich auf solche kontinentalen Fibel- 

gruppen, deren chronologischer Schwerpunkt in der jiingeren Mero- 

winger- bzw. Karolingerzeit liegt. Die Exemplare wurden vom Verb, 

im Rahmen einer 1997 an der Johannes-Gutenberg-Universitat ein- 

gereichten Dissertation bearbeitet. Vgl. St. Thorle, Gleicharmige 

Biigelfibeln des friihen Mittelalters (ungedr. Diss. Mainz 1997).

2 Bathilde-Grab, Chelles, Dep. Seine-et-Marne: J.-P. Laporte u. R.

Boyer, Tresors de Chelles: sepultures et reliques de la reine Bathilde 

(fvers 680) et de 1'abbesse Bertille (f vers 704). Ausstellungskat. CheL

gestalteten Biigel- und Scheibenfibeln gewidmet 

wurde. Dab nicht nur schlichte, schmuckarme Exem

plare, sondern durchaus auch qualitatvolle Fibeln, ja 

sogar Sonderanfertigungen hergestellt wurden, unter- 

streichen die nur 1,5 cm lange, goldene Schlangenfibel 

der spaten Merowingerzeit aus dem Grab der Konigin 

Bathilde in Chelles sowie die prunkvollen karolingi- 

schen Silberfibelpaare aus dem Schatzfund von Mui- 

zen, Prov. Brabant (Belgien) sowie aus Nordfrankreich 

(„Camon“?) im Ashmolean Museum, Oxford2.

Die erste tiberregionale Bearbeitung des Fundstoffes 

stammt von W. Htibener, der 1972 eine, wie der 

Autor selbst bemerkte, vorlaufige Gruppeneinteilung 

publizierte3.

les (1991) 39 f. — Muizen, Schatzfund, Prov. Brabant: A. de Loe, La 

Belgique ancienne IV. Catalogue descriprif et raisonne. Mus. Royaux 

d'Art et d'Hist. Bruxelles (1939) 150 ff. Abb. 121. — „Camon“?, 

Ashmolean Mus., Oxford: M. Durand in: P. Perin u. L.-Ch. Feffer 

(Hrsg.), La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de Dagobert a Char

les le Chauve. (VIIe - IXe siecle). Ausstellungskat. Rouen (1985) 383; 

419 Nr. 150.

3 W. Htibener, Gleicharmige Biigelfibeln der Merowingerzeit in 

Westeuropa. Madrider Mitt. 13, 1972, 211 ff.
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Bereits die Anzahl von annahernd 1300 Exemplaren, 

die im Rahmen der Neubearbeitung ermittelt wurde, 

unterstreicht, dab es sich bei der gleicharmigen Btigel- 

fibel keineswegs um ein marginales Trachtbestandteil 

handelt.

In der Fundortkarte (Abb. 1) treten deutlich die west

lichen Teile des Frankenreiches, insbesondere der 

westfrankisch-neustrische Raum, als Hauptverbrei- 

tungsgebiet der Fibelgruppe hervor. Eine Gewichtung 

der Fundverhaltnisse innerhalb dieses Bereiches wird 

dutch die regional unterschiedliche Fundtiberliefe- 

rung erschwert. So mub in den siidlichen Gebieten 

mit einer romanischen Bevblkerungsmehrheit, wie in 

der Aquitania und Burgundia, aufgrund der sehr 

restriktiven Beigabensitte grundsatzlich mit einer star- 

keren Beeintrachtigung der Fundmenge als im franki- 

schen Kernraum gerechnet werden4 5. Gerade vor die- 

sem Hintergrund verdient der Fundanfall im Gebiet 

stidlich der Loire bzw. im burgundisch-westschweize- 

rischen Bereich Beachtung. Zu relativieren ist sicher- 

lich auch die auffallige Konzentration in der Basse- 

Normandie, wo im Zuge verstarkter Forschungsakti- 

vitaten eine systematische Vorlage des Fundstoffes aus 

merowingerzeitlichen Graberfeldern an der unteren 

Orne im Dep. Calvados seit dem Beginn der 80er 

Jahre eingesetzt hat. Besondere Aufmerksamkeit ver- 

dienen die umfangreichen Nekropolen von Frenou- 

ville und St.-Martin-de-Fontenay sowie der Bestat- 

tungsplatz von Verson, die zusammen die stattliche 

Menge von 54 gleicharmigen Btigelfibeln erbrachtenL 

Auch im austrasischen Bereich rechts der Maas ist die 

Fibelgruppe in beachtenswertem, wenngleich erheb- 

lich geringerem Umfang als im Westen vertreten. Den 

Riickgang an Fundstellen, die vorwiegend am Mittel- 

und nbrdlichen Oberrhein sowie im Bereich der 

Mosel liegen, wird man als authentisch werten durfen. 

Daftir spricht, dab hier sowohl die Fundtiberlieferung 

als auch der Forschungsstand giinstiger als im westli

chen Frankenreich sind. Wie in der Basse-Normandie 

zeichnet sich eine kleinraumige Fundstellenkonzen- 

tration im Moselmiindungsgebiet ab, dessen mero- 

wingische Grabfunde intensiv erforscht worden sind. 

Auffallig ist der Fundabfall ostlich der Rheinzone, der 

dokumentiert, dab das von den Franken so geschatzte 

Trachtbestandteil anscheinend bei den Nachbarn 

zumindest wahrend des merowingischen Zeitab- 

schnittes allenfalls von untergeordneter Bedeutung 

war. Der alpin-mediterrane Raum nimmt nicht nur in 

4 Vgl. M. Martin, Zur friihmittelalterlichen Giirteltracht der Frau in 

der Burgundia, Francia und Aquitania. In: L’art des invasion en Hon- 

grie et en Wallonie. Acres du colloque tenue au Musee Royal de 

Mariemont du 9 au 11 avril 1979. Monogr. Mus. Royal de Marie

mont (1991) 33 ff.

5 Ch. Pilet, La necropole de Frenouville. Etude d'une population de

la fin du IIIC a la fin du VIE siecle. British Arch. Rep., Internal. Ser.
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Bezug auf das Einsetzen, sondern auch hinsichtlich 

des Endes der Fibelgruppe eine wichtige Stellung ein. 

In dem Gebiet ist eine eher lockere Ansammlung von 

Fundstellen zu verzeichnen, die sich im slid- bzw. 

siidostalpinen Bereich haufen. Der vergleichsweise 

mafiige Fundniederschlag vermag im romanischen 

Kerngebiet nicht zu tiberraschen, da gerade hier von 

erheblichen Eingriffen in die Fundtiberlieferung aus- 

gegangen werden muR

Die bereits im Verbreitungsbild erkennbare zentrale 

Bedeutung des westlichen Teils aubert sich im beson- 

deren in der Vielfalt westlicher Erscheinungsformen. 

Im folgenden seien einige z.T. gruppeniibergreifende 

Form- und Verzierungsmerkmale sowie Entwicklun- 

gen von der Merowinger- zur Karolingerzeit herausge- 

stellt (Abb. 2).

Vorausgeschickt sei, dab im Fall der merowingerzeitli

chen Exemplare allgemein die Enden gegeniiber dem 

Biigel akzentuiert sind. Daher sollen zunachst diese 

naher betrachtet werden.

Zuerst sei auf eine Gruppe triangularer Endplatten 

(Gr. Ill C) hingewiesen, die aufgrund ihrer seitlichen 

Auslappungen und des rundelformigen Abschlusses 

an dreinietige, triangulate Giirtelbeschlage erinnern 

und typisch nordwestfranzdsische Erscheinungen dar- 

stellen. Weiterhin verdienen rhombische bis rundliche 

Flatten mit seitlichen Fortsatzen (Gr. VII) Interesse, 

die vorwiegend westlich der Maas in Nordfrankreich 

und Belgien auftreten. Zu beachten sind ferner ver- 

schiedene Varianten mit profiliertem Umrib (Gr. IX), 

wobei exemplarisch die umfangreichere Gruppe mit 

Tierdarstellungen (IX B 1) herausgegriffen sei, deren 

Hauptverbreitungsgebiet sich in einem Streifen fiber 

Nordfrankreich von der Normandie bis zur Maas 

erstreckt. Uber profilierte Endplatten mit Tierdarstel

lungen verfugt im tibrigen die qualitatvolle Fibel aus 

dem miinzfiihrenden spatmerowingischen Frauengrab 

von Hemer, Markischer Kreis6. Aufgrund des 

beschriebenen Verbreitungsbildes wird man das 

Exemplar als eine aus dem Westen stammende Fremd- 

form ansehen durfen. SchlieElich seien noch Enden 

mit konvexem Querschnitt erwahnt, da diese inner

halb der Einteilung des Verf. eine der drei umfang- 

reichsten Hauptgruppen (Gr. X) kennzeichnen, die 

sich aus raupen- und schlangenartigen Fibeln zusam- 

mensetzt. Die Raupenfibeln (Gr. X B) begegnen vor- 

nehmlich stidlich der Somme an der unteren Seine 

und in der Basse-Normandie, wohingegen die schlan-

83 (1980); ders. (Hrsg.), La necropole de Saint-Martin-de-Fontenay 

(Calvados). Recherches sur le peuplement da la plaine de Caen du Vc 

s. avant J.-C. au VIIe s. apres J.C. Gallia Suppl. 54 (1994); S. Lemiere 

u. D. Levalet, Saint-Martin de Verson (Calvados), necropole des VIE 

et VIIE siecles. Arch. Medievale 10, 1980, 59 ff.

6 W. Winkelmann, Ein mtinzdatiertes Grab des 7. Jahrhunderts n. 

Chr. aus Hemer, Kr. Iserlohn. Germania 37, 1959, 303 ff. Nr. 1 Abb. 1.
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Westliches Frankenreich (Neustrien, Auquitanen, Burgund)
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Abb. 2: Fibelgruppen des westlichen Frankenreiches

genartigen Exemplare iiberwiegend nbrdlich der 

Somme anzutreffen sind. Prominente Vertreter der 

zuletzt genannten Gruppe stellen die Goldfibel aus 

dem Bathilde-Grab sowie eine vergoldete Silberfibel 

aus dem reich ausgestatteten Kindergrab unter dem

A. Hampel, Der Kaiserdom zu Frankfurt am Main. Ausgrabungen 

1991-1993. Beitr. Denkmalschutz Frankfurt am Main 8 (1994) 112 

Frankfurter Dom dar, die wie die GewandschlieEe aus 

Hemer im bstlichen Frankenreich eine Fremdform 

verkbrpert7. Neben den raupen- und schlangenartigen 

Fibeln bilden Exemplare mit schildfbrmigen bzw. run- 

den Endplatten (Gr. I, II) mit jeweils mehr als 200

ff; bes. 140 f. Abb. 91-93.
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registrierten Beispielen die beiden iibrigen umfangrei- 

chen Hauptgruppen. Diese waren im Unterschied zu 

den raupen- und schlangenartigen Fibeln uber das 

westliche Frankenreich hinaus von Bedeutung.

Unter den Biigeln herrschen einfache stab- und band- 

fbrmige Auspragungen vor. Spezifisch westliche 

Erscheinungsformen der Merowingerzeit reprasentie- 

ren kompakte, pyramidale Bildungen (Gr. I B, VII 

A 2) sowie Biigel mit einer plastisch abgesetzten 

Biigelplatte. Diese ist zumeist rund und in der Regel 

kleiner als die Endplatten (Gr. I C, II E 1, VII A 3a, 

VII B 2). Gerade die zuletzt beschriebene Biigelform 

verdient in chronologischer Hinsicht Interesse, da aus 

ihr vermutlich in der endmerowingischen Periode JM 

III oder in der friihen Karolingerzeit die Btigel mit 

grower Mittelplatte der vom Verf. als „Dreiplatten- 

fibeln“ bezeichneten Spatformen hervorgehen, von 

denen noch die Rede sein wird.

Beziiglich der Oberflachengestaltung ist zu bemerken, 

dab die verzierten Exemplare vornehmlich einen 

zumeist geometrischen Punz- bzw. Ritzdekor aufwei- 

sen, wobei Kreisaugen als Verzierungselemente domi- 

nieren. Weitere vornehmlich im Westen verbreitete 

Erscheinungen stellen Strichgruppen sowie plastische 

Querrippen/deisten dar. Besondere Erwahnung ver- 

dienen Tierdarstellungen, deren Spektrum u.a. paarige 

Tierkopfe, das Tier-Masken-Motiv, Tierwirbel und 

variierende Tiergeschlinge im Stil II umfabt (Gr. IA 3, 

II C 2a, II E 1, IX B 1). Nicht selten zeichnen sich die 

westlichen Gewandschlieben, gerade solche mit einer 

Tierornamentik, dutch eine kleinteilige, flachen- 

deckende Verzierung aus.

Zum Abschlub der Behandlung westlicher Form- und 

Verzierungsmerkmale der Merowingerzeit soli die Fibel 

aus dem miinzfiihrenden Grab I von Bermersheim v. d. 

H, Kr. Alzey-Worms, das hinsichtlich der absoluten 

Chronologic der spaten Merowingerzeit (t. p. 660) von 

zentraler Bedeutung ist, nicht unerwahnt bleiben8. Wie 

die Exemplare aus Hemer und Frankfurt handelt es 

sich bei der ebenfalls qualitatvollen Fibel um eine 

Fremdform aus dem Westen, worauf sowohl die Tier

darstellungen auf den Endplatten als auch die runde 

Biigelplatte hindeuten, die in diesem Fall ausnahms- 

weise an die Grobe der Endplatten heranreicht.

Bei den westlichen gleicharmigen Biigelfibeln der 

Karolingerzeit ist im Vergleich mit den Vorgangern 

tendenziell eine Aufwertung des Biigels und ein 

Bedeutungsverlust der Endplatten festzustellen. Unter 

letzteren begegnen neben Formen, die bereits 

wahrend der Merowingerzeit gebrauchlich waren,

8 G. Behrens, Frankische Graber des 7. Jahrhunderts aus Rheinhes

sen. Germania 21, 1937, 267 ff. Abb. 1-2.

9 Vgl. Anm. 2.

10 J. Petersen, Vikingetidens smykker (1928) 76 ff. Abb. 58.

11 Ch. Pilet u.a., Les necropoles de Giberville (Calvados). Fin du Ve 
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auch vegetabile Bildungen. Die Fibeln mit vegetabilen 

Enden (Gr. XII) lassen im Vergleich mit merowinger- 

zeitlichen Fibelgruppen eine Verlagerung des Verbrei- 

tungsschwerpunktes aus dem westfrankischen Kern- 

gebiet nach Norden, in den niederlandischen Raum, 

erkennen. Hieraus sollte allerdings nicht gefolgert 

werden, dab es sich bei den betreffenden Gruppen um 

spezifisch friesische Fibelformen handelt. Vielmehr ist 

die Verschiebung auf den Umstand zuriickzufiihren, 

dab die Fundiiberlieferung in den Randgebieten des 

Karolingerreiches aufgrund der fortdauernden Beiga- 

bensitte giinstiger als im Kernbereich ist. Den gestie- 

genen Stellenwert des wahrend der Karolingerzeit 

haufig breit angelegten Biigels illustrieren besonders 

die „Dreiplattenfibeln“ mit einer an die Endplatten in 

Grobe, Form und Verzierung angeglichenen Btigel- 

platte (Gr. II E 2, VII A 3b, VIII B, IX F) sowie die 

„mehrgliedrigen Fibeln“ (Gr. X C, XI B, XII A 2), die 

sich aus einer Reihe mehr oder minder gleicher Glie- 

der zusammensetzen, wodurch die Exemplare grob- 

teils einen rechteckigen Gesamtumrib aufweisen. In 

beiden Fallen ordnen sich die Enden der Gesamtform 

der Fibel unter.

Den Dekor pragen nun verstarkt Kerbschnittorna- 

mente, wobei haufig vegetabile Motive aus spitzovalen 

Zierelementen zu beobachten sind, deren Verbrei- 

tungsschwerpunkt in den Niederlanden, Belgien und 

Nordfrankreich liegt. Prominente Beispiele der Orna- 

mentik mit spitzovalen Kerben bieten die Anker- 

kreuzdarstellungen auf dem beriihmten Silberfibel- 

paar aus dem Muizener Schatzfund (t.p. 866)9.

Wahrend der Karolingerzeit spielt die Gliederung der 

Oberflache dutch plastische Elemente eine grobere 

Rolle als zuvor, wie etwa Exemplare mit dreiblattfor- 

migen Enden (Gr. XII A) sowie Dreiplattenfibeln mit 

kreuzfdrmigen Gliedern (Gr. VIII B) zeigen. Letztere 

stehen im iibrigen nordischen gleicharmigen Fibeln 

vom Ljones-Typ aus dem 9. Jahrhundert nahe10. Dab 

mit dem Einsetzen der kerbschnittverzierten Dreiplat

tenfibeln bereits friiher, namlich in der ausgehenden 

Merowinger- oder friihen Karolingerzeit, gerechnet 

werden mub, legt das Grab 21 aus dem in der spaten 

Merowingerzeit einsetzenden Griiberfeld von Giber

ville „Saint-Martin“ an der unteren Orne nahe11.

Die Bedeutung der gleicharmigen Biigelfibeln im 

westlichen Frankenreich dokumentiert auch deren 

Wirkung auf andere westliche Trachtbestandteile. So 

ahmen einige Beispiele der im Westen massenhaft 

belegten „agrafes a double crochet“ die Gestalt gleich- 

armiger Biigelfibeln nach12. Die betreffenden Exem-

siecle - fin du VIIIe siecle apres J.-C. Arch. Medievale 20, 1990, 3 ff.; 

67 Taf. 31.

12 H. Gaillard de Semainville, Les cimetieres merovingiens de la Cote 

chalonnaise et de la Cote maconnaise. Revue arch, de 1'Est et Centre- 

Est, Suppl. 3 (1980) 170 f.
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plare begegnen hauptsachlich in Burgund und der 

Westschweiz. Des weiteren ist eine Formbeeinflussung 

durch die umfangreiche Gruppe der Raupenfibeln bei 

den friiher als „fibules canon“ bezeichneten halbzylin- 

drischen Fibeln zu verzeichnen13, die einen Verbrei- 

tungsschwerpunkt im Aisne-Marne-Gebiet erkennen 

lassen.

Im Gegensatz zum westlichen Frankenreich ist der 

Vorrat an eigenstandigen Schopfungen in Austrasien 

bescheiden. Betrachlich ist der Anted diinner Blechfi- 

beln. Eine regionale Besonderheit stellen spatmero- 

wingische Exemplare aus diinnem Silberblech dar, die 

einen Verbreitungsschwerpunkt im Rheinland mit 

einer Konzentration im Moselmiindungsgebiet zei- 

gen. Von einer groEeren Bandbreite markant ostfran- 

kischer Endplattenformen kann keine Rede sein. Als 

solche kommen alienfalls nach auEen abschmalende, 

trapezoide bis rhombische Auspragungen in Betracht. 

Hinsichtlich der Oberflachengestaltung fallt auf, dab 

der Anted der dekorlosen Fibeln im Osten deutlich 

hoher als im Westen ist. Die verzierten Fibeln ostfran- 

kischer Herkunft tragen vornehmlich einen Ritzde- 

kor, den sehr einfache geometrische Motive pragen. 

Eine ostliche Eigenart stellen sicherlich rudimentare 

Biigel dar. Diese signalisieren ein fortgeschrittenes 

bzw. spates Entwicklungsstadium, worauf im beson- 

deren verzierte Bronzeblechfibeln der Karolinger- und 

Ottonenzeit aus dem Ostalpenraum hinweisen14, die 

deutliche Einfliisse aus dem Raum nordlich der Alpen 

widerspiegeln. Von hohem Stellenwert sind einige 

Fibeln aus den Grabhiigeln um den Christenberg in 

Nordhessen15, die zwischen spatmerowingischen rhei- 

nischen Blechfibeln mit kurzem, hoch gewdlbtem 

Biigel und den ostalpinen Spatformen vermitteln.

Im folgenden sei noch der chronologische Rahmen 

der Fibelgruppe umrissen. Ihren Ausgang nahm die 

Entwicklung vermutlich im alpin-mediterranen Raum. 

So liegen in Italien sehr friihe Vertreter des spaten 6. 

und friihen 7. Jahrhunderts aus iiberdurchschnittlich 

ausgestatteten Mannergrabern vor, welche die Uber- 

nahme der romanischen Fibeltracht durch die Lango- 

barden wahrend des letzten Drittels des 6. Jahrhun

derts bezeugen. In Folge der Akkulturation wurde 

nicht nur die Trageweise, sondern vermutlich auch die 

symmetrische Grundform der Fibeln rezipiert. Bei- 

spielhaft sei das Grab 1 von Cividale „San Stefano in 

13 G. Sarazin, A propos d'un type peu connu de fibules merovin- 

giennes. OGAM 16, 1964, 151 ff.

14 I. Sivec-Rajteric, Gleicharmige Biigelfibeln in dem altsassigen und 

karantanisch-kbttlacher Kulturkreis. Balcano Slavica 4, 1975, 67 ff.

15 K. Sippel, Die friihmittelalterlichen Grabfunde in Nordhessen. 

Mat. Vor- u. Friihgesch. Hessen 7 (1989) 173 ff.

16 C. Mutinelli, Das langobardische Graberfeld von San Stefano in

Pertica in Cividale. Jahrb. RGZM 8, 1961, 146 f. Abb. 3-5 Taf. 53,1-

2; 54; 55.

1 U. Koch, Das frankische Graberfeld von Klepsau im Hohenlohe-

Pertica“ genannt, das neben einer Fibel mit schildfor- 

migen Endplatten u.a. eine massiv goldene Giirtelgar- 

nitur mit triangularem Schnallen- und Gegenbeschlag 

enthielt16. Auch nordlich der Alpen sind gleicharmige 

Biigelfibeln gelegentlich in Mannerbestattungen 

anzutreffen. Hierbei lassen einige Inventare, wie das 

Grab 6 von Krautheim-Klepsau, Hohenlohe Kr.17, 

eine deutliche Verbindung nach Siiden erkennen, die 

sich in der gehobenen Ausstattung, der Fibelform und 

der chronologischen Stellung der Funde wahrend der 

mittelmerowingischen Perioden AM III/JM I auEert. 

Bislang haben die frtihen mittelmerowingischen Man- 

nerfibeln als die einzigen Vorlaufer der spatmerowin

gischen Exemplare aus Frauengrabern gegolten18. 

Diese Auffassung ist zu revidieren, da gleicharmige 

Biigelfibeln bereits wahrend der mittleren Merowin- 

gerzeit auch in wenigen westfrankischen Frauenbestat- 

tungen auftreten. Beispiele bieten etwa das Grab 10 

von Stors, Dep. Vai d'Oise, in dem eine fiinfnietige 

bronzene Beschlagschnalle mit Korbchengeflechtmu- 

ster angetroffen wurde, sowie das Grab 10 von Gui- 

trancourt, Dep. Yvelines, das u.a einen eisernen Giir- 

telbeschlag mit den Resten einer monochrom tau- 

schierten Flechtbandverzierung erbrachte19. Die In

ventare deuten darauf hin, daE die Fibelgruppe spate- 

stens in der Periode JM I Eingang in die westliche 

Frauentracht fand. In Gestalt der Fibeln mit schild- 

formigen Endplatten bediente man sich einer Grund

form, die den Zusammenhang mit den friihen Man

nerbestattungen sowohl dies- als auch jenseits der 

Alpen herstellt. Die Annahme liegt nahe, daE die 

Fibelgruppe aus der Manner- in die westfrankische 

Frauentracht iibernommen wurde. Dieser ungewohn- 

liche Wechsel unter den Tragern mag auf den ersten 

Blick irritieren. Jedoch sollte bedacht werden, daE der 

Wandel wahrend eines Zeitabschnittes erfolgte, der im 

Merowingerreich durch den tiefgreifenden Umbruch 

innerhalb der weiblichen Fibeltracht gekennzeichnet 

ist. Hierbei muE, wie uniangst M. Martin herausge- 

stellt hat, mit einer langeren Ubergangs- bzw. Experi- 

mentierphase gerechnet werden20. Dies wurde im 

iibrigen den Sachverhalt erklaren, daE die gleichar

mige Biigelfibel als genuin mannliches Trachtbestand- 

teil anscheinend zu Beginn nur zbgerlich in die weib- 

liche Tracht aufgenommen wurde. Bezeichnender- 

weise sind die wenigen friihen Frauenbestattungen

kreis. Forsch. u. Ber. Vor- u. Friihgesch. Baden-Wiirttemberg 38 

(1990) 28 ff. Abb. 11; 31 Abb. 11-12; 34 Abb. 14-15; 188 f. Taf. 5-8.

18 Ebd. 188 f.

19 J. Sirat, Le cimetiere merovingien de Stors — Commune de Meriel 

(Val-d'Oise). Bull. Arch. Vexin Francais 16, 1980, 112 ff. Abb. 1; 115 

f. Abb. 3-4; J. Sirat, Le cimetiere merovingien de Guitrancourt. Bull 

Arch. Vexin Frangais 4, 1968, 102; 114 Taf. 1,24; 5,65; 6,74.80.

20 M. Martin, Tradition und Wandel der fibelgeschmiickten friih- 

mittelalterlichen Frauenkleidung. Jahrb. RGZM 38, 1991 (1995) 633 

ff.
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allesamt im westfrankischen Bereich verbreitet, wo 

von einem hoheren romanischen Bevblkerungsanteil 

als im ostlichen Frankenreich auszugehen ist. Mbgli- 

cherweise nahmen die Romanen, wie schon K. Boh- 

ner annahm, bei der Vermittlung det Fibelgruppe eine 

wichtige Stellung ein21.

Erst im Verlauf der jiingeren Merowingerzeit, genauer 

gesagt ab der spatmerowingischen Periode JM II, 

erfreute sich die gleicharmige Biigelfibel als Bestand- 

teil der weiblichen Tracht in den westlichen Teilen des 

Frankenreiches grower Beliebtheit. Dariiber hinaus 

begegnen die Exemplare in JM II erstmals in der au- 

strasischen Frauentracht. An dieser Stelle seien die 

erheblichen Datierungsprobleme nicht verschwiegen, 

die aus der zunehmenden Beigabenarmut der Graber 

im Verlauf der jiingeren Merowingerzeit resultieren. 

Haufig lassen sich die Exemplare trotz Grabzusam- 

menhang mangels aussagekraftiger Beifunde oder 

Lagebeziehungen nicht feinchronologisch einordnen. 

Finer verlaElichen Gewichtung der Mengenverhalt- 

nisse innerhalb der spaten Merowingerzeit steht die 

unterschiedliche Fundtiberlieferung in den beiden 

Stufen JM II und JM III entgegen. Ein Teil der Exem

plare konnte bezeichnenderweise nur allgemein in die 

spatmerowingische Zeit datiert werden, da sich die 

zumeist sparlichen Beifunde nicht auf eine der beiden 

Stufen beschranken.

Aufgrund der sich stetig verschlechternden Quellen- 

lage ist die Fundtiberlieferung aus den nachmerowin- 

gischen Perioden auEerordentlich bruchstiickhaft. 

Neben den erheblich zurtickgehenden Funden aus 

Grabern gewinnen wiihrend der Karolingerzeit in 

Bezug auf die Datierung und Chronologic der Exem

plare eine Reihe von Verwahrfunden, die mit den 

Wikingereinfallen in Zusammenhang stehen, sowie 

Funde aus Siedlungen verstarkt an Bedeutung. Hier- 

aus ergibt sich allerdings nur ein sehr Itickenhaftes 

Geriist, das auf absolutchronologischen Fixpunkten 

beruht. Im besonderen bereitet es groEe Schwierigkei- 

ten, iiberleitende Formen zwischen merowingischen 

und karolingischen GewandschlieEen feinchronolo

gisch einzuordnen. So klafft im 8. Jahrhundert eine 

Lucke, da die Masse der vorliegenden Inventare nach 

bisherigem Forschungsstand in das 9. Jahrhundert 

einzuordnen sind. Folgt man den chronologischen 

Ansatzen von J. Giesler, stellen die Blechfibeln mit 

verktimmertem Biigel des Ostalpenraumes die bislang 

jiingsten archaologisch faEbaren Vertreter der Fibel

gruppe dar. Giesler datiert die Exemplare in den 

frtihen Abschnitt seines Horizontes Kottlach II, mit 

dessen Beginn er um die Mitte des 10. Jahrhunderts 

rechnet22. DaE die Fibeln bereits fruher einsetzen, 

legen einige Grabfunde nahe, in denen die Exemplare 

mit Leitfunden des Vor-Kbttlach- bzw. Kottlach I- 

Horizontes nach Giesler kombiniert sind23.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daE die konti- 

nentalen gleicharmigen Btigelfibeln ein bedeutendes 

friihmittelalterliches Trachtbestandteil bilden, das 

besonders in den westlichen Teilen des Frankenreiches 

zur Entfaltung kam, wo bereits in der mittleren Mero

wingerzeit erste Belege aus Frauengrabern namhaft 

gemacht werden kbnnen. Dagegen fanden die Fibeln 

bei den austrasischen Frauen erst ab der spatmerowin

gischen Bltitephase Anklang, wobei die eigenstandi- 

gen ostlichen Erscheinungen beziiglich der Vielfalt an 

Formen und Verzierungen deutlich hinter den westli

chen zuriickstehen. Auch im nachmerowingischen 

Abschnitt lassen die westlichen Fibeln, bei denen der 

Biigel nun starker als zuvor das Gesamterscheinungs- 

bild der Exemplare pragt, eine grbEere Gestaltungs- 

freude als die ostlichen GewandschlieEen erkennen, 

bei denen der Biigel z.T verkiimmert.

AbschlieEend sei ungeachtet der raumlichen Unter- 

schiede die Tatsache hervorgehoben, daE die Fibel

gruppe trotz des Epochenwechsels von der Merowin- 

ger- in die Karolingerzeit in erheblichem Umfang 

fortdauert, wodurch sich nachhaltig deren feste Ver- 

ankerung innerhalb der Tracht des Frankenreiches 

widerspiegelt.

Dr. Stefan Thorle
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21 K. Bohner, Die frankischen Altertiimer des Trierer Landes. Germ.

Denkmaler Volkerwanderungszeit, Ser. B, l,Teil 1 (1958) 90.

22 J. Giesler, Zur Archaologie des Ostalpenraumes vom 8. bis 11. 

Jahrhundert. Arch. Korrbl. 10, 1980, 97 Anm. 5.

23 Siehe Zasip Grab 15, Oberkrain: Fragmente zweier Kopf- 

schmuckringe mit eingebogenen Osen und Kettchenanhangern. A. Ple- 

terski, Zale pri Zasipu. Staroslovensko grobisce. Arh. pregled 28, 1987

(1989) 219 f. Abb. 2. - Bled „Pristava 11“ Grab 125, Oberkrain: Ohr- 

ringe mit vertikal aufgeschobenen Beeren aus Bronzeblech und Kett

chenanhangern. P. Korosec, Zgodnjesrednjeveska arheoloska slika karan- 

tanskih slovanov. Slovenska akademija znanosti in umetnosti academia 

scientarum et artium slovenica razred za zgodovinske in druubene vede 

classis I: hist, et soc. 22. Institut za arheologijo 11 (1979) Taf. 12,4,a.b; 

129,3,a. Vgl. J. Giesler (Anm. 22) 86 Abb. 1,7; 87 Abb. 2,5-6.
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