
Fibeln als Zeugnisse personlichen Christentums siidlich und nbrdlich 

der Alpen im 5. bis 9. Jahrhundert
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Kreuzfibel / cruciform fibula; Christentum / Christianity; dogmatisch / dogmatic; Heilsbild, germanisch und 

christlich / Germanic and Christian sacred images; Romania (Italien 5.-6. Jh.) /Romania (Italy 5-6th cent.); 

Merowingerreich / Merovingian empire

Zusammenfassung:

Im Sinne vergleichender Archaologie werden Fibeln als Zeugnisse person! ich bekannten Christentums siidlich 

und nbrdlich der Alpen untersucht. Im Alpenraum und Oberitalien, zugehbrig zu den Metropolitansprengeln 

von Mailand und Aquileia, werden im 5.16. Jh. Kreuzfibeln sowie Pfauen-, Tauben- und Hahnenfibeln in der 

weiblichen Volkstracht getragen, an deren neutestamentlich-dogmatischem Sinngehalt nicht zu zweifeln ist. 

Dieser war ihren Tragerinnen auch deshalb bewusst, da der Christianisierungsprozess weit fortgeschritten war, 

und die neue Lehre in alien ihren liturgischen Ablaufen in den Gemeinde- und Taufkirchen vermittelt wurde. 

Eine vergleichbare Situation war nordwarts der Alpen erst in nachbonifatianischer Zeit erreicht, und so wurde 

erst ab der 2. Halfte des 8. Jhs. das Tragen von dogmatisch zu verstehenden Fibeln im gesamten Karolinger- 

reich iiblich (Kreuzfibeln und Kreuzscheibenfibeln). In der Zeit der Missionsphase bei Franken, Alamannen 

und Bajuwaren war dies, so die These dieser Studie, noch nicht moglich; gekennzeichnet noch durch einen 

tiefgehenden Synkretismus, bediente man sich des Heilsbildes, das Schutz und Sieg versprach und somit in 

der Kontinuitat des heidnischen, an die Gbttermythologie gebundenen Bildes verblieb.

Summary:

In the sense of comparative archaeology, brooches are studied as evidence of personal contact with Christianity 

south and north of the Alps. Cruciform brooches as well as animal brooches in the form of peacocks, doves 

and cockerels were a component of female attire during the 5 - 6th centuries in the Alpine region and upper 

Italy, both part of the metropolitan realm of Milano and Aquileia. Their import for the dogmatism of the New 

Testament is unquestionable, of which their bearers were well aware. For the process of Christianisation had 

advanced extensively, and new teachings were present in all liturgical ceremonies in parishes and baptismal 

churches. This same situation was present north of the Alps only after the time of St. Boniface, so that as 

late as the second half of the 8th century wearing such deliberately dogmatic cruciform and disc brooches 

became customary within the entire Carolingian empire. The study maintains that at the time of the missionary 

phase this state-of-being was not possible among the Franks, Alamans and Bajuwars. Still characterised by a 

profound syncretism, they still sought security and success in sacred images, thereby retaining pagan aspects 

associated with mythological deities.

Resume:

On a etudie, au sens d’une archeologie comparee, des fibules du nord et du sud des Alpes sous Faspect de 

temoins d’un christianisme connu au niveau personnel. Dans les regions alpines et en Italie du Nord, qui 

faisaient partie des dioceses metropolitains de Milan et Aquilee, la parure feminine des 5e et 6e siecles a 

recours a des fibules cruciformes, ainsi qu’a des fibules en forme de paon, de colombe et de coq, qui ne 

laissent aucun doute sur leur signification dogmatique tiree du Nouveau Testament. Fes proprietaires en etaient 

conscientes, car le processus de christianisation avait deja bien avance et la nouvelle doctrine, avec tous ses rites 

liturgiques, etait enseignee dans les eglises paroissiales et les baptisteres. Ce n'est qu’apres Fepoque de saint 

Boniface qu’une situation comparable se cristallise au nord des Alpes. Ee port de fibules a sens dogmatique 

(fibules cruciformes, fibules circulaires a decor de croix emaillee) ne se generalise qu’a partir de la 2e moitie 

du 8e siecle. Selon la these soutenue dans cette etude, cela etait encore impossible a Fepoque des missions 

menees aupres des Francs, Alamans et Bajuvares. Marques par un profond syncretisme, les gens de Fepoque 

avaient recours a Famulette, qui promettait protection et victoire et perpetuait ainsi les figures paiennes liees a 

la mythologie des dieux.
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Zwei Studien zu Kreuzfibeln bzw. zu Kreuz- und 

Tierfibeln im Alpenraum und in Italien sowie ein kur- 

zer Vortrag anlasslich eines Kongresses in York1 sind 

Ausgangspunkt dieser Studie und Anreiz zugleich, 

die hier gewonnenen Einsichten zu vergleichen mit 

dem persbnlich bekannten Christentum bei Franken, 

Alamannen und Bajuwaren. Im Zentrum der Uberle- 

gungen steht die Fibel, verbunden mit der Fragestel- 

lung, welche Fibeln wann, wo und warum getragen 

wurden und welche christliche Symbolik an diese ge- 

bunden war. Die kontrastierende Unterschiedlichkeit 

siidlich und nbrdlich der Alpen wird zu hinterfragen 

sein.

I. Italien und der Alpenraum

Mit dem bekannten Erlass von Kaiser Theodosius, 

betitelt mit: “cum cunctos populos”, mit dem er 380 

das Glaubensbekenntnis von Nicaa fur das Rbmische 

Reich verordnete, wurde sozusagen das Reichsvolk 

zum Kirchenvolk bzw. umgekehrt, auch wenn damit 

und mit den unmittelbar folgenden weiteren Reichs- 

gesetzen2 aber noch langst nicht alles Heidentum be- 

seitigt wurde. Dieser hochkomplexe und im Romi- 

schen Reich regional sehr unterschiedlich verlaufen- 

de Prozess der Christianisierung, der auch von den 

Zeitgenossen entsprechend wahrgenommen wurde, 

kann hier nur angedeutet werden: heidnische Vergan- 

genheit mit alien ihren Erscheinungsformen blieb in 

der Spatantike durchaus noch lebendig mit dem was 

man verkiirzt als pagane Reliktkultur oder auch Syn- 

kretismus zu benennen pflegt3. Dennoch ist, zumal 

fur eine nur kurze Studie, von dem 'Regelbefund’ 

auszugehen, bei dem ich mich wiederum mit Blick

1 V. Bierbrauer, Kreuzfibeln in der mittelalpmen romanischen 

Frauentracht des 5.-7. Jahrhunderts: Trentino und Stidtirol. In: 

Miscellanea di Studi in Onore di Giulia Mastrelli Anzilotti. Ar- 

chivio per 1'Alto Adige. Rivista di studi alpini 86, 1992, 1- 

26; ders., Kreuzfibeln und Tierfibeln als Zeugnisse persbnlichen 

Christentums in der Romania Oberitaliens (5.-7. Jahrhundert). 

In: S. Gelichi (Hrsg.), Studi di archeologia e storia dell’alto me- 

dioevo in memoria di Ottone d’Assia (Firenze 2002) i. Dr.; ders., 

The cross goes north: From Late Antiquity to Merovingian times 

south and north of the Alps. In: The Age of Conversions in Nor

thern Europe (2002) i. Dr.

z. B. A. Demandt. Die Spatantike. Rbmische Geschichte von 

Diocletian bis Justinian 284-505 n. Chr. (Munchen 1989) 437- 

455; P. Brown, Die Entstehung des christlichen Europa (Mtin- 

chen 1996) 48-69; M. Jacobs, Die Reichskirche und ihre Dog

men (Gottingen 1987) 30-55, 90-99.

z. B. P. Brown, Die letzten Heiden. Eine kleine Geschichte 

der Spatantike (Frankfurt a.M. 1995); ders., Autoritat und Hei- 

ligkeit. Aspekte der Christianisierung des Rbmischen Reiches 

(Stuttgart 1998).

auf die archaologischen Quellen auf Oberitalien und 

den Alpenraum beschranke: Die Metropolitanspren- 

gel von Aquileia und Mailand sind bereits im 5 76. 

Jh. flachendeckend und tiefgreifend christianisiert4; 

dies zeigt das dichte Netz von Bischofssitzen5 eben- 

so wie die dichte Verbreitung von Gemeindekirchen 

des 5. und 6. Jhs.6 mit dem beispielhaft erhobenen 

regionalen Befund in Friaul7.

Die archaologische Quellengrundlage fur diese Stu

die bilden die romanischen Graber des 5.-7. Jhs. Sie 

sind regelhaft beigabenlos entsprechend der neute- 

stamentlichen Auffassung, dass der Leib verwest, 

und man sich fur die Auferstehung einen corpus spi

rituals, einen geistigen Leib erhoffte oder mit den 

Worten von Augustinus (f 430): Es wird “alles wie- 

der hergestellt werden, was den lebenden Leibem 

oder auch den Leichen nach dem Tode verloren ging, 

und wird mitsamt den in den Grabem verbliebenen 

Uberresten aus dem naturlichen Leibe in die Neuheit 

des geistlichen Leibes verwandelt werden”8, woraus 

folgt, dass es fur das Jenseits ohne Bedeutung ist, 

wie der Leichnam bestattet wurde, und dass die To-

4 z. B. R. Bratoz, Christianisierung des Nordadria- und West- 

balkanraumes im 4. Jahrhundert. In: Ders. (Hrsg.), Westillyri- 

cum und Nordostitalien in der spatrbmischen Zeit. Situla 34 

(Ljubljana 1996) 299-366; P Golinelli, Il Cristianesimo nel- 

la Venetia altomedievale. Diffusione, istituzionalizzazione e for

me di religiosita dalle origini als sec. X. In: A. Castagnetti/G.M. 

Varanini (Hrsg.), Il Veneto nell medioevo. Dalia ’’Venetia” alia 

Marca Veronese 1 (Verona 1989) 237-259; G. Cantino Watag- 

hin, Christianisation et organisation ecclesiastique des campa- 

gnes: LTtalie du Nord aux IVe-VIIIe siecles. In: G. P. Brogio- 

lo/N. Gauthier/N. Christie (Hrsg.), Towns and their Territories 

between Late Antiquity and the Early Middle Ages (Leiden, Bo

ston, Kbln 2000) 209-234. Vgl. femer: Ph. Pergola, Parocchie 

rurali in Italia (5.-8. sec.) (Citta del Vaticano 1999).

J.C. Picard, Le souvenir des eveques. Sepultures, listes epis

copales et culte des eveques en Italie du Nord des origines au Xe 

siecle (Rom 1988).

11 Eine systematische Kartierung der Kirchen des 5,/6. Jhs. fur 

den Alpenraum und Oberitalien gibt es bislang nicht: Vgl. vor- 

erst: F. Glaser, Frillies Christentum im Alpenraum (Graz, Wien, 

Kbln 1997).

7 V. Bierbrauer, Friaul im 5.-8. Jahrhundert: Siedhmgsge- 

schichtliche Grundlinien aus archaologischer Sicht. In: R. Bra

toz (Hrsg.), Slowenien und die Nachbarlander zwischen Antike 

und karolingischer Epoche. Anfange der slowenischen Ethnoge- 

nese (Ljubljana 2000) 299-327, bes. 314-317 (Kirchen); M. 

Sannazaro, Insediamenti rurali ed Ecclesiae baptismales in Fri

uli: il contribute della ricercha archeologica. In: Paolo Diacono 

e il Friuli altomedievale (secc. VI-X). Atti del XIV Congr. in- 

temazionale di studi sulk Alto Medioevo. Cividale del Friuli - 

Bottenicco di Moimacco 1999 (Spoleto 2001) 253-280.

8 Augustinus, De civitate Dei XXII,21; Zitat nach der Uber- 

setzung von W. Thimme, Aurelius Augustinus. Vom Gottesstaat 

(Munchen 1977-1978) 800.
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tensorge mehr dem Trost der Angehdrigen diene9. 

Die Regel der Beigabenlosigkeit christlicher Graber 

wird besonders im 6. und in der 1. Halfte des 7. Jhs. 

aber immer wieder durchbrochen mit regional un- 

terschiedlichen Ausstattungsmustern10. Die Griinde 

hierfur sind noch unklar, haben in Italien samt Al- 

penraum, Sizilien und Sardinien aber nichts mit einer 

Regermanisierung durch die ostgotische und lango- 

bardische Beigabensitte zu tun11.

Wie dem auch sei, das regional unterschiedliche Wie- 

deraufleben der Beigabensitte bietet die Moglichkeit, 

die christliche Romania des 5.-7. Jhs. auch mit Hil- 

fe der Graberarchaologie beschreiben zu kbnnen, so 

im Sinne dieser Studie mit dem Trachtbestandteil Fi- 

bel (und mit Schmuck). Personlich bekanntes Chri- 

stentum lasst sich am eindrucksvollsten durch die 

Kreuzfibeln, Pfauen-, Tauben- und Hahnenfibeln fas- 

sen. Sie wurden als Mantelverschluss von Romanin- 

nen fur jedermann sichtbar getragen; in Oberitalien 

und im Alpenraum zeigen sie eine sehr dichte Ver- 

breitung (Abb. 1 -2)12.

An dem christlichen Sinngehalt der Kreuzfibeln 

ist eo ipso nicht zu zweifeln, da sie, unmittelbar 

auf Christus bezogen, auf die umfassendste Weise 

den christlichen Glaubensinhalt manifestieren. Das 

Kreuz gilt als Zeichen des Heilsgrundes, der Heils- 

gegenwart und der Heilshoffnung, aber auch als Sie- 

geszeichen13.

9 Augustinus, De cura pro mortuis 11,4 = De civitate Dei 1,12; 

vgl. hierzu zuletzt kurz informierend: E. Hassenpflug, Das Lai- 

enbegrabnis in der Kirche. Historisch-archaologische Studie zu 

Alemannien im friihen Mittelalter (Rahden/Westf. 1999) 35; vgl. 

auch entsprechende AuBerungen von Ambrosius, bei Hassen

pflug zitiert S. 34 mit Anm. 31-32.

10 E. Riemer, Romanische Grabfunde des 5.-8. Jahrhunderts in 

Italien (Rahden/Westf. 2000) 253-256; fiir den Alpenraum und 

Oberitalien kiinftig detaillierter: V. Bierbrauer, Der spatantik- 

fruhmittelalterliche Bischofssitz Szzbzontz-Saben bei Brixen in 

Siidtirol 1 (Munchen 2003).

11 z. B. V. Bierbrauer, Romanen im frankischen Siedelgebiet. 

In: Die Franken. Wegbereiter Europas. Ausstellungskatalog Pa

ris, Mannheim, Berlin (Mainz 1996) 111; Riemer (wie Anm. 

10) 234; ob sich dahinter latent wiederauflebende Verhaltens- 

weisen im Sinne einer paganen Reliktkultur verbergen, vor al- 

lem mit Blick auf die GefaBbeigabe (Speise und Trank)? - 

Peter Brown formulierte dies so: “Die christliche Gegenwart, 

dicht verfolgt von der antiquitas, dem heidnischen Altertum”, 

die “dem Grundgedanken des christlichen Mittelalters sehr nahe 

[kam]”: Autoritat (Anm. 3) 44.

I_ Bierbrauer, Kreuzfibeln und Tierfibcln (Anm. 1) mit Abb. 2 

u. 10 mit Fundstellennachweis in den Listen 1-2.

13 E. Dinkler/E. Dinkier-von Schubert, s.v. Kreuz. Lexikon der

christlichen Ikonographie Bd. 2 (Rom, Freiburg, Basel, Wien

1970) 562-590.

Hingegen wurde der christliche Sinngehalt der Tier- 

fibeln14 entweder ubergangen15 oder mit dem Hin- 

weis auf die kaiserzeitlichen Exemplare angezwei- 

felt16, was bedeuten wurde, dass Pfauen-, Tauben- 

und Hahnenfibeln ab dem 5. Jahrhundet als rei- 

ne (heidnische?) Tiersigna getragen worden waren. 

Dass dem nicht so ist und diese eine Umwertung 

im Sinne einer interpretatio cristiana erfahren ha

ben, ist unschwer beweisbar. So ist die Taube z. B. 

haufig an Kreuzfibeln appliziert (Abb. 3,1 -2)17 oder 

erscheint auf Steinmetzarbeiten im kirchlichen Kon- 

text des 6.-8. Jhs., haufig im Rahmen eines christ

lichen Bildprogrammes18. Die Taube verkbrpert wie 

kein anderes Sinnbild das Symbol des Heiligen Gei- 

stes in unterschiedlichen Kontexten, von der Ver- 

kiindigung bis zur Himmelfahrt Christi19. Als christ- 

liches signum wurde zweifelsohne auch der Pfau 

verstanden, da auch er immer wieder in eindeutig 

christliche Bildprogramme einbezogen ist, so z.B. 

bei der grofien Gruppe “byzantinischer” halbmond- 

formiger und durchbrochen gearbeiteter Goldohrrin- 

ge (mehr als 200 Exemplare) mit einem Pfauenpaar 

seitlich eines Kreuzes, eines Brunnens lebendigen 

Wassers (cantharus) oder eines Lebensbaummotivs 

(Abb. 3,3-4)20. Diese kennzeichnenden Verbindun- 

gen des Pfaues, vor allem mit dem cantharus wie 

z. B. auch auf Scheibenfibeln (Abb. 3,5-6), sind 

gleichfalls voll verstandenes Repertoire in der kirch

lichen Steinmetzkunst des 6.-8. Jhs.21. Die alltagli- 

che Vertrautheit mit diesen christlichen Bildem legt

14 Bierbrauer (Anm. 1); nicht einbezogen in diese Studie sind 

Pferdchen- und Reiterfibeln sowie Hirschfibeln, da vom Verfas- 

ser noch nicht ausreichend detailliert durchgearbeitet.

15 Riemer (Anm. 10) 109-115.

16 S. Ladstatter, Die materielle Kultur der Spatantike in den 

Ostalpen. Eine Fallstudie am Beispiel der westlichen Doppel- 

kirchenanlage auf dem Hemmaberg (Wien 2000) 177 mit Anm. 

1191.

1 Bierbrauer, Kreuzfibeln (Anm. 1); ders., Kreuzfibeln und 

Tierfibeln (Anm. 1), jeweils passim.

18 Belege bei Bierbrauer, Kreuzfibeln und Tierfibeln (Anm. 1) 

Anm. 45.

19 J. Poeschke, s.v. Taube. Lexikon der christlichen Ikonogra

phie Bd. 4 (Rom, Freiburg, Basel, Wien 1972) 241 -244.

20 S. Baldini, Gli orecchini a corpo semilunulato: classificazio- 

ne tipologica. In: XXXVIII Corso di cultura sull'arte ravennate e 

hizantini: ”La Grecia insulare tra Tardoantico e Medioevo” (Ra

venna 1991) 67- 101: dies., L’oreficeria nell'impero di Costan- 

tinopoli tra IV e VII secolo (Bari 1999) 81 -85, 104-108; A. 

Yeroulanou, Diatrita. Pierced-work gold jewellery from the 3rd 

to the 1th century (Athen 1999) Nr. 475-629.

21 Belege bei Bierbrauer, Kreuzfibeln und Tierfibeln (Anm. 1) 

Anm. 50; Scheibenfibeln hier Abb. 3, 5-6: ebenda Abb. 5,2.9.
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Abb. 1: Verbreitung der Kreuzfibeln des 5.-8. Jhs. in Italien und dem Alpenraum. Zeichnung: H. Dahlmanns.

nahe, dass auch den Tragerinnen der Pfauenfibeln 

der Sinngehalt des Pfaues als Symbol der Vermitt

lung ewigen Lebens (Paradiesvorstellung)22 bewusst 

war. Ahnliches ist fur die Hahnenfibeln zu vermu- 

ten, auch wenn der Hahn meines Wissens auf pe- 

sonenbezogenem Trachtzubehbr und Schmuck sonst 

nicht belegt ist, aber im eindeutig christlichen Kon- 

text in der Sakralkunst, in der Buchmalerei und in der 

kirchlichen Mosaikkunst23. Im Gegensatz zum Pfau 

und zur Taube ist mit dem Hahn eine ungleich breite- 

re Bedeutungsvielfalt verbunden, darunter die Aufer- 

stehung, auch BuBe und Reue und natiirlich die von 

den Kirchenvatem hervorgehobene Wachsamkeit24, 

22 J. Kramer, s.v. Pfau, Lexikon der christlichen Ikonographie 

Bd. 3 (Rom, Freiburg, Basel, Wien 1971) 409-411.

Belege bei P. Gerlach, s.v. Hahn. Lexikon der christlichen 

Ikonographie Bd. 2 (Rom, Freiburg, Basel, Wien 1970) 206- 

210.

24 Gerlach (wie Anm. 23) 205-210.

die den Tragerinnen der Hahnenfibeln vielleicht in 

dieser Bandbreite nicht voll bewusst war.

Diesem so verstandenen Trachtzubehbr (und 

Schmuck) ist trotz der Vielfalt der Symbolik eines 

gemein: Ihr Sinngehalt ist eindeutig dogmatisch- 

neutestamentlich gepragt. Bezogen auf den aus 

quellenkundlichen Griinden gewahlten Untersu- 

chungsraum (Abb. 1-2) bedeutet dies zugleich, 

dass es der Kirche im Verlauf des Christianisie- 

rungsprozesses friih gelungen ist, diese dogmatisch- 

neutestamentlichen Glaubensinhalte zu vermitteln, 

die den Kern der neuen Lehre unmittelbar beriihren. 

Sie diirften zumindest grosso modo auch den Trage

rinnen dieses Trachtzubehbrs bekannt gewesen sein, 

besonders eben bei den unmittelbar auf Christus 

bezogenen Kreuzfibeln. Wichtig hierbei ist, dass 

die Tragerinnen dieses Trachtzubehbrs nicht einer 

Oberschicht angehbrten, sondem nach Ausweis 

ihrer Grabinventare breiten Volksschichten, dem 

landlichen populus entstammten und im Alpenraum
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Abb. 2: Verbreitung der Pfauen-, Tauben- und Hahnenfibeln des 5.-7. Jhs. in Italien und dem Alpenraum. Zeichnung H. Dahlmanns.

zudem in entlegenen Seitentalem nachweisbar sind. 

Dieser durch die Graberarchaologie klar fassbare 

Befund korrespondiert gut mit dem dichten Netz 

fruhchristlicher Kirchen des 5./6. Jhs. und zeigt, wie 

schon gesagt, dass bereits bald nach Ambrosius von 

Mailand, dem altesten der vier Kirchenvater (f 397), 

auch das Hinterland der Bischofssitze zunehmend 

flachendeckend und tiefgreifend christianisiert 

war: In diesen landlichen Gemeindekirchen mit 

Martyrerreliquien wurde der Wortgottesdienst 

abgehalten, die Eucharistie gefeiert und getauft, 

und es kann kein Zweifel bestehen, dass dabei 

dogmatisch-neutestamentliche Glaubensinhalte auch 

dem Tragerkreis unserer christlichen Fibeln bekannt 

wurden. Die einzige Einschrankung im Vergleich 

der Verbreitungsbilder fruhchristlicher Kirchen, die 

fast alle bereits auf das 5. Jh. zuriickgehen, und 

dem christlichen Trachtzubehdr (Abb. 1 - 2) besteht 

darin, dass dieses nur selten gesichert ins 5. Jh. 

datierbar ist; nach meiner Uberzeugung bedeutet 

dies jedoch nicht, dass dieses nicht im 5. Jh. getragen 

wurde25. Dieses Problem der “lebenden und toten” 

Kultur betrifft genauso die Pektoralkreuze, deren 

Nachweise sich jedoch meist auf eine Oberschicht 

beziehen26.

Andere christliche Symbolik ist im Alpenraum und 

Oberitalien auf Trachtzubehdr nicht vertreten, so et- 

wa auf Scheibenfibeln, die Raum fur bildliche Dar- 

stellungen boten, wie z. B. auf der Scheibenhbel aus 

Goldblech von Turunuelo in der Provinz Badajoz in 

Stidwestspanien mit der Anbetung der drei Magier 

(Abb. 7,3)27. Solche und andere christliche Bilder

~ Die chronologische Zentrierung romanischer Sachkultur in 

das 6. und 7. Jh. hangt mit dem zuvor schon angesprochenen 

Wiederaufleben der Beigabensitte zusammen (s. o. Anm. 11).

26 Riemer (Anm. 10) 83f.; Bierbrauer (Anm. 7) 324.

27 M.J. Perez Martin, Una tumba hispano-visigoda excepcional 

hallada en el Turunuelo. Medellin (Badajoz) (Madrid 1961) mit 

Taf. 5 mit der griechischen Inschrift: “Heilige Maria, hilf der, die 

dies tragt, Amen.”
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Abb. 3: 1 - 2 Kreuzfibeln mit Taubendarstellungen, 3-4 Goldohrringe mit Pfauendarstellungen, 5-6 Scheibenfibeln mit Pfauendar- 

stellungen.

finden sich im Mittelmeerraum jedoch nur selten auf 

Trachtzubehor (Scheibenfibeln, Gurtelschnallen)28, 

sondem meist auf Omamenttragem anderer Quellen- 

gattungen; fur diese sei beispielhaft nur das Motiv 

des siegreichen Reiters und der thronenden Gottes- 

mutter genannt29. Hierauf wird bei dem christlich an- 

zusprechenden Trachtzubehor nordwarts der Alpen 

im spaten 6. und 7. Jh. zuruckzukommen sein. Fur 

Italien (und auch den Mittelmeerraum) sollte man 

das Fehlen solcher Bilder auf Trachtzubehor jedoch 

nicht mehr mit dem “fast vollstandigen Denkmaler-

28 Z.B.: Scheibenhbel aus einem Grab von Siderno in Kalabrien 

(erhalten nur das Goldblech mit einer Kittmasse auf der Riick- 

seite) mit der Magierdarstellung oder Gurtelschnalle aus Ader- 

no, Sizilien mit der Maria mit Christuskind auf dem linken Arm 

(“Hodegetria”): R. Farioli Campanati, La cultura artistica nelle 

regioni bizantine d’Italia dal VI all’ XI secolo. In: G. Pugliese 

Carratelli (Hrsg.), I Bizantini in Italia (Mailand 1982) 412 Nr. 

212 Abb. 285 und 416 Nr. 233 mit Abb. 307.

Vgl. hierzu G. Fingerlin, Ein alamannisches Reitergrab aus 

Hufingen. In: G. Kossack/G. Ulbert (Hrsg.), Studien zur vor- und 

frtihgeschichtlichen Archaologie. Festschrift fiir Joachim Wer

ner zum 65. Geburtstag (Munchen 1974) 615-621.

verlust’’30 erklaren: Die Regel der Beigabenlosigkeit, 

die fiir christliche Graber eo ipso gilt, wird von der 

“einheimischen”, also nichtgermanischen Bevblke- 

rung im westlichen (und ostlichen) Mittelmeerraum 

im 6. und 7. Jh. so haufig durchbrochen, dass man 

fiir Italien und Sardinien31, teilweise auch fiir Spani- 

en32, mittlerweile fiber einen recht guten Uberblick 

fiber die Grabinventare verfiigt, vor allem fiber jene 

breiterer Bevblkerungsschichten. Diese sind es, die 

letztlich eine Einschatzung dariiber erlauben, wie der 

Christianisierungsprozess in seiner Intensitat und re- 

gionalen Breite fortgeschritten ist. Nimmt man noch 

die wenigen Bestattungen mit Goldbrokat hinzu33, 

die mit einer Oberschicht zu verbinden sind, so an- 

dert sich an dem fiber die Quelleniiberlieferung der 

Graberarchaologie erkennbaren Bild nichts: Es sind 

die behandelten Kreuz- und Tierfibeln, die das christ-

30 H. Belting, Probleme der Kunstgeschichte Italians im Friih- 

mittelalter. Friihmittelalterl. Stud. 1, 1967, 94-143, 112, 120.

31 Riemer (Anm. 10).

32 A. Florchinger, Romanengraber in Sudspanien. Beigaben- 

und Bestattungssitte in westgotenzeitlichen Kirchennekropolen 

(Rahden/Westf. 1998).

33 Riemer (Anm. 10) 248-252.
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liche Trachtzubehor mit seinem spezifisch dogma- 

tischen Sinngehalt kennzeichnen. Dass dieses weit 

iiberwiegend im Alpenraum und Oberitalien iiberlie- 

fert ist (Abb. 1-2), hangt wohl damit zusammen, 

dass es hier oft in die Graber gelangte und ande- 

renorts weit weniger; die vereinzelten Vorkommen 

bis nach Mittel- und Siiditalien zeigen, dass es auch 

hier zu Lebzeiten getragen worden ist34, was im 

Schmuckbereich bestatigt wird35. Neben diese Uber- 

lieferungsbedingungen treten jedoch auch regiona

le Unterschiede, z. B. fur Ringfibeln in Siiditalien 

mit Kreuzzeichen, Wunschformeln und Personenna- 

men36. Gleichwohl sei abschlieBend fiir persbnlich 

bekanntes Christentum auf Trachtzubehor in Italien 

zusammengefasst: Christliche Bilder wie der sieg- 

reiche Lanzenreiter, die thronende Gottesmutter, die 

Magier u. a., die fiir die Gebiete nordwarts der Alpen 

so wichtig werden (s. u.), bestimmen dieses nicht, 

sondem eben das beschriebene Trachtzubehor mit 

seinem dogmatischen Sinngehalt. Dieser ist es, der 

den Glaubigen durch Katechese, Taufe, Predigt, ge- 

meinsames Gebet und Eucharistiefeier in den Ge- 

meindekirchen vertraut war, mit einer Liturgie, die 

insgesamt ausgerichtet war auf die zentrale Feier 

zum Gedachtnis des Todes und der Auferstehung des 

Herm37.

II. Nordwarts der Alpen: Franken, Alamannen 

und Bajuwaren

Wie auBert sich persbnlich bekanntes Christentum 

am Beispiel der Fibeln bei diesen gentes, deren Mis- 

sionierung (mit spaterer Christianisierung; s. u.) bei 

den Franken im 6. Jh. und bei den Alamannen und 

Bajuwaren im 7. Jh. erfolgte ?

Das Beispiel der Kreuzfibeln:

Merowingerzeitliche Kreuzfibeln wurden mehrfach 

behandelt, zuletzt von M. Muller-Wille38, meist mit 

Verweis auf Chr. Neuffer-Miiller39. An ihrer jiinger- 

merowingerzeitlichen Datierung in die 2. Halfte bzw. 

in das 2. Drittel des 7. Jhs. hat sich ebenso wenig 

geandert wie an ihrem Verbreitungssschwerpunkt im 

Mittelrhein- und Moselgebiet (Abb. 4); die weni- 

gen Vorkommen auBerhalb40 andem hieran nichts.

Abb. 4: Verbreitung der Kreuzfibeln im Mittelrhein- und Mosel

gebiet.

34 Bierbrauer, Kreuzfibeln und Tierfibeln (Anm. 1) Liste 1 

(Kreuzfibeln): Nr. 42-47 und Liste 2 (Pfauen- und Taubenfi- 

beln): Nr. 21 oder z.B. die vollplastische Taubenfibel von Larino- 

Larinum, Prov. Campobasso Grab 3 mit drei Haubennadeln, 

Kbrbchenohrringpaar, Eisen- und Bronzearmreif: P. De Tata, Se- 

polture altomedievale dalT anfiteatro di Larinum. Conoscenze. 

Rivista annuale della Soprintendenza Archeologica e per Beni 

Ambientali Architettonici Artistici e Storici del Mosise 4, 1988, 

94-103 mit Abb. 4-6.

Riemer (Anm. 10) 67-69 (goldene, durchbrochen gearbeite- 

te halbmondfdrmige Ohrringe mit Pfauen etc.: vgl. Anm. 20 und 

V. Bierbrauer, in: Chr. Stiegemann (Hrsg.), Byzanz - Das Licht 

aus dem Osten. Kult und Alltag im Byzantinischen Reich vom 

4.-15. Jahrhundert. Ausstellung Paderborn (Mainz 2001) 316 — 

318.

36 Riemer (Anm. 10) 121-124.

37 z. B. K.S. Frank, Grundzlige der Geschichte der alten Kirche

(Darmstadt 31993) 141-165.

38 M. Muller-Wille, The Cross as a Symbol of Personal Christi

an Belief in a Changing Religious World. Examples from Selec

ted Areas in Merovingian and Carolingian Europe. In: KVHAA 

Konferenser 40 (Stockholm 1998) 191 - 193 mit Verbreitungs- 

karte Abb. 11; hier in Abb. 4 erganzt um die Nr. 21 = Boppard: H. 

Neumayer, Merowingerzeitliche Grabfunde des Mittelrheinge- 

bietes zwischen Nahe- und Moselmimdung (Mainz 1993) 42 Taf. 

12,10 und Nr. 22 = Echtemach (Siedlungsfund): J. Krier, Echter- 

nach und das Kloster des hl. Willibrord. In: Die Franken. Weg- 

bereiter Europas. Ausstellungskatalog Paris, Mannheim, Berlin 

(Mainz 1996) 470 Abb. 361.

39 C. Neuffer-Miiller, Das frankische Graberfeld von Iversheim 

(Berlin 1972) 21 -26 mit Verbreitungskarte Abb. 2.

40 M. Schulze-Ddrlamm, Die spatrdmischen und friihmittel- 

alterlichen Graberfelder von Gondorf, Gem. Kobem-Gondorf, 

Kr. Mayen-Koblenz (Berlin 1990) 153 mit Anm. 152: dort 

Erganzungen Wittersheim (Saarland), femer Bem-Biimplitz,
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Formenkundlich dominant ist die gegossene Fibel 

in Form eines griechischen Kreuzes mit schmalen 

gleichbreiten Armen (Abb. 5,1 -3), fur die man seit 

K. Bohner41 zurecht einheimische Herstellung an- 

nimmt42; sie besitzt keine Vorlaufer bzw. Analogien 

unter dem romanischen Fibelspektrum (s. o.). Den- 

noch lasst sich das Aufkommen der Sitte, Kreuzfi- 

beln im Gebiet zwischen Mittelrhein und Mosel zu 

tragen, auf Kontakte zur Romania zuruckfuhren, was 

aus den wenigen Fibeln mit sich verbreitemden Ar

men und Mittelbuckel zu erschlieBen ist (Abb. 5,4- 

5), die der Variante 2 der romanischen Kreuzfibeln 

nahestehen (Abb. 3,1)43. Die zeitliche Kontaktebe- 

ne ist gegeben, da romanische Kreuzfibeln, aus Sied- 

lungsfunden begriindbar, bis ins 9./10. Jh. getragen 

wurden (s. u.: IV)44. M. Muller-Wille stellte nun an- 

gesichts der Tatsache, dass “Christianity was long- 

established in the area between Trier and Cologne” 

zurecht die Frage: “Why, then, this late evidence?”, 

lieB sie aber unbeantwortet45. Seine Frage ist noch zu 

erweitem: 1. warum dieser Verbreitungsschwerpunkt 

im Mittelrhein- und Moselgebiet und nicht auch eine 

mehr oder minder ahnlich dichte Verbreitung weiter 

westfich im frankisch besiedelten Raum und damit 

zusammenhangend: 2. wer waren die Tragerinnen?

1. Es fallt auf, dass der Verbreitungsschwerpunkt der 

Kreuzfibeln weitestgehend dem der beschrifteten ro

manischen Grabsteine des 5.16. Jhs. entspricht, eine 

Sitte, die dann auch von den Franken ubemommen 

wurde, auch von nobiles. Im 6. und 7. Jh. sind es 

dann christlich-romanische Gemeinden an der unte- 

ren Mosel und am Mittelrhein, die das Verbreitungs- 

bild bestimmen46. Die Tragerinnen der Kreuzfibeln

Bourogne und Aiguisy; weiter zu erganzen: Saint-Martin-de- 

Fontenay Grab 491 (Lage der reparierten Kreuzfibel neben dem 

rechten Becken): C. Pilet, La necropole de Saint-Martin-de- 

Fontenay, Calvados (Paris 1994) 408 f. Taf. 69,5 und S. 156 mit 

Nennung von drei weiteren Fundorten: Saint-Pierre-du Vouvray, 

Envermeu und Magnicourt-en-Comte.

41 K. Bohner, Die frankischen Altertiimer des Trierer Landes 

(Berlin 1958) 1 lOf.

42 Muller-Wille (Anm. 38) 191.

43 Bierbrauer, Kreuzfibeln (Anm. 1)2.

44 Bierbrauer, Kreuzfibeln (Anm. 1) 13- 15.

45 Muller-Wille (Anm. 38) 191.

46 Zuletzt zusammenfassend: W. Schmitz, Grabinschriften und 

Grabsteine. In: J. Engemann/C.B. Riiger (Hrsg.), Spatantike und 

friihes Mittelalter (Kbln, Bonn 1991) 7-19 mit Karte S. 9; H. 

Ament, Epigraphische Selbstzeugnisse friihmittelalterlicher no

biles. In: C. Becker u.a. (Hrsg.), Chronos. Beitrage zur pra- 

historischen Archaologie zwischen Nord- und Stidosteuropa. 

Festschrift Bernhard Hansel (Espelkamp 1997) 771 -775; M. 

Muller-Wille, Zwei religiose Welten: Bestattungen der franki- 

lebten also in einem Raum, der einerseits durch ro

manische Bevolkerungskontinuitat seit spatromisch- 

spatantiker Zeit gepragt ist und in dem romanisch 

sprechende Bevblkerungsgruppen auch das Siedel- 

bild erheblich mitpragten und in dem diese anderer- 

seits sich aber in Vielem im 677. Jh. frankischen Ver- 

haltensmustem anpassten, sich die Kontinuitat der 

Galloromanen also vorwiegend auf die Sprache be- 

schrankte47. Dem wurde in direkter Entgegnung auf 

H. Ament von W. Haubrichs widersprochen48. Wie 

dem auch sei: An romanischer Bevolkerungskonti- 

nuitat ist nicht zu zweifeln, und unverkennbar ist 

auch, dass, wie Ament zurecht betont, sich die Ar

chaologie schwer tut, Akkulturationsprozesse mit ih- 

rem methodischen Instrumentarium iiberzeugend zu 

verfolgen49.

2. Dies fiihrt zur zweiten Frage: Wer waren die Tra

gerinnen der Kreuzfibeln in der 2. Halfte des 7. 

Jhs., “germanisierte” Romaninnen oder “romanisier- 

te” Frankinnen? Die Frage lasst sich nicht gesichert 

entscheiden, da in zu vielen Fallen keine Befunde 

in Grabem vorliegen oder diese, wie z. B. in Ivers- 

heim, ethnisch zu wenig beweiskraftig sind50. Ent- 

sprechend vorsichtig gewertet, sind somit Romanin

nen nicht auszuschlieBen.

3. Unabhangig von dieser Frage lasst sich den- 

noch zusammenfassend feststellen: Die christlich- 

romanische Sitte, Kreuzfibeln zu tragen, wurde von 

den Frankinnen westlich des Rheins nicht rezipiert; 

die Verbreitung der Kreuzfibeln im Mittelrhein- 

Moselgebiet ist hier auf besondere Weise eingebun- 

den in die Kontinuitat der christlich-romanischen 

Bevolkerung: Diese trug, so mbchte ich annehmen, 

Kreuzfibeln wohl schon im 576. Jh. und aus Griinden

schen Kbnige Childerich und Chlodwig (Stuttgart 1998) 27 mit 

Abb. 14.

47 H. Ament, Romanen an Rhein und Mosel im friihen Mittel

alter. Archaologische Bemtihungen um ihren Nachweis. Bonner 

Jahrb. 192, 1992, 261 -271 mit deutlicher Zuriickhaltung gegen- 

iiber dem von der Sprachwissenschaft entworfenen Bild einer 

jahrhundertelangen kontinuierenden Sprachinsel, vor allem an 

der Mosel: vgl. z.B. zuletzt: W. Kleiber, Sprachliche Kontinui

tat an Mosel und Mittelrhein, am Oberrhein und Schwarzwald. 

In: W. Kleiber/M. Pfister (Hrsg.), Aspekte und Probleme der 

romisch-germanischen Kontinuitat. Sprachkontinuitat an Mosel, 

Mittel- und Oberrhein sowie im Schwarzwald (Stuttgart 1992) 

11-18.

48 W. Haubrichs, Romanen an Rhein und Mosel. In: P. 

Emst/P.E. Patocka (Hrsg.), Deutsche Sprache in Raum und Zeit. 

Festschrift Peter Wiesinger zum 60. Geburtstag (Wien 1998) 

379-413.

49 Ament (wie Anm. 47) 261-263.

50 Neuffer-Muller (wie Anm. 39): Graber 45, 47, 61 und 141.
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der Beigabensitte gelangten sie erst in der jiingeren 

Merowingerzeit in die Graber. Dass vereinzelt auch 

Frankinnen Kreuzfibeln in ihre Tracht ubemommen 

haben kbnnen, andert nichts an dem von mir ange- 

nommenen Regelbefund. Die Zeit, in der Kreuzfi

beln in weiten Teilen des Franken- bzw. Karolinger- 

reiches getragen warden, sollte erst spater kommen, 

dies allerdings unter veranderten Voraussetzungen (s. 

u.: IV).

Blicken wir auf den alamannischen und bajuwari- 

schen Siedelraum des 6. und 7. Jhs. Hier ist es nicht 

anders, denn auch hier ist diese Sitte unbekannt. We- 

nige Ausnahmen bestatigen die Regel und wie iiblich 

sind diese dann nicht iiberzeugend erklarbar: Beim 

kleinen silbemen Kreuzfibelpaar aus dem alamanni

schen Graberfeld von Weingarten Grab 680 (Abb. 

5,6-7)51 handelt es sich um ein kennzeichnendes, 

bezeichnenderweise nur 1,8 cm breites Kleinfibel- 

paar zum Verschluss eines Umhanges. Die spatadul- 

te Frau diirfte nicht spater als um oder kurz nach der 

Mitte des 6. Jhs. bestattet worden sein52. Diese friihe 

Datierung liegt zeitlich noch deutlich vor dem En- 

de der im 6. Jh. einsetzenden Missionierung in der 

Alamannia. Die Nahe Weingartens zur Nordschweiz 

mit kontinuierendem romanischem Christentum lasst 

an mehrere Mdglichkeiten denken, unter anderem, 

dass die hier bestattete Dame eine Romanin war, 

von dort stammte, “alamannisiert” wurde (Kleinfi- 

belpaar) und sich Kreuzfibeln nach ihr bekannten 

Vorbildem anfertigen lieB (romanische Variante 2 der 

Kreuzhbel; s. o.)53. Weniger verwunderlich ist ei

ne weitere Ausnahme, da sie sich in den christlich- 

romanischen Kontext der Nordschweiz einfiigt: Die 

Bestattung einer Alamannin in Grab 50 aus dem 

letzten Drittel des 7. Jhs. von Aesch-Steinacker mit 

einer romanischen Kreuzhbel der Variante 1 (Abb. 

51 H. Roth/C. Theune, Das alamannische Graberfeld bei Wein

garten I (Stuttgart 1995) 203 f. Taf. 253A.1.

52 Wegen des “echten” Kleinfibelpaares: M. Martin, Tradition

und Wandel der fibelgeschmiickten friihmittelalterlichen Frau-

enkleidung. Jahrb. RGZM 38, 1991 (1995) 635 f. und wegen der

Datierung der Perlen: C. Theune, Chronologische Ergebnisse zu

den Perlen aus dem alamannischen Graberfeld von Weingarten, 

Kr. Ravensburg. Eine Datenanalyse (Marburg 1990) 7 mit Abb. 

1 (Perlenkombinationsgruppe B/B bzw. Typengruppe 2a).

Vgl. in zeitlicher Hinsicht auch die 2,3 cm breite cloison- 

nierte Kreuzhbel eines mit einer S-Fibel kombinierten Kleinfi

belpaares aus Klepsau Grab 23: U. Koch, Das frankische Gra

berfeld von Klepsau im Hohenlohekreis (Stuttgart 1990) 60 Taf. 

21A,1 -2, die Dame aus dem letzten Drittel des 6. Jhs. war ei

ne frankische Christin wohl aus der Gegend von Amiens: a.a.O. 

248.

5,8; 1 Nr. 52)54 zeigt wiederum, wie lange solche 

Fibeln getragen wurden (s.o. und IV) und damit 

den Hintergrund, auf den auch die Kreuzfibeln des 

Mittelrhein- und Moselgebietes letztlich zuriickge- 

hen diirften. Die einzige Kreuzhbeltragerin im 7. Jh. 

im bajuwarischen Siedelgebiet ist die Dame aus Grab 

97 von Steinhoring und zwar mit einer romanischen 

Fibel der Variante 1 (Abb. 1 Nr. 20)55.

Zusammenfassend lasst sich festhalten: Anders als 

in Italien wurden nbrdlich der Alpen zeitlich paral

lel zur Missionsphase bei Franken (6. und 7. Jh.) so- 

wie Alamannen und Bajuwaren (7. Jh.) regelhaft kei- 

ne Kreuzfibeln als christliches signum in der Frau- 

entracht getragen; die raumliche und zeitliche Son- 

dersituation an Mittelrhein und Mosel versuchte ich 

zu begriinden. Dasselbe gilt beziiglich der Pfauen-, 

Tauben- und Hahnenfibeln, fur die nur ein Nachweis 

im bajuwarischen Siedelgebiet (Abb. 2 Nr. 13) zu fin- 

den ist56.

Dieser Befund verwundert und bedarf einer Erkla- 

rung, erst recht, da die Kreuzhbelsitte nordwarts der 

Alpen dann ab der Mitte des 8. Jhs. umfanglich rezi- 

piert wurde (s. u.: IV). Er fordert auch deswegen ei

ne Erklarung, da das Kreuzszgzmm bei Franken, Ala

mannen und Bajuwaren im 677. Jh. auf vielfaltige 

Weise auf unterschiedlichen Omamenttragem (s.u.) 

“angenommen” wurde, so auch auf Scheibenfibeln. 

Verwiesen sei jedoch auf die Pektoralkreuze, die vom 

Ende des 6. Jhs. an getragen wurden, als signum ahn- 

lich demonstrativ wie die Kreuzfibeln. Die insgesamt 

20 Belege von Kbln bis Miinchen verteilen sich auf 

rund 100 Jahre und zeigen auch hier somit eher die 

Ausnahme als die Regel an. Zeugnisse fur “Formen 

der bffentlichen Demonstration des Christentums im 

taglichen Leden'’, dies gemeint als mehr oder minder 

breite Rezeption dieser mediterranen Sitte57, sind sie 

nicht. Analog zu den Kreuzfibeln ist das Gegenteil im

54 R. Marti, Zwischen Rbmerzeit und Mittelalter. Forschun- 

gen zur friihmittelalterlichen Siedlungsgeschichte der Nordwest- 

schweiz (4.-10. Jahrhundert) (Reinach 2000) Bd. 1, 64 f. mit 

Abb. 24,7; Bd. 2, 21 f. Taf. 19.

55 S. Arnold, Das bajuwarische Reihengraberfeld von Steinho

ring, Landkreis (Munster, Hamburg 1992) 203 Taf. 21,1 (Grab 

97).

56 Untereching, Gemeinde St. Georgen, ohne Grabzusammen- 

hang aus bajuwarischem Graberfeld: E. Obemdbrfer, Bajuwa

rische Reihengraber an Salzach und Saalach (Unverbff. Diss. 

Miinchen 1967) 133 Taf. DI.

57 M. Knaut, Goldblattkreuze und andere Kreuzzeichen. Gedan- 

ken zu einer siiddeutsch-italischen Beigabensitte. In: C. Dobiat 

(Hrsg.), Festschrift fur Otto-Hermann Frey zum 65. Geburtstag 

(Hitzeroth 1994) 327f., 330 mit Abb. 6.
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Abb. 5:1-3 Kreuzfibeln mit schmalen, gleichbreiten Armen, 4-5 Kreuzfibeln mit sich verbreitemden Armen und Mittelbuckel, 6-7 

Kreuzfibelpaar von Weingarten, Grab 680, 8 Kreuzfibel von Aesch-Steinacker, Grab 50.

Sinne R. Christleins der Fall: “Diese Art, sein Glau- 

bensbekenntnis offen zur Schau zu tragen, war eine 

romanische Angelegenheit”58.

Die Nichtrezeption oder, pointierter formuliert, die 

Ablehnung des Kreuzzeichens als Fibel lasst sich 

bei Alamannen (und Bajuwaren) noch weiter deut- 

lich mac hen durch die bereits ab dem Ende des 6. 

Jhs. aus dem Mittelmeerraum bzw. aus dem lango- 

bardischen Italien ubemommene Goldblattkreuzsit- 

te. Man benutzte das Goldblattkreuz im Rahmen der 

nach wie vor heidnischen Beigabensitte zu Funeral- 

zwecken, aber eben das Kreuzsignum nicht als Fibel 

in der Tracht der Lebenden.

III. Ein Interpretationsversuch fur das 6. und 7. 

Jahrhundert

Der archaologische Befund zu Fibeln als Zeugnis- 

sen personlich bekannten Christentums siidwarts und 

nordwarts der Alpen wurde beschrieben am Beispiel 

von Kreuzfibeln und Tierfibeln:

58 R. Christlein, Der soziologische Hintergrund der Goldblatt- 

kreuze nbrdlich der Alpen. In: W. Hubener (Hrsg.), Die Gold- 

blattkreuze des friihen Mittelalters (Btihl 1975) 82f. mit Abb. 8; 

ders., Die Alamannen (Stuttgart 1978) 120 (Zitat).

1. Im Alpenraum und in Italien lieB sich der ar

chaologische Befund gut einfugen in den kirchen- 

geschichtlichen Hintergrund. Wegen des tiefgreifen- 

den und flachig auch breiten Christianisierungspro- 

zesses wurde die romanische Bevblkerung mit der 

neuen Lehre umfassend vertraut. Die entscheidende 

Vermittlungsform bildeten die Gemeindekirchen und 

so wird das Tragen von Fibeln mit einem dogmati- 

schen Sinngehalt leicht verstandlich. Scheibenfibeln 

mit christlichen Bildem, wie sie nordwarts der Al

pen wichtig werden (s. u.), spielen hier, wie auch im 

iibrigen Italien, keine nennenswerte Rolle.

2. Nordwarts der Alpen wurde das Kreuzsignum 

als Kreuzfibel nicht ubemommen, was auch fur die 

christlich interpretierbaren Tierfibeln gilt. Dies ver- 

wundert, da das Kreuzsignum durchaus bekannt war 

und auch gebraucht wurde. Es uberrascht beson- 

ders bei den Franken westlich des Rheins, vor al- 

lem in den rheinfemen Gebieten in Nordfrankreich, 

wo eine alles in allem zu Italien nicht unahnli- 

che Ausgangskonstellation mit kontinuierlichem ro- 

manischen Christentum vorliegt mit einer festge-
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fiigten Kirchenorganisation59. Dennoch wurde auch 

hier, anders als in Italien, die Kreuzfibel als leicht 

verstandliches christliches Symbol und nach au- 

Ben hin fur jedermann sichtbar nicht in die Volks- 

tracht ubemommen. Dass dies moglich war, zeigt 

das Mittelrhein- und Moselgebiet, fur das ich eine 

Sondersituation annehme, und sodann vor allem die 

nachbonifatianische Zeit mit einer freilich vbllig an- 

deren Grundkonstellation (s. u.: IV).

Die These dieses Interpretationsversuches bezieht 

sich also auf die besonderen Bedingungen des 6. 

und 7. Jhs. bei Franken, Alamannen und Bajuwa- 

ren, d. h. auf den Wechsel von den mundlich tra- 

dierten und sehr spezifischen heidnischen Glaubens- 

vorstellungen zum neuen christlichen Glauben einer 

Buchreligion. Diese Missionsrealitat mag beispiel- 

haft beleuchtet werden durch die bekannte Missions

an wei sung von Papst Gregor dem GroBen an den 

Abt Mellitus von 601 fur die Bekehrung der An- 

gelsachsen, in der er empfiehlt, auf pagane Tradi- 

tionen Rucksicht zu nehmen60. Diese von der kir- 

chengeschichtlichen und mediavistischen Forschung 

immer wieder beschriebene Missionsrealitat61 findet 

ihr Spannungsfeld in der Auseinandersetzung zwi- 

schen “archaischer Gedachtniskultur”, wie sie K. 

Hauck bezeichnete, und der christlichen Buchreli

gion bzw. in den Konflikten zwischen “Hoch- und 

Einfachreligion”62, was hier nur skizzenhaft wieder- 

59 M. Weidemann. Die kirchliche Organisation der Provinzen 

Belgica und Germania vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. In: P. 

Bange/A.G. Weiler (Red.), Willibrord, zijm wereld en zijn werk 

(Nijmwegen 1990) 285-315; J. Semmler, Mission und Pfarror- 

ganisation in den rheinischen, mosel- und maaslandischen Bi- 

stiimem (5.-10. Jahrhundert). In: Cristianizzazione ed organiz- 

zazione ecclesiastica delle campagne nell’Alto Medioevo. Setti- 

mane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 

28 (Spoleto 1982) 813-888.

6(1 E. E. von Padberg, Mission und Christianisierung. Formen 

und Folgen bei Angelsachsen und Franken im 7. und 8. Jahr

hundert (Stuttgart 1995); ders., Die Christianisierung Europas 

im Mittelalter (Stuttgart 1998) 75 und 238 (Quelle).

61 Z.B. K. Schaferdiek, s.v. Germanenmission. Reallexikon ftir 

Antike und Christentum, Bd. 10 (Stuttgart 1977) 492-548; vgl. 

die Bibliographien in: H. Frohnes/U.W. Knorr (Hrsg.), Kirchen- 

geschichte als Missionsgeschichte, Bd. I. Die Alte Kirche (Miin- 

chen 1974) 421-452 und Bd. 11,1 (hrsg. v. K. Schaferdieck), 

Das kirchliche Friih- und beginnende Hochmittelalter (Miinchen 

1978) 507-542; mehrere Autoren s.v. Christentum und Bekeh- 

rungszeit. RGA2, Bd. 4 (Berlin, New York 1981) 501 -594.

62 A. Angenendt, Mission und Christianisierung im Fruhmittel-

alter. In: W. Berschin/D. Geuenich/H. Steuer (Hrsg.), Mission

und Christianisierung am Hoch- und Oberrhein (6.-8. Jahrhun

dert) (Stuttgart 2000) 11-21; aus den zahlreichen Arbeiten von

K. Hauck z. B. Missionsgeschichte in veranderter Sicht. In: E.

gegeben werden kann. In diesem komplizierten und 

breit gefacherten Spannungsfeld wird neben vielem 

Anderen eine Ebene erkennbar, die mir fur die sen 

Interpretationsversuch wichtig erscheint: Die neue 

Lehre war in der Missionsphase weniger iiberzeu- 

gend vermittelbar durch den dogmatischen Kern des 

Christentums, sondem eher, in Ankniipfung an die 

heidnischen Glaubenstraditionen durch Christus als 

Sieghelfer und Schutzgewahrender (und umgekehrt 

als Strafender) und nicht als leidender und erlosen- 

der Gott. Dieses und Ahnliches nach auBen hin per- 

sonengebunden sichtbar zu machen, ist nur durch das 

Bild moglich. So schrieb K. Hauck: “Die Aktualisie- 

rung von dem wichtigsten Geschehen der Heilsge- 

schichte in symbolisch verdichteten Ereignisbildem, 

die die Auslegung von Texten des Alten Testamen- 

tes mit den Erldsungstaten Christi verkniipft, war 

nur Theologen moglich. Ohne ihre Mitwirkung als 

Auftraggeber konnten die Christus-Adler-Brakteaten 

nicht entstehen”63, womit bereits ein Bildmotiv an- 

gesprochen ist, das die im Zentrum dieser Studie ste- 

hende Fibeltracht mit den Pressblech- bzw. Braktea- 

tenfibeln als Ornamenttrager vor allem ab der Mit- 

te des 7. Jhs. bis zum friihen 8. Jh. bestimmt (Abb. 

6)64. Auf die Riickseite ostgotischer Kupfermiinzen 

zuriickgehend65, sieht man in dem Adlerbild Chri

stus bzw. in der Umdeutung des einstigen Kaiserad- 

lers die “Darstellung der thriumphalen Auferstehung 

und Himmelfahrt des Gottessohnes”66. Es ist also das 

Bild, mit dem christliche Ikonographie auf Scheiben- 

fibeln ausgedriickt wird, und sie geht ausnahmslos 

auf Vorbilder im mediterranen Raum zuriick, sei es 

direkt ubemommen oder in Umdeutung spatrdmisch- 

spatantiker Miinzbilder.

Entscheidend ist nun, dass die Ausbildung einer 

Bildlichkeit, von einer kurzen Episode im 3. Jh. ab-

Fenske/W. Rbsener/Th. Zotz (Hrsg.), Institutionen, Kultur und 

Gesellschaft im Friihmittelalter. Festschrift Josef Fleckenstein 

zum 65. Geburtstag (Sigmaringen 1984) 1 -34.

63 Hauck (Anm. 62) 18 (Zitat).

64 M. Klein-Pfeuffer, Merowingerzeitliche Fibeln und Anhan- 

ger aus PreBblech (Hitzeroth 1993), zu den Adlerdarstellungen 

und verwandten Tierdarstellungen, zuriickblickend, 146-161.

65 H. Dannheimer, Friihmittelalterlicher Brakteatenschmuck 

vom Goldberg im Ries, Markung Goldburghausen (Kr. Aalen). 

Fundber. Schwaben N. F. 18, 1967, 203-206.

66 Hauck (Anm. 62) 13-18, Zitat S. 14; ders., Methodenfra- 

gen der Brakteatenforschung. In: H. Roth (Hrsg.), Zum Pro

blem der Deutung friihmittelalterlicher Bildinhalte (Sigmarin

gen 1986) 281 mit Abb. 6.
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Abb. 6: Verbreitung der Pressblech- und Brakteatenfibeln im 

Ober- und Mittelrheingebiet.

gesehen67, in der germanischen Welt schon am An- 

fang des 5. Jhs. mit dem germanischen Tierstil (Friih- 

phase) erfolgte, vor allem aber mit den Goldbrak- 

teaten, mit denen die germanische Gbttermythologie 

aufgegriffen wird (Odin-Religion)68, beides gleich- 

falls auf spatrbmische Wurzeln bzw. Vorbilder zu- 

riickgehend (fiir die Goldbrakteaten die Kaiserme- 

daillons des 374. Jhs.). Mit dem Heilsbild, wie es 

H. ZeiB trefflich nannte69, war man also schon lan- 

ge vertraut, bevor die christliche Ikonographie auf

67 J. Werner, Das Aufkommen von Bild und Schrift in Nordeu- 

ropa (Munchen 1966).

f,s Aus dem kaum mehr uberschaubaren Schrifttum von K. 

Hauck zu diesem Thema vgl. u.a. (Anm. 62 u. 66) und ders., 

Friihmittelalterliche Bildiiberlieferung und der organisierte Kult. 

In: Ders. (Hrsg.), Der historische Horizon! der Gbtterbild- 

Amulette aus der Ubergangsepoche von der Spatantike zum 

Friihmittelalter (Gottingen 1992) 433-574; ders., Text und Bild 

einer oralen Kultur. Fruhmittelalterl. Studien 17, 1983, 510- 

599; ders., s.v. Brakteatenikonologie. RGA2, Bd. 3 (Berlin, New 

York 1978) 361-401.

’ H. Zeiss, Das Heilsbild in der germanischen Kunst des friihen 

Mittelalters (Munchen 1941).

den Pressblechfibeln erscheint. Fiir diese christliche 

Bilderwelt mogen vier Beispiele aus vielen70 genii- 

gen: 1. das Bildmotiv der “thronenden Roma” nach 

Miinzbildem vor allem des INVICTA-ROMA-Typs 

(Abb. 7,la-c), wobei diese umdeutend als die Got- 

tesmutter und die Victoriastatuette als das Jesuskind 

verstanden worden sein diirften71; 2. das Bildmotiv 

der “Engel am Kreuzstab”, wiederum auf romische 

Miinzbilder mit der Victoria des 5. Jhs. zuriickzufiih- 

ren, fiir die man die beiden Erzengel Michael und 

Gabriel in Betracht zog (Abb. 7,2)72; 3. das Bild

motiv der drei huldigenden Magier nach mediterra- 

nen Bildvorlagen (Abb. 7,3)73 und 4. das Bildmotiv 

der christlichen Reiterdarstellung (sog. Reiterheili- 

ge) (Abb. 7,4) mit der gleichen Herleitung und die

se wieder zuriickgehend auf Triumphaldarstellungen 

romischer Kaiser74.

Die bekannte Goldscheibe von Pliezhausen aus dem 

friihen 7. Jh. (Abb. 7,5), aus einer Phalera zu ei

ner Scheibenhbel umgearbeitet. ist eine der selte- 

nen Belege, bei denen die Verbindung zur germa

nischen Mythologie gelingt: Der Reiter mit Lanze, 

der kleine und fiir ihn unsichtbare Sieghelfer, der 

diese fiihrt, und die Bedrohung des Reiters durch 

den am Boden liegenden Gegner sind nach der ein- 

leuchtenden Interpretation von H. Beck Sinnbild der 

stetigen Gefahrdung durch das Schicksal, eine auch 

den Gottem iibergeordnete Macht75. Bezeichnend 

ist jedoch, dass die Szene begleitet wird von den 

wohl als christliches Paradiesbild zu verstehenden 

Lowen seitlich eines Lebensbaumes, und so ist nicht 

auszuschlieBen, dass die Scheibe von Pliezhausen 

erst in Kenntnis christlicher Reiterbilder entstanden 

ist, aber in ihrer Kemaussage noch der germani

schen Mythologie verpflichtet ist, ein Musterbeispiel

70 Vgl. Klein-Pfeuffer (Anm. 64) 145-216, jeweils mit der Li- 

teratur, Ableitung der Bildmotive und ihrer Interpretation.

71 Klein-Pfeuffer (Anm. 64) 199-201; Marti (Anm. 54) 6If. 

mit Abb. 27 (danach hier Abb. 7,la-c).

2 Klein-Pfeuffer (Anm. 64) 180- 183.

73 Klein-Pfeuffer (Anm. 64) 191-193 und hier S. 213f. mit 

Anm. 27-28.

74 Klein-Pfeuffer (Anm. 64) 176-179; Fingerlin (Anm. 29) 

613-617 (einschlieBlich der Phalera aus Hufingen, der Schei- 

benfibel aus Giittingen Grab 38 und der Zierscheiben mit dem 

Lanzenreitermotiv); zuletzt: Neudingen Grab 36: G. Fingerlin, 

Arch. Ausgrabungen Baden-Wtirttemberg 1992, 223-225 mit 

Abb. 158.

75 H. Beck, Einige vendelzeitliche Bilddenkmaler und die lite- 

rarische Uberlieferung (Munchen 1964) 39-45.
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4

3

Abb. 7: Brakteaten mit Heilsbildern. 1 Thronende Roma / Gottesmutter, 2 Viktoria / Erzengel, 3 huldigende Magier, 4.5 Reiter.
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dessen, was man als Synkretismus zu bezeichnen 

pflegt76.

Der kurze Uberblick mag verdeutlichen, worauf der 

Interpretationsversuch der Studie griindet: Selbst in 

einer weit fortgeschrittenen Missionsphase bedient 

man sich noch des Bildes, mit dem man seit dem 

5. Jh. vertraut war. Waren es bislang die an die 

germanische Gbttermythologie gebundenen Motive 

des Schutzes, des Heils und des Siegsuchenden77, 

so sind es nun bezeichnenderweise die gleichen, die 

man mit einer christlichen Symbolik zum Ausdruck 

bringt. Beide Male wurde die Umsetzung ins Bild 

durch fremde Bilder von auBen ausgeldst, die Bedeu- 

tung als Heilsbild bleibt aber unverandert, dem so- 

mit auch amuletthafte Ziige innewohnen. AuBer den 

Pressblechscheibenfibeln, auf die hier im Sinne der 

Studie vomehmlich rekurriert wird, zeigt sich dies 

in vielen anderen Bereichen, auch in der Tracht, von 

denen nur die Runen und die christlichen, meist ver- 

ballhomten lateinischen Inschriften genannt seien78. 

Zu den Pressblechfibeln nochmals zuriickkehrend: 

Wegen der auffallenden Nahe der Verbreitung der 

Christus-Adler-Brakteatenfibeln zu den Bischofssit- 

zen am Rhein (Abb. 6) und gleichermaBen bei den 

Exemplaren mit Kreuzdekor79 dachte man an eine 

frankische Missionsarbeit80. Dies mag so sein, aber

76 K. Bohner (und D. Quast), Die merowingerzeitlichen Grab- 

funde aus Pliezhausen, Kreis Reutlingen. Fundber. Baden- 

Wiirttemberg 19, 1994, 388-398, bes. 393; ders., Die friih- 

mittelalterlichen Silberphaleren aus Eschwege (Hessen) und die 

nordischen PreBblechbilder. Jahrb. RGZM 38. 1991 (1995) 707- 

717.

' So greifen z.B. immer wieder merowingische Kbnige auf die 

seit Chlodwig bewahrte Anrufung des Christengottes zurtick, um 

eine Schlacht siegreich zu bestehen: G. Scheibelreiter, Die bar- 

barische Gesellschaft. Mentalitatsgeschichte der europaischen 

Achsenzeit, 5.-8. Jahrhundert (Darmstadt 1999) 162.

" Diese Wunschformeln auch auf einigen Pressblechfibeln mit 

den hier behandelten Motiven, entsprechend den mediterranen 

Vorlagen und nordwarts der Alpen mit unverstandlicher Buch- 

stabenwiedergabe. - Vgl. sonst den Uberblick bei K. Diiwel, 

Germanische Runen und lateinische Inschriften. In: Die Ala- 

mannen. Ausstellungskatalog Stuttgart (Stuttgart 1997) 491 — 

502.

Hauck (Anm. 62) 18 mit Karte Fig. 8; ders. (Anm. 66) 281 

mit Karte Abb. 6; H. W. Bbhme, Adel und Kirche bei den Ala- 

mannen der Merowingerzeit. Germania 74, 1996, 496 f. mit Kar

te Abb. 6; ders., Neue archaologische Aspekte zur Christianisie- 

rung Stidwestdeutschlands wahrend der jtingeren Merowinger

zeit. In: Berschin u.a. (Anm. 62) 103 f. mit Karte Abb. 17.

1 Hauck (Anm. 79); Bbhme, Adel (Anm. 79) 497 (mit Ver- 

weis auf die Arbeiten von U. Koch); ders., Neue archaologi

sche Aspekte (Anm. 79) 105. - Ansonsten sind die in dieser Stu

die beispielhaft angefiihrten christlichen Bildmotive auBer in der 

Alamannia auch im rheinnahen ostfrankischen Raum verbreitet. 

uber ihre Erfolge lasst sich nichts aussagen. Es ist im

mer noch, bezogen auf das ostfrankische, alamanni- 

sche und bajuwarische Gebiet, eine Zeit, in der noch 

kraftiges Heidentum und erst wachsendes Christen- 

tum gegeneinander konkurrierten81.

So ist das gesamte 7. Jh. noch weit entfemt von der 

Situation des 5.16. Jhs. in Italien, und Ausdruck die

ser so grundverschiedenen Situationen ist, so eben 

mein Interpretationsversuch, auch das Trachtzube- 

hbr, insbesondere die Fibel: hier eher bereits dog- 

matisch verstanden, dort als germanisches Heilsbild, 

christlich gewendet, aber immer noch apotropaisch. 

So schreibt W. Haubrichs zur merowingischen Frbm- 

migkeitskultur: “... ist es doch ein Geist, der die 

Formen des Synkretismus hervorbringt und durch- 

setzt. Das Christentum kann in dieser, unschriftli- 

chen, dogmatischen Uberlegungen nicht zugangli- 

chen Kultur durchgesetzt werden, weil es in einem 

schbpferischen MiBvestandnis als die Vervollkomm- 

nung des Heidentums, nicht als dessen Negierung 

verstanden wird. Allenthalben werden die Heilstaten 

Christi oder der Gestalten des alten Testaments wie 

Daniel sowie die Taten der Heiligen als eine Poten- 

zierung der ’Kraft- und Machttaten’ der heidnischen 

Gottheiten und mythischen Helden aus einem gleich- 

gebliebenen Bedurfnis nach Schutz und Hilfe ak- 

zeptiert”82. Es ist eben nordwarts der Alpen noch 

die Phase der Mission, die “den ersten Schritt der 

Konfrontation des nichtchristlichen Menschen mit 

dem Evangelium” bedeutet, und die der Mission fol- 

gende Christianisierung mit der “allmahlichen Ein- 

pflanzung und Durchsetzung des Christlichen ein- 

schlieBlich der Verkirchlichung des Alltags” ist noch 

nicht vollzogen. Um dieser Christianisierungsarbeit 

Dauer zu verleihen, bedarf es des Aufbaus kirchli- 

cher Strukturen, also der flachendeckenden Errich- 

tung von Kirchen, der Schaffung eines Netzes von

vereinzelt bis hin nach Nordfrankreich und die Champagne (hier 

Abb. 6-7,1); dass Pressblechfibeln in den rheinfernen franki- 

schen Siedelgebieten weitestgehend fehlen, hangt mit der Beiga- 

bensitte zusammen. Auffallend ist jedoch ihr seltenes Vorkom- 

men bei den Bajuwaren.

81 z. B.: Die grundherrlichen Eigenkirchen mit ihren Grabern 

(Bbhme, Anm. 79; A. Burzler, Archaologische Beitrage zum 

NobilifizierungsprozeB in der jiingeren Merowingerzeit [Kall

munz 2000] und E. Hassenpflug [Anm. 9]), die sog. Goldblatt- 

kreuzchristen (Bbhme, Anm. 79) einerseits und andererseits die 

Grabhiigel und die Pferdebestattungen (Burzler, a.a.O. passim 

und J. Oexle, Merowingerzeitliche Pferdebestattungen - Opfer 

oder Beigaben? Fruhmittelalterl. Stud. 18, 1984, 122-172).

82 W. Haubrichs, s.v. Christentum und Bekehrungszeit. RGA2, 

Bd. 4 (Berlin 1981) 526, die Zitate darin nach K. Hauck.
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Abb. 8: 1 Verbreitung der Kreuzfibeln in der 2. Halfte des 8. Jhs. und im 9. Jh., 2 Fibel mit Eckrundeln.

Pfarrkirchen samt der Ausbildung von Priestem und 

Diakonen83. Hiervon ist man aber im 7. Jh. noch weit 

entfemt, es sei denn, man folgt H. W. Bbhme, der 

den Eigenkirchen des 7. Jhs. bereits Funktionen der 

“unteren Kirchenorganisation” beimisst. Er folgert 

dies daraus, dass die allermeisten Eigenkirchen spa- 

ter als Pfarrkirchen erscheinen bzw. sie Vorganger- 

bauten spaterer Pfarrkirchen sind84. Diese Interpreta

tion steht in deutlichem Gegensatz zu dem kirchen- 

83 Von Padberg, Mission (Anm. 60) 179f.

84 Bbhme, Nene archaologische Aspekte (Anm. 79) 90 mit

Anm. 25, 107.

geschichtlichen Befund fur die Alamannia; fur die

se Eigenkirchen waren nur “diejenigen Leute zustan- 

dig”, die dem Eigenkirchenherrn gehbrten, so dass 

“diese Kirchen letztlich also Personalpfarreien bilde- 

ten” und nichts mit einer Pfarrorganisation zu tun ha- 

ben85, was genauso fur das bajuwarische Gebiet gilt.

85 H. Maurer, Das Bistum Konstanz und die Christianisierung 

der Alamannen. In: Berschin u.a. (Anm. 62) 139- 162, bes. 158 

f.; W. Hartmann, Der rechtliche Zustand der Kirchen auf dem 

Lande: die Eigenkirche in der frankischen Gesetzgebung des 7. 

bis 9. Jahrhunderts. In: Cristianizzazione (Anm. 59) 403.
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IV. Ausblick: das 8. Jahrhundert

Ab oder kurz nach der Mitte des 8. Jhs. werden 

nordwarts der Alpen Kreuzfibeln in der Frauentracht 

getragen, in den Randgebieten des Karolingerrei- 

ches noch aus Grabern stammend (insbesondere bei 

Sachsen und Friesen) und im siiddeutschen Raum 

wegen der Aufgabe der heidnischen Beigabensitte 

als Einzelfunde (Abb. 8.1). Letzteres verzerrt somit 

die Quellenuberlieferung, aber es kann kein Zweifel 

sein, dass Kreuzfibeln auch hier zur Volkstracht ge- 

hbrten. Auf die Behandlung der Varianten der Kreuz

fibeln und auf Chronologiefragen sei hier verzich- 

tet86. Hingewiesen sei jedoch darauf, dass die Rezep- 

tion der Kreuzfibelsitte aus der oberitalisch-alpinen 

Romania heraus erfolgte, worauf oben schon kurz 

hingewiesen wurde. Deutlich wird dies an den Fi- 

beln mit gleichbreiten oder mit sich verbreiternden 

Kreuzarmen jeweils mit Eckrundeln (Abb. 8,2), die 

romanischen Fibeltypen entsprechen. Diese wurden, 

aus Siedlungsfunden erschlieBbar, bis in das 9./10. 

Jh. getragen87. Das Aufkommen der Kreuzfibelsitte 

nordwarts der Alpen ab der Mitte des 8. Jhs. fiigt sich 

gut in den kirchengeschichtlichen Gesamtbefund ein: 

Man befindet sich nun in der nachbonifatianischen 

Zeit, in der der Aufbau der Kirchenorganisation be- 

reits erfolgt war88 bzw. im Gebiet der Sachsen erfolg

te, mit Bremen (787) als erstem Bischofssitz im neu- 

en Missionsland89. Zeitlich parallel kam es zur Ent

faltung des Niederkirchenwesens mit der Entwick

lung des Pfarreinetzes, mit Ubernahme auch der rd- 

mischen Liturgie, in den Kemgebieten des Karolin- 

gerreiches friiher, in den sachsischen Gebieten spa- 

ter.

Der Prozess der Christianisierung loste die Missions- 

phase ab, erreichte somit eine Stufe, die man als ei- 

ne erste und stetig wachsende Erfassung des Landes 

durch das Christentum bezeichnen darf mit der Kir- 

che im Dorf, wohin auch der Friedhof verlegt wur

de. Erreicht wurde also die “Verkirchlichung des All

tags” (s.o.), seine Einbindung von der Geburt bis zum 

Tod; der Vollzug der richtigen, also der romischen 

Liturgie bei Taufe und Messe war jedem Pfarrpriester 

auferlegt und wurde iiberpruft, jeder Glaubige mus- 

ste das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis ken- 

nen und verstehen90. Diese Situation entsprach somit 

nun ziemlich genau jener in Italien des 5.16. Jhs. und 

so verwundert es nicht, wenn auch nordwarts der Al

pen ab der 2. Halfte des 8. Jhs. Fibeln als Zeugnisse 

nun dogmatisch verstandenen Christentums getragen 

wurden, auBer den Kreuzfibeln dann ab dem 9. Jh. 

auch die KreuzemaiL und Heiligenemailfibeln91.

Prof. Dr. Volker Bierbrauer

86 E. Warners, Die friihmittelalterlichen Lesefunde aus der 

LbhrstraBe (Baustelle Hilton II) in Mainz (Mainz 1994) 136- 

142 mit Abb. 83 (danach hier Abb. 8,1); M. Schulze-Ddrlamm, 

Unbekannte Kreuzfibeln der Karolingerzeit aus Edelmetall. 

Arch. Korrbl. 27, 1997, 341-354 mit Abb. 3; R. Bergmann. 

Karolingisch-ottonische Fibeln aus Westfalen. In: Chr. Stiege- 

mann/M. Wemhoff (Hrsg.), 799. Kunst und Kultur der Karo

lingerzeit. Karl der GroBe und Papst Leo III. in Paderborn 3. 

Ausstellungskatalog Paderborn (Mainz 1999) 438-444; Miiller- 

Wille (Anm. 38) 193 - 195 mit Abb. 13-14; F. Stein, Die friih- 

mittelalterlichen Kleinfunde. In: G.P. Fehring/B. Scholkmann, 

Die Stadtkirche St. Dionysius in Esslingen a. N. Archaologie 

und Baugeschichte 1 (Stuttgart 1995) 318-320; Marti (Anm. 

54) 64 f. mit Abb. 29; E. Warners, s.v. Fibel und Fibeltracht. 

RGA2, Bd. 8 (Berlin, New York 1994) 589-591.

87 Bierbrauer, Kreuzfibeln (Anm. 1) 13-15 (auf der Verbrei- 

tungskarte Abb. 8,1 die obere Fibel mit Punktsignatur, die dem 

Typ Goddelsheim bei Schulze-Ddrlamm [Anm. 86] entspricht); 

hier Abb. 8,2: Aslen, Kr. Hoxter: Bergmann (Anm. 86) 440 Abb. 

1,6.

88 Vgl. zusammenfassend z. B.: H. K. Schulze, Vom Reich der 

Franken zum Land der Deutschen. Merowinger und Karolin- 

ger (Berlin 1987) 107- 140; A. Angenendt, Das Frtihmittelalter. 

Die abendlandische Christenheit von 400- 900 (Stuttgart. Berlin, 

Koln 1990) 268-283.

89 Vgl. zusammenfassend z. B.: P. Johanek, Der Ausbau

der sachsischen Kirchenorganisation. In: Stiegemann/Wemhoff 

(Hrsg.) (Anm. 86), Bd. 2, 494-500; R. Schieffer, Reliquien- 

translationen nach Sachsen, ebd. Bd. 3, 484-497; Angenendt 

(Anm. 88) 296-299. - Zum Kirchenbau: U. Lobbedey, Der Kir- 

chenbau im Missionsgebiet, ebd. Bd. 3, 498-511; ferner: O. 

Harck, Fruhes Christentum zwischen Rhein und Elbe. In: M. 

Muller-Wille (Hrsg.), Rom und Byzanz im Norden. Mission und 

Glaubenswechsel im Ostseeraum wahrend des 8.-14. Jahrhun- 

derts 1 (Stuttgart 1997) 110-124.

90 Vgl. z.B. A. Angenendt, Geschichte der Religiositat im Mit- 

telalter (Darmstadt 1997) 39-41; ders. (Anm. 88) 279 f. u. 327- 

352.

91 Warners (Anm. 86) 50-76; ders., s.v. Fibel und Fibeltracht 

(Anm. 86) 593-596; ders., Karolingisches Email ndrdlich der 

Alpen. Ein archaologischer Uberblick. Zeitschr. Dt. Ver. Kunst- 

wiss. 52/53, 1998/99, 101-103; G. Haseloff, Email im frii- 

hen Mittelalter (Hitzeroth 1990) 91-107; L. Wamser, Zu ei- 

ner Tatinger Kanne und ausgewahlten Kleinfunden aus Karlburg 

am Main. Anmerkungen zu Handel und Verkehr, Weinbau und 

Missionierung im Nordosten des Karolingerreiches. In: Dedica- 

tio. Hermann Dannheimer zum 70. Geburtstag (Kallmunz 1999) 

224-226 mit Abb. 9.
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