
DOROTHEERENNER

Eine merowingische Zierscheibe mit Reiterdarstellung

Das Musee des Beaux-Arts et d’Archeologie in Troyes (Aube) besitzt eine durch- 

brochene merowingische Zierscheibe mit Reiterdarstellung. Sie ist bisher unpubli- 

ziert. Ihre Veroffentlichung sei dem Julibar mit herzlichen Gliickwunschen zuge- 

eignet.

Die Scheibe, Inv. Nr. 4166 (Abb. la.b), entstammt alteren Bestanden, als Fundort 

ist ’Fort de Chesnel, Dep. Meuse‘ angegeben1. Der Durchmesser betragt 6,9 cm. 

Die Scheibe ist, wie bei Zierscheiben iiblich, in Bronze gegossen. Eine Seite, dem- 

nach die Vorderseite, ist einfach verziert mit ziselierten Konturlinien zur Hervor- 

hebung der Reiterdarstellung, Dreieckpunzen zur Zeichnung der Pferdemahne, am 

AuEenrand mit dem beliebten ’Treppenmuster'. In der Mitte ist ein halbkugelfbr- 

miger Umbo oder Mittelbuckel mit schmaler, fliichtig ausgeflihrter Kerbrandver- 

zierung an der Basis nachtraglich, ohne Rucksicht auf die Darstellung eingestiftet 

worden (Durchmesser 1,5 cm, Hbhe 1,3 cm). Das Endstiick des Nietstiftes ist auf 

der Riickseite sichtbar und steht etwa 3 mm heraus (Abb. lb). Am Rand der 

Scheibe befinden sich innen, oberhalb der Reiterfigur, geringe Trag- und Abnut- 

zungsstellen.

Die Darstellung zeigt den Reiter in Profilansicht nach links auf einem ’zweibeim- 

genc Pferd. Das Tier steht auf einer vorne hochgebogenen Querleiste, die nach un- 

ten durch drei Stege mit dem AuEenrand verbunden ist. Auch der FuE des Reiters 

ist durch einen kurzen Zwischensteg mit der Querleiste verbunden, ebenso der 

langgezogene Pferdeschwanz. Die Arme des Reiters sind gesenkt, vom hinteren 

Arm verlauft ein schlingenfbrmiges Gebilde zum AuEenrand nach oben. In GroEe, 

Form und Darstellung fiigt sich die Scheibe zwanglos in die Gruppe XII A-4 der 

Scheiben mit Reiterdarstellung, die im 7. Jahrhundert belegt ist2. Bisher waren von 

dieser Gruppe vier Scheiben bekannt, mit einem gewissen Schwerpunkt im Raum 

nordlich der Somme und einem Auslaufer zwischen Maas und Mosel3. Die Scheibe

1 Herrn Jean Bienaime, Charge de mission archeologique au Musee de Troyes, danke ich fiir diese An- 

gaben und fiir die Publikationserlaubnis ebenso wie fiir die Herstellung der Fotografien.

2 D. Renner, Die durchbrochenen Zierscheiben der Merowingerzeit. Kataloge vor- und friihgeschichtli- 

cher Altertiimer. Rom.-German. Zentralmuseum Mainz 18 (1970) 41 f.; 63 ff.; 194 f. Kat. 633-636 

Taf. 31 (im folgenden zitiert: Renner). - Druckfehlerberichtigung Renner S. 41: Der Durchmesser der 

Gruppe betragt 6,6 : 7,5 cm (nicht 7,2 : 7,5 cm).

3 Bei Renner 42 zu weitraumig angegeben mit ’Marne und Mosel'.
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in Troyes erweitert den Bereich in den ostlichen Teil des westfrankischen Raumes4, 

der nach Ausweis des Sttickes aus dem nahen Graberfeld von Lavoye, Dep. Meuse, 

Grab 32, zum allgemeinen Verbreitungsgebiet der Reiterscheiben gehort5.

Innerhalb der Gruppe XII A-4 ist die Scheibe von Troyes in Darstellung, Stil und 

Grobe (Durchmesser 6,6 cm) eng verwandt mit der ebenfalls einseitig verzierten 

Reiterscheibe aus ’Nordfrankreich' in Paris (Renner, Kat. 636). Beide Reiter, nach 

links gewandt, haben den gleichen gedrungenen Oberkorper; an einem unorganisch 

dtinnen Bein sitzt der gleiche klumpige Fufi, der am ’Absatz1 durch einen Zwi- 

schensteg mit der Querleiste verbunden ist; der S-formige Pferdekopf mit einge- 

kerbtem Maul ist dem Scheibenrund formlich eingepabt. Ahnlich sind auch die 

Haltung der Pferdebeine, die Angabe des Geschlechts der Tiere und der leicht zu- 

laufende Pferdeschwanz, der in den Winkel zwischen Querleiste und Aufienrand 

einmiindet. Zudem zeigen beide Stiicke das namliche schlmgenformige Gebilde 

zwischen dem hinteren Arm des Reiters und dem Aufienrand, wahrscheinlich ein 

mibverstandenes, zu einer Art Bandgeflecht umgebildetes Stegwerk, das bei dem 

Reiter aus Amiens der gleichen Gruppe XII A-4 (Renner, Kat. 633) noch deutlich 

zu erkennen ist; verlorene Zwischenformen sind zu erganzen. Das Gesicht des Rei

ters in Troyes ist in vereinfachter Profilansicht gegeben und wird durch die beglei- 

tende Konturhme noch hervorgehoben. Auch der Kopf des nordfranzdsischen Rei

ters in Paris ist profilahnlich ausgebogen, jeder Bezug zur Realitat jedoch durch die 

Punzierung aufgeldst und aufgehoben6.

Beide Stiicke sind offensichtlich nach der gleichen Vorlage oder Schablone geformt 

und gegossen worden. Sie entstammen sicher der gleichen Giehwerkstatt. Um so 

auffallender sind die Unterschiede in der sekundaren Verzierung: Die Scheibe in 

Troyes mit Konturlinien, die die Profilansicht des Reiters betonen, und Dreieck- 

punzen zur Ausdeutung der Pferdemahne wird den urspriinglich naturnahen Vor- 

lagen noch mehr oder weniger gerecht7. Die nordfranzdsische Scheibe in Paris da- 

gegen zeigt symmetrised verteilte Kreis- und Dreieckpunzen, die den groben Limen 

der Darstellung zwar folgen, sie insgesamt aber eher ubersaen als sinnvoll erganzen, 

wohl aus einem Unvermogen des Erkennens der figiirlichen Darstellung iiber- 

haupt.

Woher nun resultiert die unterschiedliche Verzierungsweise werkstattgleicher Zier- 

scheiben, die bei den beiden vorliegenden Reiterscheiben besonders ins Auge fallt?

4 Vgl. Renner, Karte 21.

5 Renner, Kat. 615 (zu Gruppe XII A-l); vgl. auch Renner 38 f. und Karte 21. - R. Joffroy, Le cime- 

tiere de Lavoye, Meuse (1974) 44 ff.; 107 Abb. 23 Taf. 3.

6 Die Kbpfe der Reiter sind bei den Reiterscheiben selten in der realen Profilansicht gegeben (Renner, 

Kat. 614; 627; 629; 637; 638; 639 Taf. 30; 31), im Gegensatz zur einfachen Vorderansicht und volligen 

’Gesichtslosigkeif, was aus der weiten Entfernung von der urspriinglichen antiken naturnahen Vorlage 

resultieren diirfte (Renner 79 ff.), die, bezeichnenderweise, bei der kleinen siiddeutschen Gruppe der 

Lanzenreiter (Gruppe XII B) noch am besten zu fassen ist. Bei dem Stuck Kat. 633 wurde wohl die 

Anlage zur Profilansicht vom Giefier iibernommen, vom Ziseleur offensichtlich aber nicht verstanden, 

da er das Gesicht frontal und - in vdlliger Verwirrung - in einer Drehung von 45° wiedergegeben hat. 

- S. Lewis hat neuerdings in einer tiefgreifenden Studie tiber die Reiterdarstellungen auf koptischen 

Textilien, in der vereinfachten Wiedergabe den merowingischen Zierscheibenreitern art- und wesens- 

verwandt, die vielschichtigen Wurzeln des Motivs verfolgt und wiederum den magischen Charakter in 

Verbindung mit Jenseitsvorstellungen (?) auch in christlicher Zeit herausgestellt (S. Lewis, Journal 

Amer. Res. Center in Egypt 10, 1973, 27 ff. vor allem 39; 51; 63).

7 Vgl. Anm. 6.
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1 Zierscheibe aus Fort de Chesnel, Dep. Meuse (Museum Troyes). - Mafistab 1:1.

Die Verzierung von Metallgegenstanden mit Punzen und gravierten Linien ist Auf- 

gabe ernes zweiten Arbeitsganges. Engere Anweisungen und Wiinsche des Bestel- 

lers sind bei einfachen Objekten, wie die Zierscheiben es sind, kaum vorauszuset- 

zen. Die Fertigung derart differierender Ornamente auf werkstattgleichen Scheiben 

dutch ein und denselben Graveur, zumal bei dem seltenen und gewifi symboltrach- 

tigen Reitermotiv, ist wenig wahrscheinlich, da die Zierweise eines Meisters, von 

tradierten Schemata gepragt, kaum in diesem MaEe variieren wiirde. Eher ist die 

Handschrift von zwei verschiedenen Graveuren zu erkennen, die, unabhangig von- 

einander, mit der sekundaren Verzierung der beiden werkstattgleichen Scheiben be- 

traut gewesen sind. GuE und sekundare Verzierung der Scheiben haben demnach
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nicht in der gleichen Hand gelegen. Beide Arbeitsgange diirften auch nicht, was 

durchaus denkbar ware, im gleichen Werkstattbetrieb unter demselben Dach ausge- 

fiihrt worden sein, denn wie fiir den Gull ist auch fur die sekundare Verzierung die 

gleiche Vorlage vorauszusetzen, die kaum derart verschiedene Ergebnisse zeitigen 

wiirde. Beide Ausfuhrungen wurden offensichtlich von zwei Spezialisten in ge- 

trennten Werkstatten vorgenommen, von einem Bronzegiefier und - anschlieEend - 

von einem Graveur und Ziseleur fiir die sekundare Dekoration8. Beide Betriebe 

haben auch nicht, wie man vermuten konnte, in einer Art Symbiose als ’Vertrags- 

werkstatt‘ zusammengearbeitet. Vielmehr weist die unterschiedliche Ornamentie- 

rung beider Stiicke auf die Vergabe der sekundaren Verzierung an zwei verschiede

ne, selbstandig arbeitende Graveure. Natiirlich ist ein zufalliges Zusammentreffen 

von Umstanden, die in diesem besonderen Fall zur unterschiedlichen Auftragsver- 

gabe fiihrten, nicht auszuschliefien; wahrscheinlicher aber waren beide Handwerks- 

zweige, der des Giefiers und der des Graveurs und Ziseleurs, nicht direkt aufeinan- 

der bezogen. Der Grund konnte darin liegen, dafi die Scheiben in bestimmten 

Bronzegiefiereien, die einen groEeren Umkreis belieferten, im Rahmen anderer 

Auftrage gefertigt und verhandelt wurden9. Die technisch einfachere sekundare 

Dekoration dagegen blieb ortlichen Spezialarbeitern (Ziseleuren) nach weitgehend 

eigenen Vorstellungen iiberlassen10 11. Die relativ weite Entfernung beider Fundorte 

der Scheiben in Troyes und in Paris, mit bedauerlicherweise nicht genau lokalisier- 

tem Fundort, konnte in der getrennten Bearbeitung ihre Erklarung finden. Sehr 

wahrscheinlich steht die realistischere Verzierungsweise der Scheibe in Troyes aus 

Chesnel im Dep. Meuse im Zusammenhang mit der pragenden romischen Tradition 

in diesem Raume". Ganzlich unverzierte Scheiben wie die Reiterscheiben aus Fe- 

rebrianges oder Gladbach haben wohl, aus welchen Grtinden auch immer, nicht 

den Weg zum Graveur und Ziseleur gefunden12.

Ein weiteres Indiz fiir die Vergabe der sekundaren Verzierung werkstattgleicher 

Zierscheiben, und sicher auch anderer Bronzearbeiten, an unterschiedliche Ateliers 

ist der Umbo oder Mittelbuckel, der das Stuck in Troyes von der nordfranzosi- 

schen Scheibe in Pans unterscheidet. Ahnlich einem Zierniet ist er nachtraglich auf- 

gesetzt und eingestiftet. Der Nietstift ragt an der Riickseite heraus (Abb. lb). Der 

Umbo gehort wie die ’Hangedse1, die einseitige Verzierungsweise und der kleinere

8 Bei lebenden Volkergruppen vergleichbarer Kulturstufe ist es ahnlich noch zu beobachten; vgl. die 

zeitweise Arbeitsteilung im jahrhundertealten tibetanischen Metallhandwerk: H. Rauber-Schweizer, 

Der Schmied und sein Handwerk im traditionellen Tibet (Diss. Zurich 1976) 105 ff.; 175.

9 Das Musterarsenal der Bronzegiefier fiir Trachtstiicke und Gebrauchsgegenstande wird insgesamt dem 

der Goldschmiede nicht nachgestanden haben, vgl. J. Werner, Antikv. Arkiv 38, 1970, 71 ff. Doch 

schliefien allein technische Voraussetzungen, wie der hohe Schmelzpunkt fiir den Bronzegufi von 

1100-1200°, der fest gebaute Spezialdfen erfordert, die Existenz ambulanter Bronzegiefier - im Gegen- 

satz zum Zinngiefier - weitgehend aus (die Auskunft verdanke ich Herrn Goldschmiedemeister Ernst 

Folz, Rom.-German. Zentralmuseum Mainz). - Zu Fragen des Wanderhandwerks: J. Werner, Ber. 

RGK 42, 1961, 313 ff. - Ders., Antikv. Arkiv 38, 1970, 67 ff. - J. Driehaus, Nachr. Akad. Wiss. 

Gottingen, Phil-hist. Kl. 7/1972, 389 ff. - H. Ament, Ber. RGK 54, 1973, 345 f.

10 So hat z. B. der Ziseleur der Reiterscheibe aus Amiens (Renner, Kat. 633 Taf. 31) in das vorgeformte 

Profil ein um 45° gedrehtes primitives ’Frontalgesicht' eingeschrieben, vgl. auch Anm. 6.

11 Im Raum von Lavoye ist die rbmische Besiedlung vom 1.-5. Jahrh. nachzuweisen (Joffroy a. a. O. 

[Anm. 5] 7).

12 Renner, Kat. 614; 622.
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Durchmesser zu den typischen Merkmalen der westfrankischen Zierscheiben, die 

aus der Tragweise resultieren. Die Scheiben waren am Ledergiirtel befestigt und 

dienten zum Einhangen des Giirtelgehanges der Frau, der ’Trousse'13.

Wie uberall wurden auch im merowingischen Bereich Metallbeschlage in der Regel 

mit Nieten auf organische Unterlagen wie Leder oder Holz befestigt. Bei hervorra- 

genden Teilen, Sattel- und Giirtelbeschlagen, Schildbuckel und Schwertscheiden, 

wurden die Nietkopfe allmahlich in die Verzierung integriert. Flach, kugel- oder 

kegelformig, kanneliert und vielfach mit einem Perldrahtring oder einer gekerbten 

Perldrahtimitation an der Basis, entwickeln sie sich zu eigenen Zierformen l4. Auf 

den ’modischen‘ iiberdimensionalen Giirtelplatten und -beschlagen im westfranki

schen Bereich nehmen sie mit einem Durchmesser von 2 cm und mehr entspre- 

chend hybride Formen an, die den Plattengrund formlich zu iiberwuchern dro- 

hen15. Wohl nicht zufallig sind diesen westfrankischen Prachtnieten die oft ebenso 

grofien Umbone der westfrankischen Zierscheiben, ein ebensolches Giirtelzubehor, 

in Form und Ausfiihrung vielfach verwandt. Der kugelige Umbo der Scheibe in 

Troyes z. B., mit Perldrahtimitation an der Basis, hat einen Durchmesser von 1,8 

cm. Auch die Umbone sind von einfachen Nieten herzuleiten. Die urspriingliche 

Funktion bestand sicher darin, die Bronzescheiben auf einer Lederunterlage zu be- 

festigen, wie es der Stift in der Scheibe in Troyes noch erkennen lafit: Sie waren mit 

dem Niet auf dem Giirtel - moglicherweise an einer eigenen ledernen Giirtel- 

schlaufe - attachiert, um in den Durchbriichen den Sammelriemen des Giirtelge- 

hanges mit dem Riemendurchzug aufzunehmen16.

Nach den Abnutzungsstellen am Rand innen, oberhalb der Reiterdarstellung, 

wurde die Scheibe in Troyes nicht in ’Normalansicht‘ getragen, sondern in umge- 

kehrter Richtung auf den Trager bezogen, eine Tragweise, die in der antiken Welt 

bei figiirlichen Amuletten und religidsen Medallions vielfach zu beobachten ist und 

den magischen Charakter der Zierscheiben wiederum betont17. Diese Tragweise ist 

fur die Mehrzahl der Reiterscheiben der Gruppe XII A 1-4 vorauszusetzen, ein- 

schliehlich der Stiicke mit Hangedse, deren Ose demnach zur Aufnahme des Ge- 

hanges nach unten gerichtet war18.

13 Renner 59 f. mit Liste lb. c. - Dies., IPEK 23, 1970-1973, 48.

14 Vgl. die Ubersicht verschiedener einfacher Nietformen bei R. Moosbrugger-Leu, Die Schweiz zur 

Merowingerzeit (1971) 119 Abb. 47.

15 Wie auf einer Giirtelplatte aus Clamart, nahe Troyes (C. Barriere-Flavy, Les arts industriels. Album 

[1901] Taf. 56,1 vgl. auch Taf. 55,1-3). Zum Schwerpunkt der Schnallengruppe in Nordfrankreich 

und Belgien anlaElich eines versprengten ostlichen Stiickes in Krefeld-Gellep I, Grab 40: R. Pirling, 

Das romisch-frankische Graberfeld von Krefeld-Gellep (1966) Bd. 1 S. 27 f.; Bd. 2 S. 11 No. 40 Taf. 

5.2.

16 Vgl. Renner 59 f. und Liste 1c.

17 Renner 79 ff.; 88. - H. Dannheimer, Arch. Korrbl. 6, 1976, 49. - Die Tragweise ist in der klassischen 

Antike fur figiirlich verzierte Ringe bezeugt, wobei die Fiifie der Darstellung zum Korper des Tragers 

gerichtet waren (K. Schauenburg danke ich fur den entsprechenden Hinweis). - Der magische Cha

rakter beinhaltet ein ’aus sich selbst wirkendes Therapeutikum' mit bestimmtem Glaubenshinter- 

grund, der notwendigerweise aus dem Fundmaterial allein nicht zu erschlieEen ist (ftir erlauternde 

Auskunft danke ich L. Kriss-Rettenbeck, Miinchen).

18 Vgl. Renner, Taf. 30-31 Kat. 616; 617; 619; 621; 625-628; 630; 634; 635: Die auffallenden Trag- und 

Bruchstellen an einer Vielzahl der Hangedsen, z. B. Renner, Kat. 616; 617; 625-627 (Taf. 30-31) er- 

kliiren sich leicht aus der standigen Reibung des Lederriemens oder einer gewebten Schnurgurte 

(H.-J. Hundt, Arch. Korrbl. 4, 1974, 180), die, mit dem Gewicht der lang herabhangenden ’Trousse'
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Dem- westfrankischen Modetrend folgend, wurden auch die Kopfe der Zierschei- 

bennieten reicher verziert, wobei der Wunsch nach groEerer Zierflache grbEere 

Dimensionen erforderte. Aus den urspriinglich einfachen Nieten entwickelte sich 

allmahhch der Umbo oder ’MittelbuckeL, der oft nur noch illusionistischen Deko- 

rationswert besafi. ’Kopflose‘ Nietstifte in einigen Scheiben, z. B. den Stricken aus 

Mareuil und ’aus FrankreicM 19, zeigen, wie leicht diese iiberproportional groEen 

Zierkbpfe von den diinnen Nietstiften abbrechen konnten. Schon deshalb werden 

sie ihre eigentliche Aufgabe nur noch mangelhaft erfiillt haben. Ahnliches ist bei 

den monstrbsen Nieten der groEen Giirtelplatten zu beobachten20. Hier erscheinen 

neben den groEen Ziernieten noch kleinere einfache Nieten, die offensichtlich die 

Last zu tragen hatten21. Bei den Zierscheiben geschah eine solche Unterstiitzung si- 

cher analog durch vergangliches Material wie Leinen- oder Wollfaden oder feine 

Lederriemen, die sich in anderen Grabzusammenhangen vereinzelt erhalten ha

ben22. Kleinere Varianten in der Trag- und Befestigungsweise konnten sich dabei 

durchaus ergeben haben23. Was lag naher, als die zum einfachen Zierelement de- 

gradierten Nieten, bzw. die Nietkbpfe, schliefilich im ersten Arbeitsgang gleich 

mitzugieEen wie z. B. bei den Stricken aus Bad Kreuznach und Rengsdorf24. MiE-

nicht unerheblich belastet, bei jedem Schritt der Tragerin mitschwingen muEte. In der Regel war die 

Hangedse zur Aufnahme des Giirtelgehanges nach unten gerichtet; so schon die friihe Forschung: 

Renner 55 Anm. 3; 60 Anm. 28; vgl. auch Kat. 584 Taf. 29, aus Nanteuil, mit anhangendem Schlus

sel. - Fiinf Bohrlbcher am Aufienrand der Scheibe aus Ginvry, seitlich der Hangedse (Renner, Kat. 

621) mochten dazu gedient haben, das Stuck mit Nieten, Draht oder Faden besser auf der Unterlage 

zu befestigen. Mbglicherweise konnten die ’Dornldcher' am Aufienrand einiger Scheiben (Renner 59) 

auch ahnlichen Zwecken dienen, wie die Bronzedrahtreste in der Hangedse der Reiterscheibe in New 

York (Renner, Kat. 619) erschliefien lassen; vgl. auch die Niete und Nietldcher in der Scheibe aus 

Amiens (Renner, Kat. 600) und die entsprechenden Scheinniete auf dem Stiick aus Rommersheim 

(Renner, Kat. 422), die zeigen, daft auch diese Art der Befestigung iiblich war (Taf. 20; 29; 30). In der 

Regel aber scheinen sich Umbo und Hangedse bei der Scheibenfertigung gegenseitig auszuschlieften, 

vgl. Renner, Liste lb: Von 50 Zierscheiben mit Hangedse haben nur sechs einen Umbo (Kat. 181; 

192; 422; 590; 593; 596; 598), davon allein zwei Derivatformen im westfrankischen Grenzgebiet (Kat. 

422, Rommersheim, mit 17 Scheinnieten, vgl. auch Anm. 25 und Kat. 596, Udenheim, mit miftver- 

standener Hangedse; vgl. auch Karte 24), wahrend von neun Scheiben mit Riemendurchzug wohl 

nicht zufallig vier Stiicke mit Mittelbuckel gearbeitet sind, vgl. Renner, Liste 1c (Kat. 174; 179; 288; 

496) und nur eine mit Hangedse (Kat. 635). Denkbar ware eine Variante in der Tragweise. Vgl. auch 

Anm. 23.

19 Renner, Kat. 194; 497. - Kat. 194 auf Taf. 10, 194 im Maftstab etwas zu groft wiedergegeben. - Die 

Scheibe Kat. 497 ’aus Frankreich' gehbrt nach Aussage von Kunsthandler Platt, Paris, im September 

1964, zum gleichen Fundkomplex aus oder bei Amiens, Dep. Somme, wie das Stiick Kat. 225. Gold- 

schmiedemeister E. Folz (vgl. Anm. 9) hat das Stiick Kat. 497 gepriift und untersucht: Nach den Re- 

sten der Verzinnung ist der Umbo erst kurz vor der Grablegung abgefallen. Mit dem Bronzestift, der 

auf der Riickseite sichtbar ist, aber nicht vorsteht, war der Umbo wahrscheinlich welch verldtet, was 

eine echte Funktion als Niet bereits ausschlieftt.

20 z. B. Barriere-Flavy a. a. O. (Anm. 15) Taf. 56,3.4 aus Eslette, Dep. Seine Inf. und aus Muids, Dep. 

Eure.

21 Barriere-Flavy a. a. O. (Anm. 15) Taf. 56,1.2 aus Clamart, nahe Troyes, Dep. Aube, und aus Har- 

denthun, Dep. Pas-de-Calais; Taf. 42,5 aus Connere, Dep. Sarthe.

22 z. B. im austrasischen Raum, vgl. Renner 56 ff. und Liste 2. Die fur den westfrankischen Raum aus- 

stehenden Fundbeobachtungen sind auch aus diesem Grunde zu bedauern. Die Dorn- und Bohrld- 

cher an einigen Scheiben werden teils ahnlichen Zwecken gedient haben wie bei der Scheibe aus 

Ginvry (Renner, Kat. 621), vgl. Anm. 18.

23 Die frankischen Trachtsitten diirften kaum so starr genormt gewesen sein, daft nicht in Details der 

Tragweise ein gewisser persbnlicher Spielraum geblieben ware.

24 Renner, Kat. 180; 197. So auch z. B. bei der Scheibe aus Marchelepot in Oxford, Ashmolean Mu

seum (Renner, Kat. 192).
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verstandnisse mbgen mitgespielt haben. So degenerierten die Zierscheibennieten 

zum reinen Ornament, dem Umbo oder Mittelbuckel. Die eigentliche Funktion ge- 

riet anscheinend in Vergessenheit, denn auch einfache, normal groEe Nieten wur- 

den imitiert. Daraus erklaren sich die 17 nietkopfahnlichen sinnlosen Knubben auf 

der Scheibe aus Rommersheim, Grab 1825, vergleichbar etwa den fiinf echten Nie

ten auf der Scheibe aus Amiens26.

Zeitlich werden die Scheiben mit echten und die mit imitierten Umbo-Nieten nicht 

erheblich voneinander abweichen. Wie bei den grofien westfrankischen Schnallen 

handelt es sich um eher lokale Ausformungen, die neben den Scheiben ohne Mittel

buckel und den Scheiben mit Hangebse auftreten, und weniger um ein enges zeit- 

lich auswertbares Entwicklungselement27. Entsprechend den Gepflogenheiten der 

Hersteller und dem Werkstattgefalle liefen beide Spielarten wohl nebeneinander her 

und ergeben kein Kriterium fur die Feindatierung. Um so mehr bleibt die systema- 

tische Uberpriifung samtlicher Scheiben mit Mittelbuckel im Verbund mit anderen 

Merkmalen fur die Fragen der Funktion, Fertigung und Verbreitung der Zierschei- 

ben im westfrankischen Bereich ein wesentliches Desiderat.

25 Renner, Kat. 422. - Dies., IPEK 23, 1970-1973, Taf. 29,3. Die einteilige und nicht wie tiblich zwei- 

teilige Hangebse unterstreicht die Zwitterform des Stiickes im westfrankischen Grenzbereich, vgl. 

auch Anm. 18.

26 Mit Kerbrandnieten, davon drei verloren (Renner, Kat. 600).

27 Das Phanomen der sinnentleerten Imitation und Tauschung ist in der Kulturgeschichte allenthalben 

bekannt und zu belegen, vgl. z. B. im Friihmittelalter die falschen Ringknaufgriffe von Spathen, wo 

der Einfachheit halber oder aus mangelnder Kenntnis und Kunstfertigkeit Knauf und Knaufplatte 

samt dem Ring in einem Stuck gegossen sind, einschliefilich der penibel imitierten, jetzt vblhg funk- 

tionslosefi Nietstifte wie bei einem Schwertgriff aus Valsgarde in Uppsala, Universitatsmuseum Inv. 

No. 962 (G. Arwidsson, Valsgarde 7 [1977] 39 ff.). E. Folz und K. Weidemann, Rom. German. Zen- 

tralmuseum Mainz, danke ich fur Demonstration und Hinweise.


