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Neue Metallarbeiten aus frankischen Grabern des Rheinlandes

Eine Reiterfibel aus Xanten

Im Verlauf der Grabungskampagne 1966 in der ehemaligen Stiftskirche St. Viktor zu 

Xanten wurde eine gut erhaltene Fibel in Form eines Reiters geborgen (Bild 1 und 2). 

Sie stammt aus der Nordwestecke des Grabes 66/6 mit Holzsarg, das an der Westkante 

des Mittelschiffjoches H 2 lag1. Spuren des holzernen Sarges zeichneten sich als dunkle 

Verfarbungen im Boden ab. Das Skelett des Bestatteten war ganz vergangen. Bereits in 

alter Zeit war das Grab ausgeraubt worden, denn es fanden sich, abgesehen von einem 

bronzenen Fingerring, keine weiteren Beigaben darin. Das Grab gehbrt in eine Schicht, 

in der sich noch weitere frankische Graber befinden. Sie sind Bestandteile des alteren der 

beiden frankischen Friedhbfe im Bereich der Stiftskirche, der, soweit sich das schon jetzt 

absehen laftt, vor allem wahrend des 6. Jahrhunderts belegt wurde. Bei der Anlage des 

Plattensarges 66/3, der zum jiingeren frankischen Graberfeld des 7. Jahrhunderts ge- 

hort, wurde das Grab mit der Reiterfibel zerstbrt. Vielleicht wurde es schon in dieser 

Zeit ausgeraubt.

Die Reiterfibel ist 35,5 mm breit und 34 mm hoch. Sie stellt einen Reiter dar, der auf 

einem nach rechts galoppierenden Pferd sitzt. Seine linke Hand greift nach vorn in die 

Ztigel, wahrend der rechte Arm nach hinten hoch erhoben ist, als fiihre er eine Lanze 

zum Stoft.

Auf dem Kopf tragt der Reiter einen nach oben spitz zulaufenden Helm. Durch ge- 

punktete Linien oder wulstige Absatze ist der Helm in drei Zonen gegliedert. Senkrecht 

verlaufende, eingeritzte Linien auf dem Mittelstuck des Helmes scheinen anzudeuten, 

daft er aus lamellenartigen Elementen zusammengesetzt ist. Nach vorn verlangert sich 

der Helm zu einem weit ins Gesicht des Reiters reichenden Nasenschutz. Es scheint, als 

besitze der Helm auch eine weit in den Nacken hinunter reichende Fortsetzung.

Eine verhaltnismafiig grofie runde Vertiefung stellt ein Auge des Reiters dar. Sein 

Gesichtsschnitt ist schematisiert angegeben. Der Reiter tragt ein hochgeschlossenes Ge- 

wand. Am Hals und in der Taille ist es durch eingeritzte waagerechte Linien gegliedert, 

die Kragen und Giirtel bezeichnen. Den wulstformig hervortretenden Saum des Ge-

1 H. Borger, dem Ausgraber der Fibel, danke ich fur die Uberlassung der Verbffentlichung dieser Reiter

fibel. — Zu den Grabungen nach dem Kriege in Xanten: W. Bader, Die Kirche des hl. Viktor zu Xanten, 

Bd. I 1 (Kevelaer 1960). — H. Borger, Die Ausgrabungen in der Domimmunitat zu Xanten in den 

Jah'ren 1957 und 1958. Vorbericht I. Bonner Jahrb. 160, 1960, 313 ff. — Ders., Die Ausgrabungen unter 

der Stiftskirche des hl. Viktor zu Xanten in den Jahren 1945-1960. Vorbericht II. Bonner Jahrb. 161, 

1961, 396 ff. — Ders., Xanten. Enstehung und Geschichte eines niederrheinischen Stiftes (Xanten 1966).
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1 Schauseite der Reiterfibel von Xanten. - MaRstab 2:1.

2 Riickseite der Reiterfibel von Xanten. - Mafistab 2:1.
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wandes unterstreichen zwei Reihen tief eingestochener, feiner Locher. Senkrechte ein- 

geritzte Linien auf Ober- und Unterteil des Gewandes mogen vielleicht einen Panzer 

andeuten. Am rechten, erhobenen Arm des Reiters findet sich ein Fortsatz, der mit dem 

Schwanz des Pferdes verbunden ist. Er deutet den nach hinten wehenden Mantel, die 

Chlamys, des Reiters an. Die Darstellung ist hier aber recht schematisch ausgefallen, 

denn der Reitermantel zeigt keinerlei Verbindung mit dem Gewand des Reiters.

Das rechte Bein hat der Reiter schrag nach hinten angewinkelt. Querlaufende, einge- 

ritzte Linien scheiden deutlich den Schuh, eine Gamasche und die eigentliche Reithose 

voneinander. Der Fufi reicht fast bis hinunter zum Boden. Ein Steigbiigel ist nicht vor- 

handen. Der Sattel ist dagegen mit Hilfe einer zweifachen Reihe eingestochener Punkte 

auf einer wulstfbrmigen Verdickung deutlich bezeichnet. Als Sattel ist die doppelte 

Punktreihe nicht zuletzt auch daran kenntlich, dab sie unter dem rechten Oberschenkel 

des Reiters verschwindet.

Die Proportionen des Pferdes sind im Vergleich zu denen des Reiters nicht angemessen 

ausgefallen. Das Pferd ist zu klein. Dieses MiBverhaltnis unterscheidet die Xantener 

Fibel von einer Gruppe rbmischer Reiterfibeln, von denen noch zu sprechen sein wird. 

Mehr noch als die Gestalt des Reiters spiegelt das galoppierende Pferd die Bewegtheit 

der Darstellung wider. Die etwas zu kurzen Beine des Tieres greifen weit nach vorn und 

hinten aus. Doppelte Wiilste kennzeichnen die Hufe. Am Kopf, auf dem Rticken und 

an den Oberschenkeln zeigen eingeritzte Linien die Fiihrung der Riemen des Zaum- 

zeuges an. Andere Linien am Hals und am ubrigen Kbrper mogen nur dekorativ aufzu- 

fassen sein, da sie sich nicht funktional dem Zaumzeug zuordnen lassen. Den Erdboden 

andeutend schloB der Kiinstler die Darstellung nach unten mit einer Metalleiste ab, die 

an beiden Enden in runde Verdickungen miindet. Auf diesen ruhen die Hufe des Pfer

des. Mit weit geoffnetem Maul springt es vorwarts. Die Darstellung zeigt starke 

Dynamik.

Als Gliederungselemente der Schauseite der Fibel treten zwei Formen auf: eingeritzte 

Linien und einfache oder mehrfache, tief eingestochene Punktreihen. Durch Linien sind 

der Helm, der Kbrper des Reiters und das Pferd in ihren Formen unterstrichen. Punkt

reihen, meist in Wiilsten oder Graten angebracht, finden sich an Helm, Mantel und 

Gewandsaum, ferner am Sattel und an den Handen des Reiters.

Die massiv gegossene Silberfibel tragt auf der Schauseite eine feme und dichte Vergol- 

dung. An einigen Stellen platzte diese Vergoldung im Laufe der Zeit ab, und es trat 

das hellglanzende Silber zutage. Die Vergoldung wurde nach Anbringung der Linien 

und Punktreihen aufgebracht, denn sie fiillt diese aus.

Auf der Riickseite sind der Nadelhalter und der Trager der Spirale — beide bestehen 

aus Silber — sauber angegossen worden. Die Gufispuren wurden durch Feilen getilgt. 

Auch die Nadel besteht aus Silber. Nur die Achse der Spirale war aus Eisen gefertigt, 

das zwar verrostete, aber wegen der dicht gewundenen Silberspirale kaum ausbliihen 

konnte. An einigen Stellen hatte sich die Gufiform offenbar nicht ganz gefullt, so daft 

auf der Riickseite der Fibel am Kopf, am vorderen und am hinteren Latif des Pferdes 

kleine Vertiefungen vorhanden waren, die nachtraglich auch nicht beseitigt werden 

konnten.

Die zeitliche und stilistische Einordnung der Fibel kann auf Grund des Fundzusammen- 

hanges selbst nicht erfolgen. Es gab keine datierbaren Funde in dem Grab. Mithin 

verbleiben nur zwei Mbglichkeiten. Einmal ware zu versuchen, das Reitermotiv im
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Kunsthandwerk der verschiedenen frlihgeschichtlichen Kulturkreise zu verfolgen und 

das Xantener Stiick dort einzuhangen. Zum anderen ergibt sick die Moglichkeit, Einzel- 

heiten der Darstellung auf der Xantener Fibel auf ihre Herkunft zu iiberprlifen, bei- 

spielsweise den Helm, den der Reiter tragt. Dieser Weg hatte aber zur Voraussetzung, 

dab der Reiterdarstellung naturalistischer Charakter beigemessen wird.

Das Reitermotiv als Vorlage fur Fibeln ist nicht auf den frankischen Bereich beschrankt. 

Es findet sich sowohl in der provinzialromischen Metallkunst als auch bet anderen ger- 

manischen Stammen und auch bei verschiedenen reiternomadischen Volkern. Trotzdem 

liegt es zunachst nahe, die Reiter- und Tierfibeln der Merowingerzeit von provinzial- 

romischen Fibeln ahnlicher Form abzuleiten. In der Tat wurden in romischen Kastellen 

mehrfach Tier- und Reiterfibeln gefunden2. Mit dem Xantener Stiick haben diese 

romischen Fibeln die verhaltnismaftig naturalistische Darstellung, ferner das Vorhan- 

densein einer Fubleiste, auf der das Pferd steht, gemeinsam. Allerdings zeigen die 

romischen Reiterfibeln stets alle vier Beine des Pferdes. Auch ist die ausgepragte Bewe- 

gung des Xantener Stiickes bei den romischen Fibeln zu vermissen. Hier bewegt sich das 

Pferd ruhig und gemessen. Ausgewogenheit der Proportionen kennzeichnet dariiber 

hinaus die provinzialromischen Reiterfibeln des genannten Typs. Den Funden am Ober- 

und Niedergermanischen Limes lassen sich weitere aus Pannonien vergleichen3.

Eine unmittelbare Verkniipfung der merowingerzeitlichen Reiter- und Tierfibeln mit 

den provinzialromischen ist jedoch nicht ohne weiteres moglich. Chronologische Griinde 

zwingen zur Vorsicht. Die provinzialromischen Reiter- und Tierfibeln gehdren dem 2. 

und 3. Jahrhundert an. Zwischen ihnen und denen der Merowingerzeit liegt also ein 

Zeitraum von zwei bis drei Jahrhunderten, fur die verbindende Funde fehlen. J. Wer

ner hat darauf hingewiesen, dab die Erforschung dieser Fibelgruppe, vor allem die 

Untersuchung ihres Symbolgehaltes noch ganz in den Anfangen steht4. Zudem bringen 

die Kunstauberungen der Volkerwanderungszeit Erscheinungen hervor, die auch erne 

anderweitige Herleitung des Reitermotivs als die von der provinzialromischen Kunst 

gestatten.

Unter dem reichen merowingerzeitlichen Bestand an Fibelformen bilden die Tierfibeln 

und besonders die Reiterfibeln eine kleine Gruppe. Anlafilich der Behandlung zweier 

merowingerzeithcher Reiterfibeln der Sammlung Diergardt beschaftigte sich J. Werner 

mit der Verbreitung dieser Fibelform5. Ein Stiick wurde in der Schweiz gefunden, drei 

stammen aus Wiirttemberg, eines aus den Niederlanden und ein weiteres aus Muhl

hausen in Thliringen. Eine ganze Gruppe dieser Reiterfibeln konzentriert sich im Gebiet 

von Oise, Aisne und Marne. Zu diesen Funden kommen noch ein Paar aus dem Graber- 

feld von Rhenen, Holland, ein weiteres Paar aus Widdig, Kreis Neuwied, sowie eine 

Fibel aus Schierstein bei Wiesbaden. Die Reiterdarstellung auf diesen Fibeln entspricht 

nicht der auf dem Xantener Stiick. Sie sind durchweg kleiner als die Xantener Reiter- 

fibel. Das Tier ist wie bei den provinzialromischen Reiterfibeln stets vierbeinig wieder- 

gegeben. Im librigen aber sind viel weniger Details auf diesen merowingerzeitlichen

2 Aus dem Kastell Osterburken stammt eine Reiterfibel, die in der Form dem Xantener Stiick ahnelt; 

vgl. ORL Nr. 40 S. 33 und Taf. 6,18. — Ein gleiches Stiick bildet L. Lindenschmidt, AuhV II Heft 7, 

Taf. 4,8 ab und verweist darauf, daft eine solche Fibel auch im Pyrmonter Brunnenfund vorkommt.

3 E. v. Patek, Verbreitung und Herkunft der romischen Fibeltypen in Pannonien (Budapest 1942) 124 f. 

und Taf. 19, bes. Nr. 16-18.

4 J. Werner, Katalog der Sammlung Diergardt, Bd. 1: Die Fibeln (Berlin 1961) 8 f.

3 Werner a. a. O. Taf. 44 und Taf. 55, Verbreitungskarte 10.
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Reiterfibeln sichtbar als auf dem Xantener Stiick. Vergeblich sucht man nach Einzel- 

heiten wie Helm, Sattel, Gewandschnitt, Zaumzeug und ahnlichem. Andererseits bewei- 

sen die franzosischen und rheinischen Reiterfibeln, dafi das Motiv in der merowinger- 

zeitlichen Fibelkunst durchaus gelaufig war. Schliefilich findet sich die Reiterdarstellung 

auch auf einer grofien Zahl von Zierscheiben, mit denen sich Kuhn eingehender be- 

fafite6. Aufschlufireich ist dabei, dab die Kartierung dieser Zierscheiben Schwerpunkte 

der Verbreitung im norddstlichen Frankreich sowie im mittleren Rheingebiet ausweist. 

Damit ahnelt die Verbreitung der Zierscheiben mit Reitermotiv derjenigen der Reiter

fibeln. Formal entspricht die Reiterdarstellung der Xantener Fibel weniger den im 

alamannischen Gebiet vorkommenden Formen des Lanzenreiters, sondern eher einigen 

nordfranzdsischen Stricken, bei denen der Reiter mit der emen Hand das Pferd ziigelt, 

wahrend die andere nach oben erhoben ist7. Das Alter dieser Form von Reiterscheiben 

wird mit der ersten Halfte des 7. Jahrhunderts angegeben. Die Reiterscheiben sind 

damit ein halbes oder ein Jahrhundert spater anzusetzen als das Xantener Reiterchen.

Grofie Verwandtschaft verbindet die Xantener Reiterfibel mit den Darstellungen von 

Reitern auf dem Stirnband des Spangenhelmes von Chalons-sur-Sadne8. Nicht zuletzt 

ist es die Bewegtheit der Darstellung, die auf dem Helm wiederkehrt. Eine grbfiere 

Zahl von Reitern und Kampfern zu Fufi ist in Jagdszenen auf dem Stirnband darge- 

stellt. Deutlich tritt bei den Reitern der bogenformig nach hinten wehende Mantel, die 

Chlamys, hervor. Seine drei Lagen oder Falten finden sich, freilich in stark simpli- 

fizierter Form, auch bei der Reiterfibel wieder. Es ist durchaus denkbar, dafi diese 

Reiterbilder dem Kunsthandwerker, der die Xantener Fibel schuf, als Vorbild dienten. 

Angesichts der Reiterdarstellungen im frankischen Bereich ist es durchaus moglich, dafi 

das Reiterchen aus Xanten ebenfalls von einem frankischen Kiinstler geschaffen wurde. 

Ahnlich wie in Westeuropa erlebte das Reitermotiv aber auch im Donaubecken eine 

Bliite in nachrdmischer Zeit. N. Fettich wies in verschiedenen Arbeiten Pferde- und 

Reiterfibeln aus awarenzeitlichen Fundverbanden des 6. und 7. Jahrhunderts nach9. 

Aber auch bei den donaulandischen Reiterfibeln sind die motivgeschichtlichen Zusam- 

menhange keineswegs geklart. Wie schwer es ist, auf dem Wege einer Motivgeschichte 

der Reiterdarstellungen weiterzukommen, zeigt die weite Verbreitung dieses Themas 

in fruhgeschichtlicher Zeit. Auch dem germanischen Norden war es im 5. Jahrhundert 

auf dem Revers von Miinzen bekannt10. Die Vorbilder dieser Pragungen werden aus- 

nahmslos in der spatromischen Miinzpragung gesucht11.

6 H. Kuhn, Die Reiterscheiben der Vblkerwanderungszeit. IPEK 12, 1938, 95-115.

7 Kuhn a. a. O. Taf. 45,22-24.

8 J. W. Grobbels, Der Reihengraberfund von Gammertingen (Miinchen 1905) 28 fF.

9 Herrn Nandor Fettich verdanke ich eine Reihe aufschluEreicher Hinweise auf ungarische Funde. Eine 

silberne Pferdefibel stammt aus dem awarenzeitlichen Graberfeld von Csakbereny, Grab 298; vgl. 

N. Fettich, Das awarenzeitliche Graberfeld von Pilismarot-Basaharc. Studia Archaeologica 3 (Budapest 

1965) 108 Abb. 172,3. — Das charakteristische Punkt-Kreis-Ornament der Xantener Fibel kehrt auf 

einer bronzenen Reiterfibel aus der Gegend von Keszthely wieder; vgl. N. Fettich, Archaeologische 

Studien zur Geschichte der spathunnischen Metallkunst. Archaeologia Hungarica 31 (Budapest 1951) 

Taf. 31,4. - An den beiden genannten Fundorten rechnet Fettich mit dem Weiterleben eines starken 

provinzialrdmischen Volkselementes, bei dem diese Form von Fibeln fortlebte.

10 B. Salin, De nordiska guldbrakteaterna. Antiqvarisk Tidskrift 14, 1893, 33 Abb. 47. — S. Lindqvist, 

Zur Entstehung der nordischen Goldbrakteaten. Acta Archaeologica 11, 1940, 125 Abb. 1-3. — M. B. 

Mackeprang, De Nordiske Guldbrakteater (Aarhus 1952) Taf. 2,2b. 3b. 4b. 6b. - B. Almgren, 

Romerska drag i nordisk figurkonst fran folkvandringstiden. TOR 1948, 81 ff. und Taf. 41 f.

11 Salin a. a. O. 33 f. — Lindqvist a. a. O. 124 ff.
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Auf die letzthin orientalische oder zentralasiatische Herkunft des Reitermotivs ist 

mehrfach hingewiesen worden. W. Holmqvist fuhrte Reiterdarstellungen aus dem 

koptischen Bereich auf Stoffen und Metallgegenstanden vor12. Das koptische Kunst- 

handwerk habe, so erklart Holmqvist die Filiation des Motivs, die aus der orien- 

talischen Kunst iibernommene Reiterdarstellung fiber Siidfrankreich der Kunst der 

festlandischen Germanen vermittelt. Als Bild des heiligen Reiters sei sie in der fruhen 

chnstlichen Kunst zu neuer Bliite gelangt. Auch die Reiter auf dem Stirnband des 

Spangenhelmes von Chalons-sur-Saone bringt Holmqvist mit koptischen Vorbildern 

in Verbindung13.

Aber auch angesichts der Ergebnisse von Holmqvist ist doch nicht zu ubersehen, dafi 

das Reitermotiv fiber die Berfihrungszone zwischen romischer und orientalischer Kultur 

direkt in das rbmische Kunsthandwerk gelangte. Auf figtirhch geschliffenen spiit- 

rbmischen Glasern begegnet es in Jagdszenen14. Als Ursprungsgebiet fur diese Szenen 

kommen Thrakien15 und der kleinasiatisch-sassanidische Raum16 in Betracht.

Die Motivgeschichte der Reiterdarstellung ffihrt mithin zu keiner eindeutigen und 

klaren Ableitung, in der die Xantener Reiterfibel direkte Vorfahren oder Parallelen 

linden konnte. Dagegen scheint eine Untersuchung der ikonographischen Einzelheiten 

des Xantener Stfickes weiterzufiihren.

Bei der Xantener Fibel fallt zunachst die eigenartige Form des Helmes auf, den der 

Reiter tragt. Es ist nicht der kopfrunde Helm der Merowingerzeit, der Spangenhelm, 

sondern ein nach oben spitz zulaufender Helm. Er endet oben in einem besonders 

abgesetzten, halbkugeligen Teil. Senkrecht verlaufende Ritzlinien im mittleren Teil 

des Helmes, der sich stark nach oben verjfingt, deuten lamellenformige Bauelemente des 

Helmes an. Sie werden offensichtlich unten durch das Stirnband und oben durch die 

Halbkugel zusammengehalten. Der untere Teil des Helmes, das Stirnband, ist offen

sichtlich nach vorn zu einem Nasenschutz verlangert. Entsprechend zieht sich der Helm 

auch weit in den Nacken des Reiters hinunter.

Sowohl die Form des Helmes als auch die Bauformen im einzelnen weisen darauf hin, 

daft wir es hier mit einem Typ zu tun haben, wie er im reiternomadischen Bereich 

Siidosteuropas und Siidruftlands fiblich war. Aus einem der berfihmten Graber von 

Kertsch, in dem zwei reiternomadische Krieger mit ihrer gesamten Ausrfistung beigesetzt 

worden waren, stammen zwei Helme17. Das zunachst ins spate 5. Jahrhundert datierte 

Grab wurde spater von J. Werner in das Ende des 6. Jahrhunderts gesetzt18. Die beiden 

Helme des Grabes waren ganz verschieden gearbeitet. Der eine von ihnen entsprach im 

wesentlichen der Konstruktion des vblkerwanderungszeitlichen Spangenhelmes19. Der

12 W. Holmqvist, Zur Herkunft einiger germanischer Figurendarstellungen der Volkerwanderungszeit. 

IPEK 12, 1938, 78-94. - Ders., Kunstprobleme der Merowingerzeit (Stockholm 1939) bes. 110 ft.

13 Holmqvist a. a. O. 123 ft. und 128 ft.

14 E. Kruger, Trierer Zeitschr. 4, 1929, 209 Nr. 2-7. - W. Haberey, Bonner Jahrb. 149, 1949, 94 ft. - 

D. B. Harden, The Wint Hill Hunting Bowl and Related Glasses. Journal of Glasstudies 2, 1961, 

44 ft. — O. Kleemann, Eine neuentdeckte Barenjagdschale. Bonner Jahrb. 163, 1963, 198 ft.

15 G. J. Kazarow, Die Denkmaler des thrakischen Reitergottes in Bulgarien. Diss. Pann. II 14 (Budapest 

1938).

16 K. Erdmann, Die sassanidischen Jagdschalen. Jahrb. d. preuft. Kunstsammlungen 57, 1936. - M. 

Rostovtzeff, Der Gott der Reiter in Siidruftland. Seminarium Kondakovianum 1, 1927.

17 W. Arendt, Ein alttiirkischer Waffenfund aus Kertsch. Zeitschr. f. Histor. Waffen- und Kostiimkunde 

N. F. 4, 1932, 49 ft.

18 J- Werner, Miinzdatierte austrasische Grabfunde (Berlin-Leipzig 1935) 66.

19 Arendt a. a. O. Abb. 2a.
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zweite Helm hingegen bestand aus zahlreichen langlichen, gebogenen Metallplattchen 

in Lamellenform, die, einander iiberlappend, miteinander durch Drahtschlaufen ver- 

bunden waren und so den Helm bildeten20. Oben fafite ein halbkugeliger, massiver Ab- 

schlufi die Lamellen zusammen. Der Nasenschutz wuchs aus einem rechteckigen Metall- 

stiick auf der Stirnseite des Helmes hervor. W. Arendt war der Meinung, das Lamellen- 

Bauprinzip sei, vor allem bei Panzern, aus Zentralasien und dem Fernen Osten nach 

Europa gelangt. B. Thordemann gelang der Nachweis, dab die Bauweise der Lamellen- 

harnische ursprunglich in Zentralasien beheimatet war und von dort durch die ver- 

schiedenen reiternomadischen Vorstbfie nach Europa vermittelt wurde21. Dem Lamel- 

len-Bauprinzip folgt auch der volkerwanderungszeitliche Helm von Niederstotzingen 

in Wiirttemberg22. Auf einem massiven Stirnreif mit Nasenschutz und Kettenanhang 

im Nacken baut sich dieser Helm aus Lamellen auf. Nach oben lauft er spitz zu und 

endet in einer kugelfbrmigen Tulle, die die Lamellen zusammenhalt. P. Post versuchte 

den Nachweis zu erbringen, dafi auch der Spangenhelm der Merowingerzeit auf 

diesen zentralasiatischen Lamellenhelm zuruckzufiihren sei23. Das setzt voraus, dab der 

Lamellenhelm noch verhaltnismaBig lange in Osteuropa lebendig blieb. Dafi sich die 

spitz zulaufende Form dieses Helmes noch bis weit in das friihe Mittelalter erhielt, war 

bereits Smirnow aufgefallen24. Der spitz zulaufende Helm, aus Wandmalereien des 1. 

und 2. Jahrhunderts in sudrussischen Kurganen bekannt, fin det seine spaten Nachfolger 

in Helmen der reiternomadischen Ungarn des 9. Jahrhunderts25. Diese Helme verjiin- 

gen sich samtlich nach oben und enden entweder in einer Federhiilse oder einem kugel- 

formigen Beschlag. Viele von ihnen besitzen einen Nasenschutz. Funde spitz zulaufen- 

der Helme in Osteuropa aus der Neuzeit beweisen, dab diese Helmform noch bei be- 

stimmten Einheiten des zaristischen Rutland ublich war26.

Der Helm, den der Reiter der Xantener Fibel tragt, gehort zu dieser Gruppe der friihen 

Lamellenhelme des reiternomadischen Bereichs des 6. Jahrhunderts, die vor allem durch 

den erwahnten Helm des Grabes von Kertsch und den Helm von Niederstotzingen 

reprasentiert werden. Die Fibel stellt also emen Reiternomaden dar. Diese Auffassung 

findet noch durch weitere Eigentiimlichkeiten Bestatigung. So fallt zum Beispiel die be- 

sondere Hervorhebung des Sattels durch einen dicken Wulst mit zwei Reihen einge- 

stochener Punkte sogleich ins Auge. Es konnte sich um die Darstellung eines jener hun- 

nischen Holzsattel handeln, die Attila nach dem Bencht des Jordanes vor der Schlacht 

auf den katalaunischen Feldern zu Haufen aufschichten liefi, damit er sich im Faile

20 Arendt a. a. O. Abb. lb.

21 B. Thordemann, The Asiatic Splint Armour in Europe. Acta Archaeologica 4, 1933, 117-150. — Zur 

sudrussischen Herkunft beweglicher Metallpanzer im rbmischen Heer: J. Alfs, Der bewegliche Metall- 

panzer im rbmischen Heer. Die Geschichte seiner Herkunft und Entwicklung. Zeitschr. f. Historische 

Waffen- und Kostiimkunde N. F. 7, 1940/42, 69—126.

22 Den Hinweis auf diesen Helm verdanke ich der Freundlichkeit von Herrn Prof. Dr. J. Werner, 

Miinchen. Der Helm ist inzwischen verbffentlicht: P. Paulsen, Alamannische Adelsgraber von Nieder

stotzingen, Kr. Heidenheim, 2 Bde. (Stuttgart 1967). Er befindet sich im Wiirttembergischen Landes- 

museum Stuttgart.

23 P. Post, Der kupferne Spangenhelm. Ein Beitrag zur Stilgeschichte der Vblkerwanderungszeit auf 

waffentechnischer Grundlage. 34. Ber. d. RGK 1951-1953, 115-150, bes. 137.

24 Smirnow, Wostocnoje Serebro (Sankt Petersburg 1909).

25 W. Arendt, Der Nomadenhelm des friihen Mittelalters in Osteuropa. Zeitschr. f. Histor. Waffen- und 

Kostiimkunde N. F. 5, 1935/36, 26-34.

26 Arendt a. a. O. 32 ff. - W. Gaerte, Ein altpreufiischer Flelm. Zeitschr. f. Histor. Waffen- und Kostiim

kunde N. F. 1, 1923/25, 41 ff.
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einer Niederlage auf diesemScheiterhaufen verbrennen lassen konne27. Reiternomadischer 

Tracht entspricht auch das dreiviertellange Gewand mit Giirtel und deuthch hervor- 

tretendem Saum. Seine Herkunft verraten die Szenen auf der Elektronvase von Kul 

Oba mit ihrer Darstellung von skythischen Kriegern.

Eine Bewaffnung ist auf der Xantener Fibel nicht angedeutet. Dieses wichtige Kriterium 

entfallt daher fiir die Zuordnung unserer Fibel. Auch die hocherhobene rechte Hand des 

Reiters fiihrte keine Waffe. Sie war unversehrt, so dab hier nichts abgebrochen war.

Die behandelten Kennzeichen ergeben aber auch so den klaren Hinweis, dab die Reiter- 

fibel von Xanten die Darstellung eines reiternomadischen Kriegers zu Pferde ist. Ihre 

Entstehung verkniipft sich deshalb auch mit jenen Ereignissen, die die germanischen Ein- 

wohner an Rhein und Donau in enge Beruhrung mit den Reiternomaden brachten. Die 

Reiterfibel konnte also ein Nachklang des Hunneneinbruches oder des Vorstoftes der 

Awaren in das ostliche Mitteleuropa sein. In beiden Fallen dtirfte sie in die zweite 

Halfte des 5. oder ins 6. Jahrhundert datiert werden. Diese Datierung mag vielleicht 

noch durch die iibrigen Graber der Xantener Fundschicht, aus der das Grab mit der 

Reiterfibel stammt, erhartet werden. Als Darstellung eines reiternomadischen Kriegers 

bezeichnet sie aber zugleich einen von den romischen Reiterfibeln unabhangigen Zweig 

des Reitermotivs, der nicht an die provinzialromischen Reiterfibeln, sondern an die 

Tiermotive des reiternomadischen Kunsthandwerks ankntipft.

Die Frage, ob ein frankischer Kiinstler die Fibel gestaltete, ist zur Zeit nicht zu beant- 

worten. Zunachst miiftte das zeitgleiche, aus SiidruBland stammende Fibelmaterial dieser 

Art gesichtet und auf Parallelen iiberprtift werden. Im Vergleich zu den Iibrigen mero- 

wingerzeitlichen Reiterfibeln ist das Xantener Stuck durchaus als qualitatvolles Stuck an- 

zusprechen, dessen Herkunft aus siidrussischen Werkstatten nicht auszuschliefien ist.

Schwertscheidenbeschlage aus Rodin gen

Aus Grab 266 des frankischen Graberfeldes von Rodingen, Kreis Jtilich, wurden im 

Jahre 1956 vier Schwertscheidenbeschlage aus Bronze mit aufgesetzter Silberplatte ge- 

borgen (Bild 3a—c u. 4). Einer der Beschlage war mit einem stark verrosteten Bruchstiick 

einer Spatha fest verbunden (Bild 4), auf dessen einer Seite Holzreste der Scheide noch 

deutlich sichtbar waren, wahrend auf der Seite mit dem Beschlag nur noch kleine Stellen 

der Scheide erhalten waren.

Die vier Beschlage sind von unterschiedlicher Grbfie. Drei messen jeweils 5 cm in der 

Lange und 1,9 cm in der Breite, der vierte hingegen ist 4,6 cm lang und 1,9 cm breit. 

Die hohlen, kastenformigen Beschlage sind auf einem ebenen, rechteckigen Bronzeblech 

mit Hilfe von 4 kleinen Bronzenieten an jeder Schmalseite befestigt. Diese Bronze- 

unterlage safi wiederum direkt auf dem Holz der Schwertscheide auf, von der sich 

Reste auf der Unterseite eines der Beschlage noch zeigen.

Die Grabgrube von Grab 266 hob sich in rotem Sand als deutliche, graue Verfarbung ab. 

Eine Anzahl von Eisenstlicken dtirfte zu den Uberresten der vollig zerbrochenen Spatha 

gehdren. Aufierdem fand sich in dem Grab ein Knickwandtopf von reduzierendem 

Brand (Bild 5b; Inv. 56,428f). Auf der Gefafioberwand laufen Rillen um. Das Gefafi

27 Zur Frage des Sattels bei den Reiternomaden vgl. Ebert, Reallex. XI 215 ff.
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3 Beschlage 1-3 aus Grab 266 von Rodingen, Kr. Jiilich. - Maftstab 2:1.

ist 10,5 cm hoch, hat im Knick einen Durchmesser von 15,8 cm und einen Randdurch- 

messer von 14,5 cm. Es ist nicht auszuschlieften, daft der bereits im Jahre 1952 gebor- 

gene Teil des Rbdinger Grabes 138 ein Teil des Grabes 266 war. Hier hatten sich die 

zerbrochenen Reste einer Franziska (Bild 5c; Inv. 52,125b) und eine Schale aus griinem 

Gias mit fiinf hervortretenden Buckeln am Boden sowie einer Auflage aus weiften 

Glasfaden (Bild 5a; Inv. 52,125a) gefunden.

In Form und Anbringung auf der Schwertscheide gleich, weisen die vier Beschlage jedoch 

unterschiedliche Darstellungen auf der Silber-Deckplatte auf.

1. Beschlag (Bild 3a; Inv. 56,428a) zeigt in dem von einem besonderen Rahmen be- 

grenzten, rechteckigen Mittelfeld die gegenstandigen Oberkdrper und Gesichter zweier 

Menschenfiguren, die beide Arme erhoben haben. Uber jedem der beiden Haupter finden 

sich zwei gefiederte Klauen des in der merowingerzeitlichen Kunst wohlbekannten 

Fabeltieres. Um den Hals jeder Figur sind Halsketten mit einzelnen Perlen angedeutet. 

Die Zwischenraume der Darstellung in Silber sind mit Niello ausgefullt. Die Langs- 

seiten des Bronzeunterbaus zeigen Reste einer Vergoldung. Die Umrandung des Be- 

schlages besteht aus einer Doppelreihe gegenstandiger Dreiecke mit Niellofiillung.

2. Beschlag (Bild 3b; Inv. 56,428b) zeigt ebenfalls das Motiv der gegenstandigen Men- 

schengesichter. Sie sind dreieckig gestaltet und befinden sich in entsprechenden Feldern, 

die zwischen den Kopfen zweier miteinander flechtbandartig verschlungener, doppel- 

kbpfiger Schlangentiere freibleiben. Seitlich an die bandformigen Tierleiber sind zwei
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a

4 a Beschlag 4 aus Grab 266, b-g Beschlage aus Grab 7 von Rbdingen, Kr. Jiilich. - Mafistab 1:1.

Klauen angefiigt, wie sie auch auf dem Beschlag 1 vorhanden waren. Die Menschen- 

gesichter sind mit feinen, punktformigen Einstichen verziert. Die Umrandung des Feldes 

mit der bildlichen Darstellung bildet eine schlichte eingeritzte Linie. Dab der Beschlag 

auf der Bronze urspriinglich eine dtinne Vergoldung trug, ist auf einer Langsseite des 

kastenformigen Unterbaus an flachigen Goldfolieresten noch kenntlich.

3. Beschlag (Bild 3c; Inv. 56,428c) ist auf der silbernen Oberseite korrodiert. Aber 

auch hier sind zwei stark stilisierte Gesichter dargestellt. An den Seiten befinden sich
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wiederum gefiederte Klauen des Fabeltieres. Den Rahmen der Darstellung bildet wie 

beim Beschlag 1 eine Doppelreihe kleiner, gegenstandiger Dreiecke mit Niellofiillung. 

Reste der Vergoldung des Bronzebeschlages sind auch hier auf einer Langsseite erhalten. 

4. Beschlag (Bild 4a; Inv. 56,428d) ist, wie bereits erwahnt, fest mit der Scheide einer 

Spatha verbunden. Die Darstellung der Silberplatte besteht aus einem Gewirr von Tier- 

leibern, Beinen und Klauen. Die Tierleiber sind mit eingestochenen Punkten verziert. 

Alle Linien und Konturen sind tief eingeschnitten. Sie wirken holzschnittartig.

Die Funktion der Beschlage bleibt auch bei den Rbdinger Stricken unklar, obgleich eines 

von ihnen in der urspriinglichen Befestigungsweise auf der Schwertscheide vorgefunden 

wurde. Auf jeden Fall waren die Beschlage auf den Langsseiten geschlossen, so daft 

kein Riemen unter den vierzierten Schauseiten hindurchgezogen worden sein kann. 

Allerdings ist moglich, dab die Beschlage breite Riemen zusammenhielten, die um die 

Schwertscheide horizontal herumgefuhrt wurden und an denen der Tragriemen des 

Schwertes ansetzte28.

Schwertscheidenbeschlage kommen in Rbdingen oft vor. Mit denen des Grabes 266 sind 

sechs weitere Beschlage des Grabes 7 von Rbdingen zu vergleichen (Landesmus. Bonn Inv. 

50,442; Bild 4b-g)28a. Sie gehbren zu einer Spatha, auf der einer von ihnen festgerostet 

war (Bild 4b). Die Motive der Beschlage, Menschenkbpfe und Tierleiber, auf Silber- 

platten mit Niello dargestellt, kehren auf einem kleinen Rechteckbeschlag und einer 

Schnalle mit rechteckigem Beschlag aus dem gleichen Grab wieder. Grab 7 gehbrt ins 

ausgehende 6. Jahrh.

Der Fund von vier verschieden verzierten Schwertscheidenbeschlagen in Grab 266 besta- 

tigt die Beobachtung von H. Zeift an Grab 188 des Graberfeldes Weihmbrting, daft oft 

die Stiicke einer Garnitur verschieden verziert sind29. Die Motive dieser Verzierungen 

kehren auf den zahlreichen bisher bekanntgewordenen Schwertscheidenbeschlagen dieser 

Art immer wieder. Sie lassen sich nicht etwa der Metallkunst eines einzigen germa- 

mschen Stammes zuweisen, sondern wurden zweifellos weitergegeben. Das Motiv der 

Oranten auf dem Beschlag 1 von Rbdingen ist auf ahnlichen Stricken aus dem alamanni- 

schen Bereich und von den oberitalienischen Nekropolen der Langobarden vertreten. 

Aus Grab 7 des alamannischen Graberfeldes von Biilach stammen drei Beschlage, die mit 

zwei gegenstandigen Oranten verziert sind, die durch zwei antithetische Masken von- 

einander getrennt waren30. J. Werner hat auf die Herkunft der Darstellung aus dem 

langobardischen Gebiet hingewiesen, wo die Biilacher Stiicke in Schwertscheidenbeschla

gen von Nocera Umbra Entsprechungen finden31. Allerdings gibt es auf dem Beschlag 

1 aus Rbdingen nicht nur die beiden gegenstandigen Oranten, sondern fiber dem Kopf 

jedes von ihnen zwei Tierklauen im Tierstil II. Sie deuten an, daft zum Thema der 

Darstellung urspriinglich Tiere gehbrten, die hier nur noch in Resten vorhanden sind.

28 Mit der Funktion der Schwertscheidenbeschlage befafite sich J. Werner, Das alamannische Graberfeld 

von Biilach (Basel 1953) 53 ff.

28a Herrn Prof. Bbhner bin ich fur die Uberlassung von Fotos der Beschlage aus Grab 7 von Rbdingen und 

die Erlaubnis zur Verbffentlichung dankbar. Das Grab wird von ihm im Zusammenhang verbffentlicht 

werden. Zu den Beschlagen bisher: Sveagold und Wikingerschmuck, Ausstellungskataloge des RGZM. 

Bd. 3 (Mainz 1968) 182 ff. und 264 f.

29 H. Zeifi, Das Reihengraberfeld von Weihmbrting. Bayer. Vorgeschichtsblatter 12, 1934, 39 ff.

30 Werner, Biilach Taf. 2,20-22.

31 A. Pasqui u. R. Paribeni, La Necropoli barbarica di Nocera Umbra. Monumenti Antichi della Reale 

Accademia dei Lincei, Milano 25, 1919, Abb. 117. - S. Lindqvist, Vendelkulturens Alder och Ursprung 

(Stockholm 1926) 43 Abb. 42 und 43.
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5 Ubriges Inventar aus Grab 266 von Rddingen, Kr. Jiilich. - MaEstab 1 : 3.

Damit zeigt sich, dafi sich diese Darstellung vom Thema der Danieldarstellungen her- 

leitet, die besonders auf Schnallen32, aber auch auf Schwertscheidenbeschlagen33 immer 

wieder gestaltet worden sind.

Klarer als der Beschlag 1 zeigt die Darstellung des Beschlages 2 aus Rddingen Elemente 

des germanischen Tierstils. Die ruckwarts gebogene Zehe - von Salin als Kennzeichen 

des Stils II gewertet34 - ist bei beiden Tierklauen vorhanden. Die flechtbandformig ver- 

schlungenen Leiber doppelkbpfiger Tiere sind klar dargestellt und zeigen keinerlei Auf- 

losung. Es handelt sich um zwei schlangenahnliche Tiere, die in der merowingerzeit- 

lichen Metallkunst und auch auf frankischen Grabsteinen des 7. Jahrhunderts gelaufig 

sind. So zeigt beispielsweise der frankische Grabstein von Niederdollendorf sowohl auf 

der Vorderseite, die den Krieger darstellt, als auch auf einer Schmalseite das doppel- 

kbpfige Schlangentier35. Allerdings wird man den spezifischen Sinn dieser Tiere auf dem 

Niederdollendorfer Stein als der Geschbpfe des Totenreiches hier nicht voraussetzen 

diirfen36. Sicher war das Motiv der doppelkbpfigen Schlange im 7. Jahrhundert so all- 

gemein gelaufig, dafi es auch in Zusammenhangen rein dekorativer Art auftreten konnte, 

ohne dafi ein unmittelbarer Bezug zum Bereich des Todes bestand. Die Komposition 

ernes Menschenantlitzes zwischen zwei Schlangenkbpfen ist siiddeutschen und oberitalie- 

nischen Schwertscheidenbeschlagen ganz gelaufig. Aus Grab 127 von Schretzheim 

stammt ein Beschlag, auf dem die zwei gegenuberstehenden Gesichter je von zwei 

Schlangenkbpfen eingerahmt werden. Wie auf dem Rbdinger Strick treten hier auch die 

gefiederten Tierklauen auf37. Die Verschlingung der Tierleiber ist hier noch komplizier- 

ter als beim zweiten Beschlag aus Rddingen. Zwei Beschlage von Marzaglia, Prov.

32 Schwertscheidenbeschlage mit Danieldarstellungen wurden auf dem alamannischen Graberfeld von 

Sontheim an der Brenz in Grab 153 gefunden; vgl. Christiane Neuffer-Miiller, Ein Reihengraber- 

friedhof in Sontheim an der Brenz (Stuttgart 1966) 26 f. und Taf. 40.

33 Als Vorbild kommen Schnallen mit Darstellungen vom Typ der Danielschnalle aus dem Departement 

Savoie in Betracht; vgl. B. Salin, Die altgermanische Thierornamentik (Stockholm 1904) 113 Abb. 

301. - Zu den Danielschnallen allgemein: H. Kuhn, Die Danielschnallen der Volkerwanderungszeit. 

IPEK 15/16, 1941/42, 140-169.

34 Salin, Thierornamentik 247.

35 K. Bohner, Der frankische Grabstein von Niederdollendorf. Germania 28, 1944-50, 66 ff.

36 Zur Schlange als Totentier: RE II A 494 ff.

37 Lindqvist, Vendelkulturen 42 Abb. 33.
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Modena, wiederholen bis in Einzelheiten die Komposition zweier sich verschlingender 

doppelkopfiger Schlangen und des Menschenantlitzes zwischen den beiden Schlangen- 

kopfen38. Es kann demnach nicht verwundern, wenn das Motiv der zweikopfigen 

Schlange auch auf einem Beschlag aus Grab 32 von Nocera Umbra vorkommt39.

Die Darstellung auf dem dritten Beschlag von Rodingen ist durch die Korrosion auf der 

silbernen Oberseite nur zum Teil klar zu erkennen. Recht deutlich tritt der Kopf eines 

Fabeltieres in Erscheinung, der auf beiden Seiten von gefiederten Klauen in der Art des 

Tierstils II flankiert wird. Augen und Niistern sind durch Niello-Einlagen bzw. -um- 

randungen gegenuber dem silbernen Kopf schwarz hervorgehoben. Dem Tierkopf folgt 

dann ein kettengliedformiges Zwischenstiick, an das sich ein sechseckiges Teilstlick des 

Tierkorpers anschliefit. Diesem folgt wiederum ein kettengliedformiges, dann ein weite- 

res sechseckiges und noch ein kettengliedformiges Element, bis sich der gleichfalls ge- 

fiederte Schwanz des Tieres anschliefit. Beiderseits des Schwanzes befinden sich zwei 

weitere Tierklauen. Die Darstellung des Beschlages 3 zeigt also nur ein emziges Tier. 

Wahrend die Klauen und der Kopf nach Art des Tierstiles II dargestellt sind, bilden 

den Korper des Tieres Elemente von geometrischen Formen. Die Herkunft dieser geo

metrischen Formen ist indessen unschwer zu erkennen. Die Sechseckform ist nur erne 

stark stilisierte oder geometrische Abwandlung der antropomorphen Maske. Augen, 

Nase und Mund sind in der Innendarstellung der sechseckigen Elemente gut zu beob- 

achten.

Diese Umformung anthropomorpher Elemente zu geometrischen Figuren lafit sich auch 

gut an siiddeutschen Schwertscheidenbeschlagen beobachten. Bereits oben wurde auf die 

beiden gegenstandigen Masken hingewiesen, die die Oranten auf den Biilacher Beschla- 

gen voneinander trennen. Auf einem der Beschlage des Grabes 32 von Nocera Umbra 

kehren die Oranten wieder. Die beiden sie trennenden gegenstandigen Masken wurden 

vom Kiinstler hier aber zu pilzformigen oder pfeilformigen Elementen vereinfacht40. 

Ahnliches zeigt auch ein Beschlag aus Grab 127 des alamannischen Graberfeldes von 

Schretzheim41. Auf diesem Beschlag sind die Gesichter der beiden Oranten vorhanden, 

aber die trennenden Masken sind zu pilzahnlichen Formen reduziert. Die Augen der 

Masken wurden beibehalten und deuten auf den Ursprung dieser Form hin.

Mithin ist die Darstellung des Beschlages 3 auf das Grundthema zweier Masken- oder 

Menschendarstellungen und eines Tieres zuruckzuftihren, wobei die beiden Masken zu 

geometrischen Formen stilisiert wurden. Damit wiederholen sich auf diesem Rodinger 

Beschlag Stileigentumlichkeiten, die auch die siiddeutschen und oberitalienischen Be

schlage kennzeichnen.

Der vierte Beschlag von Rodingen unterscheidet sich von den drei anderen deutlich. 

Kennzeichneten die anderen Beschlage die Vollstandigkeit und Ordnung der Figuren, die 

Klarheit der Darstellung, so bietet sich auf dem vierten Beschlag ein fast unentwirr- 

bares Durcheinander von Formen und Linien (Bild 4a). Als klare Bestandteile der 

Darstellung fallen allerdings sogleich die beiden Tierklauen an den Schmalseiten des 

Beschlages auf. Sie zeigen die fiir den Tierstil II charakteristische nach hinten gebogene 

Zehe. Etwas breitere, bandformige Silberstreifen stellen den Korper der beiden zuge-

38 N. Aberg, Goten und Langobarden in Italien (Uppsala 1923) 112 Abb. 197.

39 Lindqvist, Vendelkulturen 43 Abb. 39.

40 Man vergleiche hierzu die Beschlage aus Biilach, Grab 7 (Werner, Biilach Taf. 2,20 und 21) mit dem 

Beschlag aus Grab 32 von Nocera Umbra (Lindqvist, Vendelkulturen 43 Abb. 42).

41 Lindqvist, Vendelkulturen 42 Abb. 35.
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horigen Tiere dar. Sie heben sich durch die Einstiche in die Silberflache von dem iibrigen 

Liniengewirr ab. Die zwei Tierkopfe sind schematisch ausgefallen. Man erkennt sie erst 

nach genauer Analyse der Darstellung. Unter jeder der beiden Klauen befinden sich 

zwei breite gepunktete Silberbander, die, nur um ein geringes voneinander getrennt, 

parallel zueinander laufen und am Rande miteinander verbunden sind. Es handelt sich 

um die beiden iiberlangen Kiefer der Fabeltiere, die links ein aus mehreren Linien be- 

stehendes S-formiges Gebilde gepackt haben. Zu diesen Kiefern gehort folgerichtig auch 

das Auge des Tieres. Seme Umrahmung besteht jeweils aus einem spitzwinkligen Silber- 

band. Im Winkel bildet ein kleines Silberdreieck das Auge, dem noch die untere Kon- 

turlinie als diinner Strich hinzugefiigt wurde. Damit begegnen wir einer ganzen Reihe 

von Elementen, die nach Salin fiir die siidgermanische Form des Tierstils II charakte- 

nstisch sind42. Es ist demnach auch kein Zufall, dab sich eine sehr nahe Parallele dieser 

Darstellung auf einer Riemenzunge aus der Provinz Udine findet43. Die Detailzeich- 

nung eines der beiden Tiere dieser Riemenzunge enthalt alle auf dem Rodinger Stiick 

vorhandenen Elemente: den langen ’Schnabel' des Tieres, die winklige Augenumran- 

dung und die untere Konturlinie des Auges sowie die S-fbrmige Linie, die sich durch die 

beiden Iiberlangen Kiefer des Tieres zieht. Allerdings sind die Formen und Linien der 

oberitalienischen Riemenzunge runder, gefalliger, fast elegant, wahrend der Rodinger 

Schwertscheidenbeschlag holzschnittartig wirkt. Die Kiefer des Tieres und die Augen- 

umrandung sind hier recht kantig ausgefallen. Darstellungsform und Motivik weisen 

also auch bei diesem Beschlag aus Rodingen auf den langobardischen Raum Oberitali- 

ens. Das mufi nun nicht bedeuten, dafi die Rodinger Beschlage dort hergestellt worden 

sind. Es zeigt sich aber recht deutlich, dafi auch die Rodinger Schwertscheidenbeschlage 

eng mit dem westfrankischen Ursprungsgebiet einerseits und mit dem langobardisch- 

oberitalienischen andererseits verbunden sind.

Noch nachzutragen ist, dafi der vierte Beschlag erkennen lafit, wie diese Beschlage auf 

der Schwertscheide angebracht waren. Sie safien offenbar senkrecht, also langs der 

Schwertscheide auf. Der vierte Beschlag war nur wenig aus der Parallele zu den Kan- 

ten der Spatha verrutscht und so festgerostet. Diese Beobachtung bestatigt entgegen 

Zeifi44 die Ansicht von Boulanger, der auch diese Anbringung vertreten hatte45. Reste 

der Vergoldung des Beschlages fanden sich auf einigen Nieten und vor allem an den 

Langsseiten des Beschlages. Alle vier Rodinger Beschlage trugen also auf dem kasten- 

formigen Unterbau eine Vergoldung.

In diesem Zusammenhang ist auf eine Reihe weiterer Schwertscheidenbeschlage einzu- 

gehen, die sich im Rheinischen Landesmuseum befinden. Aufier den Rodinger Stricken 

gibt es noch zwei offenbar zusammengehdrige Schwertscheidenbeschlage mit silberner und 

nielherter Schauoberseite. Sie stammen aus Bendorf-Mulhofen, Kr. Neuwied (Bild 6; Inv. 

8190 und 8191). Ihre stilistischen Eigenschaften belegen, dafi sie zur Gruppe der Rodin- 

ger Beschlage und ihren Verwandten gehdren. Der eine der Beschlage (Bild 6a) zeigt 

zwei miteinander verschlungene Tiere. Die Darstellung ist leicht dem Tierstil II zuzu- 

weisen. Jeder der Tierkopfe hat die beiden langgezogenen Kiefer, deren oberer zu einer 

kreisrunden Schleife hochgebogen ist. Zwischen den Kiefern halt jeder Tierkopf den

42 Salin, Thierornamentik 303 ff.

43 Salin, Tierornamentik 304 Abb. 655 und 655a.

44 H. Zeifi a. a. O. (vgl. Anm. 29) 39.

45 M. C. Boulanger, Le cimitiere de Marchelepot (Paris 1909) 159.
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6 a—b Beschlage aus Bendorf-Miilhofen, Kr. Neuwied. — c Beschlag aus Rondorf-Rodenkirchen, Lkr. Koln. 

Maftstab 3 : 2.

Korper des anderen Tieres. Der Oberschenkel und die Klaue mit dem zuriickgebogenen 

Zeh bei jedem Tier entsprechen ebenfalls klar dem Formenschatz von Tierstil II. The- 

matisch entspricht dieser Beschlag mithin stark dem Schwertscheidenbeschlag 4 aus 

Rodingen. Und doch treten die Unterschiede der technischen Durchfiihrung des Themas 

augenfallig in Erscheinung. Nichts ist hier mehr von dem Holzschmttartigen der Rodin- 

ger Darstellung zu spiiren. Alle Formen sind regelmaftig gerundet und klar durch 

runde dunkle Linien gegliedert. Die Darstellung dieses Beschlages entspricht in alien 

Einzelheiten der auf der genannten Riemenzunge aus der Provinz Udine46. Das Rodin- 

ger Strick kdnnte man demgegenuber als barbarisierte Ausftihrung des aus Oberitalien 

ubernommenen Themas auffassen. Die charakteristische Umrandung aus zwei Reihen 

mit Niello ausgefugter gegenstandiger Dreiecke fehlt bei dem Rddinger Stuck. Sie ist 

aber wohl bei den beiden hier besprochenen Schwertscheidenbeschlagen vorhanden. Auch 

hierin wirkt der Rddinger Beschlag 4 schlichter.

46 Siehe S. 383 und Anm. 43.
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7 Riemenverteiler aus Rondorf-Rodenkirchen, Lkr. Kbln. 

Mafistab 2:1.
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Der zweite Beschlag aus Miilhofen komponiert zwei Masken mit vier Tieren des Tier- 

stils II (Bild 6b). Masken und Tierkopfe sind miteinander verbunden. Aus der Nase 

der Masken wachsen zwei geweihahnliche, geschwungene Fortsatze hervor, die zugleich 

die Augenumrandung der Tierkopfe bilden. Die langen Kiefer der Tierkopfe sind in der 

gleichen Weise ineinandergeschoben wie auf dem ersten Beschlag jeweils Tierkorper und 

-kopf. Die Konturlinien unter den Tieraugen entsprechen sich ebenfalls auf beiden Be

schlagen. Zweimal zwei Klauen setzen neben den Masken an den Tierkorper an. In Stil 

und technischer Ausfiihrung entsprechen diese beiden Schwertscheidenbeschlage einander 

vollstandig. Sie miifiten auch ohne, dafi dies bekannt ware, als zusammengehdriges Paar 

angesehen werden. Beide lassen auch erkennen, dafi die Vergoldung nicht nur die Seiten 

der kastenfbrmigen Beschlage bedeckte, sondern auch die jeweils 5 Niete an einer 

Schmalseite und den Fortsatz des Beschlages, den sie durchbohren. Die Beschlage sind 

gleich groK Sie messen in der Lange 5,4 cm und in der Breite 1,9 cm.

Die Schwertscheidenbeschlage mit aufgelegter Silberplatte reprasentieren das Grab

inventar wohlhabender Krieger. Dafi es sich bei diesen Beschlagen um erne Sitte han- 

delte, die auch bei einfacheren Lenten beobachtet wurde, zeigen Schwertscheidenbe

schlage von schlichter Ausfiihrung, die aber in den gleichen stilistischen Zusammenhang 

hineinzustellen sind wie Silberbeschlage.

Aus Rondorf-Rodenkirchen, Lkr. Koln, gibt es einen derartigen Bronzebeschlag, der 

aber statt der Silberplatte nur einen bleiahnlich glanzenden Uberzug aus Weifimetall 

auf der Schauseite trug (Bild 6c; Inv. 19,822c). Mit 8,2 cm Lange und 2,3 cm Breite 

ist dieser Schwertscheidenbeschlag etwas grower als die Rodinger Stiicke. Er entspricht 

aber sonst in alien Einzelheiten der Ausfiihrung der Silberbeschlage. Auch der Rahmen 

aus gegenstandigen Dreiecken ist vorhanden. Die tieferen Zwischenraume zwischen den 

erhabenen Teilen der Darstellung, bei den silbernen Beschlagen mit Niello gefiillt, blie- 

ben hier leer. Interessant macht diesen Beschlag die Tatsache, dafi seine Darstellung 

zweier miteinander verschlungener Tiere noch dem Tierstil I verbunden ist. Das zeigt 

sich nicht zuletzt an der Gestaltung des Auges. Es liegt in der Mitte der Konturlinie des 

Kopfes, die etwa halbkreisformig um das Auge herumlauft47. Damit wird klar, dafi 

die Verwendung von Schwertscheidenbeschlagen bereits am Ausgang des Tierstils I be- 

ginnt. Chronologisch braucht das freilich angesichts des zeitweisen Nebeneinanders bei- 

der Stile nicht unbedingt einen Unterschied auszumachen.

Dem gleichen Kunstkreis, dem die Schwertscheidenbeschlage mit Verzierungen im Tier

stil II entstammen, gehdren zwei prachtige quadratische Riemenverteiler aus Roden- 

kirchen an (Bild 7a u. b; Inv. 19822 d und e). Sie warden aus Privathand gekauft. Deshalb 

besteht keine Klarheit liber die Fundzusammenhange, aus denen sie stammen. Unsicher 

ist auch, ob sie nicht vielleicht im gleichen Grab lagen wie der rechteckige Schwert

scheidenbeschlag von Rodenkirchen.

Dafi es sich bei den Fundstiicken um Riemenverteiler handelt, geht aus ihrer Bauweise 

klar hervor. Ein quadratisches Gufistlick aus Bronze von 3,1 cm Kantenlange ist das 

massivste Teilsttick jedes Riemenverteilers. An den vier Ecken befinden sich ftinfeckige 

Fortsatze der Bronzegufiplatte, die Platz fiir vier grofie, halbkugelfdrmige Niete boten. 

Diese Niete hielten in etwa 2 mm Abstand eine diinne bronzene Unterplatte fest, die

47 Salin, Thierornamentik 222 f. Abb. 515 1.
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8 Beschlage aus Karlich, Kr. Mayen, Grab 2. — Mabstab 3 : 2.

die gleiche Form wie die schwere obere Gufiplatte besafi. Zwischen oberer und unterer 

Platte zeigt der eine der beiden Riemenverteiler (Inv. 19822 d) den Rest eines Leder- 

stiickes in Form eines Riemens von etwa 2,5 cm Breite. Von besonderer Schbnheit sind 

die beiden silbernen Deckplatten der Beschlage. Umrahmt von zwei gegenstandigen 

Reihen kleiner Dreiecke mit Niellofiillung zeigen sie die auch von den Schwertscheiden- 

beschlagen her bekannten Motive. Zwei bartige, einander abgewandte Masken bilden 

die Vertikale eines Kreuzes mit gleich langen Armen, wahrend zwei Oberschenkel von 

Tieren im Tierstil II die waagerechte Achse dieses Kreuzes darstellen. In den vier Ecken 

aber gestaltete der Kiinstler vier Kopfe von Tieren im Stil II. Ein stark gekrummter 

Raubvogelschnabel kennzeichnet sie. Die erhabene Augenumrandung ist bereits von 

eckiger Form, das Auge selbst besteht ebenfalls aus erhabenen Linien. Im freien Raum, 

der zwischen Maske, Tieroberschenkel und Tierkopf verblieb, brachte der Kiinstler 

Einlagen aus rotem Gias auf einem fein gerasterten, golden glanzenden Untergrund 

an. Jeder der Riemenverteiler zeigt vier dieser kreisrunden Glaseinlagen. Dazu kommen 

noch zwei halbmondformige rote Glaseinlagen auf jedem der Stlicke, die zwischen Tier

oberschenkel und Umrandung Platz fanden. Mit der obersten Zierplatte hat der obere 

Teil des Riemenverteilers eine Hbhe von 5 mm. Die Seitenpartien ziert auf alien vier 

Seiten ein bandformiges Muster kleiner Metallbuckelchen. Sowohl die Nieten als auch 

die Seiten der Riemenverteiler waren vergoldet. Nur an den Nieten war diese Vergol- 

dung stellenweise abgesprungen. Im iibrigen zeigte sie jedoch vorztigliche Erhaltung.

Die Ornamentik dieser Riemenverteiler entspricht in alien Einzelheiten der derSchwert- 

scheidenbeschlage. Es ist daher anzunehmen, da£ auch diese Gegenstande dem gleichen 

Kreis von Werkstatten zuzuweisen ist wie die Schwertscheidenbeschlage selbst. Neu ist 

hier nur die Verwendung von roten Glaseinlagen, die den beiden prachtigen Stricken
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abet auch ihr besonderes Geprage verleiht. Man geht nicht fehl, wenn man die beiden 

Riemenverteiler von Rodenkirchen im Grab eines reichen, vielleicht sogar eines fiirst- 

lichen Franken vermutet.

Eine weitere Spielart dieser Schwertscheidenbeschlage bietet ein Stuck aus Karlich, Grab 

2 (Inv. 1913). Aus diesem Grab stammen insgesamt drei bronzene Schwertscheiden

beschlage. Hire Darstellungen sind ziemlich einheitlich. Zwei der Beschlage sind seit dem 

2. Weltkrieg verloren. Archiv-Photos des Frankenkatalogs lassen aber erkennen, daft 

der eine Beschlag einen flechtbandartig verschlungenen Tierkorper zeigte, der im Tier- 

stil I dargestellt war. Auf dem anderen, offenbar stark korrodierten Beschlag sind zwei 

Tiere mit U-fbrmigem Leib und je zwei Kopfen dargestellt. Im Gegensatz zum dritten 

Beschlag waren diese Tierkopfe der Mitte des Beschlages zugewandt. Ihre stilistischen 

Eigentumlichkeiten entsprechen jedoch der dritten Schnalle und sind klar dem Tierstil II 

zuzuweisen. Die Schauseite des dritten Beschlages von Karlich laBt eine Versilberung 

noch in einigen Resten erkennen (Bild 8c). Motive und Formen der Darstellung ent

sprechen vollstandig der langobardischen Tierornamentik des StilsII, wie sie Nils Aberg 

herausgearbeitet hat48. Zwei maskenhafte, einander abgekehrte Gesichter werden halb- 

kreisformig vom Leib zweier doppelkbphger, schlangenartiger Tiere umgeben. Die 

Tierkopfe zeichnen sich durch den kraftig gebogenen, raubvogelahnlichen Schnabel aus. 

Die Konturlinie des Kopfes ist winklig und somit bezeichnend fiir den Stil II. Die 

Klauen der Tiere sind nur schematise!} am Rand der Schauseite zwischen den bogen- 

fbrmigen Tierleibern angedeutet. Statt der Niete schliefien zwei viertelstabahnliche, 

quergeriefte Bronzeleisten die Schmalseiten des Beschlages ab, der die Kbpfe der jeweils 

2 Niete an jedem Ende verdeckt. Der Beschlag ist nur wenig grbfier als die Rodinger 

Stticke. Er mifit 5,4 cm in der Lange und 2 cm in der Breite. Eng verwandt sind ein 

Schwertscheidenbeschlag aus Grab 27 von Nocera Umbra49 sowie ein Bronzebeschlag 

aus Grab 188 von Weihmbrting50. Das Graberfeld von Weihmbrting bietet auch den 

Bezugspunkt fiir ein weiteres Paar von Schwertscheidenbeschlagen, von dem nur be- 

kannt ist, dafi es innerhalb des Rheinlandes gefunden wurde (Inv. 38,633 und 38,634). 

Einer der beiden bronzenen Beschlage (Bild 8a) ahnelt einem der Stiicke aus Grab 188 

Weihmbrting so sehr, dafi man an Gufigleichheit denken kbnnte51. Erst ein naherer 

Vergleich erweist, dafi dies nicht der Fall ist. Zwei maskenhafte Gesichter werden auf 

diesem Beschlag durch ein Biindel von vier Linien in der Mitte waagerecht gekreuzt. Es 

handelt sich wohl um den Rest von Tierkbrpern, an die die riesig ausgefallenen Klauen 

mit rund umgebogener Zehe erinnern, die jeweils paarweise unter den Masken zu linden 

sind. Auch hier zeigt sich eine klare Gestaltung im Sinne des Tierstils II.

Auf dem anderen Beschlag, der zu diesem Paar gehbrt (Bild 8b), ist das Tiermotiv be- 

reits in ein Flechtbandmuster iibertragen worden. Nur noch zwei Klauen sind deutlich 

ausgepragt. Die Tierkopfe sucht man vergebens. Die auf einem der Beschlage aus dem 

Grab von Marzaglia angedeutete Entwicklungsrichtung zum Flechtbandornament52 ist

48 Aberg, Goten und Langobarden 40 ff. - Ein fast identisches Stuck stammt aus St. Gereon in Koln; vgl.

F. Fremersdorf, Das frank. Graberfeld Kbln-Mungersdorf (Berlin 1955) Abb. 2 Mitte.

49 Lindqvist, Vendelkulturen 43 Abb. 44.

50 Zeifi a. a. O. (vgl. Anm. 29) Taf. 4,18.

51 ZeiC a. a. O. Taf. 4,19. — Zwei fast identische Stiicke stammen aus St. Gereon in Koln; vgl. F. Fremers

dorf a. a. O.

52 Aberg, Goten und Langobarden 112 Abb. 198.
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auf unserem Stuck noch weiter vorangetrieben, denn auf dem oberitalienischen Beschlag 

noch vorhandene Tierkopfe fehlen dem rheinischen Stuck.

Auf ihrer Unterlage waren beide Beschlage mit nur zwei Nieten an jedem Ende be- 

festigt. Diese wurden wie bei dem Karlicher Stuck (Bild 8c) durch eine buckelige 

Bronzeleiste an jeder Schmalseite verdeckt. Die Grbfie dec beiden Beschlage war gleich. Sie 

sind 1,9 cm breit und 5,6 cm lang.

Nach Art ihrer Verwendung, Formgebung und stilistischen Gestaltung treten die vor- 

gefiihrten Schwertscheidenbeschlage des Rheinischen Landesmuseums Bonn als einheit- 

liche Gruppe auf. Anders als etwa bei den Schwertscheidenbeschlagen aus dem Graber- 

feld Sontheim an der Brenz, Grab 177, zeigt sich weder bei den Beschlagen aus Rodin- 

gen noch bei den anderen Stucken ein bestimmender stilistischer EinfluB des westfran- 

kischen Gebietes. Nur der Beschlag 1 aus Grab 266 Rodingen lafit in Form der Rudi- 

mente einer Danieldarstellung auf den Einflufi dieser besonders im westlichen Siedlungs- 

raum der Franken verbreiteten Vorstellung schlieBen. Alle anderen Beschlage aber 

spiegeln die sudeuropaischen Formen der germanischen Tierstile I und II wider. Ihre 

Motive und Darstellungsformen bezogen die Hersteller dieser Schwertscheidenbeschlage 

insbesondere aus dem langobardischen Oberitalien, wenn nicht gar die Beschlage selbst 

von dort kamen. Die Frage des Herstellungsortes wird sich aber wohl erst nach Auf- 

nahme des gesamten Materials unter Einbeziehung von Fundstucken franzdsischer und 

belgischer Museen ansprechen lassen.

Dafi die gesamte Gruppe von Fundgegenstanden der Wende vom 6. zum 7. Jahrhundert 

zuzuweisen ist, ergibt sich aus den allgemeinen Erwagungen zur Frage des Beginns des 

Tierstiles II. Im Faile des Rodinger Grabes wird diese Datierung durch die ubrigen 

Beigaben — Knickwandtopf, Glasschale und Franziska - bestatigt.


