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Dorothee Renner, Die d u r c h b r o c h e n e n Zierscheiben der Mero- 

wingerzeit. Kataloge vor- und friihgeschichtlicher Altertiimer 18. Mainz 1970. 231 Seiten, 

34 Tafeln und 34 Karten sowie 1 Beilage.

Die runden durchbrochenen Zierscheiben, ein Zubehor der merowingischen Frauentracht, werden 

in der 1961 als Dissertation vorgelegten, 1966 abgeschlossenen und 1970 gedruckten Arbeit von 

D. Renner fiir den austrasischen Raum in einer umfassenden Katalogarbeit erstmals typologisch 

gegliedert und ausgewertet.

Circa 700 Zierscheiben ordnet die Autorin insgesamt 21 Typen zu, wobei die voneinander unab- 

hangigen, aber zu einem Typ gehbrenden Gruppen (durch Grofibuchstaben den mit rbmischen 

Ziffern gekennzeichneten Typen beigeordnet) mehrfach untergliedert werden mittels arabischer 

Ziffern; am Ende dieses Gliederungsschemas folgen jedem Typ noch die den Untergruppen zuge- 

hbrigen Varianten.

Dieses Ordnungsprinzip mag notwendig gewesen sein, um das Material zur Bearbeitung iiber- 

haupt in den Griff zu bekommen. Ob es aber bei einer Vorlage in dieser Ausfiihrlichkeit empfeh- 

lenswert war, mu£ dahingestellt bleiben. Denn fiir den Benutzer ist es doch etwas ermiidend, 

zuerst einen Neufund mit dem auf 34 Tafeln in Strichzeichnungen abgebildeten Material zu ver- 

gleichen, dann aufgrund der Ziffer - mit der die abgebildeten Zierscheiben, entsprechend ihrer 

Unterteilung nach Typen und Gruppen, durchlaufend numeriert sind - die Parallelen im vorbild- 

lichen und ausfiihrlichen Katalogteil zu suchen, wo er sowohl Fundort, Aufbewahrungsort, 

Beschreibung, Beifunde und Literaturangaben findet, darauf wiederum mehrere Seiten bewegen zu 

miissen, um herauszufinden, welchem Typ sein Fund angehort, danach schlieElich durch Blattern 

in der Typen-Formbeschreibung von S. 2-50 sich liber die Formkriterien des von ihm gesuchten 

Typs zu informieren.

Ist sein Interesse noch nicht erlahmt, wird er die Parallelen miihelos dank einer vorbildlichen 

Konkordanz (S. 218—221) auf der in Planquadrate aufgeteilten Gesamtverbreitungskarte linden, 

um seinen Neufund einzutragen, sobaid er gemerkt hat, dafi die dem Druck zugrundeliegende, 

jedoch nicht abgebildete Gesamtverbreitungskarte wegen des nicht gerade klein gewahlten Mafi- 

stabes in acht Segmente (Karte 27-34) geteilt werden mufite. Keinerlei Miihe wird ihm alsdann 

die Information liber die Verbreitung des von ihm gesuchten Typs machen, bedient er sich der 

Verbreitungskarten 2-26.
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Es erhebt sich aber die Frage, ob diese sicherlich drucktechnisch bedingten Miihen nicht zu umge- 

hen gewesen waren durch eine Gesamtverbreitungskarte wie Karte 1 sowie lediglich ein weiteres 

gefaltetes, mafistablich kleineres Blatt an Stelle der Karten 27 bis 34 mit Eindruck der Katalog- 

nummern aller Zierscheiben, die auf den Karten 2-26 typologisch geordnet sind.

Rez., der sich selbst mit der Herstellung eines Kataloges beschaftigt, mochte diese Anmerkungen 

nicht als Kritik, sondern als Anregung fur zukiinftige vergleichbare Arbeiten aufgefafit wissen - 

entscheiden technische Aufierlichkeiten doch nicht zuletzt liber die Benutzbarkeit einer solchen 

verdienstvollen Arbeit durch Kustoden, die sich mit der Merowingerzeit weniger beschaftigt haben 

als die Autorin und dennoch bislang nicht erfafite oder zukiinftige Funde leicht einordnen 

mbchten.

Ausschlaggebend fur die typologische Ordnung der mehrzonigen Zierscheiben war das Ornament 

der Aufienzone, das vor dem Mittelfeld beschrieben wird; es folgen Zierscheiben mit Schlangen- 

wirbeln und Tierkopfwirbeln, Zierscheiben mit Bandverflechtung, Schlingenquadrat, Kreuz und 

Hakenkreuz, Reiterscheiben, Scheiben mit gekreuztem Reiterpaar, Scheiben mit sanduhrformiger 

und rautenformig-diagonaler Verstrebung, fliigelartigen Fortsatzen an den Speichen, solche mit 

Rundbogen, Peltamotiv und riickwarts blickendem Tier. Die Verbreitungskarten zeigen, dafi der 

ostfrankische Bereich sich weit starker vom westfrankischen als vom alemannischen und baiuwari- 

schen Gebiet absetzt. Werkstatten, bislang noch nicht recht fafibar, sucht D. Renner innerhalb der 

Hauptverbreitungsgebiete, schliefit aber die Fertigung durch Wanderhandwerker nicht aus. Es fallt 

jedoch auf, dafi sich das Verbreitungsgebiet der Zierscheiben mit Hangedsen scharf absetzt vom 

austrasischen Gebiet, in dem statt dessen Zierscheiben mit Umfassungsringen auftreten.

Aufgrund der Beobachtung, daft Zierscheiben in der Regel neben dem linken Bein oder in Becken- 

hohe der Bestatteten aufgefunden wurden, interpretiert D. Renner die Bronzen teils als Hange- 

schmuck, teils als Trager des Giirtelgehanges; im Gegensatz zu anderen Autoren werden orga- 

nische Reste, die unter den Scheiben gefunden wurden, nicht als Teile einer Tasche, sondern als 

Kleider- bzw. Leichentuchfragmente angesprochen. Sicherlich zu Recht wird eine engere Verbindung 

merowingischer Zierscheiben zu spatantiken und friihchristlichen Durchbruchscheiben des 4.-7. 

Jahrh. als zu vorgeschichtlichen runden durchbrochenen Scheiben gesehen, die einem solaren Kult 

zugeschrieben werden konnen. Eindeutige Vorlaufer sind jedoch nicht feststellbar; gleiche Schwie- 

rigkeiten bereitet die Frage, warum die Sitte, Zierscheiben zu tragen und seit Ende des 6. Jahrh. 

als Grabbeigabe den Toten mitzugeben, mit dem Ende der Reihengraberzeit aufhort. Das Abbre- 

chen der Zierscheibenbeigabe erschwert doch betrachtlich eine christliche Interpretation, nicht nur 

der Scheiben mit kreuzformigem Mittelfeld, sondern auch der Scheiben mit einander zugekehrten 

Vogelkdpfen, wenn man diese als Symbol der aus einem Kelch trinkenden Vogel ansprechen 

mochte. Unbestreitbar jedoch finden sich Zierscheiben in Grabern, deren Grabinventare eindeutige 

christliche Beifunde enthielten.

Die Interpretation der vermutlich heidnisch-germanischen Motive merowingischer Zierscheiben 

bildet daher den interessantesten Teil der Arbeit (S. 71-88). Wohl uneingeschrankt wird man 

D. Renner zustimmen konnen, wenn sie wegen der Motive der figiirlich verzierten Scheiben diese 

als Apotropaia anspricht und auch den bildlosen, geometrisch verzierten Scheiben Amulettcharakter 

zuweist (S. 88). Auf weitaus schwankenderem Boden befindet man sich jedoch, sobaid Vorformen 

der Zierscheibenmotive auf wesentlich friiheren Darstellungen der bildenden Kunst gesucht wer

den, zumal dann, wenn auf vollig andere Gattungen (S. 77 Anm. 62: Terrakotta-Antefix) zuriick- 

gegriffen werden muK Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dafi D. Renner hauptsachlich 

koptischem Material (S. 76 Anm. 56; S. 78 Anm. 65; S. 79 Anm. 85; S. 80 Anm. 86) eine Motiv- 

ubermittlungsfunktion zuweist, wenn auch der direkte Einflufi aus dem antiken Bereich ausfiihrlich 

besprochen wird. Nicht genug Dank schuldet man der Verf. fiir die zusammenfassende Darstellung 

stark voneinander abweichender Lehrmeinungen fiber Ableitung und Interpretation des Oranten- 

motives, des Lanzenreiters, der Pferdedarstellungen und der Darstellung gekreuzter Menschen- 

paare, wenn auch auf neuere Literatur und neue Funde wegen des friihen Abschlusses des 

Manuskriptes nicht mehr eingegangen werden konnte.

BadKreuznach H. Bullinger




