
Ohrringe mit kreuzverzierten Polyederkapseln in Niirnberg

Von Uta von Freeden, Frankfurt a. M.

Wahrend meiner Untersuchungen zu den merowingerzeitlichen Ohrringen 

der Alamannen stieB ich unter den Funden von Pfahlheim1 auf ein Ohrring- 

paar, das in der Monographie von W. Veeck2 dem Grab III/1884 des gleich- 

namigen Graberfeldes zugeordnet wird. Die Beigaben aus den 1884 entdeckten 

Grabern von Pfahlheim, die von dem Oberamtspfleger Steinhardt aus Ell

wangen ausgegraben worden waren, liegen heute im Germanischen National

museum Niirnberg, wo auch die hier zu besprechenden Ohrringe zu linden 

sind3.

Das Ohrringpaar (Taf. 60,1.2) besteht aus zwei silbernen Ringen mit einem 

Durchmesser von ca. 6 cm, die aus einem vierkantigen, tordierten Draht her- 

gestellt sind. Der Durchmesser des Drahtes verjiingt sich von dem einen Ende 

mit der aufsitzenden Polyederkapsel bis hin zu dem stumpf auslaufenden an- 

deren Ende. Das polyedrische Zierstiick ist aus Silberblech angefertigt und 

entspricht in seiner Grundform einem Wiirfel mit abgeschnittenen Ecken. Auf 

diese Weise besitzt die Kapsel sechs groBe quadratische Flachen, wiederum 

mit abgeschnittenen Ecken, und acht gleichseitige kleine dreieckige Flachen. 

In diese dreieckigen Flachen wurde jeweils eine rote Einlage eingepaBt, die 

zumeist aus Almandinplattchen besteht. Die sechs groBen Flachen zeigen eine 

Verzierung durch aufgesetzte Fassungen aus Silberblech; dabei sind vier Zellen 

in Kreuzform um eine runde Mittelzelle angeordnet. In den sich leicht nach 

auBen verbreiternden Kreuzarmen findet sich ebenfalls eine Einlage aus 

Almandin wieder, wahrend in der Mittelzelle eine weiBe Perle sitzt. Auf zwei 

der sechs groBen Flachen lassen sich geringfiigige Unterschiede feststellen. So 

ist in der Mittelzelle auf der Seite, durch die der Ring in die Kapsel fiihrt, ver- 

standlicherweise keine Einlage, da sie den DurchlaB fur den Ring bildet. Die ge- 

geniiberliegende Seite (Taf. 60,1) - also diejenige, wo sonst bei anderen Polyeder

kapseln der Ring wieder aus der Kapsel heraustritt und befestigt wird4 - zeigt 

dagegen in der Mittelzelle ein kleines rundes Almandinplattchen. Insgesamt 

entsteht jedoch der Eindruck, als ob alle sechs Sei ten gleich verziert seien: Die

1 Die Aufnahme der Funde von Pfahlheim wurde im Rahmen meiner Dissertation uber dieses 

Thema durchgefuhrt. Die Arbeit wird zum Druck vorbereitet.

2 W. Veeck, Die Alamannen in Wurttemberg. Germ. Denkmaler Volkerwanderungszeit 1 

(1931) 166 Taf. 37A, 4a.b.

3 Die Ohrringe besitzen dort die Inv. Nr. FG 170-171.

4 z.B. das Frauengrab unter dem Kolner Dom; das Ende des Reifes ist bei diesen Ohr

ringen dreifach gespalten und umgebogen, so daB die Kapsel nicht vom Reif rutschen kann; 

0. Doppelfeld, Das frankische Frauengrab unter dem Ghor des Kolner Domes. Germania 38, 

1960, Taf. 14, 6b. Ahnliches zeigt das Paar aus Junkersdorf, Grab 450; das Ende des Reifs ist 

hakchenartig umgebogen und ver hinder t so einen Ver lust der Kapseln; daB die Kapseln dann 

noch auf dem Ring hin und her rutschen konnten, zeigt eben dieses Paar, wo die Kapsel urspriing- 

lich auf dem glatten Teil des tordierten Drahtes saB; P. LaBaume, Das frankische Graberfeld 

von Junkersdorf bei Koln. Germ. Denkmaler Volkerwanderungszeit, Ser. B, 3 (1967) Taf. 41, 5.6.
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vier Hauptseiten haben tatsachlich eine identische Verzierung, die beiden 

Seitenflachen dagegen die genannten kleinen Unterschiede an der Mittelzelle.

Die Ohrringe miissen zum Zeitpunkt ihrer Auffindung in einem schlechten 

Zustand gewesen sein, denn die Kapseln weisen starke Spuren von Restaurierun- 

gen auf. So wurde z. B. auf einer groBen Seite das Silberblech ganzlich erneuert 

(Taf. 60,2; 61,1, Oberseite des linken Ohrringes), oder es wurde zur Haltbar- 

machung des bruchigen Silberbleches ein grober Stoff unterlegt (Taf. 61,1). 

Ebenso sind einige Kreuzfassungen erneuert worden, da auch hier das Silber

blech teilweise abgebrochen war, wie die nicht erganzten Teile erkennen lassen 

{Taf. 60,1, die Kreuzarme auf der Vorderseite sind erganzt, wahrend auf den 

Seitenflachen die ausgebrochenen Fassungen zu erkennen sind). Bei den Ein- 

lagen der kleinen dreieckigen Flachen muB ebenfalls mit dem Verlust von 

einigen der originalen Almandinplattchen gerechnet werden, da sich an ver- 

schiedenen Stellen durchsichtige helle Glasplattchen auf rotgefarbtem gro- 

bem Stoff befinden5. Es ist aber anzunehmen, daB die Kapseln auch zur 

Zeit ihrer Verwendung ihre heutige Form besaBen, da bei ihrer Auffindung 

geniigend originale Teile vorhanden gewesen sind, die ihre Restaurierung in 

dieser Weise rechtfertigten. Die Ringe aus dem kraftigen Silberdraht sind un- 

beschadigt und entsprechen mit ihrem tordierten, sich verjungenden Draht den 

Ringen eines anderen vergleichbaren Ohrschmucks, der weiter unten noch vor- 

gestellt werden soli.

Bei einer genaueren Analyse der Berichte uber die ersten Funde des 

Pfahlheimer Graberfeldes aus dem Jahre 1884 treten schon Zweifel an der 

Zugehdrigkeit der beschriebenen Ohrringe zu den Funden von Pfahlheim auf. 

In dem Fundbericht von K. M. Kurtz ist folgendes zu lesen: ,,. . . ein Frauen- 

grab . . . lieferte am Schadel ein Paar groBe silberne Ohrringe, 6 silberne Zier- 

stiicke (Plattchen) und Thonperlen.“6 Die Ohrringe werden jedoch nicht ab- 

gebildet, obwohl dies bei einem solchen Paar durchaus zu erwarten ware, und 

der Hinweis auf die Polyederkapseln fehlt vollig. Bei den silbernen Zierstiicken 

handelt es sich um eine Schuhbindengarnitur (Taf. 61,26-e.)-, sie haben also 

nichts mit den Ohrringen zu tun, wie es der Text des Fundberichtes als mog- 

lich erscheinen laBt7.

In einem weiteren Fundbericht erwahnt der oben genannte Verfasser nur: 

,,1 Paar groBe silberne Ohrringe und Thonperlen.“8 Zwei Seiten spater geht er 

nun im Zusammenhang mit den Funden von Pfahlheim der Frage nach, ob ,,die 

Toten (Pfahlheim) im Leben Bekenner Christi“ waren. Dabei stellt er ein spater 

gefundenes Goldkreuz als Beweis fur eine Christianisierung vor, fuhrt aber die

5 Inwieweit sich die rote Farbe entweder vom Stoff auf das Gias iibertrug oder umgekehrt, 

kann nicht sicher festgestellt werden. Es hat aber den Anschein, daB mit der Unterlage des 

groben Stoffes eine untergelegte gewaffelte Goldfolie vorgetauscht werden sollte, wie dies bei 

anderen Polyederkapseln der Fall ist.

6 K. Kurtz, Die alemannischen Grabfunde von Pfahlheim im Germanischen National

museum. Mitt. Germ. Nationalmus. 1, 1884-1886, 172.

7 Enter dem Begriff Zierstiicke (Plattchen) hatten sich durchaus Teile von Polyederkapseln 

verbergen koimen.

8 Kurtz, Die Grabfunde von Pfahlheim. Fundber. Schwaben 2, 1894, 29.

34 Germania 56, 2. Halbband
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Ohrringe aus dem Grab III/1884 nicht als ein weiteres Indiz zur Erhartung 

seiner These an9. Es ist aber sicher nicht verfehlt anzunehmen, daB gerade 

Ohrringe mit Kreuzverzierungen, wie sie oben beschrieben sind, bei einer sol- 

chen Auseinandersetzung Erwahnung gefunden hatten.

Nach diesen Erkenntnissen muB erwogen werden, daB die unter Grab 

III/1884 bekannten Ohrringe von Pfahlheim entweder zum Zeitpunkt der 

Veroffentlichung der Fundberichte in einem dermaBen schlechten Zustand 

waren, daB die Verzierungen auf den Flachen nicht erkannt werden konnten, 

oder daB sie nicht zu dem Grab gehbrten. Gegen die erste Vermutung spricht 

aber der heutige Zustand der Kapseln, der keine derartig starke Zerstbrung 

vermuten laBt. Die Zugehdrigkeit der Ohrringe zu dem Grab wird dagegen 

durch die beiden folgenden Tatsachen in Frage gestellt: 1. Die Polyeder- 

kapseln werden niemals beschrieben, und 2. auch die Kreuzdarstellungen auf 

den Flachen bleiben bei der Frage nach der Religion der Bestatteten uner- 

wahnt. Es soil daher versucht werden, den Nachweis zu fiihren, daB die 

Ohrringe mit den Polyederkapseln und Kreuzverzierungen nicht zu dem 

Grab III/1884 von Pfahlheim gehbren.

Nach den besprochenen Fundberichten werden die Beigaben aus dem 

Graberfeld von Pfahlheim erst wieder von Veeck bei seiner Zusammenstellung 

der alamannischen Funde erwahnt. Hierbei zitiert er fast wbrtlich den ersten 

Fundbericht von Kurtz, gibt aber zusatzlich die Inventarnummern an und 

bildet die Ohrringe ab10. Aufgrund der Abbildung werden die hier besprochenen 

Ohrringe erstmals mit denen aus Grab III/1884 in Zusammenhang gebracht. 

Die Inventarnummern stimmen zwar nicht ganz mit den heutigen iiberein, 

jedoch konnte sich hier beim Abschreiben ein Fehler eingeschlichen haben11. 

Nach der Veroffentlichung der Ohrringe bei Veeck verbleiben die Schmuck- 

stiicke weiterhin in der Literatur mit der Fundortangabe Pfahlheim12.

Zweifel an der Zugehdrigkeit der Ringe zu dem Grab von Pfahlheim 

erwahnte mir gegeniiber W. Menghin bei meinem Besuch im Germanischen 

Nation al museum in Nurnberg13. In dem Inventarbuch ist namlich unter den 

Nummern FG 170-171 eine Korrektur festzustellen. An dieser Stelle wurde 

wohl ein anderer Fund, der vielleicht verlorenging, iiberklebt und dafur dort 

das Ohrringpaar eingefugt, so daB es demzufolge jene Inventarnummern er- 

hielt. Die nachfolgenden Nummern gehbren zu dem Grab III/1884 von Pfahl

heim, wobei die Perlenkette (FG 172), ,,sechs silberne Zierstiicke = Schnallen-

9 Ders. ebd. 31.

10 Veeck a.a.O. (Anm. 2) 166; Taf. 37A, 4a.b.

11 Veeck ebd. 166 spricht von der Inv. Nr. 170, 1 u. 2; siehe auch Anm. 3.

12 R. Helm, Germanischer Schmuck. Bilderhefte des Germanischen Nationalmuseums 1 

(1934) Abb. 20. - H. W. Bohme, Das friihe Mittelalter im Baum Ellwangen-Aalen. Fiihrer zu 

vor- und friihgesch. Denkmalern 22 (1973) 69; Abb. auf S. 67. — W. Menghin, Das alamannische 

Graberfeld von Pfahlheim. Festschrift zum hundertjahrigen Jubilaum des Liederkranzes e.V. 

(1976) 30 Abb. 2, a.b.

13 Herrn W. Menghin sei an dieser Stelle herzlich fur alle seine Auskunfte uber das Ohr

ringpaar gedankt, besonders fur die im folgenden angesprochenen Hinweise uber das Inventar

buch und auch fiir die in Anm. 12 genannte Literatur.
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Gurtelenden“ (FG 173-178)14 und silberne Ohrringe mit kleinen massiven Po- 

lyedern (FG 179-180) aufgefuhrt sind (Taf. 61,2). Daraus ist ersichtlich, wie 

durch die Reihenfolge der Funde im Inventarbuch leicht eine Verwechslung 

stattfinden konnte15. Die Ohrringe des Grabes III/1884 werden als letzte in der 

Aufzahlung mit einer Inventarnummer versehen und sind eindeutig nicht mit 

den zu Beginn beschriebenen Polyederkapselohrringen identisch, die zwar 

vor den Funden dieses Grabes stehen, aber erst nachtraglich inventarisiert 

wurden16.

Damit erhebt sich die Frage nach der Herkunft der Ohrringe mit den 

Polyederkapseln. Bei der Suche nach Parallelen, die vielleicht den urspriing- 

lichen Fundort eingrenzen kbnnten, bietet sich zuerst ein Ohrring an, der in den 

AuhV 4 abgebildet ist und mit den Ohrringen in Niirnberg identisch zu sein 

scheint. Laut der Beschreibung von L. Lindenschmit stammt der Ohrring aus 

Andernach und soli im Museum zu Bonn aufbewahrt sein17. Im Rheinischen 

Landesmuseum Bonn ist jedoch weder in den Inventarbiichern noch im Fran- 

kenkatalog von H. Stoll ein Ohrring dieser Art verzeichnet18.

Die Angaben zu ein und demselben Ohrring im AbguBkatalog des Rbmisch- 

Germanischen Zentralmuseums Mainz lauten dagegen anders: Hier wird als 

Aufbewahrungsort die Sammlung E. aus’m Weerth angegeben19. Diese Samm- 

lung wurde 1895 versteigert; im Katalog wird ein Ohrringpaar beschrieben 

und dabei auf eine Abbildung in den AuhV hingewiesen: ,,Ein Paar groBe 

Ohrringe, der Reif Silber, schraubenformig gedreht und in eine groBe Kugel 

auslaufend, die mehrfach abgeflacht und mit aufgesetzten kleinen Kreuzchen 

aus Almandinen und Perlen gebildet. Gondorf. Abgeb. Lindenschmit, Alterth. 

Lange 6 Cent.“20 Damit ist die Herkunft der bei Lindenschmit abgebildeten 

Ohrringe geklart. Die Annahme Lindenschmits, daB sich die Ohrringe im 

heutigen Rheinischen Landesmuseum Bonn befinden miiBten, wird durch 

einen Hinweis im Erganzungsheft zu den AuhV erklart, wo angemerkt wird,

14 Es handelt sich hierbei um eine verzinnte Bronze-Schuhgarnitur, bestehend aus zwei 

Schnallen mit Beschlag und Gegenbeschlag sowie zwei Riemenzungen.

15 Dies besonders wohl durch die Reihenfolge der Beigaben im ersten Fundbericht Kurtz 

a.a.O. (Anm. 6), wo die Ohrringe an erster Stelle genannt werden, und durch den ungliicklichen 

Umstand, daB die wirklich zugehbrigen Ohrringe im Inventarbuch am Ende der Aufzahlung 

stehen und somit, weil man ja schon Ohrringe fur das Grab hatte, ubersehen wurden.

16 Die Ohrringe sind heute noch unter der Inv. Nr. FG 179-180 im Germ. Nationalmus. 

vorhanden.

17 L. Lindenschmit, AuhV 4 (1900) Taf. 47, 8.

18 Nach Auskunft von Frau Helga Polenz, die die Funde aus dem Neuwieder Becken 

bearbeitet, kann ein solcher Ohrring niemals zum Inventar des Rhein. Landesmus. gehbrt haben, 

wenn er nicht in den Inventarbiichern verzeichnet ist. Vielmehr war das Museum in Bonn be- 

miiht, die Funde aus Andernach und dem Neuwieder Becken zu sammeln. Es wurden auch 

keine Funde aus dieser Gegend weggegeben oder gegen andere Funde getauscht. - Frau Helga 

Polenz sei hier fur ihre freundlichen Auskiinfte uber die Funde von Andernach besonders ge- 

dankt; mein Dank gilt auch Herrn W. Janssen, der mir den Einblick in den Frankenkatalog von 

H. Stoll im Rhein. Landesmus. gestattete.

19 AbguBkatalog Nr. 9225.

20 Katalog der reichhaltigen Antiken-Cabinete der Herren Rentner F. Herm. Wolff in 

Koln und Prof. Dr. E. aus’m Weerth in Kessenich bei Bonn (1895) 48 Nr. 629,

34*
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daB die Sammlung E. aus’m Weerth ,,jetzt zum Theil im Provinzialmuseum zu 

Bonn“ sei21.

Da nun das Ohrringpaar nicht in das damalige Provinzialmuseum Bonn 

gekommen ist, der bei Lindenschmit abgebildete Ohrring hingegen mit dem 

Paar in Niirnberg in Einklang zu bringen ist, steht der Annahme nichts im 

Weg, daB es sich bei den Ohrringen im Germanischen Nationalmuseum Nurn- 

berg um die Funde aus Gondorf handelt, zumal das Museum noch andere 

Funde aus der ehemaligen Sammlung E. aus’m Weerth aufgekauft hat.

Im folgenden soli nun gezeigt werden, daB die Ohrringe mit dem Fundort 

Gondorf an der Mosel gut in die frankischen Funde dieser Gegend hinein- 

passen, die von dem Neuwieder Becken und dessen Umgebung abgedeckt wird. 

Eine Eigenheit der Kapseln in Niirnberg ist die Verzierung der beiden Neben- 

seiten, in diesem Fall hier mit denselben Motiven wie auf den vier Hauptseiten. 

Bei Ohrringen mit Polyederkapseln ist es aber nicht iiblich, die Nebenseiten zu 

verzieren, da sie auf der einen Seite vom Ring durchlaufen werden und somit 

einer anderen Verzierung bediirfen als die Hauptseiten. Die gegeniiberliegende 

Seite ist dann sowohl aus Symmetriegriinden als auch technisch bedingt ebenso 

verziert. Das zeigen Ohrringe wie z. B. die aus dem Frauengrab unter dem 

Kolner Dom oder Junkersdorf, Grab 450. Bei diesen Stricken fehlen auf den 

Nebenseiten die Fassungen fur die meist rautenformigen Almandine22.

Eine eigenwillige Abwandlung von dem aus der Entwicklung zu verstehen- 

den Verzierungsschema23 bieten die Ohrringe aus Andernach I. Bei den 

Stricken aus Grab 17, Taf. 63,1, und 24, Taf. 63,22\ sind auf den vier Haupt- 

flachen die rautenformigen Zellen zu finden; auf den Seitenflachen sind da- 

gegen um eine runde Mittelzelle jeweils vier Zellen kleeblattfbrmig angeord- 

net. Damit entsprechen sie in ihrer Form einem Kreuz, jedoch sind die 

einzelnen Arme bzw. Blatter auBen zu einer Blattform abgerundet.

Eine andere Losung des Verzierungsproblems bietet ein Ohrringpaar aus 

Engers, Taf. 63,325. Dort sind die Zellen auf den Hauptflachen durch vier Stege 

unterteilt, die auf eine runde Mittelzelle zulaufen. Durch die Verwendung einer 

runden Mittelzelle inmitten der hier quadratischen Zelle konnte diese Verzie-

21 Erganzungsheft zum Band 1-4 der AuhV (1900) VII; da es sich auch nicht um den 

Fundort Andernach handelt, wird es verstandlich, daB die Ohrringe nicht in das Rhein. Landes- 

mus. in Bonn gelangt sind; siehe auch Anm. 18.

22 Doppelfeld a.a.O. (Anm. 4) Taf. 14, 6a. 6b; LaBaume a.a.O. (Anm. 4) Taf. 41, 5.6.

23 Bei den durchbrochen gearbeiteten Polyedern wie z.B. bei den Ohrringen von Gultlingen 

(Veeck a.a.O. [Anm. 2] Taf. 35A,1) war es wegen der Versteifung der Kapseln notwendig, daB 

das Blech der beiden Seitenflachen nicht fur eine Almandineinlage durchbrochen wurde, sondern 

nur fur den durchlaufenden Reif.

24 Grab 17: bisher unveroffentlicht; Rhein. Landesmus. Bonn Inv. Nr. 2472. - Grab 24: 

H. Kuhn, Die germanischen Fibeln der Volkerwanderungszeit in der Rheinprovinz. Rhein. 

Forsch. Vorgesch. 4 (1940) 368 Taf. 112, 1.2; bei diesen Ohrringen sind die rautenformigen Zellen 

auf den Hauptseiten in zwei gleichgroBe Dreiecke unterteilt; auch das umgebogene Ende des 

Ringes ist in der Mittelzelle der Seitenflache deutlich zu erkennen, somit sind hier die Mittelzellen 

nicht durch ein Almandinplattchen verschlossen.

25 Rhein. Landesmus. Bonn Inv. Nr. 36,34.35; bisher unveroffentlicht. Frau D. Haupt 

und Herrn W. Janssen sei an dieser Stelle auch herzlich fur die Hilfe bei der Bereitstellung der 

Vorlagen fur Taf. 63 gedankt.
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rung auch auf die Seitenflachen iibernommen werden, denn damit war es pro- 

blemlos, den Ring durch die runde Mittelzelle zu fiihren.

Auf andere Kombinationen von Zellen auf Polyederkapseln soli an dieser 

Stelle nicht eingegangen werden; es kann nur festgestellt werden, daB im 

Neuwieder Becken und dessen Umkreis die Seitenflachen der Polyederkapseln 

mit Almandinzellen verziert werden kbnnen, entweder kreuzfbrmig um eine 

runde Mittelzelle gruppiert oder auch wie bei dem Ohrring von Engers mit 

einer quadratischen bzw. rautenfbrmigen Zelle und eingefugter runder Mittel

zelle 26.

Ein Blick auf vergleichbare Ohrringe mit Kreuzdarstellungen auf den 

Kapseln zeigt, daB die gleiche Verzierung auf alien sechs Seiten der Kapseln 

wie bei den Ohrringen in Nurnberg nicht die Regel ist. Ein Ohrringpaar aus 

Cugny27 (Taf. 62,5) mit tordiertem Reifen besitzt eine Polyederkapsel mit je 

einem Kreuz auf den vier Hauptseiten, die ebenso wie bei den Ohrringen in 

Nurnberg aus vier sich verbreiternden Zellen mit roter, aber auch griiner Stein - 

einlage um eine runde Mittelzelle mit einer weiBen Perle gebildet werden. Auf 

den Seitenflachen finden sich jeweils nur vier Rbhrchenzellen, wie sie z. B. 

auch bei den Ohrringen von dem Frauengrab unter dem Kblner Oom zu sehen 

sind28. Bei diesen Ohrringen hat sich der Hersteller an das ubliche Schema der 

Verzierung gehalten, namlich die Hauptseiten mit aufgesetzten Zellen und die 

Seitenflachen mit Rbhrchenzellen zu versehen29. Gleiches gilt fur weitere Ohr

ringe aus Mareuil und Courbes30, bei denen die gleichen Polyederkapseln wie 

die von Cugny auf glatten Reifen sitzen. Ein weiteres Ohrringpaar mit Kreuz

darstellungen stammt aus Kettig, es kann hier leider nicht zum Vergleich 

herangezogen werden31. Weiterhin gibt es noch ein Ohrringpaar aus Mols

heim32 mit Kreuzen auf den Kapseln. Dieses Paar muB aber zeitlich wesent-

26 DaB daneben auch Polyederkapseln uberliefert sind, die dem ublichen Verzierungs- 

schema mit Rbhrchenzellen auf den Seitenflachen entsprechen (wie z.B. Junkersdorf, Grab 450 

[Anm. 4]), darf nicht vergessen werden. Trotzdem kann festgestellt werden, daB im Neuwieder 

Becken und in seiner Umgebung bei der Verzierung der Polyederkapseln die meisten Varianten 

zu finden sind, die somit auf eine lebhafte und erfindungsreiche Schmuckherstellung schlieBen 

lassen.

27 J. Pilloy, Etudes sur anciens lieux des sepultures dans 1’Aisne (1886) 71 Taf. 1,5.

28 Siehe Anm. 4.

29 Obwohl sich gerade Polyeder mit Kreuzen fur die gleiche Gestaltung aller sechs groBen 

Flachen anbieten, zeigen sie durch den Vergleich mit den Ohrringen aus Frankreich (Anm. 27 

u. 30) die Eigenstandigkeit der Entwicklung im Neuwieder Becken und seiner Umgebung.

30 0. Boulanger, Le mobilier funeraire gallo-romain et franc en Picardie et en Artois 

(1902-1905) 79 Taf. 26,2; M. 0. Barriere-Flavy, Les Arts Industriels des Peuples Barbares de la 

Gaule. Album (1901) 16 Taf. 65,18.

31 Katalog aus’m Weerth a.a.O. (Anm. 20) 48 Nr. 627; der Verbleib dieses Paares ist nicht 

bekarmt. Aus der Beschreibung geht nicht hervor, ob sich auf alien sechs groBen Flachen Kreuz

darstellungen befunden haben. Bei dem unter Nr. 626 angesprochenen Ohrringpaar aus Karlich, 

ebenfalls mit Kreuzen, handelt es sich der Beschreibung nach um einen anderen Ohrring-Typ, 

und zwar den mit Scheibenenden; dazu siehe U. Koch, Die Grabfunde der Merowingerzeit aus 

dem Donautal um Regensburg. Germ. Denkmaler Vblkerwanderungszeit, Ser. A, 10 (1968) 248 

Liste 8 Typ Irlmauth.

32 F. A. Schaeffer, Sepultures romaines et merovingiennes de Molsheim. Cahiers Arch, et 

Hist. Alsace 5, 1927-1930, 178 Taf. 26.
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lich spater eingeordnet werden. Das zeigen insbesondere die aus den beiden 

Seitenflachen aufsteigenden Kegel, die sich auch an anderen Ohrringen des 

7. Jahrhunderts nachweisen lassen33.

Bevor ein Versuch der Datierung der Ohrringe in Niirnberg unternommen 

wird, sollen die Argumente fur eine Zuweisung dieser Ohrringe zu dem Her- 

kunftsort Gondorf kurz zusammengefaBt werden:

1. Die Zuweisung zu dem Grab III/1884 von Pfahlheim beruht auf einem 

Mi B verstandnis.

2. Bei dem in den AuhV 4 abgebildeten Ohrring handelt es sich um ein Stuck 

aus der ehemaligen Sammlung E. aus’m Weerth.

3. Dieser Ohrring, der zu einem Paar gehort, findet sich im Auktionskatalog 

der Sammlung aus’m Weerth mit der Herkunftsangabe Gondorf.

4. Im Bheinischen Landesmuseum Bonn wurde niemals ein solches Ohrring- 

paar inventarisiert.

5. Stiicke aus der ehemaligen Sammlung aus’m Weerth wurden vom Ger- 

manischen Nationalmuseum Niirnberg erworben.

6. Der Ohrring aus den AuhV 4 diirfte mit an Sicherheit grenzender Wahr- 

scheinlichkeit mit einem der Ohrringe des Paares in Niirnberg identisch 

sein, soweit sich dies auch aufgrund der Abbildung erkennen laBt.

Nach diesen Feststellungen kann es sich bei dem hi er besprochenen Ohr- 

ringpaar nur um einen Fund aus Gondorf an der Mosel handeln.

Fur eine zeitliche Einordnung des Ohrringpaares bietet sich zunachst das 

Grab 65 von Cugny, Jardin-Dieu, an, aus dem das oben schon erwahnte Ohr- 

ringpaar mit den tordierten Reifen und den Kreuzdarstellungen auf den Kap- 

seln stammt. Die reiche Bestattung einer Frau lag nach den Aussagen des Aus- 

grabers bei ihrer Auffindung ungestort in einem Sarkophag und ist daher be- 

sonders fur die jetzt anstehende Fragestellung nach der Datierung gut ge- 

eignet34. So fanden sich in dem Grab (in der Reihenfolge der Aufzahlung bei 

J. Pilloy):

Zu FiiBen links: ein GlasgefaB - zu FiiBen rechts: ein blaulicher Glaswirtel mit 

wirbelformiger weiBer Fadeneinlage (Taf. 62,7) - auf jedem FuB und an der AuBen- 

seite eines jeden Knies: je eine Schuhbinden- und eine Wadenbindengarnitur 

(Taf.62,10a-c. 12a-c) - entlang des linken Oberschenkels: eine groBe Menge von 

Eisenresten, ein kleiner Silex, ein kleines Fossil, eine groBe griinliche Perle, ein 

Gehange aus Eisenringen, Reste eines Schlussels, ein Messer mit Holzgriff und einer 

Scheide mit Ortband (Taf. 62,9), einKamm (darunter sind die Knochenteile zu ver- 

stehen, die angeblich zur Scheide gehoren sollen) (Taf. 62,8), ein Lederbeutel mit 

fiinf romischen Munzen - auf dem Giirtel links: ein ovaler Schnallenbugel, in Tier- 

kopfen endend (Taf. 62,6) - auf dem Giirtel rechts: eine rechteckige Schnalle aus 

einer Bronzelegierung und eine Giirtelhafte (Taf. 62,13.14) - linke Hand: bronze-

33 Nach seinen Beigaben gehort das Grab All von Molsheim der Stufe JM II an. Die 

Polyederkapseln mit seitlichen Kegeln werden im Rahmen meiner Arbeit uber merowinger- 

zeitliche Ohrringe bei den Alamannen besprochen. Die spate Datierung und die vollkommen 

andere Gestaltung der Ohrringe von Molsheim lassen daher eine weitere eingehende Abhandlung 

uber sie an dieser Stelle unnotig erscheinen.

34 Pilloy a.a.O. (Anm. 27) 51 ff.
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ner Fingerring mit punzverzierter Platte (Taf. 62,2) - linker Arm: bronzener Arm- 

reif mit stark abgeriebenen Strichverzierungen - recliter Arm: Armband aus 

13 Perlen - im Becken rechts und links: je eine silberne Biigelfibel mit Niello- und 

Almandinverzierung (Taf. 62,1) - auf der Brust rechts und links: je eine S-Fibel 

aus Bronze (Taf. 62,4) - auf der Brust: eine 14 cm lange Bronzenadel, 26 Perlen, 

zwei kleine Bronzeringe, ein kleines Instrument aus Bronzeblech, in einem Ring 

endend (Taf. 62,11), eine zweifach gelochte Miinze des Gratian - rechts und links 

des Kopfes: je ein Ohrring, der Ring aus vergoldeter Bronze, die Kapsel aus Sil- 

berblech mit roter und griiner Einlage und weiBen Perlen (Taf. 62,5) - unter dem 

Kopf: eine vergoldete Silbernadel mit Filigrankopf (Taf. 62,3)35.

Die aufgezahlten Beigaben lassen sich zeitlich einordnen und ermoglichen 

eine Datierung des Grabes. Zuerst sollen die fiinf Miinzen vorgestellt werden. 

Es handelt sich hierbei um je eine Miinze von Antoninus Pius (138-161), Maxi

mus (235-238), Constantinus I d. Gr. (306-337), Constantins II (324-361) und 

Gratianus (367-383)36. Damit entfallen die Miinzen fiir eine Datierung des 

Grabes37, denn die jiingste Miinze ist zur Zeit ihrer Niederlegung ini Grabe 

immerhin schon rund zwei Jahrhunderte alt, wie sich dies aus den anderen 

Beigaben des Grabes ergibt.

Versucht man nun, der Reihenfolge ihrer Aufzahlung nach, die Fundstiicke 

zeitlich einzuordnen, dann steht an erster Stelle das GlasgefaB, das leider nicht 

abgebildet ist. Jedoch kann man der Beschreibung nach in ihm einen Tummler 

vom Typ A erkennen38, der von K. Bbhner in seine Stufe III gesetzt wird39. 

Der Wirtel mit weiBer Fadeneinlage in Wirbelmuster (Taf. 62,7) ist ebenfalls 

ein Datierungshinweis auf die Stufe III nach Bbhner40. Die Schuh- und Waden- 

bindengarnituren lassen sich durch Parallelen auch gut in dieselbe Stufe ein-

35 Die Numerierung der einzelnen Beigaben wurde nach Pilloy a.a.O. (Anm. 27) Taf. 1 

beibehalten, lediglich die Buchstaben bei den Schuh- und Wadenbindengarnituren wurden 

eingefiigt.

36 Ubersetzung der franzdsischen Namen ins Lateinische nach: R. Cagnot, Cours d’Epigra- 

phie Latine 4(1914) 197; 215; 239; 243; 247.

37 Die Gleichsetzung von ,,Constance 11“ (Pilloy a.a.O. [Anm. 27] 54) mit ,,Constanz 11“ 

(Kuhn a.a.O. [Anm. 24] 223; 225. - Ders., Die germanischen Biigelfibeln der Volkerwanderungs- 

zeit in Siiddeutschland [1974] 948. - Ders., Das Problem der S-Fibeln der Volkerwanderungzseit. 

Ipek 24, 1974-1977, 127; 132) ist sicher nicht richtig. Der romische Name Constans wird im 

Franzdsischen mit „Constant“ iibersetzt (J. Sabatier, Description Generale des Monnaies Byzan

tines 1 [1930] 290). Der franzosische Name ,,Constance 11“ entspricht dem rbmischen Con

stantins II (Cagnot a.a.O. [Anm. 36] 234). DaB auch bei Pilloy a.a.O. (Anm. 27) 54 ,,Constance 11“ 

mit Constantius II gleichzusetzen ist, zeigt die Aufzahlung der Miinzen in ihrer zeitlichen Ab- 

folge, wo eben Constantius II vor Gratian kommt. Ferner haben die byzantinischen Miinzen 

nicht die Inschrift Gloria exercitus auf ihrer Riickseite, vielmehr trifft dies auf die Miinzen von 

Constantius II zu (Sabatier a.a.O. 290fF; Cagnot a.a.O. [Anm. 36] 243f.).

38 Besonders gut deutbar durch die Beschreibung der Rippung, wobei am GefaBboden vier 

hervorgehobene Rippen ein Kreuz bilden.

39 K. Bbhner, Die frankischen Altertiimer des Trierer Landes. Germ. Denkmaler 

Volkerwanderungszeit, Ser. B, 1, 1. Teil (1958) 226f. Diese Tummler werden von ihm in seine 

Stufe III bis hin zum Ubergang nach Stufe IV gesetzt. Den gut vergleichbaren Tummler aus 

Welschbillig, Grab 10, weist Bbhner voll in die Stufe III, ebd. 2. Teil Taf. 64,2.

40 Ebd. 1. Teil 218 f.
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ordnen41. Die verschiedenen Teile des Giirtelgehanges sind leider bis auf das 

Messerortband und das Stuck einer angeblichenKnochenscheide (Taf. 62,8.9; bei 

dem verzierten Knochenstuck handelt es sich wohl um die Reste eines Kammes 

oder des Futterals) nicht abgebildet. Das Messerortband aus versilberter 

Bronze befindet sich in der Tradition der Messerbeigaben, wie sie z. B. in dem 

Frauengrab unter dem Kolner Dom dokumentiert wird42. Das Ortband aus 

Cugny laBt sich mit dem aus Koln vergleichen und bestatigt die Festlegung des 

Grabes in die Stufe III nach Bohner. Auch der Giirtelbesatz mit rechteckiger 

Schnalle und einer HaftefTa/. 62,13.14) deutet in diesen Zeitraum. Das Fehlen 

von zwei weiteren Giirtelhaften, die ursprunglich zu dritt auf dem Giirtel ange- 

bracht waren, zeigt, daB das Grab von Cugny nach dem Hohepunkt dieser 

Giirtelmode angelegt wurde43. Die zweite Schnalle (Taf. 62,6), ebenfalls in der 

Gegend des Giirtels gefunden, scheint nicht in den Grabzusammenhang zu 

passen. Ganz sicher handelt es sich hierbei um das alteste Stuck im Grab, das 

noch aus dem 5. Jahrhundert stammt44, wenn man von den oben aufgefiihrten 

romischen Miinzen absieht. Die Erklarung fur dieses Stuck mag seine Lage er- 

bringen. Da es sich auf der linken Seite befand, kann es in Verbindung mit dem 

Gehange gestanden haben. Vielleicht diente der geschlossene Schnallenbugel 

als Ring fur das Gehange, oder er gehort zu den Raritaten mit Amulett- 

charakter, die in dem Gehange schon durch ein kleines Fossil und einen 

kleinen Silex vertreten sind.

Fur die beiden silbernen Biigelfibeln lassen sich keine genauen Parallelen 

linden. Nach Kuhn gehdren sie zu seinem Typ 24 von groBen Fibeln mit gleich- 

breitem FuB45. Das verbindende Kriterium dieser Gruppe ist allein die GroBe 

der Fibeln, jedoch lassen sie sich untereinander schwer vergleichen. Einer 

Datierung in die Stufe III nach Bohner wurde aber nichts widersprechen, auch 

wenn keine nahere Einengung erfolgen kann46. Ebenso lassen sich fur die

41 So liegt eine vergleichbare Riemenzunge mit Kreis- und Dreieckspunzen aus Riibenach, 

Grab 56, vor: Chr. Neuffer-Muller u. H. Ament, Das frankische Graberfeld von Riibenach. 

Germ. Denkmaler Volkerwanderungszeit, Ser. B, 7 (1973) Taf. 4,22. Dieses Grab gehort der 

Belegungsphase B 1/2 von Riibenach an, die von Ament der zweiten Halfte der Stufe III nach 

Rohner gleichgesetzt wird und damit der Stufe AM III nach Ament entspricht (ebd. 143 Abb. 5; 

149. - H. Ament, Chronologische Untersuchungen an frankischen Graberfeldern der jiingeren 

Merowingerzeit im Rheinland. Ber. RGK 57, 1976, 336 Abb. 20). Ebenso kann das Grab 163 

von Koln-Junkersdorf angefiihrt werden, wo sich eine punzverzierte Riemenzunge und eine 

kleine Rechteckschnalle fand. Das Grab wird in die Stufe III nach Bohner datiert (LaBaume 

a.a.O. [Anm. 4] 124 Taf. 10 Grab 163, 8.9). Das Grab wird in die Stufe III nach Bohner datiert 

(LaBaume a.a.O. [Anm. 4] 124 Taf. 10 Grab 163, 8.9).

42 Doppelfeld a.a.O. [Anm. 4] Taf. 18,17c.

43 Aus dem gestorten Grab 195 von Riibenach liegen ebenfalls eine rechteckige Schnalle 

und eine Giirtelhafte vor. Dieses Grab mag als Hinweis fiir die zeitliche Festlegung des Grabes 

von Cugny dienen, derm das Riibenacher Grab liegt am Rande der Belegungsphase A zur Phase 

B 1/2 hin. Damit entspricht das Grab dem tibergang von der Stufe AM II nach AM III (Neuffer- 

Miiller u. Ament a.a.O. [Anm. 41] 143 Abb. 5; Taf. 11, 25.27).

44 R. Pirling, Das Romisch-Frankische Graberfeld von Gellep. Germ. Denkmaler Volker

wanderungszeit, Ser. B, 2, 1. Teil (1966) 192ff. Abb. 21,1-4.8.

45 Kiihn, Biigelfibeln Siiddeutschland a.a.O. (Anm. 37) 945ff.

46 Die Datierung von Kiihn in das 7. Jahrhundert beruht auf einem Ubersetzungsfehler des 

Namens ,,Constance II“, dazu siehe Anm. 37.



Germania 56/1978 Tafel 60

Niirnberg, Germanisches Nationalmuseum. Ohrringpaar Inv.-Nr. FG 170-171. M 1:1.



Tafel 61
Germania 56/1978

2e

Niirnberg, Germanisches Nationalmuseum. 1 VergroBerte Kapsel des Ohrringpaares Inv.-Nr. 

EG 170-171. 2 Pfahlheim, Grab III/1884. M. 1:1.



Germania 56/1978 Tafel 62

Cugny, Jardin-Dieu, Grab 65 (nach J. Pilloy, Etudes sur anciens lieux des sepultures dans 

1’Aisne [1886] Taf. 1,1-14).



Tafel 63 Germania 56/1978

Bonn, Rheinisches Landesmuseum. 1 Andernach I, Grab 17, Ohrring Inv. Nr. 2472. 2 Ander- 

nach I, Grab 24, Ohrringpaar Inv. Nr. 2482. 3 Engers, Ohrringpaar Inv.-Nr. 36, 34-35. Photos 

Rheinisches Landesmuseum, Bonn. M. 1:1.
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S-Fibeln keine direkten Parallelen anfuhren, aber auch diese Fibeln fugen sich 

dem angesprochenen zeitlichen Rahmen ein47.

Damit ware die Datierung des Grabes 65 von Cugny festgelegt. Es ent- 

spricht mit seinem Inventar der Stufe III nach Bbhner. Eine engere Eingren- 

zung gegen das Ende dieser Stufe ermbglichen die Schuh- und Wadenbinden- 

garnituren48. Somit kann das Grab der Stufe Altermerowingisch III nach 

Ament zugewiesen werden und damit zugleich auch die Ohrringe mit kreuz

verzierten Polyedern.

Eine Unterstiitzung der Datierung dieser Ohrringe in die Stufe AM III 

findet sich in dem schon angesprochenen Grab 24 von Andernach49. Zwar zei- 

gen hier die Ohrringe nicht die kreuzfbrmige Verzierung auf den Hauptseiten 

der Kapseln, jedoch lassen sie sich durch ihre Herkunft und die Ausschmuckung 

der beiden Seitenflachen mit kleeblattfbrmigen Zellen durchaus mit dem Paar 

aus Gondorf vergleichen. In dem Grab 24 von Andernach lag neben den Ohr- 

ringen noch ein Biigelfibelpaar, das bei einer zeitlichen Einordnung weiter- 

helfen kann50. Vergleichbare Eibeln stammen unter anderem aus den gesicher- 

ten Grabfunden von Friedberg, Grab 3, und Hailfingen, Grab 36151. Beide 

Graber verfugen uber ein Inventar, das sich zwanglos in den gleichen zeitlichen 

Horizont wie das aus dem Grab von Cugny einfugen laBt52. AuBerdem befand 

sich in dem Grab von Friedberg neben der einzelnen Biigelfibel noch eine Ro- 

settenfibel, die auch der Stufe AM III zuzurechnen ist53.

AbschlieBend soil noch kurz auf das Inventar des Grabes III/1884 von 

Pfahlheim eingegangen werden. Es stellt sich heute folgendermaBen dar: Die 

sechs ,,silbernen Zierstucke“ sind Teile einer verzinnten Schuhgarnitur aus 

Bronze (Taf. 61,2b.c), die sich aus zwei Schnallen mit Beschlagen und Gegen- 

beschlagen und den beiden zugehbrigen Riemenzungen zusammensetzt. Das 

,,Paar groBe silberne Ohrringe “ ist mit den beiden glatten silbernen Ohrringen 

(Durchmesser 3 cm) gleichzusetzen (Taf ,61,2a), die an einem Ende spitz aus- 

laufen, wahrend das andere Ende in einem kleinen unverzierten Polyeder 

endet. Dazu gehbrt noch eine Perlenkette. Mit diesem Inventar fiigt sich das 

Grab III/1884 von Pfahlheim in die Stufe JM I ein, denn sowohl die Schuh

garnitur als auch die Ohrringe gehbren in diesen Beigabenhorizont54.

47 Kuhn, S-Fibeln a.a.O. (Anm. 37) 127; 132; zu der Datierung siehe Anm. 37 und 46.

48 Siehe Anm. 41.

49 Kuhn a.a.O. (Anm. 24) 327; 368; Taf. 2,11.11a; 112,1.2.

50 Typ von Friedberg nach Kuhn; siehe auch Kuhn, Biigelfibeln Siiddeutschland a.a.O. 

(Anm. 37) 1090K.

51 G. Behrens, Die Bad Nauheimer Gegend in Urzeit und Friihgeschichte (1939) 17; 51 

Abb. 71. — H. Stoll, Die Alamannengraber von Hailfingen in Wiirttemberg. Germ. Denkmaler 

Volkerwanderungszeit 4 (1939) 62 Taf. 14,6-11.

52 Beide Graber besitzen einen groBen Glaswirtel mit weifier Fadeneinlage in Wirbelmuster; 

siehe auch Anm. 40.

53 fiber vergleichbare Rosettenfibeln siehe U. Koch, Das Reihengraberfeld bei Schretzheim. 

Germ. Denkmaler Volkerwanderungszeit, Ser. A, 13 (1977) 59f. mit Anm. 22; dort werden die 

einzelnen Rosettenfibeln in die Zeit von 565-590/600 datiert.

54 Vgl. mit dem Pfahlheimer Grab III/1884 die Schuhbindengarnitur und die Ohrringe aus 

Grab 18 von Marktoberdorf, das von R. Christlein seiner Schicht 2 (570/90-630/40) zugerechnet
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Es erscheint mir somit gesichert, daB die Ohrringe mit den kreuzverzierten 

Polyederkapseln im Germanischen Nationalmuseum Niirnberg nicht dem 

Grab III/1884 von Pfahlheim zugehdren, sondern aus Gondorf an der Mosel 

stammen. Sie sind damit einem Gebiet zuzurechnen, in dem vergleichbare 

Ohrringe nicht selten auftreten und wo sie mbglicherweise auch hergestellt 

wurden. Ein weiteres Indiz fur die falsche Zusammenstellung des Grab inven- 

tares von Pfahlheim ist die Datierung des Grabes in die Stufe JM I, die damit 

im Gegensatz zu der Datierung der Ohrringe mit kreuzverzierten Polyedern 

steht. Die Ohrringe mit den kleinen massiven Polyedern passen dagegen in den 

zeitlichen Rahmen des Grabes, wie sich dies auch durch andere zeitgleiche 

Grabinventare bei den Alamannen belegen laBt* * * 55.

wird (Das alamannische Reihengraberfeld von Marktoberdorf im Allgau. Materialh. Bayer.

Vorgesch. 21 [1966] 69f.; 80; Taf. 6,1.2.9.10). Damit entspricht das Grab von Marktoberdorf der

Stufe JM I nach Ament.

55 Eine ausfuhrliche Besprechung der Graber mit Polyederohrringen erfolgt im Rahmen 

meiner Dissertation; siehe Anm. 1.


