
Ein PreBmodel des 7. Jahrhunderts 

aus Leibersheim/Riedisheim (Dep. Haut-Rhin)

Von Joachim Werner, Miinchen

Bei seinen Grabungen in der abgegangenen Siedlung Leibersheim siidlich 

Riedisheim (bei Mulhausen/ElsaB) fand J. Schweitzer1 im Herbst 1975 in 

Grubenhiitte 10 einen Gegenstand aus Buntmetall, den der Verfasser bei einem 

Besuch in Mulhausen am 5, 10. 1975 als merowingerzeitlichen PreBmodel 

identifizieren konnte. Da PreBmodeln in den letzten Jahren das besondere 

Interesse der friihgeschichtlichenForschung gefunden haben2, wird demWunsch 

des Ausgrabers gern entsprochen, das Stuck gesondert an dieser Stelle zu ver- 

off entlichen3.

Es handelt sich um einen U-formigen MessingguB4 von 3,1 cm Lange, 

1,9 cm Breite und 0,35 cm Starke mit leicht gewdlbter, glatter Riickseite und 

reliefierter Schauseite (Abb. 1,1 a; Taf. 28,1). Die 0,9 cm breiten GuBzapfen an den 

Schmalseiten sind nicht abgefeilt. Uber einer ebenfalls nicht sauber begradigten, 

1 mm breiten Randkante erhebt sich das mit dem Stichel nachgeschnittene 

Relief, das ein nach links gewandtes Tierbild in einer Perlrahmung zeigt. An 

der geraden Schmalseite begrenzen drei uber die Perlung fuhrende Wiilste mit 

unsauber eingerissenen Zwischenlinien das Bildfeld. Die 31 unregelmaBigen 

Perlbuckel haben einen Durchmesser von 1 mm. In das Bildfeld ist ein Tier 

mit zwei Kopfen eingepaBt (Abb. 1,1b). Der riickwartige Kopf, an einem langen, 

zweistrahnigen Hals sitzend, umfaBt mit seinen Kiefern den bandformigen 

Leib, an den der vordere Tierkopf ansetzt. Wahrend der HinterfuB normal drei 

abgespreizte und eine zuriickgebogene Zehe aufweist, sind Vorderschenkel und 

VorderfuB durch den Unterkiefer des vorderen Tierkopfes zerstiickelt. Beide

1 Erster Vorbericht: J. Schweitzer, Leibersheim. Origine et disparition d’un village 

medieval. Bull. Soc. Amis du Vieux Riedisheim 2, 1974, 13ff. Bis Winter 1975 warden 15 Gruben- 

hiitten aufgedeckt. - Vgl. jetzt Schweitzer, Leibersheim. Bull. Mus. Hist. Mulhouse 83, 1975-1976, 

67-149. Grubenhiitte 10: S. 86-91.

2 J. Werner, Zur Verbreitung friihgeschichtlicher Metallarbeiten. Early Medieval Studies 1 

— Antikvarisk Arkiv 38, 1970, 65ff., bes. 71 ff. - Ders., Nomadische Giirtel bei Persern, Byzanti- 

nern und Langobarden. In: La Civilta dei Longobardi in Europa. Acc. nazionale dei Lincei, 

Quaderno 189 (1974) 109ff., bes. 129ff. - T. Capelle u. H. Vierck, Modeln der Merowinger- und 

Wikingerzeit. Friihmittelalterl. Stud. 5, 1971, 42ff. - Diess., Weitere Modeln der Merowinger- 

und Wikingerzeit. Ebd. 9, 1975, llOff.

3 Das Fundstiick wird im Musee hist, in Mulhouse aufbewahrt. J. Schweitzer war so ent- 

gegenkommend, es zur Bearbeitung nach Miinchen auszuleihen, wo G. Sturm die Zeichnungen 

Abb. 1,1 a.b, die Prahist. Staatssammlung die Photos Taf. 28,1 und F. PreuBor vom Doerner-Institut 

die Metallanalyse erstellten. Fiir diese Hilfen habe ich ebenso zu danken wie fiir Abbildungs- 

vorlagen (Taf. 28, 2-7) und Auskiinfte iiber Vergleichsmaterial aus dem Landesmuseum Stuttgart 

durch Frau Dr. R. Wolf.

4 Die laserspektralanalytische Untersuchung im Doerner-Institut, fiir die ich F. PreuBer 

zu danken habe, ergab nach dem Untersuchungsbericht vom 22. 1. 1976: ,,Der PreBmodel besteht 

aus Messing, das u. a. einen relativ hohen Silbergehalt aufweist. Die Oberflache ist stark verarmt 

an Zink (Zn), es laBt sich ein deutlicher Konzentrationsgradient von Zink innerhalb der obersten 

100 p, feststellen, iiber dessen Ursachen derzeit noch keine Aussagen gemacht werden konnen.“
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Tierkbpfe haben die typischen, vorn zuriickgebogenen ,,Augenumrahmungen“ 

des Stils II. Die Augen selbst sind als Dreiecke eingetieft (hinterer Kopf) bzw. 

plastisch (vorderer Kopf) hervorgehoben. Beim hinteren Kopf greift der Unter- 

kiefer bogenfbrmig uber den Oberkiefer, beim vorderen Kopf bildet der Ober- 

kiefer eine Schlaufe, die, durch das Maul hindurch, den Unterkiefer zertrennt 

und hakenartig zum Vorderschenkel fiihrt. So sind, in seltsamer Komposition, 

Vorderschenkel und VorderfuB nicht mit dem Tierleib, sondern mit einem 

Oberkiefer verbunden.

Abb. 1. la. b PreBmodel aus Messing von Leibersheim. 2 Nebenriemenzunge aus gepreBtem 

Kupferblech von Balingen; nach P. Paulsen, la.2 M. 1:1; lb M. 2:1.

Der Model diente ursprunglich zur Herstellung gleichgemusterter U-for- 

miger Riemenzungen aus Metallblech. DasHerstellungsverfahren hat auf Grund 

von Werkstattversuchen kurzlich E. Foltz beschrieben. Danach war der Model 

die massive Unterlage (Matrize), auf die das zu dekorierende Blech gelegt und 

mit einem Stuck dickem Leder abgedeckt wurde. Durch Hammerschlage auf 

das Leder wurde das Blech in das Relief des Models hineingepreBt, so daB sich 

der Dekor auf seiner Schauseite positiv auspragte5. Da einige Model leicht ge- 

wblbte Riickseiten aufweisen (vgl. Anm. 2), wurden sie nicht direkt auf einer 

harten Unterlage (AmboB aus Metall oder Stein), sondern beim Pressen sicher 

ebenfalls auf unterlegtem Leder verwendet. Bei diesem Verfahren konnte fur 

die PreBbleche selbst nur weiches Metall (Gold, Silber, Kupfer, weiches Messing) 

verarbeitet werden.

5 E. Foltz, Beobachtungen bei der Restaurierung des langobardischen Goldblattkreuzes 

von Civezzano, Grab II. Arch. Korrbl. 4, 1974, 173 ff. Ders., Technische Beobachtungen an Gold- 

blattkreuzen. In: W. Hiibener (Hrsg.), Die Goldblattkreuze des friihen Mittelalters. Veroffentl. 

Alemann. Inst. 37 (1975) lift. Ausnahmen von diesem an den Goldblattkreuzen untersuchten 

Verfahren sind nur die ,,Pragungen“ mit Hilfe von Miinzstempeln (Patrizen), die auf die Schau

seite des Blechs eingeschlagen wurden (ebd. 20f. Nr. F 15 u. F 93: Cividale und Novara). Zur 

Herstellung des Kreuzes von Novara durch einen Munzmeister vgl. Werner in: Studi Storici 

in onore di 0. Bertolini (1973) 827ff.
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Die iibrigen Einschlusse der Grube 10 von Leibersheim (Keramik, Tier- 

knochen) geben keinerlei Hinweis auf die Werkstatt eines Metallhandwerkers. 

Es konnte sich bei dem Leibersheimer Model durchaus um ein zweckentfrem- 

detes Altstrick gehandelt haben. Auch die aus merowingischen oder angel

sachsischen Graberfeldern stammenden Einzelmodel, meist ohne Grabver

band, geben keine Hinweise auf die Handwerker, die sich primar ihrer be- 

dienten6. Bei den wenigen Stricken aus Siedlungen steht es nicht besser7. Auch 

die Beigaben des Brandgrabes von Liebenau, Kr. Nienburg, mit merowinger- 

zeitlichem Model, sind nicht gerade charakteristisch frir einen spezialisierten 

Handwerker8. So muB man sich damit bescheiden, daB bisher vom mero

wingischen Kulturgebiet, aus dem angelsachsischen England und aus Italien9 

weder eine ,,Werkstatt“ noch die Grabausstattung eines mit PreBmodeln 

arbeitenden Handworkers bekannt geworden sind, ganz im Gegensatz zu den 

Befunden von der mittleren Donau aus der Zeit des ersten awarischen Kaga- 

nates10. Auch der Neufund von Leibersheim fiihrt hier nicht weiter, sondern 

verstarkt den Verdacht, daB aus irgendwelchen Griinden ,,ausrangierte“ Mo

del das derzeitige Fundbild bestimmen. Denn die uns bekannten, mit Modeln 

hergestellten PreBblecharbeiten des spaten 6. und des 7. Jahrhunderts, von 

den Goldblattkreuzen (siehe Anm. 9) fiber HolzgefaBbesatz11 bis zu den Waden-

6 Das gilt fiir die Stiicke Nr. 11 (Abenheim, Kr. Alzey-Worms), Nr. 13 (Florennes, Prov. 

Namur), Nr. 17 (Suffolk), Nr. 19 (Suffolk) bei Capelle u. Vierck a.a.O. 1971. Bei dem Frauengrab 

von Barton-on-Humber (ebd. Nr. 18) mit Feinwaage und seeks Gewichten - da von zwei romische 

Kupfermiinzen - scheint der runde Model als Gewicht gedient zu haben. Die Relation aller Ge- 

wichte in Gramm wird ebd. 71 ff. leider nicht mitgeteilt.

7 Ebd. Nr. 12 (Ringwall Petersberg, Kr. Bonn) und Nr. 16 (Siedlung Salmonby, Lin

colnshire).

8 Capelle u. Vierck a.a.O. 1975 Nr. 21.

9 PreBmodel aus Metall (Bronze oder Messing) sind fiir die Herstellung vieler langobardischer 

Goldblattkreuze vorauszusetzen, wenn auch bisher Originale von Modeln noch fehlen. - Das 

,,Goldschmiedegrab“ von Gonars westlich Palmanova (Prov. Udine) enthielt als einzige Beigabe 

zu zwei Skeletten (mannlich und weiblich) in einem Kalksteinsarkophag einen Bronzemodel 

friihkarolingischer Zeit in Form des Crucifixus. Der Model diente in letzter Verwendung als 

Amulett und bezeugt so wenig die Grablege eines Goldschmieds wie die einzelnen Model aus 

merowingischen und angelsachsischen Grabern. Vgl. L. Bertacchi, L’Orafo di Gonars. Aquileia 

Nostra 40, 1969, 71 ff.

10 Vgl. hierzu Werner a.a.O. (Anm. 2) 1970 und 1974.

11 Vgl. die vergoldeten Silberbleche zweier Holzbecher aus Soest Frauengrab 165: Werner, 

Miinzdatierte austrasische Grabfunde. Germ. Denkmaler Volkerwanderungszeit 3 (1935) 93 

Nr. 31,9-10 Taf. 20,9-10 (Tierornament Stil II). - Goldbleche (?) im Stil II von einem Holz- 

becher aus dem Fiirstengrab von Beckum: W. Winkelmann in: Die Glocke (1962) Abb.5. - Silber - 

blech im Stil II aus dem Fiirstengrab von Gammertingen: I. W. Grobbels, Der Reihengraberfund 

von Gammertingen (1905) Taf. 9,6. - Silberbleche im Stil II (kaum von Riemenzungen, eher von 

HolzgefaB) aus Frauengrab von Herbrechtingen (Wiirtt.): Werner a.a.O. 87 Nr. 20,9 Taf. 9, B9. - 

Silberblech im Stil II an Messerortband aus Frauengrab 1 von Villey-Saint-Etienne (Dep.Meurthe- 

et-Moselle): E. Salin, Le Haut Moyen-age en Lorraine (1939) 229f. Taf. 11,10. - Herbrechtingen 

und Villey-Saint-Etienne gehoren noch ins 6. Jahrhundert, die iibrigen Graber in die Zeit um 

600 und ins beginnende 7. Jahrhundert. In den gleichen Zeithorizont gehort eine Silberschnalle 

mit Goldblecheinlage im Stil II von Schwenningen (Wiirtt.): Germania 23, 1939, 42 Abb. 2.



Germania 55/1977 Tafel 28

1 PreBmodel von Leibersheim; 2-3 Riemenzungen aus Munsingen; 4-5 Riemenzungen aus 

Balingen; 6-7 Endstiicke der Trense aus Niederstotzingen Grab 6. 1 Messing; 2 Silber;

3-5 Kupfer; 6-7 Eisen mit Messing. laM. 2:1; lb-7M. 1:1.



Tafel 29 Germania 55/1977

1-12 Vielteilige Giirtelgarnitur aus Goldblech von Nocera Umbra Grab 1. 13-16 Vielteilige 

Giirtelgarnitur aus Goldblech von „Trebur“ (13 Hauptriemenzunge; 14 wappenformiges Be- 

schlag; 15-16 Nebenriemenzungen). M. 1:1.
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bindengarnituren alamannischer Frauengraber12, setzen spezialisierte Hand- 

werker voraus, vor allem Lente, welche die Model konzipiert und gegossen 

haben13 14 15 16.

Von einem verwandten Model stammen zwei stark zerstorte kupferne 

PreBbleche fur Riemenzungen aus dem alamannischen Reihengraberfeld II 

von Balingen (Wiirtt.), leider ohne Grabzusammenhang (Taf .28,1-5)™. Der 

Dekor, Tierornament im Stil II in Perlrahmung, konnte von P. Paulsen nur 

annahernd rekonstruiert werden (Abb.1,2)™. Das Verhaltnis von Lange 

(3,3 cm) zu Breite (2,1 cm) der Bleche ist dasselbe wie bei dem Model von 

Leiberslieim (3,1 cm zu 1,9 cm). Diese Relation spricht gegen die Vermutung 

Paulsens, dab die Balinger PreBbleche als Besatz an den schildformigen End- 

stiicken von Trensen montiert waren, wie sie z.B. aus Niederstotzingen (Wiirtt.) 

Grab 6 vorliegen (Taf .28,6-7)™. Bei der Niederstotzinger Trense sind auf den 

Schauseiten der Endstiicke im Feld zwischen der ortbandartigen Einfassung 

sehr stark zerstorte Messingbleche angebracht, die nach ihrem Dekor aus ge- 

perlten Flechtbandern bzw. aus geperlten Tierornamenten in der Tat zur 

Gruppe der Balinger PreBbleche gehorten. Die Endstiicke sind 2,4 cm breit 

und 2,8 cm hoch, so daB die eingepaBten Bleche fur dieses GroBen verhaltnis 

beschnitten werden muBten. Zu ihrer Herstellung sind folglich Model der 

Leibersheimer und Balinger Form benutzt worden, die der Relation von 3 : 2 

(Lange zu Breite) entsprachen und die eigentlich fiir das Pressen von Riemen

zungen bestimmt waren.

Genaue Entsprechungen zum Tierornament des Leibersheimer Models 

(Abb. 1,1b) oder gar von ihm herriihrende PreBbleche sind nicht bekannt. Be- 

sonders nahe steht ein ,,Doppeltier“ auf zwei PreBblechriemenzungen von 

Munsingen im wiirttembergischen Donaukreis (Taf.28,2-3). Vermutlich ge- 

horten diese groBen Riemenenden mit glattem Riickseitenblech zur gleichen 

Wadenriemengarnitur, obwohl die eine {Taf .28,2; Inv. S. U. 1052/53; Lange

12 R. Christlein, Das alamannische Reihengraberfeld von Marktoberdorf im Allgau. 

Materialh. bayer. Vorgesch. 21 (1966) 78ff.

13 Das gilt ebenso fiir das spate 5. und 6. Jahrhundert: Bronzemodel von Roussent (Dep. 

Pas-de-Calais) und verwandte Denkmaler: G. Chenet, Prehistoire 4, 1936, 60ff. 100 Abb. 29; 

Werner, Germania 31, 1953, 38ff. Abb. 1. — Ferner der Blechbesatz frankischer Holzeimer: 

R. Pirling, Das romisch-frankische Graberfeld von Krefeld-Gellep 1960-1963. Germ. Denkmaler 

Volkerwanderungszeit, Ser. B, 8 (1974) 112f. Abb. 6; M. Martin, Das frankische Graberfeld von 

Basel-Bernerring. Basler Beitr. Ur- u. Friihgesch. 1 (1976) 117ff. Abb. 30.

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

(1931) 244 Inv. 6284 Nr. 13-14 (danach waren ursprunglich. drei Bleche vorhanden). Nach der 

Materialbestimmung von A. Hartmann (Landesmuseum Stuttgart) bestehen die Bleche aus 

Kupfer, das mit 1,8% Zinn legiert wurde. 0,1% Blei, ca. 0,05% Silber sowie sehr wenig Nickel, 

Antimon und Wismut sind auBerdem als Verunreinigung zu finden (Schreiben vom 4. 3. 1976).

15 P. Paulsen, Alamannische Adelsgraber von Niederstotzingen. Veroffentl. Staatl. Amt 

Denkmalpflege Stuttgart, Reihe A, 12 (1967) 60 Abb. 27.

16 Ebd. 59f. Taf. 9,3b. Entsprechende Verkleidung aus Goldblech mit Filigrandekor in 

Castel Trosino Grab 119 (Mon. Ant. 12, 1902, Taf. 12,5). - Die Vorlagen zu Taf. 28,6-7 werden 

dem Landesmus. Stuttgart verdankt, das auBerdem die Vornahme der Metallanalyse im Miinchner 

Doerner-Institut ermoglichte. Die laserspektralanalytische Untersuchung, die F. PreuBer ver

dankt wird, ergab fiir Fassungen und Bleche Messing (Bericht vom 26. 2. 1976).
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7,6 cm) aus Silberblech, die andere (Taf.28,3-, Inv. 646; Lange 7,4 cm) aus einer 

Kupferlegierung besteht17. Der breite, bandfbrmige Leib des (nach rechts ge- 

wandten) Tieres mit zwei Kopfen und die Form des FuBes entsprechen dem 

Tierbild von Leibersheim. Verwandtes findet man sonst am ehesten unter 

friihen Stil-II-Kompositionen auf flachenniellierten Arbeiten der Zeit um 60018. 

Eine scharfere Datierung oder Herkunftsbestimmung des Leibersheimer Models 

ist auf stilistischem Wege nicht mbglich. Da PreBblecharbeiten und Bronzegusse 

im Stil II aus dem Bereich des Baseler Rheinknies in einiger Zahl bekannt sind19, 

ist fur den Leibersheimer Model lokale Herkunft im Prinzip nicht auszuschlieBen.

Etwas weiter fuhrt die Funktionsbestimmung der mit diesem Model her- 

gestellten Bleche. Nach GrbBe und UmriB sowie nach der Relation von Lange 

und Breite waren es Schauseitenbleche U-formiger Nebenriemenzungen der 

Balinger Form (Taf .28,4-5), die mit einem glatten Riickseitenblech zu einer 

Hulse fur das eingefuhrte Riemenende ausgestaltet waren. Mindestens drei und 

oft bis sechs ,,Nebenriemen“ waren dekorative Bestandteile der sogenannten 

vielteiligen Mannergiirtel des 7. Jahrhunderts. Nordlich der Alpen besteht 

dieser metallene Giirtelbesatz iiberwiegend aus Eisenbeschlagen mit Tauschie- 

rung und Plattierung, vereinzelt aus Bronzegiissen20. Vielteilige Giirtelgarni- 

turen mit Besatz aus PreBblechen sind im Gegensatz zum awarischen Ungarn 

und zum langobardischen Italien aus Slid- und Westdeutschland bisher nur 

vereinzelt bekannt geworden21. Offenbar fuhrte die Empfindlichkeit der PreB- 

bleche und ihr meist kostbares Material zum Massenersatz in Eisen mit Tau- 

schierung. Auch in Italien laBt sich diese Entwicklung anhand von Neufunden

17 Veeck a.a.O. 334 (s. v. Munsingen I) Taf. 59,A10. - Die Vorlagen zu Taf. 28,2-3 wer- 

den dem Landesmus. Stuttgart verdankt. Fur die folgende Materialbestimmung habe ich A. Hart

mann sehr zu danken: „Die Riemenzunge S.U. 1052/53 (bier Taf. 28,2) besteht aus Silber, welches 

4-5% Kupfer, 0,8% Blei, 0,5% Gold, 0,1% Wismut sowie eine ganz geringe Spur (0,01%) Zinn 

enthalt. Der Kupfergehalt kann wohl noch als natiirliche Verunreinigung betrachtet werden, 

die iibrigen Bestandteile in jedem Faile. — Die Riemenzunge 646 (hier Taf. 28,3) besteht aus einer 

Kupferlegierung, die 5,6 % Zinn, 2,6 % Blei und einige Prozent Zink als absichtliche Zuschlage 

enthalt. Daneben sind ca. 0,1 % Nickel, ca. 0,1 % Silber, sowie sehr wenig Antimon, Arsen, Wismut 

und Gold als natiirliche Begleitelemente vorhanden“ (Schreiben vom 4. 3. 1976).

18 Werner, Acta Arch. 21, 1950, Taf. 3-6; ders., Suomen Museo 65, 1958, 35 Taf. 3,1.

19 Messing/ ?)-blech mit Tierornament Stil II in Perlrahmung aus Bourogne Grab 232: 

F. Scheurer u. A. Lablotier, Fouilles du cimetiere barbare de Bourogne (1914) Taf. 53. - Ge- 

gossene Giirtelgarnituren mit Stil-II-Dekor von Bourogne Grab 131 (ebd. Taf. 48) und aus 

Kaiseraugst: G. Meyer von Knonau, Mitt. Antiqu. Ges. Zurich 19,2, 1876, Taf. 1/2.

20 Eiserne vielteilige Giirtelgarnituren: Werner, Das alamannische Graberfeld von Mindel

heim. Materialh. bayer. Vorgesch. 6 (1955) 11 ff.; Christlein a.a.O. 44ff.; ders., Das alamannische 

Graberfeld von Dirlewang bei Mindelheim. Materialh. bayer. Vorgesch. 25 (1971) 26ff. - Bronzene 

vielteilige Giirtelgarnituren: R. Koch, Bodenfunde der Volkerwanderungszeit aus dem Main- 

Tauber-Gebiet. Germ. Denkmaler Volkerwanderungszeit, Ser. A,8 (1967) 70 Taf. 90,11-12.

21 Singular ein ledernes Giirtelfragment aus Andernach mit drei Nebenriemen mit U-for- 

migen Riemenzungen aus Buntmetallblech, die mit Tierornament Stil II in Perlrahmung verziert 

sind: L. Lindenschmit, Das Romisch-Germanische Centralmuseum in bildlichen Darstellungen 

(1889) Taf. 11,15. - Vgl. ferner Herten bei Lorrach, Grab 155: F. Garscha, Die Alamannen in 

Siidbaden. Germ. Denkmaler Volkerwanderungszeit, Serie A, 11 (1970) Taf. 105,13-15. - Ge- 

gossener Bronzebesatz mit eingepaBten tierornamentierten PreBblechen von Krautheim (Nord- 

baden) Grab 2: Koch a.a.O. Taf. 82,1-13.
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beobachten22, wobei - wie nordlich der Alpen - die Rahmung der tier- 

ornamentierten Bildfelder aus Perlsaumen mit alternierenden Silber- und 

Messingkugeln besteht. Diese echte Perlrahmung, im Gegensatz zu den ,,ge- 

rippten“ Rahmungen der meisten Goldblattkreuze, zeigen auch der Model von 

Leibersheim(h46&. 1,1a ;Taf. 28,1), die PreBbleche von Balingen (Taf. 28,4-5) und 

Niederstotzingen (Taf.28,6-7) sowie ein Giirtelbesatz von Andernach (vgl. 

Anm. 21). Sie ist zweifellos von byzantinischen Vorlagen aus Goldblech liber - 

nommen23. In Italien zeigt die vielteilige goldene PreBblechgarnitur aus dem 

langobardischen Mannergrab 1 von Nocera Umbra eine solche Perlrahmung 

(Taf.29,l-12)2\ Unter den wenigen goldenen langobardischen PreBblech- 

garnituren gibt es bisher keine einzige, die im germanischen Tierstil der Gold

blattkreuze oder des Models von Leibersheim verziert ist. Es gibt nur Beispiele 

mit byzantinischer ,,Komma-Ornamentik‘‘ (Taf. 29,1-12) oder mit Delphin- und 

Rankendekor25. Bei der groBen Zahl eiserner silbertauschierter Imitationen mit 

Tierstil II siidlich wie nordlich der Alpen ist das Fehlen von Vorbildern, d. h. 

von vielteiligen goldenen Garnituren mit Tierdekor, im langobardischen Italien 

zweifellos eine Folge des Forschungsstandes. Das zeigt die einzige bisher be- 

kannt gewordene goldene Giirtelgarnitur byzantinischen Stils mit Tierorna- 

mentik im Stil II nach Art der langobardischen Goldblattkreuze, die angeblich 

aus Trebur in Hessen stammen soli (Taf. 29,13-16). Sie ist nur in Teilen erhalten 

(Hauptriemenzunge, zwei Nebenriemenzungen, ein beschadigtes wappen- 

formiges Beschlag) und gelangte 1899 durch den Kunsthandel in das Mittel- 

rheinische Landesmuseum (fruher Altertumsmuseum) Mainz26. Das eingepreBte

22 Vgl. jetzt 0. von Hessen, Secondo contribute alia archeologia longobarda in Toscana. 

Accad. Toscana di Scienze e Lettere, Studi 41 (1975) Taf. 2 (Fiesole); 12 (Marlia); 15 (Pisa).

23 Beispiele: Wohl aus Syrien: M. C. Ross, Catalogue of the Byzantine and Early Mediaeval 

Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection 2 (1965) Taf. 35,43. - Persien: Werner, Nomadische 

Giirtel (vgl. Anm. 2) Taf. 15. - Awarisches Ungarn: PreBmodel aus Gater Grab 11 bei N. Fettich, 

Das Kunstgewerbe der Avarenzeit in Ungarn. Arch. Hung. 1 (1926) Taf. 6, und aus dem Gold- 

schmiedegrab von Kunszentmarton bei Werner, Metallarbeiten (vgl. Anm. 2) Taf. 5,1-5. - Vgl. 

aber auch gegossene byzantinische Bronzeschnallen aus Imola, Butrinto und Kent in: Kolner 

Jahrb. Vor- u. Friihgesch. 1, 1955, Taf. 4,1.4.9.

24 Werner, Nomadische Giirtel (vgl. Anm. 2) Taf. 5,1-12.

25 Garnitur aus Lucca: von Hessen a.a.O. Taf. 3.

26 Inv. Nr. V 5719-5722. Fur Auskiinfte und die Vorlagen zu Taf. 29,13-16 habe ich den 

Herren K. V. Decker und W. Selzer vom Mittelrheinischen Landesmuseum zu danken. Im 

Inventarbuch die Eintragung: ,,bei Trebur, angekauft am 7. 3. 1899 von Antiquar Broo, mit 

dessen Fundortangabe.“ K. V. Decker am 19. 12. 1975 brieflich: ,,Diese Fundortangabe ist nach 

meinen Erfahrungen mit anderen Stricken unseres Museums, die Herr Broo geliefert hat, mit 

der grofiten Skepsis zu betrachten.“ W. Selzer am 19. 2. 1976 brieflich: „Broo hat zwar keine 

Objekte als unmittelbar aus Italien kommend angeboten, aber mehrere von ihm erworbene 

Stiicke wurden als aus Italien stammend identifiziert.” — Hauptriemenzunge (5719): Gewicht 

18,8 g, Dicke 3,5 mm, im Mittelmedaillon blaues Gias und Rest von Almandin. Nebenriemen

zungen (5720-5721): Gewicht 5,4 g bzw. 5,6 g, Dicke 3,2 mm bzw. 3,5 mm. Wappenformiges 

Beschlag (5722): Gewicht 4,1 g, Dicke 3,9 mm. In der Literatur mehrfach abgebildet: Westdt. 

Zeitschr. 18, 1899, 407 Taf. 6,10. - Hess. Quartalsbl. N. F. 2, 1900, 835 Taf. 68,10-12. - S. Lind- 

qvist, Vendelkulturens alder och ursprung (1926) 79 Abb. 100-103. - Das wappenformige Be

schlag Taf. 29,11 ist hier nicht entsprechend seiner Funktion (vgl. Taf. 29, 2—4), sondern in Anbe- 

tracht des Lichteinfalles um 180° gedreht abgebildet.
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Tierornament in den Bildfeldern ist mit aufgeldteten zweizeiligen Kerbdrahten 

ausgelegt27, die Perlrahmungen an den Kanten und der Perlstab, der das Bild- 

feld der Hauptriemenzunge einfaBt (Taf .29,13), entsprechen der Goldblech- 

garnitur von Nocera Umbra (Taf .29,1-12). Die Proportionen derNebenriemen- 

zungen (Taf.29,15-16) gleichen denen des PreBmodels von Leibersheim 

(Taf.28,1). Die Riickseitenbleche der Riemenzungen sind glatt (Taf,29,13b. 

15b.16b), wie bei den PreBblechriemenzungen von Munsingen (Taf.28,2b.3b). 

Die beiden Nebenriemenzungen weisen an der EinlaBseite fur den Riemen einen 

ahnlichen AbschluB dur ch Linien und Wiilste auf wie die entsprechende 

Schmalseite des Models von Leibersheim. An der Hauptriemenzunge von 

,,Trebur“ (Taf .29,13) ist das Tierornament (Tierkbpfe imStil II)noch einiger- 

maBen deutlich zu erkennen und entspricht in der unteren Halfte etwa dem 

Dekor des Goldblattkreuzes von Loreto oder der gegossenen BuntmetalL 

riemenzunge von Trino bei Casale im Piemont28. An den Nebenriemenzungen 

(Taf .29,15-16) ist es zu einer heraldischen Banderkomposition umgebildet, 

weil dem Goldschmied offenbar das Verstandnis fur Tierornamentik fehlte. 

Vermutlich war dieser goldene Giirtelbesatz das Erzeugnis eines einheimischen, 

im mediterran-byzantinischen Stil arbeitenden Handwerkers, das in Italien fur 

einen langobardischen Auftraggeber hergestellt wurde. Der Fundort ,,Trebur“ 

wurde im Kunsthandel unterschoben. Im Vergleich mit der goldenen PreB- 

blechgarnitur des Mainzer Museums sind der Leibersheimer Model und die hier 

vorgelegten PreBbleche von Balingen, Munsingen und Niederstotzingen 

(Taf .28,2-7) mit ihren ,,lesbaren“ Tierornamenten als Arbeiten germanischer 

Handwerker anzusprechen. Der Zusammenhang mit den vielteiligen PreBblech- 

garnituren von Nocera Umbra und ,,Trebur“ spricht fur eine Datierung des 

Leibersheimer Models in die erste Halfte des 7. Jahrhunderts. Aber wo der 

Dekor des Models konzipiert und wo der Model dann zur Herstellung von 

Nebenriemenzungen vielteiliger Mannergiirtel verwendet wurde, muB beim 

heutigen Stande der Forschung often bleiben. Hier kbnnte nur eine Gesamt- 

bearbeitung der merowingerzeitlichen PreBbleche weiterfuhren, die sowohl nach 

stilistischen wie nach technologischen und metallkundlichen Gesichtspunkten 

erfolgen miiBte.

27 Vgl. das zweizeilige geperlte Flechtband auf dem goldenen Sattelbeschlag aus Castel 

Trosino Grab 119 (Aberg a.a.0. 126 Abb. 261) oder die einzeiligen Filigranhaken auf der Gold- 

schnalle byzantinischen Typs ebd. 116 Abb. 222.

28 Loreto: H. Roth, Die Ornamentik der Langobarden in Italien. Antiquitas, Reihe 3,15 

(1973) 175 Abb. 105. - Trino bei Casale: N. Aberg, Die Goten und Langobarden in Italien (1923) 

109 Abb. 182. Diese Riemenzunge gibt sich durch den doppelten Perlrahmen (vgl. Nocera Umbra 

Taf. 29,1-12 und ,,Trebur“ Taf. 29,13} als Imitation einer Goldblechriemenzunge in Buntmetall zu 

erkennen und beweist zusatzlich die italienische Provenienz der Garnitur von ,,Trebur“.


