
Wikingerschmuck in der Altmark.

Die Scheibenfibel mit Borre-/Jellingstil-Dekor 

aus Dahre

Arnold Muhl

Ein fur mitteldeutsche Regionen hochst ungewbhnliches Trachtzubehor wurde jiingst in 

Dahre, Ldkr. Altmarkkreis Salzwedel gefunden. Es handelt sich hierbei um eine kleine 

bronzene Scheibenfibel (Inventarnummer HK 2006: 7172) mit einem in Durchbruchar- 

beit gefertigten Tierornament (Abb. 1). Und gerade dieses Ornament ist das Bemerkens- 

werte, entspricht es doch der Formensprache der wikingerzeitlichen Kunst Skandina- 

viens. Aber auch in Physiognomie und Herstellungstechnik ist dieser Fibeltyp ein 

charakteristisches Erzeugnis des altnordischen Kunsthandwerks. Wikingerschmuck im 

Fundmilieu Sachsen-Anhalts - eine bislang singulare Beobachtung!

Fundmilieu

Die GewandschlieEe wurde am 03.07.2004 dank mafigeblicher Unterstiitzung durch 

ehrenamtliche Denkmalpfleger bei archaologischen Sondierungen des Baugrundes der 

St. Andreas-Kirche zu Dahre geborgen (Befund28, Fund-Nr. 40). Hintergrunde, detail- 

lierte Ergebnisse und Auswertung der Grabung werden von der zustandigen Projekt- 

leiterin derzeit zur Publikation vorbereitet und sollen hier deshalb nur kurz umrissen 

sein1. Fundstelle ist das Innenareal des rudimentar erhaltenen romanischen Kirchtur- 

mes in 1,11 m Tiefe. In besagtem Befundniveau kamen auch mehrere, zum Teil iiberein- 

ander liegende Bestattungen zu Tage, von denen einige noch ungestbrt waren. An der 

untersten Graberlage konnte ein C14-Datum von 1056 BP ermittelt werden. Umgerech- 

net ergibt sich also eine Zeitstellung von 894 n. Chr. Inmitten der durch ehemalige 

Bodeneingriffe gestbrten Graber lag die Wikingerfibel. Ein spezieller Grabzusammen- 

hang lieh sich bislang nicht rekonstruieren.

Objektbeschreibung

Besagte Fibel hat eine runde und dabei leicht gewdlbte Form. Ihr Durchmesser betriigt 

bis zu 35,0 mm bei einer maximalen Hbhe von 5,0 mm und einem Gewicht von 7,5 g. Die 

Haltevorrichtung dieser Gewandspange - also Nadel und Nadelrast- sind abgebrochen

1 Frau Dr. R. Leineweber danke ich herzlich fur die 

Bereitstellung der entsprechenden Informationen 

sowie fiir die Erlaubnis zu deren Nutzung.
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Abb. ia Vorderseite der wikingerzeit- 

lichen Scheibenfibel aus Dahre, Alt- 

markkreis Salzwedel. M. 2:1. Verbleib 

Landesmuseum fur Vorgeschichte 

Halle (Saale), HK-Nr. 2006 : 7172.

Abb. ib Riickseite der wikingerzeit- 

lichen Scheibenfibel aus Dahre, Alt- 

markkreis Salzwedel. M. 2:1. Verbleib 

Landesmuseum fur Vorgeschichte 

Halle (Saale), HK-Nr. 2006 : 7172.

und nicht mehr vorhanden. Die mikroskopische Analyse der Bruchspuren erweist, dass 

sie getrennt von der Zierscheibe hergestellt worden ist. Die etwa 1,5 mm starke Zier- 

scheibe wurde im Uberfangguss auf diesen Verschlussmechanismus gebracht. Spuren 

einer etwaigen Vergoldung sind auf dem bronzenen Material nicht zu finden2.

Das Bildmotiv zeigt ein bandformiges, mehrfach in sich verschlungenes Tier in 

Profilansicht (Abb. 2). Das als Vierbeiner zu identifizierende Tier hat einen langen
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Abb. 2 Umzeichnung des Bildmotivs 

auf der Fibel aus Dahre. M. 2:1.

Nackenschopf, der sich in wei- 

tem Bogen, den Leib uber- und 

unterkreuzend, bis zur Schnau- 

zenspitze schlingt. Der Kbrper 

des Tieres hat eine perlbandar- 

tige Binnenstruktur. Die Beine 

setzen unorganisch, aber mit 

Oberschenkelspiralen deutlich 

erkennbar am Rumpf an. Die 

diesem Motiv zugrunde lie- 

gende brezelformige Schling- 

bandkomposition fiillt nach 

dem Prinzip des horror vacui 

die gesamte Zierflache aus.

Kulturhistorische Einordnung

Die Scheibenfibel aus Dahre ist einer bislang noch sehr iiberschaubaren Fibelgruppe ein- 

zureihen, deren Verbreitungsgebiet aber immerhin Fundorte in Schweden, Danemark, 

England, Irland, Schleswig-Holstein, Hamburg und jetzt also auch Sachsen-Anhalt 

umfasst. Gut vergleichbare Parallelen stammen zum Beispiel aus Birka3 und Dublin 

(Abb. 3). F.Laux (1995) hat vor tiber zehn Jahren anlasslich der Verbffentlichung eines 

entsprechenden Altfundes aus Hamburg diesen Fibeltyp kartiert, basierend auf der Auf- 

listung von I. Jansson (1984, 60). Dieser Zusammentragung von zehn derartigen Gewand- 

schliehen und einer elften, erst jringst publizierten Fibel (Jeppesen 2006, 73) ist nun das 

Fundstiick aus Dahre hinzugefiigt4. Nach Durchsicht der vor Ort verfiigbaren, seither 

erschienenen einschlagigen Literatur sind weitere Exemplare dieses Typs bislang nicht 

publiziert. Es ist jedoch nicht auszuschliehen, dass iiberdies noch die eine oder andere art- 

gleiche Fibel existiert und gegebenenfalls an eher abgelegener Stelle verbffentlicht ist. 

Dieser Kleinhbeltyp mit dem oben beschriebenen Bildmotiv kommt in zwei Herstellungs- 

varianten vor; zu unterscheiden sind die einschalige von der doppelschaligen Ausfiih- 

rung5. Sie liegen entweder als durchgangig oder durchbrochen gegossene Werkstiicke 

vor. Das vorliegende Stuck zahlt zur einschaligen Variante.

Die Ornamentierung dieses Fibeltyps wird mit Hinweisen auf die Einteilung der 

wikingerzeitlichen Verzierungsphasen gemeinhin dem Jellingstil zugerechnet (Jansson

2 Die materialkundlichen und herstellungstech- 

nischen Untersuchungen erfolgten dankenswer- 

terweise durch Dr. Ch.-H. Wunderlich, Restau- 

rierungswerkstatt des Landesamt fur Denk- 

malpflege und Archaologie Sachsen-Anhalt (LDA).

3 Arbman 1940, Taf. 70,18-19.

4 Freundl. Mitt. J. Jeppesen, Moesgaard Museum.

5 Hierzu vor allem Jansson 1984, 6of.
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Abb. 3 Umzeichnung der Scheiben- 

fibeln aus a) Dublin, Irland und b) 

Birka, Schweden, Grab Bj 831. M. 1:1.

Abb. 4 Tierfigur im Borrestil. Umzeich

nung eines Schnallenbeschlages aus 

dem Grab Bj 750 von Birka, Schweden. 

M. 2:1.

1984,60; Laux 1995,150L). Zweifelsohne 

folgen besonders die strenge Profilansicht 

des Tierkopfes und die doppelte Kontur- 

linie des Rumpfes unverkennbar der Ikono- 

grafie des Jellingstils. Daneben tragt die 

Tierfigur aber auch ein pragnantes Merk- 

mal eines weiteren nordischen Kunststils. 

Es ist die brezelfbrmige Grundkomposition 

des Tierkbrpers, die innerhalb der Wikin- 

gerkunst besonders ausgepragt dem Borre

stil zugrunde liegt. Die spiralige Ausfor- 

mung der Oberschenkel und den bandar- 

tigen Kbrper finden wir in beiden Zier- 

stilen. Das Bildmotiv auf der vorliegenden 

Fibel und ihrer Vergleichsexemplare setzt sich demnach aus geradezu klassischen Leit- 

komponenten sowohl des Jellingstils als auch des Borrestils zusammen, zwei zoomor- 

phen Dekorvarianten der mittleren Wikingerzeit6. Beide Zierphasen stehen in ihrem 

Grundverstandnis unleugbar letztlich in der Tradition der nordgermanischen Tierorna- 

mentik der Vendelzeit (ca. 550-800 n. Chr.)7.

Der Borrestil ist wohl eher spat in der zweiten Halfte des 9. Jh. kreiert und noch uber 

die gesamte erste Halfte des 10. Jh. beibehalten worden. Es ist eine eklektizistische und 

experimentierfreudige Ornamentierung8, bei der Elemente der germanischen Tierorna- 

mentik umgewandelt und mit Motiven aus der Kunst Britanniens und Kontinentaleuro- 

pas kombiniert wurden. Zu den wichtigsten einheimischen Motiven zahlt das »Greif- 

tier«, das nun oftmals mit frontalem Gesicht, ubergrohen Ohren und Augen sowie 

verschrankten Extremitaten dargestellt ist, so beispielhaft auf einer Giirtelschnalle vom 

Graberfeld in Birka (Abb. 4)9. Die teils bandformigen, teils halbnaturalistischen Tierfigu- 

ren sind in geometrische Rahmen - z. B. Kreis, Karree, Dreieck - eingezwangt und bilden 

haufig selbst ein brezelfbrmig verschlungenes Flechtmuster. Erstmals werden die Ober

schenkel der Tiere als Spiralen ausgeformt. Charakteristisch sind die Einzeldarstellung

6 Zur zeitlichen Definition vgl. Muller-Wille 1986, 

153; 164; 166.

7 Begriffliche und zeitliche Definition nach

Stenberger 1977, 379 f.

8 Horn Fuglesang 1986, 214. Zur Datierung vgl.

Horn Fuglesang 1992,178, aber auch Muller-Wille 

1986,164.

9 Foto in Arbman 1940, Taf. 86,2.
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Abb. 5 Tierfiguren im 

Jellingstil. Umzeichnung 

der beiden verschlunge- 

nen Tierfiguren auf dem 

Silberbecher von Jelling, 

Danemark.

von Figuren sowie eine Vorliebe fur Ringketten- und Knotenmuster. Akanthus- und 

Weinrankenmotive sind hingegen iibernommen und vereinfachend umgestaltet. Be- 

nannt ist dieser Zierstil nach entsprechend dekorierten Zaumzeugbeschlagen, die aus 

einem um 900 datierenden Schiffsgrab vom Hiigelgraberfeld von Borre, Norwegen, 

stammen (vgl. Blindheim 1978).

Der Jellingstil kam zu Beginn des 10. Jh. in Mode, hatte seine Bliitezeit um die Mitte 

jenes Sakulums und blieb dann aber durchaus noch einige Jahrzehnte in Gebrauch, 

wenn auch mit abnehmender Intensitat. Stildefinierend und auch namengebend ist das 

Hauptornament auf dem kleinen, mit guten Grunden als skandinavische Variante eines 

christlichen Abendmahlskelches interpretierten Silberbecher10 aus dem Nordhiigel des 

danischen Kbnigsmonumentes von Jelling, Jutland11: zwei im Profil dargestellte S-fbr- 

mig geschwungene Tiere mit gleichbreitem bandartigen Leib, Nackenschopf und die 

Hiiften betonenden Spiralmustern (Abb. 5). Charakteristisch ist die doppelte Konturli- 

nie des Kbrpers, die haufig mit einem Perlband oder einem nicht untergliederten Band 

ausgeftillt ist. Beide Tiere sind diagonalsymmetrisch miteinander verschlungen. Nach- 

haltige Anregungen zu dieser erneuten Varietat des germanischen Tiermotives kamen 

aus dem irisch-britischen Raum, wo sich in jener Zeit zahlreiche Nordmanner niederge- 

lassen haben. In der skandinavischen Welt kam es dann rasch zur Kreation regionaler 

Modifikationen12. Besonders qualitatvolle Werkstiicke mit Jellingstildekor stammen 

vorwiegend aus Danemark. Daher gingen Uberlegungen auch schon dahin, dass dieser 

Zierstil eben dort auch entstanden sei. Solche Spitzenerzeugnisse mbgen in einer Werk- 

statt erschaffen worden sein, die der in Jelling beigesetzten Konigsdynastie der Gormi- 

den verbunden war (Muller-Wille 1986,165 f.).

Tiefer soil hier nicht in die nur vordergriindig abgeschlossene Einteilung wikinger- 

zeitlicher Ornamentik eingestiegen werden. Unser eigentlich unscheinbares Fundstiick 

zeigt aber schon, dass wir es in der Wikingerkunst nicht mit immer scharf zu unterschei- 

denden Stilepochen zu tun haben. Das vorliegende Schmuckwerk reprasentiert Orna- 

mentierungsvarianten der mittleren Wikingerzeit, die weitgehend von der Formenspra- 

che des Borrestils gepragt ist. Und so muss man vielleicht doch eine Beobachtung von 

S. Horn Fuglesang - eine exzellente Kennerin der Materie - aufgreifen, die pragnant fest-

10 Vgl. Capelie 1984. Dagegen Lyngstrom/Roesdahl 

1992.

11 Zum Grabungsbefund vgl. Krogh 1982.

12 Pragnanter Uberblick zur Definition des Jelling-

stils und seiner Einordnung innerhalb der Wikin

gerkunst z. B. bei Capelie 1986, ii4ff., ebenso Horn 

Fuglesang 1992. Jiingere Uberlegungen zur Datie- 

rungbei Skibsted Klasbe 1997, 141.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 90 / 2006



310 ARNOLD MUHL

stellt: »werden Jellingtiere zusammen mit Borrestilverzierungen angetroffen, handelt es 

sich um spate Formen des Borrestils«13. Dies mag dann auch im vorliegenden Fall mit 

der Vermengung von Elementen beider Stile gelten. In diesem Sinne mbchte man gene- 

rell diskutieren, ob der Jellingstil, dessen Leitkomponenten im Wesentlichen schon 

beim Borrestil vorzufinden sind, iiberhaupt nur als Nebenlinie oder Auslaufer des Letzt- 

genannten zu betrachten ist. Beide Stile waren jedenfalls lange gleichzeitig in Gebrauch. 

Zeitlich bewegen wir uns hier im ausgehenden 9. und friihen 10. Jh. - eine chronologi- 

sche Fixierung, die durch das C14-Datum (8940. Chr.) des Fundmilieus vorliegender 

Fibel hervorragend bestatigt wird.

Wer trug sie?

Kleine Rundfibeln, wie das hier besprochene Exemplar, waren Bestandteile der wikin- 

gischen Frauentracht. Wie bei nahezu alien Fibeln sind auch bei ihnen technische und 

schmuckende Funktion zu einer Einheit verschmolzen. Als Drittfibel erganzten sie die 

Hauptaccessoires -zwei grohe ovale Schalenspangen, die an den Schultern die Kleider- 

trager zusammenhielten - und dienten gewbhnlich als Verschluss eines capeartigen Um- 

hanges14. Bei Scheibenfibeln vorliegenden Formats ware zusatzlich auch der Gebrauch 

als Kragenverschluss eines Hemdes oder Kittels denkbar. Die Verwendung von Bronze 

fur ihre Herstellung entspricht zur Zeit des Jellingstils noch dem gangigen Usus bei der 

skandinavischen Fibeltracht; erst in der spaten Wikingerzeit wurden Gewandspangen 

der Frauenmode auch vermehrt in Edelmetall gefertigt. Wohl aber wurden die hochwer- 

tigeren Bronzefibeln durch representative Vergoldung veredelt (Capelie 1994, 606). Die 

Fibel aus Dahre war, wie eingangs beschrieben, nicht vergoldet.

Die Fundsituation auf dem Gelande eines Kirchhofes15 legt nahe, dass unsere Fibel als 

Bestandteil einer Totengewandung in die Erde gelangte. Weitere Attribute einer skandi

navischen Frauentracht brachten die Grabungen in Dahre indes nicht zu Tage. Eine kom- 

plette dreiteilige Fibelausstattung, wie sie fur eine »echte Wikingerin« tiblich gewesen 

ware, kann hier also nicht nachgewiesen werden. An dieser Stelle mbchte man nun zur 

Belebung des niichternen Objektes kontrolliert spekulieren, ausgehend von der Pramisse, 

dass diese »Frauenfibel« aufserhalb ihres Kulturkreises tatsachlich auch von einer Ver- 

treterin des weiblichen Geschlechtes getragen worden war. Es stellt sich namlich die 

Frage, ob die mit der skandinavischen Rundfibel Bestattete wirklich eine gebiirtige 

Nordfrau war. Als solche hatte sie auf ihrer Reise nach Walhall sicherlich nicht auf den 

dominierenden Teil ihres Fibelschmuckes verzichtet - dem attraktiven Schalenspangen- 

paar. Sie fand aber auf dem Kirchhof ihre letzte Ruhestatte, was damals natiirlich nur 

getauften Christen vorbehalten war.

Somit bleibt die vage Mbglichkeit, dass die Bestattete eine bekehrte Skandinavierin 

war, die sich in Reminiszenz ihrer Herkunft mit einer heimatlichen Trachtbrosche zu 

den Miittern versammelt hat. Wahrscheinlicher aber ist wohl, dass die Frau aus dem

13 Horn Fuglesang 1992,178. Auf die Gleichzeitigkeit 

und Vermischung beider »DarstellungsstiIe« macht 

auch Muller-Wille, 1986,166 f. aufmerksam.

14 Zur wikingerzeitlichen Fibeltracht vgl. in der

deutschsprachigen Literatur v. a. Capelle L986, 36ff. 

bzw. Capelle 1994.

L5 Der entsprechende Fundbericht wird von R. Leine- 

weber vorgelegt.
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mitteldeutschen Raum stammte. Ihr Totenhemd verschloss man mit einem exotischen 

Schmuckstiick, auf das sie vielleicht besonders stolz gewesen war und das am ehesten 

auf merkantilem Wege zu ihr fand.

Bilddeutung

Bei der Suche nach dem Symbolgehalt des bier dargestellten Schlingbandtieres stolen 

wir an Grenzen. Die Ikonografie des wikingerzeitlichen Motivrepertoires bewegt sich 

noch auf unsicheren FiiEen, obgleich es in der Vergangenheit nicht an Versuchen 

gefehlt hat, bei dieser Thematik verlasslicheren Halt zu bekommen16. Dabei wird der 

»Mitteilungswert« der wikingischen Bildwelt bis heute zum Teil auEerst kontrovers dis- 

kutiert. So billigt mancher zum Beispiel den Tierdarstellungen grundsatzlich keinerlei 

Bedeutungsinhalt zu (Horn Fuglesang 1992,176), andere versuchen hingegen einer even- 

tuellen Symbolimmanenz naher zu kommen (Muller-Wille 1986,174; NeiE 2004). Audi 

in Kenntnis sich abzeichnender Traditionsstrange aus dem paganen Motivschatz germa- 

nischer Ornamentik einerseits und Beeinflussungen durch die iroschottisch-angelsachsi- 

sche wie auch karolingische Kunst christlicher Pragung andererseits bleibt mit unserem 

derzeitigen Wissen die Interpretation von Einzelfiguren ohne kennzeichnende Attri

bute oder szenische Einbindung zumeist fraglich. Letztlich ist wohl T. Capelle (1986a, 

175) beizupflichten, wenn er resiimiert, dass der ideelle Kern vieler Tierfiguren der 

Wikingerkunst in der altnordischen Mythologie und Sagenwelt wurzelt, wobei dieser 

Kern vermutlich bereits damals von vielen Zeitgenossen schon nicht mehr bewusst 

registriert wurde. Die Tierfiguren auf den Fibeln scheinen zumeist hauptsachlich orna

mentale Zwecke erfiillt zu haben. Dies wurde die oftmals nachlassige und nicht selten 

auch falsch imitierte Wiedergabe der fast schon stereotypen Motiworgaben erklaren. So 

bietet auch die vorliegende Einzeldarstellung eines vierbeinigen Geschbpfes keine 

Anhaltspunkte fur eine zweifelsfreie Ansprache. Wenn hier tatsachlich eine Motivkonti- 

nuitat - und zwar auch in inhaltlicher Hinsicht- bis zuriick zu den germanischen Tier- 

stilen des 6.-8. Jh.17 besteht, dann sollten nach den jiingsten, in anderem Zusammen- 

hang erhobenen Studien von M. NeiE einem derart gestalteten Vierbeiner letztlich den 

Fenriswolf symbolisierende Bildnisse zu Grunde liegen, obgleich die eigentlich dazu 

gehbrende und kennzeichnende Menschenfigur schon nicht mehr dargestellt ist (NeiE 

2004, 24). M. NeiE kategorisiert dieses Motiv als Heilzeichen, was allerdings nur dann sinn- 

gebend erkennbar sein wurde, wenn dem monsterartigen Fenrir auch sein gbttlicher 

Bezwinger Vidar gegeniiber gestellt ware. So ist es aber schwer zu verstehen, dass ein 

negativ besetztes Ungeheuer wie der auf Rache sinnende Fenriswolf (Dillmann 1994), 

der zur Ragnarbk den Primus der Asengdtter Odin verschlingt, allein und medaillonartig 

gefasst als Amulett bewusst getragen worden ware. Ferner mbchte man auch annehmen, 

dass eine Frauenfibel eher mit einem speziellen Heilssymbol aus dem weiblichen 

Lebensbereich versehen wurde. Im vorliegenden Fall ware es alienfalls denkbar, dass der

16 Richtungsweisend ist hier immer noch das von Titel publiziert warden (Roth 1986).

H. Roth im Jahre 1983 initiierte Kolloquium »Zum 17 Hierzu immer noch richtungsweisend Salin 1935 

Problem der Deutung fruhmittelalterlicher Bild wie auch Haseloff 1981.

inhalte«, dessen Ergebnisse 1986 unter dem selben
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faunistisch nicht spezifizierbare Vierbeiner religibs motivierte Vorstellungen vom 

»geheiligten Tier« an sich verkbrpert. In der altnordischen Mythologie lieben sich meh- 

rere »heilige Tiere« (Reichert 1999) mit Bezug zu verschiedenen Gdtterfiguren finden 

-zum Beispiel Eber, Pferd, Bock, Widder-, ohne dass sich allerdings eines davon fiir 

eine Identifikation hier anbieten wiirde.

Fazit

Die Bedeutung der Fibel aus Dahre liegt fiir die hiesige Landesgeschichte vor allem darin, 

dass sie -wenn auch noch schemenhaft- kulturelle Kontakte zwischen dem wikinger- 

zeitlichen Skandinavien und dem nbrdlichen Mitteldeutschland dokumentiert. Doch 

wenn auch dieser Fund aufgrund seiner kulturgeschichtlichen Zuordnung in hiesigen 

Regionen bislang noch einzigartig ist (Abb. 6), so taucht er doch nicht vbllig iiberraschend 

aus dem Dunkeln auf. Aus den unmittelbar vorausgehenden Jahrhunderten der Mero- 

wingerzeit sind mehrere typische Erzeugnisse skandinavischer Provenienz im Fundgut 

Sachsen-Anhalts bekannt18. Vor diesem Elintergrund ist die Fibel aus Dahre als Aus- 

druck einer Kontinuitat des Beziehungsgeflechtes zwischen Nordgermanen und ihren 

siidlicher benachbarten Vettern zu verstehen.

Summary

Viking jewellery in Altmark region. The disc brooch with Borre /Jelling-Style decora

tion from Dcihre

The State Museum for Prehistory Halle recently added a disc brooch of the Middle Viking 

Period to its collection under the inventory number HK 2006:7172. The Northern Euro

pean costume jewellery lay in the midst of a heap of skeletons under the foundations of a 

Romanesque church tower. Found way outside its cultural environment, the brooch 

raises questions regarding contacts between Northern Europe and Central Germany.
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