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In den Niederlanden wurde nicht nur auf verhaltnismassig engem Raum, 

namlich in der Provinz Friesland, 1 eine besonders grosse Zahl von AIsengemmen 

gefunden, es trat hier auch im Jahre 1846 bei B i r d a a rd die erste uberhaupt und 

bei L i e  v e r e  n, in der Provinz Drente, im J ahre 1862 die bedeutsamste zutage. 

Seitdem in Sonderburg auf der Inse! A I s e n 187 I eine solche Gemme entdeckt 

und im gleichen Jahre der Berliner Gesellschaft fUr Anthropologie, Ethnologie 

und Urgeschichte vorgelegt worden war 2 - von ihr leitet sich der Name fur 

die Gemmengruppe her - ist das wissenschaftliche Gesprach uber diese Stief

geschwister der antiken Gemmen nicht mehr verstummt. Es sind keine kost

baren Steine, auch keine Halbedelsteine, aus denen die AIsengemmen bestehen, 

sondern einfache dunkle Glasflusse mit einer tiefblauen bis milchigblauen dunnen 

Ueberfangschicht. Die Glaspaste selbst kann opak sein, sie kann aber auch 

- gegen das Licht gehalten - in verschiedenen Farbtbnen schimmern. vVahrend 

die Unterseite in den allermeisten Fallen konvex ist, zeigt die von einer Fazette 

umgebene Schauseite stets die fur den Intaglio wohlbereitete Bildflache. Dieser 

ist nicht eingeschliffen, sondern mit harter Nadel geritzt, wobei die Ueberfang

schicht gewbhnlich nicht durchstossen wurde. Griibchen und kleine Lbcher, 

aus Luftblasen beim Schmelzen entstanden, stbren den Intagli? bis'vveilen. 

Gegenstand der Darstellung sind stehende bartige Gestalten mit schmachtigen 

Kbrpern und strichdunnen Armen und Beinen. Sie halten sich an den Handen 

und wenden die Oberkbrper in halber Drehung gegeneinander. Die Kbpfe 

erscheinen stets im Profii. Es gibt drei-, zwei- und einfigurige AIsengemmen, aber 

bis jetzt nur eine einzige mit vier Figuren, die von L i e  v e r e  n. 3 Auf den Drei

figurengemmen treten gewbhnlich zwei von rechts kommende Manner (vom 

Beschauer her gesehen) auf den Linksstehenden zu. Nur eine Ausnahme ist be

kannt. Sie wurde in E n s c h e d e  (Prov. Overijssel) gefunden. 4 Hier ist das 

Schema spiegelbildlich verkehrt: Der angesprochene Mann steht rechts, die 

beiden anderen links. Zur Zeit gibt es 84 AIsengemmen, und zwar I vierfigurige, 

42 dreifigurige, 27 zweifigurige und 14 einfigurige. Hiervon entfallen auf 

die Niederlande 11, auf Deutschland 12, auf Danemark 8, auf Norwegen I, 

Schweden 4 und Russland I, soweit es sich urn Bodenfunde handelt. In 

Kirchenschatzen gibt es in Holland 6, in Deutschland 3 I. Die Restzahl betrifft 

Einzelstucke in Museen, deren Herkunft nicht genau bekannt ist. 

Nicht selten befinden sich in dem Raum uber den Gestalten symbolhafte 

Zeichen, wie Kreuze, Sterne, Zweige oder Baumchen. Es ist hier nicht mbglich, 
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alle Vermutungen und Ansichten zu wiederholen, die liber die Herkunft, die 
Bedeutung und die Zeitstellung der AIsengemmen bisher geaussert wurden·. 5 

Die Gemme von Lieveren zeigt klar und eindeutig, worum es si ch handelt und 

welche Entwicklungstendenz innerhalb dieser Denkmalergruppe besteht. Auf 

niederlandischem Boden sind fast samtliche verschiedenen Auspragungen ge

Abb. I 

(Lieveren) 

funden worden. Deshalb kann an diesem Material die 

Evolution des Typus nahezu llickenlos vorgeflihrt werden. 

Die Alsengemme von L i e v e r e n  (Abb. I ) wurde ca. 

45 cm tief im Moor gefunden. Vielleicht war sie als 

Opfergabe niedergelegt worden. Der Intaglio zeigt links 

eine mit gebogenen Knien sit?ende mannliche Figur. Der 

Sitz ist durch einen einfachen Winkelstrich angedeutet. 

Drei grosse, ebenfalls bartige Manner treten, sich an den 

Handen haltend, von rechts auf den Sitzenden zu. Der 

vorderste ergreift dessen Hand und hebt den Fuss etwas 

an, als wenn er auf eine Stufe trate. Die ausserste Figur hat in der Hliftgegend 

zwei fast parallele Fortsatze, die nach aussen gerichtet sind; der obere wird 

von der freien Hand berlihrt. Ueber der Gruppe schwebt ein Gabelkreuz 

zwischen zwei achtstrahligen Sternen. 

Abb. za 

(Rom ?) 

Abb. zh 

(Rom ') 

Vergleichen wir hiermit eme wahrscheinlich in Rom gefundene, schon 1631 

bekannt gewesene Bronzescheibe 6 (Abb. za-b). Sie ist mit den auf beiden 

Seiten sichtbaren christlichen Darstellungen durch eingravieren hergestellt. Die 

Rlickseite zeigt die bekannte Magieranbetung. Die Muttergottes halt vor sich auf 

den Knien das nimbierte Christuskind, das den drei gabenbringenden, persisch 

gekleideten Magiern die Arme entgegen
.
streckt. Ueber dem Kind schwebt ein 

Gabelkreuz, li ber dem zweiten Magier. ein zwolfstrahliger Stern. Dazwischen 

steht die Taube mit dem Oelzweig. - Auf die Darstellung der Vorderseite 
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kommen wir im Laufe unserer U ntersuchung zuruck, sobald die chronologische 

Frage angeschnitten wird. 

Eine zweite, mit Bestimmtheit in Rom gefundene Bronzescheibe zeigt roh 

eingeritzt die Magierszene auf ihrer Ruckseite 7 (Abb. 3b). Hier ist auch Maria 

mit dem Nimbus versehen. Ein sechsstrahliger Stern steht uber dem Kind, das 

die Hand erhoben hat. Ueber den beiden ersten Magiern befindet sich wiederum 

die Taube, und, leicht isoliert, der Oelzweig. Man hat hierin irrtumlich eine 

Engeldarstellung gesehen. 8 Hinter dem geschwungenen Sessel der Maria steht 

ein Baumchen. Im unteren Teil der Medaille sehen wir die Hirsche am frischen 

vVasser der mystischen Paradiesesstrbme trinken. 

Die Uebereinstimmung des Bildschemas der Gemme von Lieveren mit dem 

der rbmischen Medaillen ist so gross, dass hier ein Zusammenhang bestehen 

muss, dass wir sie als Magiergemme bezeichnen durfen. - In der neueren 

einschlagigen Literatur hat man der Vorderseite der Bronzescheiben nicht ge

nugend Beachtung geschenkt. Wie aber schon G. B. de Rossi erkannt hatte, 

sind hier Werke der grossen Kunst, namlich byzantinische Mosaiken, wieder

gegeben. Die zuletzt beschriebene Amulettmedaille (Abb. 3a-b) zeigt das Apsis

mosaik der Kirche S. Michele in Affricisko in Ravenna. 9 Der jugendliche Christus 

Abb. 3a 

(Rom) 

Abb. 3b 

(Rom) 

halt in der Rechten das Gemmenkreuz, in der verhullten Linken ein Bud�. Ihm 

zu seiten stehen die Erzengel Michael und Gabriel. Zwei Baumchen begrenzen 

die Szene, zwei sechsstrahlige Sterne fullen den oberen Raum. U nter der durch-
. gehend nimbierten Gruppe finden wir, wie auf der Ruckseite, die trinkenden 

Hirsche. Die Abweichungen des Bronzebildes von dem Mosaik erklaren sich 

aus dem Streben nach Vereinfachung. Daruber hinaus sind die Sterne, Bliume 

und Hirsche frei hinzugefugt. Sie entstammen jedoch gleichfalls dem Symbol

schatz der Mosaiken. Wesentlich fur unsere Untersuchung ist die Stellung der 
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beiden Enge!. Auf dem Mosaik zeigen sie si ch frontal, auf der Medaille Christus 

zugewendet. Daher sind die Fliigel ebenfalls im Profil gesehen. 

In H a I w e r d, nordwestlich van Leeuwarden, fand man eine kreisrunde AIsen

gemme der dreifigurigen Gruppe 10 (Abb. 13). Die rechte Gestalt hat an Stelle 

des ausseren Armes einen an der Schulter ansetzenden Fliige!. Zu dieser bisher 

Abb· 4 

(Franeker) 

Abb. 5 

(Sneek) 

Abb. 6 

(Bl'i Emden) 

einzigen Engelsgemme aus den Niederlanden tritt nun ein soeben nordostlich 

von W a r  f f u m aufgefundenes Stiick.11 Damit hat auch die Pravinz Graningen 

ihre AIsengemme. Der neue Glasfluss ist fast kreisrund (26,4 : 25 mm) und 

tragt drei Figuren, von denen die rechte. ebenfalls mit ein�m Fliigel versehen 

ist (Abb. 14). Die Seitensprassen sind links doppelt, rechts dreifach eingeritzt. 

AIs Attribute erscheinen, wie auf der Gemme von S n e e  k (Abb. 5) oder auf 

� � 
Abb. 7 Abh. 8 

(Birdaard) (Enschedel 

der von K I e i n-G I a d e b r ii g g e in Schleswig-Halstein,12 durch eine Linie nach 

un ten abgegrenzt, drei Zweiglein oder Baumchen. Die Zahl der Engeldarstel

lungen betragt mit diesem neuen Fund fiinf. 13 - Hatte die Magiergemme van 

Lieveren den Zusammenhang mit den romischen Bronzemedaillen klar erkennen 

lassen, so erscheint nun in den "Engeln" ein zweites Kriterium, das die Abhangig

keit der Glaspasten von dem romischen, oder besser gesagt, van dem raven

natischen Varbilde erweist. 

Nicht weniger iiberzeugend diirfte ein drittes Merkmal sein. Wir entnehmen es 

nicht einer west-, sondern einer ostfriesischen Gemme. Das fragliche Stiick wurde 
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neuerdings zwischen A u r i c h und E m  d e n  gefunden (Privatbesitz) 14 (Abb. 6). 

Ueber den drei Figuren im ublichen Schema ist der Raum, der sonst die At

tribute enthalt, durch einen Strich nach unten abgegrenzt. Ein siebenzackiges 

Gebilde wird von dem Trennungsstrich getragen. Wenn wir uns auch an die 

hugelige Paradieseslandschaft erinnert fUhlen, auf der in S. lVIichele die Erz

engel zu seiten Christi stehen, so scheint doch nicht das Paradies, sondern der 

von Wolken durchsetzte Himmel daruber gemeint zu sein. Ob nun der flach

wellige Wolkenhimmel von S. lVIichele die Anregung gab oder vielmehr der mit 

dreieckigen Cumuli besetzte am Triumphbogen von S. Apollinare in Classe 

oder der im Apsismosaik in San Vitale, das mag dahingestellt bleiben. Die Kirchen 

von Ravenna jedenfalls mit ihren kostlichen lVIosaiken boten der Vorbilder genug. 

Der stilisierte Wolkenhimmel kommt nur noch ein zweites lVIal auf einer 

Alsengemme vor. Das danische Stuck aus dem Kirchspiel L e  m bei Ringkjobing 

in JUtland, eine dreifigurige Engelsgemme, zeigt ihn mit unterer Strichbegren

zung und mit rundbogigem Abschluss nach oben, woraus man schliessen konnte, 

dass ein Apsismosaik und nicht ein geradliniges den Anstoss gab. 

Aus dem bisherigen Gang unserer Untersuchung durfte deutlich geworden 

sein, dass zwischen �en Mosaiken und den Alsengemmen die italienisch'en 

Bronzemedaillen stehen .. Sie waren die beweglichen Vermittler zwischen dem 

Suden und dem Norden. Der andachtige Pilger, der zu den heiligen Statten in 

Rom oder Ravenna gewallfahrtet war, erhielt Devotionalien, erhielt "Pilger

zeichen" als Andenken und Beweis seiner muhseligen Fahrt. Und wenn auch 

bisher nur die zwei Stucke aus Rom bekannt wurden, es muss ihn:r viele ge

geben und einige mussen langs dem Rhein den Weg nach Friesland gefunden 

haben, wo sie dann die Anregung zu der eigenartigen Gemmenindustrie gaben. 

Der Umstand, dass die lVIagieranbetung nicht verstanden wurde, dass an Stelle 

der lVIuttergottes ein lVIann den lVIarienthron einnimmt wie auf der Urgemme 

von Lieveren, verlegt die Entstehung in heidnisches Gebiet. Wenn der ver

dienstvolle friesische Gelehrte lVIr P. C. J. A. Boeles, dem wir die letzte Zu

sammenfassung der hollandischen Alsengemmen verdanken, die Entstehung 

dieser Altertumer im mittelrheinischen Glasindustriebezirk suchen mochte 15, 

so ist dem entgegen zu halten, dass das dortige Christentum eine solche Ver

falschung seiner Ikonographie kaum. geduldet haben wurde. U nd wenn er die 

AIsengemmen als eine Art Pilgerzeichen betrachtet 15 - "Onwillekeurig denkt 

men ook aan Keulen, waar de drie koningen vereerd werden" - so gilt hier 

der gleiche Einwand und nicht zuletzt der Hinweis auf die Tatsache, dass die 

Translatio der Heiligen drei Konige von lVIailand nach Koln erst im J ahre 1164-
• 

erfolgte. Vor dieser Zeit hat es in Koln keine Verehrung der drei Konige gegeben. 

Boeles aber mochte die Entstehung de);' AIsengemmen in das 9., vielleicht eher 

noch in das 10. Jahrhundert verlegen. 
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Damit sind wir bei der chron�logischen Frage angelangt. Dass Datierungen, 

wie die von B. Schnittger in Hoops' Reallexikon, 16 der die Gemmen in das 5. 

J ahrhundert setzte, nicht aufrecht zu halten sind, diirfte aus folgenden Ueber

legungen hervorgehen. Das S. Michele-Mosaik wurde im Jahre 545 geweiht. 

Das Mosaik fUr die Martyrer Primus und Felicianus in S. Stefano rotondo in 

Rom, dessen leicht abgewandelte Kopie den Avers der ersten Devotionsmedaille 

schmUckt (Abb. 2a), fallt in die Zeit zwischen 648 und 649. 17 Der terminus 

post quem ist damit in beiden Fallen gegeben. J. Baum hatte frUher beide Bronze

scheiben, ohne die Vorderseite zu berUcksichtigen, in das 5. Jahrhundert ge

setzt. 18 Das kann also auf keinen Fall richtig sein. Neuerdings 19 neigt er offen

bar dazu, das 6. J ahrhundert in Anspruch zu nehmen" FUr das auf S. Stefano 

rotondo beruhende StUck ist auch dies noch zu frUh. Im Hinblick auf die voll

zogene Abweichung - nicht mehr die Hand Gottes halt den Martyrerkranz, 

sondern Christus selbst verteilt Kranze an beide, der leuchtertragende Christus

knabe ist hinzugetreten, die von anderen Mosaiken entnommenen Vorhange 

saumen die Szene _. mochten wir an einen zeitlichen Abstand von der Mosaikweihe 

denken und ein langeres Bekanntsein mit dem Vorbilde voraussetzen. So kommt 

wohl eher die Zeit urn 700 oder der Beginn des 8. J ahrhunderts in Frage. U nd 

dies gilt erst recht fUr das Michaelsamulett, denn es wirkt in seinem an Volks

kunst erinnernden Sti! primitiyer als das erstgenannte, schliesst sich jedoch in 

der Profilstellung der Engel der Haltung der Martyrer an. Die Beine der Magier 

z. B. sind roh stilisierte Striche im Vergleich mit den plastisch geformten auf 

der Bronzescheibe von S. Stefano rotondo. Die Taubendarstellung ist ebenfalls 

wesentlich raher und wird mit dem isolierten Oelzweig nur verstandlich, \yenn 

man das gut ausgefiihrte Vorbild der Martyrermedaille zu Grunde legt. 20 So 

erscheint also die Michaelsmedaille, obwohl sie auf das 100 Jahre altere Mosaik 

von Ravenna zuriickgeht, noch jiinger als die von S. Stefano rotondo. Sie diirfte 

erst recht in das 8. J ahrhundert gehoren. 

Die Uebersetzung des Medaillenstiles in den der Glasgemmen war mit einer 

Entchristlichung seines Inhaltes verbunden. \iVahrscheinlich vorhanden gewesene 

Zwischenglieder sind uns leider bisher verborgen geblieben. Wir neigen zu der 

Ansicht, die Verwandlung konnte nur in einem heidnischen Gebiet geschehen 

sein, und Friesland, wo im Jahre 754 Bonifatius erschlagen wurde, erweist sich 

schon durch diese Tatsache als damals dem Christentum noch nicht vollig 

erschlossener Bezirk. Hier aber wurden, zumeist in den die Ansiedlung tra

genden Terpen, acht Alsengemmen gefunden, davon sieben des alten Stils. In 

das 8. J ahrhundert diirfte ihre Entstehung fallen. Dass diese eigenartige Gem

menkunst aber weiter lebendig blieb, namlich bis an das Ende des 10. Jhdts, 

das lasst der Entwicklungsgang der Alsengemmen deutlich werden. Er sei irn 

folgenden kurz skizziert. 
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Der Form und Grosse nach unterscheiden wir ovale und runde, sowie grosse, 

mittelgrosse und kleine Gemmen. Die grossen sind die ursprunglichen, je kleiner 

sie sind, urn so spater fallt ihre Entstehung. Der ikonographische Wandel der 

AIsengemmen fUhrt von der grossen Magiergemme mit vier Figuren durch 

Ausscheiden der Figur rechts aussen zum Schema der Dreifigurengemme von 
Franeker 21 (Abb. 4). Die als Attribute beigegebenen Sterne sind hier schon 

nicht mehr richtig verstanden und wenig gut gekonnt. Sie stellen unbeholfene 

stachlige Gebilde dar. Auf der grossen ovalen Gemme von S n e e  k 22 (Abb. 5) 
sind es bereits Zweiglein geworden, die spater, wie auf einer oldenburgischen 

und mehreren skandinavischen Glaspasten zu sehen ist, zu deutlichen Baumchen 

werden. Man kann sie ihrer Bedeutung nach vielleicht als "Lebensbaum" an

sprechen. 

Im Laufe ihrer Weiterbildung geben die Figuren der grossen Gemmen die 

bewegliche, stark gestikulierende Haltung auf und erscheinen auf den mittel

grossen bis kleinen Ovalgemmen als starr und steif dastehende, wenig tem

peramentvolle Gestalten. Ein gutes Beispiel bilden die Stucke von B i r d a a r d 23 

(Abb. 7) und E n s  c h e d e 4 (Abb. 8). Diese beiden offensichtlich spaten 

Gemmen haben auch, von einem zweigtragenden ( ?) Strich uber den Kopfen der 

Enscheder abgesehen, keine Attribute mehr. Die seitlichen Sprossen, Rudimente 

des Marienthrones auf der Magiergemme von Lieveren oder, von der rechten 

Figur ausgehend, vielleicht auch Zipfel des Magiergewandes, sind auf dem Glas

fluss von Enschede verschwunden und haben si ch zu zweifingrigen Handen 

umgebildet. Die spiegelbildliche Umkehrung des Bildschemas - wie·schon be

merkt, eine einzig dastehende Ausnahme - deutet gleichfalls auf den Ausklang 

der Dreifigurengruppe. Nicht unwesentlich sind die Fundorte: Das Stuck von 

Birdaard kam in der Nahe des Klosters Klaarkamp zutage, das von Enschede 

in ein�r Gegend, welche dem westfalischen Fundgebiet mit spaten Gemmen 

und vielen Kirchenschatzen durchaus benachbart ist. 

Auf den mittelgrossen his kleinen 24 ovalen Alscngemmen mit zwei Figuren hat 

auch der zweite Magier den Schauplatz verlassen. Diese Gruppe ist in den Nieder

landen no ch niemals im Erdboden gefunden worden. Vielleicht liegt ihr Fabri

kationszentrum ausserhalb des Gebietes der dreifigurigen. Es gibt nur drei 

Stucke, die nicht aus Kirchenschatzen stammen. Die eine fand man in B r  erne n 

in der Kleinen Weser zusammen mit mittelalterlichen Pilgerzeichen aus Blei, 25 

die andere im Bereich der Burg von K a I m a r in Schweden, wo sie moglicher

weise dem 12. Jahrhundert angehort,26 die dritte im Gouv. Kiew.27 Die beiden 

hollandischen Zweifigurengemmen befinden sich am St. Ansfridus-Evangelistar 

in U t  r e  c h t (fruher in Deventer) aus der Zeit urn lOOO in Gesellschaft van 

zwei Dreifigurigen. 28 Die R u n  d g e m  m.e n, die offensichtlich einer besonderen 

Werkst�tt entstammen, beginnen ebenfalls mit grossen Stucken. An den Anfang 
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stellen Wlr die von B e e  t g u m  29 (Abb. 9). Ihre drei Figuren zeichnen sich, 

wie' alle dieser Gruppe, durch wohlproportionierte und beschwingte Gestalten 

aus. Die Attribute sind drei gutgeformte Sterne. Auf der grossen Gemme von 

I d a a r d sehen wir den linken Mann mit drei, den rechten mit zwei Sprossen 

ausgestattet. Die Attribute sind zwei Zweiglein 30 (Abb. 10). Das mittelgrosse 

Stiick aus S p a  n n u m ist traditionsgebunden mit der von Lieveren verwandt, 

denn es ist die einzige Dreifigurengemme mit dem christlichen Kreuz. Dieses 

ist aber nicht gut geraten und der Stern daneben ganz missgliickt 31 (Abb. I I ) . 

Abb. 9 

(Bectgum) 

� 
Abb. 12 

(Hitsum) 

Abb. 10 

(Idaard) 

� 
Abb. 13 

(Hohyerd) 

Abh. 11 

(Spannum) 

Abb. 14 

(vVarfum) 

Auch die H i t  s u m  e r Rundgemme mit dem doppelten Baumchenmotiv stellt 

eine Besonderheit dar 32 (Abb. 12). Sie ist die einzige von 84 Alsengemmen, 

deren Riickseite ornamental behandelt ist. Eine feine Kreislinie fasst die Wblbung 

ein. Sie ist nicht geritzt, sondern beim Guss der Glaspaste erzeugt worden. - Wenn 

schliesslich noch der zu den Rundgemmen gehbrige Sonderfall der Engelsgemme 

von H o  1 w e r d bei Dokkum genannt wird, so kann auf das oben zu dieser Gruppe 

Gesagte verwiesen und auf die Tatsache aufmerksam gemacht werden, dass 

alle Engelsgemmen nur auf runde Glaspasten geritzt wurden. Auch bei ihnen 

gibt es eine Entwicklung zu den Zweifigurigen, ab er diese zeigen keine Ver

fallserscheinungen. Sie sind offenbar friiher entstanden als die Ovalgemmen 

mit zwei Figuren. In Kirchenschatzen kommen sie nicht vor. 

Die Griinde fUr den anschluss der einfigurigen Gemmen, von den en am St. 

Bernulphus-Evangelistar in Utrecht zwei Beispiele vorhanden sind, 33 an die 

Gruppe der Alsengemmen kbnnen hier nicht mehr gebracht werden. 
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Der Raummangel verbietet auch eine ausfuhrliche Stellungnahme zum Bild

inhalt der dreifigurigen Glaspasten und zur allgemeinen Bedeutung der Alsen

gemmen uberhaupt. Es mag die Andeutung genugen, dass es sich offenbar um 

Amulette handelt, die als "Siegsteine" geschatzt und lose mitgefLihrt wurden. 

Sie gingen mit dem friesischen Handel nach Deutschland und Skandinavien. 

Im christlichen Deutschland und Holland fanden sie Verwendung als Schmuck 

an kirchlichem Prunkgerat, ja, es ist wahrscheinlich, dass sie im 10. Jahrhundert 

eigens zu diesem Zweck noch hergestellt wurden. 

Ich habe zum Schluss die angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. A. E. van 

Giffen und seiner Frau Gemahlin fur die Moglichkeit zum Studium der nieder

landischen Alsengemmen und fur die Anregung zu clieser Uebersicht herzlich 

zu clanken. Herr Max Muth in Berlin stellte sich in dankenswerter Weise fur 

die Anfertigung der Zeichnungen zur Verfugung. 

1 Boeles, P. C. J. A., Friesland tot de e1fde eeuw. 's-Gravenhage 1951 S. 460 ff. 
2 Beyrich, Runenstein von Alsen. BV 1871 S. I-H I Fig. 
3 iVIuseum Assen, Inv. Nr. I862jP. Plerte, 'vV., Nederlandsche Oudheden. Drente 

S. 72-73 Taf. LXX, S. - Bartels, iVI., Die Gemme von Alsen und ihre Verwandten 
(Nachtrag und Berichtigung). ZFE IS. 1883 S. 48 ff. Abb. S. 53. 

4 FOr die Erlaubnis, diese Gemme erstmalig abbilden zu dClrfen, habe ich der Direk
tion von Kon. Kabinet van iVIunten, Penningen en Gesneden Stenen, 's-Gravenhage zu 
danken, insbesondere Frau A. N. Zadoks-Josephus Jitta fur die freundliche Beschaffung 
der Bildvorlagen. - Boeles, 1951 Nr. 10. 
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Rom.-Germ. Kommission erscheinen und die einschl.agige Literatur enthalten. 

6 De Rossi, G. B., Le medaglie di devozione dei primi sei 0 sette secoli della chiesa. 
Bollettino di Archeologia cristiana. VII. 1869 .- Nr. 9 auf Tafel neben S. 36. - Diese 
Zeichnungen wurden auf Grund von Originalaufnahmen, die Fraulein Dr. H. Speier, 
Citta del Vaticano, Monumenti Musei e Gallerie Pontificie zu \'erdanken sind, durch 

Herrn M. Muth, Berlin, revidiert. 
7 De Rossi, G. B., Nr. 10 auf Tafel neben S. 36. 
8 Baum, J., Schweiz. Numism. Rundschau XXVI. 1938 S. 400 u. Abb. 3 - Derselbe, 

La Sculpture figurale en Europe 11 I'epoque merovingienne. Paris 1937 S. 82 Taf. XVIII, 

49 - Derselbe, Fruhmittelalterliche Denkmliler der Schweiz und ihrer Nachbarllinder. 
Bern 1943 S. 14-15 Abb. 3. 

9 vVulff, 0., Das Ravennatische Mosaik aus San Michele in Affricisco im Kaiser
Friedrich-Museum. Jahrbuch Preuss. Kunstsammlungen 25. 1904 S. 374. - Wessel, K., 
Das ravennatische iVlosaik in den Staatlichen Museen zu Berlin und seine vViederher
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