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Das sog. Jagdmesser Karls des GroBen.

Von

Peter Paulsen.

Hierzu Tafel 24—32.

Der Gegenstand dieser Untersuchung ist ein Skramasax, der sich im 

Munsterschatz zu Aachen bef indet und nach der — bisher un widersprochenen — 

Uberlief erung als Dolch oder Jagdmesser Karls des Groben gilt. Die tiber- 

lieferung aus dieser Zeit ist indessen oft unzuverlassig, und es labt sich vielmehr 

bei derartigen Gegenstanden in altem Kirchenbesitz die Neigung erkennen, sie 

mit bekannten Personlichkeiten der Kirchengeschichte, besonders mit Heiligen 

in Beziehung zu setzen. So ist z. B. ein Sabel, der auch einst dem Munsterschatz 

zu Aachen angehorte und sich jetzt unter den Reichskleinodien in Nurnberg 

befindet, lange Zeit ebenfalls Karl dem Groben als einstiger Besitz zuge- 

schrieben worden. Diese wunderschone Waffe kann aber sicher nicht Karl 

dem Groben gehort haben. Der Sabel, dessen Knauf und Scheidenbeschlag 

reich verziert sind, entstammt vielmehr nachweislich einer Werkstatt in 

Sudrubland. Die Zeit seiner Herstellung wird nach neusten Untersuchungen 

um 950 angesetzt1).

Was das sog. Jagdmesser Karls betrifft, so diirfte die von Dreger2) ge- 

gebene Beschreibung, wie ich mich durch Augenschein uberzeugt habe, geniigen. 

Ich gebe daher Dregers Beschreibung in gekiirzter Form hier wieder. Das 

Messer besteht aus der Klinge und dem Griff, beide zusammen 52,5 cm 

lang. Die Klinge ist aus Stahl geschmiedet und mit dunkelgrauem Edelrost 

bedeckt. Nur an einigen Stellen scheint der braune Rost tiefere Narben ge- 

fressen zu haben. Von der Stelle des Griffansatzes erweitert sich die Klinge 

nach oben in gerader und nach unten in etwas geschwungener Linie etwa bis 

zur Mitte des Blattes, um sich der Spitze zu durch einen Knick der Riickenlinie 

sehr stark zu verj ungen. Die Blutrinne ist auf beiden Seiten etwas unterhalb 

des Ruckens bis ein wenig uber den Knick hinaus hineingehammert. Der 

Riicken ist flach und scharf kantig. Die Griff angel setzt sich gleich unterhalb 

der Bekleidung stark verjiingt ab3). Die Angel reicht etwa nur bis zur Mitte 

des Griffes, wie eine verletzte Stelle desselben erkennen labt. — Der Griff ist

x) P. Paulsen, Die Waffen der Reichskleinodien (Das Bild 1938, Heft 12).

2) M. Dreger, Zsch. f. histor. Waffenkunde 10, 1923—1925, 81 ff.

3) Die angelsachsischen Skramasaxe, die spater zum Vergleich herangezogen werden, haben 

eine kurze und nach oben und unten fast rechtwinklig abgesetzte Angel. Vgl. S. 131 Anna. 1.
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22 cm lang und besteht aus schwarzem, gelbgeflecktem Horn. Der Querschnitt 

ist fast oval, und der Klinge zu sind beide Seiten des Griffes halbkreisformig 

abgeschragt. Der Griff ist im jetzigen Zustande in Fortsetzung der Messer- 

schneide einseitig aufgeplatzt. Es ist nichts von einer Nietung zu erkennen. 

Somit ist wohl anzunehmen, daB die Griff angel im Griff allein durch Kittung 

festgehalten wird. Das Griffende weist eine kurz abgesetzte Verjiingung auf. 

An dieser soil eine Metallkappe gesessen haben, die nach Bock1) aus Gold be- 

stand. In dem Holzschnitt von 1865 ist sie noch vorhanden und also erst in 

neuerer Zeit verlorengegangen. Irgendeine Verzierung oder eine Marke ist auf 

der Klinge nicht vorhanden. Im starken Gegensatz zu dem schlichten Messer 

steht die reichverzierte Lederscheide (Taf. 24).

Dieses Messer, das der Lange des Griffes nach ein Zweihander war, konnte 

also gleicherweise zu Hieb und Stich verwendet werden. Wenn es nun dem 

Besitz Karl des GroBen zugeschrieben wird, so ist zunachst zu fragen, ob es zu 

seiner Zeit derartige Waffen gegeben hat.

In der zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts n. Ztw. setzt in der Bewaffnung 

des Festlandsgermanen ein starker Wandel ein, der sich dann schlieBlich auch 

im Norden bemerkbar macht. Neben dem zweischneidigen Langschwert, der 

Spatha, erscheint ein einschneidiges Langmesser, der Skramasax, der im 6. und 

7. Jahrhundert das Schwert fast ganz verdrangt2). Nur in wenigen Fallen ist 

das Schwert in Grabern Vornehmer jener Zeit gefunden worden. Es ist ihm 

darum vielleicht eine mehr representative Bedeutung beizulegen. Erst Ende 

des 8. Jahrhunderts er halt das Schwert wieder als Waffe den Vorrang, wahrend 

der Skramasax fast nurnoch als Jagdmesser und Hirschf anger gebraucht wird3). 

Dieser Skramasax war besonders beliebt bei den Franken, Alamannen, Bur- 

gundern und Bajowaren. Er ist ebenfalls bei den Langobarden — wenn 

auch nicht in demselben MaBe — im Gebrauch gewesen. SchlieBlich gelangte 

er auch nach England und dem Norden4). Nun ist es nicht so, als ob die 

Form und GroBe dieser Waffe uberall und durch die Jahrhunderte hindurch, 

etwa bis ins 13. Jahrhundert, die gleiche gewesen ware, sondern es ist ein 

Wandel festzustellen. Weil die GroBe zwischen einem kleinen Messer und dem 

einschneidigen Schwert schwankt, hat man hierin eine stete Ent wicklung 

sehen wollen. Nach B. Brown fing der Sax wie ein Messer an und wurde spater 

zu SchwertgrbBe5 6). DaB das germanische Festland und hier vor allem die Ge- 

biete um den Niederrhein auf die Entwicklung des Skramasaxes starken Ein- 

fluB ausgeiibt haben, der sich auch bis nach dem Norden erstreckte, wird all- 

gemein anerkannt. Nun hat aber Gjessing darauf hingewiesen, daB z. B. das 

einschneidige Schwert mit geradem Riicken, das im ganzen Ostseeraum ver-

*) F. Bock, Karls des GroBen Pfalzkapelle und ihre Kunstschatze I (1866) 45 ff.

2) W. Veeck, Die Alamannen in Wiirttemberg (1931) 80. — H. Shetelig, Bergens Museums 

Aarbok 1916—1917. Hist.-antikv. raekke Nr. 2, 63f.

3) E. GeBler, Die Trutzwaffen der Karolingerzeit (Diss. Basel 1908) 84ff.

4) H. Shetelig a. a. O. — S. Grieg, Merovingisk og Norsk (Videnskapselskapets Skrifter 

II. Hist.-Filos. KI. 1922 Nr. 9). — G. Gjessing, Studier i norsk merovingertid (Skrifter utg. av det

Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, Hist.-Filos. KI. II. [1934] Nr. 2).

6) B. Brown, The Arts in Early England III (1915) 226.
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breitet ist1), zwar urspriinglich mit dem Skramasax in Verbindung steht, daB 

dieses aber doch in Skandinavien, Finnland und OstpreuBen2) Sonderarten 

aufweist, die unabhangig voneinander entstanden sind3). In Norwegen wie auf 

Bornholm entwickelt sich der Skramasax zu einem kraftigen Hiebschwert mit 

verkurzter Spitze. In Schweden, besonders in Uppland und auf Gotland bildet 

sich der Skramasax im 10. Jahrhundert zu einem langen schmalen Messer aus, 

das mit dem Griff in der Scheide neben dem Schwert getragen wird4). Der obere 

Teil der Scheide enthalt meistens Bronzebeschlage mit durchbrochenem Trep- 

penmuster. Dieser Typ mit Segel- und Kammzahnmuster der Beschlage ist im 

Baltikum, besonders in Kurland und Livland zahlreich vertreten5) und erfahrt, 

wie in Finnland vor allem zu beobachten ist, eine Ruckbildung zum kleinen 

Messer, das vom 11. bis 13. Jahrhundert in reichverzierter Scheide sowohl von 

Mannern wie von Frauen am Giirtel getragen und schlieBlich ein Bestandteil 

der Volkstrachten des Ostbaltikums wurde.

Durch die Feststellung der verschiedenen Sonderarten im Baltikum und 

bei der Betrachtung der einschneidigen Schwerter mit silberbeschlagenen 

Scheiden im altpreuBischen Gebiet6) im Vergleich zu dem ungarischen Material, 

das Alfoldi als hunnisch herausgestellt hat7), kommt Gjessing zu der Ansicht, 

daB in den Ostseegebieten Einflusse aus dem Schwarzen Meergebiet sich 

geltend gemacht haben, und daB die einschneidigen Schwerter AltpreuBens 

letzten Endes auf das Vordringen der Hunnen im Abendland zuriickgehen. 

Ferner stellt Gjessing die Hypothese auf, daB die groBe Anderung in der Be- 

waffnung der Festlandsgermanen und die Einfuhrung des Skramasaxes in der 

zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts durch die kriegerischen Auseinander- 

setzungen mit den Hunnen zu erklaren sein diirften8). So ware die Verwandt- 

schaft der abendlandischen Skramasaxe und der einschneidigen Schwerttypen 

durch die gemeinsame Wurzel in der Bewaffnung der Hunnen zu suchen. Die

2) G. Gjessing a. a. O. 86.

2) H. A. Knorr, Mannus 30, 1938, 524 weist darauf hin, daB sich im preuBischen Gebiet auf 

einheimischer Grundlage kurze Hauschwerter ohne Parierstange entwickeln.

3) Eine Sonderstellung nimmt aber das ‘breite Kampfmesser’ der lettischen Gruppe in der 

mittleren Eisenzeit ein. C. Engel, Fiihrer durch die vorgeschichtl. Sammlung des Dommuseums 

zu Riga (1933) Taf. 5 A 15.

4) H. Stolpe und T. J. Arne, Graffaltet vid Vendel (1912) Taf. XXIV 2. — T. J. Arne, Das

Bootgraberfeld von Tuna in Alsike (1934) Taf. XV 7. — S. Lindquist, Norden och Ansgar (1930) 

Abb. 24. — H. Arbman, Fornvannen 31, 1936, 93, vermutet, daB die langen Haumesser Upplands 

sich aus den groBen Messern der Volkerwanderungszeit entwickelt haben.

6) W. Gaerte, Urgeschichte OstpreuBens (1929) 337 Abb. 271c. — V. Nagevicius, Musu 

Pajurio Medziagine Kultura Kaunas (1935) 99. — M. Ebert, Fiihrer durch die vor- und friih- 

geschichtl. Sammlung des Dommuseums zu Riga (1914) 58 Abb. 63. — C. Engel, Fiihrer durch 

die vorgesch. Sammlung des Dommuseums zu Riga (1933) Taf. 129 u. 131. — Diese Dolchmesser 

wurden auch in Bronze nachgebildet als Hangeschmuck getragen. Vgl. C. Engel, Fiihrer Taf. 10. — 

Th. Schwindt, Finska Fornm. Tidskrift 13, 1893 Taf. Iff. — Besonders jetzt H. A. Knorr, Mannus 

30, 1938, 521 ff.

6) B. Ehrlich, Prussia 29, 1930 und Mannus 24, 1932, 404ff. — Vgl. H. A. Knorr, Mannus 

30, 1938, 524.

7) A. Alfoldi, Funde aus der Hunnenzeit und ihre ethnische Sonderung (1932) 26, Taf. XXXIII.

®) G. Gjessing a. a. O. 92ff.





Tafel 25. Bonner Jahrbucher Heft 145.

Schauseite der Aachener Lederscheide.

MaBstab 1:1.
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Ruckseite der Aachener Lederscheide.
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Tafel 27. Bonner Jahrbucher Heft 145.

Abb. 1. Aachener Lederscheide 

(Holzschnitt nach Bock).

Abb. 2. Messer mit Elfenbeinscheide 

in Bamberg (nach Zsch. f. hist. Waffen- 

u. Kostumkunde 10, 1923/25).
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Verschiedenheit der Skramasaxe ware durch die unmittelbare Beriihrung der 

Germanen des Festlandes mit den Hunnen und die mittelbaren Beziehungen 

der Ostseegebiete — wohl auf dem Weichselwege — mit den Hunnen in Ungarn 

oder im Gebiet des Schwarzen Meeres zu erklaren. Die Sonderarten dieser ge- 

nannten Waffentypen diirften in allererster Linie aber wohl — wie vor allem 

im Ostseeraum zu erkennen ist — in der Verschiedenartigkeit der Volkstums- 

krafte ihre Erklarung finden.

Wie dem nun auch sei, so lassen sich aus dem ganzen Material der Skrama

saxe, der einschneidigen Schwerter und Messer im Ostseeraum zwei Arten 

herausstellen, die dort nicht heimisch sind, also eingefiihrt sein miissen. Es 

handelt sich um die beiden Typen R. 496 und R. 4971), die in Norwegen 

anscheinend Nachbildung erfahren haben, und um den bei Gjessing a. a. O. 

Taf. XXVIb abgebildeten Skramasax. R. 496 und R. 497 zeichnen sich aber 

dadurch aus, daB die Riickenlinie nicht gerade verlauft, sondern etwa nach 

2/3 Lange der Klinge in einer schwachen Biegung, also in etwas langgezogener 

Spitze die Schneide trifft. Schon Grieg hat darauf hingewiesen, daB dieser 

Typ R. 497 vom Westen eingefiihrt sein muB2). Gjessing weist darauf bin, daB 

ein ausgesprochener EinfluB der Festlandsgermanen im nordischen Schwert- 

material erst Ende des 7. Jahrhunderts festzustellen sei3). In diesem Zeitpunkt 

zeigt sich R. 497 im Norden. Aber die Verbreitung dieses Typs laBt weitere 

Schliisse zu. In Norwegen ist R. 497 zur Hauptsache in den nach Westen ge- 

richteten Kiistengebieten gefunden, ferner nur noch auf Bornholm und in 

Finnland. Es unterliegt keinem Zweifel, daB R. 497 aus dem Westen eingefiihrt 

wurde, und zwar wahrscheinlich aus den Gebieten des Niederrheins. Auch der 

Typ R. 496 diirfte auf dem Festland, nach Gjessing4) vielleicht in dem friesisch- 

sachsischen Gebiet, entstanden sein. Jedenfalls stehen die genannten Typen 

zu alien festlandsgermanischen, wie auch zu den alamannischen, in naherer 

Verwandtschaft5). Der von Gjessing a. a. O. Taf. XXVI b abgebildete Skrama

sax aus Myklebostad, Fjaler, Sohn og Fjordane ist besonders durch seinen 

geknickten Riicken gekennzeichnet. Nach Gjessing ist diese Waffe wahrschein

lich eingefiihrt und angelsachsisch.

Hier stehen wir nun an dem Punkt unserer Betrachtung, wo die Beziehung 

zu unserem Aachener Jagdmesser ankniipft. Ohne Frage ist dieses durch seinen 

geknickten Riicken und durch seine gerade oder nur schwach gekriimmte 

Schneide mit den Skramasaxen der Festlandsgermanen zur Merowingerzeit 

verwandt, aber es bildet durch diese Kennzeichnen eine ganz bestimmte 

Gruppe, die man nach ihrem Vorkommen als angelsachisch bezeichnen muB. 

Auch in der Literatur6) findet dieser Skramasax seine Erwahnung7 * *). So heiBt

x) R. = O. Rygh, Norske Oldsager (1885) Abb. 496 u. 497.

2) S. Grieg a. a. O. 22.

3) G. Gjessing a. a. O. 98ff.

4) G. Gjessing a. a. O. 100.

6) W. Veeck, Die Alamannen in Wiirttemberg (1931) Taf. 70.

6) E. GeBler a. a. O. 89ff. — S. Pfeilstiicker, Spatantikes und germanisches Kunstgut in der

fnihangelsachsischen Kunst (Diss. Bonn 1936) 209.

’) Beowulf, Ubersetzung nach L. Ettmiiller (1840) Vers 1555ff.

Bonner Jahrbucher 145. 9
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es von Grendels Mutter im Kampf mit Beowulf: Ofsaet pa ponne sele — gysl 

ond hyre seaxe geteah, brad ond brun — eeg . . . ‘Aber sie saB auf dem Walgast 

und ihren Sachs sie nahm, den braunen Knief, die breite Klinge’. — Im Kampfe 

mit dem Drachen zog der Konig Beowulf den Skramasax und waell — seaxe 

gebraed, biter ond beadu — scearp, paet he on byrnan waeg, d. h. ‘Den Walsachs 

er schwang, den bittern, balscharfen, den er an der Briinne trug’1).

In England schwanken Form und GroBe des Skramasaxes zwar auch, 

aber es gibt doch mehrere dem Aachener Messer gleichartige Stiicke2), die 

durch ihre Fundumstande und durch Verzierung nahere Auskunft geben. 

Schon Dreger3) hat in seiner Betrachtung auf die groBe Ahnlichkeit mit dem 

verzierten Skramasax von Sittingbourne in Kent hingewiesen4) (Taf. 28). 

Hinsichtlich der Form der Klinge und des Griffes besteht zwischen beiden ohne 

Frage eine groBe Ubereinstimmung. Der Skramasax von Sittingbourne ist auf 

dem Rucken zu beiden Seiten von dem Rucken bis fiber die Mitte hinunter mit 

geometrischen Mustern, und zwar mit Pflanzen- und Tiermotiven in Feldern 

und mit Inschriften in Silber- und Gelbmetalleinlagen verziert. Nach Dreger 

tragen Ornamente und Inschriften genau den gleichen Charakter wie die der 

Aachener Scheide. Auf der Schauseite steht: + SIGEBEREHT M EAH (oder 

ME AH) d. h. wahrscheinlich ‘Sigeberecht besitzt mich’ als offenbar spate Zu- 

tat. Auf der anderen Seite steht: -J- BIORHTELM ME FORTE d. h. ‘Biorhelm 

machte mich’. Hier haben wir ohne Frage nahe Verwandtschaft der beiden In

schriften, die angelsachsischen Charakter und angelsachische Namen tragen5). 

Was die Ornamente anbelangt, trifft die Feststellung Dregers nicht zu, denn 

sie unterscheiden sich stark voneinander. Und gerade auf Grund der Orna- 

mentik ist eine genauere Festlegung der Zeit und des Ortes fur die Entstehung 

moglich. Somit ist die Gleichsetzung der Zeitzugehorigkeit fur beide nicht 

mehr haltbar. Von John Evans wird der Skramasax von Sittingbourne, ‘with 

some degree of probability’ dem 9. Jahrhundert zugeschrieben6). Nach R. A. 

Smith kommt vielleicht der Zeitraum von 850 bis 900 in Betracht7). Dreger 

glaubt schlieBlich, eine Datierung auf die erste Halfte des 9. Jahrhunderts vor- 

nehmen zu durfen.

Aber es gibt in England noch eine ganze Anzahl von Skramasaxen, die 

der Zeit vom 9.—11. Jahrhundert angehoren8). Ich mochte besonders auf 

zwei Exemplare hinweisen, die durch ihre Form und besonders ihre Schlichtheit

x) Beowulf, Vers 2705ff.

2) R. E. M. Wheeler, London and the Saxons (London Museum Catalogues: Nr. 6, 1935) 

Taf. XIV 16 u. XV, 17. 18. 22. 25.

3) M. Dreger, Zseh. f. histor. Waffenkunde 10, 1923—1925, 86.

4) J. Evans, Archeologia 44, 1873, 331 ff. — British Museum, A Guide to the Anglo-Saxon

and Foreign Teutonic Antiquities (1923) 95. — Vgl. auch T. D. Kendrick, ESA. 9, 1934, 395f.

6) Vgl. Brit. Mus., A Guide to the Anglo-Saxon Antiquities (1923) 95f. — J. Evans, Archeo

logia 44, 1873, 331 ff.

e) J. Evans, Archeologia 44, 1873, 334.

7) Brit. Mus., A Guide to the Anglo-Saxon Antiquities (1923) 96. Ebenda Abb. 117 ist ein 

Skramasax abgebildet, auf dem das ganze Runenalphabet eingegraben ist und das etwa der Zeit 

um 800 angehort.

8) R. E. M. Wheeler a. a. O. 180f. Taf. XIV—XV.
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dem Aachener Messer vielleicht noch naher stehen diirften als die anderen. 

Es sind die Skramasaxe von der Themse bei Battersea und von London City1). 

Dabei ist zu beachten, dab der Skramasax von London City mit Miinzen von 

Aethelred II. (978—1016) zusammen gefunden ist.

Somit stehen wir vor einer ganz anderen Datierung. Nun ist die Frage, ob 

die Aachener Scheide und das Messer gleich alt sind, und was die Verzierung 

der Scheide uns fur Anhaltspunkte gibt. Die Scheidenspitze ist beim Gebrauch 

beschadigt worden, und spater ist ein besonderes Schutzblech an ihr an- 

gebracht worden2). Fur die Urspriinglichkeit der Scheide spricht auch der Um- 

stand, dab sie dem Messer genau angepabt und also offenbar fiir dieses her- 

gestellt ist. Der Gleichzeitigkeit beider Stiicke steht auch die aubere Form nicht 

im Wege. Wir miissen aber die Scheide noch naher betrachten (Taf. 24—26). Die 

Lange betragt heute noch etwa 48,5 cm, die grobte Breite 7,7 cm. Die ganze 

Scheide besteht aus einem einzigen Stuck Leder, das auf die Form und Grobe 

des Skramasaxes zugeschnitten und dann geformt wurde. Von einer Innen- 

verkleidung mit Holz oder sonstigen Stoffen ist nichts festzustellen. Bis auf die 

Flache, die fiir die Zusammenheftung benotigt wurde, ist die ganze Scheide mit 

Ornamenten und einer Inschrift belegt. Die Schauseite tritt besonders hervor 

durch die plastische, erhabene, reliefartige Verzierung im Gegensatz zu der 

mehr flachenhaften Behandlung der Riickseite. Es treten eigentlich vier grobe 

Zierfelder in Erscheinung, bei denen die beiden Teile, die die Klinge schiitzen, 

jede nur ein zusammenhangendes Motiv aufweisen, das eine mehr plastisch, 

das andere mehr flach, wahrend die Flachen, die den Griff bergen, sich wieder- 

holende Motive in symmetrischer Darstellung auf der einen Seite der Klingen- 

flache entsprechend mehr plastisch, auf der anderen flach behandelt sind. Die 

Mannigfaltigkeit der Motive und der Verzierung iiberhaupt ist auch durch die 

technische Behandlung bedingt.

Das fiir die Scheide zugeschnittene Lederstiick wurde vor der Flach en- 

behandlung angefeuchtet. Die Metallwerkzeuge, die mit der Flache in Be- 

riihrung kamen, wurden mabig erwarmt, um einen scharfen und unverwisch- 

baren Abdruck zu erzeugen3). Mit einem Streicheisen wurden einfache, doppelte 

und dreifache Linien eingeprebt, um die Flache in mehrere Felder einzuteilen 

und diese zu umziehen. Zwischen diesen Linien wurden die schmalen Flachen 

mit geometrischen Strichmustern ausgefiillt. Diese wurden zunachst mit einer 

spitzen Nadel diinn vorgezeichnet und dann mit einem stumpfen Stichel 

nachgezogen und vertieft. So wurde die Riickenlange mit Maander aus- 

gefiillt, die schmale Flache auf der Riickseite liber der steigenden Ranke 

mit einer fortlaufenden Wellenlinie, und auf der gleichen Seite unter dem 

Ringkettenmotiv entstand ein 19 cm langes und 1 cm breites Inschriftband 

mit Tatzenkreuz und der Inschrift: + BYRHTSIGE MEO FECID. Die 

beiden Seiten der Griffpartie weisen Motive auf, die sich wiederholen. 

Auf der Riickseite tritt dreimal ein Ringkettenmotiv aus stilisierten

*) B. Brown, The Arts in Early England III(1915)228Taf.XXVIII 10. — S. Grieg a. a. O. 32ff.

2) Die Metallbeschlage halte ich fiir spatere Zutaten.

3) H. Loubier, Der Bucheinband (1926) lOff.

9*
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Akanthusblattern auf1). Das 4. Motiv zeigt zwei gegenstandige VierfiiBler. Auf 

der Schauseite des Griffteils findet sich viermal das gleiche Motiv in gegeniiber- 

liegender Stellung und in starkem Relief. Aus dem Rachen eines Lowen- 

kopfes entsprieBen zwei Ranken, die dem Kopf gegenuber in einer Palmette 

enden, im iibrigen aber mit zwei Vogelpaaren mit zuriickgebeugten Kbpfen 

in den vier Ecken verschlungen sind. Gerade diese Lowenkopfe sind sehr 

beschadigt. An dem Ende der Klinge zu schlieBt ein kauernder VierfiiBler mit 

riickgebeugtem Kopf diese Bildreihe ab.

Dann gibt es noch drei Flachen, die je von einem in sich zusammenhangen- 

den Vorwurf ausgefiillt sind. Dem Inschriftband entsprechend ist der schmale 

Streifen auf der Schauseite des Griffteils mit gekriimmten Akanthusblattern 

verziert. Die Klingenflache der Riickseite ist mit einer aufsteigenden Ranke, 

die fiinf groBere und drei kleinere eingeschwungene Blatter aufweist, ge- 

schmiickt. In der Mitte der Klingenflache der Schauseite erhebt sich ein 

Stamm, aus dem sich nach beiden Seiten Ranken entwickeln. Zwischen ihnen 

und an ihnen sind VierfiiBler mit zuriickgebeugtem Kopf und Vogel mit 

gebffnetem Rachen oft in verschrankter Haltung in die Ranke beiBend. 

Die Zierflachen der Schauseite sind umrandet von einer Linie, die einerseits 

eine Schnur nachahmt, andererseits wohl Fadenbiindel aus Langs- und Quer- 

strichen darstellen soil.

Wie ist die Verzierung dieser groBen Flachen erfolgt ? Bei den beiden Seiten 

des Griffteils ist der technische Vorgang bei den wiederkehrenden Motiven am 

besten zu verfolgen. Fur die drei Ringketten- und fiir die vier plastischen 

Lowenkopf-Vogel motive kommen nur zwei Vorlagen in Frage, die als Stempel 

gearbeitet waren, ob nun in Bein oder in Metall laBt sich nicht so ohne weiteres 

bestimmen. Bei den Ringkettenmotiven sieht man deutlich, wie der Stempel 

auf der Innenseite in den einzelnen Fallen etwas schrag aufgesetzt worden ist. 

Solche Stempel oder Matrizen aus Bronze sind uns im Norden aus der Zeit 

um 1000 n. Ztw. erhalten. Es sind Matrizen2), die von Goldschmieden bei 

der Edelmetallbearbeitung, bei Schmuckscheiben und Hangestiicken, be- 

nutzt sind. In einem Fund von Mammen, Jutland, sind sowohl eine Matrize 

als auch gepreBte Bleche mit allerlei Zierat zutage getreten3). Beschlage 

von einem Holzschrein aus dem Grab 18 von Ketting auf Alsen weisen 

in PreBblech durchschlungene Jellingetiere von erhabenen Schnuren und 

Linien umrahmt auf4). Diese gepreBten Bleche lassen erkennen, daB die 

Verzierung der Lederscheide unseres Jagdmessers gar nicht anders ge- 

handhabt sein kann.

Fiir die groBeren Zierfelder kommen wohl nur Plattenstempel in Frage, die 

allem Anschein nach in Bein geschnitzt waren, denn wir werden bei der Be-

Der Holzschnitt der Lederscheidenseiten (nach Bock) ist auf Taf. 27, 1 zum Vergleiche 

wiedergegeben, ist aber in manchen Punkten ungenau.

2) H. Arbman, Fornvannen 28, 1933, 341. — P. Paulsen, Der Goldschatz von Hiddensee 

(1936) 32 u. Taf. XI 3.

3) J. Brondsted, Acta Archaeologica 7, 1936, 105 ff. 137.

4) J. Brondsted, Acta Archaeologica 7, 1936, 137.
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trachtung der einzelnen Motive die Ubereinstimmung mit Elfenbeinschnitzereien 

feststellen konnen. Diese Annahme wird einmal bestatigt durch das Messer des 

Hl. Petrus im Dom zu Bamberg, das in einer Scheide aus Elfenbein steckt1). 

Die Scheide ist mit kraftigen Flechtbandmotiven — wohl irischer Art — reich 

ausgestattet (Taf. 27,2). Zum anderen gibt es Messergriffe, die in ihrer reich- 

verzierten Beinschnitzerei unserer Aachener Messerscheide nahe stehen 

(Taf. 31). Nicht ausgeschlossen ist die Handhabung von Plattenstempeln in 

Speckstein, Schiefer2) oder hartem Holz. Als eine solche Plattenmatrize mochte 

ich ein in Lund gefundenes Beinstiick ansehen3). Dasselbe hat Flechtband- 

motive aufzuweisen, die aus stilisierten Akanthusranken entstanden sind. Die 

Vorstufe dieser Stilisierung der kletternden Ranke, wie sie durch Wikinger- 

kiinstler erfolgte, finden wir in einer vortrefflichen Skizze des angelsachischen 

Caedmon-Manuskripts, das der gleichen Zeit, namlich der ersten Halfte des 

11. Jahrhunderts, angehort (Taf. 30,2)4). Die genannte Zeichnung mit Rand- 

skizze bildete nur den Teil eines groBeren Entwurfs, wahrscheinlich fur einen 

Ledereinband5). Somit konnen wir den ganzen Werdegang und auch schon 

weitgehende Beziehungen aufdecken. In der Skizze selbst steht im Mittelpunkt 

das noch ziemlich naturalistische, sich kreuzende Akanthusbundelmotiv, das 

auf der Aachener Lederscheide durch Stilisierung in normannischer Art 

zum Ringkettenmotiv wurde. Diese verwandten Ziige sind nur durch den 

allgemeinen normannischen Einflu B, wie durch das Zentrum zu erklaren, aus 

dem das Caedmon-Manuskript hervorging, d. h. aus der Winchesterschule. 

Diese Skizzen mit den DoppelumriBlinien der Zierfelder deuten darauf hin, 

daB sie in Leder iibertragen werden und dort durch den Druckstift als 

Flachrelief erscheinen sollten. Solche reich verzierten Lederarbeiten sind 

noch jetzt in ziemlich groBer Anzahl in Irland vorhanden6). Das Ornament, 

das auf der elfenbeinernen Scheide des Bamberger Messers vorhanden 

ist, kommt in ganz ahnlicher Art auf dem ledernen Buchbehalter von 

Breac Maodhog vor7).

Nach dieser kurzen Betrachtung uber Beziehungen unserer Messerscheide 

auf technischer Grundlage, wenden wir uns der auBeren Ausstattung im Ver- 

gleich zu anderen Stiicken selbst zu. Die Lederscheiden der festlandischen 

Skramasaxe sind an sich meistens ziemlich schmucklos und zur Hauptsache 

nur durch Bronzeknopfe in Halbmond- oder Scheibenform verziert. Dagegen

x) M. Dreger a. a. O. 86ff.

2) Auf der Insel Fohr ist in der Gemarkung Oevenum ein PreBmodel in Schiefer gefunden 

worden; J. Braren, Die vorgeschichtl. Altertumer der Insel Fohr (1935) 112. — Vgl. auch ein 

verziertes Knochenstiick von York in England; A History of the County of York II (1926) 106 

Abb. 26.

3) A. Goldschmidt, Elfenbeinschnitzereien II (1918) Abb. 188.

J) S. J. Gollancz, The Caedmon Manuskript of Anglo-Saxon Biblical Poetry (1927) 225.

6) Eine solche Zeichnung mit Randskizze finden wir in Ledei’ iibertragen an dem Buch

behalter von Breac Maodhog, Irland; A. Mahr, Christian Art in Ancient Ireland I (1932) 

Taf. 64.

6) Joum. Soc. Ant. Ireland 14, 1915, 302 ff.

’) A. Mahr a. a. O. I (1932) Taf. 63f.
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weisen die angelsachsischen Lederscheiden eine iiberaus reiche Ausschmuckung 

mit Lederpressung auf, die uns bei eingehender Betrachtung zu weitreichen- 

den SchluBfolgerungen veranlaBt.

Es ist wohl angebracht, von der Inschrift unserer Skramasaxscheide aus 

vorzugehen. Es ist mir nicht mbglich, zu diesen philologischen Fragen selbst 

Stellung zu nehmen, sondern ich beziehe mich auf die Deutung von E. Brenner1) 

und bringe den Hauptteil derselben, in dem er auch zu der Lesart von Bock2) 

Stellung nimmt, wortlich.

Die Inschrift lautet: Byrhtsige mec fecit. Die beiden ersten Worte sind angel- 

sachsisch, das dritte, lat. fecit, bedarf keiner Erklarung. Byrhtsige ist ein angel- 

sachsischer Eigenname, dessen Komponenten beide auch im Deutschen, speziell in 

Eigennamen ihre Entsprechungen besitzen. byrht entspricht dem deutschen berht, 

‘glanzend’, in Eigennamen auch breht; sige ist deutsch ‘Sieg’. Die Form byrht weist 

auf den westsachsischen Dialekt hin; anglisch wiirde sie berht, kentisch berht oder 

biorht lauten. Bock las burht; ohne nahere Kenntnis des Angelsachsischen konnte er 

wohl nicht darauf kommen, daB der zweite Buchstabe ein Y ist. Dieses Lautzeichen 

ist jedoch im Angelsachsischen sehr haufig; es bezeichnet einen gerundeten i-Laut, 

der aus verschiedenen Quellen in angelsachsischer Sonderentwicklung entsprungen 

ist. Den anderen westgermanischen Dialekten der Zeit ist er nicht eigen. Das hier vor- 

liegende Zeichen weicht ja auch in der Form durchaus von dem ublichen V ab; sobaid 

wir erst wissen, daB hier auch ein anderer Laut in Frage kommen kann, ist keine Ver- 

wechslung mehr moglich.

Ahnlich verhalt es sich mit der Form mec, aus der Bock das c ausschalten zu 

miissen glaubte, vermutlich in der Meinung, verdorbenes Latein vor sich zu haben. 

In Wirklichkeit liegt aber der normale acc. sg. des ungeschlechtigen Pronomens der 

ersten Person vor, die genaue lautliche Entsprechung des deutschen ‘mich’. Daneben 

kommt bereits angelsachsisch die jiingere Form me vor.

Die beiden angelsachischen Worte geben gleichzeitig einen guten Anhalt zur 

Datierung: westsachsisch byrht statt alterem beorht ist urkundlich erst von etwa 950 

ab belegt, wahrend die Form mec im westsachsischen Dialekt bereits seit Anfang des 

10. Jahrhunderts vor me zuriickzuweichen beginnt und dieses Jahrhundert kaum 

iiberdauert hat. Unser Kunstwerk wiirde demnach in die zweite Halfte des 10. Jahr

hunderts gehoren3).’

Zu der Lederscheide von Aachen ist eine in Trondheim, Norwegen gefundene 

in Beziehung zu setzen4) (Taf. 29, 1). Die Lederscheide ist heute noch 42 cm

*) Germanisch-Romanische Monatsschrift 2, 1910, 134f. — E. Brenner, Aachener Kunst- 

b latter 4—6, 1911, 25 f.

2) F. Bock a. a. O. 45ff.

3) Trotz dieses allerdings rein philologischen Hinweises auf eine spatere Zeit der Herstellung 

riickte Dreger von seiner Annahme, daB dieses Jagdmesser Karl dem GroBen gehort haben 

konnte, nicht ab. Durch Vergleiche mit dem Bamberger Messer, das als Messer des Hl. Petrus 

bezeichnet wird, und das nach seiner Auffassung eine Arbeit des 8. Jahrhunderts ist, nimmt er an, 

daB das Jagdmesser wohl als eine angelsachsische Arbeit und als ziemlich zur Zeit des Franken- 

kaisers entstanden anzusehen ist.

4) K. Rygh, Foreningen til norske Fortidsmindesmaerkers Bevaring Aarsberetning for 1899, 

154ff. — Ders., Spredte Meddelser fra Oldsagsamlingen (Det Kgl. N. Vidsk. Selsk. Skrifter 1899, 

Nr. 9) 20 ff.



Bonner Jahrbiicher Heft 145. Tafe] 28.

Skramasax aus Sittingbourne, Kent 

(nach Archaeologia 44, 1873 Taf. XII).
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Tafel 29. Bonner Jahrbucher Heft 145.

Abb. 1. Lederscheide aus Trondheim.

Abb. 2. Reste einer Lederscheide aus Trondheim.





Tafel 31 Bonner Jahrbiicher Heft 145.

Messergriff und Kastchendeckel aus London 

(nach Dalton a. a. O. Taf. XX).
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lang und an dem Mund 8 cm breit. Beide Seiten sind mit Ornamenten aus- 

gefiillt, und zwar — der Aachener Lederscheide entsprechend — auf der Schau- 

seite mit plastisch hervortretenden stilisierten Ranken und nordischem Band- 

geflecht, auf dem Riicken mit einem ‘Treppenmotiv’, auf der Riickseite mit 

netzartigem flachem Ziermuster und einem Inschriftband mit Inschrift unter- 

halb des Zierfeldes des Griffteiles. Von der Inschrift sind nur das gleicharmige 

Tatzenkreuz und folgende Buchstaben IC MEFEC zu entziffern, da gerade 

mitten in der Inschrift ein Stuck Leder fehlt. Hier war also der Name des 

Verfertigers eingedriickt. Jedenfalls laBt schon dieser Rest der Inschrift 

erkennen, daB auch diese Dolchscheide wohl aus England stammt. Aber 

auch die Verzierung der Schauseite mit der stilisierten Kletterranke 

weist auf Verwandtschaft mit der Zierweise hin, wie sie in England und 

Irland gebrauchlich war, und laBt starken normannischen EinfluB erkennen, 

wie er auch in der Skizze des Caedmon-Manuskriptes (Taf. 30, 2), den Runen- 

steinen von Man1) und auf Zierstiicken und Riemenbeschlagen mit Akanthus- 

ornament erkennbar ist, wie die von OstpreuBen2) und Fiinen3), die der Zeit 

um 1000 zuzurechnen sind.

Von einer zweiten reich verzierten Lederscheide aus Trondheim sind nur 

Reste vom Klingenteil erhalten4), doch laBt sich erkennen, daB diese Scheide 

einen Skramasax mit geknicktem Riicken, also eine angelsachsische Klinge 

verhiillte (Taf. 29, 2). Der Riicken der Scheide trug ebenfalls ein Treppenmuster. 

Die Verzierung der Riickseite erinnert an stilisierte Akanthusblatter in Silber- 

filigran, wahrend die Schauseite einen Tierfries aufweist, der wohl ahnlich dem 

auf einem Knochen von York gewesen sein mag5).

Nachdem wir so durch die Schrift in Verbindung mit der Ornamentik 

weitere Anhaltspunkte fiir Ort und Zeit der Verfertigung unseres Jagdmessers 

gefunden haben, wollen wir uns mit der Verzierung selbst eingehender befassen. 

Wir gehen bei der Losung dieser Frage einmal von der bisherigen Annahme aus, 

daB das Jagdmesser Karl dem GroBen gehort haben konnte. Es tritt dann an 

uns die Frage heran, ob es solche Skramasaxscheiden zu der Zeit jenes Kaisers 

gab und, wenn es solche gab, wie sie verziert waren ? Vorhin wurden Leder- 

scheiden betrachtet, wie sie im 8. Jahrhundert fiir die frankischen Skramasaxe 

allgemein iiblich waren. In England gibt es mehrere verzierte Lederscheiden 

zu Skramasaxen.

Es fragt sich nun, welcher Zeit diese letzteren angehoren. Festzustellen ist 

zunachst, wie die angelsachsischen Lederscheiden zu der Zeit um 800 verziert 

sein muBten, wenn sie der damals in England allgemein herrschenden Kunst- 

richtung entsprachen. In ‘The Antiquaries Journal’ sind einige in London ge- 

fundene Lederscheiden veroffentlicht6) (Abb. 1). Hinsichtlich der Ornamentik

1) P. M. C. Kermode, Manx Crosses (1907). — H. Shetelig, Stil og tidsbestammelser i de 

nordiske Korsene paa 0en Man (Oscar Monteliusfestschrift 1913, 393ff.).

2) Prussia-Berichte 21, 1929 Taf. VIII.

3) J. Brondsted, Acta Archaeologica 7, 1936, 139 f.

4) Vgl. S. 134 Anm. 4.

5) A History of the County of York II (1912) 106 Abb. 26.

®) The Antiquaries Journal 7, 1927, 526.
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glaubt man Eigentiimlichkeiten festzustellen, die auf den skandinavischen 

Ringerikestil, also auf die Zeit um 1000, hinweisen. Es ist aber offenbar, dab 

diese Verzierungen nicht im geringsten irgendwelche nordischen Ziige auf- 

zuweisen haben. GewiB verwendet der Ringerikestil Pflanzenornamente, aber 

er tut es in einer ganz anderen Art. Es ist ein Pflanzenornament, dem die 

Struktur der Akanthusranke zugrundeliegt. Die Ornamentik, die auf der Leder- 

scheide von London in Erscheinung tritt, weist zwar auch ein Pflanzenorna-

Abb. 1. Reste einer Lederscheide aus London 

(nach The Antiquaries Journal 7, 1927, 526).

ment auf, aber ein solches, das aus der Weinranke sich zu Verknotungen ent- 

wickelt hat. Ein Teil der Verzierung ist sogar im Rahmenwerk eingefaBt. Die 

Riickseite enthalt nur eingefurchte geometrische Muster. Ich verweise auf 

einzelne Darstellungen in dem ‘Book of Kells’1) (Taf. 30, 1) und vor alien 

Dingen auf solche an den Kreuzen Northumbriens. Als deren Trager mochte 

ich besonders die Kreuze von Ruthwell und Bewcastle hinstellen2). J. Brend- 

sted hat sich eingehend mit diesen Kreuzen befaBt3). Er kommt zu dem Er- 

gebnis, daB diese ganz fremdartige, ungermanische Kunst die Schopfung einer 

stark syrisch-orientalisch beeinfluBten Kolonie ist, die im 7. Jahrhundert nach 

Nordengland kam und dann von etwa 675—875 die ganze Kunstrichtung dort 

beherrschte, bis sich durch die nordischen Einwanderungen ein neuer Stil ent- 

wickelte. Somit konnen wir also sagen, daB diese Lederscheide von London,

x) E. H. Zimmermann, Vorkarolingische Miniaturen III (1916) Taf. 170.

2) B. Brown, The Arts in Early England V (1921) 102ff. — P. Paulsen, Studien zur Wikinger- 

kultur (1933) 3f.

s) J. Brondsted, Early English Ornament (1924) 16ff.
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der sich noch andere von York1) und Hexham2) anschlieBen, der Kunstperiode 

um 800, wahrscheinlich dem 9. Jahrhundert angehbren. Irgendwelche Um- 

stilisierung in Tiergestalt, wie sie am Ende dieser Periode auftritt, ist noch 

nicht zu bemerken. Wir konnen also mit Recht behaupten, daB wir hier 

einige solcher Beispiele vor uns haben, die zeigen, wie die sog. Messerscheide 

Karls des GroBen, die ja schon als angelsachsische Arbeit hingestellt 

wurde, ausgesehen haben muB, wenn sie — wie Dreger meint — dieser 

Zeit angehort hat.

Da wir also in den angelsachsischen Lederscheiden der Zeit um 800 keine 

Vergleichspunkte mit unserer Aachener Jagdmesserscheide feststellen konnen, 

muB sie demnach einer anderen Zeit und einem anderen Kunstzentrum an

gehoren. Betrachten wir nun die Motive der Ornamentik in der Verzierung 

unserer Aachener Messerscheide, so erkennen wir als das Hervortretende die 

Akanthusranke. Die Akanthusranke ist wohl ein gutes frankisches Motiv, das 

aber erst in der Schule von Tours unter Ludwig dem Frommen besonders in 

den Vordergrund tritt. Aber zwischen diesen Ranken unserer Messerscheide be- 

wegen sich Tiere, VierfuBler und Vogel, die in dieser Art nur in der angel

sachsischen Kunst, und zwar hier in den groBen Kunstzentren Winchester und 

Canterbury auftreten. Diese Vogel und VierfuBler waren namlich den syrischen 

Weinranken als Beimotive eigen, bis sich allmahlich die Tiere von der Ranke 

loslosten und eine selbstandige angelsachsische Tierornamentik bildeten. Diese 

angelsachsischen Tiermotive werden dann dem in der Mitte des 10. Jahrhunderts 

auftretenden Akanthus wieder einverleibt und unterscheiden dieses Akanthus- 

ornament vom skandinavischen und frankischen. Das Akanthusornament ist 

— wie vorhin betont wurde — urspriinglich nicht angelsachisch und gibt in 

Skandinavien, wie in England selbst, als fur das Christentum symbolisch, erst 

nach der Mitte des 10. Jahrhunderts dem Stilgefiige der Kunst eine neue 

Pragung. In England beginnt in dieser Zeit die frankische Kultur durch- 

zudringen, und zwar zunachst durch die Neuregelung der Benediktinerkloster. 

Von Fleury, der Cluniacenserschule an der Loire, geht diese Bewegung aus. An 

der Spitze stehen in England der Erzbischof Dunster von Canterbury und 

Aethelwold von Winchester3). So werden im 10. und 11. Jahrhundert diese 

beiden Orte in der angelsachsischen Buchmalerei und Elfenbeinschnitzerei 

fuhrend und stehen zeitweise unter starkem normannischen EinfluB.

Es gibt mehrere Beinschnitzereien, die wohl zum Teil ihre Vorbilder in der 

Buchmalerei haben4), die der Verzierung der Aachener Lederscheide nahe 

stehen. Die Akanthusranke mit aufgerollten und zuruckgebogenen Blattern 

finden wir sowohl in Skandinavien5), als auch in England6) und Irland7). Auf

1) A History of the County of York II (1912) 107.

2) Brit. Mus., A Guide to the Anglo-Saxon Antiquities (1923) 106.

3) O. Homburger, Die Anfange der Malschule von Winchester im 10. Jahrhundert (1912).

4) J. Brondsteda. a. O. 241 ff.

5) Nordisk Tidskrift f. Oldkyndighed 2, 1833 Taf. 2 (am Schrein Knud d. HL). — B. Salin, 

Antikvarisk Tidskrift 11, 1905, 128.

B) Ch. E. Keyser, A List of Norman Tympana and Lintels (1904) Abb. 85.

7) H. Arbman und M. Stenberger, Vikingar i Vasterled (1935) 115.
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der Schauseite des Griffteils unserer Aachener Lederscheide wiederholt sich 

das Motiv mit Lowenkopf, aus dessen Rachen Ranken und Tiere hervor- 

brechen und sich verschlingen (Taf. 25). Dasselbe Motiv finden wir in der 

Buchmalerei, so z. B. als Initiale in dem Psalter Nr. 150 der Bibliothek der 

Kathedrale von Salisbury, der der Zeit von 960—980 zugeschrieben wird1). 

Das gleiche Motiv ist auch in Bein geschnitzt auf einem Riemenbeschlage 

von Leicester, England2) (Abb. 2, 1) und auf dem Deckel eines Kastchens 

aus London, das dem 11.—12. Jahrhundert angehoren soil3). Auch auf dem

Abb. 2. Riemenzungen aus Leicester (1 u. 4), Ixworth (2) und Willbury (3).

Klingenteil unserer Lederscheide bewegen sich VierfuBler und beiBende 

Vogel, oft in verschrankter Stellung. Manchmal hat das gefliigelte Wesen den 

Kopf eines VierfiiBlers und als Schwanz eine Akanthusranke. Solche Wesen 

zieren auch die Randleisten eines Schmuckkastens im Kaiser-Friedrich- 

Museum in Berlin4). Die gleichen Wesen inmitten von Akanthusblattern er- 

scheinen auf einem Bischofstab in dem British Museum, London, der der Zeit 

um 1020 zugeschrieben wird5). An der Bildung der Endkopfe mit aufgerollten 

Nasenlappen ist skandinavischer EinfluB zu erkennen. Es wurde schon friiher 

darauf hingewiesen, daB die Beinschnitzerei vielleicht die Modelle fur die Ver- 

zierung unserer Aachener Lederscheide geliefert hat. Daher sei besonders auf 

den Deckel des Kastchens von London, wie auf den dort gefundenen Messergriff

*) J. Brondsted a. a. O. 247 Abb. 175.

2) J. Brondsted a. a. O. 159 Abb. 132.

3) O. M. Dalton, Catalogue of the Ivory Carvings of the Christian Era (1909) Taf. XX, 

Abb. 38.

4) A. Goldschmidt, Die Elfenbeinskulpturen II (1918) Taf. XIXff. Abb. 173 a—e.

®) O. M. Dalton a. a. O. Taf. XIX. — J. Brondsted a. a. O. 262.
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hingewiesen1) (Taf. 31). Beide enthalten in kraftigem Relief die gleichen 

Fabelwesen, Vogel und VierfiiBler, wie die Aachener Lederscheide. Auch an 

Metallarbeiten treten die gleichen Tiere auf. J. Brondsted hat eine Reihe 

dieser verwandten Stiicke in seiner vortrefflichen Arbeit zusammengestellt2). 

Als Erganzung seien hier noch solche genannt, die mit dem Norden in Ver

bindung stehen und erkennen lassen, daB nordische Kiinstler hier mitgewirkt 

haben. Es seien zunachst das Prunkschwert von Schonen3) (Taf. 32, 2) und der 

Knaufknopf eines zweiten Prunkschwertes von Vrangeback4), ebenfalls in 

Schonen, erwahnt (Taf. 32,1—2). Beide Schwerter sindeinander sonahe verwandt, 

daB sie aus derselben Zeit und derselben Werkstatt stammen mussen. Man hat 

sie fur nordische Erzeugnisse, sogar fur solche aus Schonen angesehen, die unter 

sudenglischem Einflufi standen. Die Form der Knaufe ist ohne Frage wikingisch, 

auch der Knaufknopf mit den beiden Tierkopfen und den blattartigen Bil- 

dungen der Schnabel. Aber sonst ist die ganze Ausstattung den vorhin ge- 

nannten sudenglischen Erzeugnissen mit den gleichen Vogeln, VierfuBlern und 

Fabelwesen so ahnlich und gleich, daB man ohne Bedenken die Schwertknaufe 

als in Sudengland unter WikingereinfluB in der ersten Halfte des ll.Jahr- 

hunderts verfertigt erklaren muB.

Dieser Gruppe sind noch einige Riemenzungen einzugliedern. Es handelt 

sich um zwei Exemplare von Sudengland und eines von Schonen. Beide 

Riemenzungen von England, die von Ixworth, J. Warren5) und die von Will- 

bury, Hill Norton6) (Abb. 2, 2—3), tragen an den Randern je zwei beiBende 

Vogel, die denen auf den Schwertknaufen von Schonen und unserer Aachener 

Lederscheide vollig gleichen. In dem Schatzfund von Espinge, Harfva sn., 

Schonen (Taf. 32, 4 oben) befindet sich eine silberne Riemenzunge mit dem 

Fabelwesen, dessen Hinterleib zur Ranke geworden ist und aus dessen Maul auch 

Ranken hervorbrechen. Die Beziehung zu Sudengland wird noch weiter gegeben 

durch eine silberne Zierscheibe, die diesem Schatzfund angehbrt7) (Taf. 32, 4 

unten). Der Rand der Scheibe ist mit dem Treppenmuster ausgefullt, wahrend 

in dem Scheibenrund das ‘anglean beast’ gezeichnet ist, wie es dem ‘groBen Tier’ 

auf dem Bildstein von London8) nicht naher stehen kann, und der von einem 

danischen Meister in England geritzt und verziert wurde. Dem Fund von 

Espinge gehdren noch etwa 8000 Munzen an, die dafiir sprechen, daB der Schatz 

im Anfang des 12. Jahrhunderts niedergelegt wurde. Die jiingsten angel-

*) O. M. Dalton a. a. O. Taf. XX.

а) J. Brondsted a. a. O. 263ff.

3) J. Brondsted a. a. O. 267.— H. Arbrnan u. M. Stenberger, Vikingar iVasterled (1935) 95.— 

P. Paulsen, Der Wikingerfund von Leckhus (1937) 43.

4) M. Rydbeck, Skanska praktsvard fran vikingatiden 42ff. (Kungl. Humaniska Vetenskaps- 

samfundet i Lund [1931/32]).

б) Oxford, Ashmolean Museum 1909, 446.

5) Cambridge Museum. — Vgl. C. Fox, The Archaeology of the Cambridge Region (1923) 266

Taf. XXXIII, 7. — Mehrere Stiicke dieser Gruppe sind neuerdings veroffentlicht von T. D. Ken

drick, The Antiquaries Journal 18, 1938, 377ff.

7) C. A. Nordman, Finska Fornm. Tidskrift 34, 1924, Nr. 3, 25ff.

8) J. Brendsted a. a. O. 236. — Nach L. Jacobsen wird dieser Stein der Zeit um 1030 zu- 

gesprochen. L. Wimmer, De danske Runemindesmaerker (1914) 195.



140 Peter Paulsen:

sachsischen Miinzen sind Pragungen, die unter Eduard dem Bekenner (1024 

bis 1066) und Harald Godwinson, der 1066 starb, gemacht sind. Somit lassen 

sich im Material einige Beziehungen zwischen Schonen und Sudengland nach- 

weisen. Schon unter dem danischen Konig Sven Gabelbart, der sich vielfach 

in England aufhielt, kamen zwei Manner von England nach Schonen, die fiir 

die kulturelle Entwicklung dieser Landschaft nicht ohne Bedeutung gewesen 

sind, namlich der Miinzenmeister Godwin und der Priester Bernhard. Der erste 

Bischof von Schonen wurde von dem englischen Primas in Canterbury geweiht1). 

Aus diesen geschichtlichen Tatsachen geht schon hervor, daB unmittelbare 

Verbindungen zwischen Siidschweden und den beiden sudenglischen Kunst- 

zentren Winchester und Canterbury bestanden haben werden. Unter Knud 

dem GroBen, dem Nachfolger Sven Gabelbarts, der das ganze Reich der 

Angelsachsen eroberte und die danische Kirche im AnschluB an die angel- 

sachsische organisierte, wurden die Verbindungen zwischen der Umgebung 

von London mit dem Norden in militarischer und politischer Hinsicht 

noch enger2).

Aber auch sonst lassen sich in den Kunstdenkmalern weitere Belege fiir die 

Beziehungen des Nordens zu den Zentren Winchester und Canterbury nach- 

weisen3). Es wurde zu weit fiihren, die vielen Einzelheiten aufzuzahlen. Darum 

mag es genugen, einige Schlaglichter auf die gegenseitige Durchdringung des 

Christlich-angelsachsischen mit dem Normannischen zu werfen. In einem 

Evangeliar Royal I E VI im British Museum befinden sich einige Zierseiten, 

die von den Kunsthistorikern verschieden beurteilt werden. E. Saunders4), 

die sich mit diesem Evangeliar naher befaBt hat, kommt mit E. H. Zimmer

mann5) auf Grund des Akanthusornaments zu dem Ergebnis, daB diese Schrift 

vielleicht einer frankischen Schule und der Zeit um 800 angehoren miiBte. 

Aber von englischer Seite ist man geneigt, dieses Evangeliar dem 10. Jahr- 

hundert zuzuschreiben. Auf der Markuszierseite6) sind an verschiedenen 

Stellen Zeichnungen eingeritzt, die als Skizzen oder Vorzeichnungen von den 

Kunsthistorikern und Kennern der Handschriften nicht verstanden oder be- 

achtet worden sind7). Als eine solche Skizze einem der besten Kenner der 

Buchmalerei vorgelegt wurde, sagte er, daB dieser Zeichnung wenigstens die 

Struktur einer Akanthusranke zugrunde lage. Soweit hat er richtig gesehen, 

aber daB diese Zeichnung (Abb. 3, 2) ein Zierornament aus dem Runenstein-

x) St. Bolin, Sk&nelands Historia I (1930) 158.

2) P. Paulsen, Der Wikingerfund von Leckhus (1937) 39ff. P. Paulsen, Mannus 29, 

1937, 409f.

3) A. Bugge, Vesterlandenes Indflydelse (Videnskabs-Selskabets Skrifter. II. Hist.-Filos. KI. 

1904) 264ff. — H. Shetelig, Vikingeminner i Vest-Europa (1933) 188ff. — H. Arbman u. M. Sten- 

berger, Vikingar i Vasterled (1935) 60ff. — J. Brondsted a. a. O. 191 ff. u. 270ff. — H. Shetelig, 

Oseberg III (1920) 317. — S. Lindquist, Nordisk Kultur 27, 1931, 144ff. — P. Paulsen, Wikinger- 

funde aus Ungarn (1933) 11 ff.

4) E. Saunders, Englische Buchmalerei I (1927) 16.

6) E. H. Zimmermann, Vorkarolingische Miniaturen (1916) 131 ff.

6) E. Saunders a. a. O. Taf. XV.

7) J. Brondsted a. a. O. 122 hat schon auf diese Zeichnung hingewiesen.
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Tierstil1) des Nordens (wahrscheinlich Schwedens) ist, warihmunbekannt, weil 

auch die germanische Kunst bis 1050 von nichtskandinavischen Kunsthistorikern 

bisher zum groBenTeil unbeachtet geblieben ist. Dieses Tierornament gehort etwa 

dem ersten Viertel des 11. Jahrhunderts an. Zu gleicherZeit mit diesem Runen- 

steintierornament fand ich das kleine Lowenmotiv (Abb. 3, 1), das selbst von 

dem Englander Warmold als der Zeit um 1000 zugehorig erklart wurde. Es ist 

ein solcher VierfiiBler (Lowe), wie er in der Schule von Winchester und auf der 

Lederscheide des Aachener Jagdmessers auftritt.

Eine der Hauptarbeiten der Schule von Winchester und Canterbury, die 

stark normannische Einfliisse aufweist, ist das etwa den ersten Jahrzehnten

Abb. 3. Skizzen aus dem Evangeliar Royal I E VI (1 u. 2) 

und Tierornament auf dem Runenstein von Lindberg (3).

des 11. Jahrhunderts zugehorende Caedmon-Manuskript. Unter den verschie- 

denen Motiven2) f inden wir besonders ein normannisches, das auch in dem einen 

Feld der Lederscheide des Jagdmessers Karls des GroBen auftritt (Taf. 26,3), 

namlich das in Skandinavien nach der Mitte des 10. Jahrhunderts eigentumliche 

Ringkettenmotiv3). Dieses Motiv tritt in der zweiten Halfte des 10. Jahr

hunderts und im 11. Jahrhundert dort auf, wo Wikingermacht und Wikinger- 

einfliisse sich geltend machten. Das Ringkettenmotiv finden wir im Caedmon- 

Manuskript vor allem in den Initialen in Verbindung mit denselben Vogeln 

und VierfuBlern, wie sie auch in den anderen Zierfeldern der Jagdmesser- 

scheide auftreten. Dieses Motiv muB, wenn es typisch wikingisch ist, auch in der 

skandinavischen Kunst aufzufinden sein. Dafiir haben wir auch Anhaltspunkte 

in groBer Zahl. Es seien hier einige Beispiele vorgelegt. Einige zu vergleichende 

Stellen aus dem Caedmon-Manuskript4) (Abb. 4, 3—4) bringen wir zu der

x) Vgl. die Verzierung an dem Bischofstab von Durham: Archaeologia 44, 1880, 387ff. — 

P Paulsen, Mannus 39,1937,410. — Das gleicheTier finden wir auf dem Lindbergstein I (Abb. 3,3): 

Antikvarisk Tidskrift 21, Nr. 2, 1918—1924, 16. Fomvannen 6, 1911, 109. Die Lindbergsteine I 

u. II sind wie der Bischofsstab von Durham wichtig fur das Gildenwesen und die Verbindung 

zwischen England und Schweden.

2 ) Auf verwandte nordische Beziehungen der Skizzen wurde S. 133 hingew’iesen; vgl. P. 

Paulsen, Wikingerfunde aus Ungarn (1933) 21 ff. — Vgl. ferner die Beschlage an den Schreinen 

von Bamberg und Cammin und den Fahnenwimpeln von Heggen, Norwegen, von Soderala Hal- 

singland und Kallunge auf Gotland.

s) E. Lexow, Bergens Mus. Aarbok 1921/22, Hist.-antikv. raekke Nr. 1, 92. — P. Paulsen, 

Ber. RGK. 22, 1933, 249.

4) S. J. Gollancz a. a. O. 38. 43.
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V erzierung des Schwertes von Rossebe, Share, Rogaland (Abb. 4,1) in Beziehung1). 

Es ist die gleiche Bildung und Stilisierung der gekreuzten Akanthusblatter 

oder -ranken. H. Shetelig bezeichnet dieses Schwert mit Silber und Niello 

als ein englisches2). Das Schwert von Valle in Norwegen (Abb. 4, 2) hat eine 

ahnliche Verzierung aufzuweisen3). In Schweden finden wir die gleichen Motive

Abb. 4. Schwertgriff und Parierstange von Rossebo (1), Parierstange von Valle (2), 

Initialen aus dem Caedmon-Manuskript (3—4), 

Kreuzmotive an Runensteinen von Ostergbtland und Uppland (5—6).

an Runensteinen von Ostergotland und Uppland4) (Abb. 4, 5—6). Alle diese ge- 

nannten Gegenstande lehren uns jetzt die Verzierung auf der Lederscheide bis 

ins kleinste kennen und verstehen. Wir haben es also mit einer Arbeit in der 

grbBten angelsachsischen Kunstschule zu tun, die teilweise unter frankischen 

und normannischen Einflussen stand, wie dieses auch auf der Lederscheide des 

sog. Jagdmessers Karls des GroBen zum Ausdruck kommt. Alle diese Motive 

in der Buchmalerei und Elfenbeinschnitzerei wie auch in den skandinavischen 

Metall- und Steinmetzarbeiten gehoren der ersten Halfte des 11. Jahrhunderts 

an. Da bisher nichts fur eine friihere Anfertigung des Jagdmessers selbst spricht 

und alle Kennzeichen und Anhaltspunkte dafiir vorhanden sind, daB Jagd-

x) G. Gustafson, Norges Oldtid (1906) 101. — A. W. Brogger, Bergens Mus. Aarbok 1920/21, 

Hist.-antikv. raekke Nr. 1, 19.

2) H. Shetelig, Vikingeminner i Vest-Europa (1933) 182 Abb. 65.

3) A. W. Brogger a. a. O. 14 Abb. 4.

4) E. Brate, Ostergotlands Runeinskrifter II (1911) Taf. 36 u. 74.
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Abb. 1. Abb. 2.

Schwertknaufknopf von Vrangeback, Schonen.

Abb. 3. Prunkschwert von Schonen 

(nach Brondsted a. a. O. Abb. 192). 

Abb. 4. Riemenzunge und Zierscheibe 

aus dem Schatzfund von Espinge.

gegeniiber Seile 142
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messer und Lederscheide zusammengehoren, ist der SchluB berechtigt, daB 

das sog. Jagdmesser Karls des GroBen mit groBter Wahrscheinlichkeit ein 

angelsachsisches Erzeugnis, die Messerscheide auf alle Faile eine angelsachsisch- 

normannische Arbeit aus der Umgebung von London, wohl aus den Kunstzentren 

von Winchester oder Canterbury aus dem Anfang des 11. Jahrhunderts ist.

Es erhebt sich jetzt fur uns die Frage, wie und wann dieses Jagdmesser 

nach Deutschland kam, um dann endlich der Schatzkammer zu Aachen ein- 

verleibt zu werden ? In der Schatzkammer zu Aachen befanden sich ferner das 

Evangeliar und der Sabel Karls des GroBen, die Stephansbursa und die hl. 

Lanze, die alle vier jetzt aus der weltlichen Schatzkammer in Wien nach Niirn- 

berg gelangt sind. Daraus ist zu ersehen, daB das Jagdmesser einstmals als 

ein besonders wertvolles fiirstliches Geschenk der Schatzkammer einverleibt 

wurde. Aus historischen Nachrichten wissen wir, daB der danische Kbnig 

Knud der GroBe, der zugleich Konig von England war und zur Hauptsache in 

England weilte, sich gleich nach dem Tode Heinrichs II. mit dessen Nachfolger 

Konrad II. 1025 in Verbindung setzte. Seit der Errichtung der drei Bistumer 

Schleswig, Aarhus und Ripen 948 unter Otto I. stand die ganze Kirche unter 

der Obhut des deutschen Kaisers, als dem obersten Schutzherrn der Kirche. 

Weil diese Machtstellung der Kirche unter deutscher Fuhrung auch von einem 

starken politischen EinfluB des deutschen Kaisers in Danemark begleitet 

wurde, war es von jeher das Bestreben der danischen Konige Harald Blauzahn, 

Sven Gabelbart und auch Knuts des GroBen gewesen, sich von der deutschen 

Vormachtstellung zu befreien, jedenfalls letztere zu begrenzen. Aus diesem 

Bestreben heraus erklart sich dann auch wieder die starke Anlehnung an die 

angelsachsische Kirche und die guten angelsachisch-normannischen Be- 

ziehungen, die symbolisch ihre Darstellung finden in einer Winchesterhand- 

schrift, in der Knud der GroBe der angelsachsischen Kirche huldigt und ihm 

von ihr wieder gehuldigt wird1).

Unter Knud dem GroBen wurde dem deutschen Kaiser Konrad II. gegen- 

iiber auch das erreicht, was vom Norden her lange angestrebt worden war: 

die Mark Schleswig wurde Konig Knud dem GroBen als Pfand der Freund- 

schaft iiberlassen! Konrads II. Kronung in Rom 1027 wurde dann durch die 

Anwesenheit Rudolfs III. von Burgund und Knuds des GroBen zu einem ein- 

drucksvollen Ereignis. Somit hatte Deutschland seine kirchliche Vormacht

stellung und seinen politischen EinfluB nordlich der Eider aufgegeben. Mit 

diesem Ereignis schlieBt ein bedeutungsvoller Abschnitt des Grenzkampfes im 

deutschen Norden ab. Politisch gesehen stand man wieder da, wo um 800 der 

Grenzkampf begann: bei der Eidergrenze. In Verbindung mit dieser neuen 

Grenzregelung im Norden mag Knud der GroBe von Danemark und England 

dem deutschen Kaiser als ein Zeichen seiner Freundschaft das wertvolle Er

zeugnis aus dem groBten angelsachsisch-normannischen Kunstzentrum Win

chester das sog. Jagdmesser Karls des GroBen uberreicht haben.

x) Liber vitae: registe of New Minster and Hyde Abbey, Winchester. Ed. by de Gray Birch 

(1892). — Uber den Machtbereich Knuds des GroBen und die politischen und kulturellen Be- 

ziehungen vgl. P. Paulsen, Der Wikingerfund von Leckhus (1936) 39ff.
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Es besteht jedoch auch die Moglichkeit, daB der Skramasax damals durch 

ein anderes Ereignis in den Besitz des deutschen Herrscherhauses gelangt ist. 

Im Jahre 1035 namlich verlobte Konrad II. seinen Sohn Heinrich mit Knuds 

Tochter Gunhild (auch Kunigunde genannt); 1036 fand die Vermahlung 

Heinrichs mit Gunhild statt1). Bei dem Vermahlungsakt, der in dem gegen- 

seitigen Treueid auf die Waffen gipfelte, mag Gunhild diesen Skramasax 

geschenkt haben. Denn Schwerteid und Waffengabe war bei der von der gleich- 

berechtigten Frau eingegangenen Ehe schon in der germanischen Friihzeit die 

regelmaBige Form der Verpflichtung zu gegenseitiger Treue2).

Nachtrag: Es ist auf zwei Neuerscheinungen hinzuweisen, die wertvolle 

Ausfiihrungen fiber Skramasaxe enthalten. H. Salmo, Die Waffen der Mero- 

vingerzeit in Finnland (Finska fornminnesforeningens tidskrift42,1938) stellt 

in einem Kapitel fiber Kampfmesser und Skramasaxe (127ff.) zwei Sonder- 

formen, ‘das finnische Kampfmesser’ und ‘das vakkafinnische Kampfmesser’ 

heraus. Auch Salmo mochte mit Gjessing u. a. diese Waffe aus dem Osten ein

dringen lassen. Im Gegensatz dazu weist E. Petersen, Der ostelbische Raum 

als germanisches Kraftfeld im Lichte der Bodenfunde des 6.—8. Jahrhunderts 

(1939) 140ff. in einem Kapitel fiber Skramasaxe auf die naherliegende Moglich

keit hin, das Kampfmesser aus der alteren germanischen Bewaffnung abzuleiten.

J) H. Br eBlau, Jahrbiicher des Deutschen Reiches unter Konrad II. (1879) 169f. Es wird 

ferner von reichen Geschenken berichtet, welche die Englander der Gunhild bei ihrer Abreise 

dargebracht hatten.

2) J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertiimer 4 (1922) 231 ff. — R. Sohm, Das Recht der Ehe- 

schlieBung (1875) 65f. u. 319f. — Zsch. f. histor. Waffenkunde 8, 1918—1920, 364. — Vor allem 

H. Meyer, Zsch. d. Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte 52 (Germanist. Abt.), 1932, 276ff.


