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Im Jahre 1938 kaufte Geheimrat Thomee, der verdienstvolle, jetzt verstor- 

bene Leiter des Vereins fiir Orts- und Heimatkunde der Sfiderlande und des 

Museums auf der Burg Altena von der ’Alten deutschen Kunst1 in Bremen 

volkerwanderungszeitliche Funde, die aus Kertsch stammen und einen ge- 

schlossenen Grabverband bilden sollten. Geheimrat Thomee bat mich damals, 

Nachforschungen fiber die Umstande der Auffindung und fiber den Weg, auf 

dem die Altertfimer nach Deutschland kamen, anzustellen und ihre Veroffent- 

hchung vorzubereiten. Die Publikation unterblieb durch Kriegs- und Nach- 

kriegsereignisse bedingt bis jetzt. Sie sei nachgeholt, da das Material in ver- 

schiedener Hinsicht wert ist, bekannt gemacht zu werden. Uberdies sind die 

goldenen Beschlagstficke, die zu dem Erwerb gehorten, in den Wirren des 

Jahres 1945 verlorengegangen. Von ihnen liegen jetzt nur noch Fotografien 

vor.

Bevor der Krieg ausbrach, konnte wenigstens einiges fiber den Vorbesitzer 

und fiber die Herkunft der Funde in Erfahrung gebracht werden. Ehe die 

’Alte deutsche Kunst1 sie an das Museum Altena abgab, waren sie in der Hand 

der Firma Dr. Lederer, Berlin. Diese hatte sie von Geheimrat P. Mavrogordato, 

Romhild, eingetauscht. Von ihm erfuhr ich, daB er das Fundgut von Unter- 

suchungen auf der Ostseite des Mithridates-Berges bei Kertsch mitgebracht 

habe. Der Wortlaut seiner Antwort lieB often, ob die Gegenstande von Ge

heimrat Mavrogordato selbst gehoben wurden - er hat in SfidruBland ausge- 

graben - oder ob er sie mit der Herkunftsangabe Mithridates-Berg in Kertsch 

erworben hatte. Eine nochmalige Anfrage bei ihm, welche eine Klarung herbei- 

fiihren sollte, blieb unbeantwortet.

Folgende Funde gelangten ins Museum Altena:

1.) Teile von 2 eisernen Schwertern zu einem Schwert zusammengesetzt, stark 

verrostet. Auf der Oberflache viele Aufbliihungen. Vom GriffabschluB und von der 

Spitze fehlt je ein kleines Stuck. Lange des einen Schwertstiickes mit Angel etwa 18 cm, 

Lange des anderen Schwertstiickes mit Spitze etwa 29 cm; Lange der Griff angel (soweit 

erhalten) 4,8 cm; Breite der Klinge uber der Mitte 3 cm, in und unter der Mitte 4,5 cm.
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Auf der Angel Reste des Holzgriffes, auf den Klingenteilen Reste der Holzscheide. 

Die Angel verbreitert sich nach dem Klingenansatz. Auf dem Foto, das mir 1938 iiber- 

mittelt wurde, und das bier in Taf. 34,1 wiedergegeben ist, wird dieKlingeam Ubergang 

zur Griff angel von einem Goldblech mit P-Fortsatz umfafit und steckt ein goldenes Ort- 

band auf der Klingenspitze auf. Wie die Angel gegen die Klinge abgesetzt war, ist 

der starken Verrostung wegen nicht zu erkennen. Uber der Mitte der Klinge ist eine 

Bruchstelle vorhanden, und zwar auf dem alten Foto dort, wo die Ausbuchtung des 

P-formigen Fortsatzes an der Klinge anliegt (Taf. 34,1.1a). Die beiden Teile der Klinge 

sind durch viel Schellack miteinander verbunden. DaB sie nicht zu einem Schwert 

gehoren, ersieht man einmal daran, daB oberhalb der Bruchstelle die Breite nur 3 cm 

betragt, obwohl in diesem Teil die Kanten der Holzscheide gut erhalten sind, und zum 

anderen daran, daB unterhalb der Bruchstelle eine Breite von 4,5 cm vorliegt. Da dort 

das Eisen der Klinge auf beiden Seiten aus dem Rost heraustritt, war ehedem die 

Breite des Schwertes noch groBer. Wir miissen fur die Schneide dieses Klingenteiles und 

auch fur die Holzscheide noch einige Millimeter hinzurechnen, um den Unterschied 

in der Breite des eines Schwertes, von dem Oberteil und Angel vorhanden sind, zu 

dem anderen klarzustellen, von dem Mittelstiick und Spitze stammen. Das Oberteil des 

zusammengesetzten Schwertes ruhrt von einer zweischneidigen Klinge her. Das Bruch- 

stiick mit Spitze scheint offenbar Teil eines einschneidigen Schwertes zu sein. Dafiir 

spricht, daB die Spitze nicht in der Klingenmitte auslauft, sondern nach der einen Seite 

ausbiegt, was bei zweischneidigen Schwertern nicht iiblich, bei einschneidigen aber 

die Regel ist. Infolge der Verrostung ist nicht zu sagen, oh die flach bogenfbrmig 

gestaltete Kante der Klinge verdickt war, also den Riicken bildete, oder ob die ziemlich 

gerade ausgehende Seite als Riicken anzusprechen ist. Beides ware moglich.

2 a.) Bandfbrmiges Blech und P-formiger Fortsatz aus Gold (Taf. 34,2). Die beiden 

Teile waren durch zwei kleine Goldniete miteinander verbunden. Vom unteren Teil des 

P-formigen Fortsatzes zweigte eine schmale Lasche ab, die in Breite und Lange einem 

Streifen des waagerecht angesetzten Bleches entsprach. An den Enden der beiden 

Laschen fiihrten die zwei Niete durch sie hindurch. Diese saBen so locker, daB es 

keine Miihe bereitete, bandfbrmiges Blech von P-fbrmigem Fortsatz zu trennen. Das 

erstere hatte eine Lange von 5 cm und eine grbBte Breite von 3 cm (Taf. 34,3). Es 

umfaBte die Vorder- und die Riickseite der Scheide. Die Biegungsstelle lag ungefahr 

in der Mitte. Der Teil, der nach vorn gerichtet war, zeigte reichere Ornamentik und 

besseren Erhaltungszustand als der, welcher die Riickseite bildete, der starker zu- 

sammengedriickt war und an den Randern wie beschnitten wirkte. Ein quadratischer, 

quergerippter Rahmen faBte die Vorderflache ein, die Durchbruchsarbeit zeigte. 

Stehengelassen hatte man ein Kreuz, dessen Balken Querrippung erkennen lieBen und 

dessen Mittelstiick verbreitert war wie die Kreuzenden, aus denen je eine Ranke heraus- 

wuchs. Die Riickfront korrespondierte darin mit der Vorderfronl, so daB rechts und 

links des Feldes eine quergerippte EinfaBleiste vorhanden war. Sie fehlte oben und 

unten, diirfte ehedem aber auch den AbschluB gebildet haben. Es sah so aus, als ob 

Randpartien des Bleches beseitigt worden waren. Der Durchbruch der Flache be- 

schrankte sich auf vier Randbffnungen. Die zwischen ihnen stehengebliebenen Teile 

waren breiter als auf der Vorderseite. Spuren von Querrippen auf den Kreuzarmen 

und auf den EinfaBleisten der Kreisbffnungen waren zu erkennen. Auf der Schau- und 

der Riickseite zeigten sich kleine runde Locher, so am Kreuzmittelpunkt und an den An- 

satzstellen der Kreuzbalken am Rahmen. Durch sie fiihrten friiher wahrscheinlich Niete 

hindurch, welche die Bleche mit einer Unterlage zu verbinden hatten. - Der P-fbrmige 

Fortsatz besafi eine Lange von 9,2 und eine grbBte Breite von 3,2 cm. Die Randeinfas- 

sung wurde durch zwei einander parallellaufende quergerippte Leisten gebildet. Die
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durchbrochene Mittelflache war gut in ein Rankenornament aufgegliedert. Die Ver- 

zierung der einzelnen breiteren und schmaleren Stege erfolgte in der schon beschriebe- 

nen Art. Der AuBenrand des P-formigen Fortsatzes war zu einer Leiste umgebogen. 

Diese hatte die Aufgabe, die Verbindung mit einer Holz- oder Lederunterlage herzu- 

stellen. Demselben Zweck dienten wahrscheinlich zwei Niete, die am Oberteil des 

Innenrandes zwischen AuBen- und Innenrippe angebracht waren (Taf. 34,2). Sie waren 

nicht gleich lang (0,4 und 0,2 cm) und saBen nicht in der Fluchtlinie der beiden Niete, 

die das Querblech mit dem Unterteil des P-formigen Fortsatzes verbanden. Sie hatten 

demnach eine andere Funktion. Dort, wo sie durch das Blech fiihrten, diirften wieder- 

um Teile abgeschnitten worden sein, worauf hinweist, daB die AuBenkante einbog und 

die auBere Rippe in diesem Abschnitt nicht vorhanden war.

2 b.) Goldblech, auf dem Foto Tafel 34,1 als Ortband auf die Klingenspitze gesetzt. 

GroBte Lange 3,7 cm; groBte Breite 2,8 cm (Taf. 34,4). Es war nicht mehr ganz 

vollstandig und zeigte sich stark zusammengedruckt. Besonders gelitten hatte die 

Mittelpartie. Rankenornament in durchbrochener Arbeit war aber zu erkennen. Um 

das Pflanzenmotiv im Mittelfeld, dessen Ranken zum Teil erhaben heraustraten, liefen 

mehrere Rippen, von denen die eine oder andere quergerippt war. Von der oberen 

Kante schienen kleine Teile abgeschnitten worden zu sein. Der schrage Verlauf ist aber 

gesichert. Die iibrigen drei Seiten bogen zu einer Lasche um, die 1,8 cm Breite hatte. 

Die U-formige Biegung war an einigen Stellen durchlocht. Durch die kleinen Offnun- 

gen fiihrten Niete zur besseren Befestigung des Schmuckbleches auf der Unterlage.

3. ) Silber-vergoldete Fibel; L. 8,3 cm. Aus zwei nicht zu einander gehorenden 

Fibelteilen sekundar zusammengesetzt. Die Kopfplatte mit dem Biigel stammt von 

einer Fibel, die FuBplatte von einer anderen. Die Lotstelle am Ubergang vom Biigel 

zur FuBplatte ist an Feilspuren und Griinfarbung an der Unterseite kenntlich, die wie 

moderner Farbauftrag aussieht. Der Biigel hat dreieckigen Querschnitt. Die Kopfplatte 

ist sehr diinn. Die beiden Spiralmuster auf ihr sind verhaltnismaBig tief und unregel- 

maBig aus der Flache herausgeschnitten. Die drei von der Kopfplatte ausgehenden 

flachen Knopfe zeigen insofern unsaubere Arbeit, als sie unterschiedlich lang und 

zweimal durch drei (Mittel- und rechter Seitenknopf) und einmal durch zwei Rippen 

(linker Seitenknopf) von der Kopfplatte getrennt sind. Auf der Riickseite 5 Windungen 

der eisernen Spiralkonstruktion. Die rautenformige FuBplatte weicht darin von der 

Kopfplatte ab, daB sie starker ist, daB ihre Riinder holier gezogen sind und daB die 

Spiralverzierung auf ihr bei flacherem Heraustreten der Konturen sorgfaltigere Arbeit 

erkennen lafit. Auch der FuBknopf zeigt grbfiere Abweichungen von den Knopfen der 

Kopfplatte. Er hat abgeplattete Oberflache und ist an den abgeschragten Kanten zwei

mal auf jeder Seite unregelmiiBig eingekerbt. Aus den Seiten der FuBplatte wachsen 

Vogelkopfe heraus, deren Schnabel nach der Kopfplatte gerichtet sind. Das Auge der 

Tiere wurde durch je einen Almandin dargestellt, von denen nur noch einer vorhanden 

ist. Auf der Riickseite ist vom Nadelhalter eine kleine, senkrecht stehende Platte er- 

halten geblieben. Im oberen Teil der FuBplatte verlauft eine alte Bruchlinie, die aber 

nicht zum vollen Durchbruch gefiihrt hat. Das gleiche ist auf der Kopfplatte am 

Ubergang zum Biigel der Fall; dort ist sie erst neuerdings im Museum Altena einmal 

zerbrochen worden (Taf. 35,3).

4. ) Bronzebrosche in Form eines Eisernen Kreuzes; Dm. 3,4 und 3,3 cm. Die Kreuz

arme beriihren einander nicht, sondern gehen vorher in ein viereckiges Mittelstiick 

iiber. Sein Rand und die Rander der Kreuzarme werden von doppelten und dreifachen 

Punktreihen begleitet, wobei die einzelnen Punkte verschieden tief eingehammert sind 

und oft nicht in geraden Linien verlaufen. Die Kreuzarme sind nicht gleichmaBig in 

Lange und Breite. Auf den abgeschragten Kanten zeigen sich hie und da kleine Ein-
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kerbungen. Auf der Riickseite ist von der Befestigung der Nadelhalter in Form einer 

Ose erhalten (Taf. 35,5).

5. ) Schnalle mit Rahmen aus Rauchtopas und mit Bronzedorn. Der Korper des 

Steins ist flach - oval , mit facettierten Kanten an den Innenseiten. Die Stelle, an der der 

Dorn den Rahmen umfaBte, hat kleineren Durchmesser bei rechteckigem Querschnitt 

und abgerundeten Ecken. GroBter Dm. des Schnallenrahmens 4,2 cm. Der Dorn war 

schon beim Ankauf schlecht erhalten. Er besaB damals noch eine L. von 3 cm. Jetzt ist 

er abhanden gekommen. Auf seiner flach gewolbten Oberfliiche erkannte man andeu- 

tungsweise Kerben. An der Spitze zeigte sich eine schwache Verdickung. An der Um- 

fassungsstelle wurde der Dorn vierkantig und machte sich ein Absatz bemerkbar 

(Taf. 35,1).

6. ) Knopf aus Bergkristall. Die Oberseite ist halbkugelig, die Unterseite eben. 

Der Ubergang von der Ober- zur Unterseite wird durch eine Facette betont. Die 

Oberseite weist 9 Rillen auf, die von der Mitte zur AuBenkante radial verlaufen und 

die unregelmaBig tief und in verschieden groBen Abstanden voneinander eingeschliffen 

sind. Die Durchlochung sitzt nicht ganz in der Mitte und ist etwas schrag durch den 

Steinkern gefiihrt. H. 2 cm; Dm. 3,9 cm (Taf. 35,4).

7. ) Dreifliiglige Bronzepfeilspitze, in einem menschlichen Wirbelknochen steckend. 

Die Spitze, ein Teil der Tulle und 2 der Widerhaken fehlen. An einem der Fliigel 

unterhalb der Spitze ist eine kleine rundliche Eintiefung vorhanden. L. noch 2,2 cm 

(Taf. 35,2.7).

8. ) Siiberkaspel oder -flaschchen, aus 4 Teilen bestehend: aus dem Deckel in Hiit- 

chenform, dem zylindrischen Hals und den beiden Halbkugeln des Korpers. Abgesehen 

vom Deckel scheint der Zusammenhang der einzelnen Teile durch Lotung erzielt 

worden zu sein. Das Halsstiick wird oben und unten durch ein schmales geripptes 

Band eingefaBt, das seitlich zu je einer Ose ausbiegt. L. 8 cm; Dm. des Korpers 4 cm 

(Taf. 35,6).

9. ) Perlenkette aus 11 Bernstein- und 10 Glasperlen. Die ersteren sind verschieden 

verwittert und unregelmaBig in Form und GroBe. Es gibt darunter dreikantige, ovale, 

tropfenformige und solche, die mit einer flachen und einer gewolbten Seite ausgestattet 

sind. Eine der letzteren weist auf der flachen Seite 4 Dellen auf. Dm. der groBten 

2,7 cm. Die Glasperlen sind rund und haben schwarze und blaugraue Farbung. 7 von 

ihnen sind Doppelperlen. Dm. der groBten 0,7 cm (Taf. 36).

Wenden wir uns der typologisch-chronologischen Einordnung der einzel

nen Gegenstande und ihrem Vorkommen zu und suchen wir zu diesem Zweck 

nach Parallelen, bereitet es keine Schwierigkeiten, sie fiir die Goldblechbe- 

schlage zu finden. Enter den Altertumern aus langobardischen Grabern Italiens 

gibt es Gegenstiicke. Das Graberfeld von Gastel Trosino hat aus Grab F einen 

Vergleich geliefert1). Das Ortband des Fundes gleicht unserem Goldblech, das 

auf der mir zugestellten Fotografie als Ortband auf die Spitze des zusam- 

menkomponierten Schwertes aufgesteckt ist, im Material, in der U-Form, in 

der Rankenverzierung und in dem schrag von links oben nach rechts unten 

verlaufenden AbschluB. Eine Abweichung liegt nur insofern vor, als bei dem 

ins Museum Altena gelangten Exemplar die Randeinfassung durch Rippen, die 

quergekerbt sind, bei dem von Gastel Trosino durch Leisten, die Zickzack-

h R. Mengarelli, Monument! Antiqui 12, 1902, Taf. 5,8. - N. Aberg, Die Goten und 

Langobarden in Italien (1923) 102 Abb. 161. - W. v. Jenny u. W. F. Volbach, Germanischer 

Schmuck des friihen Mittelalters (1933) Taf. 19.
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muster zeigen, gebildet wird. Die P-formigen Fortsatze stehen sich in der 

Biegung der einzelnen Ranken und Blatter im verzierten Mittelf eld und in der 

auBeren schlanken Form sehr nahe, wobei allerdings der obere Bogen der 

P-Form beim Stuck von Castel Trosino eher einbiegt und nicht so schrag aus- 

lauft wie bei dem aus dem Museum Altena. - Die auf der Vorderseite der 

Scheide aufliegenden Bleche gleichen sich in der kreuzformigen Gliederung 

und in der Ausniitzung des Raumes mit Rippen und Blattern. Nur ist das 

letztere Stuck quadratisch, das erstere langgezogen-rechteckig (Taf. 34,1.3.4). 

Ferner hat der Scheidenbeschlag des Exemplares von Castel Trosino die Lange 

des P-formigen Fortsatzes, wahrend er bei dem aus dem Museum Altena nur 

etwa ein Drittel seiner Lange einnimmt. Er setzt als Band an dessen Unterteil 

an. Schon oben, bei der Beschreibung des Fundes, habe ich darauf hingewiesen, 

daB die Riickseite des Scheidenbeschlages und die Innenkante des P-formigen 

Fortsatzes so aussehen, als ob Goldblech abgeschnitten worden ware. Nach 

diesem Befund muB man in Erwagung ziehen, daB urspriinglich die Scheide 

in Lange des P-formigen Fortsatzes von Goldblech umkleidet gewesen ist. Dann 

ware die Ubereinstimmung mit dem Beschlag von Castel Trosino noch groBer 

gewesen. Folgt man dem eben gemachten Erganzungsvorschlag, ist wohl damit 

zu rechnen, daB das vorhandene Muster sich wiederholt hat. Es miiBte dann 

das Quadrat ’Ranken gruppiert um ein Kreuz4 dreimal aufeinander gefolgt 

sein, wahrend bei dem Beschlag von Castel Trosino die gesamte Langsflache 

von einem solchen Ornament eingenommen wird. Nicht unerwahnt bleiben 

darf aber, daB es auch Beschlage gibt, die nur mit einem Streifen die Verbin

dung zu dem P-formigen Fortsatz herstellen, wie es bei den beiden Exempla- 

ren von Ghiusi der Fall ist (falls die Rekonstruktion zuverlassig ist2)), oder 

dafi zwei Bander, eins am Anfang und eins am Ende des P-formigen Fort

satzes, die Scheide umgaben. Das letztere ist offenbar die iibliche Art gewesen. 

Als Beleg verweise ich auf einen Beschlag aus Nocera Umbra3 4) und auf einen 

aus Madaras, Kom. Pest4).

Ich mochte mich aber doch dafiir entscheiden, daB das Aussehen unseres 

Goldblechbeschlages nicht an die Form von Chiusi oder Nocera Umbra, sondern 

an die Form von Castel Trosino anzuschlieBen gewesen ist, weil die Verletzun- 

gen an den Randern - wie oben naher ausgefiihrt - eine Erklarung fordern, 

die am ehesten in der Richtung liegt, daB die Scheide in der Lange des P-formi- 

gen Fortsatzes mit Goldblech belegt war. Sicher ist jedenfalls, daB der Beschlag 

so, wie er bei der Ubernahme des Fundes durch das Museum Altena auf dem 

Schwert aufmontiert war, friiher nicht gesessen hat, sondern gerade umge- 

kehrt, daB also das schmale Stuck des P-formigen Fortsatzes nicht nach dem 

Scheidenmund, sondern nach der Spitze gerichtet war. Das ergeben die Ver- 

gleichsfunde aus der Langobardenzeit Italiens und die verwandten Schwert- 

und Dolchscheidenbeschlage aus dem Bereich der awarischen Kullur. Aus der 

letzteren sind mehr Belege bekannt geworden als aus Italien. N. Fettich hat

2) S. T. Baxter, Archeological Journal 33, 1876, 103 fl. Taf. 1 und 2.

3) A. Pasqui u. R. Paribeni, Monument! Antiqui 24, 1918, 179 Abb. 25. - T. Horvath, Die 

avarischen Graberfelder von U116 u. Kiskoros, Archaeologia Hungarica 19 (1935) 99, Abb. 25.

4) J. Hampel, Die Altertiimer d. friihen Mittelalters in Ungarn (1905) Bd. 3, Taf. 272, la.
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19 aufgezahlt5). Auch die Vorformen fur die eben genannten Bildungen auf 

den Schwertern und Dolchen der friihen und spaten Kaiserzeit Siidrufilands 

weisen den P-Fortsatz in der als richtig erkannten Stellung auf6). Verfolgen 

wir die Form noch weiter zuriick in die Zeit, in welcher der P-Ansatz nicht 

rein ornamental verwendet wurde, wie bei den bisher erwahnten Typen, son- 

dem als er noch ein organisches Glied der Scheide war, in die skythisch-sarma- 

tische Periode der Ukraine, ist gewohnlich der obere Teil der seitlichen Aus- 

buchtung breiter als der untere Abschnitt7). Hatte der Goldbeschlag der 

Schwertscheide des Museums Altena die Zeiten iiberdauert, ware der P-Fortsatz 

umzustellen gewesen, so daB er wie ein normales P an der rechten Seite der 

Oberkante der Scheide gesessen hatte (Taf. 3'i,2). Das ist die gewohnliche Art 

der Anbringung, wenn auch linksseitige vorkommt. Als Zeitstellung fur unser 

Ortband und den Scheidenmundbeschlag mit P-formigem Fortsatz ist auf 

Grund der Vergleichsfunde aus Italien das 7. Jahrhundert in Betracht zu 

ziehen. Die verwandten awarischen Funde sind genauso zu datieren. Wenn 

auch die italischen Parallelen in langobardischen Grabern gefunden wurden, 

gelten sie infolge ihrer Ornamente nicht als langobardische Arbeiten, sondern 

fallen sie unter die Rubrik: byzantinisches Gut inlangobardischemBesitz, wobei 

sie die Scheiden von Kurzschwertern und Dolchen schmuckten8). Bei der engen 

Verbindung, die zwischen unseren Goldblechen und denen der Langobarden- 

Zeit Italiens bestehen, ist es nicht ausgeschlossen, daB weitere goldene Beschlag- 

stiicke, die gelegentlich Bestandteile solcher Schwerter bilden, abhandenge- 

kommen sind, bevor das Fundmaterial auf Umwegen ins Museum Altena kam. 

Ich denke dabei in erster Linie an den GriffabschluB, der bei italischen Stricken 

in Form und Verzierung mit dem Ortband korrespondiert und dessen schrage 

Unterkante entgegengesetzte Richtung hat und nicht wie beim Ortband von 

links oben nach rechts unten, sondern umgekehrt von rechts oben nach links 

unten verlauft.

Es ist mbglich, daB die vom Museum Altena angekauften Goldbeschlag- 

stiicke zu der Oberpartie des Schwertes gehoren, das neuerdings aus Teilen 

zweier ganz verschiedener Schwerter zusammengesetzt worden ist. Fur diese 

Ansicht laBt sich anfiihren, daB die Breite der erhaltenen Holzscheide des 

Schwertbruchstuckes mit der Breite des Goldbandes iibereinstimmt, das als 

Scheidenauflage Verwendung gefunden hat. Das Schwert besaB eine schmale 

Klinge, was wiederum zu den Parallelen aus Italien paBt.

Von einem anderen, breiteren Schwerttyp stammt das Bruchstiick mit 

Spitze, das mit dem schmalen mit Angel unter Verwendung von Schellack als 

Bindemittel zu einem Ganzen verbunden worden ist. Halt man fur diesen 

Klingenteil nach Parallelen Ausschau, ist man geneigt, es mit frankischen 

Lang- oder Breitsaxen in Zusammenhang zu bringen oder auch mit ein- 

schneidigen awarischen Langschwertern oder mit den seltenen, offenbar goti-

5) N. Fettich, Das Kunstgewerbe der Awarenzeit in Ungarn (1926) 61 Abb. 25.

6) W. Ginters, Das Schwert der Skythen und Sarmaten (1928) Taf. 5,6 u. 22.

7) W. Ginters a. a. O. Taf. 21 u. 22.

8) N. Aberg, Die Goten und Langobarden in Italien (1923) 101.
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schen, einschneidigen Schwertern vom Typ Pouen (Siidfrankreich) 9), wahrend 

die altere Gruppe der siidosteuropaischen einschneidigen Schwerter, die vor 

allem der Attila-Zeit zuzuordnen sind, nicht herangezogen werden kann, weil 

ihre Klingen im Vergleich zu unserem Bruchstiick zu schmal sind10). Da aber 

nicht mit Sicherheit zu entscheiden ist, welche Seite der Klingenspitze als 

Riicken, welche als Schneide anzusehen ist, kommen wir bei der raumlichen 

und schlieBlich auch zeitlichen Fixierung nicht weiter. Das Bruchstiick wird 

fur uns uninteressant, in erster Linie deshalb, weil das Oberteil, das in dieser 

Frage hatte AufschluB geben konnen, fehlt.

Oben habe ich darauf hingewiesen, daB auch die silber-vergoldete Fibel 

aus zwei Teilen zusammengepaBt worden ist, die zu verschiedenen Fibelserien 

gehdren. Als ich vor mehr als 20 Jahren erstmalig mit der Fibel zu tun bekam 

und mir ein Foto von ihr vorgelegt wurde, habe ich eine derartige Verfalschung 

nicht in Erwagung gezogen. Bei der Suche nach Entsprechungen in der Lite- 

ratur stieB ich auf keine Parallelen. Auch H. Zeiss und H. Kuhn wuBten keine 

zu nennen. Der letztere iibermittelte mir 1939 oder 1940 dankenswerterweise 

seine zahlreichen Materialzettel zur Durchsicht. Vergleichstiicke waren nicht 

verzeichnet. Neuerdings wandte ich mich an J. Werner, dem derzeitig hesten 

Kenner volkerwanderungszeitlicher Fibeln, um Auskunft. Er fand die richtige 

Auslegung: die Fibel sei ein aus zwei krimgotischen Fibelteilen ’zusammen- 

gemixtes‘ Stuck. Kopfplatte und Biigel stammten von einem Fibeltyp, die 

FuBplatte von einem anderen. Fur die Kopfplatte mit dem dreieckigen Biigel 

verwies J. Werner als Vergleich auf Exemplare wie F. Fremersdorf, Goldschmuck 

der Volkerwanderungszeit Taf. 9 oben links11), oder vom Fundplatz Sunk Su 

auf der Krim Grab 15512), fur die FuBplatte auf ein Exemplar wie Suuk Su 

Grab 16213) und angeblich Andernach14). J. Werner riet zur Nachpriifung am 

Original. Ich habe sie jetzt mit freundlicher Genehmigung von Herrn Direktor 

Dr. Quinke, dem Nachfolger von Geheimrat Thomee in der Leitung des 

Museums Altena, vorgenommen und dabei die Annahme von J. Werner besta- 

tigt gefunden15). Als Zeitstellung fur die beiden Bruchstiicke kommt das 

6. Jahrhundert in Frage und vielleicht noch das Ende des 5. Jahrhunderts.

Die Eingliederung der Bronzebrosche in Form eines Eisernen Kreuzes ge- 

staltet sich weniger kompliziert. Die Zusammenstellung der Fibeln aus der 

Zeit der Langobardenherrschaft in Italien, die wir S. Fuchs und J. Werner 

verdanken, verzeichnet den Typ in grdBerer Anzahl. Er wird in der genannten 

Untersuchung unter dem Abschnitt ’Kreuzfibeln‘ behandelt16). Dort erfahren

9) K. Bbhner, Die frankischen Altertumer des Trierer Landes (1956) Bd. 2, Taf. 26,27. - 

N. Fettich, Das Kunstgewerbe der Awarenzeit in Ungaro (1926) 14 Abb. 12. - G. Miiller- 

Kuales, Die Goten, in: H. Reinerth, Vorgeschichte d. deutschen Stamme (1940) Bd. 3 Taf. 535.

10) J. Werner, Beitrage zur Archaologie d. Attila-Reiches (1956) 143 ff.

n) Ausstellung der Sammlung Diergardt des Romisch-Germanischen Museums Koln 

(ohne Jahr).

12) N. Repnikow, Zapiski imp. oderskogo obscestva istor. i. drevnosti 27, 148 Abb. 132.

13) N. Repnikow a. a. O. Taf. 1,1.

14) H. Kuhn, Biigelfibeln d. Rheinprovinz (1940) Taf. 62 ff. Ser. 3,1-13.

15) Herrn Kollegen J. Werner sei vielmals fur seine Hilfe gedankt.

16) S. Fuchs u. J. Werner, Die langobardischen Fibeln in Italien (1950) 63 u. Taf. 49 u. 50.



254 Kurt Tackenberg:

wir, daB er als byzantinisch anzusprechen ist. Nach seiner Verbreitung wird er 

als oberitalisch bezeichnet. Er muB ins 7. Jahrhundert datiert werden.

Die Schnalle mit Rahmen aus Rauchtopas wiirde sich leicht zeitlich genauer 

einordnen lassen, wenn der Bronzedorn Dei der Einlieferung ins Museum 

Altena vollkommen erhalten gewesen ware. Er war namlich in der Zeit, in 

welcher Halbedelsteine zum Herstellen des Biigels Verwendung fanden, Ab- 

wandlungen unterworfen, die sich zur Festlegung der Zeitstellung eignen. 

Ist der Dorn einfach oder kantig profiliert oder mit Einschnilten versehen, 

wird der Schnallentyp von Aberg ins 6. Jahrhundert datiert, zeigt er schild- 

formige Ausweitung, ins 7. Jahrhundert17). Ihm ist bei seinem Zeitansatz zu- 

zustimmen und nicht W. Veeck, der den Vergleichsstiicken mit Halbedelstein- 

Rahmen die 2. Halfte des 5. und das 6. Jahrhundert zuweist18). DaB dieser das 

Fundmaterial zu stark herabdatiert hat, ist schon vor langerer Zeit von 

J. Werner nachgewiesen worden19). Dem Foto nach hat bei unserem Stuck 

nicht so viel vom Dorn gefehlt, daB eine Schildform zu erganzen ware. Es ist 

diesem eine schmale oder hochstens profilierte Umfassung des Schnallenrah- 

mens zuzusprechen, so daB die Schnalle ins 6. und nicht ins 7. Jahrhundert 

fallt. Was die Verbreitung des Typs angeht, kommt er von Ungarn bis Italien 

und im alamannisch-frankischen Raum vor.

Der Knopf aus Bergkristall ist im Zusammenhang mit verwandten Formen 

aus demselben Halbedelstein oder aus Ghalzedon, Gias, Meerschaum, Kreide 

und Bernstein zu sehen. Zur Zeit von Ludwig Lindenschmit hat man ohne 

weiteres alle diese Perlen und Knopfe als zum Frauenschmuck gehorig oder als 

Spinnwirtel bezeichnet20). Dieser Erklarungsversuch befriedigte aber insofern 

nicht, als viele der Perlen oder Knopfe zusammen mit Schwertern in Manner- 

grabern gefunden worden sind. W. Veeck nahm darauf Bezug und sah in 

ihnen Knaufknopfe von Schwertern21). Seiner Meinung schloB sich fur eine 

Anzahl von Belegen K. Bohner an22). Neuerdings hat sich J. Werner besonders 

mit dem Vorkommen, der Zeitstellung und dem Zweck dieser Knopfe und 

Perlen beschaftigt23), nachdem schon vorher E. Behmer auf den geschlossenen 

Grabverband von KI. Hiiningen in der Schweiz hingewiesen hatte, in dem eine 

Perle vorkommt, die als Hangezierrat an der Scheide einer Spatha angebracht 

war24). Dieser Befund wurde fur J. Werner zu einem gewichtigen Beleg, daB 

die in Mannergrabern vorkommenden einzelnen Knopfe oder Perlen AbschluB 

oder Bekronung quastenartiger Bommeln gewesen waren, die von der Scheide 

herabhingen, ’ahnlich den Troddeln an modernen Offiziersdegen4. J. Werner 

ist geneigt, den Schwertanhangern Amulettcharakter zuzusprechen, da fur sie 

weder irgendein Gebrauchszweck ersichtlich, noch eine Schmuckbestimmung

17) N. Aberg, Die Franken und Westgoten der Volkerwanderungszeit (1922) 89 ff.

18) W. Veeck, Die Alamannen in Wiirttemberg (1931) 78.

19) J. Werner, Miinzdatierte austrasische Grabfunde (1935) 30 IT.

20) L. Lindenschmit, Handbuch d. deutschen Altertumskunde Teil 1 (1880-1899) 417 ff. 

Taf. 15.

21) W. Veeck a. a. 0. 75.

22) K. Bohner, Bonner Jahrb. 148, 1948, 218 ff.

23) J. Werner, Beitrage z. Archaologie d. Attila-Reiches (1956) 34.

24) E. Behmer, Das zweischneidige Schwert d. germ. Volkerwanderungszeit (1939) Taf. 10.
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in Betracht zu ziehen sei. Seine Argumentation, in den Knopfen und Perlen 

Amulette zu sehen, wirkt bestechend. Bei einem groBen Teil, wenn auch nicht 

bei alien (manche scheinen Knauf-Knopfe gewesen zu sein), wird man sich 

seiner Deutung anzuschlieBen haben. J. Werner fand die Perlen in der von ihm 

herausgestellten Funktion vom 1. vorchristlichen bis 7. nachchristlichen Jahr- 

hundert belegt. Als Ursprungsgebiet der Sitte ist nach ihm in erster Linie der 

Iran anzusehen. Je jiinger das Vorkommen, umso weitere Ausbreitung lieB sich 

feststellen. Fur Mitteleuropa bedeutete der Hunneneinbruch eine markante 

Verlagerung des Brauches nach Westen. An der von J. Werner gebrachten Ver- 

breitungskarte ist der Vorgang deutlich abzulesen25). Der Bergkristallknopf im 

Museum Altena diirfte in der Entwicklungsreihe spat anzusetzen sein, einmal 

weil Halbedelsteine erst von spatsarmatischer Zeil an Verwendung gefunden 

zu haben scheinen, und zum anderen, weil die Kugelsegmentform unseres 

Knopfes erst in der spaten Kaiserzeit und in der Merowingerzeit ansprechende 

Parallelen hat26).

In der dreifliigeligen Pfeilspitze haben wir einen guten Vertreter osteuro- 

paischer Pfeilspitzen vor uns. Leider ist unser Exemplar nicht so erhalten. daB 

man es ohne weiteres in einer Unterabteilung der dreifliigeligen Bronzepfeil- 

spitzen unterbringen kbnnte. Es ist sicher, daB eine Tulle vorhanden war. 

Welche Lange sie aber hatte, lafit sich nicht rekonstruieren. Die Dreikantigkeit 

der Flugel tritt gut hervor. Einer ist spitz zu einem Widerhaken ausgezogen, 

die andern sind sicher genauso gestaltet gewesen. Unser Stuck diirfte in ur- 

spriinglichem Zustand am ehesten denNummem m und n der Typentafel bei 

M. Ebert geglichen haben27). Mit dieser profilierten Form gehort es nach O. Klee- 

mann, der auf den Untersuchungen von E. Rau fuBt, in die jiingere skythisch- 

sarmatische Periode Osteuropas28). In der Zeit um Christi Geburt werden die 

bronzenen dreifliigeligen Pfeilspitzen mit Tiille von eisernen dreifliigeligen mit 

Dorn abgelost. Wie lange sich die alteren bronzenen noch neben den jiingeren 

eisernen gehalten haben, ist vorlaufig nicht zu sagen. Weit in das 1. - 2. Jahr- 

hundert n. Chr. kbnnen sie aber kaum in Gebrauch gewesen sein. Die Verbrei- 

tung unseres Typs behandelt O. Kleemann in der zitierten Arbeit ausfiihrlich. 

Als Hauptverbreitungsbereich ist Siidrufiland anzusehen, vereinzelt kommt er 

aber auch in Siideuropa, im bstlichen Mitteleuropa und in einigen versprengten 

Stricken in Frankreich vor.

Einordnung und Bestimmung des silbernen Flaschchens fallt eher in den 

Rahmen der klassischen Archaologie als in den der Vorgeschichte. E. Langlotz, 

Bonn, und M. Wegner, Munster, kennen die vorliegende Form aus dem 

griechischen Raum nicht. Nach Meinung von E. Langlotz handelt es sich bei ihr 

um ein Ardanion, mit dem sich die Leidtragenden nach dem Verlassen des 

Trauerhauses besprengten. In dem Aufsatz ’SiidruBland4 von M. Ebert fmden

25) J. Werner a. a. O. Karte 11.

26) L. Lindenschmit a. a. O. Taf. 15 Abb. 8 u. 9. - J. Werner a. a. O. Taf. 21,8. - P. T. 

KeBler u. W. Schnellenkamp, Mainzer Zeitschr. 28, 1933, 119 Abb. 3,8.

27) M. Ebert, Prahist. Zeitschr. 5, 1913, 17 Abb. 14.

28) O. Kleemann, Die dreifliigeligen Pfeilspitzen in Frankreich (1954) 15 ff. - E. Rau, Die 

Graber der friihen Eisenzeit im unteren Wolgagebiet (1929).
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wir ein Flaschchen abgebildet, das wenigstens in einigen Punkten unserem 

entspricht. Es ist Ubereinstimmung vorhanden ini zylindrischen Hals, im 

kugligen Korper, im Absalz zwischen Ober- und Unterteil und in der Aufhange- 

vorrichtung29 30). Im Gegensatz zu unserem Beleg ist das sudrussische aus Gold 

gefertigt, ferner ist es etwas breiter und auf der Wandung mit aufgesetzten 

Steinen dekoriert. Ein Deckel schloB ursprunglich wohl auch das sudrussische 

ab. In einigen Einzelheiten ist zwischen den beiden Exemplaren Uberein- 

stimmung vorhanden, in anderen wieder nicht. Ob die Enlsprechungen ge

nugen, den gleichen Zeitansatz anzunehmen, bleibt fraglich. Das sudrussische 

Flaschchen stamrnt aus der Kurgangruppe der ’Neun Bruder4 bei der Ust- 

Labinskaja Stanica, deren Fundgut in die jiingere Kuban-Gruppe eingeordnet 

wird, welche die spathellenistische und die friihe romische Zeit umfafit.

Eine eingehende Bearbeitung der Perlen aus der Kaiser- und Volkerwande- 

rungszeit liber weite Gebiete hinweg ist bisher nicht erfolgt. Ich bin daher auch 

nicht in der Lage, die Perlen unseres Fundes genauer einzuordnen oder nach- 

zuweisen, daB es gar keine andere Moglichkeit gibt, als sie fur zeitlich zusam- 

mengehorig zu betrachten. Bei den Bernsteinperlen ist ihre unregelmaBige 

Form auffallend und bei den Glasperlen ihre Kleinheit und Undurchsichtig- 

keit. Die genannten Eigentiimlichkeiten treten bei Glasperlen aus langobardi- 

schen, bajuwarischen und alamannisch-frankischen Grabern auf80). Nach der 

Durcharbeitung der Glasperlen aus der Vblkerwanderungszeit Wiirttembergs 

kommt W. Veeck zu folgendem Ergebnis: ’Friihe Graber fiihren in der Regel 

mehr durchsichtige Glasperlen, in spateren Grabern tritt die durchsichtige 

Glasperle hinter der undurchsichtigen an Zahl weit zuriick4 31). Eine Bestiitigung 

liegt darin, daB Vergleichsfunde zu den letzteren in spaten miinzdatierten 

Grabern der Aufstellung von J. Werner haufiger sind als in friihen32), wobei 

sie in seine Gruppe IV und V mit Zeitstellung 600-650 und 650-700 fallen. Zu 

achten ist in chronologischer Hinsicht vor allem auf die kleinen Doppelperlen, 

wie sie jetzt in Altena aufbewahrt werden. Sie diirften merowingerzeillich sein 

und ins 7. Jahrhundert gehoren. Aus den Veroffentlichungen ist allerdings nicht 

immer zu ersehen, ob und wie zahlreich in der fraglichen Epoche Vergleichs- 

stiicke vorkommen. Das ist z. B. in den Publikationen von H. Stoll fiber Hail- 

fingen und M. Franken fiber die Alamannengraber zwischen Iller und Lech 

der Fall. In beiden Arbeiten linden wir eine groBe Anzahl von Perlenketten 

abgebildet, ohne daB die Zeichnungen oder Fotos erkennen lieBen, ob DoppeL 

oder Mehrfachperlen vorhanden sind. Im Text ist die Beschreibung sehr sum- 

marisch gegeben, so daB beide Veroffentlichungen fiir unsere Frage nicht 

weiterhelfen. Aber schon L. Lindenschmit hat darauf aufmerksam gemacht, 

daB bei den kleinen Perlen, die also nach W. Veeck und J. Werner spat anzu-

29) M. Ebert a. a. O. 17 Abb. 14.

30) Castel Trosino: R. Mengarelli a. a. O. Taf. 21,2 u. Taf. 24,7. - Weihmorting: H. Zeiss, 

Das Reihengraberfeld v. W., Bayer. Vorgeschichtsblatter 12, 1934 Taf. 1,5 u. 11. - Reichen- 

hall: v. Chlingensperg-Berg, Das Graberfeld v. R., Taf. 21,292 u. Taf. 22,178. - Hailfingen: 

H. Stoll, Die Alamannengraber von H. (1939) Taf. 14.15.17 u. 19.

31) W. Veeck a. a. O. 57.

32) J. Werner, Miinzdatierte austrasische Grabfunde (1935) Taf. 5,3; Taf. 14 B 9; Taf. 

36,6-8.
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setzen sind, offers mehrere zusammenhangend gearbeitet worden sind33). 

J. Werner erwahnt in der Vorlage der Funde von Mindelheim als Beigabe der 

Graber 5 und 19 Zwei- und Mehrfachperlen34). In seiner Arbeit uber die miinz- 

datierten Grabfunde zeigen die Abbildungen in den Perlenketten von Thal

massing, Koln-Mungersdorf Grab 91 b undHerbrechtingen Mehrfachperlen35). 

Bei der Durchsicht der Publikationen mit merowingerzeitlichem Fundgut 

wiirden wahrscheinlich noch weitere Belege festgestellt werden konnen. Ein 

endgiiltiges Ergebnis ware aber nur nach Aufarbeitung des weitverzweigten 

Perlenvorkommens zu erlangen. Wir miissen uns mit der Feststellung be- 

gniigen, daB ein Teil unserer Glasperlen ins 7. Jahrhundert einzuordnen ist. 

Wieweit dieser Zeitansatz fur alle Perlen, auch fur die aus Bernstein, in An- 

spruch genommen werden kann, ist vorlaufig nicht zu entscheiden.

Kehren wir nach der chronologischen Fixierung der einzelnen Altertiimer, 

die das Museum Altena ankaufte, zum Ausgangspunkt zuriick und stellen wir 

die Frage, ob wir es bei ihnen - wie damals angegeben wurde - mit einem 

geschlossenen Grabverband zu tun haben, so miissen wir mit ’nein‘ antworten. 

Das Fundgut ist nicht einheitlich im zeitlichen Ansatz. Die beiden Fibelbruch- 

stiicke gehoren ins 6. Jahrhundert, moglicherweise mit einem kleinen Spiel- 

raum ins 5. Jahrhundert. Genauso ist die Schnalle mit Rauchtopas-Rahmen 

und mit verhaltnismaBig schmalem Bronzedorn zu datieren. Einige Funde 

fallen ins 7. Jahrhundert, wie die Goldblechbeschlage, die Bronzebrosche in 

Form eines Eisernen Kreuzes und der Bergkristallknopf. Fur die kleinen 

undurchsichtigen Perlen und die Doppelperlen kommt am ehesten auch das 

7. Jahrhundert als Zeitstellung in Betracht. Als alter erweist sich die dreifluge- 

lige Bronzepfeilspitze, die in der vorliegenden Form in den letzten Jahrhun- 

derten v. Chr. iiblich war, wenn auch ein Teil noch in der Zeit kurz n. Chr. 

vorkommen kann. Den Typ noch bis ins 6. oder gar 7. Jahrhundert hinein- 

reichen zu lassen, geht nicht an, es sei denn, das Stuck sei zufallig gefunden 

und wieder verwendet worden. O. Kleemann hat gerade auf solche Belege bei 

verwandten Pfeilspitzen hingewiesen. Das sind aber so groBe Ausnahmen, daB 

man nicht damit rechnen sollte, wenn - wie in unserem Fall - noch andere 

Funde vorhanden sind, die gegen den zeitlich geschlossenen Charakter des 

Fundgutes sprechen. Selbstverstandlich ist immer einmal moglich, daB gele- 

gentlich ein Gegenstand in einem Grabverband auftritt, der zeitlich nicht zu 

den iibrigen Beigaben paBt. Hier ware aber zu viel des zeitlich Unterschied- 

lichen als Einheit anzusehen. Wenn wenigstens die Mannerbeigaben in einen 

Zeithorizont gehbrten und die Frauenbeigaben in einen anderen! Das ist aber 

nicht der Fall. Die Rauchtopasschnalle als Beigabe in Mannergrabern ist alter 

als die Goldblechbeschlage der Schwertscheide, und die Fibelbruchstiicke - 

typisch fur Frauengraber — fallen in einen anderen Zeitabschnitt als die kleinen 

Perlen. So ergeben sich wechselseitige Diskrepanzen in der chronologischen 

Einordnung, woraus man erkennt, daB das Fundgut nicht zusammengehort.

33) L. Lindenschmit a. a. O. 391.

34) J. Werner, Das Alamannische Graberfeld von Mindelheim 25 u. 27 und Taf. 23 u. 25.

35) J. Werner a. a. O. Taf. 13 B 4; Taf. 8,10 u. Taf. 10,5 f.
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Sollten schon Manner- und Frauenbeigaben in einem Grabverband vorkom- 

men, miiBte man ein Doppelgrab voraussetzen. Das paBt aber nicht - wie eben 

ausgefiihrt wurde - zu der sich abhebenden verschiedenen chronologischen 

Festlegung der Funde, die zu einer Frauenbestattung, und derer, die zu einer 

Mannerbestattung zu rechnen sind. Alle bisher erbrterten Einzelheiten sind 

dahin auszuwerten, daB die in Altena aufbewahrten Funde Beigaben verschie- 

dener Bestattungen sind.

Von nicht geschuiten Ausgrabern kbnnten allerdings Grabinhalte un- 

gewollt zusammengebracht worden sein, die zu Bestattungen verschiedener 

Zeithorizonte zahlen, insbesondere, wenn Graber gedrangt dicht neben- und 

iibereinander liegen. Bei schneller Suche nach Funden, auf die es fruber in den 

meisten Fallen ankam, vor allem wenn Grabrauber sich betatigten, liegt es 

nahe, daB Uberschneidungen von Bestattungen oder Stbrungen alterer Grab- 

eintiefungen durch jiingere nicht erkannt oder beachtet wurden. Fiir die ins 

Museum Altena gelangten Funde ist aber ihre unbeabsichtigte Zusammen- 

fiigung zu einem Grabverband als nicht glaubhaft abzulehnen. M. E. ist mit 

Absicht unlauter vorgegangen worden. Das erhellt daraus, daB nicht zusam- 

mengehbrige Bruchstiicke zusammengesetzt wurden, offenbar um beim Ver- 

kauf einen hbheren Preis zu erzielen. Im Handel wird ein geschlossener Grab

inhalt besser bewertet als Einzelfunde.

Mit dieser letzten AuBerung nahern wir uns der Frage, ob fiir das in Altena 

liegende Fundgut wenigstens die Herkunftsangabe: Mithridates-Berg bei 

Kertsch zu Recht besteht. Der genannte Platz hat viele Jahrhunderte von der 

skythisch-sarmatischen Epoche bis in friihgeschichtliche Zeit als Begrabnis- 

statte gedient. Es steht fest, daB in seinem Bereich Graber gepliindert worden 

sind und daB man mit dem herausgeholten Fundgut einen schwunghaften 

Handel getrieben hat36). Es liegt demnach nichts im Wege anzunehmen, daB 

unser Material auf dem Mithridates-Berg gehoben wurde. Von Fall zu Fall aber 

den Nachweis zu fiihren, daB die Gegenstande samt und sonders aus Kertsch 

stammen, fallt schwer. Nicht alles Fundgut, das verstreut mit der Angabe 

Kertsch in den verschiedensten Museen liegt, ist publiziert worden, und das, 

was eine Verbffentlichung erfahren hat, ist mir mir zu einem Teil zuganglich. 

Nur einige Hinweise sind zu geben. Fiir die dreifliigelige Pfeilspitze und die 

Fibelteile lassen sich Vergleichsstiicke aus dem fraglichen Bereich erbringen 

(s. oben S. 257). Auch das Silberflaschchen ist am ehesten sudrussisch, so daB 

bei diesen 4 Belegen keine Bedenken an der Herkunftsangabe Kertsch auf- 

tauchen. Ich wurde mich auch nicht scheuen, die Rauchtopasschnalle und den 

Bergkristallknopf mit Kertsch in Zusammenhang zu bringen, selbst wenn mir 

keine Entsprechungen vom Fundplatz bekannt sind, da das Gesteinsmaterial 

nach Osten weist und da aus ihm hergestellte Parallelen aus frankisch-alaman- 

nischem Gebiet vom Osten hergeleitet werden. Wenn wir das Schwertklingen- 

Unterteil mit Spitze mit dem gotischen oder awarischen Fundhorizont verbin- 

den, wurde Kertsch als Fundort nicht stbren. Das gleiche gilt fiir die Goldblech- 

beschlage und das wohl dazugehbrige Oberteil einer zweischneidigen schmalen

36) M. Ebert, Sudrufiland im Altertum (1921) 248 ff.
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Klinge. Sie werden als byzantinische Arbeiten angesehen. Lassen sie sich in 

Italien nachweisen, kbnnen sie genauso gut in Mannergrabern des Mithridates- 

Berges als Beigaben erscheinen. Auf die Schwierigkeit, Bernstein- und Glas- 

perlen in ihrer Verbreitung zu lokalisieren, babe ich oben schon hingewiesen. 

Es ware denkbar, daB Doppelperlen vorlaufig als einzige eine Begrenzung 

erlauben. Nach dem augenblicklichen Wissensstande spricht viel dafiir, daB die 

Bronzebroschen in Form eines Eisernen Kreuzes in Oberitalien entstanden 

sind. Gesetzt den Fall, diese Ansicht wiirde im Laufe der nachsten Jahrzehnte 

durch Neufunde immer weiter unterbaut werden, haben wir immer noch nicht 

voile Sicherheit, daB die Fundortangabe Kertsch fiir unser Exemplar nicht 

stimmt. Die Brosche konnte nach Kertsch verschlagen w’orden sein. Wenn man 

sich daran erinnert, daB ostlich-awarisches Gut im 7. Jahrhundert bei Franken 

und Alamannen Eingang gefunden hat, wiirde keineswegs die umgekehrte 

Richtung stdren, demzufolge gelegentlich Gegenstande des Westens nach dem 

Osten gelangt sind.

In absehbarer Zeit wird man wissen, ob die Fundortangabe Kertsch auf- 

rechterhalten werden kann. In der augenblicklichen Situation ist es einem 

nicht zu verdenken, wenn man bei der Lokalisierung der Funde vorsichtig ist. 

Die Zweifel sind verstandlich, da sich ergeben hat, daB das Material, das einen 

geschlossenen Grabverband bilden sollte, aus verschiedenen Grabern herriihrt, 

und vor allem, daB zwei unter den Funden sekundar zusammengefugt worden 

sind aus Bruchstiicken, die nichts miteinander zu tun haben, um ein erhaltenes 

Schwert und eine erhaltene Fibel vorzutauschen. Es liegt Irrefiihrung vor. Das 

Zusammenkitten kann erst in letzter Zeit erfolgt sein. Wer die Verfalschung 

vorgenommen hat, wird sich kaum klaren lassen. Bedauerlich bleibt auch noch, 

daB die sehr seltenen Scheidenbeschlage aus Gold nach dem Kriege abhanden- 

gekommen sind. Trotz dieser Einschrankungen sind unter den vom Museum 

Altena angekauften Altertumem Stiicke, die wesentlich sind. Es ist zu begrii- 

Ben, daB sie fiir die Allgemeinheit sichergestellt wurden.


