
Besprechungen. 521

Klaus Raddatz, Der Thorsberger Moorfund, Giirtelteile und K 6 r - 

perschmuck. Vor- und fruhgeschichtliche Untersuchungen aus dem Landesmuseum 

fur Vor- und Friihgeschichte in Schleswig und dem Institut fur Ur- und Friihgeschichte 

der Universitat Kiel. Neue Folge 13, hrsg. von Karl Kersten und Ernst Sprockhoff. Karl 

Wachholtz Verlag Neumunster 1957. 158 Seiten mit 5 Textabbildungen, 20 Tafeln, 

15 Karten.

Bei einer erneuten Teilmonographie des Thorsberger Fundes - einer Kieler Dissertation - 

wird die Erwartung des Lesers dahingehen, wie der Verf. seine Aufgabe verstanden und an- 

gefaBt hat, d. h. wie, in welchem Rahmen und mit welchen Absichten er die Fundobjekte 

untersucht und welche Neuerkenntnisse er fiir sie und die Struktur des Fundes gewonnen 

hat. MuB doch Verf. von den im Thorsberger Fund vorhandenen Tracht- und Schmuckgegen- 

standen, namlich Schnallen, Riemenkappen und -zungen, Fibeln, Arm- und Fingerringen 

sowie Anhangern ausgehen und kann nicht in eine Untersuchung uber die Schnallen, die 

Fibeln usw. der alteren und jiingeren romischen Kaiserzeit eintreten. Es gait also, eine 

Synthese zw’ischen dem Allgemeinen und Besonderen zu linden. Verf. hat sich dazu ein 

Schema zurechtgelegt, indem er die in Thorsberg vertretenen Stiicke, wie es jeweils mehr 

oder minder ausgreifend notig erschien, in den Entwicklungsgang ihrer ’Art1 stellt, also auf 

Herkommen, Entwicklung und Zeitstellung untersucht. Die Zeitspanne der Niederlegung des 

Thorsberger Fundes reicht vom friihen 1. bis an die Wende des 4. Jahrhunderts mit Schwer- 

punkt von der Mitte des 2. bis Beginn des 3. Jahrhunderts. In einem Exkurs wird zu neuer- 

dings wieder umstrittenen Fragen Stellung genommen und der Beginn der Stufe G 1 vor 

den Markomannenkriegen, die Stufe C 2 von der Mitte des 3. Jahrhunderts bis zur kon- 

stantinischen Zeit festgelegt. Zu dem nicht gleichbleibenden Rhythmus der Niederlegung 

treten Anderungen der Herkunft; in den Stufen B 1-2 ist es vornehmlich das Elbegebiet; in 

der Stufe C 1 tendieren die Fibeln ebendahin, anderes Fundgut ist nach den danischen 

Inseln orientiert oder aus dem Weichselmiindungsgebiet und Samland wohl importiert; in 

den Stufen C 2 und D handelt es sich vorwiegend um nordisches Material. Es liegt auf der 

Hand, daB solche Ergebnisse nur durch ebenso minutiose wie weitgespannte Untersuchungen 

der einzelnen Gegenstande gewonnen werden konnten. Es ist nicht moglich, sie in einer 

Besprechung nachzuzeichnen; es kann nur in Auswahl einiges, besonders wesentlich erschei- 

nendes kurz referiert werden. So muB es geniigen, auf aufschluBreiche Detailbeobachtungen 

auf den S. 55 f., 59 f., 61 f., 68 f., 70, 74-76, 79, 91 f., 120 hinzuweisen. Durch Zusammen- 

fassung der einzelnen Abschnitte wird ubrigens die Lektiire erleichtert.

Achterschnallen, Krempenschnallen, Schnallen mit eingerollten Biigelenden, zweiteilige 

Rechteckschnallen mit Gabeldorn, D-Schnallen und Omega-Schnallen sind unter romischem 

EinfluB bzw. nach romischen Vorbildem entstanden, wenn auch unmittelbar chronologische 

Zusammenhange nicht immer erweisbar sind, wie bei den D-Schnallen; es kann eine selek- 

tive Auswahl einiger Einzelheiten erfolgen oder ein bei mehreren Schnallenformen vorhan- 

denes Element, wie die eingerollten Biigelenden, sind ’ein modisches Detail an jeder fiir 

etwas gehobene Anspriiche gedachten Schnalle1 (S. 47). Die Untergliederung der Achter

schnallen in einen C- und einen U-Typ wird sich gewiB einbiirgern. Bei der Entwicklung der 

U-Schnallen haben, wie schon Almgren gesehen hat, spatlatenezeitliche Stabgiirtelhaken 

mitgewirkt. Verf. versucht, markomannische Stiicke, von dort exportierte und nachgeahmte, 

auszuscheiden, er will sogar einen innergermanischen Handelsweg, der sich von der Ver- 

breitung des romischen Importes unterscheidet, aussondern. Die Verbreitung macht das 

freilich nicht sehr iiberzeugend, wie man iiberhaupt bei diesen wie bei anderen Formen, etwa 

den Schnallen vom Typ Beudefeld, sich fragen muB, ob einer nur auf wenigen Exemplaren 

beruhenden Verbreitungskarte ein geniigend aussagefahiger Wert zukommt. Das gilt um- 

somehr, als Verf. gerade bei den Achterschnallen, also einem friihen Typ, die groBe Varia- 

tionsbreite hervorhebt, wahrend spater in den Stufen B 2 und G 1 sich eine Tendenz zu 

festerer Typgestaltung bemerkbar macht. Bei Krempenschnallen, die in die Stufe B 2 ge- 

horen, macht Verbreitung und genaue Ubereinstimmung die Annahme von Werkstatten im 

Elbe- und Havelgebiet wahrscheinlich. Ihre Weiterentwicklung zu rechteckigen nordischen
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und einteiligen ostmitteleuropaischen wird iiberzeugend dargetan. In der Stufe C 1 herrscht 

die schon erwahnte D-Schnalle; als unterscheidendes Merkmal gegeniiber romischen Schnal- 

len gleicher Form hat Verf. herausgefunden, daB die Riemenkappen germanischer Schnallen 

mit Nietfortsatzen am hinteren Rand versehen sind, die romischen aber nicht. Ebenfalls 

in der Stufe C 1 erscheint die Omega-Schnalle, die sich in der Stufe C 2 weiterentwickelt. 

Interessant ist der Versuch, zwischen den Stufen B 2 und C 1 bei den Schnallen mit einge- 

rolltem Biigelende stilistische Unterschiede durch Wegfall der Profilierung und dafiir massi- 

vere Gestaltung und groBere AusmaBe festzustellen und diesem Vorgang weitgehende Giiltig- 

keit beizumessen. Die Untersuchung der Schnallen bildet wegen der Vielfalt der im Thors- 

berger Fund vertretenen Typen zweifellos ein Kernstiick und zwar ein besonders ergiebiges 

des Buches. Einige Verbreitungskarten ermangeln leider des rechten Zusammenhanges mit 

den Textausfiihrungen. Bei Anm. 361 ist eine Zeile ausgefallen.

Von den Riemenkappen sind die schon erwahnten mit Nietfortsatzen in Skandinavien ver- 

breitet, bei geringer sonstiger Streuung. Die sogenannten dreieckigen beschranken sich fast 

ganz auf den Thorsberger und den Vimose-Fund, in auffallender Verbreitungsiibereinstimmung 

mit peltaformigen romischen Ortbandern, gewissen romischen Schwertscheidenschlaufen, 

Kettenpanzern und Ringknaufschwertern. Art und Zusammensetzung der Giirtelbeschlag- 

platten und Riemenzungen im Thorsberger Fund lassen, nach scharfsinnigen Beobachtungen 

des Verf., darauf schlieBen, daB erstere in der Zweizahl, letztere in einer Mehrzahl zu einem 

Schurz gehoren, der romisches Vorbild nachahmt. Bei den Riemenzungen wird eine voll- 

standige Typeniibersicht mit Typentafeln geboten, es wird die Chronologic erortert, die Ab- 

leitung von E. Blume verbessert, es werden pontisch-sarmatische Einfliisse festgestellt.

Die Auswahl an Fibelformen ist natiirlich beschrankt; etwaige Eisenfibeln haben sich zu- 

dem restlos aufgelost. Wenige gehoren in die Stufe B, die Masse in die Stufe C. Immerhin 

gelangen dem Verf. auch bei ihnen Beobachtungen allgemeingiiltiger Art, wie der explosiven 

Formentwicklung der elbgermanischen Serie mit dickem abgeschnittenem FuB am Beginn 

der Stufe C 1, so daB ein Nebeneinandergehen mehrerer Formen anzunehmen ist. Die 

Fibel Almgren 194 ist dagegen auf Schleswig-Holstein und Fiinen beschrankt, wohl Ab- 

satzgebiet einer Werkstatt. Kennzeichnend fiir die Stufe C 1 sind, gemessen an der Achse 

der Fibeln, iiberlange Spiralen, die bei mehreren Formen vorkommen konnen. Mit Recht 

wird betont, daB nur eine auf Autopsie beruhende neue Untersuchung der Fibeln weiter- 

fiihren kann. - Berlocke und Tierkopfringe werden eingehend auf Herkunft von antiken 

Vorbildern, Typenverbreitung und Datierung untersucht; bei den letztgenannten ist die 

Herausarbeitung mehrerer Entwicklungslinien ein bemerkenswerter Fortschritt gegeniiber 

friiheren Bemiihungen.

Es ist schwer zu entscheiden, worin das Hauptgewicht des Buches liegt, in der Heraus- 

modellierung von Wesen, Alter und individuellem Gesicht des Thorsberger Fundes, die durch 

die vom Verf. geplante Neuveroffentlichung der Waffen gewifi noch weitere Profilierung 

erfahren wird, Oder in den das Letzte ausschopfenden, ungemein kenntnisreichen, gut durch- 

dachten, aber wohl hier und da die Aussagefahigkeit des Materials schon iiberfordernden 

Beitragen zu den einzelnen Altsachentypen. Der interessierte Leser muB das Buch oder die 

ihm wichtigen Abschnitte studieren, auch wenn er dem Verfasser mit seinen manchmal etwas 

zu sehr zugespitzten Meinungen und Folgerungen nicht in allem wird Folge leisten konnen. 

Er wird es mit groBter Bereicherung tun, und so bedeutet diese neue Teilveroffentlichung 

des Thorsberger Fundes einen echten Gewinn und Fortschritt, wofiir man dem Verfasser zu 

danken hat.
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