
Ein Hortfund mit goldblechbelegter Plattenfibel and Goldarmreif 

vom Eekhbltjen bei Flogeln (Niedersachsen)

Von W. Haio Zimmermann, Wilhelmshaven

Die Fundsituation

Bei der Grabung einer kaiserzeitlichen Siedlung auf dem Eekhbltjen bei 

Flogeln, Kr. Wesermiinde1, wurde am 20. 6. 1972 ein kleiner Hort mit gold

blechbelegter Plattenfibel und Goldarmreif entdeckt. Die Grabungen finden 

im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogrammes ,,Entwicklungsgeschichte einer 

Siedlungskammer seit dem Neolithikum mit besonderer Beriicksichtigung der 

Wirtschaftsformen“2 auf der rings von Moor umgebenen Geestinsel Flogeln 

statt. Das Eekhbltjen ist eine breit nach Norden ins Moor vorragende Halb- 

insel. Auf ihr wurden durch die archaologische Landesaufnahme3 und die 

parallel zu den Grabungen durchgefiihrte Feinbegehung neolithische, alter- 

und jiingerbronzezeitliche und kaiser- bis vblkerwanderungszeitliche Sied- 

lungsspuren nachgewiesen. Mehrere Grabhiigel sind teils im Gelande noch er- 

kennbar, teils nur im Luftfoto zu erfassen, vor allem auf Aufnahmen des infra- 

rotempfindlichen Falschfarbenfilms. Ein in der Hauptsache weiter siidlich und 

siidbstlich gelegenes Celtic field erstreckt sich bis auf das Eekhbltjen.

Der Hort kam bei Hausgrundrissen (Taf.1,1) des 2./3. Jahrhunderts und 

dicht umgeben von Verfarbungen dieser Zeit zutage. Er lag in einer flachen, nur 

schwach erkennbaren, ovalen Grube von 1,35 X 1,15 m GrbBe. Diese reichte 

noch ca. 10 cm unter Grabungsplanum. Die Oberflache im Bereich der Fund- 

stelle ist 5,80 m NN hoch, sie hat sich seit prahistorischer Zeit nicht wesent- 

lich geandert. Die Gegenstande lagen etwa 45-50 cm tief. Steine aller GrbBen 

finden sich im Boden des Eekhbltjens in groBer Zahl; die vier Steine (Taf.1,2) in 

der Grube diirften wohl zufallig hineingeraten sein.

1 Zu den Grabungen vgl. P. Schmid, K.-E. Behre u. W. H. Zimmermann, Nachr. Nieder- 

sachs. Urgesch. 42, 1963, 97ff.

2 Im Schwerpunkt ,,Vor- und fruhgeschichtliche Besiedlung des Nordseeraumes“. Dem 

Leiter des Forschungsprogramms, Herrn Dir. Dr. P. Schmid, Wilhelmshaven, Niedersachsisches 

Landesinstitut fur Marschen- und Wurtenforschung, mochte ich fur die Erlaubnis, den Hort

fund zu publizieren, meinen herzlichen Dank sagen. Da es sich um einen fur Niedersachsen be- 

deutenden Fund handelt, wurde der Hort dem Landesmuseum in Hannover iibergeben. Fur Foto- 

grafien der Parallelen und ihre Publikationserlaubnis danken wir Frau Dr. B. Stjernquist, Museum 

Lund, und Frau Dr. E. Munksgaard, Nationalmuseum Kopenhagen. Die Herren Dr. W.-D. Asmus 

und Dr. A. Genrich, Landesmuseum Hannover, lieBen die Zeichnung der Fibel von Emmendorf 

anfertigen und stellten das Foto des Ranges von Eyendorf zur Verfiigung, wofur vielmals gedankt 

sei. In iiblicher Sorgfalt zeichnete H. Bicker, Wilhelmshaven, Fibel und Ring aus Flogeln. H. Hai- 

duck, Wilhelmshaven, der die Funde gesaubert und die Fibel wieder zusammengesetzt hat, 

haben wir fur Beobachtungen zur Herstellung der Fibel zu danken. Besonders sind wir auch Herrn 

Dr. 0. Hbckmann, Mainz, verpflichtet fiir die Durchsicht des Bildarchivs im RGZM Mainz und 

von: E. Sprockhoff u. O. Hbckmann (Hrsg.), Die gegossenen Bronzebecken der jiingeren Bronze- 

zeit. Manuskript im RGZM.

3 H. Aust, Die Vor- und Friihgeschichte des Kreises Wesermiinde. Diss. phil. Hamburg 

1972 (in Druckvorbereitung).
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Der Hortfund wurde beim flachen Abschaufeln der Grabungsflache4 ent- 

deckt, mid zwar stack ein Arbeiter (J. Witte, HolBel) senkrecht hinter einem 

Stein hinunter, um diesen besser freizulegen, und durchschnitt dabei Bligel 

und Nadel der Fibel, die in SchlieBstellung war. Der Armreif wurde dann mit 

einem Metallsuchgerat ausgemacht; er lag etwa 30 cm entfernt, leicht schrag 

im Boden (Taf. 1,2). Der Hort scheint vollstandig geborgen worden zu sein; ein 

Durchsieben des gesamten Aushubes der Umgebung ergab keine zugehdrigen 

Fundstiicke5. Unwahrscheinlich ist, daB weitere Teile schon wahrend der 

Kaiserzeit aus dem Fundverband herausgerissen wurden oder die Gegenstande 

zu dieser Zeit andernorts entdeckt und bier wieder in den Boden gekommen 

sind. Die helle Farbung der Grubenfullung entspricht der mehrerer weiterer 

bronzezeitlicher Bodenspuren, dagegen sind die kaiserzeitlichen meist dunk]er. 

Da der Pflug nur bis ca. 30 cm uber Fundlage einschneidet, ist Verlust durch 

Feldbestellung auszuschlieBen.

Nach Ausweis der Grube sind die Gegenstande absichtlich eingegraben 

worden. Gegen einen Grabfund spricht die unregelmaBige Form der Grube 

und das Fehlen jeglichen Leichenbrandes. Audi ein flacher Grabhiigel liber der 

Fundstelle ist nicht wahrscheinlich; die Siedlungsspuren der Romischen Kaiser

zeit waren hier durchschnittlich gleich stark eingetieft wie auch sonst auf der 

Grabung. Man kann deshalb von einem Hortfund sprechen.

Spuren jungerbronzezeitlicher Besiedlung im Fundbereich

Auf dem Eekhbltjen sind die Siedlungsbedingungen offenbar so giinstig 

gewesen, daB hier zu verschiedenen Zeiten gesiedelt wurde. Schon bei der 

archaologischen Landesaufnahme, die dem Forschungsprogramm zur Lokali- 

sierung der Fundstellen vorausging, fanden si ch Keramik und Steingerate des 

Neolithikums und der Alteren und Jiingeren Bronzezeit. Die Flachengrabung 

hat wichtige Aufschliisse zur Besiedlung dieser Zeiten erbracht. Fur die 

Jiingere Bronzezeit konnten ein HausgrundriB und vielleicht der Best eines 

weiteren freigelegt werden, auBerdem eine groBere Zahl von Siedlungsgruben 

mit z.T. viel Keramik und u.a. auch verkohltem Getreide. Die Fundstellen 

sind nicht liber das gesamte Grabungsgebiet verteilt, sondern liegen in Kon- 

zentrationen. Am deutlichsten, weil vollstandig von den Grabungsflachen 

erfaBt und wenig durch die kaiserzeitliche Uberbauung gestbrt, wird dies bei 

einer Reihe von Gruben und dem HausgrundriB, die auf dem Riicken einer 

flachen, W-0 verlaufenden Gelandewelle liegen. Die Siedlungsspuren verteilen 

sich hier in einem Bereich von ca. 50 X 20 m. Die Grube, aus der der Hort 

stammt, ist der bstlichste Fundpunkt einer kleineren Fundstreuung von ca. 

12 m Lange W-0 und ca. 6 m Breite N-S. Die weiteren bronzezeitlichen Sied

lungsspuren waren stark durch die hier besonders intensive kaiserzeitliche Be- 

bauung gestbrt. Leider erlaubt die Keramik keine genauere Einstufung als in 

die Jiingere Bronzezeit. Von einer glattwandigen, lederbraunen Ware fanden

4 Zur Grabungstechnik siehe Schmid, Behre u. Zimmermann a.a.O. (Anm. 1).

5 Mehrere Windungen Golddraht, die beim Durchstechen des Biigels abgeschnitten wurden, 

konnten bis auf eine gefunden werden.
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sich mehrere steile Bander. Ein Scherben mit Fingernageleindriicken auf dem 

Rand gehort zu einem VorratsgefaB mit geschlickter Wandung.

Aus zwei der weiteren Konzentrationen von Siedlungsspuren stammt 

besser datierbare Keramik. Ein groBes VorratsgefaB konnte erganzt werden, 

das im norddeutschen Raum ein Unikum wegen Verzierung und Randprofil ist, 

gute Parallelen dagegen im westlichen Urnenfelderbereich besitzt. Hier ist es 

bei den GefaBen mit Schragrand-Grobkeramik einzureihen, nach R. Dehn6 

Form II 6 c (Kerben auf AuBenrand, Kerben und darunter Tupfen in der 

Halskehle). Dehn datiert diese Form nach Ha B1? es ist demnach eher alter 

als gleichzeitig mit dem Hortfund. Ebenfalls in siidliche Richtung, ohne daB 

bisher direkte Parallelen nachgewiesen werden konnten, deutet ein steiler Rand 

mit Resten roter Bemalung und Rollradchenstempelverzierung auf dem Rand. 

Rote Bemalung kommt iibrigens auch auf einigen weiteren Scherben anderer 

GefaBe vor. Genaue Parallelen im Nordischen Kreis besitzt die Nachbildung 

eines HangegefaBes in Keramik7. Sie wurde dort nach Periode VI datiert. 

Einen anderen HangegefaBtyp (Baudou XXII B 2b)8 scheint ein doppel- 

konisches GefaB zum Vorbild zu haben.

Wie die einheimischen und importierten Bronzen, so spiegelt die Siedlungs- 

keramik von Flogeln die Kontakte wider, einerseits mit dem siidlichen Skandi- 

navien und andererseits mit dem Urnenfelderbereich. Zu der neolithischen und 

alterbronzezeitlichen Besiecllung gehort eine Gruppe von Grabhiigeln, die sich ab 

ca. 80 m westlich von der Hortfundstelle nach Siiden erstreckt. Ein Teil von die

sen konnte erst durchFalschfarbenfilm-Aufnahmen aus der Luft erkannt werden.

Nach den ganzen Fundumstanden zu urteilen, ist der Hort mit groBer 

Wahrscheinlichkeit als Verwahr- oder Weihefund innerhalb einer Siedlung zu 

sehen. Von den reichen Goldfunden des Nordischen Kreises liegt der Hortfund 

von Eberswalde9 ebenfalls auf bronzezeitlichem Siedlungsgelande. Eine Deu- 

tung als Selbstausstattung fur das Jenseits ist, abgesehen von den Fund

umstanden, wegen der Entfernung von den Grabhiigeln unwahrscheinlich10.

Die Zusammensetzung des Hortes aus Fibel und Ring findet sich mehrfach 

in Sammelfunden (Harridslevgaard, Emmendorf, siehe unten) mit z.T. Votiv- 

charakter. Sie ist deshalb aber nicht als kultisch zu interpretieren; hier liegt 

vielmehr lediglich ein Teil des Trachtzubehdrs vor.

Die Plattenfibel

Die bronzene Plattenfibel ist weitgehend unverziert. Soweit die Platte 

durch Beschadigungen des Goldbleches zu sehen ist, fehlt die plastische Dar- 

stellung; nur der Randwulst scheint gestrichelt zu sein, genau wie auf der Gold- 

blechbedeckung auch. Im Bereich des Biigelansatzes sind namlich an beiden

6 R. Dehn, Die Urnenfelderkultur in Nordwiirttemberg. Forsch. u. Ber. z. Vor- u. Friihgesch.

in Baden-Wiirttemberg 1 (1972) z.B. Taf.28,6. 7 A. Oldeberg, Fornvannen 45, 1950, 353ff.

8 E. Baudou, Die regionale und chronologische Einteilung der jiingeren Bronzezeit im Nordi

schen Kreis. Acta Univ. Stockholm. Stud, in North-European Arch. 1 (1960). Die Keramik- 

sonderformen werden demnachst publiziert.

9 C. Schuchhardt, Der Goldfund vom Messingwerk bei Eberswalde (1914).

10 H.-J. Hundt, Jahrb. RGZM 2, 1955, 95ff., bes. 119f.; M. 0rsnes, Aarbager, 1958, 16.

1 *





Abb.2. 1 Flogeln, Kr. Wesermunde. Goldblechbelegte, bronzene Plattenfibel in Seitenansicht.

2 Emmendorf, Kr. Uelzen. Platte und Biigel einer goldblechbelegten, bronzenen Plattenfibel.

M. 1:1.
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Flatten auf dem Bandwulst dort, wo er nicht bedeckt ist, einige Querstriche zu 

erkennen. Die Flatten sind oval; der Biigel, im Querschnitt umgekehrt U- 

fbrmig, tragt zwei Wiilste. Ob die konzentrischen Kreise auf dem runden 

Scheibenkopf der Nadel in Bronze vorgegeben sind, kann nicht gesagt werden11 

(Abb.l,a.b; 2,1; Taf.2, la.b; 3,a.b).

Die Bronzegrundform ist sorgfaltig auf das Belegen mit Goldblech und 

Umwinden mit Golddraht vorbereitet worden. Um den Wulst der beiden Flat

ten lauft ein schmaler Schlitz, in den das Goldblech eingebbrdelt wurde. Eben- 

solche Schlitze sind im Biigel unterhalb des Wulstes auf der Seite der Nadel- 

hemme und zweimal in der Nadel, in ihrer unteren Halfte und zwischen Kopf 

und Bing, nur dab im letzten Fall dieser Schlitz nicht in Anspruch genommen 

wurde. Hier ist vielmehr ein Golddraht sehr sorgfaltig herumgewunden, so dab 

der Eindruck entsteht, es handele sich um geripptes Goldblech. Der Biigel ist 

jeweils unterhalb der Wiilste durchbohrt, um hier die Enden des Golddrahtes 

zu befestigen, mit dem der Biigel umwunden ist. Da aber auf der einen Seite 

der Nadelring um den Biigel fabt, schien die Befestigung nicht ratsam, oder 

aber der Draht war durch die Drehbewegung der Nadel durchschnitten, und 

eine Beparatur war nbtig. So wurde das Drahtende hier iiberwunden. Dadur ch 

ist auch die schmale Furche in dem Wulst, die als Fiihrung fur den Golddraht 

gedacht war, nicht genutzt, genau wie bei dem zweiten Wulst. Hier wurde der 

Draht, der sich gelbst hatte, primitiv durch ein kurzes Stiick Draht mit einem 

Knoten festgehalten. Dabei steckte man ein Knotenende durch das Loch und 

verkeilte es mit einem Bronzedrahtstiick.

Das Befestigen des Goldbleches durch einfaches Umlegen auf die Biick- 

seite zeigt nur der Nadelkopf. Dies ist die in der Bronzezeit haufigste Art der 

Goldblechbelegung. Hinweise auf das Einbbrdeln in Schlitze sind weitaus 

seltener12. Dab es aber auch schon in der Alteren Bronzezeit geubt wurde, 

zeigen die ovalen Scheiben von dem Klappstuhl von Daensen, Kr. Harburg. 

Sie sind teilweise mit Goldblech belegt, das, auf zwei Seiten durch schmale 

Schlitze gesteckt, auf der Biickseite umgelegt ist. E. Baudou erwahnt Parallelen 

an einem Armring, Scheibenkopfnadeln und Doppelknbpfen13. Fur alle diese 

Funde stellt sich die Frage, wie man die Schlitze und fur die Fibel von Flogeln 

zusatzlich die Locher angebracht hat. Zwei Mbglichkeiten nur bieten sich an: 

sie sind mitgegossen oder eingepunzt, wahrend Bohren und Spanabheben 

offenbar nicht geubt wurden14.

11 Mit Hilfe von Rontgenfotos konnten hier ebensowenig wie bei den Flatten Aussagen ge- 

wonnen werden.

12 Bronzefibeln, die mit Schlitzen und Lochern fur das Belegen mit Goldblech vorbereitet 

sind, sind uns in der Literatur nicht begegnet. Auch die iibrigen goldblechbelegten Fibeln sind, 

soweit aus den Abbildungen zu ersehen, nicht so vorbereitet worden - an den Fibeln mit losen 

Scheiben war dies auch nicht mbglich.

13 W. Wegewitz in: G. Schwantes (Hrsg.), Urgeschichtsstudien beiderseits der Niederelbe. 

Darstellungen aus Niedersachsens Urgeschichte 4 (1939) 80ff.; Baudou a.a.O. (Anm. 8) 67.

14 J. Driehaus, Bonner Jahrb. 168, 1968, 350 und persbnliche Mitt. Dr. Driehaus. Eine 

genaue Beurteilung dieser Fragen setzt eine technische Untersuchung des Fundstiicks, wie von 

Driehaus dargelegt, voraus, die nicht vorgenommen werden konnte. Auf breiterer Materialbasis 

diirfte eine solche Bearbeitung wichtige Ergebnisse zur bronzezeitlichen Technologie bringen.
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Die Fibel von Flogeln ist mit fiinf verschiedenen Goldblechen belegt, und 

zwar die beiden Flatten, die Manschette um den Biigel, der Nadelkopf und die 

untere Halfte des Nadelschaftes. Dreimal ist Golddraht verwandt, auf der 

Nadel einmal und zweimal auf dem Biigel: die primare Umwicklung, die durch 

die Beschadigung bei der Auffindung zweigeteilt wurde, und das Verknotungs- 

stiick der primitiven Reparatur. Der Golddraht ist, wie es in der Urnenfelder- 

zeit iiblich ist15, im Querschnitt breit dreieckig mit flacher Unterseite und 

schmalem Grat auf der Oberseite (Abb.l; 2; Taf.4). Seitlich von dem durch 

Abnutzung glatten Grat zeigen sich unter dem Mikroskop feme Langsrillen. Auf 

den Flatten wird innerhalb einer zum Randwulst parallel laufenden Bippe von 

einer weiteren eine nierenfbrmige Figur gebildet. Darin liegt ein Wellenband- 

ornament, das wohl eine geschlangelte Schlange darstellt. Auf der Platte mit 

Nadelhemme ist das Zentrum mit konzentrischen Kreisen verziert. Dies Motiv 

fehlt auf der anderen Platte, da es hier durch den Nadelkopf ersetzt wird. Das 

diinn getriebene Goldblech ist wahrscheinlich auf einem Model geprefit worden. 

Dabei entstanden die schwachen Kniffe innerhalb vieler Schleifen der Schlan- 

genwindungen. Die plastischen Rippen waren auf dem Model wohl mit Draht 

unterlegt. Die auBere und die Einfassungsrippe der nierenformigen Figur sind 

mit meist sorgfaltig gesetzten Punzschlagen verziert, die teils als Dreieck- 

eindruck, teils als langere Delle auftreten (Taf.4). Die Punze muB die Form 

eines kleinen MeiBels gehabt haben, sie wurde teils mit der Kante, teils mit der 

Schneide angesetzt. Der Randwulst tragt eine sehr gleichmaBige Rippung. Un- 

gepunzt sind lediglich die Schlangenwindungen innerhalb der nierenformigen 

Umrandung und die konzentrischen Kreise im Zentrum der rechten Platte.

Das Goldblech um den unteren Nadelschaft ist mit vier Strichgruppen von 

je vier Rillen und am oberen AbschluB mit zwei Rillen verziert, ein Muster, 

das viele Fibelnadeln tragen, sowohl in Bronze als auch in der Goldblech- 

bedeckung. Deutlich zeigen Abnutzungsspuren, daB die Fibel getragen worden 

ist. Dabei hat der Nadelschaft das Goldblech durchgescheuert und die plasti- 

sche Verzierung eingedrtickt. Beim Offnen und SchlieBen hat der Nadelkopf 

gleiche Spuren hinterlassen. DaB clieser bei SchlieBstellung stramm auflag, 

zeigt der Abdruck der Drahtumwicklung unterhalb des Nadelkopfes auf dem 

Blechbelag der Scheibe. Zwei geradlinige Verletzungen in der Schlangenverzie- 

rung sind durch festen Druck oder eher Schlag entstanden.

Goldblechbelegte Plattenfibeln

Neben der groBen Zahl bronzener Plattenfibeln sind bisher aus der Litera- 

tur nur fiinf mit Goldblechbelag bekannt, zwei aus Schweden, zwei aus Dane- 

mark und eine aus Niedersachsen, wozu als sechste jetzt die Fibel von Flogeln 

zu rechnen ist.

15 Vgl. die Drahtquerschnitte in Ebert II 452f. Abb. 1 u. 3 s. v. Draht (A. Gotze). Golddraht 

dieses Querschnittes ist zumindest iiber Mittel- und Nordeuropa verbreitet. Da technisch bedingt, 

ist er kein Indiz fur Import aus dem Urnenfelderraum. W. Kimmig, Bad. Fundber. 18, 1948—1950, 

93; 0. Almgren, ,,Kung Bjorns hog“ och andra fornlamningar vid Haga (1905) 30.
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Schweden

1. Haga, Bondkyrka sn., Uppland. Sehr reiches Grab in dem groBen Grabhiigel 

,,Kung Bjorns hdg“. Fibel mit rudimentarer Spiral windung. Goldblech mit Kreis- 

augen und Zickzackband. Periode IV. Mus. Stockholm. - 0. Almgren, ,,Kung Bjorns 

hog“ och andra fornlamningar vid Haga (1905).

2. Ronnebergs hd., Saxtorp sn., Landskrona, Schonen. Hort: Fibel mit losen, 

unverzierten Flatten, goldblechbelegt (Taj. 5), zusammen mit einer alten Platten

fibel. Periode IV. Mus. Lund. - A. Oldeberg, Det nordiska bronsaldersspannets 

historia. Kungl. Vitterh. Hist. Antikv. Akad. Handlingar 38,3 (1933) 82 Abb. 77; 78.

Danemark

3. Harridslevgaard, Skovby sn., Odense amt, Funen. Hort in TongefaB: Fibel 

mit rudimentarer Spiralwindung (Taj. 6), zusammen mit einer alten Plattenfibel, 

einem Goldarmreif, drei Bronzeblecharmbandern, einer Ahle. Periode IV. Mus. 

Kopenliagen. - H. 0. Broholm, Danmarks Bronzealder 3 (1946) 227ff.; ders., Danske 

Oldsager 4 (1953) Nr. 160.

4. Flemlose sn., Baag hd., Odense amt. GroBe Fibel (L. 202 mm) mit stark 

gewolbten Flatten, Kreisaugenornamentik in Bronze vorgegeben. Periode V. Mus. 

Kopenhagen. - Broholm, Danske Oldsager 4 (1953) Nr. 159; E. Albrectsen, Fynske 

Guldfund. Fynske Studier 3 (1960) 14; 62.

Deutschland (Niedersachsen)

5. Emmendorf, Kr. Uelzen. Hort aus Moor, Fibel mit losen Flatten (Abb. 2,2). 

Periode IV/V. Zu dem Fund gehort ein verschollener Goldarmreif mit ,,16ffelartig 

ausgehohlten Endkn6pfen“. Nach der Beschreibung handelt es si ch um einen un

verzierten Eidring (ca. 7x6 cm); der Stab ist nach innen flach, nach auBen konvex. 

Mus. Hannover. - G. 0. C. von Estorff, Heidnische Altertumer der Gegend von 

Uelzen (1846) Sp. 75; zitiert z.T. bei E. Sprockhoff, Prahist. Zeitschr. 17, 1926, 71ff. 

(79: siehe Hankensbuttel); F. Laux, Die Fibeln der Mittleren und Jiingeren Bronze- 

zeit in Niedersachsen. PBF XIV, 1 (1973) 50.

6. Flogeln, Kr. Wesermtinde. Hortfund in flacher Grube in Siedlungsgelande. 

Zusammen mit Goldarmreif. Periode IV(-IV/V). Fibel: L. 146 mm; L. Nadel 115 mm; 

Gew. 135,5 g. Reif: 79 X 60 mm; die Enden 5,5 X 5 und 5,3 x 4,8 mm; gegeniiber 

Offnung 6,8 x 6,8 mm; Gew. 82,68 g. Mus. Hannover.

(7.) Rethwisch, Gem. Goldenstedt, Kr. Vechta. Hort. Periode IV/V. Bei der 

goldblechbelegten Fibel handelt es sich nach Laux ebd. 48 f. um den Biigel einer 

extrem groBen Plattenfibel. Mus. Oldenburg. Vgl. auch P. Betzler, Die Fibeln in 

Suddeutschland, Osterreich und der Schweiz I. PBF XIV, 3 (1974) 61.

Mit Golddraht verzierte Plattenfibeln

Bei einer Reihe von Plattenfibeln ist der Biigel mit Golddraht umwunden.

1. Hundslevmark, Kolstrup sn., Bjerge hd., Odense amt, Funen. Grabfund. Fibel 

mit rudimentarer Spiral windung. Periode IV. Golddraht um Biigel gewickelt. - 

A. P. Madsen, Afbildninger af Danske Oldsager og Mindesmaerker. Broncealderen 

(1872) 37; Taf.30,10; Albrectsen a.a.O. Nr. 30; Broholm, Danmarks Bronzealder 3 

(1946) 277 Nr. 36.

2. Ulbolle sn., Sailing hd., Svendborg amt. Funen. Biigel und Nadel mit schma- 

lem Goldband umwickelt. Periode IV. — Broholm ebd. 277 Nr.41; Albrectsen a.a.O. 

Nr. 49.



Germania 54/1976 Tafel 1

2

Flogeln, Kr. Wesermiinde, Eekholtjen. 1 Ausschnitt aus Grabungsflache 1, 1972. Siedlungsspuren 

(Hausgrundrisse in Langsuberschneidung, Zaungrabchen, Grubenhaus und Gruben) datieren in 

das 2./3. Jahrhundert n.Chr. Die bronzezeitliche Grube vor Auffindung des Hortes ist durch Pfeil 

gekennzeichnet. 2 Hort in Fundlage. 1 M. etwa 1:200.



Tafel 2 Germania 54/1976

1-2 Flogeln, Kr. Wesermiinde. Goldblechbelegte, bronzene Plattenfibel, Aufsicht (la) und Detail 

(lb). Goldarmreif, Aufsicht (2a) und Schmiedegrubchen (2b). 3 Eyendorf, Kr. Harburg. Gold- 

armreif. la;2a; 3M. 1:1; IbM. etwa 3:2; 2 b M. etwa 7:1.
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Tafel 4 Germania 54/1976

Flogeln, Kr. Wesermiinde. Nadelhalterplatte der goldblechbelegten, bronzenen Fibel. M. etwa 3:1.
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b

Ronnebergs hd., Saxtorp sn., Landskrona, Schweden. Goldblechbelegte, bronzene Plattenfibel.

M. 1:1.



Tafel 6 Germania 54/1976 J

Harridslevgaard, Skovby sn., Odense amt, Fiinen. Goldblechbelegte, bronzene Plattenfibel.

M. 1:1.
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Bogense-Vestergade, Odense amt. Bronzene Plattenfibel mit Schlangendarstellung. M. 1:1.
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3. Kranzhn, Kr. Neuruppin, Bez. Potsdam. Fibel mit rudimentarer Spiral

windung, Golddraht um Biigel gewickelt. Periode IV. - Sprockhoff, Jungbronze- 

zeitliche Hortfunde Norddeutschlands (Periode IV). Kat. RGZM 12 (1937) 37.

4. Lichterfelde (aus dem Wunderberg), Kr. Eberswalde, Bez. Frankfurt/Oder. 

Golddraht um Biigel gewickelt. - Verhandl. f. Ethn., Sitzung 11. 7. 1874, S. 14; 

0. Montelius, Om Tidsbestamning inom Bronsaldern (1885) 206.

5. Museum Magdeburg (Fundort unbekannt). Fibel mit lose verbundenen 

Flatten. Golddraht um Biigel gewickelt. PeriodeIV. -W. A. von Brunn, Mitteldeutsche 

Hortfunde der Jiingeren Bronzezeit. Rom.-Germ. Forsch. 29 (1968) 165 Anm. 6.

Diese Art, einen Bronzegegenstand schbner und wertvoller zu machen, ist 

wahrend der Jiingeren Bronzezeit eine sehr haufig zu beobachtende Mode. 

Doch wahrend das Umwickeln mit Draht durch jedermann geschehen konnte, 

setzt das Belegen mit Blech den Fachmann voraus. Die Fibel von Flogeln ver

rat neben Facharbeit mit der Reparatur am Biigel auch Laienarbeit.

Bei der Suche nach bronzenen Plattenfibeln mit verwandter Ornamentik 

zeigte sich, daB der Zierstil auf Goldblech weitgehend eigenstandig ist: Wellen- 

linien bzw. geringelte Schlangendarstellungen sind uns von Bronzefibeln selten 

bekannt, sie kommen aber auf dreien der goldblechbelegten Fibeln vor - Flo

geln, Saxtorp und Emmendorf. Auch fur das Ornament der Fibel von Harrids- 

levgaard gibt es keine wirklichen Parallelen16.

Auffallig ist die starke Ubereinstimmung zwischen den Fibeln von Flo

geln und Saxtorp (Ta-f.5) in der Ornamentik. Innerhalb einer nierenformigen 

Figur aus einer gepunzten Rippe liegt bei letzterer eine Schlange mit iiber- 

kippender Schlangelung, die beiderseits in Kreisaugen endet. Eine auBere 

gepunzte Rippe, wie sie bei der Fibel von Flogeln parallel zum Randwulst ver- 

lauft, fehlt hier. Die Fibel gehort zum Typ mit losen Flatten. Sie wurde aber 

zusammen gefunden mit einer alten Plattenfibel mit festen Flatten, die ein- 

schlieBlich Nadel der Grundform der Fibel von Flogeln entspricht.

Die erhaltene Platte von Emmendorf (Abb. 2,2) gehorte ebenfalls zu einer 

Fibel mit losen Flatten. Sie ist stark gewblbt. Wie bei den Fibeln von Flogeln 

und Saxtorp17 tragt nur das Goldblech das Ornament, die Bronzeplatten sind 

unverziert. Die Darstellung ist sehr gedrangt. Die nierenfbrmige Figur tritt in 

abgewandelter Form zweimal auf, ohne daB sie ein Ornament in sich einschlieBt. 

Zwischen beiden und im Zentrum sind Kreisaugen angebracht. Der Raum vor 

dem Biigel wird mit einer unregelmaBig geschlangelten Schlange ausgefullt. 

Weder fur die Kombination der Motive noch fur die Schlange allein sind uns 

Parallelen bekannt geworden. Nierenfbrmige Figuren mit eingezogenen Enden 

wie die auBere linden sich auf Fibeln der Perioden IV und V18.

16 Nach J. E. Forssander dagegen ist der Zierstil der bronzenen Plattenfibeln von dem der 

goldblechbelegten abgeleitet: Bronsalderns guldornamentik. Fran stenalder till Rokoko. Festschr. 

C. Rydbeck (1937) 41. Von den beiden iibrigen goldblechbelegten Fibeln datiert nur Haga aus 

Periode IV, Flemlose aber aus Periode V, sie ist also gleich alt mit den Fibeln, denen die gold

blechbelegten zum Vorbild gedient haben sollen.

17 Ebd. 41. Das gleiche soli fur die Fibel von Harridslevgaard gelten: Almgren a.a.O. 

(Anm. 15) 29; nach Forssander dagegen ist das Ornament in Bronze vorgegeben.

18 Oldeberg, Det nordiska bronsaldersspannets historia. Kungl. Vitterh. Hist. Antikv. Akad. 

Handlingar 38, 3 (1933) 96 Abb. 91; 130 Abb. 122.
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Die Fibel von Harridslevgaard (Taf. 6) gehbrt zum Typ mit rudimentarer 

Spiral windung. Wie bei Flogeln ersetzt der Nadelkopf auf einer Platte das 

zentrale Motiv. Die Ornamentik von Bogen innerhalb eines Mondsichelbandes 

besitzt keine direkten Parallelen19 und ist somit wiederum ein Hinweis auf die 

Eigenstandigkeit der Goldornamentik.

Die beiden iibrigen goldblechbelegten Plattenfibeln sind charakterisiert 

durch ihr Ornament mit Kreisaugen. AuBen um die Flatten der Fibel mit rudi

mentarer Spiralwindung von Haga verlauft eine Zickzacklinie, die die Spirale 

fortsetzt. Die Flatten der Fibel von FlemKse (mit festen Flatten) sind stark 

gewdlbt und vollstandig mit Kreisaugen bedeckt. Das Ornament beider Fibeln 

ist in Bronze vorgegeben, das Goldblech wurde dariiber gepreBt. Diese in der 

Bronzezeit sonst vorherrschende Methode findet sich bei den iibrigen vier 

Fibeln nicht.

Die Schlangendarstellung

Die geschlangelte Linie auf der Fibel von Saxtorp deutet E.Sprockhoff20 

als ,,Wiegemesserschiff mit Kreissteven“. Wir meinen, darin dagegen, soli es 

nicht als bloBe ornamentale Wellenlinie aufgefaBt werden, eine Schlangen

darstellung zu sehen. Einige der von Sprockhoff fur sein Wiegemesserschiff 

angefiihrten Beispiele21 22 lassen sich dariiber hinaus mit der Darstellung einer 

ungeschlangelten Schlange von einer Fibel von Bogense-Vestergade (Taf.7)22, 

vergleichen, und es taucht die Frage auf, ob in den Kreisaugen in diesen Fallen 

nicht stilisierte Kopfe zu sehen sind. Offenbar eine gleiche Schlangendarstel

lung wie auf der Fibel von Bogense wird von einer nierenfbrmigen Figur ein- 

geschlossen auf der Fibel (Periode V) von Hommentorp. Im Prinzip meinen wir, 

das gleiche Ornament zu erkennen wie auf der Fibel von Flogeln, nur daB die 

Schlange ungeschlangelt ist23. AuBer auf den Fibeln von Flogeln, Saxtorp und 

Emmendorf findet sich eine geschlangelte Schlange nur auf der Ruckseite einer 

bronzenen Plattenfibel aus Schonen24 und vielleicht auf den Flatten der Fibel 

von Doense25. Auf Felszeichnungen und Bronzen26 kommen bisweilen Schlan- 

gendarstellungen vor; im Vergleich zur Abbildung anderer Tiere sind sie selten. 

So ist es besonders auffallig, daB dieses Motiv auf der Halfte der z.Z. bekannten 

goldblechbedeckten Plattenfibeln auftritt. Der Zweck der Goldbelegung wird

19 Vergleichbar ist ebd. 98 Abb. 93.

20 Sprockhoff, Offa 14, 1955, 56.

21 Ebd. 58 Abb. 26, 8.9.

22 Den Hinweis auf die Fibel von Bogense verdanken wir Herrn Dr. O. Hockmann, Mainz.

23 L. Halbert, Meddel. Lund, 1954/55, 214 Abb. 2. Weitere „ungeschlangelte Schlangen“: 

Oldeberg a.a.O. (Anm. 18) Abb. 89; 128; 192 a.

24 Sprockhoff a.a.O. (Anm. 20) 73 Abb. 35, 4b.

25 Oldeberg a.a.O. (Anm. 18) Abb. 148. Eine plastische Wellenlinie mit einbezogenen Kreis

augen bildet hier die nierenformige Figur. Gepunzte Wellenlinien mit Kreisaugen finden sich 

mehrfach auf Becken der Periode IV (nach O. Hockmann, Mainz, 13mal, vgl. Anm. 2).

26 C. A. Althin, Studien zu den bronzezeitlichen Felszeichnungen von Skane (1945). M. 

Stromberg, Meddel. Lund, 1950/51, 270ff. Die Darstellungen lassen auf eine kultische Bedeutung 

der Schlange schlieBen. In Amuletten der Alteren Bronzezeit wurden Schlangenreste nachgewiesen: 

K. H. u. G. Jacob-Friesen, Einfiihrung in Niedersachsens Urgeschichte 2. Veroffentl. d. Urgesch. 

Sig. des Landesmus. zu Hannover 15 (1963) 266.
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uber den reinen Schmuckcharakter hinausgehen; aber mit den gegenwartig 

faBbaren Zeugnissen sind noch keine Aussagen moglich, ob die goldblech- 

bedeckten Fibeln gegeniiber den bronzenen einen anderen Sinngehalt hatten, 

ob es sich um Standes- oder Kultzeichen handelte und wieweit die Darstellung 

symbolische und bzw. oder apotropaische Bedeutung hatte27.

Neben Schlangendarstellungen kommen umlaufende Wellenbander auf 

GoldgefaBen und Hangebecken haufig vor. Sie umkreisen die GefaBe meist un- 

geteilt. Einzig auf dem Becher von Kirkendrup, Odense amt, kbnnte eine 

Schlange eingepunzt sein; die Wellenlinie ist unterbrochen und endet in einer 

Protome. Ornamental nah verwandt sind die plastischen Wellenleisten mit den 

Schlangendarstellungen. Eine Durchsicht der gegossenen Hangebecken auf 

dieses Motiv hin zeigte, daB plastische Wellenleisten hauptsachlich in die 

fruheste bis mittlere Periode IV gehbren, die gepunzten Wellenmuster seit der 

friihen Periode IV, aber mit dem Schwergewicht auf die spate Periode IV bis 

Periode V vorkommen28.

Datierung

Da der Goldarmreif auf Grund von Parallelen z.Z. nicht genauer als in die 

Jungere Bronzezeit zu datieren ist, kann fur Datierungsfragen einzig auf die 

Goldfibel eingegangen werden. Ohne Goldbelag gehort diese nach E. Sprockhoff 

zum Typ der alten Plattenfibel, nach F.Laux zum Typ von Dbrmte, nach 

E. Baudou in die Gruppe XXIV Dx zu den groBen Fibeln mit festen, unverzier- 

ten Flatten29. Alle Autoren datieren diesen Typ nach Periode IV. Betrachten 

wir indes die Fibel mit ihrer Ornamentik auf Goldblech, so lassen sich sowohl 

Hinweise fur Periode IV als auch V linden. Autoren, die rein vom Ornament 

ausgehen, wie Baudou oder Laux, wiirden die Fibel nach Periode V ein- 

ordnen. Sie gehort dann nach Baudou in seine Gruppe XXIV Ex: ,,Fibel mit 

einfacher bandfbrmiger Figur, die auBen von einer besonderen Verzierungs- 

linie begleitet wird“. Die niedersachsischen Vergleichsstiicke faBt Laux unter 

dem Typ Oerel zusammen, die er, beginnend mit dem Ubergang Periode IV/V, 

nach Periode V datiert. Er faBt dabei Fibeln mit flachen Flatten und spar- 

samer Verzierung und solche mit stark gewdlbten Flatten und flachendecken- 

der Verzierung zusammen, ohne dabei die Wolbung der Flatten, Art des 

Biigels und der Nadel zu beriicksichtigen. Bei der Durchsicht geschlossener 

Fundkomplexe, wie z.B. der Hortfundpublikationen Sprockhoffs, wird da- 

gegen die Tendenz deutlich, daB Fibeln mit flachen Flatten, schmalem Biigel 

mit zwei Rippen und Scheibenkopfnadel haufig nach Periode IV datiert 

werden kbnnen. Die Fibel von Bogense (Taf.7) z.B. wurde zusammen mit 

einem Becken der friihen Periode IV gefunden30. Betrachten wir die goldblech-

27 B. Graslund, Tor 11, 1965/66, 39ff.

28 Sprockhoff u. Hockmann a.a.O. (Anin. 2).

29 Sprockhoff, Jungbronzezeitliche Hortfunde Norddeutschlands (Periode IV). Kat. RGZM 

12 (1937); ders., Jungbronzezeitliche Hortfunde der Siidzone des Nordischen Kreises (Periode V) 1. 

Kat.RGZM 16 (1956) (im folgenden abgekurzt: Sprockhoff, Hortfunde Periode V); F. Laux, Die 

Fibeln in Niedersachsen. PBF XIV, 1 (1973); Baudou a.a.O. (Anm. 8).

30 Sprockhoff u. Hockmann a.a.O. (Anm. 2).
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bedeckten Plattenfibeln, so weisen sich die Fibeln von Haga und Harridslev 

durch ihre rudimentare Spiralwindung als sicher Periode IV aus. Fibeln mit 

losen Flatten gehbren nach Sprockhoff in Periode IV bis zum Ubergang nach V. 

Die Fibel von Saxtorp wurde zusammen mit einer unverzierten alten Platten- 

fibel gefunden und datiert schon deshalb nach Periode IV. Die Fibel von 

Emmendorf, die Sprockhoff 1937 noch unter Periode IV auffiihrt, setzt er 

1956, des Ornaments wegen, an den Ubergang von Periode IV nach V.

Betrachten wir schlieBlich noch die Schlangenverzierung auf der Flbgelner 

Fibel, so diirfte die Datierung plastischer Wellenleisten auf gegossenen Bronze- 

becken von Interesse sein, wenn die Schlange ihres Sinninhalts wegen auch 

nicht unbedingt gleichzeitig sein muB mit diesem reinen Ornament. Die plasti- 

schen Wellenleisten linden sich fast ausschlieBlich auf Becken der friihen bis 

mittleren Periode IV31.

Ihrer Form, ihrer Parallelitat zur Saxtorper Fibel und ihres Ornamentes 

wegen kann die Fibel von Flogeln in die Periode IV oder allenfalls an den Uber

gang nach Periode V datiert werden.

Treibarbeiten im Nordischen Kreis

Wie die Fibel von Flogeln, so vereinen alle goldblechbedeckten Bronzen 

des Nordischen Kreises in sich die Herstellungstechniken des GieBens mit der 

des Blechtreibens. Bei den Bronzen handelt es sich durchweg um einheimische 

Typen. Wo wurde aber das Goldblech getrieben, und wo wurde es der Bronze 

angepaBt ? Die Diskussion um die Herkunft der Arbeiten aus getriebenem 

Goldblech beschrankte sich meist auf die GoldgefaBe. K. H. Jacob-Friesen32 

meinte, der Goldblechbelag der „Sonnenscheiben“ sei z.T. unverziert an die 

nordischen Werkstatten geliefert und dort auf die bronzene Scheibe mit ihrer 

erhabenen Ornamentik aufgepreBt worden. Das kbnnte zwar fur eine Reihe 

von Bronzen mit Goldbelag zutreffen, aber gewblbte Gegenstande, fur die in 

MaBarbeit getrieben oder gepreBt werden muBte, sprechen dagegen. So ist die 

Fibel von Flogeln ein Beispiel dafiir, daB das Goldblech in seinen genauen Ab- 

messungen und mit seiner gesamten Ornamentik vorgefertigt gewesen sein 

muB, ehe es der Bronzefibel aufgelegt wurde. Das setzt einige Fertigkeiten im 

Treiben voraus, wenn auch nicht vergleichbar mit denen zur Herstellung der 

Goldschalen; es ware aber doch verwunderlich, wenn dieser letzte Schritt nicht 

getan worden ware.

Jedenfalls spricht die groBe Zahl von einheimischen Bronzen der Alteren 

und besonders der Jiingeren Bronzezeit mit Goldblechbelag dafiir, daB durch- 

aus im Nordischen Kreis Gold getrieben wurde.

Das Treiben in Bronze ist den Werkstatten wahrend der gesamten Bronze

zeit gelaufig, wenn es auch gegeniiber dem GuB stark zuriicktritt. Nach Sprock

hoff war das Treiben schon in der Alteren Bronzezeit bekannt. In der Jiingeren 

Bronzezeit lag sein Zentrum im Raume Lubeck-Danzig. Dariiber hinaus sind 

aber Zeugnisse fur die Technik im gesamten Bereich des Nordischen Kreises 

bekannt: einzelne Funde, wie getriebene Buckel in Rasiermessern und Pin-

31 Ebd. 32 K. H. Jacob-Friesen, Ipek 7,1931,25ff.; 0. Menghin, Altschlesien 5,1934,180.
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zetten, getriebene Manschetten, Pfeilspitzen aus Blech, aber auch komplizierte 

Arbeiten, wie Bronzegeschirr33. Hammer und AmboB sind, wenn auch selten, 

bekannt34.

Offenbar einheimische Goldblecharbeiten gibt es im Bereich des Nordi

schen Kreises seit dem ausgehenden Neolithikum. Auf Grund der Unterschiede 

zwischen den irischen und skandinavischen Lunulae folgert J. J. Butler35, daB 

es einen irischen Goldwerkstattenkreis im sudlichen Skandinavien gegeben hat. 

Die Eigenstandigkeit der skandinavischen Lunulae wird noch deutlicher durch 

die Analysenergebnisse A. Hartmanns36, wonach diese aus einem anderen Gold 

hergestellt wurden als die irischen. Ebenso wie hier im ausgehenden Neo

lithikum kann man fur die Altere und besonders die Jungere Bronzezeit mit 

Werkstatten oder Wanderhandwerkern im Bereich des Nordischen Kreises 

rechnen, die sich an den derzeit fiihrenden Toreutikzentren orientierten. Aus 

dem Import und aus den in den eigenen Stil umgesetzten Anregungen kann hier 

auf wechselnden oder z. T. gleichzeitigen Kontakt sowohl mit dem westlichen wie 

ostlichen Urnenfelderraum geschlossen werden37. Einige wenige nordische 

Bronzen in beiden Gebieten verstarken diesen Eindruck38.

Neuerdings wurden die Beobachtungen 0. Menghins, der auf Parallelen 

der nordischen GoldgefaBe in Gold und Keramik in Irland hinwies, durch den 

Nachweis weiterer vergleichbarer GoldgefaBe in Irland durch G. Eogan39 er- 

hartet. Somit kbnnten auch aus dieser Richtung die Werkstatten im Nordischen 

Kreis beeinfluBt worden sein.

Ob und wieweit das GieBen und Treiben in Gold und Bronze durch ver- 

schiedene Werkstattengruppen geschah, muBte untersucht werden. Die Eigen

standigkeit der Goldtoreutikornamentik spricht fur eine Arbeitsteilung. Nach- 

dem durch G. v. Merhart und E. Sprockhoff nachgewiesen wurde, daB inner - 

halb des Nordischen Kreises getriebenes Bronzegeschirr und, wie oben dar- 

gelegt, auch Treibarbeiten in Gold gefertigt wurden, ist nicht anzunehmen, daB 

die GoldgefaBe ausschlieBlich importiert wurden, ein Teil von ihnen wird viel- 

mehr im Bereich des Nordischen Kreises hergestellt worden sein40. Dabei wird

33 Sprockhoff, Hortfunde Periode V, 245 ff.; ders., Offa 14, 1955, 40; Baudou a.a.O. (Anm. 8) 

16; 39; 61; 71; W. A. von Brunn, Germania 36, 1958, 492; R. Hachmann, Germania 46, 1968, 139.

34 Sprockhoff, Hortfunde Periode V, 102 f.

35 J. J. Butler, Palaeohistoria 9, 1963, 178; 5, 1956, 65.

36 A. Hartmann, Prahistorische Goldfunde aus Europa. SAM 3 (1970) 37f.

37 H. 0. Broholm, Acta Arch. 19, 1948, 189ff.; Forssander a.a.O. (Anm. 16); ders., Meddel. 

Lund, 1938/39, 38ff.; Kimmig a.a.O. (Anm. 15) 87ff.; J. Paulfk, Slovenska Arch. 10, 1962, 58f. 

Anm. 249; H. Thrane, Acta Arch. 33, 1962, 109ff.; 36, 1965, 157ff.; R. v. Uslar, Germania 33, 

1955, 319ff. Aus dem Urnenfelderraum stammende Keramik (siehe oben ,,Spuren jiingerbronze- 

zeitlicher Besiedlung“), die nicht ihres Eigenwertes wegen, sondern als Behalter in den Norden 

gelangte, zeigt, daB diese Beziehungen auch direkt und nicht nur uber Etappen bestanden. 

Hockmann, Germania 51, 1973, 417ff.

38 Ebd. 417ff. mit weiterer Lit.; P. Betzler, Die Fibeln in Siiddeutschland, Osterreich und 

der Schweiz I. PBF XIV, 3 (1974) 63ff.; M. Rusu, Stud. §i Comunicari Sibiu 12, 1965, 199ff.

39 Menghin a.a.O. (Anm. 32) 179ff.; G. Eogan, Proc. Prehist. Soc. N. S. 30, 1964, 268ff., 

bes. 299.

40 Sprockhoff, Hortfunde Periode V, 285; von Brunn a.a.O. (Anm. 33); Hachmann, 

Germania 46, 1968, 139.
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kaum zu trennen sein, ob es sich um Urnenfelder-Wanderhandwerker oder 

einheimische Goldschmiede gehandelt hat.

Der Goldarmreif

Bei dem rundstabigen, schlichten Goldarmreif (Abb.3; Taf.2,2a.b) mit 

leicht verdickten Enden liegt der grbBte Durchmesser des Stabes gegenuber der 

Offnung. Zu den Enden hin verjungt sich der Stab. In die schwachen End

stollen sind flache Griibchen eingetieft. Der Ring ist getragen worden. Innen 

und auBen ist der Stab glatt, oben und unten sind unter dem Mikroskop kleine 

Beschadigungen erkennbar.

Abb. 3. Flogeln, Kr. Wesermiinde. Goldener Armreif. M. 1:1.

Bei einer Durchsicht publizierter Goldarmreife der Jiingeren Bronzezeit 

in Nord- und Mitteleuropa fallt auf, daB in Skandinavien und bstlich der 

Elbe Eidringe vorherrschen, im Raume sudlich der Nordsee dagegen meist 

sehr einfache, schmucklose Eormen. Eidringe sind hier nur aus den 

Horten von Barum41 und Emmendorf bekannt, einfache Eormen dagegen 

liegen u.a. vor aus Barum, Hijkersmilde, Drenthe42, Sogel43, Eyendorf, Kr. 

Harburg44 (Taf.2,3), und Wichelen, Belgien45. Abgesehen von dem viel 

hbheren Gewicht des Ringes von Wichelen sind die beiden letzteren 

in ihrer Form die nachsten Parallelen des Ringes von Flogeln. Beide 

wurden bisher in die Altere Bronzezeit datiert. Dem widerspricht aber auBer

41 Sprockhoff, Prahist. Zeitschr. 17, 1926, 71 ff.

42 J. J. Butler u. J. D. van der Waals, Palaeohistoria 8, 1961, 91 ff. Die Herkunft aus dem 

Westen wird gestiitzt durch das Analysenergebnis: Hartmann a.a.O. (Anm. 36) 38; 81.

43 E. Schlicht, Emsland-Jahrb. 2, 1966, 63ff., bes. 65; Hartmann a.a.O. 35.

44 Eyendorf: GroBe 70x61 mm; Gewicht 116,5 g; gefunden in einem GroBsteingrab. 

P. Reinecke, Jahrb. Provinzialmus. Hannover, 1905/06, 21 ff.; Taf.6; Hartmann a.a.O. 35f.; 

106f.; Taf.42. MaBe und Gewicht der Flogelner Ringes: siehe oben S. 8

45 Wichelen, Ostflandern, Belgien. Baggerfund aus der Schelde. Gewicht 252 g. A. de Loe, 

La Belgique Ancienne 2 (1931) 116f.; M. E. Marien, Oud-Belgie, 1952, 186 (Abb. 174); 192; 

S. J. DeLaet u. W. Glasbergen, De Voorgeschiedenis der Lage Landen (1959) 125; Taf. 34; Hart

mann a.a.O. 35f.; 106f.
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der Parallelitat zu dem Flogelner Ring das Ergebnis der Metallanalyse. Nach 

Hartmann gehdren sie in die Materialgruppe N/NC, die wahrencl der Urnen- 

felderperiode bzw. der Nordischen Jungbronzezeit vorherrscht. Fur sie ist ein 

Kupfergehalt von ca. 4°/0 typisch. Funde aus dem nbrdlichen Niedersachsen, 

Belgien und Schleswig-Holstein bewirken ein Nebenmaximum von ca. 8°/0 Cu 

und entsprechen dadurch der Materialgruppe MC/NC, die fur irische Gold- 

funde typisch ist. Deshalb besteht nach Hartmann die Moglichkeit eines Im

ports als Rohmaterial oder Fertigprodukt aus Irland46. Dieser Gruppe lassen 

si ch die beiden Ringe von Eyendorf und Wichelen zuordnen, ebenso wie Typen 

der Nordischen Bronzezeit. Kbnnte bei letzteren allenfalls das Metall importiert 

sein47, so stammen die Ringe wohl als Fertigprodukt aus dem Westen. Gold- 

armreife der gleichen Form kommen namlich mehrfach in GroBbritannien und 

Nordfrankreich vor. Besonders fur den Ring von Flogeln gibt es hier recht 

genaue Parallelen48 mit Grubchen in den schwachen Endstollen. Aus einem 

Goldbarren oder -stab wurde durch Schmieden und Hammem diese Goldreif- 

form gefertigt. Dabei wurden die auBeren Goldpartien mehr gestreckt als die 

inneren, wodurch die ,,Schmiede-Grubchen‘‘ (,,forging hollows“) in den Enden 

blieben. Ihre Art erlaubt Ruckschliisse auf die Ausgangsform.

Liegt fur den Ring von Flogeln bisher auch keine Metallanalyse vor, so 

kann man ihn auf Grund dieser nicht nur formalen, sondern auch techno- 

logischen Ubereinstimmung als Import von den Britischen Inseln oder aus 

Nordfrankreich ansehen.

Die Ringe von Wichelen49 und Eyendorf zeigen beide schwache Ver

di ckungen an den Enden. Die Fotos in den Publikationen lassen nicht er- 

kennen, ob der Ring von Wichelen Schmiedegriibchen besitzt, in den Enden 

des Ringes von Eyendorf sind allenfalls flache Mulden sichtbar.

Vielleicht, diesen Gedanken legen besonders Form und Gewicht des 

Ringes von Wichelen nahe, durfen wir in diesem Armreif und vielleicht auch in 

den weiteren unverzierten nicht nur Schmuck, sondern auch Goldbarren sehen, 

in denen dies Metall aus dem Westen bezogen wurde.

Der Hort in niedersachsischem Fundzusammenhang

Ein Hortfund wie der von Flogeln erlaubt keine Aussagen uber Rang und 

Bedeutung des oder der Besitzer wie die Beigaben eines Grabfundes in giin-

46 Ebd. 34.

47 Bisher wurden Goldfunde nur aus Irland analysiert. Fiir das iibrige Nordwesteuropa 

fehlen publizierte Untersuchungen weitgehend, aber fiir England und Nordfrankreich ist eben- 

falls ein Vorherrschen der Materialgruppe MC/NC zu erwarten. Aus welchem Vorkommen das 

Gold gewonnen wurde, ist noch unbekannt: Hartmann, Germania 46, 1968, 27.

48 Freundliche Mitteilung von Frau Dr. J. J. Taylor. Samtliche britischen Parallelen dieser

Ringform werden zusammen mit einer eingehenden Diskussion der Technologic durch Dr. C. A. 

Shell veroffentlicht in: J. J. Taylor, Bronze Age Goldwork of the British Isles. Cambridge 

University Press (im Druck). Fiir Frankreich erwahnt Reinecke Parallelen zu dem Ring von 

Eyendorf (siehe Anm. 44), von denen allerdings nur die schlichten Ringe vergleichbar sind. G. 

Cordier u. J.-P. Millotte, Gallia Prehist. 4, 1961, 143If., bes. 144 Abb. 1-2; E. C. R. Armstrong, 

Catalogue of Irish Gold Ornaments 2 (1933) Taf. 18, 371-391. Eogan, Journal Soc. Antiqu. Ireland 

97, 1967, 129ff. Taf. 17; 22. 49 de Loe a.a.O. (Anm. 45).



16 W. Haio Zimmermann, Ein Hortfund vom Eekholtjen

stigen Fallen50. Die Tatsache aber, daB Gegenstande von solchem Wert in 

einer Siedlung gefunden wurden, dazu noch keramische Sonderformen aus dem 

Siiden und Norden, mag ihre Erklarung in der verkehrsgiinstigen Lage des 

Wohnplatzes finden. Er liegt direkt oberhalb eines schiffbaren Wasserlaufes 

am Rande der Geest, ausgerichtet auf die Elbmarsch. Vielleicht hat die Be- 

volkerung auBer Landwirtschaft auch Handel betrieben.

Der Hortfund von Flogeln vereinigt Gegenstande zweier verschiedener 

Kulturgebiete: die Fibel als Vertreter des Nordischen Kreises und den Arm- 

reif aus dem britisch-nordfranzbsischen Raum.

Der Ring fiigt sich in das Verbreitungsbild der Funcle nordwesteuropai- 

scher Herkunft in MitteL und Nordeuropa ein51. Auch im Elbe-Weser-Raum 

steht er neben den Ringen von Gahlstorf, Kr. Verden, Eyendorf und einer 

Reihe von Bronzen nicht allein.

Bei der Fibel spricht nichts gegen einen Herstellungsort im Elbe-Weser- 

Dreieck. Auf Grund ihrer Form und der ihrer Nadel wird man ihren Her

stellungsort nur nicht siidlich der Ostsee suchen durfen. Die Parallelen sind 

verbreitet von Skandinavien bis nach Niedersachsen. Wie die Durchsicht der 

Literatur, vor allem der Arbeiten von E. Sprockhoff und A. Oldeberg, lehrt, 

kommen gleiche Motive auf Plattenfibeln uber groBe Entfernungen hinweg 

vor. Deshalb brauchen die Fibeln von Saxtorp und Flogeln nicht aus dem 

gleichen Gebiet oder gar einer Werkstatt zu sein.

Die jungerbronzezeitlichen Goldfunde Niedersachsens stammen sowohl 

aus Horten als auch aus Grabern, oder es handelt sich um Einzelfunde.

Wahrend im AnschluB nach Westen nur noch die Goldarmreife von 

Hijkersmilde, Drenthe und Lunteren, Gelderland, vorliegen, zeigt schon die 

Verbreitung in Niedersachsen eine Verdichtung von West nach Ost. Nach 

Mecklenburg/Brandenburg und Danemark/Schweden hin gibt es eine groBe 

Anzahl von Goldfunden52. Der Sitte, solche wertvollen Gegenstande in Grab 

und Hort der Erde anzuvertrauen, verdanken wir im Bereich des Nordischen 

Kreises viele Zeugnisse fur GoldguB und -toreutik, einheimische und fremde 

Arbeiten. Die Fundorte Flogeln, Eyendorf, Barum und Emmendorf liegen in 

einem dem Nordischen Kreis zugehdrigen Gebiet. Die iibrigen niedersachsi- 

schen und niederlandischen Funde erklaren sich aber gleichfalls nur aus dem 

EinfluB des Nordischen Kreises. Weiter nach Westen und Siiden sind uns durch 

andere Grab- und Hortsitten kaum Goldgegenstande iiberliefert.

50 A. Jockenhovel, Germania 52, 1974, 47; dazu kommt das Grab von Winzlar (K. L. Voss 

in: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 7 [1972] 81 ff.) und Haga (Almgren 

a.a.O. [Anm. 15]).

51 Butler a.a.O. (Anm. 35).

52 Ubersichtspublikationen bronzezeitlicher Goldfunde im Nordischen Kreis und angrenzen- 

den Gebieten: E. Albrectsen, Fynske Guldfund. Fynske Studier3 (1960); H. Aust, Niederdt. 

Heimatbl. 278, 1973; H. Behrens, Ur- und friihgeschichtliche Goldfunde im Landesmuseum fur 

Vorgeschichte Halle (S.) (1962); H. C. Broholm, Danmarks Bronzealder 3 (1946) 271 ff.; Butler u. 

van der Waals a.a.O. (Anm. 42); Hartmann a.a.O. (Anm. 36); K. H. u. G. Jacob-Friesen a.a.O., 

(Anm. 26) 247; 328; 332f.; 342f.; J. Jensen, Acta Arch. 36, 1965, 43 ff., bes. 86; 0. Montelius, 

Fornvannen 11, 1916, Iff.; Reinecke a.a.O. (Anm. 44); Schlicht a.a.O. (Anm. 43).


