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Gladii aus Pompeji

Vorarbeiten zu einem Corpus rbmischer Gladii

Von Gunter Ulbert, Miinchen

Das Museo Nazionale di Napoli bewahrt unter seinen reichen Bestanden 

auch drei romische Gladii aus Pompeji, die dank dem freundlichen Entgegen- 

kommen der Direktion des Neapler Nationalmuseums hier erstmalig veroffent- 

licht werden kbnnen. Einen vierten Gladius, der hier nicht vorgelegt wird, hat 

A. Maiuri 1947 verbffentlicht. Er fand sich im Raum 35 der Villa dei Misteri1. 

Die Schwerter vermehren nicht nur die keineswegs allzu groBe Gruppe komplett 

erhaltener Gladii betrachtlich, sie geben dariiber hinaus auch AufschluB iiber 

Sitz und Funktion einiger bisher nicht erklarter Bronzebeschlage. SchlieBlich 

bietet die Zerstdrung Pompejis durch den Vesuvausbruch im Jahre 79 n. Chr. 

einen willkommenen terminus ante quem fiir Herstellung und Gebrauch der 

Waffen2 *.

Beschreibung der Gladii aus Pompeji

Der Gladius Nr. 1 (Taf. 17, 1; 18, la. b; 19, la. b) ist insgesamt etwa 65 cm 

lang, seine Klinge (50 cm) im Mittelteil stark zerstort. Der iiber die Griffangel 

geschobene Beingriff weist die auch bei anderen Schwertern gelaufige vierfache 

Kehlung auf. Der kugelformige Knauf (Bein'?) muB ebenso wie der Handschutz 

mit Bronze- oder Silberblech iiberzogen gewesen sein. Auf dem Knauf sitzt 

auBerdem ein profilierter Bronzeknopf. Die Lederscheide ist im mittleren 

Klingenteil sehr schlecht erhalten. Dort aber, wo Bronzeblechverkleidungen 

saBen, ist sie in Resten noch vorhanden. Unterhalb des Scheidenmundes sind 

auf der Vorderseite zwei ausgestanzte Zierbleche (genauer: ein Zierblech mit 

zwei Bildfeldern) angebracht. Das obere, grbBere (Breite 5,5 cm) laBt Akanthus- 

ranken erkennen. Die grbBeren Flachen sind ausgestanzt, feinere Ornamente wie 

Zweige, Aste usw. eingraviert. Der Akanthus wachst aus einem Stamm nach 

beiden Seiten in gleicher Weise: zunachst mit einem nach unten gebogenen Ast 

und dann weiter oben mit einem aufwarts strebenden und nach innen einwarts 

biegenden Zweig. Das untere, kleinere Blech zeigt eine ahnliche, auf die Mittel- 

achse bezogene Darstellung in derselben Durchbruchstechnik: zwei Greifen (?) 

richten sich auf ihren Hinterbeinen an einem hohen, schlanken Kantharos auf, 

aus dem nach beiden Seiten Blatter und Bliiten herauswachsen. Auch hier 

sind die breiten Flachen der Tierleiber, des GefaBes und der Bliiten ausgeschnit- 

ten, wahrend die UmriBlinien des GefaBes, der Kopf der Tiere und die Bliiten-

1 Die Gladii konnten vom Verf. im Jahre 1961 studiert werden. Fiir die Erlaubnis, die 

Photos Taf. 17; 18 (Mus. Nazionale di Napoli, Inv.Nr. 5756. 5757. - Neg.Nr. C1500, 1935. - 

A4884. A4885. A4890) veroffentlichen zu durfen, bin ich der Direktion des Museo Nazionale zu 

groBem Dank verpflichtet. Zum Gladius Nr. 4: A. Maiuri, La Villa dei Misteri (1947) 239 Abb. 102.

2 Lediglich Gladius 2 (Taf. 17,2) ist mehrmals, jedoch nur unzureichend veroffentlicht

worden: J. Overbeck, Pompeji in seinen Gebauden, Altertumern und Kunstwerken4 (1884) 

455 Abb. 253, d; Museo Borbonico V Taf. 29, 3; D. Monaco, Les monuments du Musee National

de Naples (1890) Taf. 134, d. e; A. de Franciscis, Il Museo Nazionale di Napoli (1963) Abb. 90.
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stengel eingraviert warden. Beide Bleche zeigen Reste von Versilberung. 

Schmale, langsprofilierte und aufgelbtete Bronzebander begrenzen die Bild- 

felder nach alien Seiten hin. Die seitlichen Bander sind U-formig um die Kante 

der Scheide gebogen und schlieBen Holzfutter, Leder und Zierbleche zusammen. 

Zwei auf der Vorderseite profilierte, auf der Biickseite glatte Schwerttragbiigel 

zwischen bzw. unterhalb der Bildfelder umgreifen die gesamte Schwertscheide. 

Sie sind an den Kanten zu Schlaufen aufgebogen und auf der Biickseite ver- 

nietet. In den Schlaufen hangen kleine Bronzeringe. Der Scheidenmund wird 

auf der Biickseite durch ein breites Bronzeband verstarkt. AuBerdem sitzt 

hier ein breites, halbkreisformig aufgebogenes Bronzeband zwischen den 

Schwerttragbugeln. Die verbreiterten Enden des Bandes sind unter die seit

lichen Bronzerandleisten geschoben. Mit zwei Nieten war der Btigel an der 

Scheide befestigt.

Der Unterteil der Gladiusscheide wird dort, wo die geraden Seiten der 

Klinge zur Spitze umbiegen, von einem Bronzeortband verstarkt. Der Scheiden- 

schuh besteht aus einem U-formigen Bahmen, dessen Schenkel unten in einen 

gedrungenen, einfach profilierten Knopf zusammenlaufen. Die freien Enden 

miinden oben in palmettenartige Blatter, die ebenso wie die rinnenartigen 

Schenkel die Scheidenkante umgreifen. Unterhalb der Palmettenenden ver- 

bindet ein Bronzeband die Schenkel des Scheidenschuhs. Uber dem Querband 

sitzt eine Palmette. Das leicht gewblbte und mehrfach kannelierte Blatt mit 

gezacktem Band weist mit seiner Spitze nach oben. Der Blattstiel ist quer- 

profiliert, und zwar so, daB zwei kleine Querleisten ein rautenformiges Zwischen- 

glied umschlieBen. Der Stiel spaltet sich in zwei seitliche Aste, die ihrerseits 

wieder in zwei Spiralen enden. Die Palmette war urspriinglich mit ffinf Nieten 

am Leder befestigt. Je zwei Niete saBen in den seitlichen Spiralenden, einer in 

der durchlochten Palmettenspitze.

Der Gladius 2 (Taf. 17, 2; 18, 2a. b; 19, 2a. b) muB urspriinglich genau 

so groB gewesen sein wie Gladius 1. Vom Scheidenmund bis zur Spitze miBt 

die Waffe ebenfalls etwa 50 cm. Die Erhaltung der gesamten Klinge und 

Scheide ist wesentlich besser. Vom Griff blieb aber nur noch ein Teil der 

Griffangel iibrig. Die Scheide auch dieses Schwertes war im oberen Teil ur- 

spriinglich mit zwei Zierblechen derselben Art geschmiickt, von denen das 

obere rechteckige (Breite 5 cm) ganz, das untere nur noch in geringen Besten 

erhalten ist. Zur Darstellung laBt sich nur soviel sagen, daB eine mensch- 

liche Eigur die Bildmitte ausgefullt haben muB. Man erkennt (am besten 

Taf. 19, 2a) noch deutlich die durchbrochen gearbeiteten Teile eines herab- 

hangenden linken Armes. Es konnte sich um eine ahnliche Figur wie Taf. 21 

gehandelt haben. Das Bild wird allseits von einem Band nach innen gerichteter 

ausgestanzter Dreiecke umschlossen. Die langsprofilierten Bander, Form und 

Konstruktion der Schwerttragbiigel entsprechen genau denen von Gladius 1. 

Auf der Biickseite verdeckt eine fiber das ganze Schwert gestrichene Kon- 

servierungsschicht (?) alle weiteren Einzelheiten. Die Vorderseite der Leder - 

scheide ist bei Gladius 2 gliicklicherweise auch unterhalb des unteren Trag- 

btigels gut erhalten. Eine Besonderheit bilden die zwolf kreisfbrmigen, ver- 

silberten Bronzezierknbpfe, die, paarweise angeordnet, auf der Scheide zwi-
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schen den oberen Zierblechen und dem Ortband gleichmaBig verteilt sind. Das 

Ortband entspricht genau dem von Gladius 1.

Gladius 3 (Taf. 17, 3; 19, 3) ist ein gut Stuck kleiner als die beiden anderen 

Waffen. Er miBt insgesamt nur etwa 57 cm. Sein Griff hat sich am besten von 

alien erhalten. Auch dieses Schwert besitzt wie Nr. 1 einen kugelformigen 

Knauf und einen hohen, sich konisch nach oben verjungenden Handschutz. 

Beide Teile, aber auch der vierfach gekehlte Griff, bestehen aus Bein. Die Eisen- 

klinge miBt 42 cm. Sie steckte in einer Holz-Leder-Scheide, von der nur rnehr 

die Bronzebeschlage vorhanden sind. Es ist fraglich, ob auch dieses Schwert 

ahnlich durchbrochen gearbeitete Zierbleche wie 1 und 2 besaB. Lediglich ein 

Rahmen aus einem breiten, glatten Bronzeband festigt den Miindungsteil, 

der von Schwerttragbugeln der gelaufigen Form umschlossen wird. Form und 

Konstruktion des Scheidenschuhes gleichen wiederum genau der bei 1 be- 

schriebenen Art. Es kommen hier jedoch noch zwei Zwingen hinzu, die die 

Schenkel des V-fbrmigen Ortbandes umgreifen und auf der Riickseite einfach, 

auf der Vorderseite jeweils vierfach vernietet sind. Die Zwingen spalten sich 

auf der Vorderseite jeweils in vier Spiralen (genau wie die Palmetten). In den 

eingerollten Spiralenden sitzen vier Niete. Ob entsprechende Zwingen urspriing- 

lich auch bei den Ortbandern der anderen Scheiden vorhanden waren, laBt 

sich nicht mehr entscheiden.

Die verzierten Scheidenbleche. Ikonographie verwandter Bleche 

und Deutung

Die Scheiden der Gladii 1 und 2 aus Pompeji werden unterhalb des Schei- 

denmundes durch ein Schmuckblech mit zwei Bildern verziert, einem grbBeren 

rechteckigen oben und einem kleineren quadratischen unten. Es handelt sich 

um ein einziges Blech, das in zwei ungleich groBe Bildfelder unterteilt ist. Das 

Charakteristische an diesen Blechen ist die Kombination zweier verschiedener 

Verzierungstechniken. Wahrend man grbBere Flachen der Darstellung, etwa 

Fleischteile von Mensch (Taj. 19, 2a) und Tier (Taj. 19, la) oder Pflanzenwerk 

(Taj. 19, la), ausgestanzt hat, wurden die iibrigen Darstellungen in das ver- 

silberte Bronzeblech mit einem feinen Stichel eingraviert. Man erzielte somit 

eine koloristische Wirkung, da durch die Perforierung das unterlegte braune 

Leder zu sehen war, das sich vom Silber der Oberflache und den eingravierten 

kupfer- oder bronzefarbenen Linien gut abhob. Ob die Verbindung der hier 

angewandten Techniken eine gluckliche Lbsung darstellt, mag bezweifelt wer

den. Diese Ziertechnik begegnet nun noch an vier weiteren Blechen, die ich im 

Folgenden, zunachst beschreibend, vorfuhren will.

Aus dem Rhein bei Oosterbeeck, etwas unterhalb von Arnheim in Holland, 

stammt ein Gladius unseres Typs mit gedrungener Spitze, von dessen Scheide 

zwei Tragbiigel und das obere Zierblech erhalten sind (Taj. 20; 21)3. Das Zier-

3 W. Pleyte, Nederlandsche Oudheden (1901) Batavia, Taf. 8, 5. 5a. 5b; W. C. Braat, 

Romische Schwerter und Dolche im Rijksmuseum van Oudheden. Oudheidk. Mededelingen 48, 

1967, 58f. Nr. 5 Taf. 3, 3; 4,2 (im folgenden abgekiirzt: Braat, Romische Schwerter). - Die 

Klischeevorlagen fur Taf. 20; 21 wurden mir freundlicherweise durch J. Ypey (Amersfoort) ver- 

mittelt (Aufbewahrung: Rijksmus. v. Oudheden Leiden, Inv.Nr. e 1896/9.5).

7*
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blech besteht aus einem Stuck. Der obere Tragbugel teilt das Blech in der 

bekannten Art in zwei Bildfelder, die ihrerseits wieder durch profilierte Bronze

bander umrahmt werden. Im oberen Feld erkennt man den bartigen Gott Mars 

in voller Riistung mit Brustpanzer und Helm. Mit seiner erhobenen Rechten stfitzt 

er sich auf eine Lanze, in der gesenkten Linken halt er einen radial verzierten 

Rundschild. Der Gott tragt einen Mantel, der von seiner rechten Schulter fiber 

den Riicken fallt: deutlich sieht man die mit jeweils drei Stricken angegebenen 

Mantelfalten unterhalb des rechten Oberarmes und zwischen linkem Oberarm 

und Panzer. Der Gott blickt nach rechts (vom Betrachter aus) und steht auf 

einem quadratischen Sockel, auf dessen Vorderseite ein sechsstrahliger Stern 

aufleuchtet. Zwei Heeresfahnen flankieren die Mittelfigur: das rechte Vexillum 

mit dreieckigem, das linke mit rechteckigem Tuch. Sonst sind die beiden 

Fahnen, bis auf geringfugige Unterschiede des Kranzes, genau gleich gestaltet. 

Unterhalb der Vexilla, die wie der Schild frei in der Luft zu schweben scheinen, 

lehnen in den Ecken zwei Rundschilde mit der gleichen Verzierung wie beim 

Schild des Gottes selbst. Die Fleischteile der Figur und grbBere Flachen am 

Panzer und Helm sind ausgestanzt, alles Ubrige ist graviert. Besonders un- 

geschickt ist das Gesicht des Gottes gearbeitet, dessen gesamte Flache mit Stirn 

und Nase ausgeschnitten wurde. Die Barthaare erkennt man einwandfrei als 

einfache eingravierte Striche unterhalb der ausgestanzten Gesichtsflache.

Im unteren Bildfeld der Oosterbeecker Scheide fahrt eine ebenfalls ge- 

panzerte Gestalt mit Helm, Schild und Lanze auf einem Streitwagen, der von 

zwei nach rechts sprengenden, hoch aufgerichteten Pferden gezogen wird. Der 

Wagenlenker ist wie der Gott Mars barfuB. Die rechte Bildflache begrenzt ein 

Palmbaum, aus dessen sehr schematisch angegebenen Stamm drei Palmzweige 

hervorwachsen. Der Baum erhebt sich fiber zwei Bbgen, die durch Parallel- 

striche gegliedert sind. An den Bogenenden und an der Stelle, wo die Bbgen 

zusammentreffen, sprieBen drei jeweils aus drei Stricken gebildete Grasbiischel 

hervor. Uber dem Kopf des Streiters und fiber den Pferden leuchtet je ein 

sechsstrahliger Stern auf.

Ein weiteres Zierblech stammt aus dem Schutthiigel des Legionslagers von 

Vindonissa (Taf. 22)4. ,,Es miBt 12,7 X 6 cm, ist auf den Seiten umgebogen, auf 

der Riickseite oben durch eine 2,5 cm breite Blechspange zusammengehalten 

und auf der Vorderseite durch aufgelbtete, gerillte Blechstreifen in zwei durch 

eine leere Zone geschiedene Bildflachen eingeteilt.“ Uber die leere Zone war, 

wie wir wissen, der obere Schwerttragbfigel gespannt. Im oberen Feld steht ein 

rbmischer Legionar mit gespreizten Beinen in voller Kriegsausrfistung: in 

Tunica und Lederpanzer, mit Helm und Schwert. Sein Mantel Hattert im Wind. 

Die FfiBe stecken in halbhohen Lederstiefeln. Den Kopf wendet er scharf nach 

rechts und mit weit ausgreifender Bewegung zerrt er mit der Linken einen vor 

ihm stehenden Krieger am Schopfe. Die lange Hose und der langliche Schild 

kennzeichnen diese Figur als Barbaren, der den Schild und zwei Lanzen (?) 

mit der Linken emporhalt. Zwischen beiden Kbpfen hangen vom oberen Bild-

4 Jahresber. Ges. Pro Vindonissa 1947/48, 32 ff. Abb. 15. 16.; Vindonissa Illustrata. 50 Jahre 

Vindonissa-Museum (1962) Abb. S. 13, links. - Das Photo Taf. 22, la wird H. R. Wiedemer 

(Vindonissa-Museum Brugg) verdankt.
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rand zwei Palmzweige herab. Eine perforierte Dreiecksreihe umrahmt, wie beim 

Gladius 2 aus Pompeji, auf alien drei Seiten die Szenerie.

Im unteren Bildfeld, das ebenfalls die Dreiecksreihe kennt, sieht man 

wieder einen Barbaren mit langer Hose und weitem Mantel. Der Mantel offnet 

sich fiber den Schultern, sein Rand ist mit Fransen besetzt. Mit auf den Riicken 

gebundenen Handen blickt der mit seinem Korper leicht nach links gewendete 

Barbar zuriick auf ein Tropaion, das in der fiblichen Art mit Lederpanzer (?), 

Pelzkappe, Schilden, Lanzen und Schwertern ausgestattet ist und iiber einem 

machtigen Rundschild aufragt. Die Deutung, auf die wir weiter unten noch 

naher eingehen, ist klar und an einem romischen Gladius sinnvoll: Es ist das 

iiber den Feind triumphierende, stets erfolgreiche romische Heer.

Mit demselben Sujet, moglicherweise aus derselben Werkstatt - vielleicht 

stammen die Zierbleche iiberhaupt alle aus ein und derselben Werkstatt -, 

ist ein Bruchstiick einer Schwertscheide aus Kostolna pri Dunaji (Kr. Galanta, 

Sfidwestslowakei) verziert (Taf. 23, la. b)5. Das oben und unten angeschmolzene 

Stuck lag in einem germanischen Brandgrab der frfihen Kaiserzeit. Die Frage, 

wie die Scheide in das Grab eines auBerhalb der Reichsgrenze bestatteten 

Germanen kam, soil hier nicht weiter erbrtert werden. Es war wohl derselbe 

Weg, auf dem die schonen und qualitatvollen, griinglasierten, italischen Sky- 

phoi dieses Graberfeldes das Barbaricum erreicht haben: aus Italien fiber 

Pannonien und Carnuntum in das unmittelbar davor gelegene Siedlungsgebiet 

der Quaden. Das Blech ist stark zerstort. Am unteren Rand blieb der Rest 

eines angeloteten, langsprofilierten Bronzeblechstreifens stehen, die Seiten sind 

leicht nach hinten gebogen. Die Darstellung aber ist klar: Rechts steht ein 

rbmischer Legionar, bekleidet mit kurzer Tunica, Lederpanzer, weitem Mantel 

und halbhohen Stiefeln. Er sttitzt sich mit seiner linken Hand auf eine Lanze, 

wahrend die gesenkte Rechte einen nicht ganz sicher zu deutenden Gegenstand 

halt. Der Legionar war wohl auch behelmt, auch wenn die Helmkalotte nicht in 

Durchbruchsmanier (wie Taf. 22) wiedergegeben ist. Den durch feme Strichelung 

angedeuteten Helmkamm linden wir auch an dem schon besprochenen Blech 

aus Vindonissa (Taf. 22). Ganz sicher ist jedoch die Erklarung der drei strahlen- 

artigen Striche fiber dem Kopf des Legionars nicht. Die Bewegung der rechten 

Hand zielt auf die rechts von ihm stehende Gestalt eines gefesselten Barbaren. 

Dieser tragt ebenfalls eine lange Hose, der Oberkorper ist nackt. Der Mantel 

fallt vom Hals iiber den Riicken bis zu den Kniekehlen. Zwischen den einander 

zugewandten Kopfen erscheint ein achtstrahliger Stern. Das Terrain wurde mit 

einfachen Bogen angedeutet.

In den Bereich der Kriegs- und Siegessymbolik fiihrt schlieBlich auch die 

Darstellung des letzten mir bekannten Zierbleches aus Linz-Lentia (Ober- 

osterreich) (Taf. 23, 2a. b)6. Da das Blech unterhalb des Bildfeldes noch eine

5 T. Kolnfk, Arch. Rozhledy 13, 1961, 822ff. Abb. 291. - Photo und Umzeichnung verdanke 

ich der Freundlichkeit von T. Kolnfk (Nitra). - Verbleib: AUSAV Nitra.

6 P. Karnitsch, Materialien z. Topographie von Lentia. Heimatgaue. Zeitschr. f. Oberbsterr. 

Gesch., Landes- u. Volkskde. 14, 1927, 6 Taf. 5, 1. - Das Photo zu Taf. 23, 2a besorgte liebens- 

wiirdigerweise P. Karnitsch f (Linz). Die Umzeichnung Taf. 23, 2b wurde danach vom Verf. 

hergestellt. Verbleib: Oberbsterr. Landesmus. Linz.
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freie Zone mit Nietloch aufweist, muB es oben an der Schwertscheide gesessen 

haben. Das Bildfeld wird fast ganz von einer nach rechts schwebenden Victoria 

ausgeftillt. Die weit ausgespannten Flugel erreichen mit ihren Spitzen die 

oberen Ecken der Bildbegrenzung. Das prachtige, fast bis zum Boden reichende 

Gewand, das an der Taille gegiirtet und in machtigem Bausch vornuber 

geschlagen ist, laBt das ausgestreckte Bein und den linken FuB frei. Diese Teile 

sind wie iiblich ausgestanzt. In der rechten vorgestreckten Hand tragt die 

Gottin einen Kranz, in der Linken einen groBen Palmzweig, der von den Knien 

bis zur Schulter reicht und den Kopf weit iiberragt. Kleinere Palmzweige 

linden wir sodann in den unteren Ecken, wo auch der Boden mit den uns be- 

kannten Bogen markiert ist.

Damit sind die mir bekannten Zierbleche mit der fur sie so bezeichnenden 

Stanz-Graviertechnik schon besprochen. Form und Technik der neun Bleche 

von sechs verschiedenen Schwertscheiden sind so einheitlich, die Thematik 

der Bilder (siehe weiter unten) so geschlossen, daB sie zeitlich und raumlich 

kaum weit voneinander entfernt entstanden sein durften. Diese im Stil so ein- 

heitlichen Bleche mit der typischen Kombination von gestanzten und gra- 

vierten Mustern sind - sieht man einmal von dem beabsichtigten koloristischen 

Effekt ab - vor allem bei der figiirlichen Darstellung asthetisch wenig be- 

friedigend. Die oft recht roh wirkenden Figuren waren denn auch der Grund, 

warum die Bleche falsch, d. h. viel zu spat datiert wurden (Gladius von Ooster- 

beeck nach Braat: 3. Jahrhundert n. Chr. - Blech aus Linz nach Karnitsch: 

spatrbmische Zeit). Bei der pflanzlichen oder geometrischen Ornamentik mag 

die Wechselwirkung von braunem Ledergrund, versilberter Grundflache und 

gravierten goldfarbigen Linien recht reizvoll gewesen sein. Die koloristischen 

Tendenzen waren hier dieselben wie bei den allerdings wesentlich feineren 

filigranartigen Durchbruchsarbeiten an Gladiusscheiden vom Typus Mainz 

(siehe unten S. 127f.)7 oder dem ,,opus interrasile“ an romischem Pferde- 

geschirr8.

Wenden wir uns nun der Thematik der neun Bilder zu. Die Bleche des 

Schwertes 1 aus Pompeji sind rein ornamental ausgestaltet. Die Akanthusranke 

des oberen Bildes (Taf. 19, la) begegnet auch sonst, vor allem auf Gladiusschei

den mit getriebenen Bronzeblechen. Das bekannteste Blech dieser Art zierte 

die Scheide eines Gladius aus der Themse bei Fulham (Taf. 32,2). Der kunstvoll 

gestaltete und phantastisch ausgeschmuckte Akanthus, der auch auf dem Gla

dius aus Vrhnika-Nauportus begegnet (Taf. 33, a; 34; Abb. 3, 2) erinnert noch 

stark an Werke augusteischer Toreutik und fruharretinischer Terra Sigillata9.

7 Eine Liste der Schwerter mit Ajurarbeiten findet sich unten S. 127 f. Fundliste 3. Eine nene 

Zusammenstellung von Beschlagen mit Durchbruchsverzierung bringt V. v. Gonzenbach, 

Schwertscheidenbleche von Vindonissa aus der Zeit der 13. Legion. Jahresber. Ges. Pro Vindo- 

nissa 1965, 5ff. bes. 18ff. (im folgenden abgekiirzt: v. Gonzenbach, Schwertscheidenbleche).

8 J. Werner, Opus interrasile an romischem Pferdegeschirr des 1. Jahrhunderts. Festschr. 

f. R. Egger 1 (1952) 423 ff.

9 Literatur zum Schwert aus der Themse bei Fulham siehe S. 128 Fundliste 3 Nr. 14; 

zum Schwert aus Vrhnika-Nauportus S. 128 Fundliste 3 Nr. 23.
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In dieselbe Zeit gehort auch das Bruchstiick einer Scheide aus Vetera-Xanten10, 

wahrend sich die Ornamentik auf einem Scheidenblech aus Wiesbaden deutlich 

von jenen alteren Arbeiten abhebt11. Jedenfalls ist der Akanthus auf dem pom- 

pejanischen Blech rein als Ornament zu verstehen. Ein genauer Formvergleich 

mit den genannten Arbeiten verbietet sich schon allein wegen der schlechten 

Erhaltung des italischen Schwertes. Auch laBt die durch die Technik bedingte 

Sprbdigkeit der Darstellung kaum einen Vergleich zu. Wohl ebenfalls primar 

als Ornament diirfte auch das Bild 2 zu verstehen sein, wo zwei gegenstandige 

Greifen (?) oder Bocke (?) an einem Kanthoros emporspringen (Taf. 19, la). 

Auch dieses Motiv linden wir auf Reliefblechen fruher Gladii aus StraBburg 

und Ptuj (Pettau) (Taf.28)12. DaB das Greifenmotiv hier dariiber hinaus auch 

apotropaischen Charakter besaB, ware immerhin moglich13.

Die tibrigen Bilder unserer Bleche tragen Figurenschmuck. Drei davon, 

Vindonissa Bild 1 und 2 (Taf. 22) und Kostolna (Taf. 23, lb), schlieBen sich the- 

matisch eng zusammen. Die Szenen Vindonissa 1 (Taf. 22, oben) und Kostolna 

zeigen jeweils einen romischen Legionar und einen gefangenen Barbaren. 

In beiden Fallen bringt der ,,Kunstler“ zwischen den Kopfen der Figuren 

ein Siegessymbol an: Palmen (Taf. 22) und Stern (Taf. 23, 1). Der Topos ,,Legi- 

nar vor Gefangenem“ ist zu allgemein und zu bekannt, als daB hier auf Ver - 

gleiche in der Triumphalkunst und auf Miinzen weiter eingegangen werden 

miiBte. Wenn es allerdings gelange, die Nationalitat der Barbaren nach be- 

stimmten Trachteigentumlichkeiten genauer zu fixieren, konnte man u. U. 

versuchen, die Szenen auf ein bestimmtes historisches Ereignis innerhalb des 

1. Jahrhunderts n. Chr. festzulegen. Dies ist aber kaum moglich. Zwar tragt 

auch der Gefesselte auf Bild 2 des Vindonissableches (Taf. 22, unten) ebenso 

wie die beiden anderen Barbaren eine lange Hose und einen weiten (Pelz?) 

Mantel, doch laBt sich damit nicht viel machen. Vielen Barbarenstammen im 

Norden des Imperiums ist die Tracht der bis zu den Knocheln reichenden Stoff- 

oder Lederhosen gemeinsam, und es laBt sich kaum entscheiden, ob hier 

Gallier oder Germanen oder irgend ein anderes Nordvolk gemeint waren13a. Auch 

das Tropaion auf Bild 2 aus Vindonissa (Taf. 22, unten) hilft hier nicht sehr viel 

weiter, wenngleich einige Besonderheiten hervorgehoben werden miissen. Die 

Spitze des Tropaions krbnt namlich eine deutlich als Pelzkappe gekenn- 

zeichnete Kopfbedeckung. Hinter bzw. neben der Kappe werden zu beiden 

Seiten zwei hornerartige Gebilde sichtbar. Nun wird man sich eine Pelzkappe 

mit Hbrneraufsatzen schwerlich vorstellen kbnnen, falls man nicht annimmt, 

daB der Kunstler hier verschiedene Details, die er auf Werken der GroBplastik 

gesehen hat, in Unkenntnis der wirklichen Sachlage auf ein und derselben Dar-

10 J. Hagen, Bonner Jahrb. 122, 1912, 402 Taf. 56, 15.

11 AuhV. 1, 1 (1858) Taf. 5,1; E. Ritterling u. L. Pallat, Nass. Ann. 29, 1897, 139 Abb. 18; 

Kunst u. Altertum. Ausstellungskatalog Stadt. Mus. Wiesbaden (1958) Abb. 2.

12 Zum Schwert aus StraBburg vgl. S. 128 Fundliste 3 Nr. 15; zum Scheidenblech aus Ptuj 

(Pettau) vgl. K. Tragau, Jahrb. f. Altkde. 3, 1909, 117 ff. Abb. 1. 2 Taf. 9, P.

13 Zum apotropaischen Charakter des Greifenmotivs und ahnlicher Darstellungen: A. Al- 

foldi, Acta Arch. 5, 1934, 122 ff.

13a v. Gonzenbach, Gurtel- u. Schwertscheidenbeschlage (s. Anm. 14) 197 f.
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stellung zusammengetragen hat. Von einem ,,Hornerhelm“14 wird man jeden- 

falls auf unserem Blech nicht sprechen konnen. Die Pelzkappe bzw. die kalot- 

tenformige Kappe mit langen Fransen, auf deren Darstellungen im einzelnen 

nicht weiter eingegangen werden soil15, bringt in aller Deutlichkeit das Relief 

eines Gladiatorenhelmes aus Pompeji (Abb. I)16. Mbglicherweise diente ein und 

dasselbe groBplastische Werk als Vorlage fur den Helm und das Schwertschei- 

denblech aus Vindonissa. Die mit einem Hochrelief verzierte Kalotte des 

Gladiatorenhelmes zeigt auf beiden Seiten (die Darstellung der Vorderseite 

wollen wir hier nicht weiter betrachten) je ein Tropaion. Auf der linken Seite 

halt eine Victoria Langschilde mit beiden Handen. Ihr gegeniiber steht ein 

jugendlicher Gefangener, gekleidet in lange Hose und Mantel, die Hande auf 

den Riicken gebunden. Der Oberkbrper ist nackt. Auf der rechten Seite er- 

scheint, genau spiegelbildlich, die Victoria mit Schild am Tropaion. Eine 

weibliche Gefangene in langem Kleid und Mantel, ebenfalls gefesselt, flankiert 

das Tropaion auf der Gegenseite. Es interessiert hier vor allem das Tropaion 

selbst, das mit seinen beiden schmalen sechseckigen Schilden, der Pelzkappe 

und dem Lederpanzer engste Beziehungen zu unserer Darstellung aufweist. 

Hinter den Schilden tauchen jeweils zwei nach auBen gebogene, fiir die Gallier 

charakteristische carnyces auf17. Vielleicht bietet dieses Motiv auch eine Er- 

klarung der so unmotivierten ,,Hdrner“ an der Pelzhaube unseres Tropaions, 

bei denen es sich vielleicht nur um sehr stilisiert, ja vielleicht unverstanden 

wiedergegebene carnyces handelt. Man konnte sich auch vorstellen, daB der 

Ktinstler zwar beabsichtigt hatte, einen Hbrnerhelm darzustellen, daB er aber 

dann statt eines Helmes mit Wangenklappen eine Pelzhaube eingesetzt hat. 

Der Hbrnerhelm war sowohl bei Galliern als auch bei Germanen gebrauchlich 

(vgl. Anm. 14). Wenn man also iiberhaupt eine Zuweisung versuchen will, 

dann wird man wegen der Pelzhaube hinter den Barbaren unserer Bleche wohl

14 Der typische gallische Hbrnerhelm etwa auf Tropaia caesarischer Denare (E. A. Syden

ham, The Coinage of the Roman Republic [1952] 167ff. Nr. 1008If. Taf. 27, 1008. 1010), auf dem 

Triumphbogen von Orange (R. Amy, P.-M. Duval u. a., L’arc d’Orange. Gallia Suppl. 15 [1962] 

Taf. 43 casques Ha-IIe), auch deutlich zu erkennen auf reliefverzierten Schwertscheidenblechen 

aus Vindonissa (V. v. Gonzenbach, Tiberische Giirtel- und Schwertscheidenbeschlage mit figiir- 

lichen Reliefs. Helvetia Antiqua. Festschr. E. Vogt [1966] Abb. 4, 2. 3 [im folgenden abgekiirzt: 

v. Gonzenbach, Giirtel- u. Schwertscheidenbeschlage]), deren Verbindung zur augusteischen 

Triumphalkunst v. Gonzenbach (ebd. 197 Abb. 7, 2) deutlich aufgezeigt hat. Der Hbrnerhelm 

findet sich aber auch auf Tropaia der GERMANIA-CAPTA-Pragungen des Kaisers Domitian: 

H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum (im folgenden abgekiirzt: 

BMC. Emp.) 2 (1930) Nr. 308. 311. 312. 325. In jedem Fall aber ist ein Helm mit Wangenklappen 

dargestellt und keine Pelzhaube.

15 Die Pelzhaube auch auf dem Tropaion von St-Bertrand-de-Comminges: G. Ch. Picard, 

Les trophees romains (1957) Faltbeilage nach S. 272; zu Pelzmiitzen auf Tropaia auch W. Schmid, 

Torso einer Kaiserstatue im Panzer. Strena Buliciana (1924) 45 ff., der die Fellhaube als ,,nationale 

Kopfbedeckung keltischer Stamme“ bezeichnet.

16 Museo Borbonico X Taf. 31, danach unsere Abb. I; Germania 2, 1918, 14ff. Abb. 1-3 

u. S. 44f. - Gute Abbildung auch bei Schmid a.a.O. 45ff. Abb. 3-5; Picard a.a.O. (1957) 281 f. 

mit d. alt. Lit.

17 Literatur liber die carnyces zuletzt bei R. Nierhaus, Bonner Jahrb. 153, 1953, 60 Anm. 66 

bis 69, zitiert nach F. Fischer, Der spatlatenezeitliche Depotfund von Kappel (Kreis Saulgau) 

(1959)22.
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eher Gallier als Germanen sehen durfen; doch kommt man uber Vermutungen 

nicht hinaus. Auf keinen Fall lassen sich die Bilder auf ein konkretes Ereignis 

zuriickfuhren. Mit Recht betont G. Ch. Picard bei der Besprechung der Bilder 

auf dem Helm aus Pompeji, der iibrigens keineswegs in das fruheste 1. Jahr- 

hundert datiert werden muB, sondern auch erst nach der Mitte des 1. Jahr- 

hunderts entstanden sein kann: , ,11 nous parait impossible de decider si ces 

trophees sont germaniques, celtiques ou alpestres. Peu importe, d’ailleurs: 

ce que 1’artiste a voulu, c’est opposer les ngentes devictae e littore diverso», 

dont la defaite simultanee apporte la preuve du pouvoir cosmocratique de 

Rome “18.

In ahnlichem Sinne interpretiert V. v. Gonzenbach auch die Tropaion- 

und Gefangenendarstellungen der figurlich verzierten Relief bleche augusteisch- 

tiberischer Schwertscheiden18a: ,,Die keltischen Gerate sind zwar ihrem Ursprung 

nach als spezifisch gallisch anzusprechen, sie haben jedoch nicht die Funktion 

einer absichtlich aktuellen Kriegsberichterstattung. Auf den caesarischen und 

augusteischen Siegesmonumenten bezeichnen diese Celtica ganz allgemein 

den Kreis der Nordvblker, ob Kelten oder nicht, die so von den rbmischen 

Gegnern im Osten, den Parthern, Armeniern usw. unterschieden werden“. 

v. Gonzenbach konnte zeigen, daB alle Szenen der militarischen Reliefs langst 

gepragte und verbrauchte Bildformeln wiederholen und formal keineswegs 

irgendwelche Aktualitat besitzen.

Mit der dritten Gruppe von Bildern, die wir jetzt zu erbrtern haben, 

betreten wir den Bereich der rbmischen Gotter bzw. der Personifikationen 

abstrakter Begriffe. Hierher gehbren die Bleche aus Linz (Taf. 23, 2a. b) und aus 

dem Rhein bei Oosterbeeck (Taf. 21). Die Victoria aus Linz (Taf. 23, 2a. b) ist als 

Bildthema ein durchaus gelaufiges, bekanntes und beliebtes Motiv und, zumal 

auf einer so hervorragenden Waffe wie dem rbmischen Gladius, durchaus ver- 

standlich. Unter den dii militares rangiert die Siegesgbttin bekanntlich an 

drifter Stelle hinter Juppiter und Mars19. So erscheint die Gbttin - wenn auch 

in einem ganz speziellen Bildzusammenhang mit Dea Roma - auf einer ganzen 

Anzahl reliefierter Schwertscheidenbleche der friihen Kaiserzeit20. Aber auch 

noch viel spater wurde das rbmische Schwert mit dem Bild der Gbttin ver- 

sehen, das somit den Trager der Waffe schiitzen und zum Siege fiihren sollte21. 

Wenn wir den Typus der Linzer Victoria und damit die Herkunft des Bild- 

motives bestimmen wollen, so ist wichtig festzuhalten, daB die Gbttin mit weit 

ausgespannten und hochgeschlagenen Schwingen erscheint, d. h. sie schreitet 

nicht, auch wenn auf unserem Bild eine Terrainangabe vorliegt, sondern sie

18 Picard a.a.O. 282.

18a v. Gonzenbach, Giirtel- u. Schwertscheidenbeschlage 196 ff.

19 A. v. Domaszewski, Die Religion des romischen Heeres. Westdt. Zeitschr. 24, 1895 

(Nachdruck 1968) Iff. (im folgenden abgekiirzt: v. Domaszewski, Religion).

20 Zusammengestellt bei v. Gonzenbach, Giirtel- u. Schwertscheidenbeschlage, bes. 192 ff. 

Abb. 3, 3. 4.

21 Vgl. das Schwert aus 0vre Stabu: H. Schetelig, Arkeologiske Tidsbestemmelser av aeldre 

norske Runeindskrifter, in: Norges Indskrifter med de aeldre Runer, hrsg. v. S. Bugge u. M. Olsen 

3, 1 (1914) 5ff. Abb. 2,a. b; A. E. Herteig, Bidrag til Jernalderens Busetningshistorie pa Toten 

(1955) 19 Abb. 6,a; 22 Abb. 3.
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schwebt. Auch in der Bein- und FuBstellung kommt das Schweben zum Aus- 

druck. Damit laBt sich die Victoria aus Linz letztlich auf den Typus zuriick- 

fiihren, der unter Augustus geschaffen wurde und in der Folgezeit immer wie- 

der in zahlreichen Werken der Kleinkunst, mehr oder minder abgewandelt, 

nachgeahmt wurde. Es ist jene im Jahre 29 v. Chr. nach der Schlacht bei 

Actium in der Curia Julia aufgestellte, auf einer Weltkugel schwebende Kult- 

statue der Victoria Augusta22, die fast wahrend der ganzen Kaiserzeit ver- 

ehrt wurde. Die Weltkugel freilich fehlt in unserem Bild, der urspriingliche 

Sinnzusammenhang ist nicht gegeben. Es wurde also nur der allgemeine Typus 

der fliegenden Victoria mit Kranz und Palme ubernommen, so wie er auch auf 

dem ,,Schwert des Tiberius" oder einem Aureus des Vespasian erscheint23.

Neue Motive und neue Probleme bringen die Bilder des Schwertes aus dem 

Rhein bei Oosterbeeck (Taj. 21). Die machtige, bartige, gepanzerte Gestalt auf 

Bild 1 ist, dartiber besteht kein Zweifel, der rbmische Kriegsgott Mars, der 

unter den dii militares hinter Juppiter an zweiter Stelle steht. Der Typus des 

bartigen Mars in voller Riistung laBt sich letztlich auch auf ein Werk augustei- 

scher Zeit zuruckfuhren: auf die Kultstatue, die Augustus im Jahre 2 v. Chr. 

im Mars-Ultor-Tempel auf dem Augustusforum hat aufstellen lassen24. Der 

Typus wurde auf Miinzen und in der Kleinkunst in den ersten Jahrhunderten 

der Kaiserzeit fast unverandert beibehalten (so auf dem ,,Schwert des Tiberius" 

oder einem Sesterz des Antoninus Pius, Taj. 24, 6)25. Das Marsbild unseres Ble- 

ches weicht insofern von den bisher besprochenen ab, als es ganz streng axial 

aufgebaut ist. Wahrend sich alle anderen Szenen offenbar im freien Raum ab- 

spielen, war hier der Kiinstler bemuht, einen raumlich geschlossenen Eindruck 

zu vermitteln: der Gott erhebt sich auf einer Basis; zu beiden Seiten wird er 

von Vexilla flankiert, die im Hintergrund zu schweben scheinen; in den unteren 

Ecken lehnen Rundschilde. Welcher Raum (Kultraum?) dem Kiinstler vor- 

geschwebt hat, laBt sich schwer sagen. Die Heeresfahnen konnten auf das 

Fahnenheiligtum in den Principia eines Militarlagers hinweisen, doch steht 

dieser Vermutung die wohl etwas zu apodiktische Behauptung A. v. Domaszew- 

skis entgegen: ,,Das Fahnenheiligtum des Principals hat keine Kultbilder der

22 Vgl. BMC. Emp. 1 (1923) Augustus Nr. 602-604 Taf. 14, 18. 19, oder BMC. Enip. 2 (1930) 

Vespasian Nr. 63 Taf. 2, 1 u. a. m.; A. R. Bellinger u. M. A. Berlincourt, Victory as a Cointyp. 

Numismatic Notes and Monographs Nr. 149 (1962) 52 f. Taf. 10, 5 (freundl. Hinweis v. B. Over

beck, Miinchen); T. Holscher, Victoria Romana (1967) 6ff. (im folgenden abgekurzt: Holscher, 

Victoria). - Zu den Kultbildern in der Curia auch Picard a.a.O. 262ff. - Repliken in der Klein

kunst: H. Menzel, Die romischen Bronzen aus Deutschland 2: Trier (1966) 33f. Nr. 71. 72 Taf. 32. 

33.

23 Zum ,,Schwert d. Tiberius” vgl. S. 127 Liste 3 Nr. 1; Zum Aureus vgl. BMC. Emp. 2 

(1930) Vespasian 81 Nr. 397 Taf. 13, 19.

24 W. Furtwangler, Sammlung Somzee (1897) 60ff.; W. Amelung, Rom. Mitt. 15, 1900, 

205ft. m. Liste aller Repliken; K. A. Neugebauer, Uber einen galloromischen Typus des Mars. 

Bonner Jahrb. 147, 1942, 228ff. bes. 234; vgl. auch Menzel, Die romischen Bronzen aus Deutsch

land 1: Speyer (1960) 3 zu Nr. 4.

25 Zum ,,Schwert des Tiberius” vgl. S. 127 Fundliste 3 Nr. 1; zum Aureus vgl. RIC. 3 (1930) 

Antoninus Pius Nr. 609. — Unsere Taj. 24, 6 nach M. Bernhart, Handbuch zur Miinzkunde der 

romischen Kaiserzeit (1926) Taf. 38, 7.
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Gotter gekannt“26. Erst ab Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr., als Mars sich 

zum Hauptgott des Heeres entwickelt habe, sei eine Kultstatue innerhalb 

eines Fahnenheiligtums mbglich, das dann zum Tempel des Mars geworden 

sei27. Eine Eigentiimlichkeit der hauptstadtischen Lager sei es aber, dab sie 

einen Schutzgott besaben. Sein Tempel habe im Lager selbst gestanden und 

fur die Praetorianer sei dies Mars gewesen28. Die beiden Vexilla unseres Bildes 

kbnnen wohl als Praetorianerfahnen angesprochen werden28a. Sicher ist jeden- 

falls, dab Mars bier inter signa dargestellt war und dab unter seinem Schutz 

das rbmische Heer und der Trager dieser Waffe standen. Die Vermutung 

Braats, das Schwert von Oosterbeeck sei nach den dargestellten Vexilla mbg- 

licherweise die Waffe eines Vexillarius gewesen, trifft m. E. kaum zu29.

Besondere Interpretationsschwierigkeiten bietet das Bild 2 der Ooster- 

beecker Scheide (Taj. 21, unten). Braat beurteilt es folgendermaben: ,,Die 

untere Metope zeigt einen Krieger auf einem mit zwei Pferden bespannten 

Streitwagen, der an einem Palmbaum vorbeifahrt. Uber ihm zwei Sterne. 

Sterne und Palmbaum karakterisieren die Figur als einen der Dioskuren. 

Die Dioskuren tragen auf den Monumenten oft einen Palmzweig als Sieg- 

verleiher“30. Drei Dinge haben wir also zu untersuchen: die beiden Sterne, 

den ,,Krieger auf Streitwagen“ und schlieblich den Palmbaum. Wenn nicht 

alles tauscht und wenn man nicht annehmen will, dab der Verfertiger des 

Bleches die beiden Sterne lediglich als Fullsel in den freien Raum gesetzt hat, 

so wird man in ihnen doch wohl die Symbole der Dioskuren sehen durfen. Das 

Gestirn als Zeichen der Divinitat findet in unserem Bild kaum eine sinnvolle 

Erklarung. Die gottlichen Zwillinge waren Helfer in aller Not: Sie erschienen 

den Schiffern auf hoher See, und man erkannte sie in den Sternen, die zuerst 

nach einem Sturm sichtbar wurden; sie waren aber auch in der Feldschlacht 

schiitzend und kampfend zugegen. Sie waren Kiinder einer neuen Gliickszeit, 

und dort, wo die nene Ara anbrach, wo eine neue Dynastie, ein neuer Kaiser 

sie proklamierte, wurde die Dioskurensymbolik angewandt31. In der Bild- 

uberlieferung erscheinen die gottlichen Zwillinge (meist zu zweit) als jugendliche 

Reiter, Roblenker, nackt oder mit Mantel, reitend (so vor allem auf republi- 

kanischen Denaren) oder, wie in der Kaiserzeit, ruhig stehend (vgl. Taj. 28). 

Hire Kopfbedeckung ist jene halbkugelige Kappe, der Pilos, uber ihren Haup-

26 v. Domaszewski, Religion 35 Anm. 150.

27 v. Domaszewski, Religion 34 f. - Das Problem diskutiert auch G. Gamer, Fragmente 

von Bronzestatuen aus den romischen Militarlagern an der Rhein- und Donaugrenze. Germania 46, 

1968, 53ff. bes. 59. Gamer schlieht sich aber im wesentlichen v. Domaszewski an. — Constantia 

Augusta neben Feldzeichen im Fahnenheiligtum des Pratorianerlagers: BMC. Emp. 1 (1926) 

Claudius 165 Nr. 5 Taf. 31, 4, vgl. dazu A. Alfoldi, Insignien und Tracht der romischen Kaiser. 

Rom. Mitt. 50, 1935, 96f. Taf. 15, 1-3 (im folgenden abgekiirzt: Alfoldi, Insignien und Tracht).

28 v. Domaszewski, Religion 47 f.

2Sa v Domaszewski, Die Fahnen im rom. Heere. Abhdlg. Arch. Epigr. Sem. Univ. Wien 5 

(1885)76ff.

29 Braat, Romische Schwerter 59.

30 Braat, Romische Schwerter 58 f.

31 Vgl. dazu Alfoldi, Insignien und Tracht 99 mit Anm. 5 u. 126.
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tern leuchtet ein Stern32. Man wird daher in dem ,,Kampfer“ kaum einen der 

Dioskuren sehen durfen: zu ungewbhnlich ware die voile Rustung, ungewohn- 

lich ware auch das Fahren im Streitwagen, allein ohne Partner. Wer aber ist 

dann jene jugendliche Gestalt mit Helm, Panzer, Schild und Lanze? Ein 

Kaiser kann es aus zwei Grtinden nicht sein: Einmal tragt er auf offiziellen 

Darstellungen erst seit Gallienus, also nach der Mitte des 3. Jahrhunderts, den 

Helm33 34, zum anderen ist unsere Gestalt barfub, was auch nur bei Gbttern oder 

Heroen vorkommt. Es kann sich also doch wohl nur um ein gottliches Wesen 

handeln. Da schon in Bild 1 Mars, an den man denken kbnnte, dargestellt ist, 

diirfte derselbe Gott kaum noch einmal in ganz anderem Zusammenhang, 

unbartig und jugendlich, abgebildet worden sein. Dabei stellt sich grund- 

satzlich die Frage: Handelt es sich tatsachlich um eine mannliche Gottheit? 

Ware nicht auch die Personifikation einer weiblichen denkbar? Hat der 

,,Meister“ des Zierbleches bewuBt gearbeitet, indem er im Gegensatz zu dem 

massiven, breitschulterigen, kraftigen Mars eine wesentlich zierlichere, schmale 

Gestalt im unteren Bildfeld schuf? Von der Darstellung selbst her laBt sich die 

Mbglichkeit einer weiblichen Gottheit keineswegs ausschlieBen. Nimmt man 

diese Mbglichkeit als Arbeitshvpothese einmal an und sucht unter den vielen 

weiblichen Personifikationen abstrakter Begriffe diejenige, die am ehesten 

unserem Typus entspricht, so gibt es eigentlich nur zwei Gestalten, die in 

Frage kommen: Virtus und Roma. Virtus, die Gbttin der Mannhaftigkeit und 

Manneswtirde, der Tapferkeit und des kriegerischen Mutes wird auf Miinzen 

und anderen Denkmalern als eine jugendliche, amazonenhafte Gestalt mit Helm, 

kurzem Gewand, das eine Brust frei laBt, mit Speer und Schwert dargestellt 

(Taf. 24, 7)?A Die andere militarische Tugend, Honos, mit der Virtus allent- 

halben eine Kultgemeinschaft bildete (Taf. 24, 7)35 - beide gehbren dem Kreise 

des Mars an -, erscheint stets als nackter Jtingling mit Fullhorn und langem 

Szepter und ist keinesfalls mit Virtus zu verwechseln. Eine Verwechslung ist 

schon eher mbglich mit Roma (Taf. 24, 8), die gleichfalls, oft als Amazone in 

ein kurzes Gewand gekleidet, Helm und Lanze tragt36. Die zentrale Figur auf 

dem Helm aus Pompeji (Abb. 1) kann sowohl als Virtus als auch als Roma 

gedeutet werden, wenngleich in diesem Faile der Dea Roma der Vorzug zu

32 Reitend: Sydenham a.a.O. 140ff. Nr. 134. - Stehend: RIG. 3 (1930) Marc Aurel Nr. 266. 

340. - Auf dem Zwischensockel der groBen Mainzer Juppitersaule: Esperandieu VII 5887 S. 381; 

A. Oxe, Mainzer Zeitschr. 7, 1912, 28 ff. Taf. 3. - Auch auf der Langsseite eines Tempelchens aus 

Mainz, gute Abbildung in: Aus Altertumsmuseum und Gemaldegalerie d. Stadt Mainz. Bildband 

z. Wiedereroffnung (1962) Abb. 52; Esperandieu VII 5779; Romer am Rhein. Ausstellungskat. 

Koln (1967) 158 A81 Taf. 40.

33 K. Kraft, Der Helm des romischen Kaisers. Wiss. Abhandlg. d. Dt. Numismatikertages 

in Gottingen 1951 (1959) 47ff. (freundl. Hinweis v. H. Kuthmann, Miinchen).

34 BMC. Emp. 1 (1923) Galba Nr. 255-257 Taf. 58, 10; Vitellius Nr. 375; 2 (1930) Vespasian 

Nr. 499-501 Taf. 18, 9. 10; Nr. 530/531 Taf. 20, 2; Nr. 760 Taf. 32, 8; Domitian Nr. 313. 352A. - 

Eine Virtus war wohl auch auf dem Mainzer Siegesdenkmal vespasianischer Zeit dargestellt: 

H. Kahler, Germania 15, 1931, 20 ff. Taf. 2, 2.

35 Die Miinzen ,,Honos et Virtus" sind in Anm. 34 zitiert. Zum gemeinsamen Kult: K. Latte, 

Romische Religionsgeschichte. Handb. d. Altertumswissenschaft V 4 (1960) 235ff.

36 Etwa BMC. Emp. 2 (1930) Vespasian Nr. 526 Taf. 19, 16; Nr. 560 Taf. 21, 7; 22, 2.
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geben ist. Sinnvoll waren Virtus und Roma als Schmuck einer Gladiusscheide 

zweifellos, doch erscheint vor allem Virtus niemals gepanzert und auf einer 

Biga fahrend und kampfend. Somit dlirfte diese Erklarung wohl ausscheiden. 

Ruckseitendarstellungen gleichzeitiger Mlinzen bieten keine unmittelbaren 

Vergleiche. Die Gbttin auf einer Biga gibt es auf spaten Republikdenaren sehr 

haufig37, im Munzmaterial des 1. Jahrhunderts sucht man sie vergebens.

Eine Darstellung aus dem mythologischen Bereich halte ich fiir wenig 

wahrscheinlich. Eher ware noch eine andere Moglichkeit zu diskutieren. Die 

fahrende Gestalt erscheint auch in der Tracht eines rbmischen Eeldherrn. Es 

ware zu fragen, ob hier nicht in der Tat ein Feldherr dargestellt war. Sollte die 

Szene evtl. mit der Unterwerfung Judaeas und der Eroberung Jerusalems in 

Verbindung stehen, was weiter unten S. llOff. erbrtert wird, so konnte man an 

Titus denken. Doch bleibt dies zunachst nur eine Vermutung. Selbst bei einer 

durchaus vergleichbaren Gestalt in Feldherrntracht (mit Panzer und Helm)

Abb. 1. Pompeji. Gladiatorenhelm; abgerollte Zeichnung der Reliefverzierung 

(nach Museo Borbonico X Taf. 31).

auf dem Brustpanzer der Augustusstatue von Primaporta - einem hoch- 

offizibsen Werk der rbmischen Hofkunst also - bestehen grbBte Interpretations- 

schwierigkeiten (Mars?, Roma?, Tiberius?)37a.

Die beiden hochaufgerichteten Pferde sprengen liber zwei als Hiigel zu deu- 

tende bogenartige Gebilde einem hohen Palmbaum zu, der auf einem der ,,Hii- 

gel" steht und den rechten Bildrand begrenzt. Der Palmbaum verkbrpert in 

der rbmischen Siegessymbolik, so wie der Palmzweig in der Hand der Victoria, 

ganz allgemein den Sieg, hier sicher den militarischen Erfolg liber ein bstliches 

Volk. Freilich ist der gauze Baum mit seinem hohen, schlanken Stamm und 

den erst ganz oben ansetzenden Zweigen in der Ikonographie rbmischer Sieges

symbolik des 1. Jahrhunderts eine keineswegs gelaufige Erscheinung. Befragen 

wir das numismatische Material, so kommt erst unter Vitellius 69 n. Chr. ein 

Miinztypus auf, der den Palmbaum ganz darstellt: Victoria Augusti halt mit 

der linken Hand einen Rundschild an den Baum, mit der rechten bringt sie die 

Inschrift OB GIVIS SERVATOS an. Der Baum wird hinter dem Schild teil- 

weise sichtbar (Taf. 24, I)38. Kaiser Vespasian laBt diesen Typus in seinen ersten

37 Etwa Sydenham a.a.O. Nr. 345 (Diana), Nr. 468 (Venus), Nr. 440 (Victoria) u. a. m.

37a H. Kahler, Die Augustusstatue von Primaporta. Monumenta Artis Romanae 1 (1959) 

17 f. Taf. 16.

38 BMC. Emp. 1 (1923) Vitellius 379 Nr. 61-63 Taf. 63, 6.
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Regierungsjahren weiter pragen39. Nach Holscher sind Miinzen dieses Typs 

ausschlieBlich zur Verherrlichung von militarischen Siegen ausgegeben wor- 

den40. Zu Beginn der Regierungszeit des Kaisers Vespasian gab es aber nur ein 

auBenpolitisches Ereignis von Rang, dessen sich die Monumentalkunst (Titus- 

bogen) und die Riickseitendarstellungen der Miinzen bemachtigt haben: die 

Eroberung Jerusalems und der Sieg uber die Juden 70 n. Chr. Die zahlreichen 

IVDAEA-CAPTA- oder IVDAEA-DEVICTA-Pragungen, die nach dem 

Jahre 71 n. Chr. herausgebracht wurden, verherrlichen den Triumph Ves- 

pasians und seines alteren Sohnes Titus. Was die Schlacht von Actium fur den 

Beginn der Ara des Augustus, das bedeutete der Fall Jerusalems fur den Anfang 

der flavischen Epoche. In der Propaganda wurde dann auch die Verbindung 

beider Ereignisse bewuBt hergestellt. So tauchen jetzt wieder gehauft Miinz- 

typen auf, die zuerst nach dem actischen Sieg geschaffen wurden41. Die Victoria- 

Augusti-Darstellungen mit Schild und Palmbaum beziehen sich unter Vespasian 

und Titus jedoch immer auf den Sieg uber die Juden. Die Umschrift wird ent- 

weder ersetzt durch DEVICTA IVDAEA42, oder aber es wird eine kauernde 

weibliche Gestalt am FuB der Palme hinzugefiigt (Taf. 24, 2), die kaum etwas 

anderes als die Personifikation von Judaea bedeuten kann43. Neben den 

Victoriadarstellungen mit Schild und Palmbaum gibt es aber noch eine groBe 

Anzahl IVDAEA-CAPTA-Pragungen in verschiedenen Varianten. Damit kom- 

men wir wieder auf unser spezielles Anliegen zuriick. Meist hockt eine trauernde 

Gestalt zwischen Waffen neben dem Palmbaum. Hinter ihr, also links oder rechts 

vom Baum, steht entweder ein Gefangener, bartig oder unbartig und immer ge- 

fesselt (Taf. 24,4), oder aber der Kaiser selbst (Taf. 24, 3), der seinen FuB auf 

einen Helm setzt. Etwas seltener erscheint ein Gefangener allein neben dem 

Palmbaum oder zu FiiBen eines Tropaions44. In jedem Fall aber teilt eine hohe 

Palme das Bildfeld in zwei Halften. Dei’ schlanke Schaft ist verschieden ge- 

schuppt, manchmal mehr stilisiert, manchmal naturalistischer. Die Palm- 

zweige setzen sehr hoch an. Unter der aus drei und mehr Zweigen bestehenden 

Krone sind meist - nicht immer (vgl. Taf. 24, 4) - zu beiden Seiten Friichte 

angegeben. Sicher ist jedenfalls, daB mit dem Palmbaum Judaea und zugleich 

der Sieg liber dieses Land gemeint war. Der Palmbaum konnte demnach auch 

allein, ohne weiteres Attribut (Taf. 24, 5) erscheinen, seine Bedeutung war doch

39 BMC. Emp. 2 (1930) Vespasian 125f. Nr. 577ff. Taf. 22, 11. 12; 181 Taf. 31, 6; 190f. 

Nr. 783ff. Taf. 35, 7.

40 Holscher, Victoria 108. 130f.

41 Zum Typus Victoria auf Globus vgl. Holscher, Victoria 17ff. - Aber auch der Typ der 

Victoria Navalis (von Holscher nicht behandelt) wurde in das Programm aufgenommen: BMC. 

Emp. 2 (1930) XLVII Vespasian 134 Nr. 616 Taf. 23, 15 u. a. Dazu auch G. Ulbert, Fundber. aus 

Schwaben 19, 1968 (im Druck).

42 BMC. Emp. 2 (1930) Vespasian 184 Taf. 32, 5.

43 Aus der Miinzstatte Tarraco: BMC. Emp. 2 (1930) Vespasian 191 Nr. 785 Taf. 36, 1, 

ebenfalls aus dem Jahre 71 n. Chr.

44 Die IVDAEA-CAPTA-Pragungen sind ubersichtlich zusammengestellt in dem von 

L. Mildenberg verfaBten Auktionskatalog, Jiidische Miinzen (1963) Taf. 2-4 (freundl. Hinweis 

von B. Overbeck, Miinchen). Diesem Katalog sind auch die Vorlagen fur unsere Taf. 24, 2-5 ent- 

nommen.
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immer ganz klar45. Vielleicht ist also auch der Palmbaum auf unserem Blech 

ein Reflex zeitgenbssischer Siegespropaganda, ohne daB damit klar zu beweisen 

ware - das muB nachdrucklich betont werden daB der Kiinstler, der sich ja 

auch sonst keineswegs streng an Miinzvorbilder gehalten hat und ziemlich 

frei komponierte, hier tatsachlich ludaea capta gemeint hat45a. Vielleicht darf 

man ganz allgemein aus den bisherigen Uberlegungen folgendes festhalten: 

Das ziemlich plbtzliche und gehaufte Auftreten des Palmbaumes auf Miinz- 

bildern friihflavischer Zeit, als man einen auBenpolitischen Erfolg Roms mit 

groBem Pomp feierte und in der Propaganda zweifellos entsprechend heraus- 

strich, brachte den Palmbaum als das Symbol eines besiegten Landes (hier 

Judaea) nachdrucklich in das BewuBtsein der rbmischen Welt. Der Palmbaum 

auf dem Bild der Oosterbeecker Scheide kann also ganz allgemein als Sieges- 

symbol verstanden werden, er kbnnte aber auch eine Widerspiegelung offizieller 

Propaganda zu Beginn der flavischen Epoche darstellen. Da auf dem Bild 

ein unmittelbarer Hinweis auf ludaea capta fehlt, laBt sich die zuletzt genannte 

Mbglichkeit nicht beweisen. Datierungsschwierigkeiten gibt es keine; denn 

wie wir weiter unten (S. 118f.) noch sehen werden, fallt die flavische Epoche auch 

in die Zeit der Herstellung und des Gebrauchs der Gladii unseres Typs.

Scheidenschuh und Palmettenbeschlage

Die Kombination von Zierblechen der eben beschriebenen Art und Schei- 

denschuhen mit Palmettenbeschlagen ist auf zwei Gladii aus Pompeji gesichert 

(Taj. 17, 1. 2; 19, la. b; 19, 2a. b). Der Gladius 3 besitzt keine Zierbleche, der 

Schuh entspricht jedoch den beiden anderen genau (Taj. 19, 3). Auch der 4. Gla

dius aus der A ilia dei Misteri (vgl. Anm. 1) tragt ein Pahnettenblatt. Beim Gla

dius aus dem Rhein bei Oosterbeeck (Taf. 20), der nach seiner Klingenform 

(siehe unten S. 120) zum Typus Pompeji gehbrt, haben sich nur die oberen 

Zierbleche erhalten. Man kann also nicht unbedingt sagen, daB Zierbleche und 

Scheidenschuh mit Palmetten immer zusammengehbrten. Gleichzeitig sind 

sie auf jeden Fall. Schon die Bleche aus Pompeji, Vindonissa, Linz, Kostolna 

und Oosterbeeck zeigen, daB der Typus auch nbrdlich der Alpen weit verbreitet 

war, und zwar beim rbmischen Militar. Das muB besonders hervorgehoben wer

den, da in einigen Publikationen (vgl. Anm. 2) die Gladii aus Pompeji als 

Gladiatorenwaffen angesprochen wurden. Der gute Erhaltungszustand der 

italischen Schwerter bietet die Mbglichkeit, eine ganze Anzahl in ihrer Funktion 

bis jetzt ungeklarter Beschlage mit Palmettenzier unserem Schwerttypus zu- 

zuweisen. Die mir bekannten Beschlage (Taj. 25; Abb. 2) habe ich in Fundliste 1 

auf S. 125f. zusammengestellt. Die Palmetten unterscheiden sich nach GrbBe,

45 BMC. Emp. 2 (1930) Vespasian 134ff. Nr. 618if. Taf. 24, 1-3.6. - Auch die FISCI- 

IVDAICI-Pragungen des Kaisers Nerva zeigen auf dem Revers (Taj. 24, 5) lediglich eine Palme: 

BMC. Emp. 3 (1936) Nerva 15 Nr. 88 Taf. 4, 7; 17 Nr. 98; 19 Nr. 105. - Die Palme allein auch auf 

den judischen Miinzen: Mildenberg a.a.O. Taf. 7, 101-103; 8, 104-119.

4oa Die beiden ,,Hugel“ auf unserer Darstellung waren jedoch sicher uberinterpretiert, 

wollte man sie mit der Schilderung Tac. hist. V, 11 uber die Eroberung Jerusalems verbinden: 

nam duos colles in immensum editos claudebant muri per artem obliqui aut introrsus sinuati, ut latera 

obpugnantium ad ictus patescerent.
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Abb. 2. Palmettenbeschlage von Gladiusscheiden. 1. 3 Rheingbnheim, Stadt Ludwigshafen.

2 Regensburg-Kumpfmuhl. 4 Rottweil. 5 Corbridge, Co. Northumberland. 6 Hufingen, 

Kr. Donaueschingen. 7 Waddon Hill, Co. Dorset. M. 1:1. Siehe S. 125f. Liste 1.
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Gestalt und Qualitat z. T. erheblich voneinander. Wahrend die Blatter aus 

Pompeji (Taf. 19,1-3) und Rheingonheim (Taf. 25, 7) fein gezackt, gewdlbt und 

gerieft sind, lagen die Stiicke aus Vindonissa (Taf. 25, 1), Hufingen (Abb. 2, 6), 

Rottweil (Abb. 2,4) und Corbridge (Taf. 25, 12) nahezu flach auf der Scheide. 

Die Riefelung ist z. T. ganz schematisch (Taf. 25, 11), beim Stuck aus Hufingen 

fehlt sie ganz (Abb. 2,6). In der Regel waren die Palmetten mit fiinf Nieten am 

Leder befestigt: je zwei saBen in den seitlichen Spiralen, ein Niet wurde durch 

die Blattspitze gefiihrt46. Ob es sich bei den an der Spitze nicht durchbrochenen 

Palmetten (Taf. 25, 3; Abb. 2,6) um unbenutzte Stiicke oder Halbfabrikate 

handelt, laBt sich nicht sicher entscheiden.

Nahezu alle Beschlage stammen aus rbmischen Fundkomplexen des 

1. Jahrhunderts n. Chr. Vindonissa war bekanntlich von der Friihzeit des 

Tiberius bis kurz nach 100 n. Chr. mit Legionen besetzt. Innerhalb dieses 

Zeitraumes durfen die Beschlage jedoch nicht zu friih angesetzt werden, da 

viele von ihnen in den mittleren Schichten des Schutthiigels gefunden wurden47. 

Die militarische Besetzung von Augst in friihrbmischer Zeit ist nicht eindeutig 

geklart. Aufgrund fruhaugusteischer Terra Sigillata vermuten E. Ettlinger 

und andere einen Militarposten zur Zeit der Raterfeldziige48. Aber auch nach 

Aufgabe der Germanenkriege nach 16 n. Chr. soli der Platz ,,wieder eine Funk- 

tion im Uberwachungssystem des Rheinlimes“ erhalten haben49. Auch wahrend 

des sog. Schwarzwaldfeldzuges des Cn. Pinarius Clemens soil Augst voruber- 

gehend von rbmischen Truppen besetzt gewesen sein50. In welche der genannten 

Phasen unser Pahnettenbeschlag (Taf. 25, 8) gehbrt, ist schwer zu sagen. Die 

wenigen im Rbmermuseum von Augst aufbewahrten militarischen Klein- 

bronzen besitzen ihre nachsten Parallelen in den claudisch besetzten Kastel- 

len51. Hufingen, Hofheim, Rheingonheim und Waddon Hill52 beginnen in clau-

46 Zur Palmette als Ziermotiv: M. Meurer, Vergleichende Pormenlehre des Ornamentes 

und der Pflanze (1909) 379ff.; M. Schede, Antikes Traufleistenornament (1909) bes. lOlff.; 

A. Riegl, Stilfragen (1893) bes. 241 If. - Aus der Fiille der Steinreliefs sei nur ein zeitlich benach- 

bartes Beispiel besonders erwahnt, das Relief aus Ravenna mit der Apotheose des Augustus 

(um 40 n. Chr.): H. Kahler, Rom und seine Welt (1958) Taf. 128, oben.

47 Neuester Stand der Vindonissaforschung: H. R. Wiedemer, Jahrb. Schweiz. Ges. f. 

Urgesch. 53, 1966/67, 63 If.

48 E. Ettlinger, Friihaugusteische Arretina in der Schweiz. Limesstudien. Vortrage des 

3. Intern. Limeskongresses in Rheinfelden/Basel (1958) 46.

49 V. v. Gonzenbach, Die Verbreitung der gestempelten Ziegel der im 1. Jahrhundert n. Chr. 

in Vindonissa liegenden rbmischen Truppen. Bonner Jahrb. 163, 1963, 96ff. (im folgenden ab- 

gekiirzt: v. Gonzenbach, Ziegel).

60 Dies wird vor allem aus der Interpretation von einigen Inschriften vermutet: R. Laur- 

Belart, Fiihrer durch Augusta Raurica4 (1966) 11 If. Abb. 5. 6; v. Gonzenbach, Ziegel 98; H. Lieb, 

Zum Clemensfeldzug. Studien z. d. Militargrenzen Roms. Beih. d. Bonner Jahrb. 19 (1967) 94ff.; 

ders., Truppen in Augst. Provincialia. Festschr. f. R. Laur-Belart (1968) 12911.

51 Die Bronzen sind erwahnt bei v. Gonzenbach, Ziegel 99 Anm. 103.

52 Hufingen: ORL. B V 2 (1937) Nr. 62a; Ph. Filtzinger, Bonner Jahrb. 157, 1957, 194. 200 

mit Lit.- Hofheim: Ritterling, Nass. Ann. 40,1912, 74ff.; zur Neudatierung der beiden Bauphasen: 

Kraft, Jahrb. f. Numismatik u. Geldgesch. 7, 1956, 43If. - Rheingonheim: G. Ulbert, Das friihrb- 

mische Kastell Rheingonheim. Limesforschungen 9 (1969) bes. 15f. m. Lit. - Waddon Hill: G. 

Webster, Proc. Dorset Nat. Hist, and Arch. Soc. 82, 1960, 88ff.; 86, 1965, 135fF.; ders. in: Studien 

z. d. Militargrenzen Roms. Beih. d. Bonner Jahrb. 19 (1967) 42ff.

8 Germania 47
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discher Zeit. Die drei Kastelle auf deutschem Boden miissen noch in vespasia- 

nischer Zeit militarise]} besetzt gewesen sein. DaB Schwerter mit Palmetten- 

beschlag noch in flavischer Zeit benutzt warden, zeigen nicht nur die Waffen 

aus Pompeji, sondern auch die Vorkommen in Rottweil, Regensburg-Kumpf- 

muhl and Corbridge, alles Kastelle, die erst in der Zeit Vespasians angelegt 

warden* * * * * * 53. Gerade die zuletzt genannten Beschlage ans den jiingsten Platzen 

legen die Vermutung nahe, daB die dazagehbrige Gladiasform (siehe anten 

S. 118f.) innerhalb des 1. Jahrhanderts n. Chr., vielleicht erst ab der Mitte des 

Jahrhanderts, hergestellt and benutzt wurde, da entsprechende Beschlage 

in augusteisch-tiberischen Lagern bis jetzt vbllig fehlen54. Auch die Schwert- 

form selbst spricht gegen eine Datierung in diese friihe Zeit (siehe anten 

S. 119ff.).

An die Palmettenbeschlage lassen sich schlieBlich noch Ortbander an- 

schlieBen, deren seitliche Randleisten, genan wie in Pompeji, in Palmetten- 

blattern endigen. Ein solcher Scheidenschnh stammt ans NeuB-Novaesium 

(Taf. 26), der neben den Blattenden anch den fur nnseren Scheidentypns 

charakteristischen Endknopf anfweist (siehe anten S. 120)55. Das NeuBer Stiick 

gehbrt in die clandisch-neronische Zeit. Die Schenkel eines entsprechenden Ort- 

bandes ans Hod Hill (Dorset) endigen ebenfalls in einer Palmette. Sie reichen 

jedoch wesentlich weiter liber die Schwertspitze hinauf56. Im Schutthugel von 

Vindonissa, der anch die meisten Pahnetten geliefert hat, fand man einen ganz 

erhaltenen Scheidenschnh (Taj. 27, la. b), der mit seinem auBeren Rahmen, dem 

Endknopf and den Palmettenenden den pompejanischen Scheidenspitzen genan 

gleicht. ,,In diesen Rahmen ist das diinne dreieckige Schmnckblech eingescho- 

ben, das urspriinglich anf der Vorderseite der lederiiberzogenen hblzernen 

Scheidenspitze saB. Die «Nahtlinien» zum Rahmen hin sind ihrerseits durch 

einen schmalen anfgelbteten Blechstreifen verdeckt. Die Bnckelreihe daraaf 

soil «Nietkbpfe» nachahmen, hat aber nur noch ornamentale Bedeatnng mid 

wird selbst von einem feinen Perlsaum begleitet. Das Schmnckblech ist dnrch 

waagrechte Stege unterteilt. Die einzelnen Felder sind teilweise mit getriebe- 

nem oder ansgepreBtem Relief verziert. Das oberste Feld fiillt eine von Punkt- 

reihen gesaumte gegenstandige Olivenguirlande mit einer Punktrosette in

63 Rottweil: Der allgemeine Ansatz des rbmischen Rottweil im Zusammenhang mit dem

Feldzug des Cn. Pinarius Clemens 73/74 n. Chr. wird von vielen Forschern vertreten. Literatur

hierzu: FMRD. II 3 (1964) 130. D. Planck (Rottenburg) wird dieses Problem in seiner z. Zt.

in Arbeit befindlichen Dissertation (Tubingen) nach seinen neuen hervorragenden Grabungs-

ergebnissen ausfiihrlich diskutieren. - Regensburg-Kumpfmuhl: Ulbert, Das rbmische Regens

burg. Germania Romana. Beih. z. Gymnasium 1 (1960) 66 ff. mit Lit. - Corbridge: Erstes Kastell

erbaut unter Agricola 78-84 n. Chr.; E. Birley, Research on Hadrian’s Wall (1961) 132 ff. bes. 149 f.

54 Auch unter den verhaltnismaBig reichen Bestanden von Haltern und Augsburg-Ober

hausen.

55 H. Nissen, C. Koenen, H. Lehner, M. L. Strack, Novaesium. Bonner Jahrb. 111-112, 1904 

Taf. 30, A46 (im folgenden abgekiirzt: Novaesium); H. v. Petrikovits, Die rbmischen Streit- 

krafte am Niederrhein (1967) 58 Abb. 14 (im folgenden abgekiirzt: v. Petrikovits, Streitkrafte).

66 J. W. Brailsford, Hod Hill 1 (1962) Abb. 1, A14. Genau wie am Ortband aus Rottweil, 

vgl. Nachtrag unten S. 125.
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der Mitte<£57. Im Hauptfeld erkennt man zwei gleich groBe Frauengestalten, 

die v. Gonzenbach mit Recht als Minerva und Fortuna deutet. v. Gonzenbach 

fiihrt die Darstellung auf ein monumentales Werk der augusteischen Zeit 

zuriick und vermutet, daB das Scheidenrelief bzw. das Schwertgehange, dem 

es angehorte, sehr wohl noch unter Augustus entstanden sein konnte. Ich 

mochte jedoch nach unseren Beobachtungen zur Form des Ortbandes eher eine 

Datierung in claudische oder spatere Zeit vorschlagen und hier nicht eine 

Schwertscheide der 13., sondern der 21. Legion in Vindonissa sehen. Die typi- 

schen Blattfortsatze weist auch das obere Scheidenblech aus Ptuj auf (Taf. 28), 

das wir zeitlich ebenfalls lieber hierher als in augusteische Zeit setzen mochten 

(vgl. Anm. 12). Gerade die Bleche aus Vindonissa und Ptuj zeigen, daB am 

Gladius vom Typus Pompeji auch andere Kombinationen zwischen Scheiden- 

schuh und oberen Zierblechen moglich sind. Als eine ornamentale Umsetzung 

der urspriinglich funktionsbedingten Scheidenzwingen wie Taf. 19, 3 wird 

man vielleicht die seitlichen Spiralranken eines aus getriebenem Bronzeblech 

gefertigten Beschlages aus Vindonissa (Taf. 27,2) ansehen durfen* 58. Die 

gedrungene Form der Spitze spricht ebenfalls fur die Zugehbrigkeit zu unse- 

rem Gladiustyp.

Die Palmettenappliken miissen immerhin so bekannt und beliebt gewesen 

sein, daB sie sogar in Stein auf der Reliefplatte eines Grabmals aus Pula 

(Taf. 29) wiedergegeben wurden. Das kleine blattahnliche Gebilde liber dem 

Quersteg an der Scheidenspitze kann kaum anders als Palmettenbeschlag 

gedeutet werden. Wie weiter unten noch gezeigt werden soil, gehbrt der Gladius 

des Steines von Pula auch nach anderen Kriterien zum Typus Pompeji59.

Zur Tragweise am Cingulum und Balteus

E. Nylen war, soweit ich sehe, der letzte, der sich mit der Tragweise 

romischer Gladii beschaftigt hat. Er hat sich dabei vor allem mit den Dar- 

stellungen auf Soldatengrabsteinen auseinandergesetzt60. Nylen erkannte mit 

Recht, daB die beiden Tragbugel mit seitlichen Osen und Ringen zwar immer 

sehr deutlich dargestellt werden (Taf. 30,1. 2; 31), jedoch bei der Aufhangung 

der Waffe am Cingulum keine unmittelbare Funktion besessen haben kbnnen. 

Schon L. Lindenschmit hat auf diese merkwiirdige Erscheinung hingewiesen: 

,,Die an ihren Enden mit lose hangenden Metallringen versehenen, die Scheide 

umschliessenden Querbander tragen deutlich den Charakter des Wehrgehenks.

67 v. Gonzenbach, Schwertscheidenbleche 15ff. Abb. 5 mit alt. Literatur.

58 Jahresber. Ges. Pro Vindonissa 1942-43, 30 Abb. 14. - Die Saule mit Phantasiekapital 

ist eine Weiterentwicklung der Saule der StraBburger Schwertscheide, vgl. S. 128 Fundliste 3 

Nr. 15.

69 W. Reichel, Arch.-Epigr. Mitt, aus Osterr. u. Ungarn 16, 1893, 11 Nr. 96; A. Gnirs, Pola. 

Fiihrer d. d. antiken Baudenkmaler u. Sammlungen (1915) 86 Nr. 224; abgebildet auch bei E. 

Nylen, Early Gladius Swords Found in Scandinavia. Acta Arch. 34, 1963, 229 Abb. 36 (im fol- 

genden abgekiirzt: Nylen, Early Gladius). Die Vorlage fur Taf. 29 wird B. Marusic (Pula) ver- 

dankt.

60 Nylen, Early Gladius 222 ff.

8*
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Auf den Grabsteinen erscheinen sie einzeln und paarweise, bald naher zusam- 

mengeruckt, bald weit getrennt, das unterste in der Nahe des Ortbandes. In 

einzelnen Fallen sind an ihrer Stelle nur die Ringe an die Scheiderander an- 

genietet. Doch ist die Art ihrer Verbindung mit dem Cingulum oder Balteus 

in keiner Weise, weder in Form eines Durchzugriemens, noch als ein den Ring 

aufzunehmender Haken oder Knopf angedeutet. Audi sind die Ringe offers 

durch die hbhere oder tiefere Lage des Schwertes uber oder unter den Giirtel 

geriickt, was ihren Charakter als Wehrgehenk wiederum problematisch macht, 

wenn man nicht annehmen will, daB die Andeutung oder Ausfiihrung solcher 

Details als zu schwierig erachtet und deshalb ganzlich vermieden wurde. 

Andernfalls muss diese Erscheinung ihre Erklarung linden in der Voraussetzung 

eines auf der Riickseite der Scheide angebrachten, zur Aufnahme des Kuppel- 

riemens bestimmten Metallbeschlages“61. In der Tat: Die gleichzeitige Ver- 

wendung der auf den Steinen - und nur auf diesen - oft sehr weit auseinander- 

geriickten Tragbander mit seitlichen Ringen scheint danach ausgeschlossen zu 

sein. Die mittels Lederriemen hergestellte Verbindung der vier Ringe unter- 

einander, wie sie an Modellen romischer Legionare offer vorgeschlagen wurde, 

halte ich fur sehr problematisch62 63. In vielen Fallen wird das mit Metallplatten 

verzierte Cingulum unter der Schwertscheide hindurchgefuhrt, und zwar in 

verschiedener Hohe, entweder unmittelbar unterhalb des Scheidenmundes 

(Taj. 30, 1.2) oder zwischen den beiden Tragbiigeln (Taj. 31)^. Die Beziehungs- 

losigkeit der Tragbiigel zum Cingulum verdeutlicht besonders schbn der Grab- 

stein des Pintaius64, wo das Scheidenoberteil mit dem oberen Tragbiigel frei 

vom Kbrper absteht. Interessant ist nun, daB sich die Tragweise des Dolches 

von der des Gladius unterschied. Meist sitzt auf den Steindenkmalern eine 

Scheibe an der Stelle, wo das Cingulum auf den Dolch auftrifft (Taj. 30, I)65.

61 L. Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des romischen Heeres wahrend der Kaiserzeit 

(1882) 10.

62 Etwa G. Webster, The Roman Army (1956) Taf. 2, a.

63 Taf. 30, 1: Aus Andernach; Lehner, Das Provinzialmuseum in Bonn, Abbildungen seiner 

wichtigsten Denkmaler H. 1: Die romischen Skulpturen (1905) Taf. 5, 4 (im folgenden abgekiirzt: 

Lehner, Skulpturen I); ders. ebd. H. 2: Dieromischenundfrankischen Skulpturen (1917) Taf. 19, 1 

(im folgenden abgekiirzt: Lehner, Skulpturen II). - Taf. 30, 2: Aus Bingerbriick; Detail des 

Grabsteins des Annaius Daverzus; Lehner, Die antiken Steindenkmaler des Provinzialmuseums 

in Bonn (1918) Nr. 661 (im folgenden abgekiirzt: Lehner, Steindenkmaler); ders., Skulpturen I 

Taf. 5, 3; II Taf. 18, 1; Ulbert, Romische Waffen des 1. Jahrhunderts n. Chr. Limes-Museum 

Aalen. Kleine Schriften z. Kenntnis d. rbm. Besetzungsgesch. Siidwestdeutschlands 4 (1968) 

Abb. 1 (im folgenden abgekiirzt: Ulbert, Romische Waffen). - Taf. 31: Vgl. Anm. 75. Die Bei- 

spiele brauchen hier nicht im einzelnen aufgefiihrt zu werden, sie kbnnen leicht in den Arbeiten 

von Lindenschmit, Lehner (Skulpturen I und II) oder in Germania Romana. Ein Bilderatlas, 

hrsg. von der RGK. 1-52 (1924-1930) nachgesehen werden.

64 Nylen, Early Gladius 227 Abb. 34; v. Petrikovits, Streitkrafte 54f. mit Lit. Abb. 26; 

Lehner, Steindenkmaler Nr. 658.

65 Besonders schon zu erkennen am Grabstein des Annaius Daverzus: Lehner, Steindenk

maler Nr. 661; gute Detailaufnahme bei Ulbert, Romische Waffen Abb. 14. — Weitere Beispiele: 

Germania Romana. Ein Bilderatlas, hrsg. von der RGK. 3: Die Grabdenkmaler2 (1926) Taf. 3, 3 

(im folgenden abgekiirzt: Germania Romana III); Lehner, Skulpturen I Taf. 5, 2. Ein Stelen- 

bruchstiick aus Bingen (Mainzer Zeitschr. 11, 1916 Taf. 9, 7) zeigt, wie ein Metallhakchen oder 

eine Lederschlaufe iiber dem Cingulum durch den Ring des oberen Ringpaares gezogen ist. Wieder
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Diese Scheibe fehlt bei fast alien Gladii. Eine Ausnahme bildet lediglich die 

Stele des T. Jul. Abdes aus Bingerbriick* * * * 66. Nun wissen wir aber, dab der Gla

dius auf andere Weise getragen werden konnte. Trug man ihn namlich am 

Schultergurt, dem Balteus, so konnte er tatsachlich an den Tragbiigeln 

befestigt gewesen sein. Dies labt der Stein des M. Favonius aus Colchester 

ebenso vermuten wie die bekannte Stele des Legionssoldaten C. Valerius Cris- 

pus aus Wiesbaden67. Sehr gut wird die Funktion des Tragbiigels veranschau- 

licht am Reiterstein des Vonatorix aus Bonn: Hier fiihren vom Koppel zwei 

Riemen schrag nach unten zum Schwert (hier: Spatha). Die Riemenenden 

waren in den seitlichen Ringen des Tragbiigels befestigt68.

Wie waren nun aber die Gladii am Cingulum festgemacht, wenn die 

Tragbiigel hierfiir weitgehend ausscheiden? Nylen vermutet, wie vor ihm schon 

Lindenschmit (siehe oben), daB sich auf der Riickseite der Scheide, zwischen 

den beiden Tragbiigeln ein ,,invisible attachment^ befunden habe, mit dem die 

Waffe am Schwertgurt befestigt war. Nylen69 dachte an Leder str eifen, die 

zwischen den Metalleisten eingelassen und fest mit der Scheide verbunden 

waren. Sie seien aber heute selbstverstandlich verloren, da keine Scheide 

auf der Riickseite bisher Spuren solcher Lederriemen mehr aufweist.

Auch in dieser Frage fiihrt der Gladius 1 aus Pompeji ein gut Stuck weiter 

(Taf. 18, lb), hat sich doch auf seiner Riickseite zwischen den beiden Tragbiigeln 

ein zu einer Lasche aufgebogenes breites Bronzeband erhalten, das mit seinen 

erheblich verbreiterten Enden unter die seitlichen Randleisten der Scheide 

geschoben und mit zwei Nieten befestigt war. Damit konnte die Scheide ohne 

groBe Millie mittels eines Riemendurchzuges am Cingulum fixiert werden, 

ohne daB die Konstruktion auf der Vorderseite erkennbar gewesen ware. Eine 

genau gleiche Bronzelasche tragt auch die Gladiusscheide aus Ptuj (Taj. 28, 

rechts). Freilich, sehr fest saB damit der Gladius am Leibgurt nicht, die Lasche 

konnte sehr leicht ausbrechen. Dies mag der Grund sein, warum sie sich im 

Original so selten erhalten hat.

Es diirfte somit erwiesen sein, daB der Gladius in zweifacher Weise am 

Wehrgehenk befestigt werden konnte. Die Bronzelaschen an den Scheiden aus 

Pompeji und Ptuj ermoglichten eine unmittelbare Fixierung am Cingulum, 

so wie dies die Grabsteine immer wieder vorfiihren. Vielleicht hat man diese

anders ist die Befestigung des Dolches an einer wenig bekannten Statue eines Legionars aus Cas-

sacco (Prov. Udine), Das die Details der Cingula besonders exakt wiedergebende Werk ist, soweit

ich sehe, leider nur in einer viel zu kleinen Abbildung veroffentlicht: P. M. Moro, Julium Carnicum

(Zuglio) (1956) 125 Abb. 42.

66 Gute Abbildung bei Nylen, Early Gladius 225 Abb. 32, b; Lehner, Steindenkmaler Nr. 667 

mit Lit.

67 M. Favonius Facilis: R. G. Collingwood u. R. P. Wright, The Roman Inscriptions of 

Britain 1 (1965) 200 mit Lit. Taf. 5, 200 (im folgenden abgekurzt: RIB.). - C. Valerius Crispus: 

Germania Romana III Taf. 3, 1; Ulbert, Romische Waffen Abb. 12. - Sehr klar zu beobachten 

auch auf den Reliefs der Traianssaule und den alteren Reliefs des Konstantinsbogens (vgl. Anm70).

68 Aus Rheinischer Kunst u. Kultur. Auswahlkatalog Rhein. Landesmuseum Bonn (1963) 

43f. mit Lit. Abb. 8; Lehner, Steindenkmaler Nr. 649; v. Petrikovits, Streitkrafte 53 Abb. 17; 

Ulbert, Romische Waffen Abb. 24.

69 Nylen, Early Gladius 224ff.
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Befestigungsart bei offiziellen Anlassen, bei Paraden usw. bevorzugt. In 

der raschen Bewegung und im Kampf war sie jedenfalls unbrauchbar und viel 

zu unsicher. Sicher diente hier in jedem Fall ein Balteus zur Befestigung. 

Historische Beliefs zeigen dies deutlich genug (Adamklissi, Trajanssaule, 

altere Reliefs am Konstantinsbogen u. a.)70. Die Enden des Schultergurtes 

konnten in die seitlichen Ringe der Scheide eingehangt werden, und zwar so, 

daB auf der einen Seite der obere, auf der anderen der untere Tragbiigel 

verwendet wurde: damit verteilte sich die Last der Waffe auf zwei Biigel 

und man hatte auf diese Weise doch eine gleichzeitige Verwendung beider Biigel 

erreicht. Es ist interessant, daB germanische Schwerter des 1. Jahrhunderts 

n. Chr. aus Skandinavien, die in formaler und technischer Hinsicht von unse- 

ren Gladii abhangen, zwar zwei Tragbiigel besitzen, jedoch an jedem Biigel 

nur jeweils einen Ring, und zwar versetzt: am oberen Biigel links, am unteren 

rechts. Diese Waffen wurden sicher nur am Balteus getragen71.

Datierung

Wir hatten schon mehrfach Gelegenheit, Hinweise auf die Zeitstellung 

unserer Schwerter und der dazugehorigen Scheidenbeschlage (siehe oben S. 11 Iff.) 

zu geben. Die wichtigsten Anhaltspunkte seien noch einmal in Tabelle 1 zu- 

sammengefaBt.

Samtliche Stiicke gehdren danach mit Sicherheit in das 1. Jahrhundert 

n. Chr. und innerhalb dessen wohl erst in seine 2. Halfte. Die Gladii aus Pom- 

peji besitzen einen sicheren terminus ante quern von 79 n. Chr. Es ist unwahr- 

scheinlich, daB die Waffen lange vor der Katastrophe von 79 n. Chr. hergestellt 

und benutzt wurden. Da es sich gleich um vier Exemplare desselben Typus 

handelt, die zudem noch weitgehend intakt mitsamt der Scheide gefunden wur

den, darf man annehmen, daB sie zur Zeit des Ungliicks bzw. kurz zuvor noch 

getragen und verwendet wurden.

Die Vorkommen in Rottweil, Regensburg-Kumpfmtihl und Corbridge 

beweisen zusatzlich, daB der Gladius mit Palmettenbeschlag in vespasianisch- 

domitianischer Zeit noch getragen worden sein muB.

Bezeichnenderweise aber sind die Palmetten aus Rottweil, Regensburg 

und Corbridge schon am starksten degeneriert. Es handelt sich zweifellos um 

die typologisch jiingsten Stiicke. Die Beschlage aus Hufingen, Hofheim, Rhein- 

gonheim und Waddon Hill lassen sich allgemein in claudisch-flavische Zeit 

datieren. Kein Fund aber spricht bis jetzt ftir eine altere Zeitstellung. Die 

Bilder der Zierbleche geben keine sicheren Datierungen ab. Wenn der Palm- 

baum auf Bild 2 des Schwertes aus dem Rhein bei Oosterbeeck tatsachlich 

mit den IVDAEA-CAPTA-Darstellungen auf Miinzen in Verbindung gebracht 

werden konnte, hatten wir einen willkommenen terminus post von 71 n. Chr. 

Dies laBt sich aber, wie wir gesehen haben, leider nicht sicher erweisen.

70 Zahlreiche Beispiele bei C. Cichorius, Die Reliefs der Trajanssaule (1896-1900); A. Giu

liano, Arco di Constantino (1955) Abb. 6-8; E. Petersen, A. v. Domaszewski, G. Calderini, Die 

Marcussaule (1896).

71 Schwerter dieser Art wurden von Nylen, Early Gladius 186 ft. ausfuhrlich behandelt.
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Tabelle 1. Datierte Gladiusscheidenbeschlage.

Fundort Datierung
Palmetten-

beschlag

Ortband 

mit Palmetten
Zierblech

Vindonissa 16/17-um 100 n. Chr. X X X

Novaesium, 30/40-um 100 n. Chr. X

Koenenlager

Hufingen X

Hofheim
Unter Claudius an-

X

gelegt und noch unter

Rhein- Vespasian militarise!! X

gonheim besetzt

Waddon Hill X

Rottweil X X X

Unter Vespasian

Regensburg- angelegt X

Kumpfmuhl

Pompeji Verschuttet 79n. Chr. X X X

Corbridge Unter Agri cola an- x

gelegt (78-84 n. Chr.)

Somit durfen wir den Gladius vom Typus Pompeji mit durchbrochen 

gearbeiteten und gravierten Zierblechen, mit Ortband und Palmettenbeschla- 

gen in claudische und spatestens in domitianische Zeit datieren. Die Haupt - 

produktionszeit scheint in der Mitte dieses Zeitraumes zu liegen, also zwischen 

60 und 80 n. Chr. Die bier gewonnene Datierung beruht ausschliefilich auf den 

Fundvorkommen der Schwertscheidenbeschlage. Sie wird jedoch weiter ab- 

gesichert, wenn man die datierten Soldatengrabsteine in die Betrachtung mit 

einbezieht. Dies soil im letzten Kapitel geschehen.

Gladii vom Typus Pompeji

Die Berechtigung, hier von einem Gladiustyp Pompeji zu sprechen, lafit 

sich aus den bisherigen Uberlegungen ohne weiteres ableiten. Wir hatten uns 

zunachst vor allem auf die Schwertscheide und ihre verschiedenen Bronze- 

beschlage konzentriert und nur beilaufig auf andere Gemeinsamkeiten, die 

unsere Waffen miteinander verbinden, hingewiesen. Dies soil hier noch einmal 

im Zusammenhang geschehen.

Die Form der Schwertscheiden pafite sich - das ist klar - der Klingenform 

meist genau an. Eine Besonderheit unserer Schwerter war, wie wir gesehen 

haben, die kurze, gedrungene Spitze, die sich von den geraden Schneiden
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mit einem deutlichen Winkel bzw. Knick absetzt. Dies erkennt man schbn 

am Schwert aus Oosterbeeck (Taf. 20), es laBt sich aber ohne weiteres auch 

bei den pompe janischen Gladii erschlieBen (Taf. 17). Diese Eigentumlichkeit 

besitzen dariiber hinaus auch andere, in Fundliste 2 S. 126f. zusammenge- 

stellte Klingen. Damit unterscheiden sich unsere Waffen deutlich von jenen 

zahlreichen, sicher alteren augusteisch-tiberischen Schwertern und Schwert- 

scheiden, die in groBerer Anzahl aus dem Rhein bei Mainz geborgen wurden 

und daher hier als Gladii vom Typus Mainz bezeichnet werden sollen (vgl. 

Fundliste 3 S. 127f.). Gemeint sind vor allem jene Schwerter, deren Scheiden 

mit kunstvoll getriebenen, figurlich verzierten oder filigranartig durchbroche- 

nen Bronzeblechen belegt sind und die schon otter Gegenstand motiv- und 

ornamentgeschichtlicher Untersuchungen waren72 73 74 75. Unter den Schwertern vom 

Typus Mainz gibt es zweifellos zeitliche und werkstattmaBige Unterschiede, 

auf die hier jedoch nicht weiter eingegangen werden soil. Teilweise wurde 

darauf schon in den Arbeiten von v. Gonzenbach hingewiesen (vgl. Anm. 72).

Charakteristisch fur den Typus Mainz ist vor allem die lang ausgezogene 

Spitze (Taf. 32; Abb. 3,1). Die mitunter leicht eingezogenen Schneiden gehen 

dabei ohne merklichen Knick in die schlanke Spitze fiber. Die Scheidenspitze 

wird daher nur im unteren Teil vom Scheidenschuh umschlossen und nicht - 

wie bei Typus Pompeji - ganz bedeckt. Die bronzene Randleiste begleitet beim 

alteren Typus die Schmalseiten der Scheide in ganzer Lange, die lappenartigen 

Fortsatze in Pahnettenform hingegen gibt es hier nicht. Auch die Ortband- 

knopfe unterscheiden sich an beiden Schwertformen: Der kugeL oder kegel- 

formige, mitunter radial gekerbte Knopf besitzt beim Typus Mainz einen 

schmaleren, jedoch deutlich abgesetzten, gerippten Hals (Taf. 32)™. Beim 

Typus Pompeji fehlt dieses ausgepragte Zwischenstiick. Der Knopf ist wesent- 

lich einfacher, gedrungener und hochstens durch Rillen oder einen Wulst 

gegliedert (Taf. 19, 1-3; 26; 27, 1)™. Selbst die Steindenkmaler lassen diese 

Unterschiede gut erkennen, wie ein Vergleich des Schwertes des Hyperanor 

(Taf. 31)™ und desjenigen auf der Platte aus Pula (Taf. 29) zeigt. Einen Gladius 

vom Typus Pompeji scheint auch der Soldat der 15. Legion Q. Petilius Secundus 

aus Bonn getragen zu haben. Trotz der Beschadigungen sind Einzelheiten, vor 

allem die gedrungene Spitze, zu erkennen. Die nach epigraphischen und stili- 

stischen Griinden gewonnene Datierung ins 6. oder 7. Jahrzehnt des 1. Jahr-

72 v. Gonzenbach, Schwertscheidenbleche 5 ff.; dies., Giirtel- u. Schwertscheidenbeschlage 

183ff.

73 Reichprofilierte Ortbandknopfe der alteren Art etwa an den Schwertscheiden S. 127 f. 

Fundliste 3 Nr. 1^4. 9. 13-15. - Als Einzelknopfe etwa: Ulbert, Die romischen Donau-Kastelle 

Aislingen und Burghofe. Limesforschungen 1 (1959) Taf. 20, 10-12; Ritterling a.a.O. (Anm. 52) 

Taf. 16, 35. 37; Brailsford a.a.O. (Anm. 56) Abb. 1, A8. — Etwas einfacher: W. Kramer, Cambo- 

dunumforschungen 1953-1. Materialh. z. Bayer. Vorgesch. 9 (1957) Taf. B, 26; V. Hoffiller, 

Vjesnik Zagreb N. S. 12, 1912, 111 Abb. 42.

74 Einzelknopfe an V-formigen Randleisten etwa aus Verulamium: Webster, The Arch. 

Journal 115, 1960, 93 Abb. 7, 200.

75 Lehner, Steindenkmaler 270 Nr. 666; Lehner, Skulpturen I Taf. 5,2; auch Nylen, 

Early Gladius 225 Abb. 32, a.



Abb. 3. Romische Gladii. 1 Rheingbnheim, Stadt Ludwigshafen. 2 Vrhnika-Nauportus, 

Slowenien. M. etwa 1:3. Siehe S. 127f. Liste 3 Nr. 10 und 23.
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hunderts n. Chr. paBt gut zu unseren bisherigen Datierungsvorschlagen76. Ein 

Grabstein des Centurio L. Valerius Albinus aus Offenburg mit einem Gladius 

vom Typus Pompeji gehbrt wohl auch erst in die vespasianische Zeit77.

Betrachten wir nun Form und Konstruktion der Gladiusgriffe. Die Gladii 1 

und 3 aus Pompeji (Taf. 17,1. 3) vermitteln eine gute Vorstellung vom Aussehen 

eines Schwertgriffes der jiingeren Form. Beide Waffen besitzen kugelformige 

Knaufe und konischen Handschutz aus Holz oder Bein. Dazwischen sitzt der 

vierfach gekehlte Beingriff. Freilich laBt sich mit nur zwei vollstandig er- 

haltenen Griffen nicht absichern, daB samtliche Schwerter vom Typus Pom

peji dieselben Handhaben besaBen, wenngleicli vieles dafiir spricht. So laBt 

sich etwa der Gladiusgriff auf dem Stein aus Pula (Taf. 29) sehr gut mit den 

Originalen aus Pompeji vergleichen. R. Fellmann hat versucht, mit den zahl- 

reichen Holzknaufen und Parierstangen aus dem Schutthiigel von Vindonissa 

einen Griff zu rekonstruieren, der im wesentlichen unserem Typus Pompeji 

entspricht78 79. Da gerade in Vindonissa der hier behandelte Gladiustyp durch 

Zierbleche und Ortbander mit Palmettenbeschlag bisher zahlenmaBig am stark - 

sten vertreten ist, darf man mit gutem Grund die hblzernen Kugelknaufe und 

die hohen Parierstangen diesem Typus zuweisen.

Demgegeniiber waren Knauf und Handschutz am alteren Typus Mainz 

wesentlich breiter und flacher. Zwei Originalfunde geben dartiber AufschluB. 

Der Knauf des friihaugusteischen Gladius aus Vrhnika-Nauportus (Abb. 3, 2)™, 

von dem die untere Halfte erhalten blieb, muB der Form des Gladiusknaufes 

aus Rheingbnheim entsprochen haben (Abb. 3, I)80. Beide Knaufe waren aus 

zwei flachen Holzschalen zusammengesetzt und etwa doppelt so breit wie hoch. 

Auch der Handschutz ist an beiden Waffen sehr flach und breit, breiter noch 

als der Knauf. Der Unterschied der Griffe ist also eindeutig, und auch die 

Steindenkmaler registrieren ihn ziemlich genau. Der altere Grifftyp ist am 

besten am Grabstein des Kohortensoldaten Hyperanor vertreten (Taf.31)81. 

Der Gladius ist zum Beschauer hin gedreht und zeigt eine lang ausgezogene 

Spitze, einen profilierten Ortbandknopf, aber auch jene flache Parierstange 

und den gedriickt-ovalen Knauf. Dieselben Eigentumlichkeiten laBt der Gla

dius des Auxiliarsoldaten Annaius erkennen82. Den jiingeren Schwerttypus

76 Lehner, Steindenkmaler 236 Nr. 620; Lehner, Skulpturen I Taf. 2, 3; II Taf. 15, 2; 

Aus Rheinischer Kunst u. Kultur. Auswahlkatalog Rhein. Landesmuseum Bonn (1963) 41 f. Nr. 6 

Abb. 5; v. Petrikovits, Streitkrafte 22.51 Abb. 16.

77 Germania Romana III Taf. 3, 2 mit Lit.; E. Stein, Die kaiserlichen Beamten und Truppen- 

korper im romischen Deutschland unter dem Prinzipat (1932) 213f.

78 R. Fellmann, Holzerne Schwertgriffe aus dem Schutthiigel von Vindonissa. Helvetia 

Antiqua. Festschr. E. Vogt (1966) 215ff. Abb. 4, 2. Der Knauf ist nicht kugelformig, sondern 

aus zwei Kugelkalotten zusammengesetzt (jedoch aus einem Stuck!). Die Nahtstelle ist durch 

zwei Rippen markiert. Fellmann betont aber, daB es keine feststehenden Kombinationen gab, 

also auch ein einfacher Kugelknauf zu einem Handschutz aus Knochen passen konnte. Letzteres 

scheint aber tatsachlich die Regel zu sein.

79 S. 128 Fundliste 3 Nr. 23.

80 S. 127 Fundliste 3 Nr. 10.

81 Vgl. Anm. 75.

82 Lehner, Steindenkmaler Nr. 661; Lehner, Skulpturen II Taf. 18, 1; Ulbert, Romische 

Waffen Abb. 1. - Weitere Beispiele bei Lehner, Skulpturen I Taf. 3, 3; Lehner, Steindenkmaler
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hingegen reprasentiert am besten die Reliefplatte aus Pula (Taf. 29). Hierher 

gehort auch der ebenfalls schon erwahnte Stein des Legionssoldaten Q. Petilius 

Secundus aus Bonn (vgl. Anm. 76). Ein Schwert mit machtigem Kugelknauf 

und gedrungener Spitze tragt auch der Centurio der cohors I Thracum aus 

Offenburg, dessen Grabstein erst in flavischer Zeit aufgestellt worden sein 

kann* * * 83. Mit den zuletzt genannten Steinen wird die oben S. 119 auf anderem 

Wege gewonnene Datierung des Gladiustyps Pompeji erst nach der Mitte des 

1. Jahrhunderts n. Chr. weiter gestutzt. DaB es dabei zu Uberschneidungen 

beider Schwertformen kommt, braucht nicht besonders betont zu werden. 

Dies kann man auch bei anderen Waffenformen beobachten, etwa bei den 

einander zeitlich sich abldsenden Helmformen vom Typus Hagenau und Wei- 

senau84. Es lassen sich daruber hinaus noch weitere, erst in der 2. Halfte des 

1. Jahrhunderts n. Chr. entstandene Stelen locker anfiigen, die wohl auch unse- 

ren jiingeren Gladiustypus darstellen, so der zwischen 70 und 90 n. Chr. ge- 

arbeitete Stein des Q. Lucius Faustus aus Main-Zahlbach oder der Grabstein 

des moglicherweise wahrend des Boudiccaaufstandes gefallenen M. Favonius 

Facilis aus Camuloclunum-Colchester85.

Damit wollen wir schlieBen. Es ist, so glauben wir, gelungen, ausgehend von 

drei fast ganz erhaltenen Gladii aus Pompeji innerhalb des 1. Jahrhunderts 

n. Chr. einen Gladiustyp herauszusondern, der vermutlich in claudischer Zeit

Nr. 642; Ulbert, Romische Waffen Abb. 17. - Sicher auch am Stein des T. Jul. Abdes: Lehner,

Steindenkmaler Nr. 667; Lehner, Skulpturen I Taf. 5, 2. - An anderen Soldatengrabsteinen ist die

Entscheidung nicht sicher.

83 Vgl. Anm. 77.

84 Zum gleichzeitigen Vorkommen von Helmbuschversteifung beider Helmtypen in claudi- 

schen Kastellen: Ulbert, Romische Waffen 13 f. - H. Klumbach nimmt mit Recht an, daB der 

jiingere Helmtyp Weisenau um die Mitte des 1. Jahrhunderts eingefiihrt wurde (Jahrb. RGZM. 8, 

1961, 96ff. bes. 100), also in derselben Zeit, in der auch unser Gladius vom Typ Pompeji aus- 

gebildet worden sein muB. Klumbach weist ferner auf jenes bekannte Mainzer Siegesdenkmal friih- 

fiavischer Zeit hin (ebd. lOOf. mit Lit.). Auf zwei Flatten findet man dort den jiingeren Helm- 

typus zusammen mit einem Gladius, der mit seiner gedrungenen Spitze dem Typus Pompeji gut 

entspricht (ebd. Taf. 46, 1). Auf einem anderen Relief (K. Korber, Mainzer Zeitschr. 7, 1912, 

5f. Nr. 11) tragt ein Auxiliar jedoch noch den alteren Helmtyp Hagenau (vgl. dazu A. Radnoti 

in: Aus Bayerns Friihzeit. Fr. Wagner z. 75. Geburtstag [1962] 157 ff.), der also auch noch spater 

verwendet wurde. Das kann auch fur die Gladii zutreffen, zeigt doch der Stein des Genialis (Ger

mania Romana III Taf. 4, 2) offenbar noch den alteren Schwertgriff. Der Stein gehort wohl in die 

Zeit Vespasians wie der vermutlich aus derselben Werkstatt stammende Grabstein Germania 

Romana III Taf. 4, 5 mit einem Gladius vom Typ Pompeji (?); vgl. hierzu auch Kahler a.a.O. 

(Anm. 34) 20ff. Taf. 5.

85 Q. Lucius Faustus aus Mainz-Zahlbach: Germania Romana III Taf. 5, 1. - M. Favonius 

Facilis: RIB. Nr. 200 mit Lit. Taf. 5, 200. Moglicherweise liegt auch ein groBer Kugelknauf vor 

am Stein des Pintaius, signifer cohortis V Asturum: Lehner, Steindenkmaler Nr. 658 mit Lit.; 

Germania Romana III Taf. 13, 2; zuletzt: Aus Rheinischer Kunst u. Kultur. Auswahlkatalog 

Rhein. Landesmus. Bonn (1963) 35f. Nr. 2 Abb. 4 mit Lit. Der Stein wird nur stilistisch „spate- 

stens in klaudische Zeit datiert“. Bis zum Jahre 70/71 soil die Truppe am Rhein stationiert ge- 

wesen sein: Stein a.a.O. (Anm. 83) 165. - Es sei noch bemerkt, daB auf Reliefs des 2. Jahr

hunderts n. Chr. (Trajanssaule, altere Reliefs des Konstantinsbogens, Saule des Marc Aurel, 

Tropaum von Adamklissi u. a. [vgl. Anm. 70]) ausschlieBlich der Gladius mit gedrungener Spitze, 

Kugelknauf und holier Parierstange vorkommt.
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entwickelt und in der 2. Halfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. in Gebrauch war. 

Er loste damit den alteren augusteisch-tiberischen Gladius - wir nannten ihn 

Typ Mainz - ab. In der Zeit des Kaisers Claudius oder allgemein in den beiden 

Jahrzehnten um die Jahrhundertmitte scheint die Ablosung beider Typen 

allmahlich erfolgt zu sein. Es ist die Zeit, in der auch andere Ausrustungs- 

gegenstande einem Formwandel unterworfen waren bzw. neue technische Details 

entwickelt wurden. Dieser Wandel - hier aufgezeigt am Beispiel des Gladius - 

war einschneidend genug, daB ihn auch die Steindenkmaler registrierten. Diesen 

Wandel und seinen geschichtlichen Hintergrund auf breiter Grundlage dar- 

zustellen, kann nicht Aufgabe dieser Studie sein. Dies soil in groBerem Zu- 

sammenhang an anderer Stelle erfolgen.

Abb. 4. Rottweil. Ortband einer Gladiusscheide. Bronze. M. 1:1.

Zum SchluB sei eine Frage angeschnitten, die vorderhand noch nicht 

befriedigend gelbst werden kann. Im alteren Schrifttum iiber die Gladii kann 

man mitunter lesen, daB es sich um die Waffen von Gladiatoren gehandelt habe 

(vgl. Anm. 1). Unsere Studie hat aber einwandfrei erwiesen, daB die Schwerter 

zur regularen rbmischen Heeresausriistung gehbrt haben. Ihre Trager und 

Bentitzer diirften wohl rbmische Offiziere gewesen sein. Wie nun die Vor- 

kommen in einem rein zivilen Milieu einer rbmisch-italischen Landstadt zu 

erklaren sind, wie man den Gladius aus der Villa dei Misteri interpretieren soil, 

muB zunachst noch often bleiben. Es gibt aus Pompeji und Herculaneum
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zweifellos auch noch andere Ausriistungsteile des romischen Heeres86. Erst wenn 

auch diese Stiicke einmal zusammenfassend untersucht worden sind, wird 

man einer Losung des zuletzt angeschnittenen Problems nahertreten konnen.

Nachtrag

Als Nachtrag kann hier mit freundlicher Erlaubnis von D. Planck (Rotten- 

burg) ein Ortband mit Zierblech aus Rottweil veroffentlicht werden (Abb. 4). 

Die Schenkel des Ortbandes endigen oben in Palmetten. Der Knopf ist kurz 

und gedrungen. Auf der Vorderseite ist ein Zierblech vermutlich in zweiter 

Verwendung aufgenietet. Das Blech zeigt dieselbe Durchbruchs- und Gravier- 

technik wie die oben S. 99ff. besprochenen Stiicke. Von der Darstellung sind 

noch zwei beschuhte FiiBe einer stehenden Gestalt (vermutlich Legionar) zu 

erkennen. Seitlich finden wir wieder die fur diese Bleche typischen Dreiecke.

Verbleib: Altertumsmuseum Rottweil. Die Abbildungsvorlage wird 

D. Planck verdankt.

Anhang (Fundlisten 1-3)

Fundliste 1: Palmettenbeschlage

1. Pompeji, Prov. Napoli, Italien

Taf. 19, lb. 2b. 3. - Siehe oben S. 97ff.

2. Vindonissa, Kt. Aargau, Schweiz

11 Exempl. Vindonissa-Museum Brugg. a) Taf. 25, 3 (ohne Patina), b) Taf. 25, 2 

(Inv.Nr. 4467, ohne Patina), c) Taf. 25,1 (Inv.Nr. 32.976, sehr massiv). d) Taf. 25,5 

(Inv.Nr. 2523, Bronze mit WeiBmetalliiberzug). e) Taf. 25, 4 (Inv.Nr. 4299, ohne 

Patina), f) Taf. 25,6 (Inv.Nr. 23.863, ohne Patina), g-k Nicht abgebildet 

(Inv.Nr. 9020. 2156. 4298). 1) Nicht abgebildet; veroffentlicht bei 0. Hauser, 

Vindonissa, das Stand quartier romischer Legionen (1904) Taf. 47. - Hinweis und 

Photo der Stiicke a-k verdanke ich der Liebenswiirdigkeit von Frau Dr. E. Ett- 

linger, Zurich. Der Zusatz ,,ohne Patina“ bedeutet, daB die Stiicke ganz hell- 

glanzend sind und somit sicher aus den mittleren Schichten des Schutthiigels 

stammen.

3. Augst, Kt. Basel-Land, Schweiz

1 Exempl. Schweiz. Landesmusum Ziirich. Taf. 25, 8 (Inv.Nr. 46 18-6). - Photo 

Schweiz. Landesmuseum Ziirich. Hinweis E. Ettlinger, Ziirich.

4. GroBer St. Bernhard, Kt. Tessin, Schweiz

2 Exempl. Sammlung im Hospiz auf der PaBhohe.

5. Regensburg-Kumpfmiihl, Bayern

1 Exempl. Museum d. Stadt Regensburg. Abb. 2, 2 (Inv.Nr. A1418).

86 So etwa Bestandteile eines reich verzierten, kostbaren Militargurtels (cingulum) aus 

Bronze: H. Roux Aine, Herculaneum et Pompei. Recueil general 7 (1876) Taf. 95. Die Cingulum- 

schnalle gehort zweifellos erst- in nachclaudische Zeit. Sie entspricht formal den Silberschnallen 

aus dem domitianischen Schat-zfund von Tekiya an der unteren Donau: D. Mano-Zissi, Les trou

vailles de Tekiya (1957) Taf. 13, 17. 18.
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6. Hufingen, Kr. Donaueschingen, Baden-Wurttemberg

1 Exempt Museum Donaueschingen. Abb. 2, 6. - P. Revellio, Germania 13, 1929, 

40 Abb. 2, 13; ORL. B V 2 (1937) Nr. 62a Taf. 11, 92.

7. Rottweil, Baden-Wurttemberg

1 Exempt Atertumsmuseum Rottweil (Inv.Nr. 2143). Taf. 25,11; Abb. 2, 4. - 

P. Goessler, Arae Flaviae. Fuhrer d. d. Altertumshalle der Stadt Rottweil 

(1928) Taf. 18, 12. Die Vorlage fur Abb. 2,4 wird D. Planck, Rottenburg, ver- 

dankt.

8. Rheingbnheim, Stadt Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz

2 Exempt Hist. Museum d. Pfalz Speyer. Taf. 25, 7; Abb. 2,1. 3. - G. Ulbert, 

Das friihrbmische Kastell Rheingbnheim. Limesforschungen 9 (1969) Taf. 31, 

16. 17; 55, 7.

9. Hofheim am Taunus, Maintaunuskreis, Hessen

1 Exempt Stadt. Museum Wiesbaden. Taf. 25, 10. - E. Ritterling, Das friih- 

rbmische Lager b. Hofheim i. Taunus. Nass. Ann. 40, 1912 Taf. 11, 58.

10. Waddon Hill, Co. Dorset, England

1 Exempt Abb. 2, 7. - Hinweis und Zeichnung wird G. Webster, Birmingham, 

verdankt.

11. Corbridge, Co. Northumberland, England

1 Exempt Museum Corbridge. Taf. 25, 12; Abb. 2, 5. - Erwahnt in Arch. Aeliana

4. Ser. 39, 1961, 35. Photo und Zeichnung verdanke ich E. Birley, Durham.

12. Bor, Kaukasus, UdSSR

1 Exempt Taf. 25, 9. - E. Pridik’, Materialy po Archeologii Rossii 34, 1914, 104 

Nr. 18 Taf. 6, 3.

Fundliste 2: Einige Gladii vom Typus Pompeji

1-3. Pompeji, Prov. Napoli, Italien

Taf. 17-19. — Siehe oben S. 97ff.

4. Vindonissa, Kt. Aargau, Schweiz

Klinge mit Griffangel. - Ch. Simonett, Zeitschr. f. Schweiz. Arch. u. Kunstgesch.

2, 1940, 2 Abb. 1; Vindonissa Illustrata. 50 Jahre Vindonissa-Museum (1962) 

Abb. S. 12, rechts.

5. Bei Oosterbeeck, Prov. Geldern, Holland

Aus dem Rhein. Taf. 20; 21. - Siehe oben S. 99 Anm. 3.

6. Neufi, Nordrhein-Westfalen

Nur Klinge mit Griffangel erhalten. - Novaesium Taf. 31 A, 8.

7. Newstead, Roxburghshire, Schottland

Nur Klinge erhalten. - J. Curie, A Roman Frontier Post and its People, the Fort 

of Newstead in the Parish of Melrose (1911) Taf. 34,11.

8. Newstead, Roxburghshire, Schottland

Klinge stark zerstbrt, Griff mit Beinknauf. - Curie a.a.O. Taf. 34, 13.
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9. Bei Zbjeg, Kr. Osijek, Jugoslawien

Aus der Save. Klinge mit Griffangel. - V. Hoffiller, Vjesnik Zagreb N.S. 12, 1912, 

102 Abb. 36, 1.

Fundliste 3: Einige Gladii vom Typus Mainz

1. Mainz, Rheinland-Pfalz

Aus dem Rhein. Sog. Schwert des Tiberius; Klinge mit Scheide; Zierbleche in 

Bronze getrieben. - G. Lippold in: Festschr. RGZM. 1 (1952) 4ff. Taf. 1, 1-4 

(gute Abbildung mit ausfuhrl. Lit.); v. Gonzenbach, Giirtel- u. Schwertscheiden- 

beschlage 183ff. Abb. 4, 4. 5; 8, 2; Ulbert, Romische Waffen Abb. 3.

2. Mainz, Rheinland-Pfalz

Aus dem Rhein. Nur Schwertscheide erhalten, Zierbleche in feinem Durch- 

bruchsmuster. - AuhV. 4 (1900) Taf. 27, 1.

3. Mainz, Rheinland-Pfalz

Aus dem Rhein. Nur Schwertscheide erhalten; Zierbleche in feinem Durch- 

bruchsmuster. - AuhV. 4 (1900) Taf. 27, 3.

4. Mainz, Rheinland-Pfalz

Aus dem Rhein. Nur Schwertscheide erhalten; Zierbleche in feinem Durch- 

bruchsmuster. - L. Lindenschmit, Westdt. Zeitschr. 23, 1904, 366 Taf. 4, 1.

5. Mainz, Rheinland-Pfalz

Aus dem Rhein. Klinge mit Griffangel erhalten; von der Scheide nur die beiden 

Tragbander und Scheidenschuh in feinem Durchbruchsmuster. - Ebd. 366 

Taf. 4, 2.

6. Mainz-Weisenau, Rheinland-Pfalz

Aus dem Rhein. Klinge mit Griffangel in Schwertscheide; Zierbleche in feinem 

Durchbruchsmuster. - E. Neeb, Mainzer Zeitschr. 12/13, 1917/18, 175 Abb. 6, 1.

7. Mainz-Weisenau, Rheinland-Pfalz

Aus dem Rhein. Klinge in Schwertscheide; nur Scheidenmundblech in feiner 

Durchbruchstechnik erhalten; Scheidenschuh fehlt. - Ebd. 175 Abb. 6, 2.

8. Mainz-Gustavsburg, Rheinland-Pfalz

Aus dem Rhein. Klinge mit Griffangel erhalten; von der Schwertscheide nur 

oberes Zierblech in feiner Durchbruchstechnik. - Ebd. 175 Abb. 6, 3.

9. Mainz, Rheinland-Pfalz

Aus dem Rhein. Klinge mit Griffangelansatz in Schwertscheide; Zierbleche in 

feiner Durchbruchstechnik. - Nylen, Early Gladius 220 Abb. 28; v. Gonzenbach, 

Giirtel- u. Schwertscheidenbeschlage 19 Abb. 7, rechts; Ulbert, Romische Waffen 

Abb. 5.

10. Rheingonheim, Stadt Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz

Klinge mit Griffangel und Teile des Griffes erhalten (Abb. 3,1).- AuhV. 4 (1900) 

Taf. 27, 2; Ulbert, Romische Waffen Abb. 2; genaue Beschreibung mit guten Ab- 

bildungen und Literatur bei Ulbert, Das friihrdmische Kastell Rheingonheim. 

Limesforschungen 9 (1969) 44f. Taf. 32, 1-4; 56, 1.
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11. Haltern, Kr. Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

Nur Klinge erhalten. - Bodenaltert. Westfalens 6 (1943) 111 Abb. 25, a.

12. NeuB, Nordrhein-Westfalen

Klinge mit Griffangel. Auf der Griffangel SABINI, auf dem Griff SVLLA. - 

v. Petrikovits, Streitkrafte 58 mit Lit. Abb. 12.

13. Bei Bremen

Aus der Weser. Nur Scheide erhalten. Zierbleche in feiner Durchbruchstechnik. - 

E. Grohne, Germania 15, 1931, 71 ff. Taf. 7; Nylen, Early Gladius 221 Abb. 29; 

v. Gonzenbach, Giirtel- u. Schwertscheidenbeschlage 19 Abb. 7 links.

14. Bei Fulham, Co. London, England

Aus der Themse. Klinge mit Griffangelansatz. Von der Schwertscheide Rand- 

leisten und Zierbleche, getrieben und reliefiert, erhalten (Taf. 32). - v. Gonzen 

bach, Giirtel- und Schwertscheidenbeschlage 185 Abb. 1, 2 mit Lit.; Brit. Mus. 

Guide3 (1964) 71 Abb. 36, 5; J. M. 0. Toynbee, Art in Britain under the Romans 

(1964) 299f. Taf. 69, b; Ulbert, Romische Waffen Abb. 4.

15. StraBburg, Frankreich

Klinge erhalten. Schwertscheide mit getriebenen und reliefierten Zierblechen. - 

R. Hennig, Denkmaler der elsassischen Altertumssammlung zu StraBburg (1912) 

Taf. 35, 1; R. Forrer, Strassbourg-Argentorate II (1927) 520ff. Taf. 125; Romer 

am Rhein. Ausstellungskat. Koln (1967) C35 Taf. 61 mit Lit.; Ulbert, Romische 

Waffen Abb. 6.

16. Vindonissa, Kt. Aargau, Schweiz

Klinge mit Griffangel erhalten. - Th. Eckinger, Anz. f. Schweiz. Altkde. 34, 1932, 

107 Abb. 17, a; Vindonissa Illustrata. 50 Jahre Vindonissa-Museum (1962) 

Abb. S. 11, 2. von rechts.

17. Salzburg, Osterreich

Grabfund. Klinge mitGriffangel.-M. Hell, Germania 34, 1956, 230ff.Abb. 1,1.1 a.

18. St. Georgen, Burgenland, Osterreich

Klinge mit Griffangel. - H. Mitscha-Marheim, Burgenld. Heimatbl. 14, 1952, 

49ff. Abb. 2, 1.

19. Magdalensberg, Karnten, Osterreich

Klinge mit Scheidenrest. - R. Noll, Carinthia I 147, 1957, 125ff. Abb. 5.

20. Magdalensberg, Karnten, Osterreich

Klinge mit Scheidenrest. - H. Kenner, Carinthia I 153, 1963, 58 Abb. 37.

21. Bei Sisak, Kroatien, Jugoslawien

Aus der Kulpa. Klinge mit Griffangel. - Hoffiller, Vjesnik Zagreb N.S. 12, 1912, 

102 Abb. 36, 2.

22. Bei Stara Gradiska, Kr. Osijek, Jugoslawien

Klinge mit Griff angel. - Ebd. 103 Abb. 37.

23. Vrhnika-Nauportus, Slowenien, Jugoslawien

Aus der Ljubljanica. Oberteil der Klinge mit Griffangel, Teile der Parierstange 

und des Knaufes; Scheidenmundblech getrieben und reliefiert (Taf. 33; 34; 

Abb. 3,2).-~F. Stare, Arh. Vestnik 4, 1953, 101 Taf. 1. Die Photos fur die Taf. 33 

u. 34 verdanke ich der Liebenswurdigkeit von St. Gabrovec (Ljubljana).



Germania 47/1969 Tafel 17

Pompeji. Romische Gladii. Photos Museo Nazionale di Napoli. M. etwa 1: 3. Siehe S. 97ff.



Tafel 18 Germania 47/1969

la 2a

Pompeji. Romische Gladii. Vorder- und Riickseite. Photos Museo Nazionale di Napoli. 

M. etwa 1:4. Sielie S. 97ff.



Germania 47/1969 Tafel 19

Pompeji. Romisehe Gladii. Zierbleche der Scheiden. Photos Museo Nazionale di Napoli. 

MaBe im Text S. 97f.



Tafel 20 Germania 47/1969

Aus dem Rhein bei Oosterbeeck, Holland. Rbmischer Gladius. Siehe S. 99f. 

Photo Rjiksmus. v. Oudheden Leiden. M. etwa 1:3.



Germania 47/1969 Tafel 21

Aus dem Rhein bei Oosterbeeck, Holland. Zierblech des Gladius Taf. 20. Siehe S. 99f.

Photo Rjiksmus. v. Oudheden Leiden. M. 1:1.



Tafel 22 Germania 47/1969

a

o- - - - - - o

b

Vindonissa, Kt. Aargau. Zierblech einer Gladiusscheide. Siehe S. lOOf. 

Vorlagen Vindonissa-Mus. Brugg. M. 1:1.



Germania 47/1969 Tafel 23

lb

2a 2b

Zierbleche von Gladiusscheiden. la. b Kostolna pri Dunaji, Kr. Galanta. Vorlagen 

T. Kolnik, Arch. Ustav Slov. Akad. Vied Nitra. 2a. b Linz, Oberdsterreich. Vorlagen 

P. Karnitsch Linz. Siehe S. 101 f. M. 1:1.



Tafel 24 Germania 47/1969

1 Sesterz des Vitellius (nach BMC. Emp. I Vitellius Taf. 63, 6). 2-4 Sesterzen des Vespasian. 

5 Sesterz des Nerva (2-5 nach F. Mildenberg, Jiidische Munzen [Auktionskatalog 1963] 

Taf. 2, 32; 3, 33. 39; 4, 51). 6 Sesterz des Antoninus Pius. 7. 8 Sesterzen des Vespasian 

(6-8 nach M. Bernhard, Handb. z. Mfinzkde. Taf. 38, 7; 47, 9; 64, 4). M. 1: 1.



Germania 47/1969 Tafel 25

Bronzene Palmettenbeschlage von Gladiusscheiden. 1-6 Vindonissa, Kt. Aargau. Photos 

E. Ettlinger, Zurich. 7 Rheingonheim, Stadt Ludwigshafen. Photo Hist. Mus. d. Pfalz 

Speyer. 8 Augst, Kt. Basel-Land. Photo Schweiz. Landesmus. Zurich. 9 Bor, Kaukasus. 

10 Hofheim am Taunus. 1 L Rottweil. 12 Corbridge, Co. Northumberland. Photo E. Birley, 

Durham. Siehe S. Iliff. M. 1: 1.



Tafel 26 Germania 47/1969

NeuB. Ortband einer Gladiusscheide. Bronze. Photo Rhein. Landesmus. Bonn.

Siehe S. 114. M. 1:1.



Germania 47/1969 Tafel 27

Vindonissa, Kt. Aargau. Bronzebeschlage von Gladiusscheiden.

1 a. b Vorlagen Vindonissa-Mus. Brugg. 2 Schweiz. Landesmus. Zurich. Siehe S. 114f. 

M. 1 : 1.



Tafel 28 Germania 47/1969

Ptuj (Pettau), Slowenien. Oberteil einer Gladiusscheide. Bronze.

Nach Jahrb. f. Altkde. 3, 1909 Taf. 9P Abb. 2. Siehe S. 115. M. etwa 3:4.



Germania 47/1969 Tafel 29

Pula, Istrien. Reliefplatte eines Grabmals. Siehe S. 115. Photo Arheoloski Muzej Istre Pula.



Tafel 30 Germania 47/1969

1 Andernach, Kr. Mayen. Grabstein eines Soldaten. SieheS. 115f.

Photo Rhein. Landesmus. Bonn. 2 Bingerbriick, Kr. Kreuznach. Grabstein des Auxiliar- 

soldaten Annaius Daverzus. Ausschnitt. Siehe S. 115 f. Photo L. Sperber, Miinchen.



Germania 47/1969 Tafel 31

Bingerbrtick, Kr. Kreuznach. Grabstein des Auxiliarsoldaten Hyperanor. Mus. Kreuznaeh. 

Siehe S. 115f. Photo Rhein. Landesmus. Bonn.



Tafel 32 Germania 47/1969

Aus cler Themse bei Fulham, Co. London. Romischer Gladius mit Scheide. Siehe S. 120.

Photo British Mus. London. M. etwa 1:3.



Germania 47/1969 Tafel 33

Vrhnika-Nauportus, Slowenien. Gladius; Vorder- und Riickseite.

Photos Narodni Muzej Ljubljana. M. etwa I : 3.



Tafel 34 Germania 47/1969

Vrhmka-Nauportus, Slowenien. Scheidenblech mit Tragbugel des Gladius Taf. 33.

Photo Narodni Muzej Ljubljana. M. etwa 5:4.


