
Rekonstruktion der Saxscheide aus Grab 2 von St. Jakob bei Polling 

Zur Tragweise des Saxes in der spaten Merowingerzeit

Von Hermann Dannheimer, Munchen

Am 1. Dezember des Jahres 1888 wurden in einem kleinen Tuffsteinbruch 

auf dem Hofgelande des Bauern Sebastian Mayr in St. Jakob bei Polling, Ldkr. 

Weilheim (Oberbayern), fiinf in zwei Reihen liegende, mit Tuffplatten abge- 

deckte Grabschachte der spaten Merowingerzeit entdeckt, die in den anstehen- 

den Kalktuff gehauen waren. Sie wurden teils noch an diesem Tag, teils am 

darauffolgenden Dienstag, den 4. 12. von unberufener Seite gebffnet. Dabei 

wurde zweien dieser Bestattungen (Nr. 2 und 3)1 je ein eiserner Skramasax 

entnommen. Angeblich soil auch aus dem zuerst aufgebrochenen Grabschacht 

(Nr. 1) von den Steinbrucharbeitern ein ,,Sabel“, also ebenfalls wohl ein Sax, 

gehoben und weggeworfen worden sein. Die beiden anderen Graber, die Skelette 

von zwei Frauen und einem Kleinkind enthalten haben sollen, erbrachten keine 

Beigaben mehr.

Von ihren brtlichen Vertrauensleuten benachrichtigt, besichtigten am 12. 

oder 13. 12. der Miinchner Architekt F. Hasselmann (im Auftrag des Histori- 

schen Vereins fur Oberbayern) und am 27. und 28. 12. Historienmaler J. Naue 

(als Mitarbeiter der Bayerischen Akademie der Wissenschaften) die Fundstelle. 

Wahrend sich ersterer darauf beschrankte, einen Situationsplan zu skizzieren 

(und hernach uber Naues Eingreifen verargert zu sein), unternahm Naue trotz 

des herrschenden Frostwetters gliicklicherweise eine Nachuntersuchung, die 

wenigstens fur die beiden Saxgraber 2 und 3 noch wesentliche Funde und 

Befunde erbrachte2. Soweit sie Grab 2 betreffen, aus dem die hier zu be- 

handelnde Saxscheide stammt, seien sie zunachst nochmals beschrieben3.

Naue fand neben der linken Hiifte des Toten ein zweiteiliges bronze- 

vergoldetes Ortband mit mitgegossener Tierornamentik, das sieben Perlrand- 

nieten und eine Eisenniete tragt; Lange 24,6 cm (Taf.33,4). Quer uber dem 

Becken lagen - angeblich als Reste eines golddurchwirkten Giirtels - Goldfaden 

in zwei Reihen in einem Abstand von 2 cm, die in der bekannten Technik aus 

spiralig um einen (vergangenen) Faden gedrehten schmalen Goldblechstreifchen 

hergestellt sind (wohl Taf. 33,1).

Auf dem Lendenwirbel wurde der Abdruck eines selbst nicht mehr auf- 

gefundenen Bronzeringes von 7 cm Umfang beobachtet.

Unterhalb der Goldfaden und neben dem linken Oberschenkel lagen sechs 

perlrandgesaumte Saxscheidenknbpfe aus vergoldeter Bronze, verziert mit 

einem Dreierwirbel aus Tierkbpfen; ihre Bronzestifte sind vierkantig, davon ist

1 Wir halten uns hier an die Zahlung J. Naues, die nicht mit der Numerierung in dem Plan 

F. Hasselmanns ubereinstimmt (vgl. unten).

2 Die Funde aus St. Jakob wurden erstmals von F. Stein, Adelsgraber des achten Jahrhun- 

derts in Deutschland. Germ. Denkmaler der Vblkerwanderungszeit, Ser. A 9 (1967) 246f. Nr. 72 

ziemlich vollstandig vorgelegt (siehe dort auch die altere Literatur).

3 Eine Gesamtvorlage wird im Rahmen der geplanten Bearbeitung der merowingerzeitlichen 

Funde aus dem bairischen Alpenvorland zwischen Salzach und Lech erfolgen.
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einer nachtraglich befeilt; Durchmesser 1,3 cm (Taf. 33, 3)^. An diesen Bronze- 

nieten fand Naue einige Bruchstiicke von eisernen ,,Anhangern“, die er als mit 

Liniengruppen verzierte einseitig gewblbte Stege mit flachem zungenartigen 

Fortsatz am einen Ende und einer Nietplatte am anderen rekonstruierte 

(Abb. I)4 5 und in Metall nachbilden lieB; angenommene Lange 9,5 cm. Die auf- 

gefundenen Reste der Originale waren offenbar nicht konservierbar und waren 

bereits 1924 verschollen.

Abb. 1. St. Jakob bei Polling (Ldkr. Weilheim) Grab 2. Eiserner Tragbiigel der Sax- 

scheide nach Rekonstruktion J. Naues. M. 2:3.

Rechts neben dem Schadel lag ein Bruchstiick eines ,,mit Buckeln ver- 

sehenen“ Glasbechers (verschollen), links neben dem Schadel eine Scherbe 

eines schwarzen TongefaBes (ebenfalls verschollen).

Bereits vor Naues Untersuchung war dem Grab - wie gesagt - ein eisernes 

Schwert entnommen worden, das an der linken Seite des Toten gelegen hatte. 

Es wird beschrieben und von Naue in Bleistiftzeichnung vorgestellt (vgl. 

Abb. 2, 3) als Langsax von 87 cm Lange; der Griff, der noch ansehnliche Holz- 

reste trug, war 16,5 cm lang; das Heft umschloB ein bronzevergoldetes, mit 

einem Flechtband verziertes 1,1 cm breites Scheidenmundblech (Taf. 33, 2a. b). 

Dessen VerschluB bildeten sechs zuPaaren geordnete Perlrandnieten, die genau 

denen an dem von Naue noch in situ angetroffenen Ortband entsprechen6.

4 Von ihnen ist ein Stuck noch nach der im Jahre 1924 erfolgten tibemahme dieser Funde

aus dem NachlaB des 1907 verstorbenen Finders durch das Bayerische Nationalmuseum Miinchen 

verlorengegangen. 5 AuhV. 4 (1900) Textabb. zu Taf. 48.

6 An dieser Grabzuweisung des Saxes ist unter diesen Umstanden entgegen den Angaben der 

Gewahrsleute Hasselmanns und Naues festzuhalten, die Sax und Scheidenmundblech Grab 3 zu- 

sprachen. Der fragliche Sax kam bereits 1889 aus Pollinger Privatbesitz in das Heimatmuseum 

Weilheim, von dem er 1966 in fragmentarischem Zustand (ohne Griff) durch die Prahistorische 

Staatssammlung Miinchen iibernommen wurde (Inv. Nr. 1966, 259). Unter Berufung auf eine miB- 

verstandene Mitteilung von mir identifizierte Stein a.a.O. 247 dieses Bruchstiick mit dem Schwert 

aus Grab 3. Diesem ist jedoch - wiederum im Einklang mit einer Zeichnung Naues - das aus seinem 

NachlaB iibemommene Saxfragment zuzuweisen, das Stein (a.a.O. 246 mit Taf. 19, 1) dem Grab 2 

zugesprochen hat.
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Abb. 2. Rekonstruktionen merowingerzeitlicher Saxscheiden. 1 Ottmaning, Gem. StraB 

(Ldkr. Laufen); 2 Aschheim (Ldkr. Miinchen) Grab B; 3 St. Jakob bei Polling (Ldkr.

Weilheim) Grab 2. M. 1:5.
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Die Rekonstruktion der Montage von Mundblech und Ortband an der ver- 

gangenen Saxscheide aus St. Jakob Grab 2 bereitet natiirlich keine Schwierig- 

keiten (vgl. Abb. 2, 3). Man kann annehmen, dab der rechtwinklig zum Scheiden- 

rand am Ortband angenietete, am freien Ende zylindrisch gebogene bandformi- 

ge Steg vielleicht dadurch auf der Scheidenflache festgehalten wurde, daB er in 

ein geschlauftes Lederband eingehangt war, das um den Scheidenriicken herum- 

gefuhrt und an der Schneidenseite angenietet war7. P. Olsen8 deutete iibrigens 

die Verbreiterung des oberen Ortbandendes (wie sie ahnlich auch beim Tettlha- 

mer Stuck auftritt) unter Vorbehalten als Rudiment alterer P-fbrmiger 

Scheidenbesatze9, die jedoch oben, neben den Scheidenmundungen, angebracht 

waren. Tatsachlich markieren diese Ausbuchtungen bei unseren Stricken nur 

den Beginn einer leichten Verbreiterung des Scheidenrandes, wie sie in extremer 

Form beispielsweise bei einer Saxscheide aus Andernach vorgelegen haben 

diirfte10 und wie sie in gemaBigterem Umfang ja haufig zu belegen ist11. Im 

iibrigen ist der entsprechende ScheidenumriB auch noch fur das friihe 9. Jahr- 

hundert bildlich iiberliefert12. Der Bollinger Ortbandschenkel wurde unten 

urspriinglich von einer fest mit ihm verbundenen (mitgegossenen und dann 

ausgehammerten) Blechhiilse abgeschlossen analog dem goldenen Ortband von 

Walda (Ldkr. Neuburg a. D.)13. Diese diirfte allerdings bereits im Altertum 

abgebrochen sein, worauf u. a. die sicher erst anlaBlich einer Reparatur an- 

gebrachte Eisenniete am unteren Ende hinweist.

Trotz Naues anderslautenden Lagebeobachtungen, die aber bei dem ja 

bereits nicht mehr unberiihrt angetroffenen Grab ohne groBes Gewicht sind, ist

7 Eine entsprechende Montage ist fur das engverwandte, ebenfalls zweiteilige Ortband aus 

Grab 7 von Tettlham (Gem. Otting, Ldkr. Laufen) anzunehmen, bei dem der analoge Bandsteg am 

freien Ende unvollstandig ist (P. Olsen, Die Saxe aus Valsgarde [1945] 62 mit Abb. 44; Stein a.a.O. 

Taf. 22, 19; 82, 5). Zur ungenau erkannten Flechtornamentik siehe H. Dannheimer in: Fuhrer zu 

vor- u. friihgesch. Denkmalern, hrsg. von RGZM. Mainz 18 (1971) 112ff. mit Abb. - Ein zylindrisch 

eingerolltes Ende besitzt auch eine Saxscheidenlasche aus Karl soy: Olsen a.a.O. Abb. 168.

8 Ebd. 62.

9 Wie ebd. Abb. 265-269.

10 Ebd. Abb. 291.

11 Vgl. z. B. Scheiden aus Oberflacht (ebd. Abb. 290) und Marktoberdorf (R. Christlein, Das 

alamannische Reihengraberfeld von Marktoberdorf im Allgau. Materialh. z. bayer. Vorgesch. 21 

[1966] 168 Abb. 233).

12 Vgl. die Darstellung aus dem Stuttgarter Psalter (Taf. 34), auf die zuletzt P. Paulsen, 

Alamannische Adelsgraber von Niederstotzingen (Kr. Heidenheim). Veroffentl. d. Staatl. Amtes f. 

Denkmalpflege Stuttgart Reihe A 12 (1967) Abb. 60, 2 hingewiesen hat. Bessere Wiedergabe in der 

Faksimileausgabe: Der Stuttgarter Bilderpsalter (1968) fol. 5 v. - Die Entstehung der Handschrift 

wird in der Zeit zwischen 820-830 angenommen (vgl. zuletzt etwa die Beitrage von B. Bischoff u. 

F. Mutherich in: Der Stuttgarter Bilderpsalter, 2 Untersuchungen [1968]; 0. Nordenfalk, Die 

Buchmalerei. In: A. Grabar u. C. Nordenfalk, Das friihe Mittelalter. Die groBeri Jahrhunderte der 

Malerei [1957] bes. 145), wobei die den Illustrationen zugrunde liegenden Vorlagen allerdings in 

das 6. Jahrhundert datiert wurden. Im vorliegenden Fall - wie wohl bei den meisten einschlagigen 

Darstellungen — ist allerdings eine Waffenkombination dargestellt, die erst aus Grabern des 8. Jahr- 

hunderts durch Sachfunde belegbar ist: Neben zwei Schildbuckeln vom Typ Galgenberg zwei 

breite Lanzenspitzen und ein Langsax. Zu dieser Waffenkombination vgl. Stein a.a.O. 90f. mit 

Kombinationstabelle Abb. 15 (fur eine chronologische Zweigliederung des 8. Jahrhunderts ist 

diese Tabelle nicht geeignet; sie gibt vielmehr zwei Qualitatsgruppen der Bewaffnung wieder).

13 Dannheimer, Germania 44, 1966 Taf. 29,2; Stein a.a.O. Taf. 83, 8.
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sicher, daB die sechs Bronzeniete mit den Tierwirbeln langs der Schwertschneide 

aufgereiht gewesen sein mussen. Da sie nach Naues Beobachtungen mit den 

eisernen ,,Anhangern‘‘ in Verbindung standen, mussen auch diese als Riemen- 

zungen angesprochenen Objekte14 an der Scheide angebracht gewesen sein.

Den Schlussel zur Deutung liefert ein Fund aus einem 1966 teilweise von 

M. Hell geborgenen, teilweise von Arbeitern zerstorten u. a. mit einer Spatha 

und einer wabenplattierten vielteiligen Giirtelgarnitur ausgestatteten Reiter- 

grab aus Ottmaning (Ldkr. Laufen). Als Scheidenzubehor eines relativ kurzen 

Saxes mit langem Griff fand man dort ein nicht ganz vollstandiges Scheiden- 

mundblech aus Bronze (vgl. Abb. 2, 7), zwei einzelne Saxscheidenknopfe (Durch- 

messer 2,3 cm) mit vierkantigen Stiffen, da von der eine abgebrochen, der andere 

am Ende urspriinglich offenbar nur schlecht vernietet, und zwei weitere gleich- 

artige Knopfe, die an den Stiftenden dur ch einen 6,8 cm langen Bronzesteg mit- 

einander verb unden sind (Abb. 3,1). Dieser Steg ist - anders als dies Naues 

Rekonstruktion der entsprechenden Eisenobjekte aus St. Jakob Grab 2 zeigt 

(Abb. 1) - im schmalen Teil ganz leicht gekrummt, entspricht aber - bei ins- 

gesamt geringeren Dimensionen - formal recht genau den fraglichen Stricken.

Wir wissen nicht, ob damit alle einstigen Zutaten der Saxscheide von 

Ottmaning erhalten sind. Da es sich aber bei dem zugehdrigen Schwert um 

einen kurzen Sax handelt (vgl. Abb. 2, 7), wird man wohl hochstens mit dem 

Ver lust eines zweiten Bronzesteges (wie Abb. 3, 1) rechnen mussen.

Eine Lagebeobachtung liegt fur die beschriebenen Bronzen leider nicht vor. 

Die Fundlage entsprechender bronzener Saxscheidenknopfe ist indessen bei 

alteren und neueren Ausgrabungen schon so oft beobachtet worden, daB auch 

fur den vorliegenden Fall die Anbringung langs der Schneidenseite, neben dem 

Sax, gesichert ist (Abb. 2,1). Folglich waren auch die beiden (vorhandenen bzw. 

postulierten) mit den Nageln fest verbundenen Bronzestege achsenparallel zur 

Schwertklinge angebracht. Formale Affinitaten zu den spatmerowingerzeit- 

lichen stabformigen Riemenzungen15 kbnnten zu der Annahme fiihren, daB 

dabei der schmalere, gewdlbte Teil nach unten, zur Schwertspitze hin gewiesen 

hat, doch wollen wir diese Frage zunachst offenlassen. Hinsichtlich der Funktion 

deutet die erwahnte leichte Krummung des schmaleren Teiles an dem Ottma- 

ninger Steg jedenfalls an, daB diese Biigel nicht so sehr den Scheidenrand ver- 

steifen, als vielmehr in erster Linie als Riemenosen dienen sollten.

Die entsprechende Anordnung ahnlich geformter Biigelpaare ist fur die 

Saxscheiden des 7. Jahrhunderts durch altere Befunde zur Geniige bezeugt16. 

Fur die Langsaxe der spaten Merowingerzeit lagen dagegen widerspriichliche 

Beobachtungen vor17. Die richtige Interpretation der Bollinger ,,Anhanger“

14 So noch Stein a.a.O. 247.

15 Vgl. derartige Riemenzungen z. B. bei Stein a.a.O. Taf. 3, 16; 83, 13.

16 Vgl. u. a. E. Vogt, Zeitschr. f. Schweiz. Arch. u. Kunstgesch. 20, 1960 Taf. 30, 4. 5. Die 

Frage ist, ob man bei kiirzeren Stricken nicht ahnlich wie bei Messern mit einer Aufhangung an 

einem Riemen ausgekommen ist.

17 Beispielsweise sollen in Grab 32 von Walsum (Kr. Dinslaken) und in Grab 1 von Doverden 

(Kt. Verden) Tragbiigel auf den Saxklingen gelegen haben. Walsum: Stein a.a.O. 325; R. Stampf- 

fuB, Der spatfrankische Sippenfriedhof von Walsum. Quellenschr. z. westdt. Vor- u. Friihgesch. 1 

(1939) Taf. 12, 5. 8. - Doverden: Stein a.a.O. 338
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Abb. 3. Saxscheidenbiigel der jiingeren und spaten Merowingerzeit. 1 Ottmaning, 

Gem. StraB (Ldkr. Laufen); 2 Regensburg-Weinweg Grab 87; 3.4 Aschheim (Ldkr. 

Munchen) Grab B; 5 St. Jakob bei Polling (Ldkr. Weilheim) Grab 2 (Rekonstruktion).

M. 2:3.

bzw. Riemenzungen uncl ihre nicht zuletzt ja auch durch den Fundbericht 

verbiirgte Verbindung mit den Scheidennageln macht es indessen zur GewiB- 

heit, daB auch sie nur am Scheidenrand gesessen haben kbnnen18. UngewiB

18 Fur das Scheidenzubehbr eines geraubten Saxes - zweifellos eines Langsaxes - aus dem 

spatmerowingischen Grab 87 von Regensburg-Weinweg (Stein a.a.O. 245, bes. mit Taf. 18, 16. 22. 

23) hat die tiberprufung an den Originalen ebenfalls zweifelsfrei die unmittelbare Zusammen- 

gehdrigkeit eines perlrandbesetzten Scheidennagels mit dem Fragment eines eisernen Biigels 

ergeben (Abb. 3, 2). Das andere Biigelfragment (in der Abb. oben) konnte allerdings - da ohne 

unmittelbare Verbindung - auch von einem zweiten Exemplar stammen.



Germania 52/1974 Tafel 33

St. Jakob bei Polling (Ldkr. Weilheim). Goldfaden (1) und Saxscheidenzubehor (2-4) 

aus Grab 2 (Zugehbrigkeit von Nr. 1 wahrscheinlich). M. 4:5.



Tafel 34 Germania 52/1974

Saxdarstellung aus dem Stuttgarter Bilderpsalter.

VergroBerte Wiedergabe nach der Faksimileausgabe (Foto: Wiirtt. Landesmus. Stuttgart).
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bleibt dabei zunachst noch ihre Zahl. Sechs kbnnen es im Gegensatz zu Naues 

Annahme naturlich. nicht gewesen sein, da die Knbpfe ihnen jeweils paarweise 

zuzuordnen sind.

Hier hilft ein Befund aus dem 1970 gefundenen Grab B von Aschheim 

(Ldkr. Munchen) weiter. Wie andernorts auch19 (wo jedoch entsprechende 

Lagebeobachtungen fehlen), fanden sich dort losgelbst von groBen Sax- 

scheidennageln - die ja an den Scheiden der einschneidigen Langschwerter der 

spaten Merowingerzeit durchaus nicht obligatorisch sind - zwei Eisenbiigel mit 

kleinen Perlrandnietenpaaren aus Bronze (bzw. den fur entsprechende Nieten 

vorgesehenen Lbchern) an den plattenformig verbreiterten Enden (Abb. 3, 3. 4). 

Diese Biigel lagen langs der Schneide neben dem Schwert achsenparallel auf- 

gereiht. Sie bezeugen die entsprechende schrage Aufhangung auch der relativ 

schweren Langsaxe an zwei Riemen (vgl. Abb. 2, 2), wie sie fur die einschneidigen 

Schwerter des 7. Jahrhunderts langst rekonstruiert wurde20.

Entsprechend ausgestattet mit nur zwei Biigeln und auf namliche Art 

getragen diirfen wir uns auch die Bollinger Scheide denken (Abb. 2,3). Bei dem 

schlechten Erhaltungszustand der nur noch teilweise in situ gefundenen Eisen- 

objekte (und der Knbpfe) ist es nicht weiter verwunderlich, daB der Ausgraber 

Funktion und Anzahl seinerzeit falsch eingeschatzt und vielleicht auch die 

urspriingliche Form nicht ganz korrekt rekonstuiert hatte (vgl. Abb. 1 mit 

Abb. 3, 5).

Nach diesem archaologischen Befund darf eine schon erwahnte Darstellung 

des 9. Jahrhunderts, im Stuttgarter Psalter (Taj. 34), offenbar tatsachlich fur 

die Tragweise des Skramasax in der Spatzeit ausgewertet werden, wie das durch 

P. Paulsen bereits geschehen ist21. Der Krieger halt mit der Linken den Oberteil 

der schrag nach unten gerichteten Saxscheide umspannt, aus der oben nur ein 

kurzes Stuck des Schwertgriffes herausragt. Auf der sonst sehr minutibsen 

Darstellung fehlt eine Verbindung mit dem Giirtel durch Riemen, so daB an- 

genommen werden kbnnte, die Waffe wurde frei in der Hand gehalten. Dem ist 

aber sicher nicht so, denn auch bei manchen anderen Darstellungen von 

Schwerttragern, die die Waffen mit Sicherheit angelegt wiedergeben, fehlt 

dieses Detail. Wie auch der Grabstein von Niederdollendorf (Siegkreis) zeigt22, 

wurde das einschneidige Schwert an der linken Seite getragen. Dies gilt - wenn 

wir die Grablage der Waffen richtig beurteilen - auch dann, wenn ein Krieger 

mit zwei Schwertern - Spatha und Sax - ausgestattet war, trotz einer anders- 

lautenden Schilderung im Waltharilied und trotz einer (ohnehin sehr freien)

19 z. B. Postau (Ldkr. Landshut): Dannheimer in: Aus Bayerns Friihzeit, hrsg. von J. Wer

ner (1962) 273 mit Abb. 6, 1. 2. - Miihlthal (Ldkr. Wolfratshausen) Graber II/9 u. III/12: ders., 

Epolding-Muhlthal. Munchner Beitr. z. Vor- u. Friihgesch. 13 (1968) 24 mit Taf. 15, 7. 9; 16, 8. 9. 

12. - Lauterhofen (Ldkr. Neumarkt): ders., Lauterhofen im friihen Mittelalter. Materialh. z. bayer. 

Vorgesch. 22 (1968) 19f. (u. a. Grab 83: Taf. 20, 1. 2). - Doverden (Kr. Verden) Grab 1: Stein 

a.a.O. Taf. 52, 1. 2. - Es besagt dabei wohl nichts, daB aus den teilweise schlecht beobachteten 

Grabern gelegentlich nur ein derartiger Biigel vorliegt.

20 Vogt a.a.O.

21 Paulsen a.a.O. 102. - Das geht auch aus einer zweiten Saxtragerdarstellung in der nam- 

lichen Handschrift (fol. 8) hervor.

22 H. Lehner, Bonner Jahrb. 107, 1901, 223ff. Taf. 10.
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Darstellung auf der bekannten Schwertscheide von Gutenstein23. Paulsen nahm 

folglich an, daB in solchen Fallen die Spatha links, der Sax aber rechts getragen 

wurde. Die Befunde in den Reihengraberfeldern von Dittenheim (ehem. Ldkr. 

Gunzenhausen) und Munchen-Aubing24 beispielsweise widersprechen dem aber 

kraB.

Insgesamt fanden sich in Dittenheim 32 Saxe und 11 Spathas. Von den 

zweischneidigen Schwertern lagen neun neben der rechten Seite des Toten, 

eines - zusammen mit einem Sax - auf der linken Seite und eines genau unter 

der Wirbelsaule. Die einschneidigen Schwerter lagen in 15 Fallen links neben 

dem Toten, 16mal schrag auf dem Kbrper - aber stets so, daB sie fur die rechte 

Hand griffbereit lagen, also auf der linken Seite des Toten getragen zu denken 

sind - und nur einmal (in einem Spathagrab, wo beide Schwerter zusammen- 

lagen) auf der rechten Korperhalfte. In diesem Fall scheint der Sax tatsachlich 

auf der rechten Seite getragen worden zu sein, jedenfalls lag er griffbereit fur die 

linke Hand des Bestatteten. Ganz ahnliche Verhaltnisse fanden wir im baju- 

warischen Reihengraberfeld von Munchen-Aubing. Auch dort wurde die Spatha 

wesentlich haufiger rechts niedergelegt als links. Der Sax lag fast ausschlieBlich 

links oder auf dem Kbrper. In den Fallen, wo zwei Schwerter zusammen bei- 

gegeben wurden, lagen entweder beide Waffen rechts (zweimal) oder die Saxe 

links, die Spathas aber rechts (einmal) bzw. auf dem Kbrper (einmal)25. Ubrigens 

ist auch in Niederstotzingen der Sax bevorzugt auf der linken Seite der Toten 

deponiert worden26. Die Spatha wurde dort allerdings - anders als in Ditten

heim oder Aubing - ebenfalls bevorzugt an die linke Seite des Toten gelegt, 

namlich viermal; in zwei Fallen lag sie an der rechten Seite und einmal mitten 

auf dem Kbrper. Angesichts dieser Belege fragt es sich, ob beide Schwerter 

zusammen iiberhaupt jemals gleichzeitig angelegt worden sind.

Die oben beschriebene Saxscheide aus dem zusatzlich mit einer Spatha 

ausgestatteten Reitergrab von Ottmaning (Abb. 2, 1) war jedenfalls eindeutig 

fur ein Tragen an der linken Seite berechnet: Nur dann war der verzierte Teil 

des Scheidenmundbleches nach auBen gewandt und voll sichtbar. Nach auBen 

miissen auch die Kbpfe der groBen Saxscheidenknbpfe montiert gewesen sein. 

Aus der gegenseitigen Neigung der Nagelkopfebene und der Ebene des Trag- 

biigels - die besonders im Schnittbild deutlich hervortritt (Abb. 3, 1) - wird 

auBerdem (trotz fehlender Fundbeobachtung) sichtbar, wie sie der Saxklinge 

zugeordnet waren. Zusatzlich erhellt daraus, daB der Biigel entsprechend den

23 Vgl. dazu zuletzt Paulsen a.a.O. 102 mit Abb. 52. - Falls die Gutensteindarstellung durch 

K. Hauck (Zeitschr. f. Wiirttemberg. Landesgesch. 16, 1957, 12ff. mit Taf. 3; Paulsen a.a.O. 

Abb. 72) in den Details zutreffend rekonstruiert ist, ware durch die rechte Figur im Gegenteil 

nahegelegt, daB beide Schwerter links getragen wurden. Tatsachlich war aber bei dem Motiv nur 

moglichste Symmetric angestrebt. - Was das Waltharilied angeht, so muBte der Sax dort wegen 

des spateren Handlungsablaufes im Zweikampf als von vorneherein rechts angelegt eingefuhrt 

sein. Ob man daraus auf die Praxis des Alltags schlieBen darf, ist zumindest fraglich.

24 Beide Komplexe noch unpubliziert.

25 In dieser Statistik sind vorlaufig nur die ungepliinderten Graber beriicksichtigt.

26 Nach Paulsen a.a.O. Taf. 75-83 einmal rechts, fiinfmal links, einmal auf dem Korper mit 

dem Griff zur rechten Hand weisend.
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stabformigen Riemenzungen mit dem schmalen Teil nach unten montiert 

gewesen sein muB.

Beziiglich der Verbindung der Saxscheiden mit dem Giirtel mbchten wir - 

abweichend von E. Vogts erwahnter Rekonstruktion - aus praktischen Uber- 

legungen heraus annehmen, daB zwei relativ schmale Lederriemen durch die 

beschriebenen Biigel hindurchgefuhrt und um die Saxscheide herumgelegt 

waren. Denn die sehr kleinen Nieten, mit denen manche Biigel an der Scheide 

befestigt waren (z. B. Aschheim Grab B: Abb. 3, 3. 4), hatten bei einer Montage 

der Riemen an den Biigeln (wie von Vogt vorgeschlagen) der kraftigen, stets 

einseitig wirkenden Belastung kaum lange standgehalten. AuBerdem waren die 

beiden Aufhangepunkte auBerhalb der Saxklingenebene gelegen, was auf die 

Dauer zu erheblichen Deformationen an den Scheiden gefiihrt hatte. Die relativ 

schwachen Biigel hatten vielmehr - ahnlich wie entsprechendes Zubehbr an 

Spathascheiden - die Aufgabe, die Riemen in der richtigen Position zur Scheide 

zu halten, damit der gewiinschte Neigungswinkel der schrag aufgehangten ein- 

schneidigen Waffe stets gewahrleistet blieb.

Die beiden Riemen, die demnach nicht mit den Biigeln verbunden waren, 

konnten auf hochst einfache Weise schlingenartig an der Scheide festgezurrt 

gewesen sein. Vermutlich waren ihre Enden aber gespalten und verknotet, so 

daB die Scheide miihelos von den Riemen gelbst werden konnte27. Die weitere 

Entwicklung der Aufhangung einschneidiger Schwerter mittels zweier an der 

Scheidenkante montierter Ringe28 spricht jedenfalls dafiir, daB die Riemen auch 

in unserem Fall nicht fest mit der Scheide verbunden (etwa vernietet oder auf- 

genaht) waren.

Die schon wiederholt genannte Darstellung im Stuttgarter Bilderpsalter 

(Taj. 34) bestatigt iibrigens offenbar den hier vertretenen Montagevorschlag bis 

in einzelne Details. Die dort abgebildete Scheide fur einen Langsax (so jedenfalls 

nach den allgemein recht gut gewahrten Proportionen zu erschlieBen) zeigt auf 

dem braunen Scheidengrund deutlich als hellen Randstreifen ein Ortband und 

in seiner Fortsetzung die wohl kreisformigen Kopfe dreier Nieten. Ein vierter 

Nietkopf diirfte durch die linke Hand des Tragers verdeckt sein. Dicht oberhalb 

vom unteren Nietkopf des unteren Nietenpaares gibt ein quer uber die Scheide 

verlaufender dunkler Strich einen Lederriemen der Aufhangung wieder. Ein 

zweiter ist offenbar zwischen der obersten Niete und der Hand des Schwert- 

tragers dargestellt, dort aber nur noch ganz undeutlich zu erkennen. Die Lage 

dieser doch wohl mit der Saxaufhangung in Verbindung zu bringenden Riemen 

zu den Saxscheidenknbpfen bestatigt indirekt die aus dem bronzenen Scheiden- 

biigel von Ottmaning (Abb. 3, 1) erschlossene Anordnung dieser Biigel auf der 

Scheidenriickseite. DaB mit den erwahnten Streifen tatsachlich die Riemen der 

Aufhangung gemeint sein miissen, bestatigen verschiedene Darstellungen 

angelegt zu denkender Spathascheiden in der namlichen Handschrift29, die im

27 Fiir entsprechende Verknotungen am Ende gespaltener Riemen gibt es geniigend volks- 

kundliche Belege aus dem Mittelalter und der Neuzeit.

28 Vgl. z. B. E. Wagner, Z. Drobna u. J. Durdfk, Tracht, Wehr und Waffen des spaten Mittel- 

alters2 (1960) Taf. 14, 1-3. 6.

29 u. a. fol. 158 v: W. Menghin, Anz. d. Germ. Nationalmus. 1973, 8 Abb. 5.
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unmittelbaren Scheidenbereich ebenfalls die Piemen der Aufhangung (in iiber- 

einstimmender Farbe und Ausfiihrung) enthalten, ohne die Verbindung mit dem 

Giirtel genauer zu zeigen30.

Fur die Befestigung der Saxriemen am Giirtel selbst gibt es - wie gesagt - 

keine Hinweise aus den friihmittelalterlichen Illustrationen. Beim Fehlen aller 

einschlagigen Hilfsmittel aus anorganischem Material ist aus den hier behandel- 

ten Sachfunden der spaten Merowingerzeit keine zusatzliche Information zu 

erhalten gewesen.

30 Ein Bronzeband wie bei der Langsaxscheide von Hohenfels (Kr. Trier) Grab 86 (K. Bbh- 

ner, Die frankischen Altertumer des Trierer Landes 1. Germ. Denkmaler d. Volkerwanderungszeit, 

Ser. B 1 [1958] 145 Abb. 7) kann nach der gegenuber derjenigen der iibrigen Scheidenbesatze ab- 

weichenden Darstellungsweise nicht gemeint sein.


