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Waffenfunde der romischen Kaiserzeit aus Rockenthin in der Altmark

Von E r d niu t e Schultze, Berlin

Mit 5 Abbildungen

Die germanische Bewaffnung unterlag im Verlauf der romischen Kaiserzeit in ihrer 

Zusammensetzung, aber vor alleni in der Gestaltung der einzelnen Waffen, vielfaltigen 

Veranderungen. Die Waffen sind damit nicht nur als Ausdruck der Entwicklung von 

Kampf- und Waffentechnik zu werten. Sie belegen auBerdem den Stand der Metallverarbei- 

tung und zeigen in der Formgestaltung die Aufnahme fremder, speziell rdmischer Einfliisse. 

Da die Masse der Waffenfunde aus Brandgrabern stammt, betrifft dies vor allem die nach 

der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen und der Eagerung im Boden noch erhaltenen 

Metallbestandteile. Eine kleine Kollektion solcher Waffenteile liegt aus Rockenthin, Kr. 

Salzwedel, vor. Die Funde sind bisher, obwohl bereits im 19. Jh. geborgen, bis auf eine 

kurze Erwahnung bei F. Kuchenbuch (1938, S. 101) nicht publiziert worden. Sie sollen 

daher hier vorgestellt und nach den angefiihrten Aspekten untersucht werden.

Es handelt sich um Beigaben aus Urnengrabern, die der Apotheker und Privatsammler 

F. Busch aus Bergen an der Dumme zwischen 1853 und 1871 bei „Nachgrabungen“ in alten 

Tongruben nahe Rockenthin fand. Liber seine Beobachtungen zu den insgesamt ca. 100 

Grabern legte er mehrere Hefte an, die auch ein Fundverzeichnis enthalten. Anfang des 20. 

Jh. verkauften die Nachkommen von F. Busch seine Sammlung an das Museum fiir 

Volkerkunde Leipzig. Von dort gelangte sie 1973 ins damalige Museum fiir Deutsche 

Geschichte nach Berlin. Von den Grabbeigaben erhielten sich auBer den Waffen zahlreiche 

Fibeln, Nadeln, Glasperlen, Schnallen, Beschlage, Messer und weitere Metallteile. Hire 

Pulikation ist gesondert vorgesehen. Die Waffen und Waffenteile lassen sich keinem 

bestimmten Grabkomplex mehr zuordnen. Auch die Zusammengehbrigkeit von Schild- 

buckel und Schildfessel ist lediglich zu vermuten. Im einzelnen sind noch folgende 

Fundstiicke vorhanden:

1. Oberteil eines eisernen Stangenschildbuckels, Stange leicht verbogen, stark korrodiert, am 

Stangenende flachkugeliger Bronzeaufsatz mit zwei Rippen am Ubergang zur Stange. Dm. des 

Oberteils ehemals 11 — 12 cm; Stangenl. 8 cm; Bronzeaufsatz H. 1,6; Dm. 2,2 cm (Abb. 1, 8).

2. Fragment eines eisernen Stangenschildbuckels, Stange leicht gebogen, Hutansatz flach zusam- 

mengeschlagen, Stangenl. noch 6,2 cm (Abb. 1, 6).

3. 5 Bruchstiicke eines Schildbuckels, stark korrodiert und z. T. Holzkohle angebacken, offensicht- 

lich zerschlagen und deformiert, so daB urspriingliche Form und Abmessungen nicht mehr 

erkennbar sind, gehort eventuell zu Nr. 2; erhalten ein Kragenbruchstiick mit Randansatz sowie 

vier weitere Bruchstiicke mit insgesamt 8 fingerhutfbrmigen Bronzenieten, diese ebenfalls 

deformiert oder durch Korrosion unkenntlich. Sie waren vermutlich zu Gruppen von je 

3 angeordnet und besaBen kleine Gegenscheiben aus Bronze. Nietkopfh. 2,0 —2,4 cm; Dm. ca. 

1,5 cm; lichte NietL 1,5 cm (Abb. 1, 2, 3, 5).

1 Dem Bearbeiter, Herrn Dipl. phil. H.-J. Dolle (Berlin), gilt mein herzlicher Dank fiir das 

Uberlassen der Waffenfunde sowie fiir zahlreiche wertvolle Hinweise.
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Abb. 1. Schildbuckel. 1-6, 8 = Rockenthin, Kr. Salzwedel, 7 - Tangermunde, Kr. Stendal. 1
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4. Eisenfragment mit ankorrodiertem Bronzeschildrandbeschlag, Form ahnlich Nr. 12 d, eventuell 

zu Nr. 2 und 3 (Abb. 1, 1).

5. Zwei Fragmente einer Bronzeschildfessel, die Zusammengehorigkeit der beiden Stiicke wird 

aufgrund der gleichartigen Verzierung vermutet: a) Mittelteil mit Querriefe, die auf beiden Seiten 

von 2 Rillen und einer Reihe eingepunzter Doppelkreisaugen begleitet wird, daran ansetzend 

Dreiecke bildende Doppelrillen, L. 4,9 cm (Abb. 2, 2), b) Nietplatte, ehemals waren wohl 4 Nieten 

vorhanden, zwischen den 2 Nieten auf jeder Seite befand sich ein H-formiges Zwischenstiick mit 

Doppelrillen- und Kreisaugenverzierung, L. 4,1; Dm. Nietplatte 1,7 cm (Abb. 2, 1).

6. Bruchstiicke einer Bronzeschildfessel mit ehemals 4 Nieten, zerschlagen, leicht deformiert, nicht 

mehr vollstandig: a) Halfte des Mittelteils mit einer Nietplatte, Verzierung durch querlaufende 

Doppelritzlinien und aus Doppelrillen gebildete Dreiecke, dazwischen Doppelkreisaugen, am 

Ubergang zur Nietplatte befand sich ein massiver, im Querschnitt rechteckiger Wulst, ebenfalls 

mit Ritzlinien und Kreisaugen verziert, an die runde Nietplatte schloB sich ein schmaler Quersteg 

an, L. 8,4; Dm. Nietplatte 1,7 cm. b) Endstiick mit Niet, zwischen den beiden Nieten auf jeder

Abb. 2. Schildfesseln. 1 10 — Rockenthin, Kr. Salzwedel, mit Rekonstruktion der jeweiligen 

Schildfesselformen, 11 = Pirow, Kr. Perleberg. Funde = 1:2; Rekonstruktionen =1:4
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Seite befanden sich 2 schmale Querstege direkt an den Nietplatten sowie ein breites, rechteckiges 

Zwischenstiick, verziert durch eingepunzte Kerbleisten und Doppelkreisaugen, der zusammen- 

geschlagene Niet hatte einen halbkugeligen Kopf und einen Bronzegegenniet in Trichterform mil 

profilierten Knopfenden, L. 4,7; Nietkopfh. 0,8; H. Gegenniet 1,8; Dm. 1,4; lichte Nietl. 1,2 cm. 

c) Bronzeniet gleicher Form wie b) mit Resten der Nietplatte, das Ende des Gegennietes ist vom 

Niet durchschlagen, H. Nietkopf 1,3; Dm. Gegenniet 2,6 cm. d) Bronzeniet gleicher Form wie b) 

mit Resten der Nietplatte (Abb. 2, 4~8).

7. Bronzeschildfessel, deformiert und hitzegeschadigt, nicht mehr vollstandig, Mitte durch Querriefe 

gekennzeicbnet, verziert mit Winkeln aus von Ritzlinien eingerahmtem Tremolierstich, am 

Ubergang zur Nietplatte befand sich ein massiver Wulst mit gleichartiger Punzverzierung, 

ehemals viernietig, zwischen den Nietplatten auf jeder Seite eine langovale Zwischenplatte. 

L. noch 11,2; Dm. Nietplatte 1,5 cm (Abb. 2, 9).

8. Bronzeniete verschiedener Form, a) 2 fingerbutformige Niete, bei einem Bruchstiick einer 

Gegennietscheibe erhalten, diese war mit einem konzentrischen Kreis verziert. H. Kopf 2,6 cm; 

Dm. 1,6/1,5 cm; lichte Nietl. 0,9/1,3 cm (Abb. 3, 22, 23). b) 2 fingerbutformige Niete, nicht mehr 

vollstandig, auf dem Nietkopf Drehrillen und Blechiiberlappung erkennbar. H. Kopf 2,2/2,1 cm; 

Dm. 1,7/1,5 cm (Abb. 3, 20, 21). c) fingerbutfbrmiger Niet, an Schildbuckelrest, eventuell zu Nr. 3 

gehorend. H. Kopf ca. 2 cm (Abb. 1,4). d) 3 fingerbutformige Niete, kleiner als a-c, auf dem 

Nietkopf Drehrillen erkennbar, bei einem profilierten Gegenniet erhalten. H. Kopf 1,7 cm; 

Dm. 1,4/1,5 cm; lichte Nietl. 1,3 — 1,6 cm (Abb. 3, 24 — 26). e) fingerhutfbrmiger Niet, zusammen- 

geschlagen, ehemals ahnlich d. H. Kopf 1,6 cm (Abb. 3, 27).

9. Schildrandbeschlage aus Bronze, z. T. mit Nietbefestigung, zerschlagen und deformiert. 

a) 5 Bruchstiicke mit Nietplatten und kantigem Querschnitt, Niete auf der einen Seite mit 

profiliertem Kopf, auf der anderen Seite abgeflacht, Verzierung durch Ritzlinien und eingepunzte 

Kreise, z. T. stark angeschmolzen. Lichte Weite 0,6 cm (Abb. 3, 6, 8, 10, 11, 17). b) 11 Bruchstiicke 

ohne Niete, Querschnitt ebenfalls kantig, Ritzlinienverzierung (Abb. 3, 4, 5, 9,12—16,18,19). 

c) Randbeschlag mit groBen kugelkopfigen Nieten, Verzierung ahnlich a, aber Querschnitt 

halbrund (Abb. 3, 7).

10. Bronzeknopf eines Schwertortbandes, im Querschnitt oval, an der Offnung umlaufende Rippe, 

offensichtlich gewaltsam abgetrennt. H. 2,2; Dm. 1,9 X 1,4; Dm. Offnung 1,4 X 0,8 cm 

(Abb. 3,2).

11. Massiver doppelkonischer Bronzeaufsatz, Querschnitt rund, Ansatz einer Eisenstange erhalten. 

H. 1,6 cm; Dm. 1,7 cm (Abb. 3, 3).

In den Heften von F. Busch sind auBerdem einige heute nicht mehr vorhandene 

Lanzenspitzen erwahnt.

Unter den vorliegenden Waffenteilen linden sich nur wenige Uberreste von Schwertern. 

Den einzigen sicheren Beleg bildet ein Kugelortband (Abb. 3,2). Die an seiner oberen 

Offnung ansetzenden Bleche sind abgebrochen, so dab nur Vergleichsstiicke eine Vorstel- 

lung von der urspriinglichen Form der Scheidenrandbeschlage vermitteln konnen 

(Abb. 3, 1). Die Zuweisung des Fragments aus Rockenthin zum Schwert ist auf Grund des 

spitzzulaufenden Querschnittes jedoch eindeutig moglich. Nach H. Drescher (1958, 

S. 107ff.) wurden die Kugelortbander aus Bronze gegossen, entweder in einem Stuck oder 

auch im UberfangguB, bei dem die Kugel fiber die Blechstreifen der Scheidenrandbeschlage 

gegossen wurde. Die letztere Herstellungsart muB auch fur das vorliegende Stuck 

angenommen werden, da sich zwischen den spitzzulaufenden Seiten im Innern der Kugel 

kleine Wiilste gebildet haben. Diese entstanden vermutlich, als beim UberfangguB Metall 

zwischen die beiden Blechstreifen der Randbeschlage gedriickt wurde. Kugelortbander 

gehoren zur Garnitur schmaler, kurzer Schwerter der Gladiusform. E. Nylen (1963) stellte 

die Funde aus Skandinavien sowie dem siidlich anschlieBenden Gebiet zusammen. 

L. Kajzer (1969, S. 138ff.) fiigte die Funde des Przeworsk-Gebietes hinzu, die z. T. auch aus 

Eisen bestehen. AuBerdem sind einige neuere Funde zu erganzen (Abb. 4). Beide genannten 

Autoren betrachteten Gladii bzw. die dazugehdrigen Schwertscheiden mit Kugelortband 

eher als romische Importstiicke, da sie eine weitgehend uniforme Gestaltung und 

Ahnlichkeiten mit Gladiusscheiden aus den rdmischen Gebieten aufweisen. Demgegeniiber 

sprechen andere Bearbeiter (Biborski u. a. 1982, S. 66) von einheimischen Nachahmungen.
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Abb. 3. Beschlage von Schwertscheide und Scbild. 1 = Hdrninge, Oland (nach Nylen 1963, Fig. 20), 

2~27 = Rockentbin, Kr. Salzwedel. ] =1:4; 2 —27 = 1:2

Diese Einschatzung beruht ebenfalls auf dem Vergleich mit sicker romischen Stricken, wie 

sie vereinzelt auch im freien Germanien auftreten (Abb. 4). Bei romischen Gladiusscheiden 

ist das Kugelende vielfach etwas anders gestaltet und vor allem das Scheidenende mit 

breiten, z. T. reichverzierten Blechen beschlagen (Ulbert 1969; Oesterwind 1989, S. 105). 

Hinzu kommt ein chronologischer Gesichtspunkt. Im Bereich des Romischen Imperiums 

sind Gladii mit Ortbandern dieser Form in der augusteischen Zeit und wahrend des 1. Jh. 

iiblich. Bereits im 2. Jh. werden sie durch andere Schwerter und Schwertgarnituren ersetzt 

(vgl. Oldenstein 1977, S. 110). In der Germania libera kommen sie dagegen noch bis weit ins 

2. Jh. vor. So datieren das Grab 366 aus Hamfelde (Bantehnann 1971, S. 124) und auch der 

Fundkomplex K. S. 10316 aus Bordesholm (Saggau 1981, S. 193 ff.) ans Ende der Stufe B2.



282
Schultze, Erdmute



Waffenfunde der romischen Kaiserzeit aus Rockenthin 283

Erst zu Beginn der jungeren Kaiserzeit werden die Kugelortbander hier endgiiltig 

von anderen Formen abgelost, denn in den bekannten Mooropferfunden des 3. Jh. 

treten sie nicht mehr auf. Bei der Mehrzahl dieser einfachen Schwertscheidenbeschlage 

mit Kugelortband und auch dem Fund von Rockenthin diirfte es sich deshalb um 

einheimische Produkte handeln, die in Anlehnung an rbmische Vorbilder hergestellt 

wurden.

Als Schwertbestandteil ist auBerdem der kleine Bronzeaufsatz in Erwagung zu 

ziehen (Abb. 3, 3). Es konnte sich um das AbschluBstiick einer Griffangel handeln. Auf 

Grund der geringen GroBe des Fragmentes ist eine eindeutige Zuweisung jedoch nicht 

moglich.

Den Hauptteil der Rockenthiner Waffenfunde machen Schildteile aus. Die Einordnung 

der verschiedenen Beschlage auf der Basis eigener Materialien wurde durch die von 

N. Zieling (1989) vorgelegte Neugliederung germanischer Schildteile erleichtert und 

erweitert. Zunachst sind die Reste von mindestens zwei Schildbuckeln vorhanden. Von 

einem ist nur ein Kappenrest mit Stange erhalten (Abb. 1,6). Die Beschadigung durch 

Deformation und Korrosion erlaubt keine Zuweisung zu einem bestimmten Typ der 

Stangenschildbuckel mehr. Ninimt man an, daB die iibrigen Bruchstiicke — Kragen- 

und Randteile (Abb. 1,I~5) — dazugehbren, so ist es ein spater Stangenbuckel mit 

fingerhutformigen Nieten. Die Anordnung der Niete in Dreier-Gruppen kommt nach 

N. Zieling (1989, S. 303) wahrend der alteren Kaiserzeit besonders im unteren Elbe- 

gebiet und Ostjiitland vor. Der zweite Schildbuckel zeichnet sich durch einen Bronze

aufsatz am Ende der Stange aus (Abb. 1, 8). Er reiht sich damit unter die Stangen

schildbuckel mit verdicktem Stangenende ein, die N. Zieling (1989, S. 36, 46, 64) in 

den Gruppen A 2c, B 2b und C 2b zusammenfaBt. Nach dem Konuswinkel des Daches 

von 120 gehort der Rockenthiner Fund zur Gruppe A 2c, d. h. den flachkonischen 

Stangenbuckeln. Die meisten Vergleichsstiicke dieser, wie auch der anderen genannten 

Gruppen mit steileren Dachformen besitzen Endstiicke aus Eisen. Sie sind rund, oft 

auch doppelkonisch und aus dem Stangenende ausgeschmiedet. Die Zusammenstellung 

dieser Funde bei N. Zieling laBt sich durch je ein Exemplar aus Tangermunde 

(Abb. 1,7) und dem Kastell Arnsburg (Koffer 1914, S.22; Taf. VI, 13) erganzen. Der 

Verbreitungsschwerpunkt liegt jedoch ostlich der Oder im Bereich der Przeworsk- 

Kultur (Abb. 5). Ein Schildbuckelfragment aus Grab 110 von Dobrichov-Trebicka 

(Sakaf 1970, S. 25) weist wie der Fund aus Rockenthin Ringwiilste als Absatz zwischen 

Endknopf und Stange auf, obwohl es vollstandig aus Eisen besteht. Die grbBte 

Ahnlichkeit mit dem vorliegenden Stuck besitzt jedoch der Schildbuckel aus Walichno- 

wy (Z^bkiewicz-Koszanska 1966/67, S. 548ff.). Der kugelige Endknopf besteht hier 

ebenfalls aus Bronze. Das Grabinventar datiert ins 2./3. Jh. und auch die iibrigen 

Stangenschildbuckel mit Endknopf stammen, soweit sie sich datieren lassen, aus dem 

jungeren Abschnitt der alteren Kaiserzeit bzw. noch haufiger aus der ersten Phase der 

jiingeren Kaiserzeit. Wahrend eine Verdickung oder Verbreiterung der Stange ins-

Abb. 4. Verbreitung der Kugelortbander und der romischen Gladius- oder Dolchscheiden im freien 

Germanien. a = Kugelortbander, b = Gladius- oder Dolchscheiden (nach Harck 1977, S. 154). 

Fundortliste: 1 — Rdseberg, Kr. Warburg; 2 — Weser bei Bremen; 3 — Ehestorf-Vahrendorf, 

Kr. Harburg; 4 — Hamburg-Langenbek; 5 — Bordesholm, Kr. Rendsburg-Eckernforde; 6 — Ham

felde, Kr. Hzgt. Lauenburg; 7 — Korchow, Kr. Hagenow; 8 — Nienbuttel, Kr. Ulzen; 9 — Rocken

thin, Kr. Salzwedel; 10 — Wymyslowo, woj. leszscyhskie; 11 — Chojna, woj. sieradzkie; 12 ~ 

Pyszkow oder Bogumilow, woj. sieradzkie; 13 — Kostolna pri Dunaji, okr. Galanta; 14 — Kemnitz, 

Kr. Potsdam-Land
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gesamt bereits aus der Spatlatenezeit bekannt ist, fall! das Auftreten von Endknbpfen 

in den Zeitabschnitt, in dem romische Rundschildbuckel mit Knopfaufsatz im germa- 

nischen Gebiet erseheinen (Rybova 1972, S. 523)/ Es ware daher mbglich, dab diese 

romischen Schildbuckel die Vorbilder fur Endknbpfe an Stangenschildbuckeln waren.

Neben den Schildbuckeln sind in der Kollektion von Rockenthin Bruchstiicke von 

vermutlich drei Bronzeschildfesseln vorhanden. Die Fragmente lassen sich, sofern sie 

nicht direkt zusammenpassen, anhand der Gestaltung und Verzierung, einander zu- 

weisen. Alle drei gehdren zur Gruppe F nach N. Zieling (1989, S. 175ff.) und besaben 

ehemals je vier Niete. Der Form F 5 ist ein Exemplar zuzuweisen, das zwischen den 

zwei Nietplatten auf jeder Seite ein Zwischenstiick aus zwei Querleisten besab 

(Abb. 2, 1~3). Diese Form tritt iiber das elbgermanische Gebiet hinaus vor allem im 

Osten auf (Abb. 5). Besondere Ahnlichkeit zeigen jedoch Funde aus dem Unterelb- 

gebiet, so aus Hamburg-Marmstorf, Grab 268 (Wegewitz 1964, S. 66), Wiebendorf, Grab 

19 (Keiling 1984, S. 7), Korchow, Grab 36/3 (Bastian 1938, S. 42ff.) und Nienbuttel.3 

Die Querleisten dieser Schildfesseln bestehen aus zwei geraden, gleichbreiten Streifen, 

wahrend andere Schildfesseln der Form F 5 schmalere und z. T. geschwungene Quer

leisten haben. Die Rillen- und Kreisaugenverzierung findet sich auf Fesseln der Form 

F allgemein haufig, rillenverzierte Querleisten besitzen auch die Funde von Altbarnim, 

Kr. Seelow (Schultze 1982, S. 71), und ein Einzelfund aus dem friiheren Ostpreuben 

(Gaerte 1929, S. 199).

Ein weiteres Bruchstiick ist zur Form F 6 zu rechnen. Das grobe, leicht ovale 

Zwischenstiick ist verbogen und die aubere Nietplatte abgebrochen (Abb. 2, 9). N. Zieling 

(1989, S. 183f.) fiihrt unter der Form F6 lediglich zwei Exemplare aus Hamburg- 

Langenbek auf, bei denen das tropfenfdrmige Zwischenstiick einmal noch beidseitig durch 

Querstege von den Nietplatten abgesetzt ist. Da weitere Analogien fehlen, schatzt er diese 

als regionale Sonderform ein. Zu erganzen ware hier, dab die Form F 6, labt man die 

Querstege einmal auber Betracht, im Grunde eine besondere Ausfiihrung der weitver- 

breiteten Formen F 3 bzw. F 4 darstellt und einige Funde als „Mischformen“ anzusehen 

sind. Als Beispiel sei die Schildfessel aus Wachow, Kr. Nauen, genannt (Stimmig 1912, 

S. 309), die N. Zieling (1989, S. 656) unter Form F 3 einordnet, obwohl ihre Gestaltung der 

Form F 6 aus dem Komplex + 26 von Hamburg-Langenbek entspricht. Ein Bruchstiick 

aus Pirow, Kr. Perleberg (Abb. 2, 11), liebe sich ebenso als Vergleichsstiick fur die Formen

Auch die germanischen Schildbuckel mit scheibenformigem StangenabschluB datieren vornehm- 

lich in diese Zeit (Zieling 1989, S. 46, 64).

Die Kenntnis dieser und anderer unpublizierter Funde aus Nienbuttel verdanke ich dem 

Entgegenkommen von Herrn Dr. H.-J. HaBler (Hannover).

Abb. 5. Verbreitung der Vergleichsfunde zu den Schildbeschlagen aus Rockenthin. a = Stangenschild- 

buckel mit Endknopf, b = Schildfesseln Form F 5, c = Schildfesseln Form F 6, d = Schildfesseln 

Form F 7, e = Schildfesseln Form F 5 bis F 7 ohne genauere Zuweisung, f = Rockenthin, Kr. 

Salzwedel. Fundortliste fur a~e: 1 — Diersheim, Ortenaukreis; 2 — Kastell Arnsburg, Kr. GieBen; 

3 — Naunheim, Kr. Wetzlar; 4 — Rheindorf, Ot. von Leverkusen; 5 — Hamburg-Marmstorf; 

6 — Hamburg-Langenbek; 7 — Husby, Kr. Flensburg; 8 — Wiebendorf, Kr. Hagenow; 9 ~ Korchow, 

Kr. Hagenow; 10 — Chcine, Kr. Salzwedel; 11 — Nienbuttel, Kr. Ulzen; 12 — Tangermunde, Kr. 

Stendal; 13 — Altbarnim, Kr. Seelow; 14 — Prositz, Kr. MeiBen; 15 — Dobrichov- Irebicka, okr. 

Kolin; 16 “ Chorula, woj. opolskie; 17 — Domanowice, woj. wroclawskie; 18 — Wymyslowo, woj. 

leszczyhskie; 19 — Wesolki, woj. kaliskie; 20 — Majkow, woj. kaliskie; 21 — Zadowice, woj. kaliskie; 

22 — Walichnowy, woj. kaliskie; 23 — Leznica Wielka, woj. plockie; 24 — Gledzianowek, woj. plockie; 

25 — Chruslin Koscielny, woj. skierniewickie; 26 — Boczki, woj. skierniewickie; 27 — Kamiehczyk, 

woj. ostrolgckie; 28 — Dylewo, woj. ostrolgckie
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F 4 oder F 6 heranziehen. Alle genannten Funde stammen jedoch aus dem elbgermanischen 

Bereich, so daB es sich bei diesen Fesselformen insgesamt uni eine fur dieses Gebiet typische 

Erscheinung handeln diirfte. Abweichend vom iiblichen Schema ist bei dem Rocken

thiner Stuck die Verzierung, die allgemein verbreiteten Dreiecksmotive auf dem Griff wie 

auch die Verzierung des massiven Wulstes an dem Griffende, in Kerbstichreihen aus- 

gefiihrt.

Von der dritten Schildfessel haben sich zwei Bruchstiicke erhalten, die eine Gesamt- 

rekonstruktion erlauben (Abb.2, 5 —7). Nach dem viereckigen Zwischenstiick zwischen 

den beiden Nietplatten gehbrt sie zur Form F 7, wobei die von N. Zieling (1989, S. 185) dazu 

aufgefiihrten Funde keine Querstege aufweisen. Ein enger Bezug in der Gestaltung besteht 

jedoch sowohl zu der Schildfessel aus dem nahegelegenen Cheine (Kuchenbuch 1938, S. 102) 

wie auch aus Leznica Wielka (Wiklak 1965, S. 191). Dariiber hinaus liegen aus Nienbuttel 

zwei Beschlage mit viereckigen Zwischenstiicken vor, bei denen es sich ebenfalls um Reste 

von Schildfesseln der Form F 7 handeln konnte. Als Vergleichsstiicke zu alien drei 

Schildfesseln aus Rockenthin bieten sich auBer den genannten eine Reihe von Funden an, 

bei denen eine genaue Zuordnung zu einer bestimmten Form auf Grund der Gestaltung oder 

des Erhaltungszustandes nicht mbglich ist (Abb. 5e).

Die Schildfesseln der Form F 7 zahlen insgesamt zu den dekorativsten Fesselformen 

der Kaiserzeit. Die Rockenthiner Exemplare belegen zudem eine groBe Sorgfalt in der 

handwerklichen Ausfiihrung. Es muB iiberraschen, daB fiir einen an vergleichsweise 

unauffalliger Stelle, d. h. auf der Schildriickseite angebrachten Beschlag ein so holier 

Aufwand getrieben wurde. Einfliisse aus der rdmischen Bewaffnung sind hier nicht 

erkennbar. Die rdmischen Schildbuckel mid andere Beschlage der vorderen Schildseite 

batten zwar auch dekorative Funktion mid waren dementsprechend gestaltet. Die 

eisernen Schildfesseln aber sind — soweit aus Funden bekannt — von einfacher mid 

streng funktionaler Form (Schonberger 1983, S. 67; Oldenstein 1982, S. 26). Die Vorbil- 

der fiir die Gestaltung der germanischen Schildfesseln sind deshelb eher bei anderen, zur 

gleichen Zeit genutzten Beschlagen zu suchen. So weisen zweiteilige Rechteckschnallen 

und D-Schnallen z. T. profilierte Biigelenden auf, die mit den Wiilsten am Griffende der 

Fesseln vergleichbar sind (Raddatz 1957, S. 43 ff.). Auch zur Form einiger anderer 

Giirtelbeschlage lassen sich Beziige herstellen (Madyda 1977, Taf. 8, 12). Querstege mit 

Ritzlinienverzierung kommen vereinzelt bei Riemenzungen sowie an Trinkhornbeschla- 

gen vor (Almgren 1914, Taf. 14, 233; 19, 289). AuBerdem kbnnen Beschlage des Pferde- 

zaumzeuges herangezogen werden (Lampe 1973, Taf. 31a, b). Bei den meisten der 

genannten Beispiele handelt es sich um Gegenstande, die der Ausriistung von Mannern 

bzw. Kriegern zugerechnet werden. Es ist deshalb zu vermuten, daB die Form dieser 

Beschlage die Gestaltung der alterkaiserzeitlichen Schildfessel beeinfluBte. Zu Beginn 

der jiingeren Kaiserzeit setzten sich dann wieder starker funktionsorientierte Fesselfor

men durch (Jahn 1916, Abb. 220).

Die zu den Rockenthiner Schildbeschlagen gehdrenden losen Bronzeniete sind zumeist 

nicht niehr eindeutig bestimmten Fesseln oder Schildbuckeln zuzuweisen. Die Mehrzahl hat 

fingerhutfbrmige Nietkopfe. Mbglich ist, daB die Niete mit geringerer Huthohe 

(Abb. 3, 24 ~27) eher zur Befestigung der Schildfessel dienten, wie es bei dem Stiick der 

Form F7 der Fall ist (Abb. 2, 4, 8). Auch das Auftreten stark profilierter Gegenniete 

(Abb. 2, 4, 8) laBt sich bei alien drei vorliegenden Fesseln vermuten. Die lichte Nietlange 

betragt 0,9 — 1,6 cm und entspricht damit der durchschnittlichen Dicke germanischer 

Schilde (Zieling 1989, S. 288). Die Nietkopfe wurden durch Treiben eines Bleches 

hergestellt, wie aus den mehrfach noch erkennbaren Blechiiberlappungen klar hervorgeht. 

Besonders hingewiesen sei jedoch auf die Drehrillen an einigen Nietkbpfen (Abb. 3, 20, 

21, 24~26). Offensichtlich sollte durch diese „Nacharbeiten“ den getriebenen Nietkbpfen



Waffenfunde der romischen Kaiserzeit aus Rockenthin 287

ein gleichmabigeres Aussehen verliehen werden. Vergleichsstiicke sind der Verfasserin 

bisher nur aus Nienbiittel bekannt, wo sich an einem Niet zusatzlich der Rest einer 

Silberauflage erhalten hat. Bei gezielter Beobachtung diirften sich aber ebenso an 

Schildnieten anderer Graberfelder noch vereinzelt Drehrillen nachweisen lassen.

Eine Besonderheit bilden auch die meisten der erhaltenen Randbeschlage. Ein 

Bruchstiick besitzt den allgemein iiblichen u-fbrmigen Querschnitt (Abb. 3, 7). Die 

Nietkopfe und -platten der iibrigen Fragmente sind ebenfalls weitverbreitet, ungewdhnlich 

ist jedoch der kantige Querschnitt dieser Randbeschlage. Ahnliches findet sich nur in 

Masow, woj. Lubelskie4. Damit ergeben sich wie bei den anderen Schildbeschlagen 

Analogien ostlich der Oder, die eine weite Verbreitung bestimmter Formen anzeigen 

(Abb. 5). Die Fundkonzentration im ndrdlichen Teil des elbgermanischen Gebietes sowie im 

Bereich der Przeworsk-Kultur hangt jedoch damit zusammen, dab die Waffenbeigaben in 

diesen Gebieten in besonderem Mabe iiblich waren und sich so auch mehr Schildteile 

erhalten haben (vgl. Schultze 1987, Abb. 5, 6).

Die chronologische Einordnung der Funde aus Rockenthin ist mit Hilfe der angefiihr- 

ten Vergleichsstiicke, die zum groben Teil aus geschlossenen Grabern stammen, gut 

moglich. Die Beschrankung der Kugelortbander auf die altere Kaiserzeit wurde bereits 

angefiihrt. Stangenschildbuckel mit Endkopf datieren in den zweiten Abschnitt der 

alteren Kaiserzeit, kommen aber auch in der jiingeren Kaiserzeit noch vor. Die vor- 

liegende Form A 2c ist nach N. Zieling (1989, S. 36, 1049) sogar beschrankt auf die 

Stufe Ci. Die Schildfesseln kommen vor allem wahrend der Ubergangsphase B2/Ci vor, 

teilweise auch schon eher. Fur ihre Verwendung in der jiingeren Kaiserzeit gibt es 

dagegen bisher keine Hinweise. Das gleiche gilt auch fur die Schildniete (Zieling 1989, 

S. 1051). Insgesamt liebe sich daraus eine Datierung in die Stufe B2 bzw. in den 

Ubergangshorizont zur Stufe Ci ableiten. Hierbei ergibt sich ein interessanter Zu- 

sammenhang zum Besiedlungsverlauf im Fundgebiet. Nach F. Kuchenbuch (1938, S. 53) 

und R. Worbs (1979, S. 51) war die Altmark wahrend der alteren Kaiserzeit weitgehend 

unbesiedelt. Erst zu Beginn der jiingeren Kaiserzeit am Ende des 2. Jh. ist eine Wieder- 

besiedlung durch neuangelegte Graberfelder nachweisbar. Dabei erfolgte die Neu- 

besiedlung offenbar aus dem nbrdlich gelegenen langobardischen Gebiet. In diesen Zeit- 

abschnitt konnen auch die Rockenthiner Funde angeordnet werden, deren Beziige zum 

langobardischen Gebiet an der Unterelbe deutlich wurden. Allerdings waren das 

Ortband, die Schildfesseln und Niete zum Zeitpunkt ihrer Niederlegung andernorts 

schon weitgehend „aus der Mode“ und durch andere Formen abgelost. Ob es sich 

um besonders traditionsreiche und daher langer genutzte Waffen handelte oder ob 

bestimmte alterkaiserzeitliche Schildbeschlagformen in der Altmark langer iiblich waren 

als anderswo, mub offen bleiben. N. Zieling (1989, S. 397) zieht fur das Auftreten 

einzelner Schildteile regionale Abweichungen vom allgemeinen Trend zwar ausdriicklich 

in Betracht, doch ermoglichen die Einzelfunde dazu nur Vermutungen. Geschlossene 

Grabfunde mit Schildbeigabe aus der gleichen Zeit kommen in der Altmark kaum vor. 

Bei der erwahnten Schildfessel aus Cheine, Kr. Salzwedel, und Schildteilen aus Berkau, 

Giissefeld sowie Moringen handelt es sich entweder auch um Einzelfunde oder die 

Beigaben sind so fragmentarisch, dab genauere Aussagen zu den Beschlagformen nicht 

getroffen werden konnen. Grab 487 aus Zethlingen, Kr. Salzwedel, enthalt ein Schild- 

buckelbruchstiick, das aber bereits die fur die jiingere Kaiserzeit typischen Niete mit 

kleinen, nagelfdrmigen Kdpfen aufweist (Worbs 1979, S. 47). Die wenigen sonstigen 

Waffenbeigaben dieser Zeit bestehen in der Altmark aus Lanzen- oder Pfeilspitzen bzw. 

einzelnen Schwertscheidenbeschlagen.

Freundliche Mitteilung von Herrn Dr. A. Kokowski (Lublin).
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Zusammenfassung

Die vorgelegten, aus Grabern stammenden Waffenfunde umfassen Beschlagteile vom 

Schild und von der Schwertscheide. Vergleichsfunde liegen aus dem elbgermanischen 

Bereich, speziell deni Unterelbegebiet, sowie aus dem Bereich dstlich der Oder vor und 

zeigen die weite Verbreitung einzelner Formen. Das Kugelortband geht in seiner Form auf 

rdmische Gladiusscheiden zuriick und belegt die Ubernahme rdmischer Vorbilder. Dem- 

gegeniiber stellen die dekorativen Bronzeschildfesseln eine einheimische Entwicklung dar 

und lassen sich mit der Gestaltung anderer Trachtbestandteile und Beschlage verbinden. 

Nach Analogien aus geschlossenen Grabfunden datieren die Rockenthiner Funde in die 

Ubergangsphase von der alteren zur jiingeren romischen Kaiserzeit. Damit gehdren sie in 

die Zeit der erneuten Besiedlung der Altmark.
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