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von Matthias Becker und Christian-Heinrich Wunderlich,
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Im Jahre 1990 wurde in der Nahe von Gommern, Ldkr. Jerichower Land, ein „Fiirsten- 

grab“ der spatromischen Kaiserzeit entdeckt.1

Im Zusammenhang mit der weiteren Bearbeitung der Funde und Fundzusammenhange 

erfolgte auch die Durchsicht verschiedener Erdproben, die wahrend der Bergung bzw. im 

Zusammenhang mit der Restaurierung gesichert worden waren. Von besonderem Interesse 

erwiesen sich mit Sand durchsetzte organische Reste aus dem FuBbereich des Grabes.

Da dieser Bereich schon vor der Ausgrabung teilweise gestbrt worden war, befanden 

sich hier verschiedene Inventarbestandteile in einer Gemengelage, die die sichere Cha- 

rakterisierung des urspriinglichen Befundes nicht gestattete. So wurden aus dem dstli- 

chen FuBbereich der Grabkammer neben Teilen eines bronzenen DreifuBes zahlreiche 

Holzreste, Bestandteile eines bronzenen Kastenschlosses, bronzene Beschlagteile und 

Nagel sowie ein grdBeres Paket organischer Substanz mit Blattgoldflittem geborgen. 

Dieses Paket stellte sich bei der weiteren Bearbeitung als zusammengerollter, mehrla- 

giger und mit drei Schnallen zu verschlieBender Ledergiirtel heraus."

Die Sicherung des Befundes zum Giirtel erforderte aufwendige und langwierige Pra- 

parationsarbeiten. Zu Beginn dieser Arbeiten wurden anhaftende Erd- und Substanzreste 

entfemt und gesondert aufbewahrt. Diese Proben wurden jetzt einer emeuten Untersu- 

chung unterzogen.

Aus der Befundsituation des Giirtels selbst sowie den anhaftenden organischen Resten 

ergibt sich der SchluB, daB sich der Giirtel in einem hdlzemen Behaltnis, mit hoher 

Wahrscheinlichkeit in dem aus SchloB und Nageln zu erschlieBenden Kastchen, befun- 

den hat. Der Befund am Giirtel laBt erkennen, daB dieser als kompakte Masse in die Ecke 

seines Behaltnisses hineingedriickt worden war und daB er die Winkligkeit dieser Ecke 

bis zur Bergung bewahrt hatte.

Die seinerzeit vom Giirtel abgenommenen Substanzproben lassen eine deutliche Schich- 

tenfolge von Giirtelmaterial iiber eine verfarbte sandige Erdschicht zu einer Holzschicht 

beobachten. Diese Schichtenfolge ist mit bloBem Auge zu sehen, ein Querschnitt bestatigt 

die Abfolge (Abb. 1). Die Struktur des Holzes ist noch deutlich zu erkennen.

Die genannte Schichtenfolge befand sich an dieser Ecksituation und diirfte aus einem 

Bereich unterhalb des Giirtels stammen. Aus der geschilderten stratigrafischen Situation 

laBt sich, mit der Einschrankung unerkannter Verwirbelungen oder Verstiirze beim 

Zusammensacken der Grabkammer, schlieBen, daB es sich bei dem beobachteten Holz 

um einen Rest des Behaltnisses handelt, in welchem der Giirtel enthalten war und daB 

sich die rbtliche Substanz auch in diesem Behaltnis befunden hat.

Inventarbestandteile, die gesondert in Kastchen deponiert werden, sind aus Mittel- 

deutschland in einem besonders eindrucksvollen Beispiel aus dem Grab 8 („Fiirstinnen-
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grab“) von Hableben, Ldkr. Erfurt, bekannt, wo sich Schmuck- bzw. Trachtbestandteile 

in Kastchen befunden hatten.1 Sofem es sich nicht wie in Hableben um Gegenstande aus 

Metall oder andere haltbare Materialien handelt, ist der urspriingliche Kasteninhalt oft- 

mals nicht zu ermitteln.

Die schon mit bloBem Auge erkennbare Schichtenfolge des Befundes aus Gommem 

fiihrte zu der Frage, ob sich Erkenntnisse zum Charakter der rdtlichen Erdschicht gewin- 

nen lassen. Dabei stand die Frage nach der Ursache der deutlichen rdtlichen Farbung im 

Vordergrund.

Die chemischen Untersuchungen

AuBeres

Die zu untersuchende Schicht war ca. 0,5-1 mm stark und braunrotlich gefarbt. Das Mate

rial ist pulverig. Feinstrukturen (z. B. Textilfasem o. a.) sind kaum zu erkennen (Abb. 1).

Abb. 1: Makroaufnahme des Befundes, VergrbBerung 10-fach; dunkle Zone: Holzreste vom 

Kastchen, rotbraune Zone (Mitte): die untersuchte Substanz

Voruntersuchungen, chemisches Verhalten

Wird die rbtliche Substanz in der Flamme gegliiht, so verkohlt sie zunachst, um dann zu 

einer grauen Asche zu verbrennen.

Bei Zugabe von Phosphorsaure verfarbt sich die rotbraune Substanz langsam in Rich- 

tung gelb. Nach Zusatz von organischen Ldsungsmitteln wie Methanol oder Acetonitril 

und Phosphorsaure geht die Substanz teilweise mit orangegelber Farbe in Losung. Wird
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die orangegelbe Losung mit Ammoniakwasser alkalisch gemacht, so fallt ein rosabrau- 

ner Niederschlag aus.

Chromatographische Untersuchungen

Chromatographische Methoden sind physikalische Trenn- und Analysemethoden fur 

organische Substanzen. Die Chromatographic eignet sich insbesondere zur Trennung 

und Bestimmung von organischen Farbstoffgemischen.

Bei der Dunnschichtchromatographie (DC) wird das zu analysierende Substanzge- 

misch als Fleck am unteren Rand einer Dunnschichtchromatographieplatte aufgetragen. 

Diese DC-Platten sind mit einer diinnen Schicht eines adsorbierenden Materials, z. B. Kie- 

selgel, beschichtet („stationare Phase)“. Die Platte wird nun aufrecht in ein Gefab gestellt, 

das ca. 1 cm hoch mit einem Lbsungsmittelgemisch befullt ist. Das Lbsungsmittel („mobile 

Phase“) kriecht aufgrund der Kapillarkrafte nun langsam in der DC-Platte empor. Die auf 

der Platte aufgetragenen, zu trennenden Substanzen werden dabei unterschiedlich schnell 

mit dem Lbsungsmittel emporgetragen. Die unterschiedliche Geschwindigkeit beruht auf 

der verschiedenen Adsorptionsfahigkeit der stationaren Phase fur die jeweiligen Substan

zen und deren unterschiedlicher Wechselwirkung mit dem verwendeten Lbsungsmittel.

Ergebnis ist ein Chromatogramm, in dem die einzelnen Substanzen je nach ihrer Lauf- 

geschwindigkeit als einzelne Flecken iibereinander angeordnet sind. Insbesondere fur 

Farbstoffgemische eignet sich dieses Trennverfahren, da sich die Farbstoffflecken dann 

ohne weitere Kunstgriffe deutlich sichtbar auf der Platte abzeichen.

Das Verhaltnis der Laufstrecke der Substanz zur Laufstrecke des Lbsungsmittels ist 

der RrWert (Retention Factor), der fur jede Substanz eine Kenngrbbe ist. Labt man 

neben dem Substanzgemisch bekannte Referenzsubstanzen mitlaufen, so kann die Iden

tity der untersuchten Substanzen durch Vergleich der Rf-Werte bestimmt werden.

Die Vorteile der Diinnschichtchromatgraphie liegen im einfachen Versuchsaufbau sowie 

in den geringen Kosten der Analyse. Nachteil ist, dab Trennleistung und Empfmdlichkeit 

der Methode im Vergleich zur HPLC gering ist.

Die HPLC (High Performance Liquid Chromatography, Hochleistungsfliissigkeits- 

chromatographie) basiert auf dem gleichen physikalischen Grundprinzip wie die DC. 

Stationare Phase ist auch hier wieder ein adsorbierendes feinkbrniges Material wie 

z. B. Kieselgel. Die stationare Phase befindet sich in einer kleinen Stahlrbhre, durch 

welche mit hohem Druck die mobile Phase, ein Lbsungsmittelgemisch, gepumpt wird. 

Das zu analysierende Substanzgemisch wird vor der Saule injiziert und auf dieser 

dann, ahnlich wie in der Dunnschichtchromatographie, in seine Einzelkomponenten 

getrennt. Die unterschiedlich schnell durch die Saule wandernden Substanzen werden 

nach Verlassen der Saule mit einem Detektor registriert. Es gibt unterschiedliche 

Detektoren. Zur Farbstoffanalytik eignet sich insbesondere der DAD (Diodenarrayde- 

tektor). Dieser nimmt kontinuierlich UV-Vis-Spektren (Spektren des sichtbaren und 

nahen UV-Lichts) von der austretenden Flussigkeit auf.

Gefarbte und UV-absorbierende Substanzen kbnnen so durch ihr charakteristisches 

Spektrum und durch die Laufzeit bestimmt werden.
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Die Untersuchung der roten Probe aus dem „Fiirstengrab“ von Gommem

Diinnschichtchromatographie (DC)

Etwa 10 mg der Substanz wurden mit 0,5 ml Acetonitril unter Zusatz von 10 % Phos- 

phorsaure extrahiert. Der orangegelb gefarbte Extrakt wurde auf eine DC-Platte aufgetragen. 

Als Referenzsubstanzen warden Alizarin (1,2-Dihydroxyanthrachinon) and Purpurin (1,2,4- 

Trihydroxyanthrachinon) daneben aufgetragen. Als Laufmittel diente ein Gemisch aus Ace- 

tonitril/Wasser/Phosphorsaure 50/30/10 (Volumenteile).

verwendete DC-Platte: RP-18 F254S, 5x7,5 cm (Merck, Darmstadt); stationare 

Phase: octadecylsilaniertes Kieselgel („Reverse Phase“)

Nach dem LaufprozeB von ca. 15 min. wurde die Platte herausgenommen und mit 

Ammoniak zur Vertiefung der Farben bedampft.

Der Extrakt aus der roten Probe von Gommem war in einen roten Fleck, der die glei- 

che Retention wie Purpurin zeigte, sowie einen breiteren, blaBgelben Fleck aufgetrennt, 

der nicht mit Alizarin identisch war.

RF-Werte:

Rf (Purpurin) = 0,22

Rf (Alizarin) = 0,30

Rf (Gelb aus Gommem-Probe) = ca. 0,55

Das Ergebnis der Diinnschichtchromatographie deutete somit auf die Anwesenheit von 

Purpurin in der Probe hin.

Untersuchung der Probe mittels HPLC

verwendete Anlage: Temare Pumpe 325, Kontron-Biotec; Detektor: DAD 440, Kontron 

Biotec

a. Probennahme:

Von der Schicht wurde unter dem Mikroskop eine ca. 10-20 mg schwere Probe mit 

dem Skalpell entnommen.

b. Probenvorbereitung:

Extraktion der Probe mit 2 ml Acetonitril/Wasser 50/50 + 5 % Phosphorsaure. Dabei 

farbt sich die Probe gelb, die Substanz geht teilweise mit orangegelber Farbe in 

Lbsung. Die erhaltene Lbsung wurde durch einen Spritzen-Mikrofilter gepreBt und 

ohne weitere Bearbeitung zur Injektion in die HPLC verwendet.

c. Versuchbedingungen in der HPLC

verwendete Saule/stationare Phase:Nucleosil 100-5 Cl8, 25 cm (Reverse Phase, octa

decylsilaniertes Kieselgel, Hersteller Macherey- 

Nagel, Diiren)

Laufmittel/mobile Phase: isokratisch Acetonitril/Wasser 75/25 + 0,1% Phos

phorsaure (1 g Phosphorsaure/1)
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FluBrate: 1 ml/min.

Injektionsvolumen: 20 /zl

Totzeit: 2,25 min.

Vergleichsstandards: Alizarin, 1,2-Dihydroxyanthrachinon (Jansen) Purpu

rin, 1,2,4-Trihydroxyanthrachinon (Jansen)

Detektion: DAD-UV-Vis, Kanal 1: 254/20, Kanal 2: 450/20;

Spektren 200-500 nm

siehe Abb. 2 (Chromatogramm bei 450/20 nm), Abb. 3 und 4 (Spektren Alizarin, Purpurin)

d. Auswertung der MeBdaten

Das bei 450 nm aufgenommene Chromatogramm zeigt fiinf verschiedene Peaks4, d. h. 

es sind mindestens fiinf verschiedene Farbstoffe in der Probe vorhanden.

Anhand der Laufzeit der Vergleichssubstanzen (intemer Standard) sowie der UV-Vis- 

Spektren konnten Alizarin und Purpurin eindeutig identifiziert werden (Alizarin: 4,3 min., 

Purpurin 4,9 min. [abziiglich Totzeit 2,05 min. und 2,65 min.]).

Zur Uberpriifung wurden die Reinsubstanzen der Probe zugesetzt (interner Standard). 

Die jeweiligen Peaks vergroBerten sich, ohne asymmetrisch zu werden oder eine 

Schulter zu zeigen.

Eine zusatzliche Unterstiitzung fur die Identitat der Substanzen sind die UV-Vis-Spek- 

tren mit ihren charakteristischen Absorptionen (Alizarin: Xmax bei 429 nm, Purpurin bei 

486 nm mit Schulter bei 450 nm).

Purpurin bildet den Hauptanteil der Farbstoffe.

Ergebnis der Untersuchungen

Es liegen die Reste einer Farbung mit den Wurzeln einer Rubiaceen-Art vor, wobei es 

sich hochstwahrscheinlich um Krapp (Rubia tinctorium L.) handelt. Darauf weisen die 

Inhaltsstoffe Alizarin und Purpurin hin, die die Hauptfarbstoffe der getrockneten Krapp- 

wurzel darstellen. Weniger denkbar sind andere Rubiaceen-Arten, die ebenfalls gelegent- 

lich zum Farben verwendet wurden.5 Letztere zeichnen sich namlich durch fehlenden 

oder nur sehr geringen Gehalt an Alizarin aus.6 Die iibrigen vorgefundenen Farbstoffe 

konnten zu den iibrigen Inhaltsstoffen des Krapps gehdren, konnten jedoch nicht ein

deutig identifiziert werden.7

Es ist in der Literatur angefiihrt worden, daB man aus dem Mengenverhaltnis der 

gefundenen Farbstoffe, etwa Purpurin und Alizarin, auf die genaue Spezies der verwen- 

deten Rubiaceen-Art schlieBen konne.8 Versuche haben jedoch gezeigt, daB das Verhalt- 

nis der Farbstoffe in erster Linie auf den FarbeprozeB zuriickzufuhren ist. So kann der 

hohe Anted von Purpurin im vorliegenden Fall mit der Farbetechnik zusammenhangen. 

Hohe Purpuringehalte werden z. B. gefunden, wenn das Farbegut nicht gemeinsam mit 

Krappwurzeln im Bottich erhitzt wird, sondern die Krappwurzeln vor Einbringen des 

Textils herausgenommen werden bzw. die Flotte vor dem FarbeprozeB abgeseiht wird.9
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Abb. 2: Chromatogramm bei 450/20 nm der roten Probe aus 

Gommern, Ldkr. Jerichower Land
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Im vorliegenden Fall durfte ein Krapp-Pigment (als Malschicht) aufgrund der Dicke 

der Schicht eher ausscheiden. Denkbar ist dagegen, dab die Farbstoffreste von einem 

inzwischen verrotteten, mit Krapp rotgefarbten Textil stammen. Als textiles Material 

kommt nur Wolle oder Seide in Frage, Pflanzenfasem scheiden aus. Der Grund besteht 

darin, dab mit Krapp nur auf mit Metallsalzen vorgebeizten Materialien gefarbt werden 

kann. Pflanzenfasem nehmen die Metallsalzbeize nicht ohne weiteres an.

Krapp in der antiken Welt10

Die Farberpflanze Krapp (Abb. 5) gehbrt zu den Rubiaceen (Rbtegewachse). Die Wurzeln 

der Pflanze enthalten verschiedene Hydroxyanthrachinonfarbstoffe, Hauptanteil bilden die 

Farbstoffe Alizarin und Purpurin.

Krapp diente im mediterranen Raum bereits in antiker Zeit sowohl zur Farbung von 

Textilien als auch zur Herstellung von rosafarbenen, brillanten Pigmenten.

Die Farbstoffe der Krappwurzel entfalten erst ihre Brillanz und Intensitat, wenn sie in 

Form von Metallkomplexen vorliegen. Reines Alizarin ist beispielsweise nur blabgelb 

gefarbt, wahrend der Aluminium-Calcium-Komplex ein brillantes, blaustichiges Rot bil- 

det. Zur Farbung von Textilfasem wurden diese daher zunachst mit Metallsalzlbsungen, 

in den meisten Fallen Alaun, vorgebeizt. Die Metallkationen werden dabei auf der Tex- 

tilfaser gebunden. Im anschliebenden Farbeprozeb wird das Farbegut in eine warme

Abb. 5: Rttbia tinctorium, Krapp
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Abb. 6: Schematische Darstellung des Tiirkischrot-Komplexes

(Calcium-Aluminium-Alizarinat)

Flotte aus Krappwurzeln in Wasser bzw. einen Krappwurzelextrakt gebracht. Dabei 

bilden die Farbstoffe stabile, intensiv gefarbte Metallkomplexe mit den auf der Faser 

gebundenen Metallkationen. Diesen ProzeB nennt man Beizenfarberei. Der Aufbau der 

wichtigsten Farbstoffkomplexe, des CalciunmAluminiums, -Alizarinates und des -Purpu- 

rinates, konnte erst vor wenigen Jahren aufgedeckt werden (Abb. 6).11

Die Raffinesse der Farberei mit Krapp besteht unter anderem auch darin, daB der Ton 

je nach Art der Metallkationen im Bereich zwischen orange (Zinn) uber rot (Aluminium) 

bis hin zu blauviolett (Eisen) variieren kann. Bereits in der antiken Textilfarberei hat man 

sich diesen Effekt zunutze gemacht.12

Noch einfacher war die Herstellung von pinkfarbenen Pigmenten. Dazu wurde ein 

weiBer Ton mit einem Absud aus Krappwurzeln gekocht.1" Die Farbstoffe bildeten dann 

mit den Aluminiumionen auf der Oberflache der Tonpartikel intensiv pinkfarbene, sta

bile Komplexe.

Die Bedeutung des Krapps in der antiken Textilfarberei

Genaueren AufschluB uber den Stand der antiken Farberei geben zwei griechische Hand- 

schriften. Der „Papyrus Graecus Holmiensis“ und der mit ihm eng verwandte „Papyrus X, 

Leyden“ gehen wahrscheinlich auf eine farbereitechnische Abhandlung des Bolos- 

Demokritos aus dem 2. Jh. n. Chr. zuriick.14 Die beiden antiken Handschriften enthalten
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detaillierte Farberrezepte, worunter sich auch zwei Vorschriften fiir die Krappfarberei fin- 

den lassen.

Mit Krapp wurde mit Waid vorgeblaute Wolle rot iiberfarbt, um Purpur zu imitieren:15 

Dazu wurde die Wolle nach der Blaue mit einer Aufschlammung von weiBem Tbpferton 

und Alaun behandelt und sodann in einem Krappwurzelbad ausgefarbt.

Im Papyrus Graecus Holmiensis wird Krapp einfach als „pi£ot“ (= „Wurzel“) bezeich- 

net.16 Diese schlichte Bezeichnung kbnnte darauf hindeuten, dab Krapp in der Farberei 

der Antike eine sehr allgemeine und breite Verwendung gefunden hat. Krapp wird auch 

in weiteren antiken Quellen genannt. Dioskurides (1. Jh. n. Chr) liefert in den „Materia 

Medica“ eine ausfuhrliche Beschreibung der Pflanze.17 Laut Dioskurides wurde Krapp 

insbesondere in der Gegend um Ravenna angepflanzt. Krapp lieB sich auch in sumpfigen 

Gegenden anpflanzen, woraus groBe Ertrage erwuchsen. DaB die Wurzel zu Far- 

bezwecken dienlich ist, wird nur erwahnt, Dioskurides empfiehlt sie als Diureticum.
1 o 

Eine kiirzere, dem Dioskurides-Text sehr ahnliche Stelle findet sich auch bei Plinius. 

Er schreibt, daB der beste Krapp in Italien wachst, insbesondere in der Gegend um Rom. 

Die Pflanze wurde gesat, wuchs aber auch wild.

Der vorliegende Befund ist insofem erstaunlich, da Krapp in der rbmischen Kaiserzeit 

im germanischen Bereich kaum belegt ist. Es existiert lediglich ein analytischer Befund 

an der germanischen Moorleiche von Damendorf (Niedersachsen), hier wurde ebenfalls 

Krapp als Textilfarbstoff nachgewiesen.19 Dagegen ist Krapp sowohl anhand antiker 

Quellenschriften als auch nach einigen Untersuchungsbefunden im rbmischen Bereich 

als alltagliches, haufig verwendetes Farbenmaterial nachzuweisen.

Krapp gedeiht nur in verhaltnismaBig mildem Klima (mediterraner Raum, Siiddeutsch- 

land, evtl. bis ins Rheinland). Zudem ist die Farbeprozedur mit Krapp durch die Metallbeize 

relativ kompliziert. Mit einiger Vorsicht kbnnte man vermuten, daB es sich bei dem 

angenommenen Textil um (rbmische) Importware handelt.

Der Giirtel war im Zusammenhang mit seiner restauratorischen Behandlung ebenfalls 

auf Farbreste hin untersucht worden. Hierbei war die Untersuchung mit der HPLC ohne 

Ergebnis, so daB eine Farbung des Giirtels eher unwahrscheinlich ist.

Ebenfalls ausgeschlossen werden kann die vollstandige Umlagerung von Farbstoffen 

aus dem Giirtel in die Umgebung, so daB fur die rbtliche Schicht eine eigene Tragersub- 

stanz fur den nachgewiesenen Farbstoff angenommen werden kann.

Die Machtigkeit der Schicht laBt an eine grbBere Materialmenge als Tragersubstanz den- 

ken, z. B. ein mehrfach gefaltetes bzw. zusammengelegtes Tuch oder Kleidungsstiick.

Wie bereits oben erwahnt, bleiben nur tierische Fasem als Tragersubstanz iibrig, da die 

Farbung von Leinen mit Krapp schwierig und fur die antiken Verhaltnisse bislang nicht 

belegt ist.

So laBt sich aus diesem Befund eine Beigabe erschlieBen, die aus Textil bestand, rot 

gefarbt war und zusammen mit einem wichtigen Trachtbestandteil, dem auBerst reprasenta- 

tiven Giirtel, in einem gesonderten Behaltnis deponiert worden war. Der SchluB, daB es 

sich um ein weiteres Bekleidungsstiick gehandelt haben kann, liegt sehr nahe, auch wenn 

sich aus den erhaltenen Resten keinerlei weitere Angaben, z. B. auch zum urspriinglichen 

Aussehen, gewinnen lassen.

Neben den Untersuchungen an iiberlieferten Textilien auf ihre Farbigkeit, wie z. B. 

den Kleidungsstiicken aus dem Thorsberger Moor und Damendorf20, gewinnt der hier 

vorliegende Farbstoffnachweis seine besondere Bedeutung dadurch, daB letztlich nur 

fiber den Farbstoff ein textiles Inventarbestandteil erschlossen werden kann. Wenn auch
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weitere Aussagen zu diesem Textil auf Grund der nicht erhaltenen Substanz nicht 

mbglich sind, so unterstreicht dieser Befund doch sehr deutlich die Liickenhaftigkeit des 

erhaltenen Fundmaterials allgemein sowie die Unvollstandigkeit der auf reiner Anschau- 

ung basierenden Auswertung des archaologischen Fundstoffes im besonderen.

Textilien wurden in Grabern bislang vor allem auf Grund vorhandener Faserreste, die 

sich als Substanz oder in Form von Diagenesen an Metallen erhalten hatten, tiberliefert 

bzw. nachgewiesen. An vergleichbaren Grabern seien HaBleben, Ldkr. Erfurt, Grab 821, 

Straze (Slowakei), Graber I und II22, und Sackrau (Zakrzow) in Polen, Graber 2 und 323, 

genannt, wobei in Straze, Grab I, die Faserbestimmung der Textilreste als Seide24 

moglich war.

Aus der Lage von metallenen Bekleidungsteilen wurde in Leuna, Ldkr. Merseburg- 

Querfurt, Grab 2/1917, auf urspriinglich vorhandene textile Bekleidungsstiicke 

geschlossen25, die sich nicht in Trachtlage befanden, wobei in diesem Fall die aus der 

Fibel erschlossene Textilie wiederum uber die Interpretation der Fibel mit rbmischem 

Import in Verbindung gebracht wurde.

Diese Uberlegungen sowie die Befunde von HaBleben - „der gesamte Grabinhalt war 

vollstandig mit Tiichern bedeckt...“26 - und die Befunde der Graber 2 und 3 von Sackrau27 

sowie Straze, Grab II28, gewinnen auf Grund der Fundumstande als Vergleichsfunde 

Gewicht. Auch hier ist fur manche der erkannten Textilien kein direkter Zusammenhang 

mit der Bekleidung der bestatteten Person gegeben, und man kann daher mitgegebene Tex

tilien zusatzlich zur Bekleidung der jeweiligen Toten vermuten. Vor allem die Beschrei- 

bungen zu den Textilresten von Sackrau - in Verbindung mit Holzkasten gefunden29 und 

vielleicht als Umhiillung fur silbeme Giirtelbestandteile in einem HolzgefaB30 -, aber auch, 

wie in Straze, Grab II, die Lage im Inneren einer Silberschiissel31 ahneln der Befundsitua- 

tion aus Gommem.

In Gommern kann man davon ausgehen, daB der Tote in recht vollstandiger Beklei

dung beigesetzt wurde. Die Sporen aus dem FuBbereich, die Giirtelbestandteile im 

Bauchbereich, vor allem aber die Fibel an der rechten Schulter in Trachtlage zum Ver- 

schlieBen eines Mantels, diirfen als sichere Belege dafiir gelten.

So handelt es sich bei dem Textil im Kastchen, wenn es ein Bekleidungsteil war, um ein 

zusatzliches Kleidungsstiick. Dieser Befund ftihrt zu dem SchluB, daB unterschiedliche 

Variationen der Bekleidung mbglich waren und Bekleidung zu vermuten ist, die vielleicht 

dem jeweiligen AnlaB angepaBt wurde. Bei Untersuchungen zur Fibeltracht spatkaiser- 

zeitlicher Frauengraber mit mehreren Fibelsatzen bzw. mehreren Fibelpaaren wurden 

solche Inventare aus Sicht der metallenen Bekleidungsbestandteile schon in diese Rich- 

tung interpretiert.

Ausgehend von den bislang wenigen vergleichbaren Grabern kbnnen fiber die Beklei

dung der Toten hinausgehende Trachtbestandteile als Kennzeichen fur besonders reiche 

Grabinventare gedeutet werden. Sollte sich diese Deutung weiter bestatigen, ergibt sich 

auch ein neuer Aspekt fiir die Interpretation von Brandgrabinventaren mit zwei Fibel

paaren wie z. B. Krumpa, Ldkr. Merseburg-Querfurt, Grab I.33

Der aus diesen Befunden erkennbare Nachweis mehrerer, vielleicht verschiedener Trach- 

ten fiir eine Person ftihrt zu der Fragestellung, ob die Nutzung einer bestimmten Art von 

Tracht fiir die Bestattungszeremonie Eigenheiten aufweist, aus denen sich weiterfiihrende 

Erkenntnisse fiir die archaologische Bearbeitung gewinnen lassen.
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Summary

A red cloth - the chemical analysis of pigment traces from the princely grave of Gommem

In the princely grave of Gommem were found the remains of a wooden box, containing 

an omated belt of gilded leather and beneath the belt a thin layer of soil of reddish- 

brown colour. The color was analysed by thin layer chromatography and by high-perfor

mance liquid chromatography (HPLC). By this analysis the natural dyes alizarine (1,2- 

dihydroxyanthraquinone) and purpurin (1,2,4-trihydroxyanthraquinone) were detected. 

The dyes may be the remains of a madder-dyed textil, such as silk or wool.
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