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Im Jahre 1990 wurde in der Nahe von Gommem, Ldkr. Jerichower Land (friiher Ldkr. 

Burg), ein germanisches “Fiirstengrab” der spatrbmischen Kaiserzeit entdeckt1.

Im Rahmen eines vom Bundesministerium fur Forschung und Technologic (BMFT) 

geforderten Forschungsprojektes (Forderkennzeichen: 03-KU9FHG-01) wurden die 

Gegenstande und Materialen dieses Grabes mit Hilfe eines atmospharischen Rasterelek- 

tronenmikroskopes, kombiniert mit einem energiedispersiven Rontgenspektrometer fur 

die Elektronenstrahlmikroanalyse, untersucht2. Erste Ergebnisse dieser Untersuchungen 

wurden bereits vorgestellt3. Dabei handelte es sich im wesentlichen um Erkenntnisse zu 

dem am meisten verwendeten Edelmetall (Silber), zu organischen Materialien (Holz, 

Leder) und Pigmenten (Farben). Im weiteren Fortgang der Arbeiten wurden die Untersu

chungen an den Bronzegegenstanden, an den zahlreichen Glasresten, am Gold und zu 

Detailproblemen weitergefiihrt.

Dabei sind Ergebnisse, die mit Hilfe eines konventionellen Rasterelektronenmikro- 

skop (REM) schon kurz nach der Bergung in Vbrarbeiten zum obengenannten Projekt 

gewonnen wurden, mit einbezogen worden4.

1. Bronzen und andere Kupferlegierungen

1.1. Untersuchungsmethodik

Im Grab ist eine verhaltnismaBig groBe Anzahl von GefaBen, Gegenstanden und auch 

Beschlagen aus Bronze und anderen Kupferlegierungen enthalten. Dabei handelt es sich 

sowohl um rbmische ImportgefaBe und -gegenstande als auch um Beschlage an germani- 

schen Holzarbeiten.

Die Untersuchungen bezogen sich bei zusammengesetzten GefaBen oder Gegenstan

den auf die jeweils erkennbaren Einzelteile. So wurden bei den romischen GefaBen Ana- 

lysen am Material der GefaBkorper ebenso wie an den Attaschen oder Henkeln 

durchgefiihrt. Bei den Beschlagen wurden jeweils Proben von den unterschiedlichen 

Beschlagtypen untersucht. Bei dem aus zahlreichen Teilen ^zusammengesetzten DreifuB 

wurden ebenfalls aus den jeweiligen Typen der Einzelteile Proben fiir Analysen ausge- 

wahlt.

Im einzelnen handelt es sich bei den GefaBen um Proben von dem groBen bronzenen 

Westlandkessel, dem Becken (GefaBwandung, FuB, Weinblattattaschen und eingehangte 

Ringe) und den beiden bronzenen Hemmoorer Eimem (jeweils GefaBwandung, FuB und 

Henkel). Am DreifuB wurden die Grundstangen, die Querstreben, die figiirlichen Auf- 

satze, die figiirlichen FiiBe, die Verbindungsniete und die Lotverbindungen analysiert.
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Bei den holzbeschlagenen GefaBen wurden die Nagel, die Beschlagreifen der beiden 

Eimer und des Bottichs, die Zierbander und Henkel der Eimer und die eingehangten 

Ringe des Bottichs, die Beschlage von Spielbrett und Kasten sowie Schlussel und 

SchloBfeder des Kastenschlosses untersucht. Alle Objekte wiesen aufgrund ihres Erhal- 

tungszustandes natiirliche Briiche auf, so daB sich die Untersuchungen im wesentlichen 

auf diese Flachen konzentrieren konnten.

Die Bezeichnung der Einzelteile sowie die Ergebnisse der Analysen linden sich in 

Tabelle 1.

Tab. 1: Analysen bronzener und anderer kupferlegierter Objekte aus dem Grab von Gommem 

(M. = nicht bestimmt)

Objekt Cu Sn Pb Zn Fe Sb

Holzeimer 14/15, Nagel 82,16 2,99 4,85 0,79 0,00 0,00

Holzeimer 14/15, Nagel 90,42 0,90 7,12 1,48 0,00 0,00

Holzeimer 14/15, Nagel 89,54 1,87 5,04 0,92 2,09 0,00

Holzeimer 14/15, Nagel 91,18 1,29 5,75 0,89 0,00 0,00

Spielbrett 202, Eckbeschlag 69,67 2,08 8,06 19,37 0,54 0,13

Spielbrett 202, Eckbeschlag (Abb. 1.2) 21,72 2,02 62,77 7,76 0,23 0,17

Spielbrett, Griff 191a 81,04 6,86 3,68 6,78 0,27 0,51

Spielbrett, Griff 191a 71,58 10,36 3,66 6,56 0,33 1,88

Spielbrett, Griff 191a 81,08 9,46 2,51 5,08 0,29 0,48

Spielbrett, Griff 191a 79,05 8,52 3,91 6,69 0,27 0,27

Spielbrett, Griffbeschlag 191b 81,12 3,29 4,75 8,02 0,80 0,25

Spielbrett, Griffbeschlag 191b 82,11 6,58 3,10 7,30 0,23 0,20

Spielbrett, Nagel 191c 93,55 0,93 0,85 0,55 0,23 0,42

Spielbrett, Nagel 191c 94,17 0,87 1,65 0,78 0,17 0,15

Spielbrett, Nagel 191c 83,75 1,00 1,42 0,76 0,81 0,00

Spielbrett, Nagel 191c 93,88 0,63 0,30 0,30 0,07 0,24

Westlandkessel 13, Rand, Bruchfl. 85,60 7,90 3,10 1,50 0,37 0,50

Westlandkessel 13, Wand, Scherfl. 82,00 12,40 3,70 1,00 0,14 0,80

Holzbottich, Beschlagreifen 102a 78,70 16,24 2,04 0,43 0,05 0,40

Holzbottich, Nagel 102b 90,24 3,52 2,47 0,67 0,07 0,06

Holzbottich, Ring 102c 70,17 2,94 19,12 6,81 0,34 0,09

Holzbottich, Ring 102c, Scherfl. (Abb. 2) 44,84 5,95 42,04 4,74 0,17 0,75

Holzbottich, Randbeschlag 102d 74,92 16,26 4,26 1,09 0,28 1,66

Holzbottich, Nietkopf mit Lot 102e 81,09 13,42 1,48 0,55 0,09 2,38

Schlussel 16a 97,16 0,87 0,58 0,55 0,08 0,04

Schlussel 16a 97,07 0,44 1,90 0,00 0,26 0,03

SchloBfeder 16b 94,99 0,56 2,92 0,59 0,74 0,16

SchloBblech 16c 48,71 33,76 8,79 0,60 0,27 2,30

Hemmoorer Eimer, Wandung 301b 75,14 7,36 1,17 10,90 0,50 0,55

Hemmoorer Eimer, Boden 301c 72,94 6,30 4,04 13,84 1,35 0,44

Hemmoorer Eimer, Henkel 301a 64,91 2,90 17,24 13,32 0,72 0,26

Hemmoorer Eimer, Henkel 60a 74,55 4,98 5,77 11,27 0,20 0,64

Hemmoorer Eimer, Wandung 60b 71,51 2,99 6,88 17,58 0,77 0,06

Hemmoorer Eimer, Boden 60c 74,56 5,06 2,79 15,98 0,59 0,65

Hemmoorer Eimer, Lot 654b 0,46 0,00 92,09 0,00 0,00 0,00
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Fortsetzung Tab. 1

Objekt Cu Sn Pb Zn Fe Sb

Hemm. Eimer, Bodenscheibe 654a 78,69 0,00 1,64 18,99 0,36 0,00

Becken, Boden 140a 75,67 3,70 1,79 17,91 0,40 0,25

Becken, Wandung 140b 74,46 3,67 1,19 19,87 0,35 0,59

Becken, Attasche + Lot 140c 63,85 3,25 17,18 14,06 0,72 0,32

Becken, Attasche + Lot 140c 33,24 43,20 9,48 4,11 1,04 0,00

Becken, Ring 140d 73,03 2,69 7,87 15,10 0,85 0,26

Holzeimer 14/15, Zierband 89,43 7,79 1,11 0,62 0,08 0,40

Holzeimer 14/15, Randbeschlag 87,20 9,82 0,78 0,89 0,17 0,32

DreifuB, Standbein 11 81,20 0,80 3,10 14,50 0,40 M

DreifuB, Standbein II11 68,50 2,10 16,00 12,70 0,70 M

DreifuB, Kreuzstange 12 KS 75,50 1,00 1,00 21,00 1,20 M

DreifuB, Gleithiilse 12 OE a 83,70 1,70 2,70 11,10 0,80 M

DreifuB, Gleithiilse 12 OE b 77,30 1,20 6,80 14,40 0,40 M

DreifuB, Nietkopf/Zierscheibe 12 Z 66,00 0,80 21,00 12,00 0,50 M

DreifuB, Niet 12 N 77,00 0,70 6,50 15,00 0,30 M

DreifuB, Vogel-FuB 30 83,00 11,20 5,50 0,20 0,10 M

DreifuB, Aufsatzbiiste 11 K 52,00 2,10 39,00 6,40 0,30 M

DreifuB, Aufsatzbiiste II 9 K a 78,60 4,00 5,50 11,30 0,60 M

DreifuB, Aufsatzbiiste 9Kb 75,50 4,00 10,30 9,60 0,50 M

DreifuB, Aufsatzbiiste 9 K c 59,90 4,50 17,90 15,30 2,50 M

DreifuB, Panther-FuB 13a 59,70 7,40 31,40 1,10 0,30 M

DreifuB, Panther-FuB 13b 74,80 13,10 9,40 2,30 0,50 M

Dabei konnte beim DreifuB auf die Analysen der ersten Untersuchung zuriickgegriffen 

werden, da dasselbe Analysenverfahren eingesetzt wurde. Als einheitliche Nachweis- 

grenze fur die Hauptkomponenten kann eine Konzentration von 0,05 % angenommen 

werden, d. h. Konzentrationen, die darunter liegen, sind in der Tabelle 1 unter der 

Angabe 0 % subsummiert.

Fur einen Vergleich der vorliegenden Ergebnisse bietet sich das umfangreiche Material 

des groBen Bronzefundes von Neupotz an5. Die umfangreiche Datensammlung von uber 

300 Einzelanalysen stellt eine solide Basis fur die Eingruppierung dar. Verschiedene in 

diesem Fund enthaltene Typen sind auch im “Fiirstengrab” von Gommern zu linden. 

Aber auch die ubrigen konnen in die von J. Riederer entwickelte Klassifizierung der 

Kupferlegierungen eingeordnet werden. Obwohl diese Klassifizierung sich weniger an 

den Zustandsdiagrammen der Stoffsysteme fur Kupfer-Zinn-Blei-Zink orientiert, son- 

dem mehr auf eine einfache Handhabbarkeit zielt, wurde sie in Anbetracht der sehr guten 

Vergleichsmoglichkeiten ausgewahlt (Tab. 2). Doppelbezeichnungen ergaben sich in 

Grenzfallen aufgrund der Streuung der Analysenergebnisse. Diese Streuung resultiert im 

wesentlichen aus der methodenspezifischen MeBgenauigkeit der energiedispersiven 

Elektronenstrahlmikroanalyse, die in den meisten Fallen zwischen 1 und 10 % (relativ) 

liegt sowie aus materialspezifischen und korrosionsbedingten Inhomogenitaten. Letztere 

beeinflussen die vorliegenden Analysenergebnisse insbesondere dadurch, daB im Inter-
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esse einer zerstdrungsarmen Untersuchung dutch eine spezielle Praparationstechnik6 das 

Kenunaterial in der Regel nut auf einer Flache von 50 bis 150 pm Breite und 100 bis 

200 pm Lange von der daraufliegenden Korrosionsschicht befreit wurde. Dabei wurde 

besonders vorsichtig in mehreren Schritten vorgegangen, um das Objekt weitestgehend 

zu schonen. Die schrittweise Schaffung der freigelegten Analysenflachen erfolgte unter 

standiger Kontrolle mit dem atmospharischen Rasterelektronenmikroskop. DaB dies mit 

vertretbarem Zeitaufwand moglich war, ist auf die besondere Funktion dieses Mikro- 

skops zuriickzufuhren, die es gestattet, elektrisch nichtleitende Proben ohne Aufladungs- 

stbrungen abzubilden7.

Tab. 2: Klassifizierung der Objekte anhand der Analysenergebnisse (nach Riederer 1993)

Objekt Klassifizierung nach Riederer

Spielbrett 202, Eckbeschlag M6i2

Spielbrett, Griff 191a M6fx

Spielbrett, Griffbeschlag 191b M6fx

Spielbrett, Nagel 191c Kupfer (B 3 a)

Westlandkessel 13, Rand M 6b1

Westlandkessel 13, Wand M 6c1 (B 4c)

Holzbottich, Beschlagreifen 102a B 4c

Holzbottich, Nagel 102b B 4a

Holzbottich, Ring 102c M6e3

Holzbottich, Randbeschlag 102d M 6c1

Holzbottich, Nietkopf/Lot 102e M 6c1(B 4c)

Schlussel 16a Kupfer 1

SchloBfeder 16b B 3a

SchloBblech 16c B4h

Hemm. Eimer, Wan dung 301b M 6k1

Hemm. Eimer, Boden 301c M 6k1

Hemm. Eimer, Henkel 301a M6k3

Hemm. Eimer, Henkel 60a M 6i2 (6h2)

Hemm. Eimer, Wandung 60b M6i2

Hemm. Eimer, Boden 60c M 6i2 (6k1)

Hemm. Eimer, Lot 654b Bleilot (B 3d)

Hemm. Eimer, Bodenscheibe 654a M6P

Becken, Boden 140a M 6p

Becken, Wandung 140b M6fi

Becken, Attasche 140c M6i3

Becken, Lot 140c Zinnlot (M 6d3)

Becken, Ring 140d M6i2

Holzeimer 14/15, Zierband B 4b (M 6b1)

Holzeimer 14/15, Randbeschlag B 4b (2b) (M 6b1)

Holzeimer 14/15, Nagel M 6a2 (B 4e)
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Fortsetzung Tab. 2

Objekt Klassifizierung nach Riederer

DreifuB, Standbein I 1

DreifuB, Standbein II11

DreifuB, Kreuzstange 12 KS

DreifuB, Gleithiilse 12 OE a

DreifuB, Gleithiilse 12 OE b

DreifuB, Nietkopf/Zierscheibe 12 Z

DreifuB, Niet 12 N

DreifuB, Vogel-FuB 30

DreifuB, Aufsatzbiiste 11 K

DreifuB, Aufsatzbiiste II 9 K a

DreifuB, Aufsatzbiiste II 9 K b

DreifuB, Aufsatzbiiste II 9 K c 

DreifuB, Panther-FuB 13a

M bi1

Mbi1

M bi1 (bn1) 

Mbi1 

M bi1 (6i2)

M 6i3 (6i4) 

M6i2

B 4g

M6e4

M6i2

M 6i2 (6e2)

M6i3

M6c3

Legende: B - Bronze, M - Messing; Materialgruppen (nach Riederer): 1 Kupfer (mind. 96 %); 

3 Bleibronze (Sn < 1 %; Zn < 1 %); 3a mit geringem (1-5 %) Bleigehalt; 3d mit sehr hohem 

(> 20 %) Bleigehalt; 4 Blei-Zinnbronze (Zn < 1 %); 4a mit geringem (1-5 %) Zinn- und gerin

gem Bleigehalt); 4b mit mittlerem (5-10 %) Zinn- und geringem Bleigehalt; 4c mit hohem (10- 

20 %) Zinn- und geringem Bleigehalt; 4d mit sehr hohem (> 20 %) Zinn- und geringem Bleige

halt; 4e mit geringem Zinn- und mittlerem Bleigehalt; 4g mit hohem Zinn- und mittlerem Bleige

halt; 4h mit sehr hohem Zinn- und mittlerem Bleigehalt; 6 Zinn-Blei-Messing; 6a* Messing mit 

geringem Zinn- und geringem Zinkgehalt; 6b* Messing mit mittlerem Zinn- und geringem Zink- 

gehalt; 6c* Messing mit hohem Zinn- und geringem Zinkgehalt; 6d* Messing mit sehr hohem 

Zinn- und geringem Zinkgehalt; 6e* Messing mit geringem Zinn- und mittlerem Zinkgehalt; 6f* 

Messing mit mittlerem Zinn- und mittlerem Zinkgehalt; 6i* Messing mit geringem Zinn- und 

hohem Zinkgehalt; 6k* Messing mit mittlerem Zinn- und hohem Zinkgehalt; 6 n* Messing mit 

geringem Zinn- und sehr hohem Zinkgehalt (* = ^eringer Bleigehalt; 2mittlerer Bleigehalt; 

3hoher Bleigehalt; 4sehr hoher Bleigehalt)

Von Objekten, deren GroBe einer direkten Untersuchung im Mikroskop entgegenstand, 

wurden feine Spane mit ahnlichen Abmessungen wie den oben genannten entnommen. 

Ihre Orientierung auf dem Probenhalter in einer fur die Analyse giinstigen Lage erfolgte 

ebenfalls sukzessiv unter standiger Kontrolle mit dem atmospharischen Rasterelektro- 

nenmikroskop.

Bei der Untersuchung stark bleihaltiger Spane wurde festgestellt, daB Blei, das in den 

Legierungen an den Komgrenzen als Ausscheidung vorliegt (vgl. Abb. 1), beim Spanab- 

heben fiber die Scherflache des Spans verschmiert werden kann. Infolge der relativ gerin- 

gen Analysentiefe der Elektronenstrahlmikroanalyse wird dadurch ein Bleigehalt 

ermittelt, der hoher ist als der im eigentlichen Kemmaterial enthaltene. Wo der Verdacht 

auf ein derartiges Artefakt nahelag, wurde versucht, die Analysen an Bruchflachen der 

Spane vorzunehmen (vgl. Abb. 2). Dabei erwies sich die mit dem atmospharischen Rast- 

erelektronenmikroskop schnell zu realisierende mikroskopische Kontrolle der Orientie

rung der Spane als unabdingbare Voraussetzung.
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Abb. 1: Bleiausscheidungen auf den Komgrenzen eines Messings mit geringem Zinn-, mittlerem 

Blei- und hohem Zinkgehalt (Eckbeschlag vom Spielbrett; vgl. Tab. 1; 2)

1.2. Der DreifuB

Im Rahmen der Restaurierungsarbeiten am DreifuB von Gommem wurden Analysen zu 

den einzelnen Teilen dieses Objektes durchgefiihrt8.

Zwischen den Einzelteilen des DreifuBes konnten sehr deutliche Unterschiede in der 

Materialzusammensetzung erkannt werden. Es wird jedoch deutlich, daB fur gleiche Ein- 

zelteile im wesentlichen auch gleiche Materialien verwendet wurden. So bestehen alle 

figiirlichen Aufsatze aus bleireichen Legierungen, wahrend das Grundgestange aus deut

lich bleiarmerem Messing gefertigt wurde. Ausgehend von den Eigenschaften der Mate

rialien wird die gezielte Verwendung von Legierungen entsprechend ihrer geplanten 

Verwendung oder Weiterverarbeitung deutlich.

So ist zu bemerken, daB die figiirlichen Kopfe aus einer Legierung gegossen wurden, 

die eine fur dieses Herstellungsverfahren giinstige Zusammensetzung besitzt. Ebenso 

wurde das Material fur die Standbeine so gewahlt, daB die spanabhebende Nachbearbei- 

tung, das Einbringen der heute sichtbaren Profilierung, durch die Eigenschaften des 

Materials begiinstigt wurde.

Bei den Querstreben standen andere Eigenschaften im Vordergrund. Die Zusammen

setzung des Messings zeigt hier groBere Schwankungen. Dennoch hat das verwendete 

Messing auch in diesen Fallen Eigenschaften, die die notwendige Lochung fur die Ver-
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Abb. 2: Kupfer-Blei-Konzentrationsdiagramm zum Vergleich der in den Funden Neupotz und Gom- 

mem vorkommenden Kupferlegierungen; am Beispiel des Ringes 102c wird der Unter- 

schied zwischen den analysierten Bruch- und Scherflachen entnommener Spane deutlich

bindungs- und Befestigungsniete nicht erschwert. Die Einzelteile des Grundgestanges 

des DreifuBes sind aus ahnlichem Ausgangsmaterial gefertigt.

Der DreifuB weist verschiedene, mit unterschiedlichem Geschick ausgefiihrte antike 

Reparaturen auf, bei denen Teile erganzt wurden. Die Zusammensetzung der erganzten 

Teile unterscheidet sich deutlich von der der urspriinglichen. So wurde z. B. einer der 

ebenfalls gegossenen FiiBe aus einer fiir den GuB wesentlich schlechter geeigneten 

Bronze hergestellt.

Die Ergebnisse zum DreifuB lassen ein groBes und genaues Wissen um die Materialei- 

genschaften der verschiedenen Legierungen erkennen, das von erstaunlich hohem hand- 

werklichen Konnen der damaligen Handwerker zeugt.

Ahnliche Erkenntnisse wurden, neben Neupotz, auch an romischen Truhenbeschlagen 

aus der romischen Villa von Eckartsbrunn gewonnen9. Im Unterschied zur offensichtlich 

recht pragmatischen Materialwahl zur Herstellung der dort vorgefundenen Bronzen, 

kann man beim DreifuB von Gommem bei den urspriinglichen Biisten wohl von einer 

gezielten Materialwahl ausgehen. Die fiir die eine Reparatur am DreifuB von Gommem 

genutzte figiirliche Bronze mit abweichender Materialzusammensetzung kbnnte dem fiir 

die Eckartsbrunner figiirlichen Bronzen beschriebenen HerstellungsprozeB entspre- 

chen10. Dabei kam es weniger darauf an, ein ideales Ausgangsmaterial fiir den zu ferti-
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genden Gegenstand zu verwenden, als vielmehr darauf, daB der Gegenstand iiberhaupt 

technisch realisiert werden konnte.

1.3. Die GefaBe

1.3.1. Westlandkessel

Die Zusammensetzung des bronzenen Westlandkessels korrespondiert mit den Legierun- 

gen, die J. Riederer fur die Westlandkessel von Neupotz ermittelt hat11. Die Kessel aus 

dem dortigen Fund bestehen aus Zinnbronzen. Die Verwunderung dariiber, daB solche 

GefaBe aus einer verhaltnismaBig sproden Zinnbronze getrieben worden sein sollen, 

betrifft ebenfalls den Kessel von Gommem, da auch hier die verwendete Legierung 

kaum als ideales Ausgangsmaterial fur einen solchen groBen Kessel bezeichnet werden 

kann. Er zahlt mit seinem Durchmesser von ca. 0,80 m auBerdem zu den sehr groBen 

Exemplaren dieses Typs.

1.3.2. Hemmoorer Eimer

Die beiden Hemmoorer Eimer sind aus Messing gefertigt. Vergleiche zwischen Wan- 

dung und FuB lassen, wie zu erwarten, keine Unterschiede erkennen. Ein deutlicher 

Unterschied zeigt sich jedoch in den Zusammensetzungen der Henkel, die im Bleigehalt 

differieren. Zum einen bestatigt sich die auch von J. Riederer am Material von Neupotz 

beobachtete Heterogenitat des Ausgangsmaterials, z. B. fiir Henkel.12 Denn auch fur die 

beiden Eimerhenkel aus Gommem wurde deutlich voneinander verschiedenes Material 

verwendet, wobei das bleireichere sicherlich besser fiir die Herstellung eines gegossenen 

Henkels geeignet war. Zum anderen besteht die Moglichkeit, die sich ebenfalls andeuten- 

den Differenzen im Material der Wandungen mit den unterschiedlichen Henkelmateria- 

lien insofem in Verbindung zu bringen, als man unterschiedliche Herstellungsprozesse 

bzw. auch -orte vermuten kann.

1.3.3. Becken mit Weinblattattaschen

Auch der GefaBkorper des Beckens besteht aus Messing, und es laBt sich feststellen, daB 

fiir die GefaBwandung und die Attaschen unterschiedliche Legierungen verwendet wur- 

den, deren Eigenschaften mit ihrer Verwendung korrespondieren. Der GefaBkorper steht 

in seiner Zusammensetzung den Hemmoorer Eimem nahe und laBt sich gut mit ihnen 

vergleichen. Die Attaschen sind aus bleireichem Messing hergestellt. Ahnliches trifft auf 

den eingehangten Ring zu. Dieser kommt in seiner Zusammensetzung jedoch dem 

GefaBmaterial der Eimer nahe und unterscheidet sich in seiner Zusammensetzung vom 

GefaBmaterial nur dutch einen geringfiigig hoheren Bleigehalt.

1.4. Die Beschlage an Holzgegenstanden und -gefaBen

1.4.1. Spielbrett

Die Beschlage und der Griff des Spielbrettes sind aus ahnlichen Ausgangsmaterialien 

gefertigt. Die Legierungen sind verhaltnismaBig unsauber und haben entsprechend
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schlechte Eigenschaften. Die diinnen Bleche der rechtwinkligen Eckbeschlage sind auch 

stark briichig und weisen starke korrosive Erscheinungen auf.

Deutlich unterschieden davon ist der Nagel, der aus ganz gering legiertem Kupfer 

besteht. Das diirfte ihm die fur seine Herstellung und weitere Verwendung notwendigen 

Eigenschaften verliehen haben.

1.4.2. KastenschloB, Schlussel und SchlieBfeder

Das Blech des Kastenschlosses weist, ahnlich wie die Beschlage des Spielbrettes, ein 

unsauberes Ausgangsmaterial auf. Die verwendete Zinnbronze mit hohem Bleianteil ist 

von ihren Eigenschaften her nur dann als Ausgangsmaterial geeignet, wenn man 

annimmt, daB die flachen Bestandteile des Schlosses ohne weitere Kaltverformung 

zusammengefiigt wurden.

Von ganz anderer Zusammensetzung sind die SchloBfeder und der Schlussel. Beide 

sind, ahnlich wie der Nagel des Spielbrettes, aus wenig legiertem Kupfer gefertigt. Die

ses Material ist gut geeignet, um durch Kaltbearbeitung in die endgiiltige Form gebracht 

zu werden. Ein anderes als das genutzte Ausgangsmaterial ware fur die abschlieBende 

Formgebung durch Kaltverformung wohl kaum zu verwenden gewesen.

1.4.3. Beschlage an HolzgefaBen

Die Analysen zeigen, daB fiir die Beschlagreifen der unterschiedlichen GefaBe auch 

unterschiedliche Zinnbronzen verwendet wurden, und auch innerhalb der Beschlage 

eines GefaBes keine Einheitlichkeit besteht. So wurden fiir die Beschlagreifen und die 

abschlieBende Umbortelung der Miindung des grbBeren Holzbottichs Bleche aus Bronze 

sowie aus Messing verwendet.

Das Material fiir die Beschlagreifen und die Randumbbrtelung unterscheidet sich deut

lich von dem fiir die Eckbeschlage des Spielbrettes bzw. den KastenschloBbeschlag, 

zeigt aber Ahnlichkeiten zum GefaBmaterial des Kessels aus diesem Grab oder z. B. der 

Kessel oder Flatten aus dem Fund von Neupotz. Diese Ahnlichkeit des Materials gilt 

auch fiir die beiden Henkel der Holzeimer.

Der am Bottich verwendete Ring weist in seiner Zusammensetzung mit dem hohen 

Bleianteil auf eine Herstellung im GuB hin.

Die fiir die Befestigung der Beschlagreifen verwendeten Nagel besitzen zwar hohe 

Kupfergehalte, unterscheiden sich jedoch von den Nageln des Spielbrettes und auch vom 

Ausgangsmaterial fiir Schlussel und SchloBfeder. Sie sind wohl aus ahnlichen Bronzen 

wie die Beschlagreifen selbst gefertigt.

1.5. Zusammenfassende Wertung

Im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen von J. Riederer an den Objekten von 

Neupotz, die eine relativ einheitliche Zusammensetzung fiir das Material von Hohlgefa- 

Ben und damit eine groBe Homogenitat des Fundes dokumentieren13, stellen sich die Ver-
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haltnisse fur das Grab von Gommem mit seinem anders gearteten Fundmaterial etwas 

anders dar. Auch wenn im wesentlichen gleiche Oder sehr ahnliche Legierungen vorge- 

funden wurden (vgl. Abb. 2 und 3), deuten die in vielen Objekten nachgewiesenen hohe- 

ren Zinkgehalte (vgl. Abb. 4) auf einen noch starkeren Eintrag durch Altmetallanteile. 

Der Materialgruppierung von J. Riederer folgend, sind dadurch die meisten Legierungen 

von Gommem als Blei-Zinn-Messinge anzusprechen, auch wenn der Ubergang zu den 

Blei-Zinn-Bronzen flieBend ist, wie einige Doppelnennungen in der Tabelle 2 andeuten.

Eine ahnliche Interpretation legt die Betrachtung der Antimongehalte nahe (vgl. 

Abb. 5). Wie bereits J. Riederer hervorgehoben hat, ist Antimon ein Legierungsbestand- 

teil, der ausschlieBlich aus den Ausgangserzen stammt. Wahrend fur die Objekte von 

Neupotz durch die geringe Schwankungsbreite und das ausgepragte Maximum der Anti

mongehalte die Homogenitat des Fundes bestatigt wird, sind fur Gommem die Antimon

gehalte liber 0,3 % als regional typisch zu werten und bestatigen somit die Inhomogenitat 

des Fundmaterials als eine Zusammenfassung von eigenem oder/und aus verschiedenen 

Regionen importiertem Material.

Dies wird um so wahrscheinlicher, wenn man sich die Zusammensetzung des Hortfun- 

des von Neupotz, beispielsweise in bezug auf Grabausstattungen der entsprechenden 

Zeit im freien Germanien, ansieht. Auch wenn man annimmt, daB in den Grabem nur ein 

Bruchteil des ehemals vorhandenen Importes wiederzufinden ist, so erstaunt es doch,

Bronzeanalysen

Kupfer (Masseanteile in Z)
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Bronzeanalysen

Abb. 4: Kupfer-Zink-Konzentrationsdiagramm zum Vergleich der in den Funden Neupotz und 

Gommem vorkommenden Kupferlegierungen

wieviel Material ein angenommener Pliinderungszug erbracht hat.

Prinzipiell betrachtet, zeigen sich an den romischen GefaBen von Gommem ahnliche 

Ergebnisse wie an den GefaBen von Neupotz. Die Herstellung der Hemmoorer Eimer und 

auch des Beckens mit Weinblattattaschen aus Messing erganzt das bisher bekannte Bild.

Der Nachweis, daB fiir Henkel und Ringe ein sehr heterogenes Ausgangsmaterial ver- 

wendet wurde, korrespondiert ebenfalls mit dem Neupotzer Material.

Die im GuBverfahren hergestellten figurlichen Bronzen lassen erkennen, daB man nach 

Moglichkeit bestrebt war, das Material entsprechend der vorgesehenen Herstellungstech- 

nik auszuwahlen. Das bestatigt emeut und eindrucksvoll, daB ein ziemlich genaues Wis- 

sen um die unterschiedlichen Legierungen und deren Eigenschaften vorhanden war und 

wohl auch die bewuBte Auswahl geeigneter Legierungen angestrebt wurde. Die genaue 

Durchsicht bestatigt aber auch die anderweitig gewonnenen Erkenntnisse, daB ein idea- 

les Material nicht immer zur Verfugung stand und auch auf weniger geeignete, aber 

trotzdem noch verwendbare Legierungen zuriickgegriffen wurde.

Eine Differenzierung zwischen romischen und germanischen Bronzen liefert einige 

interessante Erkenntnisse. Besonders die Henkel und Beschlage der groBen HolzgefaBe 

(Bander, Randeinfassungen), aber auch die fur diese HolzgefaBe verwendeten Nagel 

weisen groBe Ahnlichkeiten mit den Materialien auf, die vor allem fiir rdmische Kessel
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Abb. 5: Kupfer-Antimon-Konzentrationsdiagramm zum Vergleich der in den Funden Neupotz 

und Gommem vorkommenden Kupferlegierungen

verwendet wurden. Das zeigt sich nicht nur in dem begrenzten Vergleichsmaterial von 

Gommern, sondem auch mit Blick auf die Untersuchungen am Material von Neupotz. 

Andererseits enthalten gerade die Beschlage der germanischen HolzgefaBe zahlreiche 

Beimengungen, die nach J. Riederer14 auf mehrfach umgeschmolzenes Altmetall schlie- 

Ben lassen und unterscheiden sich dadurch von zahlreichen romischen GefaBen.

Die Vermutung, in dem Ausgangsmaterial fur die bronzenen Beschlagteile der germa

nischen GefaBe solche romischen BronzegefaBe zu sehen, liegt auf der Hand. Die Mate- 

rialanalysen lassen aber neben der Weiterverwendung romischer GefaBe dutch 

Zerschneiden und Umformen auch an Einschmelzen und NeugieBen denken. Zumindest 

wird im Vergleich zwischen romischen GefaBen und Beschlagmaterial der germanischen 

HolzgefaBe deutlich, daB fur die romischen GefaBe in der Regel reinere Legierungen 

verwendet wurden.

Weiterhin fiigen sich die Analysen der eingehangten Ringe im Holzbottich und im 

Becken mit Weinblattattaschen in das Bild ein, das fur das Ausgangsmaterial fur Henkel, 

Standringe, FiiBe etc. von Neupotz gewonnen wurde. Das fiihrt zu der Annahme, daB der 

Ring fur den Holzbottich ohne weitere Umarbeitung sekundar fur dieses germanische 

HolzgefaB verwendet worden sein kann.

BewuBte Materialwahl und auch Materialkenntnis werden fur das romische Handwerk 

als gesichert vorausgesetzt. Ahnliches darf aber auch fur germanische Handwerker gel-
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ten, die offensichtlich versuchten, Material entsprechend der vorgesehenen Weiterbear- 

beitung zu verwenden. Einschrankungen ergaben sich wohl immer dann, wenn Material 

nicht in der notwendigen Qualitat vorlag.

Bei der Beurteilung des Fundes von Neupotz und auch bezogen auf die Auswahl des 

Typenspektrums in den spatromischen Korper- und Brandgrabem, scheint man diese 

Moglichkeit mit beachten zu miissen.

2. Glaser

2.1. Untersuchungsmethodik

Auch zu den Glasem aus dem Grab von Gommem haben schon bald nach der Bergung 

und Preparation des Fundkomplexes Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikro- 

skop stattgefunden15. Dabei gelang es, einen Uberblick zu Erhaltungszustand und Mate- 

rialzusammensetzung des verhaltnismaBig groBen Fundus an Gias zu gewinnen. Die 

Untersuchungen im Rahmen des nachfolgenden Projektes dienten dazu, diese ersten 

Erkenntnisse zu uberpriifen, und zwar zum einen wegen der Vergleichbarkeit zwischen 

konventioneller und atmospharischer Rasterelektronenmikroskopie, zum anderen stand 

nach AbschluB der restauratorischen Bearbeitung ein grbBeres Probenspektrum als 

anfangs zur Verfiigung.

Es wurden drei der vier im Grab enthaltenen Glaser untersucht; von einem der Glaser, 

einem Schlangenfadenglas, besonders die verschiedenen Auflagen.

Von der umfangreichen Kollektion der im Grab enthaltenen Spielsteine wurde je einer 

der nach Augenschein zu trennenden Typen fur die Analyse ausgewahlt, so daB hell- und 

dunkelblaues, grimes, braunes und millefioriartiges Gias untersucht wurden.

Die Glaseinlagen der Verzierung von Schild und Schildbuckel sahen sich so ahnlich, 

daB sie als einheitlich aufgefaBt wurden. Die Materialzusammensetzung wurde jedoch an 

den verschieden groBen Typen gepriift. Die Objekte und die Ergebnisse sind in Tabelle 3 

zusammengestellt.

Die bisher vorhandenen Erkenntnisse zur Korrosion an den Glasem von Gommem 

wurden durch die Untersuchungen vor allem der Spielsteine bestatigt. So gibt es einige 

Exemplare, die durch Korrosion so stark zerstort sind, daB sie nur noch als kleine Kriimel 

vorliegen, an denen keine sinnvollen Analysen mehr moglich sind. Makroskopisch kaum 

zu erkennen ist, daB sich die Korrosion auch in zahlreichen Rissen ausgebreitet hat (vgl. 

Abb. 6 und 7), so daB die Glasmasse der Spielsteine z. T. zu erheblichen Prozentsatzen 

aus korrosiv umgesetztem Material besteht. Die Korrosionsschicht iiberzieht nicht nur 

den ganzen Gegenstand, sondem dringt auch an Rissen vor, die von der Oberflache in das 

Material hineinlaufen. Die Dicke der Korrosionsschicht und die Dichte der Risse bestim- 

men somit den Volumenanteil an durch Korrosion verandertem Material. Das kann in 

extremen Fallen dazu fiihren, daB das gesamte Objekt nur noch aus korrodiertem Mate

rial besteht. Ein Beispiel dafiir lieferte der millefioriartig erscheinende Spielstein, bei 

dem Korrosionsschichtdicken um 50 pm und durchschnittliche RiBabstande von eben- 

falls rund 50 pm dazu fiihrten, daB praparativ kein unverfalschtes Kemmaterial mehr 

freigelegt werden konnte.

Das Entfernen der Korrosionsschicht erfolgte wie im Abschnitt 1.1. beschrieben. Die 

mikroskopische Kontrolle muBte aber bei den Glasem noch durch Grobanalysen unter-
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Abb. 6: Korrosionsschichten auf einem Splitter aus einer GlasgefaBwandung (Probe 187.2)

Abb. 7: Korrosionsschicht auf einem dunkelblauen Spielstein; im Bereich des freigelegten Kem- 

materials hat sich der Korrosionsangriff entlang der Oberflachenrisse markiert
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stiitzt werden, da die Morphologic der praparierten Oberflachen nicht immer eine ein- 

deutige Zuordnung zum korrodierten oder zum Kemmaterial zulaBt. Das liegt sicher 

darin begriindet, daB sich die Zusammensetzung, beginnend an der Oberflache bis zum 

Kemmaterial gleitend, d. h. ohne Spriinge, andert. An den untersuchten Glasern konnten 

zwei charakteristische Richtungen der Zusammensetzungsanderungen infolge der korro- 

sionsbedingten Auslaugung der Alkalien festgestellt werden. Bei einer Art Korrosion 

erhbhen sich die prozentualen Anteile an Siliziumoxid (vgl. Abb. 8) bei ungefahr gleich- 

bleibenden Konzentrationen der restlichen, in der Analyse nachgewiesenen Elemente. 

Das deutet auf die vorrangige Bildung hydroxylhaltiger, siliziumreicher Gelschichten, 

eventuell in Kombination mit der Auslaugung anderer Glaskomponenten hin.

Die andere Art der Korrosion ist durch die relativen Konzentrationserhbhungen der im 

Gias verbleibenden Elemente gekennzeichnet (vgl. Abb. 8), die von einem Ablbsen von 

Teilen der Gelschichten begleitet sein kann.

Eine Identifiziemng korrosionsbedingter Anderungen in der Zusammensetzung laBt 

sich am sichersten anhand des Na2O-SiO2-Diagramms (Abb. 9) vomehmen, in dem die 

Analysen korrodierter Bereiche deutlich anders gruppiert sind als die der Kernmaterialien.

Abb. 8: SiO2-A12O3-Konzentrationsdiagramm zum Vergleich der von M. A. Bezborodov (1975) 

angegebenen Zusammensetzungen antiker Glaser mit den im Fund Gommem vorkommen- 

den Glasern; die Gruppen der Analysen von korrodierten Glasern sind durch Kreise mar- 

kiert; die davon zu unterscheidenden Glaser mit erhohtem Al2O3-Gehalt sind beschriftet
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Abb. 9: SiO2-Na2O-Konzentrationsdiagramm zum Vergleich der von M. A. Bezborodov (1975) 

angegebenen Zusammensetzungen antiker Glaser mit den im Fund Gommem vorkom- 

menden Glasem und zur Identifizierung von korrosiv veranderten Zusammensetzungen

2.2. GlasgefaBe

Die Glaser lassen eine typologisch sehr interessante Vielfalt erkennen16. Neben einem 

auBerordentlich qualitatvollen Gias mit Schlangenfadenauflagen stehen ein weiteres 

dunnwandiges GefaB und zwei dickwandige, geschliffene GefaBe zur Verfiigung. Da 

sich die typologische Vielfalt mit Fragen nach der Herstellung bzw. Herkunft der Glaser 

verkniipfen laBt, ergibt sich aus diesen Untersuchungen ein besonderer Reiz.

Auch die zusatzlich analysierten Glaser fiigen sich in das dutch M. A. Bezborodov 

charakterisierte und bereits genutzte Schema romischer Glaser ein17. Ebenso ist auch die 

Korrosion an diesen Glasern den bereits genannten Gruppen zuzuordnen (vgl. Abb. 8 

und 9).

Die Verarbeitung besonders des Glases mit Fadenauflagen ist nicht nur in kiinstlerischer 

Hinsicht, sondern auch aus technologischer Sicht als qualitativ hochwertig anzusehen.

Im Rahmen der Untersuchungen wurde versucht, die Vergoldungstechnik einer Faden- 

auflage des Schlangenfadenglases genauer zu charakterisieren. Dabei konnte ermittelt 

werden, daB es sich um eine Blattgoldauflage handelt, wobei die Dicke der Goldschicht 

zwischen 2 pm und 5 pm liegt (Abb. 10). Ungeklart muBte die Frage bleiben, ob das
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Abb. 10: Blattgoldauflage auf einem Glasfaden des Schlangenfadenglases von Gommern

Gold urspriinglich den ganzen Faden umhiillt hat, Oder ob es nach dem Aufkleben der 

Fadenauflage auf das Gias aufgebracht worden ist. Das vorhandene Materialstiick war zu 

klein, um diese Frage eindeutig zu beantworten, dennoch scheinen einige Anhaltspunkte 

eher fiir die letztgenannte Moglichkeit zu sprechen.

2.3. Die Glasspielsteine und -einlagen

Weiterhin von groBem Interesse sind die Untersuchungen zu den Glasspielsteinen und 

Glaseinlagen. Hier finden sich sehr groBe farbliche Unterschiede, aber auch Unter- 

schiede in der Materialzusammensetzung. In der Analyse ergibt sich jedoch, daB eine 

verhaltnismaBig gleichmaBig streuende Zusammensetzung der Ausgangsmasse zur Her- 

stellung dieser Spielsteine verwendet wurde (vgl. Abb. 9). Eine sinnvolle Differenzie- 

rung ergibt sich eher beziiglich der Komponenten zur Farbung des Glases. Fiir die 

Farbung wurden die iiblichen Zusatze verwendet. Dabei handelt es sich um Eisenoxid 

(gelbgriin bis braun), Kupferoxid (hellblau, blau), Kobaltoxid (dunkelblau), Chromium- 

oxid (gelb bis grim), Antimonoxid (weiB).

Makroskopisch erkennbare Anzeichen von Millefioriglas oder von Einschliissen, die 

vielleicht aus dem Zusammenschmelzen verschiedener Glasreste herriihren konnten, 

bestatigten sich bei der genaueren Untersuchung nicht. In alien Fallen handelt es sich um 

Erscheinungen, die als Ergebnis von Verwitterungsvorgangen entstanden sind und 

dadurch das auBere Erscheinungsbild der Glaser verandert haben (siehe 2.1.).
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Die Zusammensetzungen der untersuchten Spielsteine und Glaseinlagen vom Schild 

liegen innerhalb des bei M. A. Bezborodov angegebenen Bereiches (Abb. 8 und 9). Eine 

Ausnahme stellt die Zusammensetzung des Glasmugels aus dem Schildbuckel dar.

Der iiberraschend hohe Aluminiumoxidgehalt der Glaseinlage vom Schildbuckel 

(Abb. 8) deutet nur scheinbar auf eine Analyse korrodierten Materials hin. Das Na2O- 

SiO2-Diagramm (Abb. 9) zeigt aber, daB sich dieses Gias mit seinen iibrigen Komponen- 

ten in die Gruppe der anderen in Gommern gefundenen Glaser einordnet. Eine Erho- 

hung des Al2O3-Gehaltes in Natron-Kalkglasem verringert die Kristallisationsneigung 

und Entmischungstendenz und steigert die Korrosionsbestandigkeit. Damit handelt es 

sich hierbei um ein qualitativ hochwertiges Glasmaterial. Das zeigt sich bereits in den 

makroskopischen Eigenschaften, wie dem guten Erhaltungszustand, dem Glanz und dem 

klaren Material. Die optischen Eigenschaften (Brechzahl, Farbe) und die Verarbeitbar- 

keit (Viskositat) verandern sich dadurch kaum. Aluminiumoxidzugaben zu romischen 

Natron-Kalkglasern sind im Prinzip nicht ungewohnlich, liegen aber meist, wie auch die 

Angaben von M. A. Bezborodov zeigen, deutlich unter den hier vorgefundenen.

Die Verbindung mit dem leicht angehobenen Al2O3-Gehalt, der einen der Spielsteine 

(Abb. 8) an den Rand der Gruppierung der Glaser aus Gommern riickt, konnte ein Hinweis 

auf eine lokale Besonderheit der Glashiitte sein, die dieses Material hergestellt hat. Gleich- 

zeitig wird dadurch die Vermutung gestiitzt, daB die Spielsteine aus minderwertiger Glas- 

masse (z. B. im Hafen verbliebene Reste, Abfallstiicke aus dem VerarbeitungsprozeB u. a.) 

hergestellt wurden.

Abb. 11: Beispiel fur einen typischen EinschluB in den Spielsteinen; Phosphor-Eisen-Calcium- 

EinschluB im dunkelblauen Spielstein
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Abb. 12: Beispiel fur eine typische antimonreiche Entmischung in der weiBen Fadenauflage 

des Schlangenfadenglases

Die auf den Bruchflachen aller untersuchten Spielsteine nachgewiesenen, sehr zahlrei- 

chen und relativ groBen Blasen, Entmischungen oder/und Einschliisse beweisen, daB das 

Material sehr heterogen ist. Mit den Abbildungen 11 und 12 werden zwei Beispiele fur 

die in den Glasobjekten von Gommem gefundenen Inhomogenitaten gezeigt, die den 

Unterschied zwischen den groben Einschliissen in den Spielsteinen und den sehr kleinen 

Inhomogenitaten im Material der GlasgefaBe demonstrieren.

Zusatzlich sprechen die groBe Streuung der vorgefundenen Zusammensetzungen und 

die sowohl makroskopisch als auch mikroskopisch sichtbare nachlassige Verarbeitung 

fur die These von der Verwendung von Glasabfallen fur die Spielsteine.

3. Gold

3.1. Massiv goldene Objekte

Im “Furstengrab” von Gommem waren verschiedene massiv goldene Gegenstande ent- 

halten. Dabei handelt es sich neben germanischen Schmuckgegenstanden (Halsring, Fin

gerring, 2 Fibeln) auch um eine romische Miinze und um das Blattgold, das zur 

Verzierung des Ledergiirtels verwendet wurde. Die Objekte und die Ergebnisse der Ana- 

lysen sind in Tabelle 4 zusammengefaBt.

Die Goldgehalte aller Gegenstande liegen zwischen 90,1 und 95,4 %, d. h., es handelt 

sich um relativ reine Goldlegierungen, deren hoher prozentualer Goldanteil mit dem von 

natiirlich vorkommenden Lagerstatten (Seifengold) verglichen werden kann.

Das deutlich reinste Gold enthalt die romische Miinze. Die Schmuckgegenstande wei- 

sen dagegen mehr Verunreinigungen auf, ahneln sich aber in ihrer Zusammensetzung.
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Tab. 4: Chemische Zusammensetzung der massiv geoldenen Gegenstande

Nr. Probe % Au % Ag %Cu % Pb % Sn % Zn % Hg

1

176/fed 91,8 2,5 1,1 1,8 0,4 0,2 2,2

achsk 1 94,9 1,6 0,9 1,1 0,2 0,1 1,1

perldr 92,0 4,1 1,1 1,1 0,2 0,2 1,3

kegel 90,7 3,9 1,2 2,3 0,2 0,3 1,0

fuss 90,1 4,4 1,1 0,8 0,6 0,1 0,8

nadh 95,4 2,4 0,7 0,7 0,2 0,1 0,5

2 161/ri 93,8 2,4 0,6 1,0 0,5 0,2 1,4

3 175/mu 95,0 0,3 0,2 1,8 0,7 0,2 1,8

4

74fed 91,9 3,8 1,8 0,6 - 0,3 1,6

achskn 91,9 6,1 1,4 0,1 0,2 - 0,3

perldr 90,6 6,2 1,5 0,4 0,5 - 0,8

fibk 90,5 4,5 2,3 0,6 0,4 0,2 0,8

nadh 92,5 2,9 1,5 1,3 0,1 0,2 1,2

Erlauterungen zu den Abkiirzungen: 176/fed - Feder; Spirale der Fibel 176; achsk 1 - Achsend- 

knopf (Fibel 176); achskn - Achsendknopf (Fibel 74); perldr - Perldraht; kegel - Fibelkorper 

(kegelfbrmiger Teil von 176); fuss - FibelfuB (176); nadh - Nadelhalter; 161/ri - Fingerring; 175/ 

mii - Goldmiinze; 74fed - Feder, Spirale (74); fibk - Fibelkorper (von 74)

Ungewohnlich sind die Quecksilberanteile in den Goldobjekten, die Werte bis 2,2 % 

erreichen und in dieser Hohe in den bisher veroffentlichten Analysen von antikem Gold 

eine Ausnahme darstellen.

Denkbar ist sowohl eine vorangegangene Amalgamierung des Goldes zur Abtrennung 

der unedleren Legierungsbestandteile (Silber, Kupfer), wodurch ein geringer Prozentsatz 

des Quecksilbers als Legierungselement erhalten geblieben sein kann, als auch ein natiir- 

licher Quecksilber-Gehalt des Goldes, der aus dem Erz stammt. Dariiber hinaus besitzt 

Gold eine hohe Affinitat zum Quecksilber, wodurch sich die Goldfunde im Laufe der

1 s 
Zeit mit Quecksilber angereichert haben kbnnen, wie es bei P. A. Lins und W. A. Oddy 

erwahnt wird.

3.2. Vergoldungstechnik

Wahrend der ersten Untersuchungen an den vergoldeten PreBblechen und Schmuck- 

scheiben von Gommem war das Fehlen von Quecksilber festgestellt und als Nachweis 

dafiir interpretiert worden, daB diese Bleche nicht feuervergoldet waren. Dieses Ergebnis 

wurde im Verlauf der weiteren Untersuchungen gepriift und im wesentlichen bestatigt. In
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den PreBblechen aus dem Grab von Gommem kommt Quecksilber nicht oder nur in 

geringen Spuren vor.

Damit unterscheiden sie sich von der Vergoldung des silbemen Hemmoorer Eimers, 

bei der man davon ausgehen kann, daB sie romische Handwerkstechnik reprasentiert. In 

dieser Vergoldung ist ein hoherer Prozentsatz Quecksilber vorhanden.

Zum Vergleich wurden daraufhin weitere vergoldete PreBbleche aus Grabem der nahe- 

ren Umgebung untersucht, und als weitere Stichproben erfolgten Analysen an Gegen- 

standen, die mit Sicherheit feuervergoldet sind, jedoch eine zeitliche Differenz zu den 

spatkaiserzeitlichen PreBblechen aufweisen.

Auch hinsichtlich der Mikrostruktur der Goldoberflachen lassen sich Unterschiede 

feststellen. Die mit Sicherheit feuervergoldeten Gegenstande haben eine teilweise noch 

sichtbare komige Struktur, die aus dem mit Quecksilber vermengten Goldpulver (Amal

gam) resultiert. Die Bleche von Gommem und die zeitlich ahnlichen Stiicke zeigen sol- 

che Strukturen nicht. Hier iiberwiegen Oberflachen mit einzeln erkennbaren 

Durchbriichen im Gold, wie sie auch das Blattgold des Ledergiirtels aufweist. Diese 

sogenannten Dehnungslocher sind im Zusammenhang mit dem niedrigen Quecksilbege- 

halt, der auch im Blattgold analysiert wurde, ein Indiz fur die Blechvergoldung bzw. 

Plattierung mit einer diinnen Goldfolie.

Die Objekte und die Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 5 zusammengestellt. Im 

Ergebnis wurde eine relative Einheitlichkeit der Materialanalysen bei den PreBblechen 

festgestellt. Im Vergleich zu sowohl romischer Vergoldung als auch zeitlich verschiede- 

nen feuervergoldeten Stricken wird der Unterschied zwischen den PreBblechen und den 

feuervergoldeten Stricken deutlich. Dies diirfte, mit aller gebotenen Vorsicht, auf eine 

weitestgehend gleichartige Herstellungstechnologie fur die kaiserzeitlichen PreBbleche 

schlieBen lassen.

Tab. 5: Chemische Zusammensetzung der Vergoldungsschichten

Nr. Probe % Au % Hg % Ag % Cu % Pb % Sn % Zn

1 610 88,6 1,8 7,7 0,3 0,8 0,8 0,1

2 83 au 89,4 1,1 7,4 0,4 1,0 0,7 -

3 33au 94,8 1,3 2,0 0,6 1,1 0,2 -

4 141au 83,0 6,6 7,7 0,4 2,0 0,1 0,2

5 497 79,4 1,5 9,6 0,2 2,6 6,6 0,2

6 789 91,5 1,3 5,3 0,4 1,3 - 0,1

7 67 78,8 3,1 15,2 0,7 1,3 0,7 0,2

8 199b/l 89,8 1,4 4,8 0,4 1,8 1,7 0,1

9 199b/2 88,8 1,0 6,4 0,3 1,4 2,0 0,1

10 199b/3 92,3 1,3 2,3 0,2 3,3 0,2 0,2

11 199bgr 86,1 1,3 10,8 0,3 1,0 0,3 0,1
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Fortsetzung Tab. 5

Nr. Probe % Au % Hg % Ag % Cu % Pb % Sn % Zn

12 199bve 84,4 2,0 7,6 0,6 2,0 3,3 0,2

13 522 90,9 2,3 2,5 0,9 2,7 0,3 0,4

14 644 92,5 1,7 4,1 0,3 1,2 0,1 0,2

15 488 94,7 1,3 1,4 0,7 1,1 0,6 0,2

16 554 91,9 2,1 1,4 0,9 2,0 1,2 0,4

17 Mbvog 90,1 1,1 7,1 0,2 1,1 - 0,2

18 Mbvno 94,5 1,1 3,2 0,2 - 0,4 0,4

19 Spom 79,2 1,7 12,9 0,8 4,4 0,7 0,2

20 WeiBenfels 77,2 0,7 18,3 1,9 1,2 0,4 0,2

21 Leuna 1 83,4 0,3 15,1 0,4 0,3 0,4 0,1

22 Leuna 2 85,0 3,2 5,4 4,5 1,4 0,3 -

23 Fego 80,9 7,7 4,9 1,1 4,6 - 0,3

24 Fibdh 60,6 18,1 12,4 3,1 4,1 1,4 0,3

25 Blattg. 93,6 1,2 2,3 0,9 1,4 0,3 -

Erlauterungen zu den Abkiirzungen: 1-16 = Proben aus dem Grab von Gommem; 610 - PreBblech, 

Typ 8; 83au - PreBblech, Typ 13; 33au - PreBblech, Typ 1; 141au - Vergoldung Hemmoorer Eimer; 

497 - PreBblech, Typ 5; 789 - PreBblech, Typ 12; 67 - Zarge am Schildbuckel; 199b/l-199b/l-3 - PreB- 

bleche, Typ 6; 199bgr - PreBblech, Typ 7; 199bve - PreBblech, Typ 10; 522 - PreBblech, T\p 4; 644 - 

PreBblech, Typ 3; 488 - PreBblech, Typ 2; 554 - PreBblech, Typ 9; Mbvog - Merseburg, PreBblech 

mit Vogelmotiv; Mbvno - Merseburg, PreBblech ohne Vogelmotiv; Spom - Spom von Leuna; Wei- 

Benfels - Fibel von WeiBenfels; Leuna 1-2 - Fibeln von Leuna; Fego - feuervergoldeter Knauf; Fibdh 

- Adlerfibel von Deersheim; Blattg. Blattgold

4. Zusammenfassung

In Fortfuhrung der Arbeiten an den Gegenstanden aus dem “Fiirstengrab” von Gommem 

warden Bronze-, Gias- und Goldgegenstande untersucht.

Dabei lieB sich das umfangreiche Spektrum romischer BronzegefaBe und germani- 

scher Bronzebeschlage mit dem Hortfund von Neupotz vergleichen. Erkenntnisse wur- 

den zur Materialwahl fur die GefaBwandung und fiir figiirlich gegossene Bronzen erzielt. 

Bereits bestehende Erkenntnisse zur Technik romischer Bronzebearbeitung konnten 

durch die Erkenntnisse am Material von Gommem bestatigt werden.

Unterschiede zwischen den romischen GefaBen und den an germanischen Gegenstan

den verwendeten Beschlagen wurden zwar augenfallig, aber es lieBen sich auch Gemein- 

samkeiten feststellen. Das darf als Hinweis auf die Weiterverwendung romischer GefaBe 

als Rohmaterial fiir germanische Arbeiten gesehen werden.
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Die GlasgefaBe lassen sich mit den bisher vorliegenden Glasuntersuchungen an anti

ken Glasem verbinden. Die bereits vorgestellten Erkenntnisse zum AusmaB von Korro- 

sion mit vom Glaskorper abweichender Materialzusammensetzung auf der Oberflache 

und im Inneren antiker Glaser wurden nicht nur bestatigt, sondem miissen in Richtung 

einer moglichen totalen Veranderung der Glaszusammensetzung erweitert werden. Die 

Weiterverarbeitung romischen Glasbruchs, z. B. zu Spielsteinen, ist wahrscheinlich, 

jedoch nicht schliissig zu belegen.

Den Reichtum des Grabes reprasentiert eine verhaltnismaBig groBe Zahl von Goldge- 

genstanden. Die Untersuchungen ergaben den Nachweis sehr reinen Goldes. Bemerkens- 

wert ist der verhaltnismaBig hohe Quecksilbergehalt, der bislang an antiken 

Goldgegenstanden noch nicht beschrieben wurde.

Weiterhin wurden Nachuntersuchungen zur Vergoldungstechnik von SilberpreBble- 

chen durchgefiihrt, die ein recht einheitliches Bild in der Materialzusammensetzung der 

Vergoldungsschicht zeigen.

Der Vergleich von Untersuchungen mit dem konventionellen und mit dem atmosphari- 

schen Rasterelektronenmikroskop lieB erkennen, daB sich durch den Einsatz des letzte- 

ren die Moglichkeiten der mikroskopischen und analytischen Charakterisierung von 

archaologischen Materialien deutlich erweitern lassen.

So ist ohne umfangreichen praparatorischen Aufwand die Untersuchung auch von kor- 

rodierten Metallen moglich. Glaser bzw. Bruchstiicke von Glasem sind beispielsweise 

durch den Wegfall der sonst notigen Bedampfung auch nach der Untersuchung im 

atmospharischen Rasterelektronenmikroskop uneingeschrankt weiter fur die Restaurie- 

rung zu nutzen, gleiches trifft auf organische Materialien und auf korrodierte Metallge- 

genstande zu.

Von entscheidendem Vorteil sind die Moglichkeiten fur eine mikroskopisch kontrol- 

lierbare Vbrbereitung der oben genannten Materialien fur die Mikroanalyse. Die objekt- 

schonende, zielgenaue Analyse zeigte ihre Starken schon bei der Untersuchung der 

verschiedenen Farb- und Materialschichten des Schildes und konnte auch fur die hier 

vorliegenden Analysen vorteilhaft genutzt werden.
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