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Herstellung, Funktion und Deutung
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Einleitung

Die bronzenen Rundschilde sind die altesten bekannten Schilde aus Metall in Europa und 

seit der jiingeren Bronzezeit wichtiger Bestandteil der Schutzbewaffnung, die durch Helm, 

Panzer und Beinschienen vervollstandigt wird. Allgemein wird davon ausgegangen, dass 

Vorlauferschilde aus organischem Material sehr wahrscheinlich sind und durch Reste von 

mit Bronzenageln beschlagenen Holzschilden belegt werden kbnnen. Auch ist davon aus- 

zugehen, dass Schilde aus organischem Material neben den metallenen weit verbreitet 

waren, aber nur unter besonderen Umstanden erhalten blieben1. Bisher sind 85 Schilde 

bekannt, einige davon liegen nur in Fragmenten vor. Alle bronzenen Schilde sind jeweils 

aus einem Stuck getrieben. Fiinf Schilde bestehen aus Holz oder Leder. Die Fundstiicke 

stammen aus einem Gebiet, das von den Britischen Inseln und Siidskandinavien tiber 

Deutschland bis in das Karpatenbecken reicht. In der Verbreitung schliefien sie sich zu 

meist mit den anderen Schutzwaffen aus, nur im letztgenannten Raum wurden Fragmente 

einer gesamten Schutzausriistung gefunden2. Neben der weiten Verbreitung zeigen sich 

auch zeitliche Unterschiede: die altesten Schilde datieren in das 13. Jh. und die jtingsten in 

das 8. Jh. v. Chr. Die Seltenheit dieser Objekte und ihre aufwandige Herstellung, die nur 

von einem Handwerker mit grower Erfahrung und Fertigkeit sowie guter Materialkenntnis 

ausgefiihrt werden konnte, weisen ihren hohen Wert aus.

Zwei dieser wertvollen Schilde werden hier naher beleuchtet3, anschliefiend mit dem 

Typ Herzsprung in Bezug gesetzt sowie mit weiteren nahestehenden Schilden, Votiv- 

schilden und Schilddarstellungen verglichen. Weiterhin werden die Deutungsansatze 

aus der Literatur kurz zusammengefasst.

1 Zuletzt Harding 2000,285.

2 Nadap, Ungarn; Petres 1982, 57.

3 Im Rahmen meiner Magisterarbeit, die vornehm- 

lich die Literaturaufnahme aller Schilde umfasst, 

wurden diese beiden Schilde von mir naher 

untersucht und photographiert. Fur die freund- 

liche Aufnahme im Landesmuseum fur Vorge- 

schichte, Halle/Saale und jegliche Hilfe danke 

ich besonders Frau Dr. B. Stoll-Tucker, Herrn

Dr. B. Schlenker und Herrn Dr. C.-H. Wunderlich. 

In einer weiterfuhrenden Studie sollen auch

- moglichst vollstandig- alle weiteren Schilde im 

Original untersucht und vorgelegt werden. Seit 

Abgabe des Manuskriptes im April 2004 konnten 

schon die meisten Schilde im Original untersucht 

werden, die vorlaufigen Ergebnisse sind teilweise 

noch nachgetragen worden.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 89 / 2005



160 MARION UCKELMANN

Fundgeschichte

Nahe dem Dorf Herzsprung bei Kyritz, Ldkr. Ostprignitz-Ruppin (Brandenburg) wurden 

diese beiden Schilde schon 1844 von einem Bauern bei der Aushebung einer Grube, an 

der Stelle eines ehemaligen Wasserloches, gefunden. Nach dem Bericht lagen die beiden 

Schilde »in einem Sumpfe unter Eichenbalken« und waren ungefahr langs ihres grbfiten 

Durchmessers gefaltet. Weitere Beifunde wurden nicht beobachtet.

Eine erste kurze Erwahnung des Ortes und der Fundumstande gab 1852 L. Freiherr 

von Ledebur4 mit dem Zusatz: »...es gelang aber nicht, dieselben uber Holz wieder auf- 

zuziehen«, der nur hoffen lasst, dass dies nicht auch tatsachlich probiert wurde. 1881 

verbffentlichte L. Lindenschmit5 eine erste zeichnerische Abbildung und eine eingehen- 

dere Beschreibung der Schilde, jedoch unter falscher Fundortangabe (»Gegend um Mag- 

deburg«). Er erkannte, dass es sich nicht um brauchbare Schutzschilde handeln kann 

und sieht die Ahnlichkeit zu dem schwedischen Schild von Nackhalle, den er an das 

Ende der Bronze- bzw. den Anfang der Eisenzeit datierte. Eine weitere kurze Erwahnung 

und die ersten Photos fanden sich bei A. Gbtze6. Auch er hielt die Schilde nicht fur 

Kampfschilde und nahm eine zeitliche Einordnung in die friihe Hallstattzeit vor. Eine 

ausfiihrliche Beschreibung der Fundumstande und der Schilde selbst, mit Photogra- 

phien von den Vorderseiten, legte K. Reufi7 vor. Auch ihm erschienen die Schilde zu 

diinn und der Griffbereich zu schmal, um als Kampfschild tauglich gewesen zu sein. Er 

verbffentlichte zusatzlich Metallanalysen (Tab. 1), stellte einen Vergleich mit anderen 

Schilden an und nahm eine Datierung in die jiingere Bronze- bis Hallstattzeit vor. Eine 

kurze Beschreibung mit ahnlichem Ergebnis fand sich bei W. Matthes8, der die Schilde 

der Bronzezeit zuschrieb.

Tab. 1 Metallanalyse der Schilde nach Reufi (1908, 14). Angaben in %.

Cu Sn Ag Pb Fe Ni Co gesamt

Herzsprung r 85,62 12,42 0,075 o,97 0,14 0,58 0,15 99415

Herzsprung 2 84,83 !3>25 0,035 0,83 0,12 0,12 0,23 99>955

E. Sprockhoff unternahm 1930 eine erste Zusammenstellung aller bis dahin bekannten 

Schilde und gliederte diese in Typen. Ab dieser Zeit stellt Herzsprung den eponymen 

Fundort fur den entsprechenden Schildtyp dar, der nach Sprockhoff alle ovalen Schilde 

mit U-fbrmigen Einbuchtungen in Rippen oder Schildbuckel umfasst9. Dem Typ Herz

sprung wurden seitdem weitere Schilde zugeteilt und er wurde mehrfach in Publikatio- 

nen behandelt (s.u.). Die jiingste Erwahnung der beiden Schilde von Herzsprung findet 

sich in dem Katalog des Landesmuseums Halle »Schbnheit, Macht und Tod«10.

4 v. Ledebur 1852,14.

5 Lindenschmit 1881 H. 7, Taf. 2,1. 2.

6 Gotze 1907,49.

7 ReuB 1908,12-16.

8 Matthes 1929, i6if. Taf. 25. 32.

9 Sprockhoff 1930, 6.

10 Schwarz 2001, 50.
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Fundbeschreibung

Beide Schilde weisen eine braungoldene Patina auf. Sie waren bei der Auffindung unge- 

fahr mittig gefaltet und zeigen mehrere Beschadigungen.

Dem Schild 1 von Herzsprung (Abb. 1-3) fehlt an einer Stelle ein Teil des Randes, an 

zwei weiteren Stellen reicht die Zerstbrung vom Rand bis in die Buckelreihen hinein. 

Diese Bereiche sind heute erganzt, der Schildkbrper ist wieder auseinandergebogen und 

weist eine leichte Wblbung auf. Von der ausgerissenen Grifffessel sind nur noch die 

Niete und Nietbleche erhalten. Der Schild hat einen ovalen Durchmesser von 70,9 cm x 

66,5 cm und wiegt zusammen mit den Erganzungen 1,44 kg bei einer (errechneten11) 

Blechstarke von 0,4 mm.

Abb. 1 Schild 1 von Herzsprung, Vorderseite. M. 1:6.

11 Zum Zeitpunkt meiner Untersuchung der Schilde 

verfiigte ich noch nicht uber ein Instrument zur

Blechstarkenbestimmung. Der errechnete Wert 

ist Reufi 1908,13 entnommen.
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Abb. 2 Schild i von Herzsprung, Riickseite. M. 1:6.

Der Schild 2 von Herzsprung (Abb. 4-6) ist in der Mitte beschadigt, so dass vom 

Schildbuckel nur noch wenig erhalten ist. Auherdem fehlen zwei kleinere und zwei grb- 

fiere Teile von Rand und Buckelreihen. Auch hier wurden Erganzungen vorgenommen, 

mit denen sich das Gewicht des Schildes auf 1,51 kg belauft. Die ausgerissene Fessel wird 

nur noch durch ein Nietblech und die Nietstifte belegt. Der ovale Durchmesser des Schil

des misst 70,5 cm x 65 cm, die (errechnete) Blechstarke betragt 0,4 mm.

Zahlreiche Spuren der Bearbeitung befinden sich auf der Vorder- und der Riickseite, 

so dass der mbgliche Herstellungsprozess12 nachvollzogen werden kann. Der Schildkbr- 

per wurde durch das Austreiben eines Bronzerohlings gewonnen. Moglicherweise hatte

12 Auswahl von Autoren, die sich mit der Herstel- 

lung von getriebenen Grofibronzen oder Details 

davon befassten: Maryon 1938,259:6; Coles 1962, 

182; Jockenhovel 1974, i6ff.; Thrane 1977, 376;

Needham 1979, 1266; Tylecote 1986, 34;

Born 1997, 75-87; Coles u. a. 2000, 6ff.;

Armbruster 2001,53,112ft.
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Abb. 3 Schild 1 von Herzsprung, Zeichnung Vorderseite und Profil. M. 1:6.

dieser Rohling schon eine flachrunde Form, um die Arbeit des Austreibens zu erleich- 

tern. Gussformen und Rohlinge dieser Art sind jedoch nicht iiberliefert. Auf der Riick- 

seite beider Schilde von Herzsprung sind kurze, schmale Abdriicke zu sehen, die strah- 

lenfdrmig von der Mitte ausgehen (Abb. 7). Diese werden von konzentrisch um die 

Schildmitte verlaufenden Einschlagen mit einer Lange von ca. 1,4-1,7001 iiberlagert. 

Diese Spuren stammen vom Austreiben des Rohlings auf ca. 0,4 mm. Man kann davon 

ausgehen, dass er mehrmals zwischengegliiht werden musste, damit das Metall nicht 

porbs wurde.

Auf der Vorderseite sind nur noch wenige dieser kurzen Abdriicke zu sehen. Stattdes- 

sen sind viele schmale, eng beieinanderliegende, langliche Spuren zu sehen, die strah- 

lenfdrmig von der Mitte ausgehen und fast fiber den ganzen Radius des Schildes verlau- 

fen (Abb. 8). Die Liingsspuren durchlaufen auch die Verzierung, also Rippen und Buckel. 

Das belegt, dass bei diesen Schilden zuerst der ganze Schildkbrper ausgetrieben und 

dann erst die Verzierung angebracht wurde. Diese Spuren stammen vermutlich vom
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Abb. 4 Schild 2 von Herzsprung, Vorderseite. M. 1:6.

Glatten der Oberflache. Auf welche Art und Weise derart gleichmaEige und sehr lange 

Spuren herbeigefiihrt wurden, lasst sich jedoch nicht mehr nachvollziehen13

Nach dem Austreiben des ovalen Schildkorpers konnte die Verzierung eingepunzt 

werden. Um das gewiinschte Ergebnis zu erzielen, musste die Blechscheibe auf einer 

nachgebenden Unterlage fixiert werden, da sich sonst die ganze Scheibe verziehen 

konnte. Weil diese wahrend der aufwandigen Bearbeitung mehrfach zwischengegliiht 

werden musste, musste sie auch von der Unterlage abgenommen und wieder aufgekittet 

werden. Eine solche Unterlage bestand wahrscheinlich aus erhitztem Pech (Bitumen),

13 Nach Frau M. Fecht, RGZM, erscheint es eher 

unwahrscheinlich, class solch gleichmaBige lange 

Spuren beim Glatten von Hand entstehen. Sie 

wies mich freundlicherweise auf ahnliche Spuren 

an den Goldhiiten hin. Auch auf der Rippenziste 

von Naklo in Mahren (Nekvasil/Podborsky 1991,19) 

linden sich ahnliche Spuren; 

fur den freundlichen Hinweis danke ich

Dr. C. Clausing, RGZM. Auf dem Berliner Goldhut 

wurden eventuell vergleichbare Spuren von

H. Born (2003, 9of. 94E) als Nadelanrisse zur 

Vorlinierung und als Abziehspuren der nach- 

bearbeiteten Oberflache gedeutet.
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Abb. 5 Schild 2 von Herzsprung, Riickseite. M. 1:6.

warmem Lehm, Harz oder Wachs oder einer Kombination dieser Materialien14. Durch 

die weiche Unterlage wurde auch vermieden, dass der Punzeinschlag die Blechscheibe 

durchschlug. Auf dem Schild i befinden sich zwischen den Rippen mit U-Kerbe Ab- 

driicke einer Struktur, die eventuell von solch einer Unterlage stammt (Abb. 9).

Um den zentralen Schildbuckel, in dessen Innenseite noch die leicht gerundeten 

Punzeinschlage zu erkennen sind (Abb. 10), warden die Rippen und Buckelreihen her- 

ausgearbeitet. Moglicherweise wurde der Schildbuckel erst spater ausgetrieben, da die 

Unterlage sonst recht tief und das Abkitten erschwert gewesen ware. Der spitzovale 

Schildbuckel von Schild 1 hat einen Durchmesser von 8,5 cm x 6 cm und ist mit einer 

Langsrippe versehen. Im Profil sind die Seiten leicht nach innen gebogen und das Dach 

gewolbt. Insgesamt ragt der Schildbuckel nur ca. 1,6 cm aus dem Korper heraus. Der 

Schildbuckel von Schild 2 ist nur zu einem kleinen Teil erhalten, lasst sich aber nach

14 Dazu jiingst Born 2003, 91.
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Abb. 6 Schild 2 von Herzsprung, Zeichnung der Vorderseite. M. 1:6.

dem Vorbild von Schild 1 rekonstruieren. In erganzter spitzovaler Form hat er einen 

Durchmesser von 9,7 cm x 5,8 cm, auch sind die Seiten leicht eingebogen und das Dach 

gewdlbt. Die Hdhe fallt mit ca. 1,6 cm ebenso flach aus.

Die Buckel und Rippen wurden wohl mit speziell geformten Punzen aus Metall oder 

Holz15 eingeschlagen. Dazu hielt der Ziseleur die Punze in der einen Hand und schlug 

mit einem Hammer oder Steingerat gleichmaEig auf die Punze. Die Punze verdriingte 

dabei das Material und wurde als Erhbhung auf der anderen Seite sichtbar. Bei der Her- 

stellung einer Rippe wurde eine Punze mit eher langlicher Bahn seitlich versetzt weiter

15 Fur die freundliche und ausfiihrliche Darstellung 

seiner Arbeit sei U. Falck, Goldschmied aus Skara, 

gedankt. Er stellte mehrere Kopien der Schilde 

von Froslunda her, bei denen er Punzen und 

Model aus Buchenholz verwendete, deren Bah- 

nen dem Profil der Rippen und Buckel entspra- 

chen. Um die komplette Verzierung samt Schild- 

buckel und Randumbdrdelung auszufiihren, 

brauchte er ca. 30 Arbeitsstunden. Allerdings ver

wendete er 0,5 mm starke Messingbleche, so dass 

die Arbeitstechnik nicht ganz vergleichbar ist. Da 

bislang aber noch experimentelle Versuche zur 

Schildherstellung fehlen, bieten seine Erfahrun- 

gen gute Anhaltspunkte.
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Abb. 7 Schild 1 von 

Herzsprung, Detail der 

Riickseite mit Hammer- 

11. Treibspuren. o. M.

bewegt, um eine ebenmaEige Ausformung zu erreichen. Die schmalen Doppelrippen, die 

0,6 cm breit und ca. o, i cm hoch sind, zeigen deutliche Spuren von Punzen mit schmaler, 

gerader Bahn und leicht gebogenen Seiten, mit Langen zwischen 0,55 cm und 1 cm 

(Abb. 11). Die Punzbahnen fur die breiteren, flachgerundeten Rippen, die 1,1-1,2 cm 

breit und 0,2 cm hoch sind, miissen eine entsprechende Wdlbung gehabt haben und 

waren wahrscheinlich ebenfalls langlich. Die Buckelreihen wurden mit einzelnen Schla- 

gen einer runden Treibpunze geformt, wobei die einzelnen Buckel einen Durchmesser von 

ca. 0,8 cm haben und etwa 0,2 cm hoch sind. Bei den Doppelrippen und auch an einigen 

wenigen Buckeln sind auch Punzspuren auf der Vorderseite auszumachen, die zeigen, 

dass die Vertiefung zwischen den beiden Rippen und der Umriss der Buckel von vorne 

nachgearbeitet wurden, um die Reliefarbeit zu vervollstandigen (Abb. 12).

Zur Bbrdelung des Randes konnte ein Bbrdeleisen, aber auch ein befestigter Tiillen- 

hammer oder Amboss mit schmaler, scharfer Bahn verwendet werden. Der Schild wurde 

dazu auf die Bahn gelegt und rundherum rechtwinkelig abgekantet. Die Schlagspuren,

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 89 / 2005



168 MARION UCKELMANN

Abb. 8 Schild 2 von 

Herzsprung, Detail der 

Vorderseite mit Bearbei- 

tungsspuren. o. M.

die zum Umbiegen des Randes fuhrten, sind noch deutlich sichtbar (Abb. 13). Bei den 

meisten anderen Schilden ist der Rand um einen dicken Draht aus Metall gebordelt. Bei 

den Schilden von Herzsprung ist eine solche Randseele heute nicht mehr erhalten, doch 

nach ReuE bestand sie aus »... jetzt oxidiertem, fast chemisch reinem Blei ...von 6-8 mm 

Durchmesser ...«16.

An beiden Schilden von Herzsprung finden sich nur noch Reste eines Griffes (Abb. 14). 

Die Grifffessel wurde auf der Riickseite angenietet und bestand wahrscheinlich aus 

einem zur Rbhre gebogenem Bronzeblech (vgl. unten Schild von Svenstrup). Bei Schild 1 

finden sich noch Teile eines gebogenen Bronzebleches, das an den Enden iibereinander 

gefaltet ist und mit kleinen Blechstreifen, die 4,2 cm x 1,3 cm und 4,1 cm x 1,2 cm groE 

sind, am Schildkbrper mit je drei Nieten befestigt ist. Nur der mittlere Niet geht durch 

Schildkbrper, Fessel und Blechstreifen, die beiden auEeren verbinden Schildkbrper und 

Blechstreifen. Die Blechstreifen sind leicht schief uber den Griffenden angebracht und 

die Niete sind von der Schildvorderseite eingeschlagen worden. Die Nietkbpfe, mit 

Durchmessern von 0,8-0,9 cm, sind sehr flach und auf der Vorderseite kaum zu

16 ReuE 1908,13.
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Abb. 9 Schild 1 von Herzsprung, Detail der Vorderseite mit Abdruck einer moglichen 

Unterlage. M. 2:1.

Abb. 10 Schild 1 von Herzsprung, der zentrale Schildbuckel von innen mit Punzspuren. M. 1:1.
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Abb. 11 Schild 1 von 

Herzsprung, Detail der 

Riickseite mit Punzein- 

schlagen in den Rippen. 

M. 1:1.

Abb. 12 Schild 1 von Herzsprung, Detail der 

Vorderseite mit Abdriicken von Buckelpunzen. 

M. 1:1.

erkennen. Der Durchmesser der Nietstifte 

betragt 03-0,4 cm. Der Griff selbst bestand 

wohl aus einer Rbhre aus gebogenem Bron- 

zeblech von ca. 2,4 cm Breite und einer 

geschatzten Lange von 16,5 cm. WeiRliche 

Reste kbnnten einen Fesselkern aus Zinn 

andeuten. Bei Schild 2 haben sich nur ein 

Blechstreifen mit einer Grbhe von 3,9 cm x 

1,2 cm und ein kleines Stuck des Blechgrif- 

fes erhalten. Die Befestigung erfolgte 

wiederum mit je drei flachkbpfigen Nieten 

mit Durchmessern zwischen 0,7 cm und 

1,1 cm.

Beide Schilde sind sehr ahnlich verziert

und unterscheiden sich in nur einem Detail. Den Schildbuckel umgeben in gleichmahigen 

Abstanden drei ovale Rippen. Vom Buckel zur ersten Rippe betragt dieser ca. 

6 cm und zwischen den Rippen ca. 4 cm. Die innerste Rippe ist an der Schmalseite ober- 

halb der Griffniete auf 3,4 cm unterbrochen. Die beiden folgenden Rippen haben an die

ser Stelle eine halbmondfdrmige, zum Schildrand gebffnete Ausbuchtung, deren Enden 

uber die Rippen hinausreichen. Dieses Ornament wird in der Forschung als U-Kerbe 

bezeichnet. Die Offnung der U-Kerbe der inneren Rippe betragt 3,4 cm, die der aufieren 

3,7 cm. Die breite Zone zwischen auherer Rippe und Rand ist abwechselnd mit vier 

umlaufenden Buckelreihen und schmalen Doppelrippen verziert. Bei Schild 2 sind die 

Buckelreihen und Rippen oberhalb der U-Kerbe durch drei Querreihen von Buckeln und 

zwei Doppelrippen unterbrochen. Dieses Element wird im Folgenden als Steg bezeich-

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 89 / 2005



DIE SCHILDE VON HERZSPRUNG 171

net. Fur Schild i ergibt sich eine Gesamtanzahl von 704, fur Schild 2 eine von 699 Buckeln 

(eine genaue Aufteilung der Buckel auf die Reihen und den Steg ist Tabelle 2 zu entneh- 

men). Bei diesen Zahlen sind auch die ergiinzten Buckel mitgezahlt.

Schild Buckelanzahl Steg BR 1 2 3 4

Herzsprung i 704 152 167 184 201

Herzsprung 2 675/699 8/8/8 146 160 177 192

Svenstrup 671/700 10/9/10 142 158 *75 196

Frbslunda 16 648/668 10/10 141 iS1 173 183

Tab. 2: Anzahl der Buckel auf Schilden der Verzierungsgruppe 1 (Buckelanzahl = Reihen/mit Stegbuckel; 

BR = Buckelreihe). Bei alien Schilden wurden fehlende Teile der Buckelreihen erganzt.

Abb. 13 Schilde 1 (links) u. 2 (rechts) von Herzsprung, Details der Vorderseite vom Rand. M. 1:1.

Zur Ausfiihrung einer mbglichst gleichmaEigen Verzierung wurde diese auf den 

Schilden vorgezeichnet, was noch durch fein eingeritzte Linien zu erkennen ist17. Auf 

der Riickseite beider Schilde finden sich Vorlinierungen und Zirkelpunkte, die fur eine 

klare Konzeption des Dekors sprechen (Abb. 15-17). Im Bereich der Rippen und Buckel

reihen wurden die Vorlinierungen nicht immer exakt befolgt, so dass der Abstand zwi- 

schen Buckelreihen und Doppelrippen schwankt. Das eigenwillige Dekor, die U-Kerbe, 

wird durch einen Zirkelkreis bestimmt, dessen Zirkelpunkt in der Mitte der Lucke der 

Rippen zu erkennen ist (Abb. 16). Der Radius des Zirkelkreises, gemessen vom Zirkel-

17 So schon Thrane 1977, 42; zu Zirkelpunkten: 

Jockenhovel 1974, 19 f.
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Abb. 14 Schilde 1 (links) u. 2 (rechts) von 

Herzsprung, Detailaufnahme der Reste der 

Grifffesseln. M. 1:1.

punkt zur Mitte der U-Rippe, betragt 2,2 cm. Ausgehend von den drei Griffnieten sind 

drei parallele Linien zum Rand hin gezeichnet, wobei die mittlere durch die Zirkel- 

punkte verlauft und die beiden auheren die Kreisseiten streifen (Abb. 17). Im Randbe- 

reich sind auf diesen Linien die Buckel des Stegs eingepunzt. Auch Schild 1 weist diese 

Vorlinierung auf und kbnnte somit urspriinglich auch mit Steg konzipiert gewesen sein.

Schilde vom Typ Herzsprung

Aufgrund der Form und Verzierung lassen sich weitere Schilde mit den beiden Stricken 

von Herzsprung in Beziehung setzen. Schon Lindenschmit18 erkannte die Ahnlichkeit 

der Herzsprungschilde mit dem schwedischen Schild von Nackhalle. Bei der ersten grb- 

Eeren Zusammenstellung der europaischen Schilde fasste Sprockhoff19 weitere zum Typ 

Herzsprung zusammen, von denen einige hier jedoch nur als nahestehend behandelt 

werden (s.u.). Insgesamt sind heute 22 bronzene Vertreter dieses Typs bekannt. Die 

meisten stammen von Frbslunda in Westschweden, wo im Herbst 1985 in einer verlan- 

deten Bucht des Vanersees mindestens 16 dieser Schilde beim Pfliigen entdeckt wurden. 

Bei diesem aufiergewbhnlichen Hortfund handelt es sich um einen der grbhten der Nor

dischen Bronzezeit20. Drei weitere stammen von Svenstrup Mose, Taarup Mose und 

Skydebjerg in Danemark (letzterer jedoch nur als Fragment iiberliefert) und einer - wie 

bereits erwahnt - von Nackhalle, Schweden (Abb. 18). Auch aufgrund dieser Tatsache er-

18 Lindenschmit 1881, H. 7 Taf. 2.

19 Sprockhoff 1930, 6ff.

20 Hagberg 1988, 1989, 1998a, 1998b; Jankvas 1995.

Fur das freundlicherweise zur Verfiigung 

gestellte Photomaterial danke ich Prof. 

Dr. A. Jockenhovel herzlich.
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Abb. 15 Schild 2 von 

Herzsprung, Detail der 

Riickseite mit Vor- 

linierungen des Steg- 

bereiches. o. M.

scheint eine Herstellung der Schilde im siidskandinavischen Bereich, also im Nordi

schen Kreis, nach heutigem Forschungsstand als am wahrscheinlichsten. Der Schild 2 

von Herzsprung und der Schild von Svenstrup sind den AusmaEen und Herstellungs- 

spuren, der Ornamentik und Ausfiihrung nach fast identisch, weshalb man davon ausge- 

hen kann, dass beide aus einer Werkstatt stammen21.

Auch einige Schilde von Froslunda weisen die gleichen Arbeitsspuren auf und der 

Schild Nr. 15 scheint seiner Verzierung und Ausfiihrung nach sogar ebenfalls aus der 

gleichen Werkstatt zu kommen wie die beiden vorherigen Schilde22.

21 So auch schon Thrane 1975,72-74. Fur die 

Erlaubnis, die danischen Schilde untersuchen zu 

konnen, sei an dieser Stelle F. Kaul, National- 

museet Kobenhavn, und J. N. Nielsen, Aalborg

Historiske Museet, herzlich gedankt.

22 Dankbar bin ich Dr. U. Hagberg und E. Brynja, 

Skaraborg Lansmuseum, die mir erlaubten, die 

Schilde im April 2005 naher zu begutachten.
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Abb. 16 Schild i von 

Herzsprung, Detail der 

Riickseite mit Zirkel- 

punkt und Vorlinierung 

in der U-Kerbe. o. M.

Allen Schilden des Typs Herzsprung gemeinsam ist die leicht ovale bis ovale Form 

und die gleiche Verzierung im mittleren Schildteil, die aus drei den Schildbuckel umlau- 

fenden ovalen Rippen besteht, deren innere eine Lucke und deren beiden auEeren je 

eine U-Kerbe aufweisen. Die breite Zone zwischen auEerer Rippe und Rand ist unter- 

schiedlich verziert. Der Steg oberhalb der U-Kerbe scheint nur bei Schild i von Herz

sprung zu fehlen23.

Innerhalb des Typs Herzsprung lassen sich drei Verzierungsgruppen unterscheiden, 

die hier nur kurz umrissen werden sollen. In der ersten Gruppe wechseln sich vier 

Buckelreihen mit vier schmalen Doppelrippen ab. Der Steg wird aus drei Buckelreihen, 

die sich mit zwei Doppelrippen abwechseln, gebildet. Der Schild 2 von Herzsprung und 

der von Svenstrup sind von ihrer Verzierung, ja selbst in der Zahl der Buckel (vgl. Tab. 2) 

fast identisch (Abb. 19). Die zweite Gruppe verzichtet auf Rippen im Randbereich und ist 

mit fiinf bis neun umlaufenden Reihen aus abwechselnd kleinen und groEen Buckeln 

besetzt. Der Steg besteht aus einer Reihe grower Buckel, die links und rechts von Reihen 

kleinerer Buckel flankiert werden. Der Schild von Taarup fallt mit seinen 14 Reihen ver- 

schieden groEer Buckel und Punkte etwas aus dem Rahmen. }ede zweite Reihe besteht 

aus Punkten, dazwischen wechseln sich groEe und kleine Buckelreihen ab. Durch die 

stark ovale Form dieses Schildes kdnnen jedoch die auEeren Buckelreihen nicht ganz 

umlaufen, so dass nur die neun innersten Reihen komplett um den Schild herumfiihren.

Auch bei der dritten Gruppe wird der Randbereich von abwechselnden Reihen aus 

kleinen und groEen Buckeln gebildet, wobei drei Reihen kleiner Buckel zwei Reihen gro

wer Buckel einschlieEen. Die auEere Buckelreihe umschlieEt auch den Steg. Als neues 

Element tauchen Kreisringbuckel auf. Diese groEen Buckel mit drei Ringen sind nur auf

23 Bei den Schilden von Froslunda Nr. 6 und 12 zu fragmentarisch.

kdnnte dieser Steg auch fehlen, doch sind beide
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Abb. 17 Schilde 1 (links) 

u. 2 (rechts) von Herz- 

sprung, Zeichnung von 

Vorlinierung und Verzie- 

rung im Bereich des U- 

Ornamentes. o. M.

diesen Schilden zu finden. Alle fiinf Exemplare weisen sechs Kreisringbuckel direkt um 

den zentralen Schildbuckel auf. Steg und U-Kerbe sind zumeist auch mit Kreisring- 

buckeln verziert. Einige Schilde sind noch mit weiteren Kreisringbuckeln versehen.

Der Schild von Nackhalle weist in seiner Randzone als einziger einen Fries aus 15 Was- 

servbgeln auf, die in Punkt-Buckel-Zier gefertigt worden sind* 24.

Nicht nur in der Verzierung, sondern auch in den technischen Details stimmen die 

Schilde dieses Typs zumeist uberein. Der Schildrand ist bei alien Exemplaren nach vorne 

umgebordelt und bei einigen ist eine Randseele aus Zinn-, Blei-Zinn- oder Bronzedraht 

erhalten. Im Faile von Taarup kbnnte es sich um einen Holzreif handeln25. Die Grifffessel 

scheint bei alien Schilden diesen Typs (bis auf den Schild von Taarup) gleich befestigt zu 

sein. Daher lasst sich auch der Griff der Schilde von Herzsprung rekonstruieren, insbe- 

sondere der Griff des Schildes von Svenstrup kann dazu herangezogen werden (Abb. 20). 

Dieser bestand aus einem rechteckigen, nach innen gebogenen Bronzeblech mit schma- 

len, geraden Enden, die wahrscheinlich durch einfaches Ausschneiden entstanden sind. 

Die Ecken vor den Enden des Bleches sind iibereinandergelegt, so dass eine Art offene 

Rbhre entstand. Der Griff hat eine Lange von 16 cm und wdlbt sich, mit einem Griffbe-

24 Sprockhoff 1930,8 Nr. 1 Taf. 6. Danken mochte 

ich I. Ullen, Historiska Museet Stockholm, fur die

Moglichkeit, den Schild von Nackhalle im

Juli 2005 zu untersuchen.

25 Coles 1962,183.
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• Typ Herzsprung

V Schilddarstellungen

• Holz/Leder

▼ Votivschilde

0 Plzen/Danemark

0 1000 km

Abb. 18 Verbreitungskarte der Schilde vom Typ Herzsprung und nahestehender Schilde und Schilddarstellun

gen (nach Derrix 1997 Abb. 5; erweitert dutch Verf.). Fur die spanischen Stelen sind nicht die einzelnen Fund- 

orte, sondern nur die Gesamtverbreitung angegeben.

reich von ca. 13 cm und mit einem Abstand von ca. 5,5 cm zwischen Griff und Bucket 

stark uber den Schildbuckel. Die Enden sind mit kleinen rechteckigen Blechstreifen be- 

deckt und mit je drei Nieten am Schild befestigt, wie es auch noch an den Schilden von 

Herzsprung zu erkennen ist. Bei einigen Schilden erhielt sich ein verstarkender Fessel- 

kern aus einer Bleimischung. An fast alien Schilden vom Typ Herzsprung lassen sich 

noch Vorlinierungen und Zirkelpunkte feststellen26. Aufierdem sind noch auf vielen 

Schilden Hammer- und Treibspuren der Bearbeitung zu sehen. Die danischen Schilde 

von Svenstrup und Taarup zeigen sehr ahnliche Herstellungsspuren wie die Schilde von 

Herzsprung, die jedoch wegen der starkeren Patina nicht so deutlich zu erkennen sind. 

Bei keinem der Schilde des Typs Herzsprung konnten Aufhanger beobachtet werden,

26 Thrane 1977, 37-46.
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Abb. 19 Schild von Svenstrup Mose (Himmerland, Danemark), Riickseite. M. 1:6.

Abb. 20 Schild von Svenstrup Mose (Himmerland, Danemark), Detailansicht des Griffes. o. M.

Jahresschrift fur mitteldeutsche Vorgeschichte / Band 89 /.2005



178 MARION UCKELMANN

die ansonsten bei alien anderen Schildtypen vorhanden sind und zum Tragen oder Auf- 

hangen des Schildes dienten.

Fundkontext

Das Depot von Skydebjerg ist der einzige Landfund unter den Schilden vom Typ Herz- 

sprung. Alle anderen stammen, ebenso wie mehr als drei Viertel aller jungbronzezeit- 

lichen Schilde, aus feuchtem Milieu, also aus Mooren bzw. heute verlandeten Seen oder 

aus Fliissen27. Entweder handelt es sich um Einzelfunde oder sie sind nur mit weiteren 

Schilden vergesellschaftet aufgefunden worden. Die paarweise Niederlegung - wie bei 

den Schilden von Herzsprung- ist ein haufiges Phanomen, das zum Beispiel auch bei 

den Luren und den Helmen von Vikso zu beobachten ist28. Mehrere Schilde sind vor 

ihrer Niederlegung wohl absichtlich beschadigt und damit unbrauchbar gemacht wor

den, worauf auch das Falten der Schilde von Herzsprung hindeutet. Es ist davon auszu- 

gehen, dass sie intentionell niedergelegt wurden und nicht wieder gehoben werden soil- 

ten. Insgesamt sprechen die Fundumstande fur eine sakrale Interpretation der 

Deponierung29. Es gibt neben den Schilden bekanntermaEen noch eine groEe Anzahl 

von Funden aus Fliissen und Mooren, weitere Waffen, zum Beispiel Schwerter und 

Helme, aber auch Tracht- und Schmuckgegenstande und Gerat. Die meisten dieser 

Funde werden als Weihegaben oder Votivopfer gedeutet. Die genauen Motive oder Glau- 

bensvorstellungen lassen sich daraus nicht herleiten, trotzdem ist ein magischer oder 

religibser Hintergrund als wahrscheinlich anzunehmen.

Funktion

Den Schilden von Herzsprung wurde schon in den friihesten Publikationen eine Funk

tion als echte, im Kampf verwendete Schutzwaffe aberkannt30. Dies lasst sich anhand 

des technischen Aufbaus der Schilde erschlieEen. Zum einen ist die Blechstarke mit 

0,4 mm zu diinn, um Schutz gegen einen Schwerthieb oder -stich bieten zu kbnnen31. 

Um die Schilde widerstandsfahiger zu machen, ware eine Hinterfiitterung mit Leder 

oder Holz denkbar, doch fanden sich keine entsprechenden organischen Reste oder Vor- 

richtungen zu ihrer Befestigung. Gegen eine Hinterfiitterung mit Leder spricht auch, 

dass zwischen den Nieten von Griff und dem Schildkbrper nicht geniigend Platz fur eine 

Schicht Leder bleibt. Auch ist das Gewicht der Schilde relativ hoch, und gerade bei den 

Schilden vom Typ Herzsprung ohne Aufhanger diirfte die Last fur den Trager nach einiger 

Zeit erheblich gewesen sein. Der Griff der Schilde vom Typ Herzsprung ist, bis auf den 

Schild von Nackhalle, lang genug und bietet der Hand durchaus geniigend Raum fur 

eine sichere Handhabung. Die Stabilitat dieses Griffes, der durch drei Niete und Blech- 

streifen gegen AusreiEen gesichert ist, zeigt sich noch heute: Im Kopenhagener Natio

nalmuseum sind auch die Schilde vom Typ Herzsprung ausschlieElich am Griff in der

27 Uckelmann 2002.

28 Derrix 1997, 522L

29 GeiSlinger 1984, 322-327.

30 Lindenschmit 1881, H. 7, Taf. 2,3.

31 Auch experimented nachgewiesen durch

J. M. Coles (1962,184f.). Im gleichen Experiment 

stellte sich heraus, dass ein Schild aus gewachs- 

tem, gehartetem Leder wesentlich effizienter ist 

und einen besseren Schutz bietet.
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Vitrine aufgehangt. Wesentliche Elemente der Verstarkung der Schilde sind zum emen 

die Randseele aus Metall, zum anderen die Rippen und Buckelreihen auf dem Schildkdr- 

per, die nicht nur der Verzierung, sondern sicherlich auch der Festigung des Schildes 

dienten. Die Rippen und Buckelreihen wiirden einen Schwerthieb nicht abfangen, 

jedoch wiirde der Hieb die Schildscheibe nicht ungehindert durchschlagen kbnnen32.

Spuren von Nutzung oder Beschadigung geben weitere Anhaltspunkte zur Funktion 

der Schilde. Die Beschadigungen an den Schilden von Herzsprung lassen keine naheren 

Deutungen zu, ob sie durch Waffeneinwirkung oder ahnliches zugefiigt wurden oder ob 

sie auf Korrosion und die lange Lagerung im Boden zuruckzufiihren sind, da die Ergan- 

zungen samtliche alte Schadstellen iiberdecken. Die Schilde vom Typ Herzsprung wei- 

sen keine Kampfspuren, einige jedoch Reparaturen auf33. Die ausgerissenen Grifffesseln 

deuten vielleicht eine zu groEe Beanspruchung an. Gebrauchsspuren, Reparaturen und 

auch die verstarkenden Elemente im Schildaufbau beweisen, dass die Schilde tatsachlich 

verwendet und nicht speziell fur die Niederlegung gefertigt worden sind. Ein Einsatz als 

wirksame Schutzwaffe ist aber fur diesen Typ auszuschlieRen.

Datierung

Da die Schilde von Herzsprung und auch die anderen Schilde dieses Typs ohne weitere 

Beifunde entdeckt wurden, ist eine Datierung schwierig. Das Schildfragment von Skyde- 

bjerg, das sehr wahrscheinlich zum Typ Herzsprung gehbrt, wird durch die anderen 

Funde im Depot in die Periode V nach O. Montelius datiert34. Damit liefert es einen 

Anhaltspunkt fur den ganzen Typ, der zeitgleich angesetzt wird. Zu bedenken bleibt 

jedoch, dass diese Schilde schon vorher in Gebrauch gewesen sein kbnnten und der 

Schild erst nach langerer Nutzungsdauer als Fragment im Depot niedergelegt wurde. Die 

Datierung ist also als ein terminus ante quern aufzufassen35.

Nahestehende Schilde

Weitere Schilde, Votivschilde und Schilddarstellungen tragen eine V- oder U-Kerbe und 

wurden haufig dem Typ Herzsprung zugeschrieben36. Sie sollen hier aber getrennt be- 

handelt werden, da sie zwar durch das ahnliche Dekor nahestehend sind, nicht aber 

zwingend zum gleichen Typ zugeordnet werden kbnnen.

Schilde aus Holz und Leder

Erhalten haben sich zwei Holzschilde, zwei Schildformer aus Holz und ein Lederschild, 

die alle aus irischen Mooren stammen37. Alle tragen U- oder V-fbrmige Kerben.

Die Exemplare aus Holz sind aus nur einem Stuck gearbeitet. Die beiden Schilde von 

Annandale und Cloonlara weisen einen herausgeschnitzten Mittelbuckel, Rippen und

32 Sprockhoff 1930, 25; Hagberg/Jacobzon 1995, 21.

33 Klockhoff 1995, 52.

34 Albrectsen 1957, 73-78.

35 Thrane 1975, 75.

36 Sprockhoff 1930, 6f.; Hencken 1950, 295; Gras-

lund 1965,40; Coles (1962, 161) zahlt nur die 

Schilde mit U-Kerbe zum Typ Herzsprung.

37 Coles 1962, i6of. R. Warner (Ulster Museum Belfast) 

u. Dr. M. Cahill (Nat. Mus. of Ireland, Dublin) sei 

herzlich fur die Untersuchung der Schilde gedankt.
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eine aus dem Schildbuckel herausgearbeitete Grifffessel auf. Der Schild von Annandale 

ist mit sieben, jener von Cloonlara mit vier Rippen verziert, die um den Buckel laufen 

und alle an der Langsseite eine leichte U-Kerbe haben. Auch der Rand scheint bei beiden 

eine leichte Einbuchtung an dieser Stelle aufzuweisen. Die Grifffessel befindet sich, 

anders als bei den Herzsprungschilden, parallel zur Langsseite und zu den U-Kerben. Bei 

den Schildformern sind Buckelloch und Rillen herausgeschnitzt. Die Form von Church

field hat drei Rillen mit einer V-Kerbe, die der inneren ist kaum noch sichtbar. Der 

Schildformer von Kilmahamogue weist nur zwei Rillen auf, die auEere hat eine V-Kerbe, 

bei der inneren ist an der Stelle eine Lucke in der Rille.

Ein Lederschild, der mit einer solchen Form hergestellt werden konnte38, wurde in 

Clonbrin gefunden. Der Schildbuckel ist durch eine aufgenahte Lederkappe verstarkt. 

Die lederne Grifffessel ist am Schild festgenaht, jedoch in Verlangerung der Kerbe wie 

bei den Schilden vom Typ Herzsprung. Auch die Verzierung kommt diesen Schilden 

sehr nahe: Drei konzentrische Wiilste verlaufen in regelmaEigen Abstanden um den 

Schildbuckel, die beiden auEeren weisen eine V-Kerbe auf, die innere ist an der entspre- 

chenden Stelle unterbrochen. Zwischen den Rippen befinden sich viermal drei Buckel, 

die mbglicherweise Niete imitieren oder auch nur rein ornamental zu verstehen sind.

Zwei Schilde aus Danemark und der Schild von Plzeri-Jikalka

Zwei bronzene Schilde von unbekanntem Fundort werden heute im Nationalmuseum in 

Kopenhagen aufbewahrt39. Beide sind oval und im Gegensatz zu den Schilden von Herz

sprung eher schlicht verziert. Beide Schildbuckel sind mit einer fast kreisrunden U-Kerbe 

versehen, eng um diese liegen drei Rippen, deren innere eine Lucke oberhalb der Griff- 

niete hat, die beiden auEeren haben eine leichte U-Kerbe. Aufgrund dieses Dekors wur- 

den sie haufig zum Typ Herzsprung gerechnet40, doch gibt es zu viele Unterschiede in 

der weiteren Verzierung und in der technischen Ausfiihrung, die wesentlich stabiler ist, 

was schon durch das Gewicht von 3,4 kg bzw. 2,4 kg deutlich wird. Einen der danischen 

Schilde zieren noch zwei Buckelreihen und er ist noch mit zwei Aufhangern versehen. 

Der ausgeschnittene Schildbuckel findet eine direkte Parallele in dem Schild von Plzen- 

Jikalka, der ins 8. Jh.v. Chr. datiert41 und bfters zum Typ Herzsprung gezahlt wurde42. 

Doch besitzt nur der Schildbuckel und nicht die Rippen eine U-Kerbe. In der inneren der 

zwei Rippen zeigt sich eine Lucke oberhalb der U-Kerbe. Die Ahnlichkeiten dieser drei 

Schilde, wie z. B. die U-Kerbe im Buckel und das hohe Gewicht (der Schild von Plzen 

wiegt 3 kg), weisen diese drei Schilde als eine gesonderte Gruppe aus.

Votivschilde

Weiterhin sind noch Schilde aus dem bstlichen Mittelmeergebiet bekannt, die in vielen 

Publikationen dem Typ Herzsprung zugeteilt wurden43. Alle weisen jedoch eine V-Kerbe

38 Zu den mbglichen Herstellungstechniken eines 

solchen Lederschildes vgl. Coles 1962,175-179.

39 Thrane1975, 76E

40 Sprockhoff 1930, 6f.; Hencken 1950, 305.

41 Kytlicova 1986.

42 Sprockhoff 1930, 6f.; Hencken 1950, 303L

43 Sprockhoff 1930, 6f.; Hencken 1950, 295; Gras- 

lund 1965,40; Borchhardt 1977, 39ff; vgl. Abb. 18.
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als Verzierung auf. Aus Delphi in Griechenland stammen zwei Fragmente von Bronze- 

schilden44. Der erste hat einen runden Schildbuckel, der von drei Rippen umgeben ist, 

die alle an der gleichen Stelle eine V-Kerbe zeigen. Weiterhin umlaufen mindestens 

noch zwei Buckelreihen und eine weitere Rippe den Bucket Es sind auch Niete zu erken- 

nen, die wohl zur Befestigung der Grifffessel dienten und wie bei den Schilden vom Typ 

Herzsprung in Verlangerung der Kerbe angebracht sind. Bei dem zweiten Schild, dessen 

drei inneren Rippen ebenfalls V-Kerben zeigen, reicht die Kerbe der innersten Rippe 

weit in den ansonsten runden Schildbuckel hinein. Weitere umlaufende Rippen zieren 

den Schildkorper.

Die gleiche Art von Verzierung findet sich auch auf sechs von 35 kleinen, nur in Frag 

menten erhaltenen Votivschilden aus Keramik, die aus dem Heraion auf Samos45 stam

men. Weitere drei Miniaturschilde mit gleichem Dekor wurden in lalysos auf Rhodos46 

gefunden. Die Ornamentik der Schildfragmente aus Idalion auf Zypern47 ist leicht abge- 

wandelt. Der runde Schildbuckel wird von vier Rippen umgeben, deren innere und 

dritte durch die V-Kerben der beiden anderen Rippen unterbrochen sind. Des weiteren 

wird auch der Buckel durch die V-Kerbe uber die Mitte hinaus geschnitten. Aus der Zeus- 

grotte im Ida-Gebirge auf Kreta48 wurden Fragmente mehrerer Schilde aus Bronze gebor- 

gen. Ein Miniaturschild weist um den runden Schildbuckel drei Rippen mit V-Kerbe und 

vier umlaufende Buckelreihen auf. Die Fragmente eines anderen Schildes zeigen Jagd- 

szenen, in denen auch Schilddarstellungen zu erkennen sind. Neben Rundschilden mit 

zahlreichen Buckeln sind auch achtformige Schilde dargestellt. Fragmente eines Schil

des von Palaipaphos, Zypern49, zeigen keine Rippen, sondern Ornamentbander um den 

runden Schildbuckel, das innerste Band ist durch eine V-Kerbe unterbrochen.

Schilddarstellungen

Neben den eigentlichen Schilden und Votivschilden gibt es auch noch Abbildungen von 

Schilden, die den Schilden vom Typ Herzsprung sehr ahnlich sehen.

Auf spanischen Stelen finden sich Darstellungen von runden Schilden, von denen 

viele auch Rippen mit Kerben zeigen, diese sind jedoch bis auf Ausnahmen V-fdrmig. 

Dieser Umstand konnte auch auf die Beschaffenheit des Steins zuruckzufiihren sein, 

denn runde Kerben liehen sich wohl viel schwieriger in den harten Granit ritzen und 

insgesamt sind die Abbildungen natiirlich nicht detailgenau. Zuletzt fasste S. Celestino 

Perez50 diese Schilde in seiner Gruppe I (»escudos con escotadura«) zusammen. Als Bei- 

spiele seien die Stelen von San Martin de Trevejo, Baragal, Foios (hier erscheint die 

Kerbe sogar rund), Brozas, Las Herencias und Cabeza del Buey II genannt. Im irischen 

Derrynablaha, Co. Kerry, ist auf einem Stein ein rundes Ornament mit U-Kerbe einge- 

pickt, auch hier konnte es sich um eine Schilddarstellung handeln51. Ausdriickliche Dar

stellungen von Schilden vom Typ Herzsprung gibt es unter den Schilden auf den schwe-

44 Hencken 1950, 297, Fig. 7; Graslund 1967, Fig. 8. 48 Hencken 1950, 297, Fig. 8-10.13.17.

45 Hencken 1950, 295 ft., Fig. 3-6. 49 Borchardt 1977,40E Abb. 5d.

46 Borchardt 1977,41. 50 Celestino Perez 2001, io8ff., mit Katalog.

47 Hencken 1950, 295, Fig. 2. 51 001651965,374!.
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dischen Felsbildern nicht, jedoch kdnnen sie aufgrund ihrer Verzierung mit einigen 

Labyrinthdarstellungen in Verbindung gebracht werden52.

Einige dieser Felsbilder wurden zunachst mit den Plattenfibeln der Perioden IV-VI 

nach Montelius verglichen. Dementsprechend lassen sich auch Ahnlichkeiten zwischen 

diesen Fibeln und den Schilden vom Typ Herzsprung ausmachen. Die Fibeln sind oval, 

gewdlbt und ihre Verzierung erinnert an die Schildornamentik, besonders das Dekor an 

der Schmalseite ist mit der U-Kerbe zu vergleichen. Auf der Riickseite einiger dieser 

Fibeln sind mittig Hande eingeritzt, die den Eindruck erwecken, als wurden sie einen 

Schild halten53. Diese Ritzungen kdnnen nicht als Verzierung gedacht sein, da sie beim 

Tragen der Fibeln nicht sichtbar sind. Es kdnnte sich also um ein Schutzsymbol handeln54.

Das verbindende Element aller vorgestellten Schilde, Votivschilde und Schilddarstel- 

lungen ist die U- oder V-Kerbe. Sie ist aber nicht nur weit verbreitet, auch hinsichtlich 

der Datierungen zeigen sich erhebliche Unterschiede. Nach den bisher vorliegenden 14C- 

Daten weist ein Schildformer aus Irland schon in die Friihbronzezeit (1950-1540 cal. BC)55 

und ein Holzschild ins 12. Jh. v. Chr56. Fur die spanischen Stelen liegen verschiedene 

Zeitansatze vor, die vom 12. bis zum 8. Jh. v. Chr. reichen57. Nach dem Fragment von 

Skydebjerg datiert der Typ Herzsprung in die Periode V, also ca. in das 9-/8. Jh. v. Chr58. 

Die mediterranen Schilde treten nicht vor dem 8. Jh. v. Chr. auf und kdnnen damit nicht, 

wie noch in alteren Publikationen angenommen59, als Ursprung der U- oder V-Kerbe gel- 

ten. Beim derzeitigen Forschungsstand lasst sich jedoch nicht feststellen, ob die friihen 

irischen Holzschilde die jiingeren bronzenen beeinflussten. Als verzierendes Element ist 

die U- oder V-Kerbe jedenfalls trotz mancher Unterschiede zu spezifisch, um mehrmals 

unabhangig erfunden worden sein zu kdnnen.

Deutungen zur Ornamentik und Funktion der Schilde

Zum auffalligen U-Ornament gibt es nicht viele Parallelen und diese sind lediglich auf 

den erwahnten Schilddarstellungen oder Votivschilden zu finden. In gewisser Weise 

erinnert die U-Kerbe auch an halbmondfdrmige Darstellungen. Dieses Dekor findet sich 

jedoch nur sehr selten, zudem zeigen die ostmediterranen Votivschilde keine Ahnlich- 

keit mehr mit einem mondfdrmigen Symbol. Der Ursprung dieses Elementes ist nach 

heutigem Forschungsstand nicht ausfindig zu machen und es gibt unterschiedliche 

Ansatze beziiglich seiner Bedeutung.

Ausgehend von der Vorstellung, die bronzenen Schilde seien eine Weiterentwicklung 

von Lederschilden, wurde die U-Kerbe als Rudiment eines technischen Details der Leder- 

schilde angesehen, das als reines Ornament weitergegeben wurde. Um die Wolbung des 

runden Lederschildes zu erreichen, ware demnach eine V- oder U-fbrmige Kerbe ausge- 

schnitten worden, damit die Ecken iibereinander gelegt werden konnten60. Als Ver-

52 U. a. die Ritzungen von Bardal, Trondelag und 

Ekenberg, Skalv, beide in Ostergotland (Graslund 

1965,40ft.) und Ulmekarr, Bohuslan (Coles 1990, 

Fig. 103).

53 Graslund 1965, 39-61.

54 Capelle 1970.

55 Nach Hedges u. a. 1991, 128f.; Harding 2000, 285.

56 Hedges u. a. 1993,316.

57 Oliveira Jorge 1999,117ft.; Celestino Peres 2001, 

261ft.

58 Albrectsen 1957,73-78.

59 Hencken 1950, 297ft.; Graslund 1967, 71.

60 Bouzek 1985, 96f.; Derrix 1997, 518ft.
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gleichsbeispiel wird der lederne Schild von Clonbrin vorgebracht, der allerdings keine 

herausgeschnittene Kerbe besitzt, sondern auf eine Holzform aufgezogen wurde, um die 

Wblbung zu erhalten.

Eine andere Theorie besagt, dass die gekerbten Lederschilde Vorbilder der myke- 

nischen achtfbrmigen Schilde seien, die die Einbuchtungen nur noch als Ornament tru- 

gen. Die Schilde vom Typ Herzsprung waren wiederum aus den achtfbrmigen Schilden 

entstanden, indem diese zweigeteilt wurden; die U-Kerbe verbliebe demnach als evolu- 

tionares Rudiment der Einbuchtungen ohne eine Bedeutung. In diese Beobachtung wur

den auch die oben erwahnten Plattenfibeln der Perioden IV-VI mit einbezogen, die den 

Schilden vom Typ Herzsprung ahneln. Danach stellen die Fibeln ein vollstandiges Exem

plar des achtfbrmigen Schildes dar, was auch eine Erklarung fur die paarige Niederle- 

gung einiger Schilde bieten kbnnte61.

Eine andere Meinung interpretierte die U-Kerbe als Imitation einer Narbe, die von 

einem Schlag auf einen legendaren Vorgangerschild stammt und als reines Ornament 

weitergegeben wurde62. Eine solche Narbe kbnnte auch als eine Art Beschwbrung aufzu- 

fassen sein, die den Schild und damit den Trager vor wirklichen Beschadigungen bewah- 

ren sollte, also apotropaischen Charakter hatte63.

Mbglich ware auch eine Deutung als Labyrinthdarstellung, die auch fur die beiden 

Schilde vom Typ Coveney angenommen werden kbnnte64. Die U-Kerbe kbnnte auch eine 

andere festumrissene Bedeutung im Symbolgut der spatbronzezeitlichen Gesellschaft 

gehabt haben, deren Sinn heute nicht mehr erschliefibar ist65.

Die Schilde wurden auch mit dem rbmischen Kult der Salii Priester in Verbindung 

gebracht, deren Heiligtum einen oder mehrere vom Gott Mars geschenkte Schilde dar- 

stellten, die zu bestimmten Festtagen oder Zeremonien tanzend dargeboten wurden66. 

Es bleibt natiirlich fraglich, ob die Schilde in Nordeuropa im Zusammenhang mit diesem 

rbmischen Kult oder seinen Vorformen gesehen werden kbnnen. Jedoch lasst sich viel- 

leicht eine vergleichbare Verwendung der Schilde als Zeremonialgerat ableiten.

Eine weitere Uberlegung zur Funktion der Schilde fuhrte zur Deutung als Musik- 

instrumente67.

Mondkalender

In der jtingeren Forschung wurden einige buckelverzierte Gegenstande wie Goldkegel 

und mit Punkt-Buckeln oder Eeisten-Buckeln verzierte Gefahe der Gruppe Vejo-Geve- 

linghausen-Seddin, als Trager von lunaren und solaren Kalendarien angesehen68. Bei der 

Zahlweise der letzten Gruppe stellt jeder Buckel einen Tag dar, und bei einer bestimmten 

Zusammenrechnung ergeben sich annahernde Werte von Sonnen- oder Mondmonaten. 

Man stellt sich vor, dass jeder vergangene Tag markiert wurde, zum Beispiel mit Farbe 

oder Holzkohle. Entsprechende Riickstande sind aber auf keinem Objekt uberliefert. 

Aufgrund der ahnlichen Verzierung und der hohen Anzahl der Buckel wurden auch die

61 Bouzek 1968, 315 f.; Derrix 1997, 515-526.

62 Sprockhoff 1930, 28f. nach I. Undstet.

63 Mahr 1937, 383.

64 U. a. Goetze 1984, 31; Hagberg 1994, 64f.

65 Goetze 1984, 31.

66 Ridgeway 1901, 454!.; Hagberg 1989,41 f.

67 Hagberg/Lund 1991, 375-378.

68 May/Zumpe 1998; dies. 2002; dies. 2003;

Menghin2ooo; May 2002, i2f.
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Schilde von Herzsprung und die Rundschilde als Kalendarien interpretiert. Die typische 

Verzierung der Schilde vom Typ Herzsprung mit U-Kerbe und Leisten soil als eine Art 

Bedienungsanleitung fiir das Ablesen des Kalenders dienen. Den Kreisringbuckeln, die auf 

einigen Schilden von Fbslunda zu finden sind, wird ebenso eine besondere Funktion zuge- 

dacht, in dem sie zum Beispiel fiir grbEere Zeitabschnitte als einen Tag stehen kbnnten69.

In der Bearbeitung wurde nur der Schild Herzsprung i schematisch dargestellt und als 

ausgezahltes Beispiel vorgelegt, dessen jeweils auEeren (167+185) und inneren (152+203) 

Buckelreihen zusammengenommen je ein ungefahres Mondjahr von 352 und 355 Tagen 

ergeben kbnnten70. Da dieser wohl schlichteste Schild des Typs weder Steg noch Kreisring- 

buckel aufweist, bleibt unklar, welche Funktionen sie im Besonderen darstellen sollen.

Die Untersuchung dieses Schildes ergab leicht abweichende Zahlen von 184 und 201 

Buckeln in den auEen liegenden Reihen. Zu bedenken bleibt jedoch, dass der Schild an 

den beschadigten Stellen erganzt wurde (Abb. 3)71. Die Abstande der Buckel auf dem 

Schild sind nicht ganz gleichmaEig, und auch Liicken kommen vor, zudem sind die er- 

ganzten Buckel haufig etwas kleiner im Durchmesser. Die angegebenen Gesamtzahlen 

der Buckel sind daher nur Schatzwerte.

Das bei Schild 1 angewandte Prinzip, auEere und innere Reihen zusammen zu zahlen, 

fiihrte bei einigen weiteren Schilden vom Typ Herzsprung, besonders bei denen der glei- 

chen Verzierungsgruppe (vgl. Tab. 2), zu ahnlichen Ergebnissen. Die Buckel des Stegs 

kbnnten als Verbindung zwischen den Buckelreihen gedient oder Unterschiede zwischen 

solarem und lunarem Jahr ausgeglichen haben. Die Zahlen sind zwar ahnlich, jedoch 

nicht exakt gleich und das Zahlsystem lasst sich nicht auf die anderen Schilde vom Typ 

Herzsprung iibertragen, auch ist kein strenges System erkennbar. Beides ware bei einer 

gleichen Funktion als Kalender zu vermuten.

Kritisch zur Interpretation als Mondkalender auEerte sich jiingst W. Schlosser72. Er 

wies u. a. darauf hin, dass die Schilde fur eine solche Auszahlung nicht sonderlich gut 

geeignet sind, da sie teilweise beschadigt sind und die genaue Anzahl von Buckeln nicht 

festzustellen ist. AuEerdem ist ein genauer Mondkalender schwer zu bestimmen, und ein 

Mondjahr kann im Verlauf der Jahre um einen Tag variieren, mit der Zahl 354 ist also nur 

das durchschnittliche Mondjahr umschrieben. Die umstandliche, nicht offensichtliche 

Zahlweise stellt dazu einen wenig praktischen Gebrauch eines solchen Kalenders dar73.

Schluss

Die Schilde von Herzsprung dienten (ihrem technischen Aufbau nach) nicht zum Schutz 

im Kampfe, wurden aber durchaus gebraucht. Worin dieser Nutzen bestand und in wel- 

cher Art und Weise die Schilde gehandhabt wurden, bleibt jedoch spekulativ. Sie kbnn

ten als Prestigeobjekte einer Gemeinschaft interpretiert werden74, die den Versammlungs-

69 May/Zumpe 1998, 571-574; dies. 2002, 172ft.

70 May/Zumpe 1998,572ft.; Leube 1999,492.

71 In der oberen Schadstelle in der auEeren Reihe

wurden 19 Buckel, 15, zehn und vier in den weite

ren Reihen und in der unteren Schadstelle

19 Buckel in der auEeren Reihe und 17 und elf

in den inneren Buckelreihen erganzt, insgesamt 

also 95 Buckel.

72 Schlosser 2003, 45-51.

73 Schlosser 2003,50.

74 Goetze 1984, 51 f., bezeichnete sie als 

»6ffentliche Insignien«.
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raum schmiickten und bei Feierlichkeiten als Zeremonialgerat Verwendung fanden und 

vielleicht symbolisch fur den Schutz der Gruppe verehrt wurden. Oder sie kbnnten als 

Prunkwaffe mit reprasentativem Charakter, einem priesterlichen Ornat oder einer Parade

uniform vergleichbar, eine bestimmte soziale Stellung in der Gruppe kennzeichnen, 

zum Beispiel den spirituellen oder herrschenden Anfiihrer75.

Die Schilde wurden nach ihrem Gebrauch vielleicht als Votivgabe geopfert, mogli- 

cherweise einem Kriegergott, um fiir eine erfolgreiche Schlacht zu danken, um einen 

Sieg in einem bevorstehenden Kampf oder um in ihrer Funktion als Schutzwaffe fiir die 

Gemeinschaft Sicherheit und Schutz zu erbitten. Die Schilde kbnnten aber auch als Aus- 

stattung der Toten im Jenseits zu verstehen sein, insbesondere fiir ruhmreiche Krieger.

Summary

The Herzsprung shields - remarks on production, function and interpretation

This article deals with the two bronze shields from Herzsprung, Ldkr. Ostprignitz-Rup- 

pin (Brandenburg) which were discovered in 1844. A brief introduction on Bronze Age 

shields and a history of publications on the two shields is given. Detailed descriptions of 

the features and marks of manufacture, which are revealing details of the process of their 

making, illustrate the way from the bronze cake being driven out to the ornamentation 

with its rows of bosses and ribs formed by punches. The most remarkable ornament is 

the so-called U-notch, a part of two ribs shaped as the letter U. Lines and calliper points 

show the advance planning of the decor. Subsequent to this, all 22 bronze shields of the 

Herzsprung type, defined by their way of manufacturing and ornamentation, are being 

discussed. The distribution area is southern Scandinavia and they are very probably 

local products of the Nordic Bronze Age, dating into Period V. All of them were found in 

moors or dried up lakes and were probably votive gifts. For a broader view, shields and 

images of shields with comparable decoration, and some interpretations of meaning and 

function of the shields are being discussed. As to the function of these shields, it can be 

stated that they were not used in combat but as some features like the handles show, 

could and probably were used for other purposes which involved carrying the shield, 

perhaps as ceremonial devices.or symbols of prestige.

75 Goetze 1984, 28 f.
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