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BLIcKPUNKT FEBRUAR.  eine neue, mehr als 2 m lange 
Vitrine wurde ergänzend für die schausammlung zur Vor- 
und frühgeschichte fertiggestellt. mit ihr ist es jetzt mög-
lich, auch den zweiten Baumsarg aus dem gräberfeld von 
oberflacht zu zeigen. dies nehmen wir zum anlass, im 
„Blickpunkt“ auf einige objekte hinzuweisen, die norma-
lerweise im depot verborgen bleiben. es handelt sich näm-
lich nicht um originale, sondern um alten, einst wohl als 
didaktische Zutat erworbenen Bestand. 

Das Gräberfeld

das alamannische gräberfeld von oberflacht datiert in die 
merowingerzeit. sie begann 482 mit dem todesjahr chil-
derichs und dauerte nach archäologischen gesichtspunk-
ten bis zum ende der Beigabensitte im frühen 8. Jh. oder 
aus historischer sicht bis 751, dem Jahr, in dem Pippin iii. 
fränkischer König wurde. 28 dendrodaten aus oberflacht 
belegen eine nutzung des friedhofes von ca. 545 bis 605 
n. chr.1

auf die ersten grabanlagen von oberflacht stießen 1809 
arbeiter beim lehmabstechen für eine benachbarte Zie-
gelbrennerei. eine planmäßige grabung erfolgte jedoch 
erst 1846 durch den Württembergischen altertumsverein, 
stuttgart. mehreren untersuchungen durch verschiedene 
Privatpersonen und einrichtungen folgte schließlich 1933-
34 eine abschließende grabung unter Walther Veeck2.
die lokale Bodenbeschaffenheit – die gräber befanden 
sich in einer tonigen schicht unterhalb des grundwasser-
spiegels – führte zu einer hervorragenden, da luftdichten 
erhaltung von gegenständen aus organischem material. 
Vor allem für seine holzgegenstände wie särge, totenbäu-
me, mobiliar, geschirr, gerätschaften, (schutz-)Waffen 
und musikinstrumente (zwei leiern) ist das gräberfeld 
von oberflacht berühmt. Zwei dieser totenbäume oder 
Baumsärge – diese Bestattungsform ist auch schon aus 
der nordischen Bronzezeit (ca. 1900–750 v. chr.) bekannt 
– gehören zu den auffälligsten exponaten in der vor- und 
frühgeschichtlichen dauerausstellung des germanischen 
nationalmuseums (fg 679 und fg 680). auf einem von 
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ihnen (fg 679) ist auf dem deckel noch heute eine kunst-
voll geschnitzte schlange mit je einem Kopf an jedem Kör-
perende zu erkennen. dieser Baumsarg enthielt zudem das 
bekannte seidene Kreuz, das neben dem Baumsarg in der 
dauerausstellung gezeigt ist3.

Bögen und Pfeile

Weniger bekannt ist, dass das germanische nationalmu-
seum auch rekonstruktionen von Bögen und Pfeilen aus 
oberflacht besitzt. es handelt sich dabei um zwei nach-
bauten ein und desselben Bogens sowie sechs Pfeile. Wann 
und von wem sie an das germanische nationalmuseum 
übergeben wurden, ist nicht bekannt. lediglich ein stem-
pel auf den Bögen mit der inschrift „rgmus mainZ ver-
weist auf das heutige römisch-germanische Zentralmuse-
um in mainz. die rekonstruktionen befanden sich bis 2007 
im depot der sammlungsabteilung für historische Waffen 
(Waffen ab 1000 n. chr.) und waren bis vor kurzem noch 
nicht inventarisiert.4 schon längere Zeit waren sie als Waf-
fen aus oberflacht erkannt worden, und dr. Johannes Wil-
lers, bis ende 2006 leiter der genannten abteilung, hatte 
angeregt, sie der vor- und frühgeschichtlichen sammlung 
zu übergeben.

Baumsärge  
aus Oberflacht.

1 Bernd Becker, eine eichenchronologie der alamannischen totenbäume und 
grabkammerbretter von hüfingen, oberflacht und Zöbingen. fundberichte aus 
Baden-Württemberg, Bd. 1, 1974, s. 545-564. - helga schach-dörges, oberflacht. 
§1. archäologisches. in: heinrich Beck u.a. (hrsg.), reallexikon der germanischen 
altertumskunde, Bd. 21, 2002, s. 476-479, bes. 477.
2 ferdinand von dürrich, Wolfgang menzel, die heidengräber am lupfen (bei 
oberflacht). aus auftrag des württembergischen alterthums-Vereins geöffnet und 
beschrieben von hauptmann von dürrich und Wolfgang menzel. stuttgart 1847. - 
Walther Veeck, die alamannen in Württemberg, Bd. 1-2. germanische denkmäler 
der Völkerwanderungszeit, Bd. 1. Berlin 1931. - siegwalt schiek, das gräberfeld der 
merowingerzeit bei oberflacht (gemeinde seitingen-oberflacht, lkr. tuttlingen). 

mit Beitr. von Paul filzer, hans-Jürgen hundt, franz Zauner. forschungen und 
Berichte zur Vor- und frühgeschichte in Baden-Württemberg, Bd. 41,1. stuttgart 
1992, s. 18-23.

3 hans-Jürgen hundt, anhang i: die textilreste von oberflacht. in: schiek 1992,
s. 105–120, bes. 105–107. - anneliese streiter, erika Weiland, das seidene aufnäh-
kreuz aus oberflacht. gewebeanalyse und musterrekonstruktion. in: lise Bender 
Jørgensen u.a. (hrsg.), textilien aus archäologie und geschichte. festschrift für 
Klaus tidow. neumünster 2003, s. 142-147.

4 die neu vergebenen invernarnummern der nachbildungen lauten: fg 2646,1-8.

FG 679: 1,95 m

 FG 680: 2,19 m
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erste rekonstruktionen wurden unmittelbar nach auffin-
dung der originale angefertigt. in feuchtem milieu gelager-
tes holz verformt sich beim trocknen stark, und da zum 
damaligen Zeitpunkt die konservatorischen möglichkeiten 
noch nicht ausgereift waren, um das holz im auffindungs-
zustand zu bewahren, war dies neben der zeichnerischen 
dokumentation die einzige möglichkeit, das aussehen der 
originale für die nachwelt zu erhalten. 

Die originalen Bögen aus Oberflacht
insgesamt brachten die einzelnen grabungen in ober-
flacht ca. 18 Bögen bzw. Bogenbruchstücke zutage. drei 
von ihnen waren bei der auffindung sehr gut erhalten.5 sie 
bestehen aus eibenholz, einer holzart, die für den Bogen-
bau besonders geeignet ist, weil sie biegsam und gleichzei-
tig robust ist. Zudem machte man sich die unterschiedli-
chen materialeigenschaften der einzelnen holzteile – ela-
stischeres splintholz und härteres Kernholz – zunutze. die 
Bögen wurden so aufgebaut, dass das dehnbare splintholz 
die außenseite des gespannten Bogens, die auf Zug bean-
sprucht wird, bildet, während die innenseite, die starken 
druck aushalten muss, aus dem stabilen Kernholz besteht.6

Der Bogen aus Grab 7 – Vorbild für die beiden Nachbauten 
im Germanischen Nationalmuseum

der Bogen wurde im Baumsarg des männergrabes nr. 7 
gefunden, das 1846 ausgegraben wurde. der Baumsarg 
trug eine doppelköpfige schlange als deckelverzierung, die 
einzige weitere Beigabe war eine holzschale. die länge des 
Bogens wird mit ca. 171,5 cm angegeben, die sehnenlänge 
mit 169 cm.7 das holz ist geglättet und poliert. 
die mitte des Bogens ist verstärkt und bildet den griffbe-
reich. die griffbereiche der oberflachter Bögen sind län-
ger als die anderer bekannter vor- und frühgeschichtlicher 
Bögen. dadurch werden sie beim spannen in die Krüm-
mung mit einbezogen, was wiederum eine erhöhte steifig-
keit des Bogens zur folge hat. Zusätzlich wird die aktive 
Wurfarmlänge verringert. der Bogen nimmt damit bei auf-
ziehen mehr energie auf und kann diese beim abschuss an 
den Pfeil weitergeben.8

der Querschnitt des Bogens – dies gilt für alle drei genann-
ten erhaltenen Bögen aus oberflacht – zeigt, dass er an 
den verschiedenen Partien des Wurfarms unterschiedlich 
gestaltet ist. dabei bleibt der Querschnitt in seiner grund-
form immer annähernd fünfeckig.9 Berechnungen zu 
verschiedenen vor- und frühgeschichtlichen Bogen typen 
haben ergeben, dass ein Bogen mit fünfeckigem Quer-
schnitt beim schuss mehr energie abgeben kann als einer 
mit rundem, ovalem oder d-förmigem Querschnitt. Wurfar-
me mit höherem und sich veränderndem Querschnitt sind 
zudem weniger anfällig für störende schwingungen. der 
nachteil liegt bei dieser Konstruktion allerdings in einer 
erhöhten mechanischen Belastung beim Bogenspannen10.
die sehnenkerben der oberflachter Bögen waren ca. 5 cm 
vor den enden der Wurfarme einseitig eingebracht. ihrer Bögen und Pfeile (FG 2646, 1-8).

5 Württembergisches landesmuseum stuttgart: inv.-nr. a.V. iii,104; inv.-nr. a.V. 
iii,105; Wml, inv.-nr. 83,100. - schiek 1992, grab 7, nr. 2: s. 26, s. 27, abb. 7, taf. 10 
B; grab 8, nr. 3a: s. 26, s. 28, abb. 8; grab nr. 21, nr. 2: s. 33, s. 98, nr. 20, s. 97, 
abb. 23. - rotraut Wolf, schreiner, drechsler, Böttcher, instrumentenbauer. holzhand-
werk im frühen mittelalter. in: Karlheinz fuchs (hrsg.), die alamannen. Begleitband 
zur ausstellung „die alamannen“, 14. Juni bis 14. september 1997, südwest-lB-fo-
rum, stuttgart. archäologisches landesmuseum Baden-Württemberg. stuttgart 1997, 
s. 379-388, bes. 386, abb. 438. 
6 rotraut Wolf, sibylle ritter, leier - leuchter – totenbaum. holzhandwerk der ala-
mannen. texte der sonderausstellung vom 29.05. - 10.11.1991. stuttgart 1991, s. 34.
7 schiek 1992, s. 26. ausführliche messungen auch der einzelnen Komponenten bei: 

holger riesch, alamannische Pfeile und Bogen. in: alrune flemming u.a., das Bogen-
bauer-Buch. europäischer Bogenbau von der steinzeit bis heute. ludwigshafen 52005, 
s. 109. hier ist die gesamtlänge „gemessen über der Bogenoberseite“ 169,10 cm.
8 riesch 52005, s. 105-124, bes. 108 f.
9 holger riesch, Pfeil und Bogen zur merowingerzeit. eine Quellenkunde und rekon-
struktion des frühmittelalterlichen Bogenschießens. Wald-michelbach 2002, s. 21 f., 
s. 22, abb. 7. - riesch 52005, s. 109, abb. 4.
10 rudolf schmand, untersuchungen zum statischen und dynamischen Verhalten von 
historischen langbögen mit der methode der finiten elemente. fh Bingen, fachber. 
maschinenbau, dipl.-arbeit 1996 (unveröff. Korrekturexemplar), vgl. riesch 52005, 
s. 109.
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größe nach zu urteilen, ist mit einer stärke der sehnen 
von ca. 3 bis 4 mm zu rechnen.11 oberhalb der sehnen-
kerbe des einen Wurfarms sind bei dem Bogen aus grab 
7 zwei gegenüberliegende Kerben eingearbeitet, mit denen 
möglicherweise ein sogenannter sehnenhalter fixiert wer-
den konnte, d. h. ein faden, der die sehne mit dem Wur-
farm oberhalb einer der nocken verbindet, damit im nicht 
gespannten Zustand die sehnenschlaufe nicht am oberen 
Wurfarm herunterrutscht.12

Bogensehnen selbst haben sich im gräberfeld nicht erhal-
ten, wahrscheinlich kamen aber leinen- oder Bastfasern 
zum einsatz, wie ein vergleichbarer Bogen samt sehne 
nahelegt, der in einem alamannischen grab in altdorf, 
Kanton uri, schweiz, geborgen wurde; hier war die sehne 
dreifach gezwirnt.13 durch das einreiben von harz und 
Wachs konnten diese Pflanzenfasern elastisch gehalten 
werden. 

Die Nachbauten des Bogens im Germanischen National- 
museum

im gegensatz zu ihren Vorbildern aus eibenholz bestehen 
die nachbauten aus eschenholz, das geschnitzt, geglättet 
und poliert wurde. Über praktische Versuche mit den bei-
den nachbauten aus dem germanischen nationalmuseum 
ist nichts bekannt. dagegen wurden in jüngerer Zeit meh-
rere rekonstruktionen des größten der drei Bögen aus 
oberflacht (aus grab 21) für schussversuche hergestellt. 
dabei lag das Zuggewicht bei bis zu 35 kg. schussver suche 
haben eine reichweite von bis zu 170 m ergeben, doch 
scheinen sie ihre bautechnischen Vorteile am besten auf 
geringere entfernungen von 10 bis 40 m auszuspielen.14

Die originalen Pfeile aus Oberflacht

die in oberflacht gefundenen Pfeile messen ca. 58 cm und 
sind an der spitze etwas stärker als am ende. dies verleiht 
ihnen vielleicht eine stabilere flugbahn, da die größere 
masse vorne vom leichten Pfeilende zum Ziel gelenkt wird. 
mitunter waren noch reste des Pechs, mit dem die für die 
ausrichtung des Pfeils in der flugbahn wichtige Befiede-
rung fixiert gewesen war, erhalten. am ende ist der Pfeil 
kurz und zylindrisch zu einer sogenannten nocke verdickt, 
in deren Kerbe die sehne eingelegt wird.
fast nie haben sich die metallspitzen erhalten, dafür waren 
gelegentlich noch kleine nägel vorhanden, mit denen die 
spitzen am schaft befestigt gewesen waren.15 eine ausnah-
me bildet das grab 84, in dem zusätzlich zu Pfeilbruchstük-

ken zwei Pfeilspitzen aus eisen geborgen wurden: die eine 
besaß ein rautenförmiges Blatt (erhaltene länge: 8 cm), 
während die andere mit Widerhaken versehen war (erhal-
tene länge: 7,2 cm).16 ob es sich um ganz- oder schlitz-
tüllen handelt, bleibt offen. Beide tüllenkonstruktionen 
kommen bei alamannischen Pfeilspitzen vor. Bei einigen 
Pfeilschäften war das ende, auf dem die spitzen saßen, zin-
noberrot gefärbt.17

die rekonstruktionszeichnung eines bei der ausgrabung 
gut erhaltenen Pfeils – der aber heute nicht mehr vorhan-
den ist – zeigt im Bereich der Befiederung parallele riefen 
ringsum den schaft eingeritzt.18 die Pfeile wurden in den 
gräbern von oberflacht nicht in Köchern, sondern lose bei-
gegeben. dabei handelte es sich fast immer um drei exem-
plare.19 

Die Nachbauten der Pfeile im Germanischen Nationalmuseum

Wie die nachgebauten Bögen bestehen auch die rekonstru-
ierten Pfeile aus eschenholz, das zudem dunkelrot ange-
strichen sind. Vier der sechs nachbauten sind mit eisernen 
spitzen versehen. mit einer tülle wurden sie auf den Pfeil-
schaft aufgeschoben. eine fixierung, etwa durch nägel, 

11 riesch 52005, s. 110, abb. 6.
12 riesch 2002, s. 22 f., s. 23, abb. 8. - riesch 52005, s. 110 f. damit ist zugleich eine 
einteilung des Bogens in „oben“ und „unten“ vorgenommen. demnach markieren die 
zwei gegenüberliegenden Kerben den oberen Wurfarm.
13 reto marti, das grab eines wohlhabenden alamannen in altdorf ur, Pfarrkirche st. 
martin. Jahrbuch der schweizerischen gesellschaft für ur- und frühgeschichte, Bd. 78, 
1995, s. 83-130. - riesch 2002, s. 24-26; 40.
14 riesch 2002, s. 23 f. - riesch 2005, s. 112-114. das Zuggewicht ist die vom 
Bogenschützen aufgewendete Kraft und wird in den Wurfarmen gespeichert. es wird 
üblicherweise in englischen Pfund (1 lb = 0,453 kg) angegeben.

15 Zum Beispiel ein Pfeilschaft mit nagelloch am Übergang von der spitze zum schaft 
aus „grab 71-72“, nr. 2 (schiek 1992, s. 45, taf. 41, B 4).
16 Württembergisches landesmuseum stuttgart: inv.-nr. iic 4525a, inv.-nr. iic 4524b. - 
schiek 1992, s. 55 f. (grab 84, nr. 6).
17 schiek 1992, s. 30 (grab 12, nr. 3).
18 schiek 1992, s. 31 (grab 14, nr. 3), taf. 19,3 (anm. zu s. 31: die drei Pfeilschäfte 
unter nr. 3 sind fälschlicherweise der nr. 2c auf taf. 19 zugeordnet.).
19 auch in anderen alamannischen gräberfeldern kommen Pfeile meist „in der häufig 
zu beobachtenden symbolträchtigen dreizahl“ oder einzeln vor (matthias Knaut, die 
alamannischen gräberfelder von neresheim und Kösingen, ostalbkreis. forschungen 
und Berichte zur Vor- und frühgeschichte in Baden-Württemberg, Bd. 48. stuttgart 
1993, s. 123).

Die nachgebauten Pfeile aus Oberflacht mit aus anderen Gräberfeldern 
belegten Spitzenformen.
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wie in manchen Befunden aus oberflacht belegt, ist hier 
nicht zu erkennen.

ursprünglich handelte es sich wohl um zwei sätze dreier 
verschiedener Pfeilspitzen. 

die beiden verlorenen spitzen dürften den beiden typen 
entsprochen haben, die jeweils nur noch in einem exem-
plar vorhandenen sind.

spitzentyp 1: Zwischen tülle und Blatt ist die spitze tor-
diert. das dreieckige spitzenblatt ist mit langen, schmalen

20 stellvertretend für die zahlreichen Publikationen alamannischer gräber-
felder mit entsprechenden Pfeilspitzen seien hier genannt: Kirchheim am ries, 
ostalbkreis, Baden-Württemberg (neuffer-müller, christiane, der alamannische 
adelsbestattungsplatz und die reihengräberfriedhöfe von Kirchheim am ries 
(ostalbkreis). forschungen und Berichte zur Vor- und frühgeschichte in Baden-
Württemberg, Bd. 15. stuttgart 1983, s. 33), Bülach, Kanton Zürich (Joachim 

und relativ weit nach außen stehende Widerhaken verse-
hen. 
spitzentyp 2: das spitzenblatt ist eher blattförmig bzw. 
schlank-oval als rautenförmig.
spitzentyp 3: das dreieckige spitzenblatt zeigt sehr kurze, 
eng anliegende Widerhaken.
alle drei genannten spitzentypen sind auch aus anderen 
alamannischen gräberfeldern belegt.20

3 KAthrin VogelsAng 

Werner, das alamannische gräberfeld von Bülach. monographien zur ur- und 
frühgeschichte der schweiz, Bd. 9. Basel 1953, s. 63f., taf. XXXViii. - riesch 
2002, s. 50) und fridingen a.d. donau, tuttlingen (alexandra von schnurbein, 
der alamannische friedhof bei fridingen an der donau, Kreis tuttlingen. for-
schungen und Berichte zur Vor- und frühgeschichte in Baden-Württemberg, Bd. 
21. stuttgart 1987, s. 36).




