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ergebnis einer erstmals vorgenommenen 
metallurgischen analyse an einem pelta-
ortband des 3. Jahrhunderts n. chr.

Einleitung

in den folgenden ausführungen geht es um ein ganz besonderes anliegen der 
beiden verfasser, die sich in fortsetzung bisher durchgeführter metallurgischer 
arbeiten einem Gegenstand widmen, der im bereich der sogenannten „militaria“, 
wie sie in der einschlägigen fachliteratur bezeichnet werden, zu verorten ist. es 
handelt sich dabei um ein sogenanntes Ortband1, den bronzenen endbeschlag 
einer römerzeitlichen schwertscheide. in ihr stak jene von den soldaten der 
römischen armee getragene angriffswaffe, das schwert, dessen Wirkung bei 
kampfhandlungen sowohl im streich als auch im stoß lag und den Gegner, 
mochte er auch durch einen panzer geschützt gewesen sein, kampfunfähig machte 
oder ihn tötete.2

über schwerter gibt es zahlreiche abhandlungen, die sich einerseits auf 
darstellungen auf historischen reliefs und bildliche zeugnisse stützten,3 ande-
rerseits das fundmaterial als Grundlage für weiterführende beobachtungen – etwa 
zur kampfesweise, zur form bestimmter Waffen oder zu militärgeschichtlichen 
entwicklungen – heranzogen oder beide sachgebiete zu einer synthese vereinten.4 
Gilt die bildliche überlieferung im allgemeinen als gut ausgewertet, kommen 
durch zahlreiche archäologische ausgrabungen und durch dem zufall verdankte 

1 im schrifttum bisweilen auch schwertscheidenstiefel, schwertscheidenschuh oder unteres bronzebe-
schläg (der schwertscheide) genannt: forrer 1907, 728 tafelunterschrift, 729; deschler-erb 
1999, taf. 10 nr. 136. 

2 als übersicht empfehlenswert: schauer et al. 2004; an monographien erschienen: James 2013; 
bishop 2016.

3 dazu siehe die kritische betrachtung von Waurick 1989; ferner coulston 1989. einige reliefs 
eignen sich aber durchaus für beobachtungen, die bestimmten schwerttypen galten. in neuerer zeit 
wurde dieses thema von r ichter 2010 thematisiert, der die reliefs auf der trajanssäule auf ihre 
detailgenauigkeit hin akribisch überprüfte. ein kurzer artikel zur markomannenzeitlichen bewaff-
nung wurde unlängst von bur andt 2016 publiziert. 

4 Grundlegend die beiden bände von miks 2007.
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umstände Waffenfunde in allen teilen der antiken Welt zum vorschein,5 die unser 
Wissen über das römische militär bereichern und mitunter neue einsichten er-
möglichen. demzufolge ist ein vollständiger, alle Waffenfunde betreffender 
überblick heute kaum mehr möglich.

an dieser stelle wird ein fundstück vorgestellt, das, wie oben avisiert, zu einer 
schwertscheide gehörte, diese an ihrem unteren ende zierte und zugleich schützte.6 

Fundort

ehe auf das Ortband näher eingegangen wird, wenden wir uns zunächst seinem 
fundort zu. es war im Jahr 2003 in der Geschwister-Walderdorff-straße 23 in der 
stadtgemeinde enns beim eintiefen des kellers für ein Wohnhaus zum vorschein 
gekommen7. die fundstelle liegt auf dem Grund des einstigen legionslagers von 
lauriacum (enns/lorch) – eine vor verbauung geschützte fläche befindet sich im 
nordöstlichen lagerareal, sie steht unter denkmalschutz. von 1904 bis 1919 wurde 
sie durch sondierungen und schürfungen, in neuerer zeit durch archäologische 
notgrabungen grundrissmäßig größtenteils erschlossen.8 auf die unlängst vorge-
legten, neu erstellten pläne projiziert, ist die fundstelle im bereich teilweise un-
tersuchter kasernenbauten nahe der westlichen festungsmauer des legionslagers 
von lauriacum zu lokalisieren.9 nach dem fundbericht konnten ein früherer, in 
das 3. Jahrhundert n. chr. datierter horizont, ferner ein spätantiker baubefund 
und der rest einer straße, der via vallaris, festgestellt werden.10 aus dem früheren 
zeithorizont dürfte auch das prominente medaillon mit kaiserporträt stammen, 
das an derselben Grabungsstelle entdeckt worden war.11 an dieses schließt das nun 
vorzulegende Ortband fundmäßig an und bildet in chronologischer hinsicht eine 
äußerst beachtenswerte ergänzung.

5 so in militärischem und zivilem zusammenhang (biborski 1994), vor allem in Gräbern im bar-
baricum: menghin 1983; schulze-dörr lamm 1985; horbacz – Oledzki 1985, 1998; 
czarneck a 1992; biborski 1994; Watt 1994; 2003; Jensen 2013. aus dem bereich von 
villae rusticae: lenz-bernhard 1986; biborski 2004, 556. aus flüssen: schwanzar 
2008; miks 2009; istenič 2019 und aus mooren, deren bekanntester komplex mit dem na-
men thorsberg zu verbinden ist: r addatz 1987. zu möglichen politischen Gründen, die für das 
vorkommen von schwertern im barbaricum teils verantwortlich gemacht werden könnten, siehe 
erdrich 1994. 

6 darauf wies schmauder 2018, 522 hin.
7 keminger 2003.
8 hinweise bei ruprechtsberger 2008, 817–818, anm. 2–5. 
9 Groh 2018, 165 abb. 34, 205 abb. 78.
10 keminger 2003, 39 abb. 42; Groh 2018, 74.
11 ruprechtsberger 2008.
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Das Ortband

das vollständig erhaltene, 63 g schwere Ortband hat eine höhe von 7,5 und 
eine breite von 7,25 cm. die lichte Weite beträgt maximal 5,5 cm. die beiden 
ränder des Ortbandes stehen in einem abstand von 0,4-0,5 cm, welcher etwa der 
stärke des materials (leders) der scheide entsprach, die an ihrem unteren ende im 
Ortband stak. zugleich lässt dessen breite auf jene des schwertes schließen, die in 
ungefährer übereinstimmung mit den angaben in der literatur an die 5 bis 7 cm 
betragen haben wird.12 

der umriss des Ortbandes umschreibt einen dreiviertelkreis, um dann in 
voluten auszulaufen, die sich in einer Gegenbewegung nach oben und unten ein-
rollen (abb. 1, 2). die Gesamtform entspricht der einer Pelta (Pelte)13, des in der 
bildenden kunst des altertums oftmals überlieferten amazonenschildes14, weshalb 
die bezeichnung peltaortband (oder, pleonastisch erweitert, peltavolutenortband) 
in die fachliteratur eingeführt worden ist. 

sechs runde ausnehmungen von 0,2 cm durchmesser, vier an den enden der 
voluten und je zwei an deren ansatz, sorgten für eine feste verbindung mit dem 
leder des Ortbandes mittels (nicht mehr vorhandener) kurzer nietstifte.

dass dieses durchaus attraktive zeugnis antiken bronzegusses in einer 
lauriacenser Werkstätte hergestellt worden ist, mag zwar durchaus zutreffen, völ-
lige sicherheit ist jedoch nicht garantiert. die ausgrabungen im legionslager von 
lauriacum haben wie auch in anderen militärlagern15 eine fabrica zutage geför-
dert, die als stattlicher baukomplex in der retentur des legionslagers bestanden 
hatte.16 einem anderen denkmodell nach könnte der einstige träger des schwertes 
und dessen scheide samt daran befindlichem Ortband die Waffengarnitur aber 
auch von einem der früheren legionslager mitgenommen haben.17 dann wäre dem 
peltaortband ein höheres alter, gewissermaßen eine „soldatische vergangenheit“ 
zu attestieren, die ihm, einem erbstück vergleichbar, den Wert gleichsam einer 
antiquität gesichert hätte. eine Gewährleistung besteht auch in dieser hinsicht 
nicht. 

das material selbst weist, wie die metallurgische analyse von h. presslinger 
zeigte, jenen Grad an Qualität auf, die das Ortband anderen Gegenständen römer-

12 vgl.  z. b. bishop 2016, 31–32.
13 in Georges 2013, 3555 als halbmondförmiger schild charakterisiert.
14 roscher 1884–1886; vinet 1877; ley 1996.
15 v. petrikovits 1974, 6; v. petrikovits 1975, 96–97; ausführlich Johnson 1987, 204–209; 

Whitby 2015.
16 Gaheis 1937, 212; vetters 1977, 365. in seinem ausgrabungsbericht aus dem Jahr 1908 erwähnt 

v. Groller 112 fig. 54/8 den rohguss einer volutenschnalle, deren „Gußnähte noch nicht abge-
schnitten sind, die öhre nicht gebohrt“ worden waren. 

17 zu den legionslagern der legio ii italica siehe nun Groh 2018 (mit beiträgen v. u. schachin-
ger und h. sedlmayer).
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Abb. 1: makroaufnahme der Vorderseite des restaurierten Peltaortbandes.

Abb. 2: makroaufnahme der Schrägsicht von oben auf das restaurierte Peltaortband.
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zeitlicher provenienz anreiht, worauf gegen ende dieses berichtes noch einzugehen 
sein wird. um einen Grad einfacher und deshalb billiger konnten Ortbänder aus 
bein hergestellt werden, wie wir sie aus lauriacum und anderen standpunkten des 
römischen militärs kennen.18 

in der gelungenen synthese von gediegener, ausgewogener form und ver-
wendetem material läge es deshalb durchaus nahe, im einstigen träger des 
schwertes samt scheide mit peltaortband einen höherrangigen angehörigen 
der in lauriacum stationierten legio II Italica zu sehen. dieser war im Jahr 2018 
die Oberösterreichische landesausstellung unter dem titel „die rückkehr der 
legion“ mit dem schwerpunkt lauriacum gewidmet, im laufe welcher emsige 
archäologische aktivitäten und ausstellungen stattfanden.19

Schwerttypen

nach der beschreibung des Ortbandes soll überlegt werden, welcher schwerttyp, 
und, untrennbar damit verbunden, welche scheidenform ihm zuzuordnen ist. der 
übersicht halber seien die unterschiedlichen schwerter der römischen armee 
mit den in einschlägigen publikationen üblichen termini angeführt. letztere 
müssen allerdings nicht als verbindlich betrachtet werden, nachdem die an-
tiken schriftsteller und historiker keine exakten beschreibungen der einzelnen 
schwerttypen überliefert hatten. aus diesem Grund hat J. istenič – wie vor ihr 
einige andere forscher – in ihrem eben erschienenen, repräsentativen band über 
die Waffenfunde aus dem fluss ljubljanica auf die beibehaltung der gängigen 
schwertterminologie verzichtet.20

Gladius

so lautete in der römischen antike die allgemeine bezeichnung für das schwert.21 
es besaß eine beidseitig geschärfte klinge, die den einsatz auch als stoßwaffe in 
ihrer grausamen Wirkung erfüllte.22 die entwicklung der schwerter war schon zu 
beginn des 20. Jahrhunderts Gegenstand einer monographie.23 rund 100 Jahre 
danach folgte ein aufsatz, der sich wieder der schwertformen annahm und diese 

18 deringer 1966, bes. 246–249; ubl 2013, 51–53.
19 amt der oberösterreichischen landesregierung 2018.
20 istenič 2019, 30 anm. 48.
21 James 2013, 30; cowan – mcbride 2007, 29; miks 2015, 748.
22 fiebiger 1910, 1374. 
23 forrer 1905.



46  Erwin M. Ruprechtsberger – Hubert Presslinger 

bis in das 13. Jahrhundert zum ziel konziser betrachtungen machte.24 außer den 
monographischen darstellungen, von denen die umfangreiche publikation von c. 
miks25 eine vorrangstellung einnimmt, enthalten die bekannten lexika kompri-
mierte übersichtsartikel26, von denen der von einem autorenkollektiv verfasste, 
2004 im reallexikon für Germanische altertumskunde erschienene besonders 
hervorgehoben sei.27 er spannt eine brücke von der bronzezeit bis zum frühen 
mittelalter und enthält wesentliche hinweise auf relevante forschungsliteratur. 
ihm wird einige Jahre später die komprimierte fassung der standardmonographie 
von c. miks in englischer sprache folgen.28

der vollständigkeit halber muss noch erwähnt werden, dass der gladius 
bisweilen den zusatz Hispanensis führte.29 möglicherweise hing dies mit der 
anwendung eines bestimmten schwerttyps zusammen, dessen Wirkung in 
spanien beim römischen heer, vielleicht während des 2. punischen krieges, 
eindruck erweckt und von da an akzeptanz gefunden hatte30 – zumindest bis 
in das ausgehende 1. Jahrhundert v. chr., als er durch die spatha ersetzt werden 
sollte.31 formenkundliche überlegungen werden wohl nicht für so maßgeblich 
einzuschätzen sein, dass sie für eine befriedigende erklärung dieser speziellen 
namensgebung ausreichten. eher ist zu erwägen, ob nicht die Qualität des stahls 
als jenes kriterium betrachtet werden sollte, das dem gladius Hispanensis seinen 
platz im Waffenbestand der römischen armee sicherte – in durchaus vergleich-
barer Weise, wie dann später der norische Qualitätsstahl, das berühmte ferrum 
Noricum32, in anderen, teils beträchtlich entfernten provinzen des imperium 

24 petri 2014.
25 miks 2007.
26 siehe  z. b. beur lier 1896, 1608; fiebiger 1919. 
27 schauer et al. 2004.
28 miks 2015. hinsichtlich der sehr speziellen termini der einzelnen schwerteile, alle in englisch wie-

dergegeben, empfiehlt sich ein blick auf die vom verfasser übersichtlich zusammengestellten tafeln 
mit abbildungen.

29 southern 2007, 212; rodgers 2008, 40.
30 James 2013, 79–82. die ausführungen von James nehmen auf die vorläufer des spanischen 

schwertes bezug. das waren schwerter der iberer, deren entwicklung vom 6. bis zum 2./1. Jh. v. 
chr. in groben zügen bekannt ist, vgl. dazu die übersicht von sanz 1998, bes. 143. als ein mit 
gladius Hispanensis identifizierbares schwert dächte man am ehesten an das gekrümmte, einschnei-
dige hiebschwert, die „iberische nationalwaffe“, wie sie ulbert 1984, 109 genannt hatte. es ist 
das ein schwert mit gekrümmter klinge. die fachliteratur spricht von falcata, was so, nämlich in 
der bloßen femininen adjektivform wiedergegeben, nicht stimmt. dazu gehört das substantivum: 
ensis (oder eventuell gladius). beide in verbindung mit falcatus, und nicht anders. Ensis falcatus (im 
ablativ, also ense falcato) ist bei Ovid, met. 1, 717 belegt. dazu siehe die bemerkung von m. haupt 
in der von ihm besorgten kommentierten ausgabe der metamorphosen in der Weidmannsche(n) 
buchhandlung (9. aufl. berlin 1915), 66. ein solches krummschwert ist im spätrepublikanischen 
legionslager von cáceres gefunden worden: ulbert 1984, taf. 25/201, taf. 62/201. siehe auch 
Garcia – basarr ate 2016, 29 abb. mit einigen im nationalmuseum in madrid ausgestellten 
enses falcati. aber diese spezielle iberische hiebwaffe fand im römischen heer keine aufnahme und 
ist daher gänzlich auszuschließen. 

31 stephenson 2015, 176.
32 str aube 1996; dolenz 1996.
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romanum seine abnehmer finden sollte.33 die jüngsten forschungen der spa-
nischen archäologen lieferten eindrucksvolle beweise einer von der eisenzeit 
bis zur spätantike und darüber hinaus intensiv betriebenen metallurgie, wovon 
ein lehrreicher tagungsband zeugt.34 allem anschein nach konzentrierte sich 
der schwerpunkt der eisenverhüttung auf den nördlichen teil der iberischen 
halbinsel,35 woher die initiative, wie man anzunehmen geneigt wäre, im laufe 
der provinzialisierung der hispania auch andere bereiche der provinz erfasste.

mit dem einsatz keltischer hilfstruppenreiter in der römischen armee wurden 
in der späten republik lange hiebschwerter latènezeitlicher prägung vorüberge-
hend verwendet, worauf hier nicht eingegangen zu werden braucht,36 zumal dar-
über ausführlich berichtet wurde.37 ab den letzten dezennien des 1. Jahrhunderts 
v. chr. waren kurze und längere schwerter im einsatz. nach den bekannten 
fundorten mainz/mogontiacum38 und pompeji39 wurden der chronologisch ge-
ringfügig differenzierbare zeitansatz der gladii und deren typologische ansprache 
ausgerichtet.40 hinsichtlich der längenverhältnisse fällt der unterschied zwischen 
den typen mainz und pompeji nicht so sehr ins Gewicht.41 die klingenform zeigt 
allerdings einen merklichen unterschied.42 

schwerter als angriffs- und tötungswaffen – das ist die grausame tatsache, an 
die primär gedacht wird, nicht zu übersehen auch der einsatz bei hinrichtungen.43 
dass sie im amphitheater bei Gladiatorenspielen und -kämpfen zur anwendung 
gelangten, nicht in jedem fall als todbringendes instrument, ist ebenso bekannt.44 
darüber hinaus hatten schwerter im kultgeschehen eine bestimmte funktion zu 
erfüllen. am harmlosesten noch in einer ausführung aus holz, ansonsten aus 
stahl, indem sie bei rituellen handlungen in mithrasheiligtümern für einen un-
blutigen (oder blutig simulierten?) verlauf – wie sah dieser aus? – vorgesehen 

33 egger 1961; str aube 1996, 24–25, 115–121; dolenz 1996, 157–166.
34 amorebieta 2014.
35 beyrie 2014; martinez 2014.
36 Junkelmann 1992, 146.
37 stroschen 2002, 26; schauer et al. 2004, 549; James 2016, 42–90 passim. bishop – 

coulston 2006, 54–56; James 2013, 62–65; GawrÓnski 2018, 61.
38 künzl 2008, 43 abb. 63.
39 Ortisi 2006; 2007.
40 schauer et al. 2004, 551–552; James 120–121.
41 die Größenverhältnisse führen Goldsworthy 2004, 133 abb.; James 2013, 31 abb. 7, 33 abb. 8 

vor augen.
42 bishop 2016, 37 abb., 45 abb.; cowan – mcbride 2007, 30–31 abb.; bur andt 2019, bes. 

21–27. 
43 beur lier 1896, 1608. 
44 Junkelmann 2000, 45, 75–76.
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waren.45 von diesen anwendungen abgesehen, beansprucht das schwert als motiv 
einen fixen platz in literatur und mythos.46

Spatha

außer den beiden schwerttypen mit kurzen klingen gab es längere, die sich im 
laufe des 2. Jahrhunderts n. chr. gegenüber den gladii durchzusetzen begannen.47 
die spathaform wurde zunächst auf das spätlatènezeitliche schwert zurückge-
führt48, während jetzt „eine für kavalleristische zwecke abgewandelte version des 
neuen gladius vom typus pompeji“ in anspruch genommen wird.49 ihre nutzung 
als stichwaffe zeitigte durch die relativ schmale klinge, die etwa 5 cm vor dem 
ende zur spitze wurde, Wirkung. im 1./2. Jahrhundert n. chr. hatte sie eine 
länge zwischen 60 und 70 cm.50 Spathae wurden bis in spätantike zeit sowohl 
von infanterie als auch kavallerie benutzt.51 ab dem 3. Jahrhundert erfolgte eine 
längung der klingen im ausmaß zwischen 70 und 90, maximal 100 cm, während 
die breite zwischen 4 und 8 cm betrug.52

die benennung als spatha (im plural spathae) hat sich seit längerem durchge-
setzt,53 wenngleich ein gewisser vorbehalt besteht.54 hatten die reiter ihre  spathae 
anfangs rechts getragen,55 was eine eigene Grifftaktik erforderlich machte,56 vollzog 
sich der Wechsel in der tragweise von rechts nach links im späteren 2./frühen 
3. Jahrhundert n. chr.57 die nicht wenigen in der Germania libera gefundenen 
spathae werden von m. biborski auf schwerpunktmäßiges vorkommen und 
feintypologische unterschiede seit Jahrzehnten verzeichnet und interpretiert.58 
von den wichtigen arbeiten von c. miks war vorher schon die rede.59 

45 k lenner 2014. eine rekonstruktion des „kultschwertes“ vom mithräum in riegel bei 
schwertheim 1979, 29 abb. 38–39. dazu auch hensen 2013, 37 abb. 27, 65 abb. 59.

46 preston 1997, 174–179.
47 feugère 2002, 115; cowan – mcbride 2007, 95; künzl 2008, 104. 
48 nach r einach 1911, 1420 soll die spatha von gallischen und germanischen auxiliarreitern einge-

führt worden sein.
49 Junkelmann 1992, 146.
50 Junkelmann 1992, 148.
51 r einach 1911, 1420; Junkelmann 148.
52 Junkelmann 1992, 149. southern 2007, 213; künzl 2008, 101–102 abb. 135: das längste 

schwert im baggerfund von neupotz war 77 cm lang.
53 cowan – mcbride 2007, 96.
54 istenič 2019, 30 anm. 48.
55 southern 2007, 213. 
56 Junkelmann 1992, 148. 
57 Junkelmann 1992, 148–149; feugère 2002, 115.
58 biborski 2004, 553–562. siehe auch biborski – Grygiel 2015, 160–171 (bibliographie).
59 miks 2007, 2015.
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Pugio

außer den angeführten schwerttypen gab es den zwei(doppel-)schneidigen 
dolch,60 der nach meinung einiger fachleute im 3. Jahrhundert außer Gebrauch 
kam,61 während er nach anderer ansicht eine Wiederbelebung erfuhr.62 seine 
Gestaltung wurde auf einen hispanischen prototypen zurückgeführt.63 mit einer 
klingenlänge zwischen 23 und 36 cm und einer klingenbreite von 4 bis 7 cm 
glich er sich manchen gladii an.64 Obwohl die beliebtheit der pugiones unter 
jener der kurzschwerter kursierte, wurden sie von der kavallerie65 und von 
infanteriesoldaten verschiedener chargen, von zenturionen, unteroffizieren, 
standartenträgern, legionären und auxiliarsoldaten, getragen.66 die verwendung 
erstreckte sich von der späten republik bis, wie oben erwähnt, in das 3. Jahrhundert 
n. chr.67 

Mucro

darunter verstand man eine scharfe, schneidende spitze.68 als synonym für 
schwert findet sich mucro neben gladius bei ammianus marcellinus, der keine 
genaue beschreibung dieser Waffe lieferte.69 dass der spätantike historiker mucro 
als klassisches Wort im sinne einer retardierenden ausdrucksweise verwendete,70 
mag nicht so recht zu überzeugen. die anwendung von mucrones wird eher be-
schränkt gewesen sein.

60 r einach 1896, 765; neumann 1959. Georges 1913, 3950 gibt s. v. pugio (m.) an: „eine kurze 
Waffe zum stechen, der dolch, das stilett“.

61 stroschen 2002, 27; cowan 2015, 12. 
62 Junkelmann 1992, 149.
63 cowan – mcbride 2007, 96.
64 neumann 1959; southern 2007, 213.
65 stephenson 2015, 177.
66 neumann 1959, 1951; stephenson 2015, 531 schreibt, pugiones seien bei allen truppenteilen 

beliebt gewesen.
67 neumann 1959; southern 2007, 213; stephenson 2015, 177.
68 Georges 1913, 3168 mit schriftquellen. in diesem sinn auch s. v. mucro, in: le bohec et al. 2015, 

668.
69 amm. 24, 6, 11: kampfhandlungen mit speeren und gezückten schwertern (…hastis et mucronibus 

strictis…).
70 le bohec 2008, 134 mit anm. 24.
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Herstellung

nur vereinzelt sind die namen von schwertschmieden überliefert. die überwie-
gende zahl dieser spezialisten – das waren die gladiarii71 – blieb anonym. von ihrer 
handwerklichen fertigkeit berichten aber die metallurgischen analyseergebnisse, 
von denen einige bereits vor Jahrzehnten vorgenommen worden waren.72 heute 
gehören materialuntersuchungen durch den metallurgen zum standard der 
Waffenforschung, wie J. istenič in ihrer monographie zeigt. darin wird jedes 
fundstück, den angewandten methoden der strahlungsemissionen entsprechend, 
seiner zusammensetzung nach beschrieben.73 

die wenigen, von artikel zu artikel übernommenen namen von gladiarii sind 
rasch aufgelistet. dabei sollte berücksichtigt werden, dass nicht ausschließlich die 
klinge, sondern auch der beschlag der schwertscheide als träger der signatur 
aufscheint. theoretisch müsste in diesen fällen der schwertschmied ein anderer 
gewesen sein als jener, dessen namen auf dem beschlag zu lesen stand, und das war 
der bronzegießer. es ist aber davon auszugehen, dass der schmied als lieferant eine 
höherrangige position im herstellungsprozess von schwertern innehatte als der 
Gießer und deswegen sein name auf dem zierbeschlag der scheide für würdiger 
befunden wurde, verewigt zu werden, als der des Gießers. somit hätte der Gießer 
den Wunsch bzw. auftrag des schmiedes zu erfüllen gehabt. 

als prominentester vertreter seines faches rangiert an erster stelle Gemellianus 
aus aquae helveticae74, der mit einem gut erhaltenen schwertscheidenbeschlag 
auch in lauriacum vertreten ist.75 c. coelius venustus lugduni, seiner herkunft 
nach Gallier aus lugdunum, wurde in vindonissa namentlich bekannt.76 dort 
waren desgleichen noch andere schwertschmiede wie tiberius iulius agilis und 
sein Gehilfe crescens tätig.77 Weniger bekannte gladiarii waren sabinus und sulla, 
die sich auf der schwertklinge namentlich verewigt hatten,78 ferner cocillus, aciro, 
marcus, natalis, alf….79 sie schrieben ihre namen entweder im nominativ oder 
Genetiv, wenn m für manu (aus der hand des …) folgte. mit Q. nonienus pudes 
tauchte in straßburg, dem antiken argentorate, ein anderer Waffenschmied auf, 

71 v. petrikovits 1991a, 115 s. v. gladiarius, mit inschriftlichen belegen. aufschlussreich ist, dass 
gladiator in einem fall schwertschmied bedeutet. in der spätantike verstand man unter gladiarii 
auch hersteller und/oder händler von (kurz-)schwertern: v. petrikovits 1991b, 160.

72 biborski et al. 1985; lang 1988; horstmann 1995; biborski 2004, 566–568 mit weiteren 
hinweisen auf literatur.

73 istenič – Šmit 2019. zu den schwertern, schwertscheiden und dolchen siehe ebd. 150–175.
74 beur lier 1896, 1607.
75 Gaheis 1937, 63 abb. 30. der beschlag wurde im zentrum des legionslagers entdeckt.
76 ettlinger – hartmann 1984.
77 duvauchelle 2012, 61.
78 beur lier 1896, 1607 fig. 3620; feugère 2002, 113.
79 feugère 2002, 113.
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der sein Werk „beim altar“ in claudischer zeit hergestellt hatte: Ad Aram f(ecit)80. 
zum illustren kreis der gladiarii gesellte sich vor kurzem ein einheimischer aus der 
Gegend um beroia in thrakien. in griechischen lettern hatte er auf die schön ver-
zierte platte der schwertscheide seinen namen einigermaßen gut lesbar eingraviert 
oder eingravieren lassen: seutes hat es (das schwert und/oder die scheidenzier) 
gemacht.81 hier taucht dieselbe frage, die vorhin gestellt worden war, wiederum 
auf: Wie stand es um die position des schwertschmiedes und die des Gießers? der 
namentlich unterzeichnete gab den forschern insofern aber auch noch ein rätsel 
auf, indem er nach dem verb epoiesen das Wort paiagaros – so wird es von den 
autoren, mit fragezeichen versehen, gelesen – hinzufügt hatte.82 Was immer es 
bedeuten mag, eine überzeugende interpretation steht bis jetzt aus.

in der von der forschung häufig herangezogenen notitia dignitatum, einem 
Ämter- bzw. militärschematismus aus der spätantike, sind einige wenige fabricae 
spathariae verzeichnet.83 angaben über das ausmaß der Waffenproduktion liegen 
nicht vor. umso höher ist deshalb der hinweis auf einem aus Ägypten stammenden 
papyrus einzuschätzen, demzufolge zehn schwerter pro tag erzeugt wurden.84 die 
angegebene zahl lässt eher auf eine kleinere, örtlich tätige, vielleicht familiär ge-
führte schmiede mit qualifizierten fachleuten denn auf einen betrieb größeren 
ausmaßes schließen, die (dem militär als auftraggeber?) schwerter lieferte.

Ortbänder

diese bezeichnung hat sich im Gegensatz zu den älteren termini wie 
schwertscheidenbeschläg oder schwertscheidenstiefel durchgesetzt.85 auch 
schwertscheidenschuh ist als alternative in der literatur zu finden.86 im 
englischen spricht man von chape (im plural chapes). auf den meisten bildträgern 
wird eine genaue Wiedergabe von Ortbändern vermisst.

80 dana – k amiseva – theodossiev 2016, 63. auch in diesem fall handelt es sich um den 
scheidenbeschlag. 

81 dana – k amiseva – theodossiev 2016, bes. 60–61 fig. 1–3.
82 es wurde von den autoren mit paiagaros wiedergegeben: dana – k amiseva – theodossiev 

2016, 61–62, fig. 4. 
83 r einach 1911, 1420; lammert 1929, 1544; bishop – coulston 2006, 239 fig. 146.
84 bishop – coulston 2006, 236.
85 forrer 1907, 728–729.
86 deschler-erb 1999, taf. 10 nr. 136.
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einfache formen dominieren auf norischen und pannonischen soldaten-
grabsteinen.87 details kommen nur gelegentlich zum ausdruck. so beispielsweise 
auf dem mehrmals zitierten relief aus pula,88 einem aus der provinz Germania89 
oder jenem aus caerlon in der britannia, auf dem ein peltaortband zu sehen ist.90 

Ortband mit (größerem oder kleinerem) endknopf91 und eine damit ver-
bundene verstärkung schützten in (vor)republikanischer zeit92 und etwas später 
noch93 das untere ende der schwertscheide. besaß diese keinen endknopf, kann 
das als hinweis für ein schwert ohne stoßspitze, eine sogenannte Gallische klinge 
(1. Jahrhundert v. chr.), gewertet werden.94 der knopfzierat blieb den Ortbändern 
bis in hadrianische zeit erhalten.95 ein solcher ist auf dem pilasterrelief von 
armilustrium deutlich sichtbar.96 Ortbandknöpfe, wie sie c. miks zusammenge-
stellt hat97, zählen zum nicht seltenen fundbestand aus römischen militärlagern.98

spätkaiserzeitliche, nach bestimmten fundorten wie Gundremmingen99 
– unlängst um den namen Jakuszowice erweitert100 – benannte Ortbänder 
wurden mehrmals behandelt.101 von den bildlichen belegen sind jene auf der 
tetrarchengruppe von venedig als die bei weitem prominentesten darstellungen 
anzusehen.102 realiter trugen die „manschettenortbänder“ der kaiserlichen 
schwerter einen wertvollen edelsteinbesatz anstatt einen aus messing.103 einer an-
deren Gestaltung unterzogen wurden die Ortbänder ab der völkerwanderungszeit 

87 ubl 2013; ein in dem zusammenhang erwähnenswerter Grabstein aus dem umfeld von carnuntum 
zeigt das relief eines soldaten, der sein schwert in der rechten armbeuge hält. Griff, knauf und 
oberer abschluss der schwertscheide sind in ihren umrissen betont. es ist deshalb anzunehmen, dass 
die noch erahnbaren details durch eine feine putz- und/oder malschicht ehedem sichtbar waren. 
unter diesem aspekt müsste denn auch das Ortband dargestellt und farblich akzentuiert gewesen 
sein. zum Grabstein siehe for mato 2017, bes. taf. 80 abb. 9.

88 r adman-livaja o. J., 260 nr. 11; James 2013, 281 abb. 101; bishop 2016, 52–53 abb. 
89 r einach 1911, 1420 fig. 6522. 
90 bishop – coulston 2006, 158 fig. 99/8.
91 feugère 2002, 108–114, abb. 137, 141, 147–148 (dolchscheide).
92 metzler et al. 2018, 191–192.
93 feugère 2002, 128 abb. 173.
94 James 2013, 105 abb. 35.
95 bishop – coulston 2006, 86–87 fig. 44–45.
96 mansuelli 1966, 425 fig. 522; feugère 2002, 108–114, abb. 137, 141, 147–148.
97 miks 2015, 956 fig. 167. sehr schöne abbildungen von Ortbändern, geborgen aus dem fluß ljubla-

nica (slowenien), enthält das buch von istenič 2019, 274–290 passim. 
98 siehe  z. b. descher-erb 1999, 132–136 nr. 122–136, taf. 10. 
99 Werner 1966.
100 schmauder 2018.
101 Gilles 1979.
102 bishop – coulston 2006, 204 fig. 129; James 2013, 221 abb. 82. Gute abbildungen 

bei volbach – hir mer 1958, bild 25 mit kurztext (s. 51); andreae 1973, 334–335, abb.; 
andreae 2012, 276–277 abb.

103 vgl. die rekonstruktion mit messingortband: alexandr a – Gilbert 2009, 65 abb., 67 abb. 
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und dem frühen mittelalter,104 die hier nicht mehr berücksichtigt zu werden brau-
chen. sie unterscheiden sich grundlegend von den römerzeitlichen exemplaren.105 

Material 

der blick auf die materialien von Ortbändern erfasst eine beachtliche 
variationsbreite. aus tierknochen (bein)106 oder horn107 hergestellte lassen 
sich den aus bronze108 oder stahl109 (eisen) gefertigten gegenüberstellen. die 
erzeugung oblag den knochen-/beinschnitzern und Waffenschmieden, die in 
den militärlagern oder in den diesen angegliederten siedlungen tätig waren.110 
Ortbänder aus messing und stahl111, solche mit messingtauschierung112 und 
nielloeinlagen113 können als zeugnisse solider kunsthandwerklicher tradition 
betrachtet werden, die sich auf dosenortbändern114, einem eigenen typus, in at-
traktiven mustern und zierformen widerspiegelt. exemplare aus silber115 – ein 
mit nielloeinlagen verziertes stammt aus köln116 – oder mit Gold117 oder silber118 
überzogene waren ausnahmeerscheinungen. Ortbänder aus elfenbein bereichern 
die palette der verwendeten materialien.119 ein sauber ausgeführtes elfenbeinernes 
stück wurde aus einem Grab in der auranitis (im dscholan) in syrien geborgen.120 

104 vgl. steuer in: schauer et al. 2004, bes. 570–571 abb. 120, 579–580 abb. 124, 586 abb. 129
105 vgl. neumaier 1991; ubl 1996; ubl 1997, 229 kat. nr. iv/t-17-19, abb. kat. nr. iv/t-17 (früh-

mittelalterlich bzw. 11./12. Jh).
106 forrer 1907, 728–729 taf. 209/7, 7a; schmid 1968, 185–192; Oldenstein 1976, 116–120, taf. 

25–27; deringer 1966; mikler 1997, 15–16, taf. 4/10.; nehen 2009; biborski – Gry-
giel 2015, 128.

107 biborski – Grygiel 2015, 128; schmid 1968, 192–194.
108 biborski – Grygiel 2015, 128.
109 zur anwendung der bezeichnung stahl (anstatt eisen) siehe pleiner 2004, 198. zur rekonstruk-

tion eines solchen Ortbands siehe cowan – mcbride 2009, 104 abb. h. 
110 schmid 1968; maspoli 2014, 35. zum thema sind besonders heranzuziehen: bertr and 

2008; ar mrein et al. 2012; vladkova 2012, bes. 211–212. darin finden sich mehrere übersichts-
arbeiten, die wesentliche sachbereiche abdecken.

111 istenič 2019, 288 a10–11. 
112 borhy 1989.
113 Oldenstein 1976, 116, taf. 22–24.
114 biborski – Grygiel 2015, 128. eine brauchbare rekonstruktion bieten cowan – mcbri-

de 2009, 104 abb. h. zur verbreitung von dosenortbändern siehe biborski – Grygiel 2015, 
154–155, fig. 16–17. 

115 istenič 2019, 290 a12.
116 künzl 2008, 105 abb. 141 (durchmesser 11 cm).
117 mackensen 2000.
118 deschler-erb 1999, taf. 10 nr. 136, 137 nr. 136.
119 forrer 1907, 728 taf. 209/7, 7a, 729; schmid 1968, 196; mikler 1997, 15–16, anm. 73.
120 Gogr äfe – Jehadè 1999; biborski – Grygiel 2015, 128.
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Peltaortbänder

nach art von amazonenschilden gestaltete Ortbänder kamen nach der mitte des 
2. Jahrhunderts auf. ihre beliebtheit setzte sich noch eine geraume zeit fort.121 
das übliche material bestand aus bronze oder bein122, die durch edlere metalle 
sporadisch ergänzt werden.123 zum peltamotiv wäre noch zu bemerken, dass es 
sich nicht ausschließlich auf schwertscheiden beschränkt,124 sondern auch auf 
anderen militärischen Gegenständen wie beschlägen125 oder Gürtelschnallen 
(Gürtelschließen)126, um bloß diese fundkategorien anzuführen, findet. 

Datierung

an der zeitlichen einordnung von peltaortbändern hat sich seit der grundlegenden 
arbeit von J. Oldenstein nichts geändert.127 innerhalb des vorgeschlagenen 
zeitrahmens vom mittleren 2. bis zum 3. Jahrhundert n. chr. mag das eine oder 
andere einzelstück mit einem engeren chronologischen ansatz oder ereignissen, 
etwa den markomannenkriegen, verknüpft sein.128 die anfangs geschilderten 
fundbeobachtungen im lauriacenser legionslager, wo das peltaortband zutage 
gekommen war129, bestätigen die mit „limeszeitlich“ umschriebene datierung 
Oldensteins130. die bei der ausgrabung geborgenen münzen der kaiser 
Gallienus131, probus132 und aurelianus133 sprechen für einen zeitansatz in die 
zweite hälfte des 3. Jahrhunderts. 

121 fischer 2012, 337.
122 vgl. die Gegenüberstellung in beutler et al. 2017, 279–281, nr. 421–426.
123 martin-kilcher 1985; künzl 2008, 141; biborski – Grygiel 2015, 128. 
124 bishop – coulston 2006, 85 fig. 43/1a–d.
125 James 2004; fernandez 1996; dawson 1990, 9–19, fig. 2/26; als singulärer beschlag ist jener 

aus lipnik (bulgarien) in form eines zweibogigen tores, an das unten eine pelta angefügt ist, anzu-
führen: dietz – fischer 2018, 140 abb. 103.

126 cowan – mcbride 2007, 26 abb. bur andt 2019, 18 abb. 2b, 52 abb. 14–15 spricht von 
„Gürtelschließen mit eingedrehten voluten“.

127 Oldenstein 1976, 120–123.
128 fischer 2012, 337, 340 abb. 499/8; miks 2017.
129 keminger 2003, 39; Groh 2018, 74.
130 Oldenstein 1976, 120–123.
131 kienast – eck – heil 2017; hier zitiert nach kienast 2011, 218–220.
132 kienast – eck – heil 2017; hier zitiert nach kienast 2011, 253–254.
133 kienast – eck – heil 2017; hier zitiert nach kienast 2011, 234–236.
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Form und Rekonstruktion

die vorhandene Grundform des peltaortbandes aus lauriacum liegt anderen 
exemplaren in ähnlicher Weise zugrunde134, von denen allerdings keines dem 
lauriacenser exakt entspricht. ein in aufbau und Gestaltung ähnliches Ortband 
befindet sich im nationalmuseum in kopenhagen.135 das seiner struktur nach 
aufwendigste und gefälligste Ortband dieses typs besteht aus voluten und 
trompetenmotiven, die einen kompositaufbau ergeben. dieser ruht auf einer 
halbmondförmigen basis. als oberer abschluss der motivkomposition fun-
giert ein kleines peltaornament.136 die trompetenmotive führen ein keltisches 
motiv fort, das in bescheidenen maßen auch auf bronzebeschlägen weiterlebt.137

die anfangs beschriebenen, auch für die schwertscheide138 verbindlichen maße 
des peltaortbandes ermöglichen die genaue bestimmung des von ihr geschützten 
schwertes.139 dieses, ein langschwert (spatha), hatte eine dem Ortband angegli-
chene breite von ca. 5 cm und ein mäßig spitzes ende.140 

Metallurgische Untersuchung

im Gegensatz zu schwertern und dolchen, über deren beschaffenheit 
analyseergebnisse vorliegen,141 wurden Ortbänder metallurgisch bis jetzt nicht 
untersucht, weshalb es als naheliegend erachtet wurde, mit dem Ortband aus 
lauriacum einen beginn zu setzen. die erwartungshaltung orientierte sich 
dabei nach einer reihe von römischen bronzefunden, die unser Wissen über 
kunstfertigkeit und Geschick der hier tätig gewesenen antiken metallhandwerker 
und Gießer bereicherten.142

nach der metallurgischen analyse von h. presslinger besteht das 
peltaortband aus messing.143 der anteil an kupfer mit 85 masseprozent, 12 

134 vgl. Oldenstein 1976, 110–120; miks 2017, 124 abb. 10/1–9, 126 abb. 12/1–7.
135 matešić – v. carnap-bornheim 2015, 278 abb. 2/1.
136 forrer 1907, 728 taf. 209/5, 729 nr. 5.
137 vgl. z. b. ruprechtsberger 1999, 28–31, 30 abb. 10; Wieser 1999, taf. 1–3, 11, 23–24 (aus 

lauriacum).
138 miks 2017, 122 abb. 8/3, 125 abb. 11.
139 miks 2017, 116 abb. 3/10–11, 126 abb. 12/1–7.
140 miks 2017, 116 abb. 3/10–11. drei schwerter im museum lauriacum von enns haben eine breite 

von 4–5 cm, siehe ubl 1997, 51 kat. nr. i/c1–3. 
141 lang 1988; biborski et al. 1985; weitere literaturhinweise bietet biborski 2004, 566–568. 
142 presslinger 1988; presslinger 2008; presslinger – Gruber 1985; presslin-

ger – Gruber, 1999; presslinger 2008, 830 (mit weiteren literaturhinweisen); press-
linger – eibner – hajek 2013/14.

143 siehe den beitrag von h. presslinger, seite 16–22; presslinger-ruprechtsberger 
2019b. 
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masseprozent an zinn und 3 masseprozent an zink stimmt im allgemeinen 
mit dem mischungsverhältnis anderer römerzeitlicher fundstücke aus messing 
überein, wie dies ein blick in die tabellen der von den metallurgen analysierten 
Gürtelbeschläge aus dem spätantiken lentia/linz, um in der nähe zu bleiben, 
lehrt.144 die Gurthalter (von kästen) römischer Wägen145, die in Windischgarsten 
– es wird mit der straßenstation von Gabromagus gleichgesetzt146 – oder in 
Ovilavis/Wels einstmals gefahren worden waren, nähern sich mit ihrem unge-
fähr gleichen prozentsatz an kupfer dem peltaortband147, während an der etwa 
zeitgleichen bronzekanne aus Gabromagus148 ein höherer anteil an kupfer fest-
gestellt werden konnte149. dafür aber war der zinkgehalt niedriger als jener des 
peltaortbandes. die an einer phalerahalterung jüngst vorgenommene analyse fügt 
sich den eben erwähnten metallurgischen ergebnissen zwar ein, wenn auch die ver-
schiedenen spektren ein aufgrund des herstellungsverfahrens differenziertes bild 
ergeben, das unseren bisherigen kenntnisstand im hinblick auf die römerzeitliche 
kupferblechverarbeitung erweitert (h. presslinger).150

Zusammenfassung

die vorlage des peltaortbandes aus dem legionslager von lauriacum sollte einer 
zwiefachen absicht gerecht werden. einerseits galt es, ein attraktiv gestaltetes und 
gediegen gearbeitetes produkt antiken – aller Wahrscheinlichkeit nach lokal er-
folgten – messinggusses aus der 2. hälfte des 3. Jahrhunderts n. chr. bekannt zu 
machen, und andererseits mit einer analyse aufzuwarten, die, generell betrachtet, 
gleichsam eine metallurgische premiere in der erforschung römerzeitlicher 
peltaortbänder von schwertern darstellt.

144 presslinger – Gruber 1999, bes. 158–159, tab. 1–2.
145 ruprechtsberger 1988.
146 Genser 1985, bes. 12–14.
147 presslinger 1988, 29 tab. 1.
148 ruprechtsberger 1985.
149 presslinger – Gruber 1985.
150 presslinger – ruprechtsberger 2019a.
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem binären 

Zustandsschaubild151 Kupfer – Zink.

Hubert Presslinger

Metallkundliche Untersuchungsergebnisse

Erprobung und Probenpräparation

nach der vom restaurator des nordico museums der stadt linz, franz Gillmayr, 
durchgeführten reinigung und restaurierung des fundstückes wurden von ihm 
mechanisch zwei keilproben, probe 1 mit 0,108 g und probe 2 mit 0,024 g, ent-
nommen. die beiden proben wurden als metallschliffe präpariert und danach 
lichtoptisch am mikroskop sowie mikroanalytisch am rasterelektronenmikroskop 
(rem) begutachtet. die metallkundlichen untersuchungen wurden an 
der montanuniversität leoben, lehrstuhl für eisen- und stahlmetallurgie, 
durchgeführt.

Mikroanalytische Untersuchungsergebnisse 

nach dem zweistoffsystem cu – zn scheiden sich bei erreichen der liquiduslinie 
primär α-kupfermischkristalle (α-messingmischkristalle) in dendritischer form 
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Abb. 4: rückstreuelektronenbild des Gussgefüges des  

restaurierten Peltaortbandes, ungeätzt.

Abb. 5: rückstreuelektronenbild des Gussgefüges des restaurierten Peltaortbandes  

mit den markierungen der Analysenorte bzw. der Analysenfläche, ungeätzt.
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aus (abb. 3). abhängig von der abkühlung nimmt der zn-Gehalt in den α-kupfer-
mischkristallen geringfügig zu. ebenso erhöht sich der zn-Gehalt in der flüssigen 
restschmelze. nach abkühlung des Gussproduktes auf raumtemperatur besteht 
das Gefüge aus α-kupfermischkristallen. im technischen messingguss erfolgt die 
abkühlung relativ rasch, so dass sich die kristallseigerungen nicht ausgleichen 
können, und man bekommt das für α-kupfermischkristalle typische dendritische 
Gefüge (abb. 4–5). 

dieser beschriebene erstarrungsablauf ist in den beiden abbildungen 4–5 
dargestellt. man erkennt die aus der messingschmelze primär ausgeschiedenen 
dunkelgrauen zink-kupfer-sulfide (spektrum 1 in abb. 5 bzw. in tabelle 1) sowie 
die sekundär bei der erstarrung dendritisch gebildeten grauen α-kupfermisch-
kristalle152 (spektrum 4, tabelle 1). die hellgraue, in den zwischenräumen der 
sekundärdendriten tertiär erstarrte restschmelze (spektrum 3, tabelle 1) und die 
durch entmischung aus der messingschmelze entstandenen weißgrauen, globu-
laren blei-kupfer- ausscheidungen (spektrum 2, tabelle 1) sind in den beiden 
Gefügebildern 4 und 5 abgebildet. die einzelnen mikrolunker153 sind als schwarz-
graue Gefügeanteile in den abbildungen 4 und 5 zu erkennen.

 element
Spektrum

   O    S    cu    Zn    Sn    Pb

    1   24,07   27,04   48,88

    2    2,85   27,91   69,22

    3    1,94   73,18    6,48   18,38

    4    1,31   83,78   12,18    2,71

Tabelle 1: Zusammenstellung der normalisierten Analysenergebnisse der in Abbildung 5 mar-

kierten Analysenpunkte; alle resultate in masse %.

dadurch, dass das untersuchte messingprodukt weitere legierungselemente 
wie blei und zinn besitzt, wird es in die Werkstoffgruppe „sondermessing“ einge-
ordnet. blei ist im kristallgitter des messings praktisch nicht löslich und liegt daher 
in form feiner, gleichmäßig über das Werkstück verteilter globularer ausgebildeter 
tröpfchen vor. bei langsamer abkühlung des bleihaltigen messinggussproduktes 
sammelt sich das niedrigschmelzende blei bandförmig im äußeren bereich des 
Werkstückes (abb. 6).

einen überblick über die mikroanalytischen messergebnisse am rem 
zeigen die mikrolunkerauswertungen in tabelle 2 sowie die abbildung 7. mikro-

151 hansen – anderko 1958.
152 schumann 1975.
153 schulenburg 1958.
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Abb. 6: rückstreuelektronenbild des Gussgefüges im randbereich  

des restaurierten Peltaortbandes, ungeätzt.

Abb. 7: rückstreuelektronenbild eines mikrolunkers im Gussgefüge 

 des restaurierten Peltaortbandes, ungeätzt.
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lunker sind winzig kleine, nur bei vergrößerungen im mikroskop erkennbare 
schrumpfungshohlräume im Gussprodukt. im mikrolunker können die geome-
trischen formen einzelner kristalle (α-kupfermischkristalle) bestimmt werden. 
im mikrolunker in abbildung 7 konnten im rem einerseits die α-kupfermisch-
kristalle von messing (spektrum 1, tabelle 2) wiederum mikroanalytisch nach-
gewiesen werden (siehe auch spektrum 4, tabelle 1). als eigene komponente 
im mikrolunker in abbildung 7 wurden mischkristalle von silber-kupfer-
legierungen (spektrum 2, tabelle 2) gemessen.

  element
Spektrum

     O     cu     Zn     Sn     Ag

   1    84,87    12,77     2,34

   2     4,38    34,96    60,65

Tabelle 2: Zusammenstellung der normalisierten Analysenergebnisse der in Abbildung 7 mar-

kierten Analysenpunkte; alle resultate in masse %.

die korrosionsbildung des cu2O im Werkstück, beginnend von der 
Oberfläche aus, ist in der abbildung 6 dokumentiert. von oben beginnend, ist 
in abbildung 6 zuerst eine lage von dunkelgrauem cuO, danach die graue zone 
von cu2O abgebildet. in dieser grauen zone von cu2O sind weiters zwei lagen 
von bandförmigen, hellgrauen bleiseigerungen zu erkennen. unterhalb der band-
förmigen bleiseigerungen kann man den verlauf der cu2O-Oxidationsschicht in 
richtung Werkstückseele in den α-kupfermischkristallen verfolgen. man sieht, 
dass die Oxidation der α-kupfermischkristalle durch O2- anionen vor allem über 
die letzterstarrte restschmelze erfolgte. 

Diskussion der Untersuchungsergebnisse

das mikroanalytisch am rem untersuchte Werkstück, das Ortband (abb. 1–2), ist 
eine messinggusslegierung mit den hauptelementen 85 masse % kupfer, 12 masse 
% zink und 3 masse % zinn (normiert auf 100 masse %). das legierungselement 
blei und das spurenelement silber sowie die in den einschlüssen vorhandenen 
elemente schwefel und sauerstoff wurden gleichfalls im Ortband detektiert. das 
verhältnis von kupfer zu zink und zinn in den dendritisch erstarrten α-messing-
mischkristallen ist u. a. abhängig von der Geometrie des Werkstückes und von 
der abkühlungsgeschwindigkeit bzw. der Wärmeabfuhr im α-kupfermischkristall. 
das bedeutet, dass an der Werkstückoberfläche das verhältnis von kupfer zu zink 
und zinn kleiner ist als in der Werkstückseele. 
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das Gussgefüge des Ortbandes ist stark heterogen erstarrt. man erkennt die aus 
der messingschmelze primär ausgeschiedenen, dunkelgrauen zink-kupfer-sulfide 
sowie die sekundär bei der erstarrung dendritisch gebildeten grauen α-kupfer-
mischkristalle. die hellgraue, in den zwischenräumen der sekundärdendriten ter-
tiär erstarrte restschmelze und die durch entmischung aus der messingschmelze 
entstandenen blei-kupfer-ausscheidungen sind als weißgraue komponenten 
abgebildet. das Wachstum der α-messingmischkristalle als dendriten ist nach 
böhm154 darauf zurückzuführen, dass die Wärmeabfuhr bei der erstarrung über 
die kältere messingschmelze erfolgte. 

die an hand der am rem durchgeführten mikroanalytischen messungen 
(abb. 5) zeigen, dass diese mikroanalytischen messergebnisse korrekterweise wegen 
der örtlich auftretenden seigerungen nur qualitativ zu verwenden sind. vergleiche 
mit in der literatur angeführten chemischen analysen von messingprodukten 
sind ohne kenntnis der angewandten analysenverfahren und der im Werkstück 
vorhandenen Gefügekomponenten problematisch. Wohl ist es gestattet, statistisch 
ausgewertete reihenuntersuchungen155 von römerzeitlichen messingprodukten 
für vergleiche heranzuziehen und die in dieser untersuchung gemessenen 
mikroanalytischen Werte in diese reihenuntersuchungen einzuordnen. die 
 statistisch ausgewerteten reihenuntersuchungswerte ergaben für römerzeitliche 
messingprodukte 84,4 masse % cu, 13 masse % zn und 2,6 masse % sn (nor-
miert auf 100 masse %). der bleigehalt war abhängig von der Wandstärke des 
messingproduktes und lag im mittel bei 3,7 masse %. 

mit den in dieser untersuchung gemessenen mikroanalytischen Werten von 
85 masse % cu, 12 masse % zn und 3 masse % sn liegt die zusammensetzung 
des römerzeitlichen Ortbandes im engeren streubereich der veröffentlichten 
reihenuntersuchung über römerzeitliche Gürtelbeschläge.

die korrosion der buntmetallstücke ist abhängig von der bodenbeschaffenheit 
und von der lagerungszeit im boden.156 die korrosionsprodukte zeigen sich von 
außen nach innen im Werkstück durch die bildung von malachit oder azurit, 
von cuO und von cu2O. die bildung der kupferoxide – cuO und cu2O – ist 
abhängig von der feststoffdiffusion der O2- anionen im Gitter der α-kupfermisch-
kristalle und wird daher von zahlreichen faktoren bei der feststoffdiffusion, vor 
allem aber vom parameter zeit bestimmt.157

da die Werkstücke dem metallurgen meist, wie auch in diesem fall, erst nach 
der restaurierung zu einer metallkundlichen untersuchung übergeben werden, 
fehlen dem Werkstück die äußeren korrosionsschichten malachit und azurit. 

154 böhm 1968.
155 presslinger – Gruber 1999.
156 presslinger – ruprechtsberger 2016.
157 r iederer 1981.
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dennoch kann der metallurge an hand der cu2O-ausbildung, wie in abbildung 
6 dokumentiert, bestätigen, dass aufgrund der stärke der cu2O-schicht und der 
ausbildung der cu2O-kristalle dem Ortband aus lauriacum ein hohes alter zu 
attestieren ist.

Resümee

für die metallkundliche untersuchung wurde vom archäologen ein Werkstück aus 
messing, das in der vorliegenden abhandlung behandelte volutenortband einer 
schwertscheide, übergeben. die an der montanuniversität leoben, lehrstuhl 
für eisen- und stahlmetallurgie, erarbeiteten untersuchungsergebnisse an dem 
messingwerkstück bescheinigen, dass dieses mit 85 masse % cu, 12 masse % zn 
und 3 masse % sn sowie dem typischen dendritisch erstarrten Gußgefüge mit 
globularen bleieinschlüssen den römerzeitlichen messingprodukten zuzuordnen 
ist.158 

158 tylecote 1992; presslinger – eibner – hajek 2013/2014. 



64  Erwin M. Ruprechtsberger – Hubert Presslinger 

LITERATUR

abkürzungen erfolgen nach den richtlinien des deutschen archäologischen 
instituts oder dem daraus ersichtlichen abkürzungsmodus: http://www.dainst.
org/de/publikationsrichtlinien.

außerdem wird auch nach den in österreich üblichen abkürzungsmodi zitiert, 
wie sie in den fundberichten aus österreich (fö), hg. v. bundesdenkmalamt Wien, 
abt. bodendenkmale s. v. sigel, oder in den Jahresheften des österreichischen 
archäologischen instituts aufgelistet werden (http://www.oeai.at). ein um-
fangreiches literaturverzeichnis enthält auch der band „Worauf wir stehen“, 
hg. v. J. leskovar – c. schwanzar – G. Winkler (kataloge des Ober-
österreichischen landesmuseums n. f. 195), Weitra 2003, sigelliste 363. 

alexandra – Gilbert 2009 
 a. alexandra – f. Gilbert, lègionnaires, auxiliaires et fèdèrès sous le 

bas-empire romain (paris 2009).
amorebieta 2014 
 a. i. amorebieta (dir.), i coloquio de arqueologia experimental del hierro y 

paleosiderurgia (kobie 13), bilbao 2014.
amrein et al. 2012
 h. amrein – e. carlevaro – e. deschler-erb – s. deschler-erb 

– a. duvauchelle – l. pernet, das römerzeitliche handwerk in der 
schweiz. bestandsaufnahme und erste synthesen. l´artisanat en suisse á 
l`époque romaine. recensement et premières synthèses (monogr instrumentum 
40), montagnac 2012.

amt der Oberösterreichischen landesregierung 2018
 amt der Oberösterreichischen landesregierung – direk-

tion kultur (ed.), die rückkehr der legion. römisches erbe in Ober-
österreich. katalog zur Oö. landesausstellung 2018, linz 2018.

andreae 1973
 b. andreae, römische kunst (ars ant 5), freiburg – basel – Wien 19732.
andreae 2012
 b. andreae, römische kunst von augustus bis constantin, darmstadt – 

mainz 2012. 
berghe 1996
 l. v. berghe, some roman military equipment of the first three centuries 

ad in belgian museums. in: Jrmes 7 (1996), 59-93.
bertrand 2008
 i. bertrand (dir.), le traviel de l`os, du bois de cerf et de la corne à l`époque 



metallurgische Analyse eines Pelta ortbands des 3. Jahrhunderts  65

romaine: un artisanat en marge? (monogr instrumentum 34), montagnac 
2008.

beurlier 1896
 e. beurlier, art. Gladius. in: dars 12 (1896, nd 1963), 1600–1608.
beutler et al. 2017
 f. beutler – c. farka – c. Gugl – f. humer – G. kremer – e. 

pollhammer (ed.), der adler roms. carnuntum und die armee der 
caesaren (kataloge des niederösterreichischen landesmuseums n.f. 538), 
bad vöslau 2017. 

beyrie 2014
 a. beyrie, aux origines de la siderurgie tarbelle. in: amorebieta 2014, 

125–138.
biborski et al. 1985
 m. biborski – p. kaczanowski – z. kedzierski – J. stepinski, 

ergebnisse der metallographischen untersuchungen von römischen schwer-
tern aus dem vindonissa-museum brugg und dem römermuseum augst. in: 
Jberpv 1985, 45–80.

biborski 1993
 m. biborski, die schwerter des 1. und 2. Jahrhunderts n. chr. aus dem rö-

mischen imperium und dem barbaricum. in: spec nova 9 (1993), 91–130. 
biborski 1994
 m. biborski, römische schwerter im Gebiet des europäischen barbaricum. 

in: Jrmes 5 (1994), 169–197. 
biborski 2004
 m. biborski, art. schwert. in: rGa 27 (2004), 549–568.
biborski – Grygiel 2015
 m. biborski – m. Grygiel, a roman box-shaped chape from Jadowniki 

mokre (lesser poland) and similar finds from the roman empire and european 
barbaricum. in: Germania 93 (2015), 121–177.

bishop – coulston 2006
 m. c. bishop – J. c. n. coulston, roman military equipment from the 

punic wars to the fall of rome, Oxford 20062. 
bishop 2016
 m. c. bishop, the gladius, Oxford 2016.
böhm 1968
 h. böhm, einführung in die metallkunde (hochschultaschenbücher 196), 

mannheim – Wien – zürich 1968.
böhner 1987
 k. böhner, Germanische schwerter des 5. und 6. Jahrhunderts. in: JbrGzm 

34 (1987), 411–490.



66  Erwin M. Ruprechtsberger – Hubert Presslinger 

borhy 1989
 l. borhy, ein eisernes dosenortband mit messingtauschierung aus pan-

nonien. in: commahung 1989, 129–140.
boschung 2012
 d. boschung 2012, bildquellen des römischen militärs. in: fischer 2012, 

32–61.
braat 1967
 W. c. braat, römische schwerter und dolche im rijksmuseum van Oud-

heden. in: Oudh meded 48 (1967), 56–61.
burandt 2016
  b. a. n. burandt, römische militärausrüstung der markomannenkriege in 

relief und fund. in: der limes 10/2 (2016), 4–7.
burandt 2019
 b. burandt, der römische legionär. kleidung, ausrüstung und Waffen in 

der zeit von augustus bis domitia, darmstadt 2019.
v. carnap-bornheim 1994
 c. v. carnap-bornheim (ed.), beiträge zu römischer und barbari-

scher bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten 
(aktenintkollmarburg 2), lublin/marburg 1994. 

chiarucci 2006
 p. chiarucci, settimio severo e la legione seconda partica (doc albana 

suppl 25), albano 2006.
coulston 1989
 J. c. coulston, the value of trajan´s column as a source for military equip-

ment. in: driel-murray (ed.) 1989, 31–44.
cowan – mcbride 2007
 r. cowan – a. mcbride, der römische legionär 58 v. chr. v. bis 69 n. chr., 

königswinter 2007.
cowan 2015
 r. cowan – s. Ó´brògàin, roman legionary ad 284–337, Oxford 2015.
 czarnecka 1992
 k. czarnecka, two newly-found roman swords from the przeworsk cul-

ture cemetery in Oblin. in: Jrmes 3 (1992), 41–55.
dana – kamiseva – theodossiev 2016
 d. dana – m. kamiseva – n. theodossiev, une signature d´artisan sur 

le fourreau d´une épée trouvée près de béroia de thrace. in: zpe 199 (2016), 
60–64. 

daremberg – saglio 1877
 c. daremberg – e. saglio, dictionnaire des antiquitès Grecques et 

romaines, i.1, paris 1877 (nd Graz 1962).



metallurgische Analyse eines Pelta ortbands des 3. Jahrhunderts  67

dawson 1990
 m. dawson, roman military equipment on civil sites in roman dacia. in: 

Jrmes 1 (1990), 7–15.
deringer 1966
 h. deringer, beiträge zur kulturgeschichte von lauriacum. in: JbOömv 

111 (1966), 237–260.
deschler-erb 1999
 e. deschler-erb, ad arma! römisches militär des 1. Jahrhunderts n. chr. 

in augusta raurica (faugst 28), augst 1999.
deutscher – kaiser – Wetzler 2014
 l. deutscher – m. kaiser – s. Wetzler (ed.), das schwert – symbol 

und Waffe. beiträge zur geisteswissenschaftlichen nachwuchstagung vom 
19.–20. Oktober 2012 in freiburg/breisgau, rahden/Westf. 2014.

dietz – fischer 2018
 k. dietz – t. fischer, regensburg zur römerzeit. von roms nördlichster 

Garnison an der donau zur ersten bairischen hauptstadt, regensburg 2018.
dolenz 1996
 h. dolenz, eisenverarbeitung auf dem magdalensberg. in: straube 1996, 

140–167.
driel-murray 1989
 c. van driel-murray (ed.), roman military equipment: the sources of 

evidence (proc rom mil equ conf 5 = bar int s 476), Oxford 1989. 
duvauchelle 2012 
 a. duvauchelle, le travail du fer / eisenverarbeitung. in: amrein et al. 

2012, 56–63.
egger 1961 
 r. egger, die stadt auf dem magdalensberg, ein Großhandelsplatz. die äl-

testen aufzeichnungen des metallwarenhandels auf dem boden österreichs 
(denkschr Wien 79), Wien 1961.

erdrich
 m. erdrich, Waffen im mitteleuropäischen barbaricum: handel oder 

politik. in: Jrmes 5 (1994), 199–209.
esposto – rava 2016
 G. esposto – G. rava, the late roman army, hulse road 2016.
ettlinger – hartmann 1984
 e. ettlinger – m. hartmann, fragmente einer schwertscheide aus 

vindonissa und ihre Gegenstücke vom Großen st. bernhard. in: Jberpv 
1984,5–46.



68  Erwin M. Ruprechtsberger – Hubert Presslinger 

fernàndez 1996
 J. a. fernàndez, bronze studs from roman spain. in: Jrmes 7 (1996), 

97–146.
feugère 2002
 m. feugère, Weapons of the romans, translated from the french by d. G. 

smith, charleston, sc 2002.
fiebiger 1910
 O. fiebiger, art. Gladius. in: re 7/1 (1910), 1372–1376.
fischer 2012
 t. fischer, die armee der caesaren. archäologie und Geschichte, regens-

burg 2012 (2. aufl. 2015). 
flügel 2002
 c. flügel, römische spatha-Ortbänder mit emaileinlagen. in: a. Giumlia-

mair (ed.), i bronzi antichi. produzione e tecnologia. atti congr int bronzi 
ant 15 (monogr. instrument. 21), montagnac 2002, 609 – 614.

formato 2017
 l. c. formato, die Grabstele des comatus aus leithaprodersdorf. 

eine bisher singuläre darstellung eines autochtonen auxiliarsoldaten mit 
schwertbewaffnung aus dem carnuntiner hinterland. in: carnuntumJb 2017, 
127–136.

forrer 1905
 r. forrer, die schwerter und dolche in ihrer formenentwicklung, leipzig 

1905.
forrer 1907
 r. forrer, art. schwerter und schwertscheiden. in: reallexikon der prähis-

torischen, klassischen und frühchristlichen altertümer, berlin – stuttgart 1907, 
724–729.

Gaheis 1937
 a. Gaheis, lauriacum. führer durch die altertümer von enns, linz 1937.
Gaitzsch 2014
 W. Gaitzsch, ein römischer schwertscheidenbeschlag aus dem hambacher 

forst. in: arheinland 2014, 146–147.
Garcia – basarrate 2016 
 m. J. m. Garcia – t. n. basarrate (ed.), lusitania romana. Origen de 

dos pueblos, museo arqueológico nacional, exposición temporal 1. Julio – 16. 
Octubre, madrid 2016.

Gawrónski 2018
 r. a. Gawrónski, roman horsemen against Germanic tribes. the rhineland 

frontier cavalry fighting styles 31 bc–ad 256 (arch hereditas 12), Warsaw 
2018.



metallurgische Analyse eines Pelta ortbands des 3. Jahrhunderts  69

Genser 1985
 k. Genser, Windischgarsten zur römerzeit. in: JbOömv 130 (1985), 9–38.
Georges 1913 bzw. 2013
 k.-e. Georges, ausführliches lateinisch-deutsches handwörterbuch (8. aufl. 

hannover – leipzig 1913) neu hg. v. t. baier, bearb. v. t. dänzer, darmstadt 
2013.

Gerhartl- Witteveen – hubrecht 1990
 a. m. Gerhartl-Witteveen – a. v. m. hubrecht, survey of swords 

and daggers in the provinciaal museum G. m. kam, nijmegen. in: Jrmes 1 
(1990), 99–107. 

Gilles 1979
 k.-J. Gilles, ein spätrömischer Ortbandbeschlag aus trier. in: trz 42 (1979), 

129–133.
Gogräfe – Jehadè 1999
 r. Gogräfe – J. Jehadè 1999, die Waffen führenden Gräber aus chisphin 

im Golan. in: Jrmes 10 (1999), 73–80.
Goldsworthy 2004
 a. Goldsworthy, die legionen roms. das große handbuch zum 

machtinstrument eines tausendjährigen Weltreiches, frankfurt 2004.
Groh 2018
 s. Groh, im spannungsfeld von macht und strategie. die legio ii italica und 

ihre castra von ločica (slowenien), lauriacum/enns und albing (österreich). 
mit beiträgen von u. schachinger und h. sedlmayer) (fil 16), linz 
2018.

v. Groller 1908
  m. v. Groller, die Grabung im lager lauriacum. in: rlö 9 (1908), 87–116.
hansen – anderko 1958
 m. hansen – k. anderko, constitution of binary alloys, new York 1958.
hensen 2013
 a. hensen, mithras. der mysterienkult an limes, rhein und donau (die 

limesreihe 62), stuttgart 2013.
horbacz – Oledzki 1985
 t. J. horbacz – m. Oledzki, studien über inkrustierte römische schwerter 

– mit besonderer berücksichtigung eines neufundes aus dem bereich der 
przeworsk-kultur in paiski. in: hambbeitra 12 (1985), 147–192.

horbacz – Oledzki 1998
  t. J. horbacz – m. Oledzki, roman inlaid swords. in: Jrmes 9 (1998), 

19–30.
horstmann 1995
 d. horstmann, metallkundliche untersuchungen an klingen von zwei rö-

mischen dolchen. in: ausgrfuWestflippe 9b (1995), 111–135.



70  Erwin M. Ruprechtsberger – Hubert Presslinger 

horvat – trkman 2016
 J. horvat – z. trkman, the 3rd century military equipment in south-

Western slovenia. in: the roman army between the alps and the adria, 
Opinstaslov31 (stalpiumadriae 1), ljubljana 2016, 99–120.

istenič 2000
 J. istenič, a late-republican gladius from the river ljubljanica (slovenia). 

in: Jrmes 11 (2000), 1–9.
istenič 2012
 J. istenič, daggers of the dangstetten type. in: aves 63 (2012), 159–178.
istenič 2019 
 J. istenič, roman military equipment from the river ljubljanica. typology, 

chronology and technology (catmonogr 43), ljubljana 2019.
istenič – Šmit 2019
 J. istenič – Ž. Šmit, research using the methods of proton-induced X-ray 

emission (piXe) and proton-induced gamma emission (piGe). in: istenič 
2019, 144–189.

James 2004
 s. James, the arms and armour and other military equipment (exc dura 

europos 7), london 2004.
James 2013
 s. James, rom und das schwert. Wie krieger und Waffen die römische 

Geschichte prägten. aus dem englischen von d. prankel, darmstadt 2013.
Jensen 2013
 X. p. Jensen, imitation and transformation – roman militaria in south 

scandinavian grave finds. in: m. sanader – a. rendić-miočević – 
d. tončinić – i. radman-livaja (ed.), roman military equipment 
conference 17, 2010: militaria als Grabbeilage, zagreb 2013, 177–183.

Jorgensen – storgaard – thomsen 2003
 l. Jorgensen – b. storgaard – l. G. thomsen (ed.), the spoils of 

victory – the north in the shadow of the roman empire, copenhagen 2003.
Junkelmann 1992
 m. Junkelmann, die reiter roms, teil iii: zubehör, reitweise, bewaffnung 

(kulturGeschantW 53), mainz 1992.
Junkelmann 2000
 m. Junkelmann, familia gladiatoria. die helden des amphitheaters. in: e. 

köhne – c. ewigleben (ed.), caesaren und Gladiatoren. die macht der 
unterhaltung im antiken rom, mainz 2000, 39–80.

keminger 2003
 b. keminger, kG enns. in: fundberichte aus österreich 42 (2003), 39–40.



metallurgische Analyse eines Pelta ortbands des 3. Jahrhunderts  71

kienast 2011
 d. kienast, römische kaisertabelle. Grundzüge einer römischen kaiser-

chronologie, darmstadt 20115.
kienast – eck – heil 2017
 d. kienast – W. eck – m. heil, römische kaisertabelle. Grundzüge einer 

römischen kaiserchronologie, darmstadt 20176.
klenner 2014
 i. klenner, schwerter als liturgische Waffen in den mithrasmysterien. in: 

deutscher – kaiser – Wetzler 2014, 85–91.
kreković 1985
 e. kreković, ein römischer dolch (pugio) aus tuchyna, kr. považka 

bystrica. in: zbor komenského musaica 18 (1985), 167–171.
künzl 1998
 e. künzl, der eisendolch mit Opus interrasile-dekor aus Grab 95/7 vom 

tell schech hamad/syrien. in: archäologisches korrespondenzblatt 28 (1998), 
269–282.

künzl 2008
 e. künzl, unter den goldenen adlern. der Waffenschmuck des römischen 

imperiums, regensburg – mainz 2008.
lammert 1929
 f. lammert, art. spatha. in: re 3a2 (1929), 1544–1545.
lang 1988
 J. lang, study of the metallography of some roman swords. in: britannia 19 

(1988), 199–216.
le bohec 2010
 Y. le bohec, das römische heer in der späten kaiserzeit, stuttgart 2010.
le bohec et al. 2015
 Y. le bohec – G. brizzi – e. deschler-erb – G. Greatrex – b. 

rankov – m. reddé (ed.), the encyclopedia of the roman army, 1–3, 
chichester 2015.

lenz-bernhard 1986
 G. lenz-bernhard, ein dosenortband aus der villa rustica ladenburg 

„ziegelscheuer“. in: anachr baden 36 (1986), 32–42.
ley 1996
 a. ley, art. amazones. in: dnp 1 (1996), 575–576.
luik 2005
 m. luik, ein spathafund aus einer zerstörungsschicht der alamanneneinfälle 

von Grinario/köngen. in: W. Jobst (schriftleitung), archäologie der 
schlachtfelder – militaria aus zerstörungshorizonten (intrommilequconf 
(rOmec) akten 14, 2003 = carnuntumJb 2005), Wien 2005, 181–187.



72  Erwin M. Ruprechtsberger – Hubert Presslinger 

mackensen 2000
 m. mackensen, ein vergoldetes frühkaiserzeitliches Gladiusortband mit 

figürlich verziertem scheidenblech aus kleinasien oder nordsyrien. in: bvbl 
65 (2000), 125–142.

mansuelli 1966
 G. a. mansuelli, spada. in: encaa 7 (1966), 421–426.
martin-kilcher 1985
 s. martin-kilcher, ein silbernes schwertortband mit niellodekor und 

weitere militärfunde des 3. Jahrhunderts aus augst. in: Jberaugst 5 (1985), 
147–203.

martinez 2014
 O. a. martinez, la producción de hierro en el pirineo central catalán 

durante la antigüedad. el caso de vall ferrera y el pallars sobira. in: 
amorebieta 2014, 139–159.

masia 2000
 k. masia, the evolution of swords and daggers in the sasanian empire. in: 

iranica ant 35 (2000), 185–281.
maspoli 2014
 a. z. maspoli, römische militaria aus Wien. die funde aus dem 

legionslager, den canabae legionis und der zivilsiedlung von vindobona 
(monogrstadtaWien 8), Wien 2014.

matešić – v. carnap-bornheim 2015
 s. matešić – c. v. carnap-bornheim, bemerkungen zu römischen 

militaria in skandinavischen Opferplätzen mit heeresausrüstung. in: p. 
henrich – c. miks – J. Obmann – m. Wieland (ed.), non solum … 
sed etiam. festschrift für t. fischer, rahden/Westf. 2015, 277–283.

menghin 198
 W. menghin, das schwert im frühen mittelalter. chronologisch-

typologische untersuchungen zu langschwertern aus germanischen Gräbern 
des 5. bis 7. Jhs n. chr., stuttgart 1983.

metzler et al. 2018
 J. metzler – c. Gaeng – p. mèniel – n. Gaspar – l. homan – d. 

c. tretzola martinez, comptoir commercial italique et occupation 
militaire romaine dans l´oppidum du titelberg. un état de la recherche. in: 
reddé 2018, 179–205.

mikler 1998/99
 h. mikler, ein bichromes römisches Ortband aus knochen. in: azschrmainz 

5/6 (1998/99), 163–166.



metallurgische Analyse eines Pelta ortbands des 3. Jahrhunderts  73

miks 2007
 c. miks, studien zur römischen schwertbewaffnung in der kaiserzeit 

(kölnerstarömprov 8), rahden/Westf. 2007.
miks 2009
 c. miks, ein römisches schwert mit ringknaufgriff aus dem rhein bei mainz. 

in: mainzerazschr 8 (2009), 129–165.
miks 2015
 c. miks, art. sword, gladius. in: le bohec et al. 2015, 748–969.
miks 2017
 c. miks, zum Wandel der römischen schwertausrüstung im 2. Jh. n. chr. und 

seinem stand zur zeit der markomannenkriege. in: st zvesti nitra 62 (2017), 
113–136.

mráv 2006
 z. mráv, paradeschild, ringknaufschwert und lanzen aus einem römerzeit-

lichen Wagengrab aus budaörs. in: aÉrt 131 (2006), 33–73.
nehen 2009
 a. nehen, zwei beinerne Ortbänder der mittleren kaiserzeit aus bonn. in: 

a rheinland 2009, 117–118.
neumaier 1991
 J. neumaier, ein mittelalterliches Ortband aus dem limeskastell schlossau. 

in: anachrbaden 46 (1991), 30–31.
neumann 1959
 a. neumann, art. pugio. in: re 23/2 (1959), 1950–1952.
Oldenstein 1976
 J. Oldenstein, zur ausrüstung römischer auxiliareinheiten. studien zu 

beschlägen und zierat an der ausrüstung der römischen auxiliareinheiten 
des obergermanisch-raetischen limesgebietes aus dem 2. und 3. Jahrhundert 
n. chr. in: berrGk 57 (1976), 49–286.

Ortisi 2006
 s. Ortisi, Gladii aus pompeji herculaneum und stabia. in: Germania 84 

(2006), 369–385.
Ortisi 2007
 s. Ortisi, roman military in the vesuvius area. in: l. de blois – e. 

locascio (ed.), the impact of the roman army (200 b.c.–a.d. 476): eco-
nomic, social, political, religious and cultural aspects, leiden 2007, 343–353.

Ortisi 2008
 s. Ortisi, ein punzverziertes dosenortband aus rimburg. in: kölner Jb 41 

(2008), 693–697.



74  Erwin M. Ruprechtsberger – Hubert Presslinger 

petri 201
 i. petri, die entwicklung der europäischen schwertformen vom 3. bis zum 

13. Jh. in: deutscher – kaiser – Wetzler 2014, 127–136.
v. petrikovits 1974
 h. v. petrikovits, römisches militärhandwerk. archäologische for-

schungen der letzten Jahre. in: anzWien 111 (1974), 1–21.
v. petrikovits 1975
 h. v. petrikovits, die innenbauten römischer legionslager während der 

prinzipatszeit (abhmainz 56), Opladen 1975.
v. petrikovits 1991a
 h. v. petrikovits, die spezialisierung des römischen handwerks. in: h. v. 

petrikovits, beiträge zur römischen Geschichte und archäologie ii (bJb 
beih 49), köln 1991, 88–146.

v. petrikovits 1991b
 h. v. petrikovits, die spezialisierung des römischen handwerks ii 

(spätantike). in: h. v. petrikovits, beiträge zur römischen Geschichte und 
archäologie ii (bJb beih 49), köln 1991, 147–167.

petrovitsch 2006
 h. petrovitsch, legio ii italica (fil 13), linz 2006.
pleiner 2004
 r. pleiner, art. schmied, schmiedehandwerk, schmiedewerkzeuge. in: 

rGa 27 (2004), 194–205.
presslinger 198
 h. presslinger, untersuchung römerzeitlicher Gurthalter mit hilfe des 

rasterelektronenmikroskops. in: JbOömv 133 (1988), 29–32.
presslinger – Gruber 1985
 h. presslinger – a. Gruber, untersuchung einer römerzeitlichen 

bronzekanne aus Windischgarsten. in: JbOömv 130 (1985), 71–72.
presslinger – Gruber 1999
 h. presslinger – a. Gruber, die chemische zusammensetzung von 

römerzeitlichen Gürtelbeschlägen. in: ruprechtsberger 1999, 157–167.
presslinger 2008
 h. presslinger, metallkundliche beurteilung. in: ruprechtsberger 

2008, 826–827, 834.
presslinger – eibner – hajek 2013/14
 h. presslinger – c. eibner – G. hajek, metallurgische bewertung 

römerzeitlicher Gewandschließen (fibeln) aus Oberzeiring. in: schvst 26 
(2013/14), 344–348.

presslinger – ruprechtsberger 2016
 h. presslinger – e. m. ruprechtsberger, ergebnisse von patina-



metallurgische Analyse eines Pelta ortbands des 3. Jahrhunderts  75

untersuchungen an echten, antiken metallprodukten. in: JbOömv 161 
(2016), 9–20.

presslinger – ruprechtsberger 2019a
 h. presslinger – e. m. ruprechtsberger, metallkundliche unter-

suchungsergebnisse an einer römischen phalera (einem medaillon) des 1. 
Jahrhunderts n. chr. in: bhm 2019 (im druck). einstweilen siehe https://
doi.org/10.1007/s00501-019-0860-y.

presslinger – ruprechtsberger 2019b
 h. presslinger – e. m. ruprechtsberger, metallkundliche 

untersuchung eines endbeschlages (Ortbandes) einer schwertscheide aus dem 
3. Jahrhundert nach christus. in: bhm 2019 (im druck). einstweilen siehe 
https://doi.org/10.1007/s00501-019-0877-2.

preston 1997
 p. preston, metzler lexikon antiker bildmotive. übersetzt und überarbeitet 

v. s. bogutovac – k. brodersen, stuttgart – Weimar 1997.
radman-livaja 2003/4
 i. radman-livaja, Gladii from the archaeological museum in zagreb. in: 

Jrmes 14/15 (2003/2004) 29–39.
radman-livaja o. J.
 i. radman-livaja (ed.), finds of the roman military equipment in croatia, 

zagreb o. J..
reddé 2018
 m. reddé (dir.), l´armée romaine en Gaule à l´époque républicaine. 

nouveaux témoignages archéologiques (collbibracte 28), Glux-en-Glenne 
2018.

reinach 1896
 a.-J. reinach, art. pugio. in: dars 4 (1896, nd 1963), 761–765.
reinach 1911 bzw. 1963
 a.-J. reinach, art. spatha, spatula. in: dars 4 (1911, nd 1963), 1419–1420.
reuter 1999
 m. reuter, späte militärdolche vom typ künzing. anmerkungen zur 

datierung und verbreitung. in: Jrmes 10 (1999), 121–124. 
richter 2010
 d. richter, das römische heer auf der trajanssäule. die militärischen 

darstellungen der beiden dakerkriege trajans (101/2 und 105/6) und die ar-
chäologische zuverlässigkeit des dargestellten, (mentor 3), Wiesbaden 20102.

riederer 1981
 J. riederer, kunstwerke chemisch betrachtet – materialien, analysen, 

altersbestimmung, berlin – heidelberg – new York 1981.



76  Erwin M. Ruprechtsberger – Hubert Presslinger 

rodgers 2008
 n. rodgers, die römische armee. die legionen der antiken Weltmacht und 

ihre feldzüge, Wien 2008.
roscher 1884-1886
 W. h. roscher, art. amazonen. in: W. h. roscher, ausführliches 

lexikon der griechischen und römischen mythologie, leipzig 1884–1886 (nd 
hildesheim 1965), i.1, 267–279, bes. 276–279.

ruprechtsberger 1985
 e. m. ruprechtsberger, eine bronzekanne aus Windischgarsten. in: 

JbOömv 130 (1985), 61–70.
ruprechtsberger 1988
 e. m. ruprechtsberger, antike Wagenbestandteile (Gurthalter) aus 

norikum und numidien. in: JbOömv 133 (1988), 11–28.
ruprechtsberger 1999
 e. m. ruprechtsberger, das spätantike Gräberfeld von lentia (linz) 

(rGzm monogr 18), mainz 1999.
ruprechtsberger 2008 
 e. m. ruprechtsberger, reliefmedaillon mit kaiserporträt. in: c. franek 

– s. lamm – t. neuhauser – b. porod – k. zöhrer (ed.), thiasos, 
festschrift für e. pochmarski zum 65. Geburtstag (veröffinstaunivGraz10), 
Wien 2008, 817–834.

 saliola – casprini 2012
 s. saliola – f. casprini, pugio – Gladius brevis est. history and techno-

logy of the roman battle dagger, (bar s 2404), Oxford 2012.
sanz 1998
 f. Q. sanz, Waffen für die verstorbenen. in: die iberer, münchen 1998, 

141–147.
schauer et al. 2004
 p. schauer – ch. f. pare – m. biborski – h. steuer, art. schwert. 

in: rGa 27 (2004), 523–605.
schmid 1968
 e. schmid, beindrechsler, hornschnitzer und leimsieder im römischen 

augst. in: stiftung pro augusta raurica (ed.), provincialia, festschrift für r. 
laur-belart, basel – stuttgart 1968, 185–192.

schulenburg 1958
 a. schulenburg, Gießerei lexikon, berlin 1958. 
schulze-dörrlamm 1985
 m. schulze-dörrlamm, Germanische kriegergräber mit schwertbeigabe 

in mitteleuropa aus dem späten 3. Jahrhundert und der 1. hälfte des 4. 



metallurgische Analyse eines Pelta ortbands des 3. Jahrhunderts  77

Jahrhunderts n. chr. zur entstehung der Waffenbeigabensitte in Gallien. in: 
JbrGzm 32 (1985), 509–569.

schumann 1975
 h. schumann, metallographie, leipzig 1975.
schwanzar 2008
 c. schwanzar, ein römerzeitliches schwert von plesching, OG. steyregg, 

Oberösterreich: in: mmvlaur 46 (2008), 223–228.
schwertheim 1979
 e. schwertheim, mithras. seine denkmäler und sein kult (aW 10 

sondernummer), 1979. 
southern 2007
 p. southern, the roman army. a social and institutional history, Oxford 

2007.
stephenson 2015
 i. stephenson, art. cavalry: principate. in: le bohec et al. 2015, 172–179. 
stephenson 2015
 i. stephenson, art. infantry: principate. in: le bohec et al. 2015, 526–532.
straube 1996
 h. straube, ferrum noricum und die stadt auf dem magdalensberg, Wien 

– new York 1996.
stroschen 2002
 k. stroschen, das spätrömische heer des dominats im 4. und 

5. Jahrhundert. seine Gliederung, bewaffnung und ausrüstung. in: 
zschrWaffenkleidungsGesch 1 (2002), 21–48.

thiel – zanier 1994
 a. thiel – W. zanier, römische dolche – bemerkungen zu den 

fundumständen. in: Jrmes 5 (1994), 59–81.
tylecote 1992 
 r. f. tylecote, a history of metallurgy, london 1992.
ubl 1996
 h. ubl, mittelalterliche schwertortbänder aus enns und aschach. in: 

mmvlaur 34 (1996), 9–14.
ubl 1997
 h. ubl (ed.), katalog zur schausammlung „römerzeit“ des museums 

lauriacum-enns 2 – katalog der ausstellung (fil 12/2 = sobd i/2), enns – 
Wien 1997.

ubl 2013 
 h. ubl, Waffen und uniform des römischen heeres der prinzipatsepoche 

nach den Grabreliefs noricums und pannoniens (austriaant 3), Wien 2013.



78  Erwin M. Ruprechtsberger – Hubert Presslinger 

ulbert 1984 
 G. ulbert, cáceres el viejo. ein spätrepublikanisches legionslager in 

spanisch-extremadura (mb 11), mainz 1984.
etters 1977
 h. veters, lauriacum. in: anrW 2/6 (1977), 355–379.
vinet 1877
 e. vinet, art. amazones. in: dars 1 (1877, nd 1962), 221–223, bes. 222 fig. 

248.
vladkova 2012
 p. vladkova, On the working of bone and horn in novae. in: l. vagalinski 

– n. sharankov – s. torbatov (ed.), the lower danube roman limes 
(1.–6. c. ad), sofia 2012, 211–249.

volbach – hirmer 1958
 W. f. volbach – m. hirmer, frühchristliche kunst. die kunst der 

spätantike in West- und Ostrom, münchen 1958.
Watt 1994
 m. Watt, Gladii in dänemark – milieu und zeitstellung. in: v. carnap-

bornheim 1994, 303–319.
Watt 2003
 m. Watt, Weapon graves and regional groupings of weapon types and burial 

customs in denmark 100 bc – 400 ad. in: Jorgensen – storgaard – 
thomsen 2003, 180–193.

Waurick 1989
 G. Waurick, die militärische rüstung in der römischen kunst: fragen zur 

antiquarischen Genauigkeit am beispiel der schwerter des 2. Jahrhunderts n. 
chr. in: driel-murray 1989, 45–60.

Werner 1966
 J. Werner, spätrömische schwertortbänder vom typ Gundremmingen. in: 

bvbl 31 (1966), 134–141.
Wieser 1999
 m. Wieser, die römischen Gürtel und Gürtelbeschläge aus lauriacum, un-

gedr. dipl. arb. univ. Wien 1999.
Whitby 2015
 m. Whitby, art. fabrica. in: le bohec et al. 2015, 389–390.

Abbildungsnachweis

abb. 1–2: e. m. ruprechtsberger; abb. 3–7: h. presslinger



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines

Jahr/Year: 2019

Band/Volume: 164

Autor(en)/Author(s): Ruprechtsberger Erwin Maria, Preßlinger Hubert Johann Maria

Artikel/Article: Ergebnis einer erstmals vorgenommenen metallurgischen Analyse
an einem Peltaortband des 3. Jahrhunderts n. Chr. 41-78

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7270
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=62037
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=441211

