
ROMISCHE SCHARNIERBANDER AUS BEIN 

In zahlreichen Museen des In-1} und Auslandes3) begegnen unter den romischen 
Kleinfunden eigenartige Knochenrohren von zylindrischer Form. Ihr Durchmesser 
und besonders ihre Lange schwanken stark.3) Zuweilen sind sie ganz glatt gearbeitet, 
zeigen hochstens ein paar einfach eingedrehte Zonenbander (S. Abb. 1 u. 2 a, b, d, 
e); in den meisten Fallen aber weisen sie kreisrunde, seitliche Durchbohrungen auf. 
In der Mehrzahl der Falle ist es ein einziges Loch (s. Abb. 3 u. 4 h—s),4) oft genug 
kommen aber auch zwei iibereinander vor (s. Abb. 4 a—f und Abb. 5).5) Weniger 
haufig sind sodann die Stiicke, die nicht nur auf einer Seite diese Offnungen auf-
weisen, sondern auf zwei entgegengesetzten (s. Abb. 2 c, 3 j , 5 a).8) Und schliefilich be
gegnen ganz vereinzelt Exemplare, die — auf die Rundung der Rohren gleich-
mafiig verteilt — sogar vier Gruppen von Offnungen zeigen (s. Abb. 19 a-b, 20/21). 

Schon immer haben diese Stiicke die Aufmerksamkeit der Archaologen auf sich 
gelenkt, und man hat sie der Offnungen wegen meist »Floten« genannt. Doch das 
war offensichtlich nur eine Verlegenheitsbezeichnung. Auch ich habe mich viele 
Jahre lang mit diesen Stiicken beschaftigt, bis mir im Herbst 1928 ihre eindeutige 
Benennung gelaog. Der Weg dazu fiihrte iiber die Museen von Brugg in der Schweiz 
und Pompeji. 

Das Museum in Brugg enthalt bekanntlich die zahlreichen Funde aus dem romi
schen Standlager Vindonissa. Dieses ist um die Mitte des 1. Jahrh. n. Chr. von einer 
gewaltigen Feuersbrunst heimgesucht worden. Den Brandschutt hat man dann im 
Norden vor dem Kašteli einen Abhang zur Aare hinunter geschiittet, den so ent-

*) Ich erwahne vor allem das Landesmuseum 
Trier (mit fiber 60 Stiicken), sowie das stad-
tische Altertumsmuseum Mainz (mit 18 Exem-
plaren). Vom Arbeitsbereich des Landesmuseums 
Bonn liegen merkwiirdigerweise nur zwei Exem
plare vor, auf Kolner Boden sind es nur drei 
in der ehemaligen Sammlung Niessen (jetzt 
Wallraf-Richartz-Museum), Nr. 9394—9396, 
wenn wir von seltenen Variationen und einem 
Neufunde 1936 absehen wollen, der weiter un-
ten besprochen werden soil (Abb. 22 u. 13). 

2) Ich sah sie z. B. im Vindonissa-Museum 
Brugg (Schweiz), im Lokalmuseum zu Aquileia 
(Italien), dem Musee gallo-romain in St. Ger-
main-en-Laye, dem Musee Carnavalet in Paris, 
dem Musee du Cinquantenaire in Brussel, im 
Museum zu Maastricht (Holland). 

3) Die kleinsten mir bekannt gewordenen 
von nur 2.3 cm Hohe liegen im Landesmuseum 

Trier, die grofiten Stiicke (ebendort) sind 11,6 
cm hoch. 

*) Die zeichnerische Vorlage fur die Abb. 4 
verdanke ich der Freundlichkeit des Konserva-
tors P. T. Kessler-Mainz. 

5) Die drei Stiicke Abb. 5 h-k (st. 5014, St. 
6051 a und St. 2400) zeigen diese Oeffnungen 
n e b e n e i n a n d e r . 

•) Unter den insgesamt 62 Exemplaren, die 
das Landermuseum Trier verwahrt, sind: ohne 
seitliche Durchbohrung 7 Stuck; mit einer 
seitlichen Durchbohrung 35 Stuck; mit einer 
seitlichen Durchbohrung auf zwei Seiten 4 
Stuck; mit zwei seitlichen Durchbohrungen auf 
einer Seite 13 Stuck; mit je zwei Durchbohrun
gen auf zwei Seiten 3 Stuck. Dr. Koethe hatte 
die Freundlickeit, mir das gesamte Material nach 
Koin zu schicken, woselbst ich es in Ruhe an-
sehen und zeichnen lassen konnte. 
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Abb. 1 

standenen Hang hat der Volksmund »Schutthiigel« genannt. Sein Inneres ist infolge 
der von der Hohe herabkommenden Feuchtigkeit immer mit Wasser durchsetzt, so-
dafi sich darin auch Gegenstande aus leicht verganglichen Stoffen, wie Holz und 
Leder, erhalten haben. So wird es auch nicht wundernehmen, wenn ich sage, dafi 
ich im Jahre 1920 im Vindonissa-Museum drei der eingangs beschriebenen Kno-
chenrohren gesehen habe, bei denen sich sowohl in der durchgehenden Rohre (des 
ehemaligen Knochens), als auch in den seitlichen Durchbohrungen Holzreste erhalten 
hatten (s. Abb. 6—7).?) 

Abb. 2 
Knochenrohren aus Mainz 
in der Sammlung des Ver-
fassers. — (a—b gel, beim 
Bail der hoheren Madchen-
schule; 
c am Spital I910; 
d am Fort Joseph, 1913; 
e am Gautor 1909) 

7) Ihre genaue Beschreibung gab mir Prof. 
Eckinger schon im November 1928, nachdem ich 
ihm meine Deutung mitgeteilt hatte, die er aber 

nicht gelten lassen wollte: Nr. 22.104 mit einer 
seitlichen Durchbohrang. »Die innere Hohlung 
ist ganz mit einem Holzzapfen ausgefullt, del-



Rdmische Scharnierbinder aus Bein 323 

n^v1*^"«!!«"«« 

E 

3 

C 

a 

• i 

'*t; :#^f 

I'" " £,< '"" j o 

pw^y w y ^ p > ^ ; »ray 

' .' i i :Z 

£j 

m 

• 1 .S 
/ CO 

. . . . . . 

, -£ • • 

/TJJ^^P 

Jc* 



324 F r i t z F r e m e r s d o r f 

0 

• 

h§F=§] 
^4 

Š 

" '•"•*" = 

w 1 

3 

I 

CI 
i * 

UZI 
Stadt. Altertums Museum 

Mainz. 
LJ 

Abb. 4 

Damit wurden diese Dinge zunachst noch ratselhafter. Sie fanden aber mit 
einem Male ihre Erklarung, als ich im September 1928 in dem kleinen Lokalmuseum 
an der Porta marina in Pompeji den Gipsausguss eines romischen Holzschrankes 
sah. Bekanntlich haben die Auswurfmassen des Vesuv im Jahre 79 n. Chr. die Stadt 
vollig iiberdeckt, sind nach Einbruch von Dachern und Decken in alle Teile der 
Hauser eingedrungen und haben nach und nach alles gleichmafiig ausgefullt. Was sich 
ihnen in den Weg stellte — seien es nun Menschen und Tiere oder leblose Gegen-
stande — wurde sozusagen mit einem festen Mantel umgeben. Was darin aus ver-
ganglichen Stoffen bestand, zerfiel naturlich im Laufe der Zeit zu Staub, statt des-
sen blieb nur ein Hohlraum mit dem Abdruck des ursprunglichen Gegenstandes 
iibrig. Trifft man nun beim Ausgraben heute einen solchen an, so wird er nicht blind-
sen Zentrum auf beiden Seiten hervorragte, wie 
noch deutlich zu sehen ist, jetzt aber abgebro-
chen ist«. — Nr. 23.1212, ohne seitliche Oeff-
nung. »Das Zentrum des Zapfens ragt — ctwa 
4 mm dick und ebenso lang — beiderseitig vor, 
sodafi klar ersichtlich ist, daE sich die Rohre 
um diese Langsachse drehte«. — Und schliefi-

lich Nr. 23.1409, mit einer scitlichen Oeffnung. 
»Das seitliche Zapfchen ist noch S3 mm lang 
und ragt 12 mm vor . . . Das Zentrum ragt wie-
der in gleicher Weise vor und diente als Achse 
fur die Drehung«. — Fur die Vorlage der Ab-
bildung habe ich Dr. Simonett zu danken. 
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Abb 5 

lings beseitigt, sondern mit diinnflussigem Gips ausgefiillt. Wenn man dann nach des-
sen Festwerden das umgebende Erdreich entfernt, hat man sozusagen einen Positiv-
Ausgufi aus einer Hohlform vor sich. Es ist bekannt, dafi es auf die geschilderte Art 
und Weise moglich wurde, Menschen und Tiere, die bei der Katastrophe urns Leben 
gekommen waren, in ihrem urspriinglichen Aussehen zuriickzugewinnen. Dasselbe 
gilt fiir den zweitiirigen Holzschrank der Abbildung 8—9,8) bei dem nicht nur die 
Gesamtform, sondern auch die Einzelheiten, wie Fiillungen und Profilierungen gut 
zu erkennen sind. 

Als ich ihn im September 1928 zum ersten Male sah, war mir die Bedeutung 
der durchbohrten Knochenrohren mit einem Male klar. Denn bei ihm sitzen sie an 
den Aufienkanten der beiden Tiirfliigel in grofier Zahl iibereinander, d. h. sie bil-
deten in ihrer Gesamtheit ein Scharnierband. Jetzt waren auch die Stiicke mit den 
Holzresten aus dem Schutthiigel Vindonissas ohne weiteres verstandlich.9) Denn fiir 
ihre Verwendung ergibt sich folgendes Schema: 

8) Professor v. Gerkan-Rom danke ich auch w) Nach meiner Ruckkehr nach Deutschland 
hier gerne noch einmal fiir die Besorgung der teilte ich im November 1928 Professor Eckin-
etwas schwierigen Aufnahme im Lokalmuseum ger-Brugg meine Entdeckung alsbald mit, er 
zu Pompeji. liefi sich aber damals davon nicht flberzeugen. 
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Abb. 6 und 7. Knochenrohren mit Holzzapfen aus dem Schutthugel von Vindonnissa, Museum Brugg. 
(von links 23.i4o9; 22.104; 23.1212). 

Durch die einzelnen Knochenrohren wurde jeweils ein Holzstab1") gesteckt der 
das Innere moglichst ausfiillte, sich jedenfalls ihrer Innenwandung gut anpafite, 
an beiden Enden aber dariiber hinausragte. Bei der einen Halfte der Rohren wurden 
dann diese uberstehenden Endigungen so gekurzt und geschmalert, dafi beiderseits 
nur ein kleines zylindrisches Zapfchen ubrig blieb; bei der anderen Halfte der Roh
ren wurde statt dessen oben und unten eine den Zapfchen entsprechende, nur ein 
wenig breitere zylindrische Vertiefung angebracht. Schliefilich wurde in der seit
lichen Dffnung beider Rohrengruppen ein kleiner etwa zylindrischer Zapfen be-
festigt, der einige Zentimeter iiberstand. Setzte man nun abwechselnd Rohren der 
einen und der anderen Gruppe iibereinander, so konnten sich die einzelnen Teile gut 
urn ihre Achse drehen. (S. Abb. 10). 

Urn sie nun als Scharnierband verwenden zu konnen, mufite man in die vordere 
Seitenkante der Schrankwand Locher bohren, die in Grofie und Abstand den Holz
zapfen in den seitlichen Dffnungen der Knochenrohren genau entsprachen. Da nur 
die Rohren 1, 3, 5 usw. in die Schrankwand, die Rohren 2, 4, 6 usw. dagegen im 

10) Er konnte rundlich-oval oder audi recht- Abb. 6 rechts weist deutlich ein quadratisches 
eckig sein; im lctzteren Falle mufite er naturlich Holz auf. 
verkittet werden. Das Stuck aus Vindonissa 
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Abb. 8 und g. GipsausguS eines holzernen Schrankes mit Scharnierbandern aus Knochen, 
im Lokalmuseum Pompeji. 

Turfliigel zu verzapfen waren, ward dem entsprechend auch immer nur im Abstand 
dcr ersten, dritten, funften usw. Rdhre bezw. ihres seitlichen Holzzapfens ein ent-
sprechendes Loch zur Aufnahme dieser Zapfen in die Seitenkante der Schrankwand 
gebohrt. Dann wurde der seitliche Holzzapfen der Rohre 1 in das entsprechende 
Loch eingesetzt und verleimt; da bei ihr am oberen Ende ein zylindrisches Zapfchen 
vorstand, mufite auf sie als zweite Rohre eine solche mit zylindrischen Vertiefungen 
an beiden Enden gesetzt werden, sodafi Zapfchen und Vertiefung ineinandergriffen. 
Der seitliche Zapfen — nach der entgegengesetzten Richtung gerichtet — wurde 
dagegen zunachst einfach frei stehen gelassen. Darauf folgte R6hre 3, wieder mit 
beiderseits vorstehenden Zapfchen, die vermittelst des seitlichen Zapfens wieder in 
die Schrankwand verleimt wurde. R6hre 4 — wie Nr. 2 mit beiderseitigen zylindri
schen Vertiefungen — wurde wieder nur aufgesetzt usw. Es wechselte also stets eine 
Rohre mit oben und unten vorstehenden zylindrischen Zapfchen ab mit einer sol-
chen, die statt dessen nur entsprechend grofie zylindrische Vertiefungen aufwies. Die 
ersteren — Nr. 1, 3, 5 usw. — wurden in der Seitenkante der Schrankwand vermit
telst der seitlichen Zapfen verleimt; die seitlichen Zapfen der R6hren 2, 4, 6 usw. 
dagegen standen noch frei. (S. Abb. 11). Man nahm deshalb jetzt den einen Flugel 
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der Schranktiire und hielt ihn an das Scharnierband an, 
genau in der Lage, die er spiter endgultig behalten solite. 
Da, wo auf die Kante des Turfligels die noch freistehen-
den seitlichen Zapfen der Rohreo 2, 4» 6 usw. auftrafen, 
zeichnete man diese Stellen an, bohrte dort den Zapfen 
entsprechende Loeher und verleimte dann in diesen die 
seitlichen Zapfen der Rohren 2, 4, 6 usw. War dies ge-
schehen, so konnte man die Schranktiire in dem aus den 
einzelnen Knochenrohren bestehenden Scharnierband hin 
und her bewegen, d. h. offnen und schliefien. (S. Abb. 12). 
Derselbe Vorgang wiederholte sich bei der anderen Tiir-
halfte ganz entsprechend. Das Gewicht der Turfliigel ver-
teilte sich dabei auf die Vielzahl der Knochenrohren mit 
ihren seitlichen Verzapfungen, sodafi das Ganze in aufier-
ordentlich genauer Weise funktionieren konnte. Das Ge-
sagte wird noch klarer werden, wenn man neben dem 
Lichtbild des Schrankes aus Pompeji Abb. 8—9 auch die 
Hilfszeichnungen Abb. 10—12 betrachtet. Im Grunde 

genommen handelt es sich dabei um dieselbe tlberlegung, die unserem modernen 
Scharnier- oder Klavierband aus Metali zugrunde liegt. Dafi die gegebene Be-

Abb. io 

Abb. 11 
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schreibung des Herstel-
lungsvorganges keine 

Pbantasie ist, sondern 
nur dem Tatbestand ent-
spricht, beweist ein Blick 
sowobl auf die Abbil-
dung der Knochenrohren 
mit den Holzresten aus 
Vindonissa (vergl. Abb. 
6 u. 7) als audi auf die 
Abb. 15 u. 18. Dort sind 
an antiken Mobeln ganz 
die gleicben Scharnier-
bander — ledigiich aus 
Holz statt aus Knochen 
— erbalten geblieben; 
man sieht deutlicb so
wobl die beiderseits vor-
stebenden zylindrischen 
Zapfchen bezw. die die-
sen entsprechenden zy
lindrischen Vertiefungen 
als auch die Zapfen in 
den seitlichen Offnun-
gen. 

Fiir die beschriebene Art des Scharnierbandes waren Knochenrohren mit ein-
facher seitlicher Durchbohrung notwendig. Ebensogut konnten aber auch Rohren 
mit je zwei Dffnungen auf einer Seite (s. Abb. 5) dazu verwendet werden. Und am 
oberen und unteren Ende des Scharnierbandes werden wir uns ganz einfache glatte 
Rohren ohne jede seitliche Durchbohrung denken mussen, die in der Regel aus Griin-
den einer guten Proportion von etwas grofieren Ausmafien gewesen sein diirften {s. 
Abb. 1 u. 2 a, b, d, e). 

Der obere Abschlufi kann natiirlich auch reicher ausgebildet gewesen sein, so 
wie es uns ein neuer Fund des Jahres 1936 aus einem romischen Grabe des 3. Jahr-
hunderts von der Luxemburger Strafie in Koln lehrt (s. Abb. 13). 

Aufgrund der an vielen Stellen und zuweilen zahlreich gefundenen Knochen
rohren werden wir annehmen diirfen, dafi Schranke solcher oder ahnlicher Art in der 
Kaiserzeit allgemein im Gebrauch gewesen sind. So erklart es sich, dafi sie uns 
auch auf bildlichen Darstellungen wiederholt begegnen, z. B. auf Wandmalereien 
im Hause der Vettier in Pompeji") oder im Innern des bekannten Sarkophages von 
Simpelfeld in Holland.12) (S. Abb. 14.) Der Schrank aus Pompeji gibt uns einen festen 
terminus ante quern. Trotzdem entsteht die Frage, ob wir es mit einer typischen Er-

u ) s. C u r t i us, Die Wandmalerei Pompe- **) s. Oudheidkundige Mededtclingen XII S. 
lis 1929 Abb. 90. 28 Abb. 18 b. 

Abb. 12 
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Auseinem Qrob 
r_ m an der £uxem -
fe -1' burger Str in Koln. 

Abb. 13 

Abb. 14 
Schrank-Darstellung im Innern des Sar-

kophags von Simpelfeld 
(Museum Leiden). 

scheinung der romischen Kaiserzeit zu tun haben. Das ist nicht der Fall. Vielmehr 
reicht die Erfindung des Scharnierbandes aus Knochen bzw. Holz weiter zuriick, min-
destens bis in die hellenistlsche Zeit. 

In dem Werke von Watzinger, Griechische Holzsarkophage 1905 ist in Abb. 3 
ein holzernes Schminkkastchen aus Abusir in Agypten wiedergegeben, das ich hier 
in Abb. 15/16 wiederhole. Es besitzt zwei aufklappbare Deckelchen (eines nach vor-
ne, das andere nach oben), die sich in ganz den gleichen Schafnieren bewegen, wie 
wir sie bei dem Schrank von Pompej i gefunden haben, und wie ich sie eingangs 
genau beschrieben habe, nur mit dem einen Unterschied, dafi sie hier aus Holz ge-
bildet sind. Aus demselben Grabfeld stammen ferner mehrere holzerne sog. Kasten-
sarkophage, deren Deckel in derselben Weise konstruiert ist. Ich lasse der Einfach-
heit halber die Ausfiihrungen Watzingers dariiber nachstehend im Wortlaut folgen: 

S. 26 und Abb. 27—32, Sarg 1: »Der sattelformige Deckel wird gebildet von den 
beiden dreieckigen Giebelfiillungen und den Dachbrettern, die mit den Fiillungen 
durch zahlreiche Bolzen fest verbunden sind. An die Dachbretter sind das Firstholz 
und die beiden Traufholzer angesetzt. Sie bestehen aus je 19 ineinandergezapften Zy-
lindern aus abwechselnd hellem und dunklem Holz. Da das eine Brett des Deckels 
durch Bolzen nur mit den hellen, das andere nur mit den dunklen Zylindern 
verbunden ist, waren die Bretter des Deckels wie in Scharnieren beweglich.« — 
S. 27 und Abb. 33—34, Sarg 2: »Das Firstholz besteht aus hellen und dunklen inein
andergezapften Zylindern, an denen die Satteldachbretter so befestigt sind, dafi im-
mer jeder zweite Zylinder sich dreht und die eine Halfte des Deckels sich aufHap
pen lafit.« S. Abb. 17. — Bei Sarg 3 »sind Firstholz und Traufholzer in Nach-
ahmung von Scharnieren abwechselnd gelb und dunkelrot bemalt.« — S. 32 und 
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Abb. I5 und 16. 
Holzcrnes Schminkkastchen 

aus Agypten 

Abb. 56, Sarg aus dem Serapeion in Kairo: »Der Deckel in der Form eines sehr 
steilen Satteldaches besitzt ein im Durchmesser vollkommen kreisrundes Firstholz 
und ebensolche Traufholzer. Sie bestehen aus je 17 Zylindern, die ineinandergezapft 
sind und an denen die Pultbretter, aber mit je einem Flachdiibel, nicht mit zwei 
Nageln, so befestigt sind, dafi sie aufgeklappt werden konnten.« — S. 35 und Abb. 
63, Doppelsarg aus einem Kurgan bei Kertsch: »Das Firstholz besteht aus 23 inein-
andergezapften Zylindern, deren eine Halfte mit der linken Dachschrage, deren 
andere nur mit der rechten verdiibelt ist, als wenn auch hier die Dachbretter wie in 
einem Scharnier beweglich waren.« Besonders deutlich wird das Gesagte, wenn wir 
Watzingers Abb. 127 betrachten, die ich hier als Abb. 18 wiederhole. Bei der Be-
schreibung der Technik dieser Holzsarge S. 70 betonte Watzinger, dafi sie wahr-
scheinlich nichts anderes als ehemalige Kleiderkasten darstellen. 

Die beschriebene Art der Ausfuhrung der knochernen Scharnierbander ist fur 
unsere Begriffe umstandlich, und wir verstehen es, dafi schon die Spatantike diese 
Dinge weiterentwickelt hat. Das lafit sich z. B. bei den Consular-Diptychen verfol-
gen, bei denen die einzelnen Elfenbeintafeln durch silberne Scharniere anderer 
Konstruktion miteinander verbunden wurden.13) 

18) Vgl. R. D e l b r u c k , Die Consular-Dip- in Schlitzen der Plattenrinder festgekittet, mit 
tychen 1929, S. 19. »Die Tafeln waren verbunden den freien Enden urn die Scharnterstange ge-
durch Stangenscharniere. Ihre Dsenplatten sind bogen«. 
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Abb. IT. Hokemer Ka^en-Sarkophag mit aufklappbarem Deckel aus Xgypten 

Die bisberigen Bescbreibungen bezogen skb auf Knocbenrobren mit Durcb-
bobrungen auf einer Seite, Nun gibt es, wie icb scbon eingangs dargekgt babe — 
wenn aucb seiten — Robren mit Offnungen auf zwei entgegengesetzten Seiten 
(s. Abb. 2 c, 3 j , 5 a), ja sogar mit vkr Gruppen von Locbera. Sokbe Stucke lkgen 
vor alkm in zwei ausiandiscben Funden vor. von denen der eine im Museum zu 
Maastrkbt-Holiand1*) (Abb. 19), der andere im Musee du Ginquantenaire zu Bras

ses5) (Abb. 20) verwabrt 
wird; einzelne bierber ge-
borige Stucke besitzt das 
Museum fur einbeimiscbe 
Vor- und Frubgescbkbte 
Frankfurt a. M. (aus Hed-
detnbeim, Abb. 21), so-
wie die Romiscbe und 
Germaniscbe Abteilung 
des Wallraf-Ricbartz-Mu
seums Koln (s. Abb. 22). 

Am wicbtigsten sind 
die Stucke in Maastricbt 
(s. Abb. 19). Der Fund 
bestebt aus: zwei langen 
Robren mit je 2 X 3 = 6 
Offnungen (Abb. 19c—d), 

„, t , , zwei weiteren Robren mit 
Abb. 18. Konstruktion eines aulklappbaren kokemen . . 4 9 v a i n 

Sargdeckek aus Agypten ^ X * * u n « 2 X ^ —• I " 

M) Dort sab icb die Stucke im Jabre 1930. 
DaR icb sie in K.oln in aller Rube studieren und 
aucb zeicbnen lassen konnte, verdanke icb der 
Freundlicbkeit der Herren Dr. Goosens und 
Edm. Nyst. 

m) Sie entstammen dem grofcen romiscben 
Tumulus von Walsbetz, der nacb den Beifun-
den rund urn 200 n. Chr. anzusetzen sein durfte. 
Das Licbtbild verdanke ich der Giite 
Kolkgen Jacques Breuer. 
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Abb. lg 

Offnungen, auf das Rund ringsum gletichmafiig verteilt (Abb. 19 a—b). In den 
drei Offnungen der einen dieser Rohren sieht man nach links sauber profi-
lierte Stabchen vorragen, die am Ende deutlich abgesetzt sind, damit sie 
eingezapft werden konnten (Abb. 19 b). Aus der entgegengesetzteo Offnung 
ragt ein etwas breiteres und wesentlich kiirzeres Zapfchen heraus, das ko-
nisch gebildet und glatt gedrechselt, also nicht eingezapft gewesen ist; bei der 
entsprechenden zweiten Rohre sind nur noch in zweien der drei Offnungen diese 
kurzen konischen Zapfen erhalten (Abb. 19a). Sie konnen uberhaupt keine Funktion 
gehabt haben, sondern dienten nur zum Zierat. Sowohl die Stabchen wie die koni-
schen Zapfen sind nur eingezapft, ragen also nicht in das Innere der Rohre hinein. 
Weiterhin gehoren zu dem Funde noch zwei kreisrunde, in der Mitte durchbohrte 
Scheibchen, die an einer Seite einen zapfenformigen Fortsatz aufweisen. Die in der 
Mitte vorhandene Offnung ist verhaltaismafiig klein (Abb. 19 e—f). Ich mochte sie 
als Fuhrungsringe zwischen je 2 Rohren ansprechen. Wahrend hier verschiedene 
Dinge paarig erhalten sind, besteht der Fund von Walsbetz im Museum zu Briissel 
(Abb. 20) aus ziemlich heterogenem Material, das in dieser Art der Zusammenstel-
lung sicherlich urspruglieh nicht verwendet gewesen sein kann, vielmehr viellekht 
zu mehreren verschiedenen »Garnitura« gehorte. 

Die Stiicke von Maastricht haben mich lange und zu wiederholten Malen be-
schaftigt, ohne dafi ich zu einer ganz befriedigenden Erklarung hatte gelangen 
konnen. Dafi ihre einwandfreie Verwendungsart hier vorgelegt und besprochen 
werden kann, verdanke ich der Mitarbeit des Schreiners Theobald Rothaas, Koln-
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Abb. 2o. Aus dem Tumulus von Wakbetz (Provinz Liittich), Musee du Cinquantenaire, Brussel 

Ehrenfeld, Stammstrasse 23. Er hat sich nicht nur mit der Zeichnung der Maas-
trichter Stiicke beschaftigt, sondern auf mein Ansuchen hin die einzelnen Teile in 
Holz nacharbeiten lassen, sodafi damit praktische Versuche angestellt werden konn-
ten. Das Ergebnis unserer gemeinsamen Besprechungen ist darnach Folgendes: 

Die Versuche gingen zunachst davon aus, die Rohre mit den drei Stabchen 
(Abb. 19 b) irgendwo einzuzapfen; es lag nahe, dabei an eine der Rohren mit 2 X 3 
Offnungen (Abb. 19 c—d) zu denken. Doch das gibt gar keinen Sinn, denn dann 
entsteht nichts Drehbares, und das mufite doch wohl auf alle Falle angenommen 
werden. 

Wir kommen aber — nach den eingangs gemachten ausfuhrlichen Darlegun-
gen — leicht zu einem Ergebnis, wenn wir auch hier die einzelnen Rohren — sowohl 
die mit sechs als auch die mit zehn Offnungen — mit einem durchgehenden Holzstab 
versehen, der im Inneren gut anliegt. Bei den Rohren mit zehn Offnungen lassen 
wir ihn oben und unten in ein zylindrisch vorstehendes Zapfchen auslaufen, das 
nur etwas weiter vorstehen mufi, als bei den friiher beschriebenen Rohren mit einer 
seitlichen Durchbohrung, wahrend wir bei den Rohren mit nur sechs Offnungen oben 
und unten eine zylindrische Vertiefung anbringen, in die die Zapfchen genau einpas-
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sen. In die eine Gruppe der drei seitlichen Offnun-
gen bringen wir sowohl bei den Rohren mit sechs 
als auch bei .denen mit zehn Dffnungen die profi-
lierten Stabchen an. Dann verzapferi wir zuunterst 
eine Rohre mit zehn Dffnungen vermittelst der 
profilierten Stabchen in die Schrankture, legen 
daruber einen Fuhrungsring, setzen darauf eine 
Rohre mit sechs Offnungen, die vennittels der pro-
filierten Stabchen in die Kante der Schrankwand 
verzapft wird. Daruber folgt wieder der Fuhrungs
ring, dann wieder Rohre mit zehn Offnungen in 
die Schrankture verzapft, Fuhrungsring, Rohre mit 
sechs Offnungen mit der Schrankwand verbunden, 
Fuhrungsring usw. In alien Offnungen, aufier den 
dreien, die die profilierten Stabchen tragen, mussen 
wir die einfachen kurzen konischen Zapfen an
nehmen, die keinerlei Funktion besitzen, sondern 
nur zum Zierat und zur Belebung des Ganzen dien-
ten (S. Abb. 23). 

Nun ist aber noch ein Wort fiber die Fiih-
rungsringe zu sagen. Sie waren zweifellos dazu 

gedacht, dem Ganzen einen grofieren Halt zu geben, was ja um so mehr erfor-
derlich war, als sowohl Schrankwand wie Turfliigel nicht unmittelbar an die 
Scharniere anschlossen, sondern erst vermittelst der diinnen gedrechselten Stabchen 
mit ihnen verbunden waren. So mussen wir annehmen, dafi die Zapfchen am oberen 
und unteren Ende der Rohren 1, 3, 5 usw. hoher vorstanden, als es uns die Stucke 
aus Vindonissa (Abb. 6 u. 7) zeigen; denn sie mufiten ja noch durch die Fuhrungs-
ringe hindurch und noch ein Stuckchen in die Holzfullung der Rohren 2, 4, 6 usw. 
hineinreichen. Deshalb mufite bei diesen letzteren der zylindrische Einschnitt an 
beiden Endingungen tiefer gehen (S. Abb. 24). 

Abb. 21. Aus Heddernheim, Museum 
fur einheimische Vor- und Fruhgeschich-

te, Frankfurt/Main 

Abb. 22 

Gedrechselte Knochenstabchen im Wall-
raf-Richartz-Museum, Koln. 

a — c Vom Gelande der Fiottenstation 
der romischen Rheintlotte bei 
Kok-Marienburg, 1927 gefunden; 

d Neufund I936 von Ecke Chri-
stoph- und von Werthstrasse. 
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Abb. 24 

Nun bleibt aber immer noeh 
der zapfenfdnnige Ansatz bei 
den Fuhrungsringen zu erkla-
ren, der ja eingezapft gewesen 
sein mufi. Wir miissen deshalb 
annehmen, dafi zwischen den 
Aufienkanten der Schrankwand 
und des Turflugels ein sog. 
Winkel angebracht und an die 
Schrankwand von innen ange-
leimt war; in seiner Vorder-
kante wurden die Zapfen der 
Fuhrungsringe verzapft. Auf 

Abb- 2 3 diese Weise erhielt das Ganze, 
trotz der kichten Bauart mit 

den profilierten Stabchen, eine gute Festigkeit und unbedingten Halt, sodafi die Tiir-
flugel auch hier sehr genau und gut im Lot gehangen sein werden (S. Abb. 25). 

Nach reiflicher Oberlegung mochte ich glauben, dafi die beschriebene Art des 
Aufbaues der einzelnen Teile des Maastrichter Fundes nicht nur die restlose Ver-
wendungsmoglichkeit der Stiicke gezeigt hat, sondern dafi diese sehr wohl auch in 
der Praxis nachpriifbar ist. Ich habe deshalb ein entsprechendes Modeli bauen las-
sen und lege die Werkzeichnungen dafiir hier vor (Abb. 23—26). 
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Abb. 25 

Das Ergebnis ist ein — man kann 
wohl sagen — etwas bizarr-barockes Ge-
bilde. Aber ganz Ahnliches begegnet uns 
auch bei anderen Erzeugnissen des Kunst-
handwerks der romischen Kaiserzeit.16) Zu 
einer ahnlichen Konstruktion miissen auch 
die Stiicke aus dem Tumulus von Wals-
betz in Belgien (Abb. 20) gehort haben, die 
allerdings so, wie sie jetzt vorliegen und 
vor allem, wie sie das Lichtbild zeigt, kei-
neswegs verwendet worden sein konoen. 

Ich wies schon eingangs darauf hin, 
dafi Knochenrohren der beschriebenen Art 
an vielen Stellen und z. T. in grofier Zahl 
gefunden worden sind. Das setzt natur-

lich voraus, dafi sie leicht herzustellen waren. Sie wurden dadurch gewonnen, dafi 
man die Mitte des Metatarsus-Knochens des Rindes von seinen Endigungen beiderseits 

absagte.17) Diese Prozedur ist oft genug 
an weggeworfenen Metatarsusenden 
noch festzustellen. Auf Grund dieser 
Beobachtungen hatte schon im Jahre 
1928 Prof. Hilzheimer — Berlin, gele-
gentlich der Bestimmung der Tierkno-
chen aus der grofien Ausgrabung des 
Kolner Museums auf dem Gelande der 
Flottenstation der romischen Rheinflotte 
auf dem Alteburghugel bei K61n-Ma-
rienburg,18) die Vermutung ausgespro-
chen, dafi diese recht oft vorkommenden 
Knochenteile irgendwie technisch ver-
wertet wurden. Ich konnte ihm mit Brief 
vom 7. 11. 1928 seine Vermutung be-
statigen und ihm meine Beobachtungen 
im Museum von Pompej i mitteilen. Aber 
erst jetzt, nahezu 10 Jahre spater, bin 
ich im Drange der Dienstgeschafte dazu 
gekommen, meine Feststellungen auch 
weiteren Kreisen bekannt zu geben. 

KDLN FRITZ FREMERSDORF 

Abb. 26 

ie) s. F r e m e r s đ o r f , Ein romisches Glas 
kn Museum zu Maastricht, Germama, Korre-
spondenzblatt der Rom. Germ. Komm. 14 (1930), 
S. 214 ff. 

17) S. daruber die Ausfuhrungen von H i l z 
h e i m e r im Saalburg-Jahrbuch V 1924, S. 137. 

18) Das Manuskript von Hilzheimer liegt seit 
1928 vor; mit der Aufarbeitung der sehr um-
fanglichen Fundbestande aus dieser Grabung 
(allein etwa 700 Kisten Keramik) konnte aber 
erst im Sommer 1937 begonnen werden. 




