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NOCH EINMAL ZU DEN KLAPPSCHEMELN DER ĂLTEREN NORDISCHEN 
BRONZEZE IT 

Olaf Fabian· 

„ Ein Onkel, der Gutes mitbringt, ist besser 
als eine Tante, die blojJ Klavier spielt. " 

Wilhelm Busch 

Schliisselworter: Klappschemel, Periode li, Nordische Bronzezeit. Handwerker, Statusobjekt 

In Siebenbiirgen beheimatet und dem 
Siidosten Europas liebevoll verbunden, hat es 
der Jubilar doch stets verstanden, immer 
wieder iiber diesen „Tellerrand" weit in die 
wissenschaftliche Ferne und Tiefe zu blicken. 
Deshalb sei an dieser Stelle ihm zu Ehren auch 
die Betrachtung einer bronzezeitlichen 
Fundgattung aus dem nordlichen Europa 
gestattet. Besucht man die vorgeschichtlichen 
Abteilungen der grol3en wie kleinen Museen 
Norddeutschlands und -europas, so ist man 
zwangslăufig iiber den ung eh eu ren 
Materialreichtum der ălteren Bronzezeit 
erstaunt. Waffen, Gerăt, Schmuck und nicht 
zuletzt dic spektakulăren Kultobjekte, wie der 
beriihmte Sonnenwagen von Trundholm, sind 
Zeugnisse einer eigenstăndigen, fonnenreichen 
Kultur und des Konnens ihres Handwerks. 
Eine ganz besondere Form der Beigabe, die 
sich gelegentlich in den Grabhiigeln der ălteren 
nordischen Bronzezeit 1 zumindest in Spuren 
erhalten hat, ist der Klappschemel, dessen 
besondere Bedeutung hier noch einmal 
beleuchtet werden soll. Dicse Mobel kommen 
offenbar nur in Grăbern der Periode II vor, 
ăltere oder j ungere Exemplare sind nicht 
bekannt. Friedrich Knorr, Kustos am 
damaligen Museum fiir Vaterlăndische 
Altertiimer in Kiel, war es, der 190 I in 
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1 Gemeint ist hier die klassische Periode II nach 
Montelius 1885 und vor aliem Montelius 1900, die nach 
naturwissenschaftlichen Datierungsmethoden im letzten 
Drittel des 15. vorchristlichen Jahrhunderts beginnt und 
durch das ganze 14., bis zu Beginn des 13. Jahrhunderts 
verliiuft. Vgl. u.a. Keiling 1999, 13 f. 

verschiedenen bronzenen Beschlăgen die 
verzierten Endstiicke der platzsparenden 
Sitzmobel und in bronzenen Bolzen die 
Scharniere des Klappmechanismus erkannte 
(Abb. I )2. Willi Wegewitz beschăftigte sich mit 
den Klappschemeln anlăsslich des Fundes von 
Daensen bei Buxtehude3 und Ole Wanscher 
unterteilte sie in drei Typen4

. Zuletzt stellte 
Wolfgang M. Werner im Zuge der 
Restaurierung der Fragmente dreier 
Klappschemel alle 16 bis dahin bekannten 
Fundstellen im Nordischen Kreis zusammen 
und arbeitete dabei auch manch konstruktive 
Eigenheiten heraus 5• Er war es auch, der mit 
Nachdruck darauf verwies, dass der Begriff 
Klappschemel oder -hocker dem in der 
Forschung eingebiirgertem „Klappstuhl" 
vorzuziehen sei, da diese eben z. B. keine dem 
Stuh! zueigene Lehne aufweisen6

• Anlăsslich 
eines sehr gut dokumentierten Neufundes Ende 
des 20. Jahrhunderts wurden diese Mobel 
letztmalig von Kirsten Prangsgaard 
zusammenfassend behandelt7. 

Doch ist mindestens eine der von Werner 
als sicher mit Klappschemel bestatteten 
Personen, wie zu sehen sein wird, nie mit solch 
einem Artefakt ausgestattet gewesen und 
iiberdies sind offenbar mehr Funde iiberliefert, 
als bisher bekannt war. So ist eine im friihen 
20. Jahrhundert aus einem Grabhiigel bei der 

2 Knorr 190 I, I 2ff. - Knorr 1903, 117 ff. 
'Wegewitz 1935, 81. - Wegewitz 1994, 187 ff. 
4 Wanscher 1940, 177 ff. - Wanscher 1980. 
5 Werner 1987, 29ff. 
6 Werner 1987, 38. 
7 Prangsgaard 1996, 5ff. und ausfiihrlicher Prangsgaard 
et al 1999, 53 ff. 
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Hohenhorner Miihle, Lkr. Dithmarschen, 
geborgene vermeintliche Knaufplatte eines 
Schwertes8 mit Sicherheit nicht als eine solche 
anzusprechen (Abb. 2a). Das runde Stiick mit 
einem Dm. von 3,2 cm und der nur ganz 
schwach gewolbten Oberflăche ist mit einem 
umlaufenden Rillenbiindel und einer 
angedeuteten Perlschnurreihe am Rand sowie 
einer konzentrischen Kreisgruppe in der Mitte 
verziert. Es diirfte sich hierbei mit grol3er 
Wahrscheinlichkeit um <las Fragment eines 
typischen Klappschemelaccessoires handeln. 
Eine Verwendung als Knaufplatte scheidet 
kategorisch aus. Ălterbronzezeitliche 
Knaufplatten von Schwertern und Dolchen 
sind mehrheitlich oval bis spitzoval - und 
selbst die rundlichen Knaufplatten tragen stets 
mittig einen Buckel oder <loch zumindest eine 
deutliche Erhohung, die konstruktiv zur 
Aufnahme der Enden von Griffplatten bzw. -
angeln dient. Flache Griffplatten stellen in der 
ălteren nordischen Bronzezeit die absolute 
Ausnahme dar. Die Verzierung des hier 
vorgestellten Stiickes entspricht im Obrigen 
durchaus găngigen Endbeschlăgen von 
Klappschemeln. Lediglich die Anzahl der auf 
der Zierflăche angebrachten Kreisaugen ist 
hier auf eines reduziert - eine durchaus 
ăhnliche Verzierung tragen auch die Beschlăge 
des jiingst untersuchten Steinkistengrabes aus 
dem Bredhoj bei Lejrskov (Abb. 2d-g). Eine 
absolute Entsprechung findet diese Verzierung 
in den drei bekannten 
Klappschemelbeschlăgen aus 
„Dithmarschen"9

, welche nur noch als Skizze 
vorliegen (Abb. 2b). Die Ăhnlichkeit ist so 
grol3, dass es iiberaus naheliegend scheint, in 
dem Fund von der Hohenhorner Miihle <las 
„verlorene" Stiick eines kompletten Satzes von 
vier Holmverzierungen zu sehen. Dies wird 
umso plausibler, wenn man beriicksichtigt, 
dass alle vier Bronzen zusammen mit dem 
Fragment einer Schwertklinge im selben Jahr 
(l 840) aus der Sammlung des Kirchspielvogtes 
J. B. Messner in Burg an <las Berliner Museum 
fiir Vor- und Friihgeschichte gelangten. Man 
darf wohl getrost annehmen, dass der Fundort 
des Schwertes mit der vermeintlichen 
Knaufplatte iibereinstimmt. So wăre hiermit 
also auch der Fundort der Beschlăge aus 
„Di thmarschen" etwas prăzisiert und in der 
Annahme, <las Schwert gehore <lazu, die 

'Aner - Kersten 1991, 73, Nr. 9225, Taf. 47. 
9 Aner- Kersten 1991, 93, Nr. 9325, Taf. 66. 
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Ausstattung eines ălterbronzezeitlichen Grabes 
etwas greifbarer gemacht worden. 

Ganz ăhnlich in Form und Zier zu den 
vorgenannten ist ein einzelner, bislang 
unpublizierter Fund aus Breloh, Lkr. Soltau
Fallingbostel, welcher ebenfalls als 
Schwertknauf beschrieben wurde (Abb. 2c). 
Von der fragmentierten Tuile, die auf einer 
Lănge von noch 2,8 cm leicht konisch verlăuft, 
ist hier allerdings mehr erhalten geblieben. Die 
Zierflăche mit einem Dm. von 3, I cm ist 
wiederum mit Rillenbiindeln und 
konzentrischen Kreisen in der Mitte versehen. 
Die Fundumstănde des Stiickes sind 
ausgesprochen unklar. Moglicherweise gehărt 
es neben einem verzierten, bronzenen Armring 
zu weiteren bronzezeitlichen Funden, die 1912 
beim Abtragen eines Grabhiigels geborgen 
wurden - sicher ist dies nicht. Somit muss der 
Beschlag als Einzelfund gelten. Es ist aber 
durchaus wahrscheinlich, dass <las Stiick aus 
der genannten Gemarkung stammt, was dann 
mit Abstand <las bisweilen siidlichste 
Vorkommen eines Klappschemels darstellen 
diirfte. 

Ein weiterer bis jetzt nicht erkannter 
Beschlag eines Klappschemels diirfte in dem 
kleinen „ Tiillengerăt" aus S iiderfahrenstedt, 
Lkr. Schleswig-Flensburg, zu sehen sein (Abb. 
3a)10

• Der hellgriin oxidierte Gegenstand ist 1,8 
cm lang, der Dm. der Zierplatte betrăgt 2,4 cm. 
Form und vor aliem die Verzierung mit vier 
Kreisaugen auf der Schauseite finden ihre 
Vergleiche in den bekannten Applikationen der 
Schemei von Bechelsdorf, Daensen, Drage, 
Hollingstedt oder dem Einzelstiick aus dem 
Depot von Torpa 11 • Im Vergleich zu diescn 
mutet <las Fundstiick zwar etwas zierlich und 
klein an, <loch ăhnelt es <labei den Endstiicken 
der unteren Querholme des Schemels von 
Daensen (Dm. der Zierflăchen: ca. 2,5 - 2,7 
cm) 12 • Es muss also davon ausgegangen 
werden, dass m dem Fund aus 
Siiderfahrenstedt ein nicht als solcher 
erkannter Beschlag zu sehen ist. Diesc 
Annahme unterstiitzt auch die erkennbare 
Beschădigung der Rănder, die wohl auf eine 
starke Benutzung des Mobels zuriickzufiihren 
ist - eine Beobachtung, die Werner auch bei 
entsprechenden Stiicken der Schemei von 
Drage und Hollingstedt machte 13

• 

10 Aner- Kersten 1978, 160, Nr. 2433. Taf. 53. 
11 Wernerl987,Abb.4-6. ll.16,7. 
12 Werner 1987, 48, Abb. 20. 
1.1 Werner 1987, 35. 



Ob es sich bei dem „Dolchknauf' aus 
Breklum, Lkr. Nordfriesland 14

, nicht auch um 
den Holmbeschlag eines Klappschemels 
handelt, wird nicht zweifelsfrei zu belegen 
sein, da das Stuck zu stark fragmentiert ist 
(Abb. 3b). Soviel sei angemerkt: Mal3e und 
Form sowie die Verzierung lassen eine solche 
lnterpretation durchaus zu. Nicht unerheblich 
ist hierbei die Anzahl, der die Zierseiten 
schmuckenden Kreisaugen bzw. 
Spiralornamente. Bei dem Fund aus Breklum 
konnen nur ganz vorsichtig vier bis 
(wahrscheinlicher) sechs dieser 
Schmuckelemente angenommen werden. Die 
Mehrhei t der bekannten 
Klappschemelbeschlăge tragen vier 15 , doch 
kommen vereinzelt auch bis zu sechs 
Kreisaugen/Spiralen vor16

• Mit einiger Vorsicht 
kann also auch der Breklumer Fund zu den 
Schemelbeschlăgen gezăhlt werden. Er stammt 
aus einer zentralen Steinpackung (Grab B) des 
1836 ergrabenen „Langehugh" und wurde 
zusammen mit den Fragmenten eines 
strichbundel- und bogenverzierten Armringes 
geborgen. Auch die Auffindung in einer 
Bestattung spricht zumindest nicht gegen einen 
Klappschemelbeschlag, da nur in einem 
sicheren Fall die Deponierung eines einzelnen 
Beschlages nachgewiesen werden konnte 17

• 

Der Armring datiert die Anlage allerdings 
schon eher in die Periode III, in welcher 
Klappschemel sonst nicht mehr nachgewiesen 
sind. 

Zwei weitere mogliche Endstucke von 
Sitzmobeln stammen aus dem Lkr. Steinburg. 
ln dem 1885 untersuchten „Hohenliethsberg" 
bei Oldenborstel IR fand sich eine Ost-West
gerichtete, unregelmă13ige Steinpackung von 2 
m Lănge und 0,8 m Breite (Abb. 4). Die 
Bestattung enthielt neben einer Nadei mit 
doppelkonischem Kopf und einem vierfachen 
sowie drei dreifachen Rillenbundeln auf dem 
Schaft auch ein „ Tullengerăt" mit 
konzentrischen Kreisgruppen und umlaufenden 
Rillen mit Querstrichen am Rand der ca. 3,7 
cm durchmessenden Zierplatte (Abb. 3c). Die 

"Aner - Kersten 1979, 151, Nr. 2805, Taf. 72. 
"So bei den Schemeln von Drage, Hollingstedt, 
Bechelstorf und Daenscn - vgl. Werner 1987, 29 ff. bes. 
Abb. 4-8. 11-13. 
"' So bei dem Fund aus Norby, Lkr. Schleswig
Flensburg. Aner - Kersten 1978, 207, Nr. 2541, Taf. 78. 
17 Montelius 1917, Nr. 990. - Wanscher 1940, Taf. 8,8. 
Abb. 16,7. - Oldeberg 1974, 232 f. Nr. 1790. - Werner 
1987,65,Nr.12.Abb.16,7. 
"Aner - Kersten 1993, 68 ff. Nr. 9464 A, Taf. 31 (nach 
Skizze K. Kcrstcn). 

ca. 2,5 cm lange, einziehende Tulle ist mit 
einem Band aus umlaufenden Rillen mit 
Querstrichen verziert. Nadei und Tuile lagen 
mittig am nordlichen Rand des Grabes inmitten 
von Holzmoder, der wohl von einem 
vergangenen Baumsarg stammt, bei der Tuile 
aber auch durchaus zusătzlich auf ein 
holzernes Sitzmobel hindeuten konnte. ln 
diesem Fall bliebe die Frage, warum sich nicht 
mehr (vor aliem) metallene Reste der Beigabe 
erhalten haben. Zum einen konnte das Grab 
beraubt worden sein, zum anderen ist in 
ălterbronzezeitlichen Grăbern auch immer 
wieder das Verschleppen von Funden durch 
Tiere zu beobachten. Im Falie des 
„Hohenliethsberges" ist nicht gesichert, dass 
die Ausgrăber die Bestattungen gro13flăchig 
ausgruben und somit konnten Teile eines 
anzunehmenden Schemels nicht gefunden 
worden sein. 

Aus einem weiteren Grabhugel bei Puls 
stammt ein ganz ăhnlicher Fundgegenstand 19

• 

Neben einem Vollgriff(kurz)schwert, einer 
fragmentarischen Lanzenspitze und zwei 
rundstabigen Armringen wurde hier eine 
weitere Tulle entdeckt, die durchaus mit dem 
vorgenannten Stuck zu vergleichen ist (Abb. 
3d). Die von der Tulle wiederum deutlich 
abgesetzte Zierplatte ist mit sechs 
konzentrischen Kreisen und umlaufenden 
Rillenbundeln verziert, die z. T. mit quer 
verlaufenden Rillcn gefilllt sind. ln der Tuile 
findet sich noch ein krăftiger Niet, wie er bei 
Klappschemelbeschlăgen nicht unublich ist. 
Die Fundumstănde dieser Grabbeigabcn sind 
sehr unklar und es kann nicht mit Sicherheit 
davon ausgegangen werden, dass die Funde 
nur einer Bestattung zugehoren. Somit wăre 
auch verstăndlich, warum wieder nur einer von 
mindestens vier zu erwartenden Endstucken 
eines Hockers uberliefert wurde. 

Gerade bei den letztgenannten Stucken ist 
nicht ganz zweifelsfrei zu klăren, ob es sich 
wirklich um Klappschemelbeschlăge handelt. 
Machart, F orm und Verzierung sprechen eher 
dafilr, die Fundumstănde, v. a. die Auffindung 
jeweils nur eines Stuckes sprcchen ein wenig 
dagegen. Doch fehlen schlicht mogliche 
alternative Deutungen filr die genannten 
Funde. Wie erwăhnt kann es sich nicht um die 
Knăufe von Schwertern und/oder Dolchen 
handeln, da diesen neben der oft ovalen Form 
auch stets ein mittig angebrachter Buckel bzw. 
zumindest eine deutliche Wolbung zueigen ist. 

19 Aner - Kersten 1993, 81 Nr. 9488, Taf. 37. 
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Unlăngst stellte Karl-Heinz Willroth die 
ălterbronzezeitlichen, von ihm als Treibstachel 
identifizierten Tilllengerăte zusammen20

• Diese 
Gerate konnen nun zuweilen einen reich 
verzierten Beschlag als Endstilck aufweisen21 • 

Zudem hat Willroth auf einige Beispiele von 
Prunkbeilen hingewiesen, die in Verlăngerung 
der Schaftbahn eine Knauftillle tragen22

. 

Theoretisch konnen einige der hier 
vorgestellten „Tilllengerăte" auch in 
vergleichbarer Funktion gedient haben. Sieht 
man sich aber die Tilllen der Treibstachel und 
Prunkăxte an, so fallen <loch zwei deutliche 
konstruktive Unterschiede auf. Die Zierflăchen 
jener Stilcke sind im Vergleich zu den 
bekannten Klappschemelendbeschlagen sehr 
viei ausladender im Verhăltnis zur Tiille. Auch 
sind die Tiillen der bei Willroth vorgestellten 
Bronzen zumeist wesentlich schmaler als jene 
der Mobelbeschlăge. Oberdies wăren die 
eigentlichen Tilllengerăte und/oder Beile aus 
den genannten Befunden nicht iiberliefert. 
Somit ist durchaus wahrscheinlich, dass die 
hier vorgestellten Bronzen den kunstfertigen 
Sitzgelegenheiten der ălteren nordischen 
Bronzezeit zuzuordnen sind. Besonders der 
einzelne Beschlag aus dem „Hohenliethsberg" 
mit seiner Lage randlich im oder unmittelbar 
vor dem Baumsarg wăre iiberaus typisch, wie 
die vergleichbare Lage des Hockers aus dem 
Guldhh0j bei Vester-Vamdrup nahelegt. Es 
muss also davon ausgegangen werden, dass es 
sich bei den hier vorgestellten Stiicken 
tatsăchlich um die Zierelemente von 
Klappschemeln handelt. 

Hingegen hat eine von Werner als 
Scharnierbolzen eines Klappschemels 
identifizierte Bronze aus Sm0rumovre23 ganz 
offensichtlich în einer anderen Funktion 
Verwendung gefunden. Schon die Form weicht 
eigentlich von denen der ilbrigen Bolzen ein 
wenig ab. Die iiblicherweise gefundenen 
metallenen Scharniere sind ca. 6,5 - 8,5 cm 
lang und von rundem, gelegentlich auch zum 
Teii viereckigem Querschni tt (Abb. 5). Die 
Enden der Stiicke sind durch Hămmern 

verbreitert und zuweilen auch durch zusătzlich 
eingeschlagene Nietnăgel gespalten. Zwar 

'
0 Willroth l 997, 469 ff. 

21 So in Liesbiittel, Lkr. Rendsburg-Eckernforde; 
Overby, Holbck Amt (hier sogar mit Goldautlagc); 
Budinge, Kfbenhavn Amt - siehe Willroth 1997, 480, 
Abb. 7, 3. 
9. l l. 
"Willroth 1997, 473, ff. Abb. 3. 
n Werner 1987, 42, Tab. l. 45, Abb. 16, I. 
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ăhnelt der pilzformige Kopf des Stilckes aus 
Sm0rumovre entfernt den breit geschlagenen 
Endstilcken der Scharniere, <loch schon die 
konisch zulaufende Form des Schaftes ist als 
deutlicher Unterschied zu diesen zu 
vermerken. Bereits ein Jahr vor Werners 
Publikation veroffentlichte Preben R0nne eine 
Untersuchung zum Obergang zwischen 
Periode II bis III in Dănemark anhand 
verschiedener Waffen- und Gerăteformen und 
deren Verzierungstypen24

. Er stellte <labei u.a. 
eine grobe Nadelform heraus, die nachweislich 
als Schliel3e fiir eine lederne Gilrteltasche 
gedient hat und mit dem heutigen Stadtgebiet 
Kopenhagens ein sehr enges 
Verbreitungsgebiet aufweist (Abb. 6). Vollig 
zu recht zăhlte R0nne auch den vermeidlichen 
Bolzen aus dem Grab von Sm0rumovre zu 
diesen Verschlussnadeln (Abb. 6, 353), 
weshalb dieser Fundort aus dem Kanon der 
Klappschemelgraber zu streichen ist25 . Das ist 
insofern bedeutsam, da diese Bestattung mit 
aul3erordentlich vielen Beigaben versehen war 
und neben einer reichhaltigen Bewaffnung aus 
Schwert, Dolch und Beii, auch zahlreiche 
weitere Bronzen und einen goldenen Ring 
enthielt26

. Da die Klappschemelgrăber stets 
einer irgendwie gearteten Elite zugerechnet 
werden, kann das Wegfallen eines so reichen 
Grabes nicht unberilcksichtigt bleiben, 
wenngleich auch Werner darauf verwies, dass 
die Grablegen mit dem platzsparenden Mobel 
eigentlich nicht aus der Masse der gut 
ausgestatteten ălterbronzezei tlichen 
Mănnerbestattungen herausragen wiirden27

• 

Ei ne neue und der verănderten 
Fundsituation angepasste Kartierung macht 
noch deutlicher, dass der Schwerpunkt des 
Vorkommens von Klappschemeln im Siiden 
der kimbrischen Halbinsel, respektive in den 
Geestgebieten der Lkr. Steinburg und 
Dithmarschen zu finden ist (Abb. 7). Im 
mittleren Jiitland kommen die faltbaren 
Sitzgelegenheiten offenbar ebenfalls vermehrt 
vor. Bedenkt man, dass zwei der hier 
geborgenen Schemei ohne bronzene 
Bestandteile ins Grab gelangten und nur unter 
giinstigen Bedingungen erhalten blieben, so 
muss angenommen werden, die urspriingliche 
Verbreitungsdichte war hier noch viei hoher. 

"Rfnne 1986, 137 ff. Fig. 13-14. 
25 Prangsgaard fiihrte ihn noch mit auf. Vgl. Prangsgaard 
e. a. 1999, Fig. 17. 
"' Aner - Kersten 1973, 120 f. Nr. 353. 
27 Werner l 987, 51 ff. 



Funde aus dem insel-dănischen Gebiet stellen 
nach dem Wegfall von Smorumovre die 
Ausnahme dar. Vereinzelt kommen die als 
Statussymbol gedeuteten Schemei si.idlich der 
Elbc auf der Stader Geest und bis in die 
Li.ineburger Hcide vor. Nach Osten sind sic 
wohl bis in die Mecklenburger Seenplatte 
hinein nachweisbar. 

Die Geltung als seltene Prestigeobjekte, 
wenn nicht gar als thronăhnliche 

Herrscherinsignien erhielten die Klappschemel 
schon fri.ih. So sprach ihnen Ernst Wahle den 
Rang eines Thronsessels, ja gar den eines 
Hochsitzes des „indogermanischen 
Vornehmen" zu28

. Er beschricb sie als „ăul3ere 
Zeichcn der vornchmen Geburt und der hohen 
Stellung im i::iffentlichen Leben" und verstand 
sie als ganz selbstverstăndlich angepasste 
mobile Form eines „halbnomadischen 
Urvolkes"29

• Wegewitz i.ibernahm diese 
Deutung30 und auch fi.ir Karl Wilhelm Struve 
galt <las Mi::ibel als Kennzeichen der sozialen 
Gliederung der ălteren Bronzezeit31 • Dabei 
wird dic Bedeutung der Klappschemel aus dem 
„Guldhoj" bei Vestcr-Vamprup, Ribe Amt, und 
aus dem „Storehoj" bei Barde, Ringkobing 
Amt, stets untcrschătzt. Im ersten Fall hatte 
sich unter ăul3erst gi.instigen Bedingungen ein 
kunstfertig hergestelltes Exemplar aus 
Eschenholz in cinem Baumsarg (Abb. 8) nebst 
zahlrcichen anderen organischen Beigaben fast 
vollstăndig erhalten. Aus dem „Storehoj" sind 
dank ganz ăhnlicher Erhaltungsbedingungen 
zwei hi::ilzerne Endsti.icke eines Schemels, dic 
wiederum aus Eschenholz bestehen, i.iberliefert 
(Abb. 9). Hătten diese Grăber die Jahrtausende 
nicht in sehr fcuchtem Milieu und luftdicht 
abgeschlossen i.iberdauert, hătten sich auch 
keine Hinweisc auf die Klappschemel mehr 
finden lasscn, denn kein einzigcs Bestandteil 
dicser Mi::ibcl war von anorganischer Natur. 
Bronzene Knaufbeschlăge, wie die aus den 
Grăbern von Drage, dem „Vol3barg" in 
Hollingstedt (Abb. I O), Lejrskov ader 
Ottenbi.ittel waren hier offenbar gar nicht 
vorgesehen und die zwei notwendigen, 
bronzcnen Scharnierstifte, die einen 
Klappschemel in Torrup und Vaale belegen und 
auch in dem Grab bei Ottenbi.ittel (Abb. Se) 
gefunden wurden, waren bei dem Schemei von 
Vcster-Vamdrup augenscheinlich vor der 

"Wahle 1952, 76. 
''' Wahlc 1952, 76 f. 
"'Wcgewitz 1935, 98. 
" Struvc 1979, 55. 

Grablege entfernt worden und auch unter den 
Funsti.icken des „Storehoj" nicht vertreten. 
Fehlen aber diese Elemente, lăsst sich cin 
Klappschemel unter normalen 
Erhaltungsbedingungen i.iberhaupt nicht 
nachweisen. Schon Knorr wies darauf hin, dass 
Scharniere aus Holz, die auch nicht erhalten 
geblieben wăren, fi.ir die Konstruktion der 
Klappsti.ihle vi::illig ungeeignet sind, da sie bei 
lăngerer und stărkerer Belastung einfach 
durchbrechen wi.irden32

. Es muss alsa bronzene 
Scharnierbolzen gegeben haben, die man 
mutwillig cntfernte. Es kann alsa davon 
ausgegangen wcrden, dass die Beigabe eines 
solchen Mi::ibels in der ălteren Bronzczeit 
durchaus weiter verbreitet war, als dies die 
archăologische Fundlage erscheinen lăsst33 . 
Offenbar war es wichtig, Klappschcmel mit ins 
Grab zu geben - funktionsti.ichtig mussten diese 
jedoch nicht unbedingt sein. 

N ichtsdestotrotz mi.issen Klappschemel 
zumindest in gewissem Mal3e als Statussymbol 
aufgefasst werden. Dafi.ir spricht sowohl dic 
kunstfertige Ausfi.ihrung des Exemplars von 
Vester-Vamdrup als auch die dort erhaltene 
Bespannung der Sitzflăche mit hochwertigem 
Otterfell 34

. Und auch die Wahl von 
hochwertigen Holzarten, wie z. B. 
Kernobstsorten, als Werkstoff (vgl. Abb. 11) 
wertet dic Mi::ibel auf. Ferner muss noch der 
Klappschemel von aus dem „Backelsberg" bei 
Daensen, Lkr. Stade, genannt werden, der mit 
zahlreichen vcrgoldeten Bronzebeschlăgen und 
-nieten verziert war35

. 

Wegcwitz teilte 1935 die Klappschemel in 
drei Gruppen36

: 

- eincn groben Typ mit Bronzebolzen, aber 
ohne weitere Bronzebeschlăge (Barde, Vaalc 
ader Vcster-Vamdrup) 

- einen groben Typ mit Bronzebolzen und 
Bronzeknăufen an den Enden der Lăngsholmc 
(z.B. Ottenbi.ittel) 

- einen feinen Typ mit Bolzen und Knăufen 
sowie sonstigen Beschlăgen (Bcchelsdorf, 
Daenscn) 

"Knorr 190 I, I 5f. Diese Annahme untcrstiitzt Werner 
1987, 33. 
.1.1 Siehe hierzu auch Willroth 1999, 50 ff. 
"Als weiteres Material der Sitzfliiche wurdc Hirschfcll 
(Bechelsdorf, Lkr. Nordwestmecklenburg) bzw. 
Schatleder (Daensen, Lkr. Stadc) nachgewiescn - siehe 
Tab. I. 
3
' Sehr schiin bei Wegewitz 1994, Abb. 238-243. 

16 Wegewitz 1935. Slff. Werner (1987) folgt ihm: 38 f. 
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Dieser Unterteilung kann gefolgt werden, 
wenngleich eine Gliederung in weniger und 
reicher verzierte Klappschemel eigentlich 
sinnvoller erscheint. Ein funktionstiichtiger 
Klappschemel musste alsa zumindest eines 
besitzen: bronzene Bolzenscharniere. Reicher 
verzierte Exemplare miissen zusătzlich 
mindestens bronzene Knaufbeschlăge haben, 
die in den meisten Făllen mit Osen zur 
Aujhăngung von Klapperblechen ausgestattet 
sind. Die vollstăndige metallene Ausstattung 
eines ălterbronzezeitlichen Klappschemels 
wăre schliefilich: zwei bronzene 
Scharnierstifte, vier Beschlăge der Knăufe der 
Sitzjl.ăche (seltener zusătzlich vier Knăufe an 
den Endstiicken der Standholme) und 
Klapperbleche, die an den Knaufbeschlăgen 
hăngen. Uberausstattungen wie vergo/dete 
Niete und Beschlăge miissen als luxuriăse 
Zusătze gelten. 

Bei genauerer Betrachtung des Fundstoffes 
falit nun auf, dass offenbar die Mehrheit der 
Klappschemel nicht vollstandig ins Grab 
gelangte (Abb. 11 ). Oft scheinen ein oder 
mehrere bronzene Funktions- oder 
Schmuckelemente vor der Grablege entfernt 
worden zu sein. Auf <las Fehlen der bronzenen 
Scharniere der Schemei aus dem Guld- und 
dem Storeh0j bei Vester-V;imdrup und Barde 
wurde bereits eingegangen - wobei zusatzlich 
angemerkt sei, dass das Sitzleder des 
Exemplars aus dem Guldh0j abgeschnitten und 
nur in Resten erhalten war. Aus den 
Bestattungen von Daensen, Drage, 
Hohenhorner Miihle (s. o.), Hollingstedt und 
Kors0r sind ebenfalls keine Scharnierbolzen 
iiberliefert. Es muss eingeraumt werden, dass 
in vielen dieser Falie die Fundumstande 
unbekannt oder <loch zumindest sehr unsicher 
sind, <loch kann auch hier, wie <las Beispiel aus 
dem Guldh0j lehrt, die mutwillige Entfernung 
dieser Scharniere vor der Grablege vermutet 
werden. Besondere Unterstiitzung erfâhrt diese 
Vermutung durch die jiingeren Ausgrabungen 
am „Bredh0j" bei Lejrskov (Abb. 2d-g und 
12), wo zwar vier Knaufbeschliige gefunden 
wurden, aber Scharnierbolzen trotz sorgfâltiger 
Ausgrabungstechnik und griindlicher 
Dokumentation nicht nachzuweisen waren. In 
den Griibern von Bechelsdorf, Lkr. 
Nordwestmecklenburg, und Retzow, Lkr. 
Parchim37

, wurde jeweils nur ein bronzener 
Bolzen gefunden. Ob hier je nur ein Scharnier 
bewusst entfernt wurde, muss Spekulation 

37 Beltz 1902, 122, Nr. 3. 
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bleiben - zumindest in Retzow sind die 
Fundumstiinde sehr unsicher. Daneben gibt es 
mit den Fundstellen von Drage (Abb. 13) und 
Korsm zwei Satze von je nur drei 
Endbeschlagen, so dass j eweils einer zu fehlen 
scheint. Hier sind allerdings die Fundumstiinde 
ebenfalls nicht so sicher, als dass zwangsliiufig 
von einer absichtlichen Entfernung 
ausgegangen werden kann. Es sei aber betont, 
dass auch aus diesen Griibern wiederum keine 
Scharnierbolzen' iiberliefert wurden! 
Klapperbleche sind nur beim Klappschemel 
von Daensen nachgewiesen, wenngleich auch 
die Knaufbeschlage der Schemei von 
Bechelsdorf, Drage, Hollingstedt, Kors0r, 
Lejrskov und Ottenbiittel sowie ein Beschlag 
aus dem Depot von Torpa in Smiland 
zumindest teilweise mit Osen bzw. den Resten 
davon zum Befestigen solcher Bleche 
ausgestattet sind (vgl. Abb. 10 und 13). Unter 
Beriicksichtigung der fehlenden 
Scharnierbolzen drangt sich die Frage auf, ob 
bei den genannten Grabern die Klapperbleche 
nicht ebenso vor der Aufschiittung der 
machtigen Grabhiigel entfernt wurden. Die 
Jose in den Osen der Beschlage von 
Bechelsdorf und Ottenbiittel hiingenden 
Lederriemen, die Werner bei seiner 
Bearbeitung noch vorfand38 und die bei der 
Jungeren Vorlage offenbar nicht mehr 
vorhanden waren39 , lassen auf eine kurz vor der 
Bestattung erfolgte Entfernung der dortigen 
Applikationen schlie/3en. Lediglich die 
Klappschemel von Torrup und Vaale scheinen 
also „vollstandig" in die Graber gelangt zu 
sein, sofern sie der schlichten Variante eines 
Klappschemels entsprechen, wie er in Vester
Vamdrup iiberliefert wurde. N immt man jedoch 
vorsichtig an, dass moglicherweise auch hier 
ehemals bronzene Knaufbeschlage existiert 
haben, so fehlen diese im archiiologischen 
Befund. Man gewinnt zwangsliiufig den 
Eindruck, in den nordischen Klappschemeln 
sei eine eher unriihmliche Tradition des 
skandinavischen Mobelbaus begriindet, die 
angeblich bis heute anhalt40

. 

'"Werner 1987, Abb. 3, I und 3. Abb. I I. 
39 Aner - Kersten 1993, Taf. 33. 
40 Einem namhaften schwedischen Einrichtungshaus, 
welches vornehmlich Mobel zum Selbstaufbau 
verăuOert, haftet ja bis dato das Vorurteil an, dass bei den 
mitgelieferten Kleinteilen mindestens ein Stiick immer 
fehle. Der Verf„ der dieses Einrichtungshaus hăufig 

frequentiert und zahllose jener Mi:ibel erworben und 
aufgebaut hat, kann dieses Vorurteil allerdings in keinem 
Falie bestătigen - hier war immer al Ies vollstăndig. 



Es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, 
dass eine deutliche Mehrheit der aufklappbaren 
Sitzmoglichkeiten, die in Grăbern i.iberliefert 
sind, zum einen durch das gezielte Entfernen 
eines oder beider bronzener Scharnierbolzen so 
beeintrăchtigt wurden, dass die vorgesehene 
Nutzung nicht mehr ausgefi.ihrt werden konnte, 
und zum anderen zusătzlich oder alternativ 
durch das gezielte Beseitigen einzelner 
Schmuckelemente wie Beschlăge und/oder 
Klapperbleche in ihrem zu unterstellenden 
intentionellen Wert erheblich gemindert 
wurdcn. Auf verschiedene und zum Teii sehr 
nachhaltige Arten sind die Klappschemel also 
auf irgendeine Weise „unbrauchbar" gemacht 
worden. G\eichsam war es der hinterbliebenen 
Gcmeinschaft wichtig, dem Toten (s)einen 
Klappschemel mitzugegeben nur 
funktionsti.ichtig durfte er nicht mehr sein. Die 
mobilen Sitzgelegenheiten sind damit 
interessanterweise bisweilen die erste und 
einzige Fundgruppe der ălteren nordischen 
Bronzezeit, die derart gezielt unbrauchbar ins 
Grab gelangte. Dass es sich um durchaus 
lăngerfristig benutzte Gegenstănde handelt und 
nicht um nur fi.ir die Grablege angefertigte 
Kunstgegenstănde ergibt sich aus den 
vielfaltigen Nutzungsspuren, die vor aliem an 
den Beschlăgen der unteren Querholme 
auftreten. ln den erhaltenen holzernen Resten 
des Schemels von Drage finden sich mehrere 
Ein- oder Durchbohrungen, die mit den sie mit 
den bronzenen Beschlăgen verbindenden 
Nicten nicht i.ibereinstimmen (Abb. 13), 
wcshalb davon auszugehen ist, dass bei diesem 
Mobel im Laufe seiner Geschichte die 
Knaufverzierung erneuert wurde. 

Doch welchen Grund gab es dafi.ir, relativ 
reich ausgestattete Grăber mit prăchtigen 

Waffen, Schmuck und weiteren Beigaben zu 
versehen und einen offenbar wichtigen 
Bestandteil der Ausstattung, nămlich den 
Klappschemel, unbrauchbar zu machen? Die 
Antwort lăsst sich nur aus den 
Glaubensvorstellungen der Periode II, die nur 
in Ansătzen zu erschlie/3en sind, erahnen. 
Gemeinhin geht man von einem ausgeprăgten 
Ahnenkult in der ălteren Bronzezeit aus41

. 

Obwohl der archăologische Nachweis direkter 
Opfer an die Vorfahren fehlt, sprechen schon 
die reiche Grabausstattung einzelner Toter und 
der ihnen zugedachte Aufwand des Grabbaus, 
welcher dari.iber hinaus als deutlich sichtbares 
Monument im Gelănde auffiillt, dafi.ir. Gerade 

" So auch Steffgen 1997 /98, 97ff. 

aber die materielle Ausstattung der Toten lăsst 
Verhăltnisse im Jenseits erahnen, die denen der 
lebenden Welt in etwa entsprochen haben. Eine 
derart fi.ir das Jenseits ausgestattete Person 
kann ein verstorbenes Mitglied einer 
Gemeinschaft gewesen sein, der einen hohen 
sozialen Status in derselben besa13. Denkbar 
wăren Positionen wie Hăuptlinge, Priester, 
Ălteste oder dergleichen mehr. Dari.iber hinaus 
muss der Verstorbene einen in der 
Gemeinschaft so verstandenen, vorbildlichen 
Lebensweg beschritten haben - herausragende, 
einzelne, individuelle Leistungen sind dagegen 
oftmals eher unwichtig. Entscheidend ist, dass 
in vielen ahnenkultisch orientierten 
Gemeinschaften zwischen dem Toten und den 
Lebenden eine Wechselbeziehung herrscht und 
der soziale Status des Toten im Jenseits nicht 
nur fortbesteht, sondern sich sogar noch 
steigert. Die Verehrung der Gemeinschaft ist 
fi.ir die Vorfahren aul3erordentlich wichtig, da 
sie ohne Gedenken und/oder Opfer aufhoren 
wi.irden zu existieren. Demgegenilber iiben 
aber auch die Verstorbenen ihren 
wohlwollenden oder schădlichen Einfluss auf 
die Nachkommen aus und konnen auf viele 
verschiedene Arten in das Leben eingreifen. 
Hier gilt es nun wieder, die Toten durch Opfer 
und Gedenken milde zu stimmen. 

Obertrăgt man diese Vorstellung behutsam auf 
die Periode II der nordischen Bronzezeit, so 
erscheinen die Bestatteten als Vorfahren, in deren 
Reichtum an Beigaben sich ihr ehemaliger und 
fortbestehender Status in der Gemeinschaft 
widerspiegelt. Gleichwohl ist es wichtig, dass die 
mit dem Status verbundenen Rechte und 
Pflichten auf ein lebendes Mitglied der 
Gemeinschaft ilbergehen, da diese sonst nicht 
funktionieren kann. Es wăre nun vorstellbar, dass 
die Beigabe eines Klappschemels eine Person 
reprăsentiert, die in der Gemeinschaft ein 
wichtiges, aber nur von einer einzelnen Person 
auszufiihrendes „Amt" (z. B. eine rituelle, 
reprăsentative oder richterliche Funktion) inne 
hatte. Der Klappschemel hatte womoglich eine 
speziell auf dieses „Amt" zugeschnittene rituelle 
oder institutionelle Funktion. In diesem Fall wăre 
es wichtig, dass der Verstorbene mit dem ihn 
reprăsentierenden Klappschemel beigesetzt wird, 
dieser aber durch das gezielte Entfemen einzelner 
bronzener Elemente fi.ir die spezielle Funktion 
unbrauchbar gemacht wurde. Somit war 
gewăhrleistet, dass der Tote im Jenseits seinen 
Status behielt, ohne sein „Amt" jedoch im Reich 
der Lebenden auszui.iben bzw. dieses zu 
beeinflussen. 
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Welche Funktion oder welches „Amt" im 
einzelnen an den Klappschemel gebunden war, 
lăsst sich schwer erschlie/3en. Es sei aber 
bemerkt, dass die Funktion dieser Mobel in 
erster Linie in ihrer Mobilităt liegt. 
Sitzgelegenheiten, die an einem Ort verbleibcn, 
miissen ja nicht zwangslăufig die platzsparende 
Klappfunktion aufwcisen. Georg Kossack hat 
nicht als erster darauf hingewiesen, dass die 
Idee zu diesen Mobeln sicherlicJJ. aus dem 
Mittelmeergebiet stammt42

. Nach ihm ist dicse 
Idee abcr im Norden nicht rccht verstanden 
worden, was die dortige Kurzlebigkeit der 
Form crklăre. Die kunstfertige Ausfiihrung und 
die Erwciterung etwa um den Aspckt der 
Klapperblechc lasscn aber schon auf 
Vcrstăndnis und eigenstăndige Umsetzung in 
Nordeuropa schlie/3en. Diese Klapperblcche 
sind cs auch, die die Funktionalităt der Stiicke 
im Rahmen der Mobilităt unterstreichen. Dcr 
Trăger eines solchen Schemels wechselte 
offenbar nicht nur zwischen vcrschiedenen 
Orten - man horte ihn auch <labei. Es darf 
vcrmutet werden, dass er sein Kommen durch 
die klingcnden Mctallplăttchen „ankiindigte". 

Es falit auf, dass eine iiberwiegende 
Mchrheit der Grăber mit der 
Waffenkombination Schwert/Beil ausgestattet 
ist (Drage, Hollingstedt, Korsor, Ottenbiittel 
und Vcster-Vamdrup), zu der sich einmal noch 
ein Dolch gesellt (Vaale). In Bechelsdorf trug 
der Tote Schwert und Dolch und in Torrup kam 
nur ein einzelnes Schwcrt vor. Hingegen 
kommcn in den Grabhiigeln von Barde und 
Lejrskov gar kcine Waffen vor - eine crhaltene 
Holzscheide legt jcdoch zumindcst in Barde 
die intentionellc Bcigabe eines Schwertcs 
nahc, die Ausstattung in Lejrskov erscheint 
insgesamt ehcr ărmlich. In Bezug zu den 
iibrigen Beigaben weisen die 
Klappschemelgrăber eine Unterschiedlichkeit 
und lndividualităt auf, wie es in anderen 
Grăbern der ălteren Bronzezeit iiblich ist. In 
drei dcr 14 auswcrtbaren Klappschemelgrăbcr 
kamen unterschicdliche goldene 
Schmuckstiicke vor (Barde, Hollingstedt und 
Torrup). Dariiber hinaus war in Dacnsen der 
Schemei selbst mit dem wertvollen Edelmetall 
geschmiickt. Wăhrend cinige Grăber relativ 
reich an weiteren Bronzebcigaben sind (Barde 
und Torrup ), fehlcn solche in andcren Grăbcrn 
fast vollig (Bcchelsdorf, Drage, Lejrskov, 

42 Kossack 2000, l 02. Ausfiihrlich vor ihm: Schauer 
1985, 123 ff. - Werner 1987, 56 ff. - Thrane 1990, 165 
ff. 
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Ottenbiittcl). Dabei ist besonders auffallig, 
dass gerade die Grăber mit ausgesprochen 
reich vcrzierten Klappschemeln (Bechelsdorf 
und Ottenbiittcl) gleichzeitig auch die Ărmsten 
an weiteren Bronzebeigaben sind. Insgesamt 
gibt es jedoch in der Zusammensetzung der 
Grăber mehr Unterschiede als 
Gemeinsamkeiten. Die soziale Funktion der 
mit Klappschemel bestatteten Personen aus den 
iibrigen Beigabcn zu schlie/3en, scheidet also 
weitgehend aus. 

Betrachtet man die Art der Bestattungen 
und die Gro/3e der Grabhiigel, so falit 
zumindest auf, dass sich eine Vielzahl der 
Klappschemel in Zentralbestattungen von 
Grabhiigeln fand (Zcntralbestattungen in: 
Barde, Ottenbi.ittel, Torrup, Vaale, Vestcr
Vamdrup - evtl. auch in Lejrskov, trotz der 
randlichen Lage der Steinkiste43

). Dagegen 
sind als Nachbcstattungen in Grabhiigeln 
nachgewiesen: Drage und Hollingstedt. Bei 
den Grăbern von Bechelsdorf und Daensen und 
Korsor lassen sich keine Angaben iiber die 
Lage der Grăber in dcn Grabhiigeln mehr 
machen. Dariiber hinaus liegcn 
Zentralbestattungen mit Klappschemeln 
vornehmlich in Grabhiigeln mit iibermă/3ig 
gro/3em Durchmesser. Dic Arbcitsleistung fiir 
den Grabbau dieser Toten war also 
iiberdurchschnittlich hoch. Solchc Grăbcr 

finden sich in Barde (Dm. 29 m), Vestcr
Vamdrup (Dm. 31,50 m), Vaale (Dm. 32 m), 
Lcjrskov (Dm. 35 rn) und Ottcnbiittcl (Dm. 50 
m[!]). Nur die Nachbestattung von Drage fand 
sich in einem Grabhiigel von 24 m 
Durchmesser, was im Durchschnitt bctrachtet 
auch nicht als klein gelten kann. Bei den 
Grăbern von Bechelsdorf, Dacnscn, 
Hollingstcdt, Korsor und Torrup gibt es kcinc 
Angaben iibcr den Durchmesser der 
Grabhiigel. Dari.iber hinaus ist zu vermerkcn, 
dass wiederum eine deutliche Mehrhcit der 
Bestattetcn in aufwcndigen Steinkisten 
beigesetzt wurde (so in Hollingstedt, Korsor, 
Lejrskov, Oldenborstel, Ottenbi.ittel und Vaale; 
Steinpackungen in Daensen und Breklum). Der 
Baumsarg von Vester-Vamdrup war mit einer 
gro/3zi.igigen Lage Eichenbohlcn zusătzlich 
abgedeckt worden, was ebenfalls einen 
Mehraufwand in der Grablege bedeutet. Es 
muss davon ausgcgangcn werdcn, dass die 
Gro/3e des Grabhiigels und der Arbeitsaufwand 
der eigentlichen Grablege auch entscheidcndcr 

4
.1 Ygl. Prangsgaard 1999, 57 f. Fig. 3-7. 



Anzeiger fiir die Yerehrung des/der Bestatteten 
ist. Die mit Klappschemel Bestatteten haben 
nach dieser Aussage also mit Sicherheit einen 
hohen sozialen Status als Lebende, womoglich 
auch im Jenseits besessen. 

Zum Schluss soll noch einmal das 
Augenmerk auf das Grab im Bredhoj bei 
Lejrskov gelenkt werden. Unter den eher 
spărlich anmutenden Beigaben hat sich auch 
ein weiterer recht besonderer Gegenstand 
erhalten, der die Hersteller der hier 
beschriebenen Klappmobel plotzlich greifbarer 
werden lăsst. Echte Săgen stellen in der 
Sachi.iberlieferung der ălteren Bronzezeit 
Nordeuropas ein ausgesprochen seltenes 
Fundgut dar44

• Umso erstaunlicher ist die 
Entdeckung eines solchen Gerătes in der 
Steinkiste des Bredhoj (siehe Abb. 12). 
Zeichnet sie ihren Trăger doch zumindest als 
eine Person aus, die es verstanden haben 
di.irfte, mit dieser Săge fachgerecht 
umzugehen. Grăber von regelrechten 
Handwerkern, die organisches Material 
bearbeiteten, sind in der ălteren nordischen 
Bronzezeit ebenfalls rar gesăt45 • So liegen 
lediglich aus Annisse, Frederiksborg Amt46

, 

und Vejleby, Frederiksborg Amt47 (Abb. 14), 
solchc Befunde vor. Die beiden hier bestatteten 
Pcrsonen waren mit Săgen ausgestattet, die 
durch je cine Pfriemnadel und cinen Meil3el
Pfriem ergănzt wurden. Es ist wiederum 
geradezu verlockend, in dem nordischen 
Absatzbeil des Bestatteten von Vejleby auch 
cin Gedit sehen zu wollen, doch lăsst sich die 
alternative Yerwendung von norddeutschen 
Absatzbeilen als Waffc und solcher vom 
nordischen Typus als Werkzeug wohl nie 
schli.issig belegen. Vorstellbar wăre beides. Ein 
vergleichbarer, aber etwas ălterer Fund liegt 
mit dem Grab von Dysseglrd, Kobenhavn 
Amt48, aus der ausgehenden Periode I vor. Hier 
war der Tote ebenfalls mit einer Săge und einer 
Pfricmnadcl sowie mit einem Flachmeil3el 
ausgestattet. Bedeutend ist in diesem 
Zusammenhang auch der Depotfund von Torpa 
in Schweden, zu dessen zahlreichen Bronzen 

" Dic Vorlagc dieser Siigen und der ihnen ăhnelnden, 
abcr glcichsam deutlich von ihncn zu unterscheidcnden 
sogenannten geziihnten Sicheln ist vom Verf. in Bălde 
gcplant. 
''V gl. hierzu Fabian im Druck. 
"' Aner - Kcrstcn 1973, 4 f. Nr. 6. Abb. I. Taf. I. 
"J\ner - Kersten 1973, 36 f. Nr. 134. Abb. 20-21. Taf. 
21. 
"J\ncr - Kcrsten 1973, 163, Nr. 451 I. Taf. 96. -
Willroth 1997, 469 ff. 

neben dem bereits genannten 
Klappschemelbeschlag auch ein Săgeblatt 
gehorte - ein weiteres bemerkenswertes 
Zusammentreffen von Mobelzier und Gerăt. 
Ob der im Bredhoj Beigesetzte wegen der 
Mitgabe einer Săge gleich als Handwerker zu 
verstehen ist, muss fraglich bleiben. Doch darf 
wohl getrost angenommen werden, dass diese 
bronzezeitlichen Gerăte u. a. auch zur 
Anfertigung der so besonderen Klappschemel 
verwendet worden sind - gehoren diese doch 
zu den kunstfertigsten Gegenstănden, die uns 
aus jener Zeit iiberliefert sind. Die Beigabe 
eines Klappschemels in einem Grab in 
Yergesellschaftung mit einem so seltenen 
Spezialwerkzeug macht schlaglichtartig den 
Hersteller und den Besitzer eines solchen 
Mobels in Personalunion greifbar. Es ist nicht 
sehr abwegig anzunehmen, dass in der ălteren 
Bronzezeit Nordeuropas sozialer Status, wie er 
hier im Grabbau, z. T. in dem Reichtum an 
Beigaben und sicherlich auch in dem Besitz 
eines Klappschemels an sich dargestellt ist, 
auch durch die Făhigkeit erworben werden 
konnte, diese und weiteres Kunsthandwerk aus 
Holz, Horn, Knochen, Bernstein und/oder 
Leder herzustellen. Bedingt durch die 
Erhaltungsbedingungen behandelt ein Grol3teil 
der Bronzezeitforschung immer wieder die 
Metallartefakte und betont die sicher 
notwendige Spezialisierung ihrer Schopfer. Die 
wenigen meist im mittleren Ji.itland gelegenen 
Grabbefunde, in denen sich unter gi.instigen 
Bedingungen auch Holz und Leder auf das 
Yorzi.iglichste erhalten haben, zeigen 
eindrucksvoll, dass ein nicht unăhnliches 
Konnen gewiss auch j enen Handwcrkern 
zueigen war, dic organische Materialien 
bearbeiteten. Manch einer von ihnen trug 
vielleicht im Gcpăck auch eine jener 
zusammenfaltbaren Sitzgelegcnheiten, deren 
klingende Klapperbleche sein Kommen von 
fern her anki.indigten. 

Fundliste 
(nach Werner 1987, 64 f. - ergănzt und 
erweitert. Siehe Abb. 7. Ks. = Klappschemel; 
Fv. = Fundverbleib.) 

I. Barde, Yorgod sn., Ringkobing Amt. 
Grabhi.igel „Store-hoj"(Dm. 29 m). Zentrale 

Bestattung, Baumsarg. Ausgrabung 1882. 
Beraubt. 

Ks.: Holzreste eines Klappschemels (Esche 
?). 
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Bei/unde: Hălzerne Schwertscheide, 
Giirtel-haken, Pinzette, goldenes Armband, 
Holzgri.ff eines Pfriems, drei Feuerschlagsteine 
und Schwefelkies, zwei Holzgefaj3e, 
Spanschachtel. 

Fv.: Nationalmus. K0benhavn Nr. B 3148-
3160. 

Lit.: Boye 1896, 38 ff. Taf. 6-8. - Werner 
1987, 65, Nr. 16. Abb. 9, 5. -Aner ~ Kersten 
1995, 9 ff. Nr. 4620. Taf. 6-9. 

2. Bechelsdorf, Gem. Niendorf, Lkr. 
Nordwestmecklenburg. 

Grabhiigel „Grotkopp". A usgrabung 1869. 
Ks.: Vier Knaufbeschlăge mit Ose und 

Resten von Lederschniiren, vier 
Knaufbeschlăge ohne Ose, Teile eines 
bronzenen Scharnier-bolzens, S-formige 
Beschlagteile, Doppelschieber aus Bronze, 
Holzteile (WeiBbuche), Lederreste (Rotwild ?). 

Beifunde: Vollgriffschwert mit Ortband, 
Dolch und Scheide (Zugehorigkeit unsicher). 

Fv.: Amt f. Vor- u. Friihgesch. Liibeck Nr. 
9053/339 (chem. Naturhist. Mus. Liibeck Nr. 
1848). Holz und Leder wohl Kriegsverluste. 

Lit.: Wanscher 1940, 191 ff. Taf. 7-8. Abb. 
10-13. - Werner 1987, 64 Nr. 2. Abb. 10-13. 

3. Breklum, Gem. Breklum, Lkr. 
Nordfriesland. 

Grabhiigel „Langehugh" (55 x 20,5 m). 
Zentrale Bestattung (Grab B), Steinpackung. 
Ausgrabung 1836. 

Ks.: Knaufbeschlag (?). 
Beifund: Armring (zugehorig ?). 
Fv.: Arch. Landesmus. Schleswig K.S. 660. 
Lit.: Aner - Kersten 1979, 151, Nr. 2805, 

Taf. 72. 

4. Breloh, Stadt Munster, Lkr. Soltau
F allingbostel. 

Grabhiigel, FstNr. 2. Gefunden bei der 
Abtragung 1912. 

Ks.: Knaufbeschlag. 
Bei funde: Armring mit 

S trichbiindel verzierung (Z ugehorigkeit 
unsicher), tordierter Halsring, unverz. 
Armring, Nadei (Zugehorigkeit sehr unsicher). 

Fv.: Landesmus. Hannover oder 
Privatbesitz (?). 

Lit.: Ortsakten Stadt Munster, Nieders. 
Landesdenkmalamt, Hannover. 

5. Daensen, Stadt Buxtehude, Lkr. Stade. 
Grabhiigel„ Backelsberg ". Steinpackung. 

Ausgrabung 1899. 
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Ks.: Vier Knaujbeschlage mit dse und 
anhangenden Klapperblechen, zwei 
Knaujbeschlage ohne dse, vier Nagel aus 
Bronze, Kopf mit Goldblech iiberzogen, drei ovale 
Beschlagteile aus Bronze mit Goldblecheinlage, 
zwei rechteckige Beschlagplatten aus Bronze mit 
Goldblech iiberzogen, Lederstiicke (Schaj), 
Holzteile (Ahorn). 

Beifunde: Armreif (? - Zugehorigkeit 
unsicher). 

Fv.: Helms-Museum, Hamburgisches Mus. 
f. Arch. Nr. 1333 u. 6066-70. 

Lit.: Wegewitz 1935, 81. -Wanscher 1940, 
189 ff. Taf. 6. Abb. 18-20. - Werner 1987, 64 
Nr. 2. Abb. 18-20. - Wegewitz 1994, 187 ff. 

6. Drage, Gem. Drage, Lkr. Steinburg. 
Grabhiigel 5 (Dm. 24 m), Nachbestattung 

(Grab C), Holzsarg ohne Steinschutz. 
Ausgrabung 1887. 

Ks.: Zwei Knaufbeschlăge mit Ose, 
fragmentierter Knaufbeschlag, Holzreste 
(Kernobst). 

Bei funde: Griffplattenschwert mit 
Knaufplatte, nordisches Absatzbeil, Knauftiille 
(zum Beii oder Klappschemel gehorig ?) 

Fv.: Arch. Landesmus. Schleswig K.S. 6484 
d-f. 

Lit.: Knorr 1901, 13 Abb. 7. - Werner 1987, 
64 Nr. 4. Abb. 4-5. -Aner - Kersten 1993, 24 f. 
Nr. 9364. Taf. 4 

7. Hohenhorner Miihle, Gem. Schafstedt, 
Lkr. Dithmarschen. 

Grabhiigel, z. T. ehem. „Dithmarschen", 
ohne Fundort. 1840 gekauft aus der Slg. des 
Kirchspielvogtes Messner. 

Ks.: Fragment. Knaufbeschlag, drei 
Knaufbeschlăge, Holzteile. 

Beifunde: Schwertfragment. 
Fv.: Mus. f. Vor. und Friihgesch. Berlin Nr. 

II 2701 und 2781-73 (verschollen). 
Lit.: Bastian - Voj3 1878, 43, Taf 10,8. -

Werner 1987, 64 Nr. 3. -Aner - Kersten 1991, 
73, Nr. 9225, Taf 47. -Aner - Kersten 1991, 
93, Nr. 9325, Taf 66. 

8. Hollingstedt, Gem. Hollingstedt, Lkr. 
Dithmarschen. 

Grabhiigel „VoBbarg'', wohl 
Nachbestattung. Steinkiste. Ausgrabung 1862. 

Ks.: Vier Knaufbeschlăge mit Ose und 
Harzresten, Holzreste (verschollen). 

Beifunde: Griffzungenschwert mit Knauf, 
nordisches Absatzbeil, goldenes Armband, kl. 
Goldspirale. 



Fv.: Arch. landesmus. Schleswig K.S. 8813 c. 
Lit.: Knorr 1901, 12 Abb. 6. - Wegewitz 

1935, 83 Abb. 4. -Werner 1987, 64, Nr. 5. 
Abb. 6-7. -Aner - Kersten 1991, 61 Nr. 9161. 
Taf. 37. 

9. Kors0r, Kors0r so., Sorn Amt. 
Grabhi.igel. Steinkiste („Grabkammern von 

i.iblicher Form"). Ausgrabung 1840. 
Ks.: Drei Knaufbeschlăge mit bse. 
Beifunde: Fragment. Schwertklinge, 

Absatzbeil mit holzernem Schaft, fragment. 
Arm ring. 

Fv.: Nationalmus. K0benhavn Nr. 5463-
5467, Beifunde verschollen. 

Lit.: Knorr 1901, 16. -Aner- Kersten 1976, 
145 Nr. 1139. Abb. 16,6. Taf. 87. - Werner 
1987, 65 Nr. 6. Abb. 16,6. 

10. Lejrskov, Lejrskov so., Ribe Amt. 
Grabhiigel „Bredh0j" (Dm. 35 m). Zentrale 

(? - trotz randlicher Lage) Bestattung. 
Steinkiste. Ausgrabung Prangsgaard 1995. 

Ks.: Zwei Knaufbeschlăge mit 
abgebrochenen bsen, zwei Knaufbeschlăge 
ohne bsen (?). 

Beifunde: Săge, Bronzeband (Fibel ?), 
F euerschlagstein. 

Fv.: Mus. Koldinghus? 
Lit.: Prangsgaard 1996, 5 ff. - Prangsgaard 

et al. 1999, 53 ff. Fig. 1-13. 

11. Norby, Gem. Rieseby, Lkr. Rendsburg-
Eckernforde. 

Fundumstănde unbekannt. 
Ks.: Knaufbeschlag. 
Fv.: Nationalmus. K0benhavn Nr. 16944. 
Lit.: Aner - Kersten 1978, 207 Nr. 2541. 

Taf. 78. Werner 1987, 65 Nr. 7. Abb. 16,5. 

12. Oldenborstel, Gem. Oldenborstel, Lkr. 
Steinburg. 

Grabhi.igel „Hohenliethsberg" (Dm. 20 m). 
Steinpackung mit Baumsarg (Grab A). 
Ausgrabung 1885. 

Ks.: Knaufbeschlag (?). 
Beifund: Nadei mit doppelkonischem Kopf. 
Fv.: Privat, verschollen. 
Lit.: Aner - Kersten 1993, 68 ff. Nr. 9464 A. 

Taf. 31 (nach Skizze K. Kersten). 

13. Ottenbi.ittel, Gem. Ottenbi.ittel, Lkr. 
Steinburg. 

Grabhi.igel 20 „Rugenbarg" (Dm. 50 m). 
Sekundăre Bestattung (Grab A), Steinkiste. 
Ausgrabung 1899. 

Ks.: Vier Knaufbeschlăge mit bse, vier 
Knaufbeschlăge ohne bse, zwei bronzene 
Scharnierbolzen, zwei hakenformige 
Bronzeklammern (zugehorig ?), Holzreste 
(Kernobst). 

Beifunde: Griffangelschwert mit Knauf, 
nordisches Absatzbeil mit Knaufti.ille, 
Keramikge-fâl3. 

Fv.: Arch. Landesmus. Schleswig K.S. 
10817 a-h. 

Lit.: Knorr 1901, 6 ff. Abb.1-4. - Wanscher 
1940, 185 ff. Taf. 5. Abb.1-3 und 24,3. -
Werner 1987, 65 Nr. 8. Abb. 1-3. - Aner -
Kersten 1993, 70 f. Nr. 9469. Abb. 42. Taf. 32-
33. 

14. Puls, Gem. Puls, Lkr. Steinburg. 
Grabhi.igel. Keine weiteren Angaben. 
Ks.: Knaujbeschlag. 
Beifunde: Vollgriff(kurz)schwert, fragment. 

Lanzenspitze, zwei rundstabige Armringe. 
Fv.: Mus. Li.ibeck 9083/340 (chem. 3166 a

f). 
Lit.:Aner-Kersten 1993, 81Nr.9488. Taf. 

37. 

15. Retzow, Gem. Buchberg, Lkr. Parchim. 
Grabhiigel. Ausgrabung 1896 (?). 
Ks.: Vierkan-tiger Bronzebolzen. 
Fv.: Landesmus. Schwerin (?). 
Lit.: Beltz 1902, 122 Nr. 3. - Werner 1987 

65 Nr. 10. 

16. Siiderfahrenstedt, Gem. 
Siiderfahrenstedt, Lkr. Schleswig-Flensburg. 

Einzelfund. 
Ks.: Knaujbeschlag. 
Fv.: Mus. Flensburg PV 126. 
Lit.: Aner - Kersten 1978, 160 Nr. 2433. 

Taf. 53. 

17. Torrup, Alslev so., Ribe Amt. 
Grabhi.igel. Zentrale (?) Bestattung. 

Eingetiefte Grabgrube mit Holzsarg (Grab A). 
Ausgrabung vor 1913. 

Ks.: Zwei bronzene Scharnierbolzen mit 
Holzresten. 

Beifunde: Griffzungenschwert mit Knauf, 
Griffangelmesser, zwei Meil3el-Pfrieme, 
Pinzette, Rasiermesser, Golddraht, Armring, 
Doppelknopf, fragment. Fi bel (?), 
Bernsteinsti.icke und -perlen, tonnenformiges 
Keramikgefâl3. 

Fv.: Nationalmus. K0benhavn Nr. B 10085-97. 
Lit.: Werner 1987, 65 Nr. 12. - Aner -

Kersten 1986. 98 f. Nr. 4038. Abb. 54. Taf. 61. 
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18. Torpa, Stadt JOnkoping, Prov. Smiland. 
Depot am Fu/3 einer Steinrăse. Gefunden 

vor 1878. 
Ks.: Knaufbeschlag mit Osc. 
Bei funde: Zwei Halskragen, fi.inf 

Gi.irtelscheiben, sechs Bronzebuckel, 
Doppelknopf, Armring, Armring tordiert, 
fragment. Armspirale, Meil3el-Pfriem, 
gezăhnte Sichel, gerades Săgeblatt, 
ringformiger Beschlag ( evtl. zu einem 
Klappschemel gehorig), Blechrohrchen. 

Fv.: Stat. Hist. Mus. Stockholm Nr. 6230. 
Lit.: Knorr 1901, 16 Anm. 1. - Montelius 

1917, Nr. 990. - Wanscher 1940, Taf. 8,8. Abb. 
16,7. - Oldeberg 1974, 232 f. Nr. 1790. -
Werner 1987, 65 Nr. 12. Abb. 16,7. 

19. Vaale, Gem. Vaale, Lkr. Steinburg. 
Grabhiigel „Ruge Barg". Wohl sekundăre 

Bestattung, Steinkiste mit Holzsarg. 
Ausgrabung 1884. 

Ks.: Zwei bronzene Scharnierbolzen. 
Beifunde: Griffzungenschwert, verzierte 

Holzscheide, Wehrgehănge, Griffplattendolch, 
nordisches Absatz-beil, zwei Fibeln, 
Textilreste, kl. Sti.ick Harz, Keramikgefii.13. 

Fv.: Arch. Landes-mus. Schleswig K.S. 
6028. 

Lit.: Knorr 1901, 13 f. Abb. 8. - Werner 
1987, 65 Nr. 14. Abb.14-15. 25. - Aner -
Kersten 1993 86 f. Nr. 9505. Abb. 58. Taf. 41. 

20. Vester-Vamdrup, Vamdrup sn„ Ribe 
Amt. 

Grabhi.igel „Guldh0j" (Dm. 31,5 m). 
Zentrale Bestattung (Grab A), Baumsarg mit 
Eichenbohlenabdeckung. Ausgrabung 1891. 

Ks.: Holzerner Klappschemel (Esche) ohne 
Bronzeteile, Rest des Sitzleders (Fischotter). 

Beifunde: (Kurz-)Schwertklinge mit Knauf 
und Holzscheide, Absatzbeil (Typ 
Osthannovcr) mit Schăftung (Esche), Fibel, 
Ring, Loffel (Horn), zwei Holzschalen, 
Spanschachtel, sechs gespaltene Holzstăbe 
(Hasel), Textilien. 

Fv.: Nationalmus. Kobenhavn Nr. B 5065-
5081. 

Lit.: Boye 1896, 76 Taf. 14,1. - Wanscher 
1940, 177 ff. Taf. 1-4. - Werner 1987, 65 Nr. 
15. Abb. 9,1-4. 21. 24,1. - Aner - Kersten 
1995, 29 ff. Nr. 3820. Abb. 20-21. Taf. 15-19. 

120 

LITERATURVERZEICHNIS 

Aner - Kersten 1973, 
E. Aner - K. Kersten, Die Funde der ii/teren 

Bronzezeit des nordischen Kreises in Diinemark, 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Bd. I: 
Frederiksborg und Kebenhavn Amt, Neumiinstcr ( 1973 ). 

Aner - Kersten 1976, 
E. Aner - K. Kersten, Die Funde der ii/teren 

Bronze::eit des nordischen Kreises in Dănemark, 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Bd. li: Holbck, 
Sare und Prcste Amter, Neumiinster ( 1976). 

Aner - Kersten 1978, 
E. Ancr - K. Kersten, Die Funde der ii/teren 

Bronzezeit des nordischen Kreises in Diinemark. 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Bd. IV: 
Siidschleswig-Ost, Neumiinster ( 1978). 

Aner - Kersten 1979, 
E. Aner - K. Kersten, Die Funde 

Bronze::eit des nordischen Kreises in 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen. 
Siidschleswig-West, Neumiinster ( 1979). 

Aner - Kersten 1986, 

der ii/teren 
Diinemark. 

Bd. V: 

E. Aner - K. Kersten, Die Funde der ii/teren 
Bronzezeit des nordischen Kreises in Diinemark. 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Bd. VIII: Ribe 
Amt, Neumiinster ( 1986). 

Aner - Kersten 1991, 
E. Aner - K. Kersten, Die Funde der ii/teren 

Bronzezeit des nordischen Kreises in Diinemark, 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Bd. XVII: 
Dithmarschen, Neumiinster ( 1991 ). 

Aner - Kcrstcn 1993, 
E. Aner - K. Kersten, Die Funde der ii/teren 

Bron::e::eit des nordischen Kreises 111 Diinemark, 
Sch/eswig-Holstein und Niedersachsen. Bd. XVIII: 
Steinburg, Neumiinster ( 1993 ). 

Aner - Kersten 1995, 
E. Aner - K. Kersten, Die Funde der ii/teren 

Bronzezeit des nordischen Kreises in Diinemark, 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Bd. X: 
Ringkobing, Neumiinster ( 1995). 

Bastian - Vof3 1878, 
A. Bastian - A. Vof3, Die Bron::eschwerter des 

Kăniglichen M11seums w Berlin, Berlin ( 1878). 

Beltz 1902, 
R. Beltz, Die Grăber der alteren Bronzezeit 111 

Mecklenburg. Jahrh. Bodendenkmalp/lege Mecklenhurg 
67 (1902), 122. 

Boye 1896, 
V. Boye, Fund a/ Egekister .fi"a Bronzealderen i 

Danmark. Et monogra/isk til helysning a/ 
Bronzealderens K11/tur, Kobenhavn ( 1896). 

Fabian im Druck, 
O. Fabian, Holz-, Horn-, Bernstein- und 

Lederhandwerker und deren Geratschaften in der ăltcren 
Bronzezeit Skandinavicns und Schlcswig-I-lolstcins. 



Begleitband der Tag1111ge11 der A G-Bronzezeit 2007-
2008. 

Keiling 1999, 
H. Keiling, Die Bronzezeit - ein goldenes Zeitalter. 

Eine Einfiihrung in die Bronzezeit Norddeutschlands. 
(W. Budesheim - H. Keiling) Zur Bronzezeit in 
Deutschland. Beitr. fiir Wiss. und Kultur 3, Neumiinster 
(1999), 11-38. 

Knorr 1901, 
F. Knorr, Klappstiihle aus den Grabern der 

Bronzezeit. Mitt. Anthr. Vei: Schleswig-Holstein 14 
(1901), 5-18. 

Knorr 1903. 
F. Knorr, Klappstiihle aus Grabern der Bronzezeit. 

Archiv Ant/11: u. Geo!. Schleswig-Holsteins 4 ( 1903 ), 
117-148. 

Kossack 2000, 
G. Kossack, Wagen und faltbarer Sessel in Griibern 

romischer Provinzen. Baye1: Vorgeschichtsbl. 65 (2000), 
97-107. 

Montelius 1885, 
O. Montelius, Om tidsbestămning inom Bronsildern. 

Med. Sărsklidt Afseende pi Skandinavien, Stockholm 
(1885). 

Montelius 1900, 
O. Montelius, Die Chronologie der altesten 

Bronzezeit in Norddeutschland und Skandinavien 
[Sonderdruck aus Archiv Ant/11: 25126], Braunschweig 
(1900). 

Montelius 1917, 
O. Montelius, Minnen frin vlr forntid, Stockholm 

( 1917). 

Oldeberg 1974, 
A. Oldeberg, Die ăltere Metal/zeit in Schweden I, 

Stockholm (1974). 

Prangsgaard 1996, 
K. Prangsgaard, Gravens mobler. Ska/k 4 ( 1996), 5-

10. 

Prangsgaard et al. 1999, 
K. Prangsgaard - S. Th. Andersen - H. Breuning

Madsen - M. Holst - C. Malmros - D. Robinson, 
Gravhoje ved Lejrskov. Undersogelse af fem hoje. Kuml 
1999, 53-97. 

Ronne 1986, 
P. Ronne, Overgangen fra periode II - III pi de 

danske oer. Lrb. Nordisk Oldkde. og Hist. 1986, 123-
146. 

Schauer 1985, 
P. Schauer, Spuren orientalischen und agaischen 

Einflusses im bronzezeitlichen nordischen Kreis. Jahrb. 
RGZM32 (1985), 123-195. 

Steffgen 1997 /98, 
U. Steffgen, Die Griiber der friihen und al teren 

Bronzezeit in Schleswig-Holstein und Danemark, O/fa 
54155 (1997/98), 97-220. 

Struve 1979, 
K. W. Struve, Die Bronzezeit. (K. W. Struve - H. 

Hingst - H. Jankuhn) Van der Bronzezeit bis zur 
Vălkerwanderungszeit. Geschichte Sch/eswig-Holsteins 
2, Neumiinster (1979), 3-141. 

Thrane 1990, 
H. Thrane, The Mycenaean Fascination: a 

Notherner's View. Orientalisch-ăgăische Einfliisse in 
der europăischen Bronzezeit. Monogr. RGZM 15, Bonn 
(1990). 

Wahle 1952, 
E. Wahle, Deutsche Vorzeit. 2. Aufl., Tiibingen 

(1952). 

Wanscher 1940, 
O. Wanscher, Nordische Klappstiihle aus der 

Bronzezeit. Artes 8 (1940), 177-185. 

Wanscher 1980, 
O. Wanscher, Sella curulis. The folding stool, an 

ancient symbol ofdignity, Copenhagen ( 1980). 

Wegewitz 1935, 
W. Wegewitz, Ein Klappstuhl aus einem Hiigelgrab 

der alteren Bronzezeit in Daensen, Kr. 1-Iarburg. 
Harburger Kreiskalender 1935, 81. 

Wegewitz 1994, 
W. Wegewitz, Das Abenteuer der Archăologie. 

Erlebte Vorgeschichte, Oldenburg ( 1994). 

Werner 1987, 
W. M. Werner, Klappschemel der Bronzezeit. 

Germania 65 (1987), 29-65. 

Willroth 1997, 
K.-H. Willroth, Prunkbeil oder Stol:lwaffe, Pfriem 

oder Tatowierstift, Tiillengeriit oder Treibstachel? 
Anmerkungen zu einigen Metallobjekten der iilteren 
nordischen Bronzezeit. (C. Becker et al.) Xpovo(. 
Beitrăge zur prăhistorischen Archăologie zwischen 
Nord- und Siideuropa. Festschrifi B. Hănsel. Studia 
honoria I, Espelkamp (1997), 469-495. 

Willroth 1999, 
K.-H. Willroth, Krieger, Hiiuptlinge oder „nur" freie 

Bauern. Zum Wandel in der Bronzezeitforschung. (W. 
Budesheim - H. Keiling) Zur Bronzezeit in Deutschland. 
Beitr. fiir Wissenschaft und Kultur 3, Neumi.inster 
(1999), 39-66. 

121 



ANALELE BANATULUI, SN„ ARHEOLOGIE - ISTORIE, XVII, 2009 

Abb. 1: Rekonstruierter Klappschemel nach 
Wegewitz (ohne Mal3stab). Nach Wegewitz 1935, 81. 

a 

d 

d · . 
. 
. 

3 Exemplare 
(nach Skizze) 

b 

e 

g 

c 

Abb. 2: Vermutlich zusammengehărige Knaufbeschlăge von der Hohenhărner Miihle (a) und aus 
„Dithmarschen" (b). Knaufbeschlăge aus Breloh (c) sowie aus dem „Bredhfj" bei Lejrskov (d-g). M 
I :2; a-b) nach Aner - Kersten 1991, Taf. 4 7 Nr. 9225. Taf. 66 Nr. 9325. c) Zeichnung in den Ortsakten 

Nieders. Landesdenkmalamt, Hannover. d-g) nach Prangsgaard e.a., 65 Fig. 11. 
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a 

d 

c 

Abb. 3: Bronzene Knaufbeschlăge aus Si.iderfahrenstedt (a}, Breklum (b), Oldenborstel (c) und Puls (d). 
M I :2; a) nach Aner - Kersten 1978, Taf. 53 Nr. 2433. b) nach Aner - Kersten 1979, Taf. 72 Nr. 2805. c) 

nach Aner - Kersten 1993, Taf. 31 Nr. 9464 A. d) nach Aner - Kersten 1993, Taf. 37 Nr. 9488. 

o 

Holzmoder 
o 0,5m 

Abb. 4: Oldenborstel, „Hohenliethsberg", GrundriB Grab A mit Lage der Beigaben ( 1 - Knaufbeschlag, 
2 - Nadei). Nach Aner - Kersten 1993, 68 Abb. 40. 
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a 

c 

o 
O~ -~-·· 

& 
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Abb. 5: Je zwei bronzene Scharnierbolzen aus Torup (a), Vaale (b) und Ottenbiittel ( c ). M 1 :2; a) nach 
Aner - Kersten 1986, Taf. 61 Nr. 403 8. b) nach Aner - Kersten 1993, Taf. 41 Nr. 9505. c) nach Aner -

Kersten 1993, Taf. 33 Nr. 9469. 
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Abb. 6: Nadelfi:irmige TaschenschlieBen (nach R0nne) - die Nadei aus Smmumovre (353) wurde von 
Werner als Schamierbolzen identifiziert. M 1 :2. Nach R0nne 1986, 138 Fig. 13. 

124 



Abb. 7: Verbreitung der ălterbronzezeitlichen Klappschemel (siehc Fundlistc). Fabian nach Werner 
1986, 59 Abb. 26 - korrigiert und erweitert. 
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~ Holz 

Abb. 8: Erhaltener Klappschemel aus dem 
„Guldhfj" bei Vester-Vamdrup. M ca. 1 :4. Nach 

Aner - Kersten 1986, Taf. 19 Nr. 3 820 A. 

2 Expl. 

o 
J 
o 
(Li) 

Holz 

Abb. 9: Fragmente eines Klappschemels aus dem 
„Store-hfj" bei Barde. M 1 :2. Nach Aner - Kersten 

1995, Taf, 9 Nr. 4620. 

2 Expl. 

d
l 
I 
: 

. I 
I 
I 
I 
I 
I „ _ _[ 

Abb. 10: Bronzene Knaufbeschlăge aus dem „VoBbarg" bei Hollingstedt. M 1 :2. Nach Aner - Kersten 
1991, Taf. 37, Nr. 9161. 
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Barde Esche 

Bechelsdorf 8 4 I(?) X WeiBbuche Rotwild 

Oaensen 6 4 X X Ah om Schaf 

Drage 3 2 Kemobst 

Hohenhomer Mtihle 4 

Hollingstedt 4 4 

Korsm 3 3 

Lejrskov 4 2 Esche 

Oldenborstel 1 

Ottenbilttel 8 4 2 Kemobst 

Retzow I 
Torrup 2 

Vaale 2 

Vester-Vamdrup Esche Otter 

Abb. 11: Liste der Tei le von Klappschemeln aus geschlossenen oder halbwegs sicheren Grabbefunden. 
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Nach Werner 1987, Tab. I - ergănzt. 
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Abb. 12: Das Steinkistengrab aus dem „Bredhi'j" bei Lejrskov mit Lage der Knaufbeschlăge sowie einer 

Săge, eines (Arm-)Bandes und eines Feuerschlagsteins. Nach Prangsgaard et. al. 1999, 63, Fig. 9. 
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Holz 

Holz 

Abb. 13: Knaufbeschlăge aus Drage (Grabhiigel 5). M I :2. Nach Aner - Kersten 1993, Taf. 4 Nr. 9364. 
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Abb. 14: Das Handwerkergrab von Vejleby, Frederiksborg Amt, mit Lage der Gerătebeigaben. M 1:2 
(Bronzen). Nach Aner - Kersten 1973, 36 f. Abb. 21. Taf. 21. Nr. 134. 
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