
Die Sammlung zyprischer Altertiimer „0hnefalsch-Richter/Weisbach“

Melitta Bronner

Seit 1992 ist das Museum fiir Vor- und Friihgeschich- 

te im Besitz einer umfangreichen Sammlung zypri

scher Altertiimer. Diese geht auf den gegen Ende des 

19. Jahrhunderts als Ausgraber zahlreicher Fund- 

platze auf Zypem wirkenden und sich autodidaktisch 

mit der Altertumsforschung befassenden gebiirtigen 

Sachsen Max Ohnefalsch-Richter (1850-1917) zu- 

riick.1

Max Ohnefalsch-Richter

Max Hermann Ohnefalsch-Richter (Abb. 1) wurde 

am 7. April 1850 in Sohland am Rothstein (Sachsen) 

als Sohn eines Landwirts geboren.2 Nach dem Studi- 

um der Landwirtschaft, Volkswirtschaft und der Na- 

turwissenschaften in Halle an der Saale und dem aus 

gesundheitlichen Griinden nach wenigen Monaten 

wieder abgebrochenen Militardienst begab er sich 

auf ausgedehnte Reisen durch Siiddeutschland, Oster- 

reich, Ungarn und Italien. In dieser Zeit eignete er 

sich vor allem beachtliche Fertigkeiten im Fotogra- 

fieren sowie kunst- und kulturgeschichtliche Kennt- 

nisse an. Auf der Kunstakademie in Neapel widmete 

er sich schlieBlich der Malerei.

Im Jahre 1878, als die Insel Zypem in englische Ver- 

waltung iiberging, reiste er mit einer Empfehlung 

des Kaiserlich Deutschen Reichskanzleramts an den 

Ort des Geschehens, um als Journalist in der deut

schen und dsterreichischen Presse die Offentlichkeit 

mit den aktuellen Ereignissen bekannt zu machen. 

Bald nach seiner Ankunft erdffnete sich ihm aber ein 

ihn weit mehr faszinierendes Betatigungsfeld, die 

archaologische Untersuchung vor allem von Heilig- 

tiimem und Grabem.3 Auf diesem Gebiet versuchte 

er, obwohl er keine altertumswissenschaftliche Aus- 

bildung besaB, seine breit gefacherten Fahigkeiten 

zunehmend zu entfalten, wobei ihm besonders seine 

zeichnerischen und fotographischen Fertigkeiten von 

groBem Nutzen waren.

Ausgrabungstechnisch bemiihte sich Ohnefalsch- 

Richter um eine den damaligen Anspriichen entspre- 

chende exakte Vorgehensweise und zuverlassige Be-

Abb. 1: Max Ohnefalsch-Richter. Reproduktion aus der New 

York Daily Tribune vom 24. April 1893.

richterstattung. Kein Geringerer als der bedeutende 

Mediziner, Anthropologe, Ethnologe, Prahistoriker 

und Politiker Rudolf Virchow (1821-1902) hob bei 

einer Einsichtnahme in Ohnefalsch-Richters Gra- 

bungsunterlagen zur Fundstatte von Tamassos her- 

vor, „dafi darin alle erforderlichen Angaben mit 

peinlicher Genauigkeit, aber auch mit dem vollen 

Bewufitsein von dem Werthe und der Notwendigkeit 

der treuesten Wiedergabe des Beobachteten gemacht 

worden sind. “4 Die bis zum Jahre 1890 von Ohne

falsch-Richter durchgefuhrten Grabungen gescha- 

hen vor allem im Auftrag verschiedener Museen und 

Einzelpersonen, aber auch auf eigene Kosten. 1894/ 

95 weilte er zur Durchfiihrung spezieller Ergan- 

zungsgrabungen fiir seine zusammen mit Adolf Furt- 

wangler geplante, jedoch leider nie zur Veroffentli- 

chung gelangte Gemeinschaftsproduktion „Tamassos 

und Idalion“5 emeut auf Zypem, ein letztes Mai im

1 Vgl. Hoffmann 1964, 374 f.

2 Siehe Bronner 2002 (mit weiterer Literatur); Krpata 2003, 96-98.

3 Siehe speziell Buchholz 1989; siehe auch Karageorghis/

Brennan 1999, 1 f.; Brehme 2002, 23-25.

4 Geheimes Staatsarchiv Berlin-PreuBischer Kulturbesitz, Nach- 

lab Althoff, Rep. 92, Althoff B, Nr. 140, Bd. 1, 144-145.

5 Bronner 2001b, 236-246.
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Jahre 1910, wobei er aber, als er unerlaubt eine Post

sendung mit Altertumern abgehen lassen wollte, ge- 

gen das inzwischen bestehende Altertumsgesetz ver- 

stieb und deshalb keine Grabungsgenehmigung 

erhielt.6 Bis zum Kriegsausbruch lebte Ohnefalsch- 

Richter zum Teil in Monaco und zum Teil in Lon

don, betrieb archaologische Studien und unterstiitzte 

seine Frau, Magda Ohnefalsch-Richter, geb. Schon- 

herr (1873-1922), bei der Fertigstellung ihres volks- 

kundlichen Buches „Griechische Sitten und Gebrau- 

che auf Cypem“, das 1913 in Berlin erschien.7 Von 

existentiellen Sorgen schwer belastet, verbrachte er 

die letzten Jahre bis zu seinem Tod am 6.2.1917, 

dessen nahere Umstande im Einzelnen nicht bekannt 

sind, in Berlin.8

Neben seiner Grabungstatigkeit bemiihte sich Ohne

falsch-Richter durch die Veroffentlichung zahlreicher 

Artikel in Zeitschriften auch auf theoretischem Ge- 

biet um wissenschaftliche Anerkennung.9 1891 pro- 

movierte er an der Leipziger Universitat mit einer 

Ubersicht zu den zyprischen Kultstatten.10 Zwei Jah

re spater erschien sein monumentales Werk zu allge- 

meinen kultur-, kunst- und religionsgeschichtlichen 

Aspekten, „Kypros, die Bibel und Homer “,11 und 

1899 schlieBlich der zusammen mit dem englischen 

Archaologen J. L. Myres erstellte erste Katalog des 

zentralen zyprischen Inselmuseums in Nikosia.12

Die Entstehung der Sammlung und 

ihre Stationen in Leipzig und Berlin

Langfristig nie ein festes Gehalt beziehend, geriet 

Ohnefalsch-Richter wahrend seiner Zypemaufent- 

halte wiederholt in finanzielle Schwierigkeiten. Aus 

diesem Grunde handelte er mit Altertumern, die er auf 

dem Antiquitatenmarkt in Lamaka oder aus den ille

gal von den Einheimischen unternommenen Raub- 

grabungen bezog. Auf diese Weise hatte er auch die 

umfangreiche Sammlung zusammengetragen, die er 

im Anschluss an seinen zweiten Zypemaufenthalt in 

den Jahren 1894/95 in die deutsche Reichshauptstadt 

Berlin kommen liefi. Nach Verkaufen einzelner Stii- 

cke auf der Berliner Gewerbeausstellung im Jahre 

189613 ging der zuriickgebliebene Teil der Samm-

Abb. 2: Valentin Weisbach. Original Universitats-Bibliothek Ba

sel, Schweiz. Foto: Guigoni & Bossi Mailand.

lung durch Verkauf zunachst in den Besitz des Berli

ner Bankiers Valentin Weisbach (1843-1899)14(Abb. 

2) uber, da Ohnefalsch-Richter zur Bestreitung sei

nes Lebensunterhaltes dringend finanzielle Mittel 

benotigte. Weisbach tatigte seinen Kauf aber von 

Anfang an nicht aus personlichem Vorteil, sondern 

einzig und allein als Ausdruck des im damaligen 

Berlin humanistisch gepragten und kulturfbrdernden

6 Miller 1999, XII.

7 M. H. Ohnefalsch-Richter 1913. - Zu den Aufenthalten in Mo

naco bzw. London siehe Bronner 2001b, 231-233.

8 Bronner 2001b, 233-236. Im Deutschen Biographischen Jahr-

buch, Nekrologe, wird der 6.2.1917 als Ohnefalsch-Richters

Sterbedatum angegeben. Nach der Uberlieferung durch E. Ober-

hummer (1924) starb Ohnefalsch-Richter bereits am 4.2.1917.

9 Siehe Fivel 1989; Krpata 1992.

10 Ohnefalsch-Richter 1891.

11 Ohnefalsch-Richter 1893.

12 Myres/Ohnefalsch-Richter 1899.

13 Bronner 1999a.

14 Zur Person Weisbach siehe Bronner 1999a, 115-118 (mit wei- 

terer Literatur); Bronner 1999b (mit weiterer Literatur); jetzt 

umfassend Viergutz 2004.
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jiidischen Mazenatentums in der Absicht, Ohne- 

falsch-Richter vor dem Ruin zu bewahren und die 

Sammlung in ihrer Geschlossenheit zu erhalten. 

Zwei Jahre spater ubereignete er sie als groBzugige 

Schenkung dem Leipziger Museum fur Volkerkun- 

de, wo sie der urgeschichtlichen Abteilung zugeord- 

net wurde.15

Dieses Museum war in seinen Anfangen nicht nur 

ethnographisch ausgerichtet, sondern verfiigte zu- 

gleich (iber eine systematisch im Aufbau begriffene 

vorgeschichtliche Abteilung, um rezente menschliche 

Daseinsformen mit vorgeschichtlichen Funden zu 

vergleichen. Diesem Prinzip fiihlte sich dann beson- 

ders auch Karl Weule (1864-1926) als langjahriger 

Direktor des Museums verpflichtet: „ Seitdem der 

Entwicklungsgedanke auch auf den Menschen iiber- 

gegriffen hat, indem er auch diesem einen Platz in 

der Reihe der ubrigen Organismen anweist, und 

seitdem wir erkannt haben, dass wir unsere eigentli- 

che kulturelle Entwicklungsbahn bis zu einem gewis- 

sen Grad und mit wahrscheinlich nur geringen Feh- 

lergrenzen an der Hand der Naturvolker von heute 

und unserer Vorfahren aus der Urzeitzu rekonstruie- 

ren vermbgen, bezweckt es [gemeint ist das Muse

um, Verf.] in seiner zweiten undHauptaufgabe nichts 

Geringeres, als die Unterlagen und Elemente zu je- 

nem Rekonstruktionsbestreben systematisch zusam- 

menzutragen und zur Darstellung zu bringen. Vor 

allem aus diesem Grunde war die Einrichtung und 

der Ausbau der prahistorischen Abteilung notig. “16 

Im Rahmen einer Neuprofilierung verschiedener 

Museen der ehemaligen DDR gelangte die Samm

lung „Ohnefalsch-Richter/Weisbach“ im Jahre 1974 

zusammen mit den anderen Funden der umfangrei- 

chen „Urgeschichtssammlung“ des Leipziger Muse

ums in das damalige „Museum fur Deutsche Ge- 

schichte66, das seinen Sitz im Zeughaus (Unter den 

15 Bronner 1999a, 119-122. Zum Schicksal der Sammlung in 

Leipzig siehe Bronner 1998, 38-40.

16 Weule 1913/14,25 f.

17 Die Profilierung des Museumsnetzes der ehemaligen DDR 

wurde ministeriell iiberwacht und zog sich iiber einen Zeitraum 

von mehreren Jahrzehnten hin. Profilierungsbestrebungen las-

sen sich z.B. im Faile des Landesmuseums fiir Vorgeschichte

Dresden bereits in den funfziger Jahren des 20. Jhs. nachweisen

(siehe Perspektivplan des Landesmuseums fiir Vorgeschichte

Dresden fur den Zeitraum 1965-1970. Bundesarchiv, Aktennr. 

DR 3, B 1493a, 2. Schicht.). Die Abgabe der Urgeschichts- 

sammlung durch das Leipziger Museum fur Volkerkunde er- 

folgte nicht nur im Rahmen seiner in den 70er Jahren des 20. 

Jhs. ministeriell verfugten, ausschlieblich ethnographisch aus- 

gerichteten Profilierung (Verfugungen des Ministeriums fiir

Linden) im bstlichen Teil Berlins hatte.17 Nach der 

deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 und der 

Auflosung der bis dahin von der entsprechenden 

wissenschaftlichen Fachabteilung betreuten vor- und 

friihgeschichtlichen Fundkomplexe des genannten 

ehemaligen Ostberliner Museums durch das an des- 

sen Stelle sich nun etablierende „Deutsche Histori- 

sche Museum64 fand die Sammlung im Museum fiir 

Vor- und Friihgeschichte im Schloss Charlottenburg 

ihr neues und hoffentlich nun endgiiltiges Domizil.18 

Damit beherbergt dieses Museum seitdem neben sei

ner ihm seinerzeit von Heinrich Schliemann (1822- 

1890) vermachten Sammlung trojanischer Altertumer 

nun einen weiteren reprasentativen und umfangrei- 

chen Bestand archaologischer Funde aus dem ostli- 

chen Mittelmeergebiet.

Kurioserweise ist die Sammlung Ohnefalsch-Rich- 

ter/Weisbach damit an eine der bedeutenden Berliner 

Institutionen zuriickgekehrt, zu deren vormaligem 

Direktor, Adolf Bastian (1826-1905), Weisbach enge 

freundschaftliche Beziehungen unterhielt19 und in 

deren Magazinraumen er die Funde seinerzeit zwi- 

schenzeitlich einlagern lieB.20 Ehrenamtlich hatte 

Weisbach am damals der Prahistorischen Abteilung 

iibergeordneten „Koniglichen Museum fiir Volker

kunde66 den Vorsitz des zur Erweiterung der Samm- 

lungen bestehenden Hilfskomitees inne.

Verluste, kriegs- bzw. anderweitig bedingt

Erhebliche Verluste erlitt die Sammlung im Leipzi

ger Volkerkundemuseum durch einen Bombentref- 

fer wahrend des Zweiten Weltkrieges am 4. Dezem- 

ber 1943.21 Dabei fielen ganze Materialgruppen der 

Brandentwicklung zum Opfer. Dies betrifft hinsicht- 

lich des Zypembestandes die Schmuckstiicke, ge- 

schnittenen Steine, Glaser, Metall- und Bleigegen- 

stande. Andere Fundstiicke waren jedoch bereits vor

Hoch- und Fachschulwesen, 15. Februar 1974, Nr. 2), sondern 

war auch museumstechnisch bedingt. So waren 1972/73 die 

Kellerraume, in denen auch die urgeschichtliche Sammlung zu

sammen mit den zyprischen Funden lagerte, derartig durchfeuch- 

tet, dass man beschloss, zur behelfsmafiigen Magazinierung in 

die Ausstellungsraume auszuweichen (siehe Informationen des 

Museums fur Volkerkunde Leipzig vom 10. 2. 1972 und 1. 2. 

1973. Bundesarchiv, Aktennr. DR 3. B 1400/4b. 2. Schicht).

18 Strommenger 1992b, 84; siehe auch Griesa 1991 und A. Hoff

mann zum Museum fur Deutsche Geschichte in diesem Band.

19 Bronner 1999a, 117. Siehe auch Bronner 1999b, 47.

20 Siehe Brief von M. Ohnefalsch-Richter vom 30. 10. 1897 an 

Hermann Obst, Leipzig. Museum fur Volkerkunde Leipzig, Ar- 

chiv: 05763.

21 Hoffmann 1961a, 264 fi; Hoffmann 1964, 375.
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der Bombardierung abhanden gekommen. Mit Hilfe 

alter, gliicklicherweise iiberlieferter Fototafeln, die 

vermutlich von Ohnefalsch-Richter oder seiner Frau 

angefertigt worden sind,22 lassen sich nicht nur die 

kriegsbedingten Verluste nachweisen. Als im Sep

tember 1943 die Funde laut entsprechender Notizen 

auf den Fototafeln offensichtlich verpackt warden, 

um sie wegen drohender Luftangriffe aus- bzw. um- 

zulagem, vermerkte man bei einzelnen der abgebil- 

deten Objekte, dass diese bereits vor dem Zweiten 

Weltkrieg abhanden gekommen bzw. verkauft wor

den seien. Was die Verkaufe anbelangt, so handelt es 

sich zu hoher Wahrscheinlichkeit um solche Objek

te, die Ohnefalsch-Richter schon selbst anderweitig 

oder aber auf der Berliner Gewerbeausstellung ver- 

auBert hat.23 Im Leipziger Museum hat man dann 

offensichtlich ganz offiziell das eine oder andere 

Stuck weggegeben, worauf z.B. der Bleistiftver- 

merk „an Studnicka" auf einer Fototafel24 unter ei- 

nem geometrisch verzierten Tonteller verweist.

Zwei der Fototafeln25 vermitteln einen Uberblick 

iiber die ehemals reiche Kollektion an Schmuck und 

Kleinkunstgegenstanden mit verschiedenen Typen 

an Ohrgehangen, Fingerringen, Perlenketten, An- 

hangem, Amuletten, Diademen, Schmuckscheiben, 

Stempelsiegeln, Rollsiegeln, Skarabaen und ver

schiedenen Einzelstiicken. Die genannten Gegen- 

stande bestanden laut den im Verkaufskatalog (s.u.) 

festgehaltenen Angaben des Sammlers aus Gold, 

Silber, Kupfer, Bronze, verschiedenen Edel- und 

Halbedelsteinen, Elfenbein, Blei, Gias, Fayence und 

Knochen. Hinzu kommen metallene Armreifen aus 

Pyla, deren Enden in Tier- bzw. Schlangenkbpfe aus- 

laufen.26 Auch die einst vorhandenen GlasgefaBe las

sen sich nur noch durch Fotos belegen.27 Es iiber- 

22 Es muss offen bleiben, ob diese Fotos von Max oder Magda 

Ohnefalsch-Richter stammen. Mdglicherweise wurden sie sogar 

von beiden gemeinsam angefertigt. Magda Ohnefalsch-Richter 

war eine versierte Fotografin, sie hatte eine entsprechende Aus- 

bildung am Berliner Lettehaus absolviert (siehe Geheimes 

Staatsarchiv, Acta betreffend: die Ausgrabungen des Dr. Ohne

falsch-Richter auf Cypem. Vol.I: vom 6. Mai 1892 bis 19. Marz 

1904. Rep. 76-Vc. Sekt. 1. Tit. II. Teil VB. Nr. 15.11. S. 103). 

Siehe auch Krpata 2003, 112-114.

23 Zu Ohnefalsch-Richters Beteiligung an der Berliner Gewer

beausstellung siehe Bronner 1999a, 110-115, 118. Nach auswarts 

gelangte z. B. eine weibliche Terrakotte mit erhobenen Armen (Ka- 

rageorghis 1998, 4 Abb. 5) oder eine Terrakotte mit einer Alltags- 

szene (Seipel [Hrsg.] 1999, 139 f. Kat. Nr. 58). Zu den genannten 

Stiicken siehe auch Ohnefalsch-Richter 1899, 72-74 Abb. XV, 1.8.

24 Fototafel „Gute Collection A Blatt 2. Franz Studniczka

(1860-1929) erhielt 1896 als Professor fur Klassische Archaolo-

gie einen Ruf an die Universitat Leipzig.

wogen Flaschen und Unguentarien. An geringer 

Stiickzahl kamen Becher und Schalen hinzu.

Zu den schwerwiegendsten Verlusten zahlt ein spat- 

bronzezeitliches so genanntes Bronzeszepter aus 

Pyla.28 Es bestand aus einem zylindrischen, unten 

verdickten und mit Rillen versehenen Stab, der oben 

von vier Wasservogeln gekront wird. Davon befin- 

den sich drei dieser Vogel etwas weiter unten auf 

spiralartig angelegten Stiitzen, in die jeweils ein 

Ring eingehangt ist. Einer entsprechenden Deutung 

eines ahnlichen Fundes aus Enkomi in Richtung 

Szepter stimmt Catling nicht zu. Nach seiner Mei- 

nung mogen solche Stiicke „to have belonged to 

some type of stand"?3 Eine weitere unersetzliche 

Raritat stellte eine in eine Bleibasis eingelassene Vo- 

tivhand mit Weihgabe, eventuell aus dem Flussbett 

des Pediaios bei Tamassos stammend, dar (Abb. 3).30 

Obwohl Ohnefalsch-Richter im Verkaufskatalog von 

1898, S. 5 (s.u.), eindeutig unter der Nr. Br. 1 eine 

„ Bronzehand aus dem Heiligthume des Apollon von 

Tamassos" auffiihrt, liegt dennoch keine hundert- 

prozentige Gewissheit daruber vor, ob es sich dabei 

um die ,, Bronze-Hand, welche einen in eine lange 

Spitze auslaufenden Helm emporhalt", handelt, die 

1888 bei einer Uberschwemmung des Pediaios im 

Gebiet von Tamassos losgespiilt wurde.31 Als Unsi- 

cherheitsfaktor ist der in der Hand gehaltene Gegen- 

stand des ehemaligen Leipziger Stiickes anzuspre- 

chen, der nach dem Foto nicht als Helm zu deuten 

ist. Zu einer weiteren Irritation fxihrt auBerdem Oh

nefalsch-Richters Hinweis auf das „Antiquarium zu 

Berlin" als angeblicher Besitzer des Stiickes.32 Im 

Inventar-Verzeichnis zu den Funden von Tamassos 

der Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin, 

ist aber kein solcher Fund aufgefiihrt. Zu anderen

25 Fototafeln „Cypr. Schmuck“.

26 Fototafel „Pyla-Grab“, Blatt 2.

27 Fototafeln „Elite Collection A Blatt 10; „Elite Collection B 

Blatt 10 (?); „Typen Collection B“, Blatt 5; „Typen Collection 

E“, Blatt 5.

28 Fototafel „Pyla-Grab“, Blatt 2. Siehe auch Ohnefalsch-Rich

ter 1899, 337 f. Abb. XXIVa, 13. - Die Zusammengehorigkeit 

der Funde des so genannten „Pyla-Grabes“ ist inzwischen be- 

stritten worden, siehe Hoffmann 1964, 412.

29 Catling 1964, 261 f., vgl. Taf. 48,e.

30 Bronner 1998, 41 f., Taf. IV,2.

31 Ohnefalsch-Richter 1899, 382 Anm. 1.

32 Ohnefalsch-Richter ebd. - Freundlicherweise nahm Frau Syl

via Brehme von der Antikensammlung anhand alter Fotos und 

Akten Recherchen zu dem Stuck vor und identifizierte den in der 

Hand gehaltenen Gegenstand vbllig iiberzeugend als ein Altar- 

chen. Sie stiitzt sich dabei auf ein Foto im ungedruckten Ohne- 

falsch-Richterschen Manuskript „Tamassos und Idalion“, das
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Abb. 3: Votivhand mit Weihgabe, evtl. aus dem Flussbett des 

Pediaios bei Tamassos, Zypem. Archivfoto aus dem Hauptkata- 

log des Museums fur Vblkerkunde Leipzig. Foto: Archiv MVF.

schwerwiegenden Verlusten wahrend der Leipziger 

Zeit zahlt schlieBlich auch eine von Delphinen flan- 

kierte Marmortreppe aus dem Salzseegebiet bei 

Lamaka.33 Aus dem einzigen geschlossen uberliefer- 

ten Grabfund - es handelt sich um das Grab von Ki

tion34 - werden an Metallgegenstanden drei lange 

Speerspitzen, eine Lanzenspitze, zwei Bronzescha- 

len, zwei Spiralarmreifen und ein Fibelfragment ver- 

misst.35

An Metallgegenstanden enthielt die Sammlung 

auBerdem Dolche, Lanzenspitzen, Schwertklingen, 

Armreifen, Ringe, Nadeln, MeiBel, Pinzetten, Spie

gel und auch eine figiirliche Statuette, eine bronzene 

Rinderfigur aus dem Heiligtum von Limniti.36

Der urspriingliche Zweck der alten Fototafeln

Bei diesen Fototafeln handelt es sich um Sammel- 

und Einzelaufnahmen der Objekte.

Wahrend sie fur uns heute nicht nur als Bilddoku- 

mente, sondem auch als Hilfsmittel zur Identifizie- 

rung der Einzelobjekte von Bedeutung sind, wurden 

sie von Ohnefalsch-Richter, zumindest soweit es die 

reinen Sammelaufnahmen anbetrifft, wohl mehr aus 

kommerziellen Griinden angefertigt. Im Sinne seiner 

Verkaufsabsichten konnte er mit ihnen die Funde je- 

derzeit bildhaft vorfiihren, was sicherlich bequemer 

war, als die Berliner Paketfrachtgesellschaft, wo die 

Sammlung zwischenzeitlich lagerte, in Begleitung 

eines eventuellen Kaufinteressenten aufzusuchen.37 

Den Kern dieser Fototafeln bilden verschiedene Fol

gen durch Ohnefalsch-Richter handschriftlich num- 

merierter Exemplare, die sich auf mehrere kleinere 

Sammlungskomplexe (Abb. 4), die „Elite Collection 

A“, ,, Elite Collection B“, „Gute Collection A 

„ Collection A „ Typen Collection B „ Typen Coll

ection D“, „ Typen Collection E“ und „ Typen Coll

ection F“, beziehen. Die Einteilung in diese ver- 

schiedenen kleineren Sammlungen38 mit zeitlich und 

qualitativ aber einander entsprechenden Funden hat- 

te Ohnefalsch-Richter wohl zunachst in der Hoff- 

nung, fur solche iiberschaubareren Angebote am 

ehesten geeignete Kaufinteressenten zu finden, vor- 

genommen. Dies war aber offensichtlich nicht der 

Fall. Als Wiedergutmachung fur eine an ihn ausge- 

liehene Summe von 800 Mark aus dem Rudolf Vir- 

chow-Fonds war lediglich als eine weitere solche 

Sammlung die „ Gute Collection B “ durch Vermitt

lung Virchows bereits 1897 an das Rdmisch-Germa-

ein solches Altarchen aus Kalkstein, gefunden auf der ostlichen 

Akropolis von Idalion, zeigt. Fur ihre diesbeziiglichen Ausktinf- 

te mbchte ich Frau Brehme hiermit herzlich danken.

33 Brbnner 1998, 41 Taf. IV, 1.

34 Brehme u. a. 2002, 56-62, Kat. Nm. 34-42 (mit alterer Litera- 

tur).

35 Fototafeln „Kition-Grab Blatt 2 (?) und 8.

36 Fototafeln „Elite CollectionA“, Blatt 3,„Elite Collection B 

Blatt 5, „Gute Collection A Blatt 4, „Typen Collection D“, 

Blatt 4.

37VgL Brbnner 1999a, 110.

38Vgl. Brief von M. Ohnefalsch-Richter vom 7.11.1897 aus 

Berlin an Hermann Obst, Leipzig. Museum fur Vblkerkunde 

Leipzig, Archiv: Nr. 05763. Hermann Obst (1837-1906) leitete 

das Leipziger Museum seit 1884.
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Abb. 4: Bronzezeitliche Keramik aus Zypem. Eine Aufnahme, die Ohnefalsch-Richter vermutlich in Vorbereitung des Verkaufs seiner 

Sammlung im Jahr 1896 anfertigte. Foto: Archiv MVF.

nische Zentral-Museum in Mainz veraubert wor- 

den.39

Die einst zur Illustration der einzelnen Sammlungs- 

komplexe dienenden Fototafeln sind allerdings nicht 

mehr vollstandig. So fehlt z. B. fiir die „ Elite Collec

tion A “ eine weitere Gruppenaufnahme mit plasti- 

schen figiirlichen Darstellungen bzw. „Bildwerken 

um den von Ohnefalsch-Richter dafur verwendeten 

Ausdruck zu verwenden. Fiir die „ Gute Collection 

A “ ist iiberhaupt keine solche Gruppenaufnahme 

mit „Bildwerken“ vorhanden. AuBerhalb der genann- 

ten Sammlungskomplexe rangierten zusatzlich meh- 

rere Materialgattungen, die von Ohnefalsch-Richter 

separat gefuhrt, aber nur z.T. durch Fotoaufnahmen 

- wie im Faile der Gruppen „Hellenistische & Grako- 

phonikische Vasen“, „Cyprische Lampen“, „Cypri- 

sche Bild\\'erke“, „Inschrift“ und die bereits erwahn- 

ten „ Cyprische(n) Schmuckgegenstande“ - belegt 

sind. Als weitere und auf Fototafeln illustrierte Son- 

derkomplexe sind, wie ebenfalls bereits erwahnt, 

,,Das Pyla Grab“ und ,,Das Kition Grab“ zu nen- 

nen.

Bei einigen kalligraphisch besonders gestalteten Fo

totafeln40 ist zu vermuten, dass diese offentlich ge-

39 Siehe Brief von M. Ohnefalsch-Richter vom 30.10.1897 aus 

Berlin an Hermann Obst, Leipzig. Museum fiir Volkerkunde 

Leipzig, Archiv: Nr. 05764. - Museum fur Volkerkunde Leip

zig, Sammlungsakte 1898/54 (im Folgenden abgekiirzt: Sig.-A. 

1898): Sammlung Valentin Weisbach (Ohnefalsch-Richter), S. 

43. Siehe auch Behn 1913, Vorwort.

40 Fototafeln ,,Hochwichtiges Weihgeschenk“, „Graecophdniki- 

sche Terracotta,,Kupfer und Bronzen. Gegenstande“, „Ge- 

faesse in grofien Dimensionen „ Vorzugliche Sammlung Cypri- 

scher graecophoenikischer Gefaesse von 1000 bis 350 v. Chr. “ 

und „ Sammlung cyprischer vorgeschichtl. Gefafie, Thiervasen 

u. Idole von 4000-1000 v. Chr. “.
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Abb. 5: Kannchen der „Base Ring“- Keramik. 2. Halfte 2. Jahrt. 

v. Chr., Inv. Nr. Xlb 3455, 3454 und 3513. Foto: H.-D. Beyer.

zeigt wurden. In diesem Fall diirften sie auf der 

bereits mehrfach erwahnten Berliner Gewerbeaus- 

stellung von 1896 zu sehen gewesen sein. Eine die- 

ser Tafeln - sie stellt eine „ Sammlung cyprischer 

vorgeschichtl. Gefafie, Thiervasen u. Idole. Von 

4000-1000 v. Chr. “ vor - zeigt vermutlich Funde 

der oben erwahnten, 1897 nach Mainz abgegebenen 

„ Guten Collection B “,41

Der Verkaufskatalog

Neben den Fototafeln erwarb das Leipziger Volker- 

kundemuseum im Jahre 1898 einen handgeschriebe- 

nen, 44 Seiten starken Ubersichtskatalog, archiviert 

als Sammlungsakte 1898/54 (Sig.-A. 1898; siehe 

Anm. 39), worin die Stiicke, nach Fundgattungen 

bzw. kleineren Sammlungen geordnet, aufgefiihrt 

werden. Enthalten sind zugleich die Preise, auf die 

sich Ohnefalsch-Richter und Weisbach damals beim 

Verkauf der Funde an Letzteren offensichtlich geei- 

nigt hatten. Leider sind nur bei den separaten Mate- 

rialgattungen sowie den „ Elite Collectionen A “ und 

„B“ die Funde im einzelnen detailliert aufgefuhrt 

und in einigen Fallen sogar mit einer Herkunftsanga- 

be versehen. Die anderen Funde der „ Guten Collec

tion A“ bis „Typen Collection F“ wurden dagegen 

nur als Gesamtstuckzahlen registriert. Hier kann 

man dann lediglich von Fall zu Fall eine definitive 

Herkunft, soweit der Vergleich mit herkunftsmaBig 

gesicherten Stiicken der „ Elite Collectionen A “ und 

„ B “ dies nahe legt, vermuten. Die Angaben, uber die 

wir auf diese Weise durch den Sammler zu den Fun- 

den verfiigen, kann man somit nicht als befriedigend 

bezeichnen.42 Umso bedauerlicher ist es deshalb, 

dass ein von ihm speziell zu der Sammlung angefer- 

tigter 60 Seiten starker, vermutlich maschinenge- 

schriebener Bericht, den er am 5.1.1899 Obst gegen- 

iiber angektindigt hat,43 im Leipziger Museum fur 

Volkerkunde nicht mehr vorliegt.

Zur Katalogisierung der Funde

In Leipzig blieb die iiberwiegende Zahl der Funde 

unkatalogisiert. Nur ein Teil wurde registriert und 

erhielt, entsprechend der Zugehorigkeit zum Samm- 

lungsbestand „Urgeschichte“, Ug-Nummern. Fur 

einen anderen Teil wurde die Katalogisierung ledig

lich vorbereitet, indem etliche Katalogblatter mit 

einem Foto des Stiickes versehen wurden. Zu den 

ublichen Angaben, wie Ansprache des Stiickes, Ka- 

talognummer usw., ist man dann aber nicht mehr ge- 

kommen. Dass man dann spater in Berlin entspre- 

chende Angaben auf den bis auf das vorhandene 

Foto leeren, aus Leipzig ubemommenen Katalog- 

blattern sozusagen nachtrug, kann man nur als Fehl- 

entscheidung bewerten, da damit der archivalische 

Zustand derselben verunklart wurde.

Im Museum fur Deutsche Geschichte Berlin wurden 

die Funde zunachst inventarisiert und zu einem gro- 

Ben Teil schlieBlich auch katalogisiert. Die Katalogi

sierung wurde dann im Museum fur Vor- und Friih- 

geschichte fortgesetzt und entsprechend dem dort 

vorherrschenden geographischen Unterteilungsprin- 

zip modifiziert.

Zum verbliebenen Bestand der Sammlung

Der Vernichtung durch die Kriegsereignisse entgin

gen in Leipzig Tonlampen, TongefaBe, Terrakotten 

und Kalksteinfiguren, wobei einige dieser Funde aber 

Spuren der Brandeinwirkung tragen.

41 Siehe Behn 1913, vgl. Nrn. 578,610,612,614, 630, 650, 651. 

Auch einige der bei Behn nicht abgebildeten Funde, wie die 

Nm. 571, 580, 581, 603, 632, 636, 637, 641(7), 644, 646, 652, 

654, 717(7) und 718 lassen sich mit ziemlicher Sicherheit auf 

der Fototafel nachweisen.

42 Obwohl sich die Handschrift Ohnefalsch-Richters bei der

Aufzahlung der Gegenstande, worunter sich auch solche ander-

weitiger Herkunft auberhalb Zypems befinden, zwar nicht ganz 

eindeutig nachweisen lasst, diirften die zu den Funden gemach- 

ten Angaben rein sachlich mit Sicherheit auf ihn zuriickgehen.

43 Siehe Brief Ohnefalsch-Richters vom 5.1.1899 aus Berlin an 

Hermann Obst, Leipzig. Museum fur Volkerkunde Leipzig, Ar- 

chiv: Nr. 06672.
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Unter den Tonlampen befinden sich runde gehen- 

kelte bzw. ungehenkelte Lampen mit einfacher Rund- 

schnauze oder langer Schnauze, „uhrenfbrmige“ Lam

pen, Schalenlampen, Lampen mit eckiger Schnauze, 

eckiger bzw. runder Vohitenschnauze und Lampen 

mit eiformigem Korper und Zapfengriff. Die bronze- 

zeitliche Keramik ist mit den wesentlichsten Gattun- 

gen vertreten.44 Besonders hoch ist der Anteil der 

Red Polished Ware. Vorhanden sind vor allem Kan- 

nen, Schalen und verschiedene Sonderformen. Mit 

Kannen, Kannchen und Flaschen ist die Black Slip 

Ware vertreten. Zahlreiche GefaBe, Kannen, Kann

chen, Flaschen, Schalen, Napfe und einige Sonder

formen, sind im bronzezeitlichen White Painted Stil 

verziert. Die Base Ring Ware weist neben den iibli- 

chen StandardgefaBen in Form hochhalsiger Kan

nen, kleiner Opiumkannchen (Abb. 5), Feldflaschen, 

Sieb- und Vorratsbehaltem auch einige Stierrhyta 

auf.45 Zur White Slip Ware gehdren vor allem Scha

len neben einer einzigen weithalsigen Kanne. Weite- 

re GefaBe lassen sich den Gattungen Red on Black, 

Plain White und Coarse zuweisen. Besonders be- 

merkenswert ist eine Kultschale der Gattung Drab 

Polished.46 Sie stammt aus der Nekropole von Hagia 

Paraskevi, wo Ohnefalsch-Richter einige Graber 

freigelegt hat.47 Um den Schalenrand sind sechs Paar 

plastisch herausgearbeiteter Homer gruppiert. Ihre 

Oberseite sowie auch die Henkel und der GefaBrand 

sind ritzlinienverziert.

Aus den Gattungen White Painted, Bichrome, Bi

chrome Red, Black Slip, Black on Red, Red Slip und 

Plain White setzt sich die eisenzeitliche Keramik bis 

zur zypro-klassischen Zeit zusammen. An GefaBfor- 

men dominieren Teller, Schalen, Kannen und Am- 

phoren. Aber auch ausgefallenere Formen - Askos, 

RinggefaB, Untersetzer oder TiergefaB - lassen sich 

belegen. Keramik der hellenistischen bzw. romi- 

schen Zeit ist mit einigen Schalen, Kannen, Ampho- 

ren und Unguentarien vorhanden. Zu den bedeu- 

tendsten Befunden gehdren die noch erhaltenen 

GefaBbeigaben der Gattungen Proto-White Painted, 

White Painted I und Bichrome 1 aus dem bereits er- 

wahnten Grab von Kition.48 Vorhanden sind eine mit 

reliefierten Schlangen an den Henkeln verzierte Am

phora, eine Kanne mit Kleeblattmundung, ein fur ein 

KultgefaB bestimmter Untersetzer, fiinf Schalen mit 

hohem FuB, ein RinggefaB und schlieBlich eine mit 

plastisch aufgesetztem Stierkopf und aufgemalter 

Krote versehene Saugschale. Als hervorragendstes 

Einzelstiick ist eine Kanne mit Kleeblattmundung 

der Gattung Bichrome IV zu nennen.49 Sie stammt 

angeblich aus Athienu. Die im so genannten „Free 

Field Style“ auf das GefaB gesetzte Hauptdarstellung 

zeigt eine als Krieger interpretierte Gestalt vor zwei 

Lotosbliiten. Eine dritte Blute wird zur Nase gefuhrt. 

In der linken Hand befindet sich eine Rute, die mit 

einem Vogel in Verbindung steht.

Die Kalksteinplastik umfasst mannliche und weibli- 

che Darstellungen.50 An nahezu vollstandig erhalte

nen stehenden Figuren sind leider nur drei Exempla- 

re vorhanden, zwei mannliche und eine weibliche 

Statuette. Die altere mannliche Figur51, bekleidet mit 

einem faltenlosen enganliegenden Chiton und einem 

durch rote Farbreste noch erkennbaren, iiber die lin- 

ke Schulter gefuhrten schragen Mantelchen, zeigt im 

Gesicht mit seinen kemig abgerundeten, struktur- 

betonten Wangen bereits zypro-griechisch archai- 

sche Stilmerkmale. Die jtingere mannliche Figur52 

ist ebenso bekleidet, halt aber im linken Arm ein Op- 

fertier, dessen stilisiert verlangerte Hinterpfoten am 

Korper herabhangen. Mit der auffallig harten Bil- 

dung des Mundes, der Augen und des Haares vertritt 

die Figur bereits subarchaische Stilmerkmale. Beide 

Statuetten tendieren zum Lokalstil von Kition.53 Als 

hellenistisch ist schlieBlich eine Artemisstatuette an- 

zusprechen54. Die Gottin tragt einen hochgegurteten, 

faltenreichen Chiton. An dem quer iiber die Brust 

verlaufenden Gurt ist hinten der Kocher befestigt. 

Dicht zur Rechten befindet sich eine kleine Hirsch- 

kuh. Von einer typologisch verwandten weiteren Ar-

44 Bronner 1980.

45 Bronner 1996.

46 Brehme u.a. 2002, 39, Kat. Nr. 10 (mit alterer Literatur).

47 Ohnefalsch-Richter 1899, 37, 40 f., 42, 48 (u.a.); siehe auch 

Karageorghis/Brennan 1999, 3.

48 Siehe oben Anm. 34.

49 Brehme u.a. 2002, 85, Kat. Nr. 68 (mit alterer Literatur).

50 Hoffmann 1966; 1967; 1968. Bronner 1990, Kat.Nm. 2, 3, 14,

16, 22, 27, 31, 32, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 48, 52, 55, 56, 67, 70,

73,74, 75,76, 79 und 81. Brehme u.a. 2002, Kat.Nm. 138, 140,

141, 145, 148-150, 152, 153, 163,164,168 und 169.

51 Brehme u.a. 2002, Kat. Nr. 138 (mit alterer Literatur).

52 Brehme u.a. 2002, Kat. Nr. 140 (mit alterer Literatur).

53 Gjerstad u.a. 1937, Taf. XI,3-4 (hier mit Kopfbedeckung) 

bzw. Taf. XVIII,4-5 (zum Kopf) und Taf. XXX,3 (zur Korper- 

haltung und zum Halten des Opfertieres).

54 Fototafel „Cyprische Bildwerke" 12. Hoffmann 1968, 125, 

Taf. XXI, 1.3 (Hoffmann zweifelt allerdings die Zusammenge- 

horigkeit von Kopf und Korper an).
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Abb. 6: Mannlicher Steinkopf. Spates 7. Jahrh. v. Chr., Inv.Nr. 

Xlb 3791. Foto: I. Geske.

temisstatuette fehlt leider der Kopf.55 Unter den na- 

hezu vollstandig erhaltenen Werken sind auBerdem 

zwei Mutter-Kind-Statuetten zu erwahnen.56 Sie zei- 

gen jeweils eine auf einem Thronsessel sitzende Frau 

mit einem Kleinkind auf dem SchoB. Fiir die etwas 

jtingere Statuette gibt Ohnefalsch-Richter Idalion als 

Herkunftsort an.57 In diesem Fall ist es nahelie- 

gend, den Bogen zu einem der zahlreichen idalischen 

Kultplatze, namlich zum „Temenos der Aphrodite 

KoupOTp6(pog“ zu schlagen, wo er 1883 gegraben hat 

und auf eine Reihe von Funden gestoBen ist.58 Hinzu 

kommt eine Figurengruppe, deren Mitte von einer 

Gebarenden eingenommen wird, die von je 

einer Heiferin am Kopf- und FuBende unterstiitzt 

wird,59 sowie eine von zwei Lowen flankierte, 

auf einem Thronsessel sitzende Rhea Kybele aus 

Achna.60

Die iibrige Kalksteinplastik wird vor allem durch 

einzelne Kbpfe und Torsen gebildet. Zu den frtihes- 

ten Stricken gehdrt der Ausschnitt eines friiharchai- 

schen mannlichen Gesichtes mit kurzgeschorenem 

Bart (Abb. 6).61 Trotz seines schlechten Erhaltungs- 

zustandes zieht ein lebensgroBer mannlicher, spatar- 

chaischer Kopf wegen seiner ausgefallenen Kopfbe- 

deckung - ein kappenartig anliegender, hinten spitz 

zulaufender und oberhalb der Stim verknoteter Helm 

- die Aufmerksamkeit auf sich.62 Vorhanden sind au

Berdem ein Kopf mit Rosettendiadem,63 einige Jiing- 

lingskopfe mit kurzem Nackenhaar64 und der Torso 

einer Heraklesfigur.65 Die alteste weibliche Darstel- 

lung ist als ein saulenfbrmiger Torso mit einer Op- 

fergabe in der rechten erhobenen Hand und dem Rest 

einer Kette mit Anhanger auf der Brust erhalten.66 

Obwohl das Gesicht eines kleinen weiblichen Kdpf- 

chens zahlreiche Schrammen und StoBstellen auf- 

weist, ist die von den groBen, plastisch vorgewolbten 

Augen ausgehende Ausdrucksstarke keineswegs er- 

loschen.67 Dabei ist die Vermutung nicht auszuschlie- 

Ben, dass das Kdpfchen eventuell zu den Stiicken 

gehbrte, die einst in der Nahe von Dali durch einhei- 

mische Hirten gefunden und Ohnefalsch-Richter aus- 

gehandigt wurden.68 Dies gilt auch fiir zwei jtingere, 

stilistisch und typologisch eng verwandte Kdpfchen 

mit ihrem quer und langs gewellten Haar und dem 

aufgesetzten Diadem.69 AuBerdem sind die Torsen 

einer Tamburinspielerin und einer Opfertiertrage- 

rin,70 eine kopflose Figur mit einem Aryballos in der

55 Fototafel „Cyprische Bildwerke“ 13. Hoffmann 1968, 125, 

Taf. XXI,2.

56 Brehme u.a. 2002, Kat. Nm. 163 und 164.

57 Sig. A 1898, 39, Nr. B 172.

58 Ohnefalsch-Richter 1893, 19 (Nr. 33).

59 Das Stuck ist weder in Slg.-A 1898 vermerkt, noch lasst es 

sich auf einer der vorhandenen alten Fototafeln nachweisen. 

Denkbar ist, dass es zur „ Guten Collection A “ gehbrte, zu wel- 

cher keine Fototafel mit „Bildwerken“ vorhanden ist. In Slg.-A 

1898 finden sich ohnehin keine Stiickbezeichnungen zur „ Guten 

Collection A sondern nur pauschale Stiickzahlen.

60 Ohnefalsch-Richter 1893, 224, Taf. CCVI,6. Hoffmann 1968, 

126, Taf. XXII, Abb. 4.

61 Brehme u. a. 2002, Kat. Nr. 141 (mit alterer Literatur).

62 Brehme u. a. 2002, Kat. Nr. 145 (mit alterer Literatur).

63 Brbnner 1990, Kat. Nr. 14 (mit alterer Literatur).

64 Hoffmann 1967, 193 Taf. XXI, 11.12; Brbnner 1990, Kat. Nr. 

73, 79 und 81 (79 und 81 mit alterer Literatur); Brehme u.a. 

2002, Kat. 148-150 (mit alterer Literatur), 152 (Kopf eines 

Kleinkindes) und 153 (mit alterer Literatur).

65 Brbnner 1990, Kat. Nr. 70 (mit alterer Literatur).

66 Brbnner 1990, Kat. Nr. 2 (mit alterer Literatur)

67 Brbnner 1990, Kat. Nr. 16 (mit alterer Literatur).

68 Ohnefalsch-Richter 1893, 20 Nr. 38.

69 Brehme u.a. 2002, Kat. Nm. 168 und 169 (mit alterer Litera

tur).

70 Brbnner 1990, Kat. Nm. 22 und 48.
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linken Hand und eine ebenfalls kopflose hellenisti- 

sche Gewandfigur71 sowie weitere Einzelkopfe mit 

verschiedenen Kopfbedeckungen vorhanden.72

Zu den Terrakotten zahlen eine Reihe mittelformati- 

ger Kopfe archaischer sowie zwei grobformatige 

Kopfe archaischer bzw. subarchaischer Pragung. Bei 

einigen Exemplaren ist eine idalische oder limniti- 

sche Herkunft offenbar nicht auszuschlieBen.73 Die 

vorhandenen kleinplastischen Terrakotten zeichnen 

sich besonders durch ihre typologische Vielfalt aus. 

Bronzezeitliche Reste von Brettidolen der Gattung 

Red Polished,74 ein fragmentarisch erhaltenes, auf 

einem Lager liegendes Idol75 und eine Tierfigur der 

Gattung White Painted sowie Stierrhyta der Gattung 

Base Ring bzw. Plain White76 gehdren zu den altes- 

ten Vertretem.

Der weitaus grbBte Teil der Figuren gehort der Eisen- 

zeit an. Mit einer stattlichen Anzahl sind die mit zy- 

lindrischem Korper und hoher spitzer Kopfbede- 

ckung versehenen mannlichen Statuetten archaischer 

Zeit vertreten, wie sie aus dem von schwedischen 

Archaologen ausgegrabenen Heiligtum von Ayia Iri- 

ni im nordlichen Teil Zyperns bekannt sind.77 Neben 

mehreren Kopfen und fragmentarisch erhaltenen Fi

guren sind auch einige vollstandig erhaltene Exemp- 

lare vorhanden.78 In zahlreichen Fallen haben sich 

rote und schwarze Farbreste an Kopfbedeckung, Ge- 

sicht und Gewand erhalten. - Ein anderer Typ, die 

Figur mit ausgebreiteten Armen, wird von urtumlich 

anmutenden Gestalten mit summarisch angedeute- 

tem Gesicht und klobiger Nase bis hin zu Statuetten 

in griechischer Tradition, bekleidet mit Chiton und 

71 Bronner 1990, Kat. Nr. 34 (mit alterer Literatur). Hoffmann 

1968, 127, Taf. XXIII,7.8.

72 Hoffmann 1966, 126 f., Taf. XXXIII,15.16; Hoffmann 1968, 

128, Taf. XXIV,9; Bronner 1990, Kat. Nm. 55 und 67 (mit alterer 

Literatur); Bronner 1998, 41 Taf. 11,1-4 (mit alterer Literatur).

73 Karageorghis 1993, 51 Kat. Nm. 158 und 159; 54 f. Kat. Nr. 

165; 63 Kat. Nm. 205-209; 66 Kat. Nr. 228; 70 f. Kat. Nnr. 244 

und 254; 78-81 Kat. 293, 294, 296, 302-306 und 313 (mit alterer 

Literatur). Brehme u.a. 2002, Kat. Nr. 115 (mit alterer Literatur).

74 Fototafeln „Typen Collection A“, Blatt 1, „Typen Collection 

F Blatt 1.

75 Fototafel,, Gute Collection A Blatt 1.

76 Brehme u. a. 2002, Kat. Nm. 20, 27, 28 und 30 (mit alterer 

Literatur).

77 Hoffmann 1964, 403 (mit alterer Literatur); siehe auch Ikosi 

1992, 272; 308 Abb. 28.

78 Hoffmann 1964, 402 f. Taf. LXII-LXIII,21-36; Brehme u.a., 

2002, Kat. Nm. 83-86.

79 Fototafeln u. a.,, Typen Collection F“, Blatt 6, „ Typen Collec

tion A“, Blatt 6, „Typen Collection D“, Blatt 6, „Elite Collec

tion A“, Blatt 7.

schragem Mantel, vertreten.79 Es diirfte sich dabei 

um Reigentanzerinnen bzw. Reigentanzer handeln, 

die urspriinglich zu Gruppen auf einer gemeinsamen 

Standflache angeordnet waren.80 Solchen Gruppen- 

darstellungen haben eventuell auch einige mit Mu- 

sikinstrumenten, Flote bzw. Tamburin, ausgestattete 

Figuren angehbrt.81 - Dem auf Zypem langlebigen 

Typ weiblicher Figuren mit erhobenen Armen, der 

seit dem 11. Jh. v. Chr. dort auftritt, auf kretische 

Beeinflussung zurtickgeht und in den Perioden 

Zypro-archaisch I-II seine voile Bliite erreichte,82 

sind einige fragmentarisch erhaltene Statuetten zu- 

zuordnen.83 Die Figuren tragen eine hohe Kopfbede

ckung (Tiara) oder Haarbinde. - Einige weibliche 

Figuren mit einer Votivgabe in der erhobenen, vor 

dem Oberkorper positionierten rechten Hand sind, 

griechischer Modetradition entsprechend, mit Man

tel und Chiton bekleidet.84 Andere Figuren, die mit 

beiden Handen eine Votivgabe vor der Brust halten 

oder ein Musikinstrument bedienen, stammen aus 

dem Kamelarga-Heiligtum bei Kition,85 ebenso eine 

Figur vom Typ der „Dea Tyria Gravida“.86 Als Her

kunft einer fragmentarisch erhaltenen Figur vom 

Typ der „Dea Tyria Gravida Kurotrophos“ gilt nach 

den Angaben Ohnefalsch-Richters die Akropolis von 

Kition.87 - Der in archaischer Zeit mit mehreren 

Werkstatten in Verbindung gebrachte Typ der sich 

die Briiste haltenden weiblichen Figur ist mit einer 

aus der Gegend von Kition stammenden Statuette 

belegt (Abb. 7).88

Wie Genredarstellungen muten ein auf einer Kline 

gelagerter Mann und eine an einem Trog stehende

80 Siehe z. B. Hermary 1998, Kat. Nm. 908 und 909.

81 Hoffmann 1964, 404 f. Taf. LXIV,39 (wohl mit Flote), 42 (mit 

Tamburin), 46 (wohl mit Tamburin). Brehme u.a. 2002, Kat. 

Nm. 96 und 97 (mit Tamburin aus dem Kamelarga-Heiligtum 

bei Kition; letzteres Stuck mit alterer Literatur).

82 Karageorghis 1998, 1.

83 Hoffmann 1964, 405-407 Taf. LXIV,48; LXVI,57.60. Kara

georghis 1998, 8 Kat. Nr. 30, Taf. IV,3.

84 Fototafeln„ Elite Collection A Blatt 7, „ Typen Collection B 

Blatt 6, „ Typen Collection E“, Blatt 6, „ Typen Collection F“, 

Blatt 6.

85 Brehme u.a. 2002, Kat. Nm. 96-100 (mit alterer Literatur; 

vgl. Anm. 81: Brehme u.a. 2002).

86 Bronner 1998,41 Taf. 111,1.2. - Laut Slg.-A 1898, S.39 (B 163) 

„ aus dem Temenos von Kition, von Myres ausgegraben “ (ent- 

spricht B 162).

87 Slg.-A 1898, S. 31 (A 221). - Bronner 1998, 41 Taf. 111,3.

88 Brehme u.a. 2002, Kat. Nr. 101 (mit alterer Literatur). - Zu 

den regionalen Varianten des Typs siehe J. Karageorghis 1999, 

1-67.
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Abb. 7: Terrakotta-Statuette des Astarte-Typs. Kition/Zypern. 

600-475 v. Chr., Inv. Nr. Xlb 3880. Foto: H.-D. Beyer.

Abb. 8: Reiterfigur aus Ton. 7.-6. Jahrh. v. Chr., Inv.Nr. Xlb 

3867. Foto: H.-D. Beyer.

Figur aus archaischer Zeit an.89 Zahlreiche Terrakot- 

ten der gleichen Zeitstufe, allerdings zumeist nur 

fragmentarisch erhalten, belegen den Typ Pferd und 

Reiter.90 Unter den drei vollstandig erhaltenen Statu- 

etten befindet sich eine kraftige schwarze Farbreste 

aufweisende Reiterfigur aus Athienu (Abb. 8).91 In 

das 4. bzw. 3. Jh. v. Chr. weisen einige weibliche 

Kopfe mit reich verziertem Kalathos als Kopfbede- 

ckung.92 Einige archaische Kentaurenstatuetten, alle 

leider nur fragmentarisch erhalten, stammen z.T. 

aus Limniti.93 Darunter befindet sich ein rot und 

schwarz bemaltes Exemplar, das als Bestandteil eines 

Spielzeuges gedeutet wird.94 Wie eine Miniaturstele 

mutet ein auf einer Lotosbliite ruhender Hathorkopf 

an,95 der den fiinf Exemplaren des Distriktmuseums 

von Larnaka ikonographisch gleicht.96 Diese stam

men aus der Asche in unmittelbarer Nahe eines Feu- 

eraltars des 6. Jhs. v. Chr., der zum Heiligtum von 

Kition-Bamboula gehbrte. Mit einem Einzelexemp- 

lar ist der Typ des Ptah-Patek, einer ursprunglich 

agyptischen, aber im 6. Jh. v. Chr. auf Zypern einge- 

fuhrten Gottheit, vertreten.97 Die Identifizierung ver- 

schiedener Tierstatuetten ist in einigen Fallen mit 

Vorbehalten verbunden, da typische Erkennungs- 

merkmale nicht immer zweifelsfrei gegeben sind.98 

An Inschriften ist als einzige ein beidseitig im zyp- 

rischen Syllabar beschriftetes Tontafelchen vorhan- 

den. Es stammt aus der Gegend von Lefkoniko und 

wurde Ohnefalsch-Richter einst von einem Bauem 

ausgehandigt (Abb. 9).99

Die Einbeziehung der Funde in Ausstellungen 

Eine erste Presentation fanden die Funde auf der be- 

reits erwahnten Berliner Gewerbeausstellung von

89 Brehme u.a. 2002, Kat. Nrn. 129 u. 130 (mit alterer Literatur).

90 Hoffmann 1964, 407 f. Taf. LXVII-LXIX,62-76 (einige der 

fragment!erten Pferdestatuetten haben nach Hoffmanns Ansicht 

eventuell zu Wagenszenen gehort).

91 Brehme u.a. 2002, Kat. Nr. 91 (mit alterer Literatur).

92 Fototafeln „ Elite Collection B Blatt 8, „ Typen Collection A 

Blatt 6 und „ Typen Collection B Blatt 6. Im Faile des zur „Eli- 

te Collection B“ gehorenden Exemplares vermerkt Ohnefalsch- 

Richter als Herkunftsort Achna (Slg.-A 1898, S. 40 [B 182]). 

Diese Provenienz diirfte auch fur die beiden anderen Exempare 

wahrscheinlich sein.

93 Hoffmann 1964, 409 f., Taf. LXXI, 81.83-87. Karageorghis 

1996, 6 f., Kat. Nm. 13-15 und Abb. 4.

94 Karageorghis 1996, 7, Kat. Nr. 15.

95 Vgl. Slg.-A 1898, 4 (C.B. 20).

96 Karageorghis 1996, 14 f, Abb. 11 (mit alterer Literatur).

97 Ohnefalsch-Richter 1899, 75 f., Abb. XV,9.

98 Hoffmann 1964, 408 f. Taf. LXX,78-80.

99 Bronner 1998, 42 Taf, V,2 (mit alterer Literatur). Neubearbei- 

tung des Sttickes: Neumann 2003.
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1896.100 Um welchen zahlenmaBigen Umfang es sich 

bei den Ausstellungsstiicken handelte, ist jedoch 

nicht bekannt. In der Leipziger Zeit griff man dann 

fur Ausstellungszwecke auf zyprische Stiicke nur 

sporadisch zuriick.101 In der Neuauflage des parallel 

zur erweiterten und neubearbeiteten Fassung der 

vorgeschichtlichen Schausammlung erschienenen 

Ausstellungsfuhrers wird die in drei Schranken pra- 

sentierte Keramik erwahnt. Spater fanden zyprische 

Funde in einer vergleichenden Ausstellung zur Bron- 

zetechnologie abermals Verwendung.

Nach langwierigen Restaurierungen zahlreicher 

Funde zeigte das ehemalige Museum fur Deutsche 

Geschichte in Kooperation mit dem Nationalmuse

um Warschau in den Jahren 1988/89 in mehreren 

polnischen Stadten eine Sonderausstellung, wobei es 

vorrangig darum ging, die kulturgeschichtliche Ent

wicklung Zypems von der Bronzezeit bis zum Hel- 

lenismus zu veranschaulichen.102 AnschlieBend soil- 

ten die Funde auch in verschiedenen ostdeutschen 

Museen gezeigt werden. In dieser Hinsicht lieB sich 

vor der deutschen Wiedervereinigung jedoch nur 

noch in Bad Frankenhausen, Thiiringen, eine Son

derausstellung zum antiken Zypem realisieren.103 

Nach weiteren aufwandigen Restaurierungen im 

Museum fur Vor- und Friihgeschichte Berlin wurden 

hier in zeitlichen Abstanden ausgewahlte Objekte in 

der Reihe „Berliner Fund des Monats“ gezeigt104 und 

dariiber hinaus mehrere Ausstellungsvorhaben mit 

zyprischen Exponaten realisiert. Zunachst fand im 

Jahre 1992 von Mai bis Oktober eine mit „Friihes Zy

pem zwischen Orient und Okzident“ betitelte Son

derausstellung im Langhansbau des Charlottenburger 

Schlosses statt (Abb. 10).105 Neben den gezeigten 

Terrakotten und TongefaBen dienten vor allem zahl- 

reiche historische Schriftquellen dazu, Zypems han- 

delspolitische Stellung wahrend der Bronzezeit im 

ostmediterranen Raum zur Geltung zu bringen. In 

den Jahren 1999 bis 2002 waren erstmals bronzezeit- 

liche Funde in der standigen Ausstellung „Fruhe For- 

men kultureller Kommunikation“, Keramiken und Tier- 

gefaBe verschiedener Gattungen, untergebracht.106 

Seit der 2004 erfolgten Neugestaltung aller Ausstel- 

lungssale des Hauses ist im Erdgeschoss des Lang- 

hansbaues im auBersten Westfliigel des Schlosses 

Charlottenburg neben den Abschnitten Troja und 

Kaukasien auch eine Presentation ausgewahlter zyp

rischer Funde unter Einbeziehung einiger ausge

wahlter Leihgaben aus der Antikensammlung der 

Staatlichen Museen Berlin in sieben Vitrinen und 

auf mehreren Podesten zu sehen (Abb. 11).

Abb. 9: Tontafel aus Lefkoniko mit Schriftzeichen im zypri

schen Syllabar. 5.-3. Jahrh. v. Chr., Inv. Nr. Xlb 3830. Foto: C. 

Plamp.

Abb. 10: Blick in die Ausstellung „Fruhes Zypern zwischen 

Orient und Okzident“ im Langhansbau des Schlosses Charlotten

burg 1992. Foto: H.-D. Beyer.

100 Bronner 1999a, siehe besonders 118.

101 Bronner 1998, 38 f.

102 Bronner 2001c, 253.

103 Bronner, ebd.

104 11/1991 (Ein Saugbecher aus Kition/Zypern [9. Jh. v. Chr.]); 

02/1993 (Statuette eines Jiinglings. Zypern); 10/1993 (Eine Sta

tuette der Gottin Aphrodite-Astarte aus Zypem); 03/1994 

(Kannchen der „Base Ring“-Keramik aus Zypern); 04/1994 

(Vier Kentaurendarstellungen aus Zypern).

105 Strommenger 1992b.

106 Bronner 1999c, 82-91; Hansel 2000, 73.
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Abb. 11 : Blick in die Zypernausstellung im MVF, 2004. Foto: C. Plamp.

In zeitlich weiterer Feme, etwa ab 2009, wird das Mu

seum emeut in Zusammenarbeit mit der Antiken- 

sammlung im wieder aufgebauten Neuen Museum auf 

der Berliner Museumsinsel eine standige Ausstellung 

zum alten Zypem auf einer Flache von ca. 335qm pra- 

sentieren.'07 Damit wird es dann erstmalig in Deutsch

land eine standige Ausstellung groberen Umfangs zum 

antiken Zypem geben, die es ermdglichen wird, dem 

Museumsbesucher die einzigartige Bedeutung der alt- 

zyprischen Kultur und Kunst von der Bronzezeit bis 

zur hellenistisch-rdmischen Zeit in ihrer ganzen Viel- 

falt auf breiter Ebene nahe zu bringen.

107 Bronner 2001c, 254-256.
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