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Esche Eiche -> Erie in der Summe eine sich steigernde Bautatigkeit, welche 

im Jahrzehnt 1060-1050 mit 40 von uns datierten Proben ihren Hbhepunkt 

erreicht.

SchluB wort

Die vorstehenden Ausfiihrungen diirften die Leistungsfahigkeit der Jahr- 

ringchronologie zur Analyse der Baugeschichte innerhalb einer einzelnen Sied- 

lung erwiesen haben. In einer zweiten Mitteilung soil dann uber die inzwischen 

erstmals gelungene Synchronisierung zweier verschiedener neolithischer Sied- 

lungen berichtet werden5.

5 Der technischen Assistentin Frl. Veronika Siebenlist danken wir fiir verstandnisvolle 

Mitarbeit, der Deutschen Forschungsgemeinschaft fiir die jahrelange Forderung dieser Unter- 

suchungen.

Der Beginn der Situlenkunst im Ostalpenraum

Von Otto-Herman Frey, Marburg

Die Grundlage zu dieser Studie uber den Beginn der Situlenkunst1 bildet 

die hinterlassene Dissertation des im Krieg gefallenen Wolfgang Lucke, die 

gerade zum Druck fertiggemacht wurde und in den Rom.-Germ. Forschungen 

erscheinen wird2. Zur Einfuhrung sei ganz kurz uber diese Arbeit berichtet: 

Lucke ging von einer figiirlich. verzierten Bronzesitula aus, die durch den 

Kunsthandel in die Vereinigten Staaten in das Museum in Providence gelangt 

ist. Beifunde zur Situla sind nicht bekannt, auch ist die Fundortangabe Bo

logna mit Vorsicht zu betrachten. Eine Abrollung des Figurenschmuckes zeigt 

aber (Abb. 1), daB wir dieses GefaB eng mit anderen bekannten Situlen aus 

Oberitalien und dem weiteren Ostalpenraum verbinden kbnnen. Man sieht z. B. 

die typischen nackten glatzkbpfigen Faustkampfer, die jeweils die linke ilirer mit

1 Es handelt sich um die Verbffentlichung eines Vortrages, der wenig gekiirzt auf der Tagung 

des West- und Siiddeutschen Verbandes fiir Altertumsforschung in Verbindung mit der Oster- 

reichischen Arbeitsgemeinschaft fiir Ur- und Friihgeschichte in Graz, Pfingsten 1961, gehalten 

wurde. Inzwischen ist am 27. September 1961 in Padua die „Mostra dell’Arte delle Situle dal Po 

al Danubio“ eroffnet worden, in deren Katalog die wichtigsten Situlen zusammengestellt und ab- 

gebildet sind und einzelne Fragen, die hier nur angedeutet werden konnten, ausfiihrlicher erortert 

werden.

2 W. Lucke f und O.-H. Frey, Die Situla in Providence (Rhode Island). Rom.-Germ. 

Forschungen 26 (im Druck). Aus dieser Publikation sind die Wiedergaben Abb. 1-3 und 5 und 

Taf. 13 u. 14,1 ubernommen. Fiir die Uberlassung von Photographien bin ich Frau Prof. Dr. Giulia 

dei Fogolari, Padova-Este, und Herrn Direktor Dr. Karl Kromer, Wien, zu Dank verpflichtet. 

Frau Prof, dei Fogolari und die Direktion des Museo Civico di Padova gestatteten mir auch in 

entgegenkommender Weise die Anfertigung der Zeichnungen Abb. 3-5, wofiir ich an dieser Stelle 

ebenfalls danken mochte. Besonderen Dank schulde ich ferner Herrn Dr. Stane Gabrovec, Laibach, 

fiir zahlreiche Hinweise.
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hantelformigen Gegenstanden bewehrten Hande zu einem Schlag erhoben ha- 

ben und mit der rechten zu einem Schwinger ausholen. Zwischen ihnen ist wie 

gewohnlich ein Siegespreis angeordnet. Entsprechende Darstellungen sind uns 

z. B. von der Situla aus Watsch oder von der aus Kuffarn vertraut3. Auch die 

Trinkszenen s’nd gelaufig. Es gibt Zecher, zum Teil mit einer Syrinx oder mit 

einer Leier in der Hand, auf Sesseln mit hoher Ruckenlehne doch ohne Arm- 

stiitzen, die meist von Frauen bedient werden. Gut bekannt ist uns auch die 

Wiedergabe der Manner, die aus einem FuBkessel Wein schopfen. Unter den 

anderen Werken wird aber diese Situla durch die groBziigige symmetrische 

Komposition des ersten Frieses hervorgehoben. Einfacher sind der Kriegerauf- 

zug der zweiten und die ruhig schreitenden Tiere der dritten Zone.

Lucke benutzte die Verbffentlichung dieses GefaBes, um eine Analyse der 

gesamten Situlenkunst zu versuchen, wie sie uns in dieser Ausfiihrlichkeit bis- 

her noch nicht vorliegt. Dabei beschrankt er aber den Begriff ,,Situlenkunst “ 

auf die unmittelbar mit den der Providence-Situla vergleichbaren Darstellun

gen auf Situlen, Giirtelblechen, Spiegeln usw., und von diesen zieht er nur die- 

jenigen mit Wiedergaben des Menschen heran. Es bleiben also unberucksichtigt 

die bekannten, nur mitTieren verzierten Deckel vomTypus Hallstatt Grab6964 

oder die Zisten von Klein-Klein5, deren Figuren in einer ganz anderen Buckel- 

technik ausgefuhrt sind. Ferner ist besonders hervorzuheben, daB er die meisten 

Metallarbeiten aus Este ausschied und sie - als einen besonderen Kunstkreis zu- 

zusammengefaBt - den im Stile der Providence-Situla verzierten Werken gegen- 

iiberstellte. Wir vergleichen hier das Bruchstuck eines typischen Estegiirtel- 

bleches (Taf. 15,I)6, dessen Tiere sich in der Stilisierung des Korpers mit jeweils 

nur einem Vorder- und einem Hinterbein und mit den fein geschwungenen 

Linien deutlich von Werken wie der Situla Providence abheben. Natiirlich ste- 

hen Treibarbeiten mit grbBeren Figuren, z. B. aus dem Grab Capodaglio 387, 

den Darstellungen der Providence-Situla naher, doch ist die Linienfuhrung so 

viel bewegter, daB es mir durchaus berechtigt erscheint, diese Werke als eine 

besondere Gruppe herauszustellen, die ebenfalls fur die Entwicklung der figiir- 

lichen Kunst in Oberitalien und im weiteren Ostalpenraum von groBer Bedeu- 

tung ist.

Das Verbreitungsgebiet der Situlenkunst, auf die Lucke seine Ausfiihrun- 

gen beschrankt hatte, umfaBt in der Hauptsache drei Raume: Krain, Tirol und 

das Gebiet um Bologna. Die Verbreitungsskizze (Abb. 2) zeigt nur die Fund- 

punkte, doch nicht die Anzahl der gefundenen Gegenstande. So ist erganzend

3 Watsch: F. Stare, Vace (1955) Taf. 101-104 und Faltbeilage; J. Kastelic, Die Situla aus 

Vace (1956). Kuffarn: L. Karner, Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 21, 1891 [68]ff. Taf. 9; M. Hoernes, 

Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa1 (1898) 661 Taf. 33; E. Ghislanzoni in: Munera. 

Festschr. A. Giussani (1944) Taf. 8. Der Siegespreis ist gewohnlich ein Helm. Ein FuBbecken wie 

auf der Situla in Providence findet sich z. B. auf einem Tonrelief aus Este: A. Callegari, Not. 

Scavi 1925, 333 ff. Abb. 1.

i K. Kromer, Das Graberfeld von Hallstatt (1959) Taf. 126.

8 W. Schmid, Prahist. Zeitschr. 24, 1933, 219 ff.

6 Vgl. G. Ghirardini, Mon. Ant. 10, 1901, 105 Taf. 5, 27.

7 Ghirardini a. a. O. 43-44 Abb. 16 u. Taf. 1.
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Abb. 2. Verbreitungskarte der Denkmaler der Situlenkunst, nach W. Lucke.

auszuftihren, daB z. B. aus den Grabhiigeln beim Magdalenenberg bei St.Marein 

(Magdalenska gora bei Smarje) allein acht Situlen bzw. andere in gleicher Weise 

verzierte Metallarbeiten stammen und aus Watsch (Vace) drei, so daB die Fund- 

dichte in Krain im Verhaltnis starker ist als es hi er die Punkte veranschau- 

lichen. Doch auch in den anderen Gebieten gibt ein Punkt oft mehrere Gegen- 

stande wieder: z. B. liegen von Welzelach in Osttirol Reste von zwei verschie- 

denen GefaBen vor, ebenso von Matrei am Brenner und von Moritzing-Bozen; 

in Mechel (Nonsberg) ist eine groBe Zahl verzierter Blechfragmente entdeckt 

worden; schlieBlich stammen aus Bologna zwei der bekanntesten GefaBe, die 

Situla Certosa und die Situla Arnoaldi, und aus Este hat Lucke ebenfalls zwei 

Werke, darunter die bekannte Situla Benvenuti, an diesen Kreis angeschlossen.

Lucke betonte immer wieder den eigenen Charakter der Situlendarstellun- 

gen, die sich wohl an etruskische Vorbilder anlehnen, aber doch das Leben der 

Alpenbewohner schildern, also etwa das Trinkgelage oder den Faustkampf so 

wiedergeben, wie sie im Alpenraum geiibt wurden, und somit sicherlich dort 

auch hergestellt worden sind. Nach Einzelheiten in der Ausfiihrung nahm er 

dabei an, daB es Werkstatten in Krain und in Tirol gegeben habe. Ein Neufund 

aus den Grabern von Spina8, der mit der Arnoaldi-Situla aus Bologna groBe 

Ubereinstimmungen aufweist, und bestimmte andere Uberlegungen, die hier

8 Mostra dell’Etruria Padana e della citta di Spina. Bologna 1960,1 Catalogo 371 f. Nr. 1204;

P. E. Arias, Melanges Grenier (im Druck).
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nicht ausgefulirt werden konnen, machen es deutlich, daB ein drittes Herstel- 

lungszentrum in unmittelbarer Nachbarschaft der Etrusker vielleicht auch siid- 

lich des Po angenommen werden muB, wo die Verfertiger der Situlen im 5. Jahr

hundert v. Chr. neben Griechen und Etruskern tatig gewesen sein mussen.

Eine der wichtigsten und meistdiskutierten Fragen ist die nach der zeit- 

lichen Stellung der Situlen, besonders die Frage nach dem Beginn dieser Kunst, 

wann und unter welchen Voraussetzungen ein so enger Kontakt mit dem Siiden 

eingesetzt hat, daB diese bildlichen Darstellungen in Oberitalien und im weite- 

ren Ostalpenraum ausgelbst wurden. Lucke hatte diesem Problem groBe Auf- 

merksamkeit gewidmet, ist aber zu keinern Ergebnis gekommen, das uns heute 

befriedigen wiirde. Ein besonderes Hindernis fur ihn war es, daB er in seiner 

Arbeit die geschlossenen Grabfunde, soweit sie keine attische Keramik auf- 

weisen, auBer Betracht lieB. Wesentliche Fortschritte in der Gliederung des 

Osthallstattmaterials sind ja erst wieder in den letzten Jahren erzielt worden. 

Lucke ordnete also die meisten Situlen nur nach dem Stil der Darstellungen, 

wobei er einigemale danebengriff. Ich mochte deshalb hier meinen allgemeinen 

Uberblick nicht fortsetzen, sondern die Chronologie und besonders die Frage 

nach dem Beginn der Situlenkunst genauer behandeln.

Ausgangspunkt fiir jede zeitliche Einordnung der Situlen waren die Grab

funde, in denen diese Metallarbeiten zusammen mit griechischer Keramik ge- 

funden worden sind. Gesichert ist die Zeitstellung der Situla aus der Certosa- 

nekropole in Bologna, die mit einer attischen Lekythos vom Beginn des 5. Jahr- 

hunderts zusammenlag9. In die gleiche Zeit fiihren uns die Situlenfragmente 

aus Nesactium Grab 12, ehemals im Museum in Pula, die mit einer spatschwarz- 

figurigen attischen Oinochoe der Zeit um 500 und einem weiteren griechischen 

GefaB vergesellschaftet waren10. Der Zusammenhang des Spiegels aus Castel- 

vetro siidlich Modena laBt sich heute nicht mehr sicher feststellen11. Die iiber- 

lieferten etruskischen Beifunde verweisen ihn allgemein in das 5. Jahrhundert, 

fruhestens in das Ende des 6. Jahrhunderts. Die Situla Arnoaldi in Bologna 

stammt aus einem Grab mit angeblich schwarzfigurigen und rotfigurigenVasen, 

deren Herstellungszeiten etwa hundert Jahre auseinanderliegen12. Wahrschein- 

lich wurde eine altere Kbrperbestattung durch eine jungere Beisetzung gestort. 

Da die Situla zusammen mit anderen BronzegefaBen in der Mitte des Grabes an- 

geordnet war, ist sie wohl der jungeren Bestattung mit der attischen rotfiguri- 

gen Keramik der Zeit um 400 zuzurechnen. Auch der Neufund aus Spina soil 

dem ausgehenden 5. Jahrhundert zuzuweisen sein13.

9 A. Zannoni, Gli scavi della Certosa di Bologna (1876) 101 ff.; P. Ducati, La Situla della 

Certosa. Mem. della R. Accad. delle Scienze dell’Istituto di Bologna. Cl. di Scienze Mor. 2. Ser. 5-7, 

1923, 23ff.; D. Randall-Mac Iver, The Iron Age in Italy (1927) 48ff.

10 A. Puschi in: Nesazio Pola. Atti e Mem. della Soc. Istriana di Arch, e Storia Patr. 22, 

1905,140ff.

11 C. Cavedoni, Bull. dell’Inst. di Corrispondenza Arch. 1841, 75ff.; ders., Arm. dell’Inst. 

di Corrispondenza Arch. 14, 1842, 67ff.; A. Grenier, Bologne villanoviemie et etrusque (1912) 

369 f.; F. Malavolti, Studi Etruschi 16, 1942, 483 f.

12 G. Gozzadini, Not. Scavi 1881, 19f.; E. Brizio, Atti e Mem. della R. Dep. di Storia Patr. 

per le Prov. di Romagna 3. Ser. 2, 1884, 269ff.

13 Siehe Anm. 8.
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Da die Zusammenfunde mit griechischen und etruskischen GefaBen die 

figurlich verzierten Situlen erst in die Zeit um 500 und spater weisen, hat 

folgende Ansicht die weiteste Verbreitung gefunden, die am ausfiihrlichsten 

Ducati in seiner Abhandlung uber die Certosa-Situla dargelegt hat14: Er nahm 

an, daB die verzierten Situlen in unmittelbarer Anlehnung an Figurendarstel- 

lungen der Etrusker, die ja am Ende des 6. Jahrhunderts den Apennin fiber - 

schritten hatten und in der Poebene ansassig geworden waren, entstanden sind. 

An die Spitze der Entwicklung stellte er die um 500 entstandene Certosa- 

Situla, die sich durch die Feinheit und Lebendigkeit ihrer Figuren von alien 

anderen Situlen abhebt. Die besondere Qualitat erklarte Ducati dadurch, daB 

dieses GefaB wohl im etruskischen Bologna selbst hergestellt worden sei.

Gegen diese verbreitete Meinung wandte sich Lucke, indem er feststellte, 

daB es in den Darstellungen der Situlen Elemente gibt, die sich bereits auf sfid- 

liche Vorbilder, die alter als das ausgehende 6. und 5. Jahrhundert sind, be- 

ziehen mussen. Er meinte, mit dem Beginn dieser Kunst wenigstens in die Mitte 

des 6. Jahrhunderts zuriickgehen zu mussen und versuchte nun mit stilistischen 

Mitteln Werke, die alter als die Certosa-Situla seien, auszusondern. Er kam 

dabei zu einer Reihe, an deren Beginn die Situlen aus Watsch in Laibach15 und 

vom Magdalenenberg in Wien16 stehen, welch letztere der von Watsch so genau 

entspricht, daB sie dem gleichen ,,Arbeiter“ zugeschrieben worden ist17. Es 

folgen dann GefaBe wie Providence oder Matrei18 noch vor dem Jahrhundert- 

ende, die dann zur Certosa-Situla iiberleiten. Betrachtet man aber z. B. die 

Beifunde der Situla vom Magdalenenberg in Wien19, so wird sofort klar, daB 

sie bereits dem entwickelten Certosa-Horizont angehbren, wofiir auBer den 

Certosafibeln besonders die groBe enggerippte Ziste typisch ist. Ein Ansatz be

reits in der Mitte des 6. Jahrhunderts oder kurz danach scheint ganz unwahr- 

scheinlich. Wir mbchten deshalb die von Lucke vorgeschlagene Chronologie 

der Situlen nicht ubernehmen. Eine Uberpriifung aller geschlossenen Funde 

ergab noch einmal, daB die Menge der figurlich verzierten Situlen nicht vor dem 

Ende des 6. Jahrhunderts anzunehmen ist, sondern daB sie erst das 5. Jahr

hundert fullt und daB es auch noch spatere Exemplare gibt. Und sicher hatte 

diese Kunst enge Beziehungen zu den etruskischen und griechischen Kolonien 

in der Poebene, von wo Anregungen in ihren Bildern deutlich spurbar sind.

Doch mochten wir Luckes Beobachtung, daB sich Werke der Situlenkunst 

zum Teil auf altere siidliche Vorbilder beziehen mussen, nicht ablehnen. Es 

gibt sicherlich in Oberitalien und im weiteren Ostalpenbereich eine altere 

figurliche Kunst, die eine, vielleicht sogar die wesentliche Wurzel der Situ

lenkunst des 5. Jahrhunderts ist. Den Schlussel fur diese Frage bietet das

14 Siehe Anm. 9.

15 Siehe Anm. 3.

16 Kromer, Veroffentl. d. Urgesch. Arbeitsgem. in der Anthr. Ges. Wien 1, 1952, 53 ff.

17 So schon Hoernes a. a. O. 668.

18 B. Giovanelli, Le antichita rezio-etrusche scoperte presso Matrai (1845), vgl. Zeitschr. 

d. Ferdinandeums 3. F. 20, 1876, 43ff.; Ghislanzoni a. a. O. Taf. 8; R. Pittioni, Urgeschichte des 

osterreichischen Raumes (1954) 634 Abb. 447.

19 Hoernes, Wiener Prahist. Zeitschr. 2, 1915, 103; Kromer, Veroffentl. d. Urgesch. Arbeits

gem. in der Anthr. Ges. Wien 1, 1952, 53ff.
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Grab mit der Situla Benvenuti aus Este20. Wenn wir hier eine Abrollung ihres 

Figurenschmucks betrachten (Abb. 3), wird deutlich, daB sie von den bekannten 

Situlen des 5. Jahrhunderts nicht zu trennen ist. Es erscheinen die Manner mit 

den in gleicher Weise stilisierten Gesichtern: auf den Wangen steht ein groBer 

Buckel, der den Eindruck von aufgeblasenen Backen erweckt; die Lippen und 

das Kinn sind durch kleine Buckel betont, der Nasenriicken ist durch einen 

MeiBelschlag leicht hervorgehoben, doch bleibt die Stelle des in der Natur her- 

vorstehenden Nasenfliigels vbllig unbehandelt. Auf den Kopfen tragen einige 

die gleichen breitkrempigen Hute. Neben Zechern sind ebenfalls die typischen 

Faustkampfer mit den hantelfbrmigen Handbewehrungen wiedergegeben.

Es wird aber auch ein Abstand zu den anderen Situlen deutlich. DieFaust

kampfer, die sonst immer nach einem festen Schema dargestellt wurden, unter- 

scheiden sich dadurch, daB bei ihnen Haare angegeben sind, sie beide Arme 

vorstrecken und zwischen ihnen der Siegespreis fehlt. Die Zecher tragen 

merkwiirdig gemusterte Ge wander, und der erste sitzt auf einem Sessel, der im 

Gegensatz zu den anderen Situlenbildern auch eine hohe Seitenlehne aufweist 

und somit ganz etruskischen Sesseln entspricht. Abgesehen von solchen anti- 

quarischen Einzelheiten tritt am ganzen Stil der Darstellung etwas Anders- 

artiges hervor, was sich am besten am Tierbild erkennen laBt: diese energisch 

weit ausschreitenden, gelangten Tiere haben nur wenig gemein mit den viel 

natiirlicheren und bewegteren Tieren der Certosa-Situla; auch der enge Schritt 

der schwereren Tiere der Providence-Situla hebt sich deutlich davon ab.

Man kbnnte diese abweichende Darstellungsweise dadurch erklaren wollen, 

daB das GefaB eben dem etwas andersartigen Estekreis angehbrt; denn daB die 

Benvenuti-Situla in Este hergestellt worden ist, wird allein schon an der ge- 

schweiften GefaBform deutlich (Taj. 13), die der der Tonsitulen aus Este ent

spricht. Etwa in dieser Weise hatte Lucke argumentiert. Nun kennen wir ja 

aber figtirliche Este-Arbeiten des 5. bis 4. Jahrhunderts in groBer Menge. Ich 

gebe hier als ein Beispiel ein getriebenes Tier von dem Deckel aus Capodaglio 

Grab 38 wieder (Taj. 14, 3)21. Mit den vorher (Taj. 15,1) gezeigten kleineren Dar- 

stellungen aus Este hat dieses Tier die elegante, geschwungene Linienfuhrung 

gemeinsam. Das Volumen des Korpers wird von sehr zierlichen Beinen getragen, 

auch der Hals ist in einem vollendeten Schwung abgesetzt. DaB auch von diesen 

Bildern die Tiere der Situla Benvenuti zu trennen sind, ist ohne weiteres ein- 

leuchtend. Da das Grab Capodaglio 38 wahrscheinlich erst um 400 oder Anfang 

des 4. Jahrhunderts anzusetzen ist, zeige ich noch ein alteres Beispiel, wiederum 

ein Tier von einem Deckel aus einem anderen Grab der Villa Benvenuti, dem 

Grab 124 (Taj. 14, 2)22. Die Arbeit ist langst nicht so qualitatvoll. Trotzdem 

konnen wir auch hier erkennen, daB der in diesem Fall recht unelegant ge

schwungene Korper sich von denen der Tiere der Situla Benvenuti unterschei- 

det und auf etwas hinstrebt, was wir sehr viel ausgebildeter bei den Tieren des

20 Grab 126 (alte Nr. 73) vgl. A. Prosdocimi, Bull, di Paletn. Ital. 6, 1880, 79ff.; L. Benve

nuti, La Situla Benvenuti nel museo di Este (1886); O. Montelius, La civilisation primitive en 

Italie 1 (1895) 291 ff. Taf. 54; Ghirardini a. a. O. 8ff.

21 Siehe Anm. 7.

22 Alte Grabnummer 72, vgl. Ghirardini a. a. O. 29ff.
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Grabes Capodaglio 38 gesehen haben. Auch dieses fruhere Werk steht nicht 

allein, sondern es laBt sich mit anderen Figurendarstellungen verbinden23, die 

man ebenfalls gegen die der Benvenuti-Situla absetzen konnte. Durch die Ge- 

geniiberstellung der drei naher betrachteten Arbeiten auf einem Bild (Taf. 14) 

treten die Unterschiede besonders hervor; sie konnen nur zeitlich bedingt sein. 

Auch wird deutlich, daB sich nur zu dem Tierbild der Benvenuti-Situla (Taf. 14,1) 

ungefahre Entsprechungen auf griechischen Vasen finden lieBen, wogegen sich 

in den beiden anderen Tieren eine sehr eigene Entwicklung spiegelt.

DaB diesen verschiedenen Tierdarstellungen in Este wirklich eine zeitliche 

Abfolge zugrunde liegt, wird durch die geschlossenen Funde bestatigt, was 

hier allerdings nur sehr kurz angedeutet werden kann: Auf die Datierung des 

Grabes Capodaglio 3824 brauche ich hier nicht naher einzugehen. Der spate 

Ansatz ist gesichert durch den oft durchgefiihrten Vergleich mit den zwei Be- 

stattungen Capodaglio 3125, die attische Keramik aus der zweiten Halfte des 

5. und der ersten Halfte des 4. Jahrhunderts enthalten. Schwieriger ist eine 

genaue Einstufung der Graber Benvenuti 126 mit der Situla26, und Benvenuti 

124 mit dem verzierten Deckel27; denn daB beide z. B. auf Grund der schwarz- 

rot gebanderten Keramik der Periode Este III zugeschrieben worden sind, er- 

gibt bei der langen Dauer dieser Phase fur unsere Betrachtung nichts. Inner - 

halb dieser Periode lassen sich aber Graber des spaten 6. und des fruhen 5. Jahr

hunderts, die fur unsere Untersuchung die geeignete Ausgangsbasis liefern, mit 

Hilfe einiger immer wieder begegnender Fibel- und Anhangertypen relativleicht 

aussondern28. Charakteristisch sind z. B. Dreipass-Anhanger, die im Grab Pela 

14 zusammen mit einer attischen Lekythos der Zeit um 500 gefunden worden 

sind (Abb.4, A3)29. Im Grab 10 des gleichenFriedhofs lagen zusammen mit den 

Fragmenten einer attischen schwarzfigurigen Schale vom Ende des 6. Jahr

hunderts rundbodige Korbchenanhanger, fur die ich ein Beispiel aus der an die 

Estefunde unmittelbar anschlieBbaren Nekropole von Padova-Ognissanti,Grab 

38, wiedergebe (Abb. 4, B5)30. Aus diesem zuletzt genannten Fund stammt eine 

Fibel mit zuriickgebogenem Entenkopf und Querkerben fur Einlagen (Abb. 4, 

Bl), die unmittelbare Entsprechungen z. B. unter den Gegenstanden vom 

Chateau-sur-Salins31 oder von Les Jogasses32 besitzt und damit eine Briicke zu

23 Vgl. z. B. die verzierte Dolchscheide aus dem Grab Ricovero 232, Prosdocimi, Not. Scavi 

1896, 302ff. Abb. 3.

24 Alte Grabnummer 103, vgl. Ghirardini a. a. O. 37 ff.

25 Alte Grabnummer 105, vgl. Ghirardini a. a. O. 54ff.; Randall-Mac Iver a. a. O. 40f. Taf. 8.

26 Siehe Anm. 20. 27 Alte Grabnummer 72, vgl. Ghirardini a. a. O. 29ff.

28 Die im Folgenden auf Abb. 4 wiedergegebenen Skizzen wurden von mir zusammen mit 

Herrn Prof. Dr. G. Kossack, dem ich auch fur manche Anregung verpflichtet bin, auf einei' 

Studienreise zur Vorbereitung einer gemeinsamen Arbeit uber die Chronologic der Hallstattzeit

hergestellt.

29 Alte Grabnummer 87, vgl. Ghirardini a. a. O. 67 Taf. 5, 11.

30 A. Moschetti u. F. Cordenons, Boll, del Mus. Civ. di Padova 14, 1911 (1913) 124f. (Ognis- 

santi Grab 13 ebda. 115f.).

31 M. Piroutet, Comptes Rendus du 5me Congr. Internat. d’Arch. Alger 1930 (1933) 56 f. 

Taf. 1, 7; ders., Congr. Prehist. de France 12, 1936, 833 Taf. 3, 2. 9.

32 P.-M. Favret, Revue Arch. 5. Ser. 26,1927,123 Abb. 15, 106.157; ders., Prehistoire 5,1936, 

89 f. Abb. 34, 106. 157.
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Esto. Situla Benvenuti. M. 1 : 2.
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2

3

Este. Tierdarstellungen. 1 Situla Benvenuti. 2 Deckel Benvenuti, Grab 124.

3 Deckel Capodaglio, Grab 38. M. etwa 1:1.
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Abb. 4. Fibeln und Anhanger. A Este-Pel4, Grab 14. B Padova-Ognissanti, Grab 38.

C Padova-Ognissanti, Grab 13. D Este-Benvenuti, Grab 124. M. 1 : 2.

5 Germania 40, 1. Halbband
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dem ebenfalls dutch Siidimporte sicher in diese Zeit gehdrenden spaten west- 

alpinen Hallstattkreis schlagt. Fur diese Zeit in Este immer wieder belegte 

Fibeltypen sind dann solche mit bandformigem Biigel und Kopfscheibe, von 

denen in Ognissanti Grab 38 ein Bruchstiick geborgen worden ist (Abb. 4, B 2), 

oder Sanguisugafibeln mit langem Nadelhalter und mit schwalbenschwanz- 

formigem FuB oder mit FuBknopf, zum Teil mit Korallenstiftchen oder groBe- 

ren Quereinlagen im Biigel (Abb. 4, A 2.4; B 6; C 3). Diese in Este so haufige 

Formengesellschaft setzt kurz vor dem Certosahorizont ein und umfaBt auch 

noch die Fruhphase der Certosafibel.

Wesentlich alter als der Certosahorizont sind die Beifunde der Benvenuti- 

Situla33, worauf fruher z. B. Ghirardini hingewiesen hatte34 und was in letzter 

Zeit wieder von S. Gabrovec hervorgehoben worden ist35. In einer so kurzen 

Studie kann leider nicht der ganze Fund vorgefiihrt werden; wir kennen aus 

dem Grab reichlich Keramik, u. a. mit Glattmustern verzierte und schwarz-rot 

bemalte, zahlreich sind die Armringe und die Anhanger, zwei Mehrkopfnadeln 

sind vorhanden usw. Wenigstens mochte ich aber alle Fibeln zeigen (Abb. 5). 

DaB wir uns hier in einem ganz anderen Zeithorizont befinden als in dem vorhin 

skizzierten, ist sofort deutlich. Nur bei einer Form (Abb. 5,6) konnte man im 

ersten Moment an eine Certosafibel denken, doch ist der bogenformige Biigel 

ganz anders. Auf eine entsprechende Fibel in sicher alterem Zusammenhang 

hat ebenfalls Gabrovec hingewiesen36.

DaB dabei die Funde aus dem Grab der Benvenuti-Situla nicht unmittelbar 

vor die vorhin umrissene Formengruppe, die am Ende des 6. Jahrhunderts ein- 

setzt, zu stellen sind, sondern daB wir in Este eine Anzahl Graber dazwischen- 

ordnen konnen, mag als Beispiel das Grab Benvenuti 124, aus dem wir die eine 

Tierfigur betrachteten, veranschaulichen37. Ich kann hier wiederum nur die 

Fibeln vorfiihren (Abb. 4, D), die sich teilweise an diejenigen aus dem Grab der 

Benvenuti-Situla anschlieBen lassen. Einzelne Formen wie z. B. die Fibel mit 

geripptem Biigel (Abb. 4, D 1) oder die besonders typischen Schlangenfibeln 

mit schlankem Nadelhalter und mit im Gegensatz zu alteren Exemplaren groBer 

Kopfscheibe (Abb. 4, D 4^-5) lassen eine etwas jiingere Stellung erkennen, ohne 

daB dabei aber der Horizont vom Ende des 6. Jahrhunderts erreicht ware.

Ohne dies jetzt ausfiihrlicher begriinden zu konnen, will ich nur soviel 

sagen, daB dieses Grab etwa in die Mitte des 6. Jahrhunderts und das der Situla 

Benvenuti dann ungefahr in die Zeit um 600 eingeordnet werden kann. Davor 

lieBen sich Graber des 7. Jahrhunderts aussondern. In unserem Zusammenhang 

kommt es ja aber nicht so sehr darauf an, wann diese Situla genau anzusetzen 

ist, es stellt sich vielmehr die wichtigere Frage - nachdem wir einmal erkannt 

haben, daB es altere Situlendarstellungen schon vor der Bliitezeit dieser Kunst 

im 5. Jahrhundert gibt - zu welcher Zeit die Situlenkunst durch bildliche An- 

regungen des Siidens hervorgerufen worden ist, und wie weit wir Werke einer 

Fruhphase uberhaupt fassen konnen.

33 Siehe Anm. 20.

34 Ghirardini a. a. 0. 18 ff. 210.

35 Gabrovec, Situla 1, 1960, 53 f. 66 f.

36 Gabrovec a. a. O. 54 Anm. 96-97; 67 . 37 Siehe Anm. 27.
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Abb. 5. Este. Villa Benvenuti, Grab 126. Fibeln. M. 1: 3.

Entsprechende Treibarbeiten mit menschlichen Darstelhmgen gibt es nur 

wenige. Zu nennen ist ein Helmfragment vom Magdalenenberg bei St. Marein 

(Magdalenska gora bei Smarje)38, das Gabrovec in diesen Zusammenhang ge- 

wiesen hat39. Die Kriegerdarstellungen darauf sind so einfach, dab sie fur einen 

Vergleich nicht viel ausgeben; die Pflanze stimmt aber ganz mit solchen der

38 M. Much, Kunsthistorischer Atlas 1 (1889) 144f. Taf. 63, 8; Stare, Zbornik Filozofske 

Fakultete Ljubljana 2, 1955 Taf. 46, 2.

39 Gabrovec a. a. O. 45 Anna. 53.

5*
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Benvenuti-Situla iiberein. Zusammen mit dem Fragment wurde eine Knoten- 

fibel gefunden40, die bereits fiir die Stufe Hallstatt C nach Gabrovec typisch ist 

und die ebenfalls eine Parallele unter den Beifunden der Benvenuti-Situla hat 

(Abb. 5, 1). Ferner hatte Gabrovec einen Helm aus der Umgebung von Forli 

diesem Zeithorizont zugeordnet41. Wahrscheinlich aus dem gleichen Fund 

stammt ein Schildbuckel mit der Wiedergabe zweier Krieger42, die zwar viel 

groBer und differenzierter als die Darstellungen auf den Situlen sind, aber in 

der Stilisierung des Gesichts mit dem dicken Wangenbuckel und den anderen 

Einzelheiten, wie ich sie vorhin beschrieb, eine Verwandtschaft mit der Situlen - 

kunst zeigen und allgemein auch das Treiben von menschlichen Darstellungen 

fiir diese Zeit belegen.

Nur drei Werke sind eine bescheidene Anzahl. Es lassen sich aber noch 

mehrere verzierte Situlen bzw. Deckel anschlieBen, die allerdings nur mitTieren 

geschmiickt sind. Zu nennen sind die Situla und der Deckel Randi aus Este43, 

ferner ebendaher der Deckel Rebato Grab 18744 und eine unpublizierte Situla 

im Museum in Wien; dann sind anzufiigen der Deckel aus Sticna in Krain45, 

ein weiterer Deckel aus S. Lucia46, der bekannte Deckel von Hallstatt47, der von 

Grandate bei Como48 und schlieBlich ein Deckelfragment von Numana49. Die 

Qualitat dieser Arbeiten ist recht unterschiedlich; auch weichen sie in der Aus- 

fiihrung etwas voneinander ab: z. B. sind bei einigen Werken einzelne Glieder 

der Tiere stark durch Buckel betont, die bei anderen dagegen ganz sparsam 

verwendet sind. Doch kann man an alien Werken gemeinsame Ziige mit den 

Tieren der Situla Benvenuti erkennen, und sie schlieBen sich auch untereinander 

eng zusammen. Unser vorhin vorgeschlagener Zeitansatz wird noch einmal be- 

statigt durch eine einfache Tonkanne, die mit dem Deckel aus Sticna zusammen 

gefunden worden ist, die von Beazley fiir eine Imitation einer italo-korinthi- 

schen Oinochoe des spaten 7. oder des friihen 6. Jahrhunderts gehalten wird50. 

Dabei legt die Verbreitung (Abb. 6) und die enge Verwandtschaft der Werke 

nahe, daB sie ebenfalls aus Werkstatten in Este hervorgegangen sind.

Dieser Kreis von Treibarbeiten, den ich hier nur knapp umreiBen konnte, 

zeigt so eigene Auspragungen, daB die prazise Ankmipfung an siidliche Vor- 

bilder nicht leicht zu vollziehen ist. Am besten konnen wir noch mit einigen

40 C. Deschmann, Mitt. d. k. k. Central-Comm. Wien N. F. 9, 1883, 58; Much a. a. O. 144f. 

Taf. 63, 5.

41 Gabrovec a. a. 0. 37 ff. 59 ft.

42 A. Santarelli, Not. Scavi 1887, 8ff. Taf. 1; Mostra dell’Etruria Padana s. o. Taf. 59.

43 Callegari, Not. Scavi 1924, 269 ff. Abb. 4 Taf. 12.

44 A. Alfonsi, Not. Scavi 1922, 46ff. Abb. 41.

45 R. Lozar, Glasnik Ljubljana 18, 1937, Iff. Abb. 5 Taf. la; Stare, Zbornik Filozofske 

Fakultete Ljubljana 2, 1955 Beilage 6.

46 C. Marchesetti, Boll, della Soc. Adriatica di Scienze Nat. in Trieste 20, 1900, 26.

47 Siehe Anm. 4.

48 V. Barelli, Riv. Arch, di Como 27, 1885, lOff. Taf. 1; ders., Not. Scavi 1885, 171ff.; 

Montelius a.a.O. 258ff. Taf. 47, 13; Ghirardini a.a.O. 122ff. Abb. 40.

49 P. Marconi, Mon. Ant. 35, 1933, 365 ff. Taf. 23.

60 Vgl. P. Jacobsthal, Greek Pins (1956) 179 Abb. 588. Auch die anderen Tiersitulen sind 

nach ihren einheimischen Beifunden wiederholt so hoch datiert worden.
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Abb. 6. Verbreitungskarte der friihen Denkmaler der Situlenkunst.

typischen Ornamenten vorgehen. Auf dem Hals der Benvenuti-Situla sind Ro- 

setten wiedergegeben (Taf. 13; Abb. 7,1), die sich genau in dieser Form mit 

den Strahlen auch auf einigen anderen Metallarbeiten des Ostalpenraumes fin- 

den51. Sicherlich kann diese Form nur auf die protokorinthische Punktrosette 

zuruckgehen. Dieses beliebte Fullmotiv ist noch in der Ubergangsphase vom 

Protokorinthischen zum Korinthischen haufig, ist aber in dieser Auspragung 

auf fruhkorinthischen Vasen, also vor Ende des 7. Jahrhunderts, auBer Ge- 

brauch gekommen. Die wenigen spateren Beispiele sind gewohnlich vereinfacht 

ohne die Strahlen. Bei etruskischen Imitationen ist die Punktrosette etwas 

langer, das ganze 7. Jahrhundert hindurch, in Verwendung, wird in dieser Form 

aber im 6. Jahrhundert nicht mehr benutzt.

Ebenfalls laBt sich der Fries mit phonikischen Pahnetten der Situla Randi 

(Abb. 7, 2)52, der nordlich des Apennin meines Wissens nur noch einmal ver

einfacht und abgewandelt auf einem weiteren Beispiel aus Este vorkommt53, 

gut mit siidlichen Arbeiten verbinden. Das Motiv begegnet schon auf fruh-

51 z. B. Hallstatt Grab 697, Kromer, Graberfeld von Hallstatt Taf. 128; Klein-Klein, Schmid 

a.a.O. Abb. 18. 20. 23; Vace, Gabrovec a.a.O. Abb. 10 u. a.

52 Siehe Anm. 43.

53 F. v. Duhn u. F. Messerschmidt, Italische Graberkunde 2 (1939) Taf. 13b.
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protokorinthischen Vasen54, ist in Etrurien im 7. Jahrhundert sehr beliebt55, 

findet sich auch noch im friihen 6. Jahrhundert, z. B. auf der einen Elfenbein- 

ziste aus dem Pania-Grabe bei Chiusi in sehr ahnlicher Form56, kommt dann 

aber in dieser Auspragung im weiteren Verlaufe des 6. Jahrhunderts auBer Ge- 

brauch.

2

Abb. 7. Este, Ornamente. 1 Situla Benvenuti. 2 Situla Randi. 1 M. 1 : 1; 2 M. 1 : 2.

Doch nicht nur die Ornamente, sondern auch die Tierdarstellungen selbst 

erlauben einen relativ genauen AnschluB an griechische bzw. etruskische Werke. 

Als Beispiel mochte ich das Lowenbild herausgreifen, das in unserem Kunst- 

kreis am vollendetsten auf dem Deckel von Hallstatt gestaltet ist57. Auf Taf. 15,2 

sehen wir dieses weit ausschreitende Tier mit dem relativ schlanken Hals 

und dem viereckigen Kopf. Die Vorbilder dafiir sind in der Zeit der proto

korinthischen Lowendarstellungen zu suchen. Auf der Abb. 8,1 gebe ich ein Bei

spiel nach Payne wieder58, wo das entsprechende Bild eines Lowen zu sehen 

ist, mit dem schlanken langen Nacken, dessen Kontur sich nur von dem herz- 

formigen Ohr uberschnitten in den KopfumriB fortsetzt. Der Kopf ist ahnlich 

eckig gestaltet, wobei das Auge nur organisch hoher geriickt ist und damit den 

Ausdruck verandert. Einleuchtender wird der Vergleich sein, wenn man da- 

gegen das Lowenbild der korinthischen Phase betrachtet59, das auf den EinfluB 

des assyrischen Lowen zuriickgeht und nach einer gewissen Verzogerung auch 

in Etrurien herrschend wird60. Hier sei wiederum ein Beispiel aus der Uber-

54 H. Payne, Necrocorinthia (1931) Taf. 2.

55 z. B. Montelius a.a.O. 2 (1904) Taf. 194, 4 u. a.

56 Vgl. z. B. Y. Huis, Ivoires d’Etrurie (1957) 62 f. Nr. 61 Taf. 27-28.

57 Siehe Anm. 4.

68 Payne a.a.O. Taf. 16, 3.

59 Zur Wandlung des Lbwenbildes allg.: Payne a.a.O. 67 f.

60 Zum etruskischen Lowenbild vgl. W. L. Brown, The Etruscan Lion (1960).
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gangsstufe (Abb. 8, 2) angefiihrt61, wo es bereits haufiger begegnet, um sich dann 

in der friihkorinthischen Stufe, also im spaten 7. Jahrhundert, durchzusetzen. 

Der Unterschied und auch der Abstand von unseren Estedarstellungen wird 

sofort klar, wenn man dieses ganz anders proportionierte Tier betrachtet mit 

dem machtigen Nacken und der Mahne, die wie ein Kranz hinter der Stirn 

aufragt. DaB im iibrigen die nachsten Vorbilder fur die friihen SitulendarsteL 

lungen nicht auf protokorinthischen Vasen, sondern auf entsprechenden Wie- 

dergaben aus Etrurien zu suchen sind, macht auch der Hallstatter Lowe deut- 

lich, da er im Maul den Hinterschenkel eines Tieres schleppt und auch geflugelt 

ist, was wir als typisch etruskisch ansehen durfen.

Nur in Umrissen vermochte ich hier die Geschichte der Situlenkunst zu 

zeichnen, wobei es mir besonders darauf ankam, daB es bereits vor der gut be- 

kannten Kunst des 5. Jahrhunderts einen alteren Kreis von Werken gibt, der 

sich um die Situla Benvenuti in Este gruppieren laBt. Ich kann hier nicht weiter 

diesen Kreis aufgliedern und seine Wurzeln untersuchen. Wir miissen uns mit 

der allgemeinen Feststellung begnugen, daB sich diese Darstellungen auf die 

orientalisierende Kunst des 7. Jahrhunderts zuruckfiihren lassen und daB Etru

rien ein wichtiger Vermittler der Bildvorlagen gewesen ist.

Da die Situla Benvenuti die einzige fruhe Arbeit mit einer ausfuhrlichen 

Schilderung menschlicher Handlungen ist, fallt es schwer, die Szenen der Situ

lenkunst des 5. Jahrhunderts und damit die sehr ausgepragte eigene Vorstel- 

lungswelt der Bewohner des Ostalpenraumes bzw. Oberitaliens in altere Zeit 

zuruckzuverfolgen. Zu Hilfe kommen uns aber andere, in abweichender Technik 

ausgefiihrte, bildliche Darstellungen unseres Gebietes. Wir konnen verschiedene 

Themen der Situlenkunst, z. B. den Faustkampf, schon auf den in Punkt- 

Buckel-Manier verzierten Zisten von Klein-Klein62 bzw. auf den Eimern von 

Sesto Calende63 erkennen. DaB sie ungefahr unserem Zeitraum angehdren, wird 

z. B. an einigen Blechfragmenten mit Pflanzendarstellungen klar, die wahr- 

scheinlich aus dem zweiten Kriegergrab von Sesto Calende stammen64, und die 

sich unmittelbar an die Pflanzenbilder auf den friihen Situlen anreihen lassen. 

SchlieBlich laBt sich auch ein Thema, das wir vielleicht als Hirschopfer bezeich- 

nen konnen, auf alteren Darstellungen feststellen: Auf der Situla vom Magda- 

lenenberg in Wien z. B. finden sich ein Hirsch und andere Wildtiere, die 

von Mannern mit geschulterten Beilen gefiihrt werden65. Zwei Hirsche in 

einer ganz ahnlichen Szene sind auch auf dem Wagen von Strettweg im Museum 

in Graz wiedergegeben66. Dies alles sind deutliche Hinweise darauf, daB vieles 

von der Vorstellungswelt der Situlenkunst des 5. Jahrhunderts bereits in alte- 

rer Zeit im gleichen Gebiet vorgebildet war.

61 Nach Payne a.a.O. Taf. 16, 7.

62 Schmid a.a.O. Abb. 44 Taf. lb.

63 Ghislanzoni a.a.O. Taf. 2.

64 M. Bertolone, Sibrium 1, 1953-54, 69 Taf. 31a-b.

65 Siehe Anm. 16.

66 Schmid, Der Kultwagen von Strettweg. Fiihrer zur Urgeschichte 12 (1934).
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Abb. 8. 1-2 Lowen von korinthischen Vasen der Ubergangsphase, nach H. Payne.
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1

2

1 Este. Fondo Capodaglio, Guxtelblech. 2 Hallstatt. Lowe des Deckels aus Grab 696.

M. 1 : 1.




