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Von Otto-Herman Frey, Marburg vcahnm

Vom Ostalpenraum soil im folgenden das Gebiet naher betrachtet werden, 

das sich von der Etsch nach Osten bis nach Krain erstreckt. Veneter und ally- 

rier werden uns beim Einsetzen der schriftlichen Uberlieferung als Bewohner 

dieses (aumes genannt. Krain mit den befestigten Hohensiedlungen und den 

ausgedehnten Tumulusnekropolen - wie Vace, Magdalenska gora, Sticna - 

wird gewbhnlich als das Herz des Osthallstattkreises angesprochen; daran laBt 

sich unmittelbar der Flachgraberkreis von S. cucia vSveta cucijam bis Este 

anschlieBen. Dieser Bereich ist ja fur die gesamte mitteleuropaische Kultur- 

entwicklung von grbBer Bedeutung; von ihm wird der Eesthallstattkreis ent- 

scheidend beeinfluBt. An dieser Stelle soli jedoch nur dazu beigetragen werden, 

das Verhaltnis dieses Kulturgebietes zum Siiden aufzuhellen1.

1 Der Aufsatz gibt emen Vortrag wieder, der auf der Tagung der Prehistoric Society in 

condon im April 1965 gehalten wurde. Fiir die freundliche Einladung zu dieser Tagung mochte 

ich auch an dieser Stelle herzlich danken. Die Ausfiihrungen mogen als ein kurzer Ausblick auf die 

Ergebnisse einer ausfuhrlichen Untersuchung uber die Situlenkunst gewertet werden, die in diesem 

Jahr als ein Band der (bmisch-Germanischen Forschungen in Druck gelit. Die lachweise zu den 

Verbreitungskarten sind in diesem Buch zu linden. Fiir einige Photographien habe ich der Soprin- 

tendenza in Bologna zu danken. Die ubrigen Tafelvorlagen konnten dem lachlaB von E. cucke 

entnommen werden. Besonders hervorheben mochte ich ferner die freundliche Unterstiitzung, 

die mir Frau Prof. G. Fogolari bei der Materialaufnahme in Este zuteil werden lieB.
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• 1-2 Exemplare; • 3 und mehr Exemplare.

Abb. 1. Verbreitung der etruskischen Bronzeschnabelkannen.

4 Germania 44, 1. Halbband
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Den natiirlichen Zugang zum Ostalpenraum bildet die Adria. Eine grie- 

chische Seefahrt bis zum Caput Adriae laBt sich vom spaten 6. Jahrhundert an 

mit der Griindung von Stadten an der Kiiste der Poebene wie Adria und Spina 

klar fassen. Fur die Zeit davor, fur das 7. undfriihe 6. Jahrhundert, ist sie aller- 

dings immer noch umstritten. Unter den viel diskutierten Zeugnissen mochte 

ich nur die lachricht des Dichters Alkman herausgreifen. an einem Gedicht 

vPartheneia 5o f.m vergleicht er eine spartanische Chorfuhrerin mit einem vene- 

tischen (ennpferde, was bedeutet, daB einer spartanischen Horerschaft des 

spaten 7. Jahrhunderts v. Chr. ein kEfhFE48 ein vertrauter Begriff fur 

Tiichtigkeit war. Da bisher aber im Ostalpenraum griechische amporte des 

7. Jahrhunderts nicht gefunden wurden, wagten nur wenige Forscher, von 

diesem Hinweis des Alkman auf einen Seeverkehr auf der Adria zu schlieBen.

Abb. 2. Giirtelschliefie von Carceri bei Este. M. 1:1.

Hinzu kommt, daB Homer kEfhg4A in Paphlagonien kennt. So sind bis heute die 

Meinungen geteilt, ob nur diese letzteren oder auch die Veneti an der oberen 

Adria im spaten 7. Jahrhundert mit der griechischen Eelt Kontakte pflegten2.

Ahnlich verhalt es sich mit der Frage des etruskischen Einflusses auf den 

Ostalpenraum. Enge Beziehungen vermutete man vom spaten 6. Jahrhundert 

an, d. h. nachdem Etrusker aus Mittelitalien in der Poebene Stadte gegriindet 

hatten und damit unmittelbare lachbarn der Veneter geworden waren. Eie 

weit in alterer Zeit mit einem Verkehr zu rechnen sei, blieb aber bis vor kurzem 

beim Fehlen einer gesicherten Chronologie der Osthallstattfunde zweifelhaft; 

denn was man an etruskischen Einflussen herausstellte, datierte man oft vor- 

eingenommen spat, eben in die Zeit etruskischer Herrschaft liber die Poebene.

An was ware aber liberhaupt griechischer und etruskischer EinfluB auf den 

Osthallstattkreis zu fassen? Vergleichsweise kennen wir aus dem westlichen 

Mitteleuropa aus dem 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. griechische Vasen und etrus- 

kisches Bronzegeschirr, wodurch eindeutig Beziehungen zum Sliden bezeugt 

werden. am Osthallstattkreis fehlen aber amporte auch aus dieser spaten Zeit 

fast ganz3. Die Situation laBt sich am besten mit dem Verbreitungsbild der 

etruskischen Bronzeschnabelkannen4, der fur uns wichtigsten ceitform der

2 Vgl. D. c. Page, Aleman, The Partheneion v1951m 87f.

8 lur in Este sind mehrere griechische Vasen gefunden worden; siehe G. Ghirardini, Mon. 

Ant. 1o, 19o1, 65ff.; vgl. jedoch F. v. Duhn u. F. Messerschmidt, atalische Graberkunde 2 v1939m 

51 f.

4 P. Jacobsthal u. A. cangsdorff, Die Bronzeschnabelkannen v1929m.
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etruskischen Bronzeindustrie des spaten 6. und 5. Jahrhunderts, erlautern 

(eGGblnb an den mitteleuropaischen Fiirstengrabern sind diese Kannen eine 

gelaufige Beigabe. Eie eine Zwischenstation auf dem Handelswege wirkt die 

Haufung solcher Kannen im westlichen Oberitalien. Der Osthallstattkreis aber 

bleibt auffalligerweise vollkommen frei von solchen Funden. P. (einecke z. B. 

wollte aus diesem Kartenbild ablesen, dab die Veneter der etruskischen Kolo- 

nisation in Oberitalien zahen Eiderstand geleistet hatten5.

Eie trugerisch eine solche Fundstatistik sein kann, soil eine verzierte 

GiirtelschlieBe aus Carceri bei Este verdeutlichen (eGGbtvnb Aufgrund der Bei-

Abb. 3. Verbreitung der Situlen vom Typus Vace 

und entsprechend verzierter anderer Metallarbeiten.

funde wird sie in den Zeitraum um 5oo oder kurz danach verwiesen6. an einer 

recht fliichtigen Zeichnung ist ein Zecher, der auf einer Kline liegt, dargestellt. 

Vor ihm steht ein Klapptisch mit zwei Trinkschalen darauf. Der kreisformige 

Gegenstand in seiner ausgestreckten Hand ist wohl eine in Aufsicht gegebene 

Schale, bei der der Omphalos deutlich gezeichnet ist. Es handelt sich also um 

eine Spendenschale, die die vor ihm stehende Frau aus einer Kanne fiillt. Da auf 

anderen Darstellungen von Zechern im Alpenbereich niemals eine Kanne er-

5 (einecke, Eiener Prahist. Zeitschr. 17, 193o, 15o.

6 Vgl. E. cucke u. O.-H. Frey, Die Situla in Providence v(hode aslandm. (om.-Germ. 

Forsch. 26 v1962m 59 ff.

4*
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scheint, mbchte man hier an ein importiertes GefaB denken, und dabei am 

ehesten an eine etruskische Schnabelkanne der gerade besprochenen Gattung. 

DaB es sich bei dem GiirtelverschluB um eine venetische Arbeit handelt, in der 

sich das ceben der venetischen Bevolkerung spiegelt, geht daraus hervor, daB 

der Mann entgegen sudlichen Trinksitten, aber ubereinstimmend mit anderen 

Darstellungen des Osthallstattkreises, beim Zechen den Hut aufbehalt. Auch 

tragt die Frau die fur die (egion typischen ,,PumphosenG oder ,,EasserstiefelC£ 7. 

Fur ein estensisches Produkt spricht noch die Form des Tieres am FuBende der 

Kline.

Diese anterpretation des Bildes bietet hbchst interessante Aspekte. Erstens 

hatten wir ein Zeugnis dafiir, daB entgegen der gerade besprochenen Verbrei- 

tungskarte etruskische Kannen auch in den venetischen (aum ihren Eeg 

fanden. Doch nicht nur ein amport, sondern sogar das Eindringen siidlicher 

Trinksitten nach Este wird an diesem Bild deutlich; denn im Gegensatz zu den 

Darstellungen des sitzenden Zechers im Alpenbereich ist er hier auf eine Kline 

gestreckt8. SchlieBlich halt der Mann wie ein Grieche oder Etrusker eine Spen- 

denschale in der Hand.

Eenn wir hier sogar die Ubernahme siidlicher Gebrauche bei den Venetern 

fassen, wie ist dann das fast ganzliche Ausbleiben von entsprechenden amport- 

giitern im Ostalpenraum zu erklaren ? Eie im Eesthall stattgebiet waren (este 

griechischer Vasen vor allem aus den Siedlungen zu erwarten. Von den krai- 

nischen Hohensiedlungen ist aber bisher keine systematisch erforscht worden. 

Und auch von der Stadt Este haben wir noch kein richtiges Bild.

Eas wir bis heute an Funden aus dem Ostalpenraum kennen, stammt fast 

ausschlieBlich aus Grabern. am Gegensatz zu den catenefiirstengrabern des 

Mittelrheingebietes scheint aber in diesen Grabern fremdes amportgeschirr 

keinen festen Platz gefunden zu haben. Das Fehlen sudlichen Gutes scheint also 

durch den Grabritus bedingt, bzw. durch die mangelnden Siedlungsgrabungen 

erklarbar zu sein, ohne daB das heutige Fundbild das Gut, das die Ostalpenbe- 

wohner im ceben besaBen, spiegeln muB. Die wichtigste Quelle, um von dem 

mediterranen KultureinfluB auf den Alpenbereich eine Vorstellung zu gewinnen, 

werden nach dem eben Ausgefiihrten die figiirlich verzierten Metallarbeiten sein. 

am folgenden sollen deshalb diese Eerke im Mittelpunkt der Betrachtung 

stehen.

Die figiirlich verzierte Toreutik des Ostalpenraums wird gewohnlich unter 

dem Oberbegriff ,, Situlenkunst4 £ vereinigt9, obschon sich deutlich verschiedene 

Kreise abzeichnen. Den einen bildet die Situlenkunst im engeren Sinne, wie sie 

E. cucke zusammenfassend bearbeitet hat1o. Haufigster Bildtrager sind die 

Situlen, die gewohnlich mit mehreren Figurenfriesen geschmiickt sind. Als ein 

Beispiel mag hier die Situla von Vace dienen (raTbtanb ahre oberste Zone fiillen 

Darstellungen von Mannern mit Pferden, darunter folgen Szenen eines Festes,

7 Vgl. G. Fogolari, Boll. d’Arte 41, 1956, aff. Anm. 32.

8 S. de Marinis, ca tipologia del banchetto nell’arte etrusca arcaica. Studia Arch. 1 v1961m.

9 Vgl. den Ausstellungskatalog: Situlenkunst zwischen Po und Donau, Padova-cjubljana- 

Eien v1962m; J. Kastelic, Situlenkunst v1964m.

1o Vgl. Anm. 6.



mid zuunterst findet sich ein Tierfries. leben den 

Situlen kommen auch andere GefaBe und Gurtelbleche 

vor, die entsprechend verziert sind. Das Verbreitungs- 

gebiet der Metallarbeiten umgreift vor allem Krain, 

Tirol und den (aum um Bologna (eGGbtlnb Die Bliite- 

zeit der Kunst fallt in das 5. Jahrhundert v. Chr.

Als zweiter Kunstkreis ist der estensische zu nen- 

nen. an seinen Eerken ist das Tierbild vorherrschend. 

raTbtv zeigt dafiir typische Darstellungen von einer 

Situla aus dem Fund Capodaglio 31 von Este, der nach 

den anderen Beigaben dem Zeitraum um 4oo v. Chr. 

angehbrt11. leben GefaBen sind vor allem Giirtel und 

Dolchscheiden Bildtrager (eGGbt,navb Die Verbreitung 

dieser Eerke reicht im 5. und 4. Jahrhundert eben- 

falls von Tirol bis Krain und im Siiden bis Bologna. 

Die iiberwiegende Zahl stammt aber aus den lekro- 

polen um Este (eGGbpnb

leben diesen beiden groBen Gruppen von Metall

arbeiten gibt es eine ansehnliche Zahl isoliert stehen- 

der Eerke. Alter als die eben gezeigten sind Eimer und 

Zisten aus der bekannten lekropole von Klein-Glein 

in der Steiermark mit primitiven Darstellungen in 

Punkt-Buckelmanier13. raTbtlDtv bringt einen Aus- 

schnitt von einem Eimer aus dem Pommerkogel, auf 

dem oben ein Stier und ein Pferd zu erkennen sind, 

darunter ein Bar, der von einem Hund und Kriegern, 

die mit Helmen, groBen Ovalschilden und Streitbeilen 

ausgeriistet sind, gejagt wird. Die einfache Technik 

der Darstellung findet sich wieder bei Eerken aus dem 

Bereich der lombardischen Seen, wobei an erster Stelle 

die Eimer von Sesto Calende zu nennen sind14. Ferner 

soil der Helm von Oppeano bei Verona hervorgehoben 

werden (raTbt,Dt6napD der mit einem Fries von Pferden,

11 Vgl. Ghirardini, Mon. Ant. 1o, 19o1, 54ff. v= lummer 

1o5m; D. (andall-Mac aver, The aron Age in ataly v1927m 4of.; 

S. Howard u. F. P. Johnson, Am. Journ. of Arch. 58, 1954, 2o5.

12 Fur die Unterstiitzung meiner Arbeit im Museum Belluno 

danke ich herzlich Herrn G. Zanussi.

13 E. Schmid, Prahist. Zeitschr. 24, 1933, 219 if.

14 B. Biondelli, Di una tomba Gallo-atalica scoperta a Sesto 

Calende sul Ticino v1867m; E. Ghislanzoni in: Munera, (accolta 

di scritti in onore di Antonio Giussani v1944m aff.

15 A. Minto in: Origines. (accolta di scritti in onore di Mons. 

Giovanni Baserga v1954m 83 ff.

Abb. 4. Dolchscheide von Belluno. M. 1:1.
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die ein Kentaur verfolgt, geschmiickt ist. Ein verwandter Helm stammt aus dem 

Po bei Cremona; an seine Bilder lassen sicli die der Feldflasche aus dem Fiirsten- 

grab von (odenbach in der Pfalz anschlieBen16. SchlieBlich kbnnte man auf das 

Giirtelblech von cothen im Pustertal17 oder auf die beriihmte Schwertscheide 

und das Becken aus Hallstatt18 hinweisen.

an der kurzen Ubersicht, die hier beabsichtigt ist, soli nur auf die Eerke, 

die sich zur Vacer Situla ordnen lassen, und auf die Produkte aus Este naher ein- 

gegangen werden. Ein besonders schones Exemplar unter den ersteren ist eine 

Situla ohne gesicherten Fundort, die sich heute im Museum in Providence, 

(hode asland, befindet19. Auf der Abrollung der Figurenfriese (eGGbtdn sehen 

wir zuunterst ebenfalls einen Tierfries, dariiber findet sich ein Aufzug von 

Kriegern, die nach ihren Helmen in zwei Abteilungen gegliedert sind. ahre Be- 

waffnung besteht auBerdem aus groBen Ovalschilden und StoBlanzen. Die 

oberste Zone ist durch verschiedene Szenen eines Festes ahnlich dem der Situla 

von Vace gefiillt. Zechern, die z. T. Musikinstrumente in den Handen halten, 

wird ein Trunk gereicht. Dazwischen schdpfen vornehme Manner das Getrank 

aus einem FuBkessel. Zu dem Fest gehoren auch Faustkampfer, die mit weit 

ausholenden Schlagen aufeinander eindringen; ihre Kleider haben sie neben 

sich abgelegt. Der Siegespreis ist zwischen ihnen wiedergegeben. Ganz rechts 

die Szene mit den beiden Flbtenspielern, flankiert von mit Fachern ausgezeich- 

neten Mannern, ist vielleicht als ein musischer Agon zu deuten.

Die Abhangigkeit der verschiedenen Bilder von siidlichen Darstellungen wird 

am deutlichsten am Tierfries, der an solche griechischer oder etruskischer Vasen 

erinnert. Dabei entspricht die etwas eintonige (eihung vzwei Hirsche, zwei 

Hirschkuhe, zwei Steinbocke und am Ende nach einer ,,GemseG zwei antilopen- 

ahnliche Tierem, ferner das ruhige Dahinschreiten in einer (ichtung mehr etrus- 

kischen Eerken2o. Zum Vergleich sei auf den Figurenfries einer Buccherokanne 

in Edinburgh verwiesen, der eine ganz ahnliche Komposition zeigt (eGGbtunb Bei 

griechischen, etwa korinthischen Vasen sind die Tierfriese lebendiger gestaltet: 

die Tiere sind in verschiedener (ichtung bewegt und haben oft den Kopf zum 

Asen geneigt. Bei der Vacer Situla ist der etruskische EinfluB an einigen Details 

noch besser zu erkennen; denn ein Teil der Tiere tragt Pflanzen im Maul, und 

dem ,,cowen G hangt ein menschliches Bein aus dem (achen (raTbt6nvab

Die Ableitung dieses (aubtiers von siidlichen cdwenbildern, und zwar, 

wie wir gerade sahen, von etruskischen cdwenbildern, ist evident. anteressant

16 (einecke in: Festschr. (om.-Germ. Centralmus. Mainz v19o2m 78f.; Jacobsthal, Early 

Celtic Art v1944m 14o f.

17 G. Fogolari u. G. B. Pellegrini, Cultura Atesina 5, 1951, aff.

18 Grab 682 und 994: M. Hoernes, Jahresh. d. Osterr. Arch. anst. Eien 3, 19oo, 32 ff.; 

K. Kromer, Das Graberfeld von Hallstatt v1959m 144. 182f.

19 cucke u. Frey a.a.O.

2o Vgl. F. Hiller, Marburger Einckelmann-Programm 1963, 27. Herrn Dr. Hiller mochte 

ich besonders fur seine stete Bereitschaft zum Gesprach danken, das mir bei der Entwicklung der 

hier vorgetragenen adeen sehr forderlich war. Er stellte auch freundlicherweise die Vorlage fur 

eGGbtu zur Verfiigung.

21 Zu dem Motiv Jacobsthal, Early Celtic Art 33 ff.; E. c. Brown, The Etruscan cion v196om. 

Siehe auch unsere eGGbta.b
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ist jedoch, daB dieses Tier im Ostalpenraum einen buschigen Schweif bekommen 

hat und gleichsam in einen Eolf umgedeutet worden ist. An anderen Darstel- 

lungen wird noch klarer, daB die Hallstatt-Toreuten wohl die sudlichen Vor- 

lagen aufgriffen, aber abanderten und auf die Menschen und Tiere bezogen, die 

sie in ihrem cande sahen.

So tragen die Krieger in der mittleren Zone der Providence-Situla Eaffen, 

wie sie auch aus Grabfunden des Alpenbereichs bekanntgeworden sind22. Fur 

die Kegelhelme der zweiten Schar braucht nur an den Helm von Oppeano er-

Abb. 5. Verbreitung der jiingeren tierverzierten Eerke des Estekreises.

innert zu werden (raVbt,Dtanb Die Helmhiite mit Krempe und groBem Busch 

linden sich in verschiedenen Varianten im Osthallstattkreis. Der Ovalschild 

schlieBlich, der in dieser Form im Siiden fehlt, wird im Alpenbereich wiederholt 

dargestellt, z. B. auf dem bereits herangezogenen Eimer von Klein-Glein 

(raVbtlDtvnb Man kann auch auf den Schildbeschlag aus einem Kriegergrab von 

lovo Mesto in Krain verweisen, der ebenfalls einen langen Schild voraussetzt23.

Das gleiche Bild ergeben die Festszenen der obersten Zone. So erscheint hier 

wie auf anderen Situlen eine im Gegensatz zu griechischen und etruskischen 

anstrumenten asymmetrische ceier. Die Sessel ohne Seitenlehnen sind dem

22 Vgl. im folgenden cucke u. Frey a.a.O. 3off.

23 S. Gabrovec, Situla 1, 196o, 27 af. Abb. 2 Taf. 6, 3.
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Siiden fremd. Die h antelformigen Handbewehrungen der Faustkampfer er- 

scheinen bisher nur auf Darstellungen des Alpenbereichs24.

Doch werden auch Gegenstande wiedergegeben, die wohl vom Mittelmeer- 

gebiet in den Alpenraum eingefuhrt wurden oder solche Erzeugnisse nach- 

ahmen. Dabei sind wir allein auf die Auswertung der Bilder angewiesen, da 

solche Gegenstande nicht in Grabern vorkommen. Zum Beispiel ist der FuB- 

kessel, aus dem die beiden Manner schbpfen, ohne griechische oder italische 

Dinoi mit ihren Untersatzen nicht denkbar. Er unterscheidet sich aber von 

ihnen durch die feste Verbindung von Kessel und Untersatz mit wohl tordierten 

Staben. Ebenfalls erinnern die beiden Facher in den Handen der vornehmen 

Manner, die dem Flbtenspiel lauschen, an die groBen Bronzefacher aus der 

tomba dei flabelli di bronzo in Populonia25.

Die kurze Ubersicht hat wohl ausreichend gezeigt, was fur ein Einblick in 

das ceben der Ostalpenbewohner mit Hilfe dieser Darstellungen gewonnen wer

den kann. Dabei war die Abhangigkeit von siidlichen, vor allem etruskischen 

Vorbildern klar. Das Alter der Situlen ergibt sich aus einer ganzen Anzahl ge- 

schlossener Funde26, die alle in die Zeit der etruskischen und griechischen Kolo- 

nisation in der Poebene, d. h. in das spate 6. und in das 5. Jahrhundert, weisen. 

Einzelne Eerke sind noch j linger. Fine Ausnahme bildet lediglich die Situla 

Benvenuti aus Este, die sich aber auch stilistisch von den iibrigen Eerken 

abhebt und die im Zusammenhang der Este-Kunst naher besprochen werden 

soli.

Bei der figiirlich verzierten Toreutik von Este ist von besonderem anter- 

esse, daB sie sich liber eine wesentlich langere Zeit hin verfolgen laBt. Einige 

Eerke sind sicher alter als die etruskische und griechische Kolonisation in der 

Poebene; und die Votivbleche, die wir in den venetischen Heiligtiimern an- 

treffen, setzen die Tradition dieser Kunst in spatere Zeit fort27. Fur unsere 

Frage von besonderer Eichtigkeit sind die Arbeiten, die friiheste Beziehungen 

zum Siiden erkennen lassen. Sie sollen hier eingehender betrachtet werden.

Mehrere figiirlich verzierte Situlen und Deckel sind bekannt. Als Beispiel 

soil hier der Deckel aus dem Grab (ebate 187 von Este wiedergegeben werden 

(eGGbtOnvOtv-b an einem umlaufenden Fries erscheinen ein cowe, eine Ziege, ein 

Stier, ein Eidder und eine kleine an einer Pflanze aufgerichtete Ziege. Auf alien 

diesen friihen Eerken herrscht ausschlieBlich das Tierbild. Eine Ausnahme 

bildet lediglich die Situla Benvenuti (eGGbt-nvQb ahre Tierbilder entsprechen 

zwar ganz denen der anderen estensischen Arbeiten; daneben linden sich aber 

auch Szenen mit Kriegern, ein Faustkampf und dergleichen, was an die Bilder 

der Situlen Vace und Providence erinnert.

24 Vgl. cucke u. Frey a.a.O. 26ff.; J. Jiithner u. E. Mehl in: (E. Suppl. aX 1314ff.; 

c. Franz, Der Schlern 36, 1962, 268 ff.

25 Minto, Mon. Ant. 34, 1931, 291ff.; ders., Populonia v1943m 139ff.

26 Vgl. den Katalog in cucke u. Frey a.a.O.

27 Vgl. z. B. H. Kriss im Ausstellungskatalog: Situlenkunst zwischen Po und Donau, 

Padova-cjubljana-Eien v1962m 81 ff.

28 A. Alfonsi, lot. Scavi 1922, 46 ff.

29 Vgl. cucke u. Frey a.a.O. 62ff.
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Die meisten dieser Eerke stammen aus geschlossenen Grabfunden. AUer- 

dings kann in dieser kurzen Ubersicht nicht die Zeitstellung der Treibarbeiten 

aufgrund der Beigaben ausfiihrlich erortert werden. Einige kurze Hinweise 

mogen genugen3o. So laBt sich in Este der Zeithorizont des etruskischen Vor- 

dringens in den (aum sudlich des Po Z.B. an ubereinstimmenden Eibelformen 

klar fassen. Die wenigen dort gefundenen attischen Vasen befestigen ebenfalls 

die Datierung. Auch die Graber des 8. Jahrhunderts v. Chr., die iiber Eunde in 

Bologna und in Etrurien Verbindungen zu den Hinterlassenschaften der ersten 

griechischen Kolonien in Unteritalien zeigen, konnen dank der eingehenden 

Untersuchung H. Miiller-Karpes gut ausgesondert werden31 32. Die Grabfunde 

aus einem vorgeschrittenen Abschnitt der Stufe aa und einem friihen Abschnitt 

der Stufe aaa nach Prosdocimi, die zwischen diese beiden Horizonte zu ordnen 

sind, lassen sich heute feiner in vier Phasen gliedern. Der zweiten gehoren Eerke 

an wie der Deckel (ebato (eGGbtOnD der dritten die Situla Benvenuti (eGGbt-nb

Abb. 7. Fries einer Buccherokanne in Edinburgh. lach Hiller.

Eenn man fur jede dieser Phasen vierzig bis fiinfzig Jahre rechnet, dann 

wiirde das Einsetzen figiirlich dekorierter Eerke in Este in die zweite Halfte 

des 7. Jahrhunderts v. Chr. fallen, was allerdings nur eine ungefahre Schatzung 

darstellt.

Die zweite Moglichkeit, die Herstellung der friihen estensischen Treib

arbeiten zeitlich zu fixieren, bieten Vergleiche mit griechischen und vor allem 

etruskischen Darstellungen. DaB in Etrurien die nachsten Vorbilder zu suchen 

sind, geht wiederum daraus klar hervor, daB dem cowen vom Deckel (ebato 

ein Tierschenkel aus dem (achen hangt. Eine ganz ahnliche Eiedergabe findet 

sich auf dem Deckel aus Hallstatt (raTbtpnzAD bei dem es sich ebenfalls um ein 

Produkt des Estekreises handelt. Auch hier ragt noch der ganze hintere Teil 

eines Tieres dem cowen aus den Fangen. Ferner entspricht z. B. der Hirsch mit 

seinem erhobenem Kopf und dem parallel zum (iicken verlaufenden Geweih 

nur dem etruskischen Typus. Oder es kbnnte wiederum auf die Pflanzen ver- 

wiesbn werden, die die Tiere im Maule tragen. Dieses Motiv bietet auch einen 

zeitlichen Anhaltspunkt; denn in Etrurien ist es nur bis zur fruhkorinthischen 

Periode belegt. Als ein Beispiel fur viele ist auf eGGbta. eine ritzverzierte 

Amphore aus Veji wiedergegeben33, die um 6oo zu datieren ist. an der oben ab-

3o an den Stndi Etruschi ist von G. Fogolari u. O.-H. Frey eine Untersuchung iiber die 

Chronologie der Grabfunde von Este in Druck.

31 H. Muller-Karpe, Beitrage zur Chronologie der Urnenfelderzeit nordlich und sudlich der 

Alpen. (om.-Germ. Forsch. 22 v1959m.

32 Grab 696: Kromer a.a.O. 146.

33 S. Campanari, Descrizione dei vasi rinvenuti nelle escavazioni fatte nell’asola Farnese 

v1839m Taf. 2.
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gerollten Schmuckzone hangt in gut vergleichbarer Eeise dem Eidder eine 

Pflanze aus dem Maul. Der Hirsch dahinter knabbert ebenfalls an einer Pflanze, 

die vom Maul nach oben gerichtet ist. Er wirkt fast wie der Zwillingsbruder eines

Abb. 8. Deckel aus Este, fondo (ebate, Grab 187. M. 1:2.

Hirsch.es der Benvenutisitula (eGGbt-nD wo die Pflanze in entsprechender Eeise 

vom Hirschmaul in die Hohe strebt.

Auf der Benvenutisitula gibt es noch weitere Darstellungen, deren etrus- 

kische Vorbilder aus dem spaten 7. Jahrhundert und der Zeit um 6oo stammen 

mussen. Zu vergleichen ist etwa der Greif (raTbtlDanb Sein etruskischer Ursprung

Hirsch.es
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wird bereits an dem Flugel mit dem gleichmaBig schmalen ,,FlugelarmG, aus 

dem die Schwingen hervorwachsen, deutlich. Diese Fliigelbildung setzt aber 

erst im ausgehenden 7. Jahrhundert ein34. Dagegen kommt der geschlossene 

oder beinahe geschlossene Schnabel fast ausschlieBlich bei orientalisierenden 

Eerken des 7. Jahrhunderts vor35. am 6. Jahrhundert ist er nicht mehr gelau- 

fig, da jetzt der griechische Greifentypus mit weit aufgerissenem Schnabel vor- 

herrscht. SchlieBlich tragt die Benvenutisitula am Hals Punktrosctten, bei 

denen die Punkte durch Strahlen verbunden sind, ebenfalls ein nur fur das 

7. Jahrhundert charakteristisches Motiv36. Die herausgegriffenen Beispiele sind 

wohl ausreichend, um zu zeigen, daB die Anregungen zu dieser Kunst in Este 

wohl bereits im spaten 7. Jahrhundert aufgenommen wurden. Um diese Zeit 

oder kurz danach sind wohl die ersten estensischen Eerke entstanden.

Deutlich lassen sich also die Einflusse fassen, die im spaten 7. Jahrhundert 

von Etrurien auf das venetische Gebiet ausgegangen sind. Ob es daneben auch 

uber die Adria direkte Verbindungen zur griechischen Eelt gegeben hat, ist 

nicht so klar. raTbt,Dtv gibt ein Blechfragment aus lumana im Museum Ancona 

wieder37, das bisher immer als ostgriechische Arbeit angesprochen wurde38. 

Allein die Pflanze, die solchen von der Benvenutisitula oder dem Deckel von 

Hallstatt entspricht, macht deutlich, daB es sich hier um ein - allerdings sehr 

kualitatvolles - Produkt der Estekunst handelt. Ob dabei direkt liber die Adria 

vermittelte Vorlagen wirksam geworden sind oder nur solche Bilder, die uber 

Etrurien weitergegeben waren, laBt sich allerdings nicht entscheiden. Uns fehlt 

dazu die Mbglichkeit, da die fruhe Estekunst kein Motiv aufweist, das im etrus- 

kischen (aum unbekannt gewesen ware. DaB aber mit einem weit vor den ,,Cer- 

tosahorizontG vom spaten 6. Jahrhundert zuruckreichenden Schiffsverkehr 

auf der Adria vom Stiefelabsatz ataliens bis zum Caput Adriae zu rechnen ist, 

das mogen geometrisch bemalte apulische Kratere verdeutlichen39. Solche 

Kratere sind die einzige amportkeramik, die im Osthallstattbereich auch als 

Grabkeramik Verwendung fand. leben originalen Stiicken kennen wir ebenfalls 

lokale lachahmungen, wie z. B. aus Grabern von Dragatus in Krain (eGGbtaanb 

Eine Verbreitungskarte dieser Kratere, der amporte und der lokalen lachah

mungen, im (aume um das Caput Adriae laBt den EinfluB liber das Meer deut-

34 Ein Beispiel aus dieser Zeit bietet die Fibel aus der tomba del littore von Vetulonia: 

a. Falchi, lot. Scavi 1898, 141 ff.; c. A. Milani, Studi e Mat. di Arch, e lumismatica 1 v1899 

bis 19o1m 235ff. Taf. 6, 6.

35 Vgl. neben dem Anm. 34 genannten Eerk z. B.: H. Miihlestein, Die Kunst der Etrusker 

v1929m Abb. 15.56.58.79 und 129.

36 Frey, Germania 4o, 1962, 69.

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

38 leben Marconi a.a.O. vgl. z. B. (. c. Beaumont, Journ. of Hell. Stud. 56, 1936, 171. 

189f. 193; G. Bermond Montanari in: Cisalpina 1 v1959m 297.

39 Eine Verbreitungskarte apulischer, geometrisch verzierter Kratere wurde zuerst von 

G. Spitzer in seiner Dissertation: Dragatusch und das Problem der Urnenfelderkultur in Krain 

vEien 1956m entworfen. an Anlehnung an diese Untersuchung wurde die Karte eGGbtav neu zu- 

sammengestellt, Es ist sehr zu bedauern, daB ein Druck der Dissertation nicht in Aussicht steht. 

Herrn Dr. Spitzer bin ich zu besonderem Dank verpflichtet, daB ich in seine Arbeit Einsicht 

nehmen durfte, und daB ich ferner seine Zeichnung eines Grabfundes hier wiedergeben darf.
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lich werden (eGGbtavnb Die altesten Stiicke stammen sicher bereits aus der alteren 

Hallstattzeit, z. B. der Krater aus Grab 5o der lekropole von lovilara bei 

Pesaro4o. Auch der abgebildete Fund aus Dragatus mit der Kahnfibel wird 

alterhallstattisch sein.

Sogar an direkte orientalische Einwirkungen ist zu denken. Dazu braucht 

nur an die Diskussion um die Bologneser Steinstelen erinnert zu werden, die 

Anfang der fiinfziger Jahre von c. Polacco und S. Ferri ausgeldst wurde41. 

Eirkt ja auch die an einer Pflanze aufgerichtete Ziege vom Deckel (ebato

GwaGtpa

Abb. 11. Dragatus vDragatuschm, Grab 51.

1 Fayence; 2 farbloses Gias; 3 Bronze und Eisen; 4-5 Ton. 1-3 M. 1:2; 4-5 M. 1:6. 

Mach Spitzer.

(eGGbtOn wie ein umgestalteter Ausschnitt aus einer orientalischen Eappen- 

gruppe.

Die herausgegriffenen Beispiele haben wohl zur Geniige klargemacht, dab 

im Ostalpenraum sehr friih etruskische und daneben wahrscheinlich auch direkte 

griechische und orientalische Einflusse wirksam wurden. Eine Verbreitungs-

4o Sepolcreto Servici: E. Brizio, Mon. Ant. 5, 1895, 388 f.

41 Polacco, Studi Etruschi 21, 195o-51, 59 ff.; Ferri, (end, dei cincei. Cl. di Scienze Mor. 

Ser. 8, 6, 1951, 387ff.; zusammenfassend M. Zuffa in: Cisalpina 1 v1959m 247ff.; zuletzt Bermond 

Montanari, Arte Antica e Moderna 17, 1962, 41 ff.
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karte der alteren figurlich verzierten estensischen Metallarbeiten legt dar 

(eGGbtalnD daB der eingangs umrissene Ostalpenkreis in seiner Gesamtheit solche 

Kunstprodukte verwendet hat. Das Herstellungszentrum wird in Este gelegen 

haben, doch ist auch mit wandernden Handwerkern zu rechnen, was hier aber 

nicht weiter ausgefiihrt werden kann. Die Herren, die in diesem (aum herrsch- 

ten, und die Kiinstler, die unter ihnen arbeiteten, waren wohl wesentlich welt- 

offener, als man es den iibrigen Funden meinte entnehmen zu kbnnen.

Abb. 12. Verbreitung der geometrisch verzierten apulischen Kratere 

und ihrer lokalen lachahmungen im (aum um das Caput Adriae.

Die figurlich verzierten Eerke, die uns diesen Einblick in die Beziehungen 

zum Siiden gestatten, sind allerdings sehr gering an Zahl. Und eine reiche sze- 

nische Schilderung kennen wir sogar nur von der Benvenutisitula. Betrachten 

wir z. B. den Gefangenenzug mit den Gefesselten, die noch ihre Schilde umge- 

hangt haben, und die schwer bewaffneten Eachter, die sie mit den canzen vor- 

wartstreiben (eGGbt-nb Diese Darstellung findet in der griechischen und auch 

etruskischen Kunst nichts direkt Vergleichbares42 - im Gegensatz zu orientali- 

schen Bildwerken schildern die griechischen Vasenmaler den Kampf selbst,

42 Vgl. l. Himmelmann-Eildschiitz, Marburger Einckelmann-Programm 1961, aff. Von 

etruskischen Eerken konnte man heranziehen den Treppenstein von Tarkuinia: M. Pallottino, 

Mon. Ant. 36, 1937 Abb. 39, und den Sarkophag aus Perugia: c. Banti, Die Eelt der Etrusker 

v196om Taf. 53.
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aber nicht das Abffihren des fiber wundenen Feindes. - Diese so lebendige 

Bildschbpfung der Benvenutisitula kann wohl nur in einem groBeren Kunst- 

kreis mit einer gewissen eigenstandigen Ent wicklung erwachsen sein.

DaB es Schwestern der bisher so isoliert stehenden Benvenutisitula gegeben 

haben muB, wohl direkte Vorlaufer der Situlen Vace und Providence, mbgen 

Darstellungen von der Certosasitula aus Bologna verdeutlichen (raVbtdHuJ43. 

Zusammen mit diesem GefaB wurde in dem Grab eine attische cekythos vom

Abb. 13. Verbreitung der alteren figiirlich verzierten Eerke des Estekreises.

Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. entdeckt. DaB die Situla nicht erheblich 

alter sein kann, zeigt z. B. das Bild, auf dem der Bauer, seinen Pflug geschultert, 

die Binder vor sich nach Hause treibt. Die Darstellung ist nicht vor spat- 

schwarzfigurigen attischen Vasen denkbar. Es gibt aber auf diesem Eerk 

einiges, was zu einer so spaten Datierung nicht passen will.

Der Tierfries mit den Flfigellbwen, von denen einer auch ein menschliches 

Bein im (achen davontragt, wirkt wesentlich alter, doch kann man hier natfir- 

lich an Tierbilder, die die frfihe Estekunst tradiert hat, denken. Auffallig ist 

ferner eine altertiimlich wirkende Eiillrosette fiber dem Hund des zweiten 

Frieses. DaB hier altere Bilder wiederholt werden, geht besonders deutlich aus 

den im Alpenbereich beheimateten Produkten hervor. So tragen die vornehmen

43 cucke u. Frey a.a.O. 59. Dort die altere citeratur zusammengestellt.

5 Germania 44, 1. Halbband



66 Otto-Herman. Frey

Manner im zweiten Fries an einer Stange einen Eimer vom Typus Kurd zwi- 

schen sich, der fast nur aus Grabern der alteren Hallstattzeit bekanntgeworden 

ist44. Der Eimer mit einschwingendem Unterteil, den die Diener dahinter 

heranschaffen, gibt in alien Einzelheiten ein ebenfalls nur Mterhallstattisch.es 

Produkt wieder45. SchlieBlich tragt eine Kriegerschar des obersten Frieses sog. 

Schusselhelme46. Eir kennen tiber ein Dutzend solcher Helme aus dem Ostal- 

penbereich, zum iiberwiegenden Teil aus geschlossenen Funden, die aber alle in 

eine altere Zeit weisen als sie der Certosasitula zugebilligt werden kann. Die 

wenigen Hinweise genugen, um die Problematik dieses Eerkes anzudeuten. Eir 

haben verschiedene verhaltnismaBig alte Motive vor uns, die wohl nur von zu 

fordernden alteren Bildwerken des Alpenraumes uberliefert sein konnen. Es 

muB also Vorlaufer der Certosasitula gegeben haben, die zeitlich etwa neben die 

Benvenutisitula zu stellen waren. Ahnlich altertiimliche Motive kennen wir 

auch von anderen Situlen. Die Entfaltung der friihen figiirlich verzierenden 

Kunst im Ostalpenraum, der wichtigsten Zeugin mediterraner Einfliisse, muB 

wesentlich reicher gewesen sein, als man zunachst nach den wenigen iiberliefer- 

ten Funden anzunehmen geneigt ist.

44 v. Merhart in: Festschr. (GZM. 1952 Bd. 2,29 ff.;M. V. Giuliani-Pomes, Studi Etruschi23, 

1954, 166 ff.

45 v. Merhart a.a.O. 3ff. u. 64 vGruppe B2bm.

46 Gabrovec, Arh. Vestnik 13-14, 1962-63, 293ff.; vgl. auch die Statuette, die F. Stare ebd. 

383ff. bekannt machte; siehe ferner E. H. Dohan, atalic Tomb-Groups in the University Museum 

v1942m 9f. lr. 8.

AGhQaTGfGGE4GckavQEVGQE8QaMG68QaGha,EQvG6o

Von Otto-Herman Frey, Marburg vcahnm

an den letzten Jahren hat die Situlenkunst besonderes anteresse gefunden. 

Es soil deshalb im folgenden ein weiteres Eerk publiziert werden, das mir bei 

der Bearbeitung des zusammenfassenden Katalogs fur die nachgelassene 

Dissertation von E. cucke noch nicht bekannt geworden war1. Es handelt sich 

um fiinf Fragmente eines BronzegefaBes im Museum von Treviso mit der Fund- 

ortangabe Montebelluna (eGGbtaHvnvb Der Direktion des Museums bin ich zu be- 

sonderem Dank verpflichtet, daB ich diese Fragmente hier erstmals vorlegen 

darf.

Das GefaB war aus einem oder zwei Eandblechen zusammengenietet, die 

Bodenschale urspriinglich angehammert und um den unteren (and der Ean- 

dung gefalzt. Der obere (and war wahrscheinlich nach innen um einen Metall-

1 E. cucke u. O.-H. Frey, Die Situla in Providence v(hode aslandm. (om.-Germ. Forsch. 26 

v1962m.

2 Treviso, Museo Civico, anv.lr. 623.

Mterhallstattisch.es



