
MARKUS EGG

EIN NEUER KESSELWAGEN AUS ETRURIEN

MIT EINEM BEITRAG VON LASZLO LEHOCZKY

Die sogenannten Kessel- oder Gefafiwagen zahlen zu den von der Vorgeschichtswissenschaft stets mit viel 

Aufmerksamkeit bedachten Fundobjekten *. Liefern doch diese wahrend der Urnenfelder- wie der nach- 

folgenden Hallstattzeit in dem riesigen Raum zwischen Danemark und Siiditalien verbreiteten »Gefafie 

auf Radern« Hinweise auf weitreichende Beziehungen wie auf kultische Praktiken.

Bislang unbekannt geblieben war ein kleiner Kesselwagen im Besitz des Schweizer Antikensammlers M. 

Ebnother1 2. Das Stuck soil in einem reich ausgestatteten Grab in der Umgebung des bekannten Fundplat- 

zes von Marsiliana d’Albegna (Prov. Grosseto) in der Toskana3 zum Vorschein gekommen sein.

Der Befund

Eine beiliegende Grabskizze gibt sogar Aufschlufi fiber den Befund (Abb. 1), der sich freilich einer Uber- 

priifung entzieht. Die ca. 5,0 x 3,5 m grofie rechteckige Grabgrube schlofi eine Steinschicht nach oben lain 

ab. Der Skizze zufolge scheinen auch seitlich Steinpackungen die Grabgrube eingefafit zu haben. Ahnliche 

mit Steinen abgedeckte Grabgruben begegnen fast regelhaft in den von A. Minto veroffentlichten Grabern 

von Marsiliana d’Albegna4. Mehrfach umgaben noch Steinkreise diese grofien Grabgruben. Solche nur 

durch eine etwas weitraumigere Freilegung errreichbaren Details zum Grabbau konnen freilich von einer 

unautorisierten Grabung kaum erwartet werden.

Entlang der West- und Nordseite des Grabschachtes standen die zerbrochenen Keramikgefafie (Abb. 1,1), 

fiber die keine weiteren Angaben vorliegen. Die Metallbeigaben wurden in einem eigens abgegrenzten Teil 

innerhalb der Grabgrube deponiert. Den Leichenbrand soli ein stark beschadigtes Bronzegefafi mit sehr 

schmalem Zylinderhals (Abb. 1,2) aufgenommen haben. Die Miindung fiberdeckte ein halbkugeliger 

Deckel. Es handelte sich demzufolge um ein Brandgrab. Die Urne wurde aber in einem normalerweise fiir 

Korperb estattungen ausgelegten Fossa-Grab niedergelegt. Wenn diese Beobachtungen tatsachlich zutref- 

fen, diirfte es sich um eine Ubergangserscheinung im Zuge des allgemeinen Wandels von der Brand- zur 

Kbrperbestattung im ausgehenden 8. und friihen 7. Jahrhundert v. Chr. handeln, fiir den es in Marsiliana 

d’Albegna bislang nur gestorte Belege zu geben scheint5.

Neben der Urne stand ein grofier Bronzekessel mit Kragenrand (Abb. 1,3). Als Henkel dienten zwei 

grofie Doppelbogen mit schematisierter Lotosbliite. Aufierdem scheinen den Rand noch palmenartige,

1 VgL Undset, Wagengebilde 49 f£. - Hoernes, Kunst 505 ff. - 

Jacob-Friesen, Stade 180ff. - Sprockhoff, Handelsge- 

schichte 124ff. - Forrer, Chars Iff. — Schmid, Strettweg 

26 ff. - Kossack, Symbolgut 58 ff. - Kossack, Ca’Morta 

41 ff. - Peschek, Kesselwagen 29 ff. - Woytowitsch, Wagen 

54 ff. - Schauer, Wagen 17 ff. - Pare, Urnenfelderzeit 57 ff. 

- Pare, Hallstattzeit 223 ff. - Pare, Dupljaja 80 ff. - Egg, 

Strettweg.

2 Fur die groEziigig gewahrte Publikationserlaubnis sei dem

Besitzer herzlich gedankt. - Die Fotos fiir diesen Aufsatz

fertigten Frau J. Schwarz und V. Iserhardt an; die Zeich-

nungen erstellte Frau H. Wolf von Goddenthow.

3 Vgl. Minto, Marsiliana.

4 Laut A. Mintos Bericht deckte die auch in der GroBe ent- 

sprechenden Grabgruben fast regelhaft eine Schicht oder 

Einfullung von Flufikieseln ab (A. Minto, Marsiliana d’ 

Albegna[1921] 30;34;39;42;44;45;46;47;50;52;54;55; 

57; 60; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 71 f.; 77; 79; 94; 95; 96; 98; 

102; 103;105;107;109;110;111;114;116;117;118;119; 

133; 135; 136; 137; 138; 139; 143; 145;147;148;150;153; 

154; 155; 156). Sehr viel seltenerbegegnete eine Abdeckung 

aus groBen Steinblocken (Minto, Marsiliana 81 Abb. 5 Taf. 

9,2; 159).

5 Minto, Marsiliana 176 ff.
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Abb. 1 Bei Marsiliana d’Albegna, Grab mit Kes- 

selwagen. Grabplan: 1 Tongefafie. - 2 Zerbro- 

chene Bronzeurne. — 3 Bronzekessel mit Doppel- 

bogenhenkel. - 4 Dreifufibecken. - 5.6 Rippen- 

schalen. - 7 Kesselwagen. - 8 Tiillenbeil. — 

9 Lanzenschuh. - 10 Bronzespiralen. - 11.12 

Silberne Schlangenfibeln. - 13 Silberne Kahnfibel. 

- 14 Silberschliefie.

vierbliittrige Bliiten geziert zu haben. Zwei Rippenschalen aus Bronze (Abb. 1,5.6) und ein Dreifufibek- 

ken (Abb. 1,4) vervollstandigten den Bronzegeschirrsatz. Der kleine Kesselwagen (Abb. 1,7) stand im 

Westteil des Grabes. Dicht dabei lag ein bronzenes Tiillenbeil (Abb. 1,8). In der gegeniiberliegenden Ecke 

war die reiche Schmuckausstattung niedergelegt, die aus einer »kammformigen« Schliefie aus Silber (Abb. 

1,14), zwei Silberdragofibeln mit kleinen seitlichen Knopfen (Abb. 1,11.12), einer silbernen Navicellafibel 

mit langem Fufi (Abb. 1,13) und zwei kurzen Silberfuchsschwanzkettchen mit auf beiden Seiten befestig- 

ten Drahthakchen bestand. Dabei fanden sich noch ein facettierter Lanzenschuh aus Bronze (Abb. 1,9) 

sowie zwei zusammengehorige Bronzespiralen (Abb. 1,10). Auffallig ist das Fehlen von Eisengegenstiin- 

den, was aber mit dem geringen »Handelswert« solcher Objekte in Verbindung stehen kbnnte.

Von all diesen Objekten gelangten nur der kleine Kesselwagen (Abb. 6; Taf. 15; 22; 23), das Tiillenbeil 

(Abb. 14,1; Taf. 25,1), der Lanzenschuh (Abb. 14,2; Taf. 25,3) und die Bronzespiralen (Abb. 14,3; Taf. 

25,2) in den Besitz des Schweizer Antikensammlers. Die iibrigen Funde, deren Verbleib unbekannt ist, 

konnen nur anhand zweier wenig qualitatvoller Fotos (Taf. 14) bestimmt werden.
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Der Kesselwagen

Beschreibung und Aufbau

Der Kesselwagen gelangte in sehr schlechtem Erhaltungszustand in den Besitz des Schweizer Antiken- 

sammlers (Taf. 15). Die einzelnen Fragmente liefien sich jedoch aneinanderfiigen und gestatteten so eine 

Rekonstruktion. Der kleine Kesselwagen von 15,8 cm Lange wurde aus mehreren Einzelteilen zusam- 

mengesetzt. Die ca. 10cm langen Achsen (Abb. 3; Taf. 16,1; 17) mit dem im Querschnitt rechteckigen 

Achsblock warden gegossen. Die Enden der Achsschenkel sind gelocht, um die Achsnagel aufnehmen zu 

konnen. Auf die Achsschenkel warden vier knieartig gebogene Gefafistiitzen mit Pferdchenzier aufge- 

schoben (Abb. 2; 3; Taf. 16, 2-3). Von der Ose, die die Achse aufnimmt, ziehen die gegossenen im Quer- 

schnitt runden Stiitzen karz senkrecht nach oben, biegen im rechten Winkel ab and laufen dann in einem 

Bogen nach oben. In diesem Bogen sitzt eine kleine geometrische Pferdchenplastik mit einem nur im Um- 

rifi wiedergegebenen, stabartigen Korper mit verkiimmertem Schwanz. Den ebenmafiig gebogenen Hals 

des Tieres bekront eine hohe kammartige Mahne. Der Kopf besitzt eine riisselformige, durchgebogene 

Gestalt. Als Details warden die Ohren und das Maul des Tieres angegeben. In die Oberseite des Pferde- 

kopfes sind zwei diagonale Linien eingearbeitet, die moglicherweise ein Kopfgeschirr darstellen sollen. 

Die Stiitzen laufen oben in rechteckige, von je zwei Nieten durchstofiene Nietflachen aus. Sie warden an 

einem rechteckigen Blech mit herausgetriebener Mitteldelle festgenietet, so dafi je zwei Stiitzen nach vorne 

und nach hinten weisen (Abb. 2; 3; Taf. 16,2-3; 17).

Abb. 2 Bei Marsiliana d’Albegna, Grab mit Kesselwagen: Die Achsen und die Stiitzkonstruktion des Kesselwagens. — M = 1:1.

Nach den Gefafistiitzen wurden die vier gegossenen Bronzerader (Abb. 4,1; Taf. 18,1) auf die Achsschenkel 

aufgeschoben. Sie besitzen breite zylindrische bis leicht konische Naben mit verdickten Kopfen. Sechs 

Speichen verbinden die schmale Felge mit der Nabe. Die einfachen stabformigen Achsnagel fixierten 

aufier den Radern noch eine vorgeblendete Verbindungsstange, die an den Enden Vogelkopfe zieren (Abb. 

4,2; 6; Taf. 18,2; 19). Das Mittelteil dieser Stange ist tordiert, die Partie um die beiden fiir die Aufnahme 

der Achsen notwendigen Locher flachgeschmiedet.

Auf das rechteckige Blech mit Mitteldelle (Abb. 3; Taf. 19), das die vier mit Pferdeplastiken geschmiickten 

Stiitzen tragen, wurde mit Hilfe eines zentral gesetzten Nietes ein kleines Bronzebecken mit einem Durch- 

messer von ca. 16 cm (Abb. 5; Taf. 20-21) genietet. Der kleine halbkugelige Gefafikorper und der im Verhalt- 

nis dazu sehr breite Rand charakterisieren dieses Becken. Den um einen Bronzedraht gebordelten Rand 

schmiickte der antike Handwerker mit einer flachendeckenden, von unten herausgetriebenen Buckelzier. 

Zwischen zwei Buckelreihen, die Linien aus punktformigen Buckeln einfassen, lauft ein einseitiges Miian- 

derornament um den Rand. Auf die Unterseite des Gefafirandes (Abb. 5; Taf. 21) wurden in rhythmischen 

Abstanden acht rechteckige Bronzedsen genietet. Durch sie zog man vier Drahtstiicke, die an den Enden 

zum Zwecke der Befestigung umgeschlagen wurden. Auf diese Drahte sind abwechselnd gegossene und
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Abb. 3 Bei Marsiliana d’Albegna, Grab mit Kesselwagen. Die Unterkonstruktion des Kesselwagens: 1 Aufsicht. - 2 Unteran- 

sicht. - M = 1:1.
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Abb. 4 Bei Marsiliana d’Albegna, Grab mit Kesselwagen: 1 Bronzerad. - 2 Bronzene Verbindungsstange.-M =1:1.

anschliefiend eingerollte Bronzerdhrchen mit Rippenzier und Bronzekettchen mit Klapperringen aufge- 

schoben (Abb. 6; Taf. 22). Die Kettchen wurden, wie im nachfolgenden Beitrag eingehend erlautert, im 

Gufi hergestellt. Die herabhangenden Kettchen umgeben dabei schleierartig den Kesselwagen (Abb. 6; 

Taf. 22,2; 23).

Die Gefafiwagen und ihr Sinngehalt

Da erst kiirzlich E. Woytowitsch, P. Schauer und C. F. E. Pare die gefafitragenden Wagen zusammenstell- 

ten6, eriibrigt sich eine Auflistung. E. Woytowitsch und C. F. E. Pare schlugen eine Untergliederung der 

Gefiifiwagen in vier Typen vor: Die »Beckenwagen« (Abb. 10; 22) mit der grofien rechteckigen Platte und 

der halbkugeligen Mulde in der Mitte waren im etruskischen Mittelitalien wahrend der zweiten Halfte des 

8. und der ersten Halfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. beheimatet (Abb. 9). Die »Vogelgefafiwagen« mit 

ihren zoomorphen Gefafien entstammen grofitenteils noch Bestattungen der ausgehenden Urnenfelder- 

zeit und der friihesten Eisenzeit. Ihr Vorkommen konzentriert sich ebenfalls in Italien, obwohl einzelne 

Exemplare auch auf der Balkan-Halbinsel zum Vorschein kamen (Abb. 9). Eine spezifisch balkanische 

Erscheinung stellen die »Gefafiwagen mit antithetischen Vogelprotomen« dar (Abb. 9). Die als »Kessel- 

wagen« angesprochene vierte Gruppe (Abb. 7- 8), der auch der Wagen aus der Umgebung von Marsiliana 

d’Albegna zuzurechnen ist, stellt die grofite und auch langlebigste Gruppe der Gefafiwagen dar. Die alte- 

sten Exemplare erscheinen, wie Beispiele aus Milavec oder Acholshausen zeigen, bereits in der alteren 

Urnenfelderzeit7. Aus der fortgeschrittenen Urnenfelderzeit liegen bislang keine sicheren Belege vor, aber 

am Ubergang von der Urnenfelder- zur Eisenzeit und in der nachfolgenden Hallstattzeit tauchen sie in 

grofierer Zahl als zuvor wieder auf.

6 Woytowitsch, Wagen 54 ff. - Schauer, Wagen 176 ff. - Pare, 

Urnenfelderzeit 57ff. - Pare, Hallstattzeit 223 ff. insbes. 

Abb. 15.

7 Pare, Urnenfelderzeit 57.

195



196



Abb. 6 Bei Marsiliana d’Albegna, Grab mit Kesselwagen: Der Kesselwagen. - M = 1:1.

Die alterurnenfelderzeitlichen Kesselwagen besitzen alle einen streng symmetrischen Aufbau, so dafi Vor- 

der- und Riickseite unbestimmt bleiben (Abb. 7). Sie setzen sich im Prinzip aus Radern, Ge fall und Vogel- 

protomen - alles typische Elemente des von G. Kossack definierten Komplexes des urnenfelderzeitlichen 

Symbolgutes8 - zusammen. Diese Symbole, die uber grofie Teile Alteuropas verbreitet waren, bilden 

dabei eine vielfach miteinander verkniipfte Kombination, die u.a. auf Metallgefafien als sogenannte 

» Vogel-Sonnen-Barke« wiederkehrt und mit religidsen Vorstellungen in Verbindung steht9. Die alterurnen

felderzeitlichen Kesselwagen kommen in Mittel- und Nordeuropa vor (Abb. 9).

Die hallstattzeitlichen Gefafiwagen (Abb. 8) unterscheiden sich durch ihre grbfiere Formenvielfalt von 

ihren Vorlaufern. Die meisten Gefahrte weisen eine fast individuelle Gestaltung auf, was einen Vergleich 

erschwert. Zwar beherrscht der symmetrische Aufbau nach wie vor diese Wagen, aber neue, von den 

mediterranen Hochkulturen gepragte Elemente, wie Figuren oder Rippenschalen drangen sich in den Vor- 

dergrund und erganzen bzw. ersetzen die traditionellen Vogeldarstellungen. Der Verbreitungsschwer- 

punkt der Gefafiwagen aus der Hallstattzeit hat sich in Richtung Siiden an den Siidalpenrand und nach Ita- 

lien verlagert (Abb. 9)10.

Die zwei Kesselwagen aus Bisenzio und Lucera in Mittel- bzw. Siiditalien11 lehnen sich formal sehr stark 

an cyprische Gefafiuntersatze12 an und unterscheiden sich darin wesentlich von den auf urnenfelderzeit- 

licher Tradition erwachsenen Stricken aus Oberitalien und am Siidalpenrand.

8 Kossack, Symbolgut.

9 Kossack, Symbolgut. - Pare, Urnenfelderzeit 58.

10 Auf der von C. F. E. Pare, Hallstattzeit Abb. 15 vorgelegten 

Karte miissen die Fundorte Lezoux und Neris-les-Bains 

gestrichen werden, da sich diese Angaben als unrichtig her- 

ausstellten.

11 Paribeni, Capodimonte 434ff. Abb. 8-20. - Undset,

Wagengebilde 61. — Woytowitsch, Wagen 57 Taf. 23; 58 ff. 

Taf. 127.

12 Vgl. H. W. Catling, Cypriot Bronzework in the Mycenean 

World (1964) 190 ff. Taf. 35; 36,a. - Schauer, Wagen 18 ff. 

Abb. 12; 16. — H. Matthaus, MetallgefaBe und GefaEunter- 

satze der Bronzezeit, der geometrischen und archaischen 

Periode auf Cypern. PBF 11,8 (1985) 316ff. Taf. 103-108.
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Abb. 7 Skallerup, Dane- 

mark: Kesselwagen aus 

Bronze (nach E. Aner u. F. 

Kersten). - M = 1:4.

Abb. 8 Strettweg, Steier- 

mark: Kesselwagen aus 

Bronze. - M = 1:4.
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Vielfach diskutiert wurde die Frage nach dem Sinngehalt dieser Kesselwagen. Mit Ausnahme von E. 

Sprockhoff, der in ihnen einfache Tafelaufsatze sehen wollte 13, stellten die meisten Gelehrten sie in einen 

kultisch-sakralen Zusammenhang, ohne jedoch ihre Verwendung prazise bestimmen zu konnen14. Die 

oben erwahnte Vogelsymbolik sowie die offensichtlich religiose Handlungen vollziehenden Statuetten auf 

dem Wagen von Bisenzio und Strettweg (Abb. 8) bestarken nachhaltig eine solche Interpretation als Kult- 

oder Ritualgefafi15. Erst jiingst schlug P. Schauer vor, sie als verkleinerte Wagen zu deuten, die im Grab 

den grofien Wagen vertreten solhen16. Er beruft sich auf das Grab von Skallerup in Danemark sowie die 

Bestattung mit einem tonernen Kesselwagen aus Kanya in Ungarn, in denen Leichenbrand deponiert 

wurde17. Bezieht man jedoch die iibrigen Befunde mit ein, so bilden Skallerup und Kanya Ausnahmen, 

denn weder in Acholshausen18 noch in den hallstattzeitlichen Grabern ist eine Verwendung der Kessel

wagen als Urne belegt. Fur die hallstattzeitlichen Kesselwagen kann die Deutung als Grabwagenersatz 

keine Giiltigkeit beanspruchen, denn fast alle Graber mit Kesselwagenbeigabe enthielten auch einen gro

fien Wagen19. Nicht zuletzt deshalb betonte C. F. E. Pare sicher zu Recht den Metallgefaficharakter der 

Kesselwagen20.

Recht interessante Hinweise liefern die Grabausstattungen mit Gefafiwagen. G. Kossack verdanken wir 

den Hinweis, dafi Kesselwagen nur in reich ausgestatteten Kriegergrabern auftreten, und er schlofi daraus, 

dafi »ihre Handhabung Sache der Manner war« 21. Fur die fruhe Urnenfelderzeit bestatigen die Graber von 

Milavec, Acholshausen, Peckatel und Skallerup22, die alle Bronzeschwerter bzw. Lanzenspitzen enthiel

ten, diese Tatsache. Dafi dies auch fiir die hallstattzeitlichen Kesselwagen zutrifft, bezeugen die durch rei- 

che Waffenbeigaben gekennzeichneten Kriegergraber von Radkersburg, Sesto Calende, Como-Ca’Morta 

und von Strettweg23. Anschliefien lafit sich auch das Grab bei Marsiliana d’Albegnamit dem Kesselwagen, 

denn es enthielt ein Tullenbeil und eine Lanze (Abb. 14).

Nicht in dieses oben entworfene Bild der Gefafiwagen als mannliche Beigabe pafit der »cyprische« Gefafi- 

untersatz aus Bisenzio, der wohl einer weiblichen Bestattung entstammt und dem deshalb moglicherweise 

eine etwas andere Bedeutung zukam24. Fiir die mittelitalischen Beckenwagen scheint diese Zuordnung zu 

Kriegergrabern auch keine unumschrankte Giiltigkeit zu besitzen, denn bei dem Fossagrab aus Veji 

scheint es sich um ein Frauengrab zu handeln25. Auch fiir die zumeist aus schlecht beobachteten Bestat- 

tungen stammenden zoomorphen Gefafiwagen lafit sich keine feste Bindung an Kriegergraber erkennen26.

13 Sprockhoff, Handelsgeschichte 124 ff.

14 Furtwiingler, Temple 468 ff. insbesondere 471. - Hoernes, 

Kunst 506 ff. - Jacob-Friesen, Stade 184. — Forrer, Chars 

Iff. - Kossack, Ca’Morta 44f. — Peschek, Kesselwagen. 

Woytowitsch, Wagen 54 ff. — Schauer, Wagen 15 ff. — Pare, 

Urnenfelderzeit 57ff. - Pare, Hallstattzeit 223 ff. — Pare, 

Dupljaja 80ff.

15 Die Deutungen reichen vom Libationsgefafi bis zu einem 

Kultgerat fiir Regen- und Fruchtbarkeitszauber. Vgl. Furt- 

wangler, Temple 468ff. bes. 471. -J. Bing, Der Kultwagen 

von Strettweg und seine Gestalten. Mannus 10,1918,159 ff. 

-Hoernes, Kunst 506ff. - Jacob-Friesen, Stade 184.-For

rer, Chars Iff. - Schmid, Strettweg 26ff. - Kossack, 

Ca’Morta 44 f. - Peschek, Kesselwagen. - V. Siimhegy, Die 

Wagengefafie und das Daidala-Fest. Atti dell Settimo 

Congr. Int. di Arch. Class. (1961) Bd. 3, 123 ff. - Pare, 

Urnenfelderzeit 57 ff. - Pare, Hallstattzeit 223 ff.

16 Schauer, Wagen 17 f.

17 Vgl. Aner u. Kersten, Bronzezeit 177f. - J. Csalog, Hall- 

stattzeitliche Wagenurne aus Kanya. Arch. £rt. Ser. 3 Bd. 4, 

1943 41 f.

18 Peschek, Kesselwagen 42.

19 Wagenteile sind sowohl fiir das Kriegergrab B von Sesto

Calende als auch fur die »Tomba con Carettino« von

Como-Ca’Morta belegt (Woytowitsch, Wagen 52 Nr. 110-

111 Taf. 19,110; 120, 111.). Die Winkeltiillen aus Radkers

burg bezeugen, dafi auch dieses Grab einen Wagen enthielt 

(Egg, Radkersburg 206 Abb. 2,4). Auch die italischen Bek- 

kenwagen sind bis auf eine Ausnahme mit einem grofien 

Wagen vergesellschaftet (Vgl. Woytowitsch, Wagen 54 ff.).

20 Pare, Urnenfelderzeit 58f.

21 Kossack, Ca’Morta 44. — Pare, Urnenfelderzeit 57.

22 Kytlicova, Urnenfelderkultur Abb. 1,1. - Peschek, Kessel

wagen 46f. Abb. 5,5.6; 6, 21. 22. 27. - H. Schubart, Die 

Funde der alteren Bronzezeit in Mecklenburg (1972) 134 

Taf. 48, F1. - Aner u. Kersten, Bronzezeit 178.

23 Egg, Radkersburg200ff. Abb. 2,1-3; 6.- DeMarinis, Sesto 

Calende 227ff. Taf. 5,B; 6,1.2.4. - Kossack, Ca’Morta 50 

Taf. 15,6.7; 16,2.-Schmid, Strettweg 17Taf. 4,1.2.-Egg, 

Strettweg.

21 Paribeni, Capodimonte 436 ff. Abb. 2-22. - Woytowitsch, 

Wagen 58 ff. — Die Bronzespindel und der Schmuck stellen 

eine Zuordung zur weiblichen Sphare aufier Zweifel.

25 Die Exemplare aus Veji-Grotta Gramicchia Grab 871, aus 

der Tomba Barberini von Praeneste und aus der Tomba 

Regolini-Galassi von Cerveteri kamen zusammen mit Waf- 

fen zum Vorschein (vgl. Woytowitsch, Wagen 54 f.). Das 

Fossagrab aus Veji bezeichnet Woytowitsch, Wagen 54 Nr. 

121 sicher zu Recht als Frauengrab.

26 Vgl. Woytowitsch, Wagen 62 ff. - Die klassische Vergesell- 

schaftung mit Waffen, Wagen und Bronzegeschirr ist bis

lang nicht belegbar. Das Grab aus Tarquinia-Monterozzi
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Abb. 9 Verbreitung der Gefahwagen (nach E. Woytowitsch, P. Schauer u. C. E E. Pare): 1 Skallerup. - 2 Acholshausen. - 

3 Horstfelde. — 4 Peckatel. — 5 Hedeskoga. — 6 Milavec. — 7 Kanya. — 8 Casalfiumanese-Podere Malatesta. — 9 Como- 

Ca’Morta.- 10 Bei Marsiliana d’Albegna. - 11 Strettweg.- 12 Frog.- 13 Kirchberg a. d. Raab.- 14 Radkersburg. - 15 Cer- 

veteri.- 16 Praeneste.- 17 Veji.- 18 Vetulonia.- 19 Bisenzio.- 20 Canosa di Puglia. - 21 Este.- 22 Salerno.- 23 Tarqui- 

ma. — 24 Viterbo. — 25 Glasinac. — 26 Delphi. — 27 Bujoru.— 28 Oragtie. — 29 Lucera. — 30 Krannon.



Die Wagen mit antithetischen Vogelprotomen entziehen sich, soweit sich das feststellen lafit, auch einer 

strikten Bindung an das mannliche Geschlecht. Zwar stammt der Wagen aus Bujoru in Rumanien aus 

einem Grab mit mannlicher Bestattung27, aber der Wagen aus Ora§tie in Rumanien soli zusammen mit 

Frauenschmuck zutage getreten sein28.

Die meisten Bestattungen mit Gefafiwagen aus Mitteleuropa wie Italien ergaben neben dem Kesselwagen 

noch andere Metallgefafibeigaben: so liegen aus Milavec Bronzetassenfragmente29, aus Acholshausen ein 

Becken und eine Tasse30 und aus den hallstattzeitlichen Grabern des Siidalpenraumes31 wie Italiens32 oft 

ganze Geschirrsatze vor. Auch das Grab mit dem Kesselwagen aus derUmgebungvonMarsilianad ’Albegna 

lafit sich mit seinen Bronzegefafien (Taf. 14,2) sehr gut in dieses Ausstattungsmuster einfiigen. Diese Ver- 

gesellschaftungen sprechen fur eine Zugehdrigkeit der Gefafiwagen zum Bronzegeschirr, das auch mit 

sakralen Handlungen im Rahmen von Opferfesten in Zusammenhang gebracht wird33. Insbesondere die 

Darstellungen der hallstattzeitlichen Situlenkunst geben Anlafi zu solchen Vermutungen, drehen sich 

doch alle diese Bildwerke um das »grofie Fest«, das hochstwahrscheinlich einen sakral-mythischen Hin- 

tergrund besafi34. Die Kesselwagen miissen dabei nicht unbedingt beim Anmischen der Getranke benutzt 

worden sein, — das geringe Fassungsvermogen einiger Gefafiwagen widerspricht von vorn herein einer 

»praktischen« Nutzung - sondern sie konnten im Rahmen mehr oder weniger symbolisch vollzogener 

Riten Verwendung gefunden haben35. A. Furtwiingler verwies auf die durch griechische Autoren iiber- 

lieferte Verwendung eines Gefafiwagens beim Regenzauber in der nordgriechischen Stadt Krannon36. 

Eine solche oder eine ahnliche Verwendung kann wahrscheinlich auch fur die hallstattischen Exemplare 

nicht ausgeschlossen werden. Allerdings gebe ich zu bedenken, dafi die Kesselwagen aus Mitteleuropa und 

Italien stets in Grabern zum Vorschein kamen und damit zum Besitz sterblicher Menschen gehorten und 

kaum allein den Gottern vorbehaltene, in heiligen Hainen aufbewahrte Kultgegenstande darstellten.

Es handelt sich bei den Kesselwagen somit um Gegenstande, deren Ursprung bis an den Beginn der 

Urnenfelderzeit zuriickreicht und die offenkundig bei kultischen Praktiken im Rahmen der von der Ari- 

stokratie ausgerichteten Feste Verwendung fanden. Ihre Handhabung und wohl auch ihr Besitz waren 

dabei der Kriegeraristokratie, der fiihrenden sozialen Gruppe innerhalb der Urnenfelder- wie der 

Hallstattkultur, vorbehalten. Dieser Kriegeradel scheint demzufolge nicht nur uber politische, militari- 

sche und wirtschaftliche, sondern auch fiber sakrale Macht verfiigt zu haben, die wohl die Legitimation 

fur ihren erhohten Status lieferte.

(Hencken, Tarquinia 334 f.; Woytowitsch, Wagen 62 f. Nr. 

135) diirfte wegen des Spinnwirtels eine weibliche Bestat

tung gewesen sein. Vielleicht gilt das auch fiir das Grab mit 

dem tonernen Vogelwagen aus Este (Woytowitsch, Wagen 

63 Nr. 136). Wegen ungenauen Berichts uber die Auffin- 

dung bleibt dahingestellt, ob der Vogelwagen von Glasinac 

aus einer weiblichen oder mannlichen Bestattung stammt 

(O. Seewald, Der Vogelwagen vom Glasinac. Praehistorica 

Heft4 [1939] Iff.).

27 E. Moscalu u. C. Beda, Bujoru, Ein Grabhiigel der Basa- 

rabi-Kultur mit Votivkesselwagen aus Rumanien. Prahist. 

Zeitschr. 66, 1991, 197ff.

28 K. Horedt, Die Verwendung des Eisens in Rumanien bis in 

das 6.Jh. v.u.Z. Dacia 8, 1964, 124.

29 J. L. Pic, Cechy Predhistoricke (1900) 144f. Taf. 27. - Kyt- 

licova, Urnenfelderzeit 344ff. Abb. 1,4.5.

30 Peschek, Kesselwagen 30 Abb. 4.

31 Die Tomba con Carretino von Como-Ca’Morta enthielt 

eine Rippenschale, einen Schopfer sowie eine Amphore 

(Kossack, Ca’MortaTaf. 15,1.8; 16,12), das Kriegergrab B 

von Sesto Calende eine Situla Typ Kurd, eine Situla mit 

beweglichen Henkeln, zwei Rippencisten und mehrere 

kleine Bronzeschalchen (De Marinis, Sesto Calende 226 f. 

Taf. 8,4-7) und das Fiirstengrab von Strettweg eine 

Amphore, einen Lebes, zwei Situlen, funf Breitrandschiis- 

seln, ein Kreuzattaschenbecken, ein Becken und eine Sieb- 

tasse (Schmid, Strettweg 7ff. Taf. 1-3; Egg, Strettweg). 

Auch fiir das Schwertgrab von Radkersburg (Egg, Rad- 

kersburg 200) sind Fragmente von MetallgefaBen iiberlie- 

fert.

32 Die Plattenwagen aus Mittelitalien und der »cyprische« 

Gefafiuntersatz aus Bisenzio waren mit Metallgefafien ver- 

gesellschaftet (Woytowitsch, Wagen 54ff.).

33 Vgl. G. Kossack, Trinkgeschirr als Kultgerat der Hallstatt- 

zeit. In: Varia Archaeologica Festschr. W. Unverzagt 

(1964) 96 ff. - Eibner, Darstellungsinhalte 261 ff. insbes. 

Anm. 73.

34 Vgl. Alfoldi, Latiner 23 ff. - Eibner, Darstellungsinhalte 

261 ff.

35 Dahingestellt bleibt, auf welchem »Untergrund« die 

Wagelchen bewegt wurden, denn laut Aussage der Situlen

kunst wie etruskischer oder griechischer Darstellungen gab 

es weder einen Tisch noch eine grofie Tafel.

36 Furtwangler, Temple 468 ff. - Pare, Zeremonialwagen 

225 ff.
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Abb. 10 Vetulonia, » Tomba dei Lebeti di Bronzo«: Plattenwagen aus Bronze (nach E. Woytowitsch). - M = ca. 1:6.

Rader

Die sechsspeichigen Rader des Wagens aus der Umgebung von Marsiliana d’Albegna mit ihren zylindri- 

schen bis leicht konischen, an den Enden verdickten Naben finden ihre besten Entsprechungen an Gefafi- 

wagen vom Siidalpenrand. Aus der Lombardei seien die Rader am Wagen aus der »Tomba con Carrettino« 

in Como-Ca’Morta37, ein einzelnes Rad vom gleichen Fundort38 sowie mit etwas Abstand die Rader vom 

Kesselwagen aus dem Kriegergrab B von Sesto Calende39 erwahnt. Die Rader am Bleiwagen von Frog in 

Karnten und ein Radpaar vom Kultwagen von Strettweg in Steiermark besitzen ebenfalls ahnliche Naben 

von zylindrischer bis leicht konischer Form mit verdickten Kopfen40. Nahestehend scheinen auch die 

Rader am Beckenwagen aus dem »Circolo dei Lebeti di Bronzo« in Vetulonia zu sein (Abb. 10)41. Die bis

lang vorliegenden Abbildungen gestatten aber keinen exakten Vergleich. Bei letztgenanntem Gefahrt 

begegnen auch die eigentiimlichen, den Radern vorgeblendeten Verbindungsstangen mit den Vogelkopf- 

enden. Die iibrigen in Italien entdeckten gefafitragenden Wagen besitzen abweichende Radformen42. Dab 

diese kleinen Radmodelle sich dabei an Vorbilder von grofien Wagen orientierten, wurde an anderer Stelle 

bereits betont43.

Pferdedreifufi

Schon ein kurzer Blick geniigt, um festzustellen, dafi die Gefafistiitzen des Kesselwagens aus der Umge

bung von Marsiliana d’Albegna auf das engste mit den von H. Hencken zusammengestellten »Horse Tri

pods® (Abb. 11; Taf. 24) aus Etrurien verwandt sind44. Die Stiitzen dieser kleinen Dreiftifie haben die glei- 

che Form sowie die Pferdchenzier an exakt der gleichen Stelle mit dem hier behandelten Kesselwagen 

gemeinsam. Den einzigen Unterschied bilden die durch die Konstruktion des Kesselwagens bedingten 

Osen an den Enden der Stiitzen.

Neben den von Hencken aufgezahlten Pferdedreiftifien aus Tarquinia, Veji und Vetulonia (Abb. 11,1) gilt 

es noch einige weitere Exemplare zu erwahnen: Je ein Pferdchendreifufi soli angeblich aus Bisenzio (Taf.

37 M.Bertolone, Tomba della prima Eta del Ferro, con Carret- 

tino, coperta alia Ca’Morta di Como. Sibrium 3, 1956-57, 

39 Taf. 17-18. - Woytowitsch, Wagen 61 Taf. 26. 129.

38 R. deMarinis u. D. Premoli Silva, Revisione di vecchia 

Scavi nella Necropoli della Ca’Morta. Riv. Arch. Como 

150-151, 1968-1969, 111 Taf. 6, B.-Woytowitsch, Wagen 

61 Taf. 26,130.

39 M. Bertolone, Ancora sulla seconda Tomba di Guerriero

scoperta a Sesto Calende. Sibrium 1, 1953-1954, 67ff. Taf.

31; 33. — Woytowitsch, Wagen 61 Taf. 25,131.

40 Egg, Bleiwagen 182ff. Abb. 2,1-4; 3.

41 Falchi u. Pernier, Vetulonia 435 f. Abb. 21. - Woytowitsch, 

Wagen 55 f. Taf. 22, 124.

42 Vgl. Woytowitsch, Wagen Taf. 21, 123f.; 21, 122a; 22, 

126c.d; 23c-e; 24r.s; 25, 196;Taf. 26,128.132;27,137.138; 

28, 135.

43 Egg, Bleiwagen 184 f.

44 Hencken, Tripods 1 ff.
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Abb. 11 »Horse Tripods« aus Bronze: 1 Vetulonia. - 2 Veji, »Quattro Fontanili« Grab J 8. - (1 nach O. Montelius; 2 nach 

A. Morandi). - 1 ohne M; 2 M = 1:1.

24,2)45 und aus Capua in Kampanien (Taf. 24,1)46 stammen. Weitere Exemplare wurden in La Rustica in 

Latium47 sowie in der Quattro Fontanili-Nekropole von Veji (Abb. 11,2)48 gefunden. Aufierhalb Mittel- 

italiens trat erst kurzlich in Verucchio in der Romagna ein »Horse Tripod« mit einem breitrandigen Bron- 

zebecken zu Tage49

Hencken gliederte die »Horse Tripods« in zwei Varianten auf. Die erste wird von Pferden geziert (Abb. 

Il)50, wahrend die zweite Pferde mit Reitern aufweist (Taf. 24)51. Die gelegentlich auftretendezusatzliche 

Vogelzier auf einigen Dreifufien der »Reitervariante« gestattet sogar noch eine weitere Untergliederung in 

zwei Spielarten52. Unser Kesselwagen aus der Umgebung von Marsiliana d’Albegna ist der Pferdchen- 

variante der »Horse Tripods« zuzurechnen.

H. Hencken zeigte auf, daft die Pferdchenplastiken auf den Dreiftiften ihre besten Vergleiche unter den 

Pferdchenknebeltrensen Italiens (Abb. 12)53 finden. Eine Durchsicht des von F.-W. v. Hase zusammen- 

gestellten Materials fiihrt vor Augen, daft die mit deutlich wiedergegebenen Ohren und einem riisselfor- 

migen Kopf versehenen Pferdchenknebel der Varianten Bologna, Vetulonia und Volterra die besten Ent- 

sprechungen zu den Plastiken auf den »Horse Tripods« liefern54. Deutliche Unterschiede gibt es zu den 

Trensenknebeln vom Typ Veji, die sich durch den schnabelformig gestalteten Kopf deutlich abheben55.

Es sind aber nicht nur die knieformigen Stiitzen, die auf eine Querverbindung zwischen dem Kesselwagen 

aus der Umgebung von Marsiliana d’Albegna und den »Horse Tripods® hinweisen, denn die Pferdedrei-

45 Hess, Raccolta Nr. 58-59. - Camporeale, Commerci 73 

Taf. 23,1.

46 S. Haynes, Etruscan Bronze Utensils (1965) 13 Taf. 1 

unten. - Camporeale, Commerci 93 Taf. 24,3. - S. Haynes, 

Etruscan Bronzes (1985) 247 Nr. 6.

47 Civilta del Lazio primitivo. Ausstellungskat. Rom (1976) 

163 Taf. 26, B.

48 A. Morandi, Veio (Isola Farnese) — Continuazione degli

Scavi nella Necropoli villanoviana in Localita »Quattro

Fontanili®. Not. Scavi 1972, 358f. Abb. 113,7. — Naheste-

hend aber nicht voll zugehbrig zu den Horse Tripods sind 

ein Gefafiuntersatz aus Veji-Quattro Fontanili Grab AB 

12-13 (M. Bedello, Veio (Isola Farnese) — Continuazione 

degli Scavi nella Necropoli villanoviana in Localita »Quat-

tro Fontanili®. Not Scavi 1975,143f. Abb. 52,16) sowieein

Dreifufibecken aus Marsiliana d’Albegna-Banditella Grab

41 (Minto, Marsiliana 88 Taf. 39,2), deren Beine zwar auch

Pferdeplastiken, aber in anderer Anordnung bzw. an ande- 

rer Stelle zieren.

4? Dieses unveroffentlichte Stuck wird unter Inv. Nr. 44238 

im Museum in Verucchio aufbewahrt. Den Hinweis darauf 

verdanke ich Herrn C. F. E. Pare, Mainz.

50 Hierher gehoren die »Horse Tripods® aus der Grotta Gra- 

miccia- wie der Quattro-Fontanili-Nekropole in Veji, die 

Exemplare aus der »Tomba di Vai di Campo«, dem »Ripo- 

stiglio della Bambina®, dem unsicher uberlieferten Grab 

von Vetulonia sowie der neuentdeckte Dreifub aus Veruc

chio.

51 Zu dieser Variante gehoren die Exemplare aus »Bisenzio«, 

»Capua«, La Rustica, Tarquinia, drei Stiicke aus Vetulonia 

sowie das fundortlose Exemplar aus dem Metropolitan 

Museum in New York.

52 Die Vogelzier findet sich auf den Dreifiifien aus »Bisenzio«, 

»Capua«, Vetulonia »Circolo di Bes« sowie auf dem fund- 

ortlosen Stuck.

53 v. Hase, Trensen 6 ff.

54 v.Hase, Trensen lOff. Taf. 3-6.

55 v.Hase, Trensen Taf. 1-2.
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fiifie aus »Bisenzio«56, aus Vetulonia57, aus Grab 785 der Gotta Gramicccia-Nekropole von Veji58 sowie 

aus Verucchio59 bekront ebenfalls ein breitkrempiges Bronzebecken. Die Exemplare aus »Bisenzio«, 

Vetulonia und Verucchio verbindet aufierdem noch die umlaufende Punzbuckelzier auf dem Gefafirand 

mit dem Becken des Kesselwagens.

Abb. 12 Pferdchenknebel aus Bronze: 1.2 Italien (nach F. W. v.Hase). - M = ca. 1:3.

Die Verbreitungskarte der »Horse Tripods« (Abb. 13) zeigt eine ziemlich gleichmafiige Verteilung uber 

ganz Etrurien hinweg. Schwerpunkte bilden Veji und Vetulonia, ohne dafi man jedoch eine prazise Loka- 

lisierung des Herstellungsortes vornehmen konnte, wie das G. Camporeale versuchte60. Einzelne Exem

plare traten dariiber hinaus in Latium sowie in Kampanien zutage, sofern man die nicht uberprtifbare 

Fundortangabe »Capua« akzeptieren will. Der neuentdeckte Dreifufi aus Verucchio stellt das erste nord- 

lich des Apennin entdeckte Exemplar dar. Den Fundort Verucchio zeichnen dabei vielfaltige Verflechtun- 

gen mit dem villanovazeitlichen und friihetruskischen Mittelitalien aus61.

Zur Zeitstellung der »Horse Tripods« sei angemerkt, dafi sie der ausgehenden Villanovazeit und der be- 

ginnenden orientalisierenden Periode zuzurechnen sind. Der Spatvillanovazeit gehort Grab 1036 der 

Grotta Gramiccia-Nekropole von Veji an, sehr wahrscheinlich der Stufe II B nach Close-Brooks62. Grab 

785 derselben Nekropole von Veji diirfte der gleichen Zeitstufe zuzuordnen sein63. Anschliefien lafit sich 

sehr wahrscheinlich auch Grab J 8 des Quattro Fontanili-Friedhofes, das wohl auch noch wahrend der 

Stufe II B angelegt wurde64. Die Fibeln und das Goldarmband aus der »Tomba di Bes«65, die kammartige 

Mantelschliefie aus Silber und der kugelige Aryballos aus der »Tomba di Vai di Campo«66 sowie die mit 

Granulation verzierten Goldfibeln aus dem »Ripostiglio della Bambina«67 von Vetulonia stellen aufier

56 Hess, Raccolta Nr. 58-59. - Camporeale, Commerci 73 

Taf. 23,1.

57 G. Pellegrini, Siena - Museo Chigi. Studi e Mat. di Arch, e 

Numismatica 2, 1902, 220 ff. Abb. 376 unten. - Montelius, 

Civilisation Bd. 2 Taf. 178, 23. - Hencken, Tripods 4 Taf. 

4,14.

58 Hencken, Tripods 3 f. Taf. 3,11.

59 Dieses unveroffentlichte Stuck wird unter Inv. Nr. 44238 

im Museum in Verucchio aufbewahrt.

60 Camporeale, Commerci 73f. u. 93.

61 Es seien hier beispielhaft der tonerne Kammhelm aus der 

Nekropole Campo del Tresoro Grab 52 (E. Brizio, Not. 

Scavi 1894, 307 Abb. 16. - La Formazione della Citta in 

Emilia Romgana. Ausstellungskat. Bologna [1988] 220 

Abb. 150) und die Bronzeschilde vom Campo Sportivo 

(ebd. Abb. 258f. Abb. 170) sowie aus dem Grab 89 der 

Sotto la Rocca Malatestiana-Nekropole (ebd. Abb. 168) 

genannt.

62 H. Muller-Karpe reihte dieses Grab in seine Stufe II ein (H.

Muller-Karpe, Beitrage zur Chronologic der Urnenfelder- 

zeit nordlich und sudlich der Alpen. Rom.-Germ.Forsch. 

22 [1959] Taf. 36-28). Demgegenuber schlug H. Hencken 

eine Datierung in die Stufe III vor (Hencken, Tripods 3 Taf. 

2,9; 3,8). Unter dem Eindruck der von J. Close-Brooks 

vorgeschlagenen Chronologie (Close-Brooks, Proposta 

53 ff. Abb. 5) anderte Hencken seine Meinung und trat 

auch fur eine Datierung dieses Grabes in die Stufe II B ein 

(H. Hencken, The earliest european Helmets. Bull, of Am. 

School of Prehist. Research 28 [1971] 90).

63 Hencken, Tripods 3f. Taf. 3,10.11. - v. Hase, Trensen 30f.

64 A. Morandi, Veio (Isola Franese). - Continuazione degli 

Scavi nella Necropoli villanoviana in Localita Quattro 

Fontanili. Not. Scavi 1972, 359 Abb. 113,6.

65 Falchi, Vetulonia Taf. 8,2.4.14.19. — v. Hase, Trensen 12.

66 Falchi, Vetulonia Taf. 18,1-3.9.13. - Hencken, Tripods 4 

Taf. 4,16.

67 I. Falchi, Vetulonia. Not. Scavi 1900, 472ff. Abb. 3;4.
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Abb. 13 Verbreitung der Pferdchendreifiifie (nach H. Hencken erganzt): 1 Bisenzio.- 2 Capua. - 3 LaRustica. - 4 Tarquinia.

5 Veji. - 6 Verucchio. - 7 Vetulonia. - 8 Marsiliana d’Albegna.

Zweifel, dafi diese Bestattungen schon der Stufe III und damit der orientalisierenden Periode zuzuschrei- 

ben sind. Die »Tomba di Bes« und die »Tomba di Vai di Campo« diirften dabei - laut Aussage der Schlan- 

genfibeln - einem friihen Abschnitt dieser Periode zuzurechnen sein. Die Herstellung des kleinen Kessel- 

wagens diirfte damit analog zu den »Horse Tripods« wahrend der zweiten Halite des 8. oder im beginnen- 

den 7. vorchristlichen Jahrhundert erfolgt sein.

Kettchenzier

Die umlaufende Kettchenzier an Gefafirandern begegnet in Mittel-und Oberitalien mehrfach. Gute Bei- 

spiele fiir diese Zierweise finden sich am Dach der bronzenen Hiittenurne aus Vulci68 sowie dem »Presen- 

tatoio« aus Grab 39 der Benacci-Caprara-Nekropole Bolognas69. In beiden Fallen wurden der Blechrand 

zinnenfbrmig ausgeschnitten, ein Bronzedraht, auf den die Kettchen aufgeschoben waren, eingelegt und 

die »Zinnen« um den Draht gebbrdelt. Als beste Parallele lafit sich der Kettchenzier auf dem Kesselwagen 

aus der Umgebung von Marsiliana d’Albegna ein Gefafirand aus dem »Circolo del Tridente« in Vetulonia 

an die Seite stellen70. An der Unterseite einer Gefafimundung, die zu einer kleinen Bronzeblechamphore

68 M. A. Fugazzola Delpino, La Cultura Villanoviana. Aus- 

stellungskat. Rom (1984) 61 f.

69 S. Tovoli, Il Sepolcretio Villanoviano Benacci Caprara di

Bologna (1989) Taf. 47,10.

70 I. Falchi, Vetulonia - Nuove Scoperte nella Necropoli. 

Not. Scavi 1908, 433 Abb. 16. - Montelius, Civilisation 11,1 

(Textband) Abb. S. 872,o. — D. Randall-McIver, Villa- 

novans and early Etruscans (1924) 125 f. Taf. 23.
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Abb. 14 Bel Marsiliana d Albegna, Grab mit Kesselwagen: 1 Tullenbeil aus Bronze. — 2 Lanzenschuh aus Bronze. — 3 Bronze- 

spirale. - M = 1:1.
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gehoren soil, wurde gleich wie am Becken unseres Wagens ein Bronzedraht fixiert, auf den abwechselnd 

zylindrische Hfilsen und kleine Kettchen aufgeschoben waren. Sie umgaben wie auf dem Kesselwagen das 

Gefafi als umlaufender Vorhang. Ob auch hier die Kettchen in einem Stuck gegossen wurden, lafit sich 

dem bislang vorliegenden Bildmaterial nicht entnehmen. Um festzustellen, ob wir es hier mit der gleichen 

Werkstatte zu tun haben, ware eine genaue technologische Untersuchung des Stiickes aus Vetulonia er- 

forderlich. Zur zeitlichen Einordnung des »Circolo del Tridente« sei angemerkt, dafi er wegen der mitge- 

fundenen Fibeln und der Trensen einem friihen Horizont der Eisenzeit Stufe III zugeordnet wird71, was 

sehr gut zur Datierung des Kesselwagens aus dem Grab bei Marsiliana d’Albegna pafit.

Zusammenfassende Betrachtung

Es handelt sich demzufolge bei dem Kesselwagen aus der Umgebung von Marsiliana d’Albegna um eine 

Verschmelzung von altiiberliefertem Gefafiwagen mit den neuen »Horse Tripods«. Zu den aus der Spat- 

bronzezeit tradierten Elementen zahlt neben der Idee des gefafitragenden Wagens an sich auch die Vogel- 

zier72 auf der Verbindungsstange. Das Auftauchen des bis dahin in Italien unbekannten figuralen Pferd- 

chenschmuckes wird demgegeniiber mit den im 8. vorchristlichen Jahrhundert von Phoniziern und Grie- 

chen nach Italien vermittelten orientalisch-agaischen Einfliissen in Zusammenhang gebracht73. Der etwas 

ungewohnlich iiberlieferte Fund von Marsiliana d’Albegna legt damit Zeugnis dafiir ab, dal? die fiber die 

Vogelplastik der vorangegangenen Epoche hinausreichende figurale Ausschmiickung der Kesselwagen im 

Italien des ausgehenden 8. oder des beginnenden 7. Jahrhunderts v. Chr. erfolgte. An dieser Stelle drangt 

sich ein Vergleich mit dem Kultwagen von Strettweg in der Obersteiermark74 auf (Abb. 8). Hier wie dort 

flankieren Pferdepaare den Kesselwagen, nur dafi in Strettweg auch noch Reiterkrieger auf denselben sit- 

zen. Diese Reiter bilden in Strettweg freilich nur den Rahmen fur die fibrige in einem szenarischen Zusam

menhang stehende figurale Ausgestaltung, die weit fiber das Bildprogramm des Wiigelchens aus Marsi

liana d’Albegna hinausgreift. Strettweg stellt dabei die Endstufe einer Entwicklung dar, an deren Anfang 

Kesselwagen wie der aus Marsiliana d’Albegna stehen.

Die zugehbrigen Beifunde

Tiillenbeil

Das Tiillenbeil aus Bronze (Abb. 14,1; Taf. 25,1) von 11,9cm Lange besitzt eine im Querschnitt recht- 

eckige Tiille, deren Mfindung zwei umlaufende eckige Leisten umgeben. Das deutlich abgesetzte halb- 

runde Tiillenende ragt in die Klinge hinein. Die schrag abfallenden Schultern der Klinge laufen in kleine 

Fortsatze aus. Die trapezfbrmige Klinge schmficken zwei den Randern folgende Linien sowie ein nur ein

seitig eingebohrtes Kreisauge.

Ein Vergleich mit den von G. L. Carancini zusammengestellten Bronzebeilen aus Italien ordnet das Stiick 

aus dem Grab bei Marsiliana d’Albegna der Gruppe der Tiillenbeile mit breiter abgesetzter Tiille vom Typ 

San Francesco (Abb. 15) zu75. Das Fehlen einer Ose sowie die zwei Zierleisten an der Mfindung erlauben 

eine Zuweisung zur Variante E dieses Typs, was aber keine weiterfiihrenden Resultate zur zeitlichen oder 

raumlichen Einordnung erbringt. Wahrend die grofie Masse dieser Tiillenbeile eine tannenzweigartige

71 I. Falchi, Vetulonia — Nuove Scoperte nella Necropoli. 

Not. Scavi 1908,420 ff. Abb. 15; 20. - v. Hase, Trensen 32.

72 Vgl. Kossack, Symbolgut 23 ff.

73 Pferdchenplastiken tauchen gleichzeitig auch auf auf ande- 

ren Objekten, wie z.B. den Trensen, auf. Die Trensen 

gehen dabei auf Vorbilder aus dem Orient zuriick. Vgl. H.

A. Potratz, Die luristanischen Pferdegebisse. Prahist.

Zeitschr. 32-33, 1941-42,185.-Kossack, Symbolgut 72. -

G. Kossack, Pferdegeschirr aus der alteren Hallstattzeit 

Bayerns. Jahrb. RGZM 1,1954, 134. -C. Hopkins, Orien

tal Evidence for early etruscan Chronology. Berytus 11, 

1954 - 55, 76 ff. — v. Hase, Trensen 5 Abb. 1.

74 Vgl. Schmid, Strettweg 22 ff. - W.Modrijan, Der Kultwa

gen von Strettweg. IPEK 24, 1974 - 77, 91 ff. — Egg, Strett

weg.

75 Carancini, Asce 175ff. Taf. 139-148.
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Rippenzier auf der Tillie auszeichnet76, blieb unser Exemplar unverziert. Eine Durchsicht des Materials 

fordert aber einige wenige, ebenfalls unverzierte Exemplare aus Bologna-San Francesco77, aus Vulci78, aus 

Chiusi (Abb. 15,2)79 und aus Vetulonia80 sowie zwei Exemplare ohneFundort (Abb. 15,1)81 zutage. Diese 

beiden zuletzt genannten sowie das Exemplar aus Chiusi verbindet aufierdem noch das deutlich abgesetzte 

halbrunde Tiillenende mit dem Exemplar aus dem Grab bei Marsiliana d’Albegna. Auch fur die Verzierung 

der Klinge mit Kreisaugen lassen sich innerhalb der Tiillenbeile mit breiter abgesetzter Tulle vom Typ San 

Francesco Vergleiche benennen (Abb. 15,3)82.

Sieht man von einzelnen Stricken wie aus Calliano oder Bisenzio und Vulci ab, lafit die Verbreitungskarte 

(Abb. 16) einen Schwerpunkt in der Romagna und in der Nordhalfte Etruriens erkennen83. Zeitlich ord- 

nete Carancini diesen Beiltyp sicher zu Recht hauptsachlich der Stufe II der Friiheisenzeit Italiens zu84. Er 

betont aber, dafi einzelne Exemplare - etwa aus der Tomba del Tridente« in Vetulonia oder aus Volterra 

— auch noch in der beginnenden orientalisierenden Epoche erscheinen.

Lanze

Der facettierte kegelstumpfformige Bronzelanzenschuh (Abb. 14,2; Taf. 25,3) weist zwei seitliche Locher 

zur Befestigung des Holzschaftes auf. Das ursprunglich wohl spitzkegelig zulaufende Stuck diirfte in anti- 

ker Zeit moglicherweise als Folge einer Beschiidigung verkurzt worden sein. Das Exemplar aus dem Grab 

bei Marsiliana d’Albegna gehort somit zu der im Spatvillanova- bis friihetruskischen Milieu recht zahl- 

reichen Gruppe der facettierten Lanzenschuhe85. Wahrend die meisten eine langgestreckte spitzkegelige 

Form auszeichnet, liegen aus der sehr gut ergrabenen Quattro Fontanili-Nekropole von Veji auch einige 

ahnlich gekiirzte Stiicke vor. In den Grabern D 11 -12 (Abb. 17,2)86, EEF 4 (Abb. 17,1)87 und Z 15 A88 fan- 

den sich entsprechende unten abgeschnittene Lanzenschuhe. Wahrend in den oben erwahnten Fallen auch 

die zugehdrigen Lanzenspitzen entdeckt wurden (Abb. 17,1), scheint in dem Grab bei Marsiliana d’Albegna 

keine Spitze vorhanden gewesen sein89.

Die Bronzespirale von 5,2cm Lange (Abb. 14,3; Taf. 25,2) war in zwei Fragmente zerbrochen, die sich 

aneinanderfugen liefien. Sie wurde aus im Querschnitt dreieckigem Draht zusammengerollt. Eingehende 

Vergleiche ergaben, dafi sie sehr wahrscheinlich einst den Holzschaft der Lanze aus dem Grab bei Marsi

liana d’Albegna zierte. Dafiir sprechen nicht nur der dem Lanzenschuh sehr ahnliche Durchmesser der 

Spirale, sondern auch mehrere gut beobachtete Befunde aus der Quattro Fontanili-Nekropole von Veji 

(Abb. 17,1)90. Mehrfach konnte dort belegt werden, dafi Spiralen aus dreieckigem Draht den Lanzenschaft 

im Bereich unmittelbar hinter der Lanzenspitze wie des Lanzenschuhes schmuckten, und eine ahnlich ver-

76 Carancini, Asce Taf. 142-147.

77 Carancini, Asce Taf. 142, 4037; 142, 4048; Taf. 144, 4085; 

Taf. 147,4139.4156-4158.

78 Carancini, Asce Taf. 142, 4043.

79 Carancini, Asce Taf. 145, 4092.

80 Carancini, Asce Taf. 148, 4166.

81 Carancini, Asce Taf. 145, 4095-4096.

82 Mehrere Beile aus dem Depotfund von Bologna-San Fran

cesco schmiickt eine ahnliche Zier (Carancini, Asce Taf. 

139, 3992-2993; Taf. Taf. 146, 4124). Das Beil aus der 

»Tomba del Tridente« von Vetulonia besitzt eine sehr viel 

reichere auch die Tillie bedeckende Kreisaugenzier (Caran

cini, Asce Taf. 142, 4045).

83 Carancini, Asce 186 Taf. 179, A.

84 Carancini, Asce 186.

85 Als Beispiele seien Exemplare aus Marsiliana d’Albegna 

(Minto, Marsiliana Taf. 27,4.6), aus Veji-Quattro Fontanili 

Grab AA1 (M. C. Franco, P. Mallet u. A. Wacher, -Veio 

(Isola Farnese). - Continuazione degli Scavi nella Necro- 

poli villanoviana in Localita »Quattro Fontanili«. Not. 

Scavi 1970, 302 Abb. 29,26), aus Tarquinia (Hencken, Tar- 

quinia Abb. 162, h; 176, d) und aus Satricum (Civilta del 

Lazio primitivo. Ausstellungskat. Rom [1976] Taf. 91,B 

25) genannt.

86 M. Bedello, Veio (Isola Farnese). - Continuazione degli 

Scavi nella Necropoli villanoviana in Localita »Quattro 

Fontanili«. Not. Scavi 1975, 72 Abb. 5,4.

87 A. Cavalotti Batcharova, Veio (Isaola Farnese). - Conti

nuazione degli Scavi nella Necropoli villanoviana in Loca

lita »Quattro Fontanili«. Not. Scavi 1967, 238 Abb. 91,18.

88 A. Cavalotti Batcharova, Veio (Isola Farnese). - Continua

zione degli Scavi nella Necropoli villanoviana in Localita 

»Quattro Fontanili«. Not. Scavi 1965, 182 Abb. 84,pp.

89 Vielleicht bestand sie aus dem fur den Kunsthandel kaum 

verwertbaren Material Eisen und wurde deshalb nicht 

geborgen.

90 Das beste Vergleichsbeispiel liefert Grab EE FF 4 (A. Cava

lotti Batcharova, Veio (Isola Farnese). - Continuazione 

degli Scavi nella Necropoli villanoviana in Localita »Quat- 

tro Fontanili«. Not. Scavi 1967, 238 Abb. 91, 17-18).
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Abb. 15 Tiillenbeile mit breiter abgesetzter Tillie vom Typ San Francesco (nach G. L. Carancini): 1 Ohne Fundort. - 2 Chiusi.

3 Bologna-San Francesco, Depotfund. - M = 1:2.

Abb. 16 Verbreitung der Tullenbeile mit breiter, abgesetzter Tulle vom Typ San Francesco (nach G. L. Carancini): 1 Bambolo. 

- 2 Bisenzio. - 3 Bologna-San Francesco. - 4 Calliano.- 5 Chiusi. - 6 Florenz. - 7 Elba- 8 Montebradoni. - 9 Monteca- 

stelli. — 10 Bei Rimini. - 11 Volterra. - 12 Vetulonia. - 13 Vulci. - 14 Bei Marsiliana d’Albegna.
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Abb. 17 Veji, Quattro Fontanili: 1 Grab EEF 4, Lanzenspitze, 

Spiralen und verkiirzter Lanzenschuh aus Bronze und ihre Rekon- 

struktion. - 2 Grab D 11-12, verkiirzter Bronzelanzenschuh. - 

(1 nach A. Cavalotti Batcharova; 2 nach M. Bedello). - la M = 

1:12; lb M = 1:3; 2 M = ca. 4:5.

zierte Lanze scheint auch im Grab mit dem Kesselwagen bei Marsiliana d’Albegna niedergelegt worden 

zu sein. Dafi die Kombination von Beil und Lanze die Standardwaffenausstattung in villanovazeitlichen 

wie fruhetruskischen Grabern darstellt, belegen die Studien P.E Starys zur eisenzeitlichen Bewaffnung in 

Mittelitalien91.

Silberschmuck

Als sehr viel schwieriger erweist sich eine Bestimmung der iibrigen, nur durch die Fotos iiberlieferten Bei- 

funde des Kesselwagens aus der Umgebung von Marsiliana d’Albegna. Die Schliefie (Taf. 14,1) wurde aus 

Silberdraht hergestellt. Sie setzt sich aus zwei kammartig angeordneten Reihen langgezogener Drahtbogen 

und einem Mittelstiick mit Osen zusammen. Die Enden der Bogen sind als Haken ausgebildet, die in die 

Osen des schleifenformig gestalteten Mittelstiickes greifen. Solche kammartige Schliefien begegnen in vie- 

len Prunkgrabern der orientalisierenden Epoche92. Zumeist verkleiden reich mit Granulation und Fili

al P. F. Stary, Zur hallstattzeitlichen Bewaffnung des circum- 

alpinen Raumes. Ber. RGK 63, 1982, 58 ff. — Ders., Zur 

eisenzeitlichen Bewaffnung und Kampfesweise in Mittel

italien. Marburger Stud, zur Vor- u. Fruhgesch. 3 (1981) 

46 ff. 104ff.

92 Vgl. G. Karo, Le Oreficerie di Vetulonia. Studi e Mat. di 

Arch, e Nutnismatica 1, 1899-1901, 269ff. Abb. 40.42. - 

Guzzo, Affibiagli 277ff. - Strom, Problems lOOf. - Can- 

ciani u. v. Hase, Palestrina 22 ff. — M. Cristofani u. M. Mar

tinelli, L’Oro degli Etruschi (1983) 40 Abb. 5; Taf. 9; 10; 

22; 23; 56; 97.
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Abb. 18 Kammartige SilberschlieEen: 1 Vetulonia »Tomba di Vai di Campo«. - 2 Vetulonia »Tomba dei Lebeti di Bronzo«.

3 Vetulonia »Tomba dei Gemelli«. — (1.2 nach I. Falchi; 3 Nach I. Falchi u. L. Pernier). — M = 1:2.

granarbeiten verzierte Goldzylinder oder Goidplatten die aus Draht verfertigten kammartig angeord- 

neten Hakchen (Abb. 18,3)- Das Exemplar aus dem Grab bei Marsilianad’Albegnaweist keinerlei derarti- 

gen Schmuck auf und gehbrt zur einfachsten Gruppe dieser Schliefien. Ahnlich schlicht ausgestattete 

Exemplare stammen aus der »Tomba di Vai di Campo« (Abb. 18,1)93 sowie dem »Circolo dei Lebeti« 

(Abb. 18,2)94 in Vetulonia und aus der Vaccareccia-Nekropole von Veji95.

Drei Tonfiguren aus Cerveteri belegen, dab die kammartigen SchlieKen in der Regel als Mantelverschlufi 

auf der Schulter getragen wurden96, wobei eine Verwendung als Gewand- oder Giirtelschliefie gerade fur 

die einfachen Stucke nicht ganzlich ausgeschlossen werden kann. Die Figuren wie die haufige Vergesell- 

schaftung mit Waffen in den Grabern machen deutlich, dafi es sich bei den kammartigen Schliefien aus 

Edelmetall um einen Bestandteil der Mannertracht handelte. Zur Zeitstellung sei angemerkt, dafi sie alle- 

samt der orientalisierenden Periode zugerechnet werden97. Close-Brooks wies die schlichten Schliefien- 

fragmente aus Veji-Vaccareccia dem alteren Abschnitt dieser Periode zu98.

93 Falchi, Vetulonia Taf. 18,2. - Guzzo, Affibiagli 296.

94 Falchi u. Pernier, Vetulonia 432 Abb. 10.

95 J. Palm, Veiian Tomb Groups in the Museo Preistorico, 

Rome. Opuscula Arch. 7, 1952, 61 Taf. 9,5; 63 Taf. 16,29.

96 Vgl. Strom, Problems lOOf. — Canciani u. v. Hase, Pale

strina. Taf. D,1.2. - Strom wies dabei nachdriicklich auf

den Widerspruch zwischen dem zumeist paarweisen Auf- 

treten in den Grabern und der Darstellung von nur einer 

SchlieBe auf den Tonstatuetten hin.

97 Guzzo, Affibiagli 298 ff.

98 Close-Brooks, Proposta 60 Abb. 5.
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Abb. 19 Dragofibeln vom Typ H Ila nach J. Sundwall: 1 Vetulonia, »Circolo di Bes«. - 2 Vetulonia »Circolo dei Gemelli«. 

(Nach I. Falchi). - M = 1:2.

Die zwei silbernen Dragofibeln (Taf. 14,1) waren unterschiedlich erhalten. Wahrend ein Exemplar voll- 

standig auf uns gekommen ist, fehlt dem zweiten die Nadelrast. Das zuletzt genannte Exemplar war mog- 

licherweise mil Draht umwickelt oder gerippt. Es handelt sich um Dragofibeln mit einer Spirale und klei- 

nen seitlichen Knopfen am Knie. Die Partie zwischen Spirale und Knie scheint verdickt, wenn nicht gar 

zipfelig erweitert zu sein. Auf der Nadel sitzt ein Knoten. J. Sundwall fafite diese Dragofibeln unter der 

Typenbezeichnung H Ila zusammmen (Abb. 19)". Allerdings schlofi er nicht nur Fibeln mit kleinen 

Knopfen, sondern auch Exemplare mit grofien kugeligen Knopfen in seinen Typ mit ein. Die besten Ver- 

gleichsstiicke zu dem Silberfibelpaar aus dem Grab mit dem Kesselwagen stammen aus Bologna-Benacci 

II Grab 47410°, aus Grab 6 und 63 der Banditella-Nekropole von Marsiliana d’Albegna99 100 101 sowie aus dem 

»Circolo di Bes« 102 (Abb. 19,1), dem »Circolo del Monile d’Argento« (Abb. 20,1)103, dem »Circolo degli 

Acquastrini«104 und dem »Circolo Gemelli« (Abb. 19,2)105 von Vetulonia. In dem zuletzt genannten Grab 

war die Fibel mit einer kammartigen SchlieBe aus Silber vergesellschaftet. Zur Zeitstellung sei angemerkt, 

dafi solche Dragofibeln mit kleinen Knopfen, verdicktem bzw. ausgezipfeltem Mittelstiick zwischen Spi

rale und Knie sowie einer Knotenbildung dem alteren Abschnitt der Stufe III der Eisenzeit Mittelitaliens 

anzugehdren scheinen106.

In weiterer Folge gehorte noch eine Navicellafibel aus Silber (Taf. 14,1) zur Fibelausstattung des Grabes 

bei Marsiliana d’Albegna. Sie kennzeichnet ein lang ausgezogener Fufi sowie ein zipfelig ausgebauchter 

Biigel. Sundwall stellte diese Fibeln unter der Bezeichnung G II |3 a zusammen107. Seiner Auflistung zu- 

folge sind diese Fibeln vielfach in Marsiliana d’Albegna und in Vetulonia (Abb. 20,2) vertreten. Haufig 

sind sie wie im »Circolo di Bes«108, im »Circolo del Monile d’Argento« (Abb. 20)109 und der »Tomba di 

Vai di Campo«no mit Dragofibeln der Variante H II a und/oder mit kammartigen Schliefien vergesell

schaftet, was eine entsprechende Datierung nahelegt.

Abb. 20 Vetulonia »Circolo del Monile d’Argento«: 1 Kahnfibel aus Silber. - 2 Dragofibel aus Silber. - (Nach L. Falchi u. L. 

Pernier). -M = 1:1.

99 Sundwall, Fibeln 237f. Abb. 386-388.

100 O. Montelius, Civilisation primitive en Italie. Bd. 1 (1895) 

Serie A Taf. XVII, 241. - Sundwall, Fibeln 237.

101 Minto, Marsiliana 43 Taf. 23,9; 116 Taf. 12,9.

102 Falchi, Vetulonia 105 Taf. 8,19.

103 Falchi u. Pernier, Vetulonia 429 Abb. 6. - Sundwall,

Fibeln 237 Abb. 388.

104 Falchi, Vetulonia 190 Taf. 17,9.

105 Falchi, Vetulonia 103f. Taf. 13,3.

106 Sundwall, Fibeln 60. - Close-Brooks, Proposta 60 Abb. 5.

107 Sundwall, Fibeln 217ff.

108 Falchi, Vetulonia Taf. 8,4.19.

109 Falchi u. Pernier, Vetulonia 429 Abb. 6.

110 Falchi, Vetulonia Taf. 18,1-3.
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Abb. 21 Doppelbogenhenkel mit Lotosbliite aus Bronze: 1 Vetulonia »Circolo degli Sfingi«. - 2 Tarquinia »Bocchoris-Grab«. 

(1 nach I. Falchi; 2 nach O. Montelius). — 1 ohneM; 2 M = 1:2,5.

Zu erwahnen bleiben noch die beiden kurzen aus Silber verfertigten Fuchsschwanzkettchen, die in Ringen 

enden (Taf, 14,1). In diese wurden beiderseits aus Silberdraht hergestellte Doppelhakchen eingehangt. 

Vergleichsstiicke dazu sind dem Autor unbekannt. Auch der Verwendungszweck ist unbestimmt. Die 

Doppelhakchen linden im Kriegergrab von Tarquinia ein Vergleichsstiick aus Bronzedraht111. Sie werden 

dort als Giirtelhaken angesprochen.

Bronzegefafie

Die Bronzegefafiausstattung des Grabes mit dem Kesselwagen (Taf. 14,2) setzte sich aus einem grofien 

Kessel, dem Dreifufibecken, den beiden Rippenschalen und der nur in Bruchstiicken erhaltenen Urne 

zusammen. Bei dem Kessel (Taf. 14,2 links unten) scheint es sich um ein grofies, gedriickt kugeliges Gefafi 

mit kurzem Kragenrand gehandelt zu haben. Der Unterteil des Gefafies war stark beschadigt. Als Henkel 

wurden zwei Doppelbogen mit zweiblattriger Lotosbliite angenietet. Aufierdem safi am Kragenrand noch 

eine palmenartige, vierblattrige Bronzebliite, wobei auf dem Foto unbestimmt bleibt, ob sie nur hier hin- 

gelegt oder aber wirklich an dieser Stelle befestigt war. Entsprechende Henkelpaare ergaben die »Tomba 

del Cono«112 und der »Circolo delle Sfingi« (Abb. 21,l)113 in Vetulonia sowie der »Circolo di Peraz- 

zetta«114 und Grab 94 der Banditella-Nekropole115 von Marsiliana d’Albegna. In Tarquinia trat noch in 

dem beriihmten Bocchoris-Grab ein solcher Henkel zu Tage (Abb. 21,2)116. Ein fundortloses Exemplar 

wird schlieblich noch im Israel Museum in Jerusalem verwahrt117. In keinem der erwahnten Faile war das

111 Hencken, Tarquinia 209 Abb. 186,d.- Kilian, Kriegergrab 

32 Abb. 16,5.

112 I. Falchi, Vetulonia. Not. Scavi 1895, 312ff. Abb. 30. - 

Montelius, Civilisation Bd. 11,1 Taf. 180,9. - Camporeale, 

Tomba 54 Anm. 1 Taf. 41,b.c.

113 I. Falchi, Vetulonia. Not. Scavi 1900, 477ff. Abb. 10. - 

Camporeale, Commerci 23f. Taf. 2,3.

114 Minto, Marsiliana 166 Taf. 40,5. - v.Hase, Trensen 34

Abb. 4,D,5. - Camporeale, Commerci 68f. Taf. 22,3. -

Etrusker in der Toskana. Ausstellungskat. Frankfurt 

(1988) 114f. Nr. 93.

115 Minto, Marsiliana 148ff. u. 274.-Camporeale, Commerci 

68 f. Taf. 22,1.

116 Montelius, Civilisation Taf. 295,4. - Hencken, Tarquinia 

364 ff. Abb. 361 ,d. - Camporeale, Commerci 23 f. Taf. 2,1.

117 Italy of the Etruscans. Ausstellungskat. Jerusalem (1991) 

31 Nr. 12.
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Abb. 22 Veji »Grotta Gramiccia«, Grab 871: Plattenwagen aus Bronze (nach H. Muller-Karpe). - M = 1:4.

Metallgefafi, an dem die Doppelbogenhenkel befestigt waren, erhalten. Das Grab mit dem Kesselwagen 

bei Marsiliana d’Albegna belegt, dafi sie nicht amphorenartigen Gefafien, sondern Bronzekesseln als 

Handhaben dienten. Die Verbreitung der Doppelbogenhenkel zeigt einen deutlichen Schwerpunkt in der 

Nordhalfte des etruskischen Gebietes.

Die Fayencevase mit der Inschrift des agyptischen Pharaos Bocchoris (720-715 bzw. 720-712 bzw. 715- 

709 v.Chr.) datiert den Doppelbogenhenkel aus Tarquinia in einen friihen Abschnitt der Eisenzeitstufe 

III118. In den beiden Grabern aus Marsiliana d’Albegna sind die Doppelbogenhenkel mit kammartigen 

Schliefien und in einem Fall zusatzlich noch mit Silberschlangenfibeln vom Typ H II a a vergesellschaf- 

tet119. Die Schlangenfibeln mit ihren grofien Knbpfen machen dabei aber einen etwas entwickelteren Ein- 

druck als die Exemplare aus dem Grab mit dem Kesselwagen. In jedem Fall datieren beide Graber in die 

orientalisierende Epoche. Gleiches gilt auch fur die beiden Doppelbogenhenkel enthaltenden Bestattun- 

gen aus Vetulonia120.

Der vierblattrigen palmenartigen Bronzeblute, die auf dem Foto (Taf. 14,2 unten) auf der Schulter des 

Bronzekessels liegt, lafit sich eine sehr gute Parallele auf den bronzenen Plattenwagen aus dem Grab 871 

der Grotta Gramiccia-Nekropole von Veji an die Seite stellen (Abb. 22)121. Vier derartige Bliiten sitzen in 

den Ecken der grofien Platte dieses Gefahrtes. Der Vergleich hilft jedoch bei der Frage nach dem Objekt, 

auf welchem die Blute aus dem Grab mit Kesselwagen einst befestigt war, kaum weiter.

Das Dreifufibecken aus Bronze (Taf. 14,2 rechts) besteht aus einem flachen Bronzegefafi und drei angenie- 

teten bandformigen Beinen. Nach der Nietflache ftihren sie waagrecht nach aufien, biegen dann nach 

unten um und ziehen in einem nach innen gerichteten Bogen zum Boden. Vergleichbare Dreifufibecken 

liegen aus Grab 3 und Grab 41 von Marsiliana d’Albegna122, aus Grab 73 von Narce-Monte Cerreto123, 

aus Grab B 15-16 der Quattro Fontanili-Nekropole von Veji (Abb. 23,1)124, aus Grab 15 und 152 von 

Castel di Decima125 aus Grab L von Pratica di Mare (Abb. 23,2)126, aus Grab 928 von Pontecagnano127

118 vgl. Hencken, Tarquinia 365 ff. Abb. 361 ,g. - Kilian, Krie- 

gergrab 96.

11? Minto, Marsiliana 148ff. Taf. 12,19; 158ff. 160ff. Taf. 13, 

1-10. — v. Hase, Trensen Abb. 4,D. — Etrusker in der Tos- 

kana. Ausstellungskat. Frankfurt 1988, 106ff. Nr. 73-82.

120 I. Falchi, Vetulonia. Not. Scavi 1895, 312ff. -Ders., Vetu

lonia. Not. Scavi 1900, 477ff. - v.Hase, Trensen 33.

121 H. Muller-Karpe, Das Grab 871 von Veji, Grotta Gramic- 

cia. In: Beitrage zu italischen und griechischen Bronze- 

funden. PBF XX,1 (1974) 89ff. bes. 96f. Taf. 22,1; 23,1.

122 Minto, Marsiliana 274 ff. Taf. 39,1.2.

123 A. Pasqui, Delle Tombe di Narce e del loro Corredi. Mon.

Ant. 4,1894, 511 ff. Taf. 8,15.

124 E. Fabbricotti, Veio (Isola Farnese). — Continuazione 

degli Scavi nella Necropoli villanoviana in Localita »Quat- 

tro Fontanili«. Not. Scavi 1975, 154 Abb. 58,20.

125 M. Cataldi Dini, Castel di Decima (Roma). — La Necro

poli arcaica. Not. Scavi 1975, 277ff. Abb. 50; 54, 35; 315 

Abb. 99; 100.

126 P. Somella in: Civilta del Lazio primitivo. Ausstellungs

kat. Rom (1976) 303 Taf. 77, 35.

127 B. d’Agostino, Tombe »principesche« da Pontecagnano. 

Mon. Ant. 69, 1977, 14 Abb. 19, R 64; Taf. 17,b.
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Abb. 23 DreifuEbecken aus Bronze: 1 Veji »Quattro Fontanili«, Grab B 15-16. - 2 Pratica di Mare, Grab L. 

(1 nach E. Fabbricotti; 2 nach P. Somella).-M = 1:2.

und aus Cupra marittima128 vor. Die engverwandten Dreifufibecken aus Vetulonia129 unterscheiden sich 

durch die markante Schlingenbildung im oberen Drittel der Beine. Die Verbreitung der Dreifufibecken 

konzentriert sich auf Etrurien und Latium. Dariiber hinaus tauchen sie auch in Kampanien und im 

Picenum auf. Die vetulonensischen Stiicke mit der Schlaufenbildung gelangten bis nach Oberitalien und 

Slowenien 13°.

Das Exemplar aus Veji gibt zu erkennen, dafi solche Becken schon in der Villanovazeit erscheinen131. Der 

Schwerpunkt liegt freilich in der orientalisierenden Epoche, der alle iibrigen oben erwahnten Bestattungen 

zugerechnet werden.

Schliefilich gehdren noch zwei Rippenschalen aus Bronzeblech (Taf. 14,2 links oben) zu dem Fund. Auf 

dem Foto lafit sich eine grofie runde Standflache, von der die zahlreichen flachen Rippen radial ausgehen, 

erkennen. Sie gehdren zu einer sehr weit verbreiteten Gruppe von Trinkschalen132, die im Vorderen 

Orient, in der Agais und insbesondere in Italien sehr haufig aufscheinen. Die vorderorientalische Her- 

kunft dieser Gefafiform steht dabei aufier ZweifeL Im Zuge des orientalisierenden Stiles verbreitete sie sich 

fiber die Agais bis nach Italien und sogar bis ins hallstattzeitliche Mitteleuropa133. Das Vorkommen der

128 I. Dall’Osso, Guida illustrata del Museo Nazionale di 

Ancona. Ausstellungskat. Ancona (1915) Abb. S. 226. -V. 

Dumitrescu, L’Eta del Ferro nel Piceno (1929) 70 ff. Abb. 

9,1.

129 Vgl. dazu Camporeale, Tomba 38 ff. Taf. 6,f; 32,a; 40,a.b.

130 S. Gabrovec, Das Dreifufigrab aus Novo mesto. Arh. 

Vestnikl9,1968,177ff.(dt.Zusammenfassung)Taf. l.-F. 

Stare, Die Etrusker und der sudostliche Voralpenraum. 

Razprave 9,1975,264f. Taf. 7,3. - O.-H. Frey, Mediterra- 

nes Importgut im Siidostalpengebiet. In: La Civilisation 

de Hallstatt. Bilan d’une rencontre, Liege 1987 (1989) 

293ff. Abb. 1,3.

131 E. Fabbricotti, Veio (Isola Farnese). Continuazione degli

Scavi nella Necropoli villanoviana in Localita »Quattro- 

Fontanili«. Not. Scavi 1975, 151 ff. Abb. 56-58.

132 F. Matz, Altitalische und vorderasiatische Riefelschalen. 

KLIO 30, 1937, llOff. - H. Luschey, Die Phiale (1939) 

76ff. - P. H. G. Howes Smith, Bronze Ribbed Bowls from 

Central Italy and Etruria — Import and Imitation. Bull. 

Antieke Beschaving 59, 1984, 73 ff.

133 Vgl. O.-H. Frey, Die Entstehung der Situlenkunst. Rom.- 

Germ. Forsch. 1 (1969) 62 f. Abb. 35. — B. Chaume u. M. 

Feugere, Les Sepultures tumulaires aristocratiques du 

Hallstatt ancien de Poiseul-La-Ville (Cote-d’Or). Rev. 

Arch. Est et Centre-Est Suppl. 11 (1990) 43ff. Abb. 41.
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Abb. 24 Verbreitung der bronzenen Rippenschalen (nach P.H. G. Howes Smith und F.-W. v. Hase).

Rippenschalen in Italien wahrend des 8. und 7. Jahrhunderts v.Chr. veranschaulicht eine von F.-W. 

v.Hase nach den Listen von P. H. G. Howes Smith zusammengestellte Verbreitungskarte134 (Abb. 24). 

Haufungen lassen sich in Etrurien und im angrenzenden Latium erkennen. Wie oben schon angedeutet 

datieren diese Rippenschalen in der Hauptsache in die orientalisierende Zeit und damit in die Stufe III der 

italischen Eisenzeit.

Bleibt noch die stark beschadigte Bronzeurne (Taf. 14,2 oben) zu erwahnen. Laut Foto blieb nur der hohe 

Zylinderhals mit einem trichterformigen Mundsaum, den ein aufgesteckter halbkugeliger Deckel iiber- 

wolbt, erhalten. Wahrscheinlich handelte es sich um die Uberreste eines amphorenartigen Bronzege- 

fafies135. Der enge und hohe Zylinderhals mit dem breiten Mundsaum findet bei der von G. v. Merhart als 

»rundbauchige Amphoren mit Ollaform« bzw. vom Autor an anderer Stelle als Typ Vetulonia angespro- 

chenen Variante dieser Gefafiform seine besten Entsprechungen. Einschrankend mufi dazu angemerkt 

werden, dafi die fiir diese Amphorengruppe typischen Bronzehenkel mit orientalisierenden Protomen, die 

wegen ihrer massiven Machart zumeist gut erhalten blieben, offensichtlich nicht zum Vorschein gekom- 

men sind. Grofie Ahnlichkeit weist die Urne aus dem Grab mit dem Kesselwagen insbesondere mit einer 

im Romisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz verwahrten Bronzeblechamphore ohne Fundort-

134 Jahresbericht des Romisch-Germanischen Zentral- 

museums 1987. Jahrb. RGZM 34,1987, 727ff. Abb. 1.

135 Vgl. G. v. Merhart, Studien uber einige Gattungen von

Bronzegfafien. Festschr. RGZM zur Feier seines hundert- 

jahrigen Bestehens 2 (1952) 55 ff. - Kossack, Ca’Morta 

45 f. - Camporeale, Tomba 50 ff. — Egg, Strettweg.
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Abb. 26 Bei Marsiliana d’Albegna, Grab mit Kesselwagen: Rekonstruktion der Grabausstattung.

angabe (Abb. 25)136 auf. Dieses Exemplar hat den hohen, engen Hals, den leicht trichterformig hoch- 

ziehenden Mundsaum sowie den aufgesteckten halbkugeligen Deckel mit der Bronzeurne aus der Um- 

gebung von Marsiliana d’Albegna gemeinsam. Dab diese auf den ersten Blick henkellose Amphore im 

Mainzer Museum einst auch mit Henkeln ausgestattet war, lassen die drei Nieten in der Schulterregion 

vermuten. Sie fixierten moglicherweise mit Pferdekopfen geschmuckte Henkel, wie wir sie von Amphoren 

aus Orvieto137 und Chiusi138 kennen. Dab die Amphoren der Variante Vetulonia der orientalisierenden 

Epoche entstammen, bezeugen allein schon ihre im orientalisierenden Stil gestalteten Henkel139.

136 Das Stuck stammt aus der Sammlung F.v. Lipperheide. 

Kunstbesitz eines bekannten norddeutschen Sammlers 

Abt. 4 Antike Bronzen und Keramik. Versteigerungskat. 

Munchen 1901 Nr. 1. - F. Behn, Ausgewahlte Neuerwer- 

bungen des Romisch-Germanischen Central-Museums an 

Original-Altertiimern. Mainzer Zeitschr. 5,1910, 80 Abb. 

4. - F. Behn, Italische Altertiimer vorhellenistischer Zeit. 

Kataloge des RGZM 8 (1920) 76 Nr. 545 Abb. 8. - In die- 

sem Zusammenhang sei noch auf ein ahnliches Gebilde 

aus Bronzeblech aus einem Kammmergrab der Osteria- 

Nekropole von Vulci hingewiesen (Woytowitsch, Wagen 

39 Taf. 6, 34b). Der Ausgraber sah in dem mit einem 

Kugelkopf versehenen Exemplar, das beim Pferdegeschirr 

zum Vorschein kam, einen Deichselbeschlag.

137 Q. Q. Giglioli, Un’Anfora di Bronzo inedita delle Necro- 

poli di Orvieto. Stud. Etr. 4, 1930, 103ff. Abb. 1.

138 Montelius, Civilisation Taf. 228,1.

139 Camporeale, Tomba 56 ff. - Egg, Strettweg.
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Fafit man alles zusammen (Abb. 26), so ergibt die Einzelanalyse der Fundstiicke eine Datierung des Gra

des mit Kesselwagen bei Marsiliana d’Albegna in einen friihen Abschnitt der Stufe III der italischen Friih- 

eisenzeit. In absoluten Daten bedeutet das eine Entstehung um 700 v. Chr. Alle dem Grab mit Kessel

wagen zugeschriebenen Beigaben lassen sich in einen solchen Zeitansatz einpassen. Sehr viele Beigaben 

finden sogar in den bislang bekannten Grabern von Marsiliana d’Albegna Gegenstiicke. Es spricht somit 

nichts Grundsatzliches gegen eine Zusammengehorigkeit dieses etwas ungewohnlich iiberlieferten Fund

ensembles.

In dem Grab scheint laut Aussage des Silberschmuckes ein der friihetruskischen Elite angehoriger Mann 

beigesetzt worden zu sein. Die Waffen weisen ihn als Krieger aus; die Bronzegefafie zeigen an, dafi er zur 

Gruppe der »Veranstalter von Festen«140 und damit zu den »Verteilern« von Giitern gehorte, und der Kes

selwagen deutet an, dafi er mdglicherweise auch liber sakrale Macht verfiigte.

140 VgL Alfoldi, Latiner 30ff.
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BEITRAG ZUR HERSTELLUNG DER RINGGEHANGE

VON LASZLO LEHOCZKY

Rund um den unteren Kesselrand sind bronzene Ringgehange angebracht, die in acht Sektoren aufgeteilt 

waren (nur etwa die Halfte der Kettengruppen ist erhalten geblieben). Die Zahl der Kettengehange inner- 

halb der Sektoren variiert zwischen sechs und sieben, einmal sind es acht. So ergibt sich eine geschatzte 

Zahl von urspriinglich insgesamt 52-55 (Taf. 22,1).

Jedes einzelne Gehange setzt sich aus sieben Ringen zusammen, wovon fiinf ineinander gegossen und zwei 

weitere aus gewickeltem Draht hergestellt waren (Taf. 25,4).

Als Abstandhalter zwischen den einzelnen Ringgehangen fadelte man gegossene, gerippte Bronzerbhr- 

chen auf. Die Rohrchen sind unterschiedlich lang und haben eine Naht an der Seitenwandung. Ihr Quer- 

schnitt ist nicht kreisrund, sondern etwas gedriickt oder leicht eckig (Taf. 25,7).

Die gegossenen Ringe sind in zwei verschiedenen Formen hergestellt. Sie wurden samtlich in einem 

Arbeitsgang gegossen und sind ringsum geschlossen.
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