
HELME DER FRUHEN HALLSTATTZEIT. 
Von Konservator Dr. OEORO HOCK in Wiirzburg. 

Der iederschlag der fri.ihen Hall tattkultur 1) hat ich fiir Uddeut chland 
in den letzten Jahrzehnten auffallend verdichtet. Neben den Grabern 

·ind es iedlungen (im i.iden besonders die Pfahlbauten), vor allem aber die Depot-
und Einzelfunde, die uns i.iberreiche Materialien gespendet haben. In neuerer Zeit 
zeigte e sich, dal3 auch unter den Fundmaterialien un erer si.iddeut chen Ringwalle 
der Formenkreis der fri.ihen Hall tattzeit sehr stark vertreten ist2). Oberwiegt 
nati.irlich bei den Ringwall- und iedlungsfunden das keramische Material, o bieten 
die Graber neben einer Fi.ille von Keramik auch eine Reihe von Bronzen, in erster 
Linie Bronze chmuck, seltener Waffen, Bronzegefal3e und Bronzegerate. Bronze-
ge chirr und Waffen ergaben um o reichlicher die zahlreichen Depot- und Einzel-
funde die er Epoche. 

Eine vollstandige Zusammenfassung der fri.ihhallstattischen Bronzearbeiten 
nordwarts der Alpen i t bis jetzt noch nicht unternommen worden, eben owenig 
wie eine Darstellung der vorromi chen Metallindustrie Uberhaupt. Eine Reihe von 
Bronzegeschirr-Funden vornehmlich au kandinavien und orddeut chland hat 
M o n t e I i u 3} besprochen, einige andere fast durchau deut cher Provenienz hat 
neuerding R e i n e c k e 4) beleuchtet. 

Form und Dekoration kennzeichnen die Hauptma e des fri.ihhall Hittischen 
Bronzegeschirre a! lmportware ,altitali cher" Fabriken. An ostgriechi chen Import 
i.iber Slidfrankreich, wie er fi.ir die pathall tattzeit fe t teht, dlirfte jetzt noch nicht 
zu denken ein, ebensowenig an grol3ere Fabrikation zentren nordwarts der Alpen 6). 

Da ,altitalische" Fundmaterial, da dem Inventar un erer nordalpinen Frlih-
hall tattzeit ent pricht, entstammt, abg ehen von ver chiedenen Depot- und Einzel-
funden, zum grol3en Teil den alteren Benacci-Grabern bei Bologna und den alteren 
Tombe a pozzo in der Umgegend von Corneto-Tarquinii, sowie verschiedenen kleineren 

ekropolen, die a lie auch zeitlich ungefahr m it un er er Frlihhallstatt- tufe ( 1200 
bi 950 v. Chr.) zu ammenfallen. 

Waffen treten, wie chon oben bemerkt, in die er fri.ihen Hall tattzeit owohl 
nordwarts wie Udwart der Alpen etwa zurlick. Immerhin kennen wir eine Reihe 

1) !eh verstehe d:trunter selbstver tandlich die erste von vier deutlich erkennbaren Stufen 
tier Hallstattzeit, Stufe A n:tch Reinecke, deren lnventar allerdings noch vielfach cter jiingeren 
Bronzezeit zugerechnet wird. Vgl. dariiber Reinecke zuletzt Altert. uns. heidn. Vorz. V, S. 231 f. 
u. s. 397· 

2) VI. Bericht der Rom. Germ. Kommi ion: Anthes, Ringwallfor chung S.A. S. -. 
3) Sven ka Fornm. Tid kr. XI, 1900 S. 1 ff. und Strena Helbigiana 1900 S. 200 ff. 
4) Altert. u. heidn. Vorz. V, T:tf. 56, Nr. 1019-1024. 
5) Reinecke a. :t. 0. S. 324. 
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von SchwerHypen, die peziell dieser i.ufe eigen sind 6). Vereinzelt finden ich 
auch einige Schutzwaffen: Schilde 7) uml Panzerstlicke 8). 

Dagegen begegnen uns sowohl im Norden als im Sliden der Alpen in auffallender 
Menge Bronze he I me, die zugleich die altesten Typen vorgeschichtlicher Metall-
helme in Mitteleuropa i.iberhaupt reprasentieren. 

Da isi. zunach t der weitverbreitete halbkugelige Bronzehelrn (Ab b. 1) zu er-
walmen, dessen cheitel durch einen Hahnenkamm von Bronzeblech meist in Form 
eine nach oben au gezogenen Dreiecks verstarkt i t (,elmo crestato"). Vorn 
i.iber der Stirn und hinten im Nacken sitzen gewohnlich drei wagerechte Bronze-
tifte, offenbar die ornamental verHi.ngerten Nieten, durch die urspri.inglich die beiden 

geiriel enen H~ilften des Helmes hinten und vorn durch Oherschlag de langeren 
Teile verhumlen sind, wie dies verschiedene Stucke clartun 9). E isi. hier nicht 
der Ori., i.iber die I-lerkunft dieses Typus zu verhandeln, der hekanntlich von verschie-
denen Seiten a us dem mykenischen Kulturkreis hergeleitet wird 1 0). Die Dekoration 
der Ilelme entspricht ganz und gar der Verzierungsweise, die wir von den Bronze-
blecharheiten des alteren Villanovakreise her kennen. Die Ornamente etzen . ich 
fast durchweg aus getriebenen grol3eren und kleineren Buckeln zusammen, die in 
Linien oder Linienbandern rechts und links an der unteren Rundung der Helmhaube 
und in ~i.hnlicher Weise auch an der Crista angeordnet sind. Mehrfach ind kleine 
konzeni.rische Krei e und Vogelprotome oder aber Vogelprotome, symmetrisch um 
konzentrische Kreise gesetzt, verwendet, ein Ziersystem, das ja von ,altitalischen" 
Bronzegefal3en, GUrteln und Schilden her gelaufig ist. 

FUr I talien ist die Helm form durch einige Bronzestatuetten 11) bezeugt, ander-
seit haben die alteren Villanovagraber eine Serie von Originalen und Tonnach-
hildungen ergehen 1 2). Wir cli.irften kaum fehlgehen, wenn wir das relativ h;i.ufige 

6) So die Schwerter des Antennen- und Ronzano-Typus, auch Griffzungenschwerter unct 
die breite Masse der ,ungarischen" Bronzeschwerter mit Schalen- oder Scheibenknauf. 

7) Aus Sbndinavien: Bronzeschild von Nackhiille, 0. Montelius. Museum in Stockholm 
tS97 Fig-. I-t = Alt. u. h. Vorz. Ill, VII, 2, 3- Schild :tus Diinem:trk. Madsen, Afbildninger 
of danske oldsager og mindestriirker, Broncealderen, I ( Kopenhagen 1872), Taf. 15. Schild aus 
dem Rhein bei Bingen, Altert. u. heid. Vorz. I, XI. 1., 4-5- Zeitschr. f . Erf. der rhein. Ge. ch. 
in M:tinz IV (1900) S. 3--16. Schilde von Herzsprung (Kr. Ostpriegnitz) im Museum zu Halle, 
abgeb. Alt. u. h. Vorz. I I I, V I I, 2, 1. 2. Schild von Spalt (Mittelfr.) im Mainzer Museum , 
Allert. u. heidn. Vorz. lll. Beil. S. 16 No. 11. Zeitschr. d. Mainz. A.-V. Ill 1. S. 46. 

S) Panzer von Grenoble Altert. u. heid. Vorz. I. XI, 1., 6.-7. Panzer von Fillinges 
Ulaute Savoie) Rev. arch. X X X l X. 1901 S. 309; Panzer a us der Sa6ne bei St. Germain-du-
Plain (Saone-et- Loire) Mortillet, Musee preh. ( 1903) PI. LX X X I X. 1108; Panzer im M:tinzer 
Kunsthandel, Forrer Reallexikon Taf. 164, 2-2 c. 

9) Ghirardini, Notizie degli scavi 1882 p. 162 ff. Altert. u. heid. Vorz. 11 I, I. 3. Schroda, 
Archiiol. Anzeiger 1905 S. 25 f. 

10) Hoernes, Urgeschichte der bild. Kunst S. 418. Helbig, La question mycenienne S. 82. 
Fig. 34- SchrOder a. a. 0. S. 25. Americ. Journal of Arch. 1901, S. 1--18. 

11) Statuette von Reggio (nell' Emilia) bei Montelius, Civilisation primitive en Italie pi. 98 
fig. 10. VgJ. Hoernes a. :t. 0. S. 468: iihnliche Bronzefigur von Cupr:t (Prov. Ascoli Piceno). 

12) Aus Corneto: Notfzie degli scavi 1882 Tav. XIII, 8. Montelius, Civilis. primit. en !tal. 
pi. 276, 11; 277, 6; 279,3- Ein weiteres Tonexemplar bei Lipperheide, Antike Helme 1906 S. 15. 
Ein reich ornamentierter Bronzehelm (wohl aus Corneto) auch in Pari : Annali dell' lnstituto 
1883 Tav. d'agg. R, 1. = Montelius a. a. 0. pi. 376, 3- Ein :tnderes Exemplar aus dem Tanaro 
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Vorkommen der Helme in Corneio und im alteren Villanovakrei i.iberhaupt mit 
einem be iimmten Grabritus in Verbindung bringen. In ltalien besteht seit der 
Terramaren-Zeit die eigung, das Gefaf3, welches die verbrannten Knochen des 
Toten aufzunehmen hat, auf irgenu eine Weise zum Abhild des Verstorbenen zu 
gestalten 13), eine Sitte, die bekannUich in den Canopen-Grabern Chiusi ihre prag-
nante te Au pragung fand. Wenn nun in den tombe a pozzo Corneto's und auch 
sonst die Aschenurne mit dem Helme de Verstorbenen abgedeckt wird, so klingt 
elb tver tandlich auch hier deutlich eine anthropomorphe Vor tellung mit. Dal3 

die itte eine allgemeine war, hewei en chon die Tonnachbildungen unserer Helm-
form, die lediglich fi.ir den Grabkuli hergestellt wurden 14). Ein olcher Tonhelm 
als Urnendeckel er cheint schon in den Brandgrabern von Lavatojo bei Verrucchio 15) 

(Provinz Forli), die zu den alte ten Villanovagrabern i.iberhaupi gehOren und zeitlich 
in ihrer Mehrzahl noch i.iber die alteren Benacci-Graber zuri.ickgehen. 

Stammen die in Italien gefundenen Helme vorwiegend au Grabern, so kennen 
wir nordwarts der Alpen den Typus eben o wie seine verwandien weiter unten zu 
besprechenden Arten ausschlie131ich au Depot- und Einzelfunden. Es bleibt unent-
schieden, ob unter den nordischen Funden nicht auch Erzeugnis e lokaler Fabriken 
im An chluf3 an importierte ,altitalische" Sti.icke vorliegen. Die wenig sorgfaltige 
Technik mancher Exemplare, vor allem die Umbildung der urspri.inglich halbkuge-
ligen Calotte zu einer mehr spitzen oder wenigstens hochgezogenen, schmucklosen 
Haube 16), wie diese besonders franzosische Funde 1 7) aufweisen, machen diese An-
nahme wahrscheinlich. 

Enge verwandt mit der besprochenen Helmform er cheint eine andere, die 
gleichfalls dem altitali chen Villanovakreis angehort. Die Helmkappe (Abb. 2) i t 
durchweg hoher, koni eh geformt (,Pileu "-Helm) und schliel3t oben mit einem 
runden Bronzeknopf ab. Einige Exemplare sind gegossen, andere ~etrieben und zeigen 
entsprechend dem vorigen Typus die Buckelornamentik der fri.ihen Villanova-Zeit. 

bei Asti jetzt in Turin: Mortillet, Mu see prehist. ( 1 903) pi. 89, fig. 1 109 = Monte! ius a. a. 0. pi. 4 7, 1 o. 
Ein ahnliches Stlick von Sala Consilina (Prov. Salerno) in der Sammlung Lipperheide, Schroder 
a. a. 0. S. 26 Ab b. Is. 

13) Undset, Zeitschrift f. Ethnologie 1890 S. 109 ff. 
14) Siehe oben Anm. 12. 
15) Montelius a. a. 0. Italie septentrionale p. 439, g. 
16) Bronzehelm im ationalmuseum in Mi.inchen, gef. auf der Pockinger Heide bei Jndling. 

Niederbayern. Kataloge d. bayer. Nationalmuseums IV. S. 95 r. 567, abgeb. Altert. u. heid. 
Vorz. I 11, I, J. 1- 4. ltalisch ist wohl noch der bekannte Helm mit Wangenklappen aus 
einem fri.ihhallstattischen Depotfunde vom PaO Lueg in Salzburg, abgeb. Much, Kunsthist. Atla 
Taf. 69, 10 = Altert. u. heid. Vorz. I 11, X 11, 1. 1. Helm von der Mainmi.indung in Mainz, ab-
geb. Altert. u. heid. Vorz. I I I, X 11, 1. 2. 

I 7) Depotfund von neun gleichartigen Helmen bei Falaise (Normandie), Rev. archeol. 
N. S. XIII p. 261, Altert. u. heid. Vorz. Ill, I, 3. 4-7. Noch mehr degenerierte Formen bieten 
einige andere franzosische Funde: Helm aus der Seine bei Paris, Mortillet, Musee pn!hist. (1903) 
pi. 89, Nr. 1110. Helm von Theil, Commune de Billy, Chantre, Age de bronze I (1875) Fig. 93 
S. 146. Helm von Auxonne, Chantre a. a. 0. pi. XVI bis. Ein viertes Exemplar bei Lipperheide, 
Antike Helme 1896 S. 18. Diese Helme erinnern an einen wesentlich jiingeren Typ, der uns in 
I talien besonders durch drei Exemplare aus dem Graberfeld von ovilara bekannt ist. Brizio, 
La necropoli di ovilara, Mon. ant. V ( 1895), col. 205, fig-. H-45, col. 20l, fig. 43, col. 197, 
fig. 39 = Montelius a. a. . pi. 1~6, 1. 2. ~. 
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Zwei da von ent tammen gleichfalls den Tom be a pozzo von Corneto 1 ), wo elbst 
~ich auch wiederum Tonnachbildungen 19) gefunden ha ben. Nordlich der AI pen 
liegen zwei Exemplare der l10hen koni chen F rm aus Ungarn vor (,ungari che" 
llelme) 20), von denen da. eine clem bekannten chatzfund von Hajdu-Boszormeny 
m it typi eh em frUhhall Hittischem I nventar ang-ehOrt. Die ammlung Lipperhei je 2 1) 

und die ammlung in chwerin 2 2) (Ab b. 4) enthalten je ein ganz ahnliches tuck. 
Endlich l ~iOt ich innerhalb de achla e der alteren Villanova tufe noch ein 

clritter - bisher offenbar wenig beachteter - Helmtypus unter cheiden, der eine 
Art Mittel tellung zwi chen Lien beit.len obenerwalmten Formen einnimmt und mit 
heiden enge Beziehungen hat. 

Eine der t mbe a pozzo von Corneto mit charakteristischem Inventar der ,I. Pe-
riode der protoetru kischen Eisenzeit" nach Monteliu ergab als Urnendeckel eine 
ungenihr halbkugelig-e Bronzeblechhaube (Ab b. 5) 2 3), die zweifellos a\ Helmkappe 
aufzufa sen i t. Da Zier y tem ent pricht durchaus dem uns chon bekannten 
der , elmi ere tati", die au gleichalterigen itali eh en Grabern stammen 2 J). Der 
untere Teil der llelmcalotte zeigt bi zur Hohe von 9 cm ein vorn und hinten unter-
brochenes Band in getriebenen Buckeln, da wiederum ymmetri eh verteilte grof3ere 
Buckel und Vogelprotome ein chlief3t. Rechts und link sind unten am Ramle je 
zwei Durchbohrungen, die zur Aufnahme von Wangenklappen (vielleicht aus orga-
nischem Stoff) oder zur Befe tigung des Sturmriemen bestimmt waren. Ein drittes 
Lochpaar am hinteren Rande lal3t auf einen ur prilnglich dort angebrachten Nacken-
schutz chlief3en (Leder ?). Die er Cornetaner Helmhaube entspricht nun wieder 
ein ahnlicher Fund von Fenno (Provinz Ascoli Piceno) 25) (Abb. 3) . Die Form der aus 
einem ti.ick getriebenen Haube ist mit der vorigen fa t identi.ch. Die Dekoration 
be ·teht gleichfall in getriebenen Buckeln und bildet unten ein breite Band mit 

cheibe in off en ichtlichem Anklang an da bekannte Motiv, da un in bes erer Durch-
hildung- besonder von ,,altitali chen" Bronzeeimern (Rivoli, Hajdu Boszormeny, 
Granzin bei Parchim, Unterglauheim) her getaufig i t. Oben tragt die Helmkappe 
eine aufgenietete Rohre, die jedenfall zur Aufnahme des 1-lelmschmucke diente. 

Dieser Typu liegt nun auch neuerding in einem norddeut chen Funde vor, 
ler bei tettin a us der Oder gebaggert wurde uml in das Berliner VO\kermu ·eum 
~elangte. I ell verdanke die liebenswiirdig-e Mitteilung von die em Fun ie Herrn 
Direktor Dr. c h u c h h a r d t, der demnach t das interes ante tUck publizieren 
wird. Die Form weicht et wa - ab, indem der untere Rand von der eigentlichen Calotte 

18) Ghir:trdini, otizie degli sea vi 1881, V• 23, S. 359. Montelius a. a. 0 . pi. 277, I u. 278, 2. 
19) Montelius a. a. 0. pi. 279, 1. 6. Von Monte S. Angelo: Montelius a. a. 0. pi. 331, 6. 

Undset (Zeitschr. f. Ethnolog. 1890 S. 11~) hat gezeigt, daU gerade bei Tonnachbildungen dieser 
llelmform der Brauch , die Totenurne al eine Art Abbildung des Vastorbenen zu gestalten, sich 
kreuzt und verbindet mit der nicht minder gelliufigen Vorstellung, dafi die Aschenurne die Woh-
nung des Toten sei ( Huttenurne). 

20) Hampel, Altertlimer der Brmllezeit in Ungarn Taf. XXXIII, 1 u. 2. 
21) Schriider, Archiiol. Anzeiger 1905 , S. 26, Abb. 15 = Lipperheide a. a. 0. S. 128. 
22) Altert. u. heidn. Vorzeit I, XI, 1. 2. Ibidem fig. 1, jetzt in London, Brit. Museum. 
23) Notizie degli s avi 1885 Tav. XIV, 5, S. ~H. Montelius a. a. 0. pi. 278, L 
2~) Montelius a. a. 0. pi. 276, 11; 277, 6; ~7, 10; 376, 3· 
25) ot. degii scavi 1RR7 p. 156. Montelius a. :t. 0. pi. 16 1, 2. 
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a bge etzi. untl ringsum mii. U.ichern fi.ir die Befe ·tigung einer inneren Filzkappe 
ver ehen ist, welch letzi.ere wir ja bei alien diesen fri.il1hallstatti chen Helmen voraus-
sei.zen di.irfen. Da Ziersystem des teHiner Helmes aus getriebenen Buckeln ist ein-
facher: Ring tun breites Band, vorn uni.erbrochen durch konzentri che Kreise. 

Neben den getriebenen Sti.icken dieser Helmart mit Buckelverzierung gibt es 
nun auch einig;e Exemplare, die zweifellos durch Gul3 herge tellt wurden und ohne 
jede Dekoration blieben. Ich erwalme zunachsi. eine Helmkappe von I eo, Provinz 
Brescia (Abb. 6). gefunden im dortigen Torfstich, in der ammlung des M. F. Ruf-
foni in I eo 2 G). Der uni.ere Rand i t nach innen verdickt und zeigt auf beiden 
Seii.en je drei Durchbohrungen, welche zur A ufnahme von Wangenklappen oder 

turmriemen bestimmt waren, wahrend zwei Li.icher hinten am Rand vermui.lich 
zur Befestigung eine Nackenschui.ze dienten. 

Drei ganz almliche Exemplare dieser Gati.ung- liegen seit langerer Zeit auch 
in Deutschland vor, das erste im Museum zu Mainz 2 7), die beiden anderen im Maxi-
miliansmu eum zu Augsburg 2 8). Der Mainzer Helm gehOrt zu einem fri.ihhall tat-
ti eh en Depotfunde, von dem Reinecke 2 9 ) nachwei en konnte, daf3 er bei Won heim, 
Krei · Alzey, Rheinhessen gehoben wurde und au8erdem neun gleichartige, henkei-
lose, eifi.irmige Bronzeta8chen m it fein gra viertem Wolfszahnhande am Mi.indung -
rande, also charaki.eri tische Si.i.icke ,ali.ii.alischen" Typs enthielt. Die getriebene 
Helmhaube zeigt wie jene von lseo uni.en am Rande auf beiden Seii.en zwei Durch-
bohrungen. Die beiden Augsburger Helme (Abb. 7-8) 30) entstammen ehenfalls einem 
ausgezeichnei.en fri.ihhallstaULchen Depotfunde, der aut dem , Baadfeldle" si.idlich 
zwischen Ehingen und Ori.elfingen ( Kreis chwaben und euburg) 1824 zutage ge-
fi..irdert wurde. Au8er den beiden Helmen fanden sich in einem Topfe ein mehrfach zer-
brochenes Bronze chwert mit aufgekanteter Griffzunge, eine Lanzenspitze mit verzieri.er 
Ti.ille, drei platie Annringe, drei Bronzeceli.e mit Schafi.lappen, zwei Sicheln und 
mehrere Fragmente von solchen. Die beiden Helmkappen, !eider bei der Auffindung 
etwas durch den Pflug beschadigt, sind aus Bronzeblech gei.rieben und mehr konisch 
geformi. als die ti.icke von lseo und Wonsheim. Die Markung Ehingen isi. i.ibrigens 
durch einen weiteren gro8en fr(ihhallst:ii.i.i chen Depotfund (mii. sieben grol3en 
Schi.isseln, 25 Ta8chen von der Form der ohen erwahnten Wonsheimer und zwei 
Beckenhenkeln) bekannt, der gleichfalls in das Augsburger Museum gelangte 31 ). 

I m Jahre 1911 tauchte nun im ·i.iddeut eh en Kun than del ein neues Exemplar 
die e Helmtypu auf, das vom Gennanischen Museum in i.irnberg- fi.ir die dortige 
vorgeschichi.licheAbteilung erworben wurde. Leider ist eine krii.i che Fundbeobachtung 
nichi.moglich gewe en. Als Fundortwird m it voller Sicherheit eine andgrube bei Sachs-
pfeife, Gemeinde Thonberg (Bez.-A. Kronach) bezeichnei.. lch zweifle nicht, da8 auch 

26) F. Ruffoni, La Torbiera di Iseo, Bull. di Paletnol. it:ll. XVII (Parma 1891). Monte-
lius a. a. 0. pi. 33, s. 

27) Altert. u. heid. Vorz. I, X I, 1. J. 
28) v. Raiser, Antiquarische Reise von Au~o:usta nach Viae a 1829 Taf. 1 I, Fig. 1 :t u. 1 b. 
29) Zeitschr. d. Ver. f. Erf. d. rhein. Gesch. i. Mainz IV (1900) S. 3-1-3 f. Neuerdings: 

Mainzer Zeitschr. I (1906) S. 36 f. 
30) N ach einer besonderen photogr:tphischen Aufnahme. 
31) Jahresbericht des Hist. Vereins von Schwaben und Neubun; 1857 S. LX ff. Reinecke, 

Altert. u. heid. Vorz. V, Taf. 56 r. !019- 1027. 
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hier ein fri.ihhall Hi.Hi cher DepoUuml vorlie{it, de::;sen lihrige, vielleichi un cheinhare 
Teile verschleudert wurden. Der Kronacher Helm i t vorzliglich erhulten, sicher 
durch Gul3 herge iellt, wenn auch an einigen iellen mit dem Hammer nachgeholfen 
zu se in scheinP 2). Die ~enauen Maf3e sind fol~ende: Uinge der Helmkappe (an der 
Basi geme·sen) 21,6 cm, Breite 17,5 cm, lli.ihe 14,1 cm, aul3erer Umfang 6),) cm, 

Uirke der WanJungen 3-4 mm. Der uniere Rand ist etwas verdickt und zeigt 
auf beiden eiien je zwei Durchbohrun.~en, die wie bei den anderen Helmen zur Be-
fe tigung von Wan~enklappen oder turmriemen dienten. Die Hohlung der Bronze-
haube haben wir un · ur prlinglich mit einem filzartigen toff ausgekleidet zu denken, 
be ·ondere Loch er zur Befe tigung dieses I Ielmfu1.ters, wie olche von anderen antiken 

Ahb. 7 u. t; . Helme von Ehingcn. ( Ungemhr l f' l. Augsl·urg. (Maximiliansmuseum). 

Abb. 9. Helm von Kronach. ( Ungefiihr 1/a). Niirnberg.f (Germanisches Mu~eum). 

Helmen hekannt sind, fehlen allerdings, doch kann die Einlage auch ~ehr wohl mit 
einer harzarii{i·en Mas.e an~eklebt gewe en sein. Ober iie Zugehorigkeit de Kro-
nacher Helmes zum fri.ihhalL tatti.chen Kulturkreis kann nach dem Gesagten kein 
Zweifel mehr be tehen. Er schlief3t sich nach der Form um! Technik am engsten 
an die Gegen ·Wcke in MailiZ und lseo an, wahrend die beiden Augsburger Sti.icke, 
wie chon bemerkt mehr hochg-eirieben ind uml eher an einzelne Exemplare der 

32) Die e Kombin:ttion der l'eiden Te:hniken ( Gul3- und Treiblrbeit) :tn einem und dem-
selben Stuck ist un ·eren h ~ uti gen Metall:trbeitern nichl geliiufig und unverst:indlich . Dal3 
sich aber die Alten darauf ver,tanden, 11ird mir von F:tchleuten YersiLhert. Die Sache wiire 
einer genaueren Untersuchung- wert. 



10 HELME DER FR0HEREN HALLSTATTZEJT. 

Pileus-Form erinnern 33). Wenn man auch bei der Kronacher Helmhaube die Mog-
lichkeit einer lokalen Arbeit - Nachguf3 einer ,altitalischen" Form - nicht kurz-
weg ablehnen kann, so spricht doch die gr513ere Wahrscheinlichkeit daflir, daf3 wir 
in ihr ein Jmporishick des altitalischen Villanovakreises zu erkennen haben. 

Wir haben i.ibrigens im letzten Jahrzehnt. in Oberfranken mehrere Fundstellen 
ausgezeichnet.er Fri.ihhallstattmaterialien kennen gelernt. eben dem taffelberg 
mit einen durch alle vorgeschichtlichen Perioden reichenden Fundreihen, sind es die 
Fri.ihhallstattgraberfelder von Gundelsheim bei Bamberg, von Reundorf-Grundfeld 34) 

bei Lichtenfels, zu denen sich neuerdings noch ein drittes hinzugesellt hat bei Wolfs-
dorf unweit Staffelstein. Die Graber hei Gundelsheim ergaben unter anderem ein 
gut erhaltenes Bronzeschwert mit. ma ivem Griff (,ungarischer" Typ), eine grof3e 
Nadel mit Scheibenknauf und ein Bronzemesser (,Pfahlbauten"-Typ) mit goldner 
Zwinge. Endlich wurde im letzten Jahre ein prachtiges Ronzanoschwert. 35) (ji.ingere 
Form) bei Hirschaid unweit Bamberg aus der Regnitz gebaggert. 

Allerdings waren aus der Kronacher Gegend bisher keinerlei gesicherte 
vorge chichtliche Funde bekannt. Der neue Helmfund ist leshalb um so be-
merkenswerter. *) 

33) Vgl. besonders den Helm von Beitsch unweit Pfordten (Niederlausitz), jdzt in London 
Brit. Museum; abgeb. Altert. u. heid. Vorz. I, XI, 1. t. 

3+) Dortselbst neben fri.ihhallstatlischen flachgelegenen Brandgriibern auch tiefer gelegene 
spa.tbronzezeitliche Skelettgriiber. Funde in Sbffel>tein, Bamberg, Wlirzburg. Neuere Grabungen 
durch Dr. Rol3bach in Lichtenfels, dem auch die Entdeckung des Graberfeldes bei Wolfsdorf zu 
verdanken ist. 

35) Wahr cheinlich urspri.inglich mit Eiseneinlagen :tm Griff. Auf der Knaufplatte Elfen-
beinauflage. 

*} S c h lul3 be mer k u n g. Die obigen Ausfiihrungen sind na ti.irlich in er5ter Linie fi.ir 
den weiteren Leserkreis der ,Mitteilungen" be timmt. Ober die i.ibrigen Helmformen des hall-
stattischen Kulturkreises kann hier nicht weiter gehandelt werden, sie fallen alle spiiteren Stufen 
zu. So gehort die von Watsch, Novilara, Vetulonia her bekannte Hutform bereits der jlingerw 
Hallstattperiode an, etwa der Stufe der eisernen Hallstattschwerter (Stufe C nach Reinecke) und 
noch jiingeren Abschnitten. Der bekannte, lampenschirmartige Helm von Oppeano ist schon auf 
Grund seiner Dekoration dem Ende der H:tll tattzeit zuzuweisen. Gewisse iiul3ere Ahnlichkeiten 
vollends zwischen den altiblischen Pileus- Helmen und den wesentlich jiingeren ,Jockey- Kappen ·' 
diirften nur dem Unkundigen Verlegenheiten bereiten. 
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