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Ein neuer etruskischer GefaEtyp aus der fruhlatenezeitlichen 

Adelsnekropole Bescheid „Bei den Hibeln", Kreis Trier-Saarburg

von

LUDWIG HUSTY

Abb. 1 Bescheid Hugel 9, Etruskischer Bronzebecher

Trierer Zeitschrift 53, 1990, 7-54

(Foto RLM Trier VD.79.22)
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Durch die Entdeckung eines Bronzebechers in Bescheid, Kreis Trier-Saarburg, Hugel 9, 

wurde der Formenschatz an ImportgefaBen aus dem etruskischen Gebiet um einen 

neuen GefaBtyp erweitert. Dieser einhenkelige Becher (Abb. 1) soll im folgenden 

Gegenstand einer aus fuhrlicheren Studie sein.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde zum erstenmal von mehreren Grabhugeln, gelegen im 

Ostbereich des Osburger Hochwaldes, berichtet1. Dem Provinzialmuseum Trier gemel- 

dete Raubgrabungen2 und ein geplanter Autobahnbau3 fuhrten in der ersten Halfte 

dieses Jahrhunderts zu einer genaueren Vermessung der Hugelgruppen. Die durch die 

Trassenfuhrung der neuen Autobahn A1 von Saarbrucken nach Koblenz gefahrdeten, 

obertagig sichtbaren Gelandedenkmaler wurden 1973 vom Rhein. Landesmuseum Trier 

aufgenommen und vermessen. Die im Autobahnbereich gelegenen Grabhugelgruppen 

von Bescheid „In der Strackheck", Beuren „Kupp"4 und die NNW davon gelegene 

Hugelgruppe Bescheid „Bei den Hubeln" konnten zwischen 1976-79 fast vollstandig 

ausgegraben werden.

Hugel 9 der Grabhugelgruppe Bescheid „Bei den Hubeln"

In leicht nach Norden hin abfallendem Gelande liegt als nordlichster Hugel der Grabhu

gelgruppe Bescheid „Bei den Hubeln", Hugel 9 (Abb. 2)5. Der Hugeldurchmesser betrug 

etwa 22 m; seine mit 0,9 m geringe Hbhe im Vergleich zum Durchmesser deutet an, daB 

er, dem naturlichen Hanggefalle folgend, betrachtlich auseinandergeflossen ist. Der 

Hugel war ungestbrt, dichter Baumbestand verhinderte allerdings eine flachendeckende 

Untersuchung.

In der Erweiterung des quer durch den Hugel angelegten Suchschnitts wurde eine 

WNW-OSO ausgerichtete, 2,2 m lange und 1,1 m breite Grabgrube freigelegt. Die 

nahezu rechteckige Grabgrube war ca. 25-30 cm in die alte Oberflache eingetieft und 

hatte leicht nach unten einziehende Wande (Abb. 3, A); die Einfullerde erschien etwas 

heller als die rund um die Grube angetroffene dunne Lehmschicht. Die fast ebene 

Grabsohle lag ca. 15-20 cm uber dem gewachsenen Boden. Holzreste konnten nur im 

Bereich der Metallgegenstande nachgewiesen werden, sichern jedoch einen hblzernen 

Sarg. Das Grab war ohne Steinpackung uberhugelt worden.

1 Pfarrer Ph. Schmitt 1855.

2 P. Steiner hat die Hugelgruppen bei dieser Gelegenheit vermessen. Kruger 1926, 193.

3 Kimmig 1940, 61 f.

4 Cordie-Hackenberg (im Druck).

5 Ein Vorbericht bei Haffner 1981,17*. - A. Haffner danke ich fur die Bearbeitungserlaubnis, die im Rahmen einer 

Magisterarbeit an der CAU-Kiel durchgefuhrt wurde.
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Abb. 2 A) Lage des Suchschnittes mit Position des Grabes, B) Profil des Suchschnittes A-B M 1:150
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Abb. 3 A) Hugelaufbau uber der Grabgrube, B) Grabplan M 1:25
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Die Lage der Schmuck- und Trachtteile im westlichen Grabgrubenbereich belegt eine 

Korperbestattung (Abb. 3, B). Ein eisernes Messer und zwei Gefre konnten im dstlichen 

Teil geborgen werden. Ohne ersichtlichen Fundzusammenhang fanden sich in der nord- 

dstlichen Grabgrubenecke zwei kleine Eisenteile (Abb. 5, p), 50 cm uber dem Grab- 

sohlenniveau. Der Korper der Bestatteten wurde durch den aggressiven, kalkarmen 

Boden vollstandig aufgeldst, lediglich einige Zahne - durch Bronzeoxid konserviert - 

konnten noch geborgen werden. Die Untersuchung durch Prof. M. Kunter, GieBen, 

ergab, daF in Hugel 9 ein 8-12jahriges Individuum bestattet worden war. Auch die 

geringen Ringdurchmesser verweisen auf eine Kinderbestattung. Die Abstande von 

Kleiderbesatz und Schmuckteilen lassen eine GroEe des Kindes von ca. 1,20 m ver- 

muten.

Die Schmuckausstattung ist uberdurchschnittlich reichhaltig und setzt sich aus einem 

knotenverzierten Halsring (Abb. 4, a), einem eisernen offenen Oberarmring, verziert mit 

einer halbkugeligen Korallenauflage (Abb. 4, b), zwei identisch gearbeiteten Armringen 

mit korallengefullten, schalchenformigen Erweiterungen und StdpselverschluE (Abb. 4, 

c, d), zwei kleinen bronzenen Haarringen (Abb. 4, f, g) sowie aus einem geschlossenen 

bronzenen Kndchelring mit sieben kleinen scheibenformigen Erweiterungen (Abb. 4, e) 

zusammen. Im Brustbereich und innerhalb des Halsringes fanden sich drei vierschlei- 

fige, drahtformige Bronzefibeln. Von den beiden gut erhaltenen Fibeln zeigt die eine 

Kerbschnittzier im Bugelbereich und Korallenauflage am zuruckgebogenen FuE (Abb. 5, 

h), die zweite Fibel einen riefenverzierten Bugel und knotenverzierten FuE (Abb. 5, i). 

Von der dritten Fibel fanden sich lediglich die kleine vierschleifige Spirale und Reste des 

drahtformigen Bugels sowie Teile der Nadel (Abb. 5, j). Sie kann aber typologisch den 

beiden ganz erhaltenen Fibeln zur Seite gestellt werden. Im Beckenbereich wurden ein 

dreiteiliger Gurtelhaken mit aufgeschobener, verzierter Riemenhulse (Abb. 5, k) und 

zwei kleine, eiserne Gurtelringe angetroffen. An einem haften noch Reste einer inzwi- 

schen rostgetrankten Lederschlaufe (Abb. 5, 1). Das im FuEbereich angetroffene, vollig 

flachgedruckte TongefaE, kann als Otzenhausener FuEschale (Abb. 5, n), Variante A 

nach Haffner6, angesprochen werden; die Griffangel des darunter gelegenen eisernen 

Messers (Abb. 5, m) zeigt Holzreste der Schaftung. Die Kombination von GefaE und 

Messer erlaubt Ruckschlusse auf eine ursprunglich vorhandene Fleischbeigabe.

6 Haffner 1976, 41.
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Abb. 4 a-e M 1:2, sonst M 1:1
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Abb. 5 h-k M 1:1, 1, m, p M 1:2, n M 1:4



Ludwig Husty14

ID

Abb. 6 oM 2:3



Ein neuer etruskischer GefaBtyp 15

Der kulturhistorisch bedeutendste Fund aus Hugel 9 ist ein vollstandig erhaltener 

Bronzebecher mit hohem Henkel (Abb. 6).

Der dunnwandige GefaBkorper mit einer Blechstarke zwischen 0,5 bis 1 mm ist, wie 

Treibspuren an der GefaBinnenwand zeigen, aus einem Stuck getrieben. Der Becher- 

boden mit leicht erkennbarer Zentrierdelle zieht leicht zur Mitte hin ein. Die GefaEwand, 

im untersten Teil fast senkrecht, steigt ohne Knick leicht konkav zur 12,7 cm weiten 

Mundung auf und endet in einem etwas abgesetzten, 4,8 mm starken Becherrand.

Der Bronzebecher ist mit zwei breiten, umlaufenden Ornamentzonen und einem schma- 

len, dicht unter der Mundung sitzenden Perlband verziert. Darunter ist eine schmale 

umlaufende Rille eingraviert. Die Ornamentzonen sind von zwei feinen Rillen umgrenzt; 

daran schlieBen sich symmetrisch zwei schmale Perlbander an, die ihrerseits wiederum 

von je einer feinen Rille begrenzt sind. Der Raum zwischen den Perlbandern ist mit 

einem zweizeiligen Flechtband verziert, dem ein doppelreihiges Kreisaugenmotiv einge- 

schrieben ist. Der hoch uber den Becher hinausragende Henkel, der sich bei der Bergung 

vom GefaBkbrper gelbst hatte, war am GefaB angelbtet7. Der obere AbschluB des 

gegossenen Henkels ist verbreitert und an der Unterseite rinnenfbrmig gefalzt. In diese 

Rinne wurde der an einer Stelle etwas breitgehammerte GefaBrand eingepaBt. An den 

drei auBeren Langskanten ist der im Querschnitt polygonale Henkel mit Perlbandern 

verziert, wobei das mittlere Perlband starker hervortritt als die beiden auBeren. Der 

Henkel endet in einer vierkralligen Lbwenpranke, die in eine eichelfbrmige Attasche 

greift (Abb. 7).

Abb. 7 Bescheid Hugel 9, Attasche des Bronzebechers 

(Foto RLM Trier VE 79, 373/39)

7 Ldtspuren, von Hartlot stammend, konnten in der Werkstatt des RLM Trier nachgewiesen werden.
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Zwischen der Lowenpranke und dem oberen Henkelteil ist ein horizontaler, leicht 

verbreiterter Steg gesetzt, der drei kleine, senkrecht stehende Vertiefungen aufweist. Die 

anschlieGende Attasche, einen Teil der Ornamentzone uberdeckend, ist in der oberen 

Halfte mit unregelmaBig angeordneten Kreispunzen verziert, die untere Halfte ist 

unverziert; dazwischen verlauft ein schmaler, leicht erhabener Wulst. Die Attaschen- 

spitze ist durch eine leichte Einschnurung abgesetzt.

Die Perlstabbander des Henkels sind im Griffbereich stark verschliffen und stellenweise 

nicht mehr vorhanden. Das Flechtbandornament und die Perlstabbander des GefaBkbr- 

pers sind von auBen eingraviert und gepunzt worden, erkennbar an leicht erhabenen 

Stellen an der Becherinnenwand. Der Erhaltungszustand des Bronzebechers zum Zeit- 

punkt der Freilegung des Grabes war ausgezeichnet. Nur an wenigen Punkten ist das 

durch die Treibarbeiten stellenweise extrem dunne Bronzeblech eingerissen.

Der Becher aus Hugel 9 ist einer GefaBform zuzuordnen, die bis dato aus keinem 

gesicherten Grabzusammenhang aus dem Bereich nordlich der Alpen bekannt ist. Seine 

nachsten Parallelen finden sich im etruskischen Gebiet und sind aus Nekropolen um 

Bologna und Ferrara, aus dem Tibertal und dem Picenum bekannt (Abb. 8). Allerdings 

ist die Mehrzahl der italischen Grabfunde8, deren Grabinventare Bronzebecher enthal- 

ten, unzureichend publiziert9.

Bronzebecher mit hohem Henkel haben unter der Bezeichnung „Kyathos"10 oder „Kala- 

thos"11 Eingang in die Literatur gefunden. Als Kyathos wird allerdings nach klassisch 

archaologischer Terminologie ein tbnerner Napf in Becherform mit konvexem bis stark 

bauchigem Wandungsverlauf, Standfus und langem Schlingenhenkel, der hoch uber die 

GefaBmundung hinausragt, bezeichnet12. Kyathoi wurden speziell im attischen Bereich 

als SchopfgefaBe verwendet - sie werden aber zu den TrinkgefaBen gerechnet -, mit 

denen man bei Symposien Wein aus einem Krater oder Stamnos in Trinkschalen oder 

Trinkbecher fullte13. Die als Kalathos bezeichnete GefaBform ist zwar, entsprechend 

vorliegendem Bronzebecher, durch den konkaven Wandungsverlauf charakterisiert, 

besitzt aber in der Regel keinen Henkel14. Da in der Literatur der Terminus „Kyathos" 

auch fur Bronzebecher mit hohem Henkel verwendet wird, soll hier, um Doppelbezeich- 

nungen zu vermeiden, an diesem Begriff festgehalten werden, obwohl die Termini 

„Kyathos" und „Kalathos" vorwiegend Keramikformen definieren.

8 Zahlreiche der angefuhrten Vergleichsbeispiele stammen aus Altgrabungen ohne sichere Beobachtungen der 

Fundumstande bzw. -zusammenhange, liegen groBtenteils nur in unzureichenden Abbildungen vor oder werden 

als Einzelstucke in Museumsbestanden aufbewahrt.

9 Da die schlechte Abbildungslage konkrete Aussagen zu den etruskischen Kyathoi erschwerte, erwies es sich als 

notwendig, schwerpunktmaBig einige Stucke im Original zu studieren. Der Christian-Albrechts-Universitat Kiel bin 

ich fur die Gewahrung eines Reisekostenzuschusses fur den Besuch einiger italienischer Museen zu Dank ver- 

p f l i c h t e t .

10 Krauskopf 1980, 7ff. - O.-H. Frey 1984, 306 Anm. 48.

11 dePuma 1986, lff.

12 Richter/Milne 1935, 30f.

13 RE 1922, XI, 2242ff.

14 Richter/Milne 1935, 13.
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Die aus etruskischem Gebiet vorliegenden Kyathoi lassen sich morphologisch drei 

Grundtypen zuordnen.

Typ A: Bronzebecher mit hohem Henkel und konkavem bis fast geradem 

Wandlungsverlauf (Kat.-Nr. 1-25).

Typ B: (Kannen der San'Anatolia-Form15) Bronzebecher mit hohem Henkel. 

Die GefaBwandung erscheint zylindrisch bis konkav einziehend, der 

Hals ist deutlich abgesetzt und zieht nahezu rechtwinkelig zum GefaB- 

kbrperverlauf nach innen ein. Der GefaBrand ist in der Regel verdickt 

und nach auEen umgebbrtelt16.

Typ C: Bronzebecher mit hohem Henkel. Die GefaBwand verlauft bauchig, der 

Hals ist wie bei den Bechern des Typs B stark einziehend und deutlich 

abgesetzt, wahrend der Rand wiederum nach auBen umbiegt.

Bei den Typen B und C sind unterschiedliche Varianten zu erkennen; auf eine feinere 

typologische Untergliederung wird in diesem Zusammenhang verzichtet. Ohne eine 

umfassende und vollstandige Aufnahme aller oben genannten GefaEtypen durchgefuhrt 

zu haben, laBt sich aber klar erkennen, daE die Kannen der San'Anatolia-Form wesent- 

lich haufiger anzutreffen sind als die Exemplare der beiden anderen Typen.

Relativ selten sind Kyathoi des Typs C nachweisbar17, die formale Anklange an bronzene 

Stamnoi erkennen lassen18. Nordlich der Alpen ist ein Becher dieses Typs aus einem 

Grab aus Ferschweiler, Kr. Bitburg-Prum19 (Taf. 1, 1), bekannt; aus italischem Gebiet 

seien exemplarisch Becher aus Brembate Sotto, Bergamo, BS 1020 (Taf. 1, 2) oder aus 

Grabern der Nekropole von Certosa21 genannt. Einen Datierungsanhaltspunkt fur die 

Becher des Typs C liefert das Exemplar aus Brembate Sotto BS 10. So scheinen diese 

Becher etwa ab Beginn der Stufe Golasecca IIIA nach Pauli22 aufzutauchen - Peroni 

datiert Brembate Sotto BS 10 in die erste Phase Golasecca IIIA 123, entsprechend dem 

zweiten Drittel des 5. Jahrhunderts v. Chr.24 - und lassen moglicherweise Anklange an 

Bronzeblechtassen mit Bandhenkel des ausgehenden 6. Jahrhunderts v. Chr. erkennen25. 

Der henkellose Bronzebecher aus Ferschweiler, Kr. Bitburg-Prum - vom ehemals vor- 

handenen Henkel sind noch der Befestigungsniet am GefaEkbrper sowie der Abdruck 

einer herzfbrmigen Attasche auf der bauchigen GefaEwand deutlich sichtbar -, ebenfalls 

als etruskisches Importstuck anzusprechen, entstammt einem Grab, dessen weitere 

Beigaben - feine Goldarbeiten - die/den Bestattete/n als Angehbrige/n einer sozial hbher 

gestellten Bevblkerungsschicht ausweisen.

15 Beazley, EVP 186 und 293.

16 Z. B. Richter 1915, 206f. Nr. 570-575.

17 Die angefuhrten Beispiele konnten zum Teil anhand der Museumsbestande zusammengestellt werden. Obwohl im 

Rahmen der Materialaufnahme dieser Typ nur am Rande Beachtung fand, scheint es sich abzuzeichnen, daR diese 

GefaRform tatsachlich seltener verwendet wurde als die Kannen der San’Anatolia-Form.

18 z. B. aus La Ronce. Bouloumie 1978, 3 ff. Fig. 16. - Zu Stamnoi. Shefton 1988, 106 ff.

19 Haffner 1976, 173 f. Taf. 1,11.

20 de Marinis 1981, 134 Taf. 42,4.

21 Morigi Govi 1984, 257.

22 Pauli 1971, 113 f.

23 Peroni 1975, 249; 344.

24 Pauli 1971, 82 Abb. 33.

25 Pauli 1971, 113 Anm. 423.
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Besondere Aufmerksamkeit soll den Bechern des Typs A gewidmet werden, um den bis 

heute ndrdlich der Alpen singularen Kyathos von Bescheid typologisch und stilistisch 

einzuordnen, um Fragen nach Zeitstellung und Werkstattzuweisung beantworten zu 

konnen.

Zu den altesten uns bekannten Exemplaren des Typs A26 ist ein Stuck aus Bologna, 

„Sepolcreto Arnoaldi,Tomba delle Anfore Panatenaiche'" (K 1), zu rechnen. Die namen- 

gebenden panathenaischen Preisamphoren, die dem Achillesmaler zugeschrieben wer

den, liefern fur dieses Grab einen guten Terminus post quem27. Beide GefaBe durften 

wenig nach der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. hergestellt und nach nicht allzulanger 

Zeit, etwa am Beginn des letzten Drittels des 5. Jahrhunderts v. Chr., in den Boden 

gelangt sein. Bouloumie datiert das Grab mit Hinweis auf die beiden Certosafibeln 

bereits an das Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr.28. Dies durfte etwas zu niedrig angesetzt 

sein, da nach Lang mit dem Auftreten der fruhen Form der Certosafibeln bereits um 500 

v. Chr. zu rechnen ist29. Der Bronzebecher fallt durch die nahezu gerade, fast trichterfdr- 

mig ausgebildete Wandung auf. Chronologisch gut ansprechbar ist durch die beigege- 

bene Keramik ein weiterer Becher mit leicht konkavem Wandungsverlauf und Perlstab- 

zier an GefaBwand und Henkel aus Bologna, „Sepolcreto dei Giardini Margherita Tomba 

grande" (K 2). Einen Datierungsansatz fur dieses Grab erhalten wir durch die Beigabe 

eines Volutenkraters, der dem Niobiden-Maler zugeschrieben wird30. Damit liegt ein 

Terminus post quem fur die Deponierung im Grab vor, die sicher nach der Mitte, 

wahrscheinlich wahrend des letzten Drittels des 5. Jahrhunderts v. Chr., stattgefunden 

hat. Wiederum aus Bologna, „Sepolcreto felsineo Battistini Grab 4" (K 3), ist ein weiterer 

Becher mit Verzierungen im oberen und unteren GefaBbereich bekannt. Anhand der 

Beigaben, zum Beispiel eines Glockenkraters des Polygnot31, aber auch eines Bronze- 

stamnos'32, durfte auch dieses Grab etwa zu Beginn des letzten Drittels des 5. Jahrhun

derts v. Chr. angelegt worden sein. Aus geschlossenen Grabverbanden liegen aus 

Funden nahe Marzabotto zwei weitere Kyathoi vor. Sasso-Marconi-Grab 1 (K 4) 

erbrachte neben anderen Beigaben einen mit Flechtbandornamenten verzierten 

Kyathos33 mit schwach konkaver Wandung, die im unteren Bereich nahezu gerade ist 

und erst in der oberen Halfte ausschwingt. Der Bronzebecher aus Sasso Marconi Grab 2 

(K 5) besitzt eine etwas starker einziehende, unverzierte GefaBwandung. Datierungsan- 

haltspunkte fur beide Graber liefert die Keramik. Sasso Marconi Grab 1 datiert ans Ende 

des dritten Viertels des 5. Jahrhunderts v. Chr.34, fur Grab 2 geben eine Kylix des

26 Im Text werden zuerst die Becher aus geschlossenen Funden besprochen, anschlierend die Einzelstucke. Fur ihr 

hilfreiches Entgegenkommen wahrend der Museumsbesuche und die Erlaubnis, einige unpublizierte Exemplare in 

die Bearbeitung mit einzubeziehen, sei hiermit herzlichst gedankt: Prof. Chr. Morigi Govi, Dr. G. M. Notarianni 

(beide Mus. Civ. Arch. Bologna), Dr. M. Landolfi (Mus. Naz. Ancona), Dr. M. MaaR (Badisches Landesmuseum 

Karlsruhe), Dr. W. Pagnotta (Mus. Castiglione-del-Lago), Dr. F. Jurgeit-Blank (Rom).

27 Beazley, Panathenaica 448, 13,2.

28 Bouloumie 1978, 15.

29 Lang 1975, 78 und Beilage 1.

30 Shefton 1988, 40 f.

31 Der Glockenkrater wird von Beazley um 440 v. Chr. datiert. Beazley, ARV2 1029 Nr. 28.

32 Montanari datiert durch stilistische Vergleiche der Stamnosattaschen das GefaR um 440 v. Chr. Montanari 1950/51, 

308 ff. Fig. 8 b. - Shefton 1988, 124 Nr. 4.

33 Die beiden Kyathoi aus Sasso Marconi Grab 1 und Grab 2 konnten fur eine eingehendere Studie nicht aus den 

Vitrinen des Museums Marzabotto entnommen werden. Vgl. dazu Mansuelli 1988, 73 ff.

34 Shefton 1988, 139 ff.
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Pentesilea-Malers und ein Kolonettenkrater des Polygnot Datierungshilfen, die auf die 

Anlage des Grabes in der 2. Halfte des 5. Jahrhunderts hinweisen35. Aus bislang noch 

unverdffentlichten Grabern aus Sirilo Numana (K 6) ist aus Grab 178 ein weiterer 

Kyathos bekannt36. Der Becher besitzt eine deutlich konkave Wandung, die Boden- 

schwellung ist wegen des Erhaltungszustandes im unteren Becherbereich nicht genau 

gesichert. Das auf diesem GefaBteil befindliche Flechtbandornament ist nur fragmenta- 

risch erhalten, durfte aber jenem im oberen Becherteil gleichen. Die Beifunde erlauben 

eine recht exakte Datierung von Grab 178 etwa an den Beginn des letzten Viertels des 5. 

Jahrhunderts v. Chr. (430/425)37. AnzuschlieBen ist ein Grab aus Spina, „Valle Trebba 

128", (K 7) mit reichhaltigem Bronzeinventar, darunter mehreren Kannen der San’Ana- 

tolia-Form. Dieses Grab ist durch die beigegebene Keramik - so zum Beispiel einem 

rotfigurigen Volutenkrater, der nach Beazley etwa um 440 v. Chr. anzusetzen ist38, und 

vier Schwarzfirnisteller, die bereits ins letzte Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts v. Chr. 

weisen39 - chronologisch gut anzusprechen. Der Bronzebecher des Typs A erscheint mit 

etwas starker eingezogener Wandung. Aus dem reichhaltig mit Bronzen und Keramik 

ausgestatteten Grab aus Spina, „Valle Pega 136 A", liegen ein Becher mit konkavem 

Wandungsverlauf des Typs A (K 8) und mehrere Exemplare der Kannen der San’Anato- 

lia-Form vor40. Die untere GefaBwand des Bechers vom Typ A zieht relativ stark ein. Die 

Keramik datiert das Grab an den Beginn des 4. Jahrhunderts v. Chr.41. Durch eine eiserne 

Fibel mit kugeligem FuBknopf, die nach Schaaff einem Latene B 2-Horizont, etwa der 

1. Halfte des 3. Jahrhunderts v. Chr., zuzuordnen ist42, laBt sich ein Grab aus Bologna, 

Terr. Arnoaldi 1881 (K 10), in dem sich ein weiterer Kyathos fand, chronologisch gut 

einordnen. Auffallend bei diesem Exemplar mit konkavem Wandungsverlauf und deut

lich ausbiegendem Rand ist der stark einziehende GefaBboden, der getrennt vom 

GefaBkdrper gearbeitet wurde, und der mit zwei Nieten knapp unter dem GefaBrand 

befestigte Henkel. Dieser wurde bereits antik erganzt43. Aus Grab 25 aus Montefortino44 

(K 20) ist ein nur wenig verzierter, einhenkeliger Becher mit leicht konkaver Wandung 

bekannt. Im unteren GefaBbereich zieht die Becherwandung ein, um dann zum Boden 

hin, deutlich abgesetzt, auszubiegen. Datierungshinweise liefern unter anderem ein 

Bronzehelm mit Wangenklappen und Knauf - nach Schaaff dem etruskischen Typ 

anzuschliehen45 -, der das Grab fruhestens in die erste Halfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. 

verweist. Ebenfalls aus Grabern der Nekropole von Montefortino stammen zwei weitere 

Kyathoi, die aber aufgrund schlechter Abbildungsqualitat hier nur kurz Erwahnung 

finden sollen46. Der Becher aus Grab 30bis47 (K 21) soll dem Exemplar aus Grab 39 (K 22)

35 Mansuelli 1988, 75.

36 Die Graber von Sirilo Numana werden zur Zeit von M. Landolfi, Mus. Naz. Ancona, zur Publikation vorbereitet.

37 Freundl. Hinweis M. Landolfi, Mus. Naz. Ancona.

38 Beazley, ARV2 1052 Nr. 25 (23).

39 Aurigemma 1960 I, 46-62 Taf. 32-35.

40 Die Exemplare aus Spina Valle Pega 136 A und Valle Trebba 128 konnten nicht im Original studiert werden, da sie 

einer Publikation E. Hostetters vorbehalten sind.

41 So zum Beispiel der Volutenkrater, der um 400-390 v. Chr. zu datieren ist. Cassani 1985, 7/10, 218.

42 Schaaff 1965, 95.

43 Frey 1984, 306 Anm. 48.

44 Im Katalog Ancona 1915, 235 falschlich unter Montefortino Grab 8 ausgewiesen. Brizzio 1899, 700 ff.

45 Schaaff 1988 a, 317.

46 Beide Becher konnten im Mus. Naz. Ancona nicht im Original besichtigt werden.

47 Brizzio 1899, 689 f.
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gleichen, welcher eine leicht konkave Wandung besitzt und im unteren GefaEbereich 

deutlich ausbiegt48. Einen uberaus prachtig verzierten Kyathos erbrachte das reich 

ausgestattete Kriegergrab aus San Paolino di Fillotrano, Grab X (K 23). Von den sechs 

Ornamentzonen sind, neben Flechtbandverzierungen, zwei Zonen von zoomorphen 

und floralen Motiven ausgefullt. Gute Datierungsanhaltspunkte liefert der beigegebene 

Helm - nach Schaaff der Gruppe von Eisenhelmen mit Bronzeapplikationen anzuschlie- 

Pen -, der in eine entwickelte Stufe Latene B, das heist etwa in die 1. Halfte des 4. 

Jahrhunderts v. Chr., einzuordnen ist49. AnzuschlieBen ist hier ein einteiliger Kyathos 

aus Matelica (Loc. Castellano), Grab A (K 24), mit leicht konkaver Wandung und deutlich 

abgesetztem GefaEboden5°. Lediglich knapp unterhalb der Mundung und wenig unter 

der GefaEhalfte findet sich ein einfaches Perlstabband. Nach Mercando ist dieses 

keltische Grab bereits ins fortgeschrittene 4. Jahrhundert zu datieren51.

Neben den besprochenen Bechern des Typs A aus gut datierbaren Fundzusammenhan- 

gen finden sich eine Reihe weiterer Exemplare, die aufgrund typologischer und orna- 

mentaler Uberlegungen in die Untersuchungen mit einbezogen worden sind52.

Alle im Katalog angefuhrten Vergleichsstucke des Typs A sind aus Bronze, mit Aus- 

nahme des silbernen, mit Flechtbandern und gefullten Winkelstrichbandern verzierten 

Exemplares aus Civita Castellana (K 11). Der Becher, heute sehr fragil, ist in Ausfuhrung 

und Material besonders qualitatsvoll53. Ein deutlicher Qualitatsabfall ist dagegen in dem 

bronzenen Henkel, der relativ plump wirkt, zu beobachten: wahrscheinlich handelt es 

sich um einen „Ersatzhenkel". Mehrere Exemplare aus unsicheren Fundumstanden sind 

aus der Umgebung Bolognas bekannt, so ein Becher mit Zickzack-Muster und umlaufen- 

den Rillen im oberen und unteren GefaEbereich (K 12), dessen Becherform stark an die 

des Bescheider Bechers erinnert54. Wiederum aus Bologna, Terr. Arnoaldi (K 13), ist ein 

sehr gut erhaltener Kyathos mit leicht konkaver, im unteren Teil nahezu zylindrischer 

Wandung bekannt. Als Verzierungsmotive finden sich neben einem gefullten Winkel- 

strichband, einem umlaufenden Perlstabband und einer eingravierten Rille zwei von 

innen herausgearbeitete, erhabene Rillen. Knapp unter der GefaEmundung ist ein 

nahezu identisch gestaltetes Ornamentband angebracht. Die eichelfbrmige Attasche ist 

mit zwei ubereinander stehenden Nieten am GefaBkbrper befestigt. Ebenfalls aus 

Bologna, Scavi Tamburini 1808-09 (K 14), ist ein Kyathos mit konkaver, mit flechtband- 

gefullten Ornamentzonen verzierter Wandung bekannt, dessen Boden deutlich vom 

GefaEkbrper abgesetzt ist. Das stark ausgepragte Perlstabband der Mittelrippe des

48 Ebd. 700 ff. Abb. 25.

49 Schaaff 1974, 175 ff. Liste 3,12.

50 Spadea 1978, 190.

51 Mercando 1970, 402 f.

52 Die in der Literatur angegebene Datierung - Ende 5./Anfang 4. Jahrhundert v. Chr. - basiert, soweit dies 

nachvollzogen werden konnte, auf den Stucken aus geschlossenen Fundverbanden. Sie wurden in den meisten 

Fallen ubernommen und nur dort korrigiert, wo eine genaue Zuordnung eines Stuckes zu einem durch geschlosse

nen Grabfund gut datierbaren Exemplar moglich ist.

53 Fur Ubermittlung mehrerer Fotografien dieses Bechers, heute im Metrop. Mus. of Arts, New York, sei D. v. Bottmer 

hiermit gedankt.

54 Nahere Angaben sind Verf. nicht bekannt.
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Henkels ist im Griffbereich stark verschliffen. Ohne genaue Fundortangabe, wahrschein- 

lich aber aus der Gegend von Castiglione del Lago, liegt ein weiterer Becher mit 

konkaver GefaBwandung und abgesetztem, verdicktem Rand vor (K 15). Als Verzie- 

rungsmotiv wird im unteren GefaBbereich ein Flechtband mit Kreisaugenpunzen, 

umschrieben von umlaufenden Perlstabbandern, vermutet. Im oberen GefaBbereich 

konnte aufgrund schlechter Erhaltungsbedingungen keine Verzierung erkannt werden55. 

Der ursprunglich vorhandene Henkel56 war mit zwei Nieten knapp unterhalb des 

GefaBrandes befestigt. Unsichere Fundumstande begleiten den einhenkeligen Becher 

aus Pourlans, heute Museum Chalon-sur-Saone (K 16), dessen einzige Verzierung eine 

knapp unter der Mundung umlaufende Rille bildet. Der Henkel ist am oberen Ende an 

zwei seitlichen Verbreiterungen und an der rhombischen Attasche mit je einem Niet 

befestigt. Sollte dieses Stuck tatsachlich aus der Gegend von Pourlans stammen, gleich- 

gultig ob Einzel- oder Grabfund „...a ete trouve a Pourlans . . ."57, ware dieser neben 

dem Bescheider Becher der zweite des Typs A, der aus dem Gebiet ndrdlich der Alpen 

bekannt ist. Da wahrend der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Erzeugnisse der 

antiken Welt, haufig ohne Angaben, in die ndrdlich der Alpen gelegenen Museen 

gelangten, muB der Fundort dieses Bechers unseres Erachtens nach unter Vorbehalt 

betrachtet werden. Kurz noch zu einem Exemplar, welches jungst im Kunsthandel 

aufgetaucht ist, ohne nahere Angaben von Fundumstanden und nur mit der vagen 

Herkunftsbezeichnung „wahrscheinlich Etrurien" versehen (K 17). Dieser Becher zeigt 

einen leicht konkaven Wandungsverlauf, der aber knapp uber dem Boden etwas 

einzieht, wodurch der Gefa^boden leicht abgesetzt erscheint. Der Henkel des Bechers, 

mit zwei Nieten an der Mundung befestigt, endet in einer Tierpranke. Hinweise auf 

Verzierungen fehlen58. Ein weiteres Stuck aus Etrurien (K 18) mit leicht ausbiegendem 

GefaBunterteil, deutlich abgesetztem GefaBboden und umlaufender Rillenverzierung 

knapp unter der Mundung sei hier angefuhrt. Der Henkel dieses Bechers endet in einer 

kleinen, runden Scheibe, an die sich eine stilisierte vierzehige Pranke, die in eine 

eichelfbrmige Attasche greift, anschlieBt. Aus Museumsbestanden liegen zwei Becher 

des Typs A aus dem Badischen Landesmuseum Karlsruhe vor59. Der kleinere Becher 

F 1336 der Sammlung Clark (K 19) wirkt etwas gedrungener, hervorgerufen durch den 

leichten Wandungsknick. Beide Becher kamen bereits Mitte des 19. Jahrhunderts in die 

Sammlungen des Badischen Landesmuseums Karlsruhe, ohne nahere Informationen zu 

Fundort, -umstanden oder Begleitfunden. Der Becher F 997 der Sammlung Thiersch 

(K 25) mit nahezu geradem Wandlungsverlauf ist knapp unter der Mundung mit einem 

Flechtband mit integrierten Kreispunzen verziert. Gleich dem Becher F 1336 (K 19) fehlt 

der Henkel, allerdings ist bei beiden Bechern die Aussparung an der Bechermundung 

deutlich sichtbar. Abdruckspuren der Henkelattasche am GefaBkbrper des Stuckes F 997 

sind klare Belege eines ursprunglich vorhandenen Henkels.

55 Das Stuck wurde in den 70er Jahren aus dem Museum von Castiglione-del-Lago gestohlen und gilt heute als 

verschollen. Als Fundort dieses Bechers wird Chiusi fur moglich erachtet. Freundlicher Hinweis W. Pagnotta.

56 Pagnotta 1984, 112 ff.

57 Guillaumet/Szabo 1985, 72.

58 Die Moglichkeit, daG dieser Becher unverziert ist, kann naturlich nicht ausgeschlossen werden.

59 Schumacher 1890, Nr. 572 und 573.



Ein neuer etruskischer GefaBtyp 23

Zur Flechtbandornamentik

Ein haufig verwendetes Ziermotiv der Kyathoi ist das Flechtband, wobei sich Unter- 

schiede in der Ausformung und Gestaltung feststellen lassen60.

Sowohl an den Bechern des Typs A61 als auch an Kannen der San‘Anatolia-Form62 finden 

sich flechtbandgefullte Ornamentzonen, haufig auch auf bronzenen Helmen der Graber- 

felder des Picenums63, verhaltnismaBig selten64 auf Schnabelkannen65, Oinochoen66, Situ- 

len67 usw.

Die Grundform des Flechtbandes besteht aus zwei Flechtstrahlen (Abb. 9; 10), die aus 

zwei Flechtstrangen aufgebaut sind68.

Flechtstrahl

Flechtstrang

Abb. 9 Einfaches Flechtband mit zwei Flecht

strangen

Abb. 10 Einfaches Flechtband mit drei Flecht

strangen

Sie entstand, indem man konzentrische, gleich groBe Kreise ineinander schob (Abb. 9). 

In der Regel wurde der durch die Verflechtung geschaffene Innenraum mit einer 

Kreisaugen- oder einfachen Kreispunze gefullt. An etruskischen BronzegefaBen ist es 

exemplarisch auf einer Kanne aus dem Badischen Landesmuseum Karlsruhe69 zu sehen, 

aber auch auf den nordlich der Alpen hergestellten, prachtig verzierten, keltischen 

Schnabelkannen aus Basse-Yutz, deren Flechtbander mit Koralle gefullt sind70.

Komplizierter im Aufbau prasentiert sich das aus mehreren Strahlen aufgebaute Flecht

band, wobei unterschiedliche Ausfuhrungen festgestellt werden kdnnen. Neben einem 

zweistrahligen Ornament (Abb. 10) finden sich aus funf Flechtstrahlen aufgebaute 

Flechtbander, die wesentlich kompakter, aber auch verwirrender erscheinen. Dennoch 

scheint der Kunstler noch die Darstellung einer „Flechtung" angestrebt zu haben,

60 Krauskopf 1980, 7 ff.

01 K 4, K 6, K 8, K 9, K 10, K 11, K 14, K 15, K 23, K 25.

62 Z. B. Civita Castellana, Richter 1915, 206 Nr.. 570-575.

63 Schaaff 1988a, 317.

64 Obwohl auch bei den Schnabelkannen haufig keine optimalen Abbildungen vorliegen, scheinen die von Bouloumie 

zusammengestellten Exemplare kaum mit Flechtbandern verziert zu sein. Bouloumie 1973 und 1973 a.

65 z. B. Giubiasco Grab 32, Primas 1970-73, 80 Taf. I. - Krauskopf 1980, 7 Fig. 1.

66 Z. B. Jacobsthal u. Langsdorff 1929, 95 Taf. 30 a. - Krauskopf 1980, 12 Fig. 13.

67 Cromstock/Vermeule 1971, 339 Fig. 477.

68 Bei nur zwei Flechtstrahlen bilden bandformige Grundelemente eine „Flechtung", rundstabige dagegen eine 

,,Torsion".

69 Jacobsthal u. Langsdorff 1929, 95 Taf. 30 a.

70 Jacobsthal u. Langsdorff 1929, 381 Taf. 178 ff.



24 Ludwig Husty

obwohl an einigen Stellen die Weiterfuhrung einzelner Flechtstrange nicht exakt durch- 

gefuhrt wurde, einige sogar unterbrochen sind. Eine Besonderheit zeigt die Ornament- 

zone an dem Exemplar aus Spina Valle Pega 136 A (K 8). In der oberen „Flechtzeilen- 

halfte" sind drei geschwungene Strange, in der unteren zwei Strange zu erkennen, 

deren Durchfuhrung aber so unregelmaBig ausgefuhrt ist, daB man nicht mehr von 

echtem Flechtband, hbchstens von einer „Flechtbandimitation" sprechen kann. Aber 

auch auf dem Flechtband des Bescheider Bechers (K 9) fallt die etwas „eckige" Ausfuh- 

rung auf. Trotz der noch relativ geringen Zahl flechtbandverzierter, gut datierbarer 

BronzegefaBe, scheint sich nach Krauskopf71 eine Entwicklung dieses Ziermotivs von 

einer einfachen zu einer dichten, mehrzeiligen und mehrstrahligen Ausfuhrung abzu- 

zeichnen. Finden sich die einfachen, zwar bereits mehrstrahlig aufgebauten Flechtban- 

der bereits in der 2. Halfte des 5. Jahrhunderts v. Chr., scheinen die mehrstrahligen, 

zwei- oder dreizeilig ubereinanderstehenden Flechtbander, vergleichbar dem des 

Bechers aus Fillotrano Grab X (K 23), nicht vor dem Beginn des 4. Jahrhunderts 

aufzutreten. Fur das Flechtband des Bescheider Bechers (K 9) ware demnach ein 

zeitlicher Ansatz vor dem Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. vorzuschlagen, wenngleich 

es nicht zu den fruhesten Ausfuhrungen dieses Ornaments zu zahlen ist72.

Bei einigen Bechern fallt ein Wechsel der „Flechtrichtung" auf. Dabei lauft in der Regel in 

der oberen Ornamentzone der Flechtstrahl von der Mitte nach rechts auBen, in der 

unteren Zone von der Mitte nach links auBen (K 9, K 11, K 13). Diese Eigenheit in der 

Ornamentik laBt sich zum Beispiel auch auf den Kannen der San’Anatolia-Form (Typ B) 

oder auf einigen Helmen73 feststellen.

Schaaff wies bei der Zusammenstellung der flechtbandverzierten, etruskischen Helme 

auf den Ursprung dieses Ornaments hin, das „. . . sicherlich dem etruskischen Motiv- 

schatz entstammt . . .", hergestellt in italischen bzw. etruskischen Werkstatten, mdg- 

licherweise fur keltische Auftraggeber74. Erganzend dazu sei hier auf die Ausfuhrungen 

Potratz's hingewiesen, wonach dieses Ornament bereits aus vordynastischer Zeit Meso- 

potamiens bekannt ist, bereits in der 2. Halfte des 2. Jahrtausends v. Chr. weitraumig 

verbreitet war und von diesem Bereich ausgehend seinen Weg in des Westen fand75, 

somit seinen Ursprung sicher nicht auf italischem Boden hat. Durch die engen Kontakte 

zwischen Kelten und Etruskern fand dann das Flechtband Eingang in den Ornament- 

schatz fruhkeltischer Kunst.

71 Krauskopf 1980, 7 ff.

72 Ahnlich auRert sich dazu O.-H. Frey, der das Flechtband des Bescheider Bechers fur einen fruhen Ansatz des 

Bechers heranzieht. O.-H. Frey 1984, 306 Anm. 48.

73 Zur Kanne vgl. Richter 1915, 208 Nr. 274. - Zu Helm vgl. z. B. Montefortino Grab 18. Schaaff 1974, 188 Abb. 31,1.

74 Schaaff 1974, 189.

75 Potratz 1964,181.
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Henkel und Attasche

An mehreren Exemplaren wurde das Ende der perlstabverzierten HenkelauBenseiten 

durch einen Quersteg markiert. Dieser ist entweder mit drei Rippen, von denen die 

mittlere etwas kraftiger ausgebildet ist (K 6, K 11), oder durch senkrecht stehende 

Kerben (K 8) oder Vertiefungen (K 9) verziert. Es folgt eine Tierpranke, die in der Regel 

als Ldwenpranke interpretiert wird. Diese Pranken lassen erhebliche Qualitatsunter- 

schiede in der Ausfuhrung erkennen. Neben einfachen, abstrahierend wirkenden Dar- 

stellungen76 einer vierzehigen Pranke (K 11) finden sich deutlicher ausgeformte Darstel- 

lungen (K 6, K 18). Herausragend ist die auherordentlich naturnahe Wiedergabe auf dem 

Bescheider Kyathos (K 9). Die Ldwenpranken „greifen" in die obere, bis auf die 

spitzbIattfdrmige Attasche von K 17, eichelfdrmig ausgebildete Attaschenhalfte, die in 

einer deutlich abgesetzten Spitze endet. Ein profiliert gearbeiteter Quersteg trennt den 

mit Kreispunzen verzierten oberen Attaschenteil (K 6, K 9, K 11) von dem unverzierten 

unteren (K 18). Einfache, unverzierte Attaschen in Spitzblattform finden sich an K 1 und 

K 17, runde oder rhombische an K 10 bzw. K 16, und eichelfdrmige Exemplare entweder 

mit Kreispunzen (K 4), Rautenmuster (K 14), mit drei querlaufenden Perlstabbandern 

(K 3) oder in einer stilisierten Palmette endend (K 5). Die Attaschenformen der Kyathoi 

des Picenums (K 20, K 21, K 23) erinnern in ihren Ausfuhrungen formal an einige der 

besprochenen Stucke, besitzen aber auch Charakteristika, die sie von diesen unterschei- 

den. Der am Ende der verzierten Henkelkanten befindliche Quersteg wirkt wuchtiger 

und breiter, stark profiliert mit senkrecht stehenden Knubben (K 23) oder punzverziert 

mit kleinen seitlichen Fortsatzen (K 20). Die langgestreckte, vierzehige Ldwenpranke 

wirkt bei K 22 stark abstrahiert und ist deutlicher bei K 20 und K 23 ausgebildet. Die 

Attaschen sind unverziert mit abgeflachten Seiten (K 20) oder als stilisierte (K 23) 

beziehungsweise deutlich erkennbare Palmette (K 22) ausgeformt und enden bei K 20 

und K 23 in einem runden, von der GefaBwand leicht abstehenden SchluBknopf. 

Kreispunzverzierungen oder die Zweiteilung des Attaschenfeldes konnten nicht beob- 

achtet werden; die Attaschen wirken kraftiger und plastischer.

Ist das Flechtband ein haufiger verwendetes Ziermotiv, sind eichelfdrmig ausgebildete 

Henkelattaschen ungleich seltener anzutreffen (Abb. 11). Sie tauchen vorrangig auf 

Kyathoi der Variante A77 auf, wahrend Schnabelkannen, Becken, Stamnoi etc. andere 

Attaschenformen aufweisen. Ein wahrscheinlich ebenfalls eichelfdrmiges(?) Attaschen- 

fragment aus einem Brandgrab aus Hugel 8 der gleichen Grabhugelnekropole78 kdnnte 

somit am ehesten einem weiteren einhenkeligen Becher zugeschrieben werden.

76 Mdglicherweise lassen sich die drei auf der Spitze stehenden Dreiecke bei K 5 ebenfalls als stark stilisierte Tierpranke 

interpretieren.

77 Die nur am Rand in die Untersuchung mit einbezogenen Varianten B und C scheinen ebenfalls andere Attaschen

formen zu besitzen.

78 Unpubliziert. Freundl. Hinweis A. Haffner, Kiel.
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Auswertung

Der hier besprochene Gefa^typ hat bislang wenig Beachtung in der Literatur erfahren 

und ist bis dato noch nicht zusammenfassend behandelt worden. Das Hauptanliegen der 

hier vorgelegten Studie ist es, die Provenienz und Zeitstellung des bronzenen Kyathos’ 

aus Bescheid, Hugel 9, zu klaren; nicht beabsichtigt ist eine umfassende Bearbeitung der 

etruskischen Kyathoi79. Um langwierige Umschreibungen im nachfolgenden Kapitel zu 

vermeiden, sollen mit gebotener Vorsicht die Charakteristika der verschiedenen Becher- 

gruppen des Typs A, sofern sie zusammengefaBt werden konnten, mit Variantenbe- 

zeichnungen versehen werden80.

Obwohl die Zahl der fur einen Vergleich zur Verfugung stehenden Exemplare relativ 

gering ist81 und zudem nur 14 aus geschlossenen Grabfunden stammen82, zeigt sich, das 

Kyathoi des Typs A nicht vor der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. im Beigabengut 

etruskischer Graber auftauchen83. Die Becher der Variante Bologna zeigen ein recht 

einheitliches AuBeres - die Ausnahme bildet hier das etwas plump wirkende, schmuck- 

los ausgestattete Exemplar aus Bologna (K 1) - mit mehr oder weniger ausgebildeter, 

konkaver Becherwandung. Als Verzierungszonen dienten meist der obere und untere 

Gefahbereich. Neben einfachen umlaufenden Perlstabbandern mit begleitenden Rillen 

(K 2, K 3) sind vor allem umlaufende Flechtbander, gefullt mit Kreis/Kreisaugenpunzen 

anzutreffen, die wiederum von Perlstabreihen und Rillen umfaBt sind84. Die Becherhen- 

kel - im Querschnitt polygonal oder innen rund mit abgeflachten Seiten und dachfbrmig 

zulaufender AuBenkante - zeigen ebenfalls klare Ubereinstimmungen. So sind in der 

Regel AuBenkante und Mittelrippe profiliert gearbeitet und tragen Perlstabzier85. Mehr- 

mals finden sich zwischen unterem Henkelende und Attasche Lbwenpranken86. AuBer 

einer spitzblattfdrmig ausgebildeten Attasche (K 1) sind vor allem eichelformige Atta- 

schen anzutreffen. Neben dem querlaufenden Steg fallt dabei die recht einheitliche 

Verzierung mit Kreispunzen in der oberen Attaschenhalfte und leicht bis deutlich 

abgesetzter Spitze auf, wahrend die untere Halfte unverziert bleibt. Die untere Atta

schenhalfte des Bechers K 5 ist palmettenfbrmig ausgebildet. Die BechergrbEen liegen 

zwischen 14 und 16 cm. Wiederum fallt das Exemplar K 1 aufgrund seiner geringen 

GroBe etwas aus dem Rahmen. Der Henkel ragt jeweils deutlich uber das Gefab hinaus, 

wahrend das Verhaltnis zwischen Mundungs- und Bodendurchmesser durchaus ausge- 

wogen wirkt und der im Schnitt etwa 8 cm messende Bodendurchmesser fur guten Stand 

des Bechers sorgt. Etwas grower als die vorhergehenden Exemplare sind die beiden

79 Dies ware nur im Rahmen einer langeren Aufnahmetatigkeit in italienischen Museen moglich.

80 Da die Materialaufnahme nicht in dem Male erfolgen konnte, wie es gewunscht und auch notwendig ist, sind die 

Variantenbezeichnungen hier zwar gultig, muRten aber bei einer kompletten Aufnahme aller noch vorliegenden 

Exemplare einer Uberprufung unterzogen werden.

81 Nach Besichtigung einer Reihe der wichtigsten italienischen Museen ist es unwahrscheinlich, daR noch eine

uberproportional groBe Anzahl von Bechern des Typs A in den Magazinen der Museen vorliegt. Man muB 

tatsachlich mit einer in den Grabern relativ selten auftauchenden GefaRform rechnen, wobei der Niederschlag im 

Grabritus nicht zwingend eine ehemals tatsachliche vorhandene Anzahl dieser GefaRe widerspiegeln muB.

82 K 1-9, 20-24, wobei bei einigen Exemplaren die Angaben nur auEerst sparlich sind.

83 Frey 1984, 308 Anm. 48.

84K 4, K 6, K 8, K 9, K 10, K 11, K 14, K 15, K 23, K 25.

85 K 3, K 4, K 6, K 7, K 8, K 9, K 20, K 23.

86 K 5, K 6, K 9, K 11, K 17, K 18, K 20, K 23.
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Kyathoi aus Spina (K 7 und K 8), die Ende des 5. Jahrhunderts bzw. Beginn des 4. 

Jahrhunderts v. Chr. in den Boden gelangten. Neben Perlstabbandern finden sich einmal 

ein spiralfbrmiges Wellenbad (K 7), das andere Mal das schon bekannte Flechtband, 

kombiniert mit einem gefullten Winkelstrichband (K 8), vergleichbar den Ornamenten 

eines Helmes mit Stirnkehle aus Perugia87 und aus Frankreich88, die etwa in die 1. Halfte 

des 4. Jahrhunderts zu datieren sind89.

Deutliche Unterschiede zu den Kyathoi der Variante Bologna mit Unterformen zeigen 

die Exemplare aus den keltischen Grabern des Picenums, die wegen des haufigen 

Auftretens im Graberfeld von Montefortino hier als Variante Montefortino bezeich- 

net werden. Sie sind in der Regel etwas grower, der GefaBkorper wirkt gestreckt. Die 

Becherwandung zieht im unteren GefaBbereich starker ein, der Boden ist deutlich vom 

GefaEkorper abgesetzt (K 20-25). Boden- und Mundungsdurchmesser lassen nahezu 

gleiche MaBe erkennen; die Henkel ragen weit uber den GefaBkorper hinaus. Soweit 

nachprufbar, findet sich an den meisten Bechern der Variante Montefortino als Standfla

che ein Standring. Sind die Stucke K 24, K 20, K 22 und K 25 mit einfachen Perlstabban

dern, umlaufenden Eierstabbandern, einfachen eingravierten Rillen oder einmal einem 

Flechtband verziert, fallt die Verzierungsvielfalt des Bechers K 23 auf. Ahnlich wie bei 

den Bechern der Variante Bologna findet sich auf einzelnen Henkeln (K 20, K 23) 

Perlstabzier auf den AuFenkanten und der Mittelrippe oder nur auf den AuBenkanten 

(K 24). Die Attaschen sind entweder palmettenfdrmig ausgebildet (K 22, K 23, K 24) oder 

unverziert mit abgeflachten Seiten (K 20). Zwischen unterem Henkelende und Attasche 

finden sich an querlaufenden, profilierten Stegen mit kleinen, kugeligen Seitenfortsatzen 

mehr oder weniger stilisierte Ldwenpranken. Nach den datierenden Beifunden zu 

urteilen, tauchen diese Kyatoi nicht vor dem Beginn des 4. Jahrhunderts v. Chr. im 

Beigabengut der Graber des Picenums auf und sind dort vorrangig wahrend der 1. Halfte 

des 4. Jahrhunderts vertreten.

Es kann kein Zweifel bestehen, daf> der bronzene Kyathos aus Bescheid „Bei den 

Hubeln" Hugel 9 (K 9) zur Variante Bologna gehort. Form und Verzierung von GefaBkbr- 

per, Henkel und Attasche sichern die etruskische Provenienz. Besonders nahe steht der 

Bescheider Becher den Kyathoi K 6 und K 4. Problemlos konnen auch der silberne 

Kyathos K 11 und der bronzene K 8 angeschlossen werden.

AnzuschlieBen oder zumindest in die Nahe der Kyathoi der 2. Halfte des 5. Jahrhunderts 

der Variante Bologna90 sind aufgrund typologischer Uberlegugen die Exemplare K 11 

bzw. K 12 und K 13 zu rucken, gleiches gilt fur K 14, K 15, K 16 und K 17. Schwierigkei- 

ten bereitet die Zuordnung des gedrungen wirkenden Exemplares mit leichtem Wan- 

dungsknick K 18. Das Fehlen von Verzierungselementen sowie des Henkels lassen 

diesen kleinsten der angefuhrten Kyathoi, etwas isoliert erscheinen, wenngleich 

Gemeinsamkeiten zu Bechern der Variante Bologna mit ihren Unterformen erkannt 

werden konnen.

87 Pflug 1988, 284, K 98.

88 Im unteren Bereich ein einfaches, nahe dem Scheitel ein wechselseitig schraffiertes Winkelstrichband. Lantier 1955, 

228 f. Pl. 28.

89 Pflug 1988, 285.

90 Der unterschiedliche Informationsstand und die teilweise ungenugende Abbildungslage erfordern noch Vorbehalte 

bei der Zuordnung einzelner Stucke.
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Herstellung

Die GefaBkorper der Kyathoi sind jeweils aus einem Stuck Bronzeblech getrieben. Eine 

Zentrierdelle auf dem Boden einiger GefaBe sowie feine, umlaufende Rillen ermbglichen 

den Nachweis einer abschlieBenden Uberarbeitung auf der Drehbank; vorhandene 

Treibspuren wurden versaubert. Bei einigen Bechern ist eine leichte Wblbung der 

Standflache zu bemerken91. Andere Exemplare lassen einen mehr oder minder ausge- 

pragten Standring erkennen, vergleichbar der von Shefton an bronzenen Stamnoi 

festgestellten „Anathyrose"92 (K 20, K 23, K 25). Die Standfestigkeit wird erhbht, da das 

Gewicht auf die AuBenkanten der Standflache verteilt wird. Am Ubergang zwischen 

Standflache und aufsteigender Wandung ist das Bronzeblech haufig extrem dunnwandig 

ausgetrieben. Dies kann der Grund sein, warum sich zum Beispiel bei K 9 wahrend der 

Bergung der vollstandig erhaltene Boden loste; ahnliches mag fur K 13 gelten93. Bei K 6 

war dieser Bereich stark beschadigt und mutate erganzt werden. Auch der als „zweitei- 

lig" bezeichnete Kyathos K 10 war ursprunglich sehr wahrscheinlich aus einem Bronze

blech gearbeitet, wobei das Unterteil durch haufigen Gebrauch schadhaft wurde und 

erneuert worden ist.

Die Punzierung der Ornamente erfolgte in der Regel von auBen, da sich vereinzelt von 

auBen nach innen herausgedruckte Punzspuren an den Becherinnenwanden feststellen 

lassen (K 9, K 13). Lediglich bei K 13 weisen erhaben gearbeitete Doppelrillen auf von 

innen nach auBen gerichtete Treibspuren.

Die Henkel wurden gegossen und, wie Hartlotspuren unter der Attasche und an der 

oberen Henkelbefestigung am Becher K 9 zeigen, am GefaEkbrper angelbtet; gleiches ist 

auch fur andere Exemplare zu vermuten. Lassen sich dagegen an Henkel und/oder 

Attasche Nieten feststellen, so scheint es sich auch hier wie bei den Stamnoi um 

sekundare Vorgange zu handeln94, um die Funktionsfahigkeit zu erhalten. Wurden an 

den AuBenseiten die Nieten sorgfaltig iiberarbeitet, sind die Nietstifte an den Becherin

nenwanden stellenweise noch deutlich sichtbar95. Die Originalhenkel wurden in einer 

kleinen Aussparung am Becherrand angelbtet, wobei ein kleiner Innenfalz am verbreiter- 

ten oberen Henkelabschlus, der in den Bechersaum einrastet, zusatzlich Stabilitat 

verleiht.

91K 2, K 3, K 6, K 9, K 10, K 13, K 14, K 19.

92 Shefton 1988, 107.

93 Dadurch wurde ursprunglich der Boden mit der Innenseite nach auEen restauriert. Dieser Fehler konnte inzwischen 

behoben werden.

94 Shefton 1988, 107.

95 K 2 zwei Attaschennieten; K 11 zwei Nieten am oberen Henkelende; K 5 zwei Nieten am oberen Henkelende und 

ein Attaschenniet; K 13 zwei Attaschennieten; K 15 zwei Henkelnieten; K 16 zwei Henkelnieten und ein Attaschen- 

niet; K 17 zwei Henkelnieten.
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Funktion

Bildliche Quellen, vor allem die etruskische Grabmalerei, liefern aufschluEreiche Hin- 

weise zur Funktion der Kyathoi. Spiegeln die szenischen Darstellungen der Wandmale- 

reien tatsachlich „lebensnahe" Situationen wider, so wurden in erster Linie metallene96 

oder tdnerne97 Schalen als Trinkgefa^e verwendet. Zweihenkelige Kylikes fanden beim 

beliebten Kottabosspiel Verwendung98. Kyathoi hingegen dienten als SchdpfgefaBe, 

deutlich an einer Szene aus einem Grab aus Orvieto erkennbar99, in der ein Diener mit 

einem Kyathos Wein aus einem Stamnos schdpft. Wenngleich die Abbildungen lediglich 

Kannen der San’Anatolia-Form darstellen, so durften die Becher des Typs A gleichen 

Verwendungszwecken gedient haben. In keinem Fall konnte ein Kyathos als TrinkgefaB 

erkannt werden, auch wenn sie dfter im Trinkensemble mit Stamnos, Krater, Becken etc. 

dargestellt sind100. Mit den Kyathoi101 wurde Wein aus den Stamnoi in die Schalen oder 

auch in die ebenfalls als TrinkgefaBe verwendeten Rhyta gefullt102. Die mehrmals 

beobachteten starken Abnutzungsspuren im Griffbereich der Henkel103 und die zusatzli- 

che Vernietung der Henkel stutzen diese Gebrauchsinterpretation.

Zusammenfassung

Die Verbreitung, der typologische Gliederungsvorschlag und die stilkritischen Verglei- 

che von Flechtbandornament, Henkelform und Attaschengestaltung der zusammenge- 

stellten Kyathoi sprechen deutlich fur die etruskische Provenienz des Bronzebechers aus 

Bescheid Hugel 9 (K 9). Eine exakte Werkstattzuordnung kann wegen der geringen Zahl 

gut vergleichbarer Exemplare und fehlender Materialanalysen nur vorsichtig angedeutet 

werden. Die perlstabverzierten Henkel und die eichelfbrmigen Attaschen der Stucke K 4, 

K 6, K 9 und K 11 deuten eine gemeinsame Produktionsstatte an104. Der Hauptanteil der 

Kyathoi der Variante Bologna findet sich im norddstlich des Apennins gelegenen Gebiet 

der Nekropolen von Bologna und Umgebung oder von Spina. Ihren Niederschlag im 

Grabinventar der etruskischen Aristokratie finden die Kyathoi der Variante Bologna 

fruhestens ab der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr., vor allem wahrend dem Ende des 

dritten Viertels des 5. Jahrhunderts. Schwierigkeiten bereitet die Beantwortung der 

Frage nach dem Beginn der Becherherstellung. Abnutzungsspuren deuten auf regelma- 

Bigen, aber auch langeren Gebrauch hin, so daE der Herstellungsbeginn um die Mitte

96 Vgl. die Gelageszenen an der Giebelwand der T. Caccia e Pesca aus der Nekropole Monterozzi, Tarquinia. 

Steingraber 1985, Abb. 45.

97 Vgl. Ruckwand der T. delle Bighe. Ebd. 297 f.

98 Vgl. T. Cardardelli. Ebd. Abb. 58. - Schaaff 1988 b, 191.

99 Vgl. die rechte Eingangswand der T. degli Hescana aus Orvieto. Steingraber 1985, 288.

100 Vgl. z. B. die Grabinventare K 2, K 4, K 8 mit WeinvorratsgefalBen, Kylikes, Schalen, Becher, etc.

101 Die Verwendung des Kyathos als TrinkgefaP nach Weber-Lehmann ist abzulehnen. In der szenischen Darstellung 

der T. Cardarelli halt der Symposiast als Trinkgefa ^ eine Schale der sich ihm nahernden Frau entgegen. Diese wird 

mit Wein aus dem Kyathos, den die nachfolgende Dienerin hoch erhoben tragt, gefullt. Weber-Lehmann 1985, 51.

102 Kimmig weist auf den funktionalen Unterschied zwischen Trinkhorn und dem vor allem als SpendegefaB bei 

Opferhandlungen verwendeten Rhyton hin. In Ausnahmefallen fanden Rhyta auch als TrinkgefalBe Verwendung. 

Kimmig 1988, 205. - Vgl. die szenische Darstellung der T. del Biclino, in der ein Rhyton als TrinkgefaB benutzt 

wird. Steingraber 1985, 296.

103 Durch langeren Gebrauch sind die Perlstabbander der Henkel an K 3, K 6, K 9, K 13, K 14 nahezu vollstandig 

abgegriffen. K 25 zeigt antike Flickstellen an der Becherwand.

104 Der wenig qualitatsvoll ausgefuhrte Henkel von K 11 konnte eine Kopie des Originalstuckes darstellen.
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des 5. Jahrhunderts v. Chr., vielleicht sogar etwas fruher, moglich ist. Auf den funktio- 

nalen Zusammenhang von Kyathoi und Stamnoi wurde eingehend hingewiesen. Durch- 

aus vorstellbar ist, daB beide GefaBformen einer gemeinsamen Werkstatte entstammen. 

Zentren der Stamnosproduktion in der Mitte und der 2. Halfte des 5. Jahrhunderts lagen 

einerseits um Vulci, andererseits im mittleren Tibertal, etwa um die heutigen Orte 

Orvieto, Todi oder Civita Castellana105. Verzierungselemente wie Flechtband oder Perl

stabbander und Ubereinstimmungen in der Verbreitung rucken die Kyathoi vorliegender 

Form in die Nahe der Stamnosgruppe Giardini Margherita nach Shefton106. Fundorte wie 

Civita Castellana (K 11) oder Castiglione del Lago (K 15) weisen auf das mittlere Tibertal, 

wo sich auch eine Reihe der ahnlich verzierten San’Anatolia-Kannen lokalisieren lassen, 

so daF sich hier in der Tat ein Produktionszentrum befunden haben mag, in dem 

moglicherweise auch der Bescheider Becher hergestellt wurde. Mit den Stamnoi der 

Giardini-Margherita-Gruppe, die etwa im dritten Viertel des 5. Jahrhunderts in den 

Norden gelangten, kbnnten auch ein Teil der Kyathoi in die Bologneser Gegend gelangt 

sein. Vorstellbar ist, daB vielleicht eine um Bologna gelegene Werkstatte, angeregt durch 

den Kontakt mit den Werkstattzentren im Suden, Kyathoi zu kopieren versuchte, die in 

ihrem auEeren Erscheinungsbild den Vorbildern aus dem Suden ahnelten, vielleicht 

nicht ganz deren Qualitatsstandard erreichten, aber im Detail Eigenheiten erkennen 

lassen. So scheinen zum Beispiel Lbwenpranken als Henkelabschlus keine besondere 

Beachtung erfahren zu haben. Fur einen sicheren Nachweis einer Produktionsstatte von 

Kyathoi im Bologneser Raum ist die Zahl der bekannten Stucke noch zu gering, hilfreich 

konnte eine zusammenfassende Betrachtung der Kannen der San’Anatolia-Form sein.

Die Kyathoi des Picenums gelangten mit Ausnahme des Exemplares aus Sirilo Numana 

Grab 178 (K 6), welches sich im Grabinventar eines Angehbrigen der etruskischen 

„Nobiles" fand, im Verlauf des beginnenden 4. Jahrhunderts und dessen erster Halfte in 

die Graber des keltischen Adels. Gemeinsamkeiten mit den alteren Exemplaren im 

formalen Aufbau, in der Ornamentwahl und der Henkelgestaltung sind erkennbar. 

Allerdings folgen die picenischen Stucke einem anderen Stil- und Formempfinden, das 

sich besonders im Proportionsverhaltnis dokumentiert107. Die geringe Anzahl der piceni

schen Becher verhindert auch hier eine genaue Werkstattlokalisierung, doch mogen die 

reichen Funde aus der Gegend von Montefortino oder San Paolino di Fillotrano Hin- 

weise auf eine nahe gelegene Werkstatte liefern. Die einander nahezu ausschlieBende 

Verbreitung der Kyathoi der 2. Halfte des 5. Jahrhunderts und jener der 1. Halfte des 4. 

Jahrhunderts v. Chr. deutet auch auf ein relativ kurzzeitiges Verwenden dieser GefaBe 

hin. Vielleicht wurde diese GefaBform durch eine andere ersetzt, moglicherweise hat 

sich der Grabritus geandert, der eine Mitgabe der SchopfgefaBe nicht mehr erforderte108. 

Festzuhalten ist aber, daB im Picenum noch Kyathoi hergestellt wurden, wahrend im 

etruskischen Kernland und im Bologneser Raum die Produktion dieser GefaBform 

anscheinend bereits eingestellt wurde. Grunde fur die noch geringe Zahl bekannter 

Kyathoi aus picenischen Grabern sind vielleicht in unterschiedlichen Grabsitten der 

Kelten zu sehen, moglicherweise aber auch in unterschiedlichen Trinksitten.

105 Shefton 1988, 116 ff.

106 Shefton 1988, 117 f. bes. 135.

107 Wahrscheinlich entstammen diese Kyathoi einer lokalen Werkstatt des Picenums und sind nicht aus dem Westen 

importiert, wie dies fur die Stamnoi der San-Ginesio-Gruppe vermutet wird. Shefton 1988, 114 f. Abb. 33.

108 Fragen nach Anderungen der Geschirrsatze im Grabinventar mussen einer weiterfuhrenden Studie vorbehalten 

sein.
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Wie aber ist die relativ- und absolutchronologische Stellung des Kyathos aus Bescheid 

Hugel 9 (K 9) zu beurteilen? Kann er dazu beitragen, die absolute Chronologie der 

fruhlatenezeitlichen Graber nordwarts der Alpen zu prazisieren?

Entscheidend hierfur ist die relativ-chronologische Beurteilung des Gesamtinventars der 

Bestattung aus Bescheid Hugel 9. Obwohl in der jungeren HEK Ringschmuck in 

ausreichendem MaB belegt ist109, sind zu den Ringen aus Hugel 9 keine exakten 

Parallelen ausfindig zu machen. Lediglich Merkmale wie die Knotenzier in ihren ver- 

schiedenartigen Auspragungen zeigen, daE die Ringe am wahrscheinlichsten in die 

Stufen HEK II A 2 und II A 3 zu datieren sind110. Einfacher ist die zeitliche Einordnung 

der drahtformigen Fruhlatenefibeln, die in die Stufe HEK II A 2 zu datieren sind111. 

Ungewdhnlich fur ein Kindergrab, besonders aber fur die Bestattung eines Madchens, ist 

die Beigabe von Gurtelhaken und zwei eisernen Ringen, eine Gurtelgarnitur, die in 

dieser Form innerhalb der HEK bislang fast ausnahmslos in Mannergrabern der Stufe 

HEK II A 2-II A 3 anzutreffen ist. Gut bekannt im fruhlatenezeitlichen Fundmilieu sind 

Griffangelmesser mit nahezu geradem Klingenrucken und leicht geschwungener 

Schneide wie das Stuck aus vorliegendem Grab112. Chronologisch am engsten faEbar ist 

die Otzenhausener FuBschale. Dieser GefaEtyp wird in die Stufe HEK II A 3 datiert"3 und 

markiert als jungstes Stuck des Grabensembles den Terminus post quem fur die 

Deponierungszeit. Die Fundvergesellschaftung mag als Hinweis gewertet werden, daE 

mit dem Produktionsbeginn weitmundiger FuBgefaEe entsprechend den Otzenhausener 

FuBschalen moglicherweise bereits in einer Spatphase von HEK II A 2 gerechnet werden 

kann.

Die absolute Chronologie der nordalpinen Fruhlatenekultur kann auch mit dem Auftau- 

chen eines neuen ImportgefaBtyps nicht verfeinert werden. Der Bescheider Kyathos ist 

in die 2. Halfte des 5. Jahrhunderts zu datieren. Weder die Becherform noch das 

Ornament sind zu den altesten Erscheinungen der Variante Bologna zu rechnen, so daB 

ein Datierungsansatz an das Ende des dritten Viertels des 5. Jahrhunderts vorzuschlagen 

ist. Die chronologische Stellung der mit dem Becher vergesellschafteten Beigaben zeigt 

aber, daE mit der Grabanlage am Ubergang von HEK II A 2 zu II A 3, somit um 370 v. 

Chr.114 zu rechnen ist. Der Kyathos aus Bescheid Hugel 9 liefert fur die Datierung der 

Grablegung lediglich einen Terminus post Mitte 5. Jahrhundert. Relativ klar laEt sich 

aber eine „Laufzeit" des Bechers von knapp zwei Generationen abschatzen. Wahrend 

dieses Zeitraumes wurde der Kyathos haufig benutzt, wie dies die Abnutzungsspuren 

am Henkel belegen. Ob dies bereits im etruskischen Raum oder erst im keltischen 

Norden geschah, ist nicht mehr nachzuvollziehen.

109 Haffner 1976, 89 f. Mit Beilagen 2-8.

110 Anklange lassen sich zu den etwas alteren Ringen aus Muhlacker Hugel 19, Grab 1, erkennen. Zurn 1970, Taf. 52,12 

und 13. - Vgl. z. B. Barbiere a Villeseneux (Marne) Grab 2. Roualet/Kruta 1980, 40 Taf. III.

11 Haffner 1976, 90.

112 Osterhaus 1981, 1 ff.

113 Haffner 1976, Beilagen 2, 4-7.

114 Haffner 1976, 99.
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Zurn™ und deutlicher Fischer116 haben auf die „politische" Bedeutung eines Teils des 

Sudimports als Gastgeschenke hingewiesen. Kimmig fuhrte dafur den Begriff „cadeau 

diplomatique" ein117. Die Bedeutung bzw. Wertigkeit von „KAIMHAIA", von „cadeau 

diplomatique" liegt zweifelsohne im Stellenwert des jeweiligen Gastgeschenkes in 

seinem Ursprungsgebiet begrundet. Ohne die Wertigkeit des Bescheider Bechers zu 

unterschatzen, durfte er keinesfalls mit auhergewdhnlichen Exemplaren etruskischer 

Toreutik aus Grabern nordlich der Alpen konkurrieren kdnnen. Beachtenswert bleibt 

aber, daB der Bescheider Kyathos unter den vergleichbaren Bechern das qualitativ 

hochwertigste Stuck darstellt. Kurz hingewiesen sei auf die zu Beginn des 4. Jahrhun- 

derts v. Chr. einsetzenden keltischen Expansionsbewegungen. Damit verbunden fiel 

sicher ein Teil mediterranen Kulturguts den Kelten in die Hande, wodurch auch das eine 

oder andere Stuck in den Norden verfrachtet wurde. Ein ahnliches „Schicksal" konnte 

auch dem Becher aus Bescheid widerfahren sein, der dann, vielleicht als Geschenk, in 

den Besitz des „reichen Madchens aus Hugel 9" gelangte. Nicht zu klaren ist, ob das 

Madchen den Becher benutzt hat, oder mit religidsen Hintergedanken, als „Trinkbecher 

fur das Jenseits", mit ins Grab erhalten hat.

Ungewdhnlich bleibt, daB sowohl die Kyathoi des Typs A als auch die Kannen der San’ 

Anatolia-Form, beide wahrend des „Schnabelkannenhorizonts" in Italien gut bekannt 

und wohl auch in Gebrauch, im Gegensatz zu Schnabelkannen oder Bronzebecken, vom 

Exportstrom in den „barbarischen" Norden nicht erfaBt wurden. Mehrmals sind etruski- 

schen Stamnoi nachzuweisen118, wahrend Kyathoi bis dato nur vereinzelt bekannt sind119. 

Es ist nicht auszuschlieBen, dah Bronzebecher nordlich der Alpen zwar haufiger vorhan- 

den gewesen sind - dies mag das Attaschenfragment aus Hugel 8 der gleichen Grabhu- 

gelnekropole andeuten - die Beigabensitte jedoch eine regelhafte Mitgabe nicht erfor- 

derte. Diodor berichtet120, daB das Getrank der Reichen der Wein ist, der, aus Italien und 

der Umgebung von Massilia bezogen, bei den Gelagen der keltischen Aristokratie, 

unverdunnt und sicherlich in nicht geringen Mengen genossen121, keinesfalls fehlen 

durfte. Mit dem Wein kam unter anderem auch das italische Trinkgeschirr in den 

keltischen Norden. Ob die Auswahl der TrinkgefaBe, die heute aus den fruhlatenezeitli- 

chen Adelsgrabern bekannt sind, von der keltischen Aristokratie bewu^t getroffen 

wurde oder sich durch Funduberlieferung oder Grabritus darstellt, ist schwerlich zu 

beantworten. Die bei den Etruskern beliebten und bei den Symposien sicherlich nicht 

fehlenden Kylikes fanden anscheinend bei den Kelten nicht den Anklang, den sie im 

Suden erfahren haben. Und wenn sie vereinzelt in Adelsgrabern auftauchen122, ist immer 

noch die Frage zu stellen, ob sie dem gleichen Verwendungszweck dienten, wie im 

mediterranen Kulturbereich. Ob Schalen, vergleichbar etwa der aus Schwarzenbach123,

115 Zurn 1970, 119 f.

116 Fischer 1973, 436 ff.

117 Kimmig 1983, 34.

118 Shefton 1988, Abb. 31-34.

119 Bescheid Hugel 8(?), Hugel 9; Ferschweiler und Pourlans(?).

120 Diodor 5, 26,3. - Malitz 1983, 189.

121 Wegen der groBen Mengen eingefuhrten Weines, nannten antike Autoren wie Diodor die Kelten „weinselig". 

Diodor 5, 26,3. - Timpe 1985, 208.

122 Vgl. Vix. Joffroy 1962, 31 f. - Durrnberg Grab 44/2. Penninger 1972, 76 ff. Taf. 46,33. - Kleinaspergle. Bohr 1988, 

176.

123 Haffner 1976, 50.
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Hinweise auf die Ubernahme etruskischer Trinksitten liefern, muB spekulativ bleiben. 

Eher ist damit zu rechnen, daB die haufig in keltischen Adelsgrabern gefundenen 

Trinkhdrner die eigentlichen TrinkgefaBe darstellen.

Die vier Hauptpassagen des mediterranen Handels in den Norden hat Kimmig prazise 

zusammengefaBt124. Da weitere Kyathoi zwischen den Produktionskernraumen und dem 

Gebiet der westlichen HEK nicht bekannt sind, kann die Frage, fiber welche der 

Handelswege die Becher in den Norden gelangten, nicht befriedigend geklart werden125. 

Unwahrscheinlich erscheint der Weg fiber die Ostalpenroute, wenngleich dies naturlich 

nicht auszuschlieBen ist. Neben der haufig benutzten Route vom Golf du Lion flusauf- 

warts, wurde besonders in der Fruhlatenezeit bevorzugt fiber die Alpenpassagen medi- 

terranes Kulturgut in den Norden transportiert.

In Hiigel 9 der Grabhugelnekropole von Bescheid „Bei den Hubeln", Kr. Trier-Saarburg, 

wurde am Ubergang der Stufe HEK II A 2/II A 3 ein junges Madchen bestattet, das 

sowohl in seinem Beigabenensemble als auch durch dessen Ausfuhrung sich von den 

bisher bekannten Kbrperbestattungen dieser Region abhebt. Eine Reihe von Kriterien 

wie auBergewbhnliche und einzigartige Beigaben, ImportgefaB, eine deutliche Abwei- 

chung in der Tracht, die Lage innerhalb einer Grabhugelgruppe mit reichem Beigaben- 

gut und deren raumliche Trennung zu den Graberfeldern Bescheid „In der Strackheck" 

bzw. Beuren „Kupp" weisen die hier Bestattete als Angehdrige der keltischen „Adels- 

schicht" aus. Die Grunde der auBergewbhnlichen Zunahme der Adelsgraber am Beginn 

der Fruhlatenezeit zwischen Mittelrhein und Mosel sind bereits in vielfaltiger Weise 

diskutiert worden126. Festzuhalten ist, und darin liegt eine Besonderheit der Bestattung 

aus Hiigel 9 sowie der gesamten „Adelsnekropole" von Bescheid „Bei den Hubeln", daB 

hier reiche Graber zu fassen sind, die von Latene A ausgehend bis in die Stufe B, 

wahrscheinlich sagar bis Latene B 2, in den Boden gelangten. Vielleicht laBt sich hier eine 

Adelsfamilie archaologisch erfassen, die einen auBerst starken Ortsbezug aufwies und 

nicht von den groBraumigen Verschiebungen der keltischen Wanderungen betroffen 

wurde. AuBergewbhnlich ist die Tatsache, daB innerhalb dieser „Adelsnekropole" auch 

ein junges Madchen bestattet wurde. Ob hier ein „keltischer Erbadel" vermutet werden 

darf, der noch wahrend Latene B der vorhergegangenen Beigabensitte verhaftet war, 

kann erst nach Vorlage der ubrigen Grabinventare dieser Nekropole entschieden wer

den, deren Auswertung AufschluBreiches und Wichtiges zur Kenntnis der „Latene B- 

zeitlichen Aristokratie des westlichen Hunsruck-Eifel-Raumes" erwarten last.

Ludwig Husty, M.A.

Institut fur

Ur- und Fruhgeschichte 

der Christian-Albrechts-Universitdt Kiel

Olshausenstraf3e 40

2300 Kiel

124 Kimmig 1983, 31 f. und Abb. 20.

125 Bei singular auftretenden Importstucken kann kaum von Handel gesprochen werden. Zur kritischen Betrachtung 

von Begriffen wie Handel, Handelsstrom etc. vgl. Kimmig 1983, 33 f.

126 Haffner 1976, 1 ff. - Driehaus 1965, 32 ff.
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Katalog: Etruskische Kyathoi des Typs A

(Die Datierungsangaben der Kyathoi im Katalogteil beruhen, sofern nicht in der Auswertung begriindet, 

auf typologischen Uberlegungen.)

1. Bologna, Tomba delle Anfore Panatenaiche

(Bologna Mus. Civ. Arch.) (Taf. 1; 3,4)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit gerader Wandung. Boden deutlich abgesetzt und ausbiegend. 

Standflache eben mit Zentrierdelle, im Becherinneren noch erhaben erkennbar. GefaRlippe trichter- 

fbrmig nach auEen biegend und anschlie^end waagrecht nach innen umbiegend.

V: Unterhalb der GefaElippe umlaufende, aber nicht geschlossene Rille, deren Enden etwa zwei 

Zentimeter uberlappen.

H: Im Querschnitt innen rund, Seitenflachen deutlich abgeflacht. AuRenseite dachfbrmig zulaufend.

Bandformiges, an den Enden abgerundetes oberes Henkelende mit Innenfalz zur Befestigung an 

der Bechermundung.

Attasche spitzblattfbrmig, unverziert und deutlich vom Henkelende abgesetzt.

M: Ges. Hohe 17,3 cm

GefaBhdhe 12,2-12,6 cm

Mdm 10,7-12,8 cm

Bdm 7,9 cm

D: Anfang letztes Drittel 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Katalog Bologna 1984, 322 ff.

2. Bologna, Sepolcreto dei Giardini Margherita, ,,Tomba grande"

(Bologna Mus. Civ. Arch.) (Taf. 2; 1,2)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit leicht konkaver Wandung. Boden nur wenig vom GefaRkdrper 

abgesetzt und leicht ausbiegend. Standflache etwas einziehend mit Zentrierdelle, im Becherinneren 

noch erhaben erkennbar. Nahezu gerader Wandungsverlauf im unteren GefaBdrittel, im oberen 

nach auBen schwingend. Gefilippe trichterfdrmig nach auBen biegend, nicht verdickt.

V: Im unteren GefaBbereich umlaufendes Perlstabband, daruber umlaufende Rille. Im oberen GefaEbe- 

reich ebenfalls Perlstabband mit darunter liegender Rille. Reste eines weiteren Perlstabbandes an 

der AuEenseite der GefaElippe.

H: Im Querschnitt innen rund, Seitenflachen deutlich abgeflacht. AuEenseite zu einer profiliert 

gearbeiteten Mittelrippe zulaufend. Mittelrippe als stark ausgepragtes Perlstabband. Nahezu gera

der oberer Henkelabschlus mit kleinem Innenfalz zur Befestigung an der Bechermundung. Eichel- 

formige, unregelmaEig ausgebildete Attasche; nur leicht vom Henkelende abgesetzt, in der oberen 

Halfte mit Kreisaugenpunzen verziert. Durch profilierten Quersteg vom unteren unverzierten Teil 

getrennt. Attaschenspitze knopfformig und aufbiegend; genietet. Niet nicht zentriert. Obere 

Henkelbefestigung wegen schlechten Erhaltungsbedingungen fraglich.

M: Ges. Hohe 19,3 cm

GefaBhdhe 14,8 cm

Mdm 12,8-13 cm

Bdm 8,7 cm

D: Letztes Drittel 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Katalog Bologna 1984, 317 ff. Nr. 180,15.



36 Ludwig Husty

3. Bologna, Sepolcreto felsineo Battistini, Grab 4

(Bologna Mus. Civ. Arch.) (Taf. 2; 3,4)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit leicht konkaver Wandung, Boden vom GefaRkdrper abgesetzt und 

ausbiegend. Standflache leicht einziehend mit Zentrierdelle, im GefaRinneren noch erhaben 

erkennbar. Nahezu gerader Wandungsverlauf im unteren GefaBdrittel, im oberen GefaBbereich 

nach auRen schwingend. Gefilippe trichterfdrmig ausbiegend. Am Becherrand U-formige Ausspa- 

rung zur Henkelaufnahme.

V: Umlaufende, kurze, senkrecht stehende Striche am ausbiegenden Bodenteil. Ca. 1,5 cm uber dem 

Boden umlaufende Rille, daruber umlaufendes Perlstabband. Unterhalb der Mundung umlaufende 

Rille mit darunter liegendem Perlstabband.

H: Im Querschnitt innen rund und auEen dachfdrmig zulaufend. Verzierung mit drei senkrecht 

laufenden Perlstabbandern. Diese sind nur mehr oberhalb der Attasche und am oberen Henkelende 

erkennbar, im Griffbereich vollstandig vergangen. Rundes oberes Henkelende mit Innenfalz zur 

Befestigung an der Bechermundung.

Stark verkummerte eichelfdrmige Attasche, deutlich vom Henkelende abgesetzt. Attaschenspitze 

nicht mehr erhalten. Obere Halfte mit drei waagrecht laufenden Perlstabbandern verziert, untere 

Halfte unverziert. Attasche unsymmetrisch gearbeitet.

M: Ges. Hohe 18,9 cm

GefaRhdhe 15,4-15,9 cm

Mdm 12,3-13,4 cm

Bdm 8,6-9 cm

D: Anfang letztes Drittel 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Montanari 1950/51, 311 ff.

4. Sasso Marconi, Grab 1

(Marzabotto Mus. Naz. Etr.) (Taf. 3; 1)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit nur ganz schwach konkaver Wandung. Boden deutlich vom 

GefaEkdrper abgesetzt und ausbiegend. In der unteren GefaRhalfte fast zylindrischer Wandungs

verlauf, oberer Teil leicht ausschwingend. GefaRlippe deutlich trichterfdrmig nach auEen biegend.

V: Im unteren GefaRbereich Flechtbandornament mit eingeschriebenen Kreisaugenpunzen. Umgrenzt 

von je einem umlaufenden Perlstabband sowie anschlieEender Rille. Identisches Ornament im 

oberen GefaRbereich.

H: Im Querschnitt wahrscheinlich polygonal. Seitenflachen abgeflacht. AuRenkanten und Mittelgrat 

mit Perlstabbandverzierung. Leicht gerundetes oberes Henkelende mit kleinem Innenfalz zur 

Befestigung an der Bechermundung.

Eichelfdrmige Attasche durch querlaufende Rille geteilt. Obere Halfte mit Kreisaugenpunzierung, 

untere Halfte unverziert. Attasche nur leicht von unterem Henkelende abgesetzt.

M: Ges. Hohe ca. 18,5 cm

GefaRhdhe ca. 15,5 cm

Mdm ca. 12 cm

Bdm ca. 8,5 cm

D: Ende 3. Viertel 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Mansuelli 1988, 73 ff.

5. Sasso Marconi, Grab 2

(Marzabotto Mus. Naz. Etr.) (Taf. 3; 2)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit konkaver Wandung. Boden vom GefaEkdrper deutlich abgesetzt 

und ausbiegend. GefaRlippe direkt aus dem GefaEkdrper herausgezogen und nicht verstarkt. 

Runde Aussparung an der Bechermundung zur Henkelaufnahme.
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V: Keine Verzierungselemente am GefaBkorper erkennbar.

H: Antik erganzt. Im Querschnitt bandformig, im oberen Henkelbereich dunn ausgebildet, anschlie- 

Bend leicht abgesetzt und verdickt. Oberes Henkelende nierenfdrmig verbreitert, zwei runde flache 

Niete. Unteres Ende mit drei auf der Spitze stehenden profilierten Dreiecken (stilisierte Ldwen- 

pranke?).

Attasche im oberen Bereich eichelformig ausgebildet, Horizontalrippe und daran anschlieEend 

neun symmetrisch angeordnete Palmettenblatter. Attasche mit rundem flachen Niet.

M: Ges. Hohe ca. 18 cm

GefaRhohe ca. 14 cm

Mdm ca. 12 cm

Bdm ca. 8 cm

D: 2. Halfte 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Mansuelli 1988, 73 ff.

6. Sirilo Numana, Grab 178

(Ancona Mus. Naz.) (Taf. 3; 3,4)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit deutlich konkaver Wandung. Boden leicht einziehend mit Zentrier- 

delle. GefaElippe etwas abgesetzt und ausbiegend, nach innen umbiegend. Rechteckige Ausspa- 

rung an der Bechermundung fur die Henkelaufnahme.

V: Flechtbandornament im unteren GefaEbereich aufgrund des Erhaltungszustandes kaum mehr 

erkennbar. Im oberen GefaEbereich Flechtbandornament mit kleinen Kreisaugenpunzierungen, 

umschrieben von je einer umlaufenden Rille.

H: Im Querschnitt innen abgeflacht, Seiten abgesetzt und ebenfalls abgeflacht, auRen dachformig 

zulaufend. An den AuBenseiten Perlstabbander, im Griffbereich vollstandig abgenutzt. Oberes 

Henkelende stegformig verbreitert. Unteres Henkelende als profiliert gearbeiteter Quersteg, daran 

anschliekend stark vereinfachte, vierzehige Lowenpranke, die in die Attasche greift.

Eichelformige Attasche, geteilt durch einen horizontalen Quersteg. Obere Halfte mit Kreispunzen 

verziert, untere Halfte unverziert. Attaschenspitze deutlich abgesetzt.

M: o. A.

D: Beginn letztes Viertel 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Unpubliziert, Museum Naz. Ancona

7. Spina, Valle Trebba Tomba 128

(Ferrara Mus. Arch. Naz.) (o. Abb.)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit konkaver Wandung.

V: Im unteren GefaBbereich spiralformiges Wellenband, knapp unter der Mundung umlaufendes 

Perlstabband.

H: Henkel im Querschnitt polygonal. HenkelauBenkante perlstabbandverziert. Eichelformige Atta

sche.

M: GefaPhohe 15 cm

Mdm 14 cm

D: Ende 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Katalog Bologna 1960, 295 ff.
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8. Spina, Valle Pega, Tomba 136A

(Ferrara Mus. Arch. Naz.) (o. Abb.)

B: Kyathos, Bronze, mit konkaver Wandung. Boden leicht abgesetzt. Rand leicht abgesetzt und 

ausbiegend.

V: Vier umlaufende Ornamentzonen, im oberen GefaRbereich Flechtband und gefulltes Winkelstrich- 

band, begrenzt von Perlstabbandern. Ahnliches Verzierungsmotiv im unteren Gefa Gbereich. Im 

Flechtband Kreispunzen.

H: HenkelauBenkanten perlstabbandverziert, Quersteg mit senkrecht stehenden Kerben.

M: Ges. Hohe 21,8 cm

Mdm 12 cm

D: Beginn 4. Jahrhundert v. Chr.

L: Katalog Bologna 1960, 352 ff.

9. Bescheid „Bei den Hubeln" Hugel 9

(Trier Rhein. Landesmus.) (Abb. 1)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit leicht konkaver Wandung. GefaBlippe leicht abgesetzt und ver- 

dickt. Bodenmitte mit Spuren einer Abdrehrille (Zentrierdelle). Standflache leicht nach innen 

einziehend. Deutlich sichtbare Punzspuren an der Becherinnenseite.

V: Im unteren GefaBbereich umlaufendes Flechtband mit Kreisaugenpunzierung, umschrieben von 

umlaufenden Rillen und Perlstabbandern. Identische Ornamentzone im oberen GefaBbereich. 

Knapp unter der Bechermundung doppelreihige, umlaufende Rillen und weiteres Perlstabband.

H: Im Querschnitt polygonal. Oberes Henkelende stegartig verbreitert mit Innenfalz zur Befestigung 

am Becherrand. HenkelauEenkanten und Mittelrippe mit Perlstabbandern, im Griffbereich stark 

verschliffen. Gerader, profiliert gearbeiteter Quersteg am unteren HenkelabschluB mit anschlieBen- 

der vierzehiger Lowenpranke und eichelfbrmiger Attasche.

Attasche in der oberen Halfte kreispunzverziert, geteilt durch einen horizontalen Quersteg. Untere 

Attaschenhalfte unverziert, Attaschenspitze deutlich abgesetzt.

M: Ges. Hohe 19,5 cm

GefaBhohe 14,5 cm

Mdm 12,7 cm

Bdm 9,1 cm

D: Anfang letztes Drittel 5. Jahrhundert v. Chr.

10. Bologna, Terr. Arnoaldi 1881

(Bologna Mus. Civ. Arch.) (Taf. 4; 1,2)

B: Zweiteiliger Kyathos, Bronze, mit konkaver Wandung, Boden getrennt gearbeitet, auBen uberlap- 

pend, rund umbiegend und deutlich vom Gefa^kdrper abgesetzt. Standflache wenig einziehend. 

GefaBwand im unteren Teil leicht, im oberen starker ausschwingend. GefaBlippe trichterfdrmig 

ausbiegend und verdickt. Am Becherrand U-fdrmige Aussparung zur Henkelaufnahme.

V: Im unteren GefaBbereich, knapp uber dem ausbiegenden Boden Flechtbandornament mit nach 

links offener Flechtung und kleinen Kreisaugenpunzen. Umgrenzt von umlaufenden Perlstabban

dern sowie anschlieBender Rille. Obere Ornamentzone direkt unterhalb der ausbiegenden GefaR- 

lippe, identische Anordnung wie im unteren Teil allerdings mit nach rechts offener Flechtung.

H: Antik erganzt. Im Querschnitt bandformig, oberes Henkelende nierenfdrmig verbreitert mit zwei 

flachen Rundnieten.

Attasche rund ausgebildet, direkt aus dem bandformigen Henkel herausgezogen.
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M: Ges. Hohe 15,8 cm

GefaEhohe 13,4 cm

Mdm 11,7-12,3 cm

Bdm 8,8 cm

D: 2. Halfte 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Kruta 1980, 7 ff.

11. Civita Castellana

(New York, Metrop. Mus. of Arts) (Taf. 4; 3,4)

B: Einteiliger Kyathos, Silber mit konkaver Wandung. Rand leicht ausbiegend und leicht abgesetzt. 

Henkel in Bronze gefertigt.

V: Vier umlaufende Ornamentzonen, im oberen GefaEbereich Flechtband mit Kreisaugenpunzen, 

daruber gefulltes Winkelstrichband, umgrenzt von Perlstabbandern. Identisches Verzierungs- 

muster im unteren GefaEbereich. Weiteres Perlstabband knapp unter der GefaRmundung.

H: HenkelauBenkanten perlstabbandverziert, in einer vierzehigen Lbwen(?)pranke endend, getrennt

durch einen Quersteg, eichelfdrmige Attasche. Obere Halfte kreispunzverziert.

M: Ges. Hohe 20,2 cm

GefaPhohe 14,6 cm

Mdm 13,4 cm

D: 2. Halfte 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Richter 1915, 209 Nr. 579

12. Bologna (Umgebung), genauer Fundort unbekannt. (o. Abb.)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit konkaver Wandung. Rand leicht ausbiegend und etwas abgesetzt.

V: Zwei Ornamentzonen am oberen und unteren GefaRkbrper. Zickzack-Bander, begrenzt von feinen 

Rillen.

H: o. A.

M: o. A.

D: 2. Halfte 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Smith 1912, 17 Abb. 13.

13. Bologna, Terr. Arnoaldi

(Bologna Mus. Civ. Arch.) (Taf. 5; 1,2)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit leicht konkaver Wandung. Boden nicht abgesetzt. Standflache 

leicht nach innen einziehend mit Zentrierdelle, im Becher innen noch erhaben erkennbar. Wan- 

dungsverlauf im Bodenbereich nahezu zylindrisch, anschliekend gleichmaRig nach oben hin aus- 

schwingend. Gefaklippe ausbiegend und verdickt. Punzspuren der umlaufenden Perlstabbander an 

der GefaBinnenwand sichtbar. An der Bechermundung U-formige Aussparung fur Henkelauf- 

nahme.

V: Im unteren GefaRbereich gefulltes Winkelstrichband, umgrenzt von je einem umlaufenden Perlstab

band. Als unterer AbschluB eine eingravierte Rille, als oberer AbschluR zwei umlaufende „erhaben 

gearbeitete" Rillen. Dicht unter der GefaElippe identisch gearbeitete Ornamentzone. Umlaufendes 

Perlstabband umgrenzt von je einer Rille. Darunter ein gefulltes Winkelstrichband, ebenfalls von je 

einem Perlstabband umschrieben. Daran anschlieRend je eine weitere Rille. Darunter zwei erhaben 

gearbeitete Rillen.
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H: Im Querschnitt innen rund, auEen dachformig zulaufend. Im oberen und unteren Henkelbereich 

Seitenflache relativ gerade, im Griffbereich stark verrundet. Oberes Henkelende leicht bandfdrmig 

ausgebildet mit Innenfalz zur Befestigung an der Bechermundung. Gerader, erhaben gearbeiteter 

unterer HenkelabschluB. Geringe Reste einer dreieckigen Punzreihe an einer unteren HenkelauBen- 

seite.

Eichelformige Attasche mit zwei horizontalen Rillen, deutlich vom Henkel abgesetzt. Unverziert. 

Mit zwei ubereinander stehenden Nieten am GefaRkdrper befestigt. Nietkdpfe auEen verschliffen, 

innen noch deutlich erkennbar.

M: Ges. Hohe 18,2 cm

GefaRhdhe 14,2 cm

Mdm 11,8-12,2 cm

Bdm 8,0-8,5 cm

D: 2. Halfte 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Unpubliziert, Mus. Bologna

14. Bologna, Scavi Tamburini 1808-09

(Bologna Mus. Civ. Arch.) (Taf. 5; 3,4)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit konkaver Wandung. Boden deutlich vom Gefa^kdrper abgesetzt 

und ausbiegend. Standflache wenig einziehend mit Zentrierdelle. Nahezu gerader Wandungsver- 

lauf im unteren GefaBbereich, im oberen nach auRen schwingend. Gefa^lippe leicht trichterfbrmig 

ausbiegend und etwas verstarkt.

V: Im unteren GefaBbereich umlaufendes Flechtbandornament mit nach links offener Flechtung und 

eingeschriebenen Kreisaugenpunzierungen. Umgrenzt von umlaufenden Perlstabbandern sowie je 

einer Rille. Obere Ornamentzone identisch aufgebaut, allerdings mit nach rechts offener Flechtung.

H: Im Querschnitt innen rund, Seitenflachen deutlich abgeflacht. AuBen zu einer profiliert gearbeite- 

ten Mittelrippe zulaufend. Mittelrippe als deutlich ausgepragtes Perlstabband. Im Griffbereich stark 

verschliffen. Oberes, gerades Henkelende, innen an der Bechermundung befestigt. Unteres Henke

lende gerundet, Attasche nur wenig abgesetzt.

Eichelformige Attasche, im oberen Teil mit Rautenmuster verziert, durch zwei querlaufende Rillen 

vom unteren, unverzierten Teil getrennt. Attaschenspitze durch weitere Querrille deutlich abge

setzt.

M: Ges. Hohe 19,7 cm

GefaBhdhe 15,4-16,2 cm

Mdm 12,5-13,4 cm

Bdm 9,5 cm

D: 2. Halfte 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Reale 1960, 51 Nr. 177.

15. Castiglione del Lago (evtl. Umgebung Chiusi)

(ehem. Castiglione Mus. Civ.) (o. Abb.)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit konkaver Wandung. Rand verdickt und leicht ausbiegend. Gerade 

Standflache ohne Zentrierdelle. GefaRlippe leicht verdickt, etwas vom Gefa^kdrper abgesetzt und 

oben abgeflacht.

V: Im unteren GefaRbereich wahrscheinlich Flechtband mit Kreisaugenpunzen, umschrieben von 

Perlstabbandern.

H: Nicht mehr auffindbar. Zwei waagrecht angebrachte Nietreste der ehemaligen Henkelbefestigung 

knapp unterhalb der GefaGippe.
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M: GefaEhohe 13 cm

Mdm 9,3-13,7 cm

Bdm 8,3 cm

D: 2. Halfte 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Pagnotta 1984, 112 f.
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16. Pourlans

(Chalon-sur-Saone Mus. Arch.) (o. Abb.)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit konkaver Wandung. GefaElippe leicht abgesetzt und verdickt.

V: Unverziert.

H: Im Querschnitt innen rund und auBen dachfdrmig zulaufend. Am oberen Henkel zwei halbrunde

seitliche Fortsatze mit je einem Niet.

Attasche rhombisch ebenfalls mit Niet.

M: Ges. Hohe 17,5 cm

GefaEhdhe 13 cm

Mdm 11,2 cm

Bdm 8 cm

D: 2. Halfte 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Guillaumet/Szabd 1985, 71 f.

17. Aus Etrurien, Fundort unbekannt (Kunsthandel) (o. Abb.)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit leicht konkaver Wandung. Nahe dem GefaEboden etwas starker 

einziehend. Boden abgesetzt. Gefa^lippe leicht abgesetzt und verdickt.

V: o. A.

H: Im Querschnitt bandformig, in Pranke endend, Henkel mit zwei Nieten am GefaEkdrper befestigt. 

Attasche spitzblattfdrmig.

M: GefaEhdhe 14,2 cm

D: 2. Halfte 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Kunstwerke der Antike 1967, 16.

18. Aus Etrurien, Fundort unbekannt (o. Abb.)

B: Kyathos, Bronze, mit konkaver Wandung. Boden stark abgesetzt und ausbiegend. GefaElippe 

leicht abgesetzt.

V: Unterhalb der Mundung mehrere umlaufende Rillen.

H: Henkelende scheibenformig verbreitert, daran anschlie^end eine vierkrallige Pranke und eichelfdr- 

mige Attasche.

M: Ges. Hohe 22,5 cm

Gefa^hohe 16,6 cm

Mdm 11,9 cm

Bdm 11,9 cm

D: 2. Halfte 5. Jahrhundert v. Chr.

L: dePuma 1986, 87 f.



Ludwig Husty42

19. Aus Etrurien, Fundort unbekannt

(Karlsruhe Badisches Landesmuseum F 1336) (Taf. 6; 1)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, heute ohne Henkel, mit nahezu gerader Wandung, leichter 

Wandungsknick in der GefaBmitte. GefaBlippe kolbenfdrmig verdickt, Boden abgesetzt und stark 

ausladend. Bodenflache mit Zentrierdelle und leicht einziehend. An der Bechermundung Aus- 

sparung fur Henkelbefestigung.

V: Unverziert.

H: Nicht mehr vorhanden.

M: GefaRhohe 10,1 cm

Mdm 9,5-9,9 cm

Bdm 7,5 cm

D: Zeitstellung unsicher. Wahrscheinlich 2. Halfte 5. Jahrhundert v. Chr.

L: Schumacher 1890, Nr. 573 Inv. Nr. 1336.

20. Montefortino, Grab 25

(Ancona Mus. Naz) (Taf. 6; 3,4)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit leicht konkaver Wandung. Boden stark ausbiegend und abgesetzt. 

Deutlich ausgebildeter Standring. Zentrierdelle. GefaBlippe ausbiegend mit waagrechtem oberen 

AbschluB. U-formige Aussparung an der Bechermundung zur Henkelaufnahme.

V: An der Gefa^mundung einfaches stilisiertes Eierstabmotiv, umschrieben von je einer umlaufenden 

Doppelrille.

H: Im Querschnitt innen rund, Seitenflachen abgeflacht, auRen dachfbrmig zulaufend. Profilierte 

Henkelau^enkanten mit Resten eines stilisierten Perlstabbandes. Runder oberer Henkelabschlus 

mit Innenfalz zur Befestigung am Becherrand. Unterer HenkelabschluE mit verbreitertem Quersteg 

mit seitlichen Endknopfen. Quersteg punzverziert. Einziehender Zwischensteg, in eine stilisierte 

vierzehige Lowenpranke ubergehend. AnschlieBend eine unverzierte Attasche mit abgeflachten 

Seiten und einem profilierten SchluBknopf.

M: Ges. Hbhe ca. 21 cm

GefaRhohe ca. 17 cm

Mdm ca. 12 cm

Bdm ca. 9,5 cm

D: 1. Halfte 4. Jahrhundert v. Chr.

L: Katalog Ancona 1915, 235.

21. Montefortino, Grab 30bis

(Ancona Mus. Naz.) (o. Abb.)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit leicht einziehender Wandung.

V: o. A.

H: o. A.

M: GefaRhohe 20 cm

Mdm 10 cm

D: 1. Halfte 4. Jahrhundert v. Chr.

L: Brizzio 1899, 700 ff.
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22. Montefortino, Grab 39

(Ancona Mus. Naz.) (o. Abb.)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit leicht einziehender Wandung. GefaEboden deutlich ausbiegend. 

GefaRlippe leicht abgesetzt und ausbiegend. U-formige Aussparung an der Bechermundung fur die 

Henkelaufnahme.

V: Umlaufende Rille(?) knapp unter der GefaElippe.

H: Im Querschnitt bandfdrmig mit geraden Seitenflachen und leicht einziehender AuBenseite. 

Henkelende in Form einer Ldwenpranke(?), die in eine palmettenfdrmige Attasche greift.

M: o. A.

D: 1. Halfte 4. Jahrhundert v. Chr.

L: Brizzio 1899, 700 ff. Abb. 25.
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23. San Paolino di Fillotrano, Grab X

(Ancona Mus. Naz.) (o. Abb.)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit konkaver Wandung. GefaBboden stark ausbiegend und mittels 

einer Rille vom GefaRkdrper abgesetzt. Deutlich ausgebildeter Standring. Zentrierdelle. Im oberen 

GefaBdrittel nahezu gerade Wandung, im unteren GefaEbereich stark einziehend. GefaBlippe leicht 

ausbiegend und abgesetzt, nach innen waagrecht umbiegend.

V: Sechs umlaufende Ornamentzonen. Am ausbiegenden Teil des GefaRbodens umlaufendes Eier- 

stabmotiv. Daruber zwei umlaufende Rillen, anschlieRend Flechtband, daran anschlieRend zwei 

dunne Rillen. Daruber vegetabile Ornamentzone aus alternierend angeordneten Palmetten- und 

Kelchblattmotiven. AnschlieRend weiteres Flechtband. Obere GefaRhalfte ebenfalls mit Flecht- 

bandornament daran anschlieRend zoomorphes Ornamentband mit maritimen Fabelwesen. Zwei 

umlaufende Rillen trennen dieses von einem weiteren Flechtband. Oberer AbschluR durch zwei 

umlaufende Rillen.

H: Im Querschnitt innen rund, Seitenflachen abgeflacht, AuRenkante und zwei Mittelrippen profiliert. 

An den HenkelauRenkanten schwach erkennbare Perlstabbander. Oberes Henkelende mit kleinem 

Innenfalz zur Befestigung an der Bechermundung. Unteres Henkelende mit querstehendem Steg. 

Darauf neun senkrecht stehende Knubben, daran anschlieRend stark profiliert gearbeiteter dunner 

Quersteg.

Attasche bestehend aus einer vierzehigen Ldwenpranke mit jeweils drei Zehengliedern, die durch 

kleine Querstege voneinander abgesetzt sind. Die Ldwenpranke greift in eine stilisierte Palmette, 

die in einer profiliert gearbeiteten Halbkugel endet.

M: Ges. Hdhe 21 cm

GefaRhohe 15,5-16 cm

Mdm 12,3 cm

Bdm 10 cm

D: 1. Halfte 4. Jahrhundert v. Chr.

L: Baumgartel 1937, 231 ff.

24. Matelica, Grab A

(Ancona Mus. Naz.) (o. Abb.)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit leicht konkaver Wandung. GefaEboden deutlich ausbiegend und 

vom GefaRkorper abgesetzt. GefaElippe etwas ausbiegend und verdickt.

V: Perlstabband knapp unter der Bechermundung und in der unteren GefaRhalfte.
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H: Im Querschnitt polygonal. An der AuBenkante Perlstabbander(?). Attasche palmettenformig 

ausgebildet.

M: Ges. Hohe 20,5 cm

GefaPhohe 16,5 cm

Mdm 12,4-13,2 cm

Bdm 10 cm

D: 1. Halfte 4. Jahrhundert v. Chr.

L: Mercando 1970, 401 Fig. 4.

25. Aus Etrurien, Fundort unbekannt

(Karlsruhe Badisches Landesmuseum F 997) (Taf. 6; 2)

B: Einteiliger Kyathos, Bronze, mit nahezu gerader Wandung; heute ohne Henkel. GefaBlippe innen 

und auEen leicht verdickt, Boden deutlich abgesetzt und ausbiegend. Bodenflache mit Zentrier- 

delle. An der Bechermundung Aussparung fur Henkelbefestigung sichtbar. Antike Flickstelle an 

der Wandung erkennbar. Attaschenabdruck an der GefaEwand sichtbar.

V: Flechtband knapp unter der Mundung mit Kreispunzen. Im unteren GefaEkdrper drei umlaufende 

Rillen.

H: Nicht mehr vorhanden.

M: GefaBhohe 15,2 cm

Mdm 11,8-12,3 cm

Bdm 9,4-9,5 cm

D: Zeitstellung unsicher. Wahrscheinlich 1. Halfte 4. Jahrhundert v. Chr.

L: Schumacher 1890, Nr. 572 Inv. Nr. 997.

Abkiirzungsverzeichnis

Beschreibung 

Verzierung 

Henkel 

Malle 

Datierung

L. . . . Literatur

Ges. H. . Gesamthdhe des GefaEes mit Henkel

Mdm

Bdm

B. . . .

V . . .

H. . .

M . . .

D . . .

... Mundungsdurchmesser 

.. . Bodendurchmesser

o. A. ... ohne weitere Angaben
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Liste A Kyathoi des Typs A Variante Bologna und Unterformen

1. Bologna, Tomba delle Anfore Panathenaiche

2. Bologna, Sep. dei Giardini Margherita

3. Bologna, Sep. felsineo Battistini, Grab 4

4. Sasso Marconi, Grab 1

5. Sasso Marconi, Grab 2

6. Sirilo Numana, Grab 178

7. Spina, Valle Trebba, Grab 128

8. Spina, Valle Pega, Grab 136 A

9. Bescheid, Hugel 9

10. Bologna, Terr. Arnoaldi 1881

11. Civita Castellana

12. Bologna (Umgebung)

13. Bologna, Terr. Arnoaldi

14. Bologna, Scavi Tamburini 1808/09

15. Castiglione del Lago

16. Pourlans

17. Aus Etrurien

18. Aus Etrurien

19. Aus Etrurien

Variante Montefortino und Unterformen

20. Montefortino, Grab 25

21. Montefortino, Grab 30 bis

22. Montefortino, Grab 39

23. San Paolino di Fillotrano, Grab X

24. Matelica, Grab A

25. Aus Etrurien

Abbildungsnachweis (soweit nicht gesondert vermerkt [*], stammen die Fotos vom Verfasser)

Taf. 1 1 Ferschweiler, Kr. Bitburg-Prum (Rheinisches Landesmuseum Trier, RE 80.405/13) [*]

2 Bergamo, Brembatte Sotto BS 10 (Mus. Naz. Etr.)

3,4 Bologna, Tomba Anfora Panathenaiche (Mus. Civ. Arch.)

1,2 Bologna, Tomba Grande, Sep. d. Giardini Margherita (Mus. Civ. Arch.)

3,4 Bologna, Sep. felsineo Battistini, Grab 4 (Mus. Civ. Arch.)

1 Marzabotto, Sasso Marconi Grab 1 (Mus. Naz. Etr.)

2 Marzabotto, Sasso Marconi Grab 2 (Mus. Naz. Etr.)

3,4 Ancona, Sirilo Numana Grab 178 (Mus. Naz.)

1,2 Bologna, Terr. Arnoaldi 1881 (Mus. Civ. Arch).

3,4 New York, Civita Castellana (Metrop. Mus. of Arts) [*]

1,2 Bologna, Terr. Arnoaldi (Mus. Civ. Arch.)

3,4 Bologna, Scavi Tamburini 1808/09 (Mus. Civ. Arch.)

1 Karlsruhe F 1336 (Badisches Landesmuseum R 33328) [*]

2 Karlsruhe F 997 (Badisches Landesmuseum R 3368) [*]

3,4 Ancona, Montefortino Grab 25 (Mus. Naz.)

Taf. 2

Taf. 3

Taf. 4

Taf. 5

Taf. 6
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