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Dan lsac 

DAS GEFĂSS MIT AGONISTISCHEN DARSTELLUNGEN VON GILĂU 

Fundumstănde und Beschreibung 

Das Rămerkastell von Gilău (Kreis Cluj) erlaubte die Entdeckung durch 
systematische Ausgrabungen von zahlreichen Bronzegegenstănden betrăchtlicher 

Vielfalt und groBen wissenschaftlichen Wertes, wie Militărdiplome, Statuetten, 
Paradegarnituren, Stucke der Militărausrustung usw1

• Die Reichhaltigkeit der Funde ist 
în gutem MaBe auf den Charakter der Truppe zuruckzufuhren, die uber lange Zeit 
hindurch im Kastell stand, die ala Siliana c. R. Es wurde festgestellt, daB die 
Befestigungen, în denen Reitereinheiten standen, gewăhnlich reicher an 
archăologischem Material mit besonderem ăsthetischem und wissenschaftlichem Wert 
sind, wegen des hăheren Status der equites im Vergleich zu den milites der Kohorten, 
der auch vom Sold wiederspiegelt wird (was auch fur die Kastelle von Gherla und 
besonders llişua gilt, um uns auf Einheiten der Armee der Provinz Dacia Porolissensis 
zu beziehen). Besonders das Kastell von Gilău wurde vom Park des Banffy-Schlosses 
geschutzt, unter dem es liegt; es wurde nicht, wie andere solche Objekte, von 
landwirtschaftlichen oder Bauarbeiten gestărt, was die Erhaltung aller Wohnniveaus 
erlaubte. 

Die Grabungen (gefolgt von Restaurierungen) der Jahre 1 978-1 979 an der porta 
decumana2 identifizierten ein spătes Benutzungsniveau der via decumana în der 
Gegend, wo diese die via sagularis schneidet. Auf dem letzten Niveau der StraBe, uber 
das der postrămische Schutt fiel, wurde ein besonders reichhaltiges rămisches Material 
gefunden, das zu einem stratigraphischen Kontext der ersten Hălfte des 3. Jh. n. Chr. 
gehărt. Hier, im Teii der via decumana zur via sagularis hin, auBerhalb des Sudturmes, 
în einer Tiefe von 0,50 m, erschienen zwei hervorragende Toreutikstucke, zusammen 
mit verschiedenen anderen Gegenstănden. Es handelt sich um die Fragmente einer 
Paraderustung fur Reiter3 und um das Stuck, das das Thema der vorliegenden 
Untersuchung bildet. 

Das BronzegefăB erschien, zum Unterschied von der Paraderustung, aus einer 
Rettungsgrabung im Fruhjahr 1979, vor der Wiederaufnahme der Grabungen an der 
porta decumana. Wegen des Zusammenbruchs der Băschung der Grabung des vorigen 
Jahres erschienen aus dem ăstlichen Profil Teile dieses Stuckes, die von den Schulern 
der "Hilfsschule" gefunden wurden, die im SchloB funktioniert, und der Schulleitung 
ubergeben wurden. Die sofort durchgefuhrte Rettungsgrabung erlaubte die 
Wiederauffindung aller Bruchstucke des GefăBes und die Bestimmung des 
stratigraphischen Kontextes, wo es entdeckt wurde. Das verformte GefăB, dessen 
Henkel bereits im Altertum abgetrennt worden und dessen Boden ins lnnere gefallen 
war, befand sich în prekărem Erhaltungzustand. Einige der Kăpfe der dargestellten 
Personen wurden wăhrend der ubereilten Suchaktion der Schuler losgetrennt, als auch 
die Wănde des GefăBes brachen. Es fand eine dringende und schwierige, professionell 
hervorragende Restaurierung statt4, die die ursprungliche Form des GefăBes ohne 

1 D. lsac, Die Kohorten- und Alenkastelle von Gilău, Zalău 1997. 
2 D. lsac, a. a. O., 57 f. 
3 D. lsac, a. a. O., 54, Taf. XXV. 
• Ferenczi Istvan jr. vom Restaurierungslabor des lnstituts tur Archăologie und Kunstgeschichte Cluj. 



202 Dan lsac 

Unterbrechungen wiederherstellte, mit der Ausnahme des Deckels, der bereits im 
Altertum verlorengegangen war. Wăhrend der Restaurierung wurden interessante 
Beobachtungen Ober die Herstellungstechnik des GefăBes gemacht, das sich heute in 
den Sammlungen des Nationalen Museums fur die Geschichte Siebenburgens befindet 
(lnv. Nr. V 45341 ). 

Das BronzegefăB (Abb. 1-4 ), eine situla ( 14,5 cm hoch, groBte Breite 1 3,5 cm, 
Durchmesser des Randes 10,8 cm, Durchmesser der Randoffnung 5,5 cm, 
Durchmesser des Bodens 9,2 cm) ist leicht kugelformig, am unteren Teii lănglich, es 
hat einen abnehmbaren Henkel und schwach profilierten Boden in der Form eines 
ringformigen Randes. Trotz des Zustandes, in dem es gefunden wurde, behăit das 
GefăB eine schone olivgrune Patina. 

Der Henkel (Abb. 5) ist im Schnitt rund, elegant gebogen, mit gekrummten Enden, 
die mit Lowenprotomen abschlieBen, die spăter angebracht wurden. Die Verzierung 
besteht in einem Ring in der Mitte des Henkels und einer Reihe eingetiefter und 
lănglicher tropfenformiger Muster, die durch Einritzung hergestellt wurden. Die bse 
(Abb. 8), durch den die Enden des Henkels fuhren, ist abgerundet rhombenformig, mit 
je einem Ring an den Enden; dieser ist 0,5 cm dick und im Schnitt rechteckig. 

Der GefăBrand (Abb. 5) ist innen hohl, die Offnung (Abb. 7a) wird von 
konzentrischen Rippen begleitet. Eine rechteckige Offnung, die die runde Offnung des 
Randes vervollstăndigt, gibt die Stelle an, wo das Scharnier des im Altertum bereits 
verlorengegangenen Deckels durch SchweiBung mit Zinn angebracht worden war. Der 
kranzformige GefăBrand besteht aus vier Arten stilisierter Blătter (Abb. 6) in den vier 
Vierteln des Kranzumfangs, der durch ein Band ( taenia) begrenzt wird. Die Verzierung 
besteht aus Lorbeerblăttern abwechselnd mit stilisierten Blăttern, in Kombination mit 
Pinienzapfen und einer Art schwer identifizierbarer Pflanzenknospen. 

Unter dem Rand ist das GefăB mit einer feinen Perlenlinie bzw. mit einem Band aus 
Blăttchen mit der Spitze nach unten und Mittelrippe (Abb. 5, 8) verziert; auf diesem 
Niveau wurden die beiden bsen fur das Anbringen des beweglichen Henkels 
angeschweiBt. 

Der GefăBkorper ist mit stark ausgeprăgten menschlichen Gestalten verziert, die 
eine Szene mit ausdrucklichem Charakter bilden: Athleten, die in einer Palăstra 
miteinander wetteifern. Die mănnlichen Gestalten wurden in bemerkenswerter 
Perspektive und Dynamik wiedergegeben und bedecken praktisch die gesamte Flăche 
des GefăBes. An dessen unterem Teii wird die Szene von einer gewellten Linie und von 
Alveolen begrenzt, die den Boden sehr plastisch suggerieren. 

Ausgehend von der einen bse des Henkels beinhaltet die Szene (Abb. 8), die nach 
einem sorgfăltig durchdachten Plan durchgefuhrt wurde, eine Anzahl von neun 
mănnlichen Gestalten in drei Gruppen. Es sind Athleten, die an einem Ringkampf in 
einer Palăstra nach typisch griechischem Brauch teilnehmen. Unter der ersten bse 
wurde eine mănnliche Gestalt nach rechts dargestellt, in Ruhestellung, bekleidet mit 
einem einfachen, vorne geknupften Tuch um die Huften. Dies ist ein Trainer oder 
Schiedsrichter, der den Kămpfern beisteht. Rechts davon sind zwei nackte Athleten im 
klassischen Ringkampf begriffen; der linke schafft einen Griff mit der linken Hand um 
den Hals des Gegners, wăhrend er mit der rechten Hand dessen Linke aufhălt. Ein 
zweites Paar von Athleten ringen in einer weiteren Szene gegeneinander. Der linke 
fuhrt einen Ausfall auf dem linken Bein, mit gebeugten Knien durch, er versucht einen 
Griff an seinem Gegner, der den Abstand beibehălt, durch die Annăherung des linken 
Armes an den Korper und die Erhebung der rechten Hand auf Kopfhohe în 
Schutzstellung bleibt. 
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ln der zweiten Hălfte der GefăBverzierung, jenseits der zweiten bse, wird die 
auffallendste Szene wiedergegeben, die vier Gestalten umfaBt. Im Mittelpunkt befinden 
sich zwei nackte Athleten im Faustkampf begriffen. Die Szene stellt eben das Ende des 
Kampfes dar, als die Gestalt zur Linken, in Vorderansicht dargestellt, den rechten Arm 
zu Siegeszeichen erhebt, wăhrend der andere Arm, wegen der Perspektive, den wegen 
der Wucht des Hiebes knienden Gegner zu berOhren scheint. Der letztere wird hăchst 
plastisch und realistisch in Klagehaltung dargestellt, mit dem Kopf zwischen den 
Armen wegen des Schmerzes. Die Kămpfer tragen die Kampfhandschuhe vom Typ 
caestus, zusammen mit dem gefurchteten Metallgegenstand, gewăhnlich aus Blei, 
durch den die Schlăge an den Kopf des Gegners starke Wunden hinterlieBen. Dieser 
Gegenstand wird in der rechten Handflăche des Siegers deutlich dargestellt, wăhrend 
die Riemen des caestus bei beiden Kămpfern durch die Ringe am Handgelenk und am 
Ellenbogen dargestellt werden; diese Flăche wurde von den Meistern, die das GefăB 
herstellten, mit einem Silberblatt bedeckt. Die Faustkampfszene wird von zwei 
Schiedsrichtern oder Trainern besichtigt. Der erste von links, leicht zum Sieger hin 
geneigt, trăgt einen langen Schleier bis zu den FuBknăcheln, der den Oberkărper frei 
lăBt, in der Hand hăit er eine Rute (flagellum), mit deren Hilfe die Trainer und 
Schiedsrichter die Kămpfer anspornten oder aufhielten. Die andere Gestalt, zur 
Rechten, ist leicht nach links geneigt, hat die rechte Hand Ober den Kopf des Besiegten 
erhoben und scheint ihn mit der Linken zu trăsten. Die Bekleidung dieses Trainers 
besteht aus einem vorne geknăpften Tuch um die HOften. 

Die Szene wird durch drei Darstellungen vervollstăndigt, die in unmittelbarer 
Verbindung zur Palăstraszene stehen. Zwischen den beiden Ringergruppen, als 
Symmetrieangabe (Abb. 8), steht ein Altar mit langem Sockel und schraffiertem 
oberen Teii, auf dem ein rundlicher Gegenstand dargestellt wird, mit zwei 
waagerechten schraffierten Băndern und einer Reihe runder Knăpfe. Diese, wie auch 
ein Gegenstand, das aus dem GefăB herauszuragen scheint, das aber wegen der 
Beschădigung dieser Gegend schwer zu identifizieren ist, wurden ebenfalls mit 
Silberblatt bedeckt. Wahrscheinlich wurde die Hervorhebung der Bedeutung des 
Gegenstandes auf dem Altar verfolgt. Zwei Palmenzweige umgeben den Altar. Im 
anderen Teii des GefăBes, Ober dem knienden Athleten, wurde ein kugelfărmiges GefăB 
mit stark ausgeprăgtem Rand und einem FuB mit Stănder dargestellt. Hinter diesem 
GefăB wurden zwei Palmenzweige skizziert. Die Bedeutung dieser Gegenstănde wird 
weiter unten besprochen werden. SchlieBlich wurde unter der zweiten bse, zu den drei 
Kămpfergruppen hin gewendet, eine Herme nach links als eine bărtige nackte 
mănnliche Gestalt dargestellt, deren Beine in einem niedrigen Altar enden und ohne 
Arme. 

Technisches und kOnstlerisches Kommentar 
Das GefăB wurde durch GuB, Einritzung und Drechseln hergestellt. Der bewegliche 

Henkel, die Lăwenprotomen und der GefăBkărper wurden technisch hervorragend 
gegossen. Das GefăB von Gilău gehărt zu einer nicht sehr umfangreichen Serie von 
solcherartigen Behăltern mit in Hochrelief dargestellten Figuren und ist wahrscheinlich 
eines der gelungensten bisher bekannten Exemplare, sowohl technisch als auch 
ăsthetisch gesehen. Der bewegliche Henkel (Abb. 5) wurde gegossen und durch 
Einritzung verziert; die Lăwenprotome wurden getrennt gegossen und spăter 
angebracht. Die konzentrischen Kreise am oberen Teii des Randes wurden gedrechselt. 
Ebenfalls befinden sich auf dem Boden des GefăBes einige konzentrische Kreise und 
ein zentraler Punkt (Abb. 7 a-b), die ebenfalls durch Drechseln hergestellt wurden. Die 
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Verzierung des kranzfărmigen Randes wurde gegossen, danach durch Einritzung mit 
der MeiBel vervollstăndigt. Die Wănde des GefăBes sind nur 2-3 mm dick, was bewirkt, 
daB es ungewăhnlich leicht ist. Wir wissen nicht, mit welchem Material die bsen des 
Henkels befestigt wurden, aber nach den Verzinnungsspuren an der Stelle, wo sich das 
Scharnier des Deckels befunden hatte, zu urteilen, kănnen wir annehmen, daB dieses 
Metall dafi..ir verwendet wurde. 

Wegen der Fundumstănde wurden einige Athletenkăpfe vom GefăBkărper 
losgetrennt. Bei der Restaurierung wurde festgestellt, daB manche bereits im Altertum 
abgebrochen waren; da die Details der Gesichter nicht mehr vollstăndig erkannt 
werden konnten, wurden sie vom Restaurator ergănzt. Die Bedeckung der Vorderarme 
der Faustkămpfer und mancher Bestandteile des Gegenstandes auf dem Altar mit 
Silberblăttchen ist ein absolut einzigartiges Vorkommnis in der Herstellungstechnik 
dieser GefăBart; das GefăB von Gilău ist in dieser Hinsicht ein Unikat. Im besprochenen 
Falie hat dieses Element den Zweck, die Bedeutung mancher Details hervorzuheben: 
die Handschuhe der Faustkămpfer und manche Elemente des Gegenstandes auf dem 
Altar. 

Einige Aspekte der Herstellungstechnik geben manche Măngel in der Vollendung 
von Details an. Wir beziehen uns hier auf die Einritzung mancher Teile der Verzierung 
unter dem Rand und auf bestimmte anatomische oder pflanzliche Details. Die 
Perlenlinie und das stilisierte Blătterfries unter dem Rand sind recht oberflăchlich 
eingeritzt, das Muster wurde nicht geni..igend hervorgehoben. Eine Analogie fi.ir dieses 
Fries, das auf BronzegefăBen aus dem 1 .- 4. Jh. n. Chr. vorkommt, bildet ein lăngliches 
GefăB mit reliefverziertem Henkel. Es befindet sich in einem Museum in Paris, stammt 
aus dem 1. Jh. n. Chr. und ist auf der Schulter mit einem ăhnlichen Muster verziert 5 • 

Auch andere Teile der Verzierung werden durch einfache eingeritzte Linien bloB 
skizziert, der erhaltene UmriB ist flach, unvollstăndig im vergleich zum Hochrelief, das 
die meisten Darstellungen kennzeichnet. Die UmreiBung mancher Verzierungselemente 
durch eingeritzte Linien geschah nach dem GuB, wodurch auf diese Weise einige 
Details ergănzt wurden, die nicht in der ersten Phase der Herstellung des GefăBes 
durchgefi..ihrt wurden. 

Die linke Hand des Trainers in der Faustkampfszene, mit unverhăltnismăBig groBer 
Hand, und die Rute sind durch eingeritzte Linien nur skizziert. Dies ist auch fi.ir die 
zweite Gestalt gi..iltig, die dem Kampf zusieht, deren unnati..irlich langer linker Arm erst 
nach dem GuB skizziert wurde, durch einen bloBen LinienumriB. Ebenfalls durch 
eingeritzte Linien wurden die Palmenblătter dargestellt, die sich hinter dem 
Gegenstand auf dem Altar bzw. dem GefăB in der Faustkampfszene kreuzen. 

Diese Details bedeuten keine Verringerung der besonderen Qualităt des GefăBes 
von Gilău, dessen Hauptkennzeichen die Feinheit der Herstellung ist. Die Umrisse der 
Gestalten, mane he in Hochrelief, sind deutlich und genau. Die in den oben 
beschriebenen Szenen wiedergegebenen Personen erweisen besondere technische und 
ki..instlerische Kenntnisse der Bronzemeister, die dieses Sti..ick herstellten. Die 
Proportionen der Kărper wie auch deren Dynamik, die Muskulatur, die Beugung der 
Knie, die Bewegungen der Arme und die Wălbung der Ri..icken werden mit der 
Vollendung und dem Realismus wiedergegeben, die der klassischen griechischen Kunst 
eigen sind. Fast alle Gestalten werden in Bewegung dargestellt, mit der Ausnahme des 
ersten Schiedsrichters und selbstverstăndlich der Herme. Es werden mit Genauigkeit 
anatomische Details wiedergegeben, wie Bart und Haar des siegreichen Faustkămpfers 

5 S. Tassinari, La vaisselle de bronze romaine et provinciale au Musee des Antiquites Nationales. XXIX• 
supplement a Gallia, Paris 197 5, 66, Nr. 170 a-b, Taf. XXXII - "bande lesbique". 
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und der Herme oder Geschlechtsteile der beiden stehenden Ringkămpfer und des 
siegreichen Faustkămpfers. Im Vergleich zu diesen feinen Darsteliungen treten nur 
wenige Ungeschicklichkeiten auf, wie die Art und Weise, in der manche Details nur 
skizziert werden, wie bereits gezeigt. 

lkonographisches Kommentar: die Agonistik bei Griechen und Rămern 

Die Darsteliungen auf dem GefăB aus dem Kasteli von Gilău stammen deutlich und 
zweifelios aus dem Bereich der Agonistik griechischer Tradition. Wir betrachten eine 
kurze Obersicht dieses Bereiches als erforderlich, auch deshalb, weil die Darsteliungen 
mit solchen Themen im Falie der ramischen BronzegefăBe selten sind. AuBer dem 
GefăB von Gilău ist ein einziges GefăB mit dieser Form, aber ohne Henkel bekannt, das 
in Auvergne (Frankreich) entdeckt wurde und sich im Museum der Nationalen 
Altertumer in Paris befindet6• Auch in diesem Fali wird eine Palăstraszene dargestelit, 
aber einfacher, mit nur funf Gestalten: ein Schiedsrichter mit der Rute (flagellum) 
neben einer nackten Gestalt, die ein kleines GefăB in ihrer rechten Hand mit Ol fulit. Es 
folgen zwei Kămpfer neben einer Herme und eine drapierte Gestalt, die in der Rechten 
einen Lorbeerkranz als Symbol des Sieges hăit. Suzanne Tassinari betrachtet das 
GefăB als ein provinzielies Erzeugnis des 2.- 3. Jh. n. Chr. 

Die alten Griechen schenkten besondere Beachtung in der Erziehung der Kinder 
und Jugendlichen den Spielen des Verstandes und des Karpers, die in den Quelien 
fry&vE<; genannt werden 7. Die beruhmtesten agones periodikoi sind die vier 
Wettkămpfe, die die 1tEpiooo<; bildeten: die Olympischen, Pythischen, lsthmischen und 
Nemeischen Spiele, die als heilig galten; die Beteiligung an dem einen oder an alien 
Spielen galt als eine groBe Ehre fur die Sieger. Es gab einen einzigen Sieger, der den 
Lorbeerkranz erhielt. Die Agonistik bei den Griechen, spăter auch bei den Ramern ist 
der Bereich, der mehrere Wettkampfgattungen umfaBte, Musik, Dichtung, aber 
besonders Sport, denn die antike Bedeutung des Wortes aycov betrifft den 
Wettbewerb. Der Begriff des Athleten - a0Â.l]'tTJ<; hatte fur die Griechen den Sinn der 
Perfektion der Obung, des Trainings und bezog sich nicht alieine auf den Bereich des 
sportlichen Wettbewerbes. Der Begriff der Gymnastik und der Gymnasten steht mit 
der Etymologie des Wortes yuµv6<; in Verbindung, der dem lateinischen nudus 
entspricht. ln anderen Worten ist yuµvacmicTJ die Kunst der Betreuung durch Therapie, 
Hygiene und physisches Training des Karpers der Kinder, Epheben und Mănner, die 
nackt an Wettkămpfen teilnahmen8, wobei die Gymnasten jene waren, die sich mit der 
karperlichen Hygiene der Athleten befaBten. SchlieBlich wird das Training der Athleten 
yuµvcxcnov, yuµvacria genannt, wobei sich der Begriff auf die wichtigste lnstitution fur 
psychische und physische Erziehung bei den Griechen ausdehnte, dem Gymnasion, das 
beginnend mit dem Anfang des 5. Jh. v. Chr. entsteht. 

Das auf dem GefăB von Gilău dargestelite Thema, viei komplexer und volistăndiger 
als im Falie jenes von Auvergne, wurzelt in der Welt der agonistischen Wettbewerbe 
mit athletisch-sportlichem Charakter des klassischen und helienistischen Griechenland, 
die besonders nach der Eroberung Griechenlands auch an die Ramer weitergegeben 
wurde. Die Ramer betrachteten anfangs mit einiger Zuruckhaltung die Beteiligung der 
Athleten mit nackten Karpern an Kămpfen, was sie als unwurdig auffaBten. Deshalb 
zogen sie ursprunglich jene Wettkămpfe vor, die ihrem kriegerischen Geiste 

6 S. Tassinari, a. a. O., 75, Anm. 204, Taf. XXXIX. 
7 RE 1.1, s. v. agones, 836-867. 
6 J. Jlithner, Die athletischen Leibeslibungen der Griechen I, Wien 1 965, 11 ff. 
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năherstanden, wie Gladiatorenkămpfe, Pferde- und Schiffswettkămpfe, Kămpfe mit 
wilden Tieren (tudi circenses), von den Einzelwettbewerben den Schwertkampf, den 
Faustkampf und die Anpassung an Hitze und Kălte. Dem Pabel în Rom wurden ludi 
publici geboten, die zu den ludi romani wurden; im MaBe, în dem sich die Ramer der 
hellenistischen Zivilisation năherten, i.ibernahmen sie alle Kategorien der agonistischen 
Wettkămpfe. 229 v. Chr. beteiligte sich Plautus am isthmischen Agon und war der 
erste Ramer, der den Kranz des Siegers în der Stadionsprobe erlangte. Nie konnten 
jedoch die ramischen Athleten die Lorbeeren des olympischen Sieges erobern, wegen 
der i.iberwăltigenden 0berlegenheit der Griechen. 

Es ist în diesem Zusammenhang ni.itzlich, die Gelegenheiten zu erwăhnen, în denen 
die Ramer nach griechischem Muster agones - ludi, certamina veranstalteten9 • Im Jahre 
80 v. Chr. organisierte Sulla solche Wettspiele, was auch Pomepius und Caesar 
wiederholten. Aus der Zeit des Prinzipats mi.issen die AKtia erwăhnt werden, die von 
Octavianus im Jahre 30 v. Chr. nach dem Siege von Actium veranstaltet wurden und die 
durch SenatsbeschluB zu ludi pro salute Caesaris wurden. Der Ort ihrer Veranstaltung 
war das Marsfeld. Nero fi.ihrte im Jahre 60 n. Chr. den agon Neroneus ader die Neronia 
ein, în denen ein wichtiger Platz den Dichtungs- und Musikwettbewerben zukam. Im 
Jahre 86 n. Chr. gri.indete Domitian die wichtigsten Spiele, die fi.ir lange Zeit wăhrend 
des Prinzipats i.iberlebten, die ludi Capitolini, die alle vier Jahre stattfanden 
(quinquennale certamen) und die athletische, Reiter- und musikalische Wettspiele 
umfaBten. Den Sklaven war die Teilnahme an den agones untersagt, mit der Ausnahme 
der Gladiatorenspiele. Die philhellenischen Kaiser wie Hadrianus ader Severus Alexander 
fărderten die Agone griechischen Typs, wobei der letztere sich selbst als Wettkămpfer 
în die Arena begab. Im Jahre 240 n. Chr. nahm Gordianus III die Spiele des Nero unter 
dem Namen agon Minerviae wieder auf, 27 4 veranstaltete Aurelianus den agon Solis, 
der alle vier Jahre am 22. Oktober stattfand. Es muB noch gezeigt werden, daB auBer 
diesen recht blassen Nachahmungen der vier heiligen griechischen Spiele, die die 
Periodos bildeten, Spiele auch în manchen kleinasiatischen Stădten des Reiches 
stattfanden, wie die Augusteia und Traianeia în Pergamon und die Adrianeia în 
Ephesos10• Zum Unterschied vom symbolischen, moralischen Charakter der Preise, mit 
denen die siegreichen Athleten în Griechenland belohnt wurden, fi.ihrten die Ramer 
Geldpreise în Gold und Silber ein; so erwăhnt der Kilikier Diogenes Laertios am Ende des 
3. Jh. n. Chr. einen Preis von 500 Drachmen fi.ir die Olympischen Spiele und einen von 
nur 1 00 Drachmen fi.ir die lsthmien. Die Ramer trugen dank ihres kriegerischen Geistes 
zur Zunahme des Schauspiels bei den Faustkămpfen bei; sie fi.ihrten eine Brauch ein, der 
als barbarisch, ungriechisch galt, nămlich die gefi.irchteten mpa?pm, die în der metallenen 
Variante den Kămpfern schreckliche Wunden verursachen konnten. Trotz all dieser 
Brăuche, die sich vom griechischen Geiste entfernten, werden die agones auch weiterhin 
gefeiert, besonders im griechischen Teii des Reiches. Unter Kaiser Theodosius I. findet 
im Jahre 393 n. Chr. die 293. Olympiade statt, der letzte von den Quellen bezeugte 
Sieger im Jahre 369 n. Chr. ist ein olympischer Sieger în der Faustkampfprobe. 

Um zur lkonographie des GefăBes von Gilău zuri.ickzukehren, ist die Bemerkung zu 
machen, daB diese rein griechischen Ursprungs ist: es werden Szenen dargestellt, die 
în einer Palăstra stattfinden. Mit diesem geschlossenen Raum stehen ein Altar ader 
eine Săule în Verbindung, der auf einer mit Schraffierungen verzierten Plintha steht 
und auf dem eine Trophăe gelegt wird, die den Siegern geschenkt wurde, ein von 
Palmenzweigen umgebenes GefăB und die Herme. 

9 DA 1.2, 1 897, s. v. certamina; DA 111.2, 1904, s. v. /udr, J. J0thner (Anm. 8), 131-1 54. 
10 RE (Anm. 7); J. J0thner (Anm. 8). 
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Die Palăstra - 1taÂaicrtpa und das Gymnasion - yuµvacrtov sind die beiden 
lnstitutionen, in denen die Erziehung der Jugendlichen in Athen vervollstăndigt 
wurde 11 • Zur Zeit Solons wurden die Jugendlichen in Privatschulen erzogen, wo sie sich 
in Kămpfen perfektionierten, in den von einem paidotribes -1tai6otpi~TJi; geleiteten 
Palăstren. Diese verfi.igten Ober Umkleidungsrăume, Wasserbecken fi.ir Hydrotherapie, 
ein Depot fi.ir Ol und sportliches Material und eine Sandarena - Kovicrtpa. Die Palăstra 
ist der bedeutendste Teii eines Gymnasions, wobei diese Benennung seit dem 5. Jh. v. 
Chr. ein lnstitutions- und architektonisches Ensemble bezeichnet, wo die physische 
und moralische Erziehung der Jugendlichen wie auch das Training der Berufssportler 
vervollstăndigt wurde. Alle Griechenstădte hatten ein Gymnasion, ein Stadion, ein 
Hypodrom und ein Theater. Obwohl die beiden Begriffe gelegentlich in den Quellen 
gleichbedeutend sind, ist die Palăstra ein vom Gymnasion getrennter Bau; das beste 
Beispiel dator ist Olympia. ln romischer Zeit waren die Palăstren im Rahmen der 
Gymnasien komplexe Bauten (Ephesos, Athen), wobei das griechische Gymnasion mit 
den Thermen romischen Typs kombiniert wurden. 

ln der Palăstra und dem Stadion befinden sich Steinsăulen mit bearbeitetem 
oberen Teii, mit der Rolle, die Start- ader Ankunftslinie zu markieren. Diese Epµaî -
hermae12 sind Steinpfeiler mit skulptiertem Kopf, entweder in der Form eines Phallos 
ader mit dem Antlitz des Hermes. Die Statuen, die mit dem Kult des Hermes in 
Verbindung stehen, waren weit verbreitet: sie standen entlang der StraBen zum 
Schutze der Reisenden, an den Grenzen zwischen griechischen Gebieten, an den 
Eingăngen zu Hăusern und Stădten, in Marktplătzen usw. Laut Pausanias13 fehlt das 
Bild des Hermes auf Pfeilern nie aus Gymnasien und Palăstren. Der Hermentyp mit dem 
Antlitz des bărtigen Hermes ist archaisch; beginnend mit dem 4. Jh. v. Chr. erscheint 
auch der bartlose, wobei die beiden Typen gleichzeitig vorkommen. Hermes als 
Beschi.itzer der Palăstren und Gymnasien wurde auch von den Romern im Rahmen des 
Kults des Mercurius ubernommen, es wurden aber als Hermenstelen auch andere 
Getter dargestellt, wie Hercules, Silvanus ader Faunus. ln Rom wăhrend des Prinzipats 
wurden die Hermenstelen im Kolosseum angebracht, fi.ir den Schutz der Spiele und 
Kămpfe. 

Das GefăB von Gilău stellt drei Gruppen zu je zwei Athleten dar, in schweren 
Kămpfen begriffen, die in der Palăstra stattfinden. Die leichten athletischen 
Wettbewerbe wie Laufen, Spri.inge, Diskus- und Speerwurf fanden im Stadion statt. Im 
Rahmen der heiligen Spiele der Griechen, besonders der Olympischen Spiele, gab es 
drei schwere athletische Wettbewerbe - ayrovicrµata ~apia, der Ringkampf - 1tciÂTJ, der 
Faustkampf - 1tuyµ11 und der Pankration - 1tayKpcittov". Der Faustkampf und der 
Pankration sind Einzelkămpfe, der Ringkampf gehort auch zum Pentathlon, zusammen 
mit den vier Wettbewerben, die im Stadion stattfanden. Die Regeln dieser Wettspiele 
sind jene der Olympischen Spiele, wobei die Teilnehmer in Kinder, Jugendliche 
(Epheben) und Mănner eingeteilt wurden; die Grenze zwischen den letzteren liegt bei 
18 Jahren. 

Die erste Gruppe von Athleten, die auf dem hier besprochenen GefăB dargestellt 
wird, beteiligt sich am Ringkampf, wobei der Augenblick festgehalten wird, in dem 
einem der Athleten ein Griff am Hals des Gegners gelingt. Die Kămpfe, die zum 

11 DA 11.2, 1896, s. v. gymnasium; J. Ji.ithner (Anm. 8), 157 ff. 
12 DA 11.1, 1900, s. v. hermae, 130-139; RE Vlll.l, 1912, 696-708. 
13 Pausanias I 17, 2. 
14 W. Rudolph, Der olympische Kampfsport in der Antike. Faustkampf, Ringkampf und Pankration in den 

griechischen Nationalfestspielen. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften der 
Sektion fi.ir Altertumswissenschaften 47, Berlin 1965, 2 ff. 
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Pentathlon gehăren, werden von Mănnern und Jugendlichen auch als Einzelkampf 
betrieben 15 . Die Regeln erlaubten das Ergreifen jedes Kărperteils, einschlieBlich 
FuBstellen, wobei aber schmerzliche Schlăge, Erdrosseln oder Verrenken der 
GliedmaBen untersagt war. Die Schiedsrichter erklărten jenen zum Sieger, der dreimal 
auf den Boden gerungen worden war. 

Die zweite Athletengruppe werden in Bewegung dargestellt, der linke versucht den 
Gegner aus einer gebeugten Stellung anzugreifen, wăhrend der andere Athlet sich 
entfernt und pariert. GemăB der lkonographie auf zahlreichen griechischen bemalten 
GefăBen kann auch diese Szene einen Ringkampf darstellen. Da aber das GefăB von 
Gilău eine vollstăndige Palăstraszene darzustellen scheint, wăre es weniger logisch, 
daB beide Athletengruppen einander im Ringkampf entgegentreten. Hypothetisch 
schlieBen wir die Măglichkeit nicht aus, daB eine der beiden Szenen, die zweite ( oder 
sogar die erste) eine Pankrationszene darstellt. Obrigens ist der Unterschied zwischen 
den beiden Kampfstilen ikonographisch auf bemalten GefăBen und in anderen 
besonders griechischen und etruskischen Darstellungen recht schwierig festzustellen. 

ln der Hauptsache wird der Pankration - 1tayKpcmov10 vom Sophisten Philostratos in 
seiner Abhandlung Ober "Gymnastik", TTEpt yuµvacmKfj~, um 240 n. Chr., als eine 
Kombination zwischen Faust- und Ringkampf beschrieben; laut manchen Autoren stand 
er dem Ringkampf năher und alle Hiebe waren erlaubt. Der Pankration wurde als der 
dritte schwere athletische Wettkampf im Jahre 648 v. Chr. bei der 33. Olympiade 
eingefuhrt und wurde von demselben Philostratos als der schănste Wettkampf der 
Spiele betrachtet. Im Kampf wurden die nackten Făuste, die FuBe und jeder Kărperteil 
eingesetzt, bis einer der Teilnehmer den Kampf aufgab, was er durch ein Wort oder die 
Erhebung des Zeigefingers meldete. Die Regeln untersagten BeiBen oder Kratzen, 
wobei empfindliche Punkte wie Hals oder Nase angegeben wurden. Von den schweren 
athletischen Wettkămpfen war der Pankration die komplexeste, da er den Kampf mit 
Făusten und FuBen sowohl im Stehen als auch auf dem Boden umfaBte. Wegen dieser 
Regeln ist die Unterscheidung des Pankrations vom Ringkampf in Darstellungen oft 
schwierig. Solange die Kămpfer noch standen - in welcher Lage sich die zweite 
Athletengruppe (oder vielleicht die erste?) befindet -, ist es fast unmăglich, sich fur 
eine Pankration- oder eine Ringkampfszene zu ăuBern. Theoretisch kănnten auf dem 
GefăB von Gilău, aus den angegebenen Grunden, beide Kampfstile dargestellt sein. 

Der Faustkampf in griechisch-rămischer Variante - 1tuyµ-11, pugilatus 17 - ist der 
dritte schwere Einzelkampf im Programm der Spiele bei Griechen und Rămern, wobei 
der Faustkampf dem Pankration immer voranging. Die Geschichte verzeichnete einige 
beruhmte Faust- und Pankrationkămpfer, wie Diagoras aus Rhodos, Klitomachos aus 
Theben, Kallias aus Athen, Aristion aus Epidauros. ln rămischer Zeit war der 
Faustkampf ein beliebter Wettkampf, besonders wăhrend der Regierungszeit Neros, als 
die tudi caestici auch von Sueton erwăhnt wurden. 

Die Faustkămpfer waren nackt wie die Athleten 18 , kămpften im Stehen (zum 
Unterschied von den Pankrationkămpfern) und auch mit nackten Făusten, meist aber 
mit Handschuhen. Die Hiebe waren mit geballter Faust oder mit offener Hand erlaubt, 
in einer Kombination von zwei Hieben und nur an den Kopf. Der Kampf endete nur mit 
dem Zusammenbruch des Gegners durch einen Hieb (K. O. in modernem Sinne), der 
auch je nach der Ausrustung der Kămpfer von verschiedener Stărke sein konnte. Der 

15 W. Rudolph, a. a. O., 29 ff. 
16 RE XVlll.3, 1949, s. v. Pankration, 619-625; W. Rudolph (Anm. 14), 63 ff. 
17 DA IV. 1, 1905, s. v. pugilatus. 
18 W. Rudolph (Anm. 14), 8 ff. 
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erste Sieger im Faustkampf war Onomatos aus Smyrna bei der 23. Olympiade. Im Laufe 
der Zeit verbesserten die Athleten ihre Hiebe, die auch auf andere empfindliche 
Kărperteile wie den Solarplexus zielen konnten. Pausanias 19 erwăhnt den beri.ihmten 
Kampf zwischen Damoxenos aus Syrakus und Kreugas aus Epidamnos, in dem der 
erstere dem Gegner einen tădlichen Hieb in den Bauch versetzt, wahrscheinlich in den 
Solarplexus. Die schriftlichen und ikonographischen Quelien erlauben die Feststeliung 
der drei Momente des Faustkampfes. Der erste bestand in der Umwicklung der Făuste 
mit Riemen, darauf folgt der eigentliche Kampf und schlieBlich die Oberwindung des 
Gegners. 

Das GefăB von Gilău stelit dieses letzte Moment dar, in dem der Gegner 
kampfunfăhig gemacht wird. Der siegreiche Faustkămpfer, der in der komplexesten 
Szene hervorgehoben wird, trăgt die Handschuhe und hat den caestus in der 
Handflăche, wăhrend sein Gegner sich vor Schmerz auf dem Boden kri.immt. 

Der Kampfhandschuh - caestus - war der Schutz der Făuste und eines Teils des 
Unterarms durch ein System von Riemen aus Rindsleder, die bis zu 3 m lang waren und 
die Hănde umfaBten, wobei die Finger frei blieben20 . Sie wurden iµcxvtE<; genannt, die 
µEtÂ.ixm waren die einfache, "weiche" Variante der caesti, zum Unterschied von der 
Emucpaîpa ader den ucpaîpm, die die harte Variante der Kampfhandschuhe darstellen. 
Diese waren mit je einem Ring aus dickem Leder versehen, der die ersten vier Finger 
umgab und die Kraft und Wirkung der Hiebe vergrăBerte. Der Faustkămpfer auf dem 
GefăB von Gilău trăgt auf dem Arm eine Handschuhgattung, der besonders in der 
rămischen Kaiserzeit verbreitet war und als ein barbarischer Brauch galt. Er hat in der 
Handflăche einen runden Gegenstand namens utp6cpwv, ein dicker Ring aus Leder ader 
Metali, der die ersten vier Finger umgab und besonders gefăhrliche Hiebe und 
Verletzungen verursachte. Diese Gattung des Kampfhandschuhs erscheint bei den 
Griechen seit dem 4. Jh. v. Chr. und wird auf einer panathenăischen Amphora aus dem 
Jahre 336 v. Chr. dargestelit, die sich im British Museum befindet. Derselbe 
Handschuhtyp ist im Falie der beri.ihmten Statue des Faustkămpfers aus dem 
Thermenmuseum in Rom21 zu erkennen und auf der Marmorstatue, die in Sorrento 
entdeckt wurde und sich im Museo Nazionale in Neapel befindet. Die Analogie zur 
Gestalt auf dem GefăB von Gilău ist offensichtlich; in diesem letzten Falie wird der 
Handschuh mit dem strophion durch die Versilberung jenes Abschnittes des 
Unterarmes dargestelit und der Gegenstand in der Handflăche ist sichtbar. ln der 
spăten Kaiserzeit verbreitet sich die metaliene, bleierne Variante des Handschuhs mit 
strophion22, was schwere Verletzungen und oft den Tod hervorrief. Dadurch năhert 
sich der rămische Faustkampf stărker den Gladiatorenkămpfen, wo der Endzweck in 
der physischen Liquidierung des Gegners bestand. 

Die Palăstraszene auf dem GefăB von Gilău umfaBt noch drei verschiedene 
Personen, die dem Kampfe der drei Athletengruppen zusehen. Der erste davon, unter 
der bse, die als Ausgangspunkt in der Beschreibung der Szenen benutzt wurde, trăgt 
ein vome gekni.ipftes Tuch i.iber den Hi.iften. Nach der Haltung des Kărpers und der 
rechten Hand kann rein hypothetisch angenommen werden, daB er mit der Rute hătte 
dargestelit werden mussen, die aber nicht mehr ausgefi.ihrt wurde. Es ist dies ein 
Schiedsrichter-Assistent, vielieicht ein Paidotribe ader ein Gymnast. Die erste Gestalt 
zur Linken, die den Faustkămpfern zusieht, hat eine unterschiedliche Bekleidung, 

19 Pausanias VIII 40, 3. 
20 DA (Anm. 17), 756 f.; RE 111.1, 1897, s. v. caestus, 1319-1321; W. Rudolph (Anm. 14), 8-11. 
21 J. Juthner (Anm. 8), Abb. 5, Taf. 3. 
22 RE (Anm. 20), 1321. 
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bestehend aus einem langen Schleier bis zu den FuBknăcheln und în der Hand hăit er 
die Rute - flagellum. SchlieBlich steht der dritte, vor der Herme, dem Besiegten im 
Faustkampf bei. 

Die Trainer în den Gymnasien, die Schiedsrichter im Kampfe und Masseure ader 
Sportărzte (im modernen Sinne) waren, waren die Paidotribe und die Gymnasten. Die 
Paidotribe - 1tm6otpi~m - waren die Trainer în den privaten und danach ăffentlichen 

Palăstren, die sich besonders mit der Vorbereitung der Jungen und Epheben zwischen 1 8-
20 Jahren fUr die Wettspiele befaBten, spăter auch mit der Vorbereitung der Berufs
sportler23. Sie trugen ein langes Chimation und als Attribut eine gespaltene Rute ader eine 
GeiBel - paj36rn;, flagellum, mit dem sie die Stelle angaben, wo die Athleten stehen muBten 
und jene durch Hiebe hemmten, die die Regeln Ubertraten. Die ăffentlichen Paidotriben in 
den staatlichen ephebischen Gymnasien waren dem Gymnasiarchen unterstellt. Ein 
Paidotribe wurde alsa in der Faustkampfszene auf dem GefăB von Gilău dargestellt. 

ln den Quellen und ikonographischen Darstellungen wird auch eine andere Gattung 
von Trainern dargestellt, die Gymnasten - yuµvacrtai, die in den Gymnasien ab dem 5. 
Jh. v. Chr. erscheinen. Laut Galenus sind die gymnastes eine Art Sportărzte und 
Masseure; sie waren von den Paidotriben, die sich mit der athletischen Vorbereitung 
ihrer SchUler befaBten, verschieden und ihnen unterstellt. Dieselbe Bedeutung verleiht 
ihnen auch Philostratos, indem er annimmt, daB die Paidotriben und die Gymnasten die 
physische Erziehung bzw. die hygienische und therapeutische Vorbereitung der 
Athleten sichern. ln seiner Abhandlung Uber die Gymnastik zeigt Philostratos, daB die 
Gymnasten einen kurzen Mantel - tribon tragen, in den Hănden halten sie eine crtÂ.eyy?~, 
strigilis. Die Betreuung der Kărper der Athleten erforderte mehrere Handlungen: vor 
dem Wettkampf beălten sie ihren Kărper und bedeckten ihn mit feinem Sand, um die 
Griffe der Gegner zu erschweren. Nach dem Kampfe wurde die Ol- und Staubschicht 
mit dem Strigil abgeschabt, danach badeten sie im Palăstrabecken. Nach all diesen 
Aspekten zu urteilen, kann angenommen werden, daB die zweite Gestalt, die dem 
knienden Faustkămpfer beisteht, ein solcher Gymnast sein kann, der tur ărztliche Hilfe 
ader Massage zustăndig war, da er eine Hilfsgeste fUr den Gefallenen skizziert. 

ln den Quellen werden noch der aÂ.Ei1ttTJ~ - aleiptes erwăhnt, eine Art Masseur, der 
die Kărper der Athleten mit Ol salbte, wie auch der iatpaÂ.Ei1ttTJ~, wahrscheinlich ein 
Sportarzt ader Trainer, der fUr die Gesundheit der Athleten zustăndig war. Ein solcher 
latralept namens Harpokrates heilte Plinius d. J. 24 

ln der Szene auf dem GefăB werden zwei Gegenstănde dargestellt, die mit den 
Eigenheiten der Palăstrakămpfe în Verbindung stehen. Ober dem verwundeten 
Faustkămpfer wurde ein GefăB wiedergegeben, Uber dem zwei Palmenzweige stehen. 
Die Form des GefăBes ăhnelt mit jener des GefăBes von Gilău, mit Ausnahme des 
FuBes. Dies ist offensichtlich der Preis fUr den Sieger, zusammen mit den 
Palmenzweigen, die das Sinnbild des Sieges in den agones darstellen. Die literarischen 
Quellen und die Darstellungen auf bemalten GefăBen stellen Amphoren mit Ol dar, 
durch die die Sieger belohnt wurden. Die Preise fUr die Sieger25 waren Ehrungen und 
bestanden besonders aus Krănzen (ay&vE~ crmpavitm). Diese, wie auch die 
Olamphoren, werden în der griechischen Agonenikonographie auf Tischen ader Altăren 
aufgestellt ader einfach im Raum dargestellt, im Rahmen der lmagistik auf den 
bemalten GefăBen. Die Krănze waren aus Lorbeer- ader Olivenblăttern, begleitet von 

23 DA (Anm. 1 7), s. v. paidotribes, 227 ff.; RE XVll.2, 1942, s. v. paidotribes, 2389-2396; J. Juthner 
(Anm. 8), 161 ff. 

24 J. Juthner, a. a. O., 191. 
25 DA 1.2, 1897, s. v. certamina, corona. 
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Palmenblăttern26 • Das GefăB zusammen mit den Palmenzweigen im Relieffeld des 
Stuckes von Gilău stellt eine solche Belohnung dar und hat dieselbe Bedeutung wie die 
panathenăischen Amphoren, die mit heiligem Ol gefi.illt waren. 

Die Bedeutung des anderen Gegenstandes, der auf einem Altar steht und von zwei 
Palmenblăttern umgeben wird, ist unterschiedlich. Er ist oval und daraus ragt ein 
schwer identifizierbarer Gegenstand heraus, der durch seine Bedeckung mit 
Silberblăttchen sowie durch manche Details hervorgehoben wird. Es ist 
bemerkenswert, daB solche Darstellungen in der kaiserzeitlichen griechischen 
Numismatik aus Kleinasien vorkommen27 , wie z. B. in Bithynien. Die Griechenstădte 
prăgten im 3. Jh. n. Chr. Mi.inzen fi.ir die Belohnung der Athleten, mit Themen in 
Verbindung mit den verschiedenen von den Stădten veranstalteten Spielen oder mit 
den groBen Spielen der griechischen Welt, wie die Olympiaden, die Pythien usw.28 • 

Die Spiele, die mit dem Kaiserkult in Verbindung standen und in den lnschriften als 
x:otv6v bezeichnet werden, sind in dieser Form auf den Mi.inzen bis in der Severerzeit 
nicht wiederzufinden29 • Die ersten Spiele, die von Mi.inzen bezeugt werden, sind jene 
aus der Zeit des Alexander Severus - die Severeia, von denen bekannt ist, daB es sie 
bis 248 gab, danach jene aus der Zeit des Maximinus und des Gordian. Die von 
Elagabalus zu Ehren der Gottin Demeter veranstalteten Spiele werden ebenfalls von 
den kleinasiatischen Mi.inzen erwăhnt. Die Spiele der periodos werden von Mi.inzen des 
3. Jh. n. Chr. bis Aurelianus bezeugt. 

Wenn man die Thematik der kaiserzeitlichen griechischen Mi.inzen aus Kleinasien 
eingehender untersucht, findet man die Bedeutung des Gegenstandes auf dem Altar 
zwischen Palmenzweigen auf dem GefăB von Gilău. Dies ist eine Preiskrone, die den Siegern 
in den agones zusammen mit Lorbeerkrănzen, Olamphoren, Geldbeuteln geboten wurden. 
Ebenfalls aufgrund dieser Analogien kann man annehmen, daB das, was aus diesem 
Gegenstand herausragt und versilbert wurde, ein Palmenblatt ist. Diese auf Mi.inzen 
dargestellten Preise (Abb. 9) werden gewohnlich auf einem Tisch aufgestellt, zusammen 
mit der Olamphore oder anderen Belohnungen. Eine Mi.inze aus der Zeit der Cornelia 
Salonina (253-268), die von der Stadt Tabai aus Karien30 geprăgt wurde, stellt auf der 
Ri.ickseite einen Tisch mit einem Kranz dar, aus der ein Palmenblatt herausragt, zusammen 
mit der Legende OA YMTIIA. Eine weitere Mi.inze aus der Zeit des Trebonianus Gallus (251 -
253), von der Stadt Nikaia in Bithynien geprăgt, zeigt auf der Ri.ickseite die Gottin Nike 
mit zwei Krănzen in den Hănden31 • Auf der Ri.ickseite einer Mi.inze aus der Zeit des Valerian 
(253-260), die von der Stadt Tralles aus Lydien geprăgt wurde, ist auf einem Tisch32 ein 
Lorbeerkranz mit der lnschrift OA YMTIIA sichtbar, ein Kranz mit TTY0IA und eine Amphore. 

Form, Bedeutung, Datierung, Herkunft 

Das Sti.ick von Gilău gehort zu einer Reihe von BronzegefăBen vom Typ situla, mit 
ungefăhr kugelformiger oder sphărischer Form. Solche GefăBe, die durch GieBen 
hergestellt werden, werden mit mythologischen Szenen und solchen des Alltagslebens 

26 Ebd., s. v. corona, 1530 f. 
27 lch bedanke mich beim Kollegen Dr. Ernst Ki.inzl von Mainz fi.ir die lnformationen in Verbindung mit 

der Bedeutung dieses Gegenstandes. 
28 DA (Anm. 25), 1083; J. Ji.ithner (Anm. 8), 41. 
29 C. Bosch, Die kleinasiatischen Mi.inzen der romischen Kaiserzeit 11.1. Bithynien, Stuttgart 1935, 232-

235. 
30 P. R. Franke, Kleinasien zur Romerzeit. Griechisches Leben im Spiegel der Mi.inzen, Mi.inchen 1 968, 

53, Nr. 240. 
31 P. R. Franke, a. a. O., 53, Nr. 241. 
32 P. R. Franke, a. a. O., 53, Nr. 245. 
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verziert; die Verzierung wird in Hochrelief hergestellt. Die nachste und einzige Analogie 
in Form und Thematik bildet das GefaB von Auvergne33 , das ins 2.- 3. Jh. datiert wird und 
als provinziell gilt. Ein Versuch der Festlegung der Typologie der solcherartigen 
BronzegefaBe aus Pannonien wurde von Klara Szab634 durchgefi.ihrt, die sie in den Typ 8 
eingliedert, der ins 2.- 3. Jh. n. Chr. datiert wird. Der Typ 8, um uns auf diese Typologie 
zu beziehen, wird von kugelfărmigen ader leicht spharischen GefaBen gebildet, mit stark 
ausgepragtem FuB ader ohne FuB, nur mit einem profilierten Standring in der Form einer 
Einfassung. Sie haben einen gebogenen abnehmbaren Henkel, der oft u-fărmig endet, mit 
den Enden meist als Schwankăpfe verziert. Das GefaB von Gilău ist das einzige, dessen 
Henkel in Lăwenprotomen enden. Manche GefaBe wurden in Werkstatten gearbeitet, die 
die hellenistische Tradition respektieren, es ist aber wichtig anzumerken, daB diese weder 
aus Kampanien noch aus dem Orient stammen; die meisten Fachleute sind der Ansicht, 
daB sie in den westlichen Provinzen des Reiches hergestellt wurden. Eine zweite, 
seltenere Form von GefaBen mit Reliefverzierung sind jene mit kegelstumpffărmigem 
Kărper und ausladendem Rand, vom Typ 9 laut der Klassifizierung von Klara Szabo. 

Eine eingehende Untersuchung der kugelfărmigen GefaBe mit Reliefverzierung 
fi.ihrte Gavrilă Simion gelegentlich der Verăffentlichung zweier GefaBe durch, die im 
Graberfeld von Noviodunum (Niculiţel, Kreis Tulcea) 35 gefunden wurden, der die im 
Reiche gefundenen Exemplare, die behandelte Thematik und die Hypothesen zu deren 
Datierung und Herkunft anfi.ihrt. Wir werden ebenfalls eine kurze Aufzahlung der 
i.ibrigens nicht allzu zahlreichen Funde durchfi.ihren, um einige SchluBfolgerungen i.iber 
die Bedeutung der Entdeckung dieses GefaBes im Kastell von Gilău ziehen zu kănnen. 

Spharische ader leicht abgeplattete Kugelform haben die GefaBe mit erhăhtem 
und gut profiliertem FuB, die in den nordwestlichen Provinzen gefunden wurden: 
Nijmegen-Nieuwe Haven36, Hautot-l'Auvray37 , Kăsching38 , Obernburg39 , Tongeren 
(Limburg, Belgien)40

, Bois-et-Borsu41
• 

Aus der Gegend der mittleren und unteren Donau stammen die GefaBe von: 
Komarom-Brigetio42, Ljubljana-Emona43, Varna-Odessos44 und Niculiţel-Noviodunum45• 

Eine weitere Reihe von BronzegefaBen mit Darstellungen sind die 
kegelstumpffărmigen mit ausladendem Hals und bewegliche, an den Enden verzierte 
Henkel. Es sind nur drei Exemplare bekannt, alle aus den westlichen Provinzen: 
Millingen46 , Kăln47 und Herstal48• 

33 S. Tassinari (Anm. 5), 7 5, Nr. 204, Taf. XXXIX. 
34 K. Szabo, Balsamaires en bronze provenant de la Pannonie, Alba Regia 21, 1 984, 99-11 O. 
35 G. Simion, Descoperiri noi pe teritoriul noviodunens, Peuce 9, 984, 7 5-96. 
36 Maria H. P. den Boesterd, The Bronze Vessels in the Rijksmuseum G. M. Kam at Nijmegen, 1956, 88 

ff., Nr. 31 O, Taf. XVII. 
37 E. Esperandieu, H. Rolland, Bronzes antiques de la Seine-maritime, 1 3e supplement a Gallia, Paris 

1 959, 69 ff., Nr. 1 39, Taf. XLII-XLIII. 
38 Rămische Bronzen aus Bayern. Rămisches Museum Augsburg, 1969, 50, Nr. 107, Taf. 26. 
39 Das archăologische Jahr in Bayern, Stuttgart, 1 21 , Abb. 8 7. 
40 G. Faider-Feytmans, Les bronzes romaines de Belgique 1-11, Mainz 1979, Nr. 347, Taf. 129-130. 
41 G. Feytmans, a. a. O., 182, Nr. 374, Taf. 152-153. 
42 K. Szabo (Anm. 34 ), 108, Nr. 20. 
43 Ludmila Plesnicar-Gec, The Figural Vessel from Emana, Situla. Dissertationes Musei Nationalis 

Labacensis 22/2, Ljubljana 1982, 1 3-14, Abb. 1-4. 
44 Archăologisches Museum Varna, Sofia 1965, 1 36, Nr. 49. 
45 G. Simion (Anm. 35), 129 f., Taf. IX; 75 ff., Taf. Xl.2. 
46 Maria H. P. de Boersted (Anm. 36), 89, Nr. 311, Taf. XVII. 
47 Christa Bauchhenl?.-Thuriedl, Jahreszeiten, Kotinos. Festschrift fur Erika Simon, Mainz 1992, 429 ff., 

Taf. 93. 
48 G. Fayder-Feytemans (Anm. 40), 177-179, Taf. 145-146. 
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Die lkonographie der kugelformigen und kegelstumpfformigen GefăBe ist 
verschiedenartig, beschrănkt sich aber auf bestimmte Themen. Die Exemplare von 
Auvergne und Gilău stellen Palăstraszenen dar, wăhrend die GefăBe von Millingen, Kăln 
und Brigetia die vier Jahreszeiten darstellen. Zahlreicher sind die Darstellungen 
bukolischen ader bacchischen Charakters, in denen die Hauptpersonen die Eroten-putti 
sind. Zu dieser Kategorie gehăren die Stucke von Nijmegen-Nieuwe Haven, Hautot
I' Auvray, Kăsching, Tongeren, Bois-et-Borsu. Andere Themen sind Tierszenen und 
venatianes (Obernburg, Ljubljana), Aspekte des Fischerlebens (Niculiţel I), eine 
hedonistische Szene in mehreren Registern (Herstal) ader eine Allegorie mit 
mythologischer Atmosphăre, "Der Fall des Phaeton" (Niculiţel li). 

Der Kontext, in dem die besprochenen GefăBe entdeckt wurden, ist verschieden; 
eine besondere Kategorie bilden jene, die zu den Beigaben von Grăbern, einschlieBlich 
Hugelgrăbern, gehăren. Die Situla von Tongeren stammt aus einem ins 2. Jh. n. Chr. 
datierte Grab, mit zwei Munzen der Faustina lunior; dieselbe Datierung, aufgrund von 
Fragmenten von terra-sigillata-GefăBen, wurde fur das GefăB aus dem Hugelgrab von 
Herstal, neben Liege, vorgeschlagen. Aus Hugelgrăbern mit Verbrennung an Ort und 
Stelle stammen auch die beiden GefăBe von Niculiţel-Naviadunum, wobei das zweite 
von einer Munze von Hadrian und reichen Beigaben begleitet wird, bestehend aus 
einem SilbergefăB, Gurtelschnallen, Beschlăgen, einer Goldfibel, einer Oinochoe und 
einer bronzenen Strigilis. Ebenfalls aus einem Grab stammt auch das Exemplar von 
Hautot-I' Auvray und jenes von Bois-et-Borsu. Das GefăB von Ljubljana wurde in einem 
ăffentlichen Gebăude im antiken Emana entdeckt. Einige GefăBe wurden im 
Militărmilieu gefunden, davon das GefăB von Gilău in einem Alenkastell. Das GefăB von 
Kăsching wurde im Graben des Kastells entdeckt, jenes von Obernburg am Main in 
Obergermanien wurde in einem Brunnen im Militărvicus des Kohortenkastells gefunden. 

Die Funktionalităt dieser GefăBe ist verschieden, obwohl die Mehrheit der Forscher, 
wie z. B. Maria H. P. den Boersted, K. Szabo, G. Simion, Christa BauchhenB-Thuriedl sie 
wegen ihrer geringen AusmaBe (im Durchschnitt zwischen 7 und 1 O cm) als Behălter 
fur Balsam, Cremen und Parfums betrachten. Da sie eng mit dem Alltagsleben 
verbunden sind, bilden manche GefăBe absolut normale Grabbeigaben und stehen mit 
der Grabsymbolistik in Verbindung. 

Die Datierung und Herkunft der besprochenen GefăBe bilden eine Frage, die bis 
heute nicht ausreichend geklărt ist. Die meisten werden ins 2. Jh. n. Chr. datiert, wie 
jene von Herstal, Millingen, Niculiţel I und li, Varna, Kăln, Obernburg. Andere, wie die 
GefăBe von Nijmegen-Nieuwe Haven ader Auvergne, werden ins 2.- 3. Jh. n. Chr. 
datiert, das schăne GefăB mit venatianes von Emana (Ljubljana) wird entweder zu fruh 
ins 1. ader aber ins 4. Jh. n. Chr. datiert. Es ist das Fehlen klarer typologischer ader 
ăsthetischer Kriterien fur die genaue chronologische Eingliederung dieser 
Toreutikerzeugnisse zu bemerken. 

Die Frage der Herkunft der GefăBe mit Hochrelief ist noch ungewisser. Suzanne 
Tassinari49 bemerkte, daB diese GefăBgattung in Kampanien nicht anzutreffen ist; ihr 
Herstellungsort seien die Provinzen. Alle Forscher, die sich mit diesen Artefakten 
befaBten, wiederholen diese Behauptung, obwohl z. B. die GefăBe von Tongeren, 
Niculiţel I und von Emana als alexandrinisch ader jedenfalls hellenistisch beeinfluBt 
gelten. Folglich sind die kugelformigen ader kegelstumpfformigen GefăBe mit 
Darstellungen Erzeugnisse der westlichen Provinzen des Reiches, besonders Galliens, 
ohne daB man im Augenblick Bestimmteres sagen kănnte. Sicher ist, daB sie keine 
italischen Produkte sind; die ăstlichsten sind die Exemplare aus Niedermoesien und es 

49 S. Tassinari (Anm. 5), 75 ff. 
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ist kein Exemplar in der griechischsprachigen Gegend der Balkanhalbinsel ader 
Kleinasiens bekannt. Die Datierung ins 2. und 3. Jh. n. Chr. ist in den meisten Făllen 
zulăssig, wenn man fi.ir die meisten Fălie das Fehlen klarer archăalagischer Kantexte in 
Betracht zieht. 

Das GefăB van Gilău hat die fi.ir diese typalagische Reihe gewahnte Farm, mit der 
Bemerkung, daB es leicht lănglich ist und anstelle des FuBes einen schwach profilierten 
Standring hat, wie das Exemplar mit derselben Thematik van Auvergne. Seine 
AusmaBe sind grăBer als jene aller hier besprochenen Exemplare. Die Herkunft aus dem 
Kastell der ala Siliana van Gilău, aus einem klar datierten Kantext des 3. Jh. n. Chr., ist 
gesichert; das GefăB wurde im Altertum beschădigt und um den Zeitpunkt der Aufgabe 
des Kastells unter Aurelian verlassen. Das GefăB wurde in einer aus der griechischen 
Tradition inspirierten Art und, wie die anderen derselben Gattung, wahrscheinlich 
irgendwa in den westlichen Provinzen hergestellt. Einen wertvollen Hinweis zur 
Datierung bildet die Darstellung des Preiskranzes aut dem Altar zwischen den beiden 
Palmenzweigen. Falls diese Oberlegung richtig ist, ist zu bemerken, daB das Ziermativ, 
das die Belahnung fi.ir die siegreichen Athleten bei den Spielen darstellt und hăufig 
besanders aut Mi.inzen van Elagabal und Valerian bis Aurelian varkommt50 , identisch 
mit jenem aut dem GefăB van Gilău ist. 

Aus diesem Grund kann das GefăB aufgrund der Darstellungen aut den Mi.inzen der 
ersten Hălfte ader van der Mitte des 3. Jh. n. Chr. datiert werden, wabei der 
archăalagische Kantext mit dieser Hypathese i.ibereinstimmt. Die Bedeutung des 
GefăBes ist schwerer zu bestimmen. Da es wahrscheinlich fi.ir die Aufbewahrung des 
bis fi.ir die Athleten benutzt wurde, wurde das GefăB eventuell gelegentlich eines Agan 
hergestellt, das im 3. Jh. n. Chr. stattfand. Man kănnte an die griechischen heiligen 
Spiele denken ader an die tudi Capitolini, die im gesamten Verlauf des Prinzipats 
veranstaltet wurden, ader aber an die Spiele des Alexander Severus zu Ehren 
Alexanders des GroBen, ader an den agon Minervae Gardians III. Es kann auch ein Kotv6v 

in irgendeiner Stadt Kleinasiens nicht ausgeschlassen werden. Die Beziehung zwischen 
dem Eigenti.imer des GefăBes und dessen Bedeutung ist rein spekulativ, salange 
unbekannt bleibt, wa das GefăB hergestellt wurde, das van der hellenistischen 
Auffassung Liber die Aganistik ausgeht. 

Das GefăB mit Palăstraszenen aus dem Kastell von Gilău ist ein hervarragendes 
ki.instlerisches Werk, das die Reihe salcherartiger Sti.icke vervallstăndigt, die den 
Beitrag der Provinzen zur tareutischen Kunst wăhrend des Prinzipats darstellen. Das 
technische und ki.instlerische Niveau des GefăBes wird van den besanders wertvallen 
lnformatianen vervallstăndigt, die es zur griechischen Aganistik zur Rămerzeit bringt. 

so P. R. Franke (Anm. 30), 48 ff. 
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Abb. 1 Das Gefă13 von Gilău. 
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Abb. 2 Das GefăB von Gilău. 
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Abb. 3 Das GefăB von Gilău. 



218 Dan lsac 

Abb. 4 Das Gefă13 von Gilău. 
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Abb. 5 Das Profil (Zeichnung). 
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Abb. 6 Der ausgerollte GefăBrand (Zeichnung). 
Abb. 8 Die ausgerollte Darstellung des GefăBkorpers (Zeichnung). 



DAS GEFĂSS MIT AGONISTISCHEN DARSTELLUNGEN VON GILĂU 221 

0 

Abb. 7 a-b Die Offnung des Gefiillrandes; der Boden des Gefiilles (Zeichnung). 
Abb. 9 Griechische Mtinze aus Pergamon, 3. Jh. n.Chr. (Zeichnung nach DA I, 2, 
Abb 1333). 


