
Zur Lesbarkeit der Bildsymbolik . 
lffi Osthallstattkreis •) 

ALEXANDRINE EJBNER 

(Wien) 

Dem A.ndenken meiner Eltcrn gewidmet. 

, , Da13 d;as Ornament aus festen geometrischen Formen 
heirausw.-achsen muf3, ist eine dlm ArctiiolC'gen wohl
veirtrawte Tatsache und rn erkliirt sich ai.:ch das 
imn.ere Gesetz, das selbst die ffheinlar lockersten 
Ihirer ((gemeint ist Micheels) Linicnfpielc bindet". 
(HL M.) 

Au:s dem Briefwechsel zur keltirchen Zirkclorrrrren
tik zwis•chen P. Jacobsthal, W. Michcels und H. Mobius 
(PAl'LI 1986, 1'16). 

Um zu einer umfas~enden Aussage iiber clic hallstăttischic Bildsymbolik zu gelangcn, wăre zu dis
kutieren: wie der Mensch der Hallstattzeit sich selbst dargestellt lha t 1, welche Bildsprache ihm eigep ist 2, 

welche Mittel ihm <lazu zur Verfiigung standen 3 und welche Thennen er aus seinem Lebcnsbereich aus
gewăhlt hat 4• 

Wesentlich fur die Bildsymbolik ist daher zunăchst - u.E. unabhăngig vom Bildtrăger 5 - der Dar
stellungsinhalt selbst, der zum Teii fiir uns lesbar ist, d.h. die einzdnen Figuren sind real erfa.llbar, aber 

•·V nahhă.ngig vom vorbcreitl'tcn \"ort rag flir <las Syitipo
sium in llll.ile Herculane (A. EIBNER, 1992) sind in diescr 
Zeit cinige wichtige Arbeitcn zur hallstiitti~cher. Kunst, 
zum Teii mit ncuen Ans.'it1en er>chienl'n (FREY 1992; 
KOSSACK 1992; NEBELSICK 1992; TORJJROGGE 1992). 
Ich babe mich bei dcr Ausarbeitung bemilht, Anrl'gungtn 
daraus aufzunehmen, bin aber ilbcrzeugt, daO ein Konsenz 
und cine widerspruchsfreie Interprctation rnlangc nich t 
miiglich ist, als die Bildinhalte an den Originalen im Detail 
ilberpriilt sind (vgl. \Vidersprilchc in dcn bishcr publiziertrn 
Abrollungen). 

1 Vgl.dazu dic hallstiittischen Stclen: KIMMIG 1987; J .FI
SCHEH 1984; C. EIBNER 1982; PADOVANI-MELLER 1977, 

Dic im folgcndcn zitiertc Litcratur ist oftmals filr zus:J.t1-
lichc Rcfercnzen wichtig, die, um dcn Zitatcnapparat nicht 
allzusehr anschwPllcn zu lasscn, nicht immer gcsondert 
angcfilhrt wird. 

2 Zum Symbolgut vgl. KOSSACK 1954; auch l\IOLLER
KARPE 1980; zur figuralcn Yerzicrnng und Klcinplastik 
vgl. Ll:'CKE u. FREY 1962; FREY 1969; 1980; 1991; 1992; 
A. EIBNER 1981; NEBELSICK 1992; A. EIB!\ER 1980 a, 
63 ff.; AIGNER-FORESTI 1980. 

3 Als 'Verkstoff kommt Ton, Metall ader Stcin in Fragc; 
an Tcchniken Ritzung ader Stempdung bzw. Gra·rur und 

Pimzicruii~. Miitlerei odcr Relief und Plastii!: A. EIBNER 
1980 b; i';uo:c;FRIED-WEISS 1979; PR0SSING 1991; 
AlC::\ER-Fc>RlESTI 1980. 

4 „Situ•lenk-st": LUCKE 11. FREY 1962; FREY 1969; 
1980; 19912; :ZEMMER-PLANK 1976; KROMER 1980; 
A. EIB~ER 19181; TORBROGGE 1992; Frau mit Spindel: 
FREY 1976; A. EIBNER 1986a;Musik:REICHENBERGER 
1985; A. EIBX ER 1986 b; 1993; SCHUSTER 1991; Osthall
stattkreis: DOJBIAT 1982; NEBELSICK 1992; REICHEN
BERGER u .. JDOBL\T 1985; hallstăttisch: TORBR0GGE 
1969; REICHENBERGER 1984; 1991; BORN u. NEBEL
SICK 199 I; I{ OSSACK 1992. 

• Der !Biiidtiră.gcr kann sein aus: l{eramik (TongefiHlc/ -
plastik), l\\lctall(Bronzcgcfă.De/-plastik) ader Stl'i r. (Stelcn/ 
Skulpturcn) - letztercr, von Vorliiufrrn abgeschcn, im 
Osthalbtattbcr cich bis jetzt noch nicht nachgcwicsl'n (WILL
YO~SEDER 1938; M. KAUS 1991; vgl. dazu auch C. 
EIBNER 1974,. 120 ff. ). Da sich im Osthallstattkreis unab
hangig ·rom Ilildtră.ger, rnwohl was das Material als acch 
<lie Form betrifft, glciche ader ăhnliche Bildthemen findcn, 
kam es \rohl auf den Verwcndungszweck des Gegenstandes 
an (•rgl. <lazu LE~ERZ-DE WILDE 1980, 98; NEBELSICK 
1991, 45 ff., bes. 60; KOSSACK 1992, bcs. 238, 243; auch 
<lie Ausfillm.rngen von MOSCALU u. BEDA 1991, 218). 

ll { \; > -U.\CIC.\, Tomul XI\', nr. 1-2, Bucureşti, 1993, p. 101-116 
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102 Alexandrine Eibner 

dic ihnen innewohnende Aussage prim.ăr nicht deutbar 8• Wir stehen daher vor dem Problem der Herme
neutik, deren Ziel die SinnerschlieBung ist. 

Diescs Problem der Hintcrfragung des Dargestellten soll konkret an Hancl einer der Bronzezisten aus 
der fiirstlichen Grablege des Kroll-Schmiedkogels von Kleinklein aufgerollt werden 7• Alle weisen durch 
Trennleisten unterteiltc, zonale Verzierungen in Punkt-Buckeltechnik auf, die sowohl figural als auch 
geometrisch gestaltet sein konnen 8 • 

Zu dieser Analysc mochte ich die Ziste XIII mit Deckel herausgreifen 9• Sie besitzt zwei, von Punkt
Buckel-Leisten eingerahmte Frieszonen: cin oberer sclunaler Tierfries und ein unteres groBes, fast die ganze 
Ziste fiillendes Band mit figuraler Verzierung, dessen Erscheinungsbild mit kreuz und quer iiber den Bild
trăger verteiltcn Figuren und der zusătzlichen Punkt- und Rosettenverdichtung bislang als horror 
vacui gcdeutet wurde 10. 

Meiner Auffassung nach stellt aber der Hauptfries einen seitlich von Reitern flankierten l7mzug 
dar, wicdergegeben în einer „linearen Perspektive". Damit liegt cine mehrfach gestaffelte, quasi perspek
tivische Szene vor uns, die durch antithetisch angeordnete Musikanten unterteilt erscheint. In vorder
ster Reihe des Umzuges fallen zunăchst die Reiter ins Auge 11 . Die einzig komplett ausgefiihrte Figur zeigt 
einen Reiterkrieger, der auf einem aufgezăumten Pferd sitzt, das real mit vier Beinen und gr6J3er als die 
iibrigen dargestellt ist. Wăhrend die anderen nur mehr im bildlich abgekurzten UmriB einen Reiter - Pferd 
mit Menschenfu.13 als Symbol - andeuten, weil sie sonst zuviel von dem iibrigen Bild verdecken wiirden. 

Meines Erachtens haben wir es daher weder mit Achtlosigkeit noch falsch verstandenem Vorbild 
und Unverrnogen zu tun, sondern mit einem ganz bewu.13t, mit den Mitteln einer friihen narrativen 
Kunst gestalteten Bildprogramm, in dem sowohl das Ncben- als auch Hintereinanderbefindliche sowie 
auch das răurnlich Hoherliegende ohne Unterscheidung in ciner Ebene dargestellt werden 12• Wir erken
nen so in dem scheinbar unbeholfen gegliederten gro.13en Fries eine im wesentlichen horizontale Tiefe von 
hintereinander gereihten Figurengruppcn, aber auch eine unserem profanierten răumlichen Vorstellungs
verrnogen eher abgehende vertikale Komponente, die wohl esoterische Verknupfungen ausdeutet, wobei 
die Darstellungsinhalte des oberen Tierfrieses mit denen des untere11 gro.13en Frieses korrespondieren, aber 
auch die oberste Zone des gro.13en Friesbandes erlăuternde Inhaltc zu dem darunter Dargestellten verrnit
telt 13• 

Im Bild hinter bzw. in der răumlichen Tiefe neben den Reitem folgt der eigentliche Umzug, 
den sie flankieren, wic dies in plastischer Gestaltung der Strettweger Wagen zeigt14. Die agonartig 
aufspielcnden Aulosblaser gliedern <labei das Geschehen in drei, von rechts nach links hintereinander 
gereihte Einzelszenen15• Dics wird durch den oberen Tierfries noch unterstrichen, da dort sieben Was
scrvogel jcweils so angeordnet !3ind, daB sie mit den Musikanten darunter korrespondieren, wăhrend 
j e vier VierfiiBler die iibrigen Szenenbilder begleiten, was auch schon unabhăngig L. D. Nebelsick 
erkannte16• 

Generell sind allc Figuren im Fries so dargestell t, daB sie sowohl nach rechts blicken als auch 
gehen. Ausnahmen sind die antithetisch angeordneten Aulosblăser und die retrograd dargestellten Fi-

8 Es kann 'ich um dic,elbc Aussagc hanclcln, glcichgiiltig, 
ob wir jetzt nur cin Symbol oder das ganze Bild vor uns 
habcn (vgl. Zistc XIII/Rcitcr und Rcitcrsyrnr.oI; <lazu auch 
NERELSICK 1992, 'III u. Anm. 8"1; MOLLER-l{ARPE 
1980, 23; als Beispicl fiir reales Bild und innewohnende 
Aussagc vgl. dic Ausfiihrungen von I. SCHEIBLER (1980) 
zu sog. Nebcnfigurcn /„Fiillsel" heim Amasis-Maler). 

7 Fiir die Funde vgl. SCHMID 1933; DOBIAT 1979; 
K KA US 1979; PROSSING 1991; zur Datierung vgl. 
DOBIAT 1980; TERlAN 1990, 122 ff„ bcs. 126 ff. 

8 Fiir die BronzegcfăOe vgl. SCHMID 1933, 22"1 ff. (Pom
merkogel), 2"17 ff. (Schmiedkogel), 253 ff. (Kriillkogel); 
PROSSING 1991, '49 ff./bes. 50, 83 ff./bcs. 8"I u. 85 f„ 88 ff. 

9 SCHMID 1933, 268 f., Taf. Icu. 270 f„ Abb. '46; PROS
SING 1991, 86/Nr. 3"10, Taf. 120, 121 u. 89/Nr. 352, T. 13 l. 

10 SCHMID 193J, 268 f., 270; TORBROGGE 1992, 
590; vgl. <lazu auch NEBELSICK 1992, '417. 

11 Zur Verdeutlichung wurde die Abrollnng nach SCHMID 
u. M. KRAMER (PROSSING 1991, Nr. 340/Taf. 120, 121 u. 
Nr. 352/Taf. 131) eingescannt und Computer unterstiitzt 
nachbearbcitct, wofiir ich mcinem Mann C. EIBNER 
herzlichst danke. Vgl. zu dieser Einlesung bzw. Intcrpretation 

auch die nicht ausgemaltc Abrollung (Abb. 1): rn sind in 
der obcren Fricszone der kleine VierfiiOler und daneben die 
beiden Hiihnerviigel ergănzt, in der mittleren Zone zwischen 
den drei hintereinander gereihten Francn das \Yasservogel
symbol nach der Vorlage von SCHMID ( 1933, Taf. Ic) ein
gesetzt nnd anhand dcr Bauchkontur das Tier, auf dcm der 
Bogenschiitze steht, als Pferd rekonstruiert. 

12 Vgl. die Anordnung der Sternrosettcn in Abb. 3, die 
durch die horizontale und vertikale Gliederung diese drei 
Ebencn hervorhcben. Ăhnliche Darstellungsprinzipien kenneu 
\\'ir auch in der altăgyptischen Kunst, bei der die Art der 
Darstcllung ihrer Inhalte aspekti'' genannt wird (BRFNNER
THAUT 1990, II. Kunst, 7 ff.). 

ia Vgl. <lazu auch NEBELSICK 1992, "102 u. Anin. 7 u. 
8; zur Ausdeutung: MOLLER-KARPE 1968, H4 ff. 

14 SCHMID 193"1; MODRIJAN 1977; AIGNER-FORES
TI 1980, 19 ff.; EGG 1991. 

I& Vg. Abb. 1: I. Szene - Drei „Wickelkindcr" mit 
umgebenden Tieren; 2. Szenc - „Prunk"-und Schiipf
gefii.Oe zwischen Auletenpaar und darauf zukommende Frauen; 
3. Szenc - aul eincm Ticr (Pferd ?) stehender i thyphal
lischer Bogenschutze, von Tiercn umgeben. 

11 NEBELSICK 1992, 417 f, 
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Lesbarkeit der Bildsymbolik 105 

guren, die optisch quasi als Trenner zu cliesen Musikantengru:pwen hinfiihren: es handelt sich da bei 
um zwei kleine Vierfii13ler der ersten Szene und in cler zwe-iten u1m eine Frau mit Gefăl3 in Hănden, 
einem weiteren kleinen Vierfiil3ler, sowie um cin \Vasservogdsymb)Ql im Tierzug der untcren Zone. Die 
deutlich gezcichneten Sch6pfgefăl3e mit Hebelgriff17 in de-m.scllb~cn Abschnitt wcisen mit ihren Grif
fen ebenfalls nach rechts, so dal3 sic eine imaginare PersănJi,chLkfeit ergreifen konnte 18. 

Obwohl der grol3e Fries als unendliches Band gelesen werdern kann, habe ich mich entschlossen, 
die Friesabrollung bei der unbedeutenderen Nietung zu An fa11g ecler ersten Szene beginncn zu lassen. 
Auch wenn die Nietreihe zwischen der Szene 2 und 3, die bislhe~r als Beginn der Da.rstellung ange
sehen wurde, durch ein Punkt-Buckel gesăumtes vertikalcs Bandl zum Teil betont crschcint, wird sie 
doch durch zwei uberlappende Tiere im oberen Bereich der Zis;tre - Wasservogel und Pferd (Reiter?) 
- stărker mit dem vorangehenden Bildinhalt verbundcn, wăhremcl durch die jetzige Anordnung m.E. 
die Bedeutung und Ausrngekraft der beiden gro13en Wasseni·ăpgel sowie der gro13en Sternrosetten19 

fiir Anfang und Ende des Zuges bzw. for dessen ZusammensclhlufJl klar hervortritt. 
Die erste Szene bezieht sich daher auf die drei vel!'schiieden gewandeten „\Vickelkinder" in 

Frontalansicht, mit erhobenen Armen und „Kopfschmuck'' 21°: zzwischen ihnen befinden sich je zwei 
Rinder und zwei „Prunkgefă13e". Daruber, teilweise zerstărt, V61gel, wăhrend darunter im begleitenden 
Zug drei gr613er ausgefiihrte Tiere - Rind, zuriickblickende GeiB, Steinbock - zu sehen sind. 

Die zweite Szene umfa13t die Aulosblăser mit den sie umigeboenden Frauen: zwischen den Auleten 
und nachgereiht sind j e zwei iibereinander angeorclnete „Prunk:g(efăl3e", ein kleiner Vierfii131er und j e 
ein Sch6pfgefăl3 mit rechtsseitig angesetztem Hebelgriff zu :selhe~n221. Von rechts wenden sich noch zwei 
kleine Vierfii13ler den Musikanten zu, wăhrend links von ihmen drei hintereinander herschreitende 
Frauen22 mit im Opfergestus vorgestreckten Hănden dargesitellt siind2a. tTber diesen scheint schwebend 

17 Zur GefiiJJbenennung ·;gl. MERHART 1969 a, 302 ff. -
aul !{arte 2 sind sowohl Bron1e-als auch Tonlormen 
dieses GefăOtyps zusammengestellt. Nach PROSSING ( 1991. 
-43 f./Kleinklein Nr. 83) stammt ein bronzcncs SchopfgefăO 
mit Hebclgrilf aus Klcinklein selbst, das bei :MERHART 
( 1969 a, 37-4, Taf. 3-4/ 15) unter „Leib11it1er Fcld" gef!ihrt 
wird, damit ist das auf der Ziste XIII und dcm zugehorigen 
Deckel gemcintc GefăJJ auch im Original vom selbcn Fundort 
bekannt. 

18 Vgl. die , ,Prur.kgcfiillc" beim crsten Aulctcnpaar: 
an das unkre zwischcn den Musikanten ur:d an das obcrc 
nachgereihte schlieOt jeweils direkt der Hehelgriff des ~ch6pf
geliil3es an bzw. geht von diesen , ,PrunkgefiiJJen" aus (·1gl. 
dazu SCHMID 1933, 269 - vgl. aber auch dic Darstellung 
anf dcm Zistcndeckcl Abb. 2, wo clas Sch6pfgefiil3 linker Hand 
anschlieJJt und umgekC'hrt, d.h. im quasi ausgekrrtrn Zu5tand 
wicdergcgeben ist). Ein chensolches Sch6pfµ-efii0 hcfindct 
sich auOerdcm noch zwischen dcm dritten Musikantenpaar 
wie auch zwischen den Auletcn des Dcckels: C'S konnte <lil's 
cin Trankangebot an sic bedcutcn, als Perwnen, diC' ·10111 

Gottlichen C'rwăhlt wurden (·1gl. Hesiocl mul Homer, dic 
als Musikcr /Dichter Verhindung/ Beruhrung mit dc·m Gottli
chcn habcn, da sie ihre Kunst als C'in Geschenk der GottC'r 
cmplinden); diese jcweiligrn Einzelszcnen konnten aLer al•ch 
als Kurzel der GdaOgruppierung rund um <las crsteTiliiscrpaar 
und damit als diese dahintcrstehende Intention (kultischc 
Handlung) aufgcfaClt werden. Zum Kultgehrauch dC'r Schopf
gefăJJe (Schopfer, Tongcfiif3e) vgl. Anm. 33. 

19 Fur dic Bedeutung der Roscttcn und Vogcl vgl. 
die Ausluhrungen weiter untcn im TC'xt sowie Abb. J 11. 4; 
zum Begrifl Sternrosette vgl. Anm. 27. 

20 Das „\Vickclkind mit erhobcnen Armen" (·1gl. auch 
SCHMID 1933, 269) und „Kopfschrnuck" skllt genauso 
C'in Symbol dar wie dic „Frau mit crhobcnC'n Armen" (·1ţ:l. 
<lazu NEHELSICK 1992, 405 f.; A. ElBNER 1980 a, 6.1; 
auch UIEL 1985, 97 f., 100, Abh. 57, 61-6J, Taf. 29-31). 
Als „Kopfschmuck" schc ich die l'unkthC'glcitung des J(opfrs 
an: vgl. dazu clic Fraucngcstalten/darstcl111ngen im Osthall
stattraum, speziell im Kalenderherggchiet (l\EBEl.SlCJ{ 
1992, bes. -406, -407/Tah. 2; DOllL\T 1982); bes. zu I<opfpnt1. 
siehe: im Original (l'I'.. SllllOX 1987; auch FE<;EH. 11. 
NADLER 1985). in Varstclluug (GALLUS 1934, Taf. 3 u. 

'.\a; A. EIBN.:ER 1980 a, Taf. 3i; FOSSATI 1991, 66 f., 
Fig. I L2/Yoiti'fffigur mit Scheibe am Kopf. vgl. auch Fig. 
110 u. I 11 ;: CCHIECO BIANCHI u. TOMBOLA NI 1988, 
102/Ablb. IJ.3);; es kann sich natiirlich auch um cinem Schlei
er/l\opftmch (wgl. Situlenkunst: l.UCKE u. FREY 1962, 
14-16) oder· uim cine Haartracht handeln (·1gl. Zopf: KOS
SACI{ 1992, 2:35 f.; CHIECO BIANCHI u. TOlllBOLANI 
1988. 117,'Albb.,. 15"1, ·1gl. auch 80/Abh. 100). 

ZI ,-gl. dlazrn Anm. 17 u. 18. 
22 Ztir Ans~prache for cine Frau ist dic I\opf - und 

Gcwi\nc'ldai.rsllelllung hc-ra11!uzichen: l'ei dcr Frau rricht das 
(;ewand i mrne~r bis liber die I'l'.nie auf dic \Yacle herab -
besit.zt al~o W:aclenlănge, gleichgultig wie immcr c:s wieder
i::ci::rbc11J ist (rrock-odcr hoscnartig: ·1gl. diC' untC'rffhicdli
chl'n Gl('w;a.ncdktonturcn cler hirr auf Zistc XIII clargestC'lltC'n 
Fraucn), itlll c;;qzcn~atz zum l\lann, wo dic Darstcllurg cinc:n 
unbcdec:ktcn t·:ntcrkib bzw. nur cin bis zu dcn Ober~chen
krln reiich.en«le,,s Gc:wand ·;c-rmuten liiJJt (·1gl. clarn auch A. 
FJri?'ER 191861 b, 286 ff.); hei dcr Ifopfdarstrllung kann es 
sich bei clcer Frrau um cine Haartracht - Zcpf - (vgl. J{OS
SACK 1992, 2.'.35 f.) oder um einen SchleiC'r hanckln, wcnn 
"·ir dic s;itt1lcrndarstc:llu11gen mit heranzichcn (IXCKE u. 
FHEY 1962, 1~4-16; hes. FREY 1969, 105/i\r 18, Taf. 67-
Gi'irtelscchDirfle ·'ion Carceri, \\'O dcr Schkicr 1opfartig abstC'ht). 
wăhrend s'ic Jxoeim Mann als Helm mit Hclrnlmsch interprc
ticrt wi1rd (·;g!l. clazu auch SCHllUD 1933, 269 - I ntcrprc
tation). 

2a Ygl. cl:aztu clic Certosasitula, wo Mănner mit sakrakm 
(;criit (·;erhii1lltt ') in Hănden den Oplerzug anfiihrc:n, wiihrend 
Frauen G·efiiiOee unei anderr Gerătschaftcn auf dcm Kopf 
balancierc·n ( A„ EIBNER 1981, 265, Abb. I); aus rkm gricchi
schC'n I:lPrrich vi:il. z.B.: Hckabe als Pric:stc:rin hringt mit 
drn sie br,gkittcnckn Frauen cin Gcwand als Opfcr fiir clic 
(;otthcit dai!' ((SCHEFOLD, 196-4, -42, Taf. 30 u. :li); vgl. 
dazu arndrTe OJpferzugc wic Panathcnăcnzug (IIOAH.VMAN, 
DORH~. JFlTlHS u. HIH.MER 1976, 1-4-4, Tal. 19.3 oben). 
Opfcrzug Iii r . Athena l'rornachos (E. SIMOX 1980, 19.3, 
Abh. 176), Chrergabc des Hochzeitsge\\·andes an Pcrsephone 
(t. ~!A1T Kl. ZA~OTTI-BIAi\CO 1961, 1.10, Abh. 142); 
·1,i::l. a11:S ·dl'"11 C'truskischcu Bcrrich den Opfcrzug auf dl·r 
Situla di ll'lika..i.Sna aus Chiusi (STAHY 1981, Taf. 16 u. 18). 
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108 Alex;tndrine Eibner · --· 

eine ebensolche Frau, allerdings mit einem eingeschriebenen Tier im Gewand (einem kleinen Vier
fiil3ler) und einem GefăJJ in der Hand, auf die Gruppe zuzukommen2~. Nach oben schlie13en zwei Hiih
nervăgel (Pfaue?) den Fries ab, wăhrend im Tierzug unten zwischen zwei Reitern zwei hundeartige 
Tierc25 mitzichen. Eine weitere, inmitten von Tieren retrograd dargestellte Frau, die sich cbenfalls 
mit cincm Gcfa.13 in Hănden dem zweiten Musikantenpaar zuwendet, kann man nach dcm weiter oben 
Gcsagtcn wohl auch auf den gerade beschriebenen Bildausschnitt beziehen. 

Dic drittc Szene zeigt cinen ithyphallischen Mann, cler mit Pfeil und Bogen ausgeriistct, von ver
schiedenen Tieren umgcben, auf cinem Vierfiil3ler (Pferd ?) 26 stcht: von diesen lassen sich die drei 
klcinen Vicrfii131er mit den drei \Vasservogeln zu einem gleichsam hăngenden Dreieck wrbinden, clas 
den Bogenschiitzen nur am Rande, sonst aber vor allem den Bogen umschliellt. Wăhrend die zwei Rinder 
mit dem dariiber angeordnctcn, etwas grollcrcn Steinbock ein gegengleiches, quasi stchendes Dreieck 
bildcn, in clas von unten her cler auf dem aufgezăumten Pferd sitzende Kriegcr hineinragt. Gegen 
den obcren Tierfries zu, vor dem Steinbock, schlie13t ein Reitersymbol die Gruppe ab. Zwischen 
dieser letzten Szene und dem von uns betrachteten Beginn befindet sich die dritte Musikantcngruppe, 
nur mit eincm Schopfgefăll zwischen sich und einem besonders gro13en \Vasservogcl mit aufsi tzender 
Sternrosette iiber dem linken Blăser. 

Ich hoffe, mit dieser Beschrcibung die reale Bildaussage verdeutlicht zu haben. Welche weiteren 
hermeneutischen Schliisse konnen · aber noch gezogen werden? 

In cler ersten Szene sind die drei „ Wickelkinder" insoferne differenziert, als geradc die mittlere 
Figur durch eine Sternrosette27 im Kopf hervorgehoben wird. Aullerdem sind bei ihr auch alle Finger 
iiberdcutlich dargestellt. Bei cler links flankierenden Gestalt sind zwar beide Arme, sonst aber nur 
die rechte Hand angegeben, wăhrend die rechts vorangestellte keine Hănde bzw. Finger zeigt. We
sentlich fur die Aussage scheint aber auch die Armhaltung selbst zu sein - <las Emporhebcn cler Arme28 , 

die cine Punktlinie vom iibrigen ungegliederten, „gewickelt" scheinenden K6rper absetzt. Dieser hat 
bei dcr mittleren Figur cine kreuzfOrmige Schniirung, wăhrend clas linke „Wickelkind" cin gekreuztes 
Band iiber cler Brust trăgt und bei ihm durch dcn nach unten gerichteten Pfeil die Scham ange
deutet erscheint. Dagegen wirkt die rechte Figur wic cin Xoanon, ein ungegliedertes Bild, clas wic 
cin Gebildcbrot nur cine Lăngsbctonung der K6rperachsc zeigt29 • Dicsc Hervorhebung cler mittlcren 
Figur bzw. cler Mitte oder Hohe an sich spiegelt auch das dariiber dargestellte Register wieder, bei 

24 Bei dieser Fran handelt es sich offenbar um dic Anfilhrc
rin der Gruppe, <las crgibt sich nicht nur aus der Rmct
tcnanalysc (zwci Stcrnrosetten im I<opfbercich die~cr Figur 
und zwci ilbcr ihr: sic Jassen sich vcrtikal, aLcr ai:ch. als 
l\littclpunkt von Strahlenbiln<leln mit <lcn Rosetten unter 
den Hunden im Tierzug vcrbinden), clic hier einen Hohepunkt 
des Dargcskllten akzcntuicrt, son<lern a11ch aus dem i n 
i hrcm Gcwand ei ngeschricbenen Tier, das sicher ei ne besonckre 
Bcdcutung hat, wobei unklar ist, oh cs als poikiles Gewebeo 
gemei nt ist ocler cin ihr attribuiertcs Ticr darstcllt. Zum 
Dildmoti·1 ·1gl.: Maicrsch - Fraucn<larstcl111ng mit einem 
„ Kincl" im Gcwaud (llERG 1962, 36/Grab 89, Taf. 29/ l) 
oder bootischc Amphore mit „Herriu cler Til'rc", in ihrem 
Gcwand ein Fisch (E. Sil\IO):, 1980, 1.50, Al>h. 139). 

20 Zur Betleutung dicscr Ticre vgl.: <las Giirtdhlcch aus 
Krain mit cincr Mănncrprozession auf C'inc hun<leartii:;e 
Statuc hin (IXCKE u. FREY 1962, 71/Nr. 20, Taf.. 33; 
GEl'PEL 1972). clic Schcibc von Montehclluno mit eincm 
f'bcnsolchcn sich vor ciner Frau hochreckenclen Ti<'r (KRISS 
1962, 85 f. - vgl. mit Gurina·rntivbkch, Taf. 56/62; CHIECO 
BIANCHI u. TOl\lllOLANI ·1988, '19/Abb. 55, vgl. auch 133/ 
Abb. 182 u. 183). dic Hunde im Opferzug clf'T Ccrtosasitula 
(LUCKE 11. FREY 1962, 69/~r. 'I, Taf. 18 u. 6'1), sowic · 
clic geziihmt<'n \\'olfc aus Stillfrinl/l\larch (Pl THER 1986, 
2.1 ff., bC's. 58 fi. -\Yolf: 60f.; vgl. clarn BLĂ):KLE 1986, 
188). dic Hun<lC"bcstattungcn (DEHRENS 196'1; DL.~NKLE 
1986; 1\1. KAl'S 1985) und die Hundcplastiken aus 
(;riib<'rn (POLE):Z 1975) so\\'ic zum Hund allgenwin 
(MARINGER 1981). 

26 \'gl. Rciter und Heitersymbolc, so wiirc nach cler 
Bauchkontur 111. E. l'in l'ferd zu rC"konstruicrcn. Cbcr <lic 
Bcdcutung des l'krdes vgl.: die Mitgabc von \\'agcn und 
l'Icrdegcschirrtcilcn in gchobencn Grăbcrn cler Hallsta ttzeit 

(\'ic·rr2drigc Wagrn 1~87; J\ROMER 1986, 5'1 If.; Ec;c; 1989 
a; PIGGOTT 1%3; HOPPE 1989, 169 ff.; POLENZ 1978; 
1977; SPIESS 19.11, Les. 125 ff.; vgl. da;u at:eh I\OSSACK 
1992, 233 f.). die Tcilr.aJ-n:e ctcr Hcitcr !""" \\'arcn am 
kulti!chen l'n17ug,'Opfcr· (Strcttwcg - A1m1. 14; I<alen
derlocrgbercich - NEDEI.SIC J{ 1g92, 410 ff., Tal>. l u. 2; 
Holzthron vou \'C'rucchio - I\OSSA( I\ 1992, 236, 238 f.); 
zur \'crbinclung ckr Frau/Gottin mit <lcm Hf'itn (NEllEL
SICK 1992, 410 ff.; vgl. auch dic \'crbinclung cJc>s Thra
kischen Rcitcrs mit cler Gottiu - !\IA ZARO\' 1978; 1989; 
OPPERl\lANN 198'1, 126 ff. t1. H.cgistcr). 

2' Mit dcm Terminus Stcrnro~C'ttc bczC'ichnC' ich C'inc 
RosC'ttC', deren <'inzelnc klcine PunkthPckcln rlurch klcinc 
Strahlcn ·1erlm11tlcn simi: cliese schwankC'n zwi~chC'n zwei 
uncl sechs, m<'ist bilclen jccloch vier bis ffchs Strahlcn die 
Roscttc; vor aliem die scchsstrahligcn bcsitzen dann Schlils
sclpositioncn filr dcn Aufbau des Bildprogramms - •1gl. 
Abb. 3 u. 4 (FREY 1969, 49 f., ·rnr aliem 53 u. Anm. 253 -
„Derivate solchcr Punktrosettcn"; I\OSSACK 1992, 238 
- „gclten als Fiillmuster, gchcn abcr ... sichcr ilbcr orna
mcntalcs Bciwerk hi naus"). 

2s Fur elen Gcstus , ,crhobcnc Arnw/Hiinclc" und clic sich 
clahinter ·n·rbergcnde I ntt>ntcntion - sie kann rnwohl Erschci
nen dcr Gotthcit a.ls auch Anbetung ausdrilcken - vgl. 
DEMISCH 198'1. 

2u Zu den, ,\Yickclkindcrn" vgl.: dic Bronzcbkchfigilrchcn 
·rnm Hochbilhl bei Meran (HOERNES 1893, 10'1 f., Fig. 
35-37; vgl. auch Anm. 20 sowie MERHAHT 1969 b; EGG 
1986; v. HASE 1973, 53 f., Taf. 3) - es wiire wert, die scit 
HOERNES' Zciten stark a11geschwollc11c Gattung dicser 
Symbolfigurc-u in cincr eigcncn Studie gcmcinsam zu bctrach
tcn ('1gl. <lazu ;i,u.ch POLENZ 1986, 223). 
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dem ein auf einer Bodenlinic stchendes Rind beidseits von „Pruml1<g(cfal3en" umgeben wird. Wenn wir 
die fragmentierte obeîstc Zone noch miteinbczichcn, wird hicr 1tlu1rcch dic Vi:igel au:ch noch cin Bczug 
nach oben - zur Gi:i.tterwclt - angedeutct, denn hier laufcn auch clic beiden Seitenkanten des ima
gina.ren Dreiecks zusammen, dessen Bod·enlinie durch dic drci griiil3e~r dargestellten Tiere des Umzuges 
gebildet wird30• Von-zusatzlicher Bedeutung fiir das Geschehcn istt ;aber die jeweilige Sternrosette vor 
dem gro13en \\'asservogel oben und unten vor dem gro13en Riind, imdem dadurch auf dcn Lcsebeginn 
dtssclben hingewiesen wird 31 • 

In der Tierprozession der unteren Zone stellt eine Sternrosfette nicht nur das Rind bcsonders 
heraus, sondern dic ganze untere Zone scheint dadurch hervoJrgehwben zu sein, da die Rosetten be
sonders gehauft zwischen den Ticren zu finden sind, wahrend si1c in der oberen Frieszone insgesamt 
nur viermal vorkommen32• Der Zug selbst wird durch dic TiieJre quasi zweigeteilt: indem lediglich 
unter der dritten Szene und unter Einbeziehung cler Auletcnp:aaue (hier auch im oberen Friesteil) 
Reiter dargestellt sind, wahrend spezifisch einheimische Tiere - wi{e Rind, Gei13 und Steinbock unter 
der ersten Szene und Runde unter der zweiten, vermutlich als; gi:ittliche Attribute zu deuten -, 
statt des Reiters im ersten Abschnitt erscheinen. Dal3 aber durchg<eh1end Reiter den Umzug begleiten, 
deutet rn.E. nicht nur clas Reitersymbol unter den ersten Musilkamten an, sondern genauso je eine 
Darstellung dieses Symbols uber den beiden ersten Agonistenpaarcm. 

Die ungeordnet, scheinbar , ,schwebend" wiedergegebene Fram der zweiten Szene ist durch das 
eingeschriebene Tier und die beiden Sternrosetten im Kopf wi edier besonders hervorgehoben. Sie 
scheint mir einen Opferzug anzufiihren, da sie ein Gefăl3 in ihrern Hainden hăit wie auch die retrograd 
dargestellte Frau, wăhrend die darunter abgebildeten Frauen ihre: IHănde im Opfergestus nach vome 
gestreckt halten33• Fur rnich stellen daher die vier „PrunkgefaDe'" im Bereich der Musikanten dieses 
Abschnittes gleichfalls einen Bestandteil cler Opferung, im Sinrue \'fon sakralern Gerat34 dar. Insoferne 
kornrnt auch hier cler oberen Frieszone eine .besondere Bedeutung zm;, als Vi:igel (Huhnervi:igel-Pfaue ?) 
die Beziehung zur Gi:itterwelt herzustellcn vermi:igen35• · · 

Durch eine Sternrosette im Kopf werdcn auch die Musikanitcin selbst besonders hervorgehoben, 
stellen sie <loch durch ihre Musik einc Verbindung zum Giittliche:n her. Eine Ausnahme bildet <labei 
scheinbar das erste Paar, doch finden sich auch hier Sternrosette:n zwischen ·den Beinen cler Blăser, 
die damit die Aufmerksamkeit des Bildbetrachters auf clas Opferges~chehen hinlenkcn sollen. Genauso 
weist eine Sternrosette im Kopf des Reiters auf dessen besondeire: Bedeutung im kultischen Umzug 
und infolgedessen im Bildprograrnrn hin36• 

ao Die zcntrale Lage der Rosette im mittlercn „\Yickcl
kind" JăOt sich je nach Auffassung als Diagonaleuschnittpunkt 
c;der als Zusanuncntreffr:n ·rnn antitheti~ch lirgendcn ockr 
stehendcn Drcieckcn deutcn, wobci dicse Aml>ivalenz tcil
wei~c dnrch das Bildprogr:i.111111 vorgcgrlien ist (·rgl. St<'iTI
l>ock - Hind - Wickelkind; Steinbock - \\'ickelkirnl -
\\'asscf'fogcl, obcrer Reitcr - \\"ickclkind - Rind in Al>b. 1). 

31 \'erbinden wir dicsc beidcn, so habcn wir hier genauso 
zwei parallelc Linien (Anfan.g unei Endc der A brollung) vor 
uns wie l>ci dcr „schweben<;len Frau", wodurch sic unscr 
Augenmerk besonders auf sich zichen: hier auf dcn Mittel
punkt des Gcschehens - Opfcrszcnc - , dort auf Anfang/ 
Ende desselben (vgl. auch Anm. 11-13 u. Abb. 3 u. 1). 

39 Die Sternrosctten der obercn Zone kommen jewci!s 
nur gedoppelt vor und zwar nur an besondcrs wichtigen, 
fiir das llildprogramm wesentlichcn Stelh:n: Anfang/Endc 
und Opfcrung etwa in de~ Mitte des Friescs („schwebendc 
Fran") (·rgl. dazu auch AnlJ'!. 31). Von dicsen Roscttrn 
lassen sich aber auch Linien zu den 'terschiedcnen Rosctten 
im unteren Tierzug zichcn, sodaO sich Strahlenbiindel iiber 
diese beidcn Szenen ergieOen - vgl,, Abb. 3 u. 1. 

88 Fiir cin Opfer spricht das GcfăO in Hănden der Faucn: 
vgl. die Statuetten aus venetischcn Heiligtiimern (KRISS
HEINRICH 1970, 1191 ff .• 1235 ff., 128 J); Schopfgefoll~/ 
Schopfer sind als Opfergabe sowohl im Original (KHISS
HEINRICH 1970, 1297 ff., bcs .. !302 ff.; DĂMMER 1986) 
a.ls auch bildlich (Certosasitula - LCCKE, u. FREY 1962, 
Taf. 18 u. 64; vgl. auch FREY 1969, 90 u. 18) nachgewiescn 
(vgJ. dazu auch Anm. J7 u. 23); vgl. auch die mitgetrage
nen Gefălle, Holzbiindel und .Opfcrtierc auf den Situlf'n 
(aufgefotet bei: A. EIDNER 1981, Abb. I; vgl. daz9 auch 

STAR\' lll8 li, Ta\L 16; SCHUJ\l:ACHER 1983, Abb. 2/ 1); 
fiir die .l>csonde re Rolle der Fnu im Osthallstattkreis auch 
im h'.ultgc;.ch·ch<cn 1 vgl. NEBEI.SICK 1992; auch l(ROMER 
1986, 35 u. D•Olll.AT 1982; ,\, EIUNER !986a, 44. 

li Es ist auffadlend, dal.l sich in dcr Kăhe dicscr Gafiillc 
wic „Prunkgf"făJl"' (nach SCHMID 1933, 269 - „cincm Idol 
nich t uniih nli cl1 ") unei Schăpfgefal.l mit Hebclgriff immer 
auch Vogcl bcfiincden: bei dcn „\Vickelkindern" cin groOer 
Wasscr 010gcl unei cin Hiihnenogcl; bei deu l\lusikanten 
Hiihner,16gel (Pi:i.1 ue ?) ; bei cler retrograd dargestellten Frau 
und dem zweiite n , Auletenpaar \\'asservogelsymbolc wie auch 
bcim lctzte-n BI~isrerpaat, wăhrcnd beim Bogenschiitzen auch 
desscn Waffc damnit umgcben ist. Fiir die Bedeutung der 
Vogcl im Kult vgll.: die Vogelschau im antikcn Bereich und 
die ·1crschieclen.en1 Vogeldarstellungcn (allg. ROES 1940; 
sc!Jon flir clic alterren Metallzciten: KOSSACK 1954; SCHAC
ER 1989) sow'°hll im Kalcnderbcrggebiet (DOBIAT 1982, 
308/Abb. 21; C\EIJJELSICK 1992, 4Jfrff.,416/Tab, '5) als auch 
auf rlen Situlen (JLUCKE ·u. FREY 1962, 4 I ff., fiir Abb. 
vgl. Register: \·og~el) und in der Oberplalz (WAMSER 1986). 

35 Vgl. da.mit auch die fragmentierte Darstellung der 
crstcn Szene, in deer neben dem Hallstatt (Wasscr) 'rogel cin 
Hi'ihncf'!ogcl zu errkenn'en ist; siehe auch Amn. 34. 

36 \'gl. zn die111 l\lusikanten (A. EIBNER. !986b; 1993). 
zum Reiter (Anm„ 26). \\'eiters zum Pferd (DOBIAT 1982, 
Abb. 20, wolJCi )-'\r. 4 u. 6 Rindcrfiguren darstelle11; PO~ 
LE'.'.'Z 1977; TE R~2AN': t989), zum Rihd" (FRANZ 1966). zum 
Hirsch (IlRE~TJ~ES 1962; PAlJLI !9Ş3, bes .. 473' f(), 2µ· 
Ticren aligemt•in (DE VRJE:S 1961;: 171 fL; SCHWAP
PACH 1974; GRffiEN 1986, 171 ff.), 
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Der zugehOrige, leider stark fragmentierte Deckel wiedcrholt m.E. nur das Bildprogramm cler 
Ziste, anscheincnd abcr in andcrer Zusammenstcllung, d.h. <lie Betonung dcr einzelnen Figuren und 
die innere Aussage der Szenen ist anders gewichtet. Unter den nach links gcrichteten Tieren kommt 
lediglich als neues Element ein weiterer ziegenartiger Vierfiil3ler hinzu, wie wir ihn auch vom Bild
programm anderer Zisten des Kroll-Schmiedkogels kennen37• Smveit man dcn Fries rekonstruicrcn kann, 
begleiten diese Tiere den Rand umlaufend, einmal liegt zwischen ihnen allerdings auch cin „Prunk
gefăll": es sind Rinder mit Punktbetonung des Gehorns, ein Hund und Ziegenbocke -· nach dcm 
vorhandenen Platz zu urteilen, konnten es urspriinglich wohl vierzehn gewesen sein38• Das innere Fries
bild wird verrnutlich durch vier Auleten39 radialsymmetrisch unterteilt, zwischen denen wieder eine Figur 
in Frontalansicht mit erhobenen Armen (Hand gezeichnet) und „Kopfschmuck", „Prunkgefă13e" und 
Sch6pfgefâ13e mit Hebelgriff, Rinder, Vogel und kleine Vierfii13ler erkennbar sind40• Sternrosetten heben 
auch hier wieder Wesentliches fur die Aussage hervor: so zeii:en die beiden Rosetten zwischen Rind 
und Steinbock wohl den Beginn der Leserichtung an, wenn wir die Ziste zum Vergleich heranziehen. 

Wir haben jetzt schon einige Male auf die Bedeutung der scheinbar ungeordnet im Fries ein
gezeichneten Sternrosetten hingewiesen, die m.E. den Schliissel zum Verstăndnis des Bildprogramms 
und damit zum Bildinhalt liefern: es betrifft vor allem die funf- und sechsstrahligen Rosetten, die 
miteinander verbunden, die Aussage des Dargestellten klarlegen bzw. Einblicke in das Komposi
tionsschema des Kiinstlers gewăhren. 

Anfang und Ende werden so durch eine besonders gro.lle Sternrosette in Verbindung mit einem 
Wasservogelsymbol gekennzeichnet. Gehăuft auftretende Sternrosetten finden sich dariiber hinaus iiber
all dort, wo die Bildaussage dem Kiinstler ein besonderes Anliegen war41 • Fiir <las Kompositions
schema sdbst ergibt sich dadurch als ornamentales Grundlinienmuster ein linearer Raster von mehr 
oder weniger quadratischen bis rechteckigen Feldern bzw. Zickzacklinien, Rauten oder Strahlenbiindel, 
jc nachdem wie man die Rosetten untereinander verbindet42• Es liegt dem Fries somit auch ein geo-

87 Zistcn mit Ziegenbticken: grof3e D<lcke - auller Dek
kel XIII, Ziste VII, VIII, XI t:nd XII; kleine Illicke -
liste VII, XI und XII (vgl. SCHMID 1933, 270 f„ Abb. 
46; 248 f„ Abb. 28, Taf. Ia; 249 f., Taf. Ib; 264 ff„ Abb. 
41-44; 267 f„ Abb. 45a-b /PROSSING 1991, Taf. 131/ 
Nr. 352; Taf. 112-113/Nr. 336; Taf. 114-115/Nr. 337; 
Taf. 116-117/Nr. 338; Taf. 118-119/Nr. 339; SCHMID 
1933, 248 f„ Taf. Ia; 264 ff., Abb. 41-44; 267 f „ Abb. 
45a-b/PR0SSING 1991, Taf. 112-113/Nr. 336; Taf. 
116- 117/Nr. 338; Taf. 118-119/Nr. 339). 

88 Vom liegenden „Prunkgefăf3" ausgehend nach Jinkll: 
cin Hund (Schwanz: erhalten). 3 Fehlstellen, zwei Rinder mit 
Punktbetonung des Gehărns, 3 Fehlstellen, cin Tierkopf
fragment, zwei Rinder (davor zwei Sternrosetten bis zum 
llock). zwei Băcke (davor cine Sternrosctte bis zum Gefiill 
- womit der Anschluf3 gegeben ist) - vgl. Abb. 2. 

89 Erhalten sind: zwci Auleten ganz, die mit dem Rtl
ckl-n zueinander stehen (vgl. A. EJBNER J986b, 280 -
du1 eh dic Publikation von PROSSING 1991 ergibt sich 
aber cine Vervierfachung dcr Auleten!), und von zwei wei
teren, als solche von mir rekonstruiert, nur die Fiille bzw. 
die Beine bis zum Unterleib. Durch sie crgănzen sich dic 
BJ!iser zu je zwei agonartig zusammenspiclenden Musikan
ten, die hier allerdings weiter gestellt sind, sodaf3 sie in Ab
stănden von je etwa einem rechten Winkel (Achsenkreuz) 
aufgetragen sind. Zu dieser kreuzflirmigen Anordnung vgl. 
i.B.: Deck~! BeD'lenuti/Este Grab 124 (FREY 1969, 104, 
Taf. 64 u. 65) - hier auch zwei Zonen: einen ăuf3eren Tier
fries und einen inneren kreuzflirmig untertcilten mit Vă
geln. 

• 0 Hinter dem bis zum Vnterklirpcr crhaltcncn .\uleten 
ist noch eine weitere kleinere Figur von dcn FtlCC"n bis zum 
Unterleib erhalten, die mit dem Rtlcken zu ibm stcht und 
sich daher •1011 ihm weg bewcgt/sich etwas Anderem zuwen
det (leider nicht erkennbar). Ober dem ersten Ziegenbock 
(vor dem Rind) im Tierzui;: Jă13t sich vielleicht der punktierte 
Win:kelhaken neben dem Schlipfgefii.13 zu einem „Prunk-

gefâll" erglinzen, wie es auch zwischen den beiden gut erhal
tencn Auleten bzw. auf der liste zu sehen ist. 

41 Wie z:. ll. die vertiknle Achse: zu Anfang und Ende des 
Frieses (vgl. Anm. 31 u. 32) wic auch zwischen den Hunden 
im Tierfries der unteren Zone und dcr „schwebenden Frau" 
în der oberen, sodaf3 sich în beiden Făllen mehrfachgefilhrte 
Linien ergcben - oder die Rosettenkumulierung: bei die
ser Frau sclbst, ebenso wie bei dem „Prunkgefăf3 " mit ange
schlossenem Schăpfgefilf3 zwischcn dem erstcn Musikanten
paar, zwischen den drei hin lereinander herschreitenden 
Frauen und im Kopfbereich des rechten Bliiscrs des letzten 
Paares. 

H Vgl. dazu Abb. 3. u. 4. Ausgangspunkt ftlr Strahlen
btlndel wăren z.B. die beiden Rosetten tlber der „schweben
den Frau" oder die grollc Rosette zwischcn den beiden Hun
den im unteren Tierzug oder die grolle Rosette liber dem 
grollen Wasservogel am Ende des Frieses. 

Generell Jăllt sich feststcllen, daf3 man den Fries nach 
verschiedensten Gesichtspunkten gliedern kann: durch die 
Auleten erscheint cr dreigeteilt, ebcnso durch das Gitter
netz (untcre Zone: Tierzug, mittlere Zone: die szeni~chen 
Darstellungen, obere Zone: Tier- und Vogeldarstellungen), 
wăhrend sich im Szenenzusammenhang eine Zweitcilung zu 
ergeben scheint (I. Abschnitt: „ \Vickelkinder" - Auleteu 
- Opfer / / 2. Abschnitt: Auleten - Bogenschiltze - Aule
ten - siehe auch die Zusammenfassung im Text). die auch 
im untcren Tierzug zum Ausdruck kommt (Tiere // Reiter 
-da.s Reitersymbol im I. Abschnitt sowie die beiden Sym
bole in der oberen Frieszone, etwa in der Mitte des jeweili
gen Abschnittes, deuten nur allgemein die Reiterbegleitung 
de~ Umzuges an; der einzig real dargestellte Reiter findet 
sich in der Mitte des Rciterzuges im 2. Abschnitt). Dieselbe 
Teilung in zwei Abschnitte ergibt sich aber auch durch die 
vertikalen Mehrfachlinien, die aus der Verbinduug der Ro
setten entstehen (siehe Anm. 31 u. 32, 41 sowie Abb. 3), 
p1.rallel dazu erscheinen auch vertikal angeordnete Wasser
vligel (zwischen der retrograd dargcstellten Frau und dem 
zweiten Auletenpaar). 
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tnetrischer Aspekt zugrunde und nicht nur eine aspektive Girull1dlrichtung'3, in cler cler Inhalt des Dar
gestellten als Aspekt wcsentlichcr fi.ir den Ki.instler ist, als dlic korrekte bzw. perspektivische Dar
stellung"'. 

Zusammenfassend laOt sich daraus erkennen, daO nich t nur die figurale Analyse sondern auch 
die scheinbar ungeordnet angcbrachten Sternrosetten das5cllbe Ergebnis zeigen, indem sie uns cla
rauf hinweisen, da.13 wir es hier mit einem wohl durchdachte-n, amalytisch aufgebauten Bildprogramm zu 
tun haben - m.E. religios-kultischen lnhalts: so stellt wahirscheinlich cler erste Teil eine Opferszene 
zu Ehren einer Gottheit dar45, wahrend im zweiten Teil enttw,eder die Gottheit selbst vor uns steht 
bzw. eine Mythe, Legende oder ein Ereignis aus dem Leben e>iner Gottheit oder eines Heros erzăhlt 
wird. 

Fur mich ist daraus auch die fiir spatere Zeit iiberlief.erte lange Lchrzeit der keltischen Druiden 
erklârbar: denn wenn auch die Analyse keltischer Bildwerke eher den Kreis als Grundlage fur den 
Kompositionsaufbau erkennen lâ0t46 , so steckt auch dort reliigioses Gedankeng~t hinter den realen 
Bildern und <las „Handwerkszeug", um dies auszudriicken, mullt e crlernt werden. Ahnliches wird m.E. 
auch fur die Hallstattzeit gegolten haben, wenngleich wir hier miit anderen Kompositionsregeln rechnen 
mussen'7 • 

Fiir die Zisten von Kleinklein crgibt sich daraus, dall wir auch bei jenen mit geringerem Bild
programm mit den hier besprochenen Elementen in Variatiornen rechnen mussen. Eine genauere Ana-

'8 Vgl. Anm. 12, 30- 32, 42. Ich sparc mir eine noch
malige Beschreibung der Bedeutungslinien, die sich aus der 
Verbindung dcr Sternroscttcn ergebcn (vgl. Abb. 3) und dic 
m. E. durch ei11e Zusamme11schau zur Steigerung dcr Iledeu
tung des Bildprogramms beitragen bzw. hinflihren (vgL 
Abb. 4), Siehe auch Amn. i7. 

" Zur aspekfrren Darstellungsweîse (allg. DRl'NNE~
TRAUT 1990, li. Ku11st, 7 lf.) vgl.: de11 aufgeklappten Wa
ge11 in dcr Kale11derbergku11st (GALLlJS 193"1, Taf. II/1,5 
- Turn. 80; Taf. VI/2, VII/2, 2a - Turn. 28; FELGEN
HAVER 1962, Abb. I u. Taf. XI). dcn Wagen des Holzthro
nes von Verucchio (KOSSACK 1992, 2i0/Abb. 6), dcn 
Wagen auf der Kline von Hochdorf (lllEL 1982, 9"1 f., Abb. 
26; 1985, 95, Abb. 54 u. Taf. 25) und Fclsbilddarstellun
ge11 des Valcamonica (SCHlJMACHER 1983, Abb. 3/4; 
FOSSATI 1991). 

Zur a11tithetich symmctri>cl1C'11 Bildkomposition (allg. 
SCHEIDLER 1960) vgl.: die Web- und Opfcrszcne von 
Cdenburg (A. EIDNER 19R6a, 307/Taf. I - Turn, 27); 
GALU.'S 1934, Taf. XII-XIV - Turn. 27; Taf. XVI/I, 2, 
XVIl/2- Warischberg/ Turn. 3), elen Uildaufbau des Holzthro
nes insgesamt (KOSSACK 1992, 2Jj fi., bes. 238 f., 210/ 
Abh. 6: sieben Radsymbole, wobci das mittlerc, griillerc die 
Dildachsc angibt, der sich alles zuwcndct: diescs Rad ruht 
auf einer Vogelsonnenbarke (vgl. auch EGG 1989b, 261 f„ 
282), die dazugehărige Sze11e darunter ist leider 11ur frag
mentarisch erhalten, doch im untere11 zwl'itcn Fries liillt 
sich ·1ermutlich ei11e Opfersze11e ăhnlich Sopron-WariiTh
~rg und ei11c de11 Cdenburger \Vagenfahrte11 vergleichtare 
Szene erke1111en, wo sich ebc11falls ei11e Figur auf dern Wa
ge11 bcfindet u11d einc weitere hi11tcr dcm Wagen her geht 
bzw. wie hier auf diesen aufsteigt - vgl. dam A. EIB
NER 1980a, 64 ff., bes. 67); Ei nzelsze11e11 i n der Situlen
kunst wic z. B. Faustkampf und Musikagon sowie die Certo
sa!itula mit der Kli11e als si11nfâlliges Symbol der Zusarnrne11-
gehărigkeit der Agonisten (gerafft: Musikago11 und Zwei
kampf) (LUCKE u, FREY 1962, Kat. Nr. I, 18, 21, 22, 33, 
3.5, 40, 42; nochmals aufgelistet: A. EIBNER 1981, Abb. 1). 

Zur Darstellungsweise des Ku11stlers vgl: dort wo cs 
ihm wichtig erschien bzw. wo es auf de Gege11stand a11-
kam, sind die Umrilllinie11 aber so sorgfăltig gefuhrt, dall 
die archăologisch faObaren Einzeltype11 erke11nbar sind 
(vgl. Kamm~elm des Reiters bzw. Schăpfgefall mit Hehel
griff), sonst wird allenfa!ls ·;erkurzt (vgl. ReiterlUlle uPter 
den Pferde11 - zur Beschriinku11g/Beto11u11g auf das \Vesent
liche: ·rgl. dazu auch BIEL 1985, 9j); darubcr hi11aus dai; 

hier diskuti1erte li11€are G1 ur:dfcl;f ma im Bildaufbau, durch 
die Stc.-rn.rosetten markiert. 

" Viellei•tht zu Ehre11 einer dreigestaltige11 Gottheit, 
wenn man dlie „\\'ickelki11der" mit ihren venchitdentn In
ne11zeich11unigen als venchicde11e Aspekte derselte11 Gott·· 
heit aasiehlt, Zu einem vergleichbaren Ritual / Opfer
handlurng se•i auf de11 Mănner-und Frauenzug auf der 
Certosasitulai. verwiesen, der sehr viei mehr Einzelaspekte 
bietet - zurm „GroOen Fest" auf den Situlen vgl. auch 
die AustUhr11111gen bei PAUL! 1983, 473 u. A11m. 6.5-68 u. 
TORBRCGGE 1992 sowie KOSSACK 1992, 239 u. 243 -
„Schilderunl!!ell kultischer Ha11dlunge11 ... , ein Fest zu 
Ehren eine-s ~umens, welches das Werden, die Reife und das 
Sterbc11 der Satur le11kte und auch das Schicksal der [Men
sche11 bcstinnmte" (vgl. dazu ai;ch DL'NNING 1992, 50). 

46 Filr ge.ometri'sche Muster vgl. I.ENNERZ-DE WILDE 
1977 11, PAl'U 1986, 147; filr figurale C. EIBNER (Vortrag, 
gehaltcn aul der ]ahrestagung des West- u11d Suddeutschen 
Verbamlt§ fCir Alterti;m~kundc 19~8 in EttlingC'n; vgl dazu 
auch l 1EllERWASSER 193:1). lu dcm Vortrag in Ettli11gen 
fuhrte C. E~B:NER aus, dall l)EllBERWASSER als Ent
deckcr ·~on Kompositionsgrundlagen von Bildwcrken gelten 
muli: se hon 1927 fUhrtc er dazu Beispiele von der altăgyp
tische11 Kuns<t bi~ zum Arc de Triomphe an. 
Zu den Druriden vgl. de VRIES 1961, 203 ff., bes. 209; 
PIGGO'IT 11968. 

" ~ach 11111sercr Analyse ·1ermutlich vertikale und hori
rnntalc Liniten - also ein Gitternetz bzw. Dreiecke, Zick
xacklinie11 urnd Rauten ~owie Strahlt11LUmleL Solche geo
metrischen Nompositionsschemata sind uns ja von der 
zcitgleichen Keramik-u. Bronze·;crzieru11g durchaus ver
traut (filr Zierformen des Osthallstattrai.:mc~ vgl. z. B.: 
SIEGFRIED•-WEISS 1979; A, EIBNER 1980 a, .57 ff,; 
KLEMM 1992, 128 ff., 134 ff.; KILIAN-DIRLMEIER 1972). 
Dall es Ko11struktionsplăne und meisterhafte AusfUhrung· 
e11 gegcben hat, dafUr sind die Bronzeamphore vo11 Geveling
hausen (]OCKENHCVEL 1974, 19 f., Taf. 3/2). der Sil· 
bergurtel aus der l'.mgebu11g Yon Smederevo (VASIC 1988, 
13, Taf. 1, 2, 5/2) und die Bronzekline vo11 Hochdorf (BIEL 
1985, 94 f.) Beispiele, d. h. man hat sich Vorritzungen und 
\'orzeichungc.-n gemacht, bevor man zur AusfUhru11g und 
Ausgestaltung der Bronzeobjekte Ubergi11g. Dies gilt noch 
bis ins hohe lllittelalter, denn die Kunst als techn~/ Talent 
ist von den Gottern gegeben und wird ihnen zu Ehre11 aus
geubt (vgl. Homer und Hesiod; MOSCALU u. BEDA 1991, 
218; UEBERWASSER 1933). 
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lyse wird erst nach sorgfaltiger Restaurierung moglich sein. Immer wiederkehrendes Bildrepretoire, clas 
den oricntalisierendcn Stil, Italien und besonders den Osthallstattkreis verbindet48, uriterliegt dabei 
stiirkerer handwerklicher und eigenschopferischer Tradition dieser Bereiche. Fehlende Bildelemente 
in einem Gebiet lassen dabei keinen zwingcnden Schlu13 auf clas Nichtvorhandensein des Motivs oder 
gar auf clas Unverstandnis fiir den Darstellungsinhalt zu49 : so ist gerade cler Osthallstattkreis durch 
einen Eigenbestand an Musikinstrumenten60, aber auch dem originellen Darstellungsmotiv ·des Băren 
oder des „J onas im V.'al"51 sowie der „Frau mit erhobenen Armen"52 hervorgehoben. 

Es offenbart sich somit auf cler Ziste XIII (mit zugeh6rigem Deckel) im Verhăltnis zu den 
anderen, starker zonal aufgebauten Zisten aus Kleinklein ein sehr komplexes, vielschichtiges Bildprogramm 
in einer sonst nicht bekannten Originalităt, dessen Analyse durch die mitverwendeten Sternrosetten 
teils erleichtcrt, tcils bestatigt wird. Mir scheint clas ein Hohepunkt cler hallstattischen Kunst zu 
sein, wo man aspektive Elemente durch Gliedening, verschiedenc bildliche Anordnung und mit Hilfe 
cler Sternrosetten auszudriicken versuchte. 
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gefăOtrag<'ndc Frauen, Opfer, Musik und Tanz, viC'rrădriger 
Wagen mit Begleitfigur, Spinnen und Weben. 
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HASE 1992; J. FISCHER 1990; 1984, 26; F. FISCHEH 
1973; 1982; FREY 1989; FACSAH u. JEREM 1985, 134; 
PARE 1987; DOBIAT 1988; A. EIEJNER 1986b; AIGNER
FORESTI 1980; SIEGFRIED-WEISS 1979; TORBROG
CE 19.69. 

49 Vnscre Aufgal>c scheint· mir daher zu sein, die Einzcl
heitcn cler Dildersprache zu erkennen, ihr.e Strukturen, den 
l).ufbau und dic .Gliedcrung moglichst genau zu erfassen und 
darzustellcn, damit man .durch Vergleiche und Abfolgen, 
durch Verănderungen im Repcrtoire,' zu eincr moglichst 
wahrscheinlichen Aussage und Rekcinstruktion gelangen 
kann, um den Geist, de!' sich hinter dem rea.Jen Bild ver
birgt (wozu auch der Gegeostand selbst gehoren kann}, zu 
C'rfassen und damit auch den Menschen dieser Zeit in ihrer 
Geistigkeit năherzukommen - ·1gl. dazu die Ausfiihrungen 
A. JOCKENHOVELs (1974, .43 ff.) filr <las· \'ogcl-Sonnc·n
narken-Mofrr, das auch auf den Kleinkleiner Brnnzen in 
verschiedencr \\"i~dergabc auftritt (SCHMID 193.1, Ahb. 
!Oa, 35; PROSSING 1991, 104/Taf. 19, 344/Taf. 124. '.!45/ 
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K6rpeni' nochmals.einen Kreis ·um dei1:RingbuckeJ.forme11, 

der sich zwischen ihnen befindet, wăhrend die gesamte 
Szene auf cler RUckenlehne der Klinc von dl•r \'ogelson
nenl>arke umschlossen wird. 

~0 Dic Diskussion auf dem Pro Lyra Kongn·B 1990 in 
Saint Germain-en-Laye/ Paris crgab strittige und kontrci
verselle Auffassungen zu den Termini Phorminx und Alilos, 
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Erscheinungsbild zu bctonen. .... . 

61 Vgl. das Motiv des Bărcn (SCHMID 1933, 230 I„ 
Al>b. !Oa-c, Taf. Ia; FREY 1969, 70 f.; auf cler Novilara
stelc - HOERNES 1898, 640 n. Al>b. 192) sowie Ycr
schlucken und Ausspeien eines Menschen durch einen grofien 
Fisch (REICHENBERGER u. DODIAT 198.5). 

~2 Sic ist im Ifalenderbergbercich/Osthallstatikfeis mit 
den verschiedensten Bildelementen kombiniert: 5'pim:en und 
Weben, Opferung, Musik und Tanz (NEBELSICK 1992, 
410 ff., Tal>. 2 u. 5) sowie mit dem Baum (vgl. die Ausgra
l>ung von E. STliDEN1KOVA in Doine Janiky sowie 
Sopran/ Turn. 80, s. GALLUS 1933, Taf. 11/2; vgl, auch 
HOPPE 1989, 169 16"1/Abb. 2, l; zum ·Baumkult vgl. z. D. 
MAIER 1990) und dcr Spirale (NEBELSICK 1992, 407/Tab. 
2, I.oretto 52 u. 41 a; die Aufienseite des Holzthrones voii 
Vcrucchio weist cbcnfalls Spiral- und l\lâantlerver.zierung 
a.uf ->rgl. MONTANARI 1990, 128 f., 1'34/Fig. 5-'6.)., 
Wobei .Elnzelszenen und ganze Szenenfo)gen vorko:inmen 
k<innt>n (A. ElBNER 1980 a, 64 f. ;· vgl. zur Motivkombi
naticin bildlicher Dcrstellungen auch l'ENZE 198!). · 
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