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Ein >assyrisches< Objekt 
in >ägyptischem< Licht 

In der altorientalischen Abteilung des Louvre befin
det sich ein bronzener Armreif1 (Abb. 1-2), dessen 
offene Enden in stark stilisierten Kälberköpfen aus
laufen. Dominant sind die großen, runden, oben 
doppelt gerahmten Augen und die deutlich vom Ge
sicht abgesetzten Ohren, die ebenso wie der Hals 
durch Längsriefelung Fellcharakter andeuten. Seit
lich an den sehr stumpfen Schnauzen sind die Na
senlöcher angegeben, oben bilden zwei Wülste die 
Abgrenzung zur Stirn. Diese Wülste sind ebenso wie 
die innere Umrahmung an den Augen durch klei
ne Ritzungen quer geriefelt. Auf der Stirn befindet 
sich ein eingeritzter Wirbel. Die Größe des Stückes 
(H. 11 cm, Dm. 13 cm) läßt auf eine Tribut oder Weih
gabe2 schließen, da es nicht tragbar scheint3. 

Das Objekt wurde zum einen als assyrisch an
gesehen4, da auf den assyrischen Orthostatenreliefs 
KälberkopfArmreife wiedergegeben sind. Dort wer
den sie als Geschenke herbeigebracht oder von König 

oder Genien als Oberarmschmuck getragen5. Zu
dem sind die in Tierköpfen auslaufenden Reife eine 
Schmuckform, die in erster Linie für das 1. Jt.v.Chr. 
belegt ist6. Assyrische Realien sind erst seit der 
Entdeckung der sogenannten KöniginnenGräber in 
Nimrud im Jahre 1989 bekannt, allerdings fanden 
sich dort als TierkopfArmreife m.W. nur solche mit 
Löwenköpfen7. 

Zum anderen erfolgte eine Zuweisung des Louvre
Reifs aufgrund seiner ornamentalen Formen in den 
achämenidischen Bereich8, wobei besonders die star
ke Stilisierung im Vergleich zu Objekten aus Persepo
lis und Susa festgestellt wurde. Allerdings sehen Käl
berkopfAmreife in klassisch achämenidischem Stil 
anders aus: Häufig aus Silber gefertigt, zeigen alle an 
weit auseinander liegenden Orten gefundene Reife 
eine große stilistische Ähnlichkeit9, die auch bei 
einer in Persepolis gefundenen Gußform festzustel
len ist10. Die typischen achämenidischen Kälberkopf
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A r m r e i f e z e i c h n e n sich me i s t d u r c h k l e ine K ö p f e m i t 
g e w ö l b t e r Stirn, d u r c h b o h n e n f ö r m i g e W ü l s t e ü b e r 
d e n A u g e n , e i n e n e in  o d e r z w e i r e i h i g e n Bar t f r i e s 
u n d v o r a l l em d u r c h l a n g g e z o g e n e O h r e n aus . D e n 
n o c h e r s c h i e n die D a t i e r u n g des Louv re Re i f s in die 
a c h ä m e n i d i s c h e Zeit als e i n e Mögl ichke i t , i h n e i n e r 
o r i e n t a l i s c h e n S t i l r i ch tung z u z u o r d n e n 1 1 . 

Im Z u s a m m e n h a n g m i t der Bea rbe i tung v o n zwei 
s i l be rnen C a p r i d e n k o p f  A r m r e i f e n a u s d e m K u n s t 
h a n d e l w u r d e dieses A r t e f a k t h e r a n g e z o g e n , da es als 
Vergleich d i e n e n k o n n t e . Die b e i d e n S c h m u c k s t ü c k e 
m i t de r P r o v e n i e n z a n g a b e » Ä g y p t e n « b e s t e h e n a u s 
Silber u n d sol len h i e r k u r z vorges te l l t w e r d e n . Der 
e rs te Reif (Abb.3)12 ist ü b e r g r o ß (Dm. 11,5 cm) u n d 
zeigt e i n e n k a n t i g e n Q u e r s c h n i t t . Die K ö p f e w i r k e n 
auf d e n e r s t e n Blick na tu ra l i s t i sch , da sie gänzl ich 
m i t R i t z u n g e n ü b e r z o g e n s ind , die die F e l l s t r u k t u r 
w i e d e r g e b e n sol len . A u s g e n o m m e n d a v o n sind die 
g e p u n k t e t e n T i e r s c h n a u z e n sowie d e r j ewei l ige Wir
bel auf de r St i rn. Die g r o ß e n A u g e n w e r d e n v o n er
h a b e n e n S tegen g e r a h m t , die q u e r geri tz t s ind: Ein 
Mus t e r , das sich a u c h bei d e n p r o p o r t i o n a l zu klei
n e n O h r e n u n d d e m z w e i r e i h i g e n Bar t w i e d e r f i n d e t . 
Die ge r ie fe l t en , S  f ö r m i g e n H ö r n e r l iegen auf d e m 
Reif au f . An de r Oberse i t e des Reifs sch l ieß t e in ge
ritzter, g e o m e t r i s c h e r D e k o r in F o r m v o n P u n k t b ä n 
d e r n u n d R a u t e n d e n Kopf ab, d u r c h P u n k t e g e m u 
s te r te Dre iecke b i lden d e n Ü b e r g a n g z u m g la t t en 
Reif. Es exis t ier t e in Para l le ls tück, das a n d e r w e i t i g er
w o r b e n w u r d e 1 3 . Das z w e i t e Ob jek t (Abb.4-5)14 we is t 
e ine fast gesch los sene F o r m auf (Dm. 8 ,5 c m ) . U m 
d e n Reif a n l e g e n zu k ö n n e n , w u r d e e in Teilstück se
p a r a t gearbe i t e t : Der e i n e Tierkopf m i t a n s c h l i e ß e n 
d e m Fries ist m i t d e m res t l i chen Reif ve rzap f t . Die 
K ö p f e s ind seh r abs t r ak t g e f o r m t , ih r Q u e r s c h n i t t ist 
a n n ä h e r n d rech teck ig . Bis auf d e n S t i rnwi rbe l s ind 

sie gänz l i ch m i t e i n e m R a u t e n r i t z m u s t e r ü b e r z o g e n , 
n u r die I n n e n s e i t e des Reifs ist glat t be l a s sen . Seitlich 
b e f i n d e n sich die g r o ß e n , r u n d e n A u g e n , a u s d e r e n 
w u l s t a r t i g e n , fast k r e i s f ö r m i g e n U m r a h m u n g e n die 
A n s ä t z e de r l a n z e t t f ö r m i g e n O h r e n w a c h s e n . Die 
A n s i c h t v o n o b e n ve rdeu t l i ch t , d a ß sich ü b e r d e n 
A u g e n n o c h j e dre i W ü l s t e b e f i n d e n , die a n die ab
s t r ak t e Da r s t e l l ung des G e h ö r n s s t o ß e n . Rech teck ig 
s ind die o b e n d u r c h para l le le R i t z u n g e n v e r z i e r t e n 
S c h n a u z e n , die w a h r s c h e i n l i c h f r ü h e r d u r c h e in 
S c h m u c k e l e m e n t m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n w e r d e n 
k o n n t e n . Die G l i e d e r u n g des r e s t l i chen D e k o r s m i t 
d e n Fr iesen a u s R a u t e n s c h r a f f u r u n d g e m u s t e r t e n , 
u n t e n b e t o n t e n D r e i e c k e n gleicht d e m des a n d e r e n 
Reifs. Auf d e n e r s t e n Blick w i r k e n sie u n t e r s c h i e d l i c h 
in d e r Ges ta l tung ; d e r e i n e r e in o r n a m e n t a l , w ä h 
r e n d de r a n d e r e »real is t ische« Züge a u f z u w e i s e n 
s che in t . Be ide s t a m m e n a b e r a u f g r u n d g le icher De
k o r e l e m e n t e w o h l a u s einer Werks t a t t . G e m e i n s a m 
k e i t e n in de r Ar t de r q u e r g e r i e f e l t e n W ü l s t e a n d e n 
A u g e n w i e de r Wirbe l auf de r St i rn fa l len au f . 

F ü r die H e r k u n f t de r b e i d e n Reife w u r d e n Ver
g le iche a u s Ä g y p t e n gesuch t . Hier k a n n e in Reif a u s 
K o m e l  N a w a 1 5 h e r a n g e z o g e n w e r d e n , d e r e i n e Par
allel i tät in d e m G e s t a l t u n g s o r n a m e n t de r g e z a c k t e n 
M a n s c h e t t e a u f w e i s t . Er w i r d h e u t e in die a c h ä m e 
n id i sche Zeit da t i e r t 1 6 . R a u t i e r t e F l ä c h e n g e s t a l t u n g 
a m Kopf , w i e sie de r zwe i t e C a p r i d e n  R i n g a u f w e i s t , 
ex i s t i e ren a u c h auf a n d e r e n , in Ä g y p t e n a n g e k a u f t e n 
A r m r e i f e n , die a b e r in die nachch r i s t l i che Zeit zu set
z e n s ind 1 7 . Da w e i t e r e Para l l e len f ü r diese A r m r e i f e 
a u s d e m g e s a m t e n Gebiet de r r ö m i s c h e n We l t 1 8 

s t a m m e n , k a n n b e d a u e r l i c h e r w e i s e n i ch t gesagt w e r 
den , ob das R a u t e n m u s t e r g e n u i n ägyp t i sch ist. Da 
dieses M u s t e r m .E . e i n e n Terminus ante quem darstel l t , 
w i r d e ine D a t i e r u n g f ü r die F r a n k f u r t e r Reife i n 

11 R e h m ( A n m . 6) 2 8 f. 
12 F r a n k f u r t , M u s e u m f ü r Vor u n d F r ü h g e s c h i c h t e Inv .Nr . 93, 22a HS. E. R e h m , in: D. S tu tz inge r u . Mi ta rb . , 

N e u e r w e r b u n g e n des M u s e u m s a u s d e n J a h r e n 1 9 8 6  1 9 9 9 . Archäo log i sche R e i h e Bd. 16. M u s e u m f ü r 
Vor u n d F r ü h g e s c h i c h t e F r a n k f u r t , F r a n k f u r t a m M a i n (2000) 16 ff. 
F ü r die P u b l i k a t i o n s e r l a u b n i s d a n k e ich D. S tu tz inger . 

13 Es b e f i n d e t sich h e u t e als Le ihgabe im M u s e u m de r Univers i tä t v o n Trier. Diesen Hinwe i s u n d w e i t e r e 
A n r e g u n g e n v e r d a n k e ich M. P f r o m m e r . 

14 F r a n k f u r t , M u s e u m f ü r Vor u n d F r ü h g e s c h i c h t e Inv.Nr. 9 3 , 2 2 b HS. R e h m ( A n m . 12) 
15 E. Vernier, Ca t a logue G e n e r a l des A n t i q u i t e s du M u s e e d u Cairo. B i joux et Orfevrer ies , Ka i ro (1927) 188, 

Taf. XXI ( » g r e c o  r o m a i n « ) . 
16 R e h m ( A n m . 6) 33 (A.96); P f r o m m e r ( A n m . 8) 345 (TA 155). Letz ter d is tanz ier t sich i n z w i s c h e n v o n 

dieser Z u w e i s u n g u n d schlägt das 2. J h . v . Chr als E n s t e h u n g s z e i t vor : M. P f r o m m e r , Roots a n d Contac t s : 
Aspects of A l e x a n d r i a n C r a f t s m a n s h i p , in : A l e x a n d r i a a n d A l e x a n d r i a n i s m . I n t e r n a t i o n a l S y m p o s i u m Los 
Ange les . T h e J. Paul Ge t ty M u s e u m 1993 (1996) 189 A n m . 58. 

17 A n k a u f 1903 v o m M u s e u m in Kairo: Vernier a .a .O. 51 (Nr. 52.103) , Taf. XIII; F.H. Marsha l l , C a t a l o g u e of 
t h e Jewel le ry , Greek , E t r u s c a n a n d R o m a n in t h e D e p a r t m e n t of Ant iqui t ies , Bri t ish M u s e u m , L o n d o n 
(1911) 330 (2815); Taf. LXV; Cleopa t ra ' s Egypt . Age of t h e P to lemies , N e w York (1988) Nr. 9 5  9 6 ; vgl. 
a u c h die Absch lüsse e i n e r Ket te , d ie m i t p a l m y r e n i s c h e n Reliefs in V e r b i n d u n g geb rach t wi rd : B. D e p p e r t 
Lippitz, Die B e d e u t u n g der p a l m y r e n i s c h e n Grabrel iefs f ü r die K e n n t n i s r ö m i s c h e n S c h m u c k s , in: Pa lmyra . 
Geschich te , K u n s t u n d K u l t u r de r sy r i schen Oasens t ad t , Linz (1987) 185 A b b . 7 (alle S c h m u c k s t ü c k e e n d e n 
in S c h l a n g e n k ö p f e n ) . 

18 B. Pfeiler, R ö m i s c h e r G o l d s c h m u c k , M a i n z (1970) 99; Taf. 20,2; B. Depper t Lippi tz , G o l d s c h m u c k de r R ö m e r 
zeit im R ö m i s c h  G e r m a n i s c h e n Z e n t r a l m u s e u m , M a i n z (1985) 15 Nr. 25 m i t w e i t e r f ü h r e n d e r L i t ; Taf. 10. 
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die griechisch-römische Zeit vorgeschlagen. Andere 
Parallelen sind m.W. nicht bekannt19. 

Vergleicht man die beiden Frankfurter Reife mit 
dem des Louvre, dann fallen als gemeinsame Ele
mente neben der massiven Ringform die Art der 
quergeriefelten Wülste an den Augen und die Wirbel 
auf der Stirn auf. Daher darf m.E. eine Gleichzeitig
keit aller drei Reife (Frankfurt und Paris) postuliert 
werden. Bei genauerer Recherche stellte sich nun 
heraus, daß der LouvreReif ebenfalls aus Ägypten 
stammt; zu schließen aus einer Notiz, der früher 
keine Beachtung beigemessen wurde: Der Reif war 
Bestandteil der Sammlung Salt, die in Ägypten zu
sammengestellt wurde20. Dies unterstützt die These 
einer örtlich und zeitlich gleichen Herstellung aller 
drei Artefakte in der griechischrömischen Epoche 
Ägyptens. 

Somit ist festzustellen, daß die frühere Zuwei
sung des LouvreArmreifes nach Assyrien eher asso
ziativ und zufällig war. Die im Vorderen Orient ge
suchte Herkunft war zwar durch den Versuch einer 
perserzeitlichen Zuweisung modifiziert worden, die 
der anzunehmenden Herstellungszeit näher kommt, 
aber letztlich wurde doch eine falsche Provenienz 
postuliert. 

Zum Abschluß sei noch ein Wort zum Motiv 
angefügt. Wie alle Schmuckstücke in der altorientali
schen und vielleicht auch noch in der hellenistischen 
Welt hatten auch die Armreife eine bestimmte, viel
leicht nicht immer den Trägern präsente, aber tra
ditionelle Bedeutung. Galten Löwen oder Stiere als 
starke Tiere, die Mut verleihen konnten, folgten die 
Kälberdarstellung einer anderen Vorstellung. Indem 
man einen Armreif mit diesem Motiv trug, versetzte 
man sich in die Position eines Jungen/eines Kindes 
gegenüber einem Muttertier bzw. im übertragenen 
Sinne einer Gottheit und versicherte sich so deren 
Schutzes gegenüber den Feinden  erhielt also letzt
endlich wiederum Stärke21, eine Symbolik, die auch 
in Ägypten nicht fremd war22. In Griechenland tau
chen nur vereinzelt KälberkopfArmreife auf23. 

Solche Interpretationen müssen für die grie
chischrömische Epoche Ägyptens noch hypothetisch 
bleiben; das eingeschränkte Motivrepertoire aber, das 
für den assyrischen24 und achämenidischen25 Bereich 
bezüglich der Armreife festgestellt werden konnte, 
läßt es m.E. zu, daß den verwendeten Motiven auch 
in diesem Fall ein bestimmter Symbolgehalt zuge
wiesen werden kann. 

19 Die nubischen Tierkopfarmreife (4. Jh. n. Chr.) dürfen aufgrund des zu unterschiedlichen Stils nicht heran
gezogen werden: W.B. Emery, The Royal Tombs of Ballana and Qustul, Kairo (1938), Taf. 39; Africa in An
tiquity II. The Arts of Ancient Nubia and the Sudan, Hrsg. S. Wenig, New York (1978) Nrn. 270271. 

20 E. Pottier, Catalogue des Antiquites Assyriennes, Paris (1924) 141 Nr. 166. 
21 Siehe vor allem G. Buchholz, Kälbersymbolik, APA 11/12, 1980/81, 55ff.; vgl. ebenso Rehm (Anm. 6) 29 f. 
22 P. Behrens, »Kalb«, in: LÄ Bd. III, Wiesbaden (1980) 296 (Junges der Himmelskuh). 
23 B. DeppertLippitz, Griechischer Goldschmuck, Mainz (1985) 266 Abb. 199; P. Amandry, Collection Helene 

Stathatos. Les bijoux antiques, Straßburg (1953) 113 ff., Taf. XLIV,253; Taf. XLV,254. Die Kälberköpfe wei
sen ebenfalls einen Wirbel auf der Stirn auf, hier aber wiederum ganz naturalistisch, dem hellenistischen 
Stil entsprechend. 

24 Hrouda (Anm. 5) Taf. 9 (Widder, Kälber, Löwe, Schlangendrachen [aufgrund der Rollschnauze, die ver
gleichbar mit der MuschhuschSchnauze ist]). 

25 Rehm (Anm. 6) 47 (Löwe, Widder, Kalb, Stier, Capride, Ente, Mischwesen). 
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