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Frühkaiserzeitliche figürliche Bronzen im nordwestlichen Germanien. 
Ein Überblick 

R. Stupperich 

Sei tdem das Interesse der Humanis ten an den auguste isch- t iber ischen Feldzügen durch die A u f f i n d u n g 
der Tac i tus tex te g e w e c k t w o r d e n war , hat man r ö m i s c h e oder v e r m e i n t l i c h römi sche M e t a l l f u n d e in 
N o r d w e s t d e u t s c h l a n d gern mit diesen in Verb indung gebracht . Gerade bei Statuet tenfunden war das 
sehr be l i eb t . D e n n daß d ie G e r m a n e n b i l d l i c h e G ö t t e r d a r s t e l l u n g e n ab lehn ten und d ie Statuetten 
deshalb nicht v o n ihnen stammen konnten, entnahm man der "German ia " des Tacitus.1 

U m in dieser Frage e ine E n t s c h e i d u n g z u t re f fen , s ind der Charakter des Fundortes oder wenigs tens 
d ie s t i l i s t i s c h e Z u w e i s u n g u n d B e s t i m m u n g des A l t e r s w i c h t i g - auch das a l l e rd ings ke in s icheres 
I n d i z . S ind Fundor t und - umstände dama l s meist nicht oder nicht genauer festgehalten worden , so ist 
andererseits die sichere sti l ist ische Einordnung den meisten Bearbeitern gar nicht mög l i ch gewesen . In 
den W i d e r s t r e i t d ieser Z u w e i s u n g e n geriet z . B . d i e äl teste E r w e r b u n g des heut igen West f ä l i s chen 
M u s e u m s fü r A r c h ä o l o g i e , e i n Satyr , der 1801 in M e p p e n - K l e i n - F u l l e n g e f u n d e n w u r d e (Abb. 1)." 
Ä h n l i c h erging es auch schon der frühesten aus d iesem Bere ich überhaupt bekannten Statuette, e inem 
M e r k u r aus d e m M o o r bei V ö r d e n , den der m ü n s t e r s c h e A r c h i t e k t und G e n e r a l F. L . C o r f e y ( 1 6 6 8 -
1733) in den z w a n z i g e r J ahren des 18. Jhs . erwarb. J . M o s e r brachte ihn mit Gräbern in Verb indung 
und C o r f e y s Freund H. Nünn ing nahm ihn sogar als germanische Arbe i t in A n s p r u c h , wogegen Cor fey 
s ich energisch wehrte.4 D a ß die Prob lemat ik andauert , zeigt e ine kle ine moderne R e p l i k des 1830 ge 
fundenen Tanzenden Fauns aus P o m p e j i . 5 A u f G r u n d des Fundor tes in der unteren L i p p e bei K r u d e n 
burg ist der Besitzer überzeugt, daß sie nur von e inem römischen Lippe lager stammen kann. 

B r o n z e n v o n g e r m a n i s c h e n F u n d s t e l l e n und aus r ö m i s c h e n F u n d z u s a m m e n h ä n g e n in G e r m a n i e n 
müssen also z u s a m m e n betrachtet werden. Für eine Zuordnung sind aber nicht Fundgebiet oder Dat ie 
rung durch Vergle ichsstücke , sondern In format ionen über den Kontex t - H i n w e i s e auf Sied lung , G r a b , 
V o t i v n i e d e r l e g u n g , r ö m i s c h e s L a g e r - u n e r l ä ß l i c h . D i e G e f ä ß e lassen s ich in d i e s e m Punk t in der 

1 Tac. Germ. 9, 3. Allerdings trifft man auch schon früh das gegenteilige Bemühen, nämlich die Bronzen mit den Germanen zu ver
binden, diesen sogar ihre Herstellung zuzuschreiben. 

2 Noch A. MILCHHÖFER, Bronzefigur aus Klein-Fullen bei Meppen, im Besitz des Althertumsvereins zu Münster i.W. Bonner 
Jahrb. 90, 1891. l f f . Taf. 1 verband die von ihm vorgestellte Satyrstatuette mit den augusteischen Feldzügen. Späterer Ansatz bei H. 
SCHOPPA. Germania 20. 1936, 253ff.: J . B R A C K E R . Satyrstatuette, in: Römer am Rhein. Kat. Köln (1967) 223f. Nr. C 107 Taf. 
68 (übergenauer stilistischer Datierungsversuch); P. L A B A U M E , Die römische Satyr-Statuette von Klein-Fullen. Kr. Meppen. 
Emsland-Jahrb. 3/4. 1968. 24ff.; ders.. Römische Kostbarkeiten in Nordwestdeutschland (1971) 20 Nr. 13 Taf. 3, 1 (zugleich: Be
sonders wertvolle römische Funde in Niedersachsen. Bremen und Hamburg. Die Kunde N.F. 22. 1971.129ff.). 

3 H. L A H R K A M P , Lambert Friedrich Corfey. Reisetagebuch 1698-1700. Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster 
9 (1977) 333f.; 335f. Die meinem Brief Corfeys vom 13.1.1732 angegebene Höhe beträgt 16,5 cm. nicht wie ebd. 335 Anm. 30 irr
tümlich angegeben 6,5 cm. 

4 J. MOSER, Osnabrückische Geschichte 1 (1768) Abschnitt 3. Kap. 15. - Brief J. H. Nünnings an Corfey von 1731 sowie Briefe 
Corfeys an Nünning vom 7.3.1731 und vom 13.1.1732 im Archiv Zurmühlen, Haus Ruhr, publiziert von Lahrkamp (Anm. 3) 333f. 
und 335f. 

5 J . SIEVEKING. in: H. BRUNN und F. B R U C K M A N N . Denkmäler griechischer und römischer Skulptur (1937) Taf. 769 (mit 
Text). H. 78 cm. - Satyr von Krudenburg: Wesel. Privatslg.. H. 15.5 cm (Photo im Rhein. Bildarchiv. Landesmus. Bonn). 
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R e g e l am besten fassen und e i n o r d n e n , die Sta 
tuetten dagegen k a u m ; daher wi l l ich i m f o l g e n 
den d ie drei Bere i che - G e f ä ß e , Geräte , Statuet
ten - in umgekehr te r R e i h e n f o l g e als üb l i ch an 
sprechen. 

/. Gefäße 

D i e F o r m e n v i e l f a l t der M e t a l l g e f ä ß e i m f re ien 
G e r m a n i e n , z u m a l so l cher mi t f i g ü r l i c h e n Ver 
z i e r u n g e n o d e r A t t a c h e n , ist im a l l g e m e i n e n 
recht e i n g e s c h r ä n k t . D i e me i s ten s t a m m e n aus 
G r ä b e r n ; so w u r d e n verz ie r te E i m e r gern als 
U r n e n in B r a n d g r ä b e r n v e r w e n d e t . V o t i v f u n d e 
s ind seltener; in S ied lungen findet man nur gele 
gent l i ch Fragmente . A u c h in den römischen M i 
l i t ä r lagern s ind nur w e n i g e G e f ä ß e g e f u n d e n 
worden , j e d o c h k a u m mit f i gür l i chem S c h m u c k . 
Z u m Te i l s i n d es andere T y p e n , i n s g e s a m t 
sche in t d ie Pa le t te dort e twas v i e l f ä l t i g e r 
gewesen zu sein. 

E i n e typ ische F o r m der iu l i sch -c laud ischen Zeit , 
d ie in b e i d e n B e r e i c h e n in größerer Z a h l v o r 
k o m m t , ist d ie Kassero l l e mi t s chwanenkop fve r -

Abb. 1 Bronzene Satxr-Statuette aus Meppen-Klein-Fullen. z i e r t em G r i f f e n d e ( E 131 f f . ) 6 . M e h r e r e S t ü c k e 
Phnw WMfA. a u s augusteischen Lagern w ie Haltern und Ober 

aden d i e n e n m e h r n o c h a ls die z a h l r e i c h e n aus 
g e r m a n i s c h e n G r a b k o n t e x t e n zur e i n d e u t i g e n 

E ingrenzung der Ze i t s te l lung; h inzu k o m m e n die Werkstattstempel . H J . Eggers trennte von der e in fa 
chen G r u n d f o r m mi t z w e i S c h w a n e n k ö p f e n - übr igens e inem be l iebten M o t i v der k lass i schen Orna 
mentik - mehrere Var ian ten , d ie in der G e r m a n i a L i b e r a v o r k o m m e n , darunter e ine in B o r n i t z mi t 
doppel ten Schwanenköp fen (Abb. 2a),s aber auch e ine " le ichte" m i t stark reduzierten V o g e l k ö p f e n in 
Hal tern (Abb. 2b). Be rücks i ch t i g t man aber noch wei tere Var ianten aus dem römischen R e i c h , e twa 
Funde aus G a l l i e n , v o m B a l k a n und aus Südruß land , 1 0 dann erkennt m a n , daß es o f fenbar e in ganzes 
Spektrum von Formen gab, die sich relativ schnel l v o n einer V i e l z a h l komp l i z i e r te r Varianten zu e in 
facheren Formen entwicke l ten . E ine leichte Kassero l le aus e inem G r a b in Putensen, Kr. Harburg (Abb. 

6 Typeneinteilung nach H J . EGGERS, Der römische Import im freien Germanien. Atlas zur Urgeschichte 1 (1951). 
7 Vgl. nur etwa die Lehnen am Marmorthron des Dionysos-Priesters im Athener Dionysostheater, s. M. M A A ß , Die Prohedrie des 

Dionysostheaters in Athen (1972): M.E. MICHELI. Su di un gruppo di troni con decorazione vegetale. Boreas 10,1987,68 Abb. 3. 
8 O. KLINDT- JENSEN, La trouvaille de Kerumgaard. Traits des industries du bronze romaine et germaine Acta Arch 12 1941 155 

Abb. 10a. 
9 C. A L B R E C H T . Ausgrabungen bei Haltern. Die Fundstucke der Jahre 1912-13 und 1925-32 (mit Ausnahme der Terra sigillata- und 

MUnz-Funde), in: A. Stieren (Hrsg.). Die Funde von Haltern seit 1925. B A W 6 (1943) 108 Abb. 23d. 
10 A. DE RIDDER, Les bronzes antiques du Louvre (1913-15) Nr. 3026 Taf. 106 (aus Lixus, Marokko); V. HOFFILLER, Antike 

Bronzegefäße aus Sissek. Jahresh. Österreich. Arch. Inst. 11, 1908, Beibl. 124 Abb. 79; A . R A D N Ö T I , Die römischen Bronzegefäße 
von Pannonien. Diss. Pann. 11.6 (1938) 26 Taf. 2, 6 u. 18, 5 (aus Siscia); F. B A R A T T E . Vases antiques de metal au Musee de 
Chalon-sur-Saöne. Revue archeol. de FEst et du Centr-Est, Suppl. 5 (1984) 65ff. Nr. 83f. Taf. 30. 65 (aus der Saöne bei Ormes bzw. 
bei Fleurmont): B. R A E V . Roman Imports in the Lower Don Basis. B A R Int. Ser. 278 (1986) 28f. Taf. 22, 1 (Bagajevski-Tumulus)-
vgl. ebd. Taf. 71 ,2 (aus Novy, Grab43). 
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2c), e twa gibt s ich an den Vorsprüngen i m sonst kre isrunden L o c h als R e d u k 
t i o n s f o r m e iner k o m p l i z i e r t e r e n V e r s i o n zu e r k e n n e n . D i e S t a n d a r d f o r m 
setzte sich schne l l durch und ist desha lb im Norden v o r z u g s w e i s e vertreten. 
D i e versch iedenen Varianten gab es in mehreren "Gewich t sk lassen" : Von den 
k rä f t i gen S t ü c k e n mit s c h w a c h e m R e l i e f i m G r i f f l assen s ich d ie le ichteren 
sog. "B lechkassero l l en" trennen. A b e r auch die bedeutend schwereren R e l i e f 
g r i f f k a s s e r o l l e n m i t runden D u r c h b r ü c h e n am E n d e s ind hier a n z u s c h l i e 
ßen.1 1 D e r e n F o r m hat s i ch e i n d e u t i g auch aus e n t s p r e c h e n d e n S c h w a n e n 
h a l s m o t i v e n e n t w i c k e l t , w i e e in ige ältere B e i s p i e l e , e twa das W i e n e r Stück 
aus der S a m m l u n g Trau, demonstr ieren . 1 2 Nicht nur in Oberaden und Haltern 
s ind s o l c h e K a s s e r o l l e n be l eg t , s o n d e r n auch e in G e g e n s t ü c k zu der v o n 
Ha l tern in e i n e m re ichen G r a b v o n D e m b e in P o l e n . 1 D i e gesamte P r o d u k 
t ion dieser Kassero l len war wahrschein l ich in Campan ien angesiedelt . 

D i e Z a h l der Halterner Kassero l l en erhöht sich vermut l i ch durch eine neuge 
fundene R ingat tache in F o r m einer Satyrmaske ebenso w ie die der Gr i f f s cha 
len durch den A l t f u n d einer Bärenattache (Abb. 3a), d ie nach e iner Para l le le 
aus Prag -Bubenec (Abb. 3b) in gleicher Funkt ion an einer Gr i f f scha le saß. 

D i e f rühen Gr i f f s cha len mit W i d d e r k o p f e n d e v o m T y p Hagenau haben durch 
F u n d e aus Ha l tern (Abb. 4a) den besten Dat ierungsanha l t . I m f re ien G e r m a 
n ien s ind mehrere so lcher f rühen Gr i f f s cha l en in Gräbern belegt (Abb. 4b). 
Ein A l t f u n d aus W ü r z b u r g - H e i d i n g s f e l d (Abb. 4c), das j a in g l e i cher En t fe r 
n u n g v o m augus te i schen L a g e r Mark tbre i t w ie O b e r a d e n v o n Ha l tern l iegt , 
könnte durchaus einen H inwe i s auf ein römisches Mi l i tär lager bieten. 

Z u r äl testen r ö m i s c h e n Impor t sch ich t in G e r m a n i e n , d ie ze i t l i ch noch v o r d iese G e f ä ß e v o m Beg inn 
der Kaiserze i t zu setzen ist, gehören best immte Typen anderer Gefäßgattungen. Ge legent l i ch bestäti
gen g l e i c h a r t i g e S c h m u c k f o r m e n d ie Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t der T y p e n , w o b e i d u r c h a u s n icht alle 

11 Die Standardform E 131 und die Sonderformen E 132-133 gehören zu den schwereren, die Typen 134-136 zu den gleichzeitigen 
leichten, den sog. "Blechkasserollen"; zu diesen vgl. R A D N Ö T 1 (Anm. 10) 25ff.; 29ff. (spricht sich für oberitalische Herkunft aus); 
J. K U N O W , Der römische Import in der Germania libera bis zu den Markomannenkriegen. Studien zu Bronze- und Glasgefäßen. 
Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 21 (1983) 25; Reliefgriffkasserollen E 151. 

12 Wien, Kunsthistorisches Museum VI 4976; KL INDT- JENSEN (Anm. 8) 154 Abb. 9a. Aufgrund dieses Stückes hat G. E K H O L M . 
Die Bronzekasserolle mit Schwanenkopfbügel und ihre Entstehung. Acta Arch. 13, 1942, 203ff.; 21 l f . mit Abb. 5-6, bereits diese 
Entwicklung gesehen, was aber weitgehend ignoriert worden ist. 

13 Oberaden, Praetorium: Münster. Westf. Mus. für Archäologie, Fund-Nr. 86.063/dl. - Haltern: G. K R O P A T S C H E C K , Ausgrabun
gen in Haltern. Die Funde der Jahre 1905 bis 1907 (mit Ausnahme der keramischen Funde). M A K 5. 1909, 344f. Nr. 17 Taf. 34, 1-
la; S. v. SCHNURBEIN, Die Römer in Haltern. Einführung in die Vor- und Frühgesch. Westfalens 2 (1979) 58 Abb. 44. - Dembe: 
J. W I E L O W I E J S K I , Die spätkeltischen und römischen Bronzegefäße in Polen. Ber. R G K 66, 1985. 213f.; 292 Nr. 224 Taf. 17. 

14 Haltern, Streufund im Spitzgraben des Feldlagers 1984 (Satyrmaske) und A L B R E C H T (Anm. 9) 102 Taf. 28e (Bär); zu letzterer 
Replik in Avignon, Mus. Calvet: H. R O L L A N D , Bronzes antiques de Haute Provence (Basses-Alpes, Vaucluse). Gallia Suppl. 18 
(1965) 121 Nr. 238. - Prag-Bubenec: B. N O V O T N Y . Hrob velmoze z pocätku doby rimske v Praze-Bubenci. Pam. Arch. 46, 1955. 
237 Taf. 7. 

15 H.U. NUBER, Kanne und Griffschale. Ber. R G K 53, 1972; - Haltern: K R O P A T S C H E C K (Anm. 13) 343f. Nr. 16 Taf. 35, 1; Funde 
aus Gräbern: Bratislava-Devin: L. K R A S K O V S K Ä , Roman Vessels from Slovakia. B A R Int. 44 (1978) 6 Nr. 5 Taf. 1, 5. - Dobri-
chov-Pichora. Brandgrab 1905/1 = Grab 56: V . S A K A R , Roman Imports in Bohemia. Fontes Archaeologici Pragenses 14 (1970) 25 
Abb. 15, 1; NUBER a.a.O. Nr. D I f l ; zum selben Typ mag auch der aus Brandgrab IV = Grab 3, S A K A R a.a.O. 8 Abb. 4 ,9 -10 Taf. 
11,3, gehören, den NUBER a.a.O. Nr. E VIIa8, seinem Typ Millingen zuordnet. - Grudziadz-Rzadz: NUBER a.a.O. Nr. D Ia2: 
WTELOWIEJSKI (Anm. 13) 306 Nr. 314. 

16 C. PESCHECK. Die germanischen Bodenfunde der römischen Kaiserzeit in Mainfranken (1978) 301 Taf. 105. 15. Das Stück ist im 
Flußsand des Mains gefunden und deshalb so abgerieben; vgl. den Beitrag von L. Wamser in diesem Band 109ff. 

17 Vgl. dazu J. W E R N E R . Die Bronzekanne von Kelheim. Bayer. Vorgeschbl. 20, 1954, 43ff.; ders.. Zur Bronzekanne von Kelheim. 
Bayer. Vorgeschbl. 43. 1978, l f f . 

Abb. 2 Bronzener Kasse
rollengriff aus 
Haltern. Nach AL
BRECHT (Anm. 9) 
Abb. 23d. 
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Abb. 3 a Bronzene Ringhenkelattache aus Haltern. Photo R. 
Stupperich. b Bronzene Griffschale aus Prag-Bubenec, 
Detail. Nach NOVOTNY (Anm. 14) 237 Abb. 5. 

T y p e n a u c h i m I m p o r t v e r t r e t e n s e i n m ü s s e n . 
H i e r h e r g e h ö r e n e t w a F u ß b e c k e n m i t B l a t t - , 
H a n d - o . ä . A t t a c h e n , d i e i m N o r d w e s t e n a l l e r 
d i n g s k a u m v o r k o m m e n , o d e r G r i f f s c h a l e n m i t 
d o p p e l t g e b o g e n e m S c h w a n e n k o p f g r i f f e n d e 
v o m T y p A y l e s f o r d . 1 8 M a n k ö n n t e d i e K e l h e i -
m e r K a n n e n d e s 1. J h s . v . C h r . m i t k o m i s c h e n 
T h e a t e r m a s k e n a t t a c h e n u n t e n a m G r i f f z e i t l i c h 
e t w a n e b e n d i e D e l p h i n a t t a c h e n e i m e r s t e l l e n ; 
v o n b e i d e n g i b t e s V a r i a n t e n m i t e i n f a c h e n 
B l a t t m o t i v e n , e b e n s o a b e r a u c h s o l c h e m i t 
M a s k e n , d i e v o n D e l p h i n e n f l a n k i e r t s i n d . 1 9 E i n 
e n t s p r e c h e n d e r E i m e r a u s V i r u n u m , d e r n e u e r 
d i n g s a l s B e l e g f ü r d i e k e l t i s c h e H e r s t e l l u n g 
d i e s e r g a n z e n G r u p p e g e w e r t e t w u r d e , g e h ö r t s i 
c h e r l i c h e b e n s o w e i t e r s ü d l i c h n a c h I t a l i e n w i e 

20 
d i e K a n n e n u n d ü b r i g e n P r o d u k t e . I n d e n a u 
g u s t e i s c h e n L a g e r n k o m m e n d i e s e T y p e n b i s h e r 
n i c h t v o r . A l l e r d i n g s s i n d d o r t a u c h d i e z e i t l i c h 
f o l g e n d e n a n d e r e n T y p e n , d i e m e i s t e i n e l ä n g e r e 
L a u f z e i t h a t t e n , b i s h e r k a u m v e r t r e t e n . V o n d e m 
M a s k e n a t t a c h e n e i m e r v o n H a l t e r n , d e n E g g e r s 
a n f ü h r t , 2 1 i s t n i c h t s b e k a n n t . D a f ü r w e i s t e i n 
H a l t e r n e r E i m e r f u ß a u f d i e F o r m d e s T y p s N i e n -
b ü t t e l ( E 3 3 ) m i t M a u l t i e r k o p f a t t a c h e n h i n , w a s 
d i e f r ü h e Z e i t s t e l l u n g d e s n a m e n g e b e n d e n 
S t ü c k e s v o n d e r U n t e r e l b e n u r b e s t ä t i g t . 2 2 

E i n V e r g l e i c h d e r V e r z i e r u n g e n a n d e n G e f ä ß e n d e r f r ü h e n K a i s e r z e i t i m D e t a i l u n d i n d e r g e s a m t e n 
B r e i t e d e s S p e k t r u m s , f ü r d e n d i e F u n d e a u s d e m f r e i e n G e r m a n i e n e i n e g a n z w e s e n t l i c h e B a s i s d a r 
s t e l l e n , s t e l l t m e h r f a c h e i n e k l a r e E n t w i c k l u n g v o n f e i n e n , a u c h t h e m a t i s c h d i f f e r e n z i e r t e n A r b e i t e n 

18 E 130; dazu s. H. WILLERS , Neue Untersuchungen über die römische Bronzeindustrie von Capua und Niedergermanien (1907) 
19ff.; 69f.; 91t; R A D N Ö T I (Anm. 10) 11 ff.; WERNER (Anm. 17) 52ff.; 68 Liste B; ders. 1978 (Anm. 17) 7 Abb. 3; 17f. Fundliste 
III. Gegen ihn möchte K U N O W (Anm. 11) 62 die Herstellung in der Gallia Cisalpina lokalisieren, was aber aufgrund von Funden 
aus Etrurien unwahrscheinlich ist. 

19 Zu den Kelheimer Kannen (E 122) s. WERNER (Anm. 17) (in der jüngeren Literatur ist fälschlich von Silenskopf-Attachen die 
Rede). - Kannenattachen mit Maske zwischen Delphinen: E. G A L L I , Fermignano. - Rinvenimenti archeologici casuali. Not. Scavi 
63, 1938, 11 Nr. 4 Abb. 2 (aus Fermigniano); H. O G G I A N O - B I T A R , Bronzes figures antiques des Bouches-du-Rhöne. Gallia 
Suppl. 43 (1984) Nr. 256 (Fundort unbekannt); R. L A N T I E R , Le tresor d'argenterie de Chalon-sur-Saöne (Saöne-et-Loire), in: Serta 
Hoffileriana (1940) 287f. Nr. 4 Taf. 16, 2 (aus Chalon-sur-Saöne, Silber); Antike Bronzen, Verkaufs-Kat. Arete Zürich (o.J.) Nr. 49 
(ohne Fundortangabe); vgl. P.G. G U Z Z O . Montefiascone (Viterbo). - Tomba del I sec. av. Cr. Not. Scavi 24, 1970, Nr. 3 Abb. 5, 3; 
8 (aus einem Grab des 1. Jhs. v. Chr. in Montefiascone. Viterbo). - Zu den Delphinattacheneimern (E 18) s. W I E L O W I E J S K I (Anm. 
13) 157ff. (detaillierter auch in Braozowe wiadra z delfinowatymi okuciami znalezione w Polsce, w swietle nowszych badan. Ar -
cheologia Warszawa 35, 1984, 51 ff. u. Die Bronzeeimer mit Delphinattaschen in Mitteleuropa im Lichte der archäologischen und 
metallurgischen Untersuchung. Zeitschr. Arch. 21, 1987, 25ff.). - Eimer mit Maske zwischen zwei Delphinen im Museum Torcello. 
M. T O M B O L A N I . Bronzi figurati etruschi, italici, paleoveneti e romani del Museo Provinciale di Torcello (1981) Nr. 89. 

20 E. POULSEN, Kelto-romerske importer. Ärbeger 1987, 97ff.; lOOff. mit Abb. 4 u. 5. Das Profil entspricht der jüngeren Form der 
Delphinattacheneimer, die W I E L O W I E J S K I (Anm. 13) als Typ 18b herausgearbeitet hat. Auch der Fundort spricht eher für ein 
Datum gegen die Mitte des 1. Jhs. n. Chr. 

21 E G G E R S (Anm. 6) Nr. 1391; erwähnt auch von dems.. Zur absoluten Chronologie der römischen Kaiserzeit im freien Germanien. 
Jahrb. R G Z M 2, 1955, 213 (Nachdr. in: A N R W II, 5. [1976] 3ff.); vgl. U. L U N D HANSEN, Römischer Import im Norden. Nordis-
ke FortidsminderB 10(1987)51. 

22 Streufund. Haltern: Münster, Westf. Museum für Archäologie. - Nienbüttel: G. S C H W A N T E S , Zwei römische Bronzeeimer der 
frühen Kaiserzeit. Lüneburger Musbl. 9. 1914. 25ff. Taf. 1, 3; P. L A B A U M E . Kessel, in: Römer am Rhein Kat Köln (1967) 233 
Nr. C 148 Taf. 81. 
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Abb. 4 a Bronzener Widderkopfgriff einer Griffschale aus Haltern. Photo WMfA. b Bronzener Widderkopfgriff aus Dobrichov. 
Grab 3. Nach PIC (Anm. 26) Taf. 66. S. c Bronzener Widderkopfgriff aus Würzburg-Heidingsfeld. Photo Museum Würz
burg. 

o f t k l a s s i z i s t i s c h e r P r ä g u n g z u e i n e r V e r e i n f a c h u n g e r s t d e s M o t i v s p e k t r u m s , d a n n a u c h d e r F o r m e n 
m i t g e l e g e n t l i c h e n U m d e u t u n g e n o d e r M i ß v e r s t ä n d n i s s e n a l s t y p i s c h h e r a u s . D i e A u s g a n g s f o r m e n 
s i n d , w i e s i c h e t w a a n v e r s c h i e d e n e n K a n n e n t y p e n , a b e r a u c h a n M a s k e n a t t a c h e n e i m e r n o d e r F u ß b e k -
k e n m i t T i e r a t t a c h e n g r i f f e n z e i g e n l ä ß t , A r b e i t e n d e r K l a s s i k , o f t d e s 5 . , j a s o g a r d e s 6 . J h s . v . C h r . 
D a z u g e h ö r e n n i c h t n u r d i e v e r b r e i t e t e n K l e e b l a t t k a n n e n m i t L ö w e n p r o t o m e u n d K l a u e n a t t a c h e u n d 
i h r e V a r i a n t e n m i t w e i b l i c h e n K ö p f e n u n d B ü s t e n z w i s c h e n R o t e l l e n , d i e g e l e g e n t l i c h n o c h d e u t l i c h 
d i e a r c h a i s c h e F o r m b i l d u n g a u f w e i s e n (Abb. 5a), s o n d e r n a u c h z . B . s o l c h e m i t S i r e n e n a t t a c h e ( a l s o E 
1 2 4 - 1 2 6 ) . 2 3 Z u e r w ä h n e n i s t v o r a l l e m a u c h d i e - b i s h e r n u r i n d e r ö s t l i c h e n G e r m a n i a b e l e g t e -
S c h n a b e l k a n n e ( E 1 2 7 ) m i t f a s t v o l l r j l a s t i s c h f i g ü r l i c h e m G r i f f a n s a t z (Abb. 5b), d i e i h r e V o r b i l d e r i n 
a r c h a i s c h e r u n d k l a s s i s c h e r Z e i t h a t . A u c h f ü r d i e T i e r a t t a c h e n d e r F u ß b e c k e n g r i f f e l a s s e n s i c h , i n s -

23 Zur Typeneinteilung s. EGGERS (Anm. 6) 171; NUBER (Anm. 13) 43ff.; 49ff.; 56f.; vgl. R A D N Ö T I (Anm. 10) 146ff.; K U N O W 
(Anm. 13) 24; 61f.; W I E L O W I E J S K I (Anm. 13) 224ff. Die meisten Vertreter dieser frühen, klassizistischen Kannen stammen aus 
dem Osten der Germania, insbesondere etwa aus Böhmen. Aus dem Nordwesten s. dazu beispielsweise einen Kannengriff aus To -
ornwerd, Groningen, im Museum Groningen (Abb. 5a) mit Löwenprotome oben und weiblicher Maske der Neuen Komödie unten, 
zu der sich ein etwas gröber gearbeitetes Gegenstück in Grab 2 von Leg Piekarski fand. s. WIELOWIEJSK1 (Anm. 13) Taf. 23; oder 
eine Kanne aus Hagenow im westlichen Mecklenburg, E. SCHULDT. Frühgeschichtliches Kunstgewerbe in den ersten sechs Jahr
hunderten unserer Zeitrechnung. Kat. Schwerin (1961) Abb. 8 f ; R. LASER. Römische Funde zwischen Thüringerwald und Ostsee 
(1979) Abb. 3. 

24 Die verschiedenen gängigen Benennungen des Typs E 127. vgl. NUBER (Anm. 13) 60 mit Anm. 337, sind recht mißverständlich, 
die alte Bezeichnung als "Schnabelkanne" ist vorzuziehen. Gegen EGGERS (Anm. 6) steht sein Vorkommen seit Beginn des 1. Jhs. 
v. Chr. außer Frage; er geht deutlich auf archaische und frühklassische griechische Vorbilder zurück. In Nordwestdeutschland ist er 
bisher nicht belegt. Ein bisher nicht richtig erkanntes Griffprotomen-Fragment mit Silberauflage aus Hauske Mark. Seeland, Däne
mark, in Gestalt einer Sirene oder Sphinx (Abb. 5b). C. E N G E L H A R D T , Romerske Statuetter og andere kunstgjenstandefra den 
tidlige nordiske jemalder. Äarboger 1871, 436 Nr. 8 Taf. 5. 1 ; L U N D HANSEN (Anm. 21) 400 Nr. E 181 (als Cherub bezeichnet). 



172 R. Stupperich 

Abb. 5 a Bronzener Kannengriff aus Toornwerd. Photo Museum Groningen, b Fragment eines Schnabelkannengriffes aus 
Hauske Mark. Photo R. Stupperich. c Bronzener Amphorenhenkel aus Haltern. Photo R. Stupperich. 

b e s o n d e r e b e i d e n S e e p f e r d e n , w i e s i e e t w a d i e S c h a l e v o n F r e d e n b e i A l f e l d t r ä g t , s p ä t a r c h a i s c h e 
F o r m v o r b i l d e r b e i b r i n g e n . 2 5 B e i S t ü c k e n d e r f r ü h e n K a i s e r z e i t k a n n m a n s o g a r d i e V o r b i l d e r n o c h s t i 
l i s t i s c h d a t i e r e n . D i e a l s b a l d i g e E i n s c h r ä n k u n g d e r F o r m e n d e m o n s t r i e r e n d e u t l i c h d i e M a s k e n a t t a -
c h e n e i m e r . ^ U n t e r d e r e n f r ü h e s t e n B e i s p i e l e n s i n d s o l c h e m i t h o c h a r c h a i s c h e n K ö p f e n o d e r m i t T h e a 
t e r m a s k e n . S e i t l i c h s i t z e n a u c h h i e r d i o n y s i s c h e T i e r k ö p f e a n s t e l l e d e r s p ä t e r e n V ö g e l k ö p f e o d e r 

stammt vermutlich aus dem griechischen Osten aufgrund von Gegenstücken aus Pastuscha und Malka Vereja in Thrakien, t 
V E L K O V . Mogilni grobni nochodki ot Brazovo. Bull. Inst. Arch. Sofia 1938. 268f. Abb. 73; J.C. B A L T Y , Une anse d'aiguiere 
d epoque romaine ä incrustations d'argent. Bull. Mus. Roy. Bruxelles 37, 1965, Taf. 5; B. R A E V . Die Bronzegefäße der römischen 
Kaiserzeit in Thrakien und Mösien. Ber. R G K 58, 1977. 638 Nr. 47 Taf. 26, 2, die ihrerseits der Kannenform nach Funden aus 
Pompeji zeitlich nahestehen. 

25 Die Typen E 98ff. haben teilweise eine sehr lange Laufzeit, offenbar erfreuten sie sich im 3. Jh. n. Chr. erneuter Beliebtheit. Neben 
anderen Seewesen finden sich als Griffattachen - in Anlehnung an archaische Griffe etwa an Hydrien des 6. Jhs. v. Chr., vgl. z.B. C. 
R O L L E Y , Les vases de bronze de larchaisme recent en Grande-Grece (1982) - Protomen von Seepferden, nicht etwa "Seedoggen", 
wie sie Eggers benennt. - Freden. Kr. Alfeld: W I L L E R S (Anm. 18) 26 Taf. 3 ,4 ; G. JACOB-FRIESEN. Einführung in Niedersach
sens Urgeschichte III (1974) 550 Taf. 15a; vgl. ein wohl jüngeres Exemplar aus Trebitz, Mansfelder Seekreis: G. BEHM-
B L A N C K E . Gesellschaft und Kunst der Germanen. Die Thüringer und ihre Welt (1973) Abb. 35. Etwas anders ein unpublizierter 
Henkel aus Winsum. Gem. Baarderadeel. Prov. Friesland (Leeuwarden, Fries Museum). 

26 Vor allem etwa aus Dobfichov, Brandgrab 1 = V. J .L. PIC. Die Umengräber Böhmens (1907) Taf. 64. 7; S A K A R (Anm. 15) 12 
Abb. 5. 7; Taf. 2. 1; vgl. dazu aus Pompeji H. WILLERS. Die römischen Bronzeeimer von Hemmoor (1901) 116 Abb. 45,8; H.J. 
EGGERS. in: Studien zur europäischen Vor- und Frühgeschichte. Festschrift H. Jankuhn (1968) 105 Taf. 5, 3b. Vgl. auch die ent
sprechenden Attachen an Kannengriffen aus Prag-Bubenec, N O V O T N Y (Anm. 14) 240 Abb. 6, und ganz ähnlich, nur angeschmol
zen, aus Zhv, PIC a.a.O. Taf. 54,6, und ähnlich aus Lysec, s. S A K A R (Anm. 15) 33. 
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Abb. 6 a Silberskyphos aus Byrstedt. Nach ENGELHARDT (Anm. 
29) 293 Abb. a. b Silberskyphos aus Byrstedt. Nach VOSS 
u. 0RSNES-CHRISTENSEN (Anm. 29) 26 Abb. 48. c Griff 
eines Silberskyphos aus Oberaden. Photo R. Stupperich. 

Blätter. N o c h i m mitt leren l . Jh . n. Chr. setzt s ich dann aber die E inhe i t s form mit indi f ferenter M a s k e 
i m Pa lmet tenkragen durch. Insgesamt ze igt s ich, daß e twa in auguste ischer Ze i t das B i l d der Toreut ik 
in starkem M a ß v o n Stücken geprägt w i rd , die ganz o f fens icht l i ch auf überarbeitete und adaptierte A b -
f o r m u n g e n k lass ischer und archaischer Arbe i ten zurückgehen. Nach einer kurzen Exper iment ierphase 
b i lden s ich j e w e i l s e in ige T y p e n als S tandard fo rmen heraus , d ie die anderen verdrängen. Sie werden 
dann in der E n t w i c k l u n g noch weiter verändert und vere in facht , b e k o m m e n aber keine neuen Impulse 
m e h r v o n a u ß e n . D a ß e in sehr fe in gearbe i te ter A m p h o r i s k o s h e n k e l aus Ha l tern (Abb. 5c)27 e ine 
R e p l i k aus der E c h o - H a l l e in O l y m p i a bes i tz t , beruht dagegen w o h l au f G l e i c h z e i t i g k e i t und macht 
die direkte Herkunft des Halterner Stückes aus dem griechischen Osten wahrscheinl ich. 

M i t den Bronzearbe i ten stehen die kostbareren S i lberge fäße o f t in engem t ypo log i s chen und t e c h n i 
s c h e n Z u s a m m e n h a n s . In G e r m a n i e n ist dabe i besonder s au f S i l be rbecherpaare und deren e inhe i -

28 
mische N a c h a h m u n g e n in sog. Fürstengräbern h inzuwe isen . Es gibt Entsprechungen und Reparatu 
ren an e in igen S tücken , d ie sich w o h l am besten erk lären lassen, w e n n man a n n i m m t , daß die A r b e i t 
und Werksta t t -Trad i t ion v o n römischen Künst lern an germanischen Fürstenhöfen, wie sie für M a r b o d 
be legt ist, auch we i terh in w i rk te und so b is nach D ä n e m a r k h inauf gelangte. D i e Becher v o n Byrsted 
(Abb. 6a-b), deren A t t a c h e n in der s p ä t k l a s s i s c h e n O r n a m e n t i k w u r z e l n , s ind e in B e i s p i e l für 
e i n e R e p a r a t u r durch e i n e n eher m i t der V e r z i e r u n g r ö m i s c h e r P a r a d e w a f f e n als v o n Tafe ls i lber 

27 Münster. Westfäl. Museum für Archäologie. 
28 s. E. K Ü N Z L . Romanisierung am Rhein - Germanische Fürstengräber als Dokument des römischen Einflusses nach der gescheiter

ten Expansionspolitik, in: Augustus und die verlorene Republik. Kat. Ausstellung Berlin (1988) 546ff.: vgl. J. WERNER. Römische 
Trinkgefäße in germanischen Gräbern der Kaiserzeit, in: H. Kirchner (Hrsg.). Ur- und Frühgeschichte als historische Wissenschaft. 
Festschr. E. Wahle (1950) 168ff. 
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Abb. 7 Bronzenes Schwertscheiden-Mundblech aus Haltern. Zeichn. WMfA. 

v e r t r a u t e n S c h m i e d . D e r e r h a l t e n e G r i f f h a t n i c h t n u r i n d e m S k y p h o s g r i f f a u s d e m k l e i n e n S c h a t z 
f u n d v o n O b e r a d e n (Abb. 6c), s o n d e r n a u c h i m H i l d e s h e i m e r S i l b e r s c h a t z e n g e P a r a l l e l e n . 2 9 

D e r H i l d e s h e i m e r S i l b e r s c h a t z i s t i n l e t z t e r Z e i t a l l g e m e i n i n f l a v i s c h e Z e i t g e s e t z t w o r d e n . 3 0 O f f e n 
b a r i s t m a n f r o h , s o e n d l i c h a u s d e r D i s k u s s i o n u m d i e V e r b i n d u n g m i t V a r u s h e r a u s z u s e i n . A b e r d e r 
S c h a t z e n t h ä l t o f f e n s i c h t l i c h k e i n e O b j e k t e , d i e z u e i n e r s p ä t e r e n a l s a u g u s t e i s c h e n D a t i e r u n g 

29 Byrsted: C. E N G E L H A R D T . Valloby fundet. Äarboger 1873, 292 Abb. a; O. VOSS u. M. 0RSNES-CHRISTENSEN, En jysk h0v-
dingegrav fra jemalderen. Forelobig meddelelse om Dollerup-fundet. Fra Nat. Mus. Arb. 1948, 37ff.; 252 Abb. 42; L U N D 
HANSEN (Anm. 21) 405 Nr. E 15. - Zum Tiberius-Helm von Xanten s. H.-H. H O Y E R v. P R I T T W I T Z U N D GAFFRON, Ein rö
mischer Reiterhelm aus Xanten-Wardt, in: H.G. HORN u.a. (Hrsg.), Archäologie in Nordrhein-Westfalen. Geschichte im Herzen 
Europas. Kat. Ausstellung Köln (1990) 216f. - Oberaden: S. v. SCHNURBEIN, Dakisch-thrakische Soldaten im Römerlager Obera
den. Germania 64, 1986. 412ff. Abb. 3. - Hildesheim: E. PERNICE u. F. WINTER. Der Hildesheimer Silberfund (1901) Taf. 25; U. 
GEHRIG. Hildesheimer Silberfund in der Antikenabteilung Berlin2 (1980) Abb. 34. 

30 R. NIERHAUS. Der Silberschatz von Hildesheim. Seine Zusammensetzung und der Zeitpunkt seiner Vergrabung. Die Kunde N.F. 
20, 1969. 52ff.; H.-U. NUBER. Zum Vergrabungszeitpunkt der Silberfunde von Hildesheim und Berthouville. Bull. Mus. Roy. Bru-
xelles 46, 1974, 23ff.; J.E. B O G A E R S . Bull. Ant. Beschav. 57. 1982, 182ff.; V. ZEDELIUS, Der Hildesheimer Silberfund, in: Han
nover, Nienburg. Hildesheim, Alfeld I Führer zu vor- und frühgesch. Denkmälern 48 (1981) 135ff; ders., Der Hildesheimer 
Silberfund. Herkunft und Bestimmungsort. Alt-Hildesheim 60.1989, 3ff. 

A 



Frühkaiserzeitliche figürliche Bronzen 175 

Abb. 8 Reliefierter Bronzebeschlag aus Haltern. Photo WMfA. 

z w i n g e n . D ie Gründe für den späteren A n s a t z e ines Te i l s der S tücke , insbesondere der v o n E. Pernice 
und F. W i n t e r 3 1 a ls ga l l i s ch beze i chne ten , ha l ten e iner Ü b e r p r ü f u n g n icht stand. D i e e t w a s gröbere 
T e c h n i k , die E i n t i e f u n g v o n R i l l e n und d ie p last ische Verstärkung der Kon turen f indet man nicht nur 
an Funden aus den nördl ichen Prov inzen - man denke nur an den Besch lag aus Haltern oder den neuen 
P a r a d e h e l m aus X a n t e n - sondern auch be i S t ü c k e n aus d e m M i t t e l m e e r r a u m und d e m O s t e n , auch 
schon in späthel lenist ischer Zei t (Ar t iuchov , Boscorea le ) . 3 2 Der Schatz verble ibt in augusteischer Zei t , 
ob ihn nun j e m a n d mit der Niederlage des Varus verbinden wi l l oder nicht. 

//. Geräte 

M eta l l ge rä t b e l i e b i g e r Ar t , i n sbesondere mit f i g ü r l i c h e m S c h m u c k , ist in G e r m a n i e n in der f rühen 
Ka i serze i t selten, n icht nur in S ied lungen , sondern auch in Gräbern . Bei den außerhalb der bekannten 
römischen Lager ge fundenen W a f f e n und anderen Mi l i tar ia besteht eher die Wahrsche in l i chke i t e ines 
Zusammenhanges mit den römischen Feldzügen, als bei sonst igem Gerät. 

Z u den Schwer t sche idenbesch lägen in Durchbrucharbe i t , w ie sie besonders zahlre ich aus M a i n z und 
V indon i s sa bekannt sind, bieten Fragmente aus Oberaden und Haltern (Abb. 7) e inen präziseren Da t i e 
rungsanhalt .3 3 E i n vo l l s tänd igeres E x e m p l a r , das in B r e m e n - S e e h a u s e n in e i n e m Wesera l tarm g e f u n 
den wurde , 3 4 ist daher g l e i c h f a l l s mi t den augus te i schen oder t iber i schen F e l d z ü g e n in Z u s a m m e n 
hang zu bringen. 

31 E. PERNICE u. F. WINTER. Der Hildesheimer Silberfund (1901) 68 f ; dagegen schon H. G R A E V E N . Der Hildesheimer Silber
fund. Zeitschr. Hist. Ver. Niedersachsen 1902,174f. 

32 Artiouchov: D. STRONG, Greek and Roman Gold and Silver Plate (1966) 114 Taf. 31 B. - Boscoreale: S T R O N G a.a.O. Taf. 30 
A B . 

33 Haltern: K R O P A T S C H E C K (Anm. 13) Taf. 37, 29f.; J.-S. K Ü H L B O R N . Rekonstruktion eines Gladius, in: Kaiser Augustus und 
die verlorene Republik. Kat. Ausstellung Berlin (1988) 584 Nr. 415, Inschrift:. / M A R I / M A T T I . - Oberaden: C. A L B R E C H T . Das 
Römerlager in Oberaden und das Uferkastell in Beckinghausen an der Lippe 2. Veröffentl. Stadt. Mus. Vor- u. Frühgesch. Dort
mund 2. 2 (1942) 153 B 33 Taf. 45, 10. 

34 E. GROHNE. Ausbaggerung einer römischen Schwertscheide bei Bremen und einige Weserfunde der späten Kaiserzeit. Germania 
15, 1931, 71ff. Taf. 7; K.-H. B R A N D T . Römische Funde im Lande Bremen. Jahrb. Wittheit Bremen 23. 1979. 21. Abb. I. 
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Abb. 9 Bronzener Capricorn-Beschlag aus Emlichheim. Photo LM Hannover. 

W e n n auch heute n i ch t mehr erha l ten , so ist e i n e e i serne H e l m m a s k e aus e i n e m W e r k s t a t t f u n d des 
35 

Haupt lagers v o n Haltern e iner der E c k p u n k t e für die ze i t l i che E n t w i c k l u n g der römischen M a s k e n 
he lme . I n z w i s c h e n ist bei Ka lk r i e se , Kr . O s n a b r ü c k , e in besser erhaltenes, u n g e w ö h n l i c h qua l i tä tvo l l 
model l ier tes E x e m p l a r mit Resten einer S i lberb lechauf lage ge funden worden , 6 das s ich nur mi t d e m 
Si lberhe lm von E m e s a 3 7 verg le ichen läßt, der über die Ornament ik seinerseits direkt mit e inem Tel ler -

38 
satz im H i ldeshe imer S i lberschatz zu v e r b i n d e n ist. F igür l i cher S c h m u c k und B e s c h l a g b l e c h e v o n 
H e l m e n s ind sonst le ider n icht aus den augus te i s chen L a g e r n be legt . V o n z w e i k l e inen L o c k e n f r a g 
menten aus Ha l t e rn 3 9 s t a m m t , trotz H. D r a g e n d o r f f s A b l e h n u n g , z u m i n d e s t e ines , eher sogar be ide 
v o n einer G r o ß b r o n z e , nicht v o n e i n e m H e l m . D a f ü r ist aber e in Besch l ag f ragment mit schönen , v o n 
Vöge ln belebten R a n k e n erhalten (Abb. 8), dessen Funkt ion unk lar i s t . 4 0 N e b e n Vorsch lägen wie dem 
unteren A b s c h l u ß e ines Panzers oder e inem Pferdebrustbesch lag könnte man auch an einen Sch i ldbe 
sch lag denken . Z u den R a n k e n ex is t ieren s t i l i s t i sche Para l le len au f den Te l l e rn v o n H i l d e s h e i m und 
d e m M a s k e n h e l m v o n E m e s a s o w i e au f d e m n e u g e f u n d e n e n T i b e r i u s h e l m v o n X a n t e n oder e i n e m 
Schwertscheidenbeschlag aus der T h e m s e bei Fu lham. 4 1 

D a s Z e i c h e n e iner der v o n A u g u s t u s gegründe ten L e g i o n e n , w i e e twa der später aus Br i t ann ien b e 
kannten legio II. A u g u s t a , die unter G e r m a n i c u s ze i twe i se in Nordwes tdeu t sch land operierte, ist der 
Capr icornbeschlag aus E m l i c h h e i m , Grafschaf t Benthe im (Abb. 9); er s tammt k a u m von der erst durch 
C a l i g u l a gegründeten M a i n z e r leg io X X I I , w i e in der Li teratur i m m e r a n g e n o m m e n w i rd . 4 2 A u c h e in 
d e l p h i n g e s c h m ü c k t e r R i e m e n v e r t e i l e r - b i sher o h n e genaue Para l l e l e - aus e i n e m W e s e r a l t a r m bei 

35 K R O P A T S C H E C K (Anm. 13) 351f. Abb. 10 Taf. 39, 2; J. G A R B S C H , Römische Paraderüstungen. Münchner Beitr. Vor- u. Früh-
gesch. 30(1978) 62 Nr. O 1. 

36 Neue Osnabrücker Zeitung 27.1.1990; Plakat der Ausstellung im Kulturhistorischen Museum der Stadt Osnabrück 1990. 
37 H.R. ROBINSON. The Amiour of Imperial Rome (1975) Abb. 349-351: G A R B S C H (Anm. 35) 62f. Nr. O 4 Taf. 17. 
38 PERNICE u. WINTER (Anm. 31) 59f. Taf. 30; G E H R I G (Anm. 29) Taf. 51. 
39 A L B R E C H T (Anm. 9) 106 Nr. 1931: 128 Abb. 21e; H. D R A G E N D O R F F . Ausgrabungen bei Haltern. Die Fundstücke aus dem 

Großen Lager und aus dem Uferkastell 1901. M A K 3, 1903, 62 Nr. 24 Taf. 15, 8. 
40 K Ü H L B O R N (Anm. 33) Nr. 453. 
41 G. ULBERT . Römische Waffen des l , Jahrhunderts n. Chr. Kleine Schriften röm. Besetzungsgesch. Sudwestdeutschlands 4 (1968) 

Abb. 4; E. ETTLINGER u. M. H A R T M A N N . Fragmente einer Schwertscheide aus Vindonissa und ihre Gegenstücke vom Großen 
St. Bernhard. Jahresber. Ges. Pro Vindonissa (1984) 14ff. Abb. 5. 

42 G. BEHRENS, Jahresberichte des Röm.-Germ. Zentral-Museums zu Mainz. Mainzer Zeitschr. 31, 1936, 73 Taf. 2, 3; C. K R U M -
BEIN. Das Wappentier der XXI I . Legion. Die Kunde 5, 1937.41f. Taf. 5; L A B A U M E (Anm. 2) 26 Taf. 11, l . 
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Abb. 10 a Bronzener Stierkopf-Phallus-Anhänger aus Haltern. Photo G. Störmann, b Bronzener Stierkopf-Phallus-Anhänger 
aus Haltern. Photo R. Stupperich. c Silberner Satyrmasken-Beschlag aus Haltern. Photo G. Störmann. 

D ö r v e r d e n we is t nach dem Sti l in die f rühe Ka iserze i t und mag ebenfa l l s au f die römische A r m e e z u 
rückgehen.4 3 

T y p i s c h f rühka iserze i t l i che Mi l i t ä rob j ek te sind auch die Amu le t tanhänger mit F icus und P h a l l u s , die 
in O b e r a d e n u n d v o r a l l e m in Ha l te rn z a h l r e i c h g e f u n d e n w u r d e n . A u s Ha l tern s t a m m e n auch d ie 
be iden A n h ä n g e r mit S t i e rkop f (Abb. Wa-b). D a ß e in so l cher F u n d auf d ie P räsenz v o n r ö m i s c h e m 
Mi l i t ä r h inweis t , zeigt e in soeben unter den neuen Funden v o n Ka lkr iese aufgetauchtes Exemplar , das 
nahe G e g e n s t ü c k e in Ha l tern hat . 4 4 A b g e s e h e n v o n e i n e m e twas anders geb i lde ten k l e i nen A m u l e t t 
mit F icushand in e inem Grab mit De lph inat tachene imer in Neup lö tz in , Kr. Potsdam, " k o m m e n solche 
A m u l e t t e im f re ien G e r m a n i e n k a u m vor . E i n i g e angeb l i ch wei t i m Südos ten nörd l i ch der D o n a u ge
fundene Pha l lusamulet te 4 6 entsprechen dagegen den späteren v o m Obergerman i sch -Rä t i s chen L i m e s 
bekannten Formen. 

Z u den typ isch f rühka iserze i t l i chen Mi l i t a r ia gehören auch Phalerae, w ie sie in Haltern und Oberaden 
ge funden worden sind. D a s S tandardmot iv römischer S c h m u c k s c h e i b e n , die G o r g o m a s k e , f indet sich 

43 W.H. Z I M M E R M A N N , Die Funktion des romano-keltischen Bronzegerätes von Dörverden, Kr. Verden. Niedersachsen - eine dreh
bare Aufhängevorrichtung für Salbfläschchen u.a. Studien zur Sachsenforschung 1, 1977,459ff. 

44 Neue Osnabrücker Zeitung 9.12.1989 mit Abb.; vgl. dazu aus Haltern: K R O P A T S C H E C K (Anm. 13) Taf. 37, 7 sowie ein weiteres 
Exemplar aus Haltern, Mus. Inv. 147. 

45 H.-J. HUNDT, Spätlateneimport im Grabfund von Neu-Plötzin, Mark Brandenburg. Germania 19, 1935, 240ff. Taf. 33, 7. 
46 s. L . K O Z L O W S K I , Zarys pradziejöw Polski poludniowowschodniej (1939) Taf. 28, 5-6; K. M A J E W S K I . Importy rzymskie w 

Polsce (1960) Taf. 48e-f. Vgl. J. OLDENSTEIN, Zur Ausrüstung römischer Auxiliareinheiten. Ber. R G K 57, 1976. 158ff. Nr. 403ff. 
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in e inem T y p u s mit ka l l igraph isch ve r sch lungenem w i lden Haar z w e i m a l in Hal tern . Be ide imit ierten 
in b i l l i g e r e m Mater ia l w o h l S i l ber : D i e e ine ist aus B l e i und le ider stark bee inträcht ig t ; d ie andere, 
e ine mit S i lber fo l i e hinterlegte G l a s s c h e i b e , erlaubt es , e ine durch ihren Fundort , den Fürstenberg bei 
Xan ten , ohneh in f rühka iserze i t l i ch datierte Rep l i k noch genauer in auguste ische Ze i t zu setzen. Seit 
der mitt leren Kaiserze i t herrschen dann e in fachere G o r g o m a s k e n vor. E in G o r g o n e i o n aus We iher , Kr . 
So l tau ze ig t z w a r d e n s e l b e n T y p u s , läßt s ich aber unter A n f ü h r u n g e iner R e i h e v o n a n g e b l i c h auch 
ant iken G e g e n s t ü c k e n , vor a l l e m aus Frankre ich , als Z a u m z e u g s c h m u c k der Rena i s sance ident i f i z ie -
ren. Mehrere tragen d e n s e l b e n t yp i schen R a n d s c h m u c k w i e e ine ähn l i che Pha lera mit angeb l i cher 
Dars te l l ung v o m O p f e r t o d des M . Cur t ius , d ie i m f rühen 19. J h . in R o ß l e b e n in T h ü r i n g e n ge funden 
und auf die Feldzüge des Drusus bezogen wurde . 4 9 

Interessanter sind d ie be iden Phalerae aus Oberaden , d ie als H i n w e i s au f ös t l iche Truppente i le gewer 
tet werden konn ten . 5 0 D i e s i lberne H u n d e s c h e i b e g ibt - a ls re la t i v spätes S tück - den bes ten D a t i e 
rungsanha l t für d i e um den s o g . Sark H o a r d g e b i l d e t e G r u p p e v o n S c h m u c k s c h e i b e n . D i e z w e i t e 
Phalera zeigt eine Theatermaske im Typus der z u m Repertoire der Neuen K o m ö d i e gehörigen Hetäre. 

A u c h T e i l e v o n G ü r t e l g a r n i t u r e n s ind in den a u g u s t e i s c h e n L a g e r n g e f u n d e n w o r d e n . V i e l l e i ch t 
gehört auch ein k le iner aus S i lberblech getriebener Sa ty rkop f (Abb. 10c),51 der o f fenbar als Te i l e iner 
Ser ie a u f L e d e r a u f g e n i e t e t war , zu den S c h m u c k b e s c h l ä g e n e i n e s re i cheren Gür te l s o d e r e ines 
anderen Ledertei ls der Ausrüstung. 

Luxusgerät wie b ronzene L a m p e n und Kande laber k o m m t fast aussch l ieß l ich in Mi l i tär lagern vor , es 
f i nde t s i ch sonst k a u m i m f re i en G e r m a n i e n ; a m e h e s t e n m a g es in k e l t i s c h e n O p p i d a o d e r in den 
Re ichen Marbods und seiner Nach fo lger vorhanden gewesen sein. S o gibt es zu e inem sehr präz ise ge
arbeiteten Löwenk lauenbe in aus Hal tern5 2 e b e n s o w i e zu e inem Paarhu fe rbe in aus Stare M e s t o 5 3 P a 
ral le len an Kande laber füßen aus den Vesuvstädten. D e m dort häuf igsten Bronze l ampen typus mit T ier 
k o p f g r i f f entspricht nur eine mit doppelter Schnauze und S i l ensmaske am Körper besonders reich aus
gestattete L a m p e aus Ve lke B i l o v i c e mit L ö w e n k o p f g r i f f . 5 4 Zur A d l e r l a m p e v o n Hal tern g ibt es Ent 
sprechungen zur Schnauze in der Voge lbrust , und zwar in F o r m e ines Hahnes , in L y o n , Neape l und in 
M a i n z . Ent ferntere B e i s p i e l e in P f a u e n f o r m mi t E m a i l s c h m u c k s t a m m e n aus M a r o k k o ; e in wei teres 

55 
Stück be f indet s ich in Hannover . S ie werden in der L i teratur w e g e n kopt i scher T a u b e n l a m p e n und 
47 Haltern: Blei-Gorgoneion. K Ü H L B O R N (Anm. 33) Nr. 421; Glas-Gorgoneion. ebd. Nr. 420; Replik vom Fürstenberg bei Xanten: 

Bonn. Rhein. Landesmus. Inv.-Nr. 33779. 
48 Weiher. EGGERS (Anm. 6) Nr. 1100b (Lüneburg, Mus.). Vgl. dazu etwa S. REINACH. Antiquites nationales. Description raisonee 

du Musee de Saint-Germain-en-Laye. Bronzes f igures de la Gaule romaine (1894) Nr. 120; E. ESPERANDIEU und H. R O L L A N D . 
Bronzes antiques de la Seine maritime. GalliaSuppl. 13 (1959) Nr. 157 Taf. 50; R. T H O U V E N O T , Catalogue des figurineset objets 
de bronze du Musee Archeologique de Madrid (1927) Nr. 681 Taf. 22; G. F A I D E R - F E Y T M A N S . Recueil des bronzes de Bavai. 
Gallia Suppl. 8 (1957) Nr. 222 Taf. 38: S. BOUCHER. Bronzes romaines figures du Musee des Beaux-Arts de Lyon (1973) Nr. 97. 

49 Roßleben: A.B. W I L H E L M , in: F. Kruse (Hrsg.). Deutsche Alterthümer II I (1826) 60; 64; 95 Taf. 2A; ebd. eine Phalera von 
Teuditz mit dem Heiligen Georg. Vgl. zwei entsprechende Phalerae K. PECHSTEIN, Bronzen und Plaketten vom ausgehenden 15. 
Jahrhundert bis zur Mitte des 17. Jahrhundens. Kat. Kunstgewerbemuseum Berlin 3 (1968) Nr. 284f. 

50 v. SCHNURBEIN (Anm. 29) 409ff. Abb. 2. 
51 Münster. Westfäl. Museum für Archäologie. Magazin. Fundnr. Ha 56.264a. 
52 A L B R E C H T (Anm. 6) 106 Nr. 25/29.514 Taf. 28g. Vgl. etwa aus den Vesuvstädten F. B. T A R B E L L , Catalogue of Bronzes etc. in 

the Field Museum of natural History Chicago (1909) 107 Abb. 46. 48f.; 109 Abb. 57-59; E. PERNICE, Die hellenistische Kunst in 
Pompeji IV: Gerate und Gefäße (1925) 47 Abb. 56f.; 50f. Abb. 62: 52ff. Abb. 65f. 

53 A. R Z E H A K . Die römische Eisenzeit in Mähren. Zeitschr. dt. Ver. Gesch. Mährens und Schlesiens 22, 1918. 254 Abb. 123. Vgl. 
etwa aus den Vesuvstädten T A R B E L L (Anm. 52) 110 Abb. 63f.: PERNICE (Anm. 52) 55f. Abb. 74: V . S P I N N A Z Z O L A . Le arti 
decorative in Pompei e nel Museo Nazionale di Napoli (1928) Taf. 295: J . W A R D PERKINS u. A . C L A R I D G E , Pompei A .D. 79. 
Kat. London (1976) Nr. 126. 

54 R Z E H A K (Anm. 53) 261 Abb. 117. Vgl. aus den Vesuvstädten etwa T A R B E L L (Anm. 52) 106 Abb. 38; N. V A L E N Z A MELE. 
Museo Nazionale di Napoli. Catalogo delle lucerne in bronzo (1981) Nr. 273 (Satyrmaske außen am Griff); ebd. Nr. 227-229 (Pan
therkopf am Griff). - Zu diesem frühen Typus gehört auch ein einzelner Lampengriff mit Schlangenkopf im Magazin des Westf. 
Museums für Archäologie in Münster Inv.-Nr. 1929:445. der theoretisch aus Haltern stammen könnte. 

55 H. A S C H E M E Y E R . Die Grabungen im Lager von Haltern seit 1953. Germania 37. 1959. 290 Abb. 2: L A B A U M E (Anm. 22) 250 
Nr. C 226. Vgl. BOUCHER (Anm. 48) Nr. 263 (Lyon, dort spätantik datiert): V A L E N Z A MELE (Anm. 54) Nr. 376 (Neapel): H. 
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anderer angeb l i cher Para l le len in d ie Spätant ike gesetzt . Z u den P f a u e n aber s ind e m a i l l i e r t e G e 
genstücke ohne L a m p e n f u n k t i o n von ga l l i schen Fundste l len des 1. bis 2. Jhs . n. Chr. bekannt. Sie er 
innern noch an d ie e in fache , undi f ferenz ierte Gesta l tung des Halterner Ad le r s . D i e k o n k a v e ingezoge 
nen S c h n a u z e n dat ieren d i e H a h n e n l a m p e n in L y o n und M a i n z n o c h ins 1. J h . , w e s h a l b auch d ie in 
Neapel früh anzusetzen ist und vermut l ich doch aus den Vesuvstädten stammt. 

Interessant s ind übr igens d ie schon f rüh zu beobach tenden A u s w i r k u n g e n römischer Verz ie rung au f 
das germanische Kuns thandwerk . Der G r i f f e ines typ isch e lbgermanischen Messers aus e inem G r a b in 
Nienbüt te l be i sp ie l swe ise endet in e i n e m W i d d e r k o p f , der entsprechende römische W i d d e r k ö p f e i m i 
t iert . A u c h z w e i T i e r k o p f - M e s s e r g r i f f e v o m G r ä b e r f e l d v o n B o r n i t z k ö n n t e n in d i e se G r u p p e 
gehören.5 8 Ä h n l i c h e s gibt es schon bei den frühen Bronzege fäßen , w ie e ine e inhe imische Reparatur an 
e i n e m De lph ina t taschene imer aus d e m nahege legenen Harsefe ld zeigt : In neuer S inngebung w i r c id i e 
unverstandene A t tachen form zur menschl ichen Gestalt , die in das Innere des E imers hineinschaut." 

/ / / . Statuetten 

D i e meisten Statuettenfunde - und das gi lt nicht nur für das freie German ien - sind E inze l funde , so daß 
s i ch l e ider o f t n i ch t e rmi t t e ln läßt , o b s ie aus d i r e k t e m S i e d l u n g s k o n t e x t s t a m m e n oder V o t i v f u n d e 
s ind . I m G r a b z u s a m m e n h a n g k o m m e n s ie , anders als e twa B r o n z e g e f ä ß e , k a u m vor. E in äußerer D a 
t ierungsanhalt feh l t damit in der R e g e l . M a n ist au f interne, st i l ist ische H inwe i se auf d ie Entstehungs
zeit angewiesen , die gerade be i Bronzestatuet ten o f f ens i ch t l i ch nicht immer etwas über den Nieder le 
g u n g s z e i t p u n k t a u s s a g e n , d e n n d u r c h K o n t e x t da t ie r te S t ü c k e s ind g e l e g e n t l i c h d e u t l i c h älter a ls 
d ieser . V i e l e s t i l i s t i sche D a t i e r u n g s v o r s c h l ä g e in der L i teratur au fgrund v o n Para l le len aus anderen 
Fundgat tungen s ind unzu läss ig , da d ie Verg le i che d ie Untersch iede in Format und Mater ia l n icht be 
rücks ich t igen . E i n e ganze R e i h e v o n f ä l s c h l i c h als r ömi sch angesprochenen Stücken verunk lären i m 
f r e i e n G e r m a n i e n das B i l d . A b g e s e h e n v o n den B r o n z e n aus den V e s u v s t ä d t e n g ibt es nur w e n i g e 
durch den Fundkontex t fest datierte Stücke , die H . M e n z e l vor e iniger Ze i t z u m guten Te i l z u s a m m e n 
gestellt hat .6 0 S o sind e in ige Funde aus römischen Mi l i tär lagern der beginnenden Kaiserze i t h i l f re ich , 
die hier kurz aufgeführt seien: 

In Hal tern s ind g le i ch z w e i Merkurstatuet ten desse lben T y p s g e f u n d e n worden . D i e e ine wurde k u r z 
v o r W i e d e r b e g i n n der G r a b u n g e n in Hal tern 1925 im G e l ä n d e des Haupt lagers g e f u n d e n (Abb. IIa), 
ist s e i tdem aber v e r s c h o l l e n . D a s s e l b e gal t l a n g e auch für d i e z w e i t e , d ie im f r ü h e n 19. J h . im 

MENZEL, Antike Lampen im Römisch-Germanischen Zentralmuseum zu Mainz (1969) 112 Nr. 698 Abb. 93, 2 (aus Ungarn): C. 
BOUBE-P ICCOT . Les bronzes antiques du Maroc II (1975) Nr. 191 Taf. 98 (aus Volubilis): Nr. 478 Taf. 211 (aus Banasa): vgl. 
ohne Fundort H. MENZEL. Römische Bronzen in Hannover. Bildkat. des Kestner-Museums Hannover 6 (1964) Nr. 79 Taf. 28. 

56 B O U B E - P I C C O T (Anm. 55) 168: vgl. etwa MENZEL (Anm. 55) Nr. 701) Abb. 93.4. 
57 Vgl . etwa REINACH, Antiquites nationales. Description raisonee du Musee de Saint-Germain-en-Laye. Bronze figures de la Gaule 

romaine. (1894) St. Germain Nr. 327 (Wald von Compiegne); R. B ILLORET . Gallia 26. 1968. 398 Abb. 37A (aus Grand. Lothrin
gen, in einem Kontext des 1. bis frühen 2. Jhs. n. Chr.); M.J. G R E E N , The Religion« of Civilian Roman Britain. B A R 24 (1976) Taf. 
69 (aus Corbridge); A. L E I B U N D G U T . Die römischen Bronzen der Schweiz III. Westschweiz (1980) Nr. 74 Taf. 106 (aus Le Nan-
deron). 

58 Nienbüttel: H. DRESCHER. Untersuchungen zu zwei römischen Bronzegefäßen aus Nienbüttel und Westerwanna. Die Kunde N.F. 
20, 1969. 34f. - Bornitz: T . V O I G T . Das hermundurische Urnengräberfeld bei Bomitz. Kreis Zeitz. Jahrb. mitteldt. Vorgesch. 59. 
1976. 242 Abb. 61m: Abb. 71c. - Vgl. ferner R. NIERHAUS. Das suebische Graberfeld von Diersheim. Röm.-Germ. Forsch. 28 
(1966) Taf. 37. I. 

59 H J . HÄßLER. Die vorrömische und ältere römische Eisenzeit im Landkreis Stade, in: Reise in die archäologische Vergangenheit 
des Landkreises Stade (1981) 81 Abb. 93-95. 

60 H. MENZEL. Problemes de la datation des bronzes romaines. in: Actes du IVe colloque international sur les bronzes antiques 1976 
Lyon (1977) I21ff. 

61 A . v. SALIS. Ausgrabungen in Haltern. Germania 9. 1925. 97f.: H. MENZEL. Römische Bronzestatuetten und verwandte Geräte: 
ein Beitrag zum Stand der Forschung, in: A N R W II 12.3 (1985) 161 Taf. 18. 2. 
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Abb. II a Bronzene Merkur-Statuette aus Haltern. Photo WMfA. b Bronzene Merkurstatuette aus Haltern. Photo Staatl. Museen 
zu Berlin, c Bronzene Merkur-Statuette aus Langenfeld-Richrath. Photo RLM Bonn. 

D a m m der Wese l e r Straße , e twa in H ö h e des H a u p t l a g e r s , zu tage k a m . S ie ge lang te später mi t der 
S a m m l u n g des En tdeckers der Hal terner A n l a g e n , F .W. S c h m i d t , in d ie Ber l iner M u s e e n (Abb. IIb), 
w o i ch sie vor e in iger Ze i t ident i f i z ieren k o n n t e . 6 2 D e r T y p , der auch in den Vesuvs tädten be legt ist, 
trägt - w i e u r sprüng l i ch auch das Ber l iner S tück - e in au f ragendes B la t t z w i s c h e n den K o p f f l ü g e l n , 
das ihn als ägypt i sche A n g l e i c h u n g des H e r m e s an Toth und damit o f f ens i ch t l i ch als bereits p to lemä-
i sche E r f i n d u n g zu erkennen g ibt . V o n den v e r s c h i e d e n e n ä g y p t i s c h e n V e r s i o n e n d ieses H e r m e s -
T h o t verbreitet s ich dann aber nur dieser T y p u s - mit und ohne zusä tz l i chen F lüge lhut - im römischen 
Re ich , und zwar schon seit augusteischer Zei t , w ie die Halterner Statuetten ze igen. 

I m r ö m i s c h e n M i l i t ä r h a f e n Ve l sen in H o l l a n d ist e ine k l e ine Statuette des betrunkenen Herku les ge
funden worden . D e r seit d e m H e l l e n i s m u s be l i eb te G r u n d t y p f i nde t in der V a r i a t i o n der D e t a i l s 
j edoch keine exakte Entsprechung unter den römischen Bronzen . 

62 Vgl. S. v. SCHNURBEIN, Die römischen Militäranlagen bei Haltern. B A W 14 (1974) 12f. mit Zitat des Berichtes von Niesert; 
F.W. SCHMIDT, Westf. Zeitschr. 20, 1859, 271; C. FRIEDERICHS. Berlins antike Bildwerke DL Geräthe und Broncen im Alten 
Museum (1871) 409 Nr. 1906. 

63 Dazu s. die Auseinandersetzung zwischen R. FOERSTER, Skulpturen von Antiochia. Jahrb. D A I 13, 1898, 181ff.; ders., Hermes 
mit Lotusblatt. Rom. Mitt. 29, 1914. 168ff. und A . F U R T W Ä N G L E R , Kleine Schriften II (1913) 354ff.; 369ff.; 373ff. Vgl. G. 
G R I M M . Die Zeugnisse ägyptischer Religion und Kunstelemente im römischen Deutschland. Emdes prelim. aux rel. Orient, dans 
l'empire romain 12 (1969) 168. 

64 S.M.E. V A N LITH. Een bronzen beeldje van Hercules bibax uit Velsen. Westerheem 32. 1983, 347ff. Abb. 1-2. 
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In Oberaden f a n d man eine k le ine , le ider stark korrodierte F igur der 
ägyp t i schen Is i s . 6 5 G e r a d e d ie f rühen I s i s d a r s t e l l u n g e n z e i g e n o f t 
n o c h ägyp t i s che Z ü g e in der g r i ech i schen Ges ta l tung , e in p t o l e m ä -
isches Erbe . 6 6 E i n e g e n a u e Para l l e le zu der O b e r a d e n e r Ver s i on ist 
aber n icht bekann t . D a g e g e n handel t es s ich be i der 1960 g e f u n d e 
nen a n g e b l i c h e n Is i s v o n H o u w e r z i j l , G e m . U l r u m , P r o v . G r o n i n 
gen , 6 7 m i t ä h n l i c h runder Standpla t te z w e i f e l l o s n icht u m d iese 
Gö t t i n , w ie e ine g le ich große, aber deut l ich männ l i che Statuette aus 
P l o n e v o z - P o r z a y 8 lehrt. 

N u r durch Vorbes i t zerangabe ist die Herkun f t sangabe einer k le inen 
Frauenstatuette, v ie l le icht e iner Fortuna, aus Bentumers ie l , heute in 
O l d e n b u r g (Abb. 12 j , 6 9 ges i cher t . Z w a r hat an Or t und Ste l le bis in 
die Spätant ike eine germanische S ied lung bestanden, doch sprechen 
Propor t i onen und Feinheit der Arbe i t durchaus für e inen f rühka iser -
zei t l ichen Ansatz . 

W e i t e r s ind e in H u n d (Abb. 13) und e in fe in m o d e l l i e r t e s B l e i -
S c h w e i n aus Ha l te rn s o w i e e in unde f in i e rbares T ier , v i e l l e i ch t e in 
Gerä t te i l , aus B e n t u m e r s i e l zu e r w ä h n e n . 7 In d i e s e m Z u s a m m e n 
hang m u ß m a n auch die k l e i n e , f e in m o d e l l i e r t e F i g u r e iner K a t z e 
(Abb. 14) e rwähnen , die in einer V iereckschanze bei B i m b a c h , G e m . 
Pr i chsens tad t , Kr . W ü r z b u r g , g e f u n d e n wurde 1 u n d d ie s t i l i s t i sch 
d u r c h a u s in d ie Ze i t der augus te i s chen F e l d z ü g e in U n t e r f r a n k e n 
passen würde. 

Abb. 12 Bronzestatuette einer Frau 
aus Bentumersiel. Photo R. 
Stupperich. 

D i e s e w e n i g e n F u n d e s ind w e g e n der k u r z e n B e l e g u n g s z e i t der 
L a g e r außerordent l i ch w ich t ig für die G e w i n n u n g v o n Kr i ter ien zur 
s t i l i s t i s chen D a t i e r u n g v o n f r ü h k a i s e r z e i t l i c h e n Bronzes ta tue t ten . 

72 
A l s Be i sp ie l sei der Merkur aus dem rechtsrheinischen Langen fe ld -R ichra th (Abb. 11c) genannt , der 
nach der N ä h e zu den Halterner Merkurstatuet ten anstatt , w i e vo rgesch lagen , ins 4. J h . n . Chr. eben 
fal ls ins 1. Jh . zu setzen ist. 

Im freien G e r m a n i e n k o m m t dagegen am häuf igs ten ein anderer T y p vor , der in Haaran lage , Körper 
b i ldung und Mante lwur f an Werke des hochklass ischen B i ldhauers Pol^klet erinnert. Z w e i der Figuren 
s ind s ich fast z u m Verwechse ln ähnl ich und sicher aus einer Werkstatt. ~ E ine aus H i l deshe im soll mit 

65 A L B R E C H T (Anm. 33) 156 Nr. B 56 Abb. 58A 1 Taf. 47,1. 
66 Vgl. etwa D E RIDDER (Anm. 10) 790 Taf. 54 (aus Herkulaneum); G. ROEDER. Ägyptische Bronzefiguren. Staatl. Mus. Berlin, 

Mitteil. Ägypt. Slg. 6 (1956) Nr. 8690 Taf. 36h; M. C O M S T O C K u. C. V E R M E U L E , Greek, Etruscan and Roman Bronzes in the 
Museum of Fine Alts Boston (1971) Nr. 114; J. PETIT, Musee du Petit Palais. Bronzes antiques de la Collection Dutuit, grecs, hel-
lenistiques, romains et de l'antiquite tardive (1980) 16; O G G I A N O - B I T A R (Anm. 19) Nr. 156. 

67 A.N. Z A D O K S - J O S E P H U S J I T T A u.a., Roman Bronze Statuettes from the Netherlands 1: Statuettes Found North of the Limes. 
Scripta Archaeol. Groningen 1 (1967) Nr. 10. 

68 J. BOUSQUET, Gallia 29, 1971, 244 Abb. 18, vielleicht ein Krieger oder Gladiator (?). 
69 Oldenburg, Staatl. Museum, 1983 aus Privatbesitz erworben. 
70 Hund von Haltern, gef. 1961. - Blei-Schwein von Haltern: K R O P A T S C H E C K (Anm. 13) 364 Nr. 1 Taf. 38, 22. - Tier von Bentu

mersiel: G. U L B E R T , Die römischen Funde von Bentumersiel. Probleme d. Küstenforsch, südl. Nordseegeb. 12, 1977, 52 Nr. 50 
Taf. 4. 15. 

71 L . W A M S E R , Schätze aus Bayerns Erde. Kat. Würzburg (1983) 35 Nr. 26.93; H. MUTH, Wegweiser durch das Mainfränkische 
Museum Würzburg (1986) 98f. mit Abb. 

72 H.G. HORN. Eine Merkur-Statuette aus Langenfeld im Rheinland. Rheinische Ausgrabungen '76 (1977) 80f. 
73 Typ III bei A. K A U F M A N N - H E I N I M A N N , Die römischen Bronzen der Schweiz. I. Äugst (1977) 28. - Hildesheim: L A B A U M E 

(Anm. 2) 8f. Nr. 8 Taf. 5 ,2. - Beelen: H. SCHOPPA. Ein merkwürdiger Schatzfund aus Beelen, Kr. Warendorf. Westfalen 21. 1936. 
402ff. Taf. 27, 3; H.-G. HORN (Hrsg.), Die Römer in Nordrhein-Westfalen (1987) 268 Taf. 18. 
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dem Si lberschatz Fundort und - j ähr g e m e i n s a m haben, w a s bedenk l i ch k l ingt . D i e andere aus Bee len 
bei W a r e n d o r f wurde nach d e m Sti l auguste i sch datiert, f and sich aber z u s a m m e n mit R ingen aus der 
frühen Vö lkerwanderungsze i t . D i e relative Häuf igke i t des T y p s i m römischen Re i ch wie in German ien 
läßt auch einen späteren A n s a t z o f fen . Seine k lass iz is t ische K o n z e p t i o n garantierte ihm of fenbar lange 
Bel iebtheit . 

I n sgesamt s ind d ie r ö m i s c h e n Statuetten i m f re ien G e r m a n i e n , w i e M e r k u r oder , als nächs thäu f ige 
M o t i v e , M a r s und Jup i te r z e i g e n , dünn gesät , e twas h ä u f i g e r nur in Nordwes tdeu t sch l and . A l l e i n in 
den N ieder landen , spez ie l l in Fr ies land , setzt s ich die Fundd ich te des römischen Imports deut l ich ab 
v o n der des übr igen f re ien G e r m a n i e n . D a s gi l t gerade auch für Bronzes ta tue t ten . D a s k a n n n icht 
nur an den güns t igen F u n d u m s t ä n d e n auf den alten War f t en l i egen , es m u ß auch mit den histor ischen 
Umständen zu tun haben. Es gibt hier unter den Statuetten auch ganz andere T h e m e n als sonst in Ger 
m a n i e n . A p o l l o n und M i n e r v a , d ie sonst n icht v o r k o m m e n , s ind g l e i ch m e h r f a c h vertreten, d a z u in 
T y p e n , die auf e ine Entstehung in der f rühen Ka iserze i t h inweisen . E ine M i n e r v a wirkt noch geradezu 
h e l l e n i s t i s c h ; z w e i andere , besonder s f e i n e A r b e i t e n , z e igen e i n e sehr k l a s s i z i s t i s c h e K o n z e p t i o n , 
wobe i die eine Gegens tücke in L y o n und Ä u g s t hat.7 5 Sonst auch n icht i m fre ien German ien vertreten 
ist der G e n i u s in der T o g a , der hier g le ich z w e i m a l be legt ist .7 6 D e r e ine ist s icher in I ta l ien e twa im 
mi t t l e ren 1. J h . n. Chr . hergeste l l t w o r d e n , der andere - b i sher a ls J u n o gedeute t - ist o f fens icht l i ch 
eine vereinfachende prov inz ia le Arbei t nach dem Vorbi ld italischer Importstücke. 

Hier zeigt s ich mög l i cherwe i se eine Spur der stärkeren R o m a n i s i e r u n g , die d ie Friesen zu B e g i n n der 
K a i s e r z e i t m i t m a c h t e n , a l s s ie s ich n i ch t am A u f s t a n d gegen R o m bete i l ig ten und so e twas längere 
Ze i t noch unter römischer Oberhohe i t b l i e b e n . 7 7 D a s w i rk te w a h r s c h e i n l i c h auch später n o c h e twas 

74 s. Z A D O K S - J O S E P H U S J I T T A (Anm. 67). 
75 Z A D O K S - J O S E P H U S J I T T A (Anm. 67) Nr. 41-42; zu letzterer vgl. K A U F M A N N - H E I N I M A N N (Anm. 73) Nr. 63 Taf. 64f.; 

BOUCHER (Anm. 48) Nr. 154. Ob man bei so geringer Zahl schon eine frühe Werkstatt in Gallien erschließen darf, ist ungewiß. In
dizien bei anderen Typen sprechen immerhin für dortige Ableger von Werkstätten aus Italien oder auch aus Griechenland noch im 
1. Jh. n. Chr. Vgl. dazu insbesondere den noch experimentierend bartlos dargestellten Sucellus von Arreskov auf FUnen, C. BLIN-
K E N B E R G . Romerske Bronzestatuketter. Äarboger 2. R., 15, 1900, 76ff. Abb. 3, der offenbar typologisch bisher keine genauere 
Parallele gefunden hat. - Die dritte Minerva stammt weiter südlich aus Ede-Veldhuizen, Gelderland: A.N. Z A D O K S - J O S E P H U S 
J I T T A u. W.J.T. PETERS, Three Roman Bronze Statuettes from Ede and Bennekom (Gelderland). Ber. Amersfoort 26, 1976, 165f. 
Abb. 3. 

76 Z A D O K S - J O S E P H U S J I T T A (Anm. 67) Nr. 8 und Nr. 12 (letzterer dort als Juno identifiziert). 
77 s. dazu P.C.J.A. BOELES. Friesland tot de elfde eeuw (1951). 
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nach , z u m a l durch A r m e e d i e n s t und H a n d e l d ie 
V e r b i n d u n g zu R o m v e r m u t l i c h enger b l i e b als 
bei anderen Germanenstämmen. 

B e s o n d e r s umst r i t t en ist der Fa l l der o r i en ta l i 
s chen , s p e z i e l l der ä g y p t i s c h e n Gö t te r , deren 
K u l t j a in der R e g e l erst ab d e m 2. J h . n . Chr. in 
den N o r d w e s t p r o v i n z e n a n g e n o m m e n w i r d . 7 8 

D i e H e r m e s - T o t h - V e r s i o n des M e r k u r w i l l ich 
hier nicht anführen. A b e r die - leider stark beein
t räch t ig te - I s i s v o n O b e r a d e n ist n icht zu 
l e u g n e n . M a n dar f den G r u n d w o h l in der H e r 
k u n f t v o n T r u p p e n t e i l e n sehen. In Ha l tern s ind 

. , _ . , . , 79 » , , • . T~ Abb. 14 Bronzene Katzen-Statuette aus Bimbach. Photo R. 
ägypt ische Soldaten belegt. A u c h bei der Figur stupperich. 
v o n B e n t u m e r s i e l k ö n n t e es s ich nach e iner 
Bruchste l le au f der Ka lo t te um e ine Is is -Fortuna 
gehande l t haben . D i e Verb indung v o n I s i s -For tuna , die nur durch Zusa tz der Is iskrone oder des Po los 
gekennze ichnet ist, gibt es auch in M a n d e r o w bzw. in L i o n s , wobe i eine genauere Dat ierung als in die 
f rühere K a i s e r z e i t aber n icht m ö g l i c h e r sche in t . 8 0 D i e a n g e b l i c h e Is is aus H o u w e r z i j l ist eher e in 

81 82 Kr ieger mit H e l m b u s c h , e in angebl icher Harpokrates aus Fr i t z l a r -Ge i smar ist in W i r k l i c h k e i t ein 
k ind l i cher Lar , ähnl ich w ie es sich bei e inem vermeint l i chen Mithras aus Hal le /Saa le 8 3 u m eine V i k t o 
ria be im Stieropfer handelt, ein Mot i v , das aus dem späten 5. Jh. v. Chr. übernommen ist. 

E i n P r o b l e m f ü r s ich ste l len erst recht die Os i r i s f i guren dar. Z w e i - heute ve r scho l l ene - s ind w e g e n 
ihrer Funds te l l en an der R u h r als A r g u m e n t e für d ie V a r u s s c h l a c h t - L o k a l i s i e r u n g angeführt worden . 
D a v o n ist die e ine nur durch Mißvers tändn i s als Os i r i s beze ichnet worden , die andere v o n der Hünen -

84 • 
bürg in A r n s b e r g - R u m b e c k a l lerdings sicher belegt. D a s Sonderbare ist dabe i , daß sie genauso w ie 
mehrere we i te re au f B e r g e n der deu t schen M i t t e l g e b i r g e g e f u n d e n w o r d e n sein so l l , w i e e twa e ine 
F igur als Q u e l l f u n d auf d e m B a u z e n b e r g bei B a u z i n g nö rd l i ch v o n Passau s o w i e e ine auf dem M a r 
t insberg bei Hetschburg , Kr . W e i m a r . 8 5 D a man k a u m e inen ägyp t i schen Bergku l t bei den G e r m a n e n 
postu l ieren kann , b le ibt nur die unbefr ied igende A n n a h m e der neuze i t l i chen Versch leppung . D a ß d ie 
O s i r i s b r o n z e n v o n A r n s b e r g und B a u z i n g durch Ä g y p t o l o g e n a ls sa i t i sch oder p t o l e m ä i s c h datiert 
wurden , 8 6 kann man als A u s s c h l u ß a r g u m e n t a l lerdings nicht gelten lassen, da es für so lche A u s s a g e n 
bisher gar ke ine geeigneten Datierungskriter ien gibt . E in B e z u g zu den frühkaiserze i t l ichen R ö m e r z ü 
gen ist so al lerdings kaum herzustellen. 

78 s. etwa G R I M M (Anm. 63) 294f. Register, s.v. Osiris; s. bes. 97f.; 101f.; 242ff. 
79 s. B. G A L S T E R E R . Die Graffiti auf der römischen Gefäßkeramik von Haltern. B A W 20 (1983) 26; 39 Nr. 24. 
80 Manderow: S C H U L D T (Anm. 23) Abb. 2; L A S E R (Anm. 23) Abb. 32. - Lions: Z A D O K S - J O S E P H U S J I T T A (Anm. 67) Nr. 11. 
81 s.o. Anm. 68. 
82 H. SCHOPPA, Eine Bronzestatuette des Harpokrates aus Fritzlar-Geismar, Schwalm-Eder-Kreis. Fundber. Hessen 14, 1974, 349ff.; 

ders., Zum Harpokrates aus Fritzlar-Geismar. Fundber. Hessen 15, 1975, 303; als Lar erkannt bei A . K A U F M A N N - H E I N 1MANN, 
Die Bronzestatuetten aus Kaiseraugst-Schmidmatt. Jahresber. Äugst u. Kaiseraugst 7, 1987, 303 Abb. 8. die mehrere der Parallelen 
bringt. 

83 LASER (Anm. 23) Abb. 31; vgl. dazu E. B A B E L O N u. J . -A . B L A N C H E T , Catalogue des bronzes antiques de la Bibliotheque na
tionale (1895) Nr. 685. 

84 Zum angeblichen Osiris von Velmede sowie dem Osiris von Arnsberg s. C. S C H U C H H A R D T . Die vermeintlichen Varusschlacht-
Hügel im Amsberger Walde. Prähist. Zeitschr. 4, 1912, 393f. 

85 Bauzing: H. K A P F H A M M E R u. D. WILDLING, Eine Osiris-Statuette aus Bauzing im Bayerischen Wald. Ostbaier. Grenzmarken 
27. 1985,43ff. - Hetschburg: G R I M M (Anm. 63) 14 Anm. 66; 66; 98; 243f. Nr. 160 Taf. 5.4-6. 

86 So F.W. v. BISSING bei S C H U C H H A R D T (Anm. 84) bzw. W I L D U N G (Anm. 85) 43 ff. 
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Die wenigen Bronze funde aus den römischen Lagern in G e r m a n i e n schl ießl ich s ind nicht nur für diese 
Fundste l len selbst au f sch lußre ich , sondern - was auch der Dat ierung mi t römischen Importgut verge 
sel lschafteter e inhe imischer Funde zugute k o m m e n kann - auch a l lgeme in für d ie Gesch ichte der f rüh
römischen Bronzen von zentraler Bedeutung. 

A l l g e m e i n ist bei der r ö m i s c h e n Toreut ik gerade zu B e g i n n der Ka i serze i t e in beacht l icher Re i ch tum 
der Formen und Var iat ionen festzustel len, der später stereotyper Serienherstel lung Platz macht . B e s o n 
ders deut l ich ist bei den G e f ä ß e n eine k lass iz is t i sche N e u k o n z e p t i o n zu bemerken , die auch der a l lge 
me inen Z e i t e n t w i c k l u n g entspr icht . Er innert m a n s ich , daß Caesars Veteranen in Kor in th und C a p u a 
und dann s icher auch andere Personen a n d e r s w o die g r i ech i schen N e k r o p o l e n nach a l tem B r o n z e g e 
schirr ( " N e k r o k o r i n t h i a " ) für den Kuns tmark t durchwüh l ten , 8 7 d a n n kennt m a n auch d ie Q u e l l e n der 
k lass i z i s t i schen und archa is t i schen I m p u l s e der Toreut ik . G a n z ähn l i ch ergibt s ich nun auch b e i den 
Statuetten, grob gesagt , das B i l d einer E n t w i c k l u n g v o n späthe l len i s t i sch k lass i z i s t i scher Var ianten
viel falt zu immer stärkerer Vereinfachung i m typo log ischen und formalen Spektrum. 

D i e Verte i lung vermut l i cher Mi l i t ä r funde bestärkt andere H i n w e i s e auf d ie römischen Z ü g e in N o r d -
88 • 

deutschland und insbesondere d ie Weser als römische Schi f fahrtsroute mit Lagern . In der Vertei lung 
der f rühen Impor t funde heben s ich e in ige G e b i e t e besonders heraus: D i e Konzen t ra t i onen in B ö h m e n 
und um die Untere lbe mit e in igen verb indenden Punk ten kennze i chnen o f f enbar den Bere ich der E l b 
ge rmanen , w o der r ö m i s c h e Impor t besonders f rüh e insetzt . D i e starke K o n z e n t r a t i o n v o n Impor t im 
Untere lbegebiet scheint schon vor den auguste ischen Fe ldzügen zu beg innen . A b e r das ist momentan 
umstr i t ten? 9 D i e S t ü c k e k a m e n s i cher i m - w i e i m m e r gearteten - H a n d e l d o r t h i n , der s c h o n e twas 
vorher v o n G a l l i e n ausgegangen sein k ö n n t e , durch d ie Eroberung Nordwes tdeu t sch lands aber A u f 
s c h w u n g n a h m . D i e neueste H y p o t h e s e , daß so l che M e t a l l g e f ä ß e g e r m a n i s c h e n So lda ten als Orden 
ver l iehen worden s ind, ist schon an sich für e ine D i skuss i on zu a b w e g i g . 9 0 Bed ing t durch die Grabs i t 
ten gibt es weiter west l i ch wen ig Sicheres. L e d i g l i c h i m Nordwes ten setzt s ich Fr ies land deut l ich ab, 
als Rest einer geplanten "Prov inz " sozusagen Zeugn is der beginnenden Romanis ierung . 

Sch l i eß l i ch geben nicht nur d ie wen igen Götterstatuetten aus r ö m i s c h e m K o n t e x t e inen interessanten 
H i n w e i s au f die Re l ig ios i tä t römischer So ldaten . A u c h die anderen F u n d e lassen erschl ießen, daß d ie 
römischen Götterstatuetten bei den G e r m a n e n als Götterbi lder akzeptiert wurden . D i e oft fehl interpre
tierte Stel le des Tac i tus steht dem gar nicht entgegen, sondern bestätigt umgekehrt geradezu, daß man 
d ie F iguren als Z e i c h e n b e g i n n e n d e r R o m a n i s i e r u n g wer ten kann . D e r B e f u n d in F r i e s l and , w o die 
Statuetten nicht nur besonders v ie l fä l t ig s ind , sondern auch einen relat iv hohen Ante i l der f igür l ichen 
B r o n z e n insgesamt ausmachen , erklärt s ich am ehesten, w e n n m a n ihre N ieder legung als W e i h u n g e n 
auf den Warf ten a n n i m m t . M a n c h e der Statuetten aus den M o o r g e b i e t e n des mitt leren Ems lands , aber 

91 
auch weiter öst l ich, waren o f fenbar ebenfal ls Vot ivgaben. 

87 Straten VIII p. 38! Casaubon.: Suet. Caes. 81,1. 
88 Vgl. meine provisorische Karte 10. Römische Funde in Westfalen und Nordwest-Niedersachsen. Boreas Beih. 1 (1980). 
89 Vgl. die Diskussion bei C. REDLICH. Politische und wirtschaftliche Bedeutung der Bronzegefäße an Unterelbe und Saale zur Zeit 

der Römerkriege. Studien zur Sachsenforschung 2. 1980. 329ff.; H. KEILING, Zur rheinischen Welle des frühen römischen Imports 
im Freien Germanien. Die Kunde N.F. 38. 1987, 236f.: W . W E G E W I T Z , Bestattungen in importiertem Bronzegeschirr in den Ur
nenfriedhöfen der jüngeren vorrömischen Eisen- und der älteren römischen Kaiserzeit im Gebiet beiderseits der Niederelbe. Ham-
maburg N.F. 7. 1986. 69ff.; ders., Rund um den Kiekeberg. Vorgeschichte einer Landschaft an der Niederelbe. Hammaburg N.F. 8, 
1988. I ff. 

90 G. RAUSING. Barbarian Mercenaries or Roman Citizens? Fornvännen 82. 1987. 126ff. kommt so notgedrungen zur Annahme un
sinnig großer Zahlen römischer Bürger unter den Germanen jenseits des Limes. 

91 Etwa der vermutlich noch frühkaiserzeitliche. mit goldfarbener Oberfläche erhaltene Junge von Bunnen. s. L A B A U M E (Anm. 2) 
20ff. Nr. 14 Tat". 7. oder die ausgesprochene Seltenheit einerstehenden Matrone aus Dötlingen, ebd. 22f. Nr. 17 Taf. 13. 3; vgl. auch 
den oben erwähnten Fund einer Bronzekatze in einer Viereckschanze in Bimbach/Unterfranken. 


