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Vorwort

In memoriam Aldo Crivelli et Pierangelo Donati

Nicht nur Bücher, sondem auch Depotfunde haben
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Entdeckung, die oft nicht minder abenteuerliche Ret-

tung bis hin zur wissenschaftlichen Bearbeitung.
Der Bronzedepotfund von Arbedo zählt - zumin-

dest aus wissenschaftlicher Sicht - unter den Depot-
funden des Alpenraumes zu den privilegierten. Er ent-
hält viel Material, er wurde verhältnismässig spät ent-
deckt, durch Aldo Crivelli praktisch vollständig geret-

tet und von ihm sowie von Margarita Primas in einer
guten Auswahl vorgestellt. Mit einer ausgedehnten,

monographischen Materialpublikation hoffe ich nun,
den Kreis - gut fünfzig Jahre nach der Entdeckung -
zu schliessen.

Depotfunde überleben oft ihre Entdecker, Bearbei-
ter und Verwalter. So ist es auch im Falle von Arbe-
do. Zuerst sei deshalb dem Retter und erstem Bear-
beiter des Ensembles, Prof. Aldo Crivelli, gedacht, der
1981 starb. Als zweitem gilt dem 1994 verstorbenen
Kantonsarchäologen Prof. Pierangelo Donati unser
Gedenken. Er erlaubte mir im Jafue l99I die Bear-
beitung des Fundes und kam mir dabei in vielfältigster
Weise mit Rat und Tat entgegen.

Ein grosser Dank gilt Frau Prof. Dr. Margarita Pri-
mas, welche die vorliegende Arbeit als Dissertation ak-
zeptierte und mich bei deren Abfassung unterstützte.
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Metallanalysen mit Mitteln des Schweizerischen Na-
tionalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen For-
schung und bei der Reinzeichnung der Objekte durch
die Vermittlung von Zeichnern. Zt danken habe ich
dem Nachfolger von Prof. P.A. Donati, Dr. G. Chiesi
sowie Dr. G. Foletti und D. Calderara vom Ufficio
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vermittelte auch die Reinzeichnung der Fibelfüsse
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gen und Glyptothek München (Dr. F.W. Hamdorf), Ti-
roler Landesmuseum Ferdinandeum (Prof. Dr. L. Zem-
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(Dr. L. Castelletti und Dr. M. Uboldi), Civiche Rac-
colte Archeologiche e Numismatiche, Sezione Ar-
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seinen Grabungen in Como sichten, seine Fundzeich-
nungen des Depots von Parre studieren und mit ihm
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In Rom wurde ich bestens von Prof. Dr. R. Peroni
und Dr. G. Bergonzi betreut. Sie vermittelten mir auch
den KontaktzuDr. A.C. Saltini, Modena, mit welcher
ich die Problematik der Certosafibeln während zahl-
reicher gemeinsamer Museumsbesuche diskutieren
konnte.

Für die ausführliche Diskussion der etruskischen
Objekte sei Apl. Prof. Dr. U. Höckmann und Dr. Th.
Weber, beide Mainz, ganz herzlich gedankt. Dr. We-
ber verdanke ich speziell die Benützung seiner umfas-
senden Fotothek zu etruskischen Kannen.

Dank auch an Prof. Dr. W. Gauer und PD Dr. B.
von Freytag Löringhoff, beide Tübingen, welche die
Freundlichkeit hatten, die griechischen Objekte des
Depots zu begutachten. Ein herzliches Dankeschön gilt
Dr. R.M. Albanese Procelli, Catania, welche mir In-
formationen zu sizilischen Bronzen zukommen liess.

Ing. Dr. H. Drescher, Hamburg-Harburg, danke ich
bestens für die Begutachtung der zahkeichen Rohgüs-
se und für seine zahlreichen Hinweise und Tips.

Dr. P. Northover, Department of Materials, Univer-
sity of Oxford, welcher die Metallanalysen durchführ-
te, danke ich für sein Interesse und seine Diskussions-
bereitschaft. Ein herzlicher Dank geht auch an Prof.
Dr. M. Maggetti, Institut für Mineralogie und Petro-
graphie der Universität Freiburg i.Ue., der mir gratis
einige Fibel-Tonkerne analysierte.

Den wissenschaflichen Zeichnern M. Novotny, W.
Schneider und insbesondere M. Reuschmann sei für
ihre Hilfe bei der Umzeichnung der Objekte herzlich
gedankt.

Der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und
Frühgeschichte und insbesondere ihrem Zentralse-
kretär Dr. U. Niffeler gebührt herzlicher Dank für die
Aufnahme in die Reihe <Antiqua>> sowie die zahlrei-
chen Hilfeleistungen. Für die Beurteilung der Arbeit
und konstruktive Kritik danke ich den beiden Mitglie-
dern der wissenschaftlichen Kommission, PD Dr. F.

Müller und Prof. Dr. M. Maggetti. Auch dem Redak-
tor des Buches, Dr. des. D. Holstein, sei für seinen un-
ermüdlichen Fleiss und Einsatz gedankt. Grosser Dank
gebührt auch lic. phil. Luisa Bertolaccini, für die ita-
lienischen Übersetzungen.

Gerne statte ich auch den Geldgebern meinen Dank
ab, ohne deren finanzielles Engagement die Druckle-
gung nicht möglich gewesen wdre: Der Repubblica e
Cantone del Ticino, der Comune di Arbedo-Castione,
dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung und dem Fonds für Al-
tertumswi s senschaft der Univers ität Zfu ich. Den S tart-
schuss bei der Finanzierung des Werks gab die Asso-
ciazione Archeologica Ticinese mit der Verleihung des
<<Premio Adriano Soldini> im Frühjahr 1997, den ich
vollständig für die Drucklegung verwendete.

Folgenden weiteren Personen bin ich für Hilfelei-
stungen, Anregungen und Mitteilungen zu Dank ver-
pflichtet: A. Alberti, Laives/Leifers; lic.ös E. Alfani,
Lugano/Roma; Dr. B. Armbruster, Darmstadt; Dr. P.

Baglione, Roma; M.A. G. Bieg, Tübingen; Prof. Dr.
W. Bunk, Rösrath; Prof. Dr. G.L. Carancini, Perugia;
dipl. arch. pr6hist. Ph. Curdy, Sion; Dr. L. Dal Ri, Bo-
zenlBolzano; Dr. F. Delpino, Roma; Dr. F. Di Genna-
ro, Roma; Prof. Dr. O.-H. Frey, Marburg/Lahn; Dr. P.

Gleirscher, Klagenfurt; Dr. A. Guidi, Roma; Prof. Dr.
P.G. Guzzo, Roma; Dr. S. Haynes, London; lic.phil. J.

Leckebusch, Zürich; Dr. F. Jurgeit Blanck, Roma; PD
Dr. S. Martin-Kilcher, Bern; Dr. W Nachtschatt, Hall
i.T.; lic.phil. P. Nagy, Winterthur; Dr. H. Nothdurfter,
B ozenlB olzano ; Prof. Dr. H.R. Pfeifer, Lausanne ; Prof.
Dr. Ch.J. Raub, Schwäbisch Gmünd; J. Reschreiter,
Wien; Dr. L. Salzani, Verona; E. Schaller, Zürich Dl
B. Schmid-Sikimiö, Zijrich F. Schweizer, Genf; Dr. W.
Sydow, Innsbruck; Dr. A. Testa, Gorizia; Dr. G. To-
medi, Innsbruck; Prof. Dr. P. Uggowitzer, Zirich; Dl
F.-W. von Hase, Mainz; Dr. Ch. Zingerle, Wien.

Die ganze Arbeit wäre nicht ohne die Hilfe meiner
lieben Eltern zustande gekommen, welche mich
während des Studiums und während der Verfassung
der Dissertation immer unterstützten.

Das Manuskript wurde 1995 abgeschlossen. Nur in
vereinzelten Fällen konnten jüngere Publikationen
noch berücksichtigt werden.

I1 ripostiglio di Arbedo TI e i ripostigli di bronzi della regione alpina dal VI fino agli
inizi del IV sec. a.C.

Fig. I. Scelta di oggetti dal ripostiglio di Arbedo-Castione TI, <dal Marc>. La foto evidenzia la grande varietä dei diversi tipi di oggetti
e dello stato frammentario dei pezzi. L. della fibula a destra, in basso: cm 4,6.

Prefazione

Per facilitare alla lettrice o al lettore di lingua ita-
liana I'accesso al presente volume sono state tradotte
in italiano le didascalie delle immagini e delle tabel-
le, I'introduzione al catalogo oltre a un riassunto piü
lungo.

I singoli capitoli sono brevemente riassunti, il ch6
permette un facile accesso al testo tedesco.

Non sono state riportate le note per le quali si ri-
manda al testo originale. Non ö solo per motivi eco-
nomici che non ö stata attuata una traduzione integrale
del testo. Il ripostiglio di Arbedo ö d'importanza ul-
traregionale e dunque di interesse anche per le zone a

nord delle Alpi. I1 libro puö cosi fungere da legame
tra la ricerca dell'etä del Ferro a nord delle Alpi e

quella, molto attiva negli ultimi anni, della regione go-
lasecchiana, contribuendo in questo modo ad una mi-
gliore conoscenza reciproca. Inoltre le opere princi-
pali sull'etä del Ferro in Ticino sono apparse in tede-
sco (Primas 1970; Stöckli 1975), una certa conoscen-
za di questa lingua ö dunque utile da tempo sia agli
studiosi che agli interessati.

Ringrazio cordialmente Luisa Bertolaccini per la
traduzione.
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I1 ripostiglio di Arbedo TI e i ripostigli di bronzi della regione alpina dal VI fino agli
inizi del IV sec. a.C.

Fig. I. Scelta di oggetti dal ripostiglio di Arbedo-Castione TI, <dal Marc>. La foto evidenzia la grande varietä dei diversi tipi di oggetti
e dello stato frammentario dei pezzi. L. della fibula a destra, in basso: cm 4,6.

Prefazione

Per facilitare alla lettrice o al lettore di lingua ita-
liana I'accesso al presente volume sono state tradotte
in italiano le didascalie delle immagini e delle tabel-
le, I'introduzione al catalogo oltre a un riassunto piü
lungo.

I singoli capitoli sono brevemente riassunti, il ch6
permette un facile accesso al testo tedesco.

Non sono state riportate le note per le quali si ri-
manda al testo originale. Non ö solo per motivi eco-
nomici che non ö stata attuata una traduzione integrale
del testo. Il ripostiglio di Arbedo ö d'importanza ul-
traregionale e dunque di interesse anche per le zone a

nord delle Alpi. I1 libro puö cosi fungere da legame
tra la ricerca dell'etä del Ferro a nord delle Alpi e

quella, molto attiva negli ultimi anni, della regione go-
lasecchiana, contribuendo in questo modo ad una mi-
gliore conoscenza reciproca. Inoltre le opere princi-
pali sull'etä del Ferro in Ticino sono apparse in tede-
sco (Primas 1970; Stöckli 1975), una certa conoscen-
za di questa lingua ö dunque utile da tempo sia agli
studiosi che agli interessati.

Ringrazio cordialmente Luisa Bertolaccini per la
traduzione.
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Introduzione

In Ticino i complessi archeologici accertati dell'etä
del Ferro sono rari (cap. 3.1). Il piü notevole di essi ö
il ripostiglio di Arbedo (fig. I). Laricca varietä del ma-
teriale che conta oltre 3800 oggetti, rappresenta un im-
portante punto di riferimento regionale e ultraregiona-
le. Il ripostiglio contribuisce inoltre ad arricchire le no-
stre conoscenze dell'etä del Ferro in Ticino limitate
quasi forzatamente ai corredi tombali, che costituisco-
no praticamente la totalitä dei ritrovamenti finora no-
ti. Gli oggetti non-locali rivelano contatti con la re-
gione a nord delle Alpi, con la pianura padana, con l'I-
talia centrale e con la Grecia. Numerosi oggetti (pez-
zi grezzi, oggetti non finiti) e le analisi fisiche del me-
tallo (appendice 1) servono a ricostruire la tecnica di
lavorazione del bronzo durante I'etä del Feno (cap. 9).
I1 ripostiglio di Arbedo ö inoltre il piü ampio di que-
sto genere rinvenuto nella regione alpina, databile al
VI e V sec. a.C. e ha dunque un notevole peso nella
discussione di ritrovamenti paragonabili (cap. 10).

Il ripostiglio ö datato alla fase Ticino C rispettiva-
mente Golasecca III 41, cioö intorno al 450 a.C. La
maggior parte degli oggetti sono del VI e della prima
metä del V sec., alcuni sono perö piü antichi.

In base alla sua composizione il ripostiglio di Ar-
bedo va messo in stretta relazione con una fonderia,
con la <fonderia di Arbedo> (cap. 8.7 e 11.1). In que-
sta sede si propone l'interpretazione come <ripostiglio
di fonderia>, cioö come ripostiglio contenente materia
prima e legato ad una fonderia di bronzo.

U8-l-1946 Romeo Pellandini di Arbedo (fig. IV)
trovö il ripostiglio sul suo teffeno <dal Marc> (Parc. n.
545; CN 1313, 124 130/ll9 620) mentre stava sca-
vando un fossato (tig. 2), Il luogo di ritrovamento ö
scostato dai gruppi di tombe noti. Aldo Crivelli (fig.
V) esaminö il luogo di ritrovamento il 10-1-1946 (cfr.
rapporto di Crivelli del 12-l-1946 riportato in appen-
dice). Il ripostiglio era stato depositato in una fossa ro-
tonda di m 0.4 di profonditä e m 0.55 di diametro (fig.
3). I bordi di questa fossa erano stati rivestiti con ciot-
toli di fiume e era coperta da una lastra di pietra. La
maggior parte del materiale ö stata prelevata dallo sco-

pritore e una pa.rte asportata da privati. Secondo Cri-
velli non andö disperso piü del57o del materiale. Il ri-
postiglio giunse al Museo di Bellinzona, piü tardi ven-
ne immagazzinato nel deposito dell'Ufficio cantonale
monumenti storici. Alcuni pezzi fwono trattenuti da
privati. L'ansa dello stamnos n. 114 fu riacquistata nel
1948. Nel 1995 furono recuperati altti 24 pezzi perti-
nenti al ripostiglio. Probabilmente esiste ancora del-
I'altro materiale in collezioni private. I nn. 134 e 1244
sono andati dispersi.

1.3. Il destino seguente

Il catalogo del materiale stipulato dal Crivelli con-
tava 779 numeri.

1.4. Storia della ricerca

Giä nel 1946 Crivelli presentö I'importante ritro-
vamento e ne pubblicö 296 oggetti, suddividendo il
materiale in quattro gruppi:

1" Pani di bronzo fuso.
2" Pezzi colati e non rifiniti o di colatura difettosa.
3" Oggetti spezzati da rifondere.
4" Oggetti finiti.

Crivelli interpretö il ripostiglio come nascondiglio
oppure come magazzino di un fonditore di bronzo am-
bulante, proveniente dai centri della lavorazione del
bronzo campani o della costa adriatica. Secondo Wink-
ler 1950 i ripostigli di Arbedo e Obervintl/Vandoies di
Sopra sono testimonianze di fonderie. Menghin 1961

li interpretava come <ritrovamenti occultati>, relativi ad
tn orizzonte di macerie causa delle invasioni dei Cel-
ti nel primo IV sec. a.C. Primas 1972 soltolineö la pre-
senza di frammenti di recipienti etruschi nel ripostiglio
(nn. 114.115.129.134.153.154.156.157) e datö la chiu-
sura del ripostiglio intorno alla metä del V sec. a.C.
(Ticino C). Inoltre suddivise il ripostiglio in sei grup-
pi (numero complessivo approssimativo: 1000 pezzi):
1. Frammenti di pani di bronzo (l3Eo).
2. Oggetti provenienti da ambiente golasecchiano

(307o).

3" Oggetti etruschi (27o).

4" Oggetti provenienti dalle valli alpine orientali (27a).

5" Oggetti provenienti dal nord delle Alpi (1%).
6" Oggetti indeterminati (52Vo).

Primas postulava I'appartenenza del ripostiglio di
Arbedo ad una fonderia di bronzo locale. Terl,an 1976
trattö questioni cronologiche. De Marinis 1986 ana-
lizzö gli oggetti non-locali. Nel 1993 Gleirscher pro-
pose l'interpretazione come stipe votiva.

Fig. III. Arbedo-Castione durante l'etä del Ferro. Ricostruzione di S. Gilardi sotto la guida di P.A. Donati. In primo piano il conoide
della Traversagna con tombe e insediamenti, al centro la collina del Castel Grande di Bellinzona, sullo sfondo il Verbano.

Fig. IL Reperti archeologici dell'etä del Ferro nella zona di Arbe-
do-Castione. 1 ripostiglio; 2 gruppo di tombe Cerinasca; 3 gruppo
di tombe Molinazzo;4 gruppo di tombe S. Paolo; 5 gruppo di tom-
be Castione; 6 gruppo di tombe <ex proprietä Agostino Bonzani-
go>; 7 gruppo di tombe Bergämo (non localizzabile con precisio-
ne); 8 gruppo di tombe Gorduno. Particolare della cartina a scala
1:25 000, foglio 1313 Bellinzona. Riprodotta conl'autorizzazione
dell'Ufficio federale di topografia del 18-11-1997.

1. Il ripostiglio di Arbedo: ritrovamento e storia della ricerca

1.1. Arbedo: situazione geografica l.2.II ritrovamento

Arbedo si situa nella valle del Ticino a nord di Bel-
linzona. In questo punto la valle Mesolcina si con-
giunge a quella del Ticino. Per questa ragione Arbedo
ö il nodale piü importante del Sopraceneri (fig. 1). I
comune di Arbedo-Castione ö noto per le necropoli
della prima e della seconda etä del Ferro (fig. II.il;
tis.2).
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2. ll ripostiglio di Arbedo: osservazioni generali in occasione della prima presenta-
zione completa

2.l.In merito alla definizione dei ripostigli classificazione del materiale. Sono stati da me dise-
gnati alf incirca 3400 reperti.

Per ripostiglio si intende un ritrovamento di oggetti
sotterrati, occultati o deposti intenzionalmente, il cui
numero comporta come minimo due oggetti non aven-
tirelazioni con il corredo di una tomba o con i rifiu-
ti di un insediamento. La ricerca che si dedica ai ri-
postigli si interessa prevalentemente a ritrovamenti
contenenti metallo ed in modo particolare bronzi. Sin
dall'inizio la questione piü affascinante fu la loro in-
terpretazione, mentre la classificazione dei materiali
passö in secondo piano. Quali interprctazioni sono sta-
te proposte:
1. Stipi votive o dedicatorie.
2. Autocorredamenti per I'aldilä.
3. Tesoretti o nascondigli.
4. Ripostigli di fonderia.
5. Ripostigli di commercianti.

Per quanto riguarda i ripostigli di fonderia, di par-
ticolare interesse nel nostro caso, manca una defini-
zione concisa.

In genere si presume un abbandono dei ripostigli di
bronzi nella tarda etä del Bronzo (passaggio al feruo).
I ripostigli qui trattati sembrano perö non confermare
questa ipotesi.

2.4. La suddivisione del materiale

2.5. Descrizione del materiale

I
i

I
I
I

.

s#.tr\

ffix tIl ripostiglio di Arbedo conta 3866 oggetti conser-
vati, per un peso di 42.909 kg. Il numero originale
comprendeva circa 4050 pezzi per un peso complessi-
vo di ben 44 kg. Si tratta esclusivamente di oggetti in
bronzo. Ho suddiviso il materiale del ripostiglio di Ar-
bedo in quattro gruppi:
1" <Materiale da rifondere>: nn. I-2161.
2" Materiale relativo alla fusione del bronzo (<fusione

del bronzo>) : nn. 2162-2432.
3" Oggetti non finiti, pezzi abbozzali e materiale di

scarto (<officino): nn. 2433-37 52.
4" Lingotti: nn. 3753-3866.

Per la descrizione del materiale si rimanda al com-
mento al catalogo.

.*.

Fig. IV. Romeo Pellandini (1880-1960) di Arbedo, scopritore del
ripostiglio. Foto Ufficio cantonale monumenti storici, Bellinzona.

'#"
fl*

Fig. V. Aldo Crivelli (1907-1981), ispettore dei musei e degli sca-

vi. A lui si devono la messa in salvo e un primo studio del ripo-
stiglio. Foto Archivio Ilaria Merlini-Crivelli.

2.2. Osservazioni in merito alla prima
presentazione integrale del ripostiglio

Sarä pubblicato un catalogo esauriente, dato che
puö essere raffigurata solo una parte del ripostiglio. I
gruppi di oggetti con una ilevanza cronologica, oltre
alla maggior parte degli oggetti con una forma piü o
meno riconoscibile, sono pubblicati integralmente. Su
un totale di 1768 oggetti (45.7Vo) sono raffigurati:
126l oggetti usati o rotti (58.4Vo) riassunti nel gruppo
<materiale da rifondere>,215 (79.3Va) oggetti del grup-
po <fusione del bronzo>, 221 (I7.2Ea) del gruppo <of-

ficina> e 65 (57Vo) del gruppo <lingotti>.

2.3. La classificazione del materiale

Nel 1991 il materiale venne riordinato. L'enumera-
zione di Crivelli ö stata rispettata. rispettivamente este-
sa fino al numero 3227.I numeri d'inventario di Cri-
velli che comprendevano piü di un oggetto hanno ot-
tenuto un numero individuale (es. 46lLI, 4611.2 ecc.).
I numeri impiegati nel mio catalogo seguono la mia

t4

2.6. In merito alla patina degli oggetti
del ripostiglio di Arbedo

La patina degli oggetti ö stata valutata ad occhio
nudo in base a quattro criteri: colore, morfologia, con-
sistenza e spessore. Sono stati distinti cinque tipi di pa-
tina designati con cifre romane. Il tipo I ha una pati-
na di base sottile e aderente, sulla quale vi sono pro-
dotti di comosione verdi, a forma di isolette e rilucen-
ti (fig. 4). Il tipo II mostra una superficie metallica
molto comosa con uno spesso strato di corrosione (fig.
5). Il tipo III ha una superficie color ruggine (fig. 6).
Il tipo IV mostra una superficie mangiata e a copertu-
ra chiara, polverosa (fig. 7). Il tipo V ha una patina di
base rossastra e compatta, con una patina sovrapposta
verde e smaltata (fig. 8). Per i tipi I, II e IV sarä indi-
cato anche il colore, dato che questo puö variare. Sen-
za analisi piü approfondite non ö possibile trane ulte-
riori conclusioni dai vari tipi di patina (tab. 1).

2.7. Resti organici

Su 134 oggetti sono stati rinvenuti dei resti organi-
ci. Per la maggior parte si tratta di fibre, ma sono sta-

ti rinvenuti anche semi di cereali e di erbe. Una scel-
ta di 9 pezzi tirali a sorte, ha dato resti di graminacee
non determinabili in modo piü esatto (nn.223.1291.
11IL2877, fig. 10 e l2), un capello umano (n.2130,
fig. 11), un ramoscello di nocciolo di un anno (n. 739),

un frammento di rachide di triticum spelta (spelta) (n.

239) e di panicum miliaceum (miglio nostrano) o di
echinochloa c rus - galli (panicastrella) (n. 157 2, fig. 9).
Non essendo nota la posizione degli oggetti nel ripo-
stiglio non ö possibile fare supposizioni sulla riparti-
zione di tali resti.
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po <fusione del bronzo>, 221 (I7.2Ea) del gruppo <of-
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t4

2.6. In merito alla patina degli oggetti
del ripostiglio di Arbedo
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tina designati con cifre romane. Il tipo I ha una pati-
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3. La cronologia dell'ambiente golasecchiano: le fasi che vanno da Ticino A a

Ticino C, rispettivamente da Golasecca II A a Golasecca III ,\1

3.1. Della reperibilitä delle fonti archeologiche
e dell'attuale stato della ricerca

Nella Svizzera meridionale le conoscenze che si
hanno dell'eitä del Ferro si fondano essenzialmente su

ritrovamenti provenienti da necropoli. Per la prima etä
del Ferro mancano quasi del tutto ritrovamenti da abi-
tati. Si hanno ripostigli da Arbedo e da Sagno (non
conservato). Quasi tutte le necropoli ticinesi furono
scavate senza troppa cura alla fine del XIX e all'ini-
zio del XX sec.; i complessi sono dunque frammisti.

Questi scavi sono inoltre pubblicati in maniera insuf-
ficiente; il sunto piü conciso lo si trova in Ulrich 1914.

Primas nel 1970 riusci, basandosi su complessi ar-
cheologicamente attestati, a propoffe per la prima vol-
ta una suddivisione cronologica della prima etä del
Ferro in quattro fasi, da Ticino A a Ticino D. Nel 1975
segui I'analogo contributo di Stöckli per la seconda etä

del Ferro.
Anche in Lombardia e nel vicino Piemonte I'etä del

Ferro ö nota soprattutto attraverso ritrovamenti da ne-
cropoli. Si hanno inoltre alcuni insediamenti, tra i qua-

li vanno rilevati Como e Parre. Di notevole importan-
zad,l'abitato del Forcello presso Bagnolo S. Vito che
ö estraneo all'ambiente golasecchiano. Altri ripostigli
sono stati inoltre rinvenuti a Parre, Como, Vertemate
e Golasecca./Coarezza. In questa regione la maggior
parte dei ritrovamenti non ö ancora stata pubblicata,
anche se da piü di vent'anni i materiali da scavi re-
centi sono presentati regolarmente. De Marinis ha da-
to il piü sostanziale contributo alla ricerca sull'etä del
Ferro.

La discussione dei diversi sistemi cronologici oltre
alla loro parallelizzazione sono importanti per I'ordi-
ne cronologico da dare ai singoli oggetti presenti nel
ripostiglio.

3.2. Le fasi Ticino C/Golasecca III A1

3.2.1. Caratterizzazione della fase

La fase Ticino C ö stata definita da Primas nel 1970
essenzialmente in base alle fibule. Per la Lombardia
De Marinis ha chiarito nel 1981 la cronologia della fa-
se Golasecca III A (comprendente le fasi Ticino C e
D). Anche queste fasi sono definite in sostanza con
I'aiuto delle fibule. Le forme ceramiche in genere non
possono essere attribuite ad un'unica fase. La fase G
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III A1 di De Marinis corrisponde alla fase Ticino C di
Primas. Contributi antecedenti quest'opera riguardan-
ti la cronologia golasecchiana non sono stati conside-
rati in modo ulteriore, dato che si basano su inventari
frammisti.

3.2.2. Parallelizzazione con il sistema cronologico a
nord delle Alpi

La fase Ticino C/G III A1 puö essere parallelizza-
ta, attraverso le fibule d'importazione, alla fase Ha D3.
La fine di Ticino C/G III A1 coincide con la fine di
Ha D3, dato che nella seguente fase G III A2 si han-
no giä reperti di fase Latöne A. La fase Ha D3 ha ini-
zio grä durante la fase Ticino B/G II B. La fase Latö-
ne A fa seguito alla fase Ha D3; le due fasi non han-
no dunque un decorso parallelo.

3.2.3. Pmallelizzazione con il sistema cronologico di
Este

Grandi difficoltä pone la parallelizzazione con Este
(Este Ill-medio e Ill-tardo secondo Frey, rispettiva-
mente Este III Dl e D2 secondo Peroni). Per la defi-
nizione delle fasi di Este furono scelte tombe ricca-
mente corredate. Si tratta quasi esclusivamente di de-
posizioni plurime e perciö poco adatte all'elaborazio-
ne di un sistema cronologico. La cronologia di Este
dovrebbe essere ridefinita sulla base di tombe a depo-
sizione singola archeologicamente attestate e conside-
rando per la definizione delle diverse fasi i bronzi (fi-
bule) e non la ceramica. Non ö possibile parallelizza-
re le fasi di Este con le fasi golasecchiane.

3.2.4. P arallelizzazione con il sistema cronologico del-
la Doleniska

La fase Ticino C/G III A,1 sembra essere parallela
al tardo <orizzonte delle fibule Certoso S. Lucia II b2.
La fine delle due fasi dovrebbe coincidere, dato che al
citato orizonte fa seguito l'<orizzonte di NegauA{ego-
va> con reperti Latöne A.

3.2.5. Cronologia assoluta della fase Ticino C/G III A1

Liinizio della fase Ticino C/G III 41 si situa intor-

no aI4801475, la sua fine intorno aL 450/440.

3.3. Le fasi Ticino A e B/Golasecca II

Entrambe le fasi sono state definite da Primas 1970.

Ad esse appartengono solo pochi complessi ben docu-

mentati; una ridefinizione delle due fasi sarebbe ra-

gionevole solo sulla base di nuovi ritrovamenti. Inol-
tre esiste solo poco materiale pubblicato e archeologi-

camente accertato rinvenuto in Lombardia. La piü re-

cente sintesi ö di De Marinis I99019I, che perö non ö
possibile verificare sulla base di complessi pubblicati.

4.Il materiale da rifondere

Questo gruppo comprende 216l oggetti per un pe-

so di 21.432 kg (nn. l-2161). Gli oggetti sono ordi-
nati per provenienza, datazione e tipologia. Seguono

osservazioni sul tipo d'oggetto, la sua distribuzione e

su questioni irrisolte. Tra gli oggetti non vi sono pez-

zi che combacino.

4.1. Forme straniere

Tra queste (nn.l-2O3; fig. VI-V[I) vi sono oggetti
provenienti dalle regioni a nord delle Alpi (nn. 1-7,
fig. 13), dal Vallese (nn. 8-10), dalla regione alpina
orientale (nn. 11-13, fig.14,lista 1), dal Caput Adriae
(nn. 14-15, fig. 15), dall'Italia centrale e dall'Etruria
(nn. 16-169, fig. 16-2O, liste 2-6) e anche dalla Gre-
cia (nn. I70-I87 , tig. 2l). Alcuni oggetti sono o etru-
schi o greci (nn. 188-203). La ricerca che si dedica
agli oggetti bronzei etruschi in Italia ö poco evoluta
(cap. 4.1.5.1). Ad eccezione di poche opere, in gene-

re scritte da autori stranieri, mancano cataloghi e pre-
sentazioni dei materiali. Questa circostanza impedisce,
per la maggior parte dei pezzi etruschi presenti nel ri-
postiglio di Arbedo, una datazione elocalizzazione piü
precisa.

Relazioni tra i sistemi cronologici di Este, dell'oriz-
zonte Negau/Negova e quelli a nord delle Alpi

De Marinis l990l9I parallelizza le fasi G II A e G
II A/B con la fase piü antica, rispettivamente tarda, di
Este Ill-antico, con Santa Lucia IIal e IIa2, secondo

Tetl.an e TrampuZ, e con la fase antica rispettivamen-
te tarda di Ha Dl; la fase G II B con Este Ill-medio,
Santa Lucia IIbl e con Ha D2 e l'inizio di Ha D3.

Cronologia assoluta della fase Ticino B/G II B

Non ö possibile determinare f inizio della fase Ti-
cino B/G II B, la sua fine si situa intorno al480/415.

4.2. Forme golasecchiane

Tra queste (nn.204-1110; fig. IX) 12 oggetti sono

anteriori al VI sec. a.C. (nn. 204-215),895 datano al
VI e V sec.

Le fibule formano piü della metä dei ritrovamenti
(nn.216-734). Esse sono ordinate per archi e staffe. I
criteri di quest'ordine consistono per gli archi nel tipo
di fibula, le sue dimensioni, la forma e la decorazio-
ne. Quale criterio principale per la suddivisione delle
fibule a sanguisuga con anima in cotto ö stata scelta la
lunghezza dell'arco, cioö il tratto tra il punto dove I'ar-
co parte dal porta-ardiglione e il punto terminale del-
I'arco, di solito ben distinto dall'ardiglione. Il rag-
gruppamento delle lunghezze dell'arco mostra una
marcata concentrazione ogni mezzo centimetro (tab.

2).Unalunghezza di 4,5 cm sembra essere tipica per

la fase Ticino B/G II B. Le fibule piü antiche sono in
genere piü corte, quelle piü recenti invece piü lunghe.
Le staffe sono distinte per tipi con o senza incrosta-
zioni. Altri criteri di suddivisione sono il numero di
globi e lafattezza delle appendici. Nella tab. 3 ö mes-

sa a confronto la cronologia delle fibule e quella del-
le staffe. La percentuale di materiale della fase Ticino
C, che fa parte del ripostiglio, ha oscillazioni notevo-
li. Queste differenze sono dovute alla lunga vita di cer-
ti tipi di fibule, al loro reimpiego ed al prevalere del-
la rifusione delle staffe. Gli archi delle fibule e le staf-
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Fig. VII. a. I1 gruppo <materiale da rifondere>. Oggetti di provenienza estera. Lamina di parete di un recipiente in bronzo (cista a cor-

do'ni; ripiegata a pacchettino (n. 124 del catalogo). Non ö possibile determinare se il prezzo sia stato importato dall'Etruria oppure pro-

aotto in area golasecchiana seguendo modelli meridionali. L. cm 6,9. - b. Cista a cordoni intatta dalla tomba I di Pregassona TI, Viar-

netto. Figura tratta da Primas 1970, tav. 48,A3' Scala 1:4.

fe della fase Ticino C sono equamente rappresentati.

Le tabelle 4 e 5 mostrano il profilo di frammenrazio-
ne sia delle fibule che delle staffe. Per la maggior par-

te dei tipi di fibule presenti nel ripostiglio il porla-ar-
diglione si ö rivelato il punto debole. La frammenta-
zione delle staffe ö perö dovuta anche al loro reimpie-
go, rispettivamente alla loro rifusione.

Gli altri oggetti golasecchiani (nn. 735-1110) sono

presentati per ordine tipologico.

4.3. Oggetti di provenienza elo
di datazione incerta

6
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Questo gruppo (nn. 1111-2161) comprende ogget-
ti non identificabili e/o non databili. Per la maggior
parte si tratta di frammenti di lamine (nn.1352-216I).

Fig. VIII. I1 gruppo <materiale da rifondere>. Oggetti di prove-
nienza estera. Ansa di un recipiente per mescolare il vino, un co-

sidetto stamnos, proveniente dall'Etruria (n. l14 del catalogo). L.
cm22,9. Foto Museo Nazionale Svizzero Zurigo, n.neg. 10957.p.

a

13

ab
Fig. VI (a sinistra). It gruppo <materiale da rifondere>. Oggetti di provenienza estera. I Fibuta (fermaglio per vesti) dal nord delle Alpi;
2 frammento di un anello per caviglie dal Vallese; 3 fibula proveniente dal Caput Adriae; 4-13 diversi oggetti dall'Etruria: 4 fermaglio

di cintura; 5 piede di mobile; 6 attacco di un recipiente in bronzo (situla stamnoide); 7 ansa di un recipiente in bronzo (cista); 8-10 an-

se di brocche; 1l imbuto di un colatoio (infundibulum); 12 manico di ramaiolo (simpulum); 13.14 manico e attacco di recipienti in bron-

zo dalla Grecia. Scelta di tavole da A. Crivelli 1946. - Concordanza con il catalogo (CrivelhlSchindler): ll I , 219, 31 14, 4122, 5141, 6l I15,

7 t 122, 8t 1 34, 9il 3 5, 10t 1 40, ll/ 1 5 3, l2l 1 s6, l3l 176, l4l l 82.
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Questo gruppo (nn. 1111-2161) comprende ogget-
ti non identificabili e/o non databili. Per la maggior
parte si tratta di frammenti di lamine (nn.1352-216I).

Fig. VIII. I1 gruppo <materiale da rifondere>. Oggetti di prove-
nienza estera. Ansa di un recipiente per mescolare il vino, un co-

sidetto stamnos, proveniente dall'Etruria (n. l14 del catalogo). L.
cm22,9. Foto Museo Nazionale Svizzero Zurigo, n.neg. 10957.p.

a
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Fig. VI (a sinistra). It gruppo <materiale da rifondere>. Oggetti di provenienza estera. I Fibuta (fermaglio per vesti) dal nord delle Alpi;
2 frammento di un anello per caviglie dal Vallese; 3 fibula proveniente dal Caput Adriae; 4-13 diversi oggetti dall'Etruria: 4 fermaglio

di cintura; 5 piede di mobile; 6 attacco di un recipiente in bronzo (situla stamnoide); 7 ansa di un recipiente in bronzo (cista); 8-10 an-

se di brocche; 1l imbuto di un colatoio (infundibulum); 12 manico di ramaiolo (simpulum); 13.14 manico e attacco di recipienti in bron-

zo dalla Grecia. Scelta di tavole da A. Crivelli 1946. - Concordanza con il catalogo (CrivelhlSchindler): ll I , 219, 31 14, 4122, 5141, 6l I15,

7 t 122, 8t 1 34, 9il 3 5, 10t 1 40, ll/ 1 5 3, l2l 1 s6, l3l 176, l4l l 82.
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Fig. IX. Il gruppo <materiale da rifondere>. Oggetti di produzione locale. Diversi tipi di fibule, gli antichi fermagli per le vesti. Tavola
tratta dalla prima pubblicazione di A. Crivelli (Crivelli 1946, tav. X). - Concordanza con il catalogo (CrivelllSchindler): 11376,21383,
3/ 16,4t378, 5/385, 6t2s0,7 t261,8t22s,9/s76, 10/s7s, 1t/446, t2t4s3, 13t407, r4ts69, t5/548, 16t561, t7 t546, r\t579, 19/ss9,20t727.

Fig. X. il gruppo <fusione del bronzo>. Pezzi grezzi di fibule a sanguisuga (2 e 5) e Certosa (3 e 7-9), di anelli (1) e di un oggetto ln-

dJerminabite-(4). Tavola tratta dalla prima pubblicazione di A. Crivelli (Crivelli 1946,tav. XII).- Concordanza con il catalogo (Cri-

vellilschindter): 112250,2/2205,312237, 412350, 512203, 61818,712235, 8/2234' 912229.

5. Materiale relativo alla fusione
del bronzo

AP.DEDO 1946

t
5

2

7

+

5
ö

I
6

Il gruppo (<fusione del bronzo>; nn.2162-2432;fig.
X.XI) comprende2Tl oggetti per un peso di 5.026 kg.
Pani di bronzo, focacce, gocce di bronzo e il contenu-
to di un crogiolo sono testimonianze dirette del pro-
cesso di fusione. Ipezzi grezzi confermano la produ-
zione di oggetti vari. Imbuti, canali di fusione e scar-

ti provengono dalla prima rilavorazione deipezzi grez-
zi ela presenza di oggetti deformati dal calore, attesta
la loro rifusione. I numerosi dettagli tecnici rivelati dai
pezzi grezzi e le analisi fisiche del metallo (vedi app.
1) consentono la ricostruzione della tecnica di produ-
zione delle singole categorie di oggetti (cap. 9).

Fig. XI. I1 gruppo <fusione del bronzo>. Colata (n. 2170 del cata-

logo). La superficie rugosa testimonia che il bronzo si solidifica-
va rapidamente durante la colatura. L. cm 10,9.
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6. oggetti non finiti, pezzi abbozzati e scarti d'officina

I 5
Il gruppo (<officina; nn' 2433-3752; frg' XII'XIII)

"o.pi"nää 
1320 oggetti per un peso di 5'238 kg' Si

ruääuia" in due sottogruppi' Il gruppo 1 comprende

""n"tti 
non finiti e materiali di base non utilizzati ul-

,."rior-"n," 
.rn. 2433-2570). I1 gruppo 2 contiene

scarti di produzione, per la maggior parte della produ-

zione di lamine (nn.2571-3752)'

7. Lingotti

I1 ripostiglio comprende 114 frammenti di lingotti

per un peso di lI.167 kg (nn. 3753-3866; fig' XIV)'
i criteri di suddivisione sono la forma e le analisi fisi-

che del metallo (vedi appendice 1, cap. 5). Fino ad og-

gi non esiste una definizione esatta dei criteri che con-

traddistinguono un <lingotto>' Nel catalogo vengono

descritte le caratteristiche seguenti:

1. L-orlo di colatura'
2" La parte superiore (OS) e la parte inferiore (US).

3. I bordi di frattura (TK): numero e particolaritä.

4" Le superfici divisorie: 3 tipi (fig. 26-28).

5. Tracce di frattura o martellatura.
6" Arrotondamenti.

Due frammenti appaftengono a lingotti fusi in una

matrice bivalva (cap. 7.2). Nella pianura padana que-

sti pezzi vengono denominati <aes rude>, rispettiva-
mente <aes formatum>. La funzione di questi lingotti
non ö chiara; ö probabile che siano da mettere in rela-

zione con scambi o con il commercio. Gli altri pezzi

sono lingotti pianoconvessi (cap.7.3).La fofte fram-
mentazione rende impossibile la ricostruzione della

forma originale. I frammenti non combaciano' Dalle
analisi fisiche del metallo risultano tre gruppi di me-

tallo diversi (v. appendice 1, cap. 5). I primi due grup-

ARDED0- 1946

Fig. XIV. It guppo <lingotti>. Il piü grande dei frammenti di lin-
gotti pianoconvessi preservatosi (n. -3756 del catalogo). Tavola trat-

ta dalla prima pubblicazione di A. Crivelli (Crivelli 1946, tav.I).
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Fig. XIL II gruppo <officina>. 1-5 Oggetti non rifiniti: I Fibula; 2 attacco di un recipiente in bronzo (situla); 3 e 5 strisce di lamina in
bronzo con tracce di lavorazione a sbalzo; 4 oggetto indeterminato (attacco?) con ffacce di lavorazione a sbalzo; 6-8 scarti della pro-
duzione di dischi (6 e7) e lamine (8). Scelta di tavole da A. Crivelli 1946. - Concordanza con il catalogo (CivellilSchindler): l/2434,
2/2450, 3/2453, 4/2476, 5t2s04, 6t2s72, 7 /2595, 8/3038.

b

Fig. XI[. a. Il gruppo <officina>. Attacchi di recipienti in bronzo (situle) prodotti dalla <fonderia di Arbedo> spezzatisi durante la lavo-
razione (nn.2445, 2449, 2446 e 2450 del catalogo). - b. Situla in bronzo dalla tomba 2 diPorza TI. Nell'attacco situato sotto I'orlo ve-
niva inserita un'ansa mobile. Figura tratta da Primas 1970,tav.47,A1. Scala 1:4.

8. Commento ai singoli gruppi di reperti, datazione e interpretazione del ripostiglio
di Arbedo

8.1. La retribuzione dei quattro gruppi di oggetti 8.2. Materiale usato

Il materiale usato comprende la metä degli oggetti

del ripostiglio. La loro provenienza ö elencata nella

tab. 8. Si registra una percentuale leggermente piü al-

ta di oggetti stranieri rispetto a quelli di origine gola-

secchiana e sono dunque in media piü pesanti (tab. 9).

Le fibule straniere del VI e del V sec' presenti nel

ripostiglio testimoniano intensi contatti tra le singole

23
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pi, che formano la maggior parte del materiale, sono

di rame di tipo <Fahlerz>, originario probabilmente del-

la regione alpina, una parte del quale consiste in una

lega di piombo e stagno. A questo gruppo apparten-

gono anche i due frammenti di lingotti etruschi' L ag-

giunta di piombo alla lega ö un fenomeno riscontrato

nei lingotti etruschi. Confrontando questi risultati con

le analisi fisiche del metallo degli altri oggetti presen-

ti nel ripostiglio di Arbedo, si nota che questi lingotti
generalmente non sono stati impiegati come materia

prima.

La retribuzione (numero e peso) delle quattro cate-

gorie di oggetti ö riassunta nella tabella 6. Per ripo-
stigli con una composizione simile a quella di Arbe-
do (cosidetti <ripostigli di fonderia>, v. in basso) il pe-

so, cioö la quantitä di bronzo presente, ö il fattore de-

cisivo. La tabella 7 riassume la provenienza del ma-
teriale.
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Fig. XIL II gruppo <officina>. 1-5 Oggetti non rifiniti: I Fibula; 2 attacco di un recipiente in bronzo (situla); 3 e 5 strisce di lamina in
bronzo con tracce di lavorazione a sbalzo; 4 oggetto indeterminato (attacco?) con ffacce di lavorazione a sbalzo; 6-8 scarti della pro-
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2/2450, 3/2453, 4/2476, 5t2s04, 6t2s72, 7 /2595, 8/3038.
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Fig. XI[. a. Il gruppo <officina>. Attacchi di recipienti in bronzo (situle) prodotti dalla <fonderia di Arbedo> spezzatisi durante la lavo-
razione (nn.2445, 2449, 2446 e 2450 del catalogo). - b. Situla in bronzo dalla tomba 2 diPorza TI. Nell'attacco situato sotto I'orlo ve-
niva inserita un'ansa mobile. Figura tratta da Primas 1970,tav.47,A1. Scala 1:4.

8. Commento ai singoli gruppi di reperti, datazione e interpretazione del ripostiglio
di Arbedo

8.1. La retribuzione dei quattro gruppi di oggetti 8.2. Materiale usato

Il materiale usato comprende la metä degli oggetti

del ripostiglio. La loro provenienza ö elencata nella

tab. 8. Si registra una percentuale leggermente piü al-

ta di oggetti stranieri rispetto a quelli di origine gola-

secchiana e sono dunque in media piü pesanti (tab. 9).

Le fibule straniere del VI e del V sec' presenti nel

ripostiglio testimoniano intensi contatti tra le singole

23

4

7

6

ö

pi, che formano la maggior parte del materiale, sono

di rame di tipo <Fahlerz>, originario probabilmente del-

la regione alpina, una parte del quale consiste in una

lega di piombo e stagno. A questo gruppo apparten-

gono anche i due frammenti di lingotti etruschi' L ag-

giunta di piombo alla lega ö un fenomeno riscontrato

nei lingotti etruschi. Confrontando questi risultati con

le analisi fisiche del metallo degli altri oggetti presen-

ti nel ripostiglio di Arbedo, si nota che questi lingotti
generalmente non sono stati impiegati come materia

prima.

La retribuzione (numero e peso) delle quattro cate-

gorie di oggetti ö riassunta nella tabella 6. Per ripo-
stigli con una composizione simile a quella di Arbe-
do (cosidetti <ripostigli di fonderia>, v. in basso) il pe-

so, cioö la quantitä di bronzo presente, ö il fattore de-

cisivo. La tabella 7 riassume la provenienza del ma-
teriale.

C()

o

o

o
o
o

o

22



regioni a nord e a sud delle Alpi (cap. 8.2.1). I con-
tatti con il nord e I'est non si manifestano al livello dei
reperti metallici e non rispecchiandosi nel contenuto
del ripostiglio dovevano necessariamente svolgersi in
maniera diversa. Gli oggetti medio-italici ed etruschi
abbracciano una grande varietä di forme anche da un
punto di vista cronologico (cap. 8.2.2). Solo per pochi
oggetti ö possibile determinarne I'esatta provenienza.
Gli oggetti medio-italici ed etruschi noti nella regione
golasecchiana consistono in suppellettili ritrovate qua-
si esclusivamente in tombe, il ch6 si ripercuote sulla
visione generale. Brocche a becco, situle stamnoidi,
kyathoi, bacili, bacili con orlo perlato, bacili tripodi,
ciste e piedi di mobili sono i tipi noti per le fasi da G
II B a G III A2. I tipi presenti nel ripostiglio non ri-
specchiano solo quelli giä rinvenuti nelle tombe, ma
molte altre varietä. I tipi di reperti etruschi giunti alla
regione golasecchiana erano dunque molto piü variati
di quelli restituiti dalle tombe. Tra il materiale del ri-
postigilo di Arbedo vi sono perö oggetti mai riscon-
trati al di fuori dell'Italia centrale. Una spiegazione di
questo fenomeno potrebbe essere il fatto che non tut-
ti i pezzi del ripostiglio arrivarono alla regione gola-
secchiana come oggetti interi, ma giä come frammen-
ti o scarti (cap.8.2.2.3). Gli argomenti a favore di que-
sta ipotesi sono:
l" I pezzi con diffusione prettamente medio-italica.

Almeno per una parte di loro ö poco probabile che
si tratti di <importazioni>.

2" I pezzi grezzi n. 47 e 120 sono oggetti tipicamen-
te etruschi.

3. Le analisi fisiche del metallo sembrano conferma-
re una predilezione per la rifusione di bronzi etru-
schi (e greci).
Gli oggetti greci del ripostiglio costituiscono una

vera e propria sensazione (cap. 8.2.3). La loro origine
(Grecia oppure Magna Grecia) non si lascia accertare
in modo definitivo. Oggetti in bronzo greci erano fi-
nora assenti in contesti dell'Italia settentrionale, nono-
stante la vasta diffusione della ceramica greca e la sua
presenza anche nella regione golasecchiana. L inter-
pretazione come materiale di scafio potrebbe essere
estesa anche a questi frammenti (v. appendice 1).

La gamma di oggetti di forma golasecchiana ö mol-
to vasta, la sua datazione si estende dal Bronzo antico
fino alla metä del V sec. (cap. 8.2.4). Gran parte dei
tipi ö stata rinvenuta in tutta la regione golasecchiana.
Si hanno perö anche tipi diffusi soprattutto nel Sopra-
ceneri e nella Mesolcina, rispettivamente nel Sottoce-
neri e in Lombardia. La varietä degli oggetti ö ovvia-
mente piü ampia di quella riscontrata nelle tombe. Tut-
ti i tipi di oggetti ritrovati nelle tombe sono presenti
anche nel ripostiglio ad eccezione degli <orecchini ti-
cinesi>. Per la maggior parte degli oggetti di prove-

nienza incerta e/o di periodo incerto si tratta probabil-
mente di oggetti di fattura locale (cap. 8.2.5). I resti di
lamina formano il gruppo numericamente piü consi-
stente. Alcune di queste lamine sono state piegate a
<pacchettini> (cfr. cap. 4.3.26). Drescher ha interpreta-
to <pacchettini> simili come <amuletti/lamine magi-
che>. Per i <pacchettini> di Arbedo si presta una spie-
gazione di origine tecnica.

8.3. Materiale in connessione con la fusione del
bronzo (<fusione del bronzo>)

La gamma di oggetti prodotti comprende i tipi go-
lasecchiani riscontrati nel materiale da rifondere. I pez-
zi grezzi per quanto determinabili, appartengono tutti
solo alla fase Ticino C.

8.4. Oggetti non rifiniti, pezzi abbozzati
e materiale di scarto (<officino)

La varietä degli oggetti corrisponde a quella del
gruppo <fusione del bronzo>. La produzione di lamine
ö meglio rappresentata.

8.5. Lingotti

Solo in casi molto rari i lingotti sono stati usati co-
me materia prima nella lavorazione del bronzo (v. ap-
pendice 1, cap. 5). La presenza di lingotti nel riposti-
glio puö avere spiegazioni diverse (vedi in basso).

8.6. La datazione del ripostiglio

In base ai tipi specificamente locali e a quelli non-
locali il ripostiglio di Arbedo puö essere datato nel
modo seguente: secondo la cronologia relativa il ri-
postiglio appartiene alla fase Ticino C/G III A1, in
termini assoluti si giunge ad una datazione intorno
al450 a.C. L'arco cronologico degli oggetti si esten-
de dall'Eneolitico fino alla metä del V sec. La gran-
de massa di reperti ö databile al VI e alla prima metä
del V sec.

8.7. Interprctazione del ripostiglio di Arbedo

I gruppi <fusione del bronzo> e <officino confer-
mano lo stretto legame del ripostiglio di Arbedo con
una fonderia (<fonderia di Arbedo>). All'interno di es-
sa vi sono due produzioni ben distinte: da un lato la

oroduzione di lamine, rispettivamente di recipienti e

äall'altro quella di ornamenti ed altri oggetti' I due

sruppi si distinguono per la composizione del metallo

i1npiäguto (v. appendice 1, cap. 7 e9). Non ö possibi-

le äeterminare, se la <fonderia di Arbedo> comprende-

va rrna, oppure due officine poco distanti l'una dal-

I'allra con produzione specializzata. Per ragioni prati-

che si continua ad impiegare il termine <fonderia di Ar-

bedo>, soprattutto perchd l'interpretazione del riposti-

glio comunque non muta. Il gruppo <materiale da rifon-

dere> era destinato alla rifusione. Questo fatto ö con-

fermato da alcune dlfferenze nella retribuzione degli

oggetti, dalla loro frammentazione, dal fatto di essere

piegati, oltre alle analisi fisiche del metallo che dimo-
strano una chiara preferenza per la rifusione di ogget-
ti di una certa lega. La questione riguardante la fun-
zione dei frammenti di lingotti presenti nel ripostiglio
non ö risolta. Servivano forse, analogamente a quelli
rinvenuti nei ripostigli della pianura padana, allo scam-
bio o come mezzo di transazione, ad esempio per I'ac-
quisto di scarti etruschi, oppure sono rimasti nel ripo-
stiglio perch6 di metallo giudicato poco idoneo?

9.3. Tecniche di lavorazione dei singoli
tipi di oggetti

Mancano relazioni complete dedicate a questo te-
ma (cap. 9.3.1). Per la regione golasecchiana esistono
descrizioni isolate di Castelfranco, Primas e Drescher.
Per 1'Italia sono significative le opere di Formigli. Le
analisi fisiche del metallo sono tutt'ora rare. Manca-
no, per I'Italia settentrionale, analisi paragonabili alle
nostre, senza dover esprimere delle riserve (v. appen-
dice 1).

La migliore pubblicazione dedicata alla fabbrica-
zione delle Fibule a sanguisuga con anima in cotto d

di Castelfranco 1882 (cap.9.3.2).
Le fibule a sanguisuga venivano prodotte con ma-

trici di fusione bivalve, fornite di un pezzo inserito.
L anima in cotto era fissata alla matrice a mezzo di un
porta-anima conico e con I'appendice dell'anima che

sporgeva dalla parte inferiore dell'arco (cap. 9.3.2.I,
fig. 29). Le tracce di questo fissaggio adottato nelle
matrici bivalve sono sempre visibili sull'asse longitu-
dinale delle fibule, rivelando cosi il carattere della ma-
trice. Le anime in cotto venivano probabilmente pro-
dotte con matrici. Prima dell'uso le anime dovevano
essere ben essicate (v. appendice 2). A parte l'anima
in cotto anche I'ardiglione finito, ma non ancora ritor-
to, veniva riposto nella valvola (cap. 9.3.2.2, tig. 29).
Nella regione golasecchiana I'ardiglione ö sempre la-
vorato separatamente. Durante la fusione del corpo
della fibula, l'ardiglione veniva fissato ad esso trami-
te soprafusione. La produzione delle fibule in due par-
ti non ö dovuta a fattori tecnici, ma ö dettata dalla tra-
dizione artigianale. Durante la fusione veniva foggia-
to f intero corpo della fibula (cap.9.3.2.3). In questa

occasione le fibule o erano appoggiate sulla staffa op-
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regioni a nord e a sud delle Alpi (cap. 8.2.1). I con-
tatti con il nord e I'est non si manifestano al livello dei
reperti metallici e non rispecchiandosi nel contenuto
del ripostiglio dovevano necessariamente svolgersi in
maniera diversa. Gli oggetti medio-italici ed etruschi
abbracciano una grande varietä di forme anche da un
punto di vista cronologico (cap. 8.2.2). Solo per pochi
oggetti ö possibile determinarne I'esatta provenienza.
Gli oggetti medio-italici ed etruschi noti nella regione
golasecchiana consistono in suppellettili ritrovate qua-
si esclusivamente in tombe, il ch6 si ripercuote sulla
visione generale. Brocche a becco, situle stamnoidi,
kyathoi, bacili, bacili con orlo perlato, bacili tripodi,
ciste e piedi di mobili sono i tipi noti per le fasi da G
II B a G III A2. I tipi presenti nel ripostiglio non ri-
specchiano solo quelli giä rinvenuti nelle tombe, ma
molte altre varietä. I tipi di reperti etruschi giunti alla
regione golasecchiana erano dunque molto piü variati
di quelli restituiti dalle tombe. Tra il materiale del ri-
postigilo di Arbedo vi sono perö oggetti mai riscon-
trati al di fuori dell'Italia centrale. Una spiegazione di
questo fenomeno potrebbe essere il fatto che non tut-
ti i pezzi del ripostiglio arrivarono alla regione gola-
secchiana come oggetti interi, ma giä come frammen-
ti o scarti (cap.8.2.2.3). Gli argomenti a favore di que-
sta ipotesi sono:
l" I pezzi con diffusione prettamente medio-italica.

Almeno per una parte di loro ö poco probabile che
si tratti di <importazioni>.

2" I pezzi grezzi n. 47 e 120 sono oggetti tipicamen-
te etruschi.

3. Le analisi fisiche del metallo sembrano conferma-
re una predilezione per la rifusione di bronzi etru-
schi (e greci).
Gli oggetti greci del ripostiglio costituiscono una

vera e propria sensazione (cap. 8.2.3). La loro origine
(Grecia oppure Magna Grecia) non si lascia accertare
in modo definitivo. Oggetti in bronzo greci erano fi-
nora assenti in contesti dell'Italia settentrionale, nono-
stante la vasta diffusione della ceramica greca e la sua
presenza anche nella regione golasecchiana. L inter-
pretazione come materiale di scafio potrebbe essere
estesa anche a questi frammenti (v. appendice 1).

La gamma di oggetti di forma golasecchiana ö mol-
to vasta, la sua datazione si estende dal Bronzo antico
fino alla metä del V sec. (cap. 8.2.4). Gran parte dei
tipi ö stata rinvenuta in tutta la regione golasecchiana.
Si hanno perö anche tipi diffusi soprattutto nel Sopra-
ceneri e nella Mesolcina, rispettivamente nel Sottoce-
neri e in Lombardia. La varietä degli oggetti ö ovvia-
mente piü ampia di quella riscontrata nelle tombe. Tut-
ti i tipi di oggetti ritrovati nelle tombe sono presenti
anche nel ripostiglio ad eccezione degli <orecchini ti-
cinesi>. Per la maggior parte degli oggetti di prove-

nienza incerta e/o di periodo incerto si tratta probabil-
mente di oggetti di fattura locale (cap. 8.2.5). I resti di
lamina formano il gruppo numericamente piü consi-
stente. Alcune di queste lamine sono state piegate a
<pacchettini> (cfr. cap. 4.3.26). Drescher ha interpreta-
to <pacchettini> simili come <amuletti/lamine magi-
che>. Per i <pacchettini> di Arbedo si presta una spie-
gazione di origine tecnica.

8.3. Materiale in connessione con la fusione del
bronzo (<fusione del bronzo>)

La gamma di oggetti prodotti comprende i tipi go-
lasecchiani riscontrati nel materiale da rifondere. I pez-
zi grezzi per quanto determinabili, appartengono tutti
solo alla fase Ticino C.

8.4. Oggetti non rifiniti, pezzi abbozzati
e materiale di scarto (<officino)

La varietä degli oggetti corrisponde a quella del
gruppo <fusione del bronzo>. La produzione di lamine
ö meglio rappresentata.

8.5. Lingotti

Solo in casi molto rari i lingotti sono stati usati co-
me materia prima nella lavorazione del bronzo (v. ap-
pendice 1, cap. 5). La presenza di lingotti nel riposti-
glio puö avere spiegazioni diverse (vedi in basso).

8.6. La datazione del ripostiglio

In base ai tipi specificamente locali e a quelli non-
locali il ripostiglio di Arbedo puö essere datato nel
modo seguente: secondo la cronologia relativa il ri-
postiglio appartiene alla fase Ticino C/G III A1, in
termini assoluti si giunge ad una datazione intorno
al450 a.C. L'arco cronologico degli oggetti si esten-
de dall'Eneolitico fino alla metä del V sec. La gran-
de massa di reperti ö databile al VI e alla prima metä
del V sec.

8.7. Interprctazione del ripostiglio di Arbedo

I gruppi <fusione del bronzo> e <officino confer-
mano lo stretto legame del ripostiglio di Arbedo con
una fonderia (<fonderia di Arbedo>). All'interno di es-
sa vi sono due produzioni ben distinte: da un lato la

oroduzione di lamine, rispettivamente di recipienti e

äall'altro quella di ornamenti ed altri oggetti' I due

sruppi si distinguono per la composizione del metallo

i1npiäguto (v. appendice 1, cap. 7 e9). Non ö possibi-

le äeterminare, se la <fonderia di Arbedo> comprende-

va rrna, oppure due officine poco distanti l'una dal-

I'allra con produzione specializzata. Per ragioni prati-

che si continua ad impiegare il termine <fonderia di Ar-

bedo>, soprattutto perchd l'interpretazione del riposti-

glio comunque non muta. Il gruppo <materiale da rifon-

dere> era destinato alla rifusione. Questo fatto ö con-

fermato da alcune dlfferenze nella retribuzione degli

oggetti, dalla loro frammentazione, dal fatto di essere

piegati, oltre alle analisi fisiche del metallo che dimo-
strano una chiara preferenza per la rifusione di ogget-
ti di una certa lega. La questione riguardante la fun-
zione dei frammenti di lingotti presenti nel ripostiglio
non ö risolta. Servivano forse, analogamente a quelli
rinvenuti nei ripostigli della pianura padana, allo scam-
bio o come mezzo di transazione, ad esempio per I'ac-
quisto di scarti etruschi, oppure sono rimasti nel ripo-
stiglio perch6 di metallo giudicato poco idoneo?

9.3. Tecniche di lavorazione dei singoli
tipi di oggetti

Mancano relazioni complete dedicate a questo te-
ma (cap. 9.3.1). Per la regione golasecchiana esistono
descrizioni isolate di Castelfranco, Primas e Drescher.
Per 1'Italia sono significative le opere di Formigli. Le
analisi fisiche del metallo sono tutt'ora rare. Manca-
no, per I'Italia settentrionale, analisi paragonabili alle
nostre, senza dover esprimere delle riserve (v. appen-
dice 1).

La migliore pubblicazione dedicata alla fabbrica-
zione delle Fibule a sanguisuga con anima in cotto d

di Castelfranco 1882 (cap.9.3.2).
Le fibule a sanguisuga venivano prodotte con ma-

trici di fusione bivalve, fornite di un pezzo inserito.
L anima in cotto era fissata alla matrice a mezzo di un
porta-anima conico e con I'appendice dell'anima che

sporgeva dalla parte inferiore dell'arco (cap. 9.3.2.I,
fig. 29). Le tracce di questo fissaggio adottato nelle
matrici bivalve sono sempre visibili sull'asse longitu-
dinale delle fibule, rivelando cosi il carattere della ma-
trice. Le anime in cotto venivano probabilmente pro-
dotte con matrici. Prima dell'uso le anime dovevano
essere ben essicate (v. appendice 2). A parte l'anima
in cotto anche I'ardiglione finito, ma non ancora ritor-
to, veniva riposto nella valvola (cap. 9.3.2.2, tig. 29).
Nella regione golasecchiana I'ardiglione ö sempre la-
vorato separatamente. Durante la fusione del corpo
della fibula, l'ardiglione veniva fissato ad esso trami-
te soprafusione. La produzione delle fibule in due par-
ti non ö dovuta a fattori tecnici, ma ö dettata dalla tra-
dizione artigianale. Durante la fusione veniva foggia-
to f intero corpo della fibula (cap.9.3.2.3). In questa

occasione le fibule o erano appoggiate sulla staffa op-
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pure <capovolte>. La soprafusione dell'arco sull'ardi-
glione poneva dei problemi. Il corpo della fibula e

l'ardiglione erano di due leghe diverse, dovute alla
loro produzione: l'ardiglione era di bronzo con un
tasso di stagno, mentre l'arco di un bronzo con un
tasso di piombo. Il bronzo con una percentuale di
piombo ö di facile fusione, permette la colatura di og-
getti sottili e si lascia fondere piü a lungo. Il bronzo
dell'ardiglione con I'aggiunta di stagno garantiva, a

causa di una temperatura di fusione piü elevata, una
soprafusione sicura (v. appendice I, cap.6). La su-
perficie originale veniva completamente rimossa du-
rante la rilavorazione del pezzo grezzo (cap. 9.3.2.4,
fig. 30). In alcune fibule il foro piü grande in fondo,
cioö le tracce del porta-anima, e il foro opposto, cioö
le tracce dell'appendice dell'anima sono stati chiusi
con un perno di bronzo. Dopodichd con I'aiuto di un
bastoncino di legno veniva ritorta la spirale dell'ar-
diglione (cfr. n. 739). Alla fine la fibula veniva arro-
ventata, cioö omogeneizzata. La decorazione ö stata
limata oppure cesellata (cap.9.3.2.5., fig. 31 e 32).I
fori per i cerchietti incrostati venivano battuti (v. ap-
pendice 1, cap. 6). Spesso si hanno delle colature per
riparare gli oggetti o ardiglioni ribaditi (cap.9.3.2.6).
Probabilmente anche le piombature dei nn. 247, 261
e 464 sono riparazioni.

Praticamente tutte le fibule a navicella sono state

fuse con matrici con anima in cotto almeno bivalve
(cap. 9.3.3).

Anche le fibule a sanguisuga piene erano bipartite
(cap. 9.3.4). I pezzi a sezione ovale sono stati fusi in
matrici bivalve, divise verticalmente, con uno o due
(appendice vuota) pezzi inseriti. Sono stati fusi ada-
giati orizzontalmente e <capovolti>. I pezzi a sezione
lenticolare sono stati prodotti con una matrice trival-
va, divisa orizzontalmente (la complessa parte termi-
nante della staffa con I'aiuto dilunpezzo inserito [fig.
331). Queste fibule sono state fuse appoggiate sulla
staffa. Poneva problemi sopratutto la soprafusione. Le
decorazioni sono state limate.

Lefibule serpeggianti sono state probabilmente fu-
se in matrici bivalve con tanto di pezzo inserito (staf-
fa) (cap. 9.3.5). I pezzi grezzi avevano la forma di ba-
stoncini diritti o leggermente ricurvi. In alcune fibule
il dischetto fermapieghe ö lavorato in due parti (cfr. fi-
bule a drago). Ladecorazione ö stata limata. L'arco era
fragile e le riparazioni perciö frequenti.

Le fibule a drago venivano prodotte probabilmen-
te in matrici almeno bivalve e divise orizzontalmente,
contenenti pezzi inseriti (cap. 9.3.6).Il corpo delle fi-
bule a drago bipartite era diviso all'altezza del di-
schetto fermapieghe. I singoli pezzi erano piü facili da
fondere. La lavorazione a freddo comprendeva la li-
matura e la ripiegatura dell'arco. Dopo la fusione le
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due parti delle fibule a drago bipartite erano saldate a

mezzo di una brasatura a base di stagno e piombo (bra-
satura dolce). Alla fine venivano fissate le rosette di
lamina. La saldatura si spezzava frequentemente e per-
ciö il dischetto fermapieghe ö stato in seguito spesso

ribadito.
Una particolaritä della regione golasecchiana ö

l'impiego della brasatura dolce, riscontrata a partire
dalla fase Ticino C/G III ,A'1, nella produzione delle fi-
bule (fibule serpeggianti, a drago e Certosa; cap.
9.3.7). L uso della saldatura proviene dall'area medi-
teffanea, adottata prevalentemente per i recipienti e

non nella produzione delle fibule. L'adozione della sal-
datura risale ad una fase di intensi contatti della re-
gione golasecchiana con I'area mediterranea. Non ö
possibile ricostruire come si sia svolta quest'adozione.

Le fibule Certosa sono state espressamente analiz-
zate in vista della loro lavorazione (cap. 9.3.8). Oltre
ad osservazioni e a radiografie sono state effettuate an-
che delle analisi fisiche del metallo (v. appendice 1,

cap. 6, fig. 34). E attestato I'impiego di matrici bival-
ve divise verticalmente con o senza pezzo inserito (cap.

9.3.8.1). Nelle matrici solo bivalve la metä posteriore
di esse si agganciava tramite una protuberanza alla
metä anteriore, in modo da fondere il porta-ardiglione
giä piegato ad angolo retto (fig. 35). Nelle matrici bi-
valve con pezzo inserito, la staffa era foggiata in ma-
niera da consentire la fusione del porta-ardiglione giä
completamente ripiegato.Il pezzo inserito veniva usa-
to piü volte oppure una volta sola. Inoltre ö attestato
I'impiego di altri tipi di matrici non ricostruibili. A con-
fronto con gli altri tipi di fibule risalta la grande varietä
di matrici adottate per la fusione delle fibule Certosa.

Questo fenomeno ö dovuto probabilmente all'adozione
delle fibule Certosa nella regione golasecchiana duran-
te la fase Ticino C. Alcuni problemi poneva la sopra-
fusione dell' arco sull' ardiglione (cap. 9.3.8.2). ll pez-
zo gtezzo veniva di solito solo limato (fig. 36). Sono
rare decorazioni attuate giä durante la fusione (cap.

9.3.8.3), di solito esse venivano incise in seguito. Dal-
la regione golasecchiana provengono fibule Certosa bi-
partite oppure fuse come pezzo unico (cap. 9.3.8.4).
Nella stessa regione e durante il medesimo periodo esi-
stono diverse tecniche di produzione per oggetti tipo-
logicamente uguali o simili (cfr. fibule serpeggianti o a
drago), il chd ö dovuto a diverse tradizioni presenti nel-
le varie officine. I prototipi provenienti dalla parte est
dell'Italia settentrionale e dalla pianura padana non era-
no bipartiti. In occasione dell'adozione delle fibule Cer-
tosa alcuni artigiani ripresero anche la tecnica di pro-
duzione, mentre altri seguendo la propria tradizione,
produssero fibule Certosa bipartite. La fonderia annes-
sa al ripostiglio produceva solo fibule Certosa biparti-
te. Le fibule Certosa bipartite si trovano, fino alla metä

del V sec., solo nella regione golasecchiana (cap'

9.3.8.5). Questo dettaglio tecnico potrebbe in futuro

fornire, oltre alla forma, indizi per localizzne piü esat-

tamente la provenienza delle fibule Certosa' Si spera-

va inolte che le analisi fisiche del metallo di tutte le

fibule Certosa permettessero di distinguere, in base al-

la loro composizione, forme non-locali da quelle go-

lasecchiane. Purtroppo ciö non ö stato possibile. Giä

durante il V sec. la composizione del metallo impie-

gato nell'Italia settentrionale sembra essere stata omo-

genea nelle varie aree culturali. Nei cap' 9.3.9-9.3.16

si descrive piü approfonditamente la produzione di al-

tri oggetti (fle' 37).

9.4. Aspetti generici della lavorazione del bronzo

9.4.1.I materiale delle matrici

Non si hanno matrici nel ripostiglio. Le forme grez-

ze lasciano suppoffe I'impiego di matrici in pietra. Le
matrici note dell'area golasecchiana sono per la mag-
gior parte in micascisto e in pietra ollare.

9.4.2. I crogioli impiegati

I1 bronzo veniva fuso in piccoli crogioli di terra-
cotta (cfr. n.2201).

9.4.3. La rilavorazione degli oggetti metallici

La forte rilimatura dei pezzi grezzi che comprende
un'asportazione di materiale fino ad 1 mm ö tipica.
Non sembra siano invece stati levigati nemmeno i pez-
zi di alta qualitä. Si possono notare differenze di qua-
litä nelle decorazioni, di cui si ignorano le ragioni (tra-
dizione della fonderia, oggetti <piü costosi>?).

9.4.4. ll metallo

Non ö chiaro se nella <fonderia di Arbedo> fosse
immagazzinato anche metallo gtezzo (rame, stagno e
piombo). Con la fusione del <materiale da rifondere>
era possibile produrre tutte le leghe allora conosciute

(v. appendice 1). I lingotti, non essendo quasi mai sta-

ti fusi, rappresentano una particolaritä. I1 loro metallo
deriva in gran parte dalla regione alpina. I nn. 3753 e
3754 provengono dalla pianura padana e fanno proba-
bilmente parte del <riflusso> del metallo. La comples-
sitä delle vie percorse dal metallo ö illustrata anche
dall'analisi delle fibule Certosa non-locali (v. sopra).
Non ö ancora possibile ricostruire il percorso del me-
tallo nel Ticino durante il V sec.

9.5. Caratteizzazione della <fonderia di Arbedo>

La produzione della <fonderia di Arbedo> com-
prendeva tutti i piü importanti tipi di fibule e di orna-
menti conosciuti nella regione golasecchiana durante
fase Ticino C/G III A1. Questa fonderia fu attiva al
massimo per uno o due decenni. Sono caratteristici i
seguenti dettagli tecnici:
1. Tutti gli oggetti sono stati fusi con matrici pluri-

valve.
2. Le matrici erano di solito in pietra ollare.
3. Le fibule a sanguisuga venivano prodotte con ma-

trici bivalve.
4" Uardiglione e I'arco sono di due leghe diverse.
5. Le fibule Certosa erano bipartite.
6. La composizione del metallo ö la seguente: per le

fibule e per altri oggetti il tasso di piombo ö sem-
pre assai elevato, il tasso di stagno invece assai bas-

so. Anche le lamine presentano valori molto bassi

di stango; ö invece tipico il marcato tasso di co-
balto.

7' I pezzi grezzi sono stati fortemente rilavorati.
B" Raramente si hanno decorazioni fuse.

9" I vari gruppi presentano una lavorazione uniforme
degli oggetti.
I punti I, 5, 6 e 9 possono essere attribuiti diretta-

mente al singolo fonditore. Lo stesso vale per decora-
zioni specifiche e particolaritä della rilavorazione. Gli
altri punti rispecchiano probabilmente norme regiona-
li. Questi dettagli tecnici si manifestano durante un
lungo periodo e testimoniano dunque una forte tradi-
zione nell'ambito della fusione del bronzo e I'esisten-
za di piccole fonderie indipendenti. La fonderia eraca-
peggiata dal <maestro> con probabilmente altro perso-
nale a sua disposizione e tramandava le sue cono-
scenze specifiche agli <apprendisti>.
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pure <capovolte>. La soprafusione dell'arco sull'ardi-
glione poneva dei problemi. Il corpo della fibula e

l'ardiglione erano di due leghe diverse, dovute alla
loro produzione: l'ardiglione era di bronzo con un
tasso di stagno, mentre l'arco di un bronzo con un
tasso di piombo. Il bronzo con una percentuale di
piombo ö di facile fusione, permette la colatura di og-
getti sottili e si lascia fondere piü a lungo. Il bronzo
dell'ardiglione con I'aggiunta di stagno garantiva, a

causa di una temperatura di fusione piü elevata, una
soprafusione sicura (v. appendice I, cap.6). La su-
perficie originale veniva completamente rimossa du-
rante la rilavorazione del pezzo grezzo (cap. 9.3.2.4,
fig. 30). In alcune fibule il foro piü grande in fondo,
cioö le tracce del porta-anima, e il foro opposto, cioö
le tracce dell'appendice dell'anima sono stati chiusi
con un perno di bronzo. Dopodichd con I'aiuto di un
bastoncino di legno veniva ritorta la spirale dell'ar-
diglione (cfr. n. 739). Alla fine la fibula veniva arro-
ventata, cioö omogeneizzata. La decorazione ö stata
limata oppure cesellata (cap.9.3.2.5., fig. 31 e 32).I
fori per i cerchietti incrostati venivano battuti (v. ap-
pendice 1, cap. 6). Spesso si hanno delle colature per
riparare gli oggetti o ardiglioni ribaditi (cap.9.3.2.6).
Probabilmente anche le piombature dei nn. 247, 261
e 464 sono riparazioni.

Praticamente tutte le fibule a navicella sono state

fuse con matrici con anima in cotto almeno bivalve
(cap. 9.3.3).

Anche le fibule a sanguisuga piene erano bipartite
(cap. 9.3.4). I pezzi a sezione ovale sono stati fusi in
matrici bivalve, divise verticalmente, con uno o due
(appendice vuota) pezzi inseriti. Sono stati fusi ada-
giati orizzontalmente e <capovolti>. I pezzi a sezione
lenticolare sono stati prodotti con una matrice trival-
va, divisa orizzontalmente (la complessa parte termi-
nante della staffa con I'aiuto dilunpezzo inserito [fig.
331). Queste fibule sono state fuse appoggiate sulla
staffa. Poneva problemi sopratutto la soprafusione. Le
decorazioni sono state limate.

Lefibule serpeggianti sono state probabilmente fu-
se in matrici bivalve con tanto di pezzo inserito (staf-
fa) (cap. 9.3.5). I pezzi grezzi avevano la forma di ba-
stoncini diritti o leggermente ricurvi. In alcune fibule
il dischetto fermapieghe ö lavorato in due parti (cfr. fi-
bule a drago). Ladecorazione ö stata limata. L'arco era
fragile e le riparazioni perciö frequenti.

Le fibule a drago venivano prodotte probabilmen-
te in matrici almeno bivalve e divise orizzontalmente,
contenenti pezzi inseriti (cap. 9.3.6).Il corpo delle fi-
bule a drago bipartite era diviso all'altezza del di-
schetto fermapieghe. I singoli pezzi erano piü facili da
fondere. La lavorazione a freddo comprendeva la li-
matura e la ripiegatura dell'arco. Dopo la fusione le
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due parti delle fibule a drago bipartite erano saldate a

mezzo di una brasatura a base di stagno e piombo (bra-
satura dolce). Alla fine venivano fissate le rosette di
lamina. La saldatura si spezzava frequentemente e per-
ciö il dischetto fermapieghe ö stato in seguito spesso

ribadito.
Una particolaritä della regione golasecchiana ö

l'impiego della brasatura dolce, riscontrata a partire
dalla fase Ticino C/G III ,A'1, nella produzione delle fi-
bule (fibule serpeggianti, a drago e Certosa; cap.
9.3.7). L uso della saldatura proviene dall'area medi-
teffanea, adottata prevalentemente per i recipienti e

non nella produzione delle fibule. L'adozione della sal-
datura risale ad una fase di intensi contatti della re-
gione golasecchiana con I'area mediterranea. Non ö
possibile ricostruire come si sia svolta quest'adozione.

Le fibule Certosa sono state espressamente analiz-
zate in vista della loro lavorazione (cap. 9.3.8). Oltre
ad osservazioni e a radiografie sono state effettuate an-
che delle analisi fisiche del metallo (v. appendice 1,

cap. 6, fig. 34). E attestato I'impiego di matrici bival-
ve divise verticalmente con o senza pezzo inserito (cap.

9.3.8.1). Nelle matrici solo bivalve la metä posteriore
di esse si agganciava tramite una protuberanza alla
metä anteriore, in modo da fondere il porta-ardiglione
giä piegato ad angolo retto (fig. 35). Nelle matrici bi-
valve con pezzo inserito, la staffa era foggiata in ma-
niera da consentire la fusione del porta-ardiglione giä
completamente ripiegato.Il pezzo inserito veniva usa-
to piü volte oppure una volta sola. Inoltre ö attestato
I'impiego di altri tipi di matrici non ricostruibili. A con-
fronto con gli altri tipi di fibule risalta la grande varietä
di matrici adottate per la fusione delle fibule Certosa.

Questo fenomeno ö dovuto probabilmente all'adozione
delle fibule Certosa nella regione golasecchiana duran-
te la fase Ticino C. Alcuni problemi poneva la sopra-
fusione dell' arco sull' ardiglione (cap. 9.3.8.2). ll pez-
zo gtezzo veniva di solito solo limato (fig. 36). Sono
rare decorazioni attuate giä durante la fusione (cap.

9.3.8.3), di solito esse venivano incise in seguito. Dal-
la regione golasecchiana provengono fibule Certosa bi-
partite oppure fuse come pezzo unico (cap. 9.3.8.4).
Nella stessa regione e durante il medesimo periodo esi-
stono diverse tecniche di produzione per oggetti tipo-
logicamente uguali o simili (cfr. fibule serpeggianti o a
drago), il chd ö dovuto a diverse tradizioni presenti nel-
le varie officine. I prototipi provenienti dalla parte est
dell'Italia settentrionale e dalla pianura padana non era-
no bipartiti. In occasione dell'adozione delle fibule Cer-
tosa alcuni artigiani ripresero anche la tecnica di pro-
duzione, mentre altri seguendo la propria tradizione,
produssero fibule Certosa bipartite. La fonderia annes-
sa al ripostiglio produceva solo fibule Certosa biparti-
te. Le fibule Certosa bipartite si trovano, fino alla metä

del V sec., solo nella regione golasecchiana (cap'

9.3.8.5). Questo dettaglio tecnico potrebbe in futuro

fornire, oltre alla forma, indizi per localizzne piü esat-

tamente la provenienza delle fibule Certosa' Si spera-

va inolte che le analisi fisiche del metallo di tutte le

fibule Certosa permettessero di distinguere, in base al-

la loro composizione, forme non-locali da quelle go-

lasecchiane. Purtroppo ciö non ö stato possibile. Giä

durante il V sec. la composizione del metallo impie-

gato nell'Italia settentrionale sembra essere stata omo-

genea nelle varie aree culturali. Nei cap' 9.3.9-9.3.16

si descrive piü approfonditamente la produzione di al-

tri oggetti (fle' 37).

9.4. Aspetti generici della lavorazione del bronzo

9.4.1.I materiale delle matrici

Non si hanno matrici nel ripostiglio. Le forme grez-

ze lasciano suppoffe I'impiego di matrici in pietra. Le
matrici note dell'area golasecchiana sono per la mag-
gior parte in micascisto e in pietra ollare.

9.4.2. I crogioli impiegati

I1 bronzo veniva fuso in piccoli crogioli di terra-
cotta (cfr. n.2201).

9.4.3. La rilavorazione degli oggetti metallici

La forte rilimatura dei pezzi grezzi che comprende
un'asportazione di materiale fino ad 1 mm ö tipica.
Non sembra siano invece stati levigati nemmeno i pez-
zi di alta qualitä. Si possono notare differenze di qua-
litä nelle decorazioni, di cui si ignorano le ragioni (tra-
dizione della fonderia, oggetti <piü costosi>?).

9.4.4. ll metallo

Non ö chiaro se nella <fonderia di Arbedo> fosse
immagazzinato anche metallo gtezzo (rame, stagno e
piombo). Con la fusione del <materiale da rifondere>
era possibile produrre tutte le leghe allora conosciute

(v. appendice 1). I lingotti, non essendo quasi mai sta-

ti fusi, rappresentano una particolaritä. I1 loro metallo
deriva in gran parte dalla regione alpina. I nn. 3753 e
3754 provengono dalla pianura padana e fanno proba-
bilmente parte del <riflusso> del metallo. La comples-
sitä delle vie percorse dal metallo ö illustrata anche
dall'analisi delle fibule Certosa non-locali (v. sopra).
Non ö ancora possibile ricostruire il percorso del me-
tallo nel Ticino durante il V sec.

9.5. Caratteizzazione della <fonderia di Arbedo>

La produzione della <fonderia di Arbedo> com-
prendeva tutti i piü importanti tipi di fibule e di orna-
menti conosciuti nella regione golasecchiana durante
fase Ticino C/G III A1. Questa fonderia fu attiva al
massimo per uno o due decenni. Sono caratteristici i
seguenti dettagli tecnici:
1. Tutti gli oggetti sono stati fusi con matrici pluri-

valve.
2. Le matrici erano di solito in pietra ollare.
3. Le fibule a sanguisuga venivano prodotte con ma-

trici bivalve.
4" Uardiglione e I'arco sono di due leghe diverse.
5. Le fibule Certosa erano bipartite.
6. La composizione del metallo ö la seguente: per le

fibule e per altri oggetti il tasso di piombo ö sem-
pre assai elevato, il tasso di stagno invece assai bas-

so. Anche le lamine presentano valori molto bassi

di stango; ö invece tipico il marcato tasso di co-
balto.

7' I pezzi grezzi sono stati fortemente rilavorati.
B" Raramente si hanno decorazioni fuse.

9" I vari gruppi presentano una lavorazione uniforme
degli oggetti.
I punti I, 5, 6 e 9 possono essere attribuiti diretta-

mente al singolo fonditore. Lo stesso vale per decora-
zioni specifiche e particolaritä della rilavorazione. Gli
altri punti rispecchiano probabilmente norme regiona-
li. Questi dettagli tecnici si manifestano durante un
lungo periodo e testimoniano dunque una forte tradi-
zione nell'ambito della fusione del bronzo e I'esisten-
za di piccole fonderie indipendenti. La fonderia eraca-
peggiata dal <maestro> con probabilmente altro perso-
nale a sua disposizione e tramandava le sue cono-
scenze specifiche agli <apprendisti>.
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10. Confronto con i ripostigli di bronzi della regione alpina dal VI fino agli inizi del
IV sec. a.C.

alcuni ripostigli rinvenuti in contesti paragonabili, si

Dossono constatare delle differenze di peso che po-

irebbero fornire indicazioni sulle dimensioni delle fon-

derie Pertinenti.In questo capitolo si esaminano piü da vicino i ri-
postigti di bronzi databili dal VI fino agli inizi del IV
sec. a.C. della regione alpina mettendoli a confronto
con il ripostiglio di Arbedo. Sono stati presi in consi-
derazione solo ripostigli contenenti unicamente bron-
zi, provenienti da contesti accertati e preservati alme-
no parzialmente. Solo eccezzionalmente vengono de-

scritti anche altri ritrovamenti. Dove ö stato possibile
i ripostigli sono stati esaminati <dal vivo>. I risultati
sono presentati nella maniera seguente: posizione geo-
grafica del luogo di ritrovamento, storia del ritrova-
mento, disponibilitä dei reperti, storia della ricerca e

datazione. In seguito si ö cercato di accertare fino a

che punto lo schema elaborato per il ripostiglio di Ar-
bedo puö essere adottato ad altri ripostigli. Essi ven-
gono riassunti in quattro gruppi geografici distinti
(fig. 38): regione golasecchiana (Como, Prestino
1983, Pianvalle e Via Isonzo; Plesio; Sagno; Verte-
mate; Golasecca/Coarezza; Parre), Veneto/Caput
Adriae (Santorso; Oderzo; S. Pietro/Sempeter), Valle
d'Adige superiore e retroterra (S. Anna d'Alfaedo,
Campo Paraiso; Dercolo [fig. 39-40]; Obervintl/Van-
doies di Sopra tfig. a1l) e la valle dell'Inn (Fliess

[tab. 10]; Bergisel).

11.L7.2. Il percorso del metallo

I1 <materiale da rifondere> rinvenuto nel ripostiglio
ö stato ottenuto raccogliendo materiale di scarto, ma
anche scambiando materiale con altri fonditori. Per lo
scambio a grandi distanze venivano scelti in genere og-
getti grandi e pesanti, piü facili da trasportare. Attra-
verso questo scambio il metallo da rifondere poteva
percorrere grandi distanze. Anche all'interno di un ri-
postiglio avveniva una scelta del materiale come di-
mostra la predilezione per la rifusione di determinati
pezzi, il loro reimpiego oppure lo scartare pezzi meno
adatti (cap. 4.2.2.9 e 8.2.4). Il fabbisogno di bronzo
era talmente elevato e la scelta talmente limitata che
in un ripostiglio di fonderia molto raramente si trova-
no due pezzi combacianti.

11.1.8. Diverse forme di ripostigli di fonderie

I ripostigli di fonderie sono rari. Per la loro genesi

ö importante conoscere la data di chiusura del riposti-
glio (pieno o vuoto), per la loro interpretazione lo ö il
contesto archeologico. La maggior parte delle classi,
ad eccezione della classe 7 puö essere messa in rela-
zione con una fonderia. Esistono perö anche altre pos-

sibilitä d'interpretazione. Non ö possibile determinare
per quale motivo il metallo della piü parte dei riposti-
gli qui esaminati, non sia stato usato tutto.

lI.l.9. Riassunto

In base ai contesti archeologici e all'analisi del con-
tenuto dei ripostigli si ö cercato di interpretare i sin-
goli ritrovamenti come testimonianze di fonderie di
bronzo. Riflessioni generali riguardanti I'attivitä delle
fonderie avevano come fine la ricostruzione delle sin-
gole tappe dell'accumulazione, della tesaurizzazione e

dell'amministrazione dei ripostigli e di spiegare cosi
certi fenomeni. Il problema dei ripostigli di bronzi puö
essere risolto solo con precisi esami del materiale ori-
ginale oppure attraverso nuovi ritrovamenti recuperati
a regola d'arte.

7l.2.La regione golasecchiana e le regioni con-
finanti a nord

IL2.l. La regione golasecchiana secondo L. Pauli

Secondo Pauli, che ha studiato intensamente la re-
gione golasecchiana, durante la prima etä del Ferro si

11. Sintesi

11.1. I ritrovamenti di ripostigli di bronzi nella
regione alpina dal VI fino all'inizio del IV sec.

a.C. a confronto

11.1.1. Storia dei ritrovamenti di ripostigli di bronzi

La notizia piü antica del ritrovamento di un ripo-
stiglio nella regione esaminata ö dell'anno 1609, i re-
perti non sono perö piü reperibili. Durante gli anni ses-

santa e ottanta del secolo scorso vennero alla luce non
meno di cinque grandi ripostigli (S. Pietro/Sempeter,
Golasecca/Coarezza, Obervintl/Vandoies di Sopra,
Parre e Dercolo). Uno solo (Dercolo) si ö conservato
quasi interamente. Non ö possibile trovare spiegazio-
ni per questa concentrazione. Dopo una lacuna di va-
ri decenni segue nel 1946la scoperta del ripostiglio di
Arbedo che si ricollega ai ritrovamenti avvenuti negli
anni settanta e ottanta di questo secolo. Ad eccezione
del ripostiglio di Fliess essi sono stati rinvenuti durante
scavi avvenuti in insediamenti. Dove, come nella re-
gione di Como, le attivitä di scavo si sono concentra-
te sulla struttura dell'abitato, i ritrovamenti di riposti-
gli sono frequenti.

Il.l.2. La ipartizione cronologica dei ripostigli

La tabella 11 elenca la datazione dei ripostigli di
bronzi impiegando il sistema cronologico golasecchia-
no. Non si possono distinguere concentrazioni eviden-

ti. La caratterizzazione di un orizzonte (<orizzonte di
ripostigli>) non ö dunque possibile.

11.1.3. La ripartizione geografica dei ripostigli

La ripartizione geografica non presenta punti chia-
ve. Ciö vale anche per una visione piü regionale (tab.

12).

ll.l.4. Ripartizione secondo il contenuto dei ripostigli
di bronzi e reperti pertinenti

Lo schema d'ordine del ripostiglio di Arbedo adot-
tato agli altri ripostigli alpini ha permesso la forma-
zione di 8 classi. I ripostigli delle classi 1,3, 4 e 5 so-
no stati rinvenuti in prossimitä di insediamenti. Per gli
altri non si hanno notizie concernenti il contesto ar-
cheologico.

11.1.5. Il peso dei ripostigli

Raramente si hanno indicazioni riguardanti il peso
complessivo e il contesto archeologico (tab. 13). Per

ll.l.6. <Ripostigli di fonderie> - tentativo di defini-

zione

Il ripostiglio di Arbedo ö stato messo in relazione

con una fonderia di bronzo. Vorrei estendere questa de-

finizione sia agli altri ripostigli della classe 1 sia a
quelli della classe 2, dato che i lingotti, rispettivamente

i frammenti di lingotti, vanno probabilmente conside-

rati come una parlicolaritä regionale. Per <ripostiglio

di fonderia intendo un ripostiglio contenente chiari re-

sti di un'attivitä di fusione, cioö <materiale usato e rot-
to> che funge da materia prima da rifondere o rilavo-
rare, pezzi grezzi o non riusciti, canali e imbuti di fu-
sione, rifiuti dovuti alla rifinitura dei pezzi grezzi, pa-

ni e gocce di bronzo oltre anche a pezzi non rifiniti,
pezzi abbozzati e scarti di fonderia. Dev'essere tenuto
conto delle percentuali di questi tre gruppi di materia-
li per un'interpretazione piü approfondita (cfr. tab. 10).

Il problema legato ai ripostigli di fonderia puö essere

risolto solo se si giunge ad una visione piü chiara del-
l' or ganizzazione delle fonderie.

II.I.7. Tentativo di descrizione di una fonderia del-
l'etä del Ferro

ll.l.7.l. L'officina

Nel VI e V sec. la fusione del bronzo veniva pra-
ticata da specialisti in vere e proprie officine con ar-
redamento specifico. I forni erano piccoli e di costru-
zioni leggere. Faceva inoltre parte dell'officina un con-
tenitore per il metallo, il ripostiglio appunto. Esso ave-
va funzioni diverse, consentiva di conservare il bron-
zo senza pericolo di perdite, essendo sotterrato, non
occupava spazio nell'officina e non c'era il rischio di
furti. L organizzazione di questi ripostigli non ö nota.
Il metallo puro e i metalli legati, impiegati per la pro-
duzione degli oggetti, erano conservati separatamente.
Le matrici non venivano depositate nel ripostiglio, do-
ve avrebbero potuto essere danneggiate, ma si trova-
vano probabilmente su scaffali. Vi erano inoltre <posti

di lavoro> per sbalzare le lamine, per la rilavorazione
e la riparazione degli oggetti e per la produzione del-
le matrici. Non sappiamo niente sull'organizzazione
dei lavori.
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alcuni ripostigli rinvenuti in contesti paragonabili, si

Dossono constatare delle differenze di peso che po-
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Campo Paraiso; Dercolo [fig. 39-40]; Obervintl/Van-
doies di Sopra tfig. a1l) e la valle dell'Inn (Fliess

[tab. 10]; Bergisel).

11.L7.2. Il percorso del metallo

I1 <materiale da rifondere> rinvenuto nel ripostiglio
ö stato ottenuto raccogliendo materiale di scarto, ma
anche scambiando materiale con altri fonditori. Per lo
scambio a grandi distanze venivano scelti in genere og-
getti grandi e pesanti, piü facili da trasportare. Attra-
verso questo scambio il metallo da rifondere poteva
percorrere grandi distanze. Anche all'interno di un ri-
postiglio avveniva una scelta del materiale come di-
mostra la predilezione per la rifusione di determinati
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era talmente elevato e la scelta talmente limitata che
in un ripostiglio di fonderia molto raramente si trova-
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I ripostigli di fonderie sono rari. Per la loro genesi
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glio (pieno o vuoto), per la loro interpretazione lo ö il
contesto archeologico. La maggior parte delle classi,
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zione con una fonderia. Esistono perö anche altre pos-
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ginale oppure attraverso nuovi ritrovamenti recuperati
a regola d'arte.
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Secondo Pauli, che ha studiato intensamente la re-
gione golasecchiana, durante la prima etä del Ferro si
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stiglio nella regione esaminata ö dell'anno 1609, i re-
perti non sono perö piü reperibili. Durante gli anni ses-

santa e ottanta del secolo scorso vennero alla luce non
meno di cinque grandi ripostigli (S. Pietro/Sempeter,
Golasecca/Coarezza, Obervintl/Vandoies di Sopra,
Parre e Dercolo). Uno solo (Dercolo) si ö conservato
quasi interamente. Non ö possibile trovare spiegazio-
ni per questa concentrazione. Dopo una lacuna di va-
ri decenni segue nel 1946la scoperta del ripostiglio di
Arbedo che si ricollega ai ritrovamenti avvenuti negli
anni settanta e ottanta di questo secolo. Ad eccezione
del ripostiglio di Fliess essi sono stati rinvenuti durante
scavi avvenuti in insediamenti. Dove, come nella re-
gione di Como, le attivitä di scavo si sono concentra-
te sulla struttura dell'abitato, i ritrovamenti di riposti-
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Il.l.2. La ipartizione cronologica dei ripostigli

La tabella 11 elenca la datazione dei ripostigli di
bronzi impiegando il sistema cronologico golasecchia-
no. Non si possono distinguere concentrazioni eviden-

ti. La caratterizzazione di un orizzonte (<orizzonte di
ripostigli>) non ö dunque possibile.
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La ripartizione geografica non presenta punti chia-
ve. Ciö vale anche per una visione piü regionale (tab.
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tato agli altri ripostigli alpini ha permesso la forma-
zione di 8 classi. I ripostigli delle classi 1,3, 4 e 5 so-
no stati rinvenuti in prossimitä di insediamenti. Per gli
altri non si hanno notizie concernenti il contesto ar-
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Raramente si hanno indicazioni riguardanti il peso
complessivo e il contesto archeologico (tab. 13). Per
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zione

Il ripostiglio di Arbedo ö stato messo in relazione

con una fonderia di bronzo. Vorrei estendere questa de-

finizione sia agli altri ripostigli della classe 1 sia a
quelli della classe 2, dato che i lingotti, rispettivamente

i frammenti di lingotti, vanno probabilmente conside-

rati come una parlicolaritä regionale. Per <ripostiglio

di fonderia intendo un ripostiglio contenente chiari re-

sti di un'attivitä di fusione, cioö <materiale usato e rot-
to> che funge da materia prima da rifondere o rilavo-
rare, pezzi grezzi o non riusciti, canali e imbuti di fu-
sione, rifiuti dovuti alla rifinitura dei pezzi grezzi, pa-

ni e gocce di bronzo oltre anche a pezzi non rifiniti,
pezzi abbozzati e scarti di fonderia. Dev'essere tenuto
conto delle percentuali di questi tre gruppi di materia-
li per un'interpretazione piü approfondita (cfr. tab. 10).

Il problema legato ai ripostigli di fonderia puö essere

risolto solo se si giunge ad una visione piü chiara del-
l' or ganizzazione delle fonderie.

II.I.7. Tentativo di descrizione di una fonderia del-
l'etä del Ferro

ll.l.7.l. L'officina

Nel VI e V sec. la fusione del bronzo veniva pra-
ticata da specialisti in vere e proprie officine con ar-
redamento specifico. I forni erano piccoli e di costru-
zioni leggere. Faceva inoltre parte dell'officina un con-
tenitore per il metallo, il ripostiglio appunto. Esso ave-
va funzioni diverse, consentiva di conservare il bron-
zo senza pericolo di perdite, essendo sotterrato, non
occupava spazio nell'officina e non c'era il rischio di
furti. L organizzazione di questi ripostigli non ö nota.
Il metallo puro e i metalli legati, impiegati per la pro-
duzione degli oggetti, erano conservati separatamente.
Le matrici non venivano depositate nel ripostiglio, do-
ve avrebbero potuto essere danneggiate, ma si trova-
vano probabilmente su scaffali. Vi erano inoltre <posti

di lavoro> per sbalzare le lamine, per la rilavorazione
e la riparazione degli oggetti e per la produzione del-
le matrici. Non sappiamo niente sull'organizzazione
dei lavori.
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trattava di un'area isolata che acquistava manufatti
etruschi senza trasmetterli verso il nord. Solo nella fa-
se Latöne AlTicino D avrebbe partecipato attivamente
al commercio transalpino.

II.2.2. Commento alla tesi di Pauli

Ad una nuova visione della regione golasecchiana
contribuisbono la migliore cronologia e la ridefinizio-
ne dell'estensione di questa regione. I contatti della re-
gione golasecchiana sono stati confermati dai nuovi
scavi di Como, del Forcello e di Bragny-sur-Saöne.

11.2.3. Ritrovamenti golasecchiani a nord del Ticino e
della Mesolcina dal VI al IV sec. a.C.

La cartina che evidenzia la distribuzione degli og-
getti golasecchiani delle fasi Ticino A a Lt B a nord
del Ticino e della Mesolcina rivela una concentrazio-
ne nell'Alto Vallese e nella valle del Reno alpino fino
al lago di Costanza (fi1.42 con liste 7-ll). Per lo piü
si tratta di oggetti in bronzo (fibule e ornamenti) e ra-
ramente di ceramica. In queste regioni dominano i
bronzi golasecchiani anche in rapporto a bronzi tipi-
camenti nordalpini.

II.2.4. Le strette relazioni tra le vallate nordalpine e

la regione golasecchiana sull'esempio dei Grigioni e
della valle del Reno alpino

Tra le fibule dominano le forme golasecchiane.

Quali forme regionali si hanno le placche di cintura
decorate e i <torques>. Le forme ceramiche sono sog-
gette ad un mutamento significativo durante la prima
etä del Ferro. All'inizio questa ceramica si rifa a for-
me hallstattiane della Svizzera settentrionale e della
Germania meridionale. Durante la fase Ticino A ap-
pare la cosiddetta ceramica di tipo Tamins. L'influs-
so di forme originarie dal sud delle Alpi ö evidente,
anche se non riprese pedissequamente. La loro espan-

sione comprende la valle del Reno alpino e si esten-

de anche alla Leventina, alla Mesolcina e alla Val-
tellina. La ceramica di tipo Schneller, che fa seguito
alla ceramica di tipo Tamins, ha la stessa area di dif-
fusione. La forma delle tombe e il loro corredamen-
to con vasi sono paragonabili a quelle della regione
golasecchiana.

11.2.5. Le altre valli nordalpine

In seguito ad una mancanza di ritrovamenti la va-
lutazione dell'alta valle del Reno alpino, della Leven-
tina, dell'Alto Vallese e della valle della Reuss ö im-
possibile. Per l'Alto Vallese si puö ipotrzzare una si-
tuazione analoga a quella dei Grigioni, cioö una do-
minanza di bronzi golasecchiani e di forme ceramiche
regionali. Solo I'analisi delf insediamento di Brig-Glis,
Waldmatte esaminato con metodi moderni poträ mo-
strare, quanto stretti siano stati i legami dell'Alto Val-
lese con il meridione.

1I.2.6. Discussione dei risultati

Le valli alpine confinanti a nord con la regione go-
lasecchiana confermano contatti molto stretti con que-
sta regione. Essi si manifestano in modo molto evi-
dente attraverso i manufatti in bronzo che prendono
I'avvio da una comune tradizione artigianale. Per
quanto riguarda la ceramica, gli influssi golasecchiani
si riflettono nella ceramica di tipo Tamins. Se questi
stretti contatti ci permettono di ricollegare le valli a

nord della catena alpina all'area golasecchiana sarä

una questione da discutere. Anche a sud delle Alpi si

dovrebbe esaminare, se esistono situazioni analoghe
per le valli alpine lombarde e piemontesi. Gli stretti
rapporti comprendono dunque una regione di ampia
portata aldilä della catena alpina che raggiunge a nord
il lago di Costanza, a sud invece il Po.

11.2.7. La regione golasecchiana e il commercio tran-
salpino

Queste osservazioni portano ad una rivalutazione
del ruolo dell'area golasecchiana in vista del commer-
cio transalpino. L area golasecchiana ö dunque legata
attraverso stretti contatti alle valli alpine situate a nord
di essa. Queste permettevano ai viaggiatori ed alle
merci di varcare le Alpi di maniera sicura. Il fatto che
gli abitanti della regione golasecchiana e delle valli al-
pine a nord di essa approfittarono a volte di questa si-
tuazione, ö confermato dai ritrovamenti del Forcello,
di Bragny e della Heuneburg. Queste tappe marcano
per cosi dire la fine delle vie che dall'Altitalia attra-
verso le Alpi portavano all'est della Francia. rispetti-
vamente alla Germania meridionale. La tesi di un'area
golasecchiana isolata non ö dunque piü sostenibile.

1. Entdeckung und Forschungsgeschichte
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Abb. 1. Die geographische Lage Arbedos (0).
Fig. 1. La posizione geografica di Arbedo (Q).

1.1. Geographische Lage

Arbedo liegt im Tal des Tessins knapp 3 km nörd-
lich vom Kantonshauptort Bellinzona auf etwa270 m
ü. M. Hier vereinigt sich das Misox (Valle Mesolcina)
mit dem Tessintal. Der Ort kann deshalb als wichtig-
ster Verkehrsknotenpunkt des Sopraceneri (Tessin
nördlich des Monte Ceneri) bezeichnet werden (Abb.
1). Das Misox führt zum S. Bernardino-Pass, über den
man ins Hinterrheintal gelangt. Das Tessintal vereinigt
zahlreiche, heute noch bedeutende Passrouten: Der
Nufenenpass führt vom Bedrettotal (oberstes Tessin-
tal) ins Goms (Oberwallis), der Gotthardpass verbin-
det das Urserental mit Airolo und die Lukmanierrou-

q

te mündet vom Vorderrheintal herkommend bei Bia-
sca. Von Arbedo, Bellinzona oder Giubiasco erreicht
man über den S. Jorio-Pass direkt den oberen Comer-
see. Folgt man von Arbedo dem Tessinfluss, gelangt
man in die Poebene und am Ende zur Adria. Über den
Monte Ceneri erreicht man den Sottoceneri und die
Gegend von Comor.

Die politische Gemeinde Arbedo-Castione umfasst
die zwei Dörfer Arbedo und Castione. Castione liegt
am rechten Ufer der Moesa, am Fusse des Pizzo Mo-
linera. Arbedo liegt am linken Ufer, auf dem Schutt-
kegel der Traversagna. Beide Dörfer sind durch ihre

Hier sind nur die wichtigsten Pässe und Verbindungen angegeben,
um die Verkehrslage Arbedos klar zu machen.
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ü. M. Hier vereinigt sich das Misox (Valle Mesolcina)
mit dem Tessintal. Der Ort kann deshalb als wichtig-
ster Verkehrsknotenpunkt des Sopraceneri (Tessin
nördlich des Monte Ceneri) bezeichnet werden (Abb.
1). Das Misox führt zum S. Bernardino-Pass, über den
man ins Hinterrheintal gelangt. Das Tessintal vereinigt
zahlreiche, heute noch bedeutende Passrouten: Der
Nufenenpass führt vom Bedrettotal (oberstes Tessin-
tal) ins Goms (Oberwallis), der Gotthardpass verbin-
det das Urserental mit Airolo und die Lukmanierrou-
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te mündet vom Vorderrheintal herkommend bei Bia-
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man in die Poebene und am Ende zur Adria. Über den
Monte Ceneri erreicht man den Sottoceneri und die
Gegend von Comor.

Die politische Gemeinde Arbedo-Castione umfasst
die zwei Dörfer Arbedo und Castione. Castione liegt
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Abb.2. Archäologische Funde der Eisenzeit im Raum Arbedo-Ca-
stione. 1 Depot;2 Gräbergruppe Cerinasca; 3 Gräbergruppe Moli-
nazzo; 4 Gräbergruppe S. Paolo; 5 Gräbergruppe Castione; 6 Grä-
bergruppe <ex proprietä Agostino Bonzanigo>; 7 Gräbergruppe
Bergämo (nicht genau lokalisierbar); 8 Gräbergruppe Gorduno.
Ausschnitt aus der Landeskarte 1:25 000, Blatt 1313 Bellinzona.
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopo-
graphie vom 18.1 1. 1997.
Fig. 2. Reperti archeologici dell'etd del Ferro nella zona di Ar-
bedo-Castione. I ripostiglio; 2 gruppo di tombe Cerinasca; 3
gruppo di tombe Molinazzo; 4 gruppo di tombe S. Paolo; 5 grup-
po di tombe Castione; 6 gruppo di tombe <ex proprietä Agostino
Bonzanigo>; 7 gruppo di tombe Bergämo (non localizzabile con
precisione); 8 gruppo di tombe Gorduno. Particolare della carti-
na a scala 1:25 000, foglio 1313 Bellinzona. Riprodotta con l'au-
torizzazione dell'Ufficio federale di topografia del I8-11-1997.

Ulrich 1914; Primas 1970, 120-125. - Zu Castione-<ex proprietä
Agostino Bonzanigo>>: Boll. Stor. Svizzera Italiana XIX, 1891, 198.
Dagegen Ulrich 1914, 4f. - Der Depotfund von Castione vollständig
publiziert von M. Primas, Der frühbronzezeitliche Depotfund von Ar-
bedo-Castione (Kanton Tessin, Schweiz). In: C. Becker/1V1.-L. Dun-
kelmann/C. Metzner-Nebelsick/H. Peter-Röcher/I\tl. Roeder/B.
TerZan (Hrsg.) Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen
Nord- und Südosteuropa. Festschrift für Bernhard Hänsel (Espel-
kamp 1997) 28'7-296.
Zu Crivelli: P.A. Donati, Aldo Crivelli (1907-1981). Riv. Arch. Prov.

Gräbergruppen der älteren undjüngeren Eisenzeit be-
kannt, die am Ende des letzten Jahrhunderts ausge-
graben wurden (Abb. 2). Castione und Arbedo zählen
je drei Gräbergruppen: Castione, Castione-<<ex pro-
prietä Agostino Bonzanigo>> und Castione-Bergämo
bzw. Cerinasca d'Arbedo,Molinazzo d'Arbedo und S.

Paolo d'Arbedo2. Von Gorduno am anderen Tessinufer
stammen weitere Gräber.

1.2. Entdeckung

Verschiedene Quellen beleuchten die Entdeckungs-
geschichte. Deren wichtigste ist der ungedruckte Ar-
beitsrapport Aldo Crivellis vom 12.1.1946, welcher im
Anhang vollständig wiedergegeben wird3. Dazu kom-
men eine kurze Fundnotiz in der Rivista Storica Tici-
nese und eine ausführlichere Würdigung in der Rivi-
sta di Studi Ligurio. Crivelli stellte den spektakulären
Fund am 29.6.1946 anlässlich der 38. Jahresversamm-
lung der Schweiz. Gesellschaft für Urgeschichte in
Chur und am 25.8.1946 anlässlich des IX Convegno
Sociale dell'Istituto di Studi Liguri in Final Ligure ei-
nem breiteren Publikum vor.

Am 8.1.1946 stiess der Bauer Romeo Pellandini
von Arbedo auf seinem Grundstück <dal Marc> (Parz.

Nr. 545) beim Ausheben eines Grabens für die Pflan-
zung einer neuen Rebenreihe auf das Depot (Abb. /)s.
Der Fundort liegt auf der rechten Seite der Traversa-
gna im Bereich der heutigen Weinberge (LKI3I3,124
I30lll9 620). Er ist gut 400 m von der Gräbergrup-
pe Cerinasca d'Arbedo und etwa 750 m von derjeni-
gen von Molinazzo d'Arbedo entfernt. R. Pellandini
schnitt den Depotfund zur Hälfte an, ohne sich dessen
zuerst bewusst zu werden. Erst nachträglich wurde sei-
ne Aufmerksamkeit von den zahlreichen grünen Me-
tallstücken angezogen. Er sammelte sie in einem Korb
und meldete seinen Fund vorbildlicherweise dem Di-
partimento di Pubblica Educazione. Bereits zweiTage
nach der Entdeckung, am 10.1.1946, konnte Crivelli
den Fundort untersuchen. Die angetroffene Situation
präsentierte sich folgendermassen: Der Behälter des

Depots war leer und zur Hälfte zerstört. Ein Teil des

Materials war noch mit dem Grabenaushub vermischt
und einige Objekte waren von Schülern und Privaten
weggetragen worden. Den grössten Teil aber hatte Pel-

e Ant. Diocesi Como 164, 1982,299f . - G. Luraschi, Aldo Crivelli
e la ristampa dell'Atlante Preistorico e Storico della Svizzera Italia-
na. Attualitä di un metodo. Riv. Arch. Prov. e Ant. Diocesi Como
t73, t991, 151-164.
A. Crivelli, Ripostiglio di un fonditore di bronzi dell'epoca de1 Fer-
ro ad Arbedo. Riv. Stor. Ticinese 9, 1946, 1221. Gleicher Wortlaut
in JbSGU 37,1946,60f.; Crivelli 1946;1949; A. Crivelli, Gli armi-
geri di Arbedo. Svizzera Italiana N.S. 2, 1949,23f.
Dazu und zum folgenden Clivelli 1946, 59f. - Die genaue Ortsan-
gabe findet sich nur in der Riv. Stor. Ticinese und im JbSGU.

landini aufgehoben. Die weggebrachten Stücke ver-

sucfrte Crivelli über Nachforschungen und vertrauliche

Mitteilungen wieder einzusammeln. Darauf führte er

eine Ausgrabung des Platzes durch, welche aber we-

sen des gefrorenen Bodens ausserordentlich mühsam

ivar. Um die Erde aufzutauen, musste sogar ein Feuer

entfacht werden! Wie genau und gewissenhaft Crivel-

li dabei arbeitete, zeigt der grosse Anteil an kleinen,

unscheinbaren Bronzefragmenten am erhaltenen Ma-

terial. Crivelli verglich das Volumen des Behälters des

Depots mit demjenigen der eingesammelten Stücke

und kam zum Schluss, dass nicht mehr als 5Vo desj|l4a-

terials verloren gegangen seien. Der gesamte Komplex

gelangte ins Museum in Bellinzona, später ins Lager

des Ufficio Cantonale Monumenti Storici' Neun Ob-

jekte kamen ins Museum nach Locarno, wo sie von

Direktor R. Carazzetti wiederentdeckt wurden6.

Den Behälter des Depots konnte Crivelli zur Hälf-
te dokumentieren (Abb. 3). Es handelte sich dabei um
eine runde Grube von 0.4 m Tiefe und 0.55 m Durch-
messer. Die Ränder waren mit Flusskieseln ausgelegt.

Der Boden bestand aus Erde, während der Deckel von

einer Steinplatte gebildet wurde. Dieser lag0.4 m un-

ter dem Bodenniveau von 1946. Die Grube lehnte sich

an einen grösseren Steinblock an, der aber vor den

Grabungen an der Oberfläche nicht sichtbar war. An-
dere Funde wie Keramik oder Holzkohle vermeldete
Crivelli nicht. Moglicherweise ist dies mit den über-
aus schlechten Bedingungen während der Bergung in
Verbindung zu bringen.

Etwa zweihundert Objekte des Depots zeigen mo-
derne, grösstenteils durch die Fundumstände bedingte
Beschädigungen. Entweder sind sie in Stücke zerbro-
chen oder nur in Fragmenten erhalten. Einzelne Ble-
che wurden zudem von neugierigen Findern aufgebo-
gen. Der Versuch, die Fragmente zusammenzusetzen
gelang nur in wenigen Fällen. Es müssen also einige
Stücke verloren gegangen sein. Dass trotz der An-
strengungen Crivellis um die komplette Sicherung des

Fundes einige Objekte von Privaten zurückbehalten
wurden, zeigt das Beispiel des Stamnoshenkels Nr.
114. Dieser wurde von Albina Mancini aus Gorduno
dem Schweiz. Landesmuseum zum Verkauf angebo-
ten. Dank der Vermittlung von Prof. Dr. Emil Vogt
blieb das Stück im Tessin. Crivelli kaufte den Henkel
am 5.4.1948 für Fr. 25.- zurickr. Im Frühjahr 1995 ge-
lang es D. Calderara, weitere 24 zum Depot gehörige
Stücke in Privatbesitz ausfindig zu machen8. Sehr

Museum Locarno, Scatola 84. Handschriftlicher Zettel von A. Cri-
velli: <Arbedo 1946/ Ripostiglio/ fibule/ il resto ö al Museo di Bellin-
zona>. Inv.-Nr. 46131944613202. Nr. 27 4.354.38 1.388.454.586.
651.659.2220.
A. Crivelli, Considerazioni su un'ansa di Arbedo. US XII, 1948,2,
33-36. - Handschriftliche Kaufnachricht auf ehemals dem Henkel
angebundenem Zettel: <Ansa asportata dal ripostiglio/ (Pellandini) di

o^o

Abb. 3. Die Grube des Depots von Arbedo. Aufnahme Aldo Cri-
velli (Umzeichnung).
Fig. 3. Lafossa del ripostiglio di Arbedo. Immagine di Aldo Cri'
veIli.

wahrscheinlich liegt noch weiteres Material in priva-
ten Sammlungen. Zudem scheinen einige Stücke im
Laufe der Zeit vedorengegangen zu sein, so der <<Leo-

nino>> Nr. 134 und das Fragment mit tiefer Rinne Nr.
1244 (Crivelli 1946, Taf . III, 22).

Die Fundgeschichte des Depots von Arbedo ist klar
zu rekonstruieren. Der grösste Teil blieb vbn der Ent-

Arbedo di un fon/ditore di bronzo dell'epoca dell feto. (1946)l
Passata nelie mani/ della sig.ra Albina Mancini di/ Gorduno e da
questa offerta in/ vendita al Museo Nazionale Svizzero./ Ricuper-
ata./ Aquistata da Albina/ Mancini Gorduno il/ 5 aprile 1948 per
fr. 25.->>.
Inv.-Nr. 461320 4-322'1 . Nr. 1 1.23.29.46.120.18'7 .25 1.259.27 2.390.
503.5 14.528.558 .600,121.11 3.95'7 .959.964.961 .1136.12322343.
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Abb.2. Archäologische Funde der Eisenzeit im Raum Arbedo-Ca-
stione. 1 Depot;2 Gräbergruppe Cerinasca; 3 Gräbergruppe Moli-
nazzo; 4 Gräbergruppe S. Paolo; 5 Gräbergruppe Castione; 6 Grä-
bergruppe <ex proprietä Agostino Bonzanigo>; 7 Gräbergruppe
Bergämo (nicht genau lokalisierbar); 8 Gräbergruppe Gorduno.
Ausschnitt aus der Landeskarte 1:25 000, Blatt 1313 Bellinzona.
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopo-
graphie vom 18.1 1. 1997.
Fig. 2. Reperti archeologici dell'etd del Ferro nella zona di Ar-
bedo-Castione. I ripostiglio; 2 gruppo di tombe Cerinasca; 3
gruppo di tombe Molinazzo; 4 gruppo di tombe S. Paolo; 5 grup-
po di tombe Castione; 6 gruppo di tombe <ex proprietä Agostino
Bonzanigo>; 7 gruppo di tombe Bergämo (non localizzabile con
precisione); 8 gruppo di tombe Gorduno. Particolare della carti-
na a scala 1:25 000, foglio 1313 Bellinzona. Riprodotta con l'au-
torizzazione dell'Ufficio federale di topografia del I8-11-1997.

Ulrich 1914; Primas 1970, 120-125. - Zu Castione-<ex proprietä
Agostino Bonzanigo>>: Boll. Stor. Svizzera Italiana XIX, 1891, 198.
Dagegen Ulrich 1914, 4f. - Der Depotfund von Castione vollständig
publiziert von M. Primas, Der frühbronzezeitliche Depotfund von Ar-
bedo-Castione (Kanton Tessin, Schweiz). In: C. Becker/1V1.-L. Dun-
kelmann/C. Metzner-Nebelsick/H. Peter-Röcher/I\tl. Roeder/B.
TerZan (Hrsg.) Beiträge zur prähistorischen Archäologie zwischen
Nord- und Südosteuropa. Festschrift für Bernhard Hänsel (Espel-
kamp 1997) 28'7-296.
Zu Crivelli: P.A. Donati, Aldo Crivelli (1907-1981). Riv. Arch. Prov.

Gräbergruppen der älteren undjüngeren Eisenzeit be-
kannt, die am Ende des letzten Jahrhunderts ausge-
graben wurden (Abb. 2). Castione und Arbedo zählen
je drei Gräbergruppen: Castione, Castione-<<ex pro-
prietä Agostino Bonzanigo>> und Castione-Bergämo
bzw. Cerinasca d'Arbedo,Molinazzo d'Arbedo und S.

Paolo d'Arbedo2. Von Gorduno am anderen Tessinufer
stammen weitere Gräber.

1.2. Entdeckung

Verschiedene Quellen beleuchten die Entdeckungs-
geschichte. Deren wichtigste ist der ungedruckte Ar-
beitsrapport Aldo Crivellis vom 12.1.1946, welcher im
Anhang vollständig wiedergegeben wird3. Dazu kom-
men eine kurze Fundnotiz in der Rivista Storica Tici-
nese und eine ausführlichere Würdigung in der Rivi-
sta di Studi Ligurio. Crivelli stellte den spektakulären
Fund am 29.6.1946 anlässlich der 38. Jahresversamm-
lung der Schweiz. Gesellschaft für Urgeschichte in
Chur und am 25.8.1946 anlässlich des IX Convegno
Sociale dell'Istituto di Studi Liguri in Final Ligure ei-
nem breiteren Publikum vor.

Am 8.1.1946 stiess der Bauer Romeo Pellandini
von Arbedo auf seinem Grundstück <dal Marc> (Parz.

Nr. 545) beim Ausheben eines Grabens für die Pflan-
zung einer neuen Rebenreihe auf das Depot (Abb. /)s.
Der Fundort liegt auf der rechten Seite der Traversa-
gna im Bereich der heutigen Weinberge (LKI3I3,124
I30lll9 620). Er ist gut 400 m von der Gräbergrup-
pe Cerinasca d'Arbedo und etwa 750 m von derjeni-
gen von Molinazzo d'Arbedo entfernt. R. Pellandini
schnitt den Depotfund zur Hälfte an, ohne sich dessen
zuerst bewusst zu werden. Erst nachträglich wurde sei-
ne Aufmerksamkeit von den zahlreichen grünen Me-
tallstücken angezogen. Er sammelte sie in einem Korb
und meldete seinen Fund vorbildlicherweise dem Di-
partimento di Pubblica Educazione. Bereits zweiTage
nach der Entdeckung, am 10.1.1946, konnte Crivelli
den Fundort untersuchen. Die angetroffene Situation
präsentierte sich folgendermassen: Der Behälter des

Depots war leer und zur Hälfte zerstört. Ein Teil des

Materials war noch mit dem Grabenaushub vermischt
und einige Objekte waren von Schülern und Privaten
weggetragen worden. Den grössten Teil aber hatte Pel-

e Ant. Diocesi Como 164, 1982,299f . - G. Luraschi, Aldo Crivelli
e la ristampa dell'Atlante Preistorico e Storico della Svizzera Italia-
na. Attualitä di un metodo. Riv. Arch. Prov. e Ant. Diocesi Como
t73, t991, 151-164.
A. Crivelli, Ripostiglio di un fonditore di bronzi dell'epoca de1 Fer-
ro ad Arbedo. Riv. Stor. Ticinese 9, 1946, 1221. Gleicher Wortlaut
in JbSGU 37,1946,60f.; Crivelli 1946;1949; A. Crivelli, Gli armi-
geri di Arbedo. Svizzera Italiana N.S. 2, 1949,23f.
Dazu und zum folgenden Clivelli 1946, 59f. - Die genaue Ortsan-
gabe findet sich nur in der Riv. Stor. Ticinese und im JbSGU.

landini aufgehoben. Die weggebrachten Stücke ver-

sucfrte Crivelli über Nachforschungen und vertrauliche

Mitteilungen wieder einzusammeln. Darauf führte er

eine Ausgrabung des Platzes durch, welche aber we-

sen des gefrorenen Bodens ausserordentlich mühsam

ivar. Um die Erde aufzutauen, musste sogar ein Feuer

entfacht werden! Wie genau und gewissenhaft Crivel-

li dabei arbeitete, zeigt der grosse Anteil an kleinen,

unscheinbaren Bronzefragmenten am erhaltenen Ma-

terial. Crivelli verglich das Volumen des Behälters des

Depots mit demjenigen der eingesammelten Stücke

und kam zum Schluss, dass nicht mehr als 5Vo desj|l4a-

terials verloren gegangen seien. Der gesamte Komplex

gelangte ins Museum in Bellinzona, später ins Lager

des Ufficio Cantonale Monumenti Storici' Neun Ob-

jekte kamen ins Museum nach Locarno, wo sie von

Direktor R. Carazzetti wiederentdeckt wurden6.

Den Behälter des Depots konnte Crivelli zur Hälf-
te dokumentieren (Abb. 3). Es handelte sich dabei um
eine runde Grube von 0.4 m Tiefe und 0.55 m Durch-
messer. Die Ränder waren mit Flusskieseln ausgelegt.

Der Boden bestand aus Erde, während der Deckel von

einer Steinplatte gebildet wurde. Dieser lag0.4 m un-

ter dem Bodenniveau von 1946. Die Grube lehnte sich

an einen grösseren Steinblock an, der aber vor den

Grabungen an der Oberfläche nicht sichtbar war. An-
dere Funde wie Keramik oder Holzkohle vermeldete
Crivelli nicht. Moglicherweise ist dies mit den über-
aus schlechten Bedingungen während der Bergung in
Verbindung zu bringen.

Etwa zweihundert Objekte des Depots zeigen mo-
derne, grösstenteils durch die Fundumstände bedingte
Beschädigungen. Entweder sind sie in Stücke zerbro-
chen oder nur in Fragmenten erhalten. Einzelne Ble-
che wurden zudem von neugierigen Findern aufgebo-
gen. Der Versuch, die Fragmente zusammenzusetzen
gelang nur in wenigen Fällen. Es müssen also einige
Stücke verloren gegangen sein. Dass trotz der An-
strengungen Crivellis um die komplette Sicherung des

Fundes einige Objekte von Privaten zurückbehalten
wurden, zeigt das Beispiel des Stamnoshenkels Nr.
114. Dieser wurde von Albina Mancini aus Gorduno
dem Schweiz. Landesmuseum zum Verkauf angebo-
ten. Dank der Vermittlung von Prof. Dr. Emil Vogt
blieb das Stück im Tessin. Crivelli kaufte den Henkel
am 5.4.1948 für Fr. 25.- zurickr. Im Frühjahr 1995 ge-
lang es D. Calderara, weitere 24 zum Depot gehörige
Stücke in Privatbesitz ausfindig zu machen8. Sehr

Museum Locarno, Scatola 84. Handschriftlicher Zettel von A. Cri-
velli: <Arbedo 1946/ Ripostiglio/ fibule/ il resto ö al Museo di Bellin-
zona>. Inv.-Nr. 46131944613202. Nr. 27 4.354.38 1.388.454.586.
651.659.2220.
A. Crivelli, Considerazioni su un'ansa di Arbedo. US XII, 1948,2,
33-36. - Handschriftliche Kaufnachricht auf ehemals dem Henkel
angebundenem Zettel: <Ansa asportata dal ripostiglio/ (Pellandini) di

o^o

Abb. 3. Die Grube des Depots von Arbedo. Aufnahme Aldo Cri-
velli (Umzeichnung).
Fig. 3. Lafossa del ripostiglio di Arbedo. Immagine di Aldo Cri'
veIli.

wahrscheinlich liegt noch weiteres Material in priva-
ten Sammlungen. Zudem scheinen einige Stücke im
Laufe der Zeit vedorengegangen zu sein, so der <<Leo-

nino>> Nr. 134 und das Fragment mit tiefer Rinne Nr.
1244 (Crivelli 1946, Taf . III, 22).

Die Fundgeschichte des Depots von Arbedo ist klar
zu rekonstruieren. Der grösste Teil blieb vbn der Ent-

Arbedo di un fon/ditore di bronzo dell'epoca dell feto. (1946)l
Passata nelie mani/ della sig.ra Albina Mancini di/ Gorduno e da
questa offerta in/ vendita al Museo Nazionale Svizzero./ Ricuper-
ata./ Aquistata da Albina/ Mancini Gorduno il/ 5 aprile 1948 per
fr. 25.->>.
Inv.-Nr. 461320 4-322'1 . Nr. 1 1.23.29.46.120.18'7 .25 1.259.27 2.390.
503.5 14.528.558 .600,121.11 3.95'7 .959.964.961 .1136.12322343.
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deckung bis zur zwei Tage später erfolgten Uberga-
be an Aldo Crivelli bei R. Pellandini, der für seinen
Fund nicht entschädigt wurde. Er hatte also kein In-
teresse, mit zusätzlichen Stücken den Preis zu erhöhen.
Die meisten übrigen Stücke wurden von Schülern und
Privaten zurückgegeben, auch dies ohne Bezahlung.
Allein für den Stamnoshenkel wurde etwas bezahlt, um
das schöne Stück für den Tessin sichern zu können.
Für die Einheitlichkeit des Ensembles spricht auch das

Material selbst. Kein einziger <<Ausreisseu befindet
sich darunter. Bei einer Durchmischung mit anderem
Material wäre die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass

in der Gegend von Arbedo ebenfalls vertretene latö-
nezeitliche, römische oder frühmittelalterliche Funde
miteinbezogen worden wären.

1.3. Das weitere Schicksal

Kurz nach der Bergung des Depots wurden die
Stücke von Crivelli sorgfältig gereinigtr. Danach ver-
teilte er 719 Katalognummern. Die Zuteilung erfolgte
nicht nach festen Kriterien, so dass die Inventarnum-
mer nichts über das Objekt aussagt. Unter einer einzi-
gen Nummer können sowohl ein als auch mehrere Ge-
genstände laufen. So sind beispielsweise unter der In-
ventarnummer 46lI mehr als hundert Barren und Guss-
reste zusammengefasst. Fibelbügel hingegen tragen
meist eine eigene Nummer. Crivelli beschriftete die
Objekte mit weisser Tusche direkt auf die antike Ober-
fläche. Fasste er mehrere unter einer Nummer zusam-
men, wurde oft nur eines beschriftet. Die übrigen ka-
men mit dem angeschriebenen Stück in eine Schach-
tel, welche die Inventarnummer auf dem Deckel trug
oder der einZeIIel mit der Nummer, der Beschreibung
der Objekte und der Bezeichnung <in blocco> beige-
legt wurde. Bei einzelnen Objekten wie Nadel- oder
Armringfragmenten wurden die Inventarnummern mit
Klebstreifen befestigt. Das gesamte Material des De-
pots wurde in acht grossen, festen Kartonschachteln
verpackt. Gleichzeitig legte Crivelli einen Katalog an,

der auch eine kurze Beschreibung des oder der Stücke
enthältto. Wo mehrere Stücke unter einer Nummer zu-
sammengefasst sind, ist dies zwar vermerkt, die ge-
naue Anzahl ist aber meist nicht angegeben.

1 .4. Forschungsgeschichte

Auf 13 Tafeln präsentierte Crivelli 1946 eine Aus-
wahl von 296 Objekten. Er bildete praktisch alle wich-
tigen Stücke ab, seine Tafeln zeigen somit - was die
Übersicht über die Typen betrifft - eine gute Auswahl.
Auch die Zeichnungen dürfen für seine Zeit als sehr
gut bezeichnet werden.

Crivelli teilte das gesamte Material des Depots in
vier Gruppen auf:
1. Gusskuchen (pani di bronzo)
2. Roh- und Fehlgüsse
3. Zerbrochene Objekte zum Einschmelzen
4. Fertige Objekte

Die Hauptmasse der Funde stellte die Gruppe 3.
Nur gerade vier Funde (Nr. 17, 18, 114 und 153) wies
Crivelli der Gruppe der Fertigobjekte zu. Die meisten
Objekte datierte er in die Eisenzeit, während er bereits
bei einzelnen ihre bronzezeitliche Zeitstellung erkann-
te". Ebenfalls machte er auf die zahlreichen nicht be-
stimmbaren Stücke aufmerksam. Schliesslich finden
sich Hinweise auf die unterschiedlichen Metallzusam-
mensetzungen sowie auf organische Restel2. Crivelli
datierte das Depot ans Ende der älteren Eisenzeit, in
die Phase Golasecca II, wobei er als absolutes Datum
das 4. Jh. v.Chr. angab'3. Für ihn stand ausser Zwei-
fel, dass es sich um ein Versteck oder ein Lager eines
Bronzegiessers handle. Er bezeichnete es deshalb als
<ripostiglio di un fonditore di bronzi>>. Als Beweis
nannte er die Gusskuchen, die Roh- und Fehlgüsse so-
wie die grosse Menge an einzuschmelzendem Materi-
al. In den ersten Artikeln schwankte Crivelli noch zwi-
schen der Zuweisung zu einem wandernden oder ei-
nem lokal ansässigen Bronzegiesser. Später plädierte
er für einen wandernden Handwerker, der aus den Pro-
duktionszentren Campaniens oder der Adriaküste ge-
kommen sei und der sowohl Fertigobjekte mit sich ge-
bracht als auch vor Ort neue Objekte gegossen hätte,
und zwar mit dem von ihm eingesammelten Metall-
schrott. Den Fund von Arbedo interpretierte er als
<Zwischenlager>> eines solchen Handwerkersra.

Winkler machte in seinem Werk über das Depot
von Obervintl/Vandoies di Sopra auch auf die gute
Vergleichbarkeit mit Arbedo aufmerksam. Einzelne
Fibeln der beiden Komplexe stimmten sogar bis in die
Details miteinander überein. Im Depot von Arbedo
glaubte Winkler Material von der Hallstatt- bis in die
ausgehende Latönezeit zu erkennenl5. Beide Depots

Datierung von G II von 750-400 v.Chr. und G III von 400-196
v.Chr. Weshalb er das Depot trotzdem ins 4. Jh. datierte, ist nicht
klar.
Crivell\ 1949, 45.
Winkler 1950, 58. - Die späte Datierung ist wohl darauf zurückzu-
führen, dass Winkler einzelne etruskische Gefässfragmente als Teile
von spätlatönezsitlichem Bronzegeschin interpretierte.

hefrachtete er als Überreste von Giessereien' Men-

"trin 
*i"t 1961 ebenfalls auf die Gemeinsamkeiten zwi-

i"h"n O"n Deponierungen von Arbedo und Ober-

vintl/VanAoies di Sopra hin, interpretierte jedoch bei-

de als oVerwahrfunde> im weiteren Rahmen eines De-

ootfundhorizontes. den er hauptsächlich im Tirol und

im Trentino festellen wollte und den er a7s <<Zer-

störungshorizont>> der Keltenzüge des frühen 4' Jh'

v.Chr. deutete'o.

1970 datierte Primas den Depotfund von Arbedo in

die Phase Tessin C des von ihr ausgearbeiteten Chro-

nologiesystems der älteren Eisenzeit". 1972 widmete

sie ihm einen eigenen Artikel und machte darin auf

Fragmente von etruskischen Gefässen aufmerksam'

Besonders behandelte sie den Stamnoshenkel Nr. 114,

die Attasche einer Stamnossitula Nr. 115, Enden von

Simpula Nr. 154, 156 und 157, den Trichter eines In-

fundibulums Nr. 153, das Fragment eines Kannenhen-

kels Nr. 134 sowie das Fragment eines Perlrand-

beckens Nr. 129. Für diese Stücke konnte Primas eine

Datierung von der Mitte des 6. Jh. bis ins 5. Jh. v.Chr.

und eine Herkunft aus Mittelitalien wahrscheinlich
machen. Sie betonte dabei, dass alle vertretenen For-
men auch in Gräbern des Golaseccagebietes und dar-

über hinaus in späthallstatt- und frühlatönezeitlichen
Komplexen nördlich der Alpen vorkämen. Eine glei-
che Zeitstellung wie für die etruskischen Stücke nahm
sie auch für die lokal hergestellten Funde an, die in die
Phasen Tessin B und Tessin C gehörten. Als weitere
nicht-lokale Gegenstände identifizierte Primas Spät-
hallstattfibeln sowie Objekte (Fibeln, Beile) aus den
östlichen Alpentälern. Anhand der Fragmente von
etruskischen Gefässen und der lokalen und späthall-
stattzeitlichen Trachtbestandteile datierte Primas die
Schliessung des Depots um die Mitte des 5. Jh. v.Chr.

Primas ordnete das Depot in verschiedene Gruppen
und versuchte dabei, deren Grösse mit einer Stückzahl
anzugebents.
1. Gusskuchenfragmente l3%o

2. Gefässfragmente und Trachtbestandteile
aus der Gegend (d.h. Tessin und angrenzendes
GebietderGolaseccakulturOberitaliens) 30To

3. Fragmente etruskischer Gefässe 2Vo

4. Trachtbestandteile und verzierte Bleche mit
wahrscheinlicher Herkunft aus den östlichen
Alpentälern 2Vo

5. Trachtbestandteile aus dem Gebiet nördlich
der Alpen l%o

6. Unbestimmter Rest (zur Hälfte unverzierte
Bronzeblechstreifen, im übrigen
verschiedene rundstabige und kantige
Bronzefragmente, stark zerstörte
Attaschenteile, Nägel u.a.m.) 527o

Primas stellte dem Depot von Arbedo analoge Fun-
de des alpinen Gebietes zur Seite, welche in der Ver-
grabungsart, in der Zusammensetzung und in der Da-
tierung mit dem vorliegenden Fund übereinstimmten:
die Depots von Parre, Obervintl/Vandoies di Sopra,

Dercolo und Romallo. Arbedo, Parre und
ObervintL/Vandoies di Sopra fasste Primas enger zu-

sammen, da sie alle Altmaterial enthielten. Romallo
schloss sie hier an, weil es Spuren der Bronzeverar-
beitung zeige. Davon setzte sie das Ensemble von Der-
colo ab, das nur ganze Objekte enthalte und für das sie

wegen der zwei stilisierten Pferdefiguren eine Deutung
als Votivfund für möglich hielt. Primas versuchte, an-

hand des Komplexes von Arbedo dieLaufzeit von Ob-
jekten abzuschätzen, bis diese als Altmaterial in Depots
endeten. Für die Trachtbestandteile und Gefässe nahm
sie eine kvze Laufzeit an, für die Waffen eine etwas

längere. Dazu versuchte sie den Umkreis anzugeben,

innerhalb dessen das Altmaterial zusammengekommen
war. Dieser umfasste sicher das Tessin und das Misox.
Produkte aus dem übrigen Golaseccagebiet konnte sie

nicht mit Sicherheit nachweisen. Zum Ort der Depo-
nierung bemerkte Primas, dass er sich in der N?ihe der
dichtesten Siedlungskonzentration der Südschw eiz be'
finde und sich deshalb wenig zu einem Versteck eigne.

Sie stellte deshalb die Frage, ob das Depot zu einer lo-
kalen Werkstätte, der <<Bronzeschmiede Arbedo>>,

gehört habe. Die Fundmenge in den Gräbergruppen der
Umgebung sowie die speziell tessinischen Formen un-
terstützten eine solche Annahme. Mit der Ztgehörig-
keit zu einer lokalen Werkstätte liesse sich auch das

Fehlen von Gussformen erkldren. Primas prüfte weite-
re Interpretationsmöglichkeiten: diejenige des Schatz-

fundes prämonetären Charakters sowie diejenige des

Votivfundes . Letztere schloss sie aus. Auch von einem
Schatzfund wollte Primas absehen, da sie wegen des

doch grossen Einzugsbereiches des Depots auf eine
professionelle Tätigkeit schliessen wollte, was am be-

sten mit einer Werkstätte in Verbindung zu bringen sei.

TerZan beschäftigte sich hauptsächlich mit chrono-
logischen Fragenre. Sie datierte das Depot von Arbedo
mit Bezug auf Primas in die Mitte des 5. Jh. v.Chr.
und rechnete es zu einem Depot-Horizont, der die

9 Das von Crivelli im Arbeitsrapport genannte Gewicht von etwa 65
kg bezieht sich auf den Zustand vor der Reinigung.
Maschinengeschriebener Katalog im Ufficio Cantonale Monumenti
Storici, Bellinzona.
Crivelli 1946,65.
Crivelli 1946,61.66.
Zum Chronologiesystem Crivellis: Crivelli 1943,25 mit einer

10

1l
12
r3

16 Menghin 1961,27.
Primas 1970, 57.72.73.75.91 .102.121. - Erste Bemerkungen in Pri-
mas 1967, 112f. - S. auch Primas 19'73,98-101; Taf. IY11-18.

18 Primas 1970, 87. Primas ging von einer Gesamtstückzahl von etwa
1000 Objekten aus.

19 Terlan 1976,433.
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deckung bis zur zwei Tage später erfolgten Uberga-
be an Aldo Crivelli bei R. Pellandini, der für seinen
Fund nicht entschädigt wurde. Er hatte also kein In-
teresse, mit zusätzlichen Stücken den Preis zu erhöhen.
Die meisten übrigen Stücke wurden von Schülern und
Privaten zurückgegeben, auch dies ohne Bezahlung.
Allein für den Stamnoshenkel wurde etwas bezahlt, um
das schöne Stück für den Tessin sichern zu können.
Für die Einheitlichkeit des Ensembles spricht auch das

Material selbst. Kein einziger <<Ausreisseu befindet
sich darunter. Bei einer Durchmischung mit anderem
Material wäre die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass

in der Gegend von Arbedo ebenfalls vertretene latö-
nezeitliche, römische oder frühmittelalterliche Funde
miteinbezogen worden wären.

1.3. Das weitere Schicksal

Kurz nach der Bergung des Depots wurden die
Stücke von Crivelli sorgfältig gereinigtr. Danach ver-
teilte er 719 Katalognummern. Die Zuteilung erfolgte
nicht nach festen Kriterien, so dass die Inventarnum-
mer nichts über das Objekt aussagt. Unter einer einzi-
gen Nummer können sowohl ein als auch mehrere Ge-
genstände laufen. So sind beispielsweise unter der In-
ventarnummer 46lI mehr als hundert Barren und Guss-
reste zusammengefasst. Fibelbügel hingegen tragen
meist eine eigene Nummer. Crivelli beschriftete die
Objekte mit weisser Tusche direkt auf die antike Ober-
fläche. Fasste er mehrere unter einer Nummer zusam-
men, wurde oft nur eines beschriftet. Die übrigen ka-
men mit dem angeschriebenen Stück in eine Schach-
tel, welche die Inventarnummer auf dem Deckel trug
oder der einZeIIel mit der Nummer, der Beschreibung
der Objekte und der Bezeichnung <in blocco> beige-
legt wurde. Bei einzelnen Objekten wie Nadel- oder
Armringfragmenten wurden die Inventarnummern mit
Klebstreifen befestigt. Das gesamte Material des De-
pots wurde in acht grossen, festen Kartonschachteln
verpackt. Gleichzeitig legte Crivelli einen Katalog an,

der auch eine kurze Beschreibung des oder der Stücke
enthältto. Wo mehrere Stücke unter einer Nummer zu-
sammengefasst sind, ist dies zwar vermerkt, die ge-
naue Anzahl ist aber meist nicht angegeben.

1 .4. Forschungsgeschichte

Auf 13 Tafeln präsentierte Crivelli 1946 eine Aus-
wahl von 296 Objekten. Er bildete praktisch alle wich-
tigen Stücke ab, seine Tafeln zeigen somit - was die
Übersicht über die Typen betrifft - eine gute Auswahl.
Auch die Zeichnungen dürfen für seine Zeit als sehr
gut bezeichnet werden.

Crivelli teilte das gesamte Material des Depots in
vier Gruppen auf:
1. Gusskuchen (pani di bronzo)
2. Roh- und Fehlgüsse
3. Zerbrochene Objekte zum Einschmelzen
4. Fertige Objekte

Die Hauptmasse der Funde stellte die Gruppe 3.
Nur gerade vier Funde (Nr. 17, 18, 114 und 153) wies
Crivelli der Gruppe der Fertigobjekte zu. Die meisten
Objekte datierte er in die Eisenzeit, während er bereits
bei einzelnen ihre bronzezeitliche Zeitstellung erkann-
te". Ebenfalls machte er auf die zahlreichen nicht be-
stimmbaren Stücke aufmerksam. Schliesslich finden
sich Hinweise auf die unterschiedlichen Metallzusam-
mensetzungen sowie auf organische Restel2. Crivelli
datierte das Depot ans Ende der älteren Eisenzeit, in
die Phase Golasecca II, wobei er als absolutes Datum
das 4. Jh. v.Chr. angab'3. Für ihn stand ausser Zwei-
fel, dass es sich um ein Versteck oder ein Lager eines
Bronzegiessers handle. Er bezeichnete es deshalb als
<ripostiglio di un fonditore di bronzi>>. Als Beweis
nannte er die Gusskuchen, die Roh- und Fehlgüsse so-
wie die grosse Menge an einzuschmelzendem Materi-
al. In den ersten Artikeln schwankte Crivelli noch zwi-
schen der Zuweisung zu einem wandernden oder ei-
nem lokal ansässigen Bronzegiesser. Später plädierte
er für einen wandernden Handwerker, der aus den Pro-
duktionszentren Campaniens oder der Adriaküste ge-
kommen sei und der sowohl Fertigobjekte mit sich ge-
bracht als auch vor Ort neue Objekte gegossen hätte,
und zwar mit dem von ihm eingesammelten Metall-
schrott. Den Fund von Arbedo interpretierte er als
<Zwischenlager>> eines solchen Handwerkersra.

Winkler machte in seinem Werk über das Depot
von Obervintl/Vandoies di Sopra auch auf die gute
Vergleichbarkeit mit Arbedo aufmerksam. Einzelne
Fibeln der beiden Komplexe stimmten sogar bis in die
Details miteinander überein. Im Depot von Arbedo
glaubte Winkler Material von der Hallstatt- bis in die
ausgehende Latönezeit zu erkennenl5. Beide Depots

Datierung von G II von 750-400 v.Chr. und G III von 400-196
v.Chr. Weshalb er das Depot trotzdem ins 4. Jh. datierte, ist nicht
klar.
Crivell\ 1949, 45.
Winkler 1950, 58. - Die späte Datierung ist wohl darauf zurückzu-
führen, dass Winkler einzelne etruskische Gefässfragmente als Teile
von spätlatönezsitlichem Bronzegeschin interpretierte.

hefrachtete er als Überreste von Giessereien' Men-

"trin 
*i"t 1961 ebenfalls auf die Gemeinsamkeiten zwi-

i"h"n O"n Deponierungen von Arbedo und Ober-

vintl/VanAoies di Sopra hin, interpretierte jedoch bei-

de als oVerwahrfunde> im weiteren Rahmen eines De-

ootfundhorizontes. den er hauptsächlich im Tirol und

im Trentino festellen wollte und den er a7s <<Zer-

störungshorizont>> der Keltenzüge des frühen 4' Jh'

v.Chr. deutete'o.

1970 datierte Primas den Depotfund von Arbedo in

die Phase Tessin C des von ihr ausgearbeiteten Chro-

nologiesystems der älteren Eisenzeit". 1972 widmete

sie ihm einen eigenen Artikel und machte darin auf

Fragmente von etruskischen Gefässen aufmerksam'

Besonders behandelte sie den Stamnoshenkel Nr. 114,

die Attasche einer Stamnossitula Nr. 115, Enden von

Simpula Nr. 154, 156 und 157, den Trichter eines In-

fundibulums Nr. 153, das Fragment eines Kannenhen-

kels Nr. 134 sowie das Fragment eines Perlrand-

beckens Nr. 129. Für diese Stücke konnte Primas eine

Datierung von der Mitte des 6. Jh. bis ins 5. Jh. v.Chr.

und eine Herkunft aus Mittelitalien wahrscheinlich
machen. Sie betonte dabei, dass alle vertretenen For-
men auch in Gräbern des Golaseccagebietes und dar-

über hinaus in späthallstatt- und frühlatönezeitlichen
Komplexen nördlich der Alpen vorkämen. Eine glei-
che Zeitstellung wie für die etruskischen Stücke nahm
sie auch für die lokal hergestellten Funde an, die in die
Phasen Tessin B und Tessin C gehörten. Als weitere
nicht-lokale Gegenstände identifizierte Primas Spät-
hallstattfibeln sowie Objekte (Fibeln, Beile) aus den
östlichen Alpentälern. Anhand der Fragmente von
etruskischen Gefässen und der lokalen und späthall-
stattzeitlichen Trachtbestandteile datierte Primas die
Schliessung des Depots um die Mitte des 5. Jh. v.Chr.

Primas ordnete das Depot in verschiedene Gruppen
und versuchte dabei, deren Grösse mit einer Stückzahl
anzugebents.
1. Gusskuchenfragmente l3%o

2. Gefässfragmente und Trachtbestandteile
aus der Gegend (d.h. Tessin und angrenzendes
GebietderGolaseccakulturOberitaliens) 30To

3. Fragmente etruskischer Gefässe 2Vo

4. Trachtbestandteile und verzierte Bleche mit
wahrscheinlicher Herkunft aus den östlichen
Alpentälern 2Vo

5. Trachtbestandteile aus dem Gebiet nördlich
der Alpen l%o

6. Unbestimmter Rest (zur Hälfte unverzierte
Bronzeblechstreifen, im übrigen
verschiedene rundstabige und kantige
Bronzefragmente, stark zerstörte
Attaschenteile, Nägel u.a.m.) 527o

Primas stellte dem Depot von Arbedo analoge Fun-
de des alpinen Gebietes zur Seite, welche in der Ver-
grabungsart, in der Zusammensetzung und in der Da-
tierung mit dem vorliegenden Fund übereinstimmten:
die Depots von Parre, Obervintl/Vandoies di Sopra,

Dercolo und Romallo. Arbedo, Parre und
ObervintL/Vandoies di Sopra fasste Primas enger zu-

sammen, da sie alle Altmaterial enthielten. Romallo
schloss sie hier an, weil es Spuren der Bronzeverar-
beitung zeige. Davon setzte sie das Ensemble von Der-
colo ab, das nur ganze Objekte enthalte und für das sie

wegen der zwei stilisierten Pferdefiguren eine Deutung
als Votivfund für möglich hielt. Primas versuchte, an-

hand des Komplexes von Arbedo dieLaufzeit von Ob-
jekten abzuschätzen, bis diese als Altmaterial in Depots
endeten. Für die Trachtbestandteile und Gefässe nahm
sie eine kvze Laufzeit an, für die Waffen eine etwas

längere. Dazu versuchte sie den Umkreis anzugeben,

innerhalb dessen das Altmaterial zusammengekommen
war. Dieser umfasste sicher das Tessin und das Misox.
Produkte aus dem übrigen Golaseccagebiet konnte sie

nicht mit Sicherheit nachweisen. Zum Ort der Depo-
nierung bemerkte Primas, dass er sich in der N?ihe der
dichtesten Siedlungskonzentration der Südschw eiz be'
finde und sich deshalb wenig zu einem Versteck eigne.

Sie stellte deshalb die Frage, ob das Depot zu einer lo-
kalen Werkstätte, der <<Bronzeschmiede Arbedo>>,

gehört habe. Die Fundmenge in den Gräbergruppen der
Umgebung sowie die speziell tessinischen Formen un-
terstützten eine solche Annahme. Mit der Ztgehörig-
keit zu einer lokalen Werkstätte liesse sich auch das

Fehlen von Gussformen erkldren. Primas prüfte weite-
re Interpretationsmöglichkeiten: diejenige des Schatz-

fundes prämonetären Charakters sowie diejenige des

Votivfundes . Letztere schloss sie aus. Auch von einem
Schatzfund wollte Primas absehen, da sie wegen des

doch grossen Einzugsbereiches des Depots auf eine
professionelle Tätigkeit schliessen wollte, was am be-

sten mit einer Werkstätte in Verbindung zu bringen sei.

TerZan beschäftigte sich hauptsächlich mit chrono-
logischen Fragenre. Sie datierte das Depot von Arbedo
mit Bezug auf Primas in die Mitte des 5. Jh. v.Chr.
und rechnete es zu einem Depot-Horizont, der die

9 Das von Crivelli im Arbeitsrapport genannte Gewicht von etwa 65
kg bezieht sich auf den Zustand vor der Reinigung.
Maschinengeschriebener Katalog im Ufficio Cantonale Monumenti
Storici, Bellinzona.
Crivelli 1946,65.
Crivelli 1946,61.66.
Zum Chronologiesystem Crivellis: Crivelli 1943,25 mit einer

10

1l
12
r3

16 Menghin 1961,27.
Primas 1970, 57.72.73.75.91 .102.121. - Erste Bemerkungen in Pri-
mas 1967, 112f. - S. auch Primas 19'73,98-101; Taf. IY11-18.

18 Primas 1970, 87. Primas ging von einer Gesamtstückzahl von etwa
1000 Objekten aus.

19 Terlan 1976,433.
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Komplexe von Arbedo, Dercolo und Obervintl/Van-
doies di Sopra umfasse. Als verbindendes Element be-
trachtete sie Certosafibeln des Typs VIIc.

Pauli äusserte sich nur kurz zu Arbedo2o. Er prüfte
dabei die Frage, inwieweit die Depots von Erstfeld
(Goldschatz), Arbedo und Plesio in Zusammenhang
mit den Keltenzügen nach Süden zu bringen seien. Die
beiden letztercn bezeichnete er als Altmetallsammlun-
gen, den Komplex von Erstfeld hingegen als Weihe-
fund. Die'Verschiedenartigkeit der Ensembles mache
sowohl eine Verknüpfung untereinander als auch mit
den überlieferten Keltenzügen schwierig. Ausserdem
gebe es ähnliche Funde im Südtirol, die wohl kaum
am Einfallsweg der Kelten gelegen seien.

Zu. den nicht-lokalen Objekten und zur Chronolo-
gie des Depots von Arbedo nahm auch De Marinis
Stellungzt. Er bestätigte die Datierung Primas' und ver-

suchte anhand der Späthallstattfibeln Verbindungen zu
datierten Schichten der Siedlung Forcello bei Bagno-
lo S. Vito herzustellen.

Nur marginal mit Arbedo beschäftigte sich Gleir-
scher bei seinem Versuch, die Bronzedepots des 6. und
5. Jh. v.Chr. neu zu interpretieren22.Er fasste die Kom-
plexe von Obervintl/Vandoies di Sopra, Parre und Ar-
bedo aufgrund ihrer ähnlichen Zusammensetzung zu-
sammen und schlug für sie eine Deutung als Votiv-
funde vor. Dafür sprächen das Fehlen von nicht-me-
tallischen Objekten, der hohe Fibelanteil und speziel-
le Zerstörungspraktiken. Letztere sowie das Fehlen
von Gussformen seien mit der Interpretation als <Gies-
sereifund> nicht vereinbar.

Die vorliegende Arbeit wurde 1994 angekündigt
und 1995 das Fragment eines Rasiermessers des Typs
Terni veröffentlichtr.

2. Allgemeines zur Neuvorlage

2.1. Zur Definition der Depotfunde

Unter einem Depot- oder Hortfund wird eine An-

sammlung von absichtlich vergrabenenen' verborge-

nen oder niedergelegten Gegenständen verstanden, de-

renZahl mindestens zwei beträgt und welche nicht di-

rektzu der Ausstattung eines Grabes oder zu den Ab-

fällen einer Siedlung gehören2+. Allerdings wurde be-

reits auch der Begriff des <<Einstückhorts>> geprägt'

Vom Begriff <Depob wollte Geisslinger t984 Zetg-
nisse planmässiger Vorratshaltung ausschliessen. Hin-

g"g"i definierte er Überreste von bestimmten Ar-

beitsvorgängen (Lohgruben, Butterkonservierung in
Mooren, Eisenveredlung durch Vergraben) als <<tech-

nische Deponierungen>. Diese im Detail sehr spitzfin-

dige Definition, die den Möglichkeiten der archäolo-

gischen Quellen nicht gerecht wird, scheint mir wenig
konstruktiv. Deshalb bleibe ich bei der breiter gefass-

ten Definition der Depotfunde.
Im Vordergrund der Forschung stehen Metall- und

insbesondere Bronzedepots, weshalb hier nur diese Li-
teratur kurz referiert wird. Besonders faszinierend an

den Hortfunden war seit frühester Zeit ihre Interpreta-
tion,5. Die Ordnung des Materials geriet dabei eher in
den Hintergrund. Für die bronzezeitlichen Hortfunde
Süddeutschlands schlug Stein anhand einer Inhalts-
analyse eine Unterleilung in drei Klassen vor: Rohma-
terial-, Fertigwaren- und Brucherzhorte, welche ihrer-
seits weiter untergliedert wurden. Eine vergleichbare
Arbeit fehlt für die Depotfunde südlich der Alpen.

Bei der Deponierung werden Absicht - reversible
oder ineversible Niederlegung - und Motiv - profan
oder sakral - unterschieden, wobei ursprünglich die ir-
reversibel deponierten Horte als sakral, die reversibel
deponierten als profan gedeutet wurden. Wie Geiss-
linger und Pauli - um nur die jüngsten Beiträge zu nen-
nen - einleuchtend nachgewiesen haben, stimmt diese
Gleichung nicht26. Für die Interpretation der Depots
herbeigezogen werden die Fundumstände, der Fund-
zusammenhang, der Fundinhalt und dessen Zustand
sowie das Verhältnis des Depots zu anderen Fund-
gruppen (Siedlungen, Gräber). Als Interpretationen
werden vorgeschlagen:

1. Votiv- oder Weihefunde: Weihung von einem oder
mehreren Objekten durch Einzelpersonen oder
Gruppen an bestimmten Orten, Vergraben sakralen
<Abfalls> oder Zeugnis magischer Praktiken.

2. Selbstausstattungen für das Jenseits.

3. Schatz- oder Verwahrfunde: durch Krieg, unruhige
Zeiten oder Krankheiten bedingte Verbergung von
Objekten.

4. Giesserdepots: Zu einer Giesserei gehörige Materi-
aldepots.

5. Händlerdepots: Depots mit neuwertigen Objekten,
aber auch Depots mit Altmaterial.
Die Giesser- und Händlerdepots werden nicht im-

mer auseinandergehalten, da - je nach Einschätzung
des Spezialisierungsgrades der prähistorischen Gesell-
schaften - der Giesser und der Händler als die gleiche

Person betrachtet werden. Die Giesserdepots, die hier
besonders interessieren, wurden kaum je weiter um-
schrieben bzw. definiert. Dazu zählen generell solche
mit gebrauchten, zerbrochenen oder unvollständigen
Objekten, welche zusätzlich Gussabfall und -formen
sowie Rohmaterial enthalten können. Stein wies je-
doch darauf hin, dass Altmaterial, Gusskuchen und
-brocken sowie Barren nicht unbedingt direkt auf ei-
nen Giesser wiesen, sondern einfach ihres Metallwer-
tes von irgendeiner Person gehortet werden konnten.
Als sichere Hinweise betrachtete sie nur Gusszapfen,

Roh- und Fehlgüsse sowie Gussformen und Werkzeu-
gezi. Diese Präzisierung wollte Geisslinger nicht gene-

rell akzeptieren. Etwas weiter in der Diskussion schei-
nen die Briten zu sein2s. Es ist also in unserem Raum
ein grosses Manko an Definitionsarbeit festzustellen.

Als Charakteristikum der l3Ojährigen Diskussion
der Depotfunde kann herausgestrichen werden, dass

die Forschung - mit wenigen Ausnahmen wie Stein,
Geisslinger, Pauli und Primas2e - bis heute eine ein-
heitliche und dogmatisch formulierte Interpretation für
alle Depotfunde bevorzugt. Die Interpretationen wech-
seln je nachZeitgeschmack zwischen den oben aufge-
führten Vorschlägen. Momentan ist die kultische In-
terpretation wieder im Vormarsch3o.

20 L. Pauli, Die Alpen in Frühzeit und Mittelalter (München 1980) 232.
21 De Marinis 1987,93f . - Die für die Phase G III A1 typischen Dra-

gofibeln benannte De Marinis 1981,212 nach dem Depotfund von
Arbedo als <<Typ Cerinasca d'Arbedo>.

22 Gleirscher 1991193, 125-128.
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M.P. Schindler, Il ripostiglio di bronzi della prima etä del ferro di Arbe-
do. AS 17, 1994,2,79f.; Schindler 1995; M.P. Schindler, Nuove ricer-
che sul ripostiglio di bronzi del V sec. a.C. di Arbedo, Cantone Ticino
(Svizzera). Atti della XXXI Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di
Preistoria e Protostoria. Courmayeur 1994 (Frenze 1997) 513-520.

24 Geisslinger 1967,9; Stein 1976, 17; Geisslinger 1984,320.333f. 28
25 Forschungsgeschichte bei Geisslinger 1967,9-16 und Stein 1976, 29

9-16. Unterteiluns: ebd., l9-28.
26 L. Pauli, Einige Anmerkungen zum Problem der Hortfunde. Arch.

Konbl. 15, 1985, 195-206. Der Artikel bietet verschiedene Anre- 30
gungen zum "Depotproblem>.27 Stein 1976. 99f.: Geisslinger 1984. 332.

Vgl. Needham 1990, 130-140.
Primas 1986, 12. -Dle differenzierte Betrachtungsweise findet sich
interessanterweise bereits bei den frühesten Beiträgen von Sophus
Müller: Geisslinger 1967, 12.
Hansen 1991, 161-164; Ch. Sommerfeld, Gerätegeld Sichel: Studien
zur monetären Struktur bronzezeitlicher Horte im nördlichen Mitteleu-
ropa. Vorgesch. Forsch. 19 (BerlinA.lew York 1994); Sydow 1995.
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Die Forschung konzentrierte sich hauptsächlich auf
bronzezeilliche Bronze-Depots. Generell wird nach
der Spätbronzezeit mit dem Abbrechen dieser Fund-
gattung gerechnet. Dies wird mit dem starken Rück-
gang der Bronzegiesserei (Umstellung auf Eisen) und
mit der geringen Menge an zirkulierender Bronze zu
erklären versucht. Die hier behandelten Depotfunde
zeigen, dass auch diese Aussage relativiert werden
MUSS.

2.2. Bemerkungen zur Neuvorlage des Depots

Für die Neubearbeitung mussten folgende Punkte
beachtet werden:

Aus dem Tessin liegt zwar reichlich archäologi-
sches Material aus der Eisenzeit vor, gesicherte ar-
chäologische Komplexe sind aber selten (vgl. Kap. 3).
Der grösste ist der Depotfund von Arbedo. Darüber
hinaus erweitert dieser unser hauptsächlich durch
Grabfunde geprägtes Bild der Eisenzeit im Tessin.

Mit seinen über 3800 Einheiten bietet das Depot ei-
nen überaus reichen Materialfundus. Die vielen Typen
machen es darüber hinaus zu einem wichtigen regio-
nalen und überregionalen Vergleichspunkt. Die Ob-
jekte aus der lokalen oder regionalen Produktion tra-
gen einiges zur typologischen Gliederung des Materi-
als des Golaseccagebietes bei. Die nichrlokalen Teile
zeigen Verbindungen auf zu den Gebieten nördlich der
Alpen, zur Poebene und zu Mittelitalien. Besondere
Bedeutung kommt den zahlreichen Gegenständen zu,
welche in den Bereich der Bronzeverarbeitung
gehören, wie Roh- und Fehlgüsse, nicht fertig bear-
beitete Objekte, Werkstattabfälle etc. Sie sind von
grosser Wichtigkeit für die Rekonstruktion der eisen-
zeitlichen Bronzeverarbeitungstechnik.

Der Fund von Arbedo ist das grösste erhaltene
Bronzedepot des Alpenraumes des 6. und 5. Jh. v.Chr.
Dank seiner gewissenhaften Bergung liefert er die be-
sten Informationen zum Inhalt dieser Fundgattung und
besitzt deshalb bei der Diskussion der alpinen Depot-
funde ein besonderes Gewicht.

Nach zwei Artikeln zum Depot von Arbedo, deren
Schwerpunkte auf einer Materialübersicht bzw. auf der
Vorstellung von Einzelobjekten lagen, war es nun an
der Zeit, das gesamte Material zu präsentieren. Dies
war auch mit Blick auf die Forschung im angrenzen-
den Golaseccagebiet dringend nötig, da das letzte wis-
senschaftliche Werk über die Eisenzeit des Tessins

1975 erschien. Die Bedeutung des Depots von Arbe-
do bedingte eine adäquate Behandlung des ganzen Ma-
terials. Da aus Kostengründen nur ein Teil des Mate-
rials abgebildet werden kann, entschloss man sich, ei-
nen ausführlichen, alle Stücke umfassenden Katalog
anzulegen. Die chronologisch wichtigen Objektgrup-
pen wie Fibeln oder Körbchenanhänger sowie die mei-
sten Gegenstände mit einer erkennbaren Form werden
jedoch vollständig abgebildet. Eingespart wurde bei
den Barren, Blechfragmenten und Blechstreifen. Ins-
gesamt werden 1768 Objekte (45.7Va) abgebildet. Da-
von entfallen 126I (58.47o) auf die Gruppe <Altmate-
rial>>,215 (79.3Vo) auf die Gruppe <<Bronzeguss>>,227
(17 .2Vo) auf die Gruppe <Werkstatt> und 65 (577o) auf
die Gruppe <<Barren>>. Vier Schwergewichte wurden
festgelegt: Die Chronologie des Depots, die nicht-lo-
kalen Objekte, die Bronzeverarbeitung, der Vergleich
mit anderen, zeitgleichen Depots.

2.3. Ordnung des Materials

Als ich im Februar 1991 die Funde des Depots zur
Bearbeitung übernahm, war nur noch ein kleiner Teil
des Materials geordnet. Viele Objekte waren aus ihren
kleinen Schachteln genommen und nicht wieder
zurückgelegt worden. Sie lagen vermischt auf dem Bo-
den der grossen Schachteln. Deshalb konnten die nicht
angeschriebenen Objekte nicht mehr einer bestimmten
Nummer zugewiesen werden:r. Einzelne Schachteln
hingegen hatten dieZeit besser überdauert. Eine Neu-
ordnung des Materials war also nötig. Um nicht durch
eine eigene Numerierung Verwirrung zu stiften, wur-
de die Numerierung der Objekte durch Crivelli beibe-
halten. Gab es mehrere Objekte pro Inventarnummer,
wurden diese durchnumeriert. Diese zweite Nummer
wurde derjenigen von Crivelli mit einem Punkt ge-
trennt beigesetzt(z.B.46lll,46ll.2 etc.). Bei den In-
ventarnummern 461146/719 wwden nur dort mehre-
re Objekte pro Inventarnummer belassen, wo sich dies
anhand der Fundumstände in <<homogenen> Schach-
teln sowie anhand des Kataloges rechtfertigen liess.
Den übrigen Stücken wurden individuelle Inventar-
nummern verteilt, welche von 461720bis 46/3227 lau-
fen32. Die einzelnen Objekte wurden in mit der Inven-
ta.rnummer versehenen Plastiksäckchen verpackt. So-
mit ist nun jedes Teil des Depots von Arbedo als In-
dividuum fassbar und wieder auffindbar. Die im ge-
druckten Katalog erscheinenden Nummern sind Lauf-

nrrmfilefn nach meiner Ordnung des Depots' Die In-

"Jniurnu--er 
ist bei jedem Stück angegeben' Die

-"ir,"n Funde. annähernd 3400, wurden von mir ge-

,a"n""t und sind so dokumentiert' Bei den nicht ge-

Zlr"nn"t"n handelt es sich meist um kleine Blech-

stücke'

wertet und beschrieben, gefolgt von einer allgemeinen
Beschreibung des Objekts und des Dekors. Die tech-

nischen Details der Herstellung und Bearbeitung wer-
den danach aufgelistet. Falls wichtig, wird die Qualität
des Stückes beurteilt. Besondere Aufmerksamkeit wird
auch Flickstellen sowie Zerstörungsspuren geschenkt.

Darauf folgen die Klassierung der Patina und die Mas-

se des Objekts: die Länge, bei Fibeln auch die Bü-
gellänge, die Breite, die Höhe, die Dicke (zwei Mas-

se möglich), der Querschnitt und der Durchmesser so-

wie das Gewicht. Aufgeführt sind zudem allfällige na-

turwissenschaftliche Untersuchungen (Metall- und

Tonkernanalysen) sowie organische Reste. Im weite-

ren folgt die alte Inventarnummer Crivellis bzw. die

neue, bei der Neuaufnahme des Materials vergebene

Inventarnummer. Den Schluss bilden Hinweise auf die

Erstpublikation durch Crivelli und Primas. Ein * vor
der Laufnummer bedeutet, dass das Objekt abgebildet
ist.

2.6. Zur Patina der Objekte

Bei Depots nimmt die Beurteilung der Patina eine

wichtige Stellung ein. Oft wird bei nicht fachmännisch
geborgenen Funden anhand der Patina entschieden, ob

Objekte zum Komplex gehören oder nachträglich un-

tergeschoben wurden33. Dieses Urteil fällt der Archäo-
loge anhand der Einheitlichkeit der Patina, ohne aber

die genaueren chemischen Abläufe bei der Patinierung

von Bronzegegenständen zu kennen. Beim Depot von
Arbedo und bei den anderen von mir in natura stu-

dierten Vergleichsfunden lässt sich jedoch keine ein-

heitliche Patinierung der Objekte feststellen, auch

wenn ein Grossteil der Funde eine ähnliche Patina

zeigt. Beim Depot von Arbedo und den meisten die-

ser Depots ist die Zugehörigkeit der Objekte zum

Komplex gesichert. Die Einheitlichkeit der Patina darf
also bei der Entscheidung, ob ein Objekt zu einem un-

gesicherten Depot gehört oder nicht, nie alleiniges Ar-
gument sein.

Für eine saubere Ansprache der Patina braucht es

ausgedehnte Untersuchungen und Analysen. Beurtei-
lungen von blossem Auge sind dafür nicht ausrei-

chend:4. Von den Resultaten solch genauer Untersu-

chungen waren aber keine Lösungen von wichtigen
Fragen zum Depot selbst (Lage der Objekte in der De-

potgrube) zu erwarten. Deshalb und mit Blick auf die

grosse Anzahl der Funde beschloss ich, die Patina le-

diglich optisch zu beurteilen. Aufgrund der vier Kri-
terien Farbe, Morphologie, Dichte und Dicke werden

2.4. Einteilung des Materials

Der Depotfund von Arbedo zählt 3866 erhaltene

Objekte mit einem Gewicht von 42.909 kg' Nach den

Angaben Crivellis wurden 95Vo des Inhalts gerettet, so

dasi mit einer ursprünglichen Stückzahl von etwa 4050

und einem Gesamtgewicht von gut 44 kg gerechnet

werden muss. Es handelt sich dabei ausschliesslich um

Bronzeobjekte. Einzelne Nägel bestehen aus einer

Kornbination von Bronze (Kalotte) und Eisen (Stif|.
Meist sind die Eisenstifte vor der Deponierung entfernt

worden, teilweise haben sich aber kleinere Stummel

halten können. Zwei kurze, wohl zu solchen Nägeln

gehörende Eisenstifte (Nr. 997.998) wurden separat

gefunden. Zwei Objekte bestehen aus in Bronzeblech

gewickelten Bleistücken (Nr. 21 54.2159).

Das Material des Depots von Arbedo teile ich in
vier Gruppen:
1. Altmaterial: Nr. l-2161.
2. Material in Verbindung mit dem Bronzeguss

(<Bronzeguss>): Nr. 2162-2432.
3. Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und

Werkstattabfall (<Werkstatt>>) : Nr. 2433-37 52.

4. Banen: Nr. 3753-3866.
Innerhalb der Gruppe 1 wird weiter nach der Her-

kunft des Materials unterschieden, wobei eine grosse

Untergruppe <<Herkunft unbekannb> für nicht sicher
zuweisbare Objekte offensteht. Die Gruppen 2 und 3
bestehen aus lokalem Material, die Herkunft der Grup-
pe 4 ist nicht sicher zu bestimmen. Die Bildung der
Gruppen 1-3 erfolgte über die genauere Betrachtung
der Objekte. Die Barren, zuerst Gruppe 2 zugewiesen,
mussten aufgrund der Metallanalysen von ihr abge-
trennt werden. Diese Einteilung erscheint somit als ei-
ne Art Synthese der Einteilungen von Crivelli und Pri-
mas.

2.5. Beschreibung des Materials

Die einzelnen Objekte werden im Katalog be-

schrieben. Die Laufnummer und die Typenansprache
stehen an erster Stelle. Darauf wird die Erhaltung be-

31 Nicht mehr Objekten zuweisbar, auch anhand des Kataloges nicht,
sind folgende Inv.-Nr: 46198.461216i.46/216k.461327.461335.46/346.
46 I 404.46 / 431 .46t 459.46t 466.46/ 4t 2.46 / 4'1 3.46t 41 6-46/ 480.
46/ 49 4.4 6 I 498.46 I 504.46 / 5 40.46 / 5 41 .46 / 5 44.46 / 5 45.46 / 5 48.

46 / 557 .46 t 587 .46 t 606.46 t 617 .46 t 65 5.46t 67 3.46 / 680.46 / 688.
46/695.46/698.46/7 034617 06. Die Objekte werden nicht verschollen,
sondem unter den Objekten mit Inv.-Nr. über 46/719 zu suchen sein.
Die Inv.-Nr. 461508.2 wd 461614.14 sind nicht besetzt.

33
34

38

32
Vgl. Stein 1g6i, 116, weitere Beispieie im Katalog. in Genf, sei für seine Auskünfte und seine_grosszügige Hilfe bei der

Hänn Frangois Schweizer, Laborclief des Musde d-Art et d'Histoire Ansprache der Patina ganzhetzlich gedankt.
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Die Forschung konzentrierte sich hauptsächlich auf
bronzezeilliche Bronze-Depots. Generell wird nach
der Spätbronzezeit mit dem Abbrechen dieser Fund-
gattung gerechnet. Dies wird mit dem starken Rück-
gang der Bronzegiesserei (Umstellung auf Eisen) und
mit der geringen Menge an zirkulierender Bronze zu
erklären versucht. Die hier behandelten Depotfunde
zeigen, dass auch diese Aussage relativiert werden
MUSS.

2.2. Bemerkungen zur Neuvorlage des Depots

Für die Neubearbeitung mussten folgende Punkte
beachtet werden:

Aus dem Tessin liegt zwar reichlich archäologi-
sches Material aus der Eisenzeit vor, gesicherte ar-
chäologische Komplexe sind aber selten (vgl. Kap. 3).
Der grösste ist der Depotfund von Arbedo. Darüber
hinaus erweitert dieser unser hauptsächlich durch
Grabfunde geprägtes Bild der Eisenzeit im Tessin.

Mit seinen über 3800 Einheiten bietet das Depot ei-
nen überaus reichen Materialfundus. Die vielen Typen
machen es darüber hinaus zu einem wichtigen regio-
nalen und überregionalen Vergleichspunkt. Die Ob-
jekte aus der lokalen oder regionalen Produktion tra-
gen einiges zur typologischen Gliederung des Materi-
als des Golaseccagebietes bei. Die nichrlokalen Teile
zeigen Verbindungen auf zu den Gebieten nördlich der
Alpen, zur Poebene und zu Mittelitalien. Besondere
Bedeutung kommt den zahlreichen Gegenständen zu,
welche in den Bereich der Bronzeverarbeitung
gehören, wie Roh- und Fehlgüsse, nicht fertig bear-
beitete Objekte, Werkstattabfälle etc. Sie sind von
grosser Wichtigkeit für die Rekonstruktion der eisen-
zeitlichen Bronzeverarbeitungstechnik.

Der Fund von Arbedo ist das grösste erhaltene
Bronzedepot des Alpenraumes des 6. und 5. Jh. v.Chr.
Dank seiner gewissenhaften Bergung liefert er die be-
sten Informationen zum Inhalt dieser Fundgattung und
besitzt deshalb bei der Diskussion der alpinen Depot-
funde ein besonderes Gewicht.

Nach zwei Artikeln zum Depot von Arbedo, deren
Schwerpunkte auf einer Materialübersicht bzw. auf der
Vorstellung von Einzelobjekten lagen, war es nun an
der Zeit, das gesamte Material zu präsentieren. Dies
war auch mit Blick auf die Forschung im angrenzen-
den Golaseccagebiet dringend nötig, da das letzte wis-
senschaftliche Werk über die Eisenzeit des Tessins

1975 erschien. Die Bedeutung des Depots von Arbe-
do bedingte eine adäquate Behandlung des ganzen Ma-
terials. Da aus Kostengründen nur ein Teil des Mate-
rials abgebildet werden kann, entschloss man sich, ei-
nen ausführlichen, alle Stücke umfassenden Katalog
anzulegen. Die chronologisch wichtigen Objektgrup-
pen wie Fibeln oder Körbchenanhänger sowie die mei-
sten Gegenstände mit einer erkennbaren Form werden
jedoch vollständig abgebildet. Eingespart wurde bei
den Barren, Blechfragmenten und Blechstreifen. Ins-
gesamt werden 1768 Objekte (45.7Va) abgebildet. Da-
von entfallen 126I (58.47o) auf die Gruppe <Altmate-
rial>>,215 (79.3Vo) auf die Gruppe <<Bronzeguss>>,227
(17 .2Vo) auf die Gruppe <Werkstatt> und 65 (577o) auf
die Gruppe <<Barren>>. Vier Schwergewichte wurden
festgelegt: Die Chronologie des Depots, die nicht-lo-
kalen Objekte, die Bronzeverarbeitung, der Vergleich
mit anderen, zeitgleichen Depots.

2.3. Ordnung des Materials

Als ich im Februar 1991 die Funde des Depots zur
Bearbeitung übernahm, war nur noch ein kleiner Teil
des Materials geordnet. Viele Objekte waren aus ihren
kleinen Schachteln genommen und nicht wieder
zurückgelegt worden. Sie lagen vermischt auf dem Bo-
den der grossen Schachteln. Deshalb konnten die nicht
angeschriebenen Objekte nicht mehr einer bestimmten
Nummer zugewiesen werden:r. Einzelne Schachteln
hingegen hatten dieZeit besser überdauert. Eine Neu-
ordnung des Materials war also nötig. Um nicht durch
eine eigene Numerierung Verwirrung zu stiften, wur-
de die Numerierung der Objekte durch Crivelli beibe-
halten. Gab es mehrere Objekte pro Inventarnummer,
wurden diese durchnumeriert. Diese zweite Nummer
wurde derjenigen von Crivelli mit einem Punkt ge-
trennt beigesetzt(z.B.46lll,46ll.2 etc.). Bei den In-
ventarnummern 461146/719 wwden nur dort mehre-
re Objekte pro Inventarnummer belassen, wo sich dies
anhand der Fundumstände in <<homogenen> Schach-
teln sowie anhand des Kataloges rechtfertigen liess.
Den übrigen Stücken wurden individuelle Inventar-
nummern verteilt, welche von 461720bis 46/3227 lau-
fen32. Die einzelnen Objekte wurden in mit der Inven-
ta.rnummer versehenen Plastiksäckchen verpackt. So-
mit ist nun jedes Teil des Depots von Arbedo als In-
dividuum fassbar und wieder auffindbar. Die im ge-
druckten Katalog erscheinenden Nummern sind Lauf-

nrrmfilefn nach meiner Ordnung des Depots' Die In-

"Jniurnu--er 
ist bei jedem Stück angegeben' Die

-"ir,"n Funde. annähernd 3400, wurden von mir ge-

,a"n""t und sind so dokumentiert' Bei den nicht ge-

Zlr"nn"t"n handelt es sich meist um kleine Blech-

stücke'

wertet und beschrieben, gefolgt von einer allgemeinen
Beschreibung des Objekts und des Dekors. Die tech-

nischen Details der Herstellung und Bearbeitung wer-
den danach aufgelistet. Falls wichtig, wird die Qualität
des Stückes beurteilt. Besondere Aufmerksamkeit wird
auch Flickstellen sowie Zerstörungsspuren geschenkt.

Darauf folgen die Klassierung der Patina und die Mas-

se des Objekts: die Länge, bei Fibeln auch die Bü-
gellänge, die Breite, die Höhe, die Dicke (zwei Mas-

se möglich), der Querschnitt und der Durchmesser so-

wie das Gewicht. Aufgeführt sind zudem allfällige na-

turwissenschaftliche Untersuchungen (Metall- und

Tonkernanalysen) sowie organische Reste. Im weite-

ren folgt die alte Inventarnummer Crivellis bzw. die

neue, bei der Neuaufnahme des Materials vergebene

Inventarnummer. Den Schluss bilden Hinweise auf die

Erstpublikation durch Crivelli und Primas. Ein * vor
der Laufnummer bedeutet, dass das Objekt abgebildet
ist.

2.6. Zur Patina der Objekte

Bei Depots nimmt die Beurteilung der Patina eine

wichtige Stellung ein. Oft wird bei nicht fachmännisch
geborgenen Funden anhand der Patina entschieden, ob

Objekte zum Komplex gehören oder nachträglich un-

tergeschoben wurden33. Dieses Urteil fällt der Archäo-
loge anhand der Einheitlichkeit der Patina, ohne aber

die genaueren chemischen Abläufe bei der Patinierung

von Bronzegegenständen zu kennen. Beim Depot von
Arbedo und bei den anderen von mir in natura stu-

dierten Vergleichsfunden lässt sich jedoch keine ein-

heitliche Patinierung der Objekte feststellen, auch

wenn ein Grossteil der Funde eine ähnliche Patina

zeigt. Beim Depot von Arbedo und den meisten die-

ser Depots ist die Zugehörigkeit der Objekte zum

Komplex gesichert. Die Einheitlichkeit der Patina darf
also bei der Entscheidung, ob ein Objekt zu einem un-

gesicherten Depot gehört oder nicht, nie alleiniges Ar-
gument sein.

Für eine saubere Ansprache der Patina braucht es

ausgedehnte Untersuchungen und Analysen. Beurtei-
lungen von blossem Auge sind dafür nicht ausrei-

chend:4. Von den Resultaten solch genauer Untersu-

chungen waren aber keine Lösungen von wichtigen
Fragen zum Depot selbst (Lage der Objekte in der De-

potgrube) zu erwarten. Deshalb und mit Blick auf die

grosse Anzahl der Funde beschloss ich, die Patina le-

diglich optisch zu beurteilen. Aufgrund der vier Kri-
terien Farbe, Morphologie, Dichte und Dicke werden

2.4. Einteilung des Materials

Der Depotfund von Arbedo zählt 3866 erhaltene

Objekte mit einem Gewicht von 42.909 kg' Nach den

Angaben Crivellis wurden 95Vo des Inhalts gerettet, so

dasi mit einer ursprünglichen Stückzahl von etwa 4050

und einem Gesamtgewicht von gut 44 kg gerechnet

werden muss. Es handelt sich dabei ausschliesslich um

Bronzeobjekte. Einzelne Nägel bestehen aus einer

Kornbination von Bronze (Kalotte) und Eisen (Stif|.
Meist sind die Eisenstifte vor der Deponierung entfernt

worden, teilweise haben sich aber kleinere Stummel

halten können. Zwei kurze, wohl zu solchen Nägeln

gehörende Eisenstifte (Nr. 997.998) wurden separat

gefunden. Zwei Objekte bestehen aus in Bronzeblech

gewickelten Bleistücken (Nr. 21 54.2159).

Das Material des Depots von Arbedo teile ich in
vier Gruppen:
1. Altmaterial: Nr. l-2161.
2. Material in Verbindung mit dem Bronzeguss

(<Bronzeguss>): Nr. 2162-2432.
3. Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und

Werkstattabfall (<Werkstatt>>) : Nr. 2433-37 52.

4. Banen: Nr. 3753-3866.
Innerhalb der Gruppe 1 wird weiter nach der Her-

kunft des Materials unterschieden, wobei eine grosse

Untergruppe <<Herkunft unbekannb> für nicht sicher
zuweisbare Objekte offensteht. Die Gruppen 2 und 3
bestehen aus lokalem Material, die Herkunft der Grup-
pe 4 ist nicht sicher zu bestimmen. Die Bildung der
Gruppen 1-3 erfolgte über die genauere Betrachtung
der Objekte. Die Barren, zuerst Gruppe 2 zugewiesen,
mussten aufgrund der Metallanalysen von ihr abge-
trennt werden. Diese Einteilung erscheint somit als ei-
ne Art Synthese der Einteilungen von Crivelli und Pri-
mas.

2.5. Beschreibung des Materials

Die einzelnen Objekte werden im Katalog be-

schrieben. Die Laufnummer und die Typenansprache
stehen an erster Stelle. Darauf wird die Erhaltung be-

31 Nicht mehr Objekten zuweisbar, auch anhand des Kataloges nicht,
sind folgende Inv.-Nr: 46198.461216i.46/216k.461327.461335.46/346.
46 I 404.46 / 431 .46t 459.46t 466.46/ 4t 2.46 / 4'1 3.46t 41 6-46/ 480.
46/ 49 4.4 6 I 498.46 I 504.46 / 5 40.46 / 5 41 .46 / 5 44.46 / 5 45.46 / 5 48.

46 / 557 .46 t 587 .46 t 606.46 t 617 .46 t 65 5.46t 67 3.46 / 680.46 / 688.
46/695.46/698.46/7 034617 06. Die Objekte werden nicht verschollen,
sondem unter den Objekten mit Inv.-Nr. über 46/719 zu suchen sein.
Die Inv.-Nr. 461508.2 wd 461614.14 sind nicht besetzt.

33
34

38

32
Vgl. Stein 1g6i, 116, weitere Beispieie im Katalog. in Genf, sei für seine Auskünfte und seine_grosszügige Hilfe bei der

Hänn Frangois Schweizer, Laborclief des Musde d-Art et d'Histoire Ansprache der Patina ganzhetzlich gedankt.
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Abb. 4. Patinatyp I (Nr. 495). Länge des Bildausschnitts 29 mm.
Fig. 4. Tipo di Patina I (n. 495). Lunghezza del particolare mm
29.

Abb. 5. Patinatyp II (Nr. 1312). Länge des Bildausschnitts2j mm.
Fig. 5. Tipo di Patina II (n. 1312). Lunghezza del particolare mm
27.

Abb. 6. Patinatyp III (Nr. 1198). Länge des Bildausschnitts2'7 mm.
Fig. 6. Tipo di Patina III (n. lI9B). Lunghezza del particolare mm
27.

Abb.7. Patinatyp IV (Nr. 220).Länge des Bildausschnitts 30 mm.
Fig. 7. Tipo di Patina IV (n. 220). Lunghezza del particolare mm
30.

Abb. 8. Patinatyp V (Nr. 607). Länge des Bildausschnitts 33 mm.
Fig. 8. Tipo di Patina V (n. 607). Lunghezza del particolare mm
JJ.

fünf, mit römischen Zahlen bezeichnete patinatypen
unterschieden.
Typ I besitzt eine dünne, eng aufliegende Grundpatina
(im Katalog <G>) mit darauf liegenden grünen, insel-
artigen, glänzenden Korrosionsprodukten (im Katalog
<A>; Abb. 4).
Typ II zeigt eine stark angegriffene Metalloberfläche
und eine dicke Korrosionsschicht (Abb. 5).
Typ III besitzt eine rostfarbene Oberfläche (Abb. 6).
Typ IV zeigt eine verfressene Oberfläche und helle,
pulvrige Auflagen (Abb. 7).
Typ V besitzt eine rötliche, dichte Grundpatina mit
emailartig aufliegender, gdner Patina (Abb. 8).

Bei den Typen I, II und IV wird die Farbe weiter
angegeben, da diese variieren kann. Auf einem Objekt
können mehrere Patinatypen auftreten. Bei zahlreichen
Stücken sind rostfarbene Flecken und Krusten festzu-
stellen, die nur zum Teil auf im Depot gelagerte
Eisenobjekte zurückzuführen sind. Die rostfarbenen
Flecken am Fibelfuss Nr. 623 enthalten beispielswei-
se nach der Analyse von F. Schweizer kein Eisen.

Von den 3866 erhaltenen Objekten ist bei 3849 ei-
ne derartige Definition der Patina möglich. Tabelle 1

zeigt die Verteilung der einzelnen Typen. Der patina-
typ I überwiegt stark. Dies ist auch bei den Kombina-
tionen von verschiedenen Typen der Fall: Typ I ist mit
allen andern Typen kombiniert, am häufigsten (35
Mal) ist die Kombination von Typ I mit Typ II3s. Die
Patinatypen sind nicht bestimmten Objekttypen zuzu-
weisen. 198 Stücke (5.17o) zeigenrostfarbene Flecken,
deren 32 (0.8Eo) eine Rostkruste. 18 Telle (0.5Vo) be-
sitzen einen schwarzen Belag. 2I2 Objekte, besonders
Gefrissfragmente, zeigen schwarze Flecken. Diese Re-
ste wurden nicht analysiert.

Tab. l. Arbedo TI, Depot 1946. lm Depot vorhandene Patinaty-

'äLi. ,. oru"oo TI, Ripostiglio 1946. Tipi di patina presenti nel ri-
postiglio.

Von Bedeutung für die Depotfunde des Alpenrau-
mes ist auch die sog. <Brandpatino). Diese soll nach

Gleirscher typisch für Objekte von <<Brandopferplät-

zen>) sein (s. Kap. I0.4.I2). Nach Auskunft von F.

Schweizer lässt sich eine <Brandpatina> optisch nicht
feststellen, dafür wäre die Untersuchung eines Schliff-
bildes nötig. Sichere Anzeichen für die Einwirkung des

Feuers sind deshalb nur angeschmolzene und zer-
schmolzene Stücke.

2.7. Organische Reste

An 134 Objekten lassen sich organische Reste fest-
stellen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Halm-
fragmente von Gräsern; Samen von Getreide oder Grä-
sern sind ebenfalls festzustellen. Diese Reste sind
durch die Kupfersalze meist grünlich gefärbt. Sie las-
sen sich dadurch gut von Resten tezentet Wurzeln un-
terscheiden.

Eine ausgewählte Stichprobe von 9 Stücken wurde
W.H. Schoch, Labor für quartäre Hölzer, zur Bestim-
mung vorgelegt:e. Dabei zeigte sich, dass die meisten
durch mineralische Salze anhaftenden organischen Re-
ste für eine sichere Bestimmung zu klein oder zu
schlecht erhalten sind. Die untersuchten Proben erga-
ben folgende Resultate:

Nr.223 Gramineae-Rest
Nr. 239 Spindelfragment von Triticum spelta (Din-

kel)
Nr. 420 Käferflügel-Decke (rezent)
Nr. 739 einjähriges Hasel-Astchen mit Rinde

Abb. 9. Nr. 1572 mit ankorrodierter Hirse (Panicum miliaceum
oder Echinochloa crus-galli). Länge des Bildausschnitts 13 mm.
Fig. 9. N. 1572 con miglio (panicum miliaceum o echinochloa
crus-galli) attaccato tramite corrosione. LungheTza del particola-
re mm 13.

Abb. 10. Nr. 1711 mit ankorrodiertem Gramineae-Rest. Länge des

Bildausschnitts 9 mm.
Fig. 10. N. ITll con resti di graminacee attaccati tramite corro-
sione. Lunghezza del particolare mm 9.

Nr. 1291 Gramineae-Rest
Nr. 1572 Panicum miliaceum (Echte Hirse) oder Echi-

nochloa crus-galli (Hühnerhirse; Abb. 9)
Nr. 1711 Gramineae-Rest (Abb. 10)

Nr. 2130 Menschenhaar (Abb. 11)

Nr. 2877 Gramineae-Rest (Abb. 12)

Da die Lage der Objekte im Depot nicht bekannt
ist, kann nichts über die Verteilung der Stücke mit or-
ganischen Resten ausgesagt werden, wie dies sonst bei

36 Schriftlicher Bericht vom 26.6.1995. Herm Schoch sei für seine Hilfe herz-
lich gedankt. Er legte die Proben anlässlich des Symposiums der lntema-
tional Work Group for Palaeoethnobotany in Innsbruck (11.-16.6.1995)

verschiedenen weiteren Fachleuten zur Beurleilung vor (K.E. Behre, Wil-
helmshaven; M. Hopl Mainz; St. Jacomet, Basel; K.H. Knörzer, Neuss;
U. Körber-Grohne, Stuttgafi; M. Kislev, RamatGan; H. Iioll, Kiel).
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Abb. 4. Patinatyp I (Nr. 495). Länge des Bildausschnitts 29 mm.
Fig. 4. Tipo di Patina I (n. 495). Lunghezza del particolare mm
29.

Abb. 5. Patinatyp II (Nr. 1312). Länge des Bildausschnitts2j mm.
Fig. 5. Tipo di Patina II (n. 1312). Lunghezza del particolare mm
27.

Abb. 6. Patinatyp III (Nr. 1198). Länge des Bildausschnitts2'7 mm.
Fig. 6. Tipo di Patina III (n. lI9B). Lunghezza del particolare mm
27.

Abb.7. Patinatyp IV (Nr. 220).Länge des Bildausschnitts 30 mm.
Fig. 7. Tipo di Patina IV (n. 220). Lunghezza del particolare mm
30.

Abb. 8. Patinatyp V (Nr. 607). Länge des Bildausschnitts 33 mm.
Fig. 8. Tipo di Patina V (n. 607). Lunghezza del particolare mm
JJ.

fünf, mit römischen Zahlen bezeichnete patinatypen
unterschieden.
Typ I besitzt eine dünne, eng aufliegende Grundpatina
(im Katalog <G>) mit darauf liegenden grünen, insel-
artigen, glänzenden Korrosionsprodukten (im Katalog
<A>; Abb. 4).
Typ II zeigt eine stark angegriffene Metalloberfläche
und eine dicke Korrosionsschicht (Abb. 5).
Typ III besitzt eine rostfarbene Oberfläche (Abb. 6).
Typ IV zeigt eine verfressene Oberfläche und helle,
pulvrige Auflagen (Abb. 7).
Typ V besitzt eine rötliche, dichte Grundpatina mit
emailartig aufliegender, gdner Patina (Abb. 8).

Bei den Typen I, II und IV wird die Farbe weiter
angegeben, da diese variieren kann. Auf einem Objekt
können mehrere Patinatypen auftreten. Bei zahlreichen
Stücken sind rostfarbene Flecken und Krusten festzu-
stellen, die nur zum Teil auf im Depot gelagerte
Eisenobjekte zurückzuführen sind. Die rostfarbenen
Flecken am Fibelfuss Nr. 623 enthalten beispielswei-
se nach der Analyse von F. Schweizer kein Eisen.

Von den 3866 erhaltenen Objekten ist bei 3849 ei-
ne derartige Definition der Patina möglich. Tabelle 1

zeigt die Verteilung der einzelnen Typen. Der patina-
typ I überwiegt stark. Dies ist auch bei den Kombina-
tionen von verschiedenen Typen der Fall: Typ I ist mit
allen andern Typen kombiniert, am häufigsten (35
Mal) ist die Kombination von Typ I mit Typ II3s. Die
Patinatypen sind nicht bestimmten Objekttypen zuzu-
weisen. 198 Stücke (5.17o) zeigenrostfarbene Flecken,
deren 32 (0.8Eo) eine Rostkruste. 18 Telle (0.5Vo) be-
sitzen einen schwarzen Belag. 2I2 Objekte, besonders
Gefrissfragmente, zeigen schwarze Flecken. Diese Re-
ste wurden nicht analysiert.

Tab. l. Arbedo TI, Depot 1946. lm Depot vorhandene Patinaty-

'äLi. ,. oru"oo TI, Ripostiglio 1946. Tipi di patina presenti nel ri-
postiglio.

Von Bedeutung für die Depotfunde des Alpenrau-
mes ist auch die sog. <Brandpatino). Diese soll nach

Gleirscher typisch für Objekte von <<Brandopferplät-

zen>) sein (s. Kap. I0.4.I2). Nach Auskunft von F.

Schweizer lässt sich eine <Brandpatina> optisch nicht
feststellen, dafür wäre die Untersuchung eines Schliff-
bildes nötig. Sichere Anzeichen für die Einwirkung des

Feuers sind deshalb nur angeschmolzene und zer-
schmolzene Stücke.

2.7. Organische Reste

An 134 Objekten lassen sich organische Reste fest-
stellen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Halm-
fragmente von Gräsern; Samen von Getreide oder Grä-
sern sind ebenfalls festzustellen. Diese Reste sind
durch die Kupfersalze meist grünlich gefärbt. Sie las-
sen sich dadurch gut von Resten tezentet Wurzeln un-
terscheiden.

Eine ausgewählte Stichprobe von 9 Stücken wurde
W.H. Schoch, Labor für quartäre Hölzer, zur Bestim-
mung vorgelegt:e. Dabei zeigte sich, dass die meisten
durch mineralische Salze anhaftenden organischen Re-
ste für eine sichere Bestimmung zu klein oder zu
schlecht erhalten sind. Die untersuchten Proben erga-
ben folgende Resultate:

Nr.223 Gramineae-Rest
Nr. 239 Spindelfragment von Triticum spelta (Din-

kel)
Nr. 420 Käferflügel-Decke (rezent)
Nr. 739 einjähriges Hasel-Astchen mit Rinde

Abb. 9. Nr. 1572 mit ankorrodierter Hirse (Panicum miliaceum
oder Echinochloa crus-galli). Länge des Bildausschnitts 13 mm.
Fig. 9. N. 1572 con miglio (panicum miliaceum o echinochloa
crus-galli) attaccato tramite corrosione. LungheTza del particola-
re mm 13.

Abb. 10. Nr. 1711 mit ankorrodiertem Gramineae-Rest. Länge des

Bildausschnitts 9 mm.
Fig. 10. N. ITll con resti di graminacee attaccati tramite corro-
sione. Lunghezza del particolare mm 9.

Nr. 1291 Gramineae-Rest
Nr. 1572 Panicum miliaceum (Echte Hirse) oder Echi-

nochloa crus-galli (Hühnerhirse; Abb. 9)
Nr. 1711 Gramineae-Rest (Abb. 10)

Nr. 2130 Menschenhaar (Abb. 11)

Nr. 2877 Gramineae-Rest (Abb. 12)

Da die Lage der Objekte im Depot nicht bekannt
ist, kann nichts über die Verteilung der Stücke mit or-
ganischen Resten ausgesagt werden, wie dies sonst bei

36 Schriftlicher Bericht vom 26.6.1995. Herm Schoch sei für seine Hilfe herz-
lich gedankt. Er legte die Proben anlässlich des Symposiums der lntema-
tional Work Group for Palaeoethnobotany in Innsbruck (11.-16.6.1995)

verschiedenen weiteren Fachleuten zur Beurleilung vor (K.E. Behre, Wil-
helmshaven; M. Hopl Mainz; St. Jacomet, Basel; K.H. Knörzer, Neuss;
U. Körber-Grohne, Stuttgafi; M. Kislev, RamatGan; H. Iioll, Kiel).
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Abb. 11. Nr. 2130 mit ankorodiertem Menschenhaar. Länge des
Bildausschnitts 24 mm.
Fig. 11. N. 2130 con capello umano ottaccato tramite corrosione.
Lunghezza del particolare mm 24.

Abb. 12. Nr.2877 mit ankorrodiertem Gramineae-Rest. Länge des
Bildausschnitts 15 mm.
Fig. 12. N. 2877 con resti di graminacee attaccati tramite corro-
sione. Lunghezza del particolare mm 15.

Vgl. M. Kiee, Analyse der botanischen Makroreste. In: H.-M. von
KaeneVH. Brem/J.Th. Elmer et al., Der Münzhort aus dem Gutshof
in Neftenbach. Zürcher Denkmalpfl. Arch. Monogr. 16 (ZürichlBgg
1993) 72-811' Rekonstruktion 71 Abb. 51.
Drescher 1984,98 Abb. 2. - Zahbeiche organische Reste in den Spi-
raien der Certosafiben des Depots von Dercolo, s. Kap. 10.4.13.

gut dokumentierten Depots der Fall ist37. Dies gilt ins-
besondere für die Getreide- und die Gräserreste, die
von einer Abdeckung stammen könnten. Möglich wä-
re aber auch ein gewöhnliches Eindringen als Sied-
lungs- oder als spezifischer Werkstattabfall, beispiels-
weise im Zusammenhang mit der Aufbereitung des für
die Giesserei (Ofenbau etc.) gebrauchten Tones. Das
Haselästchen diente als Hilfe zur Wicklung der Fibel-
spirale3s.

Bestimmungen von vergleichbaren organischen Re-
sten der Eisenzeit aus dem Golaseccagebiet kenne ich
aus Como, Ameno, Valtravaglia und Castaneda. In
Ameno und Valtravaglia handelt es sich um in Gräber
gelegte Haselnüsse, in Castaneda um Hirse3q. Die lau-
fenden Untersuchungen der organischen Reste des
Gräberfeldes von Castaneda werden weitere Daten lie-
fern.

Drei Körbchenanhänger enthalten Reste ihrer orga-
nischen, fettigen Füllung (Nr. 770.778.779), welche
nicht analysiert wurden.

39 M. Bonghi Jovino/G. Bagnasco Gianni/L. Castelletti et al., Ricer-
che nella necropoli della Ca' Morta di Como. Campagne di scavo
1919/80/81. Riv. Arch. Prov. e Ant. Diocesi Como 165, 1983,
23-67 bes.34-38. - Ameno: Primas 1970, 85. - Valtravaglia: Sa-
ronio 1970, 118 Anm. 55. - Castaneda: JbSGU 32,1940-41,103
(Grab 75).

3. 1. Fundüberlieferung und Forschungsstand

In der Südschweiz basieren unsere Kenntnisse der

Eisenzeit praktisch nur auf Gräbern. Zahlreiche klei-

nere und grössere Grabgruppen sind aus dem ganzen

Kanton Tessin und aus dem Misox bekanntao. Sied-

lungsfunde fehlen für die ältere Eisenzeit weitgehend4r.

Depotfunde sind aus Arbedo und Sagno bei Chiasso

(nicht erhalten) bekannt.
Praktisch alle grossen Tessiner Gräbergruppen wur-

den am Ende des letzten und zu Beginn unseres Jahr-

hunderts ohne grosse Sorgfalt ausgegraben; die Fund-

komplexe haben deshalb als vermischt zu gelten. Die-
se Grabungen sind kaum publiziert. Gewöhnlich er-

schienen kleinere Artikel mit Abbildungen ausge-

wählter Funde, das gesamte Material ist aber nie

überblickbar. Eine Ausnahme bildet das Übersichts-
werk von Ulrich von 1914 über die Gräberfelder in der
Umgebung von Bellinzona. Obwohl auch er nur aus-

gewählte Objekte publizierte, sind diese doch in schö-

ner Anzahl und in qualitätvollen Fotos abgebildet. Hin-
zu kommt ein ausführlicher Katalog der Grabkomple-
xe. In den vierziger und fünfziger Jahren wurden
nochmals kleinere Gräbergruppen (Dalpe, Minusio, S.

Antonio) ausgegraben, aber nicht vollständig publi-
ziert. Seither fehlen grössere archäologische Untersu-
chungen42. Im Misox hingegen brach die Grabungs-
tätigkeit seit der Entdeckung von Gräbern bei Casta-
neda im Jahre 1878 nie mehr ab. Eine Materialpubli-
kation fehlt bislang.

Erst Primas gelang 1970 eine chronologische Glie-
derung der älteren Eisenzeit in die vier Phasen Tessin
A bis Tessin D, welche sie anhand gesicherter Kom-
plexe durchführte. 1975 folgte der entsprechende Bei-
i.rag zur jüngeren Eisenzeit von Stöckli.

In der Lombardei und im angrenzenden Piemont ist
die Eisenzeit ebenfalls hauptsächlich durch Gräber be-
kannt. Daneben gibt es einige Siedlungen, unter denen
Como und Parre hervorzuheben sind43. Von besonde-

rer Bedeutung ist die ausserhalb des Golaseccagebie-
tes liegende Siedlung Forcello bei Bagnolo S. Vitoaa.

Aus der Lombardei sind zahlreiche Depotfunde be-
kannt (Parre, Como, Vertemate und GolaseccalCoa-
rezza).

Auch in der Lombardei und im Piemont, wo im Ge-
gensatz zum Tessin die Grabungstätigkeit nie aufge-
hört hat, sind die meisten Funde noch unpubliziert. Mit
Spannung erwartet man die Ergebnisse der Grabungen
der letzten dreissig Jahre. Seit mehr als zwanzig lah-
ren wird regelmässig Material publiziert. De Marinis
hat sich mit zahlreichen wichtigen Beiträgen um die
Erforschung der Eisenzeit verdient gemacht. Er fördert
heute die wissenschaftliche Forschung in der Lombar-
dei massgeblich.

3.2. Phase Tessin C/Golasecca III A1

3.2.L Charakterisierung der Phase

Die Phase Tessin C (Horizont der späten Dragofi-
beln mit Antennen und der frühen Certosafibeln) wur-
de 1970 von Primas definiertas. Dabei stützte sie sich
hauptsächlich auf Fibeln, da die Keramik in dieser
Phase in zwei Regionalgruppen zerfällt. Als typische
Fibelformen nannte sie:

Späte Dragofibel mit Kopfscheibe, Antennenpaar,
seitlich angebrachtem Scheibenpaar und schwerem
Fussabschluss aus einer massiven Kugel und einem
profilierten, meist trichterförmig endenden Fortsatz
Schlangenfibel mit ähnlichem Fussabschluss und
ziemlich breitem Bügel, aber ohne grosse Kopf-
scheibe
Sanguisugafibel mit dickem Bügel, mit oder ohne

Einlagen und schwerem Fussabschluss mit gerun-
detem oder gerade endendem Fortsatz

3. Die Golasecca-Chronologie: Die Phasen Tessin A-C bzw. Golasecca II A-III A1

40 Zum Tessin s. R. Janke, Il Ticino dall'etä del ferro alla romanizza- 43
zione. AS 17,1994,2,58-63, bes.58 Fig. 1;62f. (Liste). -ZumMi-
sox: A. Zürcher, Urgeschichtliche Fundstellen Graubündens. Schrif-
tenr. Rät. Mus. Chur 27 (Chur 1982) 19 Karte 4.
M. Primas, Bemerkungen zu den Siedlungsfunden von Castaneda
GR. JbSGUF 59,1976, l8l-184. - Die eisenzeitlichen Schichten des
Castel Grande in Bellinzona wurden durch spätere Eingriffe völlig
zerstört: Donati 1986, 96. - R. Janke, Il Castello di Tegna: I reperti
di epoca preistorica. AS 17, 1994, 2,76-78;Fig. 4. 44
Neufunde von Gräbem des 5. Jh. v.Chr. in Locamo: AS 19, 1996, 1,29f. 45

Como: Como fra Etruschi e Celti. - Parre: Poggiani Keller 1992. -
Weitere Siedlungsspuren: Lecco, Rocca di Chiuso: Casini 1994,
126-140. - Golasecca: Not. Soprintend. Arch. Lombardia 1982, 30.
- Castelletto Ticino: Quad. Soprintend. Arch. Piemonte 2, 1983,
166f.; Taf. XLVII; 4, 1985,26;5, 1986, 188f.; Taf. LI,A; 8, 1989,
195; Taf. LXII; I 1, 1993,262f.; 12, 1994,3 I lf.; Taf. CVII,B. - Brio-
na: Quad. Soprintend. Arch. Piemonte 4, 1985,25f.; Taf. XIY;'7,
1988,72f.; Taf. XXXV
De Marinis 1991 mit weiterer Literatur und De Marinis et al. 1995.
Primas 1970,56-60.

43

31

38

42

4l

42



Abb. 11. Nr. 2130 mit ankorodiertem Menschenhaar. Länge des
Bildausschnitts 24 mm.
Fig. 11. N. 2130 con capello umano ottaccato tramite corrosione.
Lunghezza del particolare mm 24.

Abb. 12. Nr.2877 mit ankorrodiertem Gramineae-Rest. Länge des
Bildausschnitts 15 mm.
Fig. 12. N. 2877 con resti di graminacee attaccati tramite corro-
sione. Lunghezza del particolare mm 15.

Vgl. M. Kiee, Analyse der botanischen Makroreste. In: H.-M. von
KaeneVH. Brem/J.Th. Elmer et al., Der Münzhort aus dem Gutshof
in Neftenbach. Zürcher Denkmalpfl. Arch. Monogr. 16 (ZürichlBgg
1993) 72-811' Rekonstruktion 71 Abb. 51.
Drescher 1984,98 Abb. 2. - Zahbeiche organische Reste in den Spi-
raien der Certosafiben des Depots von Dercolo, s. Kap. 10.4.13.

gut dokumentierten Depots der Fall ist37. Dies gilt ins-
besondere für die Getreide- und die Gräserreste, die
von einer Abdeckung stammen könnten. Möglich wä-
re aber auch ein gewöhnliches Eindringen als Sied-
lungs- oder als spezifischer Werkstattabfall, beispiels-
weise im Zusammenhang mit der Aufbereitung des für
die Giesserei (Ofenbau etc.) gebrauchten Tones. Das
Haselästchen diente als Hilfe zur Wicklung der Fibel-
spirale3s.

Bestimmungen von vergleichbaren organischen Re-
sten der Eisenzeit aus dem Golaseccagebiet kenne ich
aus Como, Ameno, Valtravaglia und Castaneda. In
Ameno und Valtravaglia handelt es sich um in Gräber
gelegte Haselnüsse, in Castaneda um Hirse3q. Die lau-
fenden Untersuchungen der organischen Reste des
Gräberfeldes von Castaneda werden weitere Daten lie-
fern.

Drei Körbchenanhänger enthalten Reste ihrer orga-
nischen, fettigen Füllung (Nr. 770.778.779), welche
nicht analysiert wurden.

39 M. Bonghi Jovino/G. Bagnasco Gianni/L. Castelletti et al., Ricer-
che nella necropoli della Ca' Morta di Como. Campagne di scavo
1919/80/81. Riv. Arch. Prov. e Ant. Diocesi Como 165, 1983,
23-67 bes.34-38. - Ameno: Primas 1970, 85. - Valtravaglia: Sa-
ronio 1970, 118 Anm. 55. - Castaneda: JbSGU 32,1940-41,103
(Grab 75).

3. 1. Fundüberlieferung und Forschungsstand

In der Südschweiz basieren unsere Kenntnisse der

Eisenzeit praktisch nur auf Gräbern. Zahlreiche klei-

nere und grössere Grabgruppen sind aus dem ganzen

Kanton Tessin und aus dem Misox bekanntao. Sied-

lungsfunde fehlen für die ältere Eisenzeit weitgehend4r.

Depotfunde sind aus Arbedo und Sagno bei Chiasso

(nicht erhalten) bekannt.
Praktisch alle grossen Tessiner Gräbergruppen wur-

den am Ende des letzten und zu Beginn unseres Jahr-

hunderts ohne grosse Sorgfalt ausgegraben; die Fund-

komplexe haben deshalb als vermischt zu gelten. Die-
se Grabungen sind kaum publiziert. Gewöhnlich er-

schienen kleinere Artikel mit Abbildungen ausge-

wählter Funde, das gesamte Material ist aber nie

überblickbar. Eine Ausnahme bildet das Übersichts-
werk von Ulrich von 1914 über die Gräberfelder in der
Umgebung von Bellinzona. Obwohl auch er nur aus-

gewählte Objekte publizierte, sind diese doch in schö-

ner Anzahl und in qualitätvollen Fotos abgebildet. Hin-
zu kommt ein ausführlicher Katalog der Grabkomple-
xe. In den vierziger und fünfziger Jahren wurden
nochmals kleinere Gräbergruppen (Dalpe, Minusio, S.

Antonio) ausgegraben, aber nicht vollständig publi-
ziert. Seither fehlen grössere archäologische Untersu-
chungen42. Im Misox hingegen brach die Grabungs-
tätigkeit seit der Entdeckung von Gräbern bei Casta-
neda im Jahre 1878 nie mehr ab. Eine Materialpubli-
kation fehlt bislang.

Erst Primas gelang 1970 eine chronologische Glie-
derung der älteren Eisenzeit in die vier Phasen Tessin
A bis Tessin D, welche sie anhand gesicherter Kom-
plexe durchführte. 1975 folgte der entsprechende Bei-
i.rag zur jüngeren Eisenzeit von Stöckli.

In der Lombardei und im angrenzenden Piemont ist
die Eisenzeit ebenfalls hauptsächlich durch Gräber be-
kannt. Daneben gibt es einige Siedlungen, unter denen
Como und Parre hervorzuheben sind43. Von besonde-

rer Bedeutung ist die ausserhalb des Golaseccagebie-
tes liegende Siedlung Forcello bei Bagnolo S. Vitoaa.

Aus der Lombardei sind zahlreiche Depotfunde be-
kannt (Parre, Como, Vertemate und GolaseccalCoa-
rezza).

Auch in der Lombardei und im Piemont, wo im Ge-
gensatz zum Tessin die Grabungstätigkeit nie aufge-
hört hat, sind die meisten Funde noch unpubliziert. Mit
Spannung erwartet man die Ergebnisse der Grabungen
der letzten dreissig Jahre. Seit mehr als zwanzig lah-
ren wird regelmässig Material publiziert. De Marinis
hat sich mit zahlreichen wichtigen Beiträgen um die
Erforschung der Eisenzeit verdient gemacht. Er fördert
heute die wissenschaftliche Forschung in der Lombar-
dei massgeblich.

3.2. Phase Tessin C/Golasecca III A1

3.2.L Charakterisierung der Phase

Die Phase Tessin C (Horizont der späten Dragofi-
beln mit Antennen und der frühen Certosafibeln) wur-
de 1970 von Primas definiertas. Dabei stützte sie sich
hauptsächlich auf Fibeln, da die Keramik in dieser
Phase in zwei Regionalgruppen zerfällt. Als typische
Fibelformen nannte sie:

Späte Dragofibel mit Kopfscheibe, Antennenpaar,
seitlich angebrachtem Scheibenpaar und schwerem
Fussabschluss aus einer massiven Kugel und einem
profilierten, meist trichterförmig endenden Fortsatz
Schlangenfibel mit ähnlichem Fussabschluss und
ziemlich breitem Bügel, aber ohne grosse Kopf-
scheibe
Sanguisugafibel mit dickem Bügel, mit oder ohne

Einlagen und schwerem Fussabschluss mit gerun-
detem oder gerade endendem Fortsatz

3. Die Golasecca-Chronologie: Die Phasen Tessin A-C bzw. Golasecca II A-III A1

40 Zum Tessin s. R. Janke, Il Ticino dall'etä del ferro alla romanizza- 43
zione. AS 17,1994,2,58-63, bes.58 Fig. 1;62f. (Liste). -ZumMi-
sox: A. Zürcher, Urgeschichtliche Fundstellen Graubündens. Schrif-
tenr. Rät. Mus. Chur 27 (Chur 1982) 19 Karte 4.
M. Primas, Bemerkungen zu den Siedlungsfunden von Castaneda
GR. JbSGUF 59,1976, l8l-184. - Die eisenzeitlichen Schichten des
Castel Grande in Bellinzona wurden durch spätere Eingriffe völlig
zerstört: Donati 1986, 96. - R. Janke, Il Castello di Tegna: I reperti
di epoca preistorica. AS 17, 1994, 2,76-78;Fig. 4. 44
Neufunde von Gräbem des 5. Jh. v.Chr. in Locamo: AS 19, 1996, 1,29f. 45

Como: Como fra Etruschi e Celti. - Parre: Poggiani Keller 1992. -
Weitere Siedlungsspuren: Lecco, Rocca di Chiuso: Casini 1994,
126-140. - Golasecca: Not. Soprintend. Arch. Lombardia 1982, 30.
- Castelletto Ticino: Quad. Soprintend. Arch. Piemonte 2, 1983,
166f.; Taf. XLVII; 4, 1985,26;5, 1986, 188f.; Taf. LI,A; 8, 1989,
195; Taf. LXII; I 1, 1993,262f.; 12, 1994,3 I lf.; Taf. CVII,B. - Brio-
na: Quad. Soprintend. Arch. Piemonte 4, 1985,25f.; Taf. XIY;'7,
1988,72f.; Taf. XXXV
De Marinis 1991 mit weiterer Literatur und De Marinis et al. 1995.
Primas 1970,56-60.
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Schlanke Sanguisugafibel mit feiner Längs- und
Querstrichelung und relativ zierlichem Fussab-
schluss
Frühe Certosafibel mit rechteckigem Nadelhalter
und symmetrisch gebogenem Bügel, ohne Längs-
verzierung des Bügels und ohne Fussknopfverzie-
rung
Daran schloss Primas weitere Metallformen an:
Spitzbodige Körbchenanhänger ohne schweren
Knopfabschluss
Grosse Gürtelbleche mit mehreren Mittelrippen
Situlen mit meist unverzierten Attaschen
Die Keramik ist in den Gräbern allgemein schwach

vertreten. Im ganzen Tessin verbreitet sind kantige Be-
cher mit z.T. geripptem Oberteil und frühe Ringhen-
keltöpfe mit halbkreisförmig angesetztem Henkel. Für
den Sottoceneri belegt sind ferner kleine Randlippen-
schalen mit Stralucido-Zier, hohe Becher mit roter
Stralucido-Zier zwischen aufgemalten Graphitstreifen,
Deckel mit Haltelippe und rote, scheibengedrehte Ge-
fässe mit eingeglätteten Wellenlinien.

Gesicherte Inventare gibt es nur wenige. Aus dem
Sopraceneri stammen:

Aus dem Sottoceneri stammen

Porza TI
Grab 2 Primas 1970
Grab 3

Grab 4
Pregassona TI, Viarnetto
Grab 1

Cademario TI, Forcora
Grab 6
Grab 20
Grab 25

Taf. 48,448

Taf.27,B
Taf. 28,Aae
Taf. 28,Bso

Ungesicherte Inventare stammen aus Gudosr und
Cerinasca d'Arbedo (<kontrollierte Ausgrabung>>).r.

Die Materialbasis ist seit 1970 nicht mehr gewach-
sen. Neues Material wird die Publikation der Gräber
von Castaneda GR und Mesocco GR bringen, doch
werden sie an der Definition Primas' der Phase Tessin
C nichts änderns:.

Für die Lombardei hat 1981 De Marinis die Fund-
komplexe der Phase Golasecca III A, welche die Pha-
sen Tessin C und D umfasst, zusammengestellt. Von
Bedeutung ist, dass De Marinis Zugang zu den Mu-
seumsarchiven hatte und so viele Inventare in ihrem
Originalzustand rekonstruieren konnte. Frühere Arbei-
ten zur Chronologie des Golaseccagebietes hatten mit
zahlreichen vermischten Inventaren gearbeitet. Sie
werden deshalb hier nicht weiter beachtet.

Auch die Phasen von De Marinis sind hauptsäch-
lich über die Metallformen, insbesondere die Fibeln,
definiert. Die Keramikformen können - von wenigen
Ausnahmen abgesehen - nicht auf eine einzige phase

eingeengt werden. Für seine Phase Golasecca III A1
stellte De Marinis folgende Fibelformen als typisch
dar:

Dragofibel Typ Cerinasca d'Arbedo
Schlangenfibeln Typen Benvenuti 111 und Brem-
bate
Spätalpine Sanguisugafibel Var. A

Sanguisugafibel mit Tonkern Typ Mazzucca di

Montanaso
Sanguisugafibel mit Tonkern und Einlagen Typ Pa-

lestro
Kompositfibel TYP Ca' Morta

Kleine, massive Sanguisugafibel Typ Ca' Morta

Var. A und B
IHinnt kommen weitere Metallfunde:

Armring mit überlappenden Enden Typ a

Spitzbodige Körbchenanhänger Typen A und B

Körbchenanhänger mit profiliertem Ende Typ A
Doppelkonische, flache Bronzeperle

Als typische Keramikformen sind nur der Ring-

henkeltopf Typ A und die Fussschale mit halbhohem

Fuss, tiefem Körper, rippenförmigem Rand und mit
Stralucido-Zier zu nennen.

Inventare der Phase G III ,A.1 sind:

Mansfeld hat 1984 in seiner Rezension zum Werk
De Marinis' eine neue, leicht modifrzierte Einteilung
der Stufe G III A vorgeschlagen. Er stützte sich aus-
schliesslich auf die Keramik, da diese eine besondere
Gesetzmässigkeit in der Anzahl pro Grab (<Service>)
erkennen liesse. Den Bronzefunden hafte hingegen ei-
neZufälligkeit an, da keine eigentliche Trachtsitte fest-
zustellen sei, <<vermutlich weil keine genuine
Schmuckproduktion existierte, und folglich getragen
wurde, was als Angebot aus einem weiteren Umkreis
zur Auswahl stand>>ss. Für G III A1 stimmen De Ma-
rinis und Mansfeld praktisch überein, mit Service 3

glaubte Mansfeld noch eine Übergangsphase zu fas-
sen. Grosse Unterschiede gibt es aber in der Phase 3
(G III A3), obwohl Mansfeld von einer guten Über-
einstimmung sprach. Von den sechs von ihm für seine
Phase 3 in Anspruch genommenen Gräbern gehört nur
das von Brunate in die Phase G III A3 nach De Mari-
nis56. Die Überprüfung der Grundlagen der Kombi-
nationstabelle zeigt so zahlreiche Fehler, dass die
ganze Tabelle unbrauchbar wird. Besonders gravierend
sind die falsche Zuweisung der Henkeltöpfe aus den
Gräbern Brembate Sotto 8 und Como, Ca' Morta
1M946 zum Typ C (Brembate: Typ unbestimmbar;
Como: Typ B), das Fehlen des Henkeltopfs Typ B aus

Brembate Sotto 10 in der Tabelle ebenso wie das Feh-
len des <Kugeltopfes>> aus Como, S. Agostinosi. Ge-
rade die Zuweisung der <Kugeltöpfe> in die Phase 3
macht wenig Sinn, da diese Form klare Vorläufer in
der Phase G II B besitzt". Zudem hätten die typolo-
gisch sehr gut gliederbaren Metallformen durchaus in
die Tabelle aufgenommen werden können. Die An-
nahme Mansfelds, dass die Bronzen nicht lokal herge-
stellt worden seien, wird durch den Depotfund von Ar-
bedo widerlegt. Wo hätten denn die Bronzen auch her-
gestellt worden sein sollen, sind die Formen doch nur
im Golaseccagebiet gebräuchlich. Die Grundlage mei-
ner Arbeit bilden deshalb nur die Arbeiten von Primas
und De Marinis.

3 .2.2. P arallelisierung mit dem Chronologiesystem
nördlich der Alpen

Primas, Stöckli und De Marinis haben sich um
eine Verknüpfung der Phase Tessin C/Golasecca III
A1 mit den benachbarten Chronologiesystemen
bemüht.

zeichen. - Brembate Sotto 10: Becher Typ B, nicht A. - Montanaso:
wohl Becher Typ C, nicht B. - Gravellone Toce 15: Schalen nicht ähn-
lich zu Formen Spalte 4. - Brembate Sotto 6: Becher (Typ A oder B)
und Henkeltopf nicht Typen zuweisbar. - Die Kugeltöpfe (Spalte 13)
sind sehr unterschiediich und können nicht zusammengefasst werden.
De Marinis 1981, 193.
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Minusio TI, Ceresol
Grab 2
Grab 11

Grab L2

Grab 74

51
52

Taf.42,B
Taf.43,D
Taf.43,Ea1
Taf.44,C

Taf.47,A
Taf . 4'7,8
Taf. 47,C

Como, Ca' Morta
I 890
lY11926
vt1926
vIWl926 (t. dell'elmo)
t. del carro QIAJ929)
108
116
118
119
dalla Zuanna
14t
S. Agostino
Civiglio
IIV1878
vv1878
Brembate Sotto
Grab A
Grab I
Grab 2
Grab 8

Grab 9
Grab 11

Grab 12
Grab 14
Legnano
Grab 213
Grab 311
Grab 314
Grab 315

De Marinis 1981 Taf. 21, 19-25;22
Taf. 33, l-8
Taf.32
Taf.29-31
Taf.27.28
Taf.26,1-6
Taf.23,1-8;24
Taf.26,7-10
Taf . 33,9-11 ; 34; 35,1-j

Rittatore 1966 Taf. LILCXLN
De Marinis l98l Taf.25

Taf.21,1-18

Dalpe TI (Ausgrabung 1955)
Grab 1 Primas 1970
Grab 2
Grab 4
Grab 5

Grab 6
Grab 8

Grab 9
Dalpe TI, Vidresco
Grab I
Castaneda GR
Grab 58
Grab 59
Grab 62
Grab 63
Castaneda GR, Haus Luzzi
Grab 1 (1976) Archäologie Graubünden
Grab 3 (1976)
Mesocco GR, Coop
Gr:rb2(1969)
Grab 12 (1969) Conradin 1978
Pianezzo TI, AIle Piazze
Grab 2 Primas 1970

Taf.32,A
Taf.32,C
Taf.32,E
Taf.32,B
Taf.32,F
Taf. 33,A
Taf. 33,C

Taf.34

Taf. 30,C
Taf. 30,B
Taf. 31,B
Taf. 3l,C

107
108

Fig.
Fig.

6
-7 Casini 1992, 3

Taf.20,9.10
Taf.20,12
Taf.20,14
Taf. 15; 16,l--7
Taf. 20,5-8
Taf. 16,8-13
Taf.18.19
Fig. 5

Taf. 13

Taf. 12,16.17

Taf. 14

95 Fig. 7,1-5
126, Abb.66

Taf. 46,C46

De Marinis 1981 Taf. 12,7-15
Taf.ll,l-14
Taf.10,14.17-21
Taf. 10,5-16

Montanaso Lombardo (Mazzucca di
Montanaso)
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Grab-i4 wird nicht einbezogen, da die Zuweisung der Fibeln nicht
gesichert ist: Primas I970. 138f.; Taf.46,D.
Qra! ]3 (Taf. 44,A) gehört wegen der Fibel und des rundbodigen
Körbchenanhängers des Typs A in die Phase Tessin B.
Grab 2 (Taf. 48,B) stellt De Marinis 1990/91, l72f .; Anm.30 in sei-
ne Phase G II A,fB, da die von Primas aufgeführte massive Sangui-
sugafibel Nr. 9 nicht zum Grabkomplex gähöre. Die Zugehörigleit
des scheibengedrehten Gefässes mit Wellenband ist auch nicht !esi-
chert.
Das von Primas der Phase Tessin C zugerechnete Grab 22 von Ca-
demario, Forcora (Taf. 27,C) mit eisemer Schlangenfibel und Band-
ohrring ist älter.
Von Primas 1970 und Stöckli 1975 zur Stufe Tessin D gerechnet;
die Bronzen und auch die Keramik sprechen aber für "eine Zeitl

stellung in Tessin C: De Marinis 1981,242. - Das Grab vonpaz-
zallo^ (Taj. 46,8) gehört wegen der Sanguisugafibel mit komple-
xer Strichzier III, der Bronzeperle und den Bandohrringen in^die
Phase Tessin B.
Primas 19f0, Taf. 39,D (Grab 78), E (Grab 79);41,A (Grab 112).
Primas 1970, Taf. 19,B (Grab 32); 'taf. 21,A (Grab 97); 21,B
(Grab 159). Grab32 kann als glaubwürdig gelten; Grab 97 ist ver-
mischt; Grab 159 Tessin D-zeitlich. - Die Inventare der <kon-
trollie_rten> Ausgrabung sind also nicht zuverlässig. Sie werden
deshalb im folgenden nicht in die chronologische Dlskussion mit-
einbezogen.
Das Material von Castaneda GR wird von P Nagy, dasjenige von
Mesocco GR von B. Schmid-Sikimii zur Publikatiiri vorbäreiiet. Für
den ergiebigen Gedankenaustausch sei ihnen bestens gedankt.

Die Phase G III A1 von De Marinis entspricht der
Phase Tessin C von Primassa. Die Bronzen stimmen -
mit Ausnahme der nur lokalen Formen - überein. Dies
gilt auch für einzelne Keramikformen (Becher, Ring-
henkeltöpfe, hohe Becher).

De Marinis 1981,242.
G. Mansfeld, Neue Beiträge zur Chronologie der Eisenzeit in Nord-
italien. Germania 62, 1984,2,43'1445 bes. 440.
BrunaleUl972, Legnano 311 und 313, Gravellone Toce 7, Civiglio
III/1878 und V/i878.
Weitere Mängel: Como, Ca' Morta 119: Becher Typ C, ohne Frage-
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Schlanke Sanguisugafibel mit feiner Längs- und
Querstrichelung und relativ zierlichem Fussab-
schluss
Frühe Certosafibel mit rechteckigem Nadelhalter
und symmetrisch gebogenem Bügel, ohne Längs-
verzierung des Bügels und ohne Fussknopfverzie-
rung
Daran schloss Primas weitere Metallformen an:
Spitzbodige Körbchenanhänger ohne schweren
Knopfabschluss
Grosse Gürtelbleche mit mehreren Mittelrippen
Situlen mit meist unverzierten Attaschen
Die Keramik ist in den Gräbern allgemein schwach

vertreten. Im ganzen Tessin verbreitet sind kantige Be-
cher mit z.T. geripptem Oberteil und frühe Ringhen-
keltöpfe mit halbkreisförmig angesetztem Henkel. Für
den Sottoceneri belegt sind ferner kleine Randlippen-
schalen mit Stralucido-Zier, hohe Becher mit roter
Stralucido-Zier zwischen aufgemalten Graphitstreifen,
Deckel mit Haltelippe und rote, scheibengedrehte Ge-
fässe mit eingeglätteten Wellenlinien.

Gesicherte Inventare gibt es nur wenige. Aus dem
Sopraceneri stammen:

Aus dem Sottoceneri stammen

Porza TI
Grab 2 Primas 1970
Grab 3

Grab 4
Pregassona TI, Viarnetto
Grab 1

Cademario TI, Forcora
Grab 6
Grab 20
Grab 25

Taf. 48,448

Taf.27,B
Taf. 28,Aae
Taf. 28,Bso

Ungesicherte Inventare stammen aus Gudosr und
Cerinasca d'Arbedo (<kontrollierte Ausgrabung>>).r.

Die Materialbasis ist seit 1970 nicht mehr gewach-
sen. Neues Material wird die Publikation der Gräber
von Castaneda GR und Mesocco GR bringen, doch
werden sie an der Definition Primas' der Phase Tessin
C nichts änderns:.

Für die Lombardei hat 1981 De Marinis die Fund-
komplexe der Phase Golasecca III A, welche die Pha-
sen Tessin C und D umfasst, zusammengestellt. Von
Bedeutung ist, dass De Marinis Zugang zu den Mu-
seumsarchiven hatte und so viele Inventare in ihrem
Originalzustand rekonstruieren konnte. Frühere Arbei-
ten zur Chronologie des Golaseccagebietes hatten mit
zahlreichen vermischten Inventaren gearbeitet. Sie
werden deshalb hier nicht weiter beachtet.

Auch die Phasen von De Marinis sind hauptsäch-
lich über die Metallformen, insbesondere die Fibeln,
definiert. Die Keramikformen können - von wenigen
Ausnahmen abgesehen - nicht auf eine einzige phase

eingeengt werden. Für seine Phase Golasecca III A1
stellte De Marinis folgende Fibelformen als typisch
dar:

Dragofibel Typ Cerinasca d'Arbedo
Schlangenfibeln Typen Benvenuti 111 und Brem-
bate
Spätalpine Sanguisugafibel Var. A

Sanguisugafibel mit Tonkern Typ Mazzucca di

Montanaso
Sanguisugafibel mit Tonkern und Einlagen Typ Pa-

lestro
Kompositfibel TYP Ca' Morta

Kleine, massive Sanguisugafibel Typ Ca' Morta

Var. A und B
IHinnt kommen weitere Metallfunde:

Armring mit überlappenden Enden Typ a

Spitzbodige Körbchenanhänger Typen A und B

Körbchenanhänger mit profiliertem Ende Typ A
Doppelkonische, flache Bronzeperle

Als typische Keramikformen sind nur der Ring-

henkeltopf Typ A und die Fussschale mit halbhohem

Fuss, tiefem Körper, rippenförmigem Rand und mit
Stralucido-Zier zu nennen.

Inventare der Phase G III ,A.1 sind:

Mansfeld hat 1984 in seiner Rezension zum Werk
De Marinis' eine neue, leicht modifrzierte Einteilung
der Stufe G III A vorgeschlagen. Er stützte sich aus-
schliesslich auf die Keramik, da diese eine besondere
Gesetzmässigkeit in der Anzahl pro Grab (<Service>)
erkennen liesse. Den Bronzefunden hafte hingegen ei-
neZufälligkeit an, da keine eigentliche Trachtsitte fest-
zustellen sei, <<vermutlich weil keine genuine
Schmuckproduktion existierte, und folglich getragen
wurde, was als Angebot aus einem weiteren Umkreis
zur Auswahl stand>>ss. Für G III A1 stimmen De Ma-
rinis und Mansfeld praktisch überein, mit Service 3

glaubte Mansfeld noch eine Übergangsphase zu fas-
sen. Grosse Unterschiede gibt es aber in der Phase 3
(G III A3), obwohl Mansfeld von einer guten Über-
einstimmung sprach. Von den sechs von ihm für seine
Phase 3 in Anspruch genommenen Gräbern gehört nur
das von Brunate in die Phase G III A3 nach De Mari-
nis56. Die Überprüfung der Grundlagen der Kombi-
nationstabelle zeigt so zahlreiche Fehler, dass die
ganze Tabelle unbrauchbar wird. Besonders gravierend
sind die falsche Zuweisung der Henkeltöpfe aus den
Gräbern Brembate Sotto 8 und Como, Ca' Morta
1M946 zum Typ C (Brembate: Typ unbestimmbar;
Como: Typ B), das Fehlen des Henkeltopfs Typ B aus

Brembate Sotto 10 in der Tabelle ebenso wie das Feh-
len des <Kugeltopfes>> aus Como, S. Agostinosi. Ge-
rade die Zuweisung der <Kugeltöpfe> in die Phase 3
macht wenig Sinn, da diese Form klare Vorläufer in
der Phase G II B besitzt". Zudem hätten die typolo-
gisch sehr gut gliederbaren Metallformen durchaus in
die Tabelle aufgenommen werden können. Die An-
nahme Mansfelds, dass die Bronzen nicht lokal herge-
stellt worden seien, wird durch den Depotfund von Ar-
bedo widerlegt. Wo hätten denn die Bronzen auch her-
gestellt worden sein sollen, sind die Formen doch nur
im Golaseccagebiet gebräuchlich. Die Grundlage mei-
ner Arbeit bilden deshalb nur die Arbeiten von Primas
und De Marinis.

3 .2.2. P arallelisierung mit dem Chronologiesystem
nördlich der Alpen

Primas, Stöckli und De Marinis haben sich um
eine Verknüpfung der Phase Tessin C/Golasecca III
A1 mit den benachbarten Chronologiesystemen
bemüht.

zeichen. - Brembate Sotto 10: Becher Typ B, nicht A. - Montanaso:
wohl Becher Typ C, nicht B. - Gravellone Toce 15: Schalen nicht ähn-
lich zu Formen Spalte 4. - Brembate Sotto 6: Becher (Typ A oder B)
und Henkeltopf nicht Typen zuweisbar. - Die Kugeltöpfe (Spalte 13)
sind sehr unterschiediich und können nicht zusammengefasst werden.
De Marinis 1981, 193.
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Minusio TI, Ceresol
Grab 2
Grab 11

Grab L2

Grab 74

51
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Taf.42,B
Taf.43,D
Taf.43,Ea1
Taf.44,C

Taf.47,A
Taf . 4'7,8
Taf. 47,C
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I 890
lY11926
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vIWl926 (t. dell'elmo)
t. del carro QIAJ929)
108
116
118
119
dalla Zuanna
14t
S. Agostino
Civiglio
IIV1878
vv1878
Brembate Sotto
Grab A
Grab I
Grab 2
Grab 8

Grab 9
Grab 11

Grab 12
Grab 14
Legnano
Grab 213
Grab 311
Grab 314
Grab 315

De Marinis 1981 Taf. 21, 19-25;22
Taf. 33, l-8
Taf.32
Taf.29-31
Taf.27.28
Taf.26,1-6
Taf.23,1-8;24
Taf.26,7-10
Taf . 33,9-11 ; 34; 35,1-j

Rittatore 1966 Taf. LILCXLN
De Marinis l98l Taf.25

Taf.21,1-18

Dalpe TI (Ausgrabung 1955)
Grab 1 Primas 1970
Grab 2
Grab 4
Grab 5

Grab 6
Grab 8

Grab 9
Dalpe TI, Vidresco
Grab I
Castaneda GR
Grab 58
Grab 59
Grab 62
Grab 63
Castaneda GR, Haus Luzzi
Grab 1 (1976) Archäologie Graubünden
Grab 3 (1976)
Mesocco GR, Coop
Gr:rb2(1969)
Grab 12 (1969) Conradin 1978
Pianezzo TI, AIle Piazze
Grab 2 Primas 1970

Taf.32,A
Taf.32,C
Taf.32,E
Taf.32,B
Taf.32,F
Taf. 33,A
Taf. 33,C

Taf.34

Taf. 30,C
Taf. 30,B
Taf. 31,B
Taf. 3l,C
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Taf.20,9.10
Taf.20,12
Taf.20,14
Taf. 15; 16,l--7
Taf. 20,5-8
Taf. 16,8-13
Taf.18.19
Fig. 5

Taf. 13

Taf. 12,16.17

Taf. 14

95 Fig. 7,1-5
126, Abb.66

Taf. 46,C46

De Marinis 1981 Taf. 12,7-15
Taf.ll,l-14
Taf.10,14.17-21
Taf. 10,5-16

Montanaso Lombardo (Mazzucca di
Montanaso)
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Grab-i4 wird nicht einbezogen, da die Zuweisung der Fibeln nicht
gesichert ist: Primas I970. 138f.; Taf.46,D.
Qra! ]3 (Taf. 44,A) gehört wegen der Fibel und des rundbodigen
Körbchenanhängers des Typs A in die Phase Tessin B.
Grab 2 (Taf. 48,B) stellt De Marinis 1990/91, l72f .; Anm.30 in sei-
ne Phase G II A,fB, da die von Primas aufgeführte massive Sangui-
sugafibel Nr. 9 nicht zum Grabkomplex gähöre. Die Zugehörigleit
des scheibengedrehten Gefässes mit Wellenband ist auch nicht !esi-
chert.
Das von Primas der Phase Tessin C zugerechnete Grab 22 von Ca-
demario, Forcora (Taf. 27,C) mit eisemer Schlangenfibel und Band-
ohrring ist älter.
Von Primas 1970 und Stöckli 1975 zur Stufe Tessin D gerechnet;
die Bronzen und auch die Keramik sprechen aber für "eine Zeitl

stellung in Tessin C: De Marinis 1981,242. - Das Grab vonpaz-
zallo^ (Taj. 46,8) gehört wegen der Sanguisugafibel mit komple-
xer Strichzier III, der Bronzeperle und den Bandohrringen in^die
Phase Tessin B.
Primas 19f0, Taf. 39,D (Grab 78), E (Grab 79);41,A (Grab 112).
Primas 1970, Taf. 19,B (Grab 32); 'taf. 21,A (Grab 97); 21,B
(Grab 159). Grab32 kann als glaubwürdig gelten; Grab 97 ist ver-
mischt; Grab 159 Tessin D-zeitlich. - Die Inventare der <kon-
trollie_rten> Ausgrabung sind also nicht zuverlässig. Sie werden
deshalb im folgenden nicht in die chronologische Dlskussion mit-
einbezogen.
Das Material von Castaneda GR wird von P Nagy, dasjenige von
Mesocco GR von B. Schmid-Sikimii zur Publikatiiri vorbäreiiet. Für
den ergiebigen Gedankenaustausch sei ihnen bestens gedankt.

Die Phase G III A1 von De Marinis entspricht der
Phase Tessin C von Primassa. Die Bronzen stimmen -
mit Ausnahme der nur lokalen Formen - überein. Dies
gilt auch für einzelne Keramikformen (Becher, Ring-
henkeltöpfe, hohe Becher).

De Marinis 1981,242.
G. Mansfeld, Neue Beiträge zur Chronologie der Eisenzeit in Nord-
italien. Germania 62, 1984,2,43'1445 bes. 440.
BrunaleUl972, Legnano 311 und 313, Gravellone Toce 7, Civiglio
III/1878 und V/i878.
Weitere Mängel: Como, Ca' Morta 119: Becher Typ C, ohne Frage-
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Die wichtigste Verbindung zum Gebiet nördlich der
Alpen bilden die späthallstättischen Fibeln. Im Tessin
stammen nur die sieben Exemplare aus dem Depot von
Arbedo und die Fibel aus Grab 1 von Dalpe, Vidres-
co aus einem gesicherten Komplex, die übrigen aus
nicht gesicherten Gräbern5e.

Anhand der Weidacher Fibel von Dalpe vermutete
Stöckli ein Parallellaufen von Ha D3 und Tessin C, oh-
ne dies aber beweisen zu können60. Heute steht weite-
res, gesichertes Material ntr Verfügung. Grab 6812
vom Dürrnberg führt eine Weidacher Fibel zusammen
mit einer Fusszierfibel, was eine Einordnung nach Ha
D3 erlaubt6l. Neben der eigentlichen Weidacher Fibel,
deren Bügel unter der Pauke hindurchführt, gibt es ei-
ne Variante, bei welcher der Nadelhalter und die Na-
del aus der Pauke herauswachsen. Auch diese Varian-
te gehört in die Phase Ha D3. Dies belegen Grab 6112
vom Dürrnberg und Grab 20 von Pillhausen (Ldkr.
Riedenburg), die beide Fusszierfibeln enthaltenaz. Das
Exemplar von der Heuneburg (Periode I) bestätigt obi-
ge Datierung63. Eine weitere Untergliederung dieses Fi-
beltyps verbietet sich im Moment, da der Publikati-
onsstand - besonders auch was Frankreich betrifft -
sehr schlecht ist. Die bisherigen Ordnungsversuche
überzeugen wenige+. Parzinger rechnete Grabinventare
mit Weidacher Fibeln seiner Stufe FLtIa 2u65. Die De-
finition des Beginns der Latöne-Zeit anhand eines Fi-
beltyps der vorangehenden Stufe ist wenig sinnvoll,
insbesondere weil dieser nie mit echten Latöne-For-
men vergesellschaftet ist. Diese Inventare zeigen zwal
dass die Weidacher Fibeln bis ans Ende von Ha D3
vorkommen, ihre Latfzeit ist aber unbekannt. Grab 1

von Dalpe, Vidresco enthält typische Formen der pha-
se Tessin C. Wegen der Weidacher Fibel ist eine par-
allelisierung von Tessin C mit Ha D3 zu postulieren.
Die SpäthallstatrFibeln des Depots von Arbedo be-
stätigen diesen Ansatz, auch wenn einem Depotfund
in der Chronologiediskussion nur wenig Gewicht zu-
kommen mag. Die jüngsten Funde des Depots gehören
in die Phase Tessin C. Tessin D- bzw. Golasecca III
A2/A3- und Latöne A-Formen fehlen.

Das Schwert mit <<anthropomorphem Griff> aus
dem Grab Como, Ca' Morta VlM926 (t. dell'elmo)
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bewog 1975 Stöckli dazu, die Phase Tessin C noch et-
was in LT A hineinreichen zu lassen66. De Marinis hat
dem widersprochen. Er sah im Schwert eine Späthall-
statt-Form und zog Vergleiche mit Funden aus Ost-
frankreich, insbesondere mit dem Schwert von
Champberceauoz. Die letzte zusammenfassende Dar-
stellung der Schwerter und Dolche mit anthropomor-
phem Griff stammt von Hawkesos. Anthropomorphe
Griffe im eigentlichen Sinne sind nirgends vor der Mit-
tellatöne-Zeit nachzuweisen, die von Hawkes genann-
ten <Zwischenformen> zwischen hallstattzeitlichen
Dolchen und den mittellatönezeitlichen Stücken über-
zeugen wenig. Der Griff des Schwertes von Como
gehört nicht zu den eigentlichen anthropomorphen
Griffen und ist deshalb für chronologische Aussagen
unbrauchbar. Gleiches gilt für das Schwert, das an-
geblich aus Grabungen des Abb6 A. Fourot im Grab-
hügel von Champberceau, Gemeinde Esnoms-au-Val
(D6p. Haute-Marne) stammt. Die Herkunftsangabe ist
falsch. Das Stück stammt aus dem <<Tumulus des Mon-
toilles>>, der nur ein Bronzebeil und das Schwert ent-
hieltos. Die Zuweisungen zu einer bestimmten Bestat-
tung im Hügel von Champberceau entbehren jeder
Grundlagero. Zudem ist die Ahnhchkeit zu den
Stücken aus dem Golaseccagebiet recht gering. Wirk-
lich schlagende Vergleiche frir das Schwert aus dem
Grab Como Ca' Morta VIIUI926 stammen nur aus der
näheren Umgebung: eines aus der Gräbergruppe von
Brembate Sotto und eines ohne genaue Fundortanga-
be im Museum Como7l. Es scheint sich hier um eine
Lokalform zu handeln, die wenig zu einer überregio-
nalen Parallelisierung beitragen kann. Schwerter in Ha
D3-Zusammenhang brauchen in Oberitalien nicht wei-
ter zu erstaunen, gehört es ja nicht direkt zur <Dolch-
zone>> Mitteleuropas. In der folgenden Phase G III A2
findet sich ein Schwert im Grab 15 von Gravellone To-
ce, doch ist dies ein klarer Latöne-Typ.

In Grab 46 von Tamins GR, Unterm Dorf finden
sich eine massive Sanguisugafibel mit kurzem Fuss
und Einlagen auf dem Bügel sowie eine Fusszierfibel
F4 vergesellschaftet'r. Die Sanguisugafibel datiert mit
grosser Wahrscheinlichkeit in die Phase Tessin C (s.
Kap. 4.2.2.4 mit Nr. 542.543).

66 Sröckli 1975, 70.16 Abb.'70.
67 De Marinis 1988a, 198.
68 R.R. Clarke/C.F.C. Hawkes, An anthropoid sword from Shouldham,

Norfolk with related Continental and Biitish weapons. proceed. pre_
hist. Soc. XXI, 1955, 198-22'7.

69 Ch. Royer, Le tumulus de Champberceau. M6m. Soc. Hist. et Arch.
Langres IV 1909, 1-20 bes. 24;Taf. 1-3 bes. 1,7.8.

70 R. Bouillerot, La collection de I'abb6 Fouror. Rev. pr6hist. ill. de
I'Est de la Fnnce 2, 1907, 5, 141-144; ders., Tumului des Montoil_
les, des.9ros.Meurgers et de la Foröt de Champberceau. Rev. pr6hist.
ill. de l'Est de la France 3, 1908, 3,69J8; \üamser tglS, l,iS.

71 N...Negroni_Catacchio, Spade con impugnature pseudo-antropoide
nell'area della cultura di Golasecca. Slbriüm Xt, islt_:lZ, tt:lt:t.
Dazu De Marinis 1981, Anm. 143. - Zeichnung des Stücks von
Brembate Sotto: Casini 1992,3;Fig. l. -

'12 Conradin 1918,97 Abb. 29; 30,1. 
-

Weitere Hinweise zur Verbindung zwischen dem

Golasecca- und dem Hallstattchronologiesystem lie-

fern drei Fundpunkte aus dem Schweizer Mittelland'

Rundbodige Körbchenanhänger des Typs C nach De

Marinis, welche für G III A1 typisch sind, aber noch

in G III A2 vorkommen, fanden sich im Fundkomplex

3 des Grabhügels von Thunstetten BE-Tännwäldn ß79
und im nicht ganz gesicherten Grab von Aubonne
ypz:, jedesmal mit Ha D3-Fibeln vergesellschaftet.

Beide Komplexe zeigen, dass dieser Schmucktyp be-

reits in Ha D3 bestanden haben muss. Von Chätillon-

sur-Gläne FR, aus Grube 4 der Zone A (dritte Be[e-

gungsphase) stammen eine Fusspaukenfibel und eine

frühe Certosafibel mit rechteckigem Nadelhalter, nebst

einem Fragment eines schwarzfigurigen attischen Kra-

ters74. Die Certosafibel entspricht den frühen Certosa-

fibeln im Tessin, was die Parallelisierung Tessin C-Ha
D3 bestätigt. In Chätillon gibt es keine latönezeitlichen

Funde.
Besondere Bedeutung kommt der Stratigraphie der

Siedlung Forcello bei Bagnolo San Vito zlu, die in der

Nähe von Mantua zwischen Mincio und Po liegt?5. Dort
fanden sich in Schichten etruskische, späthallstättische
und Golasecca-Formen zusammen mit attischer Kera-
mik. Die hier interessierenden Phasen C, D und E ent-
hielten Späthallstattfibeln und Golasecca-Material. Die
Späthallstattfibeln der Phasen C und D sind sehr gut
mit den Fibeln aus dem Depot von Arbedo zu ver-
gleichen?6. Anhand von typischen Golasecca-Formen,
die noch unpubliziert sind, lassen sich die Phasen C
und D des Forcello der Phase G III A1 zuweisen, die
Phase E aber G II B??. Die jüngeren Phasen A und B
enthalten G III A2-Formen und LT A-Fibeln.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Phase
Tessin C/G III A1 mit Ha D3 parallelisierl werden
muss. Das Ende von Tessin C/G III A1 fällt sicher mit
dem Ende von Ha D3 zusammen, da in der nachfol-
genden Phase G III A2 bereits LT A-Funde auftreten.
Diese Phase ist von Stöckli und De Marinis ausführ-
lich gewürdigt worden?s. Wieweit sich die Anfänge
von Tessin C/G III A1 und Ha D3 decken, bleibt zu
untersuchen. Den bisher einzigen Anhaltspunkt bietet
die Siedlung von Bagnolo S. Vito, Forcello. Ihre Pha-
sen C, D und E enthalten Ha D3-Fibeln. Die Phasen

Thunstetten: H. Henning, Zwei hallstattzeitliche Grabhügel aus dem
Bemer Mittelland. Thunstetten-Tannwäldli, Urlenen-Buebeloo/Chra-
che (Bern 1992) 26-30. - Aubonne: W. Drack, Anhängeschmuck der
Hallstattzeit aus dem schweizerischen Mittelland und Jura. JbSGUF
s3, t966t67, 49f .60.
H. Schwab, Chätillon-sur-Gläne. Germania 61, 1983, 42'1;Fig. 17;
Ramseyer 1983, l79f .: Fig. 20.
De Marinis 1991; De Marinis et al. 1995, Für die freundlichen Aus-
künfte zu Stratigraphie und Funden von Forcello sei Henn Prof. Dr.
R. De Marinis herzlich gedankt.
De Marinis 1991,24'1-25O, bes. 248 Fig.7,3.6.9.
De Marinis 1991,255-257, bes. 255 Tabelle; De Marinis et al. 1995,
536.s48f.
Sröckli 1975, ll-18.'10-:74.78-83; De Marinis 1981,245 f.251.

C und D lieferten Tessin C/G III A1-, die Phase E hin-
gegen G II B-Materialrs. Die Phase Ha D3 beginnt des-
halb wohl früher als die Phase Tessin C/G III A1 und
läuft auch noch mit der Phase G II B paralleleo. Ande-
re gesicherte Funde aus dem Golaseccagebiet, die die-
sen Schluss stützen könnten, fehlen momentan8l. Kom-
plexe aus Padua und S. Lucia/Most na Soöi bestätigen
aber diesen Ansatz (s. Kap. 3.3.6).

Dass die Phase LT A auf die Phase Ha D3 folgt und
beide Phasen nicht parallel laufen, ist von der For-
schung heute allgemein anerkannt. Eine Ausnahme
machte Pauli, der zwar in seiner letzten Arbeit diese
Tatsache vordergründig akzeptierte, im Text aber sei-
ne alte These des <Nebeneinanden> weiter verfocht.
Besondere Kdtik übte Pauli an der Interpretation der
Stratigraphie der Heuneburg. Für ihn hatte es für eine
Belegung von etwa 600 bis spätestens 450 zu viele
Bauphasen, er wollte die Belegungszeit lieber bis
390/80 sehens2. Für die Ausdehnung bis nach LI B zog
er Fibeln bei, die teils an LT A-Formen gemahnten,

teils mit LT B-Typen zu verbinden seien. Die ersteren
sind gewöhnliche Späthallstattformen, die durchaus in
der Variationsbreite der Fibelproduktion liegen (Nr.
555.558)s:. Nr. 558 ist eine Fremdform aus Ostfrank-
reich, die ebenfalls in die Späthallstattzeit gehört. Die
Tierfibeln der Heuneburg werden - zurückgehend auf
einen Artikel Kimmigs - generell als frühlatönezeit-
lich betrachtets4. Dieser stellte die Tierfibeln in Ab-
hängigkeit von ostalpinen Tierkopffibeln bzw. Certo-
safibeln, die er gesamthaft frühlatönezeitlich datierte.
Dies ist sicher nicht richtig. Die Eisenfibel mit leicht
gekantetem Bügel, die <ohne LT B-Vorbilder nicht
denkbar ist>>, lässt sich unschwer als Fusszierfibel an-
sprechen8s. Der leicht gekantete Bügel ist auch an an-
deren Ha D3-Fibeln der Heuneburg anzutreffens6. Die
Anregung dazu dürften die gegossenen Paukenfibeln
geliefert haben, die einen scharfen Übergang von
Pauke zu Fuss bzw. Nadel zeigen. Die Fibel mit
zurückgebogenem, ringförmig durchbrochenem Fuss
mit Palmette verglichen mehrere Autoren mit den sog.
Kaulwitzer Fibelng7. Diese Fibel ist nicht sicher strati-
fiziert und kann somit nicht als Beweis beigezogen
werden. Die Kaulwitzer Fibeln werden anhand typo-
logischer Überlegungen gemeinhin in die Früh- und

79 De Marinis 1991,250f.255f.; De Marinis et al. 1995.
80 De Marinis 1990191, 172-174; Chronologietabelle Fig. 7.
81 De Marinis 198'1,96 Fig. 6 bezog die Vogelkopffibel aus Golasecca

in die Diskussion ein. Die Gräberfelder brechen aber nicht mit G II
B ab, es gibt auch jüngeres Material (De Marinis 1981, 140-143;
Tat.67).

82 Pauli 1993, 156-159.
83 Pauli 1993, 158 Anm. 4'73 nannte die Nr. 487.555.558, sowie die

<Tierfibeln> 500.556.640.
84 W. Kimmig, Zu einigen Späthallstattfibeln östlichen Zuschnitts von

der Heuneburg. Sirula 20l2l, 1980, 315-323.
85 Sievers 1984, Nr.2368.
86 Sievers 1984, Nr. 539.598.621 .622.625.2228.221 1.2366.2369.
87 Sievers 1984, 77;Nr. 229'T.Stratifizierung: (Ia-II).
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Molinazzo d'Arbedo, Grab 58 (2 Ex.); Gudo, Grab 160 und 161; Ce-
rinasca d'Arbedo, Grab 17 und 44. Das (nicht gesicherte) Grab 160
von Gudo (ohne die Schlangenfibeln!) stellte Stockli 1975,6g we_
gen des kantigen Bechers in die Phase D. Der Becher Typ D 1 und
der Henkeitopf Typ A gehören aber bereits der phase Clh Rtffes-
sin C an.
sröckli 1975,68f.
Moosleitner eI al. 19"74,Taf. 132.133.
Moosleitner et al. 1974, Taf. 126,A; Pauli 1978. 98. - pillhausen:
Torbrügge 1979, Taf . 125,1-9.
Sievers 1984, 27 Abb.16.
J.-P Mohen/C. Eluöre, Fibules ä timbale et fibules discoides des py-
r6n6es frangaises, Bull. Soc. Pr6hist. Frangaise 6j,19j0, tgZ-tS'g;
Mansfeld 1973, Listen 189-194; Feugöre/Guillot 1986, 193f.; par-
zinger 1988, Taf . 146,1.
Parzinger 1988, 54.62.68f.
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Die wichtigste Verbindung zum Gebiet nördlich der
Alpen bilden die späthallstättischen Fibeln. Im Tessin
stammen nur die sieben Exemplare aus dem Depot von
Arbedo und die Fibel aus Grab 1 von Dalpe, Vidres-
co aus einem gesicherten Komplex, die übrigen aus
nicht gesicherten Gräbern5e.

Anhand der Weidacher Fibel von Dalpe vermutete
Stöckli ein Parallellaufen von Ha D3 und Tessin C, oh-
ne dies aber beweisen zu können60. Heute steht weite-
res, gesichertes Material ntr Verfügung. Grab 6812
vom Dürrnberg führt eine Weidacher Fibel zusammen
mit einer Fusszierfibel, was eine Einordnung nach Ha
D3 erlaubt6l. Neben der eigentlichen Weidacher Fibel,
deren Bügel unter der Pauke hindurchführt, gibt es ei-
ne Variante, bei welcher der Nadelhalter und die Na-
del aus der Pauke herauswachsen. Auch diese Varian-
te gehört in die Phase Ha D3. Dies belegen Grab 6112
vom Dürrnberg und Grab 20 von Pillhausen (Ldkr.
Riedenburg), die beide Fusszierfibeln enthaltenaz. Das
Exemplar von der Heuneburg (Periode I) bestätigt obi-
ge Datierung63. Eine weitere Untergliederung dieses Fi-
beltyps verbietet sich im Moment, da der Publikati-
onsstand - besonders auch was Frankreich betrifft -
sehr schlecht ist. Die bisherigen Ordnungsversuche
überzeugen wenige+. Parzinger rechnete Grabinventare
mit Weidacher Fibeln seiner Stufe FLtIa 2u65. Die De-
finition des Beginns der Latöne-Zeit anhand eines Fi-
beltyps der vorangehenden Stufe ist wenig sinnvoll,
insbesondere weil dieser nie mit echten Latöne-For-
men vergesellschaftet ist. Diese Inventare zeigen zwal
dass die Weidacher Fibeln bis ans Ende von Ha D3
vorkommen, ihre Latfzeit ist aber unbekannt. Grab 1

von Dalpe, Vidresco enthält typische Formen der pha-
se Tessin C. Wegen der Weidacher Fibel ist eine par-
allelisierung von Tessin C mit Ha D3 zu postulieren.
Die SpäthallstatrFibeln des Depots von Arbedo be-
stätigen diesen Ansatz, auch wenn einem Depotfund
in der Chronologiediskussion nur wenig Gewicht zu-
kommen mag. Die jüngsten Funde des Depots gehören
in die Phase Tessin C. Tessin D- bzw. Golasecca III
A2/A3- und Latöne A-Formen fehlen.

Das Schwert mit <<anthropomorphem Griff> aus
dem Grab Como, Ca' Morta VlM926 (t. dell'elmo)
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bewog 1975 Stöckli dazu, die Phase Tessin C noch et-
was in LT A hineinreichen zu lassen66. De Marinis hat
dem widersprochen. Er sah im Schwert eine Späthall-
statt-Form und zog Vergleiche mit Funden aus Ost-
frankreich, insbesondere mit dem Schwert von
Champberceauoz. Die letzte zusammenfassende Dar-
stellung der Schwerter und Dolche mit anthropomor-
phem Griff stammt von Hawkesos. Anthropomorphe
Griffe im eigentlichen Sinne sind nirgends vor der Mit-
tellatöne-Zeit nachzuweisen, die von Hawkes genann-
ten <Zwischenformen> zwischen hallstattzeitlichen
Dolchen und den mittellatönezeitlichen Stücken über-
zeugen wenig. Der Griff des Schwertes von Como
gehört nicht zu den eigentlichen anthropomorphen
Griffen und ist deshalb für chronologische Aussagen
unbrauchbar. Gleiches gilt für das Schwert, das an-
geblich aus Grabungen des Abb6 A. Fourot im Grab-
hügel von Champberceau, Gemeinde Esnoms-au-Val
(D6p. Haute-Marne) stammt. Die Herkunftsangabe ist
falsch. Das Stück stammt aus dem <<Tumulus des Mon-
toilles>>, der nur ein Bronzebeil und das Schwert ent-
hieltos. Die Zuweisungen zu einer bestimmten Bestat-
tung im Hügel von Champberceau entbehren jeder
Grundlagero. Zudem ist die Ahnhchkeit zu den
Stücken aus dem Golaseccagebiet recht gering. Wirk-
lich schlagende Vergleiche frir das Schwert aus dem
Grab Como Ca' Morta VIIUI926 stammen nur aus der
näheren Umgebung: eines aus der Gräbergruppe von
Brembate Sotto und eines ohne genaue Fundortanga-
be im Museum Como7l. Es scheint sich hier um eine
Lokalform zu handeln, die wenig zu einer überregio-
nalen Parallelisierung beitragen kann. Schwerter in Ha
D3-Zusammenhang brauchen in Oberitalien nicht wei-
ter zu erstaunen, gehört es ja nicht direkt zur <Dolch-
zone>> Mitteleuropas. In der folgenden Phase G III A2
findet sich ein Schwert im Grab 15 von Gravellone To-
ce, doch ist dies ein klarer Latöne-Typ.

In Grab 46 von Tamins GR, Unterm Dorf finden
sich eine massive Sanguisugafibel mit kurzem Fuss
und Einlagen auf dem Bügel sowie eine Fusszierfibel
F4 vergesellschaftet'r. Die Sanguisugafibel datiert mit
grosser Wahrscheinlichkeit in die Phase Tessin C (s.
Kap. 4.2.2.4 mit Nr. 542.543).

66 Sröckli 1975, 70.16 Abb.'70.
67 De Marinis 1988a, 198.
68 R.R. Clarke/C.F.C. Hawkes, An anthropoid sword from Shouldham,

Norfolk with related Continental and Biitish weapons. proceed. pre_
hist. Soc. XXI, 1955, 198-22'7.

69 Ch. Royer, Le tumulus de Champberceau. M6m. Soc. Hist. et Arch.
Langres IV 1909, 1-20 bes. 24;Taf. 1-3 bes. 1,7.8.

70 R. Bouillerot, La collection de I'abb6 Fouror. Rev. pr6hist. ill. de
I'Est de la Fnnce 2, 1907, 5, 141-144; ders., Tumului des Montoil_
les, des.9ros.Meurgers et de la Foröt de Champberceau. Rev. pr6hist.
ill. de l'Est de la France 3, 1908, 3,69J8; \üamser tglS, l,iS.

71 N...Negroni_Catacchio, Spade con impugnature pseudo-antropoide
nell'area della cultura di Golasecca. Slbriüm Xt, islt_:lZ, tt:lt:t.
Dazu De Marinis 1981, Anm. 143. - Zeichnung des Stücks von
Brembate Sotto: Casini 1992,3;Fig. l. -

'12 Conradin 1918,97 Abb. 29; 30,1. 
-

Weitere Hinweise zur Verbindung zwischen dem

Golasecca- und dem Hallstattchronologiesystem lie-

fern drei Fundpunkte aus dem Schweizer Mittelland'

Rundbodige Körbchenanhänger des Typs C nach De

Marinis, welche für G III A1 typisch sind, aber noch

in G III A2 vorkommen, fanden sich im Fundkomplex

3 des Grabhügels von Thunstetten BE-Tännwäldn ß79
und im nicht ganz gesicherten Grab von Aubonne
ypz:, jedesmal mit Ha D3-Fibeln vergesellschaftet.

Beide Komplexe zeigen, dass dieser Schmucktyp be-

reits in Ha D3 bestanden haben muss. Von Chätillon-

sur-Gläne FR, aus Grube 4 der Zone A (dritte Be[e-

gungsphase) stammen eine Fusspaukenfibel und eine

frühe Certosafibel mit rechteckigem Nadelhalter, nebst

einem Fragment eines schwarzfigurigen attischen Kra-

ters74. Die Certosafibel entspricht den frühen Certosa-

fibeln im Tessin, was die Parallelisierung Tessin C-Ha
D3 bestätigt. In Chätillon gibt es keine latönezeitlichen

Funde.
Besondere Bedeutung kommt der Stratigraphie der

Siedlung Forcello bei Bagnolo San Vito zlu, die in der

Nähe von Mantua zwischen Mincio und Po liegt?5. Dort
fanden sich in Schichten etruskische, späthallstättische
und Golasecca-Formen zusammen mit attischer Kera-
mik. Die hier interessierenden Phasen C, D und E ent-
hielten Späthallstattfibeln und Golasecca-Material. Die
Späthallstattfibeln der Phasen C und D sind sehr gut
mit den Fibeln aus dem Depot von Arbedo zu ver-
gleichen?6. Anhand von typischen Golasecca-Formen,
die noch unpubliziert sind, lassen sich die Phasen C
und D des Forcello der Phase G III A1 zuweisen, die
Phase E aber G II B??. Die jüngeren Phasen A und B
enthalten G III A2-Formen und LT A-Fibeln.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Phase
Tessin C/G III A1 mit Ha D3 parallelisierl werden
muss. Das Ende von Tessin C/G III A1 fällt sicher mit
dem Ende von Ha D3 zusammen, da in der nachfol-
genden Phase G III A2 bereits LT A-Funde auftreten.
Diese Phase ist von Stöckli und De Marinis ausführ-
lich gewürdigt worden?s. Wieweit sich die Anfänge
von Tessin C/G III A1 und Ha D3 decken, bleibt zu
untersuchen. Den bisher einzigen Anhaltspunkt bietet
die Siedlung von Bagnolo S. Vito, Forcello. Ihre Pha-
sen C, D und E enthalten Ha D3-Fibeln. Die Phasen

Thunstetten: H. Henning, Zwei hallstattzeitliche Grabhügel aus dem
Bemer Mittelland. Thunstetten-Tannwäldli, Urlenen-Buebeloo/Chra-
che (Bern 1992) 26-30. - Aubonne: W. Drack, Anhängeschmuck der
Hallstattzeit aus dem schweizerischen Mittelland und Jura. JbSGUF
s3, t966t67, 49f .60.
H. Schwab, Chätillon-sur-Gläne. Germania 61, 1983, 42'1;Fig. 17;
Ramseyer 1983, l79f .: Fig. 20.
De Marinis 1991; De Marinis et al. 1995, Für die freundlichen Aus-
künfte zu Stratigraphie und Funden von Forcello sei Henn Prof. Dr.
R. De Marinis herzlich gedankt.
De Marinis 1991,24'1-25O, bes. 248 Fig.7,3.6.9.
De Marinis 1991,255-257, bes. 255 Tabelle; De Marinis et al. 1995,
536.s48f.
Sröckli 1975, ll-18.'10-:74.78-83; De Marinis 1981,245 f.251.

C und D lieferten Tessin C/G III A1-, die Phase E hin-
gegen G II B-Materialrs. Die Phase Ha D3 beginnt des-
halb wohl früher als die Phase Tessin C/G III A1 und
läuft auch noch mit der Phase G II B paralleleo. Ande-
re gesicherte Funde aus dem Golaseccagebiet, die die-
sen Schluss stützen könnten, fehlen momentan8l. Kom-
plexe aus Padua und S. Lucia/Most na Soöi bestätigen
aber diesen Ansatz (s. Kap. 3.3.6).

Dass die Phase LT A auf die Phase Ha D3 folgt und
beide Phasen nicht parallel laufen, ist von der For-
schung heute allgemein anerkannt. Eine Ausnahme
machte Pauli, der zwar in seiner letzten Arbeit diese
Tatsache vordergründig akzeptierte, im Text aber sei-
ne alte These des <Nebeneinanden> weiter verfocht.
Besondere Kdtik übte Pauli an der Interpretation der
Stratigraphie der Heuneburg. Für ihn hatte es für eine
Belegung von etwa 600 bis spätestens 450 zu viele
Bauphasen, er wollte die Belegungszeit lieber bis
390/80 sehens2. Für die Ausdehnung bis nach LI B zog
er Fibeln bei, die teils an LT A-Formen gemahnten,

teils mit LT B-Typen zu verbinden seien. Die ersteren
sind gewöhnliche Späthallstattformen, die durchaus in
der Variationsbreite der Fibelproduktion liegen (Nr.
555.558)s:. Nr. 558 ist eine Fremdform aus Ostfrank-
reich, die ebenfalls in die Späthallstattzeit gehört. Die
Tierfibeln der Heuneburg werden - zurückgehend auf
einen Artikel Kimmigs - generell als frühlatönezeit-
lich betrachtets4. Dieser stellte die Tierfibeln in Ab-
hängigkeit von ostalpinen Tierkopffibeln bzw. Certo-
safibeln, die er gesamthaft frühlatönezeitlich datierte.
Dies ist sicher nicht richtig. Die Eisenfibel mit leicht
gekantetem Bügel, die <ohne LT B-Vorbilder nicht
denkbar ist>>, lässt sich unschwer als Fusszierfibel an-
sprechen8s. Der leicht gekantete Bügel ist auch an an-
deren Ha D3-Fibeln der Heuneburg anzutreffens6. Die
Anregung dazu dürften die gegossenen Paukenfibeln
geliefert haben, die einen scharfen Übergang von
Pauke zu Fuss bzw. Nadel zeigen. Die Fibel mit
zurückgebogenem, ringförmig durchbrochenem Fuss
mit Palmette verglichen mehrere Autoren mit den sog.
Kaulwitzer Fibelng7. Diese Fibel ist nicht sicher strati-
fiziert und kann somit nicht als Beweis beigezogen
werden. Die Kaulwitzer Fibeln werden anhand typo-
logischer Überlegungen gemeinhin in die Früh- und

79 De Marinis 1991,250f.255f.; De Marinis et al. 1995.
80 De Marinis 1990191, 172-174; Chronologietabelle Fig. 7.
81 De Marinis 198'1,96 Fig. 6 bezog die Vogelkopffibel aus Golasecca

in die Diskussion ein. Die Gräberfelder brechen aber nicht mit G II
B ab, es gibt auch jüngeres Material (De Marinis 1981, 140-143;
Tat.67).

82 Pauli 1993, 156-159.
83 Pauli 1993, 158 Anm. 4'73 nannte die Nr. 487.555.558, sowie die

<Tierfibeln> 500.556.640.
84 W. Kimmig, Zu einigen Späthallstattfibeln östlichen Zuschnitts von

der Heuneburg. Sirula 20l2l, 1980, 315-323.
85 Sievers 1984, Nr.2368.
86 Sievers 1984, Nr. 539.598.621 .622.625.2228.221 1.2366.2369.
87 Sievers 1984, 77;Nr. 229'T.Stratifizierung: (Ia-II).
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Molinazzo d'Arbedo, Grab 58 (2 Ex.); Gudo, Grab 160 und 161; Ce-
rinasca d'Arbedo, Grab 17 und 44. Das (nicht gesicherte) Grab 160
von Gudo (ohne die Schlangenfibeln!) stellte Stockli 1975,6g we_
gen des kantigen Bechers in die Phase D. Der Becher Typ D 1 und
der Henkeitopf Typ A gehören aber bereits der phase Clh Rtffes-
sin C an.
sröckli 1975,68f.
Moosleitner eI al. 19"74,Taf. 132.133.
Moosleitner et al. 1974, Taf. 126,A; Pauli 1978. 98. - pillhausen:
Torbrügge 1979, Taf . 125,1-9.
Sievers 1984, 27 Abb.16.
J.-P Mohen/C. Eluöre, Fibules ä timbale et fibules discoides des py-
r6n6es frangaises, Bull. Soc. Pr6hist. Frangaise 6j,19j0, tgZ-tS'g;
Mansfeld 1973, Listen 189-194; Feugöre/Guillot 1986, 193f.; par-
zinger 1988, Taf . 146,1.
Parzinger 1988, 54.62.68f.

't3

74

75

76
7'7

78

63
64

65
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Mittellatönezeit gesetzt, da man in ihnen Imitationen
von Frühlatöne-Fibeln siehtss. Vergesellschaftungen
mit echten Latöne-Fibeln (oder mit anderen, näher da-
tierbaren Fundstücken) liegen aber nicht vor. Zu er-
klären bleibt in diesem Falle, weshalb die Kaulwitzer
Fibeln eine Armbrustspirale besitzen. Hier wäre eher

- was bereits in der älteren Forschung angenommen
wurde - an späthallstättische Vorbilder zu denken. Ge-
gen das Weiterlaufen der Heuneburg bis in die Latö-
ne-Zeit spricht auch das Dendrodatum des Holztores
der letzten Belegungsphase (Periode Ia) von 520+10's.
Es macht ein Ende der Heuneburg um 500 v.Chr. wahr-
scheinlich. Damit befinden wir uns absolutchronolo-
gisch noch klar in der Hallstattzeit (s. Kap. 3.2.5). Dass
die Heuneburg die 1. Hälfte des 5. Jh. v.Chr. nicht
mehr erreichte, zeigt auch das Fehlen von südalpinen
Fundstücken der Phase Tessin C/G III A1. Das
dritte Argument Paulis war die Höhensiedlung Cit6
d'Affrique, Com. Messein (Meurthe-et-Moselle), die eine
Kontinuität von Ha D3 nach LI B (ohne LT A) zei-
geeo. Unter den Kleinfunden dominieren Ha D3-Fibeln,
es gibt auch einige LT B-, aber keine LT A-Fibeln. Das
publizierte Profil der Siedlung erlaubt einige Bemer-
kungen zur postulierten Kontiniutät. Die Kulturschich-
ten h und g sind späthallstattzeitlich, wobei g zweil.T
B-Fibeln lieferte. Über g lag die Planieschicht f, die
Ha D3- und LI B-Material enthielt, darüber Schicht e
mit Ha D3-Fibeln und mittelalterlicher Keramik. Das
Argument für die Kontinuität zwischen Ha D3 und LI
B war, dass Ha D3- und LT B-Funde sowohl in der
Planieschicht f als auch in der darunterliegenden
Schicht g zusammenlagen. Diese Argumentation ist
falsch. Planieschichten können Material verschiedener
Phasen enthalten, ohne dass eine Kontinuität zwischen
ihnen angenommen werden muss. Schicht g kann zu-
dem nicht als <geschlossen>> gelten, da auf ihr die Pla-
nie f lag. Die LT B-Fibelfragmente aus g verlieren so-
mit ihren chronologischen Wert. Ernsthafte Argumen-
te gegen ein <Nacheinandeo> von Ha D3 und LT A
gibt es also nicht.

88 H. van den Boom, Die Pomerellische Gesichtsurnenkultur. Acta Prae-
hist. et Arch. 11-12, 1980-81, 265 und die folgenden Seiten zur Fi-
belchronologie.

89 M. Friedrich/H. Hennig, Dendrochronologische Untersuchung der
Hölzer des hallstattzeitlichen Wagengrabes 8 aus Wehringen, Lkr.
Augsburg und andere Absolutdaten zur Hallstattzeit. Bayr. Vor-
geschbl. 60, 1995, 289-300 bes. 292,

90 J.P Lagadec/P. DuvaVJ. Eveillard et al., Bilan de sept campagnes de
fouilles ä la Citd d'Affrique de Messein (1981-87). Rev. Arch. Est
et Centre-Est 40, 1989, 141-197, bes. 152-154.191-193.

9l Die Chronologien von Frey und Peroni umfassen für die betreffen-
den Phasen die gleichen Gräber, sie sind also voll vergleichbar. Pero-
ni nahm weitere, unpublizierte Gräber dazu.

92 De Marinis 1981, 248 Fig. 8; 1990/91, l14Fig. 7; 1991, 255f.
93 Peroni 1981, 99-i03.130-183.
94 Frey 1969, 24 Abtr.11. - Capodaglio 31: ebd., 99. - Capodaglio -}ti:

Peroni 1981, 183. - Costa Martini42: Frey 1969, 23 Anm. I22: nrir
19 Fibeln. - Nazari 161: Peroni 1981, Taf. 14.Daztr: M. Tirelli. Una
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3.2.3. Parullelisierung mit dem Chronologiesystem
von Este

Grössere Probleme bereitet die Parallelisierung mit
Este, wobei hier die Phasen Este III-Mitte und III-spät
nach Frey bzw. Este III Dl und D2 nach Peroni inter-
essierener. Dies illustrieren zwei Chronologietabellen
von De Marinis: In einer ersten parallelisierte er G II
B mit Este III-Mitte und G III A1-3 mit Este III-spät,
in einer zweiten jedoch G II B und G III A1 mit Este
III-Mitte und G III A2-3 mit Este III-späPz.

Bei einem Vergleich zwischen beiden Chronolo-
giesystemen sind folgende Unterschiede zu beachten:
Die Golaseccachronologie ist eine Fibelchronologie.
Die Keramikformen sind nur in ganz wenigen Fällen
einer Phase zuzuweisen. Die Estechronologie hinge-
gen bezieht die Keramik viel stärker mit ein. Dass dies
nicht zu übereinstimmenden Phasen führen kann, ist
klar. Es ist den Fibelphasen den Vorzug zu geben, da
sie das Material in kürzere und zudem regional und
überregional besser korrelierbare Stufen gliedern.

Aus Este sind bis heute nur wenige vollständige
Grabkomplexe publiziert worden. Oft ist man ge-
zwungen, mit einer <<Auswahl>> oder mit einer reinen
Beschreibung zu arbeiten. Differenzen in der Zuwei-
sung von einzelnen Objekten zu den Gräbern sind
nicht selten. Als phasenbildende Komplexe wurden
zudem meist sehr reiche Gräber ausgewählt. Gerade
bei diesen sind Mehrfachbestattungen anzunehmene3.
Dies gilt insbesondere für die Phase Este III-spät, wo
alle von Frey aufgezählten, phasendefinierenden Grä-
ber Mehrfachbestattungen enthaltenea. Dies gilt auch
für die Mehrzahl der von ihm Este III-Mitte zugewie-
senen Gräberss. Hinzu kommen nicht einwandfrei
überlieferte Komplexe wie das Grab Palugana und das
<<Grab>> 48 von Carcerise. Nur Capodaglio Grab 35 ist
gesichert und publizierte?. Die von Peroni zusätzlich
genannten Gräber sind alle nicht vollständig publiziert,
eine Kontrolle der Zuweisung ist daher nicht möglich.
Die Verwendung von Mehrfachbestattungen zur Pha-
sengliederung führt zu wenig präzisen und sich im De-
tail überschneidenden Phasen und kann deshalb nur als

nuova lettura della tomba Nazari 161 di Este. Arch. Veneta IV 1981,
7-27 . - Prd: Stud. Etruschi IV 1930, 127-134; mit 5 Gürteln und i5
Fibeln. - Boldü-Dolfin 52153: Frey 1969, 100.

95 Pelä 10: Peroni 1981, 171; Taf. 15. - Pelä 14: ebd., 168; Taf. 13. -
Benvenuti 98: ebd., 168.112; Taf. 13. - Ricovero 212: Este l, Taf.
132-136: gesicherter Komplex? Mit Material des 7. Jh.! , Costa
Martini 43: Peroni 1981, Taf. 13.

96 Palugana: Frey 1969, 22 Anm.115a; Taf. 34,1-2'7. Peroni et al. 1975,
Taf. XVIL Die Fibel Taf. XVII,2 gehört in S. Lucia./Most na Soöi in
die Phase SL IIa nach Terianfirampul 1973, ist also älter als das
übrige Material. - Carceri: Frey 1969, Taf. 28,10-18 und Not. Sca-
vi Ant. 1893, 396402. Das <Grab> enthält drei Gürtel. Die kleine
Fibel und die Palette gehören wohl ins 7. Jh. Vgl. Este, Rebato, Grab
187: Frey 1969,Taf. 13,21 und V. Bianco Peroni, Die Messer in Ita-
lien, PBF VII, 2 (München 1976) Nr. 132 (Messer Typ Arnoaldi von
Este-Legnano).

91 Mostra Etruria Padana, 396f., Taf. CXXXI; Frey 1971, 312 Abb.
10,2-4. Fibeln auch bei Chieco Bianchi eI al. 19'16,Taf. 13,10; 14,7.

Notlösung akzeptiett werden. Die Chronologie von

Este sollte deshalb anhand der gesicherten Einzelbe-

stattungen neu aufgerollt werden'

Eine Parallelisierung der Este-Phasen von Frey und

peroni mit den Golasecca-Phasen von Primas und De

Marinis ist deshalb im Moment nicht möglich' Zut Il-
lustration sollen die Gräber Capodaglio 31 analysiert

werdenes. Sie enthalten Formen der Phase G III 41,

*i" 
"in" 

Schlangenfibel vom Typ Benvenuti 111=und

einen spitzbodigen Körbchenanhänger (Typ unbe-

stimmbar)er, sowie Formen von G III A2, wie Körb-

chenanhänger mit profiliertem Fortsatz Typ B und ei-

serne, durchbrochene Latöne-Gürtelhaken'00. Dasselbe

gilt für das Grab 42 Costa Martini'o'. Dass man Este

III-spät anhand der Typologie De Marinis' in mehrere

Phasen unterteilen kann, hat bereits Parzinger gese-

fisnroz. G III Al-zeitliche Gräber oder auch nur Einzel-

objekte sind ebenfalls in der Phase Este III-Mitte ver-

treten. Grab Capodaglio 35 enthält eine Sanguisugafi-

bel mit schwerem Fuss und einen spitzbodigen Körb-
chenanhänger. Es wird von Frey dem Ubergang Este

Ill-Mitte/spät, von Peroni aber III-spät zugerechnet.

Grab Benvenuti 111, namengebend für die Golasecca-

Schlangenfibel der Phase G III A1, datierte TerZan we-
gen der Certosafibeln in die Phase Este III-Mitte, Pero-

ni aber in Este III-spät'o', In diesem Grab liegen drei
Certosafibeln des Typs V die es mit Grab 43 Costa
Martini verbinden, das von allen Autoren nach Este

III-Mitte gesetzt wirdro4. In diesem (mehrfach beleg-
ten) Grab liegen auch vier Sanguisugafibeln mit stark
verziertem Bügel (Kreisaugen und tiefe Querrillen)
und teilweise schwerem Fussabschluss. Diese finden
gute Vergleichsstücke in den nicht gesicherten Gräbern
Paluganalos und Carceri 48tou, welche beide ebenfalls
Este III-Mitte zugewiesen werden. Die schweren Fuss-

abschlüsse dieser Fibeln zeigen so grosse Ahnhchkeit
zu Golasecca-Füssen der Phase Tessin C/G III 4110?,

dass ihre Gleichzeitigkeit wahrscheinlich ist. Die Phase

Este III-Mitte enthält auch noch Komplexe, die mit
G II B zu parallelisieren sind (s. Kap. 3.3.)rot.

Folgende Gräber oder Einzelobjekte von Este kön-
nen mit der Phase G III A1 parallelisiert werden:

1. Komplexe mit direkten Verbindungen zum Gola-
seccagebiet

A. Gesicherte und vollstöndig publizierte Komplexe
Muletti Prosdocimi 251: Tessin C-zeitliche Sangui-
sugafibel mit Einlagenloe
Capodaglio 35: Sanguisugafibel mit asymmetri-
schem Bügel und Einlagen, spitzbodiger Körb-
chenanhänger Typ A
Ricovero 219: Armring mit überlappenden Enden
TYP a"o

B. Nicht gesicherte und/oder nicht vollstrindig publi-
zierte Komplexe bzw. Einzelobjekte"'
P alazzina: Tessin C-zeitliche Sanguisugafibel mit
Einlagen
Benvenuti 103: Tessin C-zeitliche Sanguisugafibel
mit Einlagen
Benvenuti 111: namengebende Schlangenfibel,
Armring mit überlappenden Enden Typ a

Costa Martini 43: Sanguisugafibel mit asymmetri-
schem Bügel mit Einlagen und schwerem Fussab-

schluss
Carceri 48: Sanguisugafibel mit asymmetrischem
Bügel mit Einlagen und schwerem Fussabschluss.

Rebato 149: spitzbodige Körbchenanhänger Typ A

2. Ohne direkte Verbindungen zum Golaseccagebiet
A. Gesicherte, ungestörte und publifierte Komplexe

Muletti Prosdocimi 258",
B. Ungesicherte Komplexett3

Benvenuti 115, Canevedo 270, Capodaglio 6
(1960) und Franchini 21

Verbindungen zur Chronologie nördlich der Alpen
erlauben die Grabkomplexe von Este nicht. Zwarliegen
einige Späthallstattfibeln in Gräbern, doch sind diese

entweder nicht gesichert oder mehrfach belegtr'4. Einzig
das Grab 38 von Padua, Ognissanti kann als glaubwür-

dig gelten. Es enthält eine Ha D3-zeitliche Vogelkopffi-
bel und Material, das sich mit der Phase Tessin B/G II
B parallelisieren lässtrr5. Es bestätigt die Resultate der

Siedlungsgrabung vom Forcello, welche auf ein Paral-

lellaufen von Ha D3 mit G II B und G III A1 weisen.

98
99
100
101
102
103
104
105

106
107
108

Frey 1969, Taf . 32;33;37,2;38;'1O;71,23.24.
Frey 1969, Taf . 33,5.25.
Frey 1969, Taf . 33,23.24.31-33.
Frey 1969,23 Abb. 10.
Parzinger 1988, 113f.; Taf. I37, aber ohne Nr. 60.
Teräan 1976,355f.; Abb. 21,1-6.
Frey 1969,22 Abb.9; Liste Typ V bei TerZan 1976,323f.
Frey 1969, Taf.34,l-2'7. Vgl. dazu unbedingt wegen der Profilie-
rung des Fussknopfes Peroni et al.1975, Taf. XVII.
Frey 1969, Taf. 28,10-19.
Vgl. Kap. 4.2.2.8, Nr. 590-691.
Peroni et al. 19'75,349 und De Marinis 1990191, 172-174.

109 Este 1,Taf.239.
110 EsteI, Taf. 148.149.
111 Palazzina: Peroni et al. 1975, Taf. XIY,2.4-6.I1.13. Von Eles Masi

1986 füht die Sanguisugafibel mit Einlagen doppelt: Nr 1540.1591.

- Benvenuti 103: Chieco Bianchi et al. 19'16,Taf, 13,9. Weitere Fi-
beln: Taf . l8,ll ; 20,1'7 ; 21,2.7 . Alle zugehörig? - Benvenuti 1 1 1 : Mon.
Ant. VII, 1897, 141 (tomba 58); X, 1901, Taf. Y19. Tert'an 1976,
355f.; Abb. 21. - Rebato 149: Not. Scavi Ant. 1922,4lf.;Fig.36.

I 12 Este I,Taf.248.
113 Benvenuti 115: Chieco Bianchi et al. 1916,Taf.2l,9.ll.l5:'22,6.-

Canevedo 270: Terlan 1976, 356 Abb. 21,7-10. - Capodaglio 6
(1960): Chieco Bianchi et al. 1976, Taf. 21,12; 22,1. Terian 1976,
359 Abb. 23,1-5. - Franchini 21: Chieco Bianchi et al.1'916,Taf.
21,6.8.

114 Benvenuti 98: Frey 1969,20 Abb. 8,3. Mehrfachbestattung (s. Anm.
95). - Muletti Prosdocimi 250: Este 1,352-354;.Taf.238,9. Kom-
plex gesichert? Die Bogenfibel mit umwickeltem Bügel Nr. 9 gehört
wohl ins 8. Jh. Von Eles Masi 1986 weist sie einem anderen Grab-
komplex zu (Nr. 436B). - Palugana: Peroni et al.1975, Taf. XVII,3.
Komplex nicht gesichert.
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Mittellatönezeit gesetzt, da man in ihnen Imitationen
von Frühlatöne-Fibeln siehtss. Vergesellschaftungen
mit echten Latöne-Fibeln (oder mit anderen, näher da-
tierbaren Fundstücken) liegen aber nicht vor. Zu er-
klären bleibt in diesem Falle, weshalb die Kaulwitzer
Fibeln eine Armbrustspirale besitzen. Hier wäre eher

- was bereits in der älteren Forschung angenommen
wurde - an späthallstättische Vorbilder zu denken. Ge-
gen das Weiterlaufen der Heuneburg bis in die Latö-
ne-Zeit spricht auch das Dendrodatum des Holztores
der letzten Belegungsphase (Periode Ia) von 520+10's.
Es macht ein Ende der Heuneburg um 500 v.Chr. wahr-
scheinlich. Damit befinden wir uns absolutchronolo-
gisch noch klar in der Hallstattzeit (s. Kap. 3.2.5). Dass
die Heuneburg die 1. Hälfte des 5. Jh. v.Chr. nicht
mehr erreichte, zeigt auch das Fehlen von südalpinen
Fundstücken der Phase Tessin C/G III A1. Das
dritte Argument Paulis war die Höhensiedlung Cit6
d'Affrique, Com. Messein (Meurthe-et-Moselle), die eine
Kontinuität von Ha D3 nach LI B (ohne LT A) zei-
geeo. Unter den Kleinfunden dominieren Ha D3-Fibeln,
es gibt auch einige LT B-, aber keine LT A-Fibeln. Das
publizierte Profil der Siedlung erlaubt einige Bemer-
kungen zur postulierten Kontiniutät. Die Kulturschich-
ten h und g sind späthallstattzeitlich, wobei g zweil.T
B-Fibeln lieferte. Über g lag die Planieschicht f, die
Ha D3- und LI B-Material enthielt, darüber Schicht e
mit Ha D3-Fibeln und mittelalterlicher Keramik. Das
Argument für die Kontinuität zwischen Ha D3 und LI
B war, dass Ha D3- und LT B-Funde sowohl in der
Planieschicht f als auch in der darunterliegenden
Schicht g zusammenlagen. Diese Argumentation ist
falsch. Planieschichten können Material verschiedener
Phasen enthalten, ohne dass eine Kontinuität zwischen
ihnen angenommen werden muss. Schicht g kann zu-
dem nicht als <geschlossen>> gelten, da auf ihr die Pla-
nie f lag. Die LT B-Fibelfragmente aus g verlieren so-
mit ihren chronologischen Wert. Ernsthafte Argumen-
te gegen ein <Nacheinandeo> von Ha D3 und LT A
gibt es also nicht.

88 H. van den Boom, Die Pomerellische Gesichtsurnenkultur. Acta Prae-
hist. et Arch. 11-12, 1980-81, 265 und die folgenden Seiten zur Fi-
belchronologie.

89 M. Friedrich/H. Hennig, Dendrochronologische Untersuchung der
Hölzer des hallstattzeitlichen Wagengrabes 8 aus Wehringen, Lkr.
Augsburg und andere Absolutdaten zur Hallstattzeit. Bayr. Vor-
geschbl. 60, 1995, 289-300 bes. 292,

90 J.P Lagadec/P. DuvaVJ. Eveillard et al., Bilan de sept campagnes de
fouilles ä la Citd d'Affrique de Messein (1981-87). Rev. Arch. Est
et Centre-Est 40, 1989, 141-197, bes. 152-154.191-193.

9l Die Chronologien von Frey und Peroni umfassen für die betreffen-
den Phasen die gleichen Gräber, sie sind also voll vergleichbar. Pero-
ni nahm weitere, unpublizierte Gräber dazu.

92 De Marinis 1981, 248 Fig. 8; 1990/91, l14Fig. 7; 1991, 255f.
93 Peroni 1981, 99-i03.130-183.
94 Frey 1969, 24 Abtr.11. - Capodaglio 31: ebd., 99. - Capodaglio -}ti:

Peroni 1981, 183. - Costa Martini42: Frey 1969, 23 Anm. I22: nrir
19 Fibeln. - Nazari 161: Peroni 1981, Taf. 14.Daztr: M. Tirelli. Una
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3.2.3. Parullelisierung mit dem Chronologiesystem
von Este

Grössere Probleme bereitet die Parallelisierung mit
Este, wobei hier die Phasen Este III-Mitte und III-spät
nach Frey bzw. Este III Dl und D2 nach Peroni inter-
essierener. Dies illustrieren zwei Chronologietabellen
von De Marinis: In einer ersten parallelisierte er G II
B mit Este III-Mitte und G III A1-3 mit Este III-spät,
in einer zweiten jedoch G II B und G III A1 mit Este
III-Mitte und G III A2-3 mit Este III-späPz.

Bei einem Vergleich zwischen beiden Chronolo-
giesystemen sind folgende Unterschiede zu beachten:
Die Golaseccachronologie ist eine Fibelchronologie.
Die Keramikformen sind nur in ganz wenigen Fällen
einer Phase zuzuweisen. Die Estechronologie hinge-
gen bezieht die Keramik viel stärker mit ein. Dass dies
nicht zu übereinstimmenden Phasen führen kann, ist
klar. Es ist den Fibelphasen den Vorzug zu geben, da
sie das Material in kürzere und zudem regional und
überregional besser korrelierbare Stufen gliedern.

Aus Este sind bis heute nur wenige vollständige
Grabkomplexe publiziert worden. Oft ist man ge-
zwungen, mit einer <<Auswahl>> oder mit einer reinen
Beschreibung zu arbeiten. Differenzen in der Zuwei-
sung von einzelnen Objekten zu den Gräbern sind
nicht selten. Als phasenbildende Komplexe wurden
zudem meist sehr reiche Gräber ausgewählt. Gerade
bei diesen sind Mehrfachbestattungen anzunehmene3.
Dies gilt insbesondere für die Phase Este III-spät, wo
alle von Frey aufgezählten, phasendefinierenden Grä-
ber Mehrfachbestattungen enthaltenea. Dies gilt auch
für die Mehrzahl der von ihm Este III-Mitte zugewie-
senen Gräberss. Hinzu kommen nicht einwandfrei
überlieferte Komplexe wie das Grab Palugana und das
<<Grab>> 48 von Carcerise. Nur Capodaglio Grab 35 ist
gesichert und publizierte?. Die von Peroni zusätzlich
genannten Gräber sind alle nicht vollständig publiziert,
eine Kontrolle der Zuweisung ist daher nicht möglich.
Die Verwendung von Mehrfachbestattungen zur Pha-
sengliederung führt zu wenig präzisen und sich im De-
tail überschneidenden Phasen und kann deshalb nur als

nuova lettura della tomba Nazari 161 di Este. Arch. Veneta IV 1981,
7-27 . - Prd: Stud. Etruschi IV 1930, 127-134; mit 5 Gürteln und i5
Fibeln. - Boldü-Dolfin 52153: Frey 1969, 100.

95 Pelä 10: Peroni 1981, 171; Taf. 15. - Pelä 14: ebd., 168; Taf. 13. -
Benvenuti 98: ebd., 168.112; Taf. 13. - Ricovero 212: Este l, Taf.
132-136: gesicherter Komplex? Mit Material des 7. Jh.! , Costa
Martini 43: Peroni 1981, Taf. 13.

96 Palugana: Frey 1969, 22 Anm.115a; Taf. 34,1-2'7. Peroni et al. 1975,
Taf. XVIL Die Fibel Taf. XVII,2 gehört in S. Lucia./Most na Soöi in
die Phase SL IIa nach Terianfirampul 1973, ist also älter als das
übrige Material. - Carceri: Frey 1969, Taf. 28,10-18 und Not. Sca-
vi Ant. 1893, 396402. Das <Grab> enthält drei Gürtel. Die kleine
Fibel und die Palette gehören wohl ins 7. Jh. Vgl. Este, Rebato, Grab
187: Frey 1969,Taf. 13,21 und V. Bianco Peroni, Die Messer in Ita-
lien, PBF VII, 2 (München 1976) Nr. 132 (Messer Typ Arnoaldi von
Este-Legnano).

91 Mostra Etruria Padana, 396f., Taf. CXXXI; Frey 1971, 312 Abb.
10,2-4. Fibeln auch bei Chieco Bianchi eI al. 19'16,Taf. 13,10; 14,7.

Notlösung akzeptiett werden. Die Chronologie von

Este sollte deshalb anhand der gesicherten Einzelbe-

stattungen neu aufgerollt werden'

Eine Parallelisierung der Este-Phasen von Frey und

peroni mit den Golasecca-Phasen von Primas und De

Marinis ist deshalb im Moment nicht möglich' Zut Il-
lustration sollen die Gräber Capodaglio 31 analysiert

werdenes. Sie enthalten Formen der Phase G III 41,

*i" 
"in" 

Schlangenfibel vom Typ Benvenuti 111=und

einen spitzbodigen Körbchenanhänger (Typ unbe-

stimmbar)er, sowie Formen von G III A2, wie Körb-

chenanhänger mit profiliertem Fortsatz Typ B und ei-

serne, durchbrochene Latöne-Gürtelhaken'00. Dasselbe

gilt für das Grab 42 Costa Martini'o'. Dass man Este

III-spät anhand der Typologie De Marinis' in mehrere

Phasen unterteilen kann, hat bereits Parzinger gese-

fisnroz. G III Al-zeitliche Gräber oder auch nur Einzel-

objekte sind ebenfalls in der Phase Este III-Mitte ver-

treten. Grab Capodaglio 35 enthält eine Sanguisugafi-

bel mit schwerem Fuss und einen spitzbodigen Körb-
chenanhänger. Es wird von Frey dem Ubergang Este

Ill-Mitte/spät, von Peroni aber III-spät zugerechnet.

Grab Benvenuti 111, namengebend für die Golasecca-

Schlangenfibel der Phase G III A1, datierte TerZan we-
gen der Certosafibeln in die Phase Este III-Mitte, Pero-

ni aber in Este III-spät'o', In diesem Grab liegen drei
Certosafibeln des Typs V die es mit Grab 43 Costa
Martini verbinden, das von allen Autoren nach Este

III-Mitte gesetzt wirdro4. In diesem (mehrfach beleg-
ten) Grab liegen auch vier Sanguisugafibeln mit stark
verziertem Bügel (Kreisaugen und tiefe Querrillen)
und teilweise schwerem Fussabschluss. Diese finden
gute Vergleichsstücke in den nicht gesicherten Gräbern
Paluganalos und Carceri 48tou, welche beide ebenfalls
Este III-Mitte zugewiesen werden. Die schweren Fuss-

abschlüsse dieser Fibeln zeigen so grosse Ahnhchkeit
zu Golasecca-Füssen der Phase Tessin C/G III 4110?,

dass ihre Gleichzeitigkeit wahrscheinlich ist. Die Phase

Este III-Mitte enthält auch noch Komplexe, die mit
G II B zu parallelisieren sind (s. Kap. 3.3.)rot.

Folgende Gräber oder Einzelobjekte von Este kön-
nen mit der Phase G III A1 parallelisiert werden:

1. Komplexe mit direkten Verbindungen zum Gola-
seccagebiet

A. Gesicherte und vollstöndig publizierte Komplexe
Muletti Prosdocimi 251: Tessin C-zeitliche Sangui-
sugafibel mit Einlagenloe
Capodaglio 35: Sanguisugafibel mit asymmetri-
schem Bügel und Einlagen, spitzbodiger Körb-
chenanhänger Typ A
Ricovero 219: Armring mit überlappenden Enden
TYP a"o

B. Nicht gesicherte und/oder nicht vollstrindig publi-
zierte Komplexe bzw. Einzelobjekte"'
P alazzina: Tessin C-zeitliche Sanguisugafibel mit
Einlagen
Benvenuti 103: Tessin C-zeitliche Sanguisugafibel
mit Einlagen
Benvenuti 111: namengebende Schlangenfibel,
Armring mit überlappenden Enden Typ a

Costa Martini 43: Sanguisugafibel mit asymmetri-
schem Bügel mit Einlagen und schwerem Fussab-

schluss
Carceri 48: Sanguisugafibel mit asymmetrischem
Bügel mit Einlagen und schwerem Fussabschluss.

Rebato 149: spitzbodige Körbchenanhänger Typ A

2. Ohne direkte Verbindungen zum Golaseccagebiet
A. Gesicherte, ungestörte und publifierte Komplexe

Muletti Prosdocimi 258",
B. Ungesicherte Komplexett3

Benvenuti 115, Canevedo 270, Capodaglio 6
(1960) und Franchini 21

Verbindungen zur Chronologie nördlich der Alpen
erlauben die Grabkomplexe von Este nicht. Zwarliegen
einige Späthallstattfibeln in Gräbern, doch sind diese

entweder nicht gesichert oder mehrfach belegtr'4. Einzig
das Grab 38 von Padua, Ognissanti kann als glaubwür-

dig gelten. Es enthält eine Ha D3-zeitliche Vogelkopffi-
bel und Material, das sich mit der Phase Tessin B/G II
B parallelisieren lässtrr5. Es bestätigt die Resultate der

Siedlungsgrabung vom Forcello, welche auf ein Paral-

lellaufen von Ha D3 mit G II B und G III A1 weisen.

98
99
100
101
102
103
104
105

106
107
108

Frey 1969, Taf . 32;33;37,2;38;'1O;71,23.24.
Frey 1969, Taf . 33,5.25.
Frey 1969, Taf . 33,23.24.31-33.
Frey 1969,23 Abb. 10.
Parzinger 1988, 113f.; Taf. I37, aber ohne Nr. 60.
Teräan 1976,355f.; Abb. 21,1-6.
Frey 1969,22 Abb.9; Liste Typ V bei TerZan 1976,323f.
Frey 1969, Taf.34,l-2'7. Vgl. dazu unbedingt wegen der Profilie-
rung des Fussknopfes Peroni et al.1975, Taf. XVII.
Frey 1969, Taf. 28,10-19.
Vgl. Kap. 4.2.2.8, Nr. 590-691.
Peroni et al. 19'75,349 und De Marinis 1990191, 172-174.

109 Este 1,Taf.239.
110 EsteI, Taf. 148.149.
111 Palazzina: Peroni et al. 1975, Taf. XIY,2.4-6.I1.13. Von Eles Masi

1986 füht die Sanguisugafibel mit Einlagen doppelt: Nr 1540.1591.

- Benvenuti 103: Chieco Bianchi et al. 19'16,Taf, 13,9. Weitere Fi-
beln: Taf . l8,ll ; 20,1'7 ; 21,2.7 . Alle zugehörig? - Benvenuti 1 1 1 : Mon.
Ant. VII, 1897, 141 (tomba 58); X, 1901, Taf. Y19. Tert'an 1976,
355f.; Abb. 21. - Rebato 149: Not. Scavi Ant. 1922,4lf.;Fig.36.

I 12 Este I,Taf.248.
113 Benvenuti 115: Chieco Bianchi et al. 1916,Taf.2l,9.ll.l5:'22,6.-

Canevedo 270: Terlan 1976, 356 Abb. 21,7-10. - Capodaglio 6
(1960): Chieco Bianchi et al. 1976, Taf. 21,12; 22,1. Terian 1976,
359 Abb. 23,1-5. - Franchini 21: Chieco Bianchi et al.1'916,Taf.
21,6.8.

114 Benvenuti 98: Frey 1969,20 Abb. 8,3. Mehrfachbestattung (s. Anm.
95). - Muletti Prosdocimi 250: Este 1,352-354;.Taf.238,9. Kom-
plex gesichert? Die Bogenfibel mit umwickeltem Bügel Nr. 9 gehört
wohl ins 8. Jh. Von Eles Masi 1986 weist sie einem anderen Grab-
komplex zu (Nr. 436B). - Palugana: Peroni et al.1975, Taf. XVII,3.
Komplex nicht gesichert.

49



3 .2.4. P ar alleli sierung mit dem Chronolo giesystem
der Doleniska

Die Grundlage des Vergleichs bildet die von TerZan
ausgearbeitete Chronologie der Doleniskau6. Im uns
interessierenden Zeitabschnitt unterschied sie den
<Certosafibel-Horizonb und den <<Negauer-Horizont>,
wobei sie den ersteren mit Este III-Mitte, den letzte-
ren mit Este III-spät parallelisierte. Der Negauer-Ho-
rizont weist bereits in seiner frühen Phase LT A-For-
men auf. Er muss also jünger als die Phase Tessin C/G
III A1 sein. Den Certosa-Horizont teilte Tertaninzwei
Phasen. Diese Zweiteilung hatte sie bereits zusammen
mit TrampuZ für ihre Phase S. Lucia IIb vorgeschla-
genttz. Als typisch für den älteren Abschnitt nannte
Tertan Certosafibeln der Typen Ia, II, ilI, IV und V,
für den jüngeren Abschnitt die Typen Ib, II, V, VII und
XIIL Dem älteren Abschnitt wollte sie auch die Grä-
ber mit Ha D3-Fibeln zuweisen. Dies ist nicht richtig;
denn einige Gräber mit Ha D3-Fibeln enthalten Cer-
tosafibeln des Typs Ib: Grab XIIV153 von Magda-
lenska Gora und das Grab S 725 von S. Lucia/tr4ost na
Soöin8.

Die Doleniska und das Golaseccagebiet lassen sich
in der fraglichen Zeit n:ur über das Depot von Arbedo
mit den Certosafibeln vom Typ Ib, IIg und V verbin-
den. Dies kann - trotz Vorbehalten zur chronologi-
schen Aussagekraft eines Depots - als Hinweis auf ein
gewisses Parallellaufen von Tessin C/G III A1 und
dem späten Certosafibelhorizont S. Lucia IIb2 gewer-
tet werden. Das Ende beider Phasen dürfte ungefähr
zusammenfallen, da nachher der Horizont mit Latöne
A-Funden folgt. Die Phase SL IIbl kann noch mit Tes-
sin B/G II B parallelisiert werden (s. Kap. 3.3.6), was
die Zuweisung von SL IIb2 zu Tessin C/G III A1 be-
kräftigt.

3.2.5. Absolute Chronologie der Phase Tessin
C/G III A1

Für die absolute Chronologie der Phase Tessin C/G
III A1 stehen zahlreiche Daten zur Verfrigung. Aus dem
Tessin kann nur das Depot von Arbedo beigezogen wer-
den. Die jüngsten etruskischen und griechischen Funde
gehören dort ins 2. Viertel bzw. in die Mitte des 5. Jh.
v.Chr. Aus der Lombardei gibt es mehr Daten: Das Grab

115 Frey 1969, Taf . 34,2840.
116 TerZan 1916,392 Abb.59,442f.
117 Terlanlframpui 1973, 439f.
118 Magdalenska Gora: Terlan 19'76,354 Abb. 19. - S. Lucia/Mosr na

Soöi: S. Lucia,/Most na Soöi II, Taf. 71,B.
119 De-r Komplex ist nicht ganz gesichert. De Marinis 19g1, 63_65;

1990/91, 193 Anm. 11.
120 De Marinis 1991, 247-251.255f.
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Como Ca' Morta IIAI928 (t. del cano) lieferte wohl ei-
ne attisch-rotfigurige Kylix des Pentesilea-Malers der
Zeit von 460450n . Die Phasen C und D des Forcello,
die sicher parallel zu G III A1 sind, datieren anhand at-
tischer Keramik um 475 bis um die Mitte des 5. Jhrro.
Die Phase E, mit G II B zu parallelisieren, gehört an
den Beginn des 5. Jh. v.Chr. Grab Este, Capodaglio 35
datiert anhand einer schwarz gefirnissten attischen
Schale und eines Skyphosbodens in die Mitte des 5.
Jh.tzt. Dasselbe Datum liefert das nicht vollständig pu-
blizierte Grab Benvenuti 111 mit einer schwarz gefir-
nissten Kylixtz. Grab 358 von Bologna, Certosa enthält
neben einer Schlangenfibel vom Typ Benvenuti 111 ei-
ne schwarzfigurige Amphore des Beginns des 5. Jh.
und einen schwarzgefirnissten Skyphos des 2. Vierlels
des 5. Jl. y.Qfu.rz:. Die Mitte des 5. Jh. ist mit Daten
für Tessin C/G III Al gut belegt. Es scheint sich um das
Ende dieser Phase zu handeln. Die Phasen A und B des
Forcello mit Material der Phasen G III A2 und 3 datie-
ren anhand der zahlreichen attischen Keramik kurz nach
der Mitte des 5. Jh. und in die gesamte 2. Hälfte des 5.
Jh. DenselbenZeitansatzlieferl das Grab 6 von Bolo-
gna, Giardini Margherita mit einer G lll A2-zeitlichen
Schlangenfibel vom Typ Fraorer24. Damit stimmen auch
die Daten der frühlatönezeitlichen <<Fürstengräber>>
nördlich der Alpen überein, welche anhand der Import-
keramik in die 2. Hälfte des 5. Jh. datieren.

Der Beginn von Tessin C/G III A1 lässt sich nur in
Bagnolo S. Vito, Forcello näher fassen. Die phase E mit
G II B-Funden wird anhand der attischen Keramik dem
Beginn des 5. Jh. zugewiesen. Gestützt werden diese
Daten durch zwei Gräber von Orvieto, Crocifisso del
Tufo: Grab 10 enthielt neben einer G II B-Fibel attisch-
schwarzfigurige Keramik der Zeit um 510-490. Grab
20 enthielt eine G II B-Schlangenfibel mit Bucchero der
2.Hälfte des 6. Jh. y.Qfu.rzs. Damit lässt sich das spä-
tere Einsetzen von Tessin C/G III A1 im Verhältnis zu
Ha D3 auch absolutchronologisch untemauern.
Während der Beginn von Ha D3 wegen des <<Fürstin-
nengrabes>> von Vix, des Grabes S 1008 von S. Lu-
cialMost na Soöi und des Dendrodatums der letzten pha-
se der Heuneburg spätestens ans Ende des 6. Jh. gesetzt
wirdr26, ist der Beginn von Tessin C/G III A1 um
4801475 zu postulieren. Das Ende der phase liegt um
450/440.

l2l Frey 1969,25.
122 De Marinis 1981, 250.
123 De Marinis 1981,215 Anm. 91.
124 De Marinis 198 l, 25 1.
125 De Marinis 1981,249.
126 Vix: Rolley 1988, 99f.; Fig. 9. - S. Lucia./Most na Soöi, Grab S 1008:

S. Lucia,/Most na Soöi II, Taf. 104. - Heuneburg: s. Anm. g9.

33. Phasen Tessin A und B/Golasecca II

33.7. Charukterisierung der Phasen

Beide Phasen werden hier summarischer behandelt

als die Phase Tessin C' Dies hat drei Gründe' Für die

zeitliche Fixierung des Depots von Arbedo ist vor al-

lem die Phase Tessin C wichtig, da die Schliessung des

Depots in diese Phase fällt. Den Phasen Tessin A und

B gehören nur sehr wenige gesicherte Komplexe an,

einL Aufrollung der beiden Phasen wdre nur anhand

von neuen Komplexen sinnvoll. Ztdem ist wenig pu-

bliziertes und gesichertes Material aus der Lombardei

vorhanden.

3.3.2.Phase Tessin A

Die Phase Tessin A (Horizont der Navicellafibeln
und der Schlangenfibeln mit Drahtbügel) wurde eben-

falls 1970 von Primas definiertl27. Folgende gesicher-

te Grabinventare, die nur aus dem Sopraceneri stam-

men, wies sie dieser Stufe zu:

Bogenfibel mit massivem, strichverziertem Bügel
mit feinem Fussabschluss
Dragofibel mit geschlossener Doppelschleife
Mehrkopfnadel
Grosse, buckelverzierte Bronzescheiben
Frühe, ovale Gürtelbleche
Ritzverzierte Urnen
Schalen mit parallel geripptem Rand
Kantige Becher von besonders breiter Form
Hohe Gefässe mit aufgelegten Rippen ohne Stra-
lucidoverzierung mit schwarzgefärbten Bändern an

Hals und Fuss
Unverzierte Urnen

3.3.3. Phase Tessin B

Der Phase Tessin B (Horizont der langfüssigen San-
guisugafibeln, der Schlangenfibeln mit Bandbügel und
der frühen Körbchenanhänger) nach der Definition von
Primas können folgende gesicherte Grabinventare aus

dem Sopraceneri zugewiesen werden:

Dalpe TI, Vidresco
Grab 2
Gorduno TI
Grab 7

S. Antonio TI, Sotto Cascina
Grab I
Grab 4
Giubiasco TI (1958)
Grab 1

Grab 2
Grab 4
Grab 7
Grab 8

Grab 9 Taf. 36,D

Nicht beachtet werden die beiden <kontrolliert>
ausgegrabenen Gräber 36 und 37 von Cerinasca d'Ar-
bedo, da diese nicht als gesichert gelten können.

Als typische Metall- und Keramikformen stellte
Primas heraus:

Navicellafibel mit eingeritztem Winkelband mit
sehr langem Fuss, kleinem, meist abgeplattetem
Abschlussknopf und dünnem, profilierlem Fortsatz
und deren Varianten
Eiserne Schlangenfibel
Bronzene Schlangenfibel mit kleiner Kopfscheibe
oder mit Ringbildung, dünnem, drahtförmigem Bü-
gel und einfachem oder abgeplattetem Abschluss-
knopf und dünnem, profiliertem Fortsatz
Sanguisugafibel mit Quenillung des ganzen Bügel-
oberteils

Gorduno TI
Grab 5 Primas 1970
Grab 6
Giubiasco TI (1958)
Grab l0
Giubiasco TI (Grabung Viollier)
Grab 532
Grab 534
Grab 535
Minusio TI, Ceresol
Grab 1

Grab 3

Grab 4
Grab 5

Grab 7
Grab 8

Grab 15

Grab 16
Grab 18

Primas 1970 Taf. 33,F

Taf. 39,C

Taf.49,F
Taf.49,E

Taf. 39,A
Taf. 39,B

Taf. 38,8

Taf. 35,D
Taf. 35,E
Taf. 35,F

Taf.42,A
Taf.42,D
Taf.42,C
Taf.42,E
Taf.43,A
Taf.43,B
Taf.44,8
Taf.44,E
Taf.44,D

Taf. 36,4
Taf.37
Taf. 36,8
Taf. 36,C
Taf. 38,,A.

Nicht beachtet werden die <kontrollierb ausgegra-

benen Gräber 19, 33,34 und 35 von Cerinasca d'Ar-
bedo und Castione (s. Kap. 3.2.I).

Als typische Metall- und Keramikformen stellte
Primas heraus:

Schlanke Sanguisugafibel mit Querstrichelung des

vorderen und hinteren Bügelteils
Sanguisugafibel mit Koralleneinlagen

127 Primas 1970,47-51.
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3 .2.4. P ar alleli sierung mit dem Chronolo giesystem
der Doleniska

Die Grundlage des Vergleichs bildet die von TerZan
ausgearbeitete Chronologie der Doleniskau6. Im uns
interessierenden Zeitabschnitt unterschied sie den
<Certosafibel-Horizonb und den <<Negauer-Horizont>,
wobei sie den ersteren mit Este III-Mitte, den letzte-
ren mit Este III-spät parallelisierte. Der Negauer-Ho-
rizont weist bereits in seiner frühen Phase LT A-For-
men auf. Er muss also jünger als die Phase Tessin C/G
III A1 sein. Den Certosa-Horizont teilte Tertaninzwei
Phasen. Diese Zweiteilung hatte sie bereits zusammen
mit TrampuZ für ihre Phase S. Lucia IIb vorgeschla-
genttz. Als typisch für den älteren Abschnitt nannte
Tertan Certosafibeln der Typen Ia, II, ilI, IV und V,
für den jüngeren Abschnitt die Typen Ib, II, V, VII und
XIIL Dem älteren Abschnitt wollte sie auch die Grä-
ber mit Ha D3-Fibeln zuweisen. Dies ist nicht richtig;
denn einige Gräber mit Ha D3-Fibeln enthalten Cer-
tosafibeln des Typs Ib: Grab XIIV153 von Magda-
lenska Gora und das Grab S 725 von S. Lucia/tr4ost na
Soöin8.

Die Doleniska und das Golaseccagebiet lassen sich
in der fraglichen Zeit n:ur über das Depot von Arbedo
mit den Certosafibeln vom Typ Ib, IIg und V verbin-
den. Dies kann - trotz Vorbehalten zur chronologi-
schen Aussagekraft eines Depots - als Hinweis auf ein
gewisses Parallellaufen von Tessin C/G III A1 und
dem späten Certosafibelhorizont S. Lucia IIb2 gewer-
tet werden. Das Ende beider Phasen dürfte ungefähr
zusammenfallen, da nachher der Horizont mit Latöne
A-Funden folgt. Die Phase SL IIbl kann noch mit Tes-
sin B/G II B parallelisiert werden (s. Kap. 3.3.6), was
die Zuweisung von SL IIb2 zu Tessin C/G III A1 be-
kräftigt.

3.2.5. Absolute Chronologie der Phase Tessin
C/G III A1

Für die absolute Chronologie der Phase Tessin C/G
III A1 stehen zahlreiche Daten zur Verfrigung. Aus dem
Tessin kann nur das Depot von Arbedo beigezogen wer-
den. Die jüngsten etruskischen und griechischen Funde
gehören dort ins 2. Viertel bzw. in die Mitte des 5. Jh.
v.Chr. Aus der Lombardei gibt es mehr Daten: Das Grab

115 Frey 1969, Taf . 34,2840.
116 TerZan 1916,392 Abb.59,442f.
117 Terlanlframpui 1973, 439f.
118 Magdalenska Gora: Terlan 19'76,354 Abb. 19. - S. Lucia/Mosr na

Soöi: S. Lucia,/Most na Soöi II, Taf. 71,B.
119 De-r Komplex ist nicht ganz gesichert. De Marinis 19g1, 63_65;

1990/91, 193 Anm. 11.
120 De Marinis 1991, 247-251.255f.
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Como Ca' Morta IIAI928 (t. del cano) lieferte wohl ei-
ne attisch-rotfigurige Kylix des Pentesilea-Malers der
Zeit von 460450n . Die Phasen C und D des Forcello,
die sicher parallel zu G III A1 sind, datieren anhand at-
tischer Keramik um 475 bis um die Mitte des 5. Jhrro.
Die Phase E, mit G II B zu parallelisieren, gehört an
den Beginn des 5. Jh. v.Chr. Grab Este, Capodaglio 35
datiert anhand einer schwarz gefirnissten attischen
Schale und eines Skyphosbodens in die Mitte des 5.
Jh.tzt. Dasselbe Datum liefert das nicht vollständig pu-
blizierte Grab Benvenuti 111 mit einer schwarz gefir-
nissten Kylixtz. Grab 358 von Bologna, Certosa enthält
neben einer Schlangenfibel vom Typ Benvenuti 111 ei-
ne schwarzfigurige Amphore des Beginns des 5. Jh.
und einen schwarzgefirnissten Skyphos des 2. Vierlels
des 5. Jl. y.Qfu.rz:. Die Mitte des 5. Jh. ist mit Daten
für Tessin C/G III Al gut belegt. Es scheint sich um das
Ende dieser Phase zu handeln. Die Phasen A und B des
Forcello mit Material der Phasen G III A2 und 3 datie-
ren anhand der zahlreichen attischen Keramik kurz nach
der Mitte des 5. Jh. und in die gesamte 2. Hälfte des 5.
Jh. DenselbenZeitansatzlieferl das Grab 6 von Bolo-
gna, Giardini Margherita mit einer G lll A2-zeitlichen
Schlangenfibel vom Typ Fraorer24. Damit stimmen auch
die Daten der frühlatönezeitlichen <<Fürstengräber>>
nördlich der Alpen überein, welche anhand der Import-
keramik in die 2. Hälfte des 5. Jh. datieren.

Der Beginn von Tessin C/G III A1 lässt sich nur in
Bagnolo S. Vito, Forcello näher fassen. Die phase E mit
G II B-Funden wird anhand der attischen Keramik dem
Beginn des 5. Jh. zugewiesen. Gestützt werden diese
Daten durch zwei Gräber von Orvieto, Crocifisso del
Tufo: Grab 10 enthielt neben einer G II B-Fibel attisch-
schwarzfigurige Keramik der Zeit um 510-490. Grab
20 enthielt eine G II B-Schlangenfibel mit Bucchero der
2.Hälfte des 6. Jh. y.Qfu.rzs. Damit lässt sich das spä-
tere Einsetzen von Tessin C/G III A1 im Verhältnis zu
Ha D3 auch absolutchronologisch untemauern.
Während der Beginn von Ha D3 wegen des <<Fürstin-
nengrabes>> von Vix, des Grabes S 1008 von S. Lu-
cialMost na Soöi und des Dendrodatums der letzten pha-
se der Heuneburg spätestens ans Ende des 6. Jh. gesetzt
wirdr26, ist der Beginn von Tessin C/G III A1 um
4801475 zu postulieren. Das Ende der phase liegt um
450/440.

l2l Frey 1969,25.
122 De Marinis 1981, 250.
123 De Marinis 1981,215 Anm. 91.
124 De Marinis 198 l, 25 1.
125 De Marinis 1981,249.
126 Vix: Rolley 1988, 99f.; Fig. 9. - S. Lucia./Most na Soöi, Grab S 1008:

S. Lucia,/Most na Soöi II, Taf. 104. - Heuneburg: s. Anm. g9.

33. Phasen Tessin A und B/Golasecca II

33.7. Charukterisierung der Phasen

Beide Phasen werden hier summarischer behandelt

als die Phase Tessin C' Dies hat drei Gründe' Für die

zeitliche Fixierung des Depots von Arbedo ist vor al-

lem die Phase Tessin C wichtig, da die Schliessung des

Depots in diese Phase fällt. Den Phasen Tessin A und

B gehören nur sehr wenige gesicherte Komplexe an,

einL Aufrollung der beiden Phasen wdre nur anhand

von neuen Komplexen sinnvoll. Ztdem ist wenig pu-

bliziertes und gesichertes Material aus der Lombardei

vorhanden.

3.3.2.Phase Tessin A

Die Phase Tessin A (Horizont der Navicellafibeln
und der Schlangenfibeln mit Drahtbügel) wurde eben-

falls 1970 von Primas definiertl27. Folgende gesicher-

te Grabinventare, die nur aus dem Sopraceneri stam-

men, wies sie dieser Stufe zu:

Bogenfibel mit massivem, strichverziertem Bügel
mit feinem Fussabschluss
Dragofibel mit geschlossener Doppelschleife
Mehrkopfnadel
Grosse, buckelverzierte Bronzescheiben
Frühe, ovale Gürtelbleche
Ritzverzierte Urnen
Schalen mit parallel geripptem Rand
Kantige Becher von besonders breiter Form
Hohe Gefässe mit aufgelegten Rippen ohne Stra-
lucidoverzierung mit schwarzgefärbten Bändern an

Hals und Fuss
Unverzierte Urnen

3.3.3. Phase Tessin B

Der Phase Tessin B (Horizont der langfüssigen San-
guisugafibeln, der Schlangenfibeln mit Bandbügel und
der frühen Körbchenanhänger) nach der Definition von
Primas können folgende gesicherte Grabinventare aus

dem Sopraceneri zugewiesen werden:

Dalpe TI, Vidresco
Grab 2
Gorduno TI
Grab 7

S. Antonio TI, Sotto Cascina
Grab I
Grab 4
Giubiasco TI (1958)
Grab 1

Grab 2
Grab 4
Grab 7
Grab 8

Grab 9 Taf. 36,D

Nicht beachtet werden die beiden <kontrolliert>
ausgegrabenen Gräber 36 und 37 von Cerinasca d'Ar-
bedo, da diese nicht als gesichert gelten können.

Als typische Metall- und Keramikformen stellte
Primas heraus:

Navicellafibel mit eingeritztem Winkelband mit
sehr langem Fuss, kleinem, meist abgeplattetem
Abschlussknopf und dünnem, profilierlem Fortsatz
und deren Varianten
Eiserne Schlangenfibel
Bronzene Schlangenfibel mit kleiner Kopfscheibe
oder mit Ringbildung, dünnem, drahtförmigem Bü-
gel und einfachem oder abgeplattetem Abschluss-
knopf und dünnem, profiliertem Fortsatz
Sanguisugafibel mit Quenillung des ganzen Bügel-
oberteils

Gorduno TI
Grab 5 Primas 1970
Grab 6
Giubiasco TI (1958)
Grab l0
Giubiasco TI (Grabung Viollier)
Grab 532
Grab 534
Grab 535
Minusio TI, Ceresol
Grab 1

Grab 3

Grab 4
Grab 5

Grab 7
Grab 8

Grab 15

Grab 16
Grab 18

Primas 1970 Taf. 33,F

Taf. 39,C

Taf.49,F
Taf.49,E

Taf. 39,A
Taf. 39,B

Taf. 38,8

Taf. 35,D
Taf. 35,E
Taf. 35,F

Taf.42,A
Taf.42,D
Taf.42,C
Taf.42,E
Taf.43,A
Taf.43,B
Taf.44,8
Taf.44,E
Taf.44,D

Taf. 36,4
Taf.37
Taf. 36,8
Taf. 36,C
Taf. 38,,A.

Nicht beachtet werden die <kontrollierb ausgegra-

benen Gräber 19, 33,34 und 35 von Cerinasca d'Ar-
bedo und Castione (s. Kap. 3.2.I).

Als typische Metall- und Keramikformen stellte
Primas heraus:

Schlanke Sanguisugafibel mit Querstrichelung des

vorderen und hinteren Bügelteils
Sanguisugafibel mit Koralleneinlagen

127 Primas 1970,47-51.
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Schlangenfibel mit bandförmig verbreiteretem, oft
längsgestricheltem Bügel
Bogenfibel mit dünnem, bandförmigem Bügel
Typische Merkmale der Fibelfüsse aller Tessin B-
Fibeln: sehr langer Nadelhalter, mässig grosse Ab-
schlusskugel mit oft recht langem, trichterförmig
oder gerade abgeschnittenem Fortsatz
Rundbodiger Körbchenanhänger
Blattförmiges Gürtelblech
Schmaler, kantiger Becher
Unverzierte Schale mit kieiner Randlippe
Hohes Gefäss mit aufgelegten Rippen

3.3.4. Phasen Tessin A und B

3.3.5. Vergleich mit dem übrigen Golaseccagebiet

Die Vergleichsmöglichkeiten zwischen Tessin und
Lombardei sind für die Phasen vor Tessin C sehr ge_
ring. Dies ist darauf zurückzuführen, dass nur wenige
gesicherte Grabinventare vollständig publiziert sind
bzw. die meisten publizierten Grabinventare nicht ge_
sichert sind. Dies gilt für die Gräberfelder von Castel_
letto Ticino, Golasecca und S. Bernardino di Briona
sowie für Como (auch modernere Grabungen)r:r.

Die Chronologieschemata von peroni/Serra Ridg_
way und De Marinis arbeiten meist mit unpublizierten
oder ungenügend publizierten Funden, so dass eine
Kontrolle unmöglich istr32. Neben der publikation der
Gräber von Valtravaglia wurden einige Inventare von
De Marinis/Premoli Silva, De Marinis, Frigerio und
Saronio vorgelegtr33. Einzelne neu ausgegrabene Grä-
ber von Castelletto Ticino und S. Bernardino di Brio-
na publizierte die SoprintendezaArcheologica des pie-
montr3a.

Die neueste Zusammenstellung zur Chronologie der
Stufe G II, welche den Phasen Tessin A und B ent-
spricht, stammt von De Marinisr3s. Er teilte G II, wie
bereits 1978 vorgeschlagen, in drei phasen: G II A, G
II A/B und G II B. Eine ausführliche phasenumschrei-
bung erfolgte aber nicht. Dafür wurden einzelne Ma_
terialien - Kompositfibeln, Raupenfibeln, Körbchen-
anhängeE Bronzeperlen und Bronzegefässe - typolo-
gisch geordnet und näher datiegr:o. p[j1 diese Mate-
rialtypen besteht durchaus Vergleichsmaterial, doch
fehlen nach wie vor genügend publizierte Komplexe.
Die Phasen G II A und G II A/B parallelisierte De Ma-
rinis mit Tessin A, die Phase G II B mit Tessin B.Letz-
tere Verbindung scheint klar zu sein und ist anhand
zahlreicher Typen belegbar (Schlangenfibeln mit ein-
fachem Bügel und solche mit einfacher Windung und
bandförmigem Bügel, Sanguisugafibeln mit Tonkern
und Einlagen von mittlerer Grösse und rundbodige
Körbchenanhänger der Varianten A und B).

3 3.6. Yerbindungen zu den Chronologiesystemen von
-8 

rc, d"t Doleniska und von nördlich der Alpen

Für die Verbindung mit Este, S. Lucia/Most na Soöi

und dem Gebiet nördlich der Alpen schlug De Mari-

nis folgende Parallelisierungen vor: Die Phasen G II
A und G II A/B seien gleichzeitig mit der frühen bzw'

soäten Phase von Este III-früh, mit Santa Lucia IIal
11ndIIaZ nach TerZan und TrampuZ und mit der frühen

bzw. späten Phase von Ha D1; G II B sei gleichzeitig

mit der Phase Este III-Mitte, mit S. Lucia Ilblund mit

HaD2 und dem Beginn von Ha D3.

Die Parallelisierung der Phase G II mit der

Estechronologie gibt Probleme auf. Wie in Kapitel

3.2.3 dargelegt, sind alle von Frey genannten, phasen-

bildenden Komplexe entweder nicht gesichert oder

aber Mehrfachbestattungen. Nur zwei publizierte Grä-

ber lassen sich ohne Schwierigkeiten mit G II B par-

allelisieren: Alfonsi, Grab 1 und Ricovero, Grab 205ß7.

Das letztere umfasst zwei Bestattungen, die getrennt

aufbewahrt wurden. Die erste enthält drei Sanguisu-
gafibeln mit Tonkern und Einlagen (eine mit Längs-

strichen auf dem Bügel) und typischen Tessin B-Füs-

sen, das zweite eine Schlangenfibel mit einfachem Bü-
gel und zwei Certosafibeln des Typs Ia. Im Grab Al-
fonsi findet sich eine Schlangenfibel mit strichverzier-
tem Bügel. Diesen beiden Komplexen können die Grä-
ber 38 und 13 von Padua, Ognissanti und Grab XVI
von Padua, S. Massimo-Recreatorio Garibaldi ange-

schlossen werdenr3s. Letzteres enthält eine Sanguisu-
gafibel mit Tonkern, Einlagen und Längsstrichen auf
dem Bügel mit typischem Tessin B-Fuss sowie zwei
rundbodige Körbchenanhänger des Typs A. Auch in
den beiden anderen Gräbern sind rundbodige Körb-
chenanhänger (Typ B?) vertreten. Grab 13 zeigt zu-
sätzlich eine Sanguisugafibel mit Tonkern (schlechte
Zeichnung), Grab 46 eine Sanguisugafibel mit Tonkern
und Einiagen sowie eine Ha D3-zeitliche Vogelkopffi-
bel.

In S. Lucia,/Most na Soöi finden sich einige Gräber
mit G II B-Formen. Sanguisugafibeln mit Tonkern,
Einlagen (teilweise mit Längsstrichen auf dem Bügel)
und Tessin B-Füssen liegen im Grab S 2229, das zu-
sätzlich eine Ha D3-Fibel enthält. Sanguisugafibeln
mit komplexer Strichzier III enthalten die Gräber S

908 und 912, Schlangenfibeln mit verziertem, blatt-
förmigem Bügel die Gräber S 1901 und 2165'3'q. Alle
Gräber gehören sicher der Phase Santa Lucia IIb an,

eine Zuweisung zu SL IIbl sei hier vorgeschlagen. Die
Parallelisierung zwischen Tessin B/G II B und SL IIbl
wird durch den Certosafibeltyp Ia bestätigt, der für SL
IIbl typisch ist'40. Dieser findet sich sowohl im zwei-
ten Grab von Este, Ricovero 205 als auch im Depot
von Parre, das nur Material enthält, welches vor die
Phase G III A1 datiertr4r.

Die Verbindung mit der nordalpinen Chronologie
gewährleisten drei Fundpunkte südlich der Alpen: S.

Lucia/Most na Soöi, Padua und Bagnolo S. Vito, For-
cello. Die Gräber 38 von Padua, Ognissanti undS2229
von S. Lucia/Most na Soöi enthalten Späthallstattfi-
beln, eine Vogelkopffibel und eine Fusszierfibel F2.
Während erstere sicher nach Ha D3 datiert, könnte die
Fusszierfibel bereits HaD2-zeitlich sein. In der Phase

E des Forcello kommt neben G II B-Material auch ei-
ne Ha D3-zeitliche Doppelpaukenfibel vor. Die Phase

F, die älteste bis jetzt ergrabene, lieferte erst wenig Ma-
terial. Nördlich der Alpen stehen uns die stratifizier-
ten Funde der Heuneburg bei Hundersingen und von
Chätillon-sur-Gläne FR zur Verfügung. Aus der ersten

Phase der Siedlung Chätillon-sur-Gläne stammt eine
Schlangenfibel mit einfachem Bügel und aufgegosse-

ner Kopfscheibe, welche sich an typischen Tessin B/G
II B-Schlangenfibeln orientiert'42. Diese erste Phase
gehört wegen der Schlangenfibel 55 und der Pauken-
fibel mit aufgebogenem Fuss noch in die Phase HaD2.
Somit erscheint ein gewisses Parallellaufen von HaD2
und Tessin B/G II B gesichert. Die Heuneburg hat zahl-
reiche südalpine oder auf südalpine Anregungen
zurückgehende Fibeln geliefert. Diese Tatsache wurde
bis anhin nur sehr beschränkt für Verbindungen zwi-
schen den Chronologiesystemen südlich und nördlich
der Alpen genutzt. Die Sanguisugafibel mit Tonkern
(?) und deckender Rillenzier (Periode IVb) datiert in
die Phasen G II B und vielleicht G II fo{S,t+:. Die mas-
sive Sanguisugafibel mit eingefeiltem Kreuz auf dem
Bügel (Periode IVb/l) besitzt nur ein, dafür sehr gu-

tes Vergleichsstück in Grab 130 von Como, Ca' Mor-
ta, das in die Phase G II B gehörtr44. Für die massive
Fünfknopffibel mit Strichzier (Periode IVa/l) kenne
ich nur eine Parallele aus Grab XXXIV von Valtra-

Die Definition beider Phasen erfolgte notgedrungen
mit sehr wenig Material, so dass eine Abgrenzung nur
in Ansätzen möglich ist. Diese Phasen können aber als
Arbeitsgrundlage dienen. Allein Grab 8 von Giubias-
co (Ausgrabung 1958) wäre m.E. wegen der Navicel-
lafibel wie aus Grab 3 von Minusio, Ceresol und we-
gen des schmalen, kantigen Bechers Tessin B zuzl-
rechnen. Hierhin gehören ebenfalls die bereits publi-
zierten Gräber von Minusio, Ceresol Grab 13 und paz-
zallo, der einzige Komplex aus dem Sottoceneri. Grab
2 von Pregassona, Viarnetto stellte De Marinis in sei-
ne Phase G II A/8, welche er mit Tessin A paralleli-
sierte. Eine genauere Phasenzuweisung fir Grab 22
von Cademario, Forcora ist im Moment nicht mög-
lich128. Nach 1970 sind die Gräber 11 und 15 von Me-
socco, Coop publiziert wordenrzr. gig lassen sich nicht
ohne weiteres A oder B zuweisen. primas schlug für
Grab 11 eine Datierung nach Tessin A vor, da dieses
vom sicher Tessin B-zeitlichen Grab 10 überlagert
werde130. Eine genaue Analyse wird erst nach der pu-
blikation aller Gräber von Mesocco möglich sein.

128 Yinusio, Ceresol, Grab 13:.primas l9i0,Taf .44,A. - pazzallo: ebd.,
f.af,  !p,-Pregassona, Viarnetto, Grab 2: ebd., Taf. 4g,B. De Maj
rinis 199-0/91, 172f., Anm.30. - Cademario, Foicora, Grab 22: pri_
mas 1970, Taf .27,C.

129 Grab 11: Schwarz 1971,36. - Grab 15: Archäologie Graubünden,
95 Abb. 7,6-25.

130 Primas 1973,94; Taf. I,5-9.
131 W.E. Stöckli, Rezension von pauli 1971. Germania 52, 1974,

193-198; De Marinis l9't5,242; Anm. 3g; 197g,66; lnm. Z; lt;
1988a,245.

i32 P-eroni et a1. 1915,296-331; De Marinis 19j5; I9j8; Ig90lg1.
133 Valtravaglia: Primas 1970; Batchvarova ßeilAS; Saronio 1970. _

Como: Saronio 1968/69; De Marinis/premoli Silva 196g/69; De Ma_
rinis 1978. - Civiglio: Frigerio 19j41j5. -Trezzo: De Marinis 1974.
- Uolasecca: De Marinis 1990/9L

134 F.M. Gambari, La necropoli di San Bernardino di Briona: Revisione
critica alla luce dei risultati preliminari dei nuovi scavi. euaO. So_
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printend. Arch. Piemonte 6, 1981-,63_95. _ G. Bagnasco Gianni, Con_
tl'ibuto allo studio sulla periodizzazione della culä.rra di Golasecca: il
momento di transizione tra le fasi I C e II A. euad. Soprintend. Arch.
Piemonte 7, 1988, 13-33. - Castelleuo Ticino: euä. Soprint"nd.
$r-c]r,_Pr_em911e 3, 1994. 262f .; Taf . LXXXN; S, ISSO, tS'Sf.; Tai
LI-LII; 7, 1988, 73f.; Tal. {4X-VrI-IL. _ pombia: 

euaO. Sopriritenä.
Ar_.ch. Piemonte 10, 1991, 164f.;Taf. XCII_XCII. ] Dazu äuch: D.
v_itali. Materiali deila prima etä del ferro dai territori di castelletto Ti-
clno e colasecca al Museo Civico di Modena. Emilia prerom. 9/10,
1981/82,256-265. F.M. Gambari/L. Malnati, Conedi della prima eiä
del feno da Castelletto Ticino al Museo Civico di Novara.ln: Studi
9-i Archeologiadedicati a pierro Barocelli (Torino 1980) 27_53.

!?t Pe Marinis 1990191, 172-174;Fig7.
136 Kompositfibeln: De Marinis tg7O79t, 168_173. _ Raupenfibeln: De

Marinis 1978, 80. - Körbchenanhänger und Bronzeperien: De Mari_
Tj !9qi, 229-234; 1990/91. 1 75. - B-ronzegefässe: öe Marinis I 9i4;
1990/91.

137 Alfonsi: Este I, Taf. 252. - Ricovero: ebd., Taf. 122 (Grab 1), 123
(Grab 2) und 124f.

138 Padua, Ognissanti, Grab 38: Frey 1969, Taf .34,2840; Grab 13: ebd.,
Taf . 34,4149. - Padua, S. Massimo, Grab XVI: Padova Preromana,
Taf. 64,8; 65,A.

139 Grab 2229: S. Lucia/Most na Soöi II, Taf . 232,A. - Grab 908: ebd.,
Taf. 91. - Grab 912: ebd., Taf. 92,A. - Grab 1901: ebd., Taf. 181,B.

- Grab 2165: ebd., Taf .221,E.
140 TerZan 1976,427f.

l4l De Marinis/Gu5tin 1975, 248 Fig. 10, unterste Reihe, zweite von
rechts.

142 Ramseyer 1983, 180 Fig. 18,1. - Vgl. Primas 1970,52.
143 Sievers 1984, Taf.212,2188. Stratifizierung: (IVb). - Zur Datierung

des Typs s. Kap. 4.2.2.3, Nr. 362-375.
144 Sievers 1984, Taf. 212,2190. - Ca' Morta, Grab 130: Rittatore 1966,

Taf. LXX,unten; von Eles Masi 1986, Nr. 1784; De Marinis 1990191',
190. - Vergleichsstücke aus S. Polo und S. Ilario: Etä del feffo nel
Reggiano, Nr. 898.998.
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Schlangenfibel mit bandförmig verbreiteretem, oft
längsgestricheltem Bügel
Bogenfibel mit dünnem, bandförmigem Bügel
Typische Merkmale der Fibelfüsse aller Tessin B-
Fibeln: sehr langer Nadelhalter, mässig grosse Ab-
schlusskugel mit oft recht langem, trichterförmig
oder gerade abgeschnittenem Fortsatz
Rundbodiger Körbchenanhänger
Blattförmiges Gürtelblech
Schmaler, kantiger Becher
Unverzierte Schale mit kieiner Randlippe
Hohes Gefäss mit aufgelegten Rippen

3.3.4. Phasen Tessin A und B

3.3.5. Vergleich mit dem übrigen Golaseccagebiet

Die Vergleichsmöglichkeiten zwischen Tessin und
Lombardei sind für die Phasen vor Tessin C sehr ge_
ring. Dies ist darauf zurückzuführen, dass nur wenige
gesicherte Grabinventare vollständig publiziert sind
bzw. die meisten publizierten Grabinventare nicht ge_
sichert sind. Dies gilt für die Gräberfelder von Castel_
letto Ticino, Golasecca und S. Bernardino di Briona
sowie für Como (auch modernere Grabungen)r:r.

Die Chronologieschemata von peroni/Serra Ridg_
way und De Marinis arbeiten meist mit unpublizierten
oder ungenügend publizierten Funden, so dass eine
Kontrolle unmöglich istr32. Neben der publikation der
Gräber von Valtravaglia wurden einige Inventare von
De Marinis/Premoli Silva, De Marinis, Frigerio und
Saronio vorgelegtr33. Einzelne neu ausgegrabene Grä-
ber von Castelletto Ticino und S. Bernardino di Brio-
na publizierte die SoprintendezaArcheologica des pie-
montr3a.

Die neueste Zusammenstellung zur Chronologie der
Stufe G II, welche den Phasen Tessin A und B ent-
spricht, stammt von De Marinisr3s. Er teilte G II, wie
bereits 1978 vorgeschlagen, in drei phasen: G II A, G
II A/B und G II B. Eine ausführliche phasenumschrei-
bung erfolgte aber nicht. Dafür wurden einzelne Ma_
terialien - Kompositfibeln, Raupenfibeln, Körbchen-
anhängeE Bronzeperlen und Bronzegefässe - typolo-
gisch geordnet und näher datiegr:o. p[j1 diese Mate-
rialtypen besteht durchaus Vergleichsmaterial, doch
fehlen nach wie vor genügend publizierte Komplexe.
Die Phasen G II A und G II A/B parallelisierte De Ma-
rinis mit Tessin A, die Phase G II B mit Tessin B.Letz-
tere Verbindung scheint klar zu sein und ist anhand
zahlreicher Typen belegbar (Schlangenfibeln mit ein-
fachem Bügel und solche mit einfacher Windung und
bandförmigem Bügel, Sanguisugafibeln mit Tonkern
und Einlagen von mittlerer Grösse und rundbodige
Körbchenanhänger der Varianten A und B).

3 3.6. Yerbindungen zu den Chronologiesystemen von
-8 

rc, d"t Doleniska und von nördlich der Alpen

Für die Verbindung mit Este, S. Lucia/Most na Soöi

und dem Gebiet nördlich der Alpen schlug De Mari-

nis folgende Parallelisierungen vor: Die Phasen G II
A und G II A/B seien gleichzeitig mit der frühen bzw'

soäten Phase von Este III-früh, mit Santa Lucia IIal
11ndIIaZ nach TerZan und TrampuZ und mit der frühen

bzw. späten Phase von Ha D1; G II B sei gleichzeitig

mit der Phase Este III-Mitte, mit S. Lucia Ilblund mit

HaD2 und dem Beginn von Ha D3.

Die Parallelisierung der Phase G II mit der

Estechronologie gibt Probleme auf. Wie in Kapitel

3.2.3 dargelegt, sind alle von Frey genannten, phasen-

bildenden Komplexe entweder nicht gesichert oder

aber Mehrfachbestattungen. Nur zwei publizierte Grä-

ber lassen sich ohne Schwierigkeiten mit G II B par-

allelisieren: Alfonsi, Grab 1 und Ricovero, Grab 205ß7.

Das letztere umfasst zwei Bestattungen, die getrennt

aufbewahrt wurden. Die erste enthält drei Sanguisu-
gafibeln mit Tonkern und Einlagen (eine mit Längs-

strichen auf dem Bügel) und typischen Tessin B-Füs-

sen, das zweite eine Schlangenfibel mit einfachem Bü-
gel und zwei Certosafibeln des Typs Ia. Im Grab Al-
fonsi findet sich eine Schlangenfibel mit strichverzier-
tem Bügel. Diesen beiden Komplexen können die Grä-
ber 38 und 13 von Padua, Ognissanti und Grab XVI
von Padua, S. Massimo-Recreatorio Garibaldi ange-

schlossen werdenr3s. Letzteres enthält eine Sanguisu-
gafibel mit Tonkern, Einlagen und Längsstrichen auf
dem Bügel mit typischem Tessin B-Fuss sowie zwei
rundbodige Körbchenanhänger des Typs A. Auch in
den beiden anderen Gräbern sind rundbodige Körb-
chenanhänger (Typ B?) vertreten. Grab 13 zeigt zu-
sätzlich eine Sanguisugafibel mit Tonkern (schlechte
Zeichnung), Grab 46 eine Sanguisugafibel mit Tonkern
und Einiagen sowie eine Ha D3-zeitliche Vogelkopffi-
bel.

In S. Lucia,/Most na Soöi finden sich einige Gräber
mit G II B-Formen. Sanguisugafibeln mit Tonkern,
Einlagen (teilweise mit Längsstrichen auf dem Bügel)
und Tessin B-Füssen liegen im Grab S 2229, das zu-
sätzlich eine Ha D3-Fibel enthält. Sanguisugafibeln
mit komplexer Strichzier III enthalten die Gräber S

908 und 912, Schlangenfibeln mit verziertem, blatt-
förmigem Bügel die Gräber S 1901 und 2165'3'q. Alle
Gräber gehören sicher der Phase Santa Lucia IIb an,

eine Zuweisung zu SL IIbl sei hier vorgeschlagen. Die
Parallelisierung zwischen Tessin B/G II B und SL IIbl
wird durch den Certosafibeltyp Ia bestätigt, der für SL
IIbl typisch ist'40. Dieser findet sich sowohl im zwei-
ten Grab von Este, Ricovero 205 als auch im Depot
von Parre, das nur Material enthält, welches vor die
Phase G III A1 datiertr4r.

Die Verbindung mit der nordalpinen Chronologie
gewährleisten drei Fundpunkte südlich der Alpen: S.

Lucia/Most na Soöi, Padua und Bagnolo S. Vito, For-
cello. Die Gräber 38 von Padua, Ognissanti undS2229
von S. Lucia/Most na Soöi enthalten Späthallstattfi-
beln, eine Vogelkopffibel und eine Fusszierfibel F2.
Während erstere sicher nach Ha D3 datiert, könnte die
Fusszierfibel bereits HaD2-zeitlich sein. In der Phase

E des Forcello kommt neben G II B-Material auch ei-
ne Ha D3-zeitliche Doppelpaukenfibel vor. Die Phase

F, die älteste bis jetzt ergrabene, lieferte erst wenig Ma-
terial. Nördlich der Alpen stehen uns die stratifizier-
ten Funde der Heuneburg bei Hundersingen und von
Chätillon-sur-Gläne FR zur Verfügung. Aus der ersten

Phase der Siedlung Chätillon-sur-Gläne stammt eine
Schlangenfibel mit einfachem Bügel und aufgegosse-

ner Kopfscheibe, welche sich an typischen Tessin B/G
II B-Schlangenfibeln orientiert'42. Diese erste Phase
gehört wegen der Schlangenfibel 55 und der Pauken-
fibel mit aufgebogenem Fuss noch in die Phase HaD2.
Somit erscheint ein gewisses Parallellaufen von HaD2
und Tessin B/G II B gesichert. Die Heuneburg hat zahl-
reiche südalpine oder auf südalpine Anregungen
zurückgehende Fibeln geliefert. Diese Tatsache wurde
bis anhin nur sehr beschränkt für Verbindungen zwi-
schen den Chronologiesystemen südlich und nördlich
der Alpen genutzt. Die Sanguisugafibel mit Tonkern
(?) und deckender Rillenzier (Periode IVb) datiert in
die Phasen G II B und vielleicht G II fo{S,t+:. Die mas-
sive Sanguisugafibel mit eingefeiltem Kreuz auf dem
Bügel (Periode IVb/l) besitzt nur ein, dafür sehr gu-

tes Vergleichsstück in Grab 130 von Como, Ca' Mor-
ta, das in die Phase G II B gehörtr44. Für die massive
Fünfknopffibel mit Strichzier (Periode IVa/l) kenne
ich nur eine Parallele aus Grab XXXIV von Valtra-

Die Definition beider Phasen erfolgte notgedrungen
mit sehr wenig Material, so dass eine Abgrenzung nur
in Ansätzen möglich ist. Diese Phasen können aber als
Arbeitsgrundlage dienen. Allein Grab 8 von Giubias-
co (Ausgrabung 1958) wäre m.E. wegen der Navicel-
lafibel wie aus Grab 3 von Minusio, Ceresol und we-
gen des schmalen, kantigen Bechers Tessin B zuzl-
rechnen. Hierhin gehören ebenfalls die bereits publi-
zierten Gräber von Minusio, Ceresol Grab 13 und paz-
zallo, der einzige Komplex aus dem Sottoceneri. Grab
2 von Pregassona, Viarnetto stellte De Marinis in sei-
ne Phase G II A/8, welche er mit Tessin A paralleli-
sierte. Eine genauere Phasenzuweisung fir Grab 22
von Cademario, Forcora ist im Moment nicht mög-
lich128. Nach 1970 sind die Gräber 11 und 15 von Me-
socco, Coop publiziert wordenrzr. gig lassen sich nicht
ohne weiteres A oder B zuweisen. primas schlug für
Grab 11 eine Datierung nach Tessin A vor, da dieses
vom sicher Tessin B-zeitlichen Grab 10 überlagert
werde130. Eine genaue Analyse wird erst nach der pu-
blikation aller Gräber von Mesocco möglich sein.

128 Yinusio, Ceresol, Grab 13:.primas l9i0,Taf .44,A. - pazzallo: ebd.,
f.af,  !p,-Pregassona, Viarnetto, Grab 2: ebd., Taf. 4g,B. De Maj
rinis 199-0/91, 172f., Anm.30. - Cademario, Foicora, Grab 22: pri_
mas 1970, Taf .27,C.

129 Grab 11: Schwarz 1971,36. - Grab 15: Archäologie Graubünden,
95 Abb. 7,6-25.

130 Primas 1973,94; Taf. I,5-9.
131 W.E. Stöckli, Rezension von pauli 1971. Germania 52, 1974,

193-198; De Marinis l9't5,242; Anm. 3g; 197g,66; lnm. Z; lt;
1988a,245.

i32 P-eroni et a1. 1915,296-331; De Marinis 19j5; I9j8; Ig90lg1.
133 Valtravaglia: Primas 1970; Batchvarova ßeilAS; Saronio 1970. _

Como: Saronio 1968/69; De Marinis/premoli Silva 196g/69; De Ma_
rinis 1978. - Civiglio: Frigerio 19j41j5. -Trezzo: De Marinis 1974.
- Uolasecca: De Marinis 1990/9L

134 F.M. Gambari, La necropoli di San Bernardino di Briona: Revisione
critica alla luce dei risultati preliminari dei nuovi scavi. euaO. So_

52

printend. Arch. Piemonte 6, 1981-,63_95. _ G. Bagnasco Gianni, Con_
tl'ibuto allo studio sulla periodizzazione della culä.rra di Golasecca: il
momento di transizione tra le fasi I C e II A. euad. Soprintend. Arch.
Piemonte 7, 1988, 13-33. - Castelleuo Ticino: euä. Soprint"nd.
$r-c]r,_Pr_em911e 3, 1994. 262f .; Taf . LXXXN; S, ISSO, tS'Sf.; Tai
LI-LII; 7, 1988, 73f.; Tal. {4X-VrI-IL. _ pombia: 

euaO. Sopriritenä.
Ar_.ch. Piemonte 10, 1991, 164f.;Taf. XCII_XCII. ] Dazu äuch: D.
v_itali. Materiali deila prima etä del ferro dai territori di castelletto Ti-
clno e colasecca al Museo Civico di Modena. Emilia prerom. 9/10,
1981/82,256-265. F.M. Gambari/L. Malnati, Conedi della prima eiä
del feno da Castelletto Ticino al Museo Civico di Novara.ln: Studi
9-i Archeologiadedicati a pierro Barocelli (Torino 1980) 27_53.

!?t Pe Marinis 1990191, 172-174;Fig7.
136 Kompositfibeln: De Marinis tg7O79t, 168_173. _ Raupenfibeln: De

Marinis 1978, 80. - Körbchenanhänger und Bronzeperien: De Mari_
Tj !9qi, 229-234; 1990/91. 1 75. - B-ronzegefässe: öe Marinis I 9i4;
1990/91.

137 Alfonsi: Este I, Taf. 252. - Ricovero: ebd., Taf. 122 (Grab 1), 123
(Grab 2) und 124f.

138 Padua, Ognissanti, Grab 38: Frey 1969, Taf .34,2840; Grab 13: ebd.,
Taf . 34,4149. - Padua, S. Massimo, Grab XVI: Padova Preromana,
Taf. 64,8; 65,A.

139 Grab 2229: S. Lucia/Most na Soöi II, Taf . 232,A. - Grab 908: ebd.,
Taf. 91. - Grab 912: ebd., Taf. 92,A. - Grab 1901: ebd., Taf. 181,B.

- Grab 2165: ebd., Taf .221,E.
140 TerZan 1976,427f.

l4l De Marinis/Gu5tin 1975, 248 Fig. 10, unterste Reihe, zweite von
rechts.

142 Ramseyer 1983, 180 Fig. 18,1. - Vgl. Primas 1970,52.
143 Sievers 1984, Taf.212,2188. Stratifizierung: (IVb). - Zur Datierung

des Typs s. Kap. 4.2.2.3, Nr. 362-375.
144 Sievers 1984, Taf. 212,2190. - Ca' Morta, Grab 130: Rittatore 1966,

Taf. LXX,unten; von Eles Masi 1986, Nr. 1784; De Marinis 1990191',
190. - Vergleichsstücke aus S. Polo und S. Ilario: Etä del feffo nel
Reggiano, Nr. 898.998.
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vaglia, das in die Phase G II A/B datiertr4s. Da wir die
Produktionszeit der beiden letzteren Fibeltypen nicht
kennen, sind weitergehende Schlussfolgerungen noch
nicht statthaft. Das Ohrlöffelchen mit Kugeln und Spi-
ralzier (Periode III-IVb) ist entweder ein südlicher Im-
port oder eine enge Nachahmung'06. Solche Toilettbe-
stecke sind typisch für die Phase Tessin B/G II B. Die
Ergebnisse scheinen der von De Marinis propagierten
Parallelisierung von G II A/B mit einem späten Ha D1
nicht zu.widersprechen, obwohl geprüft werden muss,
ob die Phase G II B nicht noch in die phase Ha Dl
hineinreicht.

Für die Parallelisierung von G II A und einem
frühen Ha D1 können nur zwei gesicherte Komplexe
herangezogen werden: Grab VI von Valtravaglia, Roc-
ca di Caldö und Grab 5 von Castelletto Ticino, Via
Aronco, beide mit einer Dragofibel vom Typ Vaöe-Uf-
fing'or.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die
Phase Ha D3 mit Tessin C/G III A1 und auch - zu-
mindest teilweise - mit der Phase Tessin B/G II B par-

allel läuft. Das Ende von Ha D3 und dasjenige von
Tessin C/G III ,{1 fallen zusammen. Möglich ist ein
Parallellaufen von Ha D2 und (frühem) Tessin B/G II
B, von spätem FIa D1 mit G II A/B sowie von frühem
Ha Dl mit G II A, wobei genauere Aussagen noch un_
möglich sind.

3.3.7. Absolute Chronologie der phase Tessin B/G II B

Für die Absolutdatierung gibt die Siedlung Forcel-
lo die präzisesten Hinweise: Mit der phase E scheinen
wir das Ende von G II B zu fassen, da die darauffol-
gende Phase bereits G III Al-Funde enthält. Es ist an
den Beginn des 5. Jh. v.Chr. zu setzen. Die phase F,
die ebenfalls G II B-Funde enthält, gehört ins letzte
Viertel des 6. Jh. v.Chr. In diesen Bereich fallen auch
die beiden oben zitierten Gräber aus Orvieto, in denen
G II B-Fibeln mit attisch schwarzfiguriger Keramik
bzw mit Bucchero vergesellschaftet sind. Der Beginn
der Phase Tessin B/G II B ist noch nicht zu fassen.

4. Altmatetial (Nr' 1-2161)

4.1. Fremdformen (Nr' 1-203)

4.1.1. Späthallstattfibeln (Nr' 1-7)

Sieben Fragmente stammen von späthallstättischen

Fibeln. Nr. 1 ist eine Doppelzierfibel (<dZ3 81 o B1

v2> nach Mansfeld) mit zwei flachen Schälchen' Als

uute Vergleiche sind anzuführenr48: Haguenau, Kö-

iigsbrtick Hügel 14, Gtab XX; Langenlonsheim, Dürr-

fei=d Htlgel; Schinhein, Kirchlach Hügel 1 (2 Fibeln);

Vix, Siedlung Mont Lassois; Bagnolo S. Vito, Sied-

lung Forcello (2 oder 3 Fibeln)t+s. Nicht sicher zuzu-

weiien ist das Stück aus Wohlen AG, Häslerhau Hü-

gel 1, Grab lrso. lrn Grab von Schirrhein waren die Fi-

beln mit zwei weiteren Doppelzierfibeln vergesell-

schaftet. In Bagnolo lag eine Fibel in der Brandschicht

des Hauses R 18 der Phase C (2. Viertel des 5. Jh.),

die andere in der Planieschicht der Phase C, welche

anhand attischer Keramik gegen die Mitte des 5. Jh.

datiertr5r. Doppelzierfibeln mit Schälchenzier des vor-

liegenden Typs scheinen in Ostfrankreich (Elsass,

Burgund) betiebt gewesen zu sein' Dies bestätigt die

Verbreitung verwandter Stücke, nur wenige Funde

streuen weiter nach Osten. Markant ist die Präsenz im
Süden mit zwei Fundpunkten und fast der Hälfte aller
Fibeln. Zum selben Typ oder zt einet Fusszierfibel F3

gehört Nr. 2. Das Schälchen ist hier zusätzlich mit um-
laufenden Linien verziert. Nr. 3, eine Fusszierfibel F2
(<F2 B 1 mit Einlage o Bügel quergekerbt>> nach Mans-
feld), weist einen quergekerbten Bügel und als Beson-

derheit einen ebenfalls quergekerbten Fussknopf auf'
Dieser Typ ist von Pare zusammengestellt wordenr52.

Er kann noch weiter untergliedert werden (Abb. t3;'"'
Als Variante A bezeichnen wir Fibeln mit kugeligem,
leicht schräg stehendem Fussknopf. Variante B bilden
Stücke mit zylindrischem Fussknopf und Strichzier auf
dem Bügel. Beide Varianten weisen auf dem Fuss-

knopf eine meist runde Vertiefung für eine Korallen-
einlage auf. Von diesen beiden Varianten sind Stücke

mit schälchenförmigem Fuss, der bei einem Stück so-

gar eingezapft ist, abzusetzen (Yar. C). Da diese Fibeln
stark von ddn obigen abweichen, könnten sie sogar als

eigenständiger Typ (Fusszierfibel mit Schälchenzier

und quergekerbtem Bügel) definiert werden. Zt Yati-
ante A gehören die Stücke aus Arbedo; Amancey, Tu-

mulus Chäteau-Mu r ger ; La Riviöre-Drugeon, Tumulus

Grand Communal 3'so; Bragny; Bagnolo S. Vito, For-

cello; Este, Tomba Palugana; S. Lucia/Most na Soöi,

Grab S 1100 und Magdalenska goral5s' Die Variante B

bilden Stücke aus Ins BE, Grossholz (1848); Murze-
len BE; Este, Muletti Prosdocimi 250 und Bragnyts0.

Zur Yaiante C gehören die Exemplare von Sirolo,

Grab 22; Vaöe; S. Lucia/tr4ost na Soöi Grab M 329 und
Römhild, Kleiner Gleichberg's7. Daten ztr zeitlichen

Einordnung fehlen weitgehend, da die wenigen Grab-

komplexe entweder vermischt oder schwer einzuord-
nen sind. Fibeln mit aufgebogener Fusszier können

nicht nur Ha D3-zeitlich sein, sondern bereits in Ha

D2 auftretenrst. psi den Varianten A und B werden en-

ge Verbindungen zwischen Oberitalien einerseits und

Ostfrankreich und dem westlichen Schweizer Mittel-
land andererseits deutlich. Der Fundort Arbedo mit sei-

ner günstigen Verkehrslage bietet sich für Variante A
als <<Drehscheibe> geradezu an. Nr. 3 weist als Be-

sonderheit eine quergekerbte Fusszier auf. Ahnliche
Fussbildungen bei Golasecca-Fibeltypen sind mir nicht

bekannt. Aus S. LucialN4ost na Soöi stammen Ver-

gleichsstücke aus den Gräbern S 1586 und S 2118'5e.

Anzuführen sind auch die Vogelkopffibeln mit koral-
lenverziertem Schnabel, die Frey zusammengestellt

hatr60. Frey konnte zeigen, dass diese Fibelvariante
ihren Schwerpunkt ebenfalls in der östlichen Poebene

und im Caput Adriae besitzt. Eine Einengung nur auf

dieses Gebiet ist aber nicht möglich. Die Herkunft von

145 Mallfeld 1973,Taf. 16,722; Sieverc 1984, Taf. 2t2,2tgg. _ Valtra-
vagli4 Grab XXXIV: Batchvarova l96i/69, Fig. g,4; De Marinis
1990/91. 172; Anm. 30.

146 SieveT 1984, 47f .; Taf . l1l,l4j1. - Golaseccagebiet: Minusio, Ce-
resol Grab 18: Primas 19'10,Taf .44,D3. Sesto ölende. Cascinä ca_
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148 Fibellisten 287 und 288 in Mansleld 1973. Nicht alle darin aufge-
führten Fibeln gehören zu unserem Typ.

149 Haguenau: Schäeffer 1 930, Fig. 37. - Langenlonsheim: AuhV 4, Taf.
Vi lA. - Schirrhein: Gallia 20, 1962, 500 Fig. 31. - Vix: Joffroy
1960, Taf. 20,12. - Bagnolo: De Marinis 1987,92 Fig. 4,a.c. Fig. 4'e
könnte zu einer Fibel desselben Typs gehören.

150 Th. Weidmann, Der Übergang von Späthallstatt zu Frühlatöne im
Schweizer Mittelland. Ungedr. Lizentiatsarbeit (Zürich 1986) 69f',
Taf . 14,25. Weidmann zweifelt an der Rekonstruktion als eine Fibel

151 De Marinis 1991,24'1--249.
152 Pale 1989, 455 Abb. 21; 468 Liste 7 mit allen Literaturangaben.
153 Nicht einzuordnen ist das unpublizierte Stück von Hundersingen,

Giessübel Hügel 1, Grab 5. - Der Fibel von Gazzo Veronese fehlt
der Fuss, sie gehört also nicht sicher zum Typ (Salzani 1988' 4'n
Fig. 1,19). - Die Fibet Sievers 1984, Nr.2228 zeigt zwar Ahnlich-
keiten mit dem votliegenden Typ Var. A, doch fehlt das Merkmal der
gelochten Fusszier sowie der elegante Bügelschwung.

154 Neu publizielt: Bichet/Millotte 1992, 58 Fig. 40'27 '

155 Frey'1911, Abb. 4,2, mit Zuschreibung zu Tumulus-XIII, Grab 55'
Identisch mit Fibel aus Tumulus II, Grab 55? (G. Bergonzi in: R.

Peroni, Studi di protostoria adriatica 1. Quaderni di cultura materia-
le 2 [Rorna 1981] Taf. V,l2).

156 Feugöre/Guillot 1986, l91,Fig. 33,12.
tSl RtiöhitO, G. Neumann, Die Fibeln vom Kleinen Gleichberge bei

Rörnhild. Abhandl. Sächs. Akad. Wiss. Leipzig, Philolog.-hist. Kl.
64, 3 (Berlin 191 3) Tat. I, 16. Aus Niedenasen/Rasun di Sotto starnmt

eine äirnliche Fibel, aber mit längsgekerbtem Bügel: Lttnz l9'l4,Taf'
46,8.

158 Vgl. Sievers 1984,26-30.
159 S. Lucia/Most na Soöi lI, Taf . 149,A3:'216,A2.
160 Frey 1988, 37-39; Fig. 4. Verbreitungskarte und I 'iste bei Pare 1989,

45i Abb. 23; 469 Liite 9. Die zeitliche Aufgliederung dieses Fibel-
typs durch De Marinis 1987,94-98 ermangelt der archäologischen
Glundlagen.

55

iaccio: ebd., 57 Abb. 16,10. pombia, loc. Cimitero Grab 1: euad.Soprintend. Arch. Piemonte 10, 1991, Taf. XC[I,6.
147 Saroniorl9f0_, Taf. II; euad. Soprintend. Arch. irlemonte 5, 19g6,

Taf. LI,B; LII; De Marinis 1990i91, 172 Anm.29.



vaglia, das in die Phase G II A/B datiertr4s. Da wir die
Produktionszeit der beiden letzteren Fibeltypen nicht
kennen, sind weitergehende Schlussfolgerungen noch
nicht statthaft. Das Ohrlöffelchen mit Kugeln und Spi-
ralzier (Periode III-IVb) ist entweder ein südlicher Im-
port oder eine enge Nachahmung'06. Solche Toilettbe-
stecke sind typisch für die Phase Tessin B/G II B. Die
Ergebnisse scheinen der von De Marinis propagierten
Parallelisierung von G II A/B mit einem späten Ha D1
nicht zu.widersprechen, obwohl geprüft werden muss,
ob die Phase G II B nicht noch in die phase Ha Dl
hineinreicht.

Für die Parallelisierung von G II A und einem
frühen Ha D1 können nur zwei gesicherte Komplexe
herangezogen werden: Grab VI von Valtravaglia, Roc-
ca di Caldö und Grab 5 von Castelletto Ticino, Via
Aronco, beide mit einer Dragofibel vom Typ Vaöe-Uf-
fing'or.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die
Phase Ha D3 mit Tessin C/G III A1 und auch - zu-
mindest teilweise - mit der Phase Tessin B/G II B par-

allel läuft. Das Ende von Ha D3 und dasjenige von
Tessin C/G III ,{1 fallen zusammen. Möglich ist ein
Parallellaufen von Ha D2 und (frühem) Tessin B/G II
B, von spätem FIa D1 mit G II A/B sowie von frühem
Ha Dl mit G II A, wobei genauere Aussagen noch un_
möglich sind.

3.3.7. Absolute Chronologie der phase Tessin B/G II B

Für die Absolutdatierung gibt die Siedlung Forcel-
lo die präzisesten Hinweise: Mit der phase E scheinen
wir das Ende von G II B zu fassen, da die darauffol-
gende Phase bereits G III Al-Funde enthält. Es ist an
den Beginn des 5. Jh. v.Chr. zu setzen. Die phase F,
die ebenfalls G II B-Funde enthält, gehört ins letzte
Viertel des 6. Jh. v.Chr. In diesen Bereich fallen auch
die beiden oben zitierten Gräber aus Orvieto, in denen
G II B-Fibeln mit attisch schwarzfiguriger Keramik
bzw mit Bucchero vergesellschaftet sind. Der Beginn
der Phase Tessin B/G II B ist noch nicht zu fassen.

4. Altmatetial (Nr' 1-2161)

4.1. Fremdformen (Nr' 1-203)

4.1.1. Späthallstattfibeln (Nr' 1-7)

Sieben Fragmente stammen von späthallstättischen

Fibeln. Nr. 1 ist eine Doppelzierfibel (<dZ3 81 o B1

v2> nach Mansfeld) mit zwei flachen Schälchen' Als

uute Vergleiche sind anzuführenr48: Haguenau, Kö-

iigsbrtick Hügel 14, Gtab XX; Langenlonsheim, Dürr-

fei=d Htlgel; Schinhein, Kirchlach Hügel 1 (2 Fibeln);

Vix, Siedlung Mont Lassois; Bagnolo S. Vito, Sied-

lung Forcello (2 oder 3 Fibeln)t+s. Nicht sicher zuzu-

weiien ist das Stück aus Wohlen AG, Häslerhau Hü-

gel 1, Grab lrso. lrn Grab von Schirrhein waren die Fi-

beln mit zwei weiteren Doppelzierfibeln vergesell-

schaftet. In Bagnolo lag eine Fibel in der Brandschicht

des Hauses R 18 der Phase C (2. Viertel des 5. Jh.),

die andere in der Planieschicht der Phase C, welche

anhand attischer Keramik gegen die Mitte des 5. Jh.

datiertr5r. Doppelzierfibeln mit Schälchenzier des vor-

liegenden Typs scheinen in Ostfrankreich (Elsass,

Burgund) betiebt gewesen zu sein' Dies bestätigt die

Verbreitung verwandter Stücke, nur wenige Funde

streuen weiter nach Osten. Markant ist die Präsenz im
Süden mit zwei Fundpunkten und fast der Hälfte aller
Fibeln. Zum selben Typ oder zt einet Fusszierfibel F3

gehört Nr. 2. Das Schälchen ist hier zusätzlich mit um-
laufenden Linien verziert. Nr. 3, eine Fusszierfibel F2
(<F2 B 1 mit Einlage o Bügel quergekerbt>> nach Mans-
feld), weist einen quergekerbten Bügel und als Beson-

derheit einen ebenfalls quergekerbten Fussknopf auf'
Dieser Typ ist von Pare zusammengestellt wordenr52.

Er kann noch weiter untergliedert werden (Abb. t3;'"'
Als Variante A bezeichnen wir Fibeln mit kugeligem,
leicht schräg stehendem Fussknopf. Variante B bilden
Stücke mit zylindrischem Fussknopf und Strichzier auf
dem Bügel. Beide Varianten weisen auf dem Fuss-

knopf eine meist runde Vertiefung für eine Korallen-
einlage auf. Von diesen beiden Varianten sind Stücke

mit schälchenförmigem Fuss, der bei einem Stück so-

gar eingezapft ist, abzusetzen (Yar. C). Da diese Fibeln
stark von ddn obigen abweichen, könnten sie sogar als

eigenständiger Typ (Fusszierfibel mit Schälchenzier

und quergekerbtem Bügel) definiert werden. Zt Yati-
ante A gehören die Stücke aus Arbedo; Amancey, Tu-

mulus Chäteau-Mu r ger ; La Riviöre-Drugeon, Tumulus

Grand Communal 3'so; Bragny; Bagnolo S. Vito, For-

cello; Este, Tomba Palugana; S. Lucia/Most na Soöi,

Grab S 1100 und Magdalenska goral5s' Die Variante B

bilden Stücke aus Ins BE, Grossholz (1848); Murze-
len BE; Este, Muletti Prosdocimi 250 und Bragnyts0.

Zur Yaiante C gehören die Exemplare von Sirolo,

Grab 22; Vaöe; S. Lucia/tr4ost na Soöi Grab M 329 und
Römhild, Kleiner Gleichberg's7. Daten ztr zeitlichen

Einordnung fehlen weitgehend, da die wenigen Grab-

komplexe entweder vermischt oder schwer einzuord-
nen sind. Fibeln mit aufgebogener Fusszier können

nicht nur Ha D3-zeitlich sein, sondern bereits in Ha

D2 auftretenrst. psi den Varianten A und B werden en-

ge Verbindungen zwischen Oberitalien einerseits und

Ostfrankreich und dem westlichen Schweizer Mittel-
land andererseits deutlich. Der Fundort Arbedo mit sei-

ner günstigen Verkehrslage bietet sich für Variante A
als <<Drehscheibe> geradezu an. Nr. 3 weist als Be-

sonderheit eine quergekerbte Fusszier auf. Ahnliche
Fussbildungen bei Golasecca-Fibeltypen sind mir nicht

bekannt. Aus S. LucialN4ost na Soöi stammen Ver-

gleichsstücke aus den Gräbern S 1586 und S 2118'5e.

Anzuführen sind auch die Vogelkopffibeln mit koral-
lenverziertem Schnabel, die Frey zusammengestellt

hatr60. Frey konnte zeigen, dass diese Fibelvariante
ihren Schwerpunkt ebenfalls in der östlichen Poebene

und im Caput Adriae besitzt. Eine Einengung nur auf

dieses Gebiet ist aber nicht möglich. Die Herkunft von

145 Mallfeld 1973,Taf. 16,722; Sieverc 1984, Taf. 2t2,2tgg. _ Valtra-
vagli4 Grab XXXIV: Batchvarova l96i/69, Fig. g,4; De Marinis
1990/91. 172; Anm. 30.

146 SieveT 1984, 47f .; Taf . l1l,l4j1. - Golaseccagebiet: Minusio, Ce-
resol Grab 18: Primas 19'10,Taf .44,D3. Sesto ölende. Cascinä ca_

54

148 Fibellisten 287 und 288 in Mansleld 1973. Nicht alle darin aufge-
führten Fibeln gehören zu unserem Typ.

149 Haguenau: Schäeffer 1 930, Fig. 37. - Langenlonsheim: AuhV 4, Taf.
Vi lA. - Schirrhein: Gallia 20, 1962, 500 Fig. 31. - Vix: Joffroy
1960, Taf. 20,12. - Bagnolo: De Marinis 1987,92 Fig. 4,a.c. Fig. 4'e
könnte zu einer Fibel desselben Typs gehören.

150 Th. Weidmann, Der Übergang von Späthallstatt zu Frühlatöne im
Schweizer Mittelland. Ungedr. Lizentiatsarbeit (Zürich 1986) 69f',
Taf . 14,25. Weidmann zweifelt an der Rekonstruktion als eine Fibel

151 De Marinis 1991,24'1--249.
152 Pale 1989, 455 Abb. 21; 468 Liste 7 mit allen Literaturangaben.
153 Nicht einzuordnen ist das unpublizierte Stück von Hundersingen,

Giessübel Hügel 1, Grab 5. - Der Fibel von Gazzo Veronese fehlt
der Fuss, sie gehört also nicht sicher zum Typ (Salzani 1988' 4'n
Fig. 1,19). - Die Fibet Sievers 1984, Nr.2228 zeigt zwar Ahnlich-
keiten mit dem votliegenden Typ Var. A, doch fehlt das Merkmal der
gelochten Fusszier sowie der elegante Bügelschwung.

154 Neu publizielt: Bichet/Millotte 1992, 58 Fig. 40'27 '

155 Frey'1911, Abb. 4,2, mit Zuschreibung zu Tumulus-XIII, Grab 55'
Identisch mit Fibel aus Tumulus II, Grab 55? (G. Bergonzi in: R.

Peroni, Studi di protostoria adriatica 1. Quaderni di cultura materia-
le 2 [Rorna 1981] Taf. V,l2).

156 Feugöre/Guillot 1986, l91,Fig. 33,12.
tSl RtiöhitO, G. Neumann, Die Fibeln vom Kleinen Gleichberge bei

Rörnhild. Abhandl. Sächs. Akad. Wiss. Leipzig, Philolog.-hist. Kl.
64, 3 (Berlin 191 3) Tat. I, 16. Aus Niedenasen/Rasun di Sotto starnmt

eine äirnliche Fibel, aber mit längsgekerbtem Bügel: Lttnz l9'l4,Taf'
46,8.

158 Vgl. Sievers 1984,26-30.
159 S. Lucia/Most na Soöi lI, Taf . 149,A3:'216,A2.
160 Frey 1988, 37-39; Fig. 4. Verbreitungskarte und I 'iste bei Pare 1989,

45i Abb. 23; 469 Liite 9. Die zeitliche Aufgliederung dieses Fibel-
typs durch De Marinis 1987,94-98 ermangelt der archäologischen
Glundlagen.
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iaccio: ebd., 57 Abb. 16,10. pombia, loc. Cimitero Grab 1: euad.Soprintend. Arch. Piemonte 10, 1991, Taf. XC[I,6.
147 Saroniorl9f0_, Taf. II; euad. Soprintend. Arch. irlemonte 5, 19g6,

Taf. LI,B; LII; De Marinis 1990i91, 172 Anm.29.



4.1.2. Walliser Beinringe (Nr. 8-10)

Die Nr. 8-10 stammen von Walliser Beinringen, de-

ren Verbreitungsgebiet bis jetzt auf das Mittel- und

Oberwallis beschränkt war163' Die Nr' 8 und 9 zeigen

den für die Beinringe typischen, durch das Tragen in

Sätzen bedingten, parallelogramm-förmigen Quer-

schnitt. Bei Nr. 10 biegen die Schmalseiten leicht aus.

Alle drei Fragmente stammen aus dem Bereich der

Ringenden, bei keinem ist aber das Ende selbst erhal-

ten. Die Nr. 8 und 9 zeigen eingefeiltes Rautenmuster,

Nr. 9 zusätzlich gerade Querstriche. Bei Nr. 10 sind

diese mit einer doppelten Reihe von Kreisaugen kom-

biniert. Bis vor kurzem wurden die bandförmigen Wal-

liser Beinringe in die Frühlatönezeit datiert. Die Sied-

lung von Brig-Glis, Waldmatte hat nun aber den Be-
weis erbracht, dass die frühesten Vertreter dieser Bein-
ringe noch späthallstattzeitlich sind, was gut mit der

Zeitstellung des Depots von Arbedo zusammengeht.

Als nächste Vergleichsbeispiele sind die Stücke von
Leukerbad, St. Niklaus, Stalden, Zeneggen, Brig und
Ritzingen zu nennenl6+. Die drei Fragmente belegen
erstmals die Anwesenheit von typischen Walliser Ob-
jekten im Tessin.

4.1.3. Fibeln aus dem östlichen Alpenraum (Nr. 11-13)

Die Navicellafibel Nr. 11 stammt aus dem Gebiet
des östlichen Alpenraumes und besitzt ihr Verbrei-
tungsschwergewicht im oberen Etschtal und dessen
Einzugsbereich. Zum Typ gehören die Fibeln von
MechelAvleclo, Melaun/Meluno, Bergisel, Niederra-
sen/Rasun di Sotto und Caverzanor6s. Drei Fibeln stam-
men aus Gräbern von S. Lucia/Most na Soöi und Bit-
nje und weitere drei aus der Bföi skäla-Höh1e166. Die
Gräber von S. Lucia/Most na Soöi erlauben eine Da-
tierung in die Phase SL IIb1.

Aus dem gleichen Gebiet stammt der Fibelbügel
Nr. 12 mit zentralem Rautenfeld, beidseitigem freiem,
leicht halbplastischem Feld und Querstrichen an den

Bügelenden. Typisch ist der linsenförmige bis lang-ova-
le Querschnitt des Bügels, der den Typ von den ähnli-
chen Stücken aus Slowenien und dem Caput Adriae un-
terscheidet, die einen breiten D- bis blattförmigen Bü-
gelquerschnitt zeigent6l. Die Verbreitung dieses Fibel-
typs lässt sich mit einem Streifen umschreiben, der von
Verona etschaufwärts über die Alpenpässe ins Inntal und
bis nach Bayern und Hallstatt reicht (Liste 1A und Abb.
14). Datierende Komplexe fehlen bis auf das Grab vom
Dürrnberg (Ha Dl/2). Eine ähnliche Verbreitung und
wohf auch Datierung wie die obigen Fibeln weisen die
Fibeln mit linsenförmigem Bügel und Rauten- und
Kreisaugenzier auf (Liste 18 und Abb. 14). Von Eles
Masi hat diesen Typ anhand des Fussabschlusses in drei
Varianten gegliedert'6s. Da der Fuss aber nur bei weni-
gen Stücken erhalten ist, scheint eine Gliederung nach
dem Bügeldekor sinnvoller. Es lassen sich drei Varian-
ten A, B und C unterscheiden. Die Variante A stellt den
Grossteil der Fibeln. Einzelne Stücke dieser Variante lie-
gen etwas ausserhalb des oben skizzierten Verbrei-
tungsgebietes, im Tessin und in der Unterkrain. Die Fuss-
bildungen dieses Typs sind unterschiedlich: am häu-
figsten vertreten sind zwei Koni als Fussfortsatz, selte-
ner sind einfache und dreifache. Bei den Varianten A
und B können die Nadelhalter verziert sein, bei Varian-
te B weist die Abschlusskugel manchmal Kreisaugen-
punzen als Einlagenimitationen auf. Nur das Stück aus

dem Forcello bei Bagnolo S. Vito ist näher datiert. Es
stammt aus der Phase F (1. Viertel des 5. Jh. v.Chr.)teo.

Diese Datierung dürfte ein Hinweis darauf sein, dass bei
diesen Fibeln mit einer längeren Latfzeit gerechnet wer-
den muss. Auch zu diesem Typ besteht eine blechför-
mige VariantetTo.

Der Fibelfuss Nr. 13 könnte wegen der Verzierung
des Nadelhalters (aber ohne senkrechte Strichgruppen)
und der Kreisaugen auf der Abschlusskugel an Vari-
ante B angeschlossen werdenrTt. Die Verzierung des

Nadelhalters findet sich auch bei Drago- und Drei-
knopffibelnttz. lylsi Dragofibeln aus Este und Casan
zeigen Einlagen, aber keine Kreisaugenpunzen auf der
Abschlusskugel. Der recht schmale Bügelansatz von

Nr. 3 bleibt deshalb unbestimmt. Eng an diesen Typ ist
Nr. 4 (<F2 81 mit Einlage o Bügel quergekerbt> nach
Mansfeld) anzuschliessen. Fibeln mit quergekerbtem
Bügel und eingezapfter Fusszier sind sehr selten; bei
den meisten ist der Fuss nur aufgebogen. Als sichere
Vergleichsstücke können nur die Fibeln vom Kleinen
Gleichberg bei Römhild, vom Mont Lassois bei Vix
und von S. Polo d'Enza genannt werdenr6l. Nur allge_
mein als Fusszierfibeln anzusprechen sind die Nr. 5

l6l 
5^t:JTic]:.h.berg: s.. Anm. 157. - Mir leichr verschiedener Bügel_
Kerbung,: tylont Lassois: Joffroy 1960, Taf. 21,15. S. polo: Etääellero nel Reggiano, Nr.967.

162 Mühl.acker: H. Z\n, Hallstattforschungen in Nordwürttemberg. Ver_öff. Staatl. Amr für Denkmalpfl. e t"O lStuttgart tbZO; tOOf,, fuf.
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und 6. Sie unterscheiden sich durch ihre Nadelkon_
struktion: Nr. 5 besitzt eine z-, Nr. 6 eine y2_Kon_
struktion mit Eisenachse. Für die massive Fuss_ oder
Bügelzier von Nr. 7 können nur wenige, weit ver_
streute Vergleiche beigebracht werden: Mühlacker
(Kr. Vaihingen), Hügel 11, Grab 1; Oberwittinghausen
(Ldkr. Tauberbischofsheim), In den Winden Htigel 7;
Oberzerf-Irsch (Kr. Saarburg), Medemstück Hüg;l 17
und Gurgy, Grab F. 6116r.
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Abb' 13' Verbreitung der Fusszierfibeln <F 2> mit aufgebogener Fusszier und euerrillen auf dem Bügel. o var. A; Ä Var. B; t var. c.Fig' 13' Diffusione delle Fusszierfibeln di tipo ,F2, coi stafia ripiegata e costolitura trasversale ,uil,Zno. o var A; L var B; I var c.

163 Curdy etaL.1993,148; Anm.28; Curdy 1991,362f.365; Peyer 1991.
Verbreitungskarte (ohne Literaturangabe): S. Peyer, Zur Eisenzeit im
Wallis, Bayer. Vorgeschbl. 45, 1980, 59-75, bes. '12 

^bb.8.164 Leukerbad: Peyer 1991, 338 Fig. 4,1. - St. Niklaus: JbSGUF 67,
1984,20V202; Fig. 38,1.2. - Stalden: Primas 1974b,96 Abb.'7,6.
- Zeneggen, Heidenegg: Wallis vor der Geschichte, 330 Nr. 40. -
Brig: Curdy et al. 1993, 148 Fig. 22,5. - Ritzingen: Curdy 1991,
362t.; Fig. 3,4-6. - Dazu Armring aus dem Wallis (ohne genauere
Herkunftsangabe) im Kantonsmuseum Sitten.

165 Lunz 1974,84; Anm. 866; von Eles Masi 1986, Nr. 1199-1203.
166 S. Lucia,rMost na Soöi, Grab M 828: Marchesetti 1886, Taf. XVI,5;

Grab S 912: S. Lucia/Most na Soöi II, Taf.92,A3. - Bitnje, Grab 4:
S. Gabrovec, Hal5tatske nekropole v Bohinju. Arh. Vestnik XXV,
1974,287-318 bes. 311; Taf. IV1. -Bföiskäla: H. Parzinger/J. Nek-
vasil/F.-B. Barth, Die B!öi skäla-Höhle. Röm.-Germ. Forsch. 54
(Mainz 1995), Taf. 1,14-16. Der von Parzinger definierle Typ 3 ist
zu weit gefasst.

167 Verbreitungskarten des breiter definierlen Typs bei Lippert
14-16 und Lunz 1974, 134l' Taf. 82,B. Vermischte Typen bei
feld 1973, Liste 88 und Parzinger 1988, 155; Taf. 145,1, Nr.

168 Von Eles Masi 1986, 198f.; Nr. 1988-2012A.
169 De Marinis et al. 1995, 538.
170 Lippert 1972, 14-16.
1'11 Castellin di Fistene und S. Anna d'Alfaedo, Campo Paraiso: von

Eles Masi 1986, Nr. 1988.1990. Weitere Füsse von S. Anna d'Alfa-
edo: Salzani 1919, Taf. ll,ll.l2.

172 Dragofibeln: Obervintl/Vandoies di Sopra: Winkler 1950, Taf. VII,1.
Von Eles Masi 1986, Nn2519-2521. Auch in S. Lucia/Most na Soöi
und in Slowenien vertreten. - Dreiknopffibel: Obervintl/Vandoies di
Sopra: Lunz 1974,Taf. I,1. Diese Fibel scheidet wegen ihrer Massi-
vität als Vergleich aus.

1972,
Mans-
3.

54,43.4."- Oberwittinghausen: Bgd. Fundber. 1,1925,5 Abb. 1,3. _
U^berzert-lrsch: Haffner 1976.338: Taf. j7,15. _ Curgy: pellet/Delor
1980, 33 Fig- t6,t.2. - Typologisch erwas weiter 

"nii"-i Ai. f.ib.l
aus dem Urab von Vix: Joffroy 1960,Taf . 22,9.
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4.1.2. Walliser Beinringe (Nr. 8-10)

Die Nr. 8-10 stammen von Walliser Beinringen, de-

ren Verbreitungsgebiet bis jetzt auf das Mittel- und

Oberwallis beschränkt war163' Die Nr' 8 und 9 zeigen

den für die Beinringe typischen, durch das Tragen in

Sätzen bedingten, parallelogramm-förmigen Quer-

schnitt. Bei Nr. 10 biegen die Schmalseiten leicht aus.

Alle drei Fragmente stammen aus dem Bereich der

Ringenden, bei keinem ist aber das Ende selbst erhal-

ten. Die Nr. 8 und 9 zeigen eingefeiltes Rautenmuster,

Nr. 9 zusätzlich gerade Querstriche. Bei Nr. 10 sind

diese mit einer doppelten Reihe von Kreisaugen kom-

biniert. Bis vor kurzem wurden die bandförmigen Wal-

liser Beinringe in die Frühlatönezeit datiert. Die Sied-

lung von Brig-Glis, Waldmatte hat nun aber den Be-
weis erbracht, dass die frühesten Vertreter dieser Bein-
ringe noch späthallstattzeitlich sind, was gut mit der

Zeitstellung des Depots von Arbedo zusammengeht.

Als nächste Vergleichsbeispiele sind die Stücke von
Leukerbad, St. Niklaus, Stalden, Zeneggen, Brig und
Ritzingen zu nennenl6+. Die drei Fragmente belegen
erstmals die Anwesenheit von typischen Walliser Ob-
jekten im Tessin.

4.1.3. Fibeln aus dem östlichen Alpenraum (Nr. 11-13)

Die Navicellafibel Nr. 11 stammt aus dem Gebiet
des östlichen Alpenraumes und besitzt ihr Verbrei-
tungsschwergewicht im oberen Etschtal und dessen
Einzugsbereich. Zum Typ gehören die Fibeln von
MechelAvleclo, Melaun/Meluno, Bergisel, Niederra-
sen/Rasun di Sotto und Caverzanor6s. Drei Fibeln stam-
men aus Gräbern von S. Lucia/Most na Soöi und Bit-
nje und weitere drei aus der Bföi skäla-Höh1e166. Die
Gräber von S. Lucia/Most na Soöi erlauben eine Da-
tierung in die Phase SL IIb1.

Aus dem gleichen Gebiet stammt der Fibelbügel
Nr. 12 mit zentralem Rautenfeld, beidseitigem freiem,
leicht halbplastischem Feld und Querstrichen an den

Bügelenden. Typisch ist der linsenförmige bis lang-ova-
le Querschnitt des Bügels, der den Typ von den ähnli-
chen Stücken aus Slowenien und dem Caput Adriae un-
terscheidet, die einen breiten D- bis blattförmigen Bü-
gelquerschnitt zeigent6l. Die Verbreitung dieses Fibel-
typs lässt sich mit einem Streifen umschreiben, der von
Verona etschaufwärts über die Alpenpässe ins Inntal und
bis nach Bayern und Hallstatt reicht (Liste 1A und Abb.
14). Datierende Komplexe fehlen bis auf das Grab vom
Dürrnberg (Ha Dl/2). Eine ähnliche Verbreitung und
wohf auch Datierung wie die obigen Fibeln weisen die
Fibeln mit linsenförmigem Bügel und Rauten- und
Kreisaugenzier auf (Liste 18 und Abb. 14). Von Eles
Masi hat diesen Typ anhand des Fussabschlusses in drei
Varianten gegliedert'6s. Da der Fuss aber nur bei weni-
gen Stücken erhalten ist, scheint eine Gliederung nach
dem Bügeldekor sinnvoller. Es lassen sich drei Varian-
ten A, B und C unterscheiden. Die Variante A stellt den
Grossteil der Fibeln. Einzelne Stücke dieser Variante lie-
gen etwas ausserhalb des oben skizzierten Verbrei-
tungsgebietes, im Tessin und in der Unterkrain. Die Fuss-
bildungen dieses Typs sind unterschiedlich: am häu-
figsten vertreten sind zwei Koni als Fussfortsatz, selte-
ner sind einfache und dreifache. Bei den Varianten A
und B können die Nadelhalter verziert sein, bei Varian-
te B weist die Abschlusskugel manchmal Kreisaugen-
punzen als Einlagenimitationen auf. Nur das Stück aus

dem Forcello bei Bagnolo S. Vito ist näher datiert. Es
stammt aus der Phase F (1. Viertel des 5. Jh. v.Chr.)teo.

Diese Datierung dürfte ein Hinweis darauf sein, dass bei
diesen Fibeln mit einer längeren Latfzeit gerechnet wer-
den muss. Auch zu diesem Typ besteht eine blechför-
mige VariantetTo.

Der Fibelfuss Nr. 13 könnte wegen der Verzierung
des Nadelhalters (aber ohne senkrechte Strichgruppen)
und der Kreisaugen auf der Abschlusskugel an Vari-
ante B angeschlossen werdenrTt. Die Verzierung des

Nadelhalters findet sich auch bei Drago- und Drei-
knopffibelnttz. lylsi Dragofibeln aus Este und Casan
zeigen Einlagen, aber keine Kreisaugenpunzen auf der
Abschlusskugel. Der recht schmale Bügelansatz von

Nr. 3 bleibt deshalb unbestimmt. Eng an diesen Typ ist
Nr. 4 (<F2 81 mit Einlage o Bügel quergekerbt> nach
Mansfeld) anzuschliessen. Fibeln mit quergekerbtem
Bügel und eingezapfter Fusszier sind sehr selten; bei
den meisten ist der Fuss nur aufgebogen. Als sichere
Vergleichsstücke können nur die Fibeln vom Kleinen
Gleichberg bei Römhild, vom Mont Lassois bei Vix
und von S. Polo d'Enza genannt werdenr6l. Nur allge_
mein als Fusszierfibeln anzusprechen sind die Nr. 5

l6l 
5^t:JTic]:.h.berg: s.. Anm. 157. - Mir leichr verschiedener Bügel_
Kerbung,: tylont Lassois: Joffroy 1960, Taf. 21,15. S. polo: Etääellero nel Reggiano, Nr.967.

162 Mühl.acker: H. Z\n, Hallstattforschungen in Nordwürttemberg. Ver_öff. Staatl. Amr für Denkmalpfl. e t"O lStuttgart tbZO; tOOf,, fuf.
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und 6. Sie unterscheiden sich durch ihre Nadelkon_
struktion: Nr. 5 besitzt eine z-, Nr. 6 eine y2_Kon_
struktion mit Eisenachse. Für die massive Fuss_ oder
Bügelzier von Nr. 7 können nur wenige, weit ver_
streute Vergleiche beigebracht werden: Mühlacker
(Kr. Vaihingen), Hügel 11, Grab 1; Oberwittinghausen
(Ldkr. Tauberbischofsheim), In den Winden Htigel 7;
Oberzerf-Irsch (Kr. Saarburg), Medemstück Hüg;l 17
und Gurgy, Grab F. 6116r.
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Abb' 13' Verbreitung der Fusszierfibeln <F 2> mit aufgebogener Fusszier und euerrillen auf dem Bügel. o var. A; Ä Var. B; t var. c.Fig' 13' Diffusione delle Fusszierfibeln di tipo ,F2, coi stafia ripiegata e costolitura trasversale ,uil,Zno. o var A; L var B; I var c.

163 Curdy etaL.1993,148; Anm.28; Curdy 1991,362f.365; Peyer 1991.
Verbreitungskarte (ohne Literaturangabe): S. Peyer, Zur Eisenzeit im
Wallis, Bayer. Vorgeschbl. 45, 1980, 59-75, bes. '12 

^bb.8.164 Leukerbad: Peyer 1991, 338 Fig. 4,1. - St. Niklaus: JbSGUF 67,
1984,20V202; Fig. 38,1.2. - Stalden: Primas 1974b,96 Abb.'7,6.
- Zeneggen, Heidenegg: Wallis vor der Geschichte, 330 Nr. 40. -
Brig: Curdy et al. 1993, 148 Fig. 22,5. - Ritzingen: Curdy 1991,
362t.; Fig. 3,4-6. - Dazu Armring aus dem Wallis (ohne genauere
Herkunftsangabe) im Kantonsmuseum Sitten.

165 Lunz 1974,84; Anm. 866; von Eles Masi 1986, Nr. 1199-1203.
166 S. Lucia,rMost na Soöi, Grab M 828: Marchesetti 1886, Taf. XVI,5;

Grab S 912: S. Lucia/Most na Soöi II, Taf.92,A3. - Bitnje, Grab 4:
S. Gabrovec, Hal5tatske nekropole v Bohinju. Arh. Vestnik XXV,
1974,287-318 bes. 311; Taf. IV1. -Bföiskäla: H. Parzinger/J. Nek-
vasil/F.-B. Barth, Die B!öi skäla-Höhle. Röm.-Germ. Forsch. 54
(Mainz 1995), Taf. 1,14-16. Der von Parzinger definierle Typ 3 ist
zu weit gefasst.

167 Verbreitungskarten des breiter definierlen Typs bei Lippert
14-16 und Lunz 1974, 134l' Taf. 82,B. Vermischte Typen bei
feld 1973, Liste 88 und Parzinger 1988, 155; Taf. 145,1, Nr.

168 Von Eles Masi 1986, 198f.; Nr. 1988-2012A.
169 De Marinis et al. 1995, 538.
170 Lippert 1972, 14-16.
1'11 Castellin di Fistene und S. Anna d'Alfaedo, Campo Paraiso: von

Eles Masi 1986, Nr. 1988.1990. Weitere Füsse von S. Anna d'Alfa-
edo: Salzani 1919, Taf. ll,ll.l2.

172 Dragofibeln: Obervintl/Vandoies di Sopra: Winkler 1950, Taf. VII,1.
Von Eles Masi 1986, Nn2519-2521. Auch in S. Lucia/Most na Soöi
und in Slowenien vertreten. - Dreiknopffibel: Obervintl/Vandoies di
Sopra: Lunz 1974,Taf. I,1. Diese Fibel scheidet wegen ihrer Massi-
vität als Vergleich aus.

1972,
Mans-
3.

54,43.4."- Oberwittinghausen: Bgd. Fundber. 1,1925,5 Abb. 1,3. _
U^berzert-lrsch: Haffner 1976.338: Taf. j7,15. _ Curgy: pellet/Delor
1980, 33 Fig- t6,t.2. - Typologisch erwas weiter 

"nii"-i Ai. f.ib.l
aus dem Urab von Vix: Joffroy 1960,Taf . 22,9.
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Querschnitt und der dünne, spitze Bügelknoten. Die
Verbreitungskarte von TerZan zeigt eine breite Streu-
ung von Mittelitalien bis Bosnien; unter Typ V wer-
den sich deshalb verschiedene Varianten verbergen.
Der schlechte Forschungsstand verhindert aber weite-
re Unterteilungen. Ztdem fehlt Nr. 15 der Fuss, was
eine Einordnung grundsätzlich erschwert. Für das öst-
liche Oberitalien sind - soweit die von Teri.an aufge-
listeten Funde publiziert sind - folgende Anmerkun-
gen zu machen: Die Fundpunkte Orvieto und S. Mar-
tino in Gattara sind zu streichen. Vorsicht ist auch bei
den Fundpunkten um Ancona geboten. Gute Verglei-
che stammen hingegen aus Este, Padua und S. Lu-
cia,/Most na Soöir75. Es ist also anzunehmen, dass die
Verbreitung der um Nr. 15 gruppierten Variante unge-
fähr mit demjenigen der Fibel des Typs Ib überein-
stimmt. Die Laufzeit des Typs V ist nach Teri.an ver-
hältnismässig 1ang176. Für Este propagiert sie eine Lauf-
zeit von III-Mitte bis III-spät, für S. Lucia möchte sie
nur die Phase IIb in Anspruch nehmen. Die jüngere
Phase von S. Lucia IIb (<Certosa-Horizont>>) ist Tes-
sin C/G III Al-zeitlich, die ältere aber mit Tessin B/G
II B zu parallelisieren.

Abb. 15. Verbreitung der Certosafibeln des Typs Ib. o 1 Ex.; O 24 Ex.; O 5 und mehr Ex'

Fig. 15. Dffisione delle fibule Certosa di tipo Ib. o I es.; O 2-4 es.; O 5 e piü es.
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senschaftern, wie Albanese Procelli, Guzzo und Te-

star?e. Trotzdem zirkulieren in der italienischen Litera-
tur Verbreitungslisten und auch -karten zu einzelnen
etruskischen Objekttypen. Diese werden gewöhnlich
dant benttzt, einen Ort als Produktionszentrum eines

bestimmten Objekttyps herauszustellen und damit des-

sen wirtschaftliche Bedeutung zu betonen. Für die Zu-
weisung zu einem Herstellungsort ist dabei meist die

zahlenmässige Verteilung nach Fundorten auschlagge-
bend. Dieses Verfahren geht auf Bouloumid zurück,

der analog die Produktion der Schnabelkannen Vulci
zuweisen wollte. Die Zählung fällt jedoch nicht immer
ganz unparteiisch aus, was am Beispiel der Infundi-
bula gezeigt werden kann (s. Kap.4.1.6.20). Bei einer
genaueren Betrachtung der Objekte stellt man zudem

fest, dass sich diese in zahlreichen Details unterschei-

den, die bei einer Zuweisung zu einem bestimmten

Produktionsort oder zu einer Werkstatt sicher beachtet

werden müssten. Nur eine gründliche Materialaufnah-
me bildete also den Ausgangspunkt für eine weiterge-

hende Interpretation der einzelnen Objekttypen.
Gleichzeitig müssten auch die Fundkomplexe voll-
ständig zugänglich sein. Eine gute Materialsammlung

F \ l\
Abb. 14. Verbreitung der Bogenfibeln mit massivem Bügel und linsenförmigem/langovalem Querschnitt. * Mit zentralem Rautenfeld.
Mit Kreisaugen und Rautenfeldem: o var. A; r var. B; r var. c; i variante nicht bestimmbar.
Fig. 14. Dffisione delle Bogenfibeln ad arco pieno e sezione lenticolare/oblunga. * Con losanga centrale. Con cerchietti e losanghe:
O Var A; I var B; r, var C; tl variante indeterminabile.

Nr. 13 deutet aber auf eine Bogenfibel. Die Mode der
Kreisaugenpunzen auf der Abschlusskugel scheint auf
den Raum um Verona und Belluno beschränkt zu sein,
in S. Lucia/Most na Soöi oder in Slowenien findet sie
sich nicht.

4.1.4. Fibeln vom Caput Adriae (Nr. 14.15)

Aus dem Gebiet des Caput Adriae stammt die Cer-
tosafibel Nr. 14, die TerZan als Typ Ib bezeichnete. Ih-
rer Verbreitungskarte sind die Punkte Vranje bei Sev-
nica, Gazzo Veronese, Doss del Pol und Padova, Fiu-
me Brenta beizufügen (Abb. 15). Auch hat sich für S.
Lucia/Most na Soöi die Stückzahl erhöhtrz. Die drei
Schwerpunkte bilden Este, S. Lucia/Most na Soöi und
Brezje. Der leere Raum zwischen Este und Isonzo
dürfte forschungsbedingt sein. TerZan datierte den Fi-
beltyp in die jüngere Phase ihres <Certosa-Horizon-
tes>>, der mit Tessin C/G III ,{1 parallelisiert werden
kannu4.

Das Bügelfragment Nr. 15 gehört zum Certosatyp
V nach Terf,an. Charakteristika sind der dreieckige

4.1.5. Mittelitalische und etruskische Objekte aus der

Zeit vor dem 6. Jh. v.Chr. (Nr. 16-2$)trr

4.1.5 1. Zum Forschungsstand

Dank des PBF-Projekts sind zahkeiche prähistori-
sche Objektgattungen auf der italienischen Halbinsel
überblickbar; weitere Werke sind im Druck. Diese sich
immer noch verbessernde Materialbasis reicht aber nur
bis an den Beginn und teilweise noch bis in die 1. Hälf-
te des 1. Jt. v.Chr., nachher dünnen die Material-
sammlungen - mit Ausnahme der Sammelwerke über
die etruskischen Spiegel und die Praenestiner Zisten -
drastisch aus. Diese Grenze hat nichts mit dem Mate-
rial an sich zu tun, sondern mit seinen Bearbeitern. Auf
der einen Seite arbeiten die Prähistoriker, auf der an-

deren die Etruskologen. Die wenigen Materialsamm-
lungen zu Objekten des 6.4. Jh. v.Chr. stammen
meist von ausländischen Gelehrten, wobei hier beson-
ders zu nennen sind: Bouloumid, Egg, von Hase,

Höckmann, Hostetter, Shefton, Weber und Woyto-
lvilsghrzt. Selten sind Arbeiten von italienischen Wis-

l'73 Terlan 1976,3I9f.355 Fig. 20. - Vranje: N. Logar, Dvoje prazgo-
dovinskih grobov z Ajdovskega gradca pri Vranju, Sitult 20121,
1980, 295*300; Abb. 3,1. - Gazzo: Salzani 1988, 477 Fig. t,11. -
Padova: Quad. Arch. Veneto IX, 1993, 141 Fig. 19,A7. - S. Lu-
cialMost na Soöi: Gräber S 73.541;125.evtl. 729.1472.1586.1590.
1819.9 (1957). - Aus Este starrrrnen nur 7 Exemplare, neu: von Eles
Masi 1986, Nr. 2117.2118. - Aus Mechel nur 1 Exemplar: L. Campi, Il
sepolcreto di Meclo nella Naunia. Archivio Trentino IV 1885, Taf. Vl3.
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174 Terian 1976,429.
175 Este: Chieco Bianchi et al. 1976,Taf.21,1, evtl. 8. Bei den übrigen

Exemplaren fehlen die Bügelquerschnitte. - Padua, Via Tiepolo,
<tomba delle Madri Canossiane>> und Vicolo S. Massimo, tomba I:
Padova Preromana, Taf . 77. - S. Lucia,/Most na Soöi: beispielswei-
se Gräber 1548, 1576 oder 2100. - Das Exemplar von S. Glorgio di
Valpolicella weist einen anderen Bügelquerschnitt auf.

176 Terl.an 1976,428f.

177 Aus redaktionellen Gründen werden die mittelitalischen und etrus-
kischen Objekte (Nr. 16-169) in zwei verschiedenen Kapiteln (4.1.5
und 4.1.6) vorgestellt. Ist im Buch von mittelitalischen und etruski-
schen Objekten ohne weitere Einschränkung die Rede, so bezieht
sich diese Aussage auf alle Objekte (Nr. 16-169).

178 Bouloumil 1973;Egg 1986; von Hase 1971; Höckmann 1982; Ho-
stetter 1986; Shefton 1979; 1988; Weber 1983; Woytowitsch 1978.

179 Albanese Procelli 1985; Guzzo 19'10; Testa 1989.
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Querschnitt und der dünne, spitze Bügelknoten. Die
Verbreitungskarte von TerZan zeigt eine breite Streu-
ung von Mittelitalien bis Bosnien; unter Typ V wer-
den sich deshalb verschiedene Varianten verbergen.
Der schlechte Forschungsstand verhindert aber weite-
re Unterteilungen. Ztdem fehlt Nr. 15 der Fuss, was
eine Einordnung grundsätzlich erschwert. Für das öst-
liche Oberitalien sind - soweit die von Teri.an aufge-
listeten Funde publiziert sind - folgende Anmerkun-
gen zu machen: Die Fundpunkte Orvieto und S. Mar-
tino in Gattara sind zu streichen. Vorsicht ist auch bei
den Fundpunkten um Ancona geboten. Gute Verglei-
che stammen hingegen aus Este, Padua und S. Lu-
cia,/Most na Soöir75. Es ist also anzunehmen, dass die
Verbreitung der um Nr. 15 gruppierten Variante unge-
fähr mit demjenigen der Fibel des Typs Ib überein-
stimmt. Die Laufzeit des Typs V ist nach Teri.an ver-
hältnismässig 1ang176. Für Este propagiert sie eine Lauf-
zeit von III-Mitte bis III-spät, für S. Lucia möchte sie
nur die Phase IIb in Anspruch nehmen. Die jüngere
Phase von S. Lucia IIb (<Certosa-Horizont>>) ist Tes-
sin C/G III Al-zeitlich, die ältere aber mit Tessin B/G
II B zu parallelisieren.

Abb. 15. Verbreitung der Certosafibeln des Typs Ib. o 1 Ex.; O 24 Ex.; O 5 und mehr Ex'

Fig. 15. Dffisione delle fibule Certosa di tipo Ib. o I es.; O 2-4 es.; O 5 e piü es.
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senschaftern, wie Albanese Procelli, Guzzo und Te-

star?e. Trotzdem zirkulieren in der italienischen Litera-
tur Verbreitungslisten und auch -karten zu einzelnen
etruskischen Objekttypen. Diese werden gewöhnlich
dant benttzt, einen Ort als Produktionszentrum eines

bestimmten Objekttyps herauszustellen und damit des-

sen wirtschaftliche Bedeutung zu betonen. Für die Zu-
weisung zu einem Herstellungsort ist dabei meist die

zahlenmässige Verteilung nach Fundorten auschlagge-
bend. Dieses Verfahren geht auf Bouloumid zurück,

der analog die Produktion der Schnabelkannen Vulci
zuweisen wollte. Die Zählung fällt jedoch nicht immer
ganz unparteiisch aus, was am Beispiel der Infundi-
bula gezeigt werden kann (s. Kap.4.1.6.20). Bei einer
genaueren Betrachtung der Objekte stellt man zudem

fest, dass sich diese in zahlreichen Details unterschei-

den, die bei einer Zuweisung zu einem bestimmten

Produktionsort oder zu einer Werkstatt sicher beachtet

werden müssten. Nur eine gründliche Materialaufnah-
me bildete also den Ausgangspunkt für eine weiterge-

hende Interpretation der einzelnen Objekttypen.
Gleichzeitig müssten auch die Fundkomplexe voll-
ständig zugänglich sein. Eine gute Materialsammlung
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Abb. 14. Verbreitung der Bogenfibeln mit massivem Bügel und linsenförmigem/langovalem Querschnitt. * Mit zentralem Rautenfeld.
Mit Kreisaugen und Rautenfeldem: o var. A; r var. B; r var. c; i variante nicht bestimmbar.
Fig. 14. Dffisione delle Bogenfibeln ad arco pieno e sezione lenticolare/oblunga. * Con losanga centrale. Con cerchietti e losanghe:
O Var A; I var B; r, var C; tl variante indeterminabile.

Nr. 13 deutet aber auf eine Bogenfibel. Die Mode der
Kreisaugenpunzen auf der Abschlusskugel scheint auf
den Raum um Verona und Belluno beschränkt zu sein,
in S. Lucia/Most na Soöi oder in Slowenien findet sie
sich nicht.

4.1.4. Fibeln vom Caput Adriae (Nr. 14.15)

Aus dem Gebiet des Caput Adriae stammt die Cer-
tosafibel Nr. 14, die TerZan als Typ Ib bezeichnete. Ih-
rer Verbreitungskarte sind die Punkte Vranje bei Sev-
nica, Gazzo Veronese, Doss del Pol und Padova, Fiu-
me Brenta beizufügen (Abb. 15). Auch hat sich für S.
Lucia/Most na Soöi die Stückzahl erhöhtrz. Die drei
Schwerpunkte bilden Este, S. Lucia/Most na Soöi und
Brezje. Der leere Raum zwischen Este und Isonzo
dürfte forschungsbedingt sein. TerZan datierte den Fi-
beltyp in die jüngere Phase ihres <Certosa-Horizon-
tes>>, der mit Tessin C/G III ,{1 parallelisiert werden
kannu4.

Das Bügelfragment Nr. 15 gehört zum Certosatyp
V nach Terf,an. Charakteristika sind der dreieckige

4.1.5. Mittelitalische und etruskische Objekte aus der

Zeit vor dem 6. Jh. v.Chr. (Nr. 16-2$)trr

4.1.5 1. Zum Forschungsstand

Dank des PBF-Projekts sind zahkeiche prähistori-
sche Objektgattungen auf der italienischen Halbinsel
überblickbar; weitere Werke sind im Druck. Diese sich
immer noch verbessernde Materialbasis reicht aber nur
bis an den Beginn und teilweise noch bis in die 1. Hälf-
te des 1. Jt. v.Chr., nachher dünnen die Material-
sammlungen - mit Ausnahme der Sammelwerke über
die etruskischen Spiegel und die Praenestiner Zisten -
drastisch aus. Diese Grenze hat nichts mit dem Mate-
rial an sich zu tun, sondern mit seinen Bearbeitern. Auf
der einen Seite arbeiten die Prähistoriker, auf der an-

deren die Etruskologen. Die wenigen Materialsamm-
lungen zu Objekten des 6.4. Jh. v.Chr. stammen
meist von ausländischen Gelehrten, wobei hier beson-
ders zu nennen sind: Bouloumid, Egg, von Hase,

Höckmann, Hostetter, Shefton, Weber und Woyto-
lvilsghrzt. Selten sind Arbeiten von italienischen Wis-

l'73 Terlan 1976,3I9f.355 Fig. 20. - Vranje: N. Logar, Dvoje prazgo-
dovinskih grobov z Ajdovskega gradca pri Vranju, Sitult 20121,
1980, 295*300; Abb. 3,1. - Gazzo: Salzani 1988, 477 Fig. t,11. -
Padova: Quad. Arch. Veneto IX, 1993, 141 Fig. 19,A7. - S. Lu-
cialMost na Soöi: Gräber S 73.541;125.evtl. 729.1472.1586.1590.
1819.9 (1957). - Aus Este starrrrnen nur 7 Exemplare, neu: von Eles
Masi 1986, Nr. 2117.2118. - Aus Mechel nur 1 Exemplar: L. Campi, Il
sepolcreto di Meclo nella Naunia. Archivio Trentino IV 1885, Taf. Vl3.
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174 Terian 1976,429.
175 Este: Chieco Bianchi et al. 1976,Taf.21,1, evtl. 8. Bei den übrigen

Exemplaren fehlen die Bügelquerschnitte. - Padua, Via Tiepolo,
<tomba delle Madri Canossiane>> und Vicolo S. Massimo, tomba I:
Padova Preromana, Taf . 77. - S. Lucia,/Most na Soöi: beispielswei-
se Gräber 1548, 1576 oder 2100. - Das Exemplar von S. Glorgio di
Valpolicella weist einen anderen Bügelquerschnitt auf.

176 Terl.an 1976,428f.

177 Aus redaktionellen Gründen werden die mittelitalischen und etrus-
kischen Objekte (Nr. 16-169) in zwei verschiedenen Kapiteln (4.1.5
und 4.1.6) vorgestellt. Ist im Buch von mittelitalischen und etruski-
schen Objekten ohne weitere Einschränkung die Rede, so bezieht
sich diese Aussage auf alle Objekte (Nr. 16-169).

178 Bouloumil 1973;Egg 1986; von Hase 1971; Höckmann 1982; Ho-
stetter 1986; Shefton 1979; 1988; Weber 1983; Woytowitsch 1978.

179 Albanese Procelli 1985; Guzzo 19'10; Testa 1989.
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ist aber noch keine Garantie für eine sichere Zuwei-
sung zu Herstellungszentren oder Werkstätten. Hierzu
brauchte es auch archäologische Untersuchungen von
Werkstätten. Ausgedehntere Befunde und Funde von
Bronzegiessereien kenne ich nur von Marzabottorso.
Dort fanden sich Werkstätten mit zahlreichen Roh- und
Fehlgüssen sowie Gussformen- und Tiegelreste. Unter
den Gussformen ist diejenige eines Kouros die be-
kannteste. Daneben gibt es aber verschiedenste ande-
re, wie beispielsweise Gussformen von Fibeln. Anhand
dieser Funde könnte die Bronzeproduktion einer etrus-
kischen Stadt studiert werden, sowohl was die Palette
der hergestellten Objekte als auch was deren Stil be-
trifft. Eine Bearbeitung der Giessereifunde von Mar-
zabotto steht aber noch aus.

Die Vergleichsobjekte zu den hier vorgestellten Ob-
jektgruppen konnten mit Blick auf die gesamte Arbeit
natürlich nicht wie oben beschrieben aufgenommen
werden. Es wurde aber versucht, anhand der Literatur
eine Übersicht zt erhalten und sich dabei auf die ge-
sicherten Fundkomplexe zu stützen. Das nächste Ziel
war, möglichst viele Objekte einer Gruppe im Origi-
nal zu sehen, um so einen besseren Überblick über
die Funde'zu gewinnen. Zv Kontrolle und Absiche-
rung meiner Ergebnisse befragte ich zahlreiche Fach-
leute, denen hier herzlich gedankt sei.

4.1.5.2. Fibel (Nr 16)

Nr. 16 ist eine Navicellafibel mit plastischer Bü-
gelzier aus einem zentralen, vierfach geripptem Feld,
das beidseitig je ein Band mit Zickzackzier zeigt. Der
Fibeltyp ist in Mittel- und Süditalien verbreitet,sl. Ei-
ne Fundliste kann nicht erstellt werden, da die For-
schungslage in Mittelitalien ungenügend ist. Der Typ
datiert ins 7. Jh. v.Chr.

4.1.5.3. Beile (Nn 17.18)

Das älteste Objekt des Depots ist das Flachbeil Nr.
17. Typisch sind der linsenförmige Längs- und der
rechteckige Querschnitt. Wenig unter dem Nacken
wurde eine abstehende Spleisse an den Körper an-

180 G.V. Gentili, Esplolazione di una fonderia di bronzo (Nota prelimi-
nare). Stud. Etruschi XXXVI, 1968, 116f.; Sassatelli t990,69-j5;
Fig.3-4; Taf. I-II (alle ohne Masssrab); Zimmer t990, jt-j3:Ka-
talog 8.3.44-8.3.46,

181 Gesicherter Komplex in Mittelitalien: Osteria dell'Osa, Grab 284:
Bietti Sestrieli 1992, 797f.; Nr. 17 (Dat.: IV A2, d.h. 660/50-630/20).
- Süditalien: F. Lo Schiavo, Alcune osservazioni sulle fibule di bron-
zo da Francavilla Marittima. Atti e Mem. Soc. Magna Grecia
XVIII-XX, 1977-79, 103-109, bes. 95 Fig. 31,4; t08 Aim.20-22;
F. Lo Schiavo, Le fibule in bronzo. Atti e Mem. Soc. Magna Grecia
XXI-XXIII, 1980-82, 13i-139, bes. 138 Fig.48,23.24;139. - Von
Eles Masi 1986, Nr. 748A (Hertunft unbekannt).
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gehämmerl. Eine leichte Stauchung durch den Hammer
zeigen die Beilmitte und die Schneide. Vergleichbare
Flachbeile mit linsenförmigem Längsschnitt finden sich
in Oberitalien nicht, hingegen in Mittelitalien in der
Umgebung von Perugia im von Carancini definierten
Typ Panicarola der schlanken Flachbeile (Ascia piatta
di forma slanciata tipo Panicarola)tu. Gute Vergleiche
stammen aus Panicarola und aus dem Museo Archeo-
logico in Perugia (ohne Fundort, wohl aus der Gegend).
Eine Variante der Form ist aus Mensano (Prov. Siena)
bekannt. Datierungshinweise liefern diese Fundorte
nicht, die Fundstelle Panicarola am Südwestufer des
Trasimenischen Sees weist mehrere Belegungen auf.
Carancini wies den Typ seiner chronologischen Phase
<Rinaldone 1B> zu, welche er als letzte chalkolitische
Phase vor der eigentlichen Frühbronzezeitdefinierte. In
Oberitalien parallelisierte er sie aufgrund der Bronzen
mit der <Ia fase metallurgica di Remedello> und der
Glockenbecherphase. Mit der Remedellophase hat sich
De Marinis kürzlich auseinandergesetzt und ist dabei
zu anderen Resultaten gekommenrs3. Auch er unter-
scheidet zwei Abschnitte, Remedello 1 und 2, die aber
inhaltlich nicht mit der <<Ia e IIa fase metallurgica di
Remedello> Carancinis über-einstimmen. Zusätzlich
gibt es grosse Differenzen bei der absolutchronologi-
schen Einordnung. De Marinis setzte seine Phase Re-
medello 1 noch ans Ende des 4. Jt. v.Chr. und paralle-
lisierte sie u.a. mit Horgen; Remedello 2 datierte er in
die 1. Hälfte des 3. Jt. (Schnurkeramik). Aus mitteleu-
ropäischer Sicht wird man die Chronologie De Marinis
unterstützen wollen. Damit ist nichts gewonnen für die
genauere Datierung de Beils Nr. 17. Es dürfte aber wohl
kupferzeitlich sein.

Das Beil Nr. 18 bietet bei der Typenzuweisung ei-
nige Schwierigkeiten, da direkte Vergleichsstücke feh-
len. Es handelt sich um ein fertiges Objekt, das sehr
gut erhalten ist und keine Schadstellen zeigt. Typisch
ist das sich nach unten verjüngende Oberteil mit gera-
den, oben abgeflachten, massiven Lappen. Ihr unteres
Ende läuft in einem eleganten Schwung aus, der durch
je einen kleinen, spitz endenden <Flügel> von der Brei-
te des Beilblattes nach oben weitergeführt wird. Das
verhältnismässig dünne Blatt, das ohne Absatz an das
Oberteil anschliesst, verbreitert sich nach unten zur
sanft geschwungenen Schneide. Die allgemeine Form

soricht für den absatzlosen Lappenbeiltyp S. Frances-

ä Variante A'84. Gerade, nicht umgeschlagene Lappen

finden sich nicht nur am Typ S' Francesco und seinen

Varianten, sondern auch an anderen Typen. Diese sind

hauptsächlich in Etrurien verbreitet's'. Die Tendenz zur

<Flügelbildung>> am unteren Ende der Lappen ist bei

den Typen S. Francesco, Benacci, Caprara, Quattro
Fontanili, Lago d'Accesa und Vetulonia nachweisbar.

Auch bei ihnen liegt der Verbreitungsschwerpunkt ne-

ben Bologna wieder in Etrurien. Hier finden sich auch

die besten Vergleiche für die <<Flügel>: Der Typ der

Lappenbeile mit sichelförmiger Schulter (asce ad alet-

te con spalla falcata) mit Stücken von Roselle und der

Insel Elba kommt dem Beil von Arbedo am nächsten.

Ebenfalls in Betracht zu ziehen sind die Lappenbeile

mit Tierprotomen auf der Schulter (asce ad alette con

spalla terminante a protome animale), die im südlichen

Etrurien verbreitet sind1s6. Die <Flügel>> scheinen also

Richtung Etrurien zu weisen. Damit könnte auch die

Verbreitung des Typs S. Francesco in Einklang ge-

bracht werden, der bis nach Etrurien streut. Eher für
Bologna spricht hingegen das Fehlen des Absatzes, das

sich nur in diesem Raum sicher nachweisen lässt. Ei-
ne Entscheidung ist im Moment nicht möglich. Alle
zur Diskussion stehenden Typen werden von Caranci-
ni in die 2.Hälfte des 8. und an den Beginn des 7. Jh.

v.Chr. gestellt.

4.t.5.4. Rasiermesser (Nr 19-21)

Nr. i9 stammt von einem zweischneidigen Rasier-
messer vom Typ Ternir87. Charakteristisch sind das

beidseitig spiegelbildlich angebrachte Dekor, die Art
des Dekors, der halbrunde Ausschnitt des Bleches am

einen Ende und die nach der Seite bzw. nach oben ab-

nehmende Dicke des Bleches. Anhand des achsial-
symmetrisch aufgebauten Dekors können die ur-
sprünglichen Masse mit ca. lO,4 x 8 cm angegeben

werden. Die besten Parallelen sind zwei reich verzier-
te Rasiermesser ohne Fundortangabe in Edinburgh und
Bolognarsa. Alle drei Stücke weisen einen stark orna-
mentierten <Schild> (oder eine <Doppelaxt>) als Mir
telzier auf, um den herum sich weitere Verzierungen

gruppieren. Die drei Rasiermesser lassen sich mit
ihrem Dekor in eine typologische, wohl aber nicht in
eine chronologische Reihe stellen: Vom figürlichen
Ornament des Stücks aus Edinburgh mit Menschen
und Vögeln über ein stärker abstrahiertes beim Exem-
plar von Bologna, bei dem nur noch die Vogelköpfe
erkennbar sind, bis zum rein geometrischen bei demje-
nigen von Arbedo. Dies weist darauf hin, dass wir für
alle drei Rasiermesser eine ähnliche, wenn nicht glei-
che Vorlage annehmen müssen. Der Typ Terni ist in
Mittelitalien (Terni, Allumiere, Tolfa) verbreitet. Ein
versprengtes Stück, ebenfalls mit <Schildzier>>, stammt
aus einer <Kulthöhle> bei Rota d'Imagna im Hinter-
land von Bergams'tr. Rasiermesser mit <Schildzier>>

bilden drei Schwerpunkte: in Süditalien (Timmari), in
Mittelitalien und in der Poebenstro. )ig <Schildzier>

ist dort auf regionalen Rasiermessertypen angebracht.

Eine Ausnahme bildet hier auch wieder das Stück von
Rota d'Imagna. Bianco Peroni weist den Typ Terni der
Spätphase des <<Bronzo finale> zu; Rasiermesser mit
<<Schildzieo datiert sie generell ins <<Bronzo finale>.
Peroni hat dieses Bild noch etwas präzisiert, unter-
scheidet er doch eine <<fase piena>> und eine <<fase ter-
minale>> des <<Bronzo finale>>. Die Rasiermesser des

Typs Terni stellt er in beide Phasen, andere mit
<Schildzier> möchte er nur der <<fase piena>> zuwei-
sslror. |ie Objektgruppe datiert demnach ins 11. und
10. Jh. v.Chr. Jockenhövel hat für das zentrale Dekor
des Rasiermesser in Edinburgh, einer Figur mit erho-
benen Armen zwischen zwei Vögeln, ägäisch-vorder-
asiatische Vorbilder geltend gemacht. Ebenfalls ägäi-

sche Vorbilder vermutet Colonna für die <Schildzie>,
die üblicherweise als <Doppelaxt>> angesprochen

wirdre2. Für Mittelitalien kann er für die fragliche Zeit
die Übernahme des 8-förmigen, mykenischen Schil-
des nachweisen. Die <Schildzien, die einen Schild mit
stark eingezogenen Seiten zeigt, führt er in Analogie
auf den <protoböotischen Schild>> zurück. Die Ver-

breitung der Rasiermesser mit <Schildzien kann da-

mit in Verbindung gebracht werden: Sie finden sich
nämlich genau an diesen Stellen, die in engem Kon-
takt mit der Agäis standenre3.

Nr. 20 ist die Spitze eines halbmondförmigen Ra-

siermessers mit verstärktem Rücken. Beidseitig trägt

182 G.L. Carancini, Primi svilluppi della metallurgia nell'area medio-tir-
renica nel quadro della protostoria peninsulare. In: A. Baffetti/
G.L. Carancini/A.M. Conti et al., Vulcano aMezzano. Insediamen-
to e produzioni artigianali nella media valle del Fiora nell'etä del
bronzo (Valentano 1993) 125-150, bes. 128; 129Fig.2,21; I35Fig.
4. Prof. Dr. G.L. Calancini sei für seine Hilfe bei der Bestimmung
der beiden Beile herzlich gedankt.

183 R. De Marinis, La piü antica metallurgia nell'Italia settentrionale. In:
F. HöpfelAV. Platzer/K. Spindler (Hrsg.), Der Mann im Eis 1. Ver-
öff. Univ. Innsbruck 187 (Innsbruck 1992) 389409. - R. De Mari-
nis, La datazione dello stile III A. In: Le pietre degli dei. Catalogo
mostra (Gorle tBGl) 1994) 69-87 bes. 86.

184 Carancini 1984, 129-131.
185 Carancini 1984, Nr. 336'7.3319.3383.3461.3465.
186 Carancini 1984, 107-109 (beide Typen).
18'7 Zum Stück: Schindler 1995.
188 Bianco Peroni 1979, Nr. 95.96. Zum Stück aus Edinburgh: Jocken-

hövel 19'14.
189 Bianco Peroni 1979, Nr. 94-99. - Rota d'Imagna: R. Poggiani Kel-

ler, Materiale del bronzo finale dalla grotta detta <Tomba dei Po-
lacchi>>. In: Studi in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller I (Como
1982) 53'7-559, bes.553 Fig. 16.

190 Zu den obigen noch: Bianco Peroni 1979, Nr. 80.94.210.211, sowie
eines aus Fratta Polesine: Salzani 1989, 39, Fig. 17,15.

191 Peroni 1989,88-97.
192 G. Colonna, Gli scudi bilobati dell'Italia centrale e 1'ancile dei Sa-

lii, Arch. Class. XLIII, 1991,55-122, bes. 105-113; auch mit aus-
führlicher Diskussion des Dekors.

193 Vgl. Verbreitungskarte ägäische.r Importkeramik der Phase SH III C
in Italien bei F.W. von Hase, Ägäische Importe im zentralen Mit-
telmeergebiet in späthelladischer Zeit (SH I-SH III C). In: Orienta-
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ist aber noch keine Garantie für eine sichere Zuwei-
sung zu Herstellungszentren oder Werkstätten. Hierzu
brauchte es auch archäologische Untersuchungen von
Werkstätten. Ausgedehntere Befunde und Funde von
Bronzegiessereien kenne ich nur von Marzabottorso.
Dort fanden sich Werkstätten mit zahlreichen Roh- und
Fehlgüssen sowie Gussformen- und Tiegelreste. Unter
den Gussformen ist diejenige eines Kouros die be-
kannteste. Daneben gibt es aber verschiedenste ande-
re, wie beispielsweise Gussformen von Fibeln. Anhand
dieser Funde könnte die Bronzeproduktion einer etrus-
kischen Stadt studiert werden, sowohl was die Palette
der hergestellten Objekte als auch was deren Stil be-
trifft. Eine Bearbeitung der Giessereifunde von Mar-
zabotto steht aber noch aus.

Die Vergleichsobjekte zu den hier vorgestellten Ob-
jektgruppen konnten mit Blick auf die gesamte Arbeit
natürlich nicht wie oben beschrieben aufgenommen
werden. Es wurde aber versucht, anhand der Literatur
eine Übersicht zt erhalten und sich dabei auf die ge-
sicherten Fundkomplexe zu stützen. Das nächste Ziel
war, möglichst viele Objekte einer Gruppe im Origi-
nal zu sehen, um so einen besseren Überblick über
die Funde'zu gewinnen. Zv Kontrolle und Absiche-
rung meiner Ergebnisse befragte ich zahlreiche Fach-
leute, denen hier herzlich gedankt sei.

4.1.5.2. Fibel (Nr 16)

Nr. 16 ist eine Navicellafibel mit plastischer Bü-
gelzier aus einem zentralen, vierfach geripptem Feld,
das beidseitig je ein Band mit Zickzackzier zeigt. Der
Fibeltyp ist in Mittel- und Süditalien verbreitet,sl. Ei-
ne Fundliste kann nicht erstellt werden, da die For-
schungslage in Mittelitalien ungenügend ist. Der Typ
datiert ins 7. Jh. v.Chr.

4.1.5.3. Beile (Nn 17.18)

Das älteste Objekt des Depots ist das Flachbeil Nr.
17. Typisch sind der linsenförmige Längs- und der
rechteckige Querschnitt. Wenig unter dem Nacken
wurde eine abstehende Spleisse an den Körper an-

180 G.V. Gentili, Esplolazione di una fonderia di bronzo (Nota prelimi-
nare). Stud. Etruschi XXXVI, 1968, 116f.; Sassatelli t990,69-j5;
Fig.3-4; Taf. I-II (alle ohne Masssrab); Zimmer t990, jt-j3:Ka-
talog 8.3.44-8.3.46,

181 Gesicherter Komplex in Mittelitalien: Osteria dell'Osa, Grab 284:
Bietti Sestrieli 1992, 797f.; Nr. 17 (Dat.: IV A2, d.h. 660/50-630/20).
- Süditalien: F. Lo Schiavo, Alcune osservazioni sulle fibule di bron-
zo da Francavilla Marittima. Atti e Mem. Soc. Magna Grecia
XVIII-XX, 1977-79, 103-109, bes. 95 Fig. 31,4; t08 Aim.20-22;
F. Lo Schiavo, Le fibule in bronzo. Atti e Mem. Soc. Magna Grecia
XXI-XXIII, 1980-82, 13i-139, bes. 138 Fig.48,23.24;139. - Von
Eles Masi 1986, Nr. 748A (Hertunft unbekannt).
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gehämmerl. Eine leichte Stauchung durch den Hammer
zeigen die Beilmitte und die Schneide. Vergleichbare
Flachbeile mit linsenförmigem Längsschnitt finden sich
in Oberitalien nicht, hingegen in Mittelitalien in der
Umgebung von Perugia im von Carancini definierten
Typ Panicarola der schlanken Flachbeile (Ascia piatta
di forma slanciata tipo Panicarola)tu. Gute Vergleiche
stammen aus Panicarola und aus dem Museo Archeo-
logico in Perugia (ohne Fundort, wohl aus der Gegend).
Eine Variante der Form ist aus Mensano (Prov. Siena)
bekannt. Datierungshinweise liefern diese Fundorte
nicht, die Fundstelle Panicarola am Südwestufer des
Trasimenischen Sees weist mehrere Belegungen auf.
Carancini wies den Typ seiner chronologischen Phase
<Rinaldone 1B> zu, welche er als letzte chalkolitische
Phase vor der eigentlichen Frühbronzezeitdefinierte. In
Oberitalien parallelisierte er sie aufgrund der Bronzen
mit der <Ia fase metallurgica di Remedello> und der
Glockenbecherphase. Mit der Remedellophase hat sich
De Marinis kürzlich auseinandergesetzt und ist dabei
zu anderen Resultaten gekommenrs3. Auch er unter-
scheidet zwei Abschnitte, Remedello 1 und 2, die aber
inhaltlich nicht mit der <<Ia e IIa fase metallurgica di
Remedello> Carancinis über-einstimmen. Zusätzlich
gibt es grosse Differenzen bei der absolutchronologi-
schen Einordnung. De Marinis setzte seine Phase Re-
medello 1 noch ans Ende des 4. Jt. v.Chr. und paralle-
lisierte sie u.a. mit Horgen; Remedello 2 datierte er in
die 1. Hälfte des 3. Jt. (Schnurkeramik). Aus mitteleu-
ropäischer Sicht wird man die Chronologie De Marinis
unterstützen wollen. Damit ist nichts gewonnen für die
genauere Datierung de Beils Nr. 17. Es dürfte aber wohl
kupferzeitlich sein.

Das Beil Nr. 18 bietet bei der Typenzuweisung ei-
nige Schwierigkeiten, da direkte Vergleichsstücke feh-
len. Es handelt sich um ein fertiges Objekt, das sehr
gut erhalten ist und keine Schadstellen zeigt. Typisch
ist das sich nach unten verjüngende Oberteil mit gera-
den, oben abgeflachten, massiven Lappen. Ihr unteres
Ende läuft in einem eleganten Schwung aus, der durch
je einen kleinen, spitz endenden <Flügel> von der Brei-
te des Beilblattes nach oben weitergeführt wird. Das
verhältnismässig dünne Blatt, das ohne Absatz an das
Oberteil anschliesst, verbreitert sich nach unten zur
sanft geschwungenen Schneide. Die allgemeine Form

soricht für den absatzlosen Lappenbeiltyp S. Frances-

ä Variante A'84. Gerade, nicht umgeschlagene Lappen

finden sich nicht nur am Typ S' Francesco und seinen

Varianten, sondern auch an anderen Typen. Diese sind

hauptsächlich in Etrurien verbreitet's'. Die Tendenz zur

<Flügelbildung>> am unteren Ende der Lappen ist bei

den Typen S. Francesco, Benacci, Caprara, Quattro
Fontanili, Lago d'Accesa und Vetulonia nachweisbar.

Auch bei ihnen liegt der Verbreitungsschwerpunkt ne-

ben Bologna wieder in Etrurien. Hier finden sich auch

die besten Vergleiche für die <<Flügel>: Der Typ der

Lappenbeile mit sichelförmiger Schulter (asce ad alet-

te con spalla falcata) mit Stücken von Roselle und der

Insel Elba kommt dem Beil von Arbedo am nächsten.

Ebenfalls in Betracht zu ziehen sind die Lappenbeile

mit Tierprotomen auf der Schulter (asce ad alette con

spalla terminante a protome animale), die im südlichen

Etrurien verbreitet sind1s6. Die <Flügel>> scheinen also

Richtung Etrurien zu weisen. Damit könnte auch die

Verbreitung des Typs S. Francesco in Einklang ge-

bracht werden, der bis nach Etrurien streut. Eher für
Bologna spricht hingegen das Fehlen des Absatzes, das

sich nur in diesem Raum sicher nachweisen lässt. Ei-
ne Entscheidung ist im Moment nicht möglich. Alle
zur Diskussion stehenden Typen werden von Caranci-
ni in die 2.Hälfte des 8. und an den Beginn des 7. Jh.

v.Chr. gestellt.

4.t.5.4. Rasiermesser (Nr 19-21)

Nr. i9 stammt von einem zweischneidigen Rasier-
messer vom Typ Ternir87. Charakteristisch sind das

beidseitig spiegelbildlich angebrachte Dekor, die Art
des Dekors, der halbrunde Ausschnitt des Bleches am

einen Ende und die nach der Seite bzw. nach oben ab-

nehmende Dicke des Bleches. Anhand des achsial-
symmetrisch aufgebauten Dekors können die ur-
sprünglichen Masse mit ca. lO,4 x 8 cm angegeben

werden. Die besten Parallelen sind zwei reich verzier-
te Rasiermesser ohne Fundortangabe in Edinburgh und
Bolognarsa. Alle drei Stücke weisen einen stark orna-
mentierten <Schild> (oder eine <Doppelaxt>) als Mir
telzier auf, um den herum sich weitere Verzierungen

gruppieren. Die drei Rasiermesser lassen sich mit
ihrem Dekor in eine typologische, wohl aber nicht in
eine chronologische Reihe stellen: Vom figürlichen
Ornament des Stücks aus Edinburgh mit Menschen
und Vögeln über ein stärker abstrahiertes beim Exem-
plar von Bologna, bei dem nur noch die Vogelköpfe
erkennbar sind, bis zum rein geometrischen bei demje-
nigen von Arbedo. Dies weist darauf hin, dass wir für
alle drei Rasiermesser eine ähnliche, wenn nicht glei-
che Vorlage annehmen müssen. Der Typ Terni ist in
Mittelitalien (Terni, Allumiere, Tolfa) verbreitet. Ein
versprengtes Stück, ebenfalls mit <Schildzier>>, stammt
aus einer <Kulthöhle> bei Rota d'Imagna im Hinter-
land von Bergams'tr. Rasiermesser mit <Schildzier>>

bilden drei Schwerpunkte: in Süditalien (Timmari), in
Mittelitalien und in der Poebenstro. )ig <Schildzier>

ist dort auf regionalen Rasiermessertypen angebracht.

Eine Ausnahme bildet hier auch wieder das Stück von
Rota d'Imagna. Bianco Peroni weist den Typ Terni der
Spätphase des <<Bronzo finale> zu; Rasiermesser mit
<<Schildzieo datiert sie generell ins <<Bronzo finale>.
Peroni hat dieses Bild noch etwas präzisiert, unter-
scheidet er doch eine <<fase piena>> und eine <<fase ter-
minale>> des <<Bronzo finale>>. Die Rasiermesser des

Typs Terni stellt er in beide Phasen, andere mit
<Schildzier> möchte er nur der <<fase piena>> zuwei-
sslror. |ie Objektgruppe datiert demnach ins 11. und
10. Jh. v.Chr. Jockenhövel hat für das zentrale Dekor
des Rasiermesser in Edinburgh, einer Figur mit erho-
benen Armen zwischen zwei Vögeln, ägäisch-vorder-
asiatische Vorbilder geltend gemacht. Ebenfalls ägäi-

sche Vorbilder vermutet Colonna für die <Schildzie>,
die üblicherweise als <Doppelaxt>> angesprochen

wirdre2. Für Mittelitalien kann er für die fragliche Zeit
die Übernahme des 8-förmigen, mykenischen Schil-
des nachweisen. Die <Schildzien, die einen Schild mit
stark eingezogenen Seiten zeigt, führt er in Analogie
auf den <protoböotischen Schild>> zurück. Die Ver-

breitung der Rasiermesser mit <Schildzien kann da-

mit in Verbindung gebracht werden: Sie finden sich
nämlich genau an diesen Stellen, die in engem Kon-
takt mit der Agäis standenre3.

Nr. 20 ist die Spitze eines halbmondförmigen Ra-

siermessers mit verstärktem Rücken. Beidseitig trägt

182 G.L. Carancini, Primi svilluppi della metallurgia nell'area medio-tir-
renica nel quadro della protostoria peninsulare. In: A. Baffetti/
G.L. Carancini/A.M. Conti et al., Vulcano aMezzano. Insediamen-
to e produzioni artigianali nella media valle del Fiora nell'etä del
bronzo (Valentano 1993) 125-150, bes. 128; 129Fig.2,21; I35Fig.
4. Prof. Dr. G.L. Calancini sei für seine Hilfe bei der Bestimmung
der beiden Beile herzlich gedankt.

183 R. De Marinis, La piü antica metallurgia nell'Italia settentrionale. In:
F. HöpfelAV. Platzer/K. Spindler (Hrsg.), Der Mann im Eis 1. Ver-
öff. Univ. Innsbruck 187 (Innsbruck 1992) 389409. - R. De Mari-
nis, La datazione dello stile III A. In: Le pietre degli dei. Catalogo
mostra (Gorle tBGl) 1994) 69-87 bes. 86.

184 Carancini 1984, 129-131.
185 Carancini 1984, Nr. 336'7.3319.3383.3461.3465.
186 Carancini 1984, 107-109 (beide Typen).
18'7 Zum Stück: Schindler 1995.
188 Bianco Peroni 1979, Nr. 95.96. Zum Stück aus Edinburgh: Jocken-

hövel 19'14.
189 Bianco Peroni 1979, Nr. 94-99. - Rota d'Imagna: R. Poggiani Kel-

ler, Materiale del bronzo finale dalla grotta detta <Tomba dei Po-
lacchi>>. In: Studi in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller I (Como
1982) 53'7-559, bes.553 Fig. 16.

190 Zu den obigen noch: Bianco Peroni 1979, Nr. 80.94.210.211, sowie
eines aus Fratta Polesine: Salzani 1989, 39, Fig. 17,15.

191 Peroni 1989,88-97.
192 G. Colonna, Gli scudi bilobati dell'Italia centrale e 1'ancile dei Sa-

lii, Arch. Class. XLIII, 1991,55-122, bes. 105-113; auch mit aus-
führlicher Diskussion des Dekors.

193 Vgl. Verbreitungskarte ägäische.r Importkeramik der Phase SH III C
in Italien bei F.W. von Hase, Ägäische Importe im zentralen Mit-
telmeergebiet in späthelladischer Zeit (SH I-SH III C). In: Orienta-
lisch-ägäische Einflüsse in der eulopäischen Bronzezeit. Monogr.
RGZM 15 (Bonn 1990) 80-108 bes. 84 Abb.4.
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es ein Dekor von rückenparallelen Linien, die mit ei-
nem Wolfszahnmuster abschliessen. Eine genaue Ty-
penzuweisung ist nicht möglich, da der Griff und der
hintere Rückenabschluss fehlen. Zur Auswahl stehen
die Typen Grotta Gramiccia Variante B, Benacci oder
Sarteanorea. Alle diese Typen werden von Bianco Pero-
ni dem 8. Jh. v.Chr. zugewiesen, wobei sie die Mehr-
zahl in dessen 2. Hälfte stellt. Verbreitet sind sie in
ganz Mittelitalien bis nach Bolognarrs.

Nr. 21 ist ein zu einem Päckchen zusammengefal-
tetes Rasiermessser vom Typ S. Francesco Variante
B'e6. Mittels Röntgenaufnahmen konnte der Griff sicht-
bar gemacht werdenreT. Er zeigt beidseitig je zwei Pro-
tuberanzen, wobei die oberen etwas kleiner als die un-
teren sindres. Der Rand des Rückens ist nur wenig auf-
gestaucht. Das Rasiermesser ist gänzlich unverziert.
Die Verbreitung der Variante B des Typs S. Francesco
entspricht derjenigen der obigen Rasiermesser: näm-
lich ganz Mittelitalien und Bologna. Einzelne Stücke
scheinen auch von nördlich der Alpen zu stammen. Ihr
Fundort ist aber meist nicht gesichertree. Typologisch
gehört der Typ ans Ende der Produktion der halb-
mondförmigen Rasiermesser. Datiert wird er in die 2.
Hälfte des 8. und an den Beginn des 7. Jh. v.Chr. Beim
Päckchen wurde zuerst der Griff eingefaltet und das
hintere Rückenende als Klammer umgebogen. Darü-
ber wurde dann die Spitze gelegt. Die Schneiden wur-
den auf beiden Seiten nochmals leicht eingefaltet. In
Zentrum liegt ein kleiner Stein. Vergleichbare Befun-
de sind selten, da eine solche Verformung von den mei-
sten Archäologen als <Defekb empfunden wird, den
es beim Zeichnen des Objektes im wahrsten Sinne des
Wortes auszubügeln gilt. Im Katalog Bianco Peronis
lassen sich von den über Tausend Rasiermessern 21
Exemplare finden, die als verbogen oder gefaltet be-
zeichnet werden2oo. Diese Stücke stammen zumeist aus
Brandgräbern, sie dürften also durch das Feuer ver-
formt sein. Andere scheinen nur verbogen 7s ssinzor.
Richtige Päckchen habe ich nur im Depot von S. Fran-
cesco in Bologna gefunden. Anhand der FototafelZan-
nonis lassen sich zwölf gefaltete Rasiermesser
zäütlen2o2. Von besonderer Bedeutung ist Nr. 177, die
wie das vorliegende Stück eine Einfaltung des Griffs,
des hinteren Rückenendes und der Schneiden zeigt.
Man könnte demnach das Zusammenfalten von Ra-

194 Bianco Peroni i979, 123-126.139-152.153*151.
195 Neuer Fundpunkt im östlichen Oberitalien: S. Vito al Tagliamento,

necropoli S. Valentino, Gräber 25 und 27 sowie drei Streufunde von
1972: Not. Scavi Ant. 19'18,24 Fig. 11,N25,3; N27,3; 35 Fig.
21,53.54;36 Fis.22.

196 Bianco Peroni 1979, 157-160.
197 Die Röntgenaufnahmen wurden freundlicherweise von der Sektion

Archäologie des Schweiz. Landesmuseums ermöglicht und in der
EMPA Dübendorf durchgeführt.

198 Vgl. Bianco Peroni 1979, Nr. 995.1001.
199 Von Hase 1992,245f.;Taf.63; Abb.9.
200 Bianco Peroni 1 979, Nl 7 4.211.298.302.411.442.628.631.633.636.
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siermessern (und anderen Objekten) als typisch für De-
potfunde in Anspruch nehmen. Ob Nr. 21 bereits ge-
faltet aus einem andern Depot nach Arbedo gelangte
oder aber aus einern Grab stammt und erst nach seiner
Auffindung verbogen wurde und zum Komplex ge-
langte, kann nicht gesagt werden.

4.1.5.5. Gürtelschliesse (Nr 22)

Nr. 22 stammt von einer rechteckigen Gürtel-
schliesse. Charakteristisch sind die leicht geschwungenen
Seiten, die verdickten, nach aussen stehenden Ecken
sowie die Abzweigung für den Haken bzw. die Öse,
die durch je zwei schrägstehende Kerben betont wird.
Eine genauere Bestimmung ist nicht möglich, da das
Stück nichts darüber verrät, ob es zwei oder drei Ha-
ken bzw. Ösen besass und wie dieselben ausgestaltet
waren. Von Hase I97l hat diese Gürtelschliessen zu-
sammengestellt. Nr. 22 kann zu folgenden seiner Ty-
pen gehören: Zweihakenschliesse mit Tierkopfproto-
men (ohne Variante I), Dreihakenschliesse mit Frau-
enkopf in der Mitte, rechts und links Löwen- bzw.
Pantherköpfe sowie Variante I (alle Haken mit Tier-
köpfen) und Variante II (alle Haken mit Frauenköp-
fen). Auszuschliessen sind die einfachen Zweiha-
kenschliessen, da sie einen rechteckigen, kantigen Bü-
gel zeigen. Unterschiede in der Bügel- und Protomen-
gestaltung gibt es bei den oben genannten Typen und
Varianten, doch fehlen für eine weitere Untergliede-
rung gute Abbildungen oder Abbildungen überhaupt.
Zu den Listen von Hases sind folgende Nachträge (nur
gesicherte Fundorte, keine Sammlungen) zu machen,
die aber das Verbreitungsbild nicht ändern: Sovana,
Poggio Buco, Pitigliano und Saturnia sowie Vetulo-
nia203. Von Hase datierte anhand von Grabfunden und
stilistischen Überlegungen die Zweihakenschliessen
mit Tierkopfprotomen in die 1. Hälfte des 7. Jh.
v.Chr., wobei er ein Weiterlaufen nicht ausschliessen
wollte. Das oben zitierte Grab III von Poggio Buco (2.
Viertel des 7. Jh.) bestätigt diese Datierung. Das Grab
14 von Sovana enthält Material der Zeitspanne von der
Mitte des 7. Jh. bis ans Ende des 6. Jh., die Gürtel-
schliessen gehören wohl zu den ersten Bestattungen.
Dieser Zeitansatz wird auch für die Dreihakenschlies-

('
Abb. 16. Verbreitung der Zwei- und Dreihakenschliessen mit Tier-

und Menschenprotomen. Zweihakenschliessen: o 1-28x; O 3-10
Ex.; O über 10 Ex.; A Dreihakenschliessen; ;k Arbedo.
Fig. 16. Dffisione dei fermagli a due o te ganci con protomi ani-

*äli o u*irr. Fermagli a due ganci: o 1-2 es.; o 3-10 es.; l) piü
di 10 es. L Fermagli a tre ganci;* Arbedo.

sen gelten. Die Verbreitung dieser Gürtelschliessen ist
ganz auf das tyrrhenische Mittelitalien beschränkt, bis
jetzt wurde kein gesichertes Exemplar nördlich des

Apennin gefunden (Abb. 16). Zweihakenschliessen
besitzen ihren Schwerpunkt zwischen Volterra und

Marsigliana, wobei von Hase Vetulonia als Sitz einer

Werkstatt betrachtete. Eine ähnliche Verbreitung zei-

gen die Dreihakenschliessen, auch hier vermutete von
Hase eine Werkstatt in Vetulonia.

4.1.5.6. Rippenzisten- oder Situlenattasche (Nr 23)

Nr. 23 gehört zu einer Rippenziste oder einer Situ-
la. Die Rippenzisten sind durch die Arbeit von Stjern-

quist 1967 überblickbar. Das Exemplar aus Arbedo
kann zum Attaschen-Typ AH3 gerechnet werden, wel-
cher für die Ancona- und die Novilara-Gruppe cha-

rakteristisch ist'zo4. Beide Gruppen lassen sich generell

ins 8. und 7. Jh. v.Chr. datieren, Komplexe des vol-
len 6. Jh. kenne ich nicht. Dies bestätigen die jüngst
publizierten Komplexe mit Rippenzisten der beiden

Gruppen2os. Die Gräber von Verucchio datieren ins 8.

und 7. Jh., Grab 31 von San Severino Marche ans En-
de des 7. Jh. und das Grab von Wijchen ins 7. Jh.206.

Gleiche Attaschen gibt es auch an Situlen, die vor das

6. Jh. datieren2or. Aus dem Depot von Obervintl/Van-
doies di Sopra stammt ein Fragment, das wohl auch

als AH3-Attasche anzusprechen ist2os. Generell sind

diese Exemplare etwas grösser als das vorliegende,

doch sind auch bei den sicher zum Typ gehörigen

Stücken Grössenunterschiede festzustellen. Eine ge-

nauere Lokalisierung ist für Nr. 23 nicht mOglich, da

sie zu verschiedenen Gefässtypen gehören kann. Eine
Einordnung als <südlich>> oder zumindest <von südli-
chen Vorbildern beeinflussb> ist aber gut vertretbar.

4.1.5.7. Bleche (Nr 24-26)

Aneinandergereihte, plastische Rippen zeigen die
Nr. 24 und 25. Wichtig für ihre Einordnung ist der er-

haltene stumpfwinklige Umbruch der Linien. Sie erin-
nern an etruskische Bronzearbeiten, insbesondere an

Bronzeschilde, Feldflaschen und Amphoren2oe. Da aber

nur kleinste Fragmente vorhanden sind und weitere

Stücke fehlen, welche vom gleichen Objekttyp stam-
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655.754. I 009. 1 1 l4.l 1 1 5. lIl9. 1120.1124.1125.1 128. 1 129. - Neu: S.
Vito al Tagliamento, necropoli di S. Vaientino, Streufund: Not. Sca-
vi Ant. 1978, 38; 36 Fig. 22.23 (Typ Tarquinia). Fraua Polesine,
necropoli alle Narde, Grab 22'/: Salzani 1989, 39 Fig. 17,15.

201 Verformung: Alle oben genannten Stücke aus Pfatten/Vadena und
Este. Verbogen: S. Vito.

202 Zannoni 1888, Taf. XLIV Nr. 142 (rc5}, nicht als gefalret ver-
merkt); 148 (682); 149 (443); Srück unter 158; 159 (950, nichr als
gefaltet vermerkt);177 (1026, nur Teil abgebildet); 180; 181; 182;
192 (803, nicht als gefaltet vermerkt): 190; 164 (1000) zusammen-
gehörig, mit Faltspuren. In Klammern die Nummern von Bianco
Peroni 1979.

203 Sovana, Monte Rosello, t. 14: Not. Scavi Ant. 1971, 109-116; Nr.
5-8 (2 Dreihakenschliessen mit drei Tierkopfprotomen,2 Zwe\ha'
kenschliessen mit Pferdeprotomen). - Territorio di Sovana' Pitiglia-
no e Satumia: L. Donati/Ivl. Michelucci, La collezione Ciacci nel Mu-
seo Archeologico di Grosseto (Roma 1981) Nr' 217-279 (Pitiglia-
no/Satumia); SOS-Stt (Sovana): 6 Zweihakenschliessen mit Tier-
kopfprotomen. - Poggio Buco, t. III: Bartoloni 1972, 44 Nt.24
(Zweihakenschliesse mit Pferdeprotomen). Sporadici: ebd., Nr.
52-55 (Je eine Dreihakenschliesse mit drei Tierkopfprotomen bzw.

mit Frauenkopf und zwei Löwenköpfen; Zweihakenschliesse mit
Pferdeprotomen). - Vetulonia, Fattoria La Tonaccia, zone 9 e 11.2
Zweihäkenschliessen mit Tierkopfprotomen: C.B. Cuni, Vetulonia I.
Forma Italiae Regio VII, V (Firenze 1978) 101 Fig. 106'6; 105 Fig.
109,1. - Vetuloniä, Val Berretta. Gürtelhaken aus Grab des 7. Jh.: C.

Curri, Relazioni fra un centro costiero di Vetulonia e il territorio di
Vulci. Atti X Conv. Stud. Etruschi ed Italici, Grosseto/Roselle/Vul-
ci 1975 (Firenze 197'l) 259-216bes.264.

204 Stjernquisl 1967, 75-:79, Taf. XIX.XXII-XXV.
205 Vörucchio, sotto la Rocca (Fondo Lippi) t. 47: Il dono delle Eliadi.

Ambre e oreficerie dei principi etruschi di Verucchio. Catalogo Most-
ra Verucchio (Rimini [994) 75 Taf. XY92A','16 Taf . XVI,92; t. 13:

ebd., 110 Taf. XXXVII,263-265. Verucchio, sotto la Ro0ca (prop.
comunale) I. 2: ebd., l4l Taf . L1,39'1. - San Severino Marche, Piti-
no-Monte Penna t. 31: A.M. Sgubini Moretti, Pitino' Necropoli di
Monte Penna: Tomba 31. In: Civiltä picena nelle Marche, 178-203'
bes. 187, Fig. 7 (mit weiterer Ziste).

206 Pare 1992, 151f.169-171.219f .; Nr. 23; Taf. 6,1J.12.13'
207 Vetulonia, I fossa del II circolo delle Pelliccie: M.-V Giuliani Po-

mes, Cronologia delle situle rinvenute in Etruria. Stud. Etruschi
XXIII, 1954,149-194, bes. 157 Fig. 1. - Brescello, tomba: Etä
del ferro nei Reggiano, 2l'7 .229-23I. - Bazzano'. ebd., 1 13 Anm.
72. - S. Lucia/Most na Soöi, Grab M 2820: Marchesetti 1886' Taf.
II,6.

208 Winkler 1950, Nr. 218.
209 Vgl. C. Marzoli, Bronzefeldflaschen in ltalien. PBF II, 4 (München

19-89). A. Geiger, Treibverzierte Bronzerundschilde der italischen Ei-
senzeit aus Itälien und Griechenland. PBF III, 1 (Stuttgart 1994);
Camporeale 1967, 32-38.
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es ein Dekor von rückenparallelen Linien, die mit ei-
nem Wolfszahnmuster abschliessen. Eine genaue Ty-
penzuweisung ist nicht möglich, da der Griff und der
hintere Rückenabschluss fehlen. Zur Auswahl stehen
die Typen Grotta Gramiccia Variante B, Benacci oder
Sarteanorea. Alle diese Typen werden von Bianco Pero-
ni dem 8. Jh. v.Chr. zugewiesen, wobei sie die Mehr-
zahl in dessen 2. Hälfte stellt. Verbreitet sind sie in
ganz Mittelitalien bis nach Bolognarrs.

Nr. 21 ist ein zu einem Päckchen zusammengefal-
tetes Rasiermessser vom Typ S. Francesco Variante
B'e6. Mittels Röntgenaufnahmen konnte der Griff sicht-
bar gemacht werdenreT. Er zeigt beidseitig je zwei Pro-
tuberanzen, wobei die oberen etwas kleiner als die un-
teren sindres. Der Rand des Rückens ist nur wenig auf-
gestaucht. Das Rasiermesser ist gänzlich unverziert.
Die Verbreitung der Variante B des Typs S. Francesco
entspricht derjenigen der obigen Rasiermesser: näm-
lich ganz Mittelitalien und Bologna. Einzelne Stücke
scheinen auch von nördlich der Alpen zu stammen. Ihr
Fundort ist aber meist nicht gesichertree. Typologisch
gehört der Typ ans Ende der Produktion der halb-
mondförmigen Rasiermesser. Datiert wird er in die 2.
Hälfte des 8. und an den Beginn des 7. Jh. v.Chr. Beim
Päckchen wurde zuerst der Griff eingefaltet und das
hintere Rückenende als Klammer umgebogen. Darü-
ber wurde dann die Spitze gelegt. Die Schneiden wur-
den auf beiden Seiten nochmals leicht eingefaltet. In
Zentrum liegt ein kleiner Stein. Vergleichbare Befun-
de sind selten, da eine solche Verformung von den mei-
sten Archäologen als <Defekb empfunden wird, den
es beim Zeichnen des Objektes im wahrsten Sinne des
Wortes auszubügeln gilt. Im Katalog Bianco Peronis
lassen sich von den über Tausend Rasiermessern 21
Exemplare finden, die als verbogen oder gefaltet be-
zeichnet werden2oo. Diese Stücke stammen zumeist aus
Brandgräbern, sie dürften also durch das Feuer ver-
formt sein. Andere scheinen nur verbogen 7s ssinzor.
Richtige Päckchen habe ich nur im Depot von S. Fran-
cesco in Bologna gefunden. Anhand der FototafelZan-
nonis lassen sich zwölf gefaltete Rasiermesser
zäütlen2o2. Von besonderer Bedeutung ist Nr. 177, die
wie das vorliegende Stück eine Einfaltung des Griffs,
des hinteren Rückenendes und der Schneiden zeigt.
Man könnte demnach das Zusammenfalten von Ra-

194 Bianco Peroni i979, 123-126.139-152.153*151.
195 Neuer Fundpunkt im östlichen Oberitalien: S. Vito al Tagliamento,

necropoli S. Valentino, Gräber 25 und 27 sowie drei Streufunde von
1972: Not. Scavi Ant. 19'18,24 Fig. 11,N25,3; N27,3; 35 Fig.
21,53.54;36 Fis.22.

196 Bianco Peroni 1979, 157-160.
197 Die Röntgenaufnahmen wurden freundlicherweise von der Sektion

Archäologie des Schweiz. Landesmuseums ermöglicht und in der
EMPA Dübendorf durchgeführt.

198 Vgl. Bianco Peroni 1979, Nr. 995.1001.
199 Von Hase 1992,245f.;Taf.63; Abb.9.
200 Bianco Peroni 1 979, Nl 7 4.211.298.302.411.442.628.631.633.636.
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siermessern (und anderen Objekten) als typisch für De-
potfunde in Anspruch nehmen. Ob Nr. 21 bereits ge-
faltet aus einem andern Depot nach Arbedo gelangte
oder aber aus einern Grab stammt und erst nach seiner
Auffindung verbogen wurde und zum Komplex ge-
langte, kann nicht gesagt werden.

4.1.5.5. Gürtelschliesse (Nr 22)

Nr. 22 stammt von einer rechteckigen Gürtel-
schliesse. Charakteristisch sind die leicht geschwungenen
Seiten, die verdickten, nach aussen stehenden Ecken
sowie die Abzweigung für den Haken bzw. die Öse,
die durch je zwei schrägstehende Kerben betont wird.
Eine genauere Bestimmung ist nicht möglich, da das
Stück nichts darüber verrät, ob es zwei oder drei Ha-
ken bzw. Ösen besass und wie dieselben ausgestaltet
waren. Von Hase I97l hat diese Gürtelschliessen zu-
sammengestellt. Nr. 22 kann zu folgenden seiner Ty-
pen gehören: Zweihakenschliesse mit Tierkopfproto-
men (ohne Variante I), Dreihakenschliesse mit Frau-
enkopf in der Mitte, rechts und links Löwen- bzw.
Pantherköpfe sowie Variante I (alle Haken mit Tier-
köpfen) und Variante II (alle Haken mit Frauenköp-
fen). Auszuschliessen sind die einfachen Zweiha-
kenschliessen, da sie einen rechteckigen, kantigen Bü-
gel zeigen. Unterschiede in der Bügel- und Protomen-
gestaltung gibt es bei den oben genannten Typen und
Varianten, doch fehlen für eine weitere Untergliede-
rung gute Abbildungen oder Abbildungen überhaupt.
Zu den Listen von Hases sind folgende Nachträge (nur
gesicherte Fundorte, keine Sammlungen) zu machen,
die aber das Verbreitungsbild nicht ändern: Sovana,
Poggio Buco, Pitigliano und Saturnia sowie Vetulo-
nia203. Von Hase datierte anhand von Grabfunden und
stilistischen Überlegungen die Zweihakenschliessen
mit Tierkopfprotomen in die 1. Hälfte des 7. Jh.
v.Chr., wobei er ein Weiterlaufen nicht ausschliessen
wollte. Das oben zitierte Grab III von Poggio Buco (2.
Viertel des 7. Jh.) bestätigt diese Datierung. Das Grab
14 von Sovana enthält Material der Zeitspanne von der
Mitte des 7. Jh. bis ans Ende des 6. Jh., die Gürtel-
schliessen gehören wohl zu den ersten Bestattungen.
Dieser Zeitansatz wird auch für die Dreihakenschlies-

('
Abb. 16. Verbreitung der Zwei- und Dreihakenschliessen mit Tier-

und Menschenprotomen. Zweihakenschliessen: o 1-28x; O 3-10
Ex.; O über 10 Ex.; A Dreihakenschliessen; ;k Arbedo.
Fig. 16. Dffisione dei fermagli a due o te ganci con protomi ani-

*äli o u*irr. Fermagli a due ganci: o 1-2 es.; o 3-10 es.; l) piü
di 10 es. L Fermagli a tre ganci;* Arbedo.

sen gelten. Die Verbreitung dieser Gürtelschliessen ist
ganz auf das tyrrhenische Mittelitalien beschränkt, bis
jetzt wurde kein gesichertes Exemplar nördlich des

Apennin gefunden (Abb. 16). Zweihakenschliessen
besitzen ihren Schwerpunkt zwischen Volterra und

Marsigliana, wobei von Hase Vetulonia als Sitz einer

Werkstatt betrachtete. Eine ähnliche Verbreitung zei-

gen die Dreihakenschliessen, auch hier vermutete von
Hase eine Werkstatt in Vetulonia.

4.1.5.6. Rippenzisten- oder Situlenattasche (Nr 23)

Nr. 23 gehört zu einer Rippenziste oder einer Situ-
la. Die Rippenzisten sind durch die Arbeit von Stjern-

quist 1967 überblickbar. Das Exemplar aus Arbedo
kann zum Attaschen-Typ AH3 gerechnet werden, wel-
cher für die Ancona- und die Novilara-Gruppe cha-

rakteristisch ist'zo4. Beide Gruppen lassen sich generell

ins 8. und 7. Jh. v.Chr. datieren, Komplexe des vol-
len 6. Jh. kenne ich nicht. Dies bestätigen die jüngst
publizierten Komplexe mit Rippenzisten der beiden

Gruppen2os. Die Gräber von Verucchio datieren ins 8.

und 7. Jh., Grab 31 von San Severino Marche ans En-
de des 7. Jh. und das Grab von Wijchen ins 7. Jh.206.

Gleiche Attaschen gibt es auch an Situlen, die vor das

6. Jh. datieren2or. Aus dem Depot von Obervintl/Van-
doies di Sopra stammt ein Fragment, das wohl auch

als AH3-Attasche anzusprechen ist2os. Generell sind

diese Exemplare etwas grösser als das vorliegende,

doch sind auch bei den sicher zum Typ gehörigen

Stücken Grössenunterschiede festzustellen. Eine ge-

nauere Lokalisierung ist für Nr. 23 nicht mOglich, da

sie zu verschiedenen Gefässtypen gehören kann. Eine
Einordnung als <südlich>> oder zumindest <von südli-
chen Vorbildern beeinflussb> ist aber gut vertretbar.

4.1.5.7. Bleche (Nr 24-26)

Aneinandergereihte, plastische Rippen zeigen die
Nr. 24 und 25. Wichtig für ihre Einordnung ist der er-

haltene stumpfwinklige Umbruch der Linien. Sie erin-
nern an etruskische Bronzearbeiten, insbesondere an

Bronzeschilde, Feldflaschen und Amphoren2oe. Da aber

nur kleinste Fragmente vorhanden sind und weitere

Stücke fehlen, welche vom gleichen Objekttyp stam-
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655.754. I 009. 1 1 l4.l 1 1 5. lIl9. 1120.1124.1125.1 128. 1 129. - Neu: S.
Vito al Tagliamento, necropoli di S. Vaientino, Streufund: Not. Sca-
vi Ant. 1978, 38; 36 Fig. 22.23 (Typ Tarquinia). Fraua Polesine,
necropoli alle Narde, Grab 22'/: Salzani 1989, 39 Fig. 17,15.

201 Verformung: Alle oben genannten Stücke aus Pfatten/Vadena und
Este. Verbogen: S. Vito.

202 Zannoni 1888, Taf. XLIV Nr. 142 (rc5}, nicht als gefalret ver-
merkt); 148 (682); 149 (443); Srück unter 158; 159 (950, nichr als
gefaltet vermerkt);177 (1026, nur Teil abgebildet); 180; 181; 182;
192 (803, nicht als gefaltet vermerkt): 190; 164 (1000) zusammen-
gehörig, mit Faltspuren. In Klammern die Nummern von Bianco
Peroni 1979.

203 Sovana, Monte Rosello, t. 14: Not. Scavi Ant. 1971, 109-116; Nr.
5-8 (2 Dreihakenschliessen mit drei Tierkopfprotomen,2 Zwe\ha'
kenschliessen mit Pferdeprotomen). - Territorio di Sovana' Pitiglia-
no e Satumia: L. Donati/Ivl. Michelucci, La collezione Ciacci nel Mu-
seo Archeologico di Grosseto (Roma 1981) Nr' 217-279 (Pitiglia-
no/Satumia); SOS-Stt (Sovana): 6 Zweihakenschliessen mit Tier-
kopfprotomen. - Poggio Buco, t. III: Bartoloni 1972, 44 Nt.24
(Zweihakenschliesse mit Pferdeprotomen). Sporadici: ebd., Nr.
52-55 (Je eine Dreihakenschliesse mit drei Tierkopfprotomen bzw.

mit Frauenkopf und zwei Löwenköpfen; Zweihakenschliesse mit
Pferdeprotomen). - Vetulonia, Fattoria La Tonaccia, zone 9 e 11.2
Zweihäkenschliessen mit Tierkopfprotomen: C.B. Cuni, Vetulonia I.
Forma Italiae Regio VII, V (Firenze 1978) 101 Fig. 106'6; 105 Fig.
109,1. - Vetuloniä, Val Berretta. Gürtelhaken aus Grab des 7. Jh.: C.

Curri, Relazioni fra un centro costiero di Vetulonia e il territorio di
Vulci. Atti X Conv. Stud. Etruschi ed Italici, Grosseto/Roselle/Vul-
ci 1975 (Firenze 197'l) 259-216bes.264.

204 Stjernquisl 1967, 75-:79, Taf. XIX.XXII-XXV.
205 Vörucchio, sotto la Rocca (Fondo Lippi) t. 47: Il dono delle Eliadi.

Ambre e oreficerie dei principi etruschi di Verucchio. Catalogo Most-
ra Verucchio (Rimini [994) 75 Taf. XY92A','16 Taf . XVI,92; t. 13:

ebd., 110 Taf. XXXVII,263-265. Verucchio, sotto la Ro0ca (prop.
comunale) I. 2: ebd., l4l Taf . L1,39'1. - San Severino Marche, Piti-
no-Monte Penna t. 31: A.M. Sgubini Moretti, Pitino' Necropoli di
Monte Penna: Tomba 31. In: Civiltä picena nelle Marche, 178-203'
bes. 187, Fig. 7 (mit weiterer Ziste).

206 Pare 1992, 151f.169-171.219f .; Nr. 23; Taf. 6,1J.12.13'
207 Vetulonia, I fossa del II circolo delle Pelliccie: M.-V Giuliani Po-

mes, Cronologia delle situle rinvenute in Etruria. Stud. Etruschi
XXIII, 1954,149-194, bes. 157 Fig. 1. - Brescello, tomba: Etä
del ferro nei Reggiano, 2l'7 .229-23I. - Bazzano'. ebd., 1 13 Anm.
72. - S. Lucia/Most na Soöi, Grab M 2820: Marchesetti 1886' Taf.
II,6.

208 Winkler 1950, Nr. 218.
209 Vgl. C. Marzoli, Bronzefeldflaschen in ltalien. PBF II, 4 (München

19-89). A. Geiger, Treibverzierte Bronzerundschilde der italischen Ei-
senzeit aus Itälien und Griechenland. PBF III, 1 (Stuttgart 1994);
Camporeale 1967, 32-38.
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men könnten, ist die Ansprache als etruskisch nicht
ganz sicher. Diese Blecharbeiten datieren ins 8. und 7.
Jh. v.Chr. Auch Nr. 26 kann in die Nähe von etruski-
schen Blecharbeiten gestellt werden. Es zeigt einen
Teil einer Rosette mit leicht plastisch gearbeiteten
Blättern. Dieses Dekor findet sich auf Blecharbeiten
des 7. Jh. v.Chr. in Mittelitalien, auf Blechthronen, -ti-
schen und Situlen2ro.

4.1.6. Etruskische Objekte des 6. und 5. Jh. v.Chr
(Nr. 27-169)

4.1.6.I. Certosafibeln (Nr 27-35)

Während die Certosafibeln der Gebiete nördlich des
Po durch die Arbeiten von Primas und TerZan gut
überblickbar sind, liegen über diejenigen von südlich
des Po nur wenige Informationen vor. Eine grössere,
aber noch unpublizierte Arbeit zu diesem Thema wur-
de an der Universität <La Sapienzo> in Rom von A.
C. Saltini abgeschlossenztt.

Die Nr. 27 und 28 gehören zum selben Typ. Cha-
rakteristisch sind der symmetrisch gebogene Bügel mit
rhombischem oder dreieckigem Querschnitt, der zur
Nadel hin mit einer markanten Fazette quadratisch
wird. Der Bügel ist vom Fuss durch eine sanfte Bie-
gung und ein eingefeiltes Band getrennt. Der Fuss ist
schmal, der Fussknopf konisch und im Querschnitt
oval. Die beiden Fibeln entsprechen dem von Saltini
definierten Typ 3 der <Fibule Certosa con arco ribas-
sato e piegatura all'attacco fra arco e staffa>>2r2. Das
Verbreitungsgebiet des Typs umfasst die Emilia samt
Bologna und Marzabotto sowie das Gebiet um Man-
tova. Als Datierung schlug Saltini die 1. Hälfte des 5.
Jh. v.Chr. vor, mit Blick auf Bologneser Grabkomple-
xe und die Siedlungsfunde des Forcello bei Bagnolo
S. Vito (Phase C, Mirte 5. Jh. v.Chr.). Dem Typ 4 der
<Fibule Certosa con arco ribassato e piegatura
all'attacco fra arco e staffo> sind die Nr. 29 und 30 zu-
zuweisen2t:. Das Verbreitungsgebiet dieser verhältnis-
mässig grossen Fibeln entspricht dem oben umrisse-
nen. Die Datierung dürfte ähnlich sein, doch fehlen ge-
sicherte Grabkomplexe. Die Füsse Nr. 3I,32 und 33
gehören wohl zu Fibeln dieses Typs. Nr. 34 kommt aus

210 Blechthrone und -tische: I. Str6m, Orientalising Bronze Reliefs from
Chiusi. Analecta Romana Instituti Danici XVIUXVIII, 1989, j-2i,
bes. Fig. 1-5.8.11. - Situla: Praeneste, tomba Castellani: Lazio pri-
mitivo, 218f. und Taf. XLIVB. Vgl. dazu den Tondeckel des Grabes
34 von Bologna, Arsenale Militare: C. Morigi Govi/D. Vitali (a cu-
ra di), Il museo civico archeologico di Bologna (Bologna 1988) 254
Abb.

211 Eine kurze Übersicht über die Arbeit Saltinis bietet: A.C. Saltini in:
Etä del feno nel Reggiano, 136-149. - Zu ausgewählten Funden der
Romagna vgl. von Eles Masi 1981,3'11-315. - Für die freundliche
Hilfe und den anregenden Gedankenaustausch sei Frau Dr. A.C. Sal-
tini herzlich gedankt.

212 Etit del ferro nel Reggiano, 147; Nr. 1032-1040.
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demselben Gebiet, die schlagendsten Vergleiche stam-
men aus Baragalla und S. Ilario d'Enza2la. Schwieriger
ist die Einordnung des Fibelbügels Nr. 35. Charakte-
ristisch ist der breite, zur Nadel hin stark eingezogene
Bügel. Das Stück könnte zum Typ 3 der <Fibule Cer-
tosa con arco ribassato e piegatura alI'attacco fra arco
e staffo> gehören, wobei diese Fibeln - soweit
überblickbar - alle einen weniger einziehenden Bügel
besitzen2's. Ihr Verbreitungsgebiet ist etwas grösser, es
umfasst neben den schon beschriebenen Gebieten die
Romagna, das Picenum und das Caput Adriae. Auch
aus dem Forcello liegen einige mögliche Vergleichs-
stücke aus den Phasen C, D und E vor2r6. Datiert wer-
den die Fibeln in die 1. Hälfte des 5. Jh. v.Chr. Aus
dem Golaseccagebiet fehlen bislang Certosafibeln, die
sicher als etruskisch bestimmt werden können2r7.

4.1.6.2. Nadeln ( N r 3 6. 37 )

Nr. 36 ist das Bruchstück einer Nadel mit im Quer-
schnitt rechteckigem Schaft und mit knospenförmigem
Kopf, der von zwei plastischen Bändern abgeschlos-
sen wird. Gute Vergleichsstücke stammen aus S. Polo
d'Enza, Campo Servirola (?) und Marzabolto2rs. Muf-
fatti nannte weitere Vergleichsstücke in Etrurien, die-
se stimmen aber nicht genau mit dem vorliegenden Ex-
emplar überein. De Marinis wollte in der Form einen
padanischen Typ sehen, doch ist unser Bild stark durch
den schlechten Forschungs- und Publikationsstand in
Etrurien vetzerrt2te. Die Form ist nicht genauer datier-
bar, sie scheint bis in römische Zeit weiterzulaufen.
Möglicherweise von einer Nadel stammt Nr. 37.

4.1.6.3. Mittelitalische Negauerhelme (Nr. 38.39)

Nr. 38 ist ein stark verbogenes Stück aus dem
Übergangsbereich von der Kehle zur Haube. Klar er-
kennbar ist der Kehlenabsatz sowie das darüber lau-
fende Band punzierter, weitlichtiger Spiralaugen. Ei-
nes davon ist noch ganz erhalten, drei andere lassen
sich anhand ihrer Ausbruchstellen erkennen. Das De-
kor, Spiralaugen bzw. Voluten mit darüber zu rekon-
struierenden Palmetten, führt zum Typ Vetulonia der

213 Etä del feno nel Roggiano, 147; Nr. 1041.1042.
214 Baragalla: Etä del ferro nel Reggiano, 147; Anm. 147; Nr. 1046; S.

Ilario: Stud. Etruschi LV[, 1991,40if.; Fig.6,oben.
215 Etä del feno nel Reggiano, 147; Nr. 1024-1035.
216 De Marinis 1991,248Fig.'/,10;250 Fig. 8,3.5. - Die fehlende Bü-

gelaufsicht verunmöglicht einen Vergleich.
211 De Malinis 1981, Taf. 7,13.
218 S. Polo(?): Etä del ferro nel Reggiano, Nr. ll63 (tordierrer Schaft).

- Marzabouo: Muffatti 1971, Nr. 519-523.52i.533-535.53i.543.
544;' Gozzadini 1865, Taf. 17,12. , Die von Muffati erwähnten Na-
deln v_on Bglogna, Benacci-Caprara gehören nicht zum Typ. - Wei-
teres Stück in Coll. Gorga, Rom. Inv. Nr. 361666.
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mittelitalischen Negauerhelme nach der Definition von

Esgt o. Das Fragment kann dem zweiten Werkstattkreis

,,ü"*i"r.n werden, der über der Kehle einen Fries nur

mil weitlichtigen Spiralen zeigt. Eine Einengung ist

nochmals anhand des Dekors möglich, so dass man zu

folgenden Vergleichen gelangt: Gualdo Tadino, Grab

12 (Egg 1986, Nr. 199); Numana, Grab 450 (ebd., Nr'

208) und ohne genaue Fundangabe (ebd., Nr' 210); Ve-

tulonia (ebd., Nr' 223, mindestens vier Exemplare);

Monteleone di Spoleto, Streufund der Nekropole

Campo di Villa (Ridella 1986, Nr. 30); sowie neun Ex-

emplare ohne genauen Fundort (Egg 1986, Nr' 233.

241.242.27 0.27 2.281 .285 .289 ; Ridella 1 9 86, Nr. 34)'

Ihre Verbreitung scheint sich bis ietzt auf einen engen

Streifen zwischen Vetulonia und Numana zu begren-

zen (Abb. 17). Die übrigen Exemplare der Werkstatt-

gruppe 2 streuen etwas weiter in die Abruzzen und

nach Korsika. Neben Nr. 38 stammt mit dem Fragment

von Siebeneich noch ein weiteres aus dem Alpenraum.
Die Datierung der vorliegenden Helmvariante bietet

trotz zweier Grabinventare Schwierigkeiten, da beide

unpubliziert sind. Das Grab von Numana wird gene-

rell dem 5. Jh. (Piceno V) zugewiesen. Beim Grab von
Gualdo Tadino wird die Zusammenselzung des Grab-
komplexes unterschiedlich angegebenz:'. IJnverzierte
Helme der zweiten Werkstattgruppe werden durch die
Gräber 89, 90 und 91 aus Aldria (Nr. 181-184) ins 2.

Viertel des 5. Jh. bzw. in dieZeitvon 475425 datiert.
Nr. 39 ist ein Stück eines Futterblechs eines Ne-

gauerhelms italischen Typs,,,. Charakteristisch sind der
hochgebogene, aber nicht röhrchenförmig gestaltete

Innenrand mit Löcherreihe und die Schmucklosigkeit
der Unterseite. Spuren des ehemals wohl vorhandenen
Bleirings sind nicht zu erkennen. Das Fragment gehört
zu einem Negauerhelm des Typs Volterra oder Vetulo-
nia mit Futterblechvariante 1. Damit kann ausge-
schlossen werden, dass das Stück zum selben Helm
gehörte wie Nr. 38, da die werkstattgruppe 2 nur die
Futterblechvariante 2 zeigt. Helme mit Futterblechva-
riante t haben eine ähnliche Verbreitung wie die an-
deren Helme des Typs Vetulonia, doch zeigen sie zu-

sätzlich eine starke Präsenz in der Romagna. Dies gilt
auch für die Helme des Typs Voltena.

Der Typ Vetulonia ist für Oberitalien und Sloweni-
en von besonderer Bedeutung, da er die Vorlage für
die Negauerhelme des italisch-slowenischen und des

italisch-alpinen Typs bildete. Egg hat mit Nachdruck
auf ein nicht vollständig erhaltenes Exemplar der
Werkstattgrtppe 2 aus Siebeneich hingewiesen, liess

sich doch damit erstmals ein mittelitalisches Vorbild

o

t(
Abb. 17. Verbreitung der Negauerhelme Typ Vetulonia, Werkstatt-
gruppe 2. O Fundpunkt; O Helm mit Fries wie Nr. 38; O Fund-
punkt mit mehreren Helmen, darunter auch mit Fries wie Nr. 38;
* Fundpunkt Wartau SG.
Fig. 17. Dffisione degli elmi Negau di tipo Vetulonia, fficina 2.

O Punto di ritrovamento; O elmo confregio come n. 38; @ punto
di ritrovamento con piü elmi, tra i quali anche confregio come n.

38; * punto di ritrovamento Wartau SG.

im Alpenraum nachweisen. Für die Fragmente von Ar-
bedo könnte eine ähnliche <Vorbild-Funktion" ange-
nommen werden, auch wenn nicht sicher ist, dass sie

als ganze Helme ins Golaseccagebiet gelangt sind. Für
die Phase Tessin C/G III ,A.1 lässt sich mit dem Grab
VIIUL926 (t, dell'elmo) von Como Ca' Morta bereits
die Übernahme und Umwandlung der Helme vom
Typ Vetulonia belegen. Egg hatte diesen Zeitpunkt in
die 2. Hälfte des 5. Jh. verlegt, da er sich auf die zu
grobmaschige Chronologie Peronis stützte. Somit wird
die Übernahme des etruskischen Helmtyps in Slowe-
nien und im Alpenraum etwa gleichzeitig geschehen

sein. In diesem Zusammenhang ist ein unpubliziertes
Krempenfragment eines mittelitalischen Negauerhel-
mes vom Typ Vetulonia von grosser Wichtigkeit, das
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men könnten, ist die Ansprache als etruskisch nicht
ganz sicher. Diese Blecharbeiten datieren ins 8. und 7.
Jh. v.Chr. Auch Nr. 26 kann in die Nähe von etruski-
schen Blecharbeiten gestellt werden. Es zeigt einen
Teil einer Rosette mit leicht plastisch gearbeiteten
Blättern. Dieses Dekor findet sich auf Blecharbeiten
des 7. Jh. v.Chr. in Mittelitalien, auf Blechthronen, -ti-
schen und Situlen2ro.

4.1.6. Etruskische Objekte des 6. und 5. Jh. v.Chr
(Nr. 27-169)

4.1.6.I. Certosafibeln (Nr 27-35)

Während die Certosafibeln der Gebiete nördlich des
Po durch die Arbeiten von Primas und TerZan gut
überblickbar sind, liegen über diejenigen von südlich
des Po nur wenige Informationen vor. Eine grössere,
aber noch unpublizierte Arbeit zu diesem Thema wur-
de an der Universität <La Sapienzo> in Rom von A.
C. Saltini abgeschlossenztt.

Die Nr. 27 und 28 gehören zum selben Typ. Cha-
rakteristisch sind der symmetrisch gebogene Bügel mit
rhombischem oder dreieckigem Querschnitt, der zur
Nadel hin mit einer markanten Fazette quadratisch
wird. Der Bügel ist vom Fuss durch eine sanfte Bie-
gung und ein eingefeiltes Band getrennt. Der Fuss ist
schmal, der Fussknopf konisch und im Querschnitt
oval. Die beiden Fibeln entsprechen dem von Saltini
definierten Typ 3 der <Fibule Certosa con arco ribas-
sato e piegatura all'attacco fra arco e staffa>>2r2. Das
Verbreitungsgebiet des Typs umfasst die Emilia samt
Bologna und Marzabotto sowie das Gebiet um Man-
tova. Als Datierung schlug Saltini die 1. Hälfte des 5.
Jh. v.Chr. vor, mit Blick auf Bologneser Grabkomple-
xe und die Siedlungsfunde des Forcello bei Bagnolo
S. Vito (Phase C, Mirte 5. Jh. v.Chr.). Dem Typ 4 der
<Fibule Certosa con arco ribassato e piegatura
all'attacco fra arco e staffo> sind die Nr. 29 und 30 zu-
zuweisen2t:. Das Verbreitungsgebiet dieser verhältnis-
mässig grossen Fibeln entspricht dem oben umrisse-
nen. Die Datierung dürfte ähnlich sein, doch fehlen ge-
sicherte Grabkomplexe. Die Füsse Nr. 3I,32 und 33
gehören wohl zu Fibeln dieses Typs. Nr. 34 kommt aus

210 Blechthrone und -tische: I. Str6m, Orientalising Bronze Reliefs from
Chiusi. Analecta Romana Instituti Danici XVIUXVIII, 1989, j-2i,
bes. Fig. 1-5.8.11. - Situla: Praeneste, tomba Castellani: Lazio pri-
mitivo, 218f. und Taf. XLIVB. Vgl. dazu den Tondeckel des Grabes
34 von Bologna, Arsenale Militare: C. Morigi Govi/D. Vitali (a cu-
ra di), Il museo civico archeologico di Bologna (Bologna 1988) 254
Abb.

211 Eine kurze Übersicht über die Arbeit Saltinis bietet: A.C. Saltini in:
Etä del feno nel Reggiano, 136-149. - Zu ausgewählten Funden der
Romagna vgl. von Eles Masi 1981,3'11-315. - Für die freundliche
Hilfe und den anregenden Gedankenaustausch sei Frau Dr. A.C. Sal-
tini herzlich gedankt.

212 Etit del ferro nel Reggiano, 147; Nr. 1032-1040.
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demselben Gebiet, die schlagendsten Vergleiche stam-
men aus Baragalla und S. Ilario d'Enza2la. Schwieriger
ist die Einordnung des Fibelbügels Nr. 35. Charakte-
ristisch ist der breite, zur Nadel hin stark eingezogene
Bügel. Das Stück könnte zum Typ 3 der <Fibule Cer-
tosa con arco ribassato e piegatura alI'attacco fra arco
e staffo> gehören, wobei diese Fibeln - soweit
überblickbar - alle einen weniger einziehenden Bügel
besitzen2's. Ihr Verbreitungsgebiet ist etwas grösser, es
umfasst neben den schon beschriebenen Gebieten die
Romagna, das Picenum und das Caput Adriae. Auch
aus dem Forcello liegen einige mögliche Vergleichs-
stücke aus den Phasen C, D und E vor2r6. Datiert wer-
den die Fibeln in die 1. Hälfte des 5. Jh. v.Chr. Aus
dem Golaseccagebiet fehlen bislang Certosafibeln, die
sicher als etruskisch bestimmt werden können2r7.

4.1.6.2. Nadeln ( N r 3 6. 37 )

Nr. 36 ist das Bruchstück einer Nadel mit im Quer-
schnitt rechteckigem Schaft und mit knospenförmigem
Kopf, der von zwei plastischen Bändern abgeschlos-
sen wird. Gute Vergleichsstücke stammen aus S. Polo
d'Enza, Campo Servirola (?) und Marzabolto2rs. Muf-
fatti nannte weitere Vergleichsstücke in Etrurien, die-
se stimmen aber nicht genau mit dem vorliegenden Ex-
emplar überein. De Marinis wollte in der Form einen
padanischen Typ sehen, doch ist unser Bild stark durch
den schlechten Forschungs- und Publikationsstand in
Etrurien vetzerrt2te. Die Form ist nicht genauer datier-
bar, sie scheint bis in römische Zeit weiterzulaufen.
Möglicherweise von einer Nadel stammt Nr. 37.

4.1.6.3. Mittelitalische Negauerhelme (Nr. 38.39)

Nr. 38 ist ein stark verbogenes Stück aus dem
Übergangsbereich von der Kehle zur Haube. Klar er-
kennbar ist der Kehlenabsatz sowie das darüber lau-
fende Band punzierter, weitlichtiger Spiralaugen. Ei-
nes davon ist noch ganz erhalten, drei andere lassen
sich anhand ihrer Ausbruchstellen erkennen. Das De-
kor, Spiralaugen bzw. Voluten mit darüber zu rekon-
struierenden Palmetten, führt zum Typ Vetulonia der

213 Etä del feno nel Roggiano, 147; Nr. 1041.1042.
214 Baragalla: Etä del ferro nel Reggiano, 147; Anm. 147; Nr. 1046; S.

Ilario: Stud. Etruschi LV[, 1991,40if.; Fig.6,oben.
215 Etä del feno nel Reggiano, 147; Nr. 1024-1035.
216 De Marinis 1991,248Fig.'/,10;250 Fig. 8,3.5. - Die fehlende Bü-

gelaufsicht verunmöglicht einen Vergleich.
211 De Malinis 1981, Taf. 7,13.
218 S. Polo(?): Etä del ferro nel Reggiano, Nr. ll63 (tordierrer Schaft).

- Marzabouo: Muffatti 1971, Nr. 519-523.52i.533-535.53i.543.
544;' Gozzadini 1865, Taf. 17,12. , Die von Muffati erwähnten Na-
deln v_on Bglogna, Benacci-Caprara gehören nicht zum Typ. - Wei-
teres Stück in Coll. Gorga, Rom. Inv. Nr. 361666.
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mittelitalischen Negauerhelme nach der Definition von

Esgt o. Das Fragment kann dem zweiten Werkstattkreis

,,ü"*i"r.n werden, der über der Kehle einen Fries nur

mil weitlichtigen Spiralen zeigt. Eine Einengung ist

nochmals anhand des Dekors möglich, so dass man zu

folgenden Vergleichen gelangt: Gualdo Tadino, Grab

12 (Egg 1986, Nr. 199); Numana, Grab 450 (ebd., Nr'

208) und ohne genaue Fundangabe (ebd., Nr' 210); Ve-

tulonia (ebd., Nr' 223, mindestens vier Exemplare);

Monteleone di Spoleto, Streufund der Nekropole

Campo di Villa (Ridella 1986, Nr. 30); sowie neun Ex-

emplare ohne genauen Fundort (Egg 1986, Nr' 233.

241.242.27 0.27 2.281 .285 .289 ; Ridella 1 9 86, Nr. 34)'

Ihre Verbreitung scheint sich bis ietzt auf einen engen

Streifen zwischen Vetulonia und Numana zu begren-

zen (Abb. 17). Die übrigen Exemplare der Werkstatt-

gruppe 2 streuen etwas weiter in die Abruzzen und

nach Korsika. Neben Nr. 38 stammt mit dem Fragment

von Siebeneich noch ein weiteres aus dem Alpenraum.
Die Datierung der vorliegenden Helmvariante bietet

trotz zweier Grabinventare Schwierigkeiten, da beide

unpubliziert sind. Das Grab von Numana wird gene-

rell dem 5. Jh. (Piceno V) zugewiesen. Beim Grab von
Gualdo Tadino wird die Zusammenselzung des Grab-
komplexes unterschiedlich angegebenz:'. IJnverzierte
Helme der zweiten Werkstattgruppe werden durch die
Gräber 89, 90 und 91 aus Aldria (Nr. 181-184) ins 2.

Viertel des 5. Jh. bzw. in dieZeitvon 475425 datiert.
Nr. 39 ist ein Stück eines Futterblechs eines Ne-

gauerhelms italischen Typs,,,. Charakteristisch sind der
hochgebogene, aber nicht röhrchenförmig gestaltete

Innenrand mit Löcherreihe und die Schmucklosigkeit
der Unterseite. Spuren des ehemals wohl vorhandenen
Bleirings sind nicht zu erkennen. Das Fragment gehört
zu einem Negauerhelm des Typs Volterra oder Vetulo-
nia mit Futterblechvariante 1. Damit kann ausge-
schlossen werden, dass das Stück zum selben Helm
gehörte wie Nr. 38, da die werkstattgruppe 2 nur die
Futterblechvariante 2 zeigt. Helme mit Futterblechva-
riante t haben eine ähnliche Verbreitung wie die an-
deren Helme des Typs Vetulonia, doch zeigen sie zu-

sätzlich eine starke Präsenz in der Romagna. Dies gilt
auch für die Helme des Typs Voltena.

Der Typ Vetulonia ist für Oberitalien und Sloweni-
en von besonderer Bedeutung, da er die Vorlage für
die Negauerhelme des italisch-slowenischen und des

italisch-alpinen Typs bildete. Egg hat mit Nachdruck
auf ein nicht vollständig erhaltenes Exemplar der
Werkstattgrtppe 2 aus Siebeneich hingewiesen, liess

sich doch damit erstmals ein mittelitalisches Vorbild

o

t(
Abb. 17. Verbreitung der Negauerhelme Typ Vetulonia, Werkstatt-
gruppe 2. O Fundpunkt; O Helm mit Fries wie Nr. 38; O Fund-
punkt mit mehreren Helmen, darunter auch mit Fries wie Nr. 38;
* Fundpunkt Wartau SG.
Fig. 17. Dffisione degli elmi Negau di tipo Vetulonia, fficina 2.

O Punto di ritrovamento; O elmo confregio come n. 38; @ punto
di ritrovamento con piü elmi, tra i quali anche confregio come n.

38; * punto di ritrovamento Wartau SG.

im Alpenraum nachweisen. Für die Fragmente von Ar-
bedo könnte eine ähnliche <Vorbild-Funktion" ange-
nommen werden, auch wenn nicht sicher ist, dass sie

als ganze Helme ins Golaseccagebiet gelangt sind. Für
die Phase Tessin C/G III ,A.1 lässt sich mit dem Grab
VIIUL926 (t, dell'elmo) von Como Ca' Morta bereits
die Übernahme und Umwandlung der Helme vom
Typ Vetulonia belegen. Egg hatte diesen Zeitpunkt in
die 2. Hälfte des 5. Jh. verlegt, da er sich auf die zu
grobmaschige Chronologie Peronis stützte. Somit wird
die Übernahme des etruskischen Helmtyps in Slowe-
nien und im Alpenraum etwa gleichzeitig geschehen

sein. In diesem Zusammenhang ist ein unpubliziertes
Krempenfragment eines mittelitalischen Negauerhel-
mes vom Typ Vetulonia von grosser Wichtigkeit, das
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im Laufe der Ausgrabungen der Abteilung für Ur- und
Frühgeschichte der Universität Zürich auf dem Och-
senberg bei Gretschins (Gem. Wartau SG) gefunden
wurde223. Es ist das erste gesicherte nordalpine Stück
dieses Helmtyps. Der Fundort im St. Galler Rheintal
betont zudem die engen Kontakte des Alpenrheintales
zum südalpinen Golaseccagebiet und dessen Bedeu-
tung als Nord-Süd-Achse (vgl. Kap. Il.2).

4.1.6.4. Möbelbeschldge (Nr 40-44)

Die Nr. 40 und 41 können mit grosser Sicherheit
Möbelbeschlägen zugewiesen werdenrza. Möglicher-
weise anzuschliessen sind die Nr. 42, 43 und 44. Nr.
40 ist eine Scharnierplatte eines Klappstuhles mit über-
kreuzten Beinen (Diphros Okladias)zs. Diese Platten
bildeten die beiden Enden des eisernen Scharnierstif-
tes, wovon beim vorliegenden Stück ein Teil erhalten
ist. Eine Zuweisung zu einem bestimmten Diphros-Typ
ist nicht möglich. Der häufigere Typ 2 mit geschwun-
genen Beinen kommt jedenfalls auch in der Padana
vor. Ein Möbelfuss stammt aus dem Gräberfeld von
Cuggionozzo. Dieser Typ ist ab 600 v.Chr. bis in helle-
nistische Zeit v erbreitet.

Nr. 41 muss von einem geraden Möbelbein stam-
men, ist aber keinem bestimmten Typ zuweisbar. Ein
gutes Vergleichsstück mit ebenfalls drei Rippen und
oberem Zinnenabschluss stammt aus der Sammlung
Guglielminr. Ahnliche Beschläge findet man auch im
Zusammenhang mit Wagen2A. Diese Stücke scheinen
aber normalerweise konisch zu sein, d.h. sie werden
gegen oben breiter, was bei Nr. 41 nicht der Fall ist.
Die Unterseite des Standrings zeigt noch die Ansätze
der beiden Gusskanäle. Sie wurden nur abgebrochen,
aber nicht weiter überarbeitet.

Nr. 42 weist einen ähnlichen Standring wie Nr. 41
auf, ist oben aber trnverziert. Nr. 43 könnte der ver-
zierte, obere Abschluss eines Möbelbeschlägs sein.
Verbindungen zu Möbelfüsschen zeigt über das Zin-
nenmuster Nr. 44. Das Stück besitzt aber keinen Stand-
ring, es muss sich entweder um ein bandförmiges Be-
schläg oder um eine Tülle ohne Standring handelnzze.

4.1.6.5. Kandelaber (Nr 4547)

Die Nr. 4541 gehören zu Kandelabern2:o. Nr. 45 ist
der obere Teil des achtkantigen Kandelaberschaftes
mit abgebrochenem Fortsatz zur Befestigung der Be-
krönung. Eine Zuweisung zu einem bestimmten Kan-
delabertyp ist nicht möglich. Die Produktion von Kan-
delabern beginnt in Etrurien ab der 2.Hälfte des 6. Jh.
v.Chr.

Nr. 46 stammt von einem Kandelaber-Dreifuss.
Charakteristisch sind die profilierte Basis, die plastisch
gestaltete Tatze samt Fussgelenk, der verhältnismässig
lange Unterschenkel sowie der rechteckige Querschnitt
des Oberschenkels. Da der Mittelteil des Dreifusses
fehlt, ist eine Einordnung des Stücks in die bestehen-
den Typologien schwierig. Wegen der Raubtierlatze
kann es allgemein dem von Testa definierten Typ C zu-
gewiesen werden, wobei das Fehlen der zoomorphen
Junktur, der lanzettförmigen Deckblätter auf den Ober-
schenkeln und anderen Dekors am ehesten auf die
Gruppe C4 weist23r. Testa setzte den Beginn dieses Typs
in das 2. Viertel des 5. Jh. v.Chr. Einen weiteren Hin-
weis für die Einordnung des Stücks könnte der recht-
eckige Querschnitt des Oberschenkels geben. Norma-
lerweise ist dieser nämlich V-förmigz:2. Unter den über
hundert Kandelabern aus Spina gibt es nur deren vier,
welche massive Oberschenkel aufweisenz3. Während
drei dieser Kandelaber der padanischen Produktion
(Spina?) zugerechnet werden, wird derjenige aus Grab
66A als etruskischer Import (Vulci?) betrachter. Die
Datierung dieser Stücke reicht von 410450.

Nr. 47 ist ein nicht überarbeiteter Rohguss eines
Kandelabers. Erhalten ist das Mittelstück des Dreifus-
ses mit dem Ansatz der drei Beine, der Ring und der
Ansatz des Schaftes. Über dem Ring sind auf dem
Schaft drei Protuberanzen angebracht. Das Stück weist
zusätzlich zur fehlenden Überarbeitung im Vergleich
mit den bekannten Kandelabern zahlreiche Besonder-
heiten auf, die eine Integration in die bestehenden Ty-
pologien schwierig machen. Dreifuss und Schaft sind
nicht getrennt gearbeitet und zusammengesteckt, son-
dern aus einem Stück gearbeitet. Die Beine besitzen
nicht den üblichen V-förmigen Querschnitt, sondern

cind wie beim obigen Stück massiv gegossen' Der

ältrufrqu"ttchnitt ist nicht fazettiert oder kanneliert,

,ona"tn rund' Das Motiv zwischen den Kandelaber-

f"inen dürfte ein Efeublatt sein, worauf die ge-

,chwung"n" Form und der Durchbruch zwischen Bei-

n"n und Blatt hinweisen. Das Efeublatt führt zum Typ

B der von Testa ausgearbeiteten Kandelaber-Typolo-

sie23r. Dieser Typ weist neben dem Efeublatt auch Pfer-

äebeine auf, im Gegensatz zu den übrigen Kandela-

bern, die Löwenbeine besitzen. Testa datierte ihn an-

hand stilistischer Überlegungen in die 1. Hälfte des

5. Jh. v.Chr. Das Efeublatt scheint aber bis jetzt nicht

mit dem Motiv der Protuberanzen gekoppelt zu sein,

welche bis anhin nur auf den Typ Cl nach Testa be-

schränkt sind235. Sie sind dort auf ein separat gearbei-

tetes Zwischenstück angebracht; ihte Zahl variiert von

fünf bis neun. Probleme gibt es bei der Datierung des

Typs, da gesicherte Grabkomplexe erst aus dem 4' Jh.

stammen, einzelne Stücke aber anhand stilistischer

Überlegungen bereits in die 1. Hälfte des 5. Jh. gehören.

Die Protuberanzen sind durch ein spätarchaisches

Karyatiden-Thymiatherion aus Chiusi bereits für den

Beginn des 5. Jh. sicher belegt. Eine genauete Zu-

weisung des vorliegenden Stücks ist im Moment un-

möglich. Die vorhandenen Elemente lassen eine Da-

tierung in die 1. Hälfte des 5. Jh. als gut möglich er-

scheinen. Arbedo ist damit der nördlichste Fundpunkt
von Kandelabern, die mit einer späten Ausnahme bis

heute nördlich des Po fehlen236.

4.I.6.6. Räder von Kohlenbecken (Nr. 48.49)

Zwei Objekte gehören nt Bronzerädern, welche
fahrbaren Kohlenbecken zugewiesen werden kön-
nen237. Nr. 48, mit einem Durchmesser von knapp 11

cm und einer Laufspurbreite von 0,5 cm, wies ehe-

mals vier blattförmige Ausschnitte bzw. vier Speichen
mit gefasten Kanten auf. Die Dicke des Rades scheint
zur Achse hin zuzunehmen. Ehemals wohl neun Spei-
chen besass Nr. 49 mit einem Durchmesser von 13 cm
und einer Laufspurbreite von 0,5 cm. Die Ausschnit-
te sind dreieckig gestaltet. Das Rad war wohl leicht
nach aussen gewölbt. Über die Gestaltung der Achse
liefern die beiden Fragmente keine Informationen.

Bronzeräder in den verschiedensten Ausformungen
sind in Italien recht häufig. Sie treten bei <Kultwägel-
chen>>, Wagenmodellen und rechteckigen Kohlen-
becken auf. Eine Einordnung anhand der Form der

234 Testa 1989, i55-157.
235 Testa 1989, 158-162. - Nachtrag: A. Bottini, Il candelabro etrusco

di Ruvo del Monte, Boll. d'Arte 59, 1990, 1-14.
236 Verbreinrngskarte: Testa 1989, 199. - Nachträge: S. Polo: Etä del ferro nel

Reggiano, Nr. I1 41 -l'7 49. - Castelvetro: Squadrini 1989, 27 3f .; Fig. 225'

Abb. 18. Verbreitung der Kohlebecken. Mit funktionstüchtigen
Rädern: o 1 Ex.; O mehrere Ex. Mit fixen Rädern: Ä.
Fig. 18. Dffisione dei foculi. Con ruote funzionanti: o I es.;

O piü es. Con ruote fisse: L.

Speichen bzw. der Ausschnitte ist nicht möglich, da

die Stücke sehr individuell gearbeitet sind und einzel-

ne Formen über lange Zeitverwendet wurden. Die Ver-

schiedenheit der Räder illustriert das <<Fürstengrab von

Castel San Mariano>. Es enthält Reste von sechs, wenn

nicht gar acht Kohlebecken, deren Räder unterschied-
lich gestaltet sind. Ztdem lassen sich beträchtliche

Qualitätsunterschiede feststellen. Wichtigstes Kriteri-
um für die Zuweisung der Räder zu <<Kultwägelchen>

oder zu fahrbaren Kohlebecken ist die Laufspurbreite.
Dies ist durch die unterschiedliche Belastung der Rä-

der zu erklären. Der Aufbau der <Kultwägelchen> ist
meist aus Bronzeblech gearbeitet und trotz zahlreichen

Schmuckes verhältnismässig leicht. Laufspurbreiten
von 0,2 cm sind hier gebräuchlich. Für ein viel höhe-

res Gewicht waren die Räder von Kohlebecken konzi-

- Castiglione: G. Sassatelli, Il candelabro di Castiglione delle Stivierc. In:

Etrusctri a nord del Po II, 204-218. Dieses Sttick stammt aus einem Grab
des 3. Jh. v.Chr., könnte also erst in dieser Zeit dahin gelangt sein.

23'7 Dazu Höckmann 1982,79-86; Brown 1960,941.; Simon 1985. - All-
gemeiner: Woytowitsch 1978.
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223 Frau Prof. Dr. M. Primas und Frau Dr. B. Schmid-sikimii sei für die
Erlaubnis, auf das Stück hinweisen zu dürfen, herzlich gedankt. Zur
Fundstelle: JbSGUF 71, 1994, 219.

224 Zu etruskischen Möbeln: Steingräber 1919 mit Zusammenstellung
vor Abbildungen und erhaltenen Möbeln. Eine Materialsammlung
der verschiedenen Möbelbeschläge fehlt.

225 Steingräber 19'19, 35-3'7.107-109.158-161. Muffatti 1969. Taf.
LIIIb,

228 Richter 1939,Taf. XXVII. - Populonia, Podere S. Cerbone, Wa-
ggnglab (1955): Not. Scavi Ant. 1957, 15; Fig. 25.

229 Muffatti 1969, Taf. LIIb,l-4. - Band: MarzÄbotto: Muffatti 1969,
Taf . 1L,11.12. - Ttille: Populonia, <tornba dei flabelli di bronzo,,:
Minto 1943, Taf. XLIVl0.

230 Letzte zusammenfassende Arbeiten: Hostetter 1986 und Testa 1989.
231 Testa 1989, 167-171.
232 Dazu Hostetter 1986, 166.
233 Hostetter 1986, Nr. 13 (Glab l32,Typ I-l),26 (Grab 66A, Typ I-5),

4 (Grab 4108, Typ I-4) und 77 (Grab 724B,Typ I-5). - Testa 1989,
Nr. 96.104; Ergänzungen 170 (alle Typ C4).

226 De Marinis 1981, Taf .9.2.
227 Magi 1939, Nr. 90, Taf. 66,101. Mit Angabe weiterer Vergleichs-

stücke im Vatikan und in Firenze.
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im Laufe der Ausgrabungen der Abteilung für Ur- und
Frühgeschichte der Universität Zürich auf dem Och-
senberg bei Gretschins (Gem. Wartau SG) gefunden
wurde223. Es ist das erste gesicherte nordalpine Stück
dieses Helmtyps. Der Fundort im St. Galler Rheintal
betont zudem die engen Kontakte des Alpenrheintales
zum südalpinen Golaseccagebiet und dessen Bedeu-
tung als Nord-Süd-Achse (vgl. Kap. Il.2).

4.1.6.4. Möbelbeschldge (Nr 40-44)

Die Nr. 40 und 41 können mit grosser Sicherheit
Möbelbeschlägen zugewiesen werdenrza. Möglicher-
weise anzuschliessen sind die Nr. 42, 43 und 44. Nr.
40 ist eine Scharnierplatte eines Klappstuhles mit über-
kreuzten Beinen (Diphros Okladias)zs. Diese Platten
bildeten die beiden Enden des eisernen Scharnierstif-
tes, wovon beim vorliegenden Stück ein Teil erhalten
ist. Eine Zuweisung zu einem bestimmten Diphros-Typ
ist nicht möglich. Der häufigere Typ 2 mit geschwun-
genen Beinen kommt jedenfalls auch in der Padana
vor. Ein Möbelfuss stammt aus dem Gräberfeld von
Cuggionozzo. Dieser Typ ist ab 600 v.Chr. bis in helle-
nistische Zeit v erbreitet.

Nr. 41 muss von einem geraden Möbelbein stam-
men, ist aber keinem bestimmten Typ zuweisbar. Ein
gutes Vergleichsstück mit ebenfalls drei Rippen und
oberem Zinnenabschluss stammt aus der Sammlung
Guglielminr. Ahnliche Beschläge findet man auch im
Zusammenhang mit Wagen2A. Diese Stücke scheinen
aber normalerweise konisch zu sein, d.h. sie werden
gegen oben breiter, was bei Nr. 41 nicht der Fall ist.
Die Unterseite des Standrings zeigt noch die Ansätze
der beiden Gusskanäle. Sie wurden nur abgebrochen,
aber nicht weiter überarbeitet.

Nr. 42 weist einen ähnlichen Standring wie Nr. 41
auf, ist oben aber trnverziert. Nr. 43 könnte der ver-
zierte, obere Abschluss eines Möbelbeschlägs sein.
Verbindungen zu Möbelfüsschen zeigt über das Zin-
nenmuster Nr. 44. Das Stück besitzt aber keinen Stand-
ring, es muss sich entweder um ein bandförmiges Be-
schläg oder um eine Tülle ohne Standring handelnzze.

4.1.6.5. Kandelaber (Nr 4547)

Die Nr. 4541 gehören zu Kandelabern2:o. Nr. 45 ist
der obere Teil des achtkantigen Kandelaberschaftes
mit abgebrochenem Fortsatz zur Befestigung der Be-
krönung. Eine Zuweisung zu einem bestimmten Kan-
delabertyp ist nicht möglich. Die Produktion von Kan-
delabern beginnt in Etrurien ab der 2.Hälfte des 6. Jh.
v.Chr.

Nr. 46 stammt von einem Kandelaber-Dreifuss.
Charakteristisch sind die profilierte Basis, die plastisch
gestaltete Tatze samt Fussgelenk, der verhältnismässig
lange Unterschenkel sowie der rechteckige Querschnitt
des Oberschenkels. Da der Mittelteil des Dreifusses
fehlt, ist eine Einordnung des Stücks in die bestehen-
den Typologien schwierig. Wegen der Raubtierlatze
kann es allgemein dem von Testa definierten Typ C zu-
gewiesen werden, wobei das Fehlen der zoomorphen
Junktur, der lanzettförmigen Deckblätter auf den Ober-
schenkeln und anderen Dekors am ehesten auf die
Gruppe C4 weist23r. Testa setzte den Beginn dieses Typs
in das 2. Viertel des 5. Jh. v.Chr. Einen weiteren Hin-
weis für die Einordnung des Stücks könnte der recht-
eckige Querschnitt des Oberschenkels geben. Norma-
lerweise ist dieser nämlich V-förmigz:2. Unter den über
hundert Kandelabern aus Spina gibt es nur deren vier,
welche massive Oberschenkel aufweisenz3. Während
drei dieser Kandelaber der padanischen Produktion
(Spina?) zugerechnet werden, wird derjenige aus Grab
66A als etruskischer Import (Vulci?) betrachter. Die
Datierung dieser Stücke reicht von 410450.

Nr. 47 ist ein nicht überarbeiteter Rohguss eines
Kandelabers. Erhalten ist das Mittelstück des Dreifus-
ses mit dem Ansatz der drei Beine, der Ring und der
Ansatz des Schaftes. Über dem Ring sind auf dem
Schaft drei Protuberanzen angebracht. Das Stück weist
zusätzlich zur fehlenden Überarbeitung im Vergleich
mit den bekannten Kandelabern zahlreiche Besonder-
heiten auf, die eine Integration in die bestehenden Ty-
pologien schwierig machen. Dreifuss und Schaft sind
nicht getrennt gearbeitet und zusammengesteckt, son-
dern aus einem Stück gearbeitet. Die Beine besitzen
nicht den üblichen V-förmigen Querschnitt, sondern

cind wie beim obigen Stück massiv gegossen' Der

ältrufrqu"ttchnitt ist nicht fazettiert oder kanneliert,

,ona"tn rund' Das Motiv zwischen den Kandelaber-

f"inen dürfte ein Efeublatt sein, worauf die ge-

,chwung"n" Form und der Durchbruch zwischen Bei-

n"n und Blatt hinweisen. Das Efeublatt führt zum Typ

B der von Testa ausgearbeiteten Kandelaber-Typolo-

sie23r. Dieser Typ weist neben dem Efeublatt auch Pfer-

äebeine auf, im Gegensatz zu den übrigen Kandela-

bern, die Löwenbeine besitzen. Testa datierte ihn an-

hand stilistischer Überlegungen in die 1. Hälfte des

5. Jh. v.Chr. Das Efeublatt scheint aber bis jetzt nicht

mit dem Motiv der Protuberanzen gekoppelt zu sein,

welche bis anhin nur auf den Typ Cl nach Testa be-

schränkt sind235. Sie sind dort auf ein separat gearbei-

tetes Zwischenstück angebracht; ihte Zahl variiert von

fünf bis neun. Probleme gibt es bei der Datierung des

Typs, da gesicherte Grabkomplexe erst aus dem 4' Jh.

stammen, einzelne Stücke aber anhand stilistischer

Überlegungen bereits in die 1. Hälfte des 5. Jh. gehören.

Die Protuberanzen sind durch ein spätarchaisches

Karyatiden-Thymiatherion aus Chiusi bereits für den

Beginn des 5. Jh. sicher belegt. Eine genauete Zu-

weisung des vorliegenden Stücks ist im Moment un-

möglich. Die vorhandenen Elemente lassen eine Da-

tierung in die 1. Hälfte des 5. Jh. als gut möglich er-

scheinen. Arbedo ist damit der nördlichste Fundpunkt
von Kandelabern, die mit einer späten Ausnahme bis

heute nördlich des Po fehlen236.

4.I.6.6. Räder von Kohlenbecken (Nr. 48.49)

Zwei Objekte gehören nt Bronzerädern, welche
fahrbaren Kohlenbecken zugewiesen werden kön-
nen237. Nr. 48, mit einem Durchmesser von knapp 11

cm und einer Laufspurbreite von 0,5 cm, wies ehe-

mals vier blattförmige Ausschnitte bzw. vier Speichen
mit gefasten Kanten auf. Die Dicke des Rades scheint
zur Achse hin zuzunehmen. Ehemals wohl neun Spei-
chen besass Nr. 49 mit einem Durchmesser von 13 cm
und einer Laufspurbreite von 0,5 cm. Die Ausschnit-
te sind dreieckig gestaltet. Das Rad war wohl leicht
nach aussen gewölbt. Über die Gestaltung der Achse
liefern die beiden Fragmente keine Informationen.

Bronzeräder in den verschiedensten Ausformungen
sind in Italien recht häufig. Sie treten bei <Kultwägel-
chen>>, Wagenmodellen und rechteckigen Kohlen-
becken auf. Eine Einordnung anhand der Form der

234 Testa 1989, i55-157.
235 Testa 1989, 158-162. - Nachtrag: A. Bottini, Il candelabro etrusco

di Ruvo del Monte, Boll. d'Arte 59, 1990, 1-14.
236 Verbreinrngskarte: Testa 1989, 199. - Nachträge: S. Polo: Etä del ferro nel

Reggiano, Nr. I1 41 -l'7 49. - Castelvetro: Squadrini 1989, 27 3f .; Fig. 225'

Abb. 18. Verbreitung der Kohlebecken. Mit funktionstüchtigen
Rädern: o 1 Ex.; O mehrere Ex. Mit fixen Rädern: Ä.
Fig. 18. Dffisione dei foculi. Con ruote funzionanti: o I es.;

O piü es. Con ruote fisse: L.

Speichen bzw. der Ausschnitte ist nicht möglich, da

die Stücke sehr individuell gearbeitet sind und einzel-

ne Formen über lange Zeitverwendet wurden. Die Ver-

schiedenheit der Räder illustriert das <<Fürstengrab von

Castel San Mariano>. Es enthält Reste von sechs, wenn

nicht gar acht Kohlebecken, deren Räder unterschied-
lich gestaltet sind. Ztdem lassen sich beträchtliche

Qualitätsunterschiede feststellen. Wichtigstes Kriteri-
um für die Zuweisung der Räder zu <<Kultwägelchen>

oder zu fahrbaren Kohlebecken ist die Laufspurbreite.
Dies ist durch die unterschiedliche Belastung der Rä-

der zu erklären. Der Aufbau der <Kultwägelchen> ist
meist aus Bronzeblech gearbeitet und trotz zahlreichen

Schmuckes verhältnismässig leicht. Laufspurbreiten
von 0,2 cm sind hier gebräuchlich. Für ein viel höhe-

res Gewicht waren die Räder von Kohlebecken konzi-

- Castiglione: G. Sassatelli, Il candelabro di Castiglione delle Stivierc. In:

Etrusctri a nord del Po II, 204-218. Dieses Sttick stammt aus einem Grab
des 3. Jh. v.Chr., könnte also erst in dieser Zeit dahin gelangt sein.

23'7 Dazu Höckmann 1982,79-86; Brown 1960,941.; Simon 1985. - All-
gemeiner: Woytowitsch 1978.
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223 Frau Prof. Dr. M. Primas und Frau Dr. B. Schmid-sikimii sei für die
Erlaubnis, auf das Stück hinweisen zu dürfen, herzlich gedankt. Zur
Fundstelle: JbSGUF 71, 1994, 219.

224 Zu etruskischen Möbeln: Steingräber 1919 mit Zusammenstellung
vor Abbildungen und erhaltenen Möbeln. Eine Materialsammlung
der verschiedenen Möbelbeschläge fehlt.

225 Steingräber 19'19, 35-3'7.107-109.158-161. Muffatti 1969. Taf.
LIIIb,

228 Richter 1939,Taf. XXVII. - Populonia, Podere S. Cerbone, Wa-
ggnglab (1955): Not. Scavi Ant. 1957, 15; Fig. 25.

229 Muffatti 1969, Taf. LIIb,l-4. - Band: MarzÄbotto: Muffatti 1969,
Taf . 1L,11.12. - Ttille: Populonia, <tornba dei flabelli di bronzo,,:
Minto 1943, Taf. XLIVl0.

230 Letzte zusammenfassende Arbeiten: Hostetter 1986 und Testa 1989.
231 Testa 1989, 167-171.
232 Dazu Hostetter 1986, 166.
233 Hostetter 1986, Nr. 13 (Glab l32,Typ I-l),26 (Grab 66A, Typ I-5),

4 (Grab 4108, Typ I-4) und 77 (Grab 724B,Typ I-5). - Testa 1989,
Nr. 96.104; Ergänzungen 170 (alle Typ C4).

226 De Marinis 1981, Taf .9.2.
227 Magi 1939, Nr. 90, Taf. 66,101. Mit Angabe weiterer Vergleichs-

stücke im Vatikan und in Firenze.
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piert: Die rechteckigen Becken bestehen aus einer
massiven Bronze- oder Eisenkonstruktion, die zusätz-
lich mit einer <<gewichtigen> Füllung (Kohle, evtl. ge-
bratenes Fleisch) versehen war. Ihre Laufspurbreite be-
trägt 0,5-2 cmrs, Eine Studie zu dieser Fundgattung
fehlt bis heute. Genauere Vergleiche zwischen den ein-
zelnen Stücken sind deshalb kaum möglich. Unter-
schieden werden müssen die fahrbaren Kohlebecken
und diejenigen mit fixen Rädern. Die <Räder> dieser
Becken uflterscheiden sich durch die besonderen Aus-
schnitte von den funktionstüchtigen Rädern, weisen
aber eine ähnliche Dicke auf. Die Liste 2 basiert auf
Vorarbeiten von Undset und Brown. Die Datierung
dieser Stücke geschieht meist - da Fundkomplexe feh-
len - über die stilistische Einordnung der Figuren, die
als Bekrönung auf dem rechteckigen Becken sassen.
Für die mehrfach belegte Tomba dell'Iside von Vulci,
Polledrara schlug Haynes eine Zeitspanne von 620 bis
550 vor. Eine ähnliche Zeitstellung postulierte Warden
für das Radfragment von Murlo, Poggio Civitate (Ter-
minus ante: Beginn 6. Jh.). Das <<Fürstengrab von Ca-
stel San Mariano>> umfasst den Zeitraum von 560 bis
5001490. Simon datierte einige Stücke ins 5. Jh. Die-
se Becken scheinen also eine lange Laufzeit aufzu-
weisen. Die Verbreitung der Kohlebecken bleibt prak-
tisch auf die Etruria interna zwischen Lago di Bolse-
na und Lago Trasimeno beschränkt (Abb. 18). Die
fahrbaren Exemplare finden sich darüber hinaus in
Vulci, Poggio Civitate (Murlo) und Cittä di Castello.
Die Kohlebecken mit fixen Rädern hingegen scheinen
sich ganz auf das Chiana-Tal zu konzentrieren. Co-
lonna wollte die Produktion Orvieto zusprechen. Hier
müssen aber gründlichere Studien abgewartet wer-
den23e.

Der beste Vergleich für Nr. 48 stammt aus Vulci,
tomba dell'Iside. Ahnlichkeiten zeigen auch die
Stücke aus Poggio Civitate, Castel San Mariano und -
nach den Angaben Undsets - aus <<Etrurien> (Musde
du Louvre, Paris). Zu Nr. 49 findet sich im Komplex
von Castel San Mariano ein ähnliches Stück240.

4.I.6.7. Raffeln (Nr. 50-113)

Raffeln haben bis heute in der Literatur wenig Be-
achtung gefunden. Der einzige Überblick zu dieser
Objektgattung stammt von Jacobsthal 1932. Eine Ma-
terialsammlung zeigt die weite Verbreitung dieser Ob-
jekte (Liste 3). Die literarische Überlieferung spricht

von Käseraffeln, was durch bildliche Darstellungen
untermauert wird. Nur als einfaches Küchengerät kön-
nen sie aber nicht gelten, da sie auch in reich ausge-
statteten Gräbern im Kontext mit Symposiumsgeschin
gefunden werden. Sie müssen also auch beim Sympo-
sion eine Rolle gespielt haben, sei es zum Zerkleinern
von Käse, von anderen Lebensmitteln oder von Ge-
würzen.

Die Raffeln sind aus Bronzeblech gefertigt. Dieses
wurde von einer Seite her mit einem spitzen Gegen-
stand gelocht, so dass sich das Metall auf der andern
Seite aufwölbte und beim Aufreissen scharfe Lappen
bildete. Die Anordnung der Löcher ist verschieden:
Man arbeitete in horizontalen, vertikalen oder diago-
nalen Linien oder aber man beachtete keine feste Ord-
nung. Als besonderes Beispiel muss die silberne Raf-
fel aus der Tomba Bernardini genannt werden. Hier
wurde die rechteckige Fläche in Viertel aufgeteilt, wo-
von jedes jeweils schräg zumZentrtm laufend gelocht
wurde. Auch die Form der Löcher ist verschieden. So
wurden runde, viereckige oder dreieckige <Durch-
schläge> verwendet. Unterschiedlich ist auch die Öff-
nung der Löcher: Die Löcher können stark geöffnet,
aber auch annähernd geschlossen sein. Ebenso unter-
schiedlich sind die Formen der Raffeln. So gibt es
rechteckige und trapezförmige, mit geraden oder ge-
rundeten Schmalseiten. Da das Bronzeblech für die
Belastung durch das Raffeln allein zu schwach war,
war es auf einem Holzbrett befestigt. Ein solches hat
sich in Grab B von Massalubrense, loc. Deserto er-
halten und zeigt zusätzlich einen Handgriff. Das Bron-
zeblech wurde mit mehreren Nägeln am Brett befe-
stigt. Auch hier sind verschiedenste Varianten mög-
lich: Das Blech wurde einfach aufgenagelt (Nr. 56).
Sehr oft wurden die Längskanten umgebogen und mit
den Schmalseiten des Brettes vernagelt oder einfach
verklemmt (Nr. 50). Ob die Kanten in einigen Fällen
ganz umgefaltet wurden, lässt sich bei den vorliegen-
den Stücken nicht entscheiden, da sie alle stark zer-
drückt sind. Teilweise gibt es auch vorstehende, um-
gebogene <Flügel>, die der Befestigung und Vernage-
lung dienten (Nr. 78). Bei einigen sind diese beiden
Varianten kombiniert, so dass Flügel an Flügel sitzt
(Mazzano Romano, Grab 63). Einige Raffeln haben an
der Oberkante ein grösseres Loch, welches zur Auf-
hängung gedient haben könnte (Nr. 76). Die Vielfalt
der Formen und der Details spricht dafür, dass diese
Geräte lokal hergestellt wurden. Es ist auf beträchtli-
che Qualitätsunterschiede in der Bearbeitung hinzu-

weisen. Raffeln treten in Italien erstmals im 7' Jh' auf

und sind sicher bis ins..2' Jh' v'Chr' zu verfolgen24t'

Über eine mögliche Ubernahme von griechischen

Vorbildern lässt sich mangels Untersuchungen nichts

sasen. Die Raffeln stammen fast ausnahmslos aus Grä-

hein, Siedlungsfunde fehlen weitgehend' Die Verbrei-

fing umfasst ganz Mittelitalien, ohne einen Schwer-

ounkt ,u bilden. Nördlich des Apennin finden wir sie

in Bologna, Marzabotto und S. Polo, wobei sie hier

nicht sehr zahlteich zu sein scheinen. Nördlich des Po

gibt es nur zwei Fundpunkte: Arbedo und Como, bei-

de Male stammen sie aus einem Depot.

ältesten etruskischen Bronzestamnoi, der <Arbedo-

Gruppe>>, deren namengebendes Stück er ist. Zur <Ar-
bedo-Gruppe>> zählte Shefton sieben Stamnoi, wobei
nur das Stück aus Grab 4l der Osteria-Nekropole von
Vulci ganz erhalten ist. Dieses Stück liefert denn auch

den einzigen Datierungshinweis (Ende 6. Jh. v.Chr).
Shefton rechnete anhand der Ausgestaltung der Hen-
kelpalmetten mit einer Herstellung dieses Stamnostyps
bis ins frühe 5. Jh. Die wenigen erhaltenen Stücke
streuen in ganz Etrurien und reichen mit den Fund-
punkten Marzabotto und Arbedo sogar über den Apen-
nin hinaus, so dass kein eigentlicher Schwerpunkt aus-

zumachen ist. Anhand des Vergleichs mit der jüngeren

Dürrnberg-Gruppe möchte Shefton jedoch ein Pro-

duktionszentrum im mittleren Tibertal im Raume Or-
vieto oder Todi annehmen.

Shefton wies bereits auf die grosse Ahnüchkeit der
Attaschen der Arbedo-Gruppe mit Schnabelkannenat-
taschen hin, ohne diesen Punkt jedoch näher auszu-

führen. Das vorliegende Stück zeigt in den waagrech-
ten Voluten mit Knospenenden klare Bezüge zu den

Attaschen des Anker-Typs, in der schlangenförmigen
Ausarbeitung der Voluten aber zu denjenigen des

Schlangen-Typs2r. Zvr Zeit der Herstellung der Atta-
schen der Arbedo-Gruppe kommen beide Typen der

Schnabelkannenattaschen gleichzeitig vor. Nicht wei-
ter führt die Verbreitung der Attaschen des Schlangen-
Typs mit Vertiefungen. Sie streuenin ganz Italien, oh-

ne einen Schwerpunkt zu bilden. Es bleibt künftigen
Materialarbeiten überlassen, die näheren Bezige zwi-
schen Stamnos- und Schnabelkannenattaschen auszu-

arbeiten.

4.1.6.9. Stamnossitulen (Nr. 115-l I9)

Die Nr. 115-118 stammen wohl von Stamnossitu-
len. Nr. 115 ist eine hakenförmige, für zwei bewegli-
che Henkel konzipierte Attasche. Sie war ehemals am

Gefässrand angelötet und zeigt ein Dekor aus leicht
plastischen, aufgelegten Linien. Das Stück ist nur we-
nig abgenützt. Möglicherweise zu einer Stamnossitula
gehört das gefaste Henkelfragment Nr. i16za. Nr. 117

stammt vom Innenrand eines Situlendeckels. Dabei

sind der Innenrand und der eigentliche Deckel getrennt
gearbeitet. Die beiden Teile sind entweder zusammen-
gefalzt oder wie hier verlötet245. Nr. 118 zeigt eine Del-
le, wie sie Stamnossitulen und Stamnoi auf der Bo-

244 Beispielsweise: Brembate Sotto, Grab 8: De Marinis 1981, Taf. 15,1;
Grab l0: ebd., Taf. 42,1. Como, Ca' Morta, Grab III/1924: Saronio
1968169, Taf. XI,3.

245 Bsp.: Deckel aus zwei Teilen: 1. Eingefalzt: Brembate Sotto, Gräber
8 und 10: De Marinis 1981, Taf. 15,1. Der Innenrand des Stücks aus

Grab 10 zeigt Nietlöcher, aber keine Niete. - 2. Gelötet: Gurgy, La
Picardie, Grab F. 61: Pellet/Delor 1980, 30 Fig. 14 - Civiche Rac-
colte Arch. Milano: unpubl.
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238 Ausgemessen werden konnten die Räder von Castel San Mariano in
den Staatlichen Antikensammlungen München: Höckmann 1982, Nr.
41: Laufspurbreite: 2 crn; Nr.43: Laufspur.breite: 0,5 cm; Nr..44:
Laufspurbreite: 0,6-0,8 cm.

239 Zur Verbreitung: Blown 1960, 94 und Colonna 1980,46.
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240 Vergleiche ftir Nr. 48: Vulci: Haynes 1977,Taf. VIII,c. - Poggio Civita-
te: Warden 1985, Nr: 247. - Castel San Maliaro: Höckmann 1982, Nr
43. - <Etrulien>: Undset 1890, 76 Anm. l. - Die Form der Ausschnitte
ist bercits für die Tomba Barberini von Plaeneste belegt: Woytowitsch
1978, Nr 122. - Vergleich flir Nr 49: Castel San Mariano: ebd., Nr. 44.

4.1.6.8. Stamnos (Nr. 114)

Der ganz erhaltene Henkel Nr. 114 stammt von ei-

nem etruskischen Stamnos mit ca.32 cm Durchmes-

ser auf der Höhe der Attaschen. Der rundstabige Griff-
teil des Henkels ist hoch geschwungen und endet in je

einer waagrecht stehenden Attasche in Palmettenform.

Den Übergang zwischen Griff und Attasche bildet ein

doppelt eingeschnürtes Zwischenstück. Die Palmette

besitzt neun leicht spitze, kräftige Blätter. Das mittle-
re Blatt ist etwas stärker als die anderen. Die Voluten

sind schlangenartig gebildet und enden in waagrecht

stehenden Knospen. Drei runde Vertiefungen verdeut-
lichen das Herz der Palmette sowie die Zentren der Vo-
luten. Genau entsprechende Vertiefungen finden sich
interessanterweise auch auf der Rückseite der Atta-
schen, wobei die rechte Attasche drei, die linke aber

nur zwei aufweist. Ihre Funktion ist nicht klar. Da sich
die Vertiefungen auch auf der Attaschenrückseite fin-
den, wo sie keinen dekorativen Zweck erfüllt haben

können, wird es sich um eine herstellungstechnische
Massnahme handeln. Üblicherweise sind die Stam-
noshenkel am Gefässkörper angelötet. Dies war auch
bei dem vorliegenden Stück der Fall, wie deutliche
Lotspuren auf der Rückseite beider Attaschen zeigen.
Möglicherweise waren die Vertiefungen bereits als

Vorbereitung zu einer allfälligen Reparatur gedacht.

Die drei Vertiefungen konnten dabei leicht zu Niet-
löchern ausgearbeitet werden, betrug doch die Dicke
der Attasche an diesen Stellen nur noch 0,2 cm, ge-

genüber der sonstigen Dicke von 1,1 cm (vgl. Nr.
t20).

Zt den Stamnoi hat sich Shefton ausführlich geäus-

sert242. Der vorliegende Henkel gehört zur Gruppe der

241 Vgl. Stücke aus der Nelcropole von Sovana, Monte Rosello, Gräber 2, 11

und II sowie tomba del sileno (Not. Scavi Ant. 1971,63 Nr. 26, 90 Nr.
12, 107 Nr. 6, 121 Nr. 23), Sovana, Costone della Folonia, Grab 3 (ebd.,

159 Nr: 33) und Sovana, Poggio Grezzano, Grab I (ebd., 174f., Nn 150).
242 Shefton 1988, 108f. Abb. 31; 118f. Dazu auch: Primas 1970, 76f.;

Taf.15,1.
243 Bouloumi6 1913,234. Exemplare mit Löchern und mit Vertiefungen

in den Voluten.



piert: Die rechteckigen Becken bestehen aus einer
massiven Bronze- oder Eisenkonstruktion, die zusätz-
lich mit einer <<gewichtigen> Füllung (Kohle, evtl. ge-
bratenes Fleisch) versehen war. Ihre Laufspurbreite be-
trägt 0,5-2 cmrs, Eine Studie zu dieser Fundgattung
fehlt bis heute. Genauere Vergleiche zwischen den ein-
zelnen Stücken sind deshalb kaum möglich. Unter-
schieden werden müssen die fahrbaren Kohlebecken
und diejenigen mit fixen Rädern. Die <Räder> dieser
Becken uflterscheiden sich durch die besonderen Aus-
schnitte von den funktionstüchtigen Rädern, weisen
aber eine ähnliche Dicke auf. Die Liste 2 basiert auf
Vorarbeiten von Undset und Brown. Die Datierung
dieser Stücke geschieht meist - da Fundkomplexe feh-
len - über die stilistische Einordnung der Figuren, die
als Bekrönung auf dem rechteckigen Becken sassen.
Für die mehrfach belegte Tomba dell'Iside von Vulci,
Polledrara schlug Haynes eine Zeitspanne von 620 bis
550 vor. Eine ähnliche Zeitstellung postulierte Warden
für das Radfragment von Murlo, Poggio Civitate (Ter-
minus ante: Beginn 6. Jh.). Das <<Fürstengrab von Ca-
stel San Mariano>> umfasst den Zeitraum von 560 bis
5001490. Simon datierte einige Stücke ins 5. Jh. Die-
se Becken scheinen also eine lange Laufzeit aufzu-
weisen. Die Verbreitung der Kohlebecken bleibt prak-
tisch auf die Etruria interna zwischen Lago di Bolse-
na und Lago Trasimeno beschränkt (Abb. 18). Die
fahrbaren Exemplare finden sich darüber hinaus in
Vulci, Poggio Civitate (Murlo) und Cittä di Castello.
Die Kohlebecken mit fixen Rädern hingegen scheinen
sich ganz auf das Chiana-Tal zu konzentrieren. Co-
lonna wollte die Produktion Orvieto zusprechen. Hier
müssen aber gründlichere Studien abgewartet wer-
den23e.

Der beste Vergleich für Nr. 48 stammt aus Vulci,
tomba dell'Iside. Ahnlichkeiten zeigen auch die
Stücke aus Poggio Civitate, Castel San Mariano und -
nach den Angaben Undsets - aus <<Etrurien> (Musde
du Louvre, Paris). Zu Nr. 49 findet sich im Komplex
von Castel San Mariano ein ähnliches Stück240.

4.I.6.7. Raffeln (Nr. 50-113)

Raffeln haben bis heute in der Literatur wenig Be-
achtung gefunden. Der einzige Überblick zu dieser
Objektgattung stammt von Jacobsthal 1932. Eine Ma-
terialsammlung zeigt die weite Verbreitung dieser Ob-
jekte (Liste 3). Die literarische Überlieferung spricht

von Käseraffeln, was durch bildliche Darstellungen
untermauert wird. Nur als einfaches Küchengerät kön-
nen sie aber nicht gelten, da sie auch in reich ausge-
statteten Gräbern im Kontext mit Symposiumsgeschin
gefunden werden. Sie müssen also auch beim Sympo-
sion eine Rolle gespielt haben, sei es zum Zerkleinern
von Käse, von anderen Lebensmitteln oder von Ge-
würzen.

Die Raffeln sind aus Bronzeblech gefertigt. Dieses
wurde von einer Seite her mit einem spitzen Gegen-
stand gelocht, so dass sich das Metall auf der andern
Seite aufwölbte und beim Aufreissen scharfe Lappen
bildete. Die Anordnung der Löcher ist verschieden:
Man arbeitete in horizontalen, vertikalen oder diago-
nalen Linien oder aber man beachtete keine feste Ord-
nung. Als besonderes Beispiel muss die silberne Raf-
fel aus der Tomba Bernardini genannt werden. Hier
wurde die rechteckige Fläche in Viertel aufgeteilt, wo-
von jedes jeweils schräg zumZentrtm laufend gelocht
wurde. Auch die Form der Löcher ist verschieden. So
wurden runde, viereckige oder dreieckige <Durch-
schläge> verwendet. Unterschiedlich ist auch die Öff-
nung der Löcher: Die Löcher können stark geöffnet,
aber auch annähernd geschlossen sein. Ebenso unter-
schiedlich sind die Formen der Raffeln. So gibt es
rechteckige und trapezförmige, mit geraden oder ge-
rundeten Schmalseiten. Da das Bronzeblech für die
Belastung durch das Raffeln allein zu schwach war,
war es auf einem Holzbrett befestigt. Ein solches hat
sich in Grab B von Massalubrense, loc. Deserto er-
halten und zeigt zusätzlich einen Handgriff. Das Bron-
zeblech wurde mit mehreren Nägeln am Brett befe-
stigt. Auch hier sind verschiedenste Varianten mög-
lich: Das Blech wurde einfach aufgenagelt (Nr. 56).
Sehr oft wurden die Längskanten umgebogen und mit
den Schmalseiten des Brettes vernagelt oder einfach
verklemmt (Nr. 50). Ob die Kanten in einigen Fällen
ganz umgefaltet wurden, lässt sich bei den vorliegen-
den Stücken nicht entscheiden, da sie alle stark zer-
drückt sind. Teilweise gibt es auch vorstehende, um-
gebogene <Flügel>, die der Befestigung und Vernage-
lung dienten (Nr. 78). Bei einigen sind diese beiden
Varianten kombiniert, so dass Flügel an Flügel sitzt
(Mazzano Romano, Grab 63). Einige Raffeln haben an
der Oberkante ein grösseres Loch, welches zur Auf-
hängung gedient haben könnte (Nr. 76). Die Vielfalt
der Formen und der Details spricht dafür, dass diese
Geräte lokal hergestellt wurden. Es ist auf beträchtli-
che Qualitätsunterschiede in der Bearbeitung hinzu-

weisen. Raffeln treten in Italien erstmals im 7' Jh' auf

und sind sicher bis ins..2' Jh' v'Chr' zu verfolgen24t'

Über eine mögliche Ubernahme von griechischen

Vorbildern lässt sich mangels Untersuchungen nichts

sasen. Die Raffeln stammen fast ausnahmslos aus Grä-

hein, Siedlungsfunde fehlen weitgehend' Die Verbrei-

fing umfasst ganz Mittelitalien, ohne einen Schwer-

ounkt ,u bilden. Nördlich des Apennin finden wir sie

in Bologna, Marzabotto und S. Polo, wobei sie hier

nicht sehr zahlteich zu sein scheinen. Nördlich des Po

gibt es nur zwei Fundpunkte: Arbedo und Como, bei-

de Male stammen sie aus einem Depot.

ältesten etruskischen Bronzestamnoi, der <Arbedo-

Gruppe>>, deren namengebendes Stück er ist. Zur <Ar-
bedo-Gruppe>> zählte Shefton sieben Stamnoi, wobei
nur das Stück aus Grab 4l der Osteria-Nekropole von
Vulci ganz erhalten ist. Dieses Stück liefert denn auch

den einzigen Datierungshinweis (Ende 6. Jh. v.Chr).
Shefton rechnete anhand der Ausgestaltung der Hen-
kelpalmetten mit einer Herstellung dieses Stamnostyps
bis ins frühe 5. Jh. Die wenigen erhaltenen Stücke
streuen in ganz Etrurien und reichen mit den Fund-
punkten Marzabotto und Arbedo sogar über den Apen-
nin hinaus, so dass kein eigentlicher Schwerpunkt aus-

zumachen ist. Anhand des Vergleichs mit der jüngeren

Dürrnberg-Gruppe möchte Shefton jedoch ein Pro-

duktionszentrum im mittleren Tibertal im Raume Or-
vieto oder Todi annehmen.

Shefton wies bereits auf die grosse Ahnüchkeit der
Attaschen der Arbedo-Gruppe mit Schnabelkannenat-
taschen hin, ohne diesen Punkt jedoch näher auszu-

führen. Das vorliegende Stück zeigt in den waagrech-
ten Voluten mit Knospenenden klare Bezüge zu den

Attaschen des Anker-Typs, in der schlangenförmigen
Ausarbeitung der Voluten aber zu denjenigen des

Schlangen-Typs2r. Zvr Zeit der Herstellung der Atta-
schen der Arbedo-Gruppe kommen beide Typen der

Schnabelkannenattaschen gleichzeitig vor. Nicht wei-
ter führt die Verbreitung der Attaschen des Schlangen-
Typs mit Vertiefungen. Sie streuenin ganz Italien, oh-

ne einen Schwerpunkt zu bilden. Es bleibt künftigen
Materialarbeiten überlassen, die näheren Bezige zwi-
schen Stamnos- und Schnabelkannenattaschen auszu-

arbeiten.

4.1.6.9. Stamnossitulen (Nr. 115-l I9)

Die Nr. 115-118 stammen wohl von Stamnossitu-
len. Nr. 115 ist eine hakenförmige, für zwei bewegli-
che Henkel konzipierte Attasche. Sie war ehemals am

Gefässrand angelötet und zeigt ein Dekor aus leicht
plastischen, aufgelegten Linien. Das Stück ist nur we-
nig abgenützt. Möglicherweise zu einer Stamnossitula
gehört das gefaste Henkelfragment Nr. i16za. Nr. 117

stammt vom Innenrand eines Situlendeckels. Dabei

sind der Innenrand und der eigentliche Deckel getrennt
gearbeitet. Die beiden Teile sind entweder zusammen-
gefalzt oder wie hier verlötet245. Nr. 118 zeigt eine Del-
le, wie sie Stamnossitulen und Stamnoi auf der Bo-

244 Beispielsweise: Brembate Sotto, Grab 8: De Marinis 1981, Taf. 15,1;
Grab l0: ebd., Taf. 42,1. Como, Ca' Morta, Grab III/1924: Saronio
1968169, Taf. XI,3.

245 Bsp.: Deckel aus zwei Teilen: 1. Eingefalzt: Brembate Sotto, Gräber
8 und 10: De Marinis 1981, Taf. 15,1. Der Innenrand des Stücks aus

Grab 10 zeigt Nietlöcher, aber keine Niete. - 2. Gelötet: Gurgy, La
Picardie, Grab F. 61: Pellet/Delor 1980, 30 Fig. 14 - Civiche Rac-
colte Arch. Milano: unpubl.
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238 Ausgemessen werden konnten die Räder von Castel San Mariano in
den Staatlichen Antikensammlungen München: Höckmann 1982, Nr.
41: Laufspurbreite: 2 crn; Nr.43: Laufspur.breite: 0,5 cm; Nr..44:
Laufspurbreite: 0,6-0,8 cm.

239 Zur Verbreitung: Blown 1960, 94 und Colonna 1980,46.
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240 Vergleiche ftir Nr. 48: Vulci: Haynes 1977,Taf. VIII,c. - Poggio Civita-
te: Warden 1985, Nr: 247. - Castel San Maliaro: Höckmann 1982, Nr
43. - <Etrulien>: Undset 1890, 76 Anm. l. - Die Form der Ausschnitte
ist bercits für die Tomba Barberini von Plaeneste belegt: Woytowitsch
1978, Nr 122. - Vergleich flir Nr 49: Castel San Mariano: ebd., Nr. 44.

4.1.6.8. Stamnos (Nr. 114)

Der ganz erhaltene Henkel Nr. 114 stammt von ei-

nem etruskischen Stamnos mit ca.32 cm Durchmes-

ser auf der Höhe der Attaschen. Der rundstabige Griff-
teil des Henkels ist hoch geschwungen und endet in je

einer waagrecht stehenden Attasche in Palmettenform.

Den Übergang zwischen Griff und Attasche bildet ein

doppelt eingeschnürtes Zwischenstück. Die Palmette

besitzt neun leicht spitze, kräftige Blätter. Das mittle-
re Blatt ist etwas stärker als die anderen. Die Voluten

sind schlangenartig gebildet und enden in waagrecht

stehenden Knospen. Drei runde Vertiefungen verdeut-
lichen das Herz der Palmette sowie die Zentren der Vo-
luten. Genau entsprechende Vertiefungen finden sich
interessanterweise auch auf der Rückseite der Atta-
schen, wobei die rechte Attasche drei, die linke aber

nur zwei aufweist. Ihre Funktion ist nicht klar. Da sich
die Vertiefungen auch auf der Attaschenrückseite fin-
den, wo sie keinen dekorativen Zweck erfüllt haben

können, wird es sich um eine herstellungstechnische
Massnahme handeln. Üblicherweise sind die Stam-
noshenkel am Gefässkörper angelötet. Dies war auch
bei dem vorliegenden Stück der Fall, wie deutliche
Lotspuren auf der Rückseite beider Attaschen zeigen.
Möglicherweise waren die Vertiefungen bereits als

Vorbereitung zu einer allfälligen Reparatur gedacht.

Die drei Vertiefungen konnten dabei leicht zu Niet-
löchern ausgearbeitet werden, betrug doch die Dicke
der Attasche an diesen Stellen nur noch 0,2 cm, ge-

genüber der sonstigen Dicke von 1,1 cm (vgl. Nr.
t20).

Zt den Stamnoi hat sich Shefton ausführlich geäus-

sert242. Der vorliegende Henkel gehört zur Gruppe der

241 Vgl. Stücke aus der Nelcropole von Sovana, Monte Rosello, Gräber 2, 11

und II sowie tomba del sileno (Not. Scavi Ant. 1971,63 Nr. 26, 90 Nr.
12, 107 Nr. 6, 121 Nr. 23), Sovana, Costone della Folonia, Grab 3 (ebd.,

159 Nr: 33) und Sovana, Poggio Grezzano, Grab I (ebd., 174f., Nn 150).
242 Shefton 1988, 108f. Abb. 31; 118f. Dazu auch: Primas 1970, 76f.;

Taf.15,1.
243 Bouloumi6 1913,234. Exemplare mit Löchern und mit Vertiefungen

in den Voluten.



r'J
denunterseite aufweisen. Diese diente als Zentrie-
rungsdelle für die Herstellung des Gefässkörperszao.

Stamnossitulen waren noch nie Objekt einer mo-
nographischen Untersuchung. Deshalb fehlen eine Li-
ste dieses Gefässtyps und oftmals auch brauchbare Ab-
bildungen. Eine Ausnahme ist hier das Golaseccage-
biet, welches dank Arbeiten von Saronio und De Ma-
rinis vollständig überblickbar ist. In der Behandlung
dieser Objektgruppe lassen sich zwei Tendenzen er-
kennen: eine italienische, vertreten durch Giuliani Po-
mes und De Marinis und eine nordalpine, vertreten
durch Primas, Shefton und Borell. Am Anfang der For-
schung steht Giuliani Pomes247. Sie prägte den Begriff
der Stamnossitula (Situla stamnoide) - ihr Typ C - und
definierte ihn anhand der Form und der Herstellungs-
technik: Ein konischer Gefässkörper mit an der Basis
leicht einziehender Wandung, ausgeprägter, gerunde-
ter Schulter, kurzem Hals und breiter, ausbiegender
Randlippe. Der Gefässkörper ist aus einem Stück ge-
arbeitet. Rand, Henkel und Attaschen sind getrennt ge-
arbeitet und teilweise angelötet. Der Typ C von Giu-
liani Pomes ist sehr weit gefasst, gehören zu ihm doch
Gefässe vom Beginn des 6. Jh. bis zur 1. Hälfte des
3. Jh. v.Chr. De Marinis beschritt einen ähnlichen
Weg, indem er Stamnoi und Stamnossitulen zusam-
menfasste und sie nach ihrer Form in zwei Zeitgrup-
pen ordnete248. Die erste Gruppe datierte er in die ZeiL
von der Mitte des 6. Jh. bis zur Mitte des 5. Jh., die
jüngere Gruppe in die 2. Hälfte des 5. Jh. und ins 4.
Jh. Die Stamnossitulen des Golaseccagebietes ordnete
er dabei der älteren Gruppe zu, wobei er innerhalb die-
ser Gefässe anhand der Grösse und der Qualität der
Attaschen Gruppen zu bilden versuchte. Diese Vermi-
schung der Formen kritisierte Shefton und forderte de-
ren exaktere Trennung, obwohl er davon ausging, dass
Stamnoi und Stamnossitulen in den gleichen Werk-
stätten hergestellt wurden24e. Für einige Stamnosvari-
anten legte Shefton eine Materialsammlung vor und
gliederte sie in verschiedene Gruppen, wobei die Ge-
fässform und die Attaschen für eine Zuweisung her-
angezogen wurden. Auf die Unterscheidung verschie-
dener Attaschenformen bei Stamnossitulen wies be-
reits Primas im Zusammenhang mit dem Stück Nr. 115
hin. Sie grenzte dabei deren Form klar von den aufih-
rer Unterseite muschelförmig ausgebildeten ab250. Eine
Liste mit Vergleichsstücken zum vorliegenden Typ
stammt von Borellzst.

Dieser zweite Ansatz soll hier weiter verfolgt wer-
den. Er konzentriert sich auf die Gliederung nach der
Attaschenform, wobei hier nur die nicht-figürlich ver-

ziefien Typen betrachtet werden. Ein Einbezug der Ge-
fässformen wäre sicher wünschenswert, doch fehlen
grösstenteils gute Abbildungen. Die Attaschen sind
normalerweise an den Gefässrand angelötet, was die
vorhandenen Lotspuren beidseits bezeugen. Nur die
Stücke aus Grab 154 von Bologna, Certosa (2 Niete)
und in der Sammlung in Heidelberg (1 Niet) waren
vernietet. Möglicherweise handelt es sich dabei um
Reparaturen.

Eine gewisse Unterscheidung erlauben auch die
Ränder der Stamnossitulen. Normalerweise sind diese
mit zwei oder mehr Längsriefen oder -rippen versehen.
Nur vier Exemplare haben einen zusätzlich verzierten
Rand (A16ria, Grab 85; Bourges, Rue de Dun; Sirolo-
Numana, Grab 178 und SB 1 im Field Museum Chi-
cago). Die folgende Aufstellung ist auf Stamnossitu-
len mit dem im Depot vertretenen Attaschentyp be-
schränkt (Liste 4). Sie werden fortan als Stamnossitu-
len mit angelöteten, hakenförmigen Attaschen für zwei
bewegliche Henkel bezeichnet. Diese werden in fünf
Gruppen A bis F unterteilt, wobei F nochmals in drei
Varianten gegliedert wird. Bei der Gliederung wird
hauptsächlich das Dekor auf dem Hakenteil betrachtet,
der Ösenteil wird nur bei einer weiteren Untergliede-
rung beigezogen. Gruppe A bilden Stücke wie Nr. 115.
Beide Fundpunkte liegen im Golaseccagebiet: Nr. 115

und die Stamnossitula aus Como, Ca'Morta, Grab
III/I924.Interessant ist hier die unterschiedliche Aus-
arbeitung der Attaschen am selben Gefäss. Diese
Gruppe ist nicht näher zu datieren. Die Vertreter der
Gruppe B tragen als Verzierung auf dem Hakenteil ein
zentrales, einziseliertes Efeublatt mit zwei Voluten.
Brembate Sotto, Grab 8 ist der einzige gesicherte
Komplex. Möglicherweise anzuschliessen ist die Situ-
la von Al6ria, Grab 85, welche wohl dasselbe Motiv
in etwas abgewandelter Form zeigt. Das Dekor der
Osenhälfte unterscheidet sich aber stark. Das Grab von
Brembate gehört in die Phase G III A1, das Grab von
Aldria in die Zeitspanne 460-400. Die Attaschen der
Gruppe C zeigen auf dem Hakenteil eine plastische
Blüte. Hierzu gehören die Situla aus Brembate Sotto,
Grab 10 und die beiden Attaschen von Orvieto, Cro-
cifisso del Tufo, Grab 26. Die Ausgestaltung des
Ösenteils ist aber sehr unterschiedlich. Das Grab von
Brembate gehört in die Phase G III A2, dasjenige von
Orvieto ins späte 6. Jh. Gruppe D enthält nur die Si-
tula aus Como, Ca' Morta, Grab Y/I926, welche ein
freies Hakenteil und im Bereich der Ösen eine ein-
gepunzte Verzierung trägt. Das Grab ist wohl nicht
vollständig (zu Grab M1926?). Eine Datierung ist

nicht moglich. Zur Gruppe E gehören drei Attaschen

mit einem Eierstab und darüber liegender., glatter oder

geperlter Leiste auf dem Hakenteil. Die Osenteile der

Stücke von Populonia und Fratte, beide mit geperlter

Leiste, sind sehr ähnlich gestaltet. Das Grab von Frat-

te datiert ins 2. Viertel bis in die Mitte des 5. Jh. Die

Gruppe F ist die grösste Gruppe. Sie zeigt auf dem Ha-

kenteil ein Augenmotiv. Je nach Ausarbeitung werden

verschiedene Varianten unterschieden. Zur Variante F 1

gehören Attaschen mit dem Augenmotiv in leichter 8-

Form. Das Stück aus Padula, Valle Pupina, Grab IX
gehört in die Zeit um 500. Variante F2 bilden Stücke

mit leeren Augen, die mit Ausnahme des Exemplars

von Bologna, Certosa, Grab 108 nur ziseliert sind. Un-

terschieden werden zusätzlich die Variante F2a und die

Variante F2b. Letzterc zeigt über dem Augenmotiv
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Abb. 19a. verbreitung der Stamnossitulen mit angelöteten, hakenförmigen Attaschen. o 1 Ex.; o 2 Ex.; O mehr als 2 Ex. (mit Zahlen-

angabe).
fi|. töa. Dffisione d.elle situle stamnoid.i con attacchi aforma di gancio saldati. o I es.; O 2 es-; C piü di 2 es. (con tanto di cifre)'

246 Shefton 1988, 107.
247 Giuliani Pomes 1957, 39-54bes.3842.
248 De Marinis 1981,201-212.

249 Shefton 1988, 106 Anm. 10.
250 Primas 1972,77-79.
251 Borell 1989,64f. (Nr. 68).
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denunterseite aufweisen. Diese diente als Zentrie-
rungsdelle für die Herstellung des Gefässkörperszao.

Stamnossitulen waren noch nie Objekt einer mo-
nographischen Untersuchung. Deshalb fehlen eine Li-
ste dieses Gefässtyps und oftmals auch brauchbare Ab-
bildungen. Eine Ausnahme ist hier das Golaseccage-
biet, welches dank Arbeiten von Saronio und De Ma-
rinis vollständig überblickbar ist. In der Behandlung
dieser Objektgruppe lassen sich zwei Tendenzen er-
kennen: eine italienische, vertreten durch Giuliani Po-
mes und De Marinis und eine nordalpine, vertreten
durch Primas, Shefton und Borell. Am Anfang der For-
schung steht Giuliani Pomes247. Sie prägte den Begriff
der Stamnossitula (Situla stamnoide) - ihr Typ C - und
definierte ihn anhand der Form und der Herstellungs-
technik: Ein konischer Gefässkörper mit an der Basis
leicht einziehender Wandung, ausgeprägter, gerunde-
ter Schulter, kurzem Hals und breiter, ausbiegender
Randlippe. Der Gefässkörper ist aus einem Stück ge-
arbeitet. Rand, Henkel und Attaschen sind getrennt ge-
arbeitet und teilweise angelötet. Der Typ C von Giu-
liani Pomes ist sehr weit gefasst, gehören zu ihm doch
Gefässe vom Beginn des 6. Jh. bis zur 1. Hälfte des
3. Jh. v.Chr. De Marinis beschritt einen ähnlichen
Weg, indem er Stamnoi und Stamnossitulen zusam-
menfasste und sie nach ihrer Form in zwei Zeitgrup-
pen ordnete248. Die erste Gruppe datierte er in die ZeiL
von der Mitte des 6. Jh. bis zur Mitte des 5. Jh., die
jüngere Gruppe in die 2. Hälfte des 5. Jh. und ins 4.
Jh. Die Stamnossitulen des Golaseccagebietes ordnete
er dabei der älteren Gruppe zu, wobei er innerhalb die-
ser Gefässe anhand der Grösse und der Qualität der
Attaschen Gruppen zu bilden versuchte. Diese Vermi-
schung der Formen kritisierte Shefton und forderte de-
ren exaktere Trennung, obwohl er davon ausging, dass
Stamnoi und Stamnossitulen in den gleichen Werk-
stätten hergestellt wurden24e. Für einige Stamnosvari-
anten legte Shefton eine Materialsammlung vor und
gliederte sie in verschiedene Gruppen, wobei die Ge-
fässform und die Attaschen für eine Zuweisung her-
angezogen wurden. Auf die Unterscheidung verschie-
dener Attaschenformen bei Stamnossitulen wies be-
reits Primas im Zusammenhang mit dem Stück Nr. 115
hin. Sie grenzte dabei deren Form klar von den aufih-
rer Unterseite muschelförmig ausgebildeten ab250. Eine
Liste mit Vergleichsstücken zum vorliegenden Typ
stammt von Borellzst.

Dieser zweite Ansatz soll hier weiter verfolgt wer-
den. Er konzentriert sich auf die Gliederung nach der
Attaschenform, wobei hier nur die nicht-figürlich ver-

ziefien Typen betrachtet werden. Ein Einbezug der Ge-
fässformen wäre sicher wünschenswert, doch fehlen
grösstenteils gute Abbildungen. Die Attaschen sind
normalerweise an den Gefässrand angelötet, was die
vorhandenen Lotspuren beidseits bezeugen. Nur die
Stücke aus Grab 154 von Bologna, Certosa (2 Niete)
und in der Sammlung in Heidelberg (1 Niet) waren
vernietet. Möglicherweise handelt es sich dabei um
Reparaturen.

Eine gewisse Unterscheidung erlauben auch die
Ränder der Stamnossitulen. Normalerweise sind diese
mit zwei oder mehr Längsriefen oder -rippen versehen.
Nur vier Exemplare haben einen zusätzlich verzierten
Rand (A16ria, Grab 85; Bourges, Rue de Dun; Sirolo-
Numana, Grab 178 und SB 1 im Field Museum Chi-
cago). Die folgende Aufstellung ist auf Stamnossitu-
len mit dem im Depot vertretenen Attaschentyp be-
schränkt (Liste 4). Sie werden fortan als Stamnossitu-
len mit angelöteten, hakenförmigen Attaschen für zwei
bewegliche Henkel bezeichnet. Diese werden in fünf
Gruppen A bis F unterteilt, wobei F nochmals in drei
Varianten gegliedert wird. Bei der Gliederung wird
hauptsächlich das Dekor auf dem Hakenteil betrachtet,
der Ösenteil wird nur bei einer weiteren Untergliede-
rung beigezogen. Gruppe A bilden Stücke wie Nr. 115.
Beide Fundpunkte liegen im Golaseccagebiet: Nr. 115

und die Stamnossitula aus Como, Ca'Morta, Grab
III/I924.Interessant ist hier die unterschiedliche Aus-
arbeitung der Attaschen am selben Gefäss. Diese
Gruppe ist nicht näher zu datieren. Die Vertreter der
Gruppe B tragen als Verzierung auf dem Hakenteil ein
zentrales, einziseliertes Efeublatt mit zwei Voluten.
Brembate Sotto, Grab 8 ist der einzige gesicherte
Komplex. Möglicherweise anzuschliessen ist die Situ-
la von Al6ria, Grab 85, welche wohl dasselbe Motiv
in etwas abgewandelter Form zeigt. Das Dekor der
Osenhälfte unterscheidet sich aber stark. Das Grab von
Brembate gehört in die Phase G III A1, das Grab von
Aldria in die Zeitspanne 460-400. Die Attaschen der
Gruppe C zeigen auf dem Hakenteil eine plastische
Blüte. Hierzu gehören die Situla aus Brembate Sotto,
Grab 10 und die beiden Attaschen von Orvieto, Cro-
cifisso del Tufo, Grab 26. Die Ausgestaltung des
Ösenteils ist aber sehr unterschiedlich. Das Grab von
Brembate gehört in die Phase G III A2, dasjenige von
Orvieto ins späte 6. Jh. Gruppe D enthält nur die Si-
tula aus Como, Ca' Morta, Grab Y/I926, welche ein
freies Hakenteil und im Bereich der Ösen eine ein-
gepunzte Verzierung trägt. Das Grab ist wohl nicht
vollständig (zu Grab M1926?). Eine Datierung ist

nicht moglich. Zur Gruppe E gehören drei Attaschen

mit einem Eierstab und darüber liegender., glatter oder

geperlter Leiste auf dem Hakenteil. Die Osenteile der

Stücke von Populonia und Fratte, beide mit geperlter

Leiste, sind sehr ähnlich gestaltet. Das Grab von Frat-

te datiert ins 2. Viertel bis in die Mitte des 5. Jh. Die

Gruppe F ist die grösste Gruppe. Sie zeigt auf dem Ha-

kenteil ein Augenmotiv. Je nach Ausarbeitung werden

verschiedene Varianten unterschieden. Zur Variante F 1

gehören Attaschen mit dem Augenmotiv in leichter 8-

Form. Das Stück aus Padula, Valle Pupina, Grab IX
gehört in die Zeit um 500. Variante F2 bilden Stücke

mit leeren Augen, die mit Ausnahme des Exemplars

von Bologna, Certosa, Grab 108 nur ziseliert sind. Un-

terschieden werden zusätzlich die Variante F2a und die

Variante F2b. Letzterc zeigt über dem Augenmotiv
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Abb. 19a. verbreitung der Stamnossitulen mit angelöteten, hakenförmigen Attaschen. o 1 Ex.; o 2 Ex.; O mehr als 2 Ex. (mit Zahlen-

angabe).
fi|. töa. Dffisione d.elle situle stamnoid.i con attacchi aforma di gancio saldati. o I es.; O 2 es-; C piü di 2 es. (con tanto di cifre)'

246 Shefton 1988, 107.
247 Giuliani Pomes 1957, 39-54bes.3842.
248 De Marinis 1981,201-212.

249 Shefton 1988, 106 Anm. 10.
250 Primas 1972,77-79.
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noch eine Augenbraue, erstere hingegen weist keinen
weiteren Schmuck mehr auf. Innerhalb der Variante
F2a lassen sich die Stücke von S. Polo, Padua und
Mfrkovice sehr eng zusammenschliessen, da sie über
den Augen eine Volute zeigen. Diese Volute gibt es
auch bei den beiden Attaschen der Variante Fl. Zwei
Exemplare der Variante F2a sind datiert: Das Grab von

12

B

Aldria wird der Zeitspanne 475425 zugerechnet, das
Grab 151 von Bologna, Certosa gehört ins 1. Viertel
des 5. Jh. Die beiden Exemplare der Variante F2b
kommen aus den Gräbern 108 und 154 von Bologna,
Certosa und datieren um die Mitte des 5. Jh, Variante
F3 bilden Stücke mit Pupillen in den Augen, wobei
diese einziseliert oder plastisch gearbeitet sein können.

Alle Attaschen zeigen Augenbrauen. Das Grab von
Gurgy datiert in die Phase Ha D3. Das Grab von Si-
rolo-Numana gehört bereits in die 2. Hälfte des 5. Jh.,

dasjenige von Castelvetro in die Zeit kurz nach der

Mitte des 5. Jh. und das Grab von Bourges, Rue de

Dun in die Phase LT A, d.h. ebenfalls in die 2. Hälfte
des 5. Jh. Es enthält profilierte Körbchenanhänger des

E

Typs B und zeigt damit Verbindungen zum Golasec-
cagebiet. Eine grössereZahl von Attaschen kann nicht
in die Typologie eingeordnet werden, da die Stücke un-
publiziert oder nicht abgebildet sind. Allgemein wich-
tig für die Datierung des Typs sind das Grab XLVIII
(511211927) von Fratte, das um 480 datiert, und das

Grab von Suessula, das attisch-rotfigurige Keramik
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Abb. 19b. Verbreitung der Stamnossitulen mit angelöteten, hakenförmigen Attaschen, nach Gruppen aufgetrennt. I Gruppe A; A Grup-
pe B; V Gruppe C; * Gruppe D; O Gruppe E; O Gruppe F.
Fig. l9b. Dffisione delle situle stamnoidi con attacchi a forma di gancio saldati, ordinate per gruppi. I gruppo A; L gruppo B;
Y gruppo C; * gruppo D; ) gruppo E; O gruppo F.

Abb. 19c. Verbreitung der Stamnossitulen mit angelöteten, hakenförmigen Attaschen der Gruppe F. Ä Var. F1; tr Var. F2a;lYar.F2b;
O Var. F3.
Fig. 19c. Dffisione delle situle stamnoidi con attacchi a forma di gancio saldati del gruppo F. L var Fl; E vax F2a; I var F2b;
O var. F3.
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enthielt. Der Typ der Stamnossitulen mit angelöteten,
hakenförmigen Attaschen für zwei bewegliche Henkel
scheint im letzten Viertel des 6. Jh. entstanden zu sein
und sich bis in die 2.Hälfte des 5. Jh. gehalten zuha-
ben. Damit haben wir für das Stück von Arbedo einen
Terminus post quem. Die verschiedenen Gruppen
scheinen längere Zeit (vgl. Gruppen C und F) und zu-
mindest teilweise parallel zu laufen.

Bei der.Interpretation der Verbreitung der Stam-
nossitulen mit angelöteten, hakenförmigen Attaschen
für zwei bewegliche Henkel sind einige Punkte zube-
achten (Abb. 19a-c). Auffallend ist die grosse Lücke
in Mittelitalien. Mit Blick auf die vereinzelten Fund-
punkte in diesem Gebiet und auf die doch zahlreichen
Exemplare am Golf von Neapel möchte man am ehe-

sten auf eine Publikationslücke schliessen. Demge-
genüber fallen besser überblickbare Fundorte wie Bo-
logna überdurchschnittlich ins Gewicht. Bis mehr Ma-
terial aus Mittelitalien bekannt ist, verbieten sich ei-
gentlich weitere Ausführungen zur Verbreitung und
zur Produktion dieses Bronzegefässtyps. Trotzdem sei-
en hier einige Bemerkungen angebracht. Auffallend ist
die weite Verbreitung der Gruppe F, wobei Bologna
den grössten Mengenanteil besitzt (Abb. 19b.c). Ob
Bologna deshalb als ein Herstellungszentrum ins Au-
ge gefasst werden muss oder ob die Materialmenge nur
auf dessen zenlrale Position in Oberitalien und auf die
gute Fundüberlieferung zurückzuführen ist, bleibt zu
diskutieren. Interessant ist, dass keine Stamnossitula
aus dem Golaseccagebiet dieser Gruppe angehört. Zu-
dem finden einige Attaschen aus dem Golaseccagebiet
(wie Nr. 115) keine Vergleiche ausserhalb davon. Wo-
her das Golaseccagebiet sich mit Stamnossitulen ver-
sorgte - wenn es diese oder zumindest die Attaschen
nicht selbst produzierte - bleibt unklar.

Nr. 119 gehört wohl auch zu einer Stamnossitula.
Das Stück ist beidseitig abgebrochen und besteht aus

zwei praktisch rechtwinklig zueinander stehenden Tei-
len. Am Objekt selbst ist abzulesen, dass es mit dem
besser erhaltenen Teil auf einem leicht sphärischen Ge-
genstand, wohl einer Gefässschulter, auflag. Der bei-
nahe rechtwinklig abstehende Teil ist im Querschnitt
langrechteckig. Er könnte als Henkel- oder Ösenan-
satz interpretiert werden. Für einen Henkel scheint er
doch etwas zu breit und zu schmal. Am ehesten wäre
an eine Attasche einer Stamnossitula zu denken, wel-
che nicht wie bei den oben besprochenen hakenförmi-
gen Attaschen am Rand befestigt war, sondern auf der

Gefässschulter. Der abstehende Teil war als Ösenteil
gestaltet, der die zwei beweglichen Henkel aufnahm.
Ein gutes Beispiel bildete Giuliani Pomes aus einer
tomba a pozzetto von Vetulonia, Poggio alla Guardia
ab (2. Hälfte des 6. und Beginn des 5. Jh.)zsz. Atrntl-
che Attaschen hat Hill zusammengestellt, sie stammen
aus Orvieto und aus dem Metropolitan Museum (von
Civitä Castellana?)253. Unterschiede zwischen diesen
Beispielen und Nr. 119 ergeben sich aus dem Dekor.
Nr. 119 zeigtzwei Voluten, welche sich nach unten öff-
nen. Bei der Rechten ist eine runde Durchbrechung mit
gefasten Kanten sichtbar. Wie ihr Ende gebildet war,
ist nicht klar. Zwischen den Voluten ist das Herz einer
Palmette und ein kleines Stück eines Palmettenblattes
zu erkennen. Bei allen Vergleichsbeispielen öffnen
sich die Voluten nach oben. Vergleiche für sich nach
unten öffnende Voluten gibt es im Kreis der sog. Vul-
center Bronzen, doch findet sich darunter kein direk-
tes Vergleichsstückx+.

4.1.6.10. Situla (Nr 120)

Nr. 120 ist der zweite Rohguss etruskischer Prove-
nienz im Depot von Arbedo. Typisch sind die massi-
ve Öse, die langen Attaschen mit halbrundem Ab-
schluss und die drei leicht versetzt angeordneten Niet-
löcher. Gute Vergleiche stammen aus Marzabotto, die
zugehörigen Situlenformen sind in keinem Fall erhal-
ten25s. Das Stück wurde in einer zweiteiligen Form ge-
gossen, wie die starke Gratbildung zeigt. Die Niet-
löcher wurden durch D-förmig vorstehende Zapfen in
den beiden Gussformhälften bereits mitgegossen, sie
mussten nachher nur noch erweitert werden. Der Ein-
guss erfolgte über die Öse. Das Stück ist ein Fehl-
guss, da mit zu wenig Metall gegossen wurde und sich
die Öse nicht vollständig ausbildete. Wohl gleich nach
dem Guss wurde das Stück zusammengebogen und
zum Einsch melzen weggelegt.

4.1.6.11. Kessel (Nr. 121)

Nr. 121 stammt wohl von einer Kesselattasche. Der
beste ganz erhaltene Vergleich stammt aus dem Wa-
gengrab von Monteleone di Spoleto, das in die 2. Hälf-
te des 6. Jh. v.Chr. datiert256. Die dortige Kesselatta-
sche ist aus drei lilienförmigen Elementen wie Nr. 121

sebildet und besitzt in ihrer Mitte einen rhombischen

Freiraum. Die mittlere Lilie ist etwas länger und zeigt

vor dem Freiraum zwei Spitzen. Am oberen Ende ist

die senkrecht abstehende Henkelöse angebracht. Befe-

stigt wurde die Attasche mit drei Nieten, welche im

Zintrum der drei Lilien sitzen. Bei Nr. 121 dürfte es

sich um das Fragment der mittleren Lilie einer solchen

Kesselattasche handeln. Das zugehörige Gefäss ist von

plumper, kugeliger Form' Es gehört zu einer Gruppe

von ähnlichen Kesseln, die üblicherweise aus zwei, in

der Gefässmitte vernieteten Hälften bestehen. Die At-

oschen sind bis auf diejenigen des Exemplars von

Monteleone di Spoleto kleeblattförmig, wobei die bei-

den seitlichen Blätter spitz zulaufen. Sie sind mit je

drei Nieten am Gefässkörper befestigt. Camporeale hat

als erster eine Fundliste mit 13 Gefässen zusammen-

gestellt. Er datierte den Typ in die zweite Häfte des 6'

und ins ganze 5. Jh. v.Chr. Colonna sprach die Form

als ursprünglich von Orvieto stammend an, mit Imita-

tionen in anderen Gegenden2s?. Betrachtet man die

Fundliste dieser Kessel, so ergibt sich zwar eine Fund-

konzentration im zentralen Mittelitalien, eine Zuwei-

sung zu einem bestimmten Herstellungsort rechtfertigt

sich aber nicht. Diese Feststellung wird durch die lan-

ge Laufzeit dieser Kessel gestützt, welche, nach dem

Stück im Gräberfeld von Filottrano zu schliessen, bis

ins 4. Jh. reicht. Aus Marzabotto stammen ähnliche

Fragmente wie Nr. l2l, die aber keinem bestimmten

Objekt zuzuweisen sind258.

4.L6.12. Rippenzisten (Nr 122-127)

Die Nr. 122-127 stammen von mindestens zwei
Rippenzisten2ss, da die beiden Grifffragmente, die der

Serie I nach Stjernquist zugewiesen werden können,

sehr unterschiedlich sind. Nr. 122 zeigt den ganzen

Griff, dessen Attaschen beidseitig beim ersten Nietloch
abgebrochen sind. Der rundstabige, dicke Griff ist ge-

rade und besitzt eine leichte Mittelschwellung. Auf der

Innenseite zeigt er eine Abflachung, auf der Obersei-

te sind Hammerspuren sichtbar. Nr. 123 ist ähnlich,

aber etwas länger. Stjernquist zweifelte an der Zuwei-

sung von Nr. 122 zu einer Rippenziste, da derartige

Griffe auch bei anderen Gefässgattungen auftre-

ten würdenzoo. |iss ist darauf zurückzuführen, dass

Stjemquist die Griffform nicht weiter typologisch unter-

teilte. Ahnlich geformte Griffe treten zwat beispiels-

weise bei Bronzebecken auf, doch sind diese immer
aus einem verhältnismässig dünnen Bronzestab gefer-

tigt und oftmals in der Mitte eingebogen'u'. Eine Par-

allele zu Nr. 122 stammt von der Kline aus dem <Für-

stengrab>> von Hochdorf, die bis jetzt ein Einzelstück
ist262. Der gerade Griff mit Mittelschwellung führt zu

zahlreichen Vergleichen, die sich hauptsächlich unter

der Certosa-Gruppe (Stjernquist Nt. 5.22.24; 29.1;

29.2; 29.1; 29.12 29.14; 30.3; 3l?; 33.35'38.40.42)
und der Variante der Certosa-Gruppe (Nr. 2.

8.14.15.36) finden. Zwei stammen aus der Krain-
Gruppe (Nr. 11.4; l2),eine aus der Sondergruppe (Nr.

37). Als Ausgangspunkt aller dieser Gruppen betrach-

tete Stjernquist die Certosa-Gruppe, deren Herstellung
sie in oder um Bologna lokalisierte. Die Varianten

streuen bis nach Slowenien, ins Tessin und bis nörd-

lich der Alpen. Nr. 124 ist ein zu einem Päckchen zu-

sammengefaltetes Wandfragment. Erhalten sind drei
Rippen und vier Zwischenräume, beide 1,2 cm breit.
Die Zwischenräume sind mit feinen Buckeln (D 2) ver-

ziert. Das Fragment stammt aus dem Vernietungs-Be-

reich des oder der Wandungsblech(e)s. Vier flache

Niete sind erhalten. Auch von der Wandung stammen

die Nr. 125 und 126. Sie zeigen das gleiche Dekor wie
das obige Stück. Das Dekor D 2 ist bei zahlreichen

Rippenzisten nachweisbar. Bei der Serie I (feste Grif-
fe) sind dies die Certosa-Gruppe und die Variante der

Certosa-Gruppe, bei der Serie II (mobile Griffe) der

Standardtypus sowie die Tessiner und die Luttum-
Gruppe. Das Bodenfragment Nr. 127 mit vierfachem
Punktkreis lässt zahlreiche Möglichkeiten offen. Die
Anzahl der umlaufenden Bänder ist nicht zu bestim-

men, sie könnte eins bis drei betragen. Die Bodenform
PB 1a, b oder c ist bei folgenden Gruppen nachzu-

weisen: Serie I: Certosa-Gruppe und Variante der Cer-

tosa-Gruppe sowie einzelne Sonderformen. Serie II:
Standardtypus sowie die Golasecca-, die Süditalische,

die Tessiner und die Luttum-Gruppe.

252 Giuliani Pomes 1957, 4345;Fie.26.
253 D.K. Hill, Palmette with snakes: a handle ornament on early metal-

ware. Ant. Kunst X, 1961,3947, bes. 441' Taf . 12,4.5.
254 K.A. Neugebauer, Archaische Vulcenter Bronzen. Jahrb. DAI Rom

58, 1943,206-278, bes. 239 \bb.26.27;240 Abb. 28;24'7 Abb.33;
248 Abb.34.

255 Muffatti 1968, Taf. XIIa,ll; XIIb.
256 Furtwäng1er 1913, 317 (Nr. 7); 320 Abb. 7; Richter 1940,27;Fig.
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enthielt. Der Typ der Stamnossitulen mit angelöteten,
hakenförmigen Attaschen für zwei bewegliche Henkel
scheint im letzten Viertel des 6. Jh. entstanden zu sein
und sich bis in die 2.Hälfte des 5. Jh. gehalten zuha-
ben. Damit haben wir für das Stück von Arbedo einen
Terminus post quem. Die verschiedenen Gruppen
scheinen längere Zeit (vgl. Gruppen C und F) und zu-
mindest teilweise parallel zu laufen.

Bei der.Interpretation der Verbreitung der Stam-
nossitulen mit angelöteten, hakenförmigen Attaschen
für zwei bewegliche Henkel sind einige Punkte zube-
achten (Abb. 19a-c). Auffallend ist die grosse Lücke
in Mittelitalien. Mit Blick auf die vereinzelten Fund-
punkte in diesem Gebiet und auf die doch zahlreichen
Exemplare am Golf von Neapel möchte man am ehe-

sten auf eine Publikationslücke schliessen. Demge-
genüber fallen besser überblickbare Fundorte wie Bo-
logna überdurchschnittlich ins Gewicht. Bis mehr Ma-
terial aus Mittelitalien bekannt ist, verbieten sich ei-
gentlich weitere Ausführungen zur Verbreitung und
zur Produktion dieses Bronzegefässtyps. Trotzdem sei-
en hier einige Bemerkungen angebracht. Auffallend ist
die weite Verbreitung der Gruppe F, wobei Bologna
den grössten Mengenanteil besitzt (Abb. 19b.c). Ob
Bologna deshalb als ein Herstellungszentrum ins Au-
ge gefasst werden muss oder ob die Materialmenge nur
auf dessen zenlrale Position in Oberitalien und auf die
gute Fundüberlieferung zurückzuführen ist, bleibt zu
diskutieren. Interessant ist, dass keine Stamnossitula
aus dem Golaseccagebiet dieser Gruppe angehört. Zu-
dem finden einige Attaschen aus dem Golaseccagebiet
(wie Nr. 115) keine Vergleiche ausserhalb davon. Wo-
her das Golaseccagebiet sich mit Stamnossitulen ver-
sorgte - wenn es diese oder zumindest die Attaschen
nicht selbst produzierte - bleibt unklar.

Nr. 119 gehört wohl auch zu einer Stamnossitula.
Das Stück ist beidseitig abgebrochen und besteht aus

zwei praktisch rechtwinklig zueinander stehenden Tei-
len. Am Objekt selbst ist abzulesen, dass es mit dem
besser erhaltenen Teil auf einem leicht sphärischen Ge-
genstand, wohl einer Gefässschulter, auflag. Der bei-
nahe rechtwinklig abstehende Teil ist im Querschnitt
langrechteckig. Er könnte als Henkel- oder Ösenan-
satz interpretiert werden. Für einen Henkel scheint er
doch etwas zu breit und zu schmal. Am ehesten wäre
an eine Attasche einer Stamnossitula zu denken, wel-
che nicht wie bei den oben besprochenen hakenförmi-
gen Attaschen am Rand befestigt war, sondern auf der

Gefässschulter. Der abstehende Teil war als Ösenteil
gestaltet, der die zwei beweglichen Henkel aufnahm.
Ein gutes Beispiel bildete Giuliani Pomes aus einer
tomba a pozzetto von Vetulonia, Poggio alla Guardia
ab (2. Hälfte des 6. und Beginn des 5. Jh.)zsz. Atrntl-
che Attaschen hat Hill zusammengestellt, sie stammen
aus Orvieto und aus dem Metropolitan Museum (von
Civitä Castellana?)253. Unterschiede zwischen diesen
Beispielen und Nr. 119 ergeben sich aus dem Dekor.
Nr. 119 zeigtzwei Voluten, welche sich nach unten öff-
nen. Bei der Rechten ist eine runde Durchbrechung mit
gefasten Kanten sichtbar. Wie ihr Ende gebildet war,
ist nicht klar. Zwischen den Voluten ist das Herz einer
Palmette und ein kleines Stück eines Palmettenblattes
zu erkennen. Bei allen Vergleichsbeispielen öffnen
sich die Voluten nach oben. Vergleiche für sich nach
unten öffnende Voluten gibt es im Kreis der sog. Vul-
center Bronzen, doch findet sich darunter kein direk-
tes Vergleichsstückx+.

4.1.6.10. Situla (Nr 120)

Nr. 120 ist der zweite Rohguss etruskischer Prove-
nienz im Depot von Arbedo. Typisch sind die massi-
ve Öse, die langen Attaschen mit halbrundem Ab-
schluss und die drei leicht versetzt angeordneten Niet-
löcher. Gute Vergleiche stammen aus Marzabotto, die
zugehörigen Situlenformen sind in keinem Fall erhal-
ten25s. Das Stück wurde in einer zweiteiligen Form ge-
gossen, wie die starke Gratbildung zeigt. Die Niet-
löcher wurden durch D-förmig vorstehende Zapfen in
den beiden Gussformhälften bereits mitgegossen, sie
mussten nachher nur noch erweitert werden. Der Ein-
guss erfolgte über die Öse. Das Stück ist ein Fehl-
guss, da mit zu wenig Metall gegossen wurde und sich
die Öse nicht vollständig ausbildete. Wohl gleich nach
dem Guss wurde das Stück zusammengebogen und
zum Einsch melzen weggelegt.

4.1.6.11. Kessel (Nr. 121)

Nr. 121 stammt wohl von einer Kesselattasche. Der
beste ganz erhaltene Vergleich stammt aus dem Wa-
gengrab von Monteleone di Spoleto, das in die 2. Hälf-
te des 6. Jh. v.Chr. datiert256. Die dortige Kesselatta-
sche ist aus drei lilienförmigen Elementen wie Nr. 121

sebildet und besitzt in ihrer Mitte einen rhombischen

Freiraum. Die mittlere Lilie ist etwas länger und zeigt

vor dem Freiraum zwei Spitzen. Am oberen Ende ist

die senkrecht abstehende Henkelöse angebracht. Befe-

stigt wurde die Attasche mit drei Nieten, welche im

Zintrum der drei Lilien sitzen. Bei Nr. 121 dürfte es

sich um das Fragment der mittleren Lilie einer solchen

Kesselattasche handeln. Das zugehörige Gefäss ist von

plumper, kugeliger Form' Es gehört zu einer Gruppe

von ähnlichen Kesseln, die üblicherweise aus zwei, in

der Gefässmitte vernieteten Hälften bestehen. Die At-

oschen sind bis auf diejenigen des Exemplars von

Monteleone di Spoleto kleeblattförmig, wobei die bei-

den seitlichen Blätter spitz zulaufen. Sie sind mit je

drei Nieten am Gefässkörper befestigt. Camporeale hat

als erster eine Fundliste mit 13 Gefässen zusammen-

gestellt. Er datierte den Typ in die zweite Häfte des 6'

und ins ganze 5. Jh. v.Chr. Colonna sprach die Form

als ursprünglich von Orvieto stammend an, mit Imita-

tionen in anderen Gegenden2s?. Betrachtet man die

Fundliste dieser Kessel, so ergibt sich zwar eine Fund-

konzentration im zentralen Mittelitalien, eine Zuwei-

sung zu einem bestimmten Herstellungsort rechtfertigt

sich aber nicht. Diese Feststellung wird durch die lan-

ge Laufzeit dieser Kessel gestützt, welche, nach dem

Stück im Gräberfeld von Filottrano zu schliessen, bis

ins 4. Jh. reicht. Aus Marzabotto stammen ähnliche

Fragmente wie Nr. l2l, die aber keinem bestimmten

Objekt zuzuweisen sind258.

4.L6.12. Rippenzisten (Nr 122-127)

Die Nr. 122-127 stammen von mindestens zwei
Rippenzisten2ss, da die beiden Grifffragmente, die der

Serie I nach Stjernquist zugewiesen werden können,

sehr unterschiedlich sind. Nr. 122 zeigt den ganzen

Griff, dessen Attaschen beidseitig beim ersten Nietloch
abgebrochen sind. Der rundstabige, dicke Griff ist ge-

rade und besitzt eine leichte Mittelschwellung. Auf der

Innenseite zeigt er eine Abflachung, auf der Obersei-

te sind Hammerspuren sichtbar. Nr. 123 ist ähnlich,

aber etwas länger. Stjernquist zweifelte an der Zuwei-

sung von Nr. 122 zu einer Rippenziste, da derartige

Griffe auch bei anderen Gefässgattungen auftre-

ten würdenzoo. |iss ist darauf zurückzuführen, dass

Stjemquist die Griffform nicht weiter typologisch unter-

teilte. Ahnlich geformte Griffe treten zwat beispiels-

weise bei Bronzebecken auf, doch sind diese immer
aus einem verhältnismässig dünnen Bronzestab gefer-

tigt und oftmals in der Mitte eingebogen'u'. Eine Par-

allele zu Nr. 122 stammt von der Kline aus dem <Für-

stengrab>> von Hochdorf, die bis jetzt ein Einzelstück
ist262. Der gerade Griff mit Mittelschwellung führt zu

zahlreichen Vergleichen, die sich hauptsächlich unter

der Certosa-Gruppe (Stjernquist Nt. 5.22.24; 29.1;

29.2; 29.1; 29.12 29.14; 30.3; 3l?; 33.35'38.40.42)
und der Variante der Certosa-Gruppe (Nr. 2.

8.14.15.36) finden. Zwei stammen aus der Krain-
Gruppe (Nr. 11.4; l2),eine aus der Sondergruppe (Nr.

37). Als Ausgangspunkt aller dieser Gruppen betrach-

tete Stjernquist die Certosa-Gruppe, deren Herstellung
sie in oder um Bologna lokalisierte. Die Varianten

streuen bis nach Slowenien, ins Tessin und bis nörd-

lich der Alpen. Nr. 124 ist ein zu einem Päckchen zu-

sammengefaltetes Wandfragment. Erhalten sind drei
Rippen und vier Zwischenräume, beide 1,2 cm breit.
Die Zwischenräume sind mit feinen Buckeln (D 2) ver-

ziert. Das Fragment stammt aus dem Vernietungs-Be-

reich des oder der Wandungsblech(e)s. Vier flache

Niete sind erhalten. Auch von der Wandung stammen

die Nr. 125 und 126. Sie zeigen das gleiche Dekor wie
das obige Stück. Das Dekor D 2 ist bei zahlreichen

Rippenzisten nachweisbar. Bei der Serie I (feste Grif-
fe) sind dies die Certosa-Gruppe und die Variante der

Certosa-Gruppe, bei der Serie II (mobile Griffe) der

Standardtypus sowie die Tessiner und die Luttum-
Gruppe. Das Bodenfragment Nr. 127 mit vierfachem
Punktkreis lässt zahlreiche Möglichkeiten offen. Die
Anzahl der umlaufenden Bänder ist nicht zu bestim-

men, sie könnte eins bis drei betragen. Die Bodenform
PB 1a, b oder c ist bei folgenden Gruppen nachzu-

weisen: Serie I: Certosa-Gruppe und Variante der Cer-

tosa-Gruppe sowie einzelne Sonderformen. Serie II:
Standardtypus sowie die Golasecca-, die Süditalische,

die Tessiner und die Luttum-Gruppe.

252 Giuliani Pomes 1957, 4345;Fie.26.
253 D.K. Hill, Palmette with snakes: a handle ornament on early metal-

ware. Ant. Kunst X, 1961,3947, bes. 441' Taf . 12,4.5.
254 K.A. Neugebauer, Archaische Vulcenter Bronzen. Jahrb. DAI Rom

58, 1943,206-278, bes. 239 \bb.26.27;240 Abb. 28;24'7 Abb.33;
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255 Muffatti 1968, Taf. XIIa,ll; XIIb.
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Eine genauere Zuschreibung der vorliegenden
Fragmente ist unmöglich. Es könnte sich bei allen um
<<Importe>> aus dem Raum Bologna oder Oberitalien
handeln. Die Stücke könnten aber auch gänzlich aus

der lokalen Produktion stammen. Da die Form ur-
sprünglich sicher <importiert> ist, werden die Frag-
mente unter den Importen geführt. Aus dem Tessin und
dem Misox sind bis heute sechs Rippenzisten bekannt:
Molinazzo d'Arbedo, Grab 63 (Serie I); Molinazzo
d'Arbedo, öräber 59,6I,86; Pregassona, Grab 1 und
Mesocco, Coop Grab 7 (Serie II). Chronologisch ver-
wertbar sind nur die Gräber von Pregassona und Me-
socco, da die übrigen nicht aus regulären Grabungen
stammen. Das Grab von Pregassona dürfte in die Pha-
se Tessin C gehören, da der mitgefundene Deckel mit
Haltelippe im Grab 2 vonPorua seine besten Entspre-
chungen findet. Das Grab von Mesocco ist älterx:. Ei-
ne technisch einheitliche Gruppe, die sog. Tessiner
Gruppe, bilden die drei Rippenzisten der Serie II von
Molinazzo d'Arbedo. Ihre Datierung durch Tessiner
Grabfunde ist im Moment nicht mOglich. Die Gräber-
gruppe von Molinazzo scheint ab der Phase Tessin C
belegt zu sein, eine Datierung in Tessin C oder D ist
also möglich. Zwei datierte Komplexe stammen von
nördlich der Alpen: Das Nebengrab des Kleinaspergle
und das Grab von Eigenbilzen. Beide gehören in die
Phase LT A. Dies entspricht der Phase Tessin D, wie
dies von Primas vorgeschlagen wurde264. Grössere Dis-
kussionen löste die vorsichtige Zuweisung der Rip-
penziste aus dem Grab 1 des Römerhügels (Belle Re-
mise) zur Tessiner Gruppe ngszes. \try'is Stjernquist fest-
stellte, ist eine sichere Typenbestimmung nicht mög-
lich. Dies gilt ebenfalls für das zweite Gefäss vom Rö-
merhügel (zu Grab 2?). Da die beiden Gräber auch
zeitlich von den obigen Grabfunden abweichen, die si-
chere Rippenzisten des Tessiner-Gruppe geliefert ha-
ben, ist bei einer weiteren Diskussion grösste Vorsicht
geboten. Eine Ansprache als <Typ nicht definierbar>
ist für beide Gefässe am ehrlichsten. Im übrigen Go-
laseccagebiet finden sich Rippenzisten seit dem 7. Jh.
v.Chr. Komplexe der Phase G III A scheinen dort zu
fehlen.

263 Schmid-Sikimii 1991,382 Fig. 3; 395 Fig. 18.
264 Primas 1970,73. Dazu Stjernquist 1988, 167 mit unverständlicher

Klitik.
265 Stjernquist 1988, 171-175; Kimmig 1988, 26f. Material: Zürn 1987,

Taf. 148-154,B.
266 Der Bronzestreifen ist sehr dünn. Es ist deshalb unwahrscheinlich,

dass es sich um den Ansatz eines weiteren Gefässkörperbleches han-
delt.

267 Como: De Marinis 1981, Taf. 33,5. - Praenestiner Cisten: F. Jurgeit,
<Cistenfüsse>. Etruskische und Plaenestiner Bronzewerkstätten. Le
Ciste Prenestine II. Studi e contributi 1 (Roma 1986).

4.L6.I3. Ziste mit Füssen (Nr. 128)

Nr. 128 ist ein Einzelstück. Trotz der starken Verbie-
gung lässt sich die ursprüngliche Form rekonstruieren.
Die Ziste ist mit knapp 7 cm verhältnismässig niedrig.
Ihr Rand ist verdickt und mit einem 2 cm breiten, ange-
nieteten Bronzestreifen verstdrkt26o. Der Boden scheint
sich zur Mitte hin aufgewölbt zu haben. Das Gefäss be-
sass wohl ehemals drei Füsse, wovon einer erhalten ist.
Er ist im Verhältnis zum Gefüss von beeindruckender
Massivität. Zwei Irapezförmige Bronzeplatten bilden ei-
nen rechten Winkel, auf dem der Geftissboden aufliegt.
An der unteren Platte sitzt ein kurzer, ovaler Zapfenfuss.
Der Fuss ist mittels zwei Nieten am Gefäss befestigt. Er
ist sehr flächig gearbeitet und wirkt wie aus der Bronze
herausgeschnitten. Dieselben Charakteristika zeigen auch
die Henkelattasche eines Fussbeckens Nr. 130. Mit die-
sem gemeinsam ist auch das Profil mit auf der Schauseite
vorspringender Nase. Vergleiche sind mir nicht bekannt.
Aus dem Grab von Como, Ca' Morta I\l 1926 stammt
ebenfalls eine dreifüssigeZiste; auch sie ein Einzelstück.
Ihre Höhe, Randbildung und die Konstruktion der Füsse
(am Boden angenietete Ringsegmente) stimmen mit un-
serem Stück aber nicht überein. Eine vergleichbare Kon-
struktion der Füsse zeigen die sog. Praenestiner Cisten
und verwandte Formen, doch ist deren Ausgestaltung völ-
lig verschieden26T. Das Grab von Como ist zeitgleich mit
dem Depot von Arbedo, die Produktion der Zistenfüsse
beginnt schon im 1. Viertel des 5. Jh. v.Chr. Die zahl-
reichen Ahnüchkeiten mit den Fussbecken lassen ver-
muten, dass es sich hier auch um ein ehuskisches Pro-
dukt handelt.

4.I.6.I4. Perlrandbecken (Nr. I 29)

Bei Nr. 129 ist ein Teil des Randes sowie der An-
satz des Bodens erhalten. Der Beckenrand zeigt eine
Flickstelle, das Stück ist zusammengefaltet. Der
Durchmesser und die Ausrichtung sind nicht genau
feststellbar. Der Durchmesser dürfte ca.22 cm betra-
gen haben. Das Becken ist leicht konisch, die 4,5 cm
hohe Wandung gerade. Ein scharfer Umbruch führte
zu dem ehemals wohl flachen Boden.

Perlrandbecken waren in der jüngsten Zeit mehr-
fach Objekt von ausführlicheren Untersuchungenzes.

268 B. Bouloumi6/Ch. Lagrand, Les bassins ä rebord perl6 et autres bas-
sins de Provence. Rev. Arch. Narbonnaise X, 19'77,1-31. - Alba-
nese Procelli 1985, 179-206. Mit weiterführender Literatur. - Pare
1989, 442445; Liste 3. - D. Krausse, Hochdorf III. Das Trink- und
Speiseservice aus dem späthallstattzeitlichen Fürstengrab von Eber-
dingen-Hochdorf (Kr. Ludwigsburg). Forsch. u. Ber. Vor- u. Früh-
gesch. Baden-Württemberg 64 (Stuttgart 1996) 246-278, bes.
262-269; Liste 13F (Typ Imola-Hundersingen). - Nachträge (beide
Var. Imola): Ceregnano, Pezzoli-Mezzana: Zerbinatr 1994, 150 Nr.
6; 155 Fig. 3,C. - Picenum: Lollini 1976, 146f.; Taf. XV,9 (Piceno
IV B).

Besonders Albanese Procelli, Pare und Krausse haben

deutlich gemacht, wie wichtig es ist, diese Objekt-

gruppen typologisch und chronologisch zu ordnen, da

ionst Aussagen z:ur Verbreitung und Datierung nicht

möglich sind. Ausgangspunkt aller Betrachtungen wä-

re eine Materialsammlung. Diese liegt für Sizilien,

Südfrankreich und Norditalien vor, Probleme bietet

immer noch Mittelitalien. Dies ist umso gravierender,

als gerade Mittelitalien gerne als Hauptproduzent die-

ser Becken gehandelt wird. Man wird aber Albanese

Procelli zustimmen, dass mit zahlreichen Produktions-

ofien zu rechnen ist, da die Form weder handwerkli-

che noch künstlerische Spitzenleistungen erfordert und

zudem sehr weit verbreitet ist.

Das Perlrandbeckenfragment Nr. 129 gehört wegen

Form und Massen zum von Krausse herausgearbeite-

ten Typ Imola-Hundersingen. Obwohl der Boden fehlt,

spricht der scharfe Umbruch für die Variante Imola.

Krausse postulierte eine etwas frühere Entstehung der

Variante Hundersingen. Dies lässt sich aber anhand der

datierten Fundkomplexe nicht beweisen26e. Die Vari-

anten Hundersingen und Imola besitzen je einen da-

tierten Komplex im späten 6. Jh. v.Chr., die Haupt-

masse der Funde liegt aber in der 1. Hälfte des 5. Jh.

Auch bei dieser Fundgruppe bietet sich Arbedo bzw.

der Sopraceneri als Vermittler der etruskischen Pro-

dukte nach Norden an.

4.1.6.15. Fussbecken (Nr 130-133)

Die Nr. 130 und 131 gehören zu etruskischen Fuss-

becken, möglicherweise anzuschliessen sind die Nr.

I32 und 133270. Die Nr. 130 und 131 stammen von
Henkelattaschen. Sie zeigen als Charakteristika an der

Unterkante zwei bogenförmige Ausschnitte. Die Ober-

kante ist gerade und liegt direkt unter dem Gefässrand

an. Die Attaschen werden mit drei Nieten fixiert. Nr.

130 ist ein Mittelstück mit erhaltenem, zentralem Niet.
Nr. 131 dürfte auch aus der Mitte stammen, da das

Stück noch keinen Henkelansatz zeigl Beide Stücke

gehören wegen ihrer Unterschiede wohl zu zwei Ge-

fässen. Hier ist nochmals auf das besondere Profil von
Nr. 130 hinzuweisen, das es mit dem Fuss der Ziste
Nr. 128 verbindet. Die Henkel dieser Attaschen sind

entweder rund oder achtkantig. Die Nr. 195 und 196

269 Ausschlaggebend wohl das Grab von Garlasco (G IIB), das Krauss-e

ans Ende-cl-es 6. Jh. setzt. Die Phase G II B läuft aber bis um 480/475.

Die deutsche Forschung scheint die Arbeiten De Marinis' zur Chro-
nologie des Golaseccagebietes und zum Forcello nicht zu kennen.
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könnten zu solchen Henkeln gehören. Attaschen die-

ses Typs sitzen an grossen Becken mit breitem, aus-

biegendem Rand. Die Becken ruhen auf einem Drei-
beinuntersatz. Im Gegensatz zl den griechischen Fuss-

becken (vgl. Nr. 183) besteht dieser nicht aus einem

Ring, sondern aus drei in der Mitte zusammenlaufen-

den Bronzetragbändern, die bis unter den Gefässrand

reichen. Der Untersatz ist mit dem Becken vernietet.

Die Beine sind entweder gerade und enden in Löwen-
tatzen oder sie sind geknickt und enden in Hufen, die

als Stier- oder Pferdehufe angesprochen werden. Die
Raubtiertatze Nr. 132 könnte von einem solchen Un-
Iersatz stammen. Zu einem geraden Bein könnte Nr.

133 gehören, die vorstehende Platte wäre dann als An-
satz der Bronzetragbänder zu interpretieren. Der fünf-
eckige Querschnitt ist im Moment aber nicht mit den

bekannten Stücken zu verbinden. Die zwei Untersätze

mit geraden Füssen aus Castel San Mariano zeigen ent-

weder einen dreieckigen oder rechteckigen Quer-
schnittz". Gemeinsam ist aber der Vollguss der Beine'

Die Fussbecken wurden von U. Höckmann aus-

führlich gewürdigt. Seither ist weiteres Material be-

kannt geworden. Neben den zwei Fussbecken mit
Löwentatzen von Castel San Mariano stammt ein wei-

teres aus Grab 569 von Vaste (Prov. Lecce)"'. Viel häu-

figer sind Fussbecken mit Stier- oder Pferdehufen. Ein
Exemplar stammt von Castel San Mariano, drei aus

Orvieto und je eines von Volterra, Todi, Savignano sul

Rubicone und Samos; bei einem ist der Fundort unbe-

kannt2?3. Hinzu kommen Becken ohne erhaltenen Un-
tersatz und einzelne Henkel von Castel San Mariano,
Chiusi, Noväky (?) und von unbekannten Fundotten2l4.

Die Datierung dieser Objektgruppe bietet einige

Schwierigkeiten, da praktisch alle Stücke Einzelfunde
ohne Fundzusammenhang sind. Das <<Füstengrab>> von
Castel San Mariano enthält mehrere Bestattungen, die

anhand stilistischer Überlegungen in die Zeitspanne

von 560 bis 500/490 gesetzt werden. Eine ähnliche Da-

tierung lässt das Grab 13 von Orvieto, Crocifisso del

Tufo vermuten. Grab 569 von Vaste hingegen datiert
anhand eines attisch-rotfigurigen Glockenkraters in die

dreissiger Jahre des 5. Jh. v.Chr. Der Ausgräber wer-
tet das Becken als <Altstück>>, da er dessen Produkti-
on auf das 6. Jh. beschränkt glaubt. Im Moment ist ei-

ne genauere Datierung der Laufzeit dieser Becken

noch unmöglich.

213 Castel San Mariano: Höckmann 1982, Nr. 60. - Orvieto: ebd., 100

Anm. 518. - Voltena: ebd., 100 Anm. 519. - Todi: Falconi Amorel-
li 1977,Taf . LXXX,n. - Savignano: von Eles Masi 1981' 290f. - Sa-

mos: Höckmann 1982, 100 Anm. 520. - Unbekanntel Fundort: De
Puma 1986, SB 17.

2'/4 Becken: Castel San Mariano: Höckmann 1982, Nr. 57 (2 Becken). -
Chiusi: ebd., 100 Anm.5i7. - Noväky: Novotnä 1991, Nr.65. -
Henkel: Castel San Mariano: Höckmann 1982, Nr. 61 .68. - Florenz:
ebd., 103. - Zahlreiche Exemplare aus der Sammlung Gorga, Rom.

- Tragbänder: Castel San Mat:iano: Höckmann 1982' Nr. 61.

'77
16



Eine genauere Zuschreibung der vorliegenden
Fragmente ist unmöglich. Es könnte sich bei allen um
<<Importe>> aus dem Raum Bologna oder Oberitalien
handeln. Die Stücke könnten aber auch gänzlich aus

der lokalen Produktion stammen. Da die Form ur-
sprünglich sicher <importiert> ist, werden die Frag-
mente unter den Importen geführt. Aus dem Tessin und
dem Misox sind bis heute sechs Rippenzisten bekannt:
Molinazzo d'Arbedo, Grab 63 (Serie I); Molinazzo
d'Arbedo, öräber 59,6I,86; Pregassona, Grab 1 und
Mesocco, Coop Grab 7 (Serie II). Chronologisch ver-
wertbar sind nur die Gräber von Pregassona und Me-
socco, da die übrigen nicht aus regulären Grabungen
stammen. Das Grab von Pregassona dürfte in die Pha-
se Tessin C gehören, da der mitgefundene Deckel mit
Haltelippe im Grab 2 vonPorua seine besten Entspre-
chungen findet. Das Grab von Mesocco ist älterx:. Ei-
ne technisch einheitliche Gruppe, die sog. Tessiner
Gruppe, bilden die drei Rippenzisten der Serie II von
Molinazzo d'Arbedo. Ihre Datierung durch Tessiner
Grabfunde ist im Moment nicht mOglich. Die Gräber-
gruppe von Molinazzo scheint ab der Phase Tessin C
belegt zu sein, eine Datierung in Tessin C oder D ist
also möglich. Zwei datierte Komplexe stammen von
nördlich der Alpen: Das Nebengrab des Kleinaspergle
und das Grab von Eigenbilzen. Beide gehören in die
Phase LT A. Dies entspricht der Phase Tessin D, wie
dies von Primas vorgeschlagen wurde264. Grössere Dis-
kussionen löste die vorsichtige Zuweisung der Rip-
penziste aus dem Grab 1 des Römerhügels (Belle Re-
mise) zur Tessiner Gruppe ngszes. \try'is Stjernquist fest-
stellte, ist eine sichere Typenbestimmung nicht mög-
lich. Dies gilt ebenfalls für das zweite Gefäss vom Rö-
merhügel (zu Grab 2?). Da die beiden Gräber auch
zeitlich von den obigen Grabfunden abweichen, die si-
chere Rippenzisten des Tessiner-Gruppe geliefert ha-
ben, ist bei einer weiteren Diskussion grösste Vorsicht
geboten. Eine Ansprache als <Typ nicht definierbar>
ist für beide Gefässe am ehrlichsten. Im übrigen Go-
laseccagebiet finden sich Rippenzisten seit dem 7. Jh.
v.Chr. Komplexe der Phase G III A scheinen dort zu
fehlen.

263 Schmid-Sikimii 1991,382 Fig. 3; 395 Fig. 18.
264 Primas 1970,73. Dazu Stjernquist 1988, 167 mit unverständlicher

Klitik.
265 Stjernquist 1988, 171-175; Kimmig 1988, 26f. Material: Zürn 1987,

Taf. 148-154,B.
266 Der Bronzestreifen ist sehr dünn. Es ist deshalb unwahrscheinlich,

dass es sich um den Ansatz eines weiteren Gefässkörperbleches han-
delt.

267 Como: De Marinis 1981, Taf. 33,5. - Praenestiner Cisten: F. Jurgeit,
<Cistenfüsse>. Etruskische und Plaenestiner Bronzewerkstätten. Le
Ciste Prenestine II. Studi e contributi 1 (Roma 1986).

4.L6.I3. Ziste mit Füssen (Nr. 128)

Nr. 128 ist ein Einzelstück. Trotz der starken Verbie-
gung lässt sich die ursprüngliche Form rekonstruieren.
Die Ziste ist mit knapp 7 cm verhältnismässig niedrig.
Ihr Rand ist verdickt und mit einem 2 cm breiten, ange-
nieteten Bronzestreifen verstdrkt26o. Der Boden scheint
sich zur Mitte hin aufgewölbt zu haben. Das Gefäss be-
sass wohl ehemals drei Füsse, wovon einer erhalten ist.
Er ist im Verhältnis zum Gefüss von beeindruckender
Massivität. Zwei Irapezförmige Bronzeplatten bilden ei-
nen rechten Winkel, auf dem der Geftissboden aufliegt.
An der unteren Platte sitzt ein kurzer, ovaler Zapfenfuss.
Der Fuss ist mittels zwei Nieten am Gefäss befestigt. Er
ist sehr flächig gearbeitet und wirkt wie aus der Bronze
herausgeschnitten. Dieselben Charakteristika zeigen auch
die Henkelattasche eines Fussbeckens Nr. 130. Mit die-
sem gemeinsam ist auch das Profil mit auf der Schauseite
vorspringender Nase. Vergleiche sind mir nicht bekannt.
Aus dem Grab von Como, Ca' Morta I\l 1926 stammt
ebenfalls eine dreifüssigeZiste; auch sie ein Einzelstück.
Ihre Höhe, Randbildung und die Konstruktion der Füsse
(am Boden angenietete Ringsegmente) stimmen mit un-
serem Stück aber nicht überein. Eine vergleichbare Kon-
struktion der Füsse zeigen die sog. Praenestiner Cisten
und verwandte Formen, doch ist deren Ausgestaltung völ-
lig verschieden26T. Das Grab von Como ist zeitgleich mit
dem Depot von Arbedo, die Produktion der Zistenfüsse
beginnt schon im 1. Viertel des 5. Jh. v.Chr. Die zahl-
reichen Ahnüchkeiten mit den Fussbecken lassen ver-
muten, dass es sich hier auch um ein ehuskisches Pro-
dukt handelt.

4.I.6.I4. Perlrandbecken (Nr. I 29)

Bei Nr. 129 ist ein Teil des Randes sowie der An-
satz des Bodens erhalten. Der Beckenrand zeigt eine
Flickstelle, das Stück ist zusammengefaltet. Der
Durchmesser und die Ausrichtung sind nicht genau
feststellbar. Der Durchmesser dürfte ca.22 cm betra-
gen haben. Das Becken ist leicht konisch, die 4,5 cm
hohe Wandung gerade. Ein scharfer Umbruch führte
zu dem ehemals wohl flachen Boden.

Perlrandbecken waren in der jüngsten Zeit mehr-
fach Objekt von ausführlicheren Untersuchungenzes.

268 B. Bouloumi6/Ch. Lagrand, Les bassins ä rebord perl6 et autres bas-
sins de Provence. Rev. Arch. Narbonnaise X, 19'77,1-31. - Alba-
nese Procelli 1985, 179-206. Mit weiterführender Literatur. - Pare
1989, 442445; Liste 3. - D. Krausse, Hochdorf III. Das Trink- und
Speiseservice aus dem späthallstattzeitlichen Fürstengrab von Eber-
dingen-Hochdorf (Kr. Ludwigsburg). Forsch. u. Ber. Vor- u. Früh-
gesch. Baden-Württemberg 64 (Stuttgart 1996) 246-278, bes.
262-269; Liste 13F (Typ Imola-Hundersingen). - Nachträge (beide
Var. Imola): Ceregnano, Pezzoli-Mezzana: Zerbinatr 1994, 150 Nr.
6; 155 Fig. 3,C. - Picenum: Lollini 1976, 146f.; Taf. XV,9 (Piceno
IV B).

Besonders Albanese Procelli, Pare und Krausse haben

deutlich gemacht, wie wichtig es ist, diese Objekt-

gruppen typologisch und chronologisch zu ordnen, da

ionst Aussagen z:ur Verbreitung und Datierung nicht

möglich sind. Ausgangspunkt aller Betrachtungen wä-

re eine Materialsammlung. Diese liegt für Sizilien,

Südfrankreich und Norditalien vor, Probleme bietet

immer noch Mittelitalien. Dies ist umso gravierender,

als gerade Mittelitalien gerne als Hauptproduzent die-

ser Becken gehandelt wird. Man wird aber Albanese

Procelli zustimmen, dass mit zahlreichen Produktions-

ofien zu rechnen ist, da die Form weder handwerkli-

che noch künstlerische Spitzenleistungen erfordert und

zudem sehr weit verbreitet ist.

Das Perlrandbeckenfragment Nr. 129 gehört wegen

Form und Massen zum von Krausse herausgearbeite-

ten Typ Imola-Hundersingen. Obwohl der Boden fehlt,

spricht der scharfe Umbruch für die Variante Imola.

Krausse postulierte eine etwas frühere Entstehung der

Variante Hundersingen. Dies lässt sich aber anhand der

datierten Fundkomplexe nicht beweisen26e. Die Vari-

anten Hundersingen und Imola besitzen je einen da-

tierten Komplex im späten 6. Jh. v.Chr., die Haupt-

masse der Funde liegt aber in der 1. Hälfte des 5. Jh.

Auch bei dieser Fundgruppe bietet sich Arbedo bzw.

der Sopraceneri als Vermittler der etruskischen Pro-

dukte nach Norden an.

4.1.6.15. Fussbecken (Nr 130-133)

Die Nr. 130 und 131 gehören zu etruskischen Fuss-

becken, möglicherweise anzuschliessen sind die Nr.

I32 und 133270. Die Nr. 130 und 131 stammen von
Henkelattaschen. Sie zeigen als Charakteristika an der

Unterkante zwei bogenförmige Ausschnitte. Die Ober-

kante ist gerade und liegt direkt unter dem Gefässrand

an. Die Attaschen werden mit drei Nieten fixiert. Nr.

130 ist ein Mittelstück mit erhaltenem, zentralem Niet.
Nr. 131 dürfte auch aus der Mitte stammen, da das

Stück noch keinen Henkelansatz zeigl Beide Stücke

gehören wegen ihrer Unterschiede wohl zu zwei Ge-

fässen. Hier ist nochmals auf das besondere Profil von
Nr. 130 hinzuweisen, das es mit dem Fuss der Ziste
Nr. 128 verbindet. Die Henkel dieser Attaschen sind

entweder rund oder achtkantig. Die Nr. 195 und 196

269 Ausschlaggebend wohl das Grab von Garlasco (G IIB), das Krauss-e

ans Ende-cl-es 6. Jh. setzt. Die Phase G II B läuft aber bis um 480/475.

Die deutsche Forschung scheint die Arbeiten De Marinis' zur Chro-
nologie des Golaseccagebietes und zum Forcello nicht zu kennen.
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könnten zu solchen Henkeln gehören. Attaschen die-

ses Typs sitzen an grossen Becken mit breitem, aus-

biegendem Rand. Die Becken ruhen auf einem Drei-
beinuntersatz. Im Gegensatz zl den griechischen Fuss-

becken (vgl. Nr. 183) besteht dieser nicht aus einem

Ring, sondern aus drei in der Mitte zusammenlaufen-

den Bronzetragbändern, die bis unter den Gefässrand

reichen. Der Untersatz ist mit dem Becken vernietet.

Die Beine sind entweder gerade und enden in Löwen-
tatzen oder sie sind geknickt und enden in Hufen, die

als Stier- oder Pferdehufe angesprochen werden. Die
Raubtiertatze Nr. 132 könnte von einem solchen Un-
Iersatz stammen. Zu einem geraden Bein könnte Nr.

133 gehören, die vorstehende Platte wäre dann als An-
satz der Bronzetragbänder zu interpretieren. Der fünf-
eckige Querschnitt ist im Moment aber nicht mit den

bekannten Stücken zu verbinden. Die zwei Untersätze

mit geraden Füssen aus Castel San Mariano zeigen ent-

weder einen dreieckigen oder rechteckigen Quer-
schnittz". Gemeinsam ist aber der Vollguss der Beine'

Die Fussbecken wurden von U. Höckmann aus-

führlich gewürdigt. Seither ist weiteres Material be-

kannt geworden. Neben den zwei Fussbecken mit
Löwentatzen von Castel San Mariano stammt ein wei-

teres aus Grab 569 von Vaste (Prov. Lecce)"'. Viel häu-

figer sind Fussbecken mit Stier- oder Pferdehufen. Ein
Exemplar stammt von Castel San Mariano, drei aus

Orvieto und je eines von Volterra, Todi, Savignano sul

Rubicone und Samos; bei einem ist der Fundort unbe-

kannt2?3. Hinzu kommen Becken ohne erhaltenen Un-
tersatz und einzelne Henkel von Castel San Mariano,
Chiusi, Noväky (?) und von unbekannten Fundotten2l4.

Die Datierung dieser Objektgruppe bietet einige

Schwierigkeiten, da praktisch alle Stücke Einzelfunde
ohne Fundzusammenhang sind. Das <<Füstengrab>> von
Castel San Mariano enthält mehrere Bestattungen, die

anhand stilistischer Überlegungen in die Zeitspanne

von 560 bis 500/490 gesetzt werden. Eine ähnliche Da-

tierung lässt das Grab 13 von Orvieto, Crocifisso del

Tufo vermuten. Grab 569 von Vaste hingegen datiert
anhand eines attisch-rotfigurigen Glockenkraters in die

dreissiger Jahre des 5. Jh. v.Chr. Der Ausgräber wer-
tet das Becken als <Altstück>>, da er dessen Produkti-
on auf das 6. Jh. beschränkt glaubt. Im Moment ist ei-

ne genauere Datierung der Laufzeit dieser Becken

noch unmöglich.

213 Castel San Mariano: Höckmann 1982, Nr. 60. - Orvieto: ebd., 100

Anm. 518. - Voltena: ebd., 100 Anm. 519. - Todi: Falconi Amorel-
li 1977,Taf . LXXX,n. - Savignano: von Eles Masi 1981' 290f. - Sa-

mos: Höckmann 1982, 100 Anm. 520. - Unbekanntel Fundort: De
Puma 1986, SB 17.

2'/4 Becken: Castel San Mariano: Höckmann 1982, Nr. 57 (2 Becken). -
Chiusi: ebd., 100 Anm.5i7. - Noväky: Novotnä 1991, Nr.65. -
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- Tragbänder: Castel San Mat:iano: Höckmann 1982' Nr. 61.
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4.L6.I6. Kannenattaschen (Nr I 34-1 36)

Der <Leonino>> Nr. 134 war von Primas als Mün-
dungsattasche eines Kannenhenkels angesprochen
worden, wobei sie an eine Löwen- oder Ephebenkan-
ne (Weber IAEtr., IBEtr. oder IDEtr.) dachte2ls. Da das

Stück heute verschollen ist, ist eine sichere Beurtei-
lung schwierig. Wir wissen aber, dass die Unterseite
flach war. Löwen- und Ephebenkannen zeigen hinge-
gen auf ddr Unterseite der Löwen immer lange Ker-
ben, die zum Einpassen der Kannenränder dienten276.

Dasselbe gilt für Schnabelkannen mit liegenden
Löwen als obere Attaschenarme. Diese Löwen sind zu-
dem bedeutend kleiner als das vorliegende Stück. Wei-
tere Argumente gegen eine Attasche einer Schnabel-
kanne sind der gestreckte Tierkörper und der fehlende
Niet, der im Bereich des Rückens sichtbar sein müss-
te. Gute Vergleiche findet der Löwe jedoch bei den
Bronzeolpen mit liegendem Löwen als untere Attasche
(Weber IIIBEtr.b), welche von Guzzo ausführlich be-
handelt worden sind277. Dieser unterschied je nach der
Ausarbeitung des Löwen drei Gruppen. Nr. 134 gehört
entweder zu Typ I oder zu Typ IIA, da der Löwe als
solcher erkennbar und da er einigermassen gut gear-
beitet ist. Guzzo datierte die Form anhand zahlreicher
Grabkomplexe in die Zeitspanne vom letzten Viertel
des 6. bis zur Mitte des 5. Jh. v.Chr. Dieser Olpentyp
ist in ganz Italien und sogar auf Sizilien verbreitet; ein
Stück stammt von Olympia. Guzzo betrachtete wegen
einer Fundanhäufung Vulci und Bisenzio als Herstel-
lungszentren. Dem Katalog Guzzos sind weitere
Stücke anzufügen, darunter auch drei aus datierten
Komplexenzzs. pin Stück stammt aus Grab 90 von
Al6ia, das Jehasse in die Zeit von 475 bis 425 setzt,
eines aus Grab 1 von Orvieto, Crocifisso del Tufo
(Grabung Mancini 1893), das in die 1. Hälfte des 5.
Jh. gehört, und eines aus Grab 134 (11.10.1973) aus
Pontefratte, das in das 2. Viertel des 5. Jh. datiert.
Gleiche Löwen erscheinen sehr selten auch als Nadel-
köpfe'zn.

Nr. 135 zeigt als Charakteristika eine breitovale,
unten spitz zulaufende Attasche und einen in spitzem

275 Crivelli 1946, Taf. XII,14. Primas 1970, 80f.; Taf. 16,2; 19'13, Taf.
rv15.

216 ZtmKannentyp: Weber 1983, 5-89, bes.52-57. Gute Abbildung der
Kerben bei Brown 1960, Taf . XLYlp.2.

277 Guzzo 7970. Nachträge bei Weber 1983, 141-114.39I-397. Die
wichtigsten werden im folgenden besprochen.

278 Alöria: Jehasse 1973, Nr. 1812. - Orvieto: Melucco Vaccaro 1971,
Nr. 17. - S. Maria di Cazzano: von Eles Masi 1981, Taf . 84,82.9. -
Srilov: Novotnä 199i, Nr. 64. - Neu publiziert: Dorno: Pearce 1991,
Nr. 315. - Pontefratte: Saggio-Trincea G: Greco/Pontrandolfo 1990,
Fig. 309,13. Tomba VI-XV: ebd.,235. Tomba 134 (1i.10.1973):
ebd., 250 Fig.42l. Tomba LX (7.5.1929): ebd., 255 Fig. 431. - Vi-
co Equense: Bonghi Jovino 1982,Taf.68,5 (ohne Löwe).

279 Brown 1960, 132;Taf. XLVII,c.d.
280 Nocera: Mus. Arch. Naz., Inv. 69158. Guzzo 1970,Taf. Y Kanne

rechts aussen. - Corchiano: Mus. Naz. Etr. di Villa Giulia, Inv. 6488.
Ohne Abbildung. - Henn Th. Weber sei für die Benutzung seines
Fotoarchivs herzlich gedankt.
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Winkel daraus hervorwachsenden, rundstabigen Hen-
kel. Die Auflagefläche zeigt Lotspuren. Die Attasche
wurde mittels eines Meissels vom Körper gelöst, wo-
von Schlagspuren im Bereich des unteren Attaschen-
endes zeugen. Zwei gute Vergleiche stammen von
<Plumpen Kannen>> aus Nocera de' Pagani und
Corchiano, Necropoli S. Antonio Cariera Q1s,$ ))zto.
Beide stimmen in der Attaschenform und im rundsta-
bigen Henkel gut mit unserem Stück überein, nur ist
bei ihnen die Attasche mittels zwei Nieten am Gefäss-
körper befestigt. Die breite Ovalforrq der Attasche ist
recht selten. Sehr viel häufiger sind langovale bis lan-
zettförmige Formen, wie man sie auch bei den klassi-
schen Schnabelkannen beim sog. herzförmigen Atta-
schentyp findet. Eine Datierung der Stücke ist nicht
möglich, da das Stück von Nocera ein Streufund und
bei demjenigen von Corchiano der Grabkomplex un-
publiziert ist. Die <Plumpen Kannen>> standen immer
im Schatten der Schnabelkannen, die wegen ihrer grös-
seren Anzahl und wegen ihres massiven Auftretens
nördlich der Alpen besser erforscht sind. Sie sind des-
halb auch schlecht bzw. oft einfach dadurch definiert,
dass sie nicht der <klassischen>> Form entsprechen. Die
letzte ausführliche Definition, die aber sicher noch
überarbeitet werden muss, lieferte Bouloumi628t. Er
verstand die <Plumpen Kannen>> zuerst als Vorform zu
den klassischen Schnabelkannen, doch revidierte er
seine Meinung zugunsten einer gleichzeitigen Produk-
tion282. Er änderte auch die Terminologie: Die klassi-
sche Variante benannte er Schnabelkanne Serie I, die
<Plumpe Kanne>> Schnabelkanne Serie II. Jüngst hat
Pare die aus der Literatur bekannten Vertreter der Se-
rie II zusammengestellt, wobei weitere Funde sehr un-
terschiedlicher Form nachzutragen sind283. Ohne auf
gute Abbildungen der Stücke zurückgreifen zu kön-
nen, ist eine Klassifiziertng unmöglich. Hinzuweisen
ist auf tönerne Nachahmungen von Schnabelkannen
der Serie II, wovon einige in Komplexen mit griechi-
scher Keramik gefunden wurden284. Die Kannen der
Serie II nach Bouloumi6 wurden verschiedenen Her-
stellungszentren zugeschrieben. Bouloumid selbst
schlug Vulci vor, Bermond Montanari hingegen Or-

281 Bouloumi6 1973, 215-218.
282 Bouloumil 1986, 63-66, mit vier Exemplaren aus dem British Mu-

seum ohne Fundortangabe.
283 Pare 1989, 461 Abb. 25,469f. (Liste 10). Nachträge (keine Samm-

lungen, nur Fundkomplexe): Sovana, Monte Rosello Grab 14: Not.
Scavi Ant. 1971, 113f.; Fig.64. -Vulci(?): DePuma 1986, VC 45.51;
Taf. 15,a.b. - Monteleone di Spoleto, Wagengrab: Furtwängler 1913,
3r8.322 Abb.9.

284 Colfiorito Grab 6 (1. des Hälfte 5. Jh.): Bonomi Ponzi 1985,
250-262, bes. 254-256 mit Literatur. Nachträge: I.E.M. Edlund,
A tomb group from Bisenzio in the Barret Collection, Buffalo,
New York. Am. Journ. Arch. 85, 1981, 81-83. - Sirolo-Numana,
area Davanzali, Gnb 225: Landolfi 1992,310 Nr. 31; 311 Fig.
5,2. - Nur zu den mittelitalischen Stücken: L. Donati, Dal1a Plum-
pe - alla Schnabelkanne nella produzione ceramica etrusca. In:
La civiltä di Chiusi e del suo territorio. Atti XVII convegno di
Studi etruschi ed italici, Chianciano Terme 1989 (Firenze 1993)
239-263.

vieto und Bonomi Ponzi Volsinii/Orvieto oder Vulci285.

Solange die Formen nicht sauber aufgearbeitet und

voneinander typologisch trennbar sind' sind solche Zu-

weisungen wenig sinnvoll.
Das herzförmige Attaschenfragment Nr. 136 wies

wohl ehemals einen Bandhenkel auf. Verziert ist es mit
einer stark stilisierten und grob punzierten Palmette'

Auf der Innenseite sind Lotspuren erhalten. Beim Ent-

fernen des Henkels wurde die Attasche stark verbogen.

Eine Olpe aus Vico Equense bietet einen guten Ver-

gleichzae.

4.I.6.17 . Rotellen und Mündungsattaschen
(Nr 137-139)

Die massive Rotelle Nr. 137 bildete den Abschluss

eines waagrechten Henkelarms einer Kanne' Der Hen-

kel ist im Ansatz zu erkennen. Der Abstand zwischen

Henkel und Rotelle ist verhältnismässig gering. Die
Rotelle ist sehr tief eingeschnitten. Sie ist glatt und völ-
lig unverziert, es sind keinerlei Spuren von Auflagen
zu erkennen. Massive Rotellen kommen in Etrurien
nur bei den sog. <rhodischen Kannen>> v61zaz. fe1 ps-

blikationsstand ist auch bei diesem wichtigen Kan-
nentyp so schlecht, so dass das vorliegende Fragment

kaum genauer eingeordnet werden kann. Als Ver-

gleichsstücke für glatte Rotellen sind sowohl Kannen

des Typs B als auch des Typs C nach Shefton zu nen-

nen2s8. Über die Herkunft der <rhodischen Kannen>>

wird im Moment noch diskutiert. Während Shefton nur
die Kannen des Typs C als etruskisch ansprach, zähl-
ten Hiller, Rolley und Pare praktisch alle Kannen zur
etruskischen Produktionzss. Genaueres wird man erst

nach einer sauberen Materialaufnahme aussagen kön-
nen. Eine Entscheidung <griechisch oder etruskisch>>

ist für unser Stück also nicht möglich. Die <rhodischen

Kannen>> werden allgemein in die Zeit vom Ende des

7. bis ins 6. Jh. v.Chr. datiert.
Nr. 138 gehört zum Henkelarm einer Kanne, der in

einer kleinen Rotelle endet. Das Stück wurde mittels
eines Meissels längs abgeschrotet, es ist also nur noch

diejenige Hätfte erhalten, welche auf der Gefässin-
nenseite lag. Charakteristisch ist die tiefe Rille, in die

der Gefässrand ruhte. Deswegen wäre am ehesten an

eine Schnabelkanne der Serie II (<Plumpe Kanne>>) zu

denken, beispielsweise an die unten näher besproche-
nen Stücke von Colfiorito und S. Martino in Gattara.

Diese Interpretation wird durch die schwache Biegung
des Armes (Durchmesser ca. 10 cm) gestützt. Für ei-
ne Olpe mit Rotellen wäre diese zu gross2eo. Nr. 139

ist wohl anzufügen.

4.L6.18. Henkel (Nr 140-142)

Der Henkel Nr. 140 zeigtim unteren Teil eine län-
gere, gerade Strecke, um dann im oberen einen lang-
gezogenen Bogen zu beschreiben. Der Querschnitt ist
rechteckig bis quadratisch, die Kanten sind überall ge-

rundet. llllit 22,7 cm ist er recht lang. Die untere At-
tasche zeigt eine runde Scheibe, die mit feinen Rand-

kerben versehen ist. In der Mitte sitzt ein Nietloch. Auf
dem oberen Ende der Scheibe liegt der leicht ausbie-

gende Henkel, der fünf Längskerben trägt. Die Atta-
schenform ist durch den Vergleich mit ähnlichen Hen-

keln als Scheibe oder Rosette mit darüberliegender
Raubtiertatze anzusprechen. Die obere Attasche ist ab-

gebrochen. Entweder sass hier eine ovale Manschette,
die mit dem Gefässhals vernietet war, oder der Hen-

kel war mit dem Rand verlötet. Der Bruch an Nr. 140

deutet auf die zweite Variante hin. Über der oberen At-
tasche sind noch zwei eingeschnittene Querkerben zu

sehen. Die Tafel Crivellis zeigt einen im Nietloch ein-
gehängten, U-förmig gebogenen Stab (fehlt). Er ist
wohl nicht mit der ehemaligen Befestigung des Hen-

kels am Gefäss zu verbinden, sondern stellt vielmehr
eine nachträgliche <Beigabe> dar (vgl. Nr. 481). Der
Henkel gehört zu einem Bronzekrug des Typs <Oino-

choe Form 9> (Weber IVEtr.), wobei er einige Beson-

derheiten zeigt2st. Die lange, gerade Strecke im unte-

ren Teil des Henkels deutet auf ein leicht konisches,
geradwandiges Gefäss wie Weber IVEtr.e.17 hin. Die
Kombination von Rosette und Raubtiertatze ist bis
jetzt noch nicht belegt. Hingegen treten die Rosette

(IVEtr.d.), die Tatze (IVEtr.h.6-8) und die glatte run-

de Scheibe (IVEtr.h, 9-20) einzeln auf. Ein Stück
(IVEtr.h.8) zeigt eine Kombination von Tatze und Pal-

mette. Weber hat auf die enge Verwandtschaft mit den

Bronzeolpen des Typs IIIBEtr.c hingewiesen. Der Typ
IIIBEtr.d der Olpen zeigt ntdem die TaIze mit einem

Spitzblatt. Auch hier fehlt die Kombination Tatze-Ro-

ris, Louvre, Inv.2l5l (Typ C 21): Shefton 1979, 86. - Für die Be-
nutzung seiner Fotothek sei Herrn Th. Weber herzlich gedankt. _,

289 G. Camporeale, Rezension zu Shefton 1919. Arch Class. XXXIII,
1981,400-405; F. Hiller, Rezension von Shefton 1979. BonnerJahrb.
183, 1983, '792-196; C. Rolley, Les bronzes grecs: recherches 16-

centes. VI La vaisselle. Le haut archaisme: les cenocho6s <lho-
diennes'. Rev. Arch. 1987,335-341; Pare 1989, 445441;Liste 4.

290 F.G. Lo Porto, Tomba messapica di Ugento, Atti e Mem. Soc. Magna
Grecia XI-XII, l9'7 0-1 l, 98 - I 52, bes. 124-126', Taf . LI,A.C.

291 Weber 1983, 115-204.
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285 Bouloumid 1986, 65; Bermond Montanari in: von Eles Masi 1981,
11; Bonomi Ponzi 1985,233.

286 Bonghi Jovino 1982,40 Nr. 8; Taf. 63,2;87,2. Normalerweise scheint
dieser Olpentyp rundstabige Henkel zu besitzen.

287 Weber 1983,58.
288 Ordnung nach Shefton 1979. Glatte Rotellen: London, Brit. Mus.,

Inv. 19i3.5-5.2 (Typ Bb). - Karlsruhe, Bad. Landesmus', Inv. F. 320:
K. Schumacher, Grössherzogliche Vereinigte Sammlungen zu Karls-
ruhe: Beschreibung der Sammlung antiker Bronzen (Karlsruhe 1 890)
Nr. 530. - Genöve, Mus. d'Art et d'Histoire, Inv. M.F. 1035. - Pa-



4.L6.I6. Kannenattaschen (Nr I 34-1 36)

Der <Leonino>> Nr. 134 war von Primas als Mün-
dungsattasche eines Kannenhenkels angesprochen
worden, wobei sie an eine Löwen- oder Ephebenkan-
ne (Weber IAEtr., IBEtr. oder IDEtr.) dachte2ls. Da das

Stück heute verschollen ist, ist eine sichere Beurtei-
lung schwierig. Wir wissen aber, dass die Unterseite
flach war. Löwen- und Ephebenkannen zeigen hinge-
gen auf ddr Unterseite der Löwen immer lange Ker-
ben, die zum Einpassen der Kannenränder dienten276.

Dasselbe gilt für Schnabelkannen mit liegenden
Löwen als obere Attaschenarme. Diese Löwen sind zu-
dem bedeutend kleiner als das vorliegende Stück. Wei-
tere Argumente gegen eine Attasche einer Schnabel-
kanne sind der gestreckte Tierkörper und der fehlende
Niet, der im Bereich des Rückens sichtbar sein müss-
te. Gute Vergleiche findet der Löwe jedoch bei den
Bronzeolpen mit liegendem Löwen als untere Attasche
(Weber IIIBEtr.b), welche von Guzzo ausführlich be-
handelt worden sind277. Dieser unterschied je nach der
Ausarbeitung des Löwen drei Gruppen. Nr. 134 gehört
entweder zu Typ I oder zu Typ IIA, da der Löwe als
solcher erkennbar und da er einigermassen gut gear-
beitet ist. Guzzo datierte die Form anhand zahlreicher
Grabkomplexe in die Zeitspanne vom letzten Viertel
des 6. bis zur Mitte des 5. Jh. v.Chr. Dieser Olpentyp
ist in ganz Italien und sogar auf Sizilien verbreitet; ein
Stück stammt von Olympia. Guzzo betrachtete wegen
einer Fundanhäufung Vulci und Bisenzio als Herstel-
lungszentren. Dem Katalog Guzzos sind weitere
Stücke anzufügen, darunter auch drei aus datierten
Komplexenzzs. pin Stück stammt aus Grab 90 von
Al6ia, das Jehasse in die Zeit von 475 bis 425 setzt,
eines aus Grab 1 von Orvieto, Crocifisso del Tufo
(Grabung Mancini 1893), das in die 1. Hälfte des 5.
Jh. gehört, und eines aus Grab 134 (11.10.1973) aus
Pontefratte, das in das 2. Viertel des 5. Jh. datiert.
Gleiche Löwen erscheinen sehr selten auch als Nadel-
köpfe'zn.

Nr. 135 zeigt als Charakteristika eine breitovale,
unten spitz zulaufende Attasche und einen in spitzem

275 Crivelli 1946, Taf. XII,14. Primas 1970, 80f.; Taf. 16,2; 19'13, Taf.
rv15.

216 ZtmKannentyp: Weber 1983, 5-89, bes.52-57. Gute Abbildung der
Kerben bei Brown 1960, Taf . XLYlp.2.

277 Guzzo 7970. Nachträge bei Weber 1983, 141-114.39I-397. Die
wichtigsten werden im folgenden besprochen.

278 Alöria: Jehasse 1973, Nr. 1812. - Orvieto: Melucco Vaccaro 1971,
Nr. 17. - S. Maria di Cazzano: von Eles Masi 1981, Taf . 84,82.9. -
Srilov: Novotnä 199i, Nr. 64. - Neu publiziert: Dorno: Pearce 1991,
Nr. 315. - Pontefratte: Saggio-Trincea G: Greco/Pontrandolfo 1990,
Fig. 309,13. Tomba VI-XV: ebd.,235. Tomba 134 (1i.10.1973):
ebd., 250 Fig.42l. Tomba LX (7.5.1929): ebd., 255 Fig. 431. - Vi-
co Equense: Bonghi Jovino 1982,Taf.68,5 (ohne Löwe).

279 Brown 1960, 132;Taf. XLVII,c.d.
280 Nocera: Mus. Arch. Naz., Inv. 69158. Guzzo 1970,Taf. Y Kanne

rechts aussen. - Corchiano: Mus. Naz. Etr. di Villa Giulia, Inv. 6488.
Ohne Abbildung. - Henn Th. Weber sei für die Benutzung seines
Fotoarchivs herzlich gedankt.
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Winkel daraus hervorwachsenden, rundstabigen Hen-
kel. Die Auflagefläche zeigt Lotspuren. Die Attasche
wurde mittels eines Meissels vom Körper gelöst, wo-
von Schlagspuren im Bereich des unteren Attaschen-
endes zeugen. Zwei gute Vergleiche stammen von
<Plumpen Kannen>> aus Nocera de' Pagani und
Corchiano, Necropoli S. Antonio Cariera Q1s,$ ))zto.
Beide stimmen in der Attaschenform und im rundsta-
bigen Henkel gut mit unserem Stück überein, nur ist
bei ihnen die Attasche mittels zwei Nieten am Gefäss-
körper befestigt. Die breite Ovalforrq der Attasche ist
recht selten. Sehr viel häufiger sind langovale bis lan-
zettförmige Formen, wie man sie auch bei den klassi-
schen Schnabelkannen beim sog. herzförmigen Atta-
schentyp findet. Eine Datierung der Stücke ist nicht
möglich, da das Stück von Nocera ein Streufund und
bei demjenigen von Corchiano der Grabkomplex un-
publiziert ist. Die <Plumpen Kannen>> standen immer
im Schatten der Schnabelkannen, die wegen ihrer grös-
seren Anzahl und wegen ihres massiven Auftretens
nördlich der Alpen besser erforscht sind. Sie sind des-
halb auch schlecht bzw. oft einfach dadurch definiert,
dass sie nicht der <klassischen>> Form entsprechen. Die
letzte ausführliche Definition, die aber sicher noch
überarbeitet werden muss, lieferte Bouloumi628t. Er
verstand die <Plumpen Kannen>> zuerst als Vorform zu
den klassischen Schnabelkannen, doch revidierte er
seine Meinung zugunsten einer gleichzeitigen Produk-
tion282. Er änderte auch die Terminologie: Die klassi-
sche Variante benannte er Schnabelkanne Serie I, die
<Plumpe Kanne>> Schnabelkanne Serie II. Jüngst hat
Pare die aus der Literatur bekannten Vertreter der Se-
rie II zusammengestellt, wobei weitere Funde sehr un-
terschiedlicher Form nachzutragen sind283. Ohne auf
gute Abbildungen der Stücke zurückgreifen zu kön-
nen, ist eine Klassifiziertng unmöglich. Hinzuweisen
ist auf tönerne Nachahmungen von Schnabelkannen
der Serie II, wovon einige in Komplexen mit griechi-
scher Keramik gefunden wurden284. Die Kannen der
Serie II nach Bouloumi6 wurden verschiedenen Her-
stellungszentren zugeschrieben. Bouloumid selbst
schlug Vulci vor, Bermond Montanari hingegen Or-

281 Bouloumi6 1973, 215-218.
282 Bouloumil 1986, 63-66, mit vier Exemplaren aus dem British Mu-

seum ohne Fundortangabe.
283 Pare 1989, 461 Abb. 25,469f. (Liste 10). Nachträge (keine Samm-

lungen, nur Fundkomplexe): Sovana, Monte Rosello Grab 14: Not.
Scavi Ant. 1971, 113f.; Fig.64. -Vulci(?): DePuma 1986, VC 45.51;
Taf. 15,a.b. - Monteleone di Spoleto, Wagengrab: Furtwängler 1913,
3r8.322 Abb.9.

284 Colfiorito Grab 6 (1. des Hälfte 5. Jh.): Bonomi Ponzi 1985,
250-262, bes. 254-256 mit Literatur. Nachträge: I.E.M. Edlund,
A tomb group from Bisenzio in the Barret Collection, Buffalo,
New York. Am. Journ. Arch. 85, 1981, 81-83. - Sirolo-Numana,
area Davanzali, Gnb 225: Landolfi 1992,310 Nr. 31; 311 Fig.
5,2. - Nur zu den mittelitalischen Stücken: L. Donati, Dal1a Plum-
pe - alla Schnabelkanne nella produzione ceramica etrusca. In:
La civiltä di Chiusi e del suo territorio. Atti XVII convegno di
Studi etruschi ed italici, Chianciano Terme 1989 (Firenze 1993)
239-263.

vieto und Bonomi Ponzi Volsinii/Orvieto oder Vulci285.

Solange die Formen nicht sauber aufgearbeitet und

voneinander typologisch trennbar sind' sind solche Zu-

weisungen wenig sinnvoll.
Das herzförmige Attaschenfragment Nr. 136 wies

wohl ehemals einen Bandhenkel auf. Verziert ist es mit
einer stark stilisierten und grob punzierten Palmette'

Auf der Innenseite sind Lotspuren erhalten. Beim Ent-

fernen des Henkels wurde die Attasche stark verbogen.

Eine Olpe aus Vico Equense bietet einen guten Ver-

gleichzae.

4.I.6.17 . Rotellen und Mündungsattaschen
(Nr 137-139)

Die massive Rotelle Nr. 137 bildete den Abschluss

eines waagrechten Henkelarms einer Kanne' Der Hen-

kel ist im Ansatz zu erkennen. Der Abstand zwischen

Henkel und Rotelle ist verhältnismässig gering. Die
Rotelle ist sehr tief eingeschnitten. Sie ist glatt und völ-
lig unverziert, es sind keinerlei Spuren von Auflagen
zu erkennen. Massive Rotellen kommen in Etrurien
nur bei den sog. <rhodischen Kannen>> v61zaz. fe1 ps-

blikationsstand ist auch bei diesem wichtigen Kan-
nentyp so schlecht, so dass das vorliegende Fragment

kaum genauer eingeordnet werden kann. Als Ver-

gleichsstücke für glatte Rotellen sind sowohl Kannen

des Typs B als auch des Typs C nach Shefton zu nen-

nen2s8. Über die Herkunft der <rhodischen Kannen>>

wird im Moment noch diskutiert. Während Shefton nur
die Kannen des Typs C als etruskisch ansprach, zähl-
ten Hiller, Rolley und Pare praktisch alle Kannen zur
etruskischen Produktionzss. Genaueres wird man erst

nach einer sauberen Materialaufnahme aussagen kön-
nen. Eine Entscheidung <griechisch oder etruskisch>>

ist für unser Stück also nicht möglich. Die <rhodischen

Kannen>> werden allgemein in die Zeit vom Ende des

7. bis ins 6. Jh. v.Chr. datiert.
Nr. 138 gehört zum Henkelarm einer Kanne, der in

einer kleinen Rotelle endet. Das Stück wurde mittels
eines Meissels längs abgeschrotet, es ist also nur noch

diejenige Hätfte erhalten, welche auf der Gefässin-
nenseite lag. Charakteristisch ist die tiefe Rille, in die

der Gefässrand ruhte. Deswegen wäre am ehesten an

eine Schnabelkanne der Serie II (<Plumpe Kanne>>) zu

denken, beispielsweise an die unten näher besproche-
nen Stücke von Colfiorito und S. Martino in Gattara.

Diese Interpretation wird durch die schwache Biegung
des Armes (Durchmesser ca. 10 cm) gestützt. Für ei-
ne Olpe mit Rotellen wäre diese zu gross2eo. Nr. 139

ist wohl anzufügen.

4.L6.18. Henkel (Nr 140-142)

Der Henkel Nr. 140 zeigtim unteren Teil eine län-
gere, gerade Strecke, um dann im oberen einen lang-
gezogenen Bogen zu beschreiben. Der Querschnitt ist
rechteckig bis quadratisch, die Kanten sind überall ge-

rundet. llllit 22,7 cm ist er recht lang. Die untere At-
tasche zeigt eine runde Scheibe, die mit feinen Rand-

kerben versehen ist. In der Mitte sitzt ein Nietloch. Auf
dem oberen Ende der Scheibe liegt der leicht ausbie-

gende Henkel, der fünf Längskerben trägt. Die Atta-
schenform ist durch den Vergleich mit ähnlichen Hen-

keln als Scheibe oder Rosette mit darüberliegender
Raubtiertatze anzusprechen. Die obere Attasche ist ab-

gebrochen. Entweder sass hier eine ovale Manschette,
die mit dem Gefässhals vernietet war, oder der Hen-

kel war mit dem Rand verlötet. Der Bruch an Nr. 140

deutet auf die zweite Variante hin. Über der oberen At-
tasche sind noch zwei eingeschnittene Querkerben zu

sehen. Die Tafel Crivellis zeigt einen im Nietloch ein-
gehängten, U-förmig gebogenen Stab (fehlt). Er ist
wohl nicht mit der ehemaligen Befestigung des Hen-

kels am Gefäss zu verbinden, sondern stellt vielmehr
eine nachträgliche <Beigabe> dar (vgl. Nr. 481). Der
Henkel gehört zu einem Bronzekrug des Typs <Oino-

choe Form 9> (Weber IVEtr.), wobei er einige Beson-

derheiten zeigt2st. Die lange, gerade Strecke im unte-

ren Teil des Henkels deutet auf ein leicht konisches,
geradwandiges Gefäss wie Weber IVEtr.e.17 hin. Die
Kombination von Rosette und Raubtiertatze ist bis
jetzt noch nicht belegt. Hingegen treten die Rosette

(IVEtr.d.), die Tatze (IVEtr.h.6-8) und die glatte run-

de Scheibe (IVEtr.h, 9-20) einzeln auf. Ein Stück
(IVEtr.h.8) zeigt eine Kombination von Tatze und Pal-

mette. Weber hat auf die enge Verwandtschaft mit den

Bronzeolpen des Typs IIIBEtr.c hingewiesen. Der Typ
IIIBEtr.d der Olpen zeigt ntdem die TaIze mit einem

Spitzblatt. Auch hier fehlt die Kombination Tatze-Ro-

ris, Louvre, Inv.2l5l (Typ C 21): Shefton 1979, 86. - Für die Be-
nutzung seiner Fotothek sei Herrn Th. Weber herzlich gedankt. _,

289 G. Camporeale, Rezension zu Shefton 1919. Arch Class. XXXIII,
1981,400-405; F. Hiller, Rezension von Shefton 1979. BonnerJahrb.
183, 1983, '792-196; C. Rolley, Les bronzes grecs: recherches 16-

centes. VI La vaisselle. Le haut archaisme: les cenocho6s <lho-
diennes'. Rev. Arch. 1987,335-341; Pare 1989, 445441;Liste 4.

290 F.G. Lo Porto, Tomba messapica di Ugento, Atti e Mem. Soc. Magna
Grecia XI-XII, l9'7 0-1 l, 98 - I 52, bes. 124-126', Taf . LI,A.C.

291 Weber 1983, 115-204.
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285 Bouloumid 1986, 65; Bermond Montanari in: von Eles Masi 1981,
11; Bonomi Ponzi 1985,233.

286 Bonghi Jovino 1982,40 Nr. 8; Taf. 63,2;87,2. Normalerweise scheint
dieser Olpentyp rundstabige Henkel zu besitzen.

287 Weber 1983,58.
288 Ordnung nach Shefton 1979. Glatte Rotellen: London, Brit. Mus.,

Inv. 19i3.5-5.2 (Typ Bb). - Karlsruhe, Bad. Landesmus', Inv. F. 320:
K. Schumacher, Grössherzogliche Vereinigte Sammlungen zu Karls-
ruhe: Beschreibung der Sammlung antiker Bronzen (Karlsruhe 1 890)
Nr. 530. - Genöve, Mus. d'Art et d'Histoire, Inv. M.F. 1035. - Pa-



sette. Dasselbe gilt fiir die von Husty zusammenge-
stellten Kyathoi (Var. A), die eine Raubtiertatze mit ei-
ner Eichel kombinieren2e2. Beim vorliegenden Stück
handelt es sich also um eine Neuschöpfung. Die Atta-
sche, der rekonstruierte Gefässkörper und das Nietloch
zeigen klar, dass unser Stück zu der <<peripheren>>

Gruppe gehört, und nicht zu den vier von Weber defi-
nierten <<zentralen>> Gruppen. <Periphen> darf hier
nicht im räumlichen Sinn verstanden werden, da die
Fundorte det <<zentralen> und <peripheren> Gruppen
sich nicht trennen lassen. Fundkonzentrationen der
Bronzekrüge des Typs <Oinochoe Form 9>> lassen sich
inZentraletrurien, in Campanien, in der Padana und in
bescheidenerem Ausmass auch in Ionien ausmachen.
Die frühesten Grabfunde mit Bronzekannen des Typs
<Oinochoe Form 9> datieren ins 2. Viertel und die Mit-
te des 5. Jh. Dabei treten sowohl Kannen der <<zen-

tralen>> als auch der <peripheren>> Gruppen auf . Zwi-
schen ihnen besteht keine Beziehung, sondern es ist
mit einer unabhängigen Herstellung zu rechnen. Der
vorliegende Henkel darf also wohl dieser frühen Pro-
duktion zugerechnet werden.

Die Nr. 141 und 142 zeigen gewisse Ahnlichkei-
ten, ein verhältnismässig flaches Henkelband mit drei-
facher Fazettierung. Nr. 141 besitzt eine plane Rück-
seite, bei Nr. 142 ist diese gerundet. Henkel mit so fla-
chem Querschnitt finden sich bei den Schnabelkannen
der Serie II. Schnabelkannen der Serie I müssen zu-
mindest für Nr. 141 als Vergleiche ausfallen, da diese
meist sehr massive Henkel besitzen. Dies gilt beson-
ders für die Henkel mit Anker- und Schlangenatta-
schen. Henkel mit Spiralattaschen sind hingegen fla-
cher, dafür schärfer profiliert und plastisch verziert.
Die besten Vergleiche für Nr. 141 liefern die beiden
sehr ähnlichen Kannen von Colfiorito Grab 3 und S.
Martino in Gattara Grab 152e3. Beide Komplexe bein-
halten attisch-schwarzfigurige Keramik, die im ersten
um 500, im zweiten um 520 datiert. Anhand von Fo-
tos wären diesen Kannen noch diejenigen von Norchia
und <Campanien>> zur Seite 7u slsllsnzs+. Von dieser
Variante sind Formen wie die Kannen von Hatten, vom
Dünnberg und von S. Lucia/l\4ost na Soöi klar abzu-
setzen. Nr. 142 mit dem Ansatz der unteren Henkelat-
tasche könnte ebenfalls einer solchen Kanne zugewie-
sen werden. Denkbar ist auch die Zugehörigkeit zu ei-
ner Schnabelkanne Serie I mit Anker- oder Schlangen-
attasche.

292 Hv,sty 1990,25.
293 Colfiorito: Bonomi Ponzi 1985,244-250, bes. 245 Fig. 12,3. - S.

Martino: von Eles Masi 1981, l7l 114, bes. 172 Fig. 146; Taf.
93,8'7.11. Dazu Stjernquist 1988, 168. - Die oberen Henkelattaschen
der beiden Kannen sind auf der Gefässaussenseite und nicht auf dern
Gefässrand vernietet.

294 Bouloumi6. 1973,258f .262f.; Taf. LXXVII.LXXVIIL
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4.I.6.19. Standringe von Kannen und öhnlichen
Geftissen (Nr. I 43-1 52)

Angaben zu Standringen sind in der Literatur kaum
2u findsnzes. Die Einordnung der vorliegenden zehn
Fragmente bleibt deshalb hypothetisch. Erschwerend
dabei wirkt, dass ein grosser Teil der Stücke stark zer-
hackt und verbogen ist. Anhand des vorliegenden Ma-
terials lassen sich vier Typen bilden. Ein erster umfasst
konische Standringe, die teilweise eine nach aussen
vortretende Ansatzleiste aufweisen (Nr. 143-145). Der
zweite Typ besitzt einen L-förmigen Querschnitt (Nr.
146). Der dritte ist durch breite, konkave Standringe
mit nach aussen vortretender Ansatzleiste definiert
(Nr. i47.148). Den vierten bilden flache Standringe
(Nr. 149-151 und evtl. 152). Alle Füsse sind massiv
gegossen. Mit Blei gefüllte, hohle Bronzestandringe
fehlen. Die Gefässkörper waren mit den Standringen
verlötet. Bei einigen sind auf der schrägen Auflage-
fläche noch Lotreste erhalten. Wo sich die Durchmes-
ser feststellen lassen, liegen sie immer unter 10 cm.
Die Standringe gehörten deshalb wohl zu Kannen. Bei
Nr. 146 und bei den flachen Standringen sind aber
grössere Durchmesser nicht auszuschliessen.

Schnabelkannen der Serien I und II weisen norma-
lerweise keinen Standring auf. Ausnahmen bilden die
im Zusammenhang mit der Henkelattasche Nr. 135 er-
wähnte Schnabelkanne der Serie II von Corchiano, die
einen ähnlichen Fuss wie Nr. I44 zeigt, und die Kan-
ne aus Orvieto, Cannicella, Grab 4 (1984-90;2e6. Den
Typen 1 und 2 ähnliche Standringe finden sich bei
etruskischen Löwen- und Ephebenkannen (Weber
IEtr., Var. A-D;r'. Für den dritten Typ kenne ich kei-
ne Vergleichsbeispiele. Auch für die flachen Standrin-
ge fehlen weitgehend Vergleiche. Weber erwähnte ei-
ne Kanne des Typs <Oinochoe Form 9>> (IVEtr.e.8) mit
separat gegossenem und angelötetem Standring.

4.1.6.20. Infundibula (Nr I 53. I 54)

Die Nr. 153 und 154 gehören zu Infundibula oder
nah verwandten Obiekten. Nr. 153 ist der Trichterteil
eines Infundibulums des Typs I. Er zeigt einen profi-
lierten Trichter und eine glatte Röhre. Auf der Innen-
seite des Trichters sind Lotspuren sichtbar. Primas ver-
mutete wegen der fehlenden Profilierung der Röhre ei-
ne Imitation oder ein missratenes Stück?e8. Der vorlie-

295 Zu griechischen Gefässfüssen: Gauer 1991, 108-110. Nicht auszu,
schliessen ist, dass sich Lrnter den Standringen von Arbedo auch grie-
chische Stücke befinden.

296 Prayon 1993,56f.; Abb.76.
29'7 Weber 1983, 5-89.
298 Primas 1970, 80 Anm.24.

Nd€

fu.<-_
\J'>

Abb. 20. Verbreitung der Infundibula. O Typ I; A Typ II
Fig.20. Dffisione degli infundibula. O tipo I; L tipo II,

gende Trichter gehört m.E. zu den Infundibula, da sei-

ne Form, seine Masse, seine Profilierung und seine

Verlötung mit dem Gefässkörper mit den anderen Ex-
emplaren übereinstimmt. Die fehlende Profilierung der
Röhre scheint dagegen im Bereich der Variationsbrei-
te der Ausarbeitung dieser Stücke zu liegen. Nr. 154

ist das Griffende eines Infundibulums oder eines nah

verwandten Geräts (Typ I oder III)'zee. Es zeigt eine Vo-
gelprotome mit zwei plastischen Augen. Der Griff ist
im Querschnitt D-förmig und unterscheidet sich damit
klar von den Simpulum-Enden, die plastischer gear
beitete Vogelprotomen, nie aber plastische Augen zei-
gen.

Eine erste Zusammenstellung der Infundibula be-

sorgte 1937 Sauer. Das grundlegende Werk stammt
von Ztsffa, der die heute noch gültige Typologie ein-
führte. Nachträge stammen von Muffatti, Terrosi Zan-
co, Colonna und Treister (Liste 5;'0. Die Infundibula
gehören zu den am weitest verbreiteten etruskischen
Bronzen: Sie streuen von Spanien bis zur Krim (Abb.
20). Infundibula sind normalerweise vierteilig gear-

beitet. Sie bestehen aus einem Gefässteil mit breitem
Rand und markantem Einzug und einem separat gear-

beiteten, angelöteten Trichter. Der angenietete oder an-

l\ A

Umrahmung: mit plastischen Augen.
Cornice: con occhi plastici.

gelötete Henkel zeigt ein umgebogenes Ende mit Vo-
gel- oder Widderprotom. Der in den Gefässteil ein-
passende Siebteil ist mit einem Scharnier am Henkel
befestigt. Zfffa gliederte die Infundibula in zwei Ty-
pen. Typ I ist charakterisiert durch einen lyraförmigen
Griff und einen angelöteten Trichter. Typ II zeigt ei-
nen Griff mit Palmette und besitzt keinen Trichter. Be-
reits Zuffa hatte daneben Infundibulum-ähnliche Ge-

fässe zusammengestellt, welche in ihrer Form recht gut
mit den Infundibula übereinstimmen, im Henkel- und
im Gefässbreich aber gewisse Vereinfachungen (Hen-

kel nicht durchbrochen, Gefäss- und Siebkörper in ei-
nem, kein Trichter) zeigen. Sie werden hier als Typ III
benannt. Unter diesen ist eine kleine Gruppe von drei
Objekten mit gleicher Henkelbildung herauszustellen
(Typ IIIa). Die Infundibula können in die zwei letzten
Drittel des 6. Jh. v.Chr. datiert werden, sichere Bele-
ge für das 5. Jh. fehlen. Für Typ I sind die <tomba dei
flabelli di bronzo>>, die <<tomba dei colatoi> und die
<<tomba a camera n. 1> (Podere S. Cerbone) von Po-

pulonia, das Grab 17 von Orvieto, Crocifisso del Tu-
fo, das <<Fürstengrab>> von Castel San Mariano und
Grab 14 von Bisenzio datierend. Anhand der <<tomba

dei flabelli di bronzo> und der <<tomba dei colatoi>
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300 H. Sauer, Ein etruskisches Infundibulum in Kopenhagen. Arch. Anz.
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sette. Dasselbe gilt fiir die von Husty zusammenge-
stellten Kyathoi (Var. A), die eine Raubtiertatze mit ei-
ner Eichel kombinieren2e2. Beim vorliegenden Stück
handelt es sich also um eine Neuschöpfung. Die Atta-
sche, der rekonstruierte Gefässkörper und das Nietloch
zeigen klar, dass unser Stück zu der <<peripheren>>

Gruppe gehört, und nicht zu den vier von Weber defi-
nierten <<zentralen>> Gruppen. <Periphen> darf hier
nicht im räumlichen Sinn verstanden werden, da die
Fundorte det <<zentralen> und <peripheren> Gruppen
sich nicht trennen lassen. Fundkonzentrationen der
Bronzekrüge des Typs <Oinochoe Form 9>> lassen sich
inZentraletrurien, in Campanien, in der Padana und in
bescheidenerem Ausmass auch in Ionien ausmachen.
Die frühesten Grabfunde mit Bronzekannen des Typs
<Oinochoe Form 9> datieren ins 2. Viertel und die Mit-
te des 5. Jh. Dabei treten sowohl Kannen der <<zen-

tralen>> als auch der <peripheren>> Gruppen auf . Zwi-
schen ihnen besteht keine Beziehung, sondern es ist
mit einer unabhängigen Herstellung zu rechnen. Der
vorliegende Henkel darf also wohl dieser frühen Pro-
duktion zugerechnet werden.

Die Nr. 141 und 142 zeigen gewisse Ahnlichkei-
ten, ein verhältnismässig flaches Henkelband mit drei-
facher Fazettierung. Nr. 141 besitzt eine plane Rück-
seite, bei Nr. 142 ist diese gerundet. Henkel mit so fla-
chem Querschnitt finden sich bei den Schnabelkannen
der Serie II. Schnabelkannen der Serie I müssen zu-
mindest für Nr. 141 als Vergleiche ausfallen, da diese
meist sehr massive Henkel besitzen. Dies gilt beson-
ders für die Henkel mit Anker- und Schlangenatta-
schen. Henkel mit Spiralattaschen sind hingegen fla-
cher, dafür schärfer profiliert und plastisch verziert.
Die besten Vergleiche für Nr. 141 liefern die beiden
sehr ähnlichen Kannen von Colfiorito Grab 3 und S.
Martino in Gattara Grab 152e3. Beide Komplexe bein-
halten attisch-schwarzfigurige Keramik, die im ersten
um 500, im zweiten um 520 datiert. Anhand von Fo-
tos wären diesen Kannen noch diejenigen von Norchia
und <Campanien>> zur Seite 7u slsllsnzs+. Von dieser
Variante sind Formen wie die Kannen von Hatten, vom
Dünnberg und von S. Lucia/l\4ost na Soöi klar abzu-
setzen. Nr. 142 mit dem Ansatz der unteren Henkelat-
tasche könnte ebenfalls einer solchen Kanne zugewie-
sen werden. Denkbar ist auch die Zugehörigkeit zu ei-
ner Schnabelkanne Serie I mit Anker- oder Schlangen-
attasche.

292 Hv,sty 1990,25.
293 Colfiorito: Bonomi Ponzi 1985,244-250, bes. 245 Fig. 12,3. - S.

Martino: von Eles Masi 1981, l7l 114, bes. 172 Fig. 146; Taf.
93,8'7.11. Dazu Stjernquist 1988, 168. - Die oberen Henkelattaschen
der beiden Kannen sind auf der Gefässaussenseite und nicht auf dern
Gefässrand vernietet.

294 Bouloumi6. 1973,258f .262f.; Taf. LXXVII.LXXVIIL

80

4.I.6.19. Standringe von Kannen und öhnlichen
Geftissen (Nr. I 43-1 52)

Angaben zu Standringen sind in der Literatur kaum
2u findsnzes. Die Einordnung der vorliegenden zehn
Fragmente bleibt deshalb hypothetisch. Erschwerend
dabei wirkt, dass ein grosser Teil der Stücke stark zer-
hackt und verbogen ist. Anhand des vorliegenden Ma-
terials lassen sich vier Typen bilden. Ein erster umfasst
konische Standringe, die teilweise eine nach aussen
vortretende Ansatzleiste aufweisen (Nr. 143-145). Der
zweite Typ besitzt einen L-förmigen Querschnitt (Nr.
146). Der dritte ist durch breite, konkave Standringe
mit nach aussen vortretender Ansatzleiste definiert
(Nr. i47.148). Den vierten bilden flache Standringe
(Nr. 149-151 und evtl. 152). Alle Füsse sind massiv
gegossen. Mit Blei gefüllte, hohle Bronzestandringe
fehlen. Die Gefässkörper waren mit den Standringen
verlötet. Bei einigen sind auf der schrägen Auflage-
fläche noch Lotreste erhalten. Wo sich die Durchmes-
ser feststellen lassen, liegen sie immer unter 10 cm.
Die Standringe gehörten deshalb wohl zu Kannen. Bei
Nr. 146 und bei den flachen Standringen sind aber
grössere Durchmesser nicht auszuschliessen.

Schnabelkannen der Serien I und II weisen norma-
lerweise keinen Standring auf. Ausnahmen bilden die
im Zusammenhang mit der Henkelattasche Nr. 135 er-
wähnte Schnabelkanne der Serie II von Corchiano, die
einen ähnlichen Fuss wie Nr. I44 zeigt, und die Kan-
ne aus Orvieto, Cannicella, Grab 4 (1984-90;2e6. Den
Typen 1 und 2 ähnliche Standringe finden sich bei
etruskischen Löwen- und Ephebenkannen (Weber
IEtr., Var. A-D;r'. Für den dritten Typ kenne ich kei-
ne Vergleichsbeispiele. Auch für die flachen Standrin-
ge fehlen weitgehend Vergleiche. Weber erwähnte ei-
ne Kanne des Typs <Oinochoe Form 9>> (IVEtr.e.8) mit
separat gegossenem und angelötetem Standring.

4.1.6.20. Infundibula (Nr I 53. I 54)

Die Nr. 153 und 154 gehören zu Infundibula oder
nah verwandten Obiekten. Nr. 153 ist der Trichterteil
eines Infundibulums des Typs I. Er zeigt einen profi-
lierten Trichter und eine glatte Röhre. Auf der Innen-
seite des Trichters sind Lotspuren sichtbar. Primas ver-
mutete wegen der fehlenden Profilierung der Röhre ei-
ne Imitation oder ein missratenes Stück?e8. Der vorlie-

295 Zu griechischen Gefässfüssen: Gauer 1991, 108-110. Nicht auszu,
schliessen ist, dass sich Lrnter den Standringen von Arbedo auch grie-
chische Stücke befinden.

296 Prayon 1993,56f.; Abb.76.
29'7 Weber 1983, 5-89.
298 Primas 1970, 80 Anm.24.
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Abb. 20. Verbreitung der Infundibula. O Typ I; A Typ II
Fig.20. Dffisione degli infundibula. O tipo I; L tipo II,

gende Trichter gehört m.E. zu den Infundibula, da sei-

ne Form, seine Masse, seine Profilierung und seine

Verlötung mit dem Gefässkörper mit den anderen Ex-
emplaren übereinstimmt. Die fehlende Profilierung der
Röhre scheint dagegen im Bereich der Variationsbrei-
te der Ausarbeitung dieser Stücke zu liegen. Nr. 154

ist das Griffende eines Infundibulums oder eines nah

verwandten Geräts (Typ I oder III)'zee. Es zeigt eine Vo-
gelprotome mit zwei plastischen Augen. Der Griff ist
im Querschnitt D-förmig und unterscheidet sich damit
klar von den Simpulum-Enden, die plastischer gear
beitete Vogelprotomen, nie aber plastische Augen zei-
gen.

Eine erste Zusammenstellung der Infundibula be-

sorgte 1937 Sauer. Das grundlegende Werk stammt
von Ztsffa, der die heute noch gültige Typologie ein-
führte. Nachträge stammen von Muffatti, Terrosi Zan-
co, Colonna und Treister (Liste 5;'0. Die Infundibula
gehören zu den am weitest verbreiteten etruskischen
Bronzen: Sie streuen von Spanien bis zur Krim (Abb.
20). Infundibula sind normalerweise vierteilig gear-

beitet. Sie bestehen aus einem Gefässteil mit breitem
Rand und markantem Einzug und einem separat gear-

beiteten, angelöteten Trichter. Der angenietete oder an-

l\ A

Umrahmung: mit plastischen Augen.
Cornice: con occhi plastici.

gelötete Henkel zeigt ein umgebogenes Ende mit Vo-
gel- oder Widderprotom. Der in den Gefässteil ein-
passende Siebteil ist mit einem Scharnier am Henkel
befestigt. Zfffa gliederte die Infundibula in zwei Ty-
pen. Typ I ist charakterisiert durch einen lyraförmigen
Griff und einen angelöteten Trichter. Typ II zeigt ei-
nen Griff mit Palmette und besitzt keinen Trichter. Be-
reits Zuffa hatte daneben Infundibulum-ähnliche Ge-

fässe zusammengestellt, welche in ihrer Form recht gut
mit den Infundibula übereinstimmen, im Henkel- und
im Gefässbreich aber gewisse Vereinfachungen (Hen-

kel nicht durchbrochen, Gefäss- und Siebkörper in ei-
nem, kein Trichter) zeigen. Sie werden hier als Typ III
benannt. Unter diesen ist eine kleine Gruppe von drei
Objekten mit gleicher Henkelbildung herauszustellen
(Typ IIIa). Die Infundibula können in die zwei letzten
Drittel des 6. Jh. v.Chr. datiert werden, sichere Bele-
ge für das 5. Jh. fehlen. Für Typ I sind die <tomba dei
flabelli di bronzo>>, die <<tomba dei colatoi> und die
<<tomba a camera n. 1> (Podere S. Cerbone) von Po-

pulonia, das Grab 17 von Orvieto, Crocifisso del Tu-
fo, das <<Fürstengrab>> von Castel San Mariano und
Grab 14 von Bisenzio datierend. Anhand der <<tomba

dei flabelli di bronzo> und der <<tomba dei colatoi>
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kann das erste Auftreten der Infundibula schon vor der
Mitte des 6. Jh. angenommen werden. Die übrigen
Grabkomplexe legen eine Datierung in die 2. Hälfte
des 6. Jh. nahe, wobei Grab 74 von Bisenzio ins letz-
te Viertel dieses Jahrhunderts gehört. Typ II kann an-
hand des Grabes VIII von Trebeni3te der 2. Hälfte des
6. Jh. zugewiesen werden. Die zwei datierbaren Ex-
emplare des Typs III von Pantikapaion und aus Grab
15 von S. Martino in Gattara sprechen ebenfalls ftir ei-
ne Datierunginletzte Drittel des 6. Jh. Während Zuffa
sich noch nicht für einen bestimmten Produktionsort
aussprach, vermutete Terrosi Zanco die <Erfindung>
des bronzenen Infundibulums des Typs I in Populonia,
wobei dieses dann an anderen Orten nachgeahmt wor-
den sei301. Colonna hingegen stellte Orvieto als Her-
stellungszentrum heraus, wegen der numerischen
Überlegenheit der Exemplare der Umgebung von Or-
vieto über diejenigen von Populonia und Vetulonia3o2.
Uberlegungen zur Herkunft und Produktion dieser
Objekte sind erst nach einer Materialaufnahme mög-
lich.

4.1.6.21. Schöpfer (Nr 155)

Nr. 155 ist der Griff eines Schöpfers mit rundem
Schöpfgefäss (Ramaiolo). Das Schöpfgefiiss besass ei-
nen Durchmesser von ca. 11 cm und war mit drei Nie-
ten am Griff befestigt. Dieser ist aus einem Stück ge-
arbeitet und besteht aus einem leicht konischen, fazet-
tierten Stiel und einer dreiblättrigen Attasche, deren
oberes Blätterpaar hakenförmig, das untere, mittlere
Blatt gerundet ist. Der Stiel ist hohl gearbeitet. Ob dar-
in ehemals ein organischer Stiel steckte, ist nicht fest-
zustellen. Dies scheint aber wegen der Länge des
Bronzestieles eher unwahrscheinlich, dieser genügte
vollauf zur Handhabung. Das Stück wurde im Wachs-
ausschmelzverfahren gefertigt. Attasche und Stiel
wurden getrennt aus Wachs gearbeitet. Den Stiel stell-
te man dabei aus einem Wachsblatt her, das man zu-
sammenrollte. Die Nahtstelle liegt auf der unterseite
des Stiels und ist anhand einer Fehlstelle gut sichtbar.
Die beiden Kanten wurden nicht sorgfziltig genug an-
einandergelegt, so dass sich die Naht streckenweise
öffnen konnte. Die Fazettierung wurde durch Glätten
auf einer planen Oberfläche hergestellt. Die Attasche
schnitt man in der gewünschten Form aus einer Wachs-

platte, wobei bereits das Loch für den Stielansatz aus-
geschnitten wurde. Attasche und Stiel wurden darauf
zusammengefügt und verstrichen. Dies ist besonders
gut auf der Attascheninnenseite rund um das Loch
sichtbar.

Die sieben mir bekannten Schöpfer lassen sich an-
hand ihrer Herstellung in zwei Gruppen aufteilen, die
sich möglicherweise auch chronologisch unterschei-
den. Z'sr ersten Gruppe gehören die beiden Exempla-
re aus der Gruppe V der Tomba del Duce in Vetulonia
sowie ein Stück aus der <Tomba dei flabelli di bron-
zo>> in Populonis:o:. Bei allen drei Schöpfern besteht
der Stiel aus einem zusammengerollten Bronzeblech,
der am Ende eine im Überfangguss angebrachte, pro-
filierte Zwinge besitzt. Bei den Stücken aus Vetulonia
ist der Übergang von Stiel zu Schöpfgefäss mit einer
Bronzemanschette verdeckt, beim Fund aus Populonia
endet der Stiel in zwei Händen, welche das Schöpfge-
fäss umfassen. Gruppe V der <Tomba del Duce> da-
tierte Camporeale ans Ende des 7. Jh. v.Chr. In der
<Tomba dei flabelli di bronzo> sind mehrere Bestat-
tungen enthalten. Das vorhandene Material gehört in
die Zeitspanne vom 2.Yiertel des 7. Jh. bis ins 1. Drit-
tel des 6. Jh. Die Schöpfer von Arbedo, Chätillon-sur-
Gläne und S. Martino in Gattara, Grab 15 sind hinge-
gen gegossen:o+. fig Stücke von Arbedo und S. Mar-
tino in Galtara besitzen einen fazettierten Griff, beim
Schöpfer von Chätillon-sur-Gläne ist er glatt. In der
Attaschengestaltung zeigen die Stücke von Arbedo
und von Chätillon-sur-Gläne mit ihren komplizierten
Formen grössere Ahnlichkeiten. Die Attasche des
Schöpfers von S. Martino in Gattara ist dagegen ein-
fach kreuzförmig. Dieser gehört ins letzte Viertel des
6. Jh., diejenigen von Arbedo und Chätillon-sur-
Gläne sind nicht nf,hg1 d31ls1b31:os.

4.1.6.22. Simpula (Nr 156-165)

An die Simpula-Griffe Nr. 156 und 157 werden hier
weitere Fragmente angeschlossen, welche möglicher-
weise von Simpula oder von ähnlichen Geräten stam-
men. Sie zeigen einige Besonderheiten, die eine Dis-
kussion der Stücke nötig macht. über etruskische
Simpula ist - mit Ausnahme der plastisch verzierten
Stücke306 - noch nicht gearbeitet worden. Ihre forma-
le und zeitliche Spannbreite ist deshalb kaum abzu-

c.hätzefl. Die bisher bekannteste Form ist das Simpu-

i"- mit verhältnismässig flacher Schale und recht-

*lnt tig abgehendem Henkel mit umgebogenem Ende'

prer Hänkel ist bandförmig und besitzt kurz vor dem

Ümbruch einen markanten Einzug, der mit Quenillen

verziefi sein kann. Das umgebogene Ende ist meist zu

einem Vogelkopf, seltener zu einem Rehkopf ausge-

bildet. Diese Stücke sind immer aus einem Stück ge-

arbeitet. Oft bilden zwei Simpula ein Set. Das länge-

re besitzt zwei gabelförmig angeordnete Enden. Die

Protomen sind meist reich verziert. Das kürzere Sim-

pulum besitzt nur ein Ende und kann mit diesem in das

7äng"r" eingehängt werden. Die Protome dieses Stücks

ist weniger reich oder gar nicht verziert' Daneben gibt

es aber auch andere Formen, so den obigen ähnliche

Stücke mit stabförmigem Henkel:o', Simpula mit sehr

tiefer, dickwandiger Schale und langem, stabförmigem

Henkel3o8, mit quer zur Schale laufendem Henkel3oe und

verschiedene Sonderforpsn3t0. Die Liste der Simpula
aus gesicherten, datierten Komplexe bis zur Mitte des

5. Jh. v.Chr. zeigt, dass ihre Entstehung am Ende des

6. Jh. anzusetzen ist (Liste 6). Der Objekttyp hatte da-

vor aber bereits eine lange Geschichte, so dass von ei-
ner Übernahme von östlichen Vorbildern gesprochen
werden muss311.

Während die Enden Nr. 156 und 157 zum oben be-

schriebenen Standardtyp gehören dürften, muss Nr.
158 dem Typ mit stabförmigem Henkel zugewiesen
werden. Am Übergang vom Henkel zur Schale ist ei-
ne deutliche Verdünnung der Wandstärke festzustellen,
was klar auf eine flache Schale deutet. Die Nr.
159-16i stammen von Schalen. Bei Nr. 161 ist der
ganze Gefässkörper erhalten, eine flache Schale mit
ausgeprägtem Rand. Die Form lässt sich problemlos
neben die Schalen von Simpula stellen. Ausserge-
wöhnlich sind aber die beiden übereinander stehenden
Nietlöcher, die zur Befestigung des Henkels dienten.
Es kann sich nicht um eine Reparatur handeln, da nir-
gends ein Henkelansatz zu erkennen ist. Die Gefäss-
form und die Randbildung gibt es im Golaseccagebiet
nicht, ebenfalls nicht im östlichen Oberitalien, wo sim-
pulaartige Schöpfer bekannt sin6l:tz. Möglich wäre al-
so, dass es sich um eine bisher noch nicht belegte
etruskische Variante der Simpula handelt. Der Simpu-
lumschale Nr. 161 sind wohl die Nr. 162-164 anzu-
schliessen, die als Henkelfragmente gedeutet werden

können. Der Abstand zwischen den beiden Nieten ent-
spricht jedenfalls ungefähr dem Abstand der Niet-
löcher von Nr. 161. Nr. 165 zeigt in seiner Verzierung
grosse Ahnlichkeiten mit Simpulahenkeln. Er ist
deutlich schmaler als die Henkel des Standardtyps,
passt jedoch gnI zu den Nr. I62-t64.

4.I.6.23. Unbe stimmb are Obj ekt e, w ohl etruskis ch
(Nr 166-169)

Die Nr. 166 und 167 könnten Fragmente von etrus-
kischen Blechdreifüssen sein313. Von beiden ist zu we-
nig erhalten, um eine sichere Zuweisung zu gewähr-
leisten. Nr. 167 zeigt deutliche Abschrotspuren. Nr.
168 besteht aus einem rechtwinklig gebogenen, mas-
siven Bronzestab, der sich leicht verjüngt und in einer
nur teilweise erhaltenen Attasche endet. Der Stab ist
auf der Schauseite dreifach gefast, auf der Rückseite
aber rund. Die Attasche besitzt zwei dünne, eingebo-
gene Enden, der Rest ist.abgebrochen. Sie zeigt keine
Spur eines Nietlochs und war deshalb wohl angelötet.
Für dieses Stück habe ich keinen Vergleich gefunden.
Die Attasche erinnert an Nr. l2l, eine etruskische Her-
kunft ist deshalb wahrscheinlich. Das Stück ist wohl
am ehesten als Teil eines Henkels anzusprechen. Nr.
168 würde dann etwa einer Hälfte dieses Henkels ent-
sprechen, wobei die Mitte möglicherweise besonders

betont war. Trotz seiner Massivität deuten fehlende
Nietlöcher darauf hin, dass das Stück nicht stark bela-
stet wurde. Nr. 169 ist ein spitz zulaufendes Bronze-
blech, dessen Enden gewellt sind. Dieses Dekor findet
sich bei etruskischen Wagenbeschlägen3'4.

4.1.1. Griechische objekte (Nr. 170-187)

Die Nr. 170 und 171 sind die ältesten griechischen
Stücke im Depot. Sie stammen von Ringhenkelatta-
schen von grossen Kesseln. Beide sind Endstücke mit
erhaltenem Henkelansatz und Niet. Nr. 170 ist in sei-

ner Grundform rechteckig, die obere Längs- und die
Seitenkante sind auf der Rückseite gefast. Knapp 2 cm
nach innen versetzt steigt der Henkelansatz schräg

nach oben. Die nicht sauber entfernten Gussnähte beim
Henkelansatz zeigen, dass die Attasche (oder das

301 Terrosi Zanco 1974, 165-167.
302 Colonna 1980, 45f. Nach seiner Zählung steht es 4:7 für Orvieto.
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303 Vetulonia: Camporeale 1967, Nr. 122.123; Taf. XXXII,c-d. For-

migli 1981, 53f.; Fig. 1. - Populonia: Camporeale 1969,49;Taf.
XI,3.
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statt prös de Fribourg en Suisse. Mittbt. SGUF ZSDA,iSll , Z_tt,
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!e;. 8 Fig. 12. Ohne genaue Herkunftsangabe, das Stück wird in den
folgenden Artikeln nicht mehr erwähnt. --S. Martino in Gattara: von
Eles Masi 1981, l'14-174 mitTaf.93,8'1.21.

305 Wegen fehlender Abbildung nicht einzuordnen das Stück von Capo-
dimonte, Palazzetta di Bisenzio, Grab 2. Hinweis darauf in: Schätze
der Etrlsker. Ausstellungskatalog Saarbrücken (Firenze 19g6) 2l2f .;
mit Verweis auf Not. Scavi Ant. 1894, 141, e.

306 S. Colonna 1980,47 Anm. 15.

30'7 Padula, Contrada Pantanello, Grab IV: de la Geniöre 1968,313:,Taf .2i7,3.
308 Den Boesterd 1956, Nr. 96; Taf. IY96. - Vico Equense, necropoli di

via Nicotera, Grab 39: Bonghi Jovino 1982,19 Nr. 4, Taf. 69,8.
309 Nocera: Guzzo 1970, Taf. V; Fig. 8. - Massalubrense, loc. Deser-

to, Grab B: P. Zancani Mortuoro, Resti di tombe del VI secolo a.C.
presso Sorrento. Rendiconti Accad. Naz. Lincei XXXVIII, 3-4,
1983, 143-150, bes. 147-149; Taf. IV-V. - Fratte, Grab 29
(2415/1972): Greco/Pontrandolfo 1990, 243f.t Fig. 409,8; Grab
22/1963: ebd.,257.

310 Capestrano, Grab 2: Moretti 1936/31,95; Taf. IV Fig. 1. - A. Ro-

mualdi, Catalogo del Deposito di Broglio in Val di Chiana. Catalo-
ghi dei Musei e Gallerie d'Italia (Roma 1981) 17 Nr. 35; 33 Abb.

3ll Vgl. Robinson 1941,194 198.
312 Y gl. H. Nothdurfter, Voruömischer Weinbau im Etschtal. Schlern 63,

1989, 390402, bes. 396 Abb. 7.
313 Marsiliana d'Albegna, Banditella, <tomba a fossa n. III>: Minto

1921,Taf. XXXX,1. - Satricum, Grab II: Lazio plimitivo,342 Nr.
4'1, Taf. XCilI, '| . - Pratica di Mare, Grab L: Lazio primitivo,
299-303 ; Taf. LXXVII,35.

314 Richter 1939, Taf. XXV[; XXX,2.
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kann das erste Auftreten der Infundibula schon vor der
Mitte des 6. Jh. angenommen werden. Die übrigen
Grabkomplexe legen eine Datierung in die 2. Hälfte
des 6. Jh. nahe, wobei Grab 74 von Bisenzio ins letz-
te Viertel dieses Jahrhunderts gehört. Typ II kann an-
hand des Grabes VIII von Trebeni3te der 2. Hälfte des
6. Jh. zugewiesen werden. Die zwei datierbaren Ex-
emplare des Typs III von Pantikapaion und aus Grab
15 von S. Martino in Gattara sprechen ebenfalls ftir ei-
ne Datierunginletzte Drittel des 6. Jh. Während Zuffa
sich noch nicht für einen bestimmten Produktionsort
aussprach, vermutete Terrosi Zanco die <Erfindung>
des bronzenen Infundibulums des Typs I in Populonia,
wobei dieses dann an anderen Orten nachgeahmt wor-
den sei301. Colonna hingegen stellte Orvieto als Her-
stellungszentrum heraus, wegen der numerischen
Überlegenheit der Exemplare der Umgebung von Or-
vieto über diejenigen von Populonia und Vetulonia3o2.
Uberlegungen zur Herkunft und Produktion dieser
Objekte sind erst nach einer Materialaufnahme mög-
lich.

4.1.6.21. Schöpfer (Nr 155)

Nr. 155 ist der Griff eines Schöpfers mit rundem
Schöpfgefäss (Ramaiolo). Das Schöpfgefiiss besass ei-
nen Durchmesser von ca. 11 cm und war mit drei Nie-
ten am Griff befestigt. Dieser ist aus einem Stück ge-
arbeitet und besteht aus einem leicht konischen, fazet-
tierten Stiel und einer dreiblättrigen Attasche, deren
oberes Blätterpaar hakenförmig, das untere, mittlere
Blatt gerundet ist. Der Stiel ist hohl gearbeitet. Ob dar-
in ehemals ein organischer Stiel steckte, ist nicht fest-
zustellen. Dies scheint aber wegen der Länge des
Bronzestieles eher unwahrscheinlich, dieser genügte
vollauf zur Handhabung. Das Stück wurde im Wachs-
ausschmelzverfahren gefertigt. Attasche und Stiel
wurden getrennt aus Wachs gearbeitet. Den Stiel stell-
te man dabei aus einem Wachsblatt her, das man zu-
sammenrollte. Die Nahtstelle liegt auf der unterseite
des Stiels und ist anhand einer Fehlstelle gut sichtbar.
Die beiden Kanten wurden nicht sorgfziltig genug an-
einandergelegt, so dass sich die Naht streckenweise
öffnen konnte. Die Fazettierung wurde durch Glätten
auf einer planen Oberfläche hergestellt. Die Attasche
schnitt man in der gewünschten Form aus einer Wachs-

platte, wobei bereits das Loch für den Stielansatz aus-
geschnitten wurde. Attasche und Stiel wurden darauf
zusammengefügt und verstrichen. Dies ist besonders
gut auf der Attascheninnenseite rund um das Loch
sichtbar.

Die sieben mir bekannten Schöpfer lassen sich an-
hand ihrer Herstellung in zwei Gruppen aufteilen, die
sich möglicherweise auch chronologisch unterschei-
den. Z'sr ersten Gruppe gehören die beiden Exempla-
re aus der Gruppe V der Tomba del Duce in Vetulonia
sowie ein Stück aus der <Tomba dei flabelli di bron-
zo>> in Populonis:o:. Bei allen drei Schöpfern besteht
der Stiel aus einem zusammengerollten Bronzeblech,
der am Ende eine im Überfangguss angebrachte, pro-
filierte Zwinge besitzt. Bei den Stücken aus Vetulonia
ist der Übergang von Stiel zu Schöpfgefäss mit einer
Bronzemanschette verdeckt, beim Fund aus Populonia
endet der Stiel in zwei Händen, welche das Schöpfge-
fäss umfassen. Gruppe V der <Tomba del Duce> da-
tierte Camporeale ans Ende des 7. Jh. v.Chr. In der
<Tomba dei flabelli di bronzo> sind mehrere Bestat-
tungen enthalten. Das vorhandene Material gehört in
die Zeitspanne vom 2.Yiertel des 7. Jh. bis ins 1. Drit-
tel des 6. Jh. Die Schöpfer von Arbedo, Chätillon-sur-
Gläne und S. Martino in Gattara, Grab 15 sind hinge-
gen gegossen:o+. fig Stücke von Arbedo und S. Mar-
tino in Galtara besitzen einen fazettierten Griff, beim
Schöpfer von Chätillon-sur-Gläne ist er glatt. In der
Attaschengestaltung zeigen die Stücke von Arbedo
und von Chätillon-sur-Gläne mit ihren komplizierten
Formen grössere Ahnlichkeiten. Die Attasche des
Schöpfers von S. Martino in Gattara ist dagegen ein-
fach kreuzförmig. Dieser gehört ins letzte Viertel des
6. Jh., diejenigen von Arbedo und Chätillon-sur-
Gläne sind nicht nf,hg1 d31ls1b31:os.

4.1.6.22. Simpula (Nr 156-165)

An die Simpula-Griffe Nr. 156 und 157 werden hier
weitere Fragmente angeschlossen, welche möglicher-
weise von Simpula oder von ähnlichen Geräten stam-
men. Sie zeigen einige Besonderheiten, die eine Dis-
kussion der Stücke nötig macht. über etruskische
Simpula ist - mit Ausnahme der plastisch verzierten
Stücke306 - noch nicht gearbeitet worden. Ihre forma-
le und zeitliche Spannbreite ist deshalb kaum abzu-

c.hätzefl. Die bisher bekannteste Form ist das Simpu-

i"- mit verhältnismässig flacher Schale und recht-

*lnt tig abgehendem Henkel mit umgebogenem Ende'

prer Hänkel ist bandförmig und besitzt kurz vor dem

Ümbruch einen markanten Einzug, der mit Quenillen

verziefi sein kann. Das umgebogene Ende ist meist zu

einem Vogelkopf, seltener zu einem Rehkopf ausge-

bildet. Diese Stücke sind immer aus einem Stück ge-

arbeitet. Oft bilden zwei Simpula ein Set. Das länge-

re besitzt zwei gabelförmig angeordnete Enden. Die

Protomen sind meist reich verziert. Das kürzere Sim-

pulum besitzt nur ein Ende und kann mit diesem in das

7äng"r" eingehängt werden. Die Protome dieses Stücks

ist weniger reich oder gar nicht verziert' Daneben gibt

es aber auch andere Formen, so den obigen ähnliche

Stücke mit stabförmigem Henkel:o', Simpula mit sehr

tiefer, dickwandiger Schale und langem, stabförmigem

Henkel3o8, mit quer zur Schale laufendem Henkel3oe und

verschiedene Sonderforpsn3t0. Die Liste der Simpula
aus gesicherten, datierten Komplexe bis zur Mitte des

5. Jh. v.Chr. zeigt, dass ihre Entstehung am Ende des

6. Jh. anzusetzen ist (Liste 6). Der Objekttyp hatte da-

vor aber bereits eine lange Geschichte, so dass von ei-
ner Übernahme von östlichen Vorbildern gesprochen
werden muss311.

Während die Enden Nr. 156 und 157 zum oben be-

schriebenen Standardtyp gehören dürften, muss Nr.
158 dem Typ mit stabförmigem Henkel zugewiesen
werden. Am Übergang vom Henkel zur Schale ist ei-
ne deutliche Verdünnung der Wandstärke festzustellen,
was klar auf eine flache Schale deutet. Die Nr.
159-16i stammen von Schalen. Bei Nr. 161 ist der
ganze Gefässkörper erhalten, eine flache Schale mit
ausgeprägtem Rand. Die Form lässt sich problemlos
neben die Schalen von Simpula stellen. Ausserge-
wöhnlich sind aber die beiden übereinander stehenden
Nietlöcher, die zur Befestigung des Henkels dienten.
Es kann sich nicht um eine Reparatur handeln, da nir-
gends ein Henkelansatz zu erkennen ist. Die Gefäss-
form und die Randbildung gibt es im Golaseccagebiet
nicht, ebenfalls nicht im östlichen Oberitalien, wo sim-
pulaartige Schöpfer bekannt sin6l:tz. Möglich wäre al-
so, dass es sich um eine bisher noch nicht belegte
etruskische Variante der Simpula handelt. Der Simpu-
lumschale Nr. 161 sind wohl die Nr. 162-164 anzu-
schliessen, die als Henkelfragmente gedeutet werden

können. Der Abstand zwischen den beiden Nieten ent-
spricht jedenfalls ungefähr dem Abstand der Niet-
löcher von Nr. 161. Nr. 165 zeigt in seiner Verzierung
grosse Ahnlichkeiten mit Simpulahenkeln. Er ist
deutlich schmaler als die Henkel des Standardtyps,
passt jedoch gnI zu den Nr. I62-t64.

4.I.6.23. Unbe stimmb are Obj ekt e, w ohl etruskis ch
(Nr 166-169)

Die Nr. 166 und 167 könnten Fragmente von etrus-
kischen Blechdreifüssen sein313. Von beiden ist zu we-
nig erhalten, um eine sichere Zuweisung zu gewähr-
leisten. Nr. 167 zeigt deutliche Abschrotspuren. Nr.
168 besteht aus einem rechtwinklig gebogenen, mas-
siven Bronzestab, der sich leicht verjüngt und in einer
nur teilweise erhaltenen Attasche endet. Der Stab ist
auf der Schauseite dreifach gefast, auf der Rückseite
aber rund. Die Attasche besitzt zwei dünne, eingebo-
gene Enden, der Rest ist.abgebrochen. Sie zeigt keine
Spur eines Nietlochs und war deshalb wohl angelötet.
Für dieses Stück habe ich keinen Vergleich gefunden.
Die Attasche erinnert an Nr. l2l, eine etruskische Her-
kunft ist deshalb wahrscheinlich. Das Stück ist wohl
am ehesten als Teil eines Henkels anzusprechen. Nr.
168 würde dann etwa einer Hälfte dieses Henkels ent-
sprechen, wobei die Mitte möglicherweise besonders

betont war. Trotz seiner Massivität deuten fehlende
Nietlöcher darauf hin, dass das Stück nicht stark bela-
stet wurde. Nr. 169 ist ein spitz zulaufendes Bronze-
blech, dessen Enden gewellt sind. Dieses Dekor findet
sich bei etruskischen Wagenbeschlägen3'4.

4.1.1. Griechische objekte (Nr. 170-187)

Die Nr. 170 und 171 sind die ältesten griechischen
Stücke im Depot. Sie stammen von Ringhenkelatta-
schen von grossen Kesseln. Beide sind Endstücke mit
erhaltenem Henkelansatz und Niet. Nr. 170 ist in sei-

ner Grundform rechteckig, die obere Längs- und die
Seitenkante sind auf der Rückseite gefast. Knapp 2 cm
nach innen versetzt steigt der Henkelansatz schräg

nach oben. Die nicht sauber entfernten Gussnähte beim
Henkelansatz zeigen, dass die Attasche (oder das

301 Terrosi Zanco 1974, 165-167.
302 Colonna 1980, 45f. Nach seiner Zählung steht es 4:7 für Orvieto.
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migli 1981, 53f.; Fig. 1. - Populonia: Camporeale 1969,49;Taf.
XI,3.
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!e;. 8 Fig. 12. Ohne genaue Herkunftsangabe, das Stück wird in den
folgenden Artikeln nicht mehr erwähnt. --S. Martino in Gattara: von
Eles Masi 1981, l'14-174 mitTaf.93,8'1.21.

305 Wegen fehlender Abbildung nicht einzuordnen das Stück von Capo-
dimonte, Palazzetta di Bisenzio, Grab 2. Hinweis darauf in: Schätze
der Etrlsker. Ausstellungskatalog Saarbrücken (Firenze 19g6) 2l2f .;
mit Verweis auf Not. Scavi Ant. 1894, 141, e.

306 S. Colonna 1980,47 Anm. 15.

30'7 Padula, Contrada Pantanello, Grab IV: de la Geniöre 1968,313:,Taf .2i7,3.
308 Den Boesterd 1956, Nr. 96; Taf. IY96. - Vico Equense, necropoli di

via Nicotera, Grab 39: Bonghi Jovino 1982,19 Nr. 4, Taf. 69,8.
309 Nocera: Guzzo 1970, Taf. V; Fig. 8. - Massalubrense, loc. Deser-

to, Grab B: P. Zancani Mortuoro, Resti di tombe del VI secolo a.C.
presso Sorrento. Rendiconti Accad. Naz. Lincei XXXVIII, 3-4,
1983, 143-150, bes. 147-149; Taf. IV-V. - Fratte, Grab 29
(2415/1972): Greco/Pontrandolfo 1990, 243f.t Fig. 409,8; Grab
22/1963: ebd.,257.

310 Capestrano, Grab 2: Moretti 1936/31,95; Taf. IV Fig. 1. - A. Ro-

mualdi, Catalogo del Deposito di Broglio in Val di Chiana. Catalo-
ghi dei Musei e Gallerie d'Italia (Roma 1981) 17 Nr. 35; 33 Abb.

3ll Vgl. Robinson 1941,194 198.
312 Y gl. H. Nothdurfter, Voruömischer Weinbau im Etschtal. Schlern 63,

1989, 390402, bes. 396 Abb. 7.
313 Marsiliana d'Albegna, Banditella, <tomba a fossa n. III>: Minto

1921,Taf. XXXX,1. - Satricum, Grab II: Lazio plimitivo,342 Nr.
4'1, Taf. XCilI, '| . - Pratica di Mare, Grab L: Lazio primitivo,
299-303 ; Taf. LXXVII,35.

314 Richter 1939, Taf. XXV[; XXX,2.
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Wachsmodell für dieselbe) in einer zweiteiligen Form
gegossen wurde. Bei Nr. 171 steigt das Attaschenen-
de mit dem Henkel schräg nach oben an. Die Ober-
kante ist gerade, während die Unterkante auf der Rück-
seite gerundet ist. Auf der Schauseite ist eine unregel-
mässige Stelle zu erkennen. Hier könnte sich ehemals
eine plastische Auflage befunden fuafsn:rs. Sie gehören
zu grossen Bronzekesseln mit bis zu 40 cm Durch-
messer und eingezogenem Rand, in den die auf der
Rückseite abgerundeten oder gefasten, 15-20 cm lan-
gen Attaschen einfassen3r6. Diesen Henkeltyp behan-
delte Albanese Procelli:r. dps dem Depot von Men-
dolito di Adrano stammen mindestens 28 Fragmente.
Aus Sizilien kommen drei weitere Exemplare: Ein
ganz erhaltenes Stück aus dem Depot von Gianatana,
ein Fragment aus dem Heiligtum von Bitalemi di Ge-
la (Deposito 28) und eines aus dem Demeterheiligtum
unter S. Biagio in Agrigento. Kürzlich wurde ein Ex-
emplar in Sardinien entdeckt. Von der italienischen
Halbinsel stammt ein Fragment aus Francavilla Marir
tima (Sybaris). Aus den Heiligtümern von Delphi
(Schatzhaus der Athener, Grabung 1895) und Olympia
kommen drei weitere Stücke (Abb. 21). Die Chrono-
logie dieser Attaschen ist noch wenig klar, da aussa-
gekräftige Komplexe praktisch fehlen. Das Depot von
Giarratana gehört noch ins 8 Jh., das Depot 28 von Bi-
talemi ans Ende des 7. Jh./Beginn des 6. Jh. v.Chr.
Albanese Procelli datierte die Niederlegung des De-
pots von Mendolito di Adrano in die 2. Hälfte bzw. ins
3. Viertel des 7. Jh., es enthält aber auch Material des
8. Jh. Albanese Procelli schlug anhand dieser Funde
eine Formentwicklung vor, die von Attaschen mit ein-
ziehenden Henkeln zu dreieckigen Formen mit gera-
den Henkeln führt. Das Fehlen des Dekors oder ein
vereinfachtes Dekor betrachtete sie als Kennzeichen
der jüngeren Formen. Demnach gehörten unsere
Stücke zur jüngeren Ausprägung, die man generell
wohl ins 7. Jh. setzen kann. Nr. 170 besitzt seine be-
sten Vergleiche in den Stücken M 410 des Depots von
Mendolito und von Delphi:ta, wobei die Henkel bei Nr.
170 weiter aussen ansetzen. Für Nr. 171 finden sich
die besten Parallelen in Agrigento, Bitalemi und Del-
phi und in der Attasche aus Sardinien3re. Die Produk-

tionsorte dieser Objektgruppe können heute nicht ge-
nauer bestimmt werden. Auffallend ist jedoch die gros-
se Fundmenge in Sizilien. Die verschiedenen Inter-
pretationsmöglichkeiten hat Albanese Procelli aus-
führlich besprochen. Hier interessiert die Frage: Kom-
men unsere Stücke aus Sizilien oder aus Griechenland?
Die Argumente reichen heute nicht aus, um eine Ent-
scheidung zu treffen. Wichtig ist aber, dass beide
Stücke aus Arbedo sowohl in Sizilien als auch in Grie-
chenland Vergleichsstücke finden.

Ein ähnliches Problem stellen weitere Fundgattun-
gen: je zwei Fragmente von Lanzenspitzen und von
Armreifen. Nr. 172 stammt von einer sehr langen und
breiten Lanzenspitze mit sechseckiger, flacher Mittel-
rippe. DieserLanzentyp ist sowohl in Griechenland als
auch in Sizilien und Süditalien verbreitet32o. Aus Grie-
chenland stammen Exemplare von Olympia und Del-
phi:zt. Aus Sizilien kommen zahlreiche Lanzenspitzen
aus den Depots von Mendolito di Adrano, Giarratana
und Polizzellorr. Die meisten süditalischen Stücke
sind bedeutend kleiner und schmaler als die eben be-
sprochenen323. Nr. 173 könnte ebenfalls zu einer sol-
chen Lanzenspitze gehören, da die Ausgestaltung der
Mittelrippe dieses Typs variiert. Neben sechseckigen,
rhombischen und ovalen Mittelrippen gibt es auch po-
lygonale mit zwei, drei, vier oder fünf Rippen. Aus
dem Depot von Mendolito stammen allein 28 Frag-
mente mit drei Rippen. Hinzu kommt ein nahezu voll-
ständiges Stück aus dem Nordfundament des archai-
schen Athenaions von Syrakus32a. Griechische Exem-
plare sind wieder aus Delphi und Olympia anzu-
fülx'en32s. Die Chronologie dieser Lanzenspitzen ist
mangels gesicherter Komplexe noch wenig entwickelt.
Als Anhaltspunkte dienen uns das Depot von Giar-
ratana (8. Jh. v.Chr.) und der Fund unter dem Athe-
naion in Syrakus (7. Jh.).

Die Nr. I74 und 175 stammen von je einem Arm-
reifen mit Hohlbuckeln. Sie gehören zu einem
Schmucktyp, der sowohl in Griechenland als auch in
Sizilien verbreitet ist. Griechische Exemplare sind aus
Perachora zt zitieren, zahlreich sind sie auch im Hei-
ligtum von Bitalemi di Gela auf Sizilien326. Sie datie-
ren in archaische Zeit.

320 Diskussion bei Albanese Procelli 1993, 118-140; Fig. 2840,
178-181; Taf.22-28A mit eigener Typologie.

321 Avila 1 983, Nr. 952-959.963 -gAS.Sli.gt s 9l 8.97 9.983.
322 Mendolito: Albanese Procelli 1993, 179 nennt 39 Exemplare. - Giar-

ratana: Bull. Paletn. Italiana XXVI, 1900, Taf. y5. - polizzello: Cro-
nache Arch. 20,1981, Taf. XL; Cat.57-64.

323 P. Stary, Zur eisenzeitlichen Bewaffnung und Kampfesweise in Mit-
tglitalig!, Marburger Studien z. Vor- u. Frühgesch. 3 (Mainz 1981)
462463; Karte 35.

324 Mendolito: Albanese Procelli 1993,179. - Syrakus: Mon. Ant. XXV,
1919,228f.; Fig. 163.

325 Avila 1983, Nr. 958.1000-1004.
326 Perachora: Payne 1940, Taf.78,4.6 (geschlossene Reifen). - Bitale-

mi di Gela: Mon. Anr. XVII, 1906, 723Fig.555; Orlandini 1965/6j,
Taf. I,1.3; XII,1.

Nr. 176 stammt von einer Rollenattasche und

oehörte wohl zu einem Kessel oder Becken:zr' Sie zeigt

3in a,rtragaldekor von bescheidener Qualität' Die At-

tur.tr" wär funktionstüchtig ausgebildet, auf beiden

ieiten konnte das Ende eines Schwenkhenkels einge-

hangt werden. Die Form ist in Griechenland und Un-

teriälien weit verbreitet. Das beste Vergleichsstück

stammt aus Olympia328. Als Produktionszeit solcher

Rollenattaschen veranschlagte Gauer die hocharchai-

sche und klassische Zeit, d.h' das 6. und 5. Jh. Auf der

Oberseite von Nr. 176 verläuft auf der ganzen Länge

eine Abschrotspur, auf der Schauseite sind zahlreiche

Meisselspuren sichtbar. Durch die Gewalt der Schläge

riss die Attasche auf der Innenseite.

Zt einer Palmettenattasche gehört Nr. 177' Obwohl

nur wenig erhalten ist, genügen das zentrale Nietloch

in der Palmette und die Höhe der Palmette (1 cm) für

eine sichere Ansprache. Die Palmettenblätter sind ge-

rundet und plastisch herausgearbeitet. Die Anzahl der

Blätter lässt sich nicht mit Sicherheit rekonstruieren,

die kanonische Fünfzahl ist gut möglich. Die Wand-

dicke der Palmette ist mit 3 mm so gross, dass eine

Bleifüllung nicht nötig war. Die Innenseite venät die

Verwendung eines Wachsmodells. Palmettenattaschen
gibt es seit der hocharchaischenZeit"n. Gute Verglei-
che findet unser Stück bei der von Gauer definierten
hocharchaischen Normal- und der spätarchaischen

Standardform. Auch hier sind auf der Oberfläche
Meisselspuren sichtbar.

Die Nr. 178 und 179 gehören sicher zu Schwenk-
henkeln, da sie den charakteristischen Drehzapfen zei-
gen::0. Sie könnten zu den obigen Attaschen gehört ha-

ben. Schwenkhenkel weisen eine rechteckige, ovale
oder halbrunde Form auf. Nr. 180 und 198 gehören

möglicherweise zu halbrunden Schwenkhenksln::t. 3.i
Nr. 195 wäre eine Ergänzung zu einem rechteckigen
Henkel möglich, doch gibt es auch in Etrurien ähnli-
che Formen von fixen Henkeln (s. Kap. 4.1.8).
Schwenkhenkel gibt es m.W. in Etrurien nicht, abge-
sehen von den einfachen, drahtförmigen Henkeln an

Bronzebeckeff32. Zeitlich sind die Schwenkhenkel-
fragmente nicht genauer einzuordnen, da die chrono-
logisch empfindlichen Henkelperlen nicht erhalten
sind. Die Stücke sind aber wohl an die Attaschen an-
zulehnen.

Nr. 181 gehört zu einer Flügel-Schwanz-Atta-
sche333. Charakteristisch sind die seitlich leicht einzie-

321 Gauer 1991, 3544. - Herrn Prof. Dr. W. Gauel und Frau PD Dr. B.
von Freytag Löringhoff sei für ihre Hilfe bei der Bestimmung der
griechischen Objekte herzlich gedankt.

328 Gauer 1991, Taf.20,1 (Le97).
329 Gauer 1991,41-63.
330 Gauer 199t,63-70.
331 Guter Vergleich für 46/32: Gauer 1991, Taf. 44,3 (Le 295).
332 Z.B.: Bologna, Giardini Marghelita t. 6 (1962): Formazione della Cit-

tiL 1I, 52-54 bes. Fig. 29,1 .

$ s
{ta-

Abb. 21. Verbreitung der Ringhenkelattaschen.
Fig. 21. Dffisione delle anse a maniglia anulare

henden, tief heruntergreifenden Flügel, der schmale
Zwischensteg zum Schwanz, die Lage der zwei Niete
und die auf der Attaschenoberseite abgebrochene

Öse. Diese Öse wächst bandförmig aus der Attasche

heraus und wird kurz über dem Zwischensteg mit der
Attasche verlötet, wovon sich hier keine Reste erhal-

ten haben. In der Öse lief ein Bronzering, der als Griff
diente. Solche Attaschen gehören zu grossen Kesseln,

die in verschiedenen Formen überliefert sind. Die Kes-

sel von Gela, Grab 5 der archaischen Nekropole und

aus der Sammlung H. Stathatos zeigen eine kantige

Schulter mit starkem Halseinzug. Der Kessel von
Olympia ist steilwandig, mit leicht verbreitertem Un-
terteil, derjenige von Sirolo-Numana, Grab 505334 ist
zylindrisch, mit starkem Halseinzug. Weitere Atta-
schen stammen aus Olympia (14 Stücke) und Pera-

chora. Gauer stellte diese Kesselattaschen allgemein in
die archaische Zeit, da die Form eine anspruchslose

Zweckform ist.
Die Nr. 182 und 183 gehören zu Becken mit festen

Griffen (Podanipteres) und zugehörigen Dreifuss-
ringuntersätzenxs. Nr. 182 ist das Mittelstück eines

Beckengriffes. Der zentrale Perlzierat mit mohnkol-
benförmigem Buckelkranz wird von dreiteiligen Lei-

333 Zuletzt: Gauer 1991, 15.26f ., Taf. 16,1; 18,3 mit weiterer Literatur.
334 Stud. Etruschi XLV, 1971,410:,Taf. LXXVf. - Colonna 1980, 46f.

weist diesen Kessel fälschlichet'weise den etruskischen Kesseln mit
massiver <Flügelattasche> zu.

335 W. Gauer, Ein spätarchaischer Beckengriff mit Tierkampfgruppe. In:
X. Bericht über die Ausgrabungen in Olympia (1966-1976) (BeLlin
1981) 111-165; Gauer i991,71-82.
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315 Keines der Vergleichsbeispiele zeigt ein Dekor vor dem Nietloch, wo-
bei die Nietlöcher generell sehr weit aussen sitzen. Gut vergleichbar ist
das Fragment von Mendolito di Adrano (M 407): Albanese procelli
1993,149 Fig.45. - Frau Dr. R.M. Albanese Procelli sei für ihre fleund-
lichen Ausktinfte zu sizilischen Bronzen herzlich gedankt.

316 Müller-Karpe 1959, Taf . 9,13.14. Attasche mit erhaltenem Rand (M
400): Albanese Procelli 1993, I49 Fig. 45.

317 Albanese Procelli 1993, 147-149; Fig. 45; 187-19O; Taf. 34-36. -
Vorberichte: Albanese 1988/89 und R.M. Albanese, Tripodi geome-
trici dal ripostiglio di bronzi del Mendolito di Adrano. M6l. Ecole
FranEaise Rome 101, 2, 1989, 643-677.

3 18 Albanese Procelli 1993, 149 Fig. 45. ZancaniMorruoro l97j /j9, Taf .
XIII,a.

319 Agrigento: Albanese 1988/89, 139 Fig. 16. - Bitalemi: Orlandini
f965/67, Taf. XY3. - Delphi: Zancäni Montuoro 19'ljl19, Taf.
XIII,b. - Sardinien: pers. Mitteilung Dr. R.M. Albanese procelli.
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Wachsmodell für dieselbe) in einer zweiteiligen Form
gegossen wurde. Bei Nr. 171 steigt das Attaschenen-
de mit dem Henkel schräg nach oben an. Die Ober-
kante ist gerade, während die Unterkante auf der Rück-
seite gerundet ist. Auf der Schauseite ist eine unregel-
mässige Stelle zu erkennen. Hier könnte sich ehemals
eine plastische Auflage befunden fuafsn:rs. Sie gehören
zu grossen Bronzekesseln mit bis zu 40 cm Durch-
messer und eingezogenem Rand, in den die auf der
Rückseite abgerundeten oder gefasten, 15-20 cm lan-
gen Attaschen einfassen3r6. Diesen Henkeltyp behan-
delte Albanese Procelli:r. dps dem Depot von Men-
dolito di Adrano stammen mindestens 28 Fragmente.
Aus Sizilien kommen drei weitere Exemplare: Ein
ganz erhaltenes Stück aus dem Depot von Gianatana,
ein Fragment aus dem Heiligtum von Bitalemi di Ge-
la (Deposito 28) und eines aus dem Demeterheiligtum
unter S. Biagio in Agrigento. Kürzlich wurde ein Ex-
emplar in Sardinien entdeckt. Von der italienischen
Halbinsel stammt ein Fragment aus Francavilla Marir
tima (Sybaris). Aus den Heiligtümern von Delphi
(Schatzhaus der Athener, Grabung 1895) und Olympia
kommen drei weitere Stücke (Abb. 21). Die Chrono-
logie dieser Attaschen ist noch wenig klar, da aussa-
gekräftige Komplexe praktisch fehlen. Das Depot von
Giarratana gehört noch ins 8 Jh., das Depot 28 von Bi-
talemi ans Ende des 7. Jh./Beginn des 6. Jh. v.Chr.
Albanese Procelli datierte die Niederlegung des De-
pots von Mendolito di Adrano in die 2. Hälfte bzw. ins
3. Viertel des 7. Jh., es enthält aber auch Material des
8. Jh. Albanese Procelli schlug anhand dieser Funde
eine Formentwicklung vor, die von Attaschen mit ein-
ziehenden Henkeln zu dreieckigen Formen mit gera-
den Henkeln führt. Das Fehlen des Dekors oder ein
vereinfachtes Dekor betrachtete sie als Kennzeichen
der jüngeren Formen. Demnach gehörten unsere
Stücke zur jüngeren Ausprägung, die man generell
wohl ins 7. Jh. setzen kann. Nr. 170 besitzt seine be-
sten Vergleiche in den Stücken M 410 des Depots von
Mendolito und von Delphi:ta, wobei die Henkel bei Nr.
170 weiter aussen ansetzen. Für Nr. 171 finden sich
die besten Parallelen in Agrigento, Bitalemi und Del-
phi und in der Attasche aus Sardinien3re. Die Produk-

tionsorte dieser Objektgruppe können heute nicht ge-
nauer bestimmt werden. Auffallend ist jedoch die gros-
se Fundmenge in Sizilien. Die verschiedenen Inter-
pretationsmöglichkeiten hat Albanese Procelli aus-
führlich besprochen. Hier interessiert die Frage: Kom-
men unsere Stücke aus Sizilien oder aus Griechenland?
Die Argumente reichen heute nicht aus, um eine Ent-
scheidung zu treffen. Wichtig ist aber, dass beide
Stücke aus Arbedo sowohl in Sizilien als auch in Grie-
chenland Vergleichsstücke finden.

Ein ähnliches Problem stellen weitere Fundgattun-
gen: je zwei Fragmente von Lanzenspitzen und von
Armreifen. Nr. 172 stammt von einer sehr langen und
breiten Lanzenspitze mit sechseckiger, flacher Mittel-
rippe. DieserLanzentyp ist sowohl in Griechenland als
auch in Sizilien und Süditalien verbreitet32o. Aus Grie-
chenland stammen Exemplare von Olympia und Del-
phi:zt. Aus Sizilien kommen zahlreiche Lanzenspitzen
aus den Depots von Mendolito di Adrano, Giarratana
und Polizzellorr. Die meisten süditalischen Stücke
sind bedeutend kleiner und schmaler als die eben be-
sprochenen323. Nr. 173 könnte ebenfalls zu einer sol-
chen Lanzenspitze gehören, da die Ausgestaltung der
Mittelrippe dieses Typs variiert. Neben sechseckigen,
rhombischen und ovalen Mittelrippen gibt es auch po-
lygonale mit zwei, drei, vier oder fünf Rippen. Aus
dem Depot von Mendolito stammen allein 28 Frag-
mente mit drei Rippen. Hinzu kommt ein nahezu voll-
ständiges Stück aus dem Nordfundament des archai-
schen Athenaions von Syrakus32a. Griechische Exem-
plare sind wieder aus Delphi und Olympia anzu-
fülx'en32s. Die Chronologie dieser Lanzenspitzen ist
mangels gesicherter Komplexe noch wenig entwickelt.
Als Anhaltspunkte dienen uns das Depot von Giar-
ratana (8. Jh. v.Chr.) und der Fund unter dem Athe-
naion in Syrakus (7. Jh.).

Die Nr. I74 und 175 stammen von je einem Arm-
reifen mit Hohlbuckeln. Sie gehören zu einem
Schmucktyp, der sowohl in Griechenland als auch in
Sizilien verbreitet ist. Griechische Exemplare sind aus
Perachora zt zitieren, zahlreich sind sie auch im Hei-
ligtum von Bitalemi di Gela auf Sizilien326. Sie datie-
ren in archaische Zeit.

320 Diskussion bei Albanese Procelli 1993, 118-140; Fig. 2840,
178-181; Taf.22-28A mit eigener Typologie.

321 Avila 1 983, Nr. 952-959.963 -gAS.Sli.gt s 9l 8.97 9.983.
322 Mendolito: Albanese Procelli 1993, 179 nennt 39 Exemplare. - Giar-

ratana: Bull. Paletn. Italiana XXVI, 1900, Taf. y5. - polizzello: Cro-
nache Arch. 20,1981, Taf. XL; Cat.57-64.

323 P. Stary, Zur eisenzeitlichen Bewaffnung und Kampfesweise in Mit-
tglitalig!, Marburger Studien z. Vor- u. Frühgesch. 3 (Mainz 1981)
462463; Karte 35.

324 Mendolito: Albanese Procelli 1993,179. - Syrakus: Mon. Ant. XXV,
1919,228f.; Fig. 163.

325 Avila 1983, Nr. 958.1000-1004.
326 Perachora: Payne 1940, Taf.78,4.6 (geschlossene Reifen). - Bitale-

mi di Gela: Mon. Anr. XVII, 1906, 723Fig.555; Orlandini 1965/6j,
Taf. I,1.3; XII,1.

Nr. 176 stammt von einer Rollenattasche und

oehörte wohl zu einem Kessel oder Becken:zr' Sie zeigt

3in a,rtragaldekor von bescheidener Qualität' Die At-

tur.tr" wär funktionstüchtig ausgebildet, auf beiden

ieiten konnte das Ende eines Schwenkhenkels einge-

hangt werden. Die Form ist in Griechenland und Un-

teriälien weit verbreitet. Das beste Vergleichsstück

stammt aus Olympia328. Als Produktionszeit solcher

Rollenattaschen veranschlagte Gauer die hocharchai-

sche und klassische Zeit, d.h' das 6. und 5. Jh. Auf der

Oberseite von Nr. 176 verläuft auf der ganzen Länge

eine Abschrotspur, auf der Schauseite sind zahlreiche

Meisselspuren sichtbar. Durch die Gewalt der Schläge

riss die Attasche auf der Innenseite.

Zt einer Palmettenattasche gehört Nr. 177' Obwohl

nur wenig erhalten ist, genügen das zentrale Nietloch

in der Palmette und die Höhe der Palmette (1 cm) für

eine sichere Ansprache. Die Palmettenblätter sind ge-

rundet und plastisch herausgearbeitet. Die Anzahl der

Blätter lässt sich nicht mit Sicherheit rekonstruieren,

die kanonische Fünfzahl ist gut möglich. Die Wand-

dicke der Palmette ist mit 3 mm so gross, dass eine

Bleifüllung nicht nötig war. Die Innenseite venät die

Verwendung eines Wachsmodells. Palmettenattaschen
gibt es seit der hocharchaischenZeit"n. Gute Verglei-
che findet unser Stück bei der von Gauer definierten
hocharchaischen Normal- und der spätarchaischen

Standardform. Auch hier sind auf der Oberfläche
Meisselspuren sichtbar.

Die Nr. 178 und 179 gehören sicher zu Schwenk-
henkeln, da sie den charakteristischen Drehzapfen zei-
gen::0. Sie könnten zu den obigen Attaschen gehört ha-

ben. Schwenkhenkel weisen eine rechteckige, ovale
oder halbrunde Form auf. Nr. 180 und 198 gehören

möglicherweise zu halbrunden Schwenkhenksln::t. 3.i
Nr. 195 wäre eine Ergänzung zu einem rechteckigen
Henkel möglich, doch gibt es auch in Etrurien ähnli-
che Formen von fixen Henkeln (s. Kap. 4.1.8).
Schwenkhenkel gibt es m.W. in Etrurien nicht, abge-
sehen von den einfachen, drahtförmigen Henkeln an

Bronzebeckeff32. Zeitlich sind die Schwenkhenkel-
fragmente nicht genauer einzuordnen, da die chrono-
logisch empfindlichen Henkelperlen nicht erhalten
sind. Die Stücke sind aber wohl an die Attaschen an-
zulehnen.

Nr. 181 gehört zu einer Flügel-Schwanz-Atta-
sche333. Charakteristisch sind die seitlich leicht einzie-

321 Gauer 1991, 3544. - Herrn Prof. Dr. W. Gauel und Frau PD Dr. B.
von Freytag Löringhoff sei für ihre Hilfe bei der Bestimmung der
griechischen Objekte herzlich gedankt.

328 Gauer 1991, Taf.20,1 (Le97).
329 Gauer 1991,41-63.
330 Gauer 199t,63-70.
331 Guter Vergleich für 46/32: Gauer 1991, Taf. 44,3 (Le 295).
332 Z.B.: Bologna, Giardini Marghelita t. 6 (1962): Formazione della Cit-

tiL 1I, 52-54 bes. Fig. 29,1 .
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Abb. 21. Verbreitung der Ringhenkelattaschen.
Fig. 21. Dffisione delle anse a maniglia anulare

henden, tief heruntergreifenden Flügel, der schmale
Zwischensteg zum Schwanz, die Lage der zwei Niete
und die auf der Attaschenoberseite abgebrochene

Öse. Diese Öse wächst bandförmig aus der Attasche

heraus und wird kurz über dem Zwischensteg mit der
Attasche verlötet, wovon sich hier keine Reste erhal-

ten haben. In der Öse lief ein Bronzering, der als Griff
diente. Solche Attaschen gehören zu grossen Kesseln,

die in verschiedenen Formen überliefert sind. Die Kes-

sel von Gela, Grab 5 der archaischen Nekropole und

aus der Sammlung H. Stathatos zeigen eine kantige

Schulter mit starkem Halseinzug. Der Kessel von
Olympia ist steilwandig, mit leicht verbreitertem Un-
terteil, derjenige von Sirolo-Numana, Grab 505334 ist
zylindrisch, mit starkem Halseinzug. Weitere Atta-
schen stammen aus Olympia (14 Stücke) und Pera-

chora. Gauer stellte diese Kesselattaschen allgemein in
die archaische Zeit, da die Form eine anspruchslose

Zweckform ist.
Die Nr. 182 und 183 gehören zu Becken mit festen

Griffen (Podanipteres) und zugehörigen Dreifuss-
ringuntersätzenxs. Nr. 182 ist das Mittelstück eines

Beckengriffes. Der zentrale Perlzierat mit mohnkol-
benförmigem Buckelkranz wird von dreiteiligen Lei-

333 Zuletzt: Gauer 1991, 15.26f ., Taf. 16,1; 18,3 mit weiterer Literatur.
334 Stud. Etruschi XLV, 1971,410:,Taf. LXXVf. - Colonna 1980, 46f.

weist diesen Kessel fälschlichet'weise den etruskischen Kesseln mit
massiver <Flügelattasche> zu.

335 W. Gauer, Ein spätarchaischer Beckengriff mit Tierkampfgruppe. In:
X. Bericht über die Ausgrabungen in Olympia (1966-1976) (BeLlin
1981) 111-165; Gauer i991,71-82.
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315 Keines der Vergleichsbeispiele zeigt ein Dekor vor dem Nietloch, wo-
bei die Nietlöcher generell sehr weit aussen sitzen. Gut vergleichbar ist
das Fragment von Mendolito di Adrano (M 407): Albanese procelli
1993,149 Fig.45. - Frau Dr. R.M. Albanese Procelli sei für ihre fleund-
lichen Ausktinfte zu sizilischen Bronzen herzlich gedankt.

316 Müller-Karpe 1959, Taf . 9,13.14. Attasche mit erhaltenem Rand (M
400): Albanese Procelli 1993, I49 Fig. 45.

317 Albanese Procelli 1993, 147-149; Fig. 45; 187-19O; Taf. 34-36. -
Vorberichte: Albanese 1988/89 und R.M. Albanese, Tripodi geome-
trici dal ripostiglio di bronzi del Mendolito di Adrano. M6l. Ecole
FranEaise Rome 101, 2, 1989, 643-677.

3 18 Albanese Procelli 1993, 149 Fig. 45. ZancaniMorruoro l97j /j9, Taf .
XIII,a.

319 Agrigento: Albanese 1988/89, 139 Fig. 16. - Bitalemi: Orlandini
f965/67, Taf. XY3. - Delphi: Zancäni Montuoro 19'ljl19, Taf.
XIII,b. - Sardinien: pers. Mitteilung Dr. R.M. Albanese procelli.
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sten gefasst. Der sechskantige Bügel zeigt einen stark
gerundeten Griff an. Nur die Schauseite des Griffes ist
plastisch ausgearbeitet, die <Rückseite> ist gerundet.
Die Form und das Dekor des Griffes führt zu folgen-
den Vergleichen: Olympia (Gauer P6, P8, P9), Ptoion.
Lindos, Trebeni5te, Grab IX und ein Stück in Boston:3e.
Gauer bezeichnete die beiden Stücke P8 und P9 als
Vorläufer oder frühe Vertreter der sog. Trebeni$te-
Klasse, welche er ins letzte Drittel des 6. Jh. v.Chr.
stellte. Undere Stücke dürften deshalb vielleicht etwas
älter sein. Gauer datierte das Stück P6 aus stilistischen
Überlegungen ein bis zwei Jahrzehnte nach der Jahr-
hundertmitte, die Stücke P8 und P9 aber schon ins 3.
Viertel des 6. Jh. Der Abstand zwischen beiden Grup-
pen kann nicht gross sein, da im Grab IX von Trebe-
ni5te am selben Podanipter je ein Henkel der beiden
Gruppen sitzt. Eine Werkstattzuschreibung ist bei un-
serem Stück nicht zu wagen, da die Attasche nicht
ganz erhalten und die Diskussion der Zuschreibungen
sehr kontrovers ist.

Nr. 183 gehört zu einem Dreifussringuntersatz. Der
Durchmesser ist nicht bestimmbar, die Höhe des Rin-
ges von 2,9 cm lässt aber auf einen grossen Ringun-
tersatz mit einem Durchmesser von 20-35 cm schlies-
sen. Der Ring besitzt einen f-förmigen Querschnitt.
Das nach innen hineinragende Auflager ist abgebro-
chen, doch lässt es sich anhand einer durchlaufenden
Kerbe nachweisen. Auf der Vorderseite sitzt oben ein
kleiner, unverzierter Vorsprung. Das darunterliegende
Band ist mit einem eingravierten, geometrischen Blatt-
muster geschmückt. Die Blattränder werden am Rand
durch eine leichte Zinnung voneinander abgesetzt. Der
Querschnitt und das eingravierte Dekor erlauben eine
Zuweisung zu spätarchaischen Dreifussringuntersät-
zen. Genaue Entsprechungen im Muster sind mir nicht
bekannt. Allgemeine Vergleichsstücke finden sich von
Unteritalien über Trebeni5te bis nach Griechenland.
Zeitlich gehören diese Dreifussringuntersätze in spät-
archaische Zeit.

Nr. 184 könnte man wegen seines Dekors, eines
sauber geschnittenen Blattkranzes, in die Nähe der
oben behandelten Beckengriffe stellen337. Allein der
Durchmesser der Scheibe vonT ,6 cm ist für die Schei-
benattaschen zu gross. Die leichte Aufwölbung gegen

die Mitte deutet aber auf einen ähnlichen Verwen-
dungszweck.

Nr. 185 ist das Balusterende eines Situlen- oder Ei-
merhenkels. Balusterenden treten nach Gauer ab der
ausgehenden spätarchaischen Zeit auf::s. Gute Verglei-
che liefern frühklassische Beispiele aus Olympia::r.
Diesen Zeitansatz bestätigt auch der achtkantige Hen-
kel. In Etrurien scheint das Balusterende erst im 4. Jh.
v.Chr. übernommen worden 7s ssll:+0. Normalerweise
sind dort im 5 Jh. v.Chr. die Henkel mit Knospenen-
den ausgestattet. Nr. 185 ist das jüngste griechische
Objekt des Depots von Arbedo und datiert in die früh-
klassische Phase (480-450).

Nr. 186 gehört zu einem Möbel- oder KastengrifF+r.
Für die Befestigung im Holz ist ein runder Eisenstab
übergossen, das Auflager ist scheibenförmig ausgebil-
det. Der achtkantige Griff zeigt nicht eine Rechteck-
form, sondern der Mittelbügel hängt durch. Die beiden
Ecken neigen sich leicht nach innen. Eine genaue Ent-
sprechung habe ich nicht gefunden. Üblicherweise
sind die Ecken nach aussen zugespitzt. Mit den nor-
malen Griffen stimmen aber die Auflager, der Mittel-
einzug und der achtkantige Querschnitt überein. Die
strenge Rechteckform der Griffe wird ab der frühklas-
sischen Zeit durch das Durchhängen des Mittelbtigels
belebt. Dieser Zeit könnte unser Stück angehören.

Der Nagel Nr. 187 dürfte ehemals ein profiliertes
Ende und einen langen Stift besessen haben. Solche
Nägel finden sich häufig in griechischen Komplexen342.
Sie dienten als Ziernägel an Türen, Möbeln oder Sär-
gen:a:. Die Chronologie dieser Nägel ist mangels gesi-
cherter Komplexe unklar.

4.1.8. Unbestimmbare Objekte, etruskisch oder
griechisch (Nr. 188-203)

Nr. 188 ist ein bronzener Schlangenkopf. Charak-
teristisch sind die leicht rhombische Kopfform mit
stumpfer Schnauze, die Vertikallinien auf der Seite so-
wie die Zeichnung auf der Oberseite344. Der Kopf ist
sehr flach und besitzt keine Augen. Als Besonderheit
sind die senkrechten Striche auf den beiden Seiten zu
nennen. Weder die Herkunft noch die Funktion des

(tiicks rst näher zu bestimmen' Nr' 189 besteht aus ei-

I-]-.-""*"ltten, im Querschnitt trapezförmigen Bron-

;;;";. J"tten beide Enden abgebrochen sind' Auf ei-

n"r S"it" ist der durch feine Kerben abgesetzte Ansatz

"in"r 
*"lt".en, abgehenden Stabes erhalten, der V-för-

Äie "w"i 
Wellen verbindet' Das ehemalige Dekor-

,.h""mu lässt sich nicht rekonstruieren' Das Stück ist

ieicht gebogen. Es könnte als Verzierung auf einem

Gefäss aufgelegen haben. Sicher ausgeschlossen wer-

den kann die Zugehötigkeit zu einem frühlatönezeitli-

chen, durchbrochenen Bronzegürtelhaken345' Einfache,

praktisch freistehende Wellenlinien gibt es bei dieser

bU.i"ttguttung nicht. Nr. 190 ist mit einem einziselier-

ten Dekor verziert. Zu identifizieren sind eine Volute,

ein Balken sowie darunter schräg laufende Linien, die

zu einer Palmette gehören könnten' Das Stück ist mit

einer Dicke von gut 0,3 cm recht massiv' Nr. 191 ist

die überaus grosse Attasche eines Bronzegefässes. Sie

ist herzförmig und besitzt oben zwei deutliche Einzi-
ge. Die Spitie sowie der breite Henkel- oder Ösen-

teil sind abgebrochen. Im Zentrum liegt ein Niet, des-

sen Rückseite stark vergrössert ist. An ihm haftet noch

ein Stück des ehemals zugehörigen Gefässes, welches

wohl ansehnliche Ausmasse besass, was aufgrund der

Dicke des Gefässbleches und der Grösse der Attasche

angenommen werden kann. Das Stück ist roh gearbei-

tet und weist als Zier nv eine gefaste Kante auf' Den

Verbiegungen nach zu schliessen wurde das Stück mit
Gewalt zefierlt. Zu dieser Attasche kenne ich kein Ver-

gleichsstück. Die Massivität und die beiden spitzen

Einzüge erinnern an die Nr. 155 und 168. Eine etrus-

kische Produktion scheint deshalb möglich. Wohl zu

Gefässhenkeln gehören die Nr. 192 und 193. Erstere

zeigt eine kleine, vom Henkel ganz verdeckte Atta-
sche, die ehemals wohl an einem Gefässkörper aufge-

nietet war. Nr. 194 gehört möglicherweise zu einer Si-

tulenattasche. Die Massivität des Stücks lässt vermu-
ten, dass es sich dabei nicht um eine Attasche aus dem

Golaseccagebiet handelt. Konkrete Vergleiche aus Etru-
rien kenne ich aber nicht. Die Nr. 195-200 stammen

von Griffen. Die Nr. 195 und 196 sind achtkantig, die

Nr. 197-200 rund. Sie können sowohl zu griechischen

Schwenkhenkeln (vgl. Nr. 179.180) als auch zu Hen-

keln von etruskischen Becken (vgl. Nr. 130) gehören.

Nr. 201 besteht aus zwei wohl zusammen gegossenen

Rundstäben, die in der Mitte eine kleine Öffnung frei-
lassen. Konkrete Vergleiche fehlen, doch gibt es grie-

chische Beckenattaschen, die aus mehreren Rundstä-

ben bestehen3a6. Ein Stabdreifuss kann ausgeschlossen

werden, da dort nie zwei Rundstäbe einen Bogen bil-
den und da bei Nr. 201 am Scheitelpunkt ein Ansatz-

punkt für den Ring fehlt. Die Nr. 202 und 203 zeigen

beide Reste von Blei oder Lot. Bei Nr. 202 handelt es

sich sicher um einen Lotstreifen, der sich 0,5 cm breit
dem Blechrand entlang zieht. Grössere Lot- oder Blei-
stücke sind auf der Oberfläche von Nr. 203 erhalten

geblieben. Das Blei scheint teilweise unter, teilweise
aber auch über dem umgebogenem Rand zu liegen.

Das Löten von Blechen ist im Golaseccagebiet nicht
bekannt, es muss sich deshalb um etruskische oder

griechische Stücke handeln.

336 Olympia: Gauer 1991, Taf.56,2 (P6)r 58,la (P9)l 58,1b (p8). - ptoi-
on: J. Ducat, Les Kouroi du Ptoion. Bibl. Ecoles franqaises d'Athönes
et de Rome 219 (Paris 1971) Nr. 301; Taf. CL[I,3. - Lindos: Ch.
Blinkenberg, Lindos. Fouilles de l'Acropole 1902-1914. I: Les pe-
tits objets (Berlin 1931) Taf . 30,734.135 (mit gedrücktem Buckel-
zierat). - Trebeni5te: N. Vulii, Neue Gräber in Trebenischte. Jahresh.
österr. Arch. Inst. Wien XXVilI, 1933, 164-186 bes. Nr. 24; 177
Abb. 88. - Boston: M. Comstock/C. Vermeule, Greek, Etruscan and
Roman Bronzes in the Museum of Fine Arts Boston (Boston l97l)
Nr. 430.

33'7 B.D. Filow, Die archaische Nekropole von Trebenischte am Ochri-
da-See (Berlin/Leipzig 1927) 71 Abb. 79 (Becken Nr. 84).

338 Gauer 1991, 118-122.
339 Gauer 1991, Abb. 29,E138.E140.
340 Giuliani Pomes 1957, 62Fi5,34;69 Fig. 35; 70 Fig. 36.
341 Gauer i991,68.
342 Robinson 1940,260,2'11-214; Taf. LXXII-LXXIV; mit weirerer Li-

teratur. - Ch. Waldstein, The Argive Heraeum II (BostonA{ew York
1905) 325f ., Taf. CXXXIY2'149.2150.275'1.

343 Diskussion bei Robinson 1940,260. Dazu Th. Wiegand/H. Schrader,
Priene (Berlin 1904) 304-306; Not. Scavi Ant. 1893, 456 Fig.; 451
Anm. l.

344 Gute Übersicht i.iber gliechische Schlangenköpfe bei Gauer 1991,
153f.; Abb. 1.

345 Dazu Frey
346 Gauer 1991

1991 mit weiterer Literatur
, Taf.60,3 (P 16; P 17).
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sten gefasst. Der sechskantige Bügel zeigt einen stark
gerundeten Griff an. Nur die Schauseite des Griffes ist
plastisch ausgearbeitet, die <Rückseite> ist gerundet.
Die Form und das Dekor des Griffes führt zu folgen-
den Vergleichen: Olympia (Gauer P6, P8, P9), Ptoion.
Lindos, Trebeni5te, Grab IX und ein Stück in Boston:3e.
Gauer bezeichnete die beiden Stücke P8 und P9 als
Vorläufer oder frühe Vertreter der sog. Trebeni$te-
Klasse, welche er ins letzte Drittel des 6. Jh. v.Chr.
stellte. Undere Stücke dürften deshalb vielleicht etwas
älter sein. Gauer datierte das Stück P6 aus stilistischen
Überlegungen ein bis zwei Jahrzehnte nach der Jahr-
hundertmitte, die Stücke P8 und P9 aber schon ins 3.
Viertel des 6. Jh. Der Abstand zwischen beiden Grup-
pen kann nicht gross sein, da im Grab IX von Trebe-
ni5te am selben Podanipter je ein Henkel der beiden
Gruppen sitzt. Eine Werkstattzuschreibung ist bei un-
serem Stück nicht zu wagen, da die Attasche nicht
ganz erhalten und die Diskussion der Zuschreibungen
sehr kontrovers ist.

Nr. 183 gehört zu einem Dreifussringuntersatz. Der
Durchmesser ist nicht bestimmbar, die Höhe des Rin-
ges von 2,9 cm lässt aber auf einen grossen Ringun-
tersatz mit einem Durchmesser von 20-35 cm schlies-
sen. Der Ring besitzt einen f-förmigen Querschnitt.
Das nach innen hineinragende Auflager ist abgebro-
chen, doch lässt es sich anhand einer durchlaufenden
Kerbe nachweisen. Auf der Vorderseite sitzt oben ein
kleiner, unverzierter Vorsprung. Das darunterliegende
Band ist mit einem eingravierten, geometrischen Blatt-
muster geschmückt. Die Blattränder werden am Rand
durch eine leichte Zinnung voneinander abgesetzt. Der
Querschnitt und das eingravierte Dekor erlauben eine
Zuweisung zu spätarchaischen Dreifussringuntersät-
zen. Genaue Entsprechungen im Muster sind mir nicht
bekannt. Allgemeine Vergleichsstücke finden sich von
Unteritalien über Trebeni5te bis nach Griechenland.
Zeitlich gehören diese Dreifussringuntersätze in spät-
archaische Zeit.

Nr. 184 könnte man wegen seines Dekors, eines
sauber geschnittenen Blattkranzes, in die Nähe der
oben behandelten Beckengriffe stellen337. Allein der
Durchmesser der Scheibe vonT ,6 cm ist für die Schei-
benattaschen zu gross. Die leichte Aufwölbung gegen

die Mitte deutet aber auf einen ähnlichen Verwen-
dungszweck.

Nr. 185 ist das Balusterende eines Situlen- oder Ei-
merhenkels. Balusterenden treten nach Gauer ab der
ausgehenden spätarchaischen Zeit auf::s. Gute Verglei-
che liefern frühklassische Beispiele aus Olympia::r.
Diesen Zeitansatz bestätigt auch der achtkantige Hen-
kel. In Etrurien scheint das Balusterende erst im 4. Jh.
v.Chr. übernommen worden 7s ssll:+0. Normalerweise
sind dort im 5 Jh. v.Chr. die Henkel mit Knospenen-
den ausgestattet. Nr. 185 ist das jüngste griechische
Objekt des Depots von Arbedo und datiert in die früh-
klassische Phase (480-450).

Nr. 186 gehört zu einem Möbel- oder KastengrifF+r.
Für die Befestigung im Holz ist ein runder Eisenstab
übergossen, das Auflager ist scheibenförmig ausgebil-
det. Der achtkantige Griff zeigt nicht eine Rechteck-
form, sondern der Mittelbügel hängt durch. Die beiden
Ecken neigen sich leicht nach innen. Eine genaue Ent-
sprechung habe ich nicht gefunden. Üblicherweise
sind die Ecken nach aussen zugespitzt. Mit den nor-
malen Griffen stimmen aber die Auflager, der Mittel-
einzug und der achtkantige Querschnitt überein. Die
strenge Rechteckform der Griffe wird ab der frühklas-
sischen Zeit durch das Durchhängen des Mittelbtigels
belebt. Dieser Zeit könnte unser Stück angehören.

Der Nagel Nr. 187 dürfte ehemals ein profiliertes
Ende und einen langen Stift besessen haben. Solche
Nägel finden sich häufig in griechischen Komplexen342.
Sie dienten als Ziernägel an Türen, Möbeln oder Sär-
gen:a:. Die Chronologie dieser Nägel ist mangels gesi-
cherter Komplexe unklar.

4.1.8. Unbestimmbare Objekte, etruskisch oder
griechisch (Nr. 188-203)

Nr. 188 ist ein bronzener Schlangenkopf. Charak-
teristisch sind die leicht rhombische Kopfform mit
stumpfer Schnauze, die Vertikallinien auf der Seite so-
wie die Zeichnung auf der Oberseite344. Der Kopf ist
sehr flach und besitzt keine Augen. Als Besonderheit
sind die senkrechten Striche auf den beiden Seiten zu
nennen. Weder die Herkunft noch die Funktion des

(tiicks rst näher zu bestimmen' Nr' 189 besteht aus ei-

I-]-.-""*"ltten, im Querschnitt trapezförmigen Bron-

;;;";. J"tten beide Enden abgebrochen sind' Auf ei-

n"r S"it" ist der durch feine Kerben abgesetzte Ansatz

"in"r 
*"lt".en, abgehenden Stabes erhalten, der V-för-

Äie "w"i 
Wellen verbindet' Das ehemalige Dekor-

,.h""mu lässt sich nicht rekonstruieren' Das Stück ist

ieicht gebogen. Es könnte als Verzierung auf einem

Gefäss aufgelegen haben. Sicher ausgeschlossen wer-

den kann die Zugehötigkeit zu einem frühlatönezeitli-

chen, durchbrochenen Bronzegürtelhaken345' Einfache,

praktisch freistehende Wellenlinien gibt es bei dieser

bU.i"ttguttung nicht. Nr. 190 ist mit einem einziselier-

ten Dekor verziert. Zu identifizieren sind eine Volute,

ein Balken sowie darunter schräg laufende Linien, die

zu einer Palmette gehören könnten' Das Stück ist mit

einer Dicke von gut 0,3 cm recht massiv' Nr. 191 ist

die überaus grosse Attasche eines Bronzegefässes. Sie

ist herzförmig und besitzt oben zwei deutliche Einzi-
ge. Die Spitie sowie der breite Henkel- oder Ösen-

teil sind abgebrochen. Im Zentrum liegt ein Niet, des-

sen Rückseite stark vergrössert ist. An ihm haftet noch

ein Stück des ehemals zugehörigen Gefässes, welches

wohl ansehnliche Ausmasse besass, was aufgrund der

Dicke des Gefässbleches und der Grösse der Attasche

angenommen werden kann. Das Stück ist roh gearbei-

tet und weist als Zier nv eine gefaste Kante auf' Den

Verbiegungen nach zu schliessen wurde das Stück mit
Gewalt zefierlt. Zu dieser Attasche kenne ich kein Ver-

gleichsstück. Die Massivität und die beiden spitzen

Einzüge erinnern an die Nr. 155 und 168. Eine etrus-

kische Produktion scheint deshalb möglich. Wohl zu

Gefässhenkeln gehören die Nr. 192 und 193. Erstere

zeigt eine kleine, vom Henkel ganz verdeckte Atta-
sche, die ehemals wohl an einem Gefässkörper aufge-

nietet war. Nr. 194 gehört möglicherweise zu einer Si-

tulenattasche. Die Massivität des Stücks lässt vermu-
ten, dass es sich dabei nicht um eine Attasche aus dem

Golaseccagebiet handelt. Konkrete Vergleiche aus Etru-
rien kenne ich aber nicht. Die Nr. 195-200 stammen

von Griffen. Die Nr. 195 und 196 sind achtkantig, die

Nr. 197-200 rund. Sie können sowohl zu griechischen

Schwenkhenkeln (vgl. Nr. 179.180) als auch zu Hen-

keln von etruskischen Becken (vgl. Nr. 130) gehören.

Nr. 201 besteht aus zwei wohl zusammen gegossenen

Rundstäben, die in der Mitte eine kleine Öffnung frei-
lassen. Konkrete Vergleiche fehlen, doch gibt es grie-

chische Beckenattaschen, die aus mehreren Rundstä-

ben bestehen3a6. Ein Stabdreifuss kann ausgeschlossen

werden, da dort nie zwei Rundstäbe einen Bogen bil-
den und da bei Nr. 201 am Scheitelpunkt ein Ansatz-

punkt für den Ring fehlt. Die Nr. 202 und 203 zeigen

beide Reste von Blei oder Lot. Bei Nr. 202 handelt es

sich sicher um einen Lotstreifen, der sich 0,5 cm breit
dem Blechrand entlang zieht. Grössere Lot- oder Blei-
stücke sind auf der Oberfläche von Nr. 203 erhalten

geblieben. Das Blei scheint teilweise unter, teilweise
aber auch über dem umgebogenem Rand zu liegen.

Das Löten von Blechen ist im Golaseccagebiet nicht
bekannt, es muss sich deshalb um etruskische oder

griechische Stücke handeln.

336 Olympia: Gauer 1991, Taf.56,2 (P6)r 58,la (P9)l 58,1b (p8). - ptoi-
on: J. Ducat, Les Kouroi du Ptoion. Bibl. Ecoles franqaises d'Athönes
et de Rome 219 (Paris 1971) Nr. 301; Taf. CL[I,3. - Lindos: Ch.
Blinkenberg, Lindos. Fouilles de l'Acropole 1902-1914. I: Les pe-
tits objets (Berlin 1931) Taf . 30,734.135 (mit gedrücktem Buckel-
zierat). - Trebeni5te: N. Vulii, Neue Gräber in Trebenischte. Jahresh.
österr. Arch. Inst. Wien XXVilI, 1933, 164-186 bes. Nr. 24; 177
Abb. 88. - Boston: M. Comstock/C. Vermeule, Greek, Etruscan and
Roman Bronzes in the Museum of Fine Arts Boston (Boston l97l)
Nr. 430.

33'7 B.D. Filow, Die archaische Nekropole von Trebenischte am Ochri-
da-See (Berlin/Leipzig 1927) 71 Abb. 79 (Becken Nr. 84).

338 Gauer 1991, 118-122.
339 Gauer 1991, Abb. 29,E138.E140.
340 Giuliani Pomes 1957, 62Fi5,34;69 Fig. 35; 70 Fig. 36.
341 Gauer i991,68.
342 Robinson 1940,260,2'11-214; Taf. LXXII-LXXIV; mit weirerer Li-

teratur. - Ch. Waldstein, The Argive Heraeum II (BostonA{ew York
1905) 325f ., Taf. CXXXIY2'149.2150.275'1.

343 Diskussion bei Robinson 1940,260. Dazu Th. Wiegand/H. Schrader,
Priene (Berlin 1904) 304-306; Not. Scavi Ant. 1893, 456 Fig.; 451
Anm. l.

344 Gute Übersicht i.iber gliechische Schlangenköpfe bei Gauer 1991,
153f.; Abb. 1.

345 Dazu Frey
346 Gauer 1991

1991 mit weiterer Literatur
, Taf.60,3 (P 16; P 17).
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4.2. Golasecca-Formen (Nr. 204-1110)

4.2.1. Objekte aus derZeit vor dem 6. Jh. v.Chr.
(Nr. 204-215)

Der Dolch Nr. 204 ist zweinietig und besitzt eine
rechteckige, oben etwas eingezogene Griffplatte. Zwi-
schen Griffplatte und Klinge ist ein leichter Absatz zu
erkennen, der wohl von der Schäftung herrührt. Die im
Querschnitt rhombische Klinge ist kurz und besitzt
durch das mehrmalige Überschleifen leicht ge-
schwungene Schneiden. Der Dolch gehört zum von
Bianco Peroni definierten Typ Frasassi, der seinen
Verbreitungsschwerpunkt in Oberitalien besitzt34i . Zur
Datierung brauchbare Komplexe fehlen. Anhand ty-
pologischer Überlegungen und dem Vorkommen von
zwei Exemplaren in oberitalischen Seerandsiedlungen
stellte Bianco Peroni den Typ in die fortgeschrittene
bis späte Frühbronzezeit.

Das Fragment einer Lanzenspitze Nr. 205 mit ab-
geplatteter Mittelrippe und zweifach fazettierter
Schneide findet einen guten Vergleich im Depotfund
von Malpensa, der nach De Marinis in die Phase Ha
A1 gehör1:+a.

Die Nadel Nr. 206 besitzt einen konischen Kopf
und einen leicht verdickten Hals. Sie lässt sich dem
Typ <Vari spilloni con capocchia troncoconica e collo
ingrossato>> Carancinis Tgyysisgp:+s. Diese Form ist von
der Lombardei bis zum Gardasee und bis in die Emi-
lia verbreitet, Zwei Gräber datieren den Typ in die pha-
se Bz D (bronzo recente).

Die Nadel mit profiliertem Schaft Nr. 207 findet
Vergleiche bei Nadeln des Typs Angarano und bei ei-
ner Variante des Typs Torri d'Arcugnano35o. Letzterer
scheint in ganz Italien verbreitet zu sein, während der
erste nur im Veneto bekannt ist. Carancini datierte bei-
de in die fortgeschrittene Spätbronzezeit (bronzo fina-
le).

Das verbogene Fragment eines Armbands Nr. 208
gehört zum von Päszthory definierten Typ <mit repe-
tierten Bogenpaaren verzierte Armbänder>35r. Er ala-
tiert in die Phase Bz D und ist im Tessin und in der

Lombardei verbreitet, die nächsten Vergleichsbeispie-
le finden sich in Cerinasca d'Arbedo. Möglicherweise
zu einem ähnlichen Armbandtyp gehört das unver-
zierte Stück Nr. 209.

Das Pinzettenfragment Nr. 210 zeigt als Charakte-
ristika ein breites, trapezförmiges Blatt und eine Ver-
dickung des Schaftes. Beide sind mit Buckeln verziert.
Es gehört deshalb zum Typ Fontanella-Vidolasco, der
in Oberitalien gut belegt ist3s2. Nach Müller-Karpe tre-
ten die Pinzetten hauptsächlich in seinen Phasen Ha
A2-Bl auf. Peroni datierte den Typ in die fase piena
und die fase terminale des bronzo finale.

Nr. 211 lässt sich wohl einer Violinbogenfibel zu-
weisen. Der Fuss ist einseitig etwas verbreitert und der
rundstabige Bügel weist eine gute Strecke über dem
Fuss einen markanten Knick nach links auf. Das Frag-
ment entspricht damit nicht der kanonischen Fibel-
form, doch lassen sich solche Abweichungen bei
frühen Fibelformen gelegentlich beobachten3s3. Das
Stück wurde an der Bruchstelle sekundär verschlagen.
Der verhältnismässig hohe Ansatz des Knicks erlaubt
eine Ansprache als Violinbogenfibel mit asymmetri-
schem Bügel:s+. Müller-Karpe datierte diesen Typ in
seine Phase Ha A1 (I2. Jh. v.Chr.), da er die Violin-
bogenfibeln mit asymmetrischem Bügel als jünger be-
trachtete als diejenigen mit symmetrischem Bügel. Von
Eles Masi wies jedoch auf Stücke mit asymmetrischem
Bügel hin, welche bereits aus älteren Komplexen stam-
men.

Nr. 212 gehört wohl auch zu einer Fibel, wegen des
Knicks möglicherweise ebenfalls zu einer Violinbo-
genfibel mit asymmetrischem Bügel oder aber zu ei-
ner Bogenfibel35s. Der Fuss ist hier symmetrisch und
endet in typischer Weise zipfelartig. Eine Datierung in
die SpätbronzezeiL (Ha A1-81) scheint jedenfalls ge-
sichert.

Die Fibel Nr. 213 mit gedrücktem Bügel und
deckendem Winkelmuster besitzt ein gutes Ver-
gleichsstück aus Romagnano. Bedeutend grössere Ex-
emplare, aber mit gleichem Dekor stammen aus Este356.

Beide Typen scheinen hauptsächlich im östlichen Ober-

i,uti"n verbreitet zu sein und ins 8' und 7 ' Ih' v'Chr'

nt datieten'
Für die Navicellafibel Nr. 214 kenne ich keinen di-

rekten Vergleich. Vom Dekor her, einem zentralen

Winkelband, das von zwei Schrägstrichlinien begleitet

wird, lässt sie sich am besten mit Navicellafibeln des

8. und 7. Jh. v.Chr. aus Este vergleichen3s?.

Nr. 215 gehört zu einem unverzierten Bandarmreif'

Nach De Marinis, der die Entwicklung dieses Typs be-

schrieb, kann das Stück aufgrund des linsenförmigen

Querschnitts und der massiven Mittelrippe der Phase

G I C zugewiesen werden. Vergleichsstücke stammen

aus Como, Ca' Morta3ss. Im Tessin sind Bandarmreife

- auch die späteren Varianten, die bis nach G III A1

laufen - unbekannt.

4.2.2. Objekte des 6. und 5. Jh. v.Chr. (Nr. 216-1110)

4.2.2.1. Bemerkungen zu den Fibeln

Im Depot von Arbedo gibt es keine einzige ganz

erhaltene Fibel. Generell sind Fuss, Bügel und Nadel
getrennt, so dass die Gliederung des Fundmaterials al-
lein anhand dieser <Einzelteile>> geschehen muss. Ver-
bindungen zwischen ihnen gibt es praktisch nicht. Nur
25 Fibelbügel lassen sich mit einem Fussabschluss ver-
binden, wobei mehr als die Hälfte davon Certosafibeln
sind. Daraus ergeben sich natürlich bei der Typenan-
sprache und bei der Datierung Probleme.

Am zahlreichsten vertreten sind die Fibelbügel. Ei-
ne erste Gliederung erfolgt nach der Art des Bügels:
Navicellafibel, Sanguisugafibel mit Tonkern, Sangui-
sugafibel mit Tonkern und Einlagen, massive Sangui-
sugafibel, Schlangenfibel, Dragofibel, Certosafibel,
andere Fibeltypen. Das zweite Gliederungskriterium
bilden je nach Typ die Grösse, die Form oder die Ver-
zierung.

4.2.2.2. Navicellafibeln ( Nr 2 I 6-243 )

Insgesamt 28 Fragmente können Navicellafibeln
zugewiesen werden. Als Navicellafibeln werden hier
Fibeln mit einer mittelgrossen bis grossen Öffnung
auf der Bügelunterseite bezeichnet, die niemals mit ei-
nem Bronz ezapfen verschlossen ist. Die Öffnungen

der Sanguisugafibeln mit Tonkern sind in der Regel
klein und können - müssen aber nicht - mit einem
Bronzezapfen verschlossen sein. Die Abgrenzung fällt
trotzdem in einigen Fällen schwer, so dass das Dekor
ebenso entscheidend für die Zuweisung eines Stücks
ist. So könnte Nr. 225 wegen der Bügelform und der
Grösse der Öffnung durchaus als Sanguisugafibel be-

trachtet werden, das Dekor weist es aber klar den Na-
vicellafibeln zu. Die zunehmende formale Anglei-
chung der beiden Fibeltypen wird wohl als chrono-
logisches Indiz zu werten sein: je jünger die Navicel-
lafibeln, desto grösser die Atrnlichkeit zu Sanguisu-
gafibeln.

Die Unterteilung der Navicellafibeln erfolgt nach
dem Dekor:
Navicellafibel mit Rautenmuster 7

zentrales Rautenmuster, mit Dreistrahl 2

zentrales Rautenmuster, mit Strichgruppen 1

zentale Querstrichgruppen 1

zentrale Längsstrichgruppen Z

übrige 1

Navicellafibel mit Längsstrichen 2

Längsstriche gerade 1

Dreistrahl 1

Navicellafibel mit zentralen Querstrichen,
Dreistrahl und Strichgruppen 5

Navicellafibel mit Strichzier, nicht näher

bestimmbar 13

Navicellafibel, unverziert 1

Für die Nr. 216 und 2I7 mit zentralem Rautenmu-
ster und Dreistrahl gibt es Vergleichsstücke aus Ce-

rinasca d'Arbedo und aus dem Depot von Parre, das

nur Material enthält, das vor die Phase Tessin C/G III
A1 datiert3se. Zur Nr. 218 mit zwei zentralen Rauten-
feldern kenne ich kein Vergleichsstück. Für Nr. 219

mit zentralen Querstrichen, beidseitigem Rautenfeld
und Strichgruppen gibt es zahlreiche Parallelen aus

dem Tessin und der Lombardei. Sie sind anhand der
gesicherten Inventare von Giubiasco, Grab 8 (1955);

Minusio, Ceresol Grab 3 und Perledo, Bologna Grab
von 1983 in die Phase Tessin B datiert360. Zu den Nr.
220 tnd 221 mit zentralen Län gs strichen, beidseitigem
Rautenfeld und Strichgruppen habe ich keine Ver-
gleichsbeispiele gefunden. Nr. 222 ist möglicherweise
Nr. 218 oder 220 anzuschliessen. Nr. 223 mit geraden

Längsstrichen und schmalem, freiem Mittelfeld besitzt
gute Vergleiche in der Lombardei, welche aber aus

nicht gesicherten Komplexen stammen36r. Für Nl224

347 V Bianco Peroni, I pugnali nell'Italia Continentale. pBF VI, l0
(Stuttgart 1994) Nr. 213-281.

348 R. De Marinis, Malpensa. Stud. Erruschi XLVll1 1979,5il-514.
De Marinis 1988a, 181 Nr. 143 (gebrochene Lanzenspitze). _ Ahn_
liche Lanzen aus dem Depot von Sassello (Savona), bric.del Ciaz:
Quad. Soprintend. Arch. Piemonte 12, 1994,32f .,Taf . X,1_3.

349 Carancini 1975, Nr. 1210-1295, bes. t2l0-1226.12i 8-1290.
?10 Carancini 1975, Nr'. 1416-1419, bes. 1417; 1639-1654, bes. 1653.
351 K. Päszthory, Der bronzezeitliche Arm- und Beinschmuck in der

Schweiz. P_BF X, 3 (München 1985) NL. 3j4-379. - Nachrräge: pre-
meno: R. Fumagalli, Tombe della cultura di Canegrate a pi.emeno
(NO). Sibrium X, 1970, 85-89. bes. 88. Fig. 6. - Gambotö: L. Si-
p9ne, L1 necropoli della tarda etä del bronzo di Gambolö (pV). Si-
brium XXI, 1990/91,89-147, bes. Taf. 16, t. 43.
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352 Peroni 1989, 93f.; Fig. 28,5. - Fundpunkte: Fonranella, Grab IX: L. Salza-
ni, La neglopoli detlletä del bronzö a Fontanella Mantova. preist. Alpi-
na 14, 1978, 115-162, bes. 147, Fig. 7,5. - Vidolasco (Crema), Siedlung:
R. De Marinis, Ritrovamenti dell'etä del bronzo finale in Lombardia. SI-
bdum XI, 1971172,53-98, bes. 85; Täf. X,4. - Frata polesine, Grab 168:
Salzani 1989, 34 Fig. 12,6; Grab 227: ebd., 39 Fig. 17,17. - Mühlau,
Grab 52: K.H. Wagner, Nordtiroler Urnenfelder: RöÄ.-Germ. For.sch. 15
(Berlin 1943) Taf. 16,ll. - Thaur: ebd., Taf. 1,21. - Grtinwald, Grab l:
Müller-Karpe 1959, Taf. 183,21. - Lirnone di Montenero: O. Montelius,

- La civilisation pdrnirve en Italie (Stockholm 1904) Taf. l2l,l1.
353 Von Eles Masi 1986, Nr. 15.68.88.125.260.
354 Von Eles Masi 1986, Nr'. 28-46.59-61.
355 Von Eles Masi 1986, Nr.45.216.217.241-243.
356 Von Eles Masi 1986, Nr.. 469-47i.505.

357 Von Eles Masi 1986, Nr. 7 19.723.758 ;7 61.1 63.11 1.781.791.800. I l7 l.
358 Von Eles Masi 1986,22'7f.; Anm. 102.
359 Allgemein zu Navicellafibeln: De Marinis 1974, 69f . - Cerinasca

d'Arbedo, Grab 13: Primas 1970, Taf. 25,18. - Patre: von Eles Ma-
si 1986, Nr. 961.

360 Giubiasco: Primas 1910,Taf .38,A8. Minusio: ebd., Taf. 42,D3. Per-
ledo: Casini 1994, l06f .; Fig. 64,2. - Weitere Tessiner Exemplale:
Cerinasca d'Arbedo, Grab 35: ebd., Taf. 19,E8; Grab 81: SLMZ,
12322. - Lombaldei: von Eles Masi 1986, Nr. 937-939.

361 Von Eles Masi 1986, Nr. 1066-1068.
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4.2. Golasecca-Formen (Nr. 204-1110)

4.2.1. Objekte aus derZeit vor dem 6. Jh. v.Chr.
(Nr. 204-215)

Der Dolch Nr. 204 ist zweinietig und besitzt eine
rechteckige, oben etwas eingezogene Griffplatte. Zwi-
schen Griffplatte und Klinge ist ein leichter Absatz zu
erkennen, der wohl von der Schäftung herrührt. Die im
Querschnitt rhombische Klinge ist kurz und besitzt
durch das mehrmalige Überschleifen leicht ge-
schwungene Schneiden. Der Dolch gehört zum von
Bianco Peroni definierten Typ Frasassi, der seinen
Verbreitungsschwerpunkt in Oberitalien besitzt34i . Zur
Datierung brauchbare Komplexe fehlen. Anhand ty-
pologischer Überlegungen und dem Vorkommen von
zwei Exemplaren in oberitalischen Seerandsiedlungen
stellte Bianco Peroni den Typ in die fortgeschrittene
bis späte Frühbronzezeit.

Das Fragment einer Lanzenspitze Nr. 205 mit ab-
geplatteter Mittelrippe und zweifach fazettierter
Schneide findet einen guten Vergleich im Depotfund
von Malpensa, der nach De Marinis in die Phase Ha
A1 gehör1:+a.

Die Nadel Nr. 206 besitzt einen konischen Kopf
und einen leicht verdickten Hals. Sie lässt sich dem
Typ <Vari spilloni con capocchia troncoconica e collo
ingrossato>> Carancinis Tgyysisgp:+s. Diese Form ist von
der Lombardei bis zum Gardasee und bis in die Emi-
lia verbreitet, Zwei Gräber datieren den Typ in die pha-
se Bz D (bronzo recente).

Die Nadel mit profiliertem Schaft Nr. 207 findet
Vergleiche bei Nadeln des Typs Angarano und bei ei-
ner Variante des Typs Torri d'Arcugnano35o. Letzterer
scheint in ganz Italien verbreitet zu sein, während der
erste nur im Veneto bekannt ist. Carancini datierte bei-
de in die fortgeschrittene Spätbronzezeit (bronzo fina-
le).

Das verbogene Fragment eines Armbands Nr. 208
gehört zum von Päszthory definierten Typ <mit repe-
tierten Bogenpaaren verzierte Armbänder>35r. Er ala-
tiert in die Phase Bz D und ist im Tessin und in der

Lombardei verbreitet, die nächsten Vergleichsbeispie-
le finden sich in Cerinasca d'Arbedo. Möglicherweise
zu einem ähnlichen Armbandtyp gehört das unver-
zierte Stück Nr. 209.

Das Pinzettenfragment Nr. 210 zeigt als Charakte-
ristika ein breites, trapezförmiges Blatt und eine Ver-
dickung des Schaftes. Beide sind mit Buckeln verziert.
Es gehört deshalb zum Typ Fontanella-Vidolasco, der
in Oberitalien gut belegt ist3s2. Nach Müller-Karpe tre-
ten die Pinzetten hauptsächlich in seinen Phasen Ha
A2-Bl auf. Peroni datierte den Typ in die fase piena
und die fase terminale des bronzo finale.

Nr. 211 lässt sich wohl einer Violinbogenfibel zu-
weisen. Der Fuss ist einseitig etwas verbreitert und der
rundstabige Bügel weist eine gute Strecke über dem
Fuss einen markanten Knick nach links auf. Das Frag-
ment entspricht damit nicht der kanonischen Fibel-
form, doch lassen sich solche Abweichungen bei
frühen Fibelformen gelegentlich beobachten3s3. Das
Stück wurde an der Bruchstelle sekundär verschlagen.
Der verhältnismässig hohe Ansatz des Knicks erlaubt
eine Ansprache als Violinbogenfibel mit asymmetri-
schem Bügel:s+. Müller-Karpe datierte diesen Typ in
seine Phase Ha A1 (I2. Jh. v.Chr.), da er die Violin-
bogenfibeln mit asymmetrischem Bügel als jünger be-
trachtete als diejenigen mit symmetrischem Bügel. Von
Eles Masi wies jedoch auf Stücke mit asymmetrischem
Bügel hin, welche bereits aus älteren Komplexen stam-
men.

Nr. 212 gehört wohl auch zu einer Fibel, wegen des
Knicks möglicherweise ebenfalls zu einer Violinbo-
genfibel mit asymmetrischem Bügel oder aber zu ei-
ner Bogenfibel35s. Der Fuss ist hier symmetrisch und
endet in typischer Weise zipfelartig. Eine Datierung in
die SpätbronzezeiL (Ha A1-81) scheint jedenfalls ge-
sichert.

Die Fibel Nr. 213 mit gedrücktem Bügel und
deckendem Winkelmuster besitzt ein gutes Ver-
gleichsstück aus Romagnano. Bedeutend grössere Ex-
emplare, aber mit gleichem Dekor stammen aus Este356.

Beide Typen scheinen hauptsächlich im östlichen Ober-

i,uti"n verbreitet zu sein und ins 8' und 7 ' Ih' v'Chr'

nt datieten'
Für die Navicellafibel Nr. 214 kenne ich keinen di-

rekten Vergleich. Vom Dekor her, einem zentralen

Winkelband, das von zwei Schrägstrichlinien begleitet

wird, lässt sie sich am besten mit Navicellafibeln des

8. und 7. Jh. v.Chr. aus Este vergleichen3s?.

Nr. 215 gehört zu einem unverzierten Bandarmreif'

Nach De Marinis, der die Entwicklung dieses Typs be-

schrieb, kann das Stück aufgrund des linsenförmigen

Querschnitts und der massiven Mittelrippe der Phase

G I C zugewiesen werden. Vergleichsstücke stammen

aus Como, Ca' Morta3ss. Im Tessin sind Bandarmreife

- auch die späteren Varianten, die bis nach G III A1

laufen - unbekannt.

4.2.2. Objekte des 6. und 5. Jh. v.Chr. (Nr. 216-1110)

4.2.2.1. Bemerkungen zu den Fibeln

Im Depot von Arbedo gibt es keine einzige ganz

erhaltene Fibel. Generell sind Fuss, Bügel und Nadel
getrennt, so dass die Gliederung des Fundmaterials al-
lein anhand dieser <Einzelteile>> geschehen muss. Ver-
bindungen zwischen ihnen gibt es praktisch nicht. Nur
25 Fibelbügel lassen sich mit einem Fussabschluss ver-
binden, wobei mehr als die Hälfte davon Certosafibeln
sind. Daraus ergeben sich natürlich bei der Typenan-
sprache und bei der Datierung Probleme.

Am zahlreichsten vertreten sind die Fibelbügel. Ei-
ne erste Gliederung erfolgt nach der Art des Bügels:
Navicellafibel, Sanguisugafibel mit Tonkern, Sangui-
sugafibel mit Tonkern und Einlagen, massive Sangui-
sugafibel, Schlangenfibel, Dragofibel, Certosafibel,
andere Fibeltypen. Das zweite Gliederungskriterium
bilden je nach Typ die Grösse, die Form oder die Ver-
zierung.

4.2.2.2. Navicellafibeln ( Nr 2 I 6-243 )

Insgesamt 28 Fragmente können Navicellafibeln
zugewiesen werden. Als Navicellafibeln werden hier
Fibeln mit einer mittelgrossen bis grossen Öffnung
auf der Bügelunterseite bezeichnet, die niemals mit ei-
nem Bronz ezapfen verschlossen ist. Die Öffnungen

der Sanguisugafibeln mit Tonkern sind in der Regel
klein und können - müssen aber nicht - mit einem
Bronzezapfen verschlossen sein. Die Abgrenzung fällt
trotzdem in einigen Fällen schwer, so dass das Dekor
ebenso entscheidend für die Zuweisung eines Stücks
ist. So könnte Nr. 225 wegen der Bügelform und der
Grösse der Öffnung durchaus als Sanguisugafibel be-

trachtet werden, das Dekor weist es aber klar den Na-
vicellafibeln zu. Die zunehmende formale Anglei-
chung der beiden Fibeltypen wird wohl als chrono-
logisches Indiz zu werten sein: je jünger die Navicel-
lafibeln, desto grösser die Atrnlichkeit zu Sanguisu-
gafibeln.

Die Unterteilung der Navicellafibeln erfolgt nach
dem Dekor:
Navicellafibel mit Rautenmuster 7

zentrales Rautenmuster, mit Dreistrahl 2

zentrales Rautenmuster, mit Strichgruppen 1

zentale Querstrichgruppen 1

zentrale Längsstrichgruppen Z

übrige 1

Navicellafibel mit Längsstrichen 2

Längsstriche gerade 1

Dreistrahl 1

Navicellafibel mit zentralen Querstrichen,
Dreistrahl und Strichgruppen 5

Navicellafibel mit Strichzier, nicht näher

bestimmbar 13

Navicellafibel, unverziert 1

Für die Nr. 216 und 2I7 mit zentralem Rautenmu-
ster und Dreistrahl gibt es Vergleichsstücke aus Ce-

rinasca d'Arbedo und aus dem Depot von Parre, das

nur Material enthält, das vor die Phase Tessin C/G III
A1 datiert3se. Zur Nr. 218 mit zwei zentralen Rauten-
feldern kenne ich kein Vergleichsstück. Für Nr. 219

mit zentralen Querstrichen, beidseitigem Rautenfeld
und Strichgruppen gibt es zahlreiche Parallelen aus

dem Tessin und der Lombardei. Sie sind anhand der
gesicherten Inventare von Giubiasco, Grab 8 (1955);

Minusio, Ceresol Grab 3 und Perledo, Bologna Grab
von 1983 in die Phase Tessin B datiert360. Zu den Nr.
220 tnd 221 mit zentralen Län gs strichen, beidseitigem
Rautenfeld und Strichgruppen habe ich keine Ver-
gleichsbeispiele gefunden. Nr. 222 ist möglicherweise
Nr. 218 oder 220 anzuschliessen. Nr. 223 mit geraden

Längsstrichen und schmalem, freiem Mittelfeld besitzt
gute Vergleiche in der Lombardei, welche aber aus

nicht gesicherten Komplexen stammen36r. Für Nl224

347 V Bianco Peroni, I pugnali nell'Italia Continentale. pBF VI, l0
(Stuttgart 1994) Nr. 213-281.

348 R. De Marinis, Malpensa. Stud. Erruschi XLVll1 1979,5il-514.
De Marinis 1988a, 181 Nr. 143 (gebrochene Lanzenspitze). _ Ahn_
liche Lanzen aus dem Depot von Sassello (Savona), bric.del Ciaz:
Quad. Soprintend. Arch. Piemonte 12, 1994,32f .,Taf . X,1_3.

349 Carancini 1975, Nr. 1210-1295, bes. t2l0-1226.12i 8-1290.
?10 Carancini 1975, Nr'. 1416-1419, bes. 1417; 1639-1654, bes. 1653.
351 K. Päszthory, Der bronzezeitliche Arm- und Beinschmuck in der

Schweiz. P_BF X, 3 (München 1985) NL. 3j4-379. - Nachrräge: pre-
meno: R. Fumagalli, Tombe della cultura di Canegrate a pi.emeno
(NO). Sibrium X, 1970, 85-89. bes. 88. Fig. 6. - Gambotö: L. Si-
p9ne, L1 necropoli della tarda etä del bronzo di Gambolö (pV). Si-
brium XXI, 1990/91,89-147, bes. Taf. 16, t. 43.
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352 Peroni 1989, 93f.; Fig. 28,5. - Fundpunkte: Fonranella, Grab IX: L. Salza-
ni, La neglopoli detlletä del bronzö a Fontanella Mantova. preist. Alpi-
na 14, 1978, 115-162, bes. 147, Fig. 7,5. - Vidolasco (Crema), Siedlung:
R. De Marinis, Ritrovamenti dell'etä del bronzo finale in Lombardia. SI-
bdum XI, 1971172,53-98, bes. 85; Täf. X,4. - Frata polesine, Grab 168:
Salzani 1989, 34 Fig. 12,6; Grab 227: ebd., 39 Fig. 17,17. - Mühlau,
Grab 52: K.H. Wagner, Nordtiroler Urnenfelder: RöÄ.-Germ. For.sch. 15
(Berlin 1943) Taf. 16,ll. - Thaur: ebd., Taf. 1,21. - Grtinwald, Grab l:
Müller-Karpe 1959, Taf. 183,21. - Lirnone di Montenero: O. Montelius,

- La civilisation pdrnirve en Italie (Stockholm 1904) Taf. l2l,l1.
353 Von Eles Masi 1986, Nr. 15.68.88.125.260.
354 Von Eles Masi 1986, Nr'. 28-46.59-61.
355 Von Eles Masi 1986, Nr.45.216.217.241-243.
356 Von Eles Masi 1986, Nr.. 469-47i.505.

357 Von Eles Masi 1986, Nr. 7 19.723.758 ;7 61.1 63.11 1.781.791.800. I l7 l.
358 Von Eles Masi 1986,22'7f.; Anm. 102.
359 Allgemein zu Navicellafibeln: De Marinis 1974, 69f . - Cerinasca

d'Arbedo, Grab 13: Primas 1970, Taf. 25,18. - Patre: von Eles Ma-
si 1986, Nr. 961.

360 Giubiasco: Primas 1910,Taf .38,A8. Minusio: ebd., Taf. 42,D3. Per-
ledo: Casini 1994, l06f .; Fig. 64,2. - Weitere Tessiner Exemplale:
Cerinasca d'Arbedo, Grab 35: ebd., Taf. 19,E8; Grab 81: SLMZ,
12322. - Lombaldei: von Eles Masi 1986, Nr. 937-939.

361 Von Eles Masi 1986, Nr. 1066-1068.
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94.0 cm

I4.7 cm133.9 cm

54.6 cmI3.8 crn

124.5 crnI3.7 cn

44.4 cmI3.6 cm

24.3 crn133.5 cm

I4.2 cnrll3.4 cm

84.1 cm-'t3.3 cm

.Anzahl

Numero

Bügellänge

,Lur1gh. dell'arco
Anzahl

Tab. 2. Arbedo TI, Depot 1946. Zusammenstellung der Bügellän-
gen der Sanguisugafibeln mit Tonkern zwischen 3,3 und 4,7 cm.
Tab.2. Arbedo TI, Ripostiglio 1946. Riepilogo delle lunghezze de-
gli archi delle fibule a sanguisuga con anima in cotto misuranti
tra cm 3,3 e 4,7.

mit Dreistrahl und schmalem, freiem Mittelfeld gibt es

ein Vergleichsstück in Grab XXII von Valtravaglia, das
in die Phase G II A datiert3o2. Navicellafibeln mit zen-
tralen Querstrichen, Dreistrahl (oder Längsstrichgrup-
pen) sowie Strichgruppen wie Nr. 225-229 finden
zahlreiche Vergleiche im Tessin und in der Lombardei,
wobei einige Ausläufer bis nach Este streuen. Gesi-
cherte Komplexe stammen von Dalpe u1d lvlesesgs:o:.
Die Stücke dieses Typs zeigen sowohl markante Grös-
senunterschiede als auch kleinere Unterschiede im De-
kor, die bei einer weiteren Unterteilung beachtet wer-
den müssen. Die Datierung ist nicht ganz geklärt. Pri-
mas stellte das Grab von Dalpe in die Phase Tessin A,
die beiden Gräber von Mesocco sind aber nicht sicher
dieser Phase zuzuweisen. Sie sind aber ohne Zweifel
älter als die Phase Tessin C.

Zahkeiche Fragmente gehören zu nicht näher be-
stimmbaren Navicellafibeln mit Strichzier. Ein Teil da-
von könnte dem obigen Typ angehören. Auch hier sind
wiederum Grössenunterschiede festzustellen. Das Bü-
gelfragment mit erhaltenem Fuss Nr. 230 datiert an-
hand des massiven Fussabschlusses in die Phase Tes-
sin B. Die Form der unverzierten Nr. 243 ist nicht zu
rekonstruieren.

Alle Navicellafibeln können der Zeit vor der Pha-
se Tessin C zugerechnet werden, da der Typ in dieser
Phase nicht mehr belegt ist. Eine Aufteilung nach Tes-
sin A oder B ist momentan unmöglich.

4.2.2.3. Sanguisugafibeln mit Tonke rn
(Nr 244494)

Die Sanguisugafibeln mit Tonkern werden folgen-
dermassen unterteilt:
Sanguisugafibeln mit Tonkern und einfacher Strichzier
Sanguisugafibeln mit Tonkern und einfacher, gerippter
Strichzier
Sanguisugafibeln mit Tonkern und deckender Strich-
zier
Sanguisugafibeln mit Tonkern und komplexer Strich-
zier I, II, III und Sonderform
Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen und einfacher
Strichzier
Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen und einfacher,
gerippter Strichzier
Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen, einfacher
Strichzier und Längsstrichen auf dem Bügel.

Die grosse Masse der Sanguisugafibeln mit Ton-
kern und einfacher Strichzier und derjenigen mit Ein-
lagen und einfacher Strichzier erfordert nochmals ei-
ne Unterteilung. Eine Gliederung nach messbaren Kri-
terien, die an möglichst vielen Stücken vorhanden
sind, erscheint deshalb sinnvoll. Als Hauptgliede-
rungskriterium wurde die Bügellänge gewählt, d.h. die
Strecke zwischen dem Punkt, an dem der Bügel aus
dem Nadelhalter aufsteigt, und dem Endpunkt des Bü-
gels, der meist deutlich von der Nadel abgesetzt ist.
Die Zusammenstellung der Bügellängen von Sangui-
sugafibeln mit Tonkern, einfacher oder gerippter
Strichzier an den Bügelenden sowie von Sanguisuga-
fibeln mit Tonkern, Einlagen und einfacher oder ge-
rippter Strichzier an den Bügelenden ergibt jeden hal-
ben Zentimeter eine markante Konzentration, was be-
sonders gut an den Bügellängen zwischen 3,3 und 4,7
cm gezeigt werden kann (Tab. 2).

Deshalb werden die Bügel nach Halbzentimeter-
Grössengruppen geordnet vorgestellt. Die Bügellänge
dürfte auch ein Indiz für die Datierung einer Fibel sein
(s. Kap. 4.2.2.3, Nr. 244-353). Zweites Gliederungs-
kriterium ist die Bügelbreite. Als drittes folgt der Bü-
gelquerschnitt, wobei dieser nur in ganz speziellen Fäl-
len beachtet wird. Oft sind die Fibeln leicht zerdrückt,
so dass eine genaue Bestimmung der Querschnittform
nicht möglich ist. Als weiteres Kriterium gilt auch die
Strichzier: Sie kann nur auf der Bügeloberseite oder
aber auf der Ober- und Unterseite vorhanden sein.

Sanguisugafibeln mit Tonkern und einfacher Strichzier

an ieiden Enden (Nr' 244-353)

Die insgesamt lI4 Fibeln dieser Gruppe verteilen

sich wie folgt:
Bügellänge über 4'5 cm 1

Bügellänge 4,5 cm 16

Strichzier beidseitig 3

Strichzier einseitig 13

Breite 1,6 cm 2

Breite 1,5 cm 4

Breite 7,4 cm 5

Breite I,2 cm 2

Bügellänge 4 cm 39

Breite 1,5 cm 3

Breite 1,4 cm 5

Breite 1,3 cm 10

Breite 1,2 cm 11

Querschnitt oval 5

Querschnitt linsenförmig 6

Breite 1 cm 2

Breite unbestimmbar 8

Bügellänge 3,5 cm 22

Breite 1,3 cm 2

Breite 1,2 cm 5

Breite 1,1 cm 6

Breite 1 cm 6

Breite unbestimmbar 3

unbestimmbar 32

Vier weitere Exemplare sind angeschmolzen. Nr.
2390 weist eine Bügellänge von 4 cm und eine Bü-
gelbreite von I,2 cm auf, die andern sind nicht ge-

nauer bestimmbar.
Dieser Fibeltyp ist im Golaseccagebiet seit der

Phase G II A verbreitet. Er fehlt aber in gesicherten
Komplexen der Phase Tessin C. Eine zeitliche
Gliederung kann möglicherweise über die Bügellänge
erfolgen: Eine Länge von 4,5 cm scheint für die Phase

Tessin B/G II B typisch zu sein. Altere Fibeln sind
kürzer364.

Die vorliegende Unterteilung des Materials ist sehr
fein. Die weitere Forschung wird zeigen, inwieweit
diese Unterteilung und die damit verbundene Hypothese
der zeitspezifischen Bügellängen aufrecht erhalten
werden kann. Einige Gruppen werden Bestand haben,
so diejenige mit Bügellänge 4,5 cm und Strichzier auf

Bügelober- und Bügelunterseite sowie diejenige mit
4 cm Bügellänge, 1,2 cm Breite und linsenförmigem

Querschnitt. Letztere Gruppe weist auf der Bügelun-
terseite ein kleines, rechteckiges Zapfenloch auf. Dies
ist wohl ein Hinweis auf eine sehr einheitliche
Produktion, wenn nicht gar auf eine einzige Werkstatt.

S anguis ugafib eln mit Tonke rn und einfache4 g erippter
Strichzier an beiden Enden (Nr 354-361)

Die 8 Fibeln verteilen sich wie folgt:
Bügellänge 4 cm 2

Bügellänge 3,5 cm 6

Die Rippung zeigt Varianten: Bei der einfachsten
lösen sich eine schmale und eine breite Rippe ab, bei
einer weiteren kommen zwei schmale Rippen auf ei-
ne breite. Daneben gibt es auch kompliziertere, bei de-

nen das Bügelvorder- und das Bügelhinterteil nicht
gleichartig verziert sind. Auch zu diesen Fibeln fehlen
konkrete chronologische Hinweise. Sie dürften eben-

falls älter als die Phase Tessin C sein.

Sanguisugafibeln mit Tonkern und deckender Strich-
zier (Nr 362-375)

Die 14 Fibeln verteilen sich wie folgt:
mit Rillen 7

gross 4
klein 3

mit feinen Strichen 1

auf Bügelober- und Bügelunterseite 1

auf Bügeloberseite 3

mit Querstrichgruppen 3

Grosse Sanguisugafibeln mit deckender Rippenzier
finden sich im Grab 8 von Giubiasco (Ausgrabung
1958), das in die Phase Tessin B datiert. Aus dem Tes-

sin sind weitere Exemplare aus nicht gesicherten Grab-

zusammenhängen bekannt365. Von Eles Masi hat die
Stücke aus Oberitalien zusammengestellt, wobei sich ei-
ne dichte Konzentration in der Umgebung von Como
zeig966. Sie datierte den Typ in die Phase G II B nach

der Definition von Peroni. De Marinis stellte das unge-

sicherle weibliche Inventar des Grabes der Situla Baser-

ga von Como Ca' Morta mit zwei Fibeln dieses Typs

362 Saronio 1970,Taf. VIII,11; De Marinis 1975,255.
363 Dalpe, Vidresco, Grab 2: Primas 1970, Taf. 33,F6. - Mesocco, Coop,

Grab 11: Schwarz 1971,36, Nr. 3-5; Grab 15: Archäologie Graubün-
den, 95, Abb. 7,6.7. - Cerinasca d'Arbedo, Grab 13: SLMZ, 11941;
Grab 81: SLMZ, 12322; Grab 86: Primas 1970, Taf .22,841' Grab 88:

90

ebd., Taf. 23,47; Grab 94: ebd., Taf.24,A'1 . - Gorduno, Grab 1:
SLMZ, 16220. - Osco, Freggio: ebd., Taf. 45,8. - St. Niklaus:
JbSGUF 67, 1984,202 Fig.38,3. - Von Eles Masi 1986, Nr.
940-9 5 1.959.966.968.9'7 0.q'7 2.9'r s.

364 G II A: Sesto Calende, t. I anno 1928: De Marinis 1975, Taf. IVB5.6.
Bügellängen etwa 4 cm. - G II A./B: t. della Situla Baserga: Saro-
nio 1968/69, Taf. V5.6.8.9. Bügellängen 4 cm. - G II B/Tessin B:
Golasecca, loc. Lazaretto, t. anno 1886: De Marinis 1990/91,163,
Fig.3,3.6. Giubiasco, Grab 10 (1958): Primas 1910,Taf.38,B6;534:
ebd., Taf. 35,E1; 535: ebd., Taf. 35,F2. Bügel1ängen 4,5 cm. - Mi-
nusio, Ceresol, Grab 3: ebd., Taf .42,D4.5. Büge1längen 4 cm.

365 Primas 1970, Taf. 38,A7. Zur Datierung in die Phase Tessin B s. Kap.
3.3. - Cerinasca d'Arbedo, Grab 35: Primas 1970, Taf. 19,E5 (klein);
Grab 36: ebd., Taf. 20,A2 (gross). - Giubiasco, Grab 1: ebd., Taf.
35,42 (gross).

366 Von Eles Masi 1986, Nr. 1468-1485. - Vgl. Exemplar von der Heu-
neburg: Sievers 1984, Taf. 212,2188.
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94.0 cm

I4.7 cm133.9 cm

54.6 cmI3.8 crn

124.5 crnI3.7 cn

44.4 cmI3.6 cm

24.3 crn133.5 cm

I4.2 cnrll3.4 cm

84.1 cm-'t3.3 cm

.Anzahl

Numero

Bügellänge

,Lur1gh. dell'arco
Anzahl

Tab. 2. Arbedo TI, Depot 1946. Zusammenstellung der Bügellän-
gen der Sanguisugafibeln mit Tonkern zwischen 3,3 und 4,7 cm.
Tab.2. Arbedo TI, Ripostiglio 1946. Riepilogo delle lunghezze de-
gli archi delle fibule a sanguisuga con anima in cotto misuranti
tra cm 3,3 e 4,7.

mit Dreistrahl und schmalem, freiem Mittelfeld gibt es

ein Vergleichsstück in Grab XXII von Valtravaglia, das
in die Phase G II A datiert3o2. Navicellafibeln mit zen-
tralen Querstrichen, Dreistrahl (oder Längsstrichgrup-
pen) sowie Strichgruppen wie Nr. 225-229 finden
zahlreiche Vergleiche im Tessin und in der Lombardei,
wobei einige Ausläufer bis nach Este streuen. Gesi-
cherte Komplexe stammen von Dalpe u1d lvlesesgs:o:.
Die Stücke dieses Typs zeigen sowohl markante Grös-
senunterschiede als auch kleinere Unterschiede im De-
kor, die bei einer weiteren Unterteilung beachtet wer-
den müssen. Die Datierung ist nicht ganz geklärt. Pri-
mas stellte das Grab von Dalpe in die Phase Tessin A,
die beiden Gräber von Mesocco sind aber nicht sicher
dieser Phase zuzuweisen. Sie sind aber ohne Zweifel
älter als die Phase Tessin C.

Zahkeiche Fragmente gehören zu nicht näher be-
stimmbaren Navicellafibeln mit Strichzier. Ein Teil da-
von könnte dem obigen Typ angehören. Auch hier sind
wiederum Grössenunterschiede festzustellen. Das Bü-
gelfragment mit erhaltenem Fuss Nr. 230 datiert an-
hand des massiven Fussabschlusses in die Phase Tes-
sin B. Die Form der unverzierten Nr. 243 ist nicht zu
rekonstruieren.

Alle Navicellafibeln können der Zeit vor der Pha-
se Tessin C zugerechnet werden, da der Typ in dieser
Phase nicht mehr belegt ist. Eine Aufteilung nach Tes-
sin A oder B ist momentan unmöglich.

4.2.2.3. Sanguisugafibeln mit Tonke rn
(Nr 244494)

Die Sanguisugafibeln mit Tonkern werden folgen-
dermassen unterteilt:
Sanguisugafibeln mit Tonkern und einfacher Strichzier
Sanguisugafibeln mit Tonkern und einfacher, gerippter
Strichzier
Sanguisugafibeln mit Tonkern und deckender Strich-
zier
Sanguisugafibeln mit Tonkern und komplexer Strich-
zier I, II, III und Sonderform
Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen und einfacher
Strichzier
Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen und einfacher,
gerippter Strichzier
Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen, einfacher
Strichzier und Längsstrichen auf dem Bügel.

Die grosse Masse der Sanguisugafibeln mit Ton-
kern und einfacher Strichzier und derjenigen mit Ein-
lagen und einfacher Strichzier erfordert nochmals ei-
ne Unterteilung. Eine Gliederung nach messbaren Kri-
terien, die an möglichst vielen Stücken vorhanden
sind, erscheint deshalb sinnvoll. Als Hauptgliede-
rungskriterium wurde die Bügellänge gewählt, d.h. die
Strecke zwischen dem Punkt, an dem der Bügel aus
dem Nadelhalter aufsteigt, und dem Endpunkt des Bü-
gels, der meist deutlich von der Nadel abgesetzt ist.
Die Zusammenstellung der Bügellängen von Sangui-
sugafibeln mit Tonkern, einfacher oder gerippter
Strichzier an den Bügelenden sowie von Sanguisuga-
fibeln mit Tonkern, Einlagen und einfacher oder ge-
rippter Strichzier an den Bügelenden ergibt jeden hal-
ben Zentimeter eine markante Konzentration, was be-
sonders gut an den Bügellängen zwischen 3,3 und 4,7
cm gezeigt werden kann (Tab. 2).

Deshalb werden die Bügel nach Halbzentimeter-
Grössengruppen geordnet vorgestellt. Die Bügellänge
dürfte auch ein Indiz für die Datierung einer Fibel sein
(s. Kap. 4.2.2.3, Nr. 244-353). Zweites Gliederungs-
kriterium ist die Bügelbreite. Als drittes folgt der Bü-
gelquerschnitt, wobei dieser nur in ganz speziellen Fäl-
len beachtet wird. Oft sind die Fibeln leicht zerdrückt,
so dass eine genaue Bestimmung der Querschnittform
nicht möglich ist. Als weiteres Kriterium gilt auch die
Strichzier: Sie kann nur auf der Bügeloberseite oder
aber auf der Ober- und Unterseite vorhanden sein.

Sanguisugafibeln mit Tonkern und einfacher Strichzier

an ieiden Enden (Nr' 244-353)

Die insgesamt lI4 Fibeln dieser Gruppe verteilen

sich wie folgt:
Bügellänge über 4'5 cm 1

Bügellänge 4,5 cm 16

Strichzier beidseitig 3

Strichzier einseitig 13

Breite 1,6 cm 2

Breite 1,5 cm 4

Breite 7,4 cm 5

Breite I,2 cm 2

Bügellänge 4 cm 39

Breite 1,5 cm 3

Breite 1,4 cm 5

Breite 1,3 cm 10

Breite 1,2 cm 11

Querschnitt oval 5

Querschnitt linsenförmig 6

Breite 1 cm 2

Breite unbestimmbar 8

Bügellänge 3,5 cm 22

Breite 1,3 cm 2

Breite 1,2 cm 5

Breite 1,1 cm 6

Breite 1 cm 6

Breite unbestimmbar 3

unbestimmbar 32

Vier weitere Exemplare sind angeschmolzen. Nr.
2390 weist eine Bügellänge von 4 cm und eine Bü-
gelbreite von I,2 cm auf, die andern sind nicht ge-

nauer bestimmbar.
Dieser Fibeltyp ist im Golaseccagebiet seit der

Phase G II A verbreitet. Er fehlt aber in gesicherten
Komplexen der Phase Tessin C. Eine zeitliche
Gliederung kann möglicherweise über die Bügellänge
erfolgen: Eine Länge von 4,5 cm scheint für die Phase

Tessin B/G II B typisch zu sein. Altere Fibeln sind
kürzer364.

Die vorliegende Unterteilung des Materials ist sehr
fein. Die weitere Forschung wird zeigen, inwieweit
diese Unterteilung und die damit verbundene Hypothese
der zeitspezifischen Bügellängen aufrecht erhalten
werden kann. Einige Gruppen werden Bestand haben,
so diejenige mit Bügellänge 4,5 cm und Strichzier auf

Bügelober- und Bügelunterseite sowie diejenige mit
4 cm Bügellänge, 1,2 cm Breite und linsenförmigem

Querschnitt. Letztere Gruppe weist auf der Bügelun-
terseite ein kleines, rechteckiges Zapfenloch auf. Dies
ist wohl ein Hinweis auf eine sehr einheitliche
Produktion, wenn nicht gar auf eine einzige Werkstatt.

S anguis ugafib eln mit Tonke rn und einfache4 g erippter
Strichzier an beiden Enden (Nr 354-361)

Die 8 Fibeln verteilen sich wie folgt:
Bügellänge 4 cm 2

Bügellänge 3,5 cm 6

Die Rippung zeigt Varianten: Bei der einfachsten
lösen sich eine schmale und eine breite Rippe ab, bei
einer weiteren kommen zwei schmale Rippen auf ei-
ne breite. Daneben gibt es auch kompliziertere, bei de-

nen das Bügelvorder- und das Bügelhinterteil nicht
gleichartig verziert sind. Auch zu diesen Fibeln fehlen
konkrete chronologische Hinweise. Sie dürften eben-

falls älter als die Phase Tessin C sein.

Sanguisugafibeln mit Tonkern und deckender Strich-
zier (Nr 362-375)

Die 14 Fibeln verteilen sich wie folgt:
mit Rillen 7

gross 4
klein 3

mit feinen Strichen 1

auf Bügelober- und Bügelunterseite 1

auf Bügeloberseite 3

mit Querstrichgruppen 3

Grosse Sanguisugafibeln mit deckender Rippenzier
finden sich im Grab 8 von Giubiasco (Ausgrabung
1958), das in die Phase Tessin B datiert. Aus dem Tes-

sin sind weitere Exemplare aus nicht gesicherten Grab-

zusammenhängen bekannt365. Von Eles Masi hat die
Stücke aus Oberitalien zusammengestellt, wobei sich ei-
ne dichte Konzentration in der Umgebung von Como
zeig966. Sie datierte den Typ in die Phase G II B nach

der Definition von Peroni. De Marinis stellte das unge-

sicherle weibliche Inventar des Grabes der Situla Baser-

ga von Como Ca' Morta mit zwei Fibeln dieses Typs

362 Saronio 1970,Taf. VIII,11; De Marinis 1975,255.
363 Dalpe, Vidresco, Grab 2: Primas 1970, Taf. 33,F6. - Mesocco, Coop,

Grab 11: Schwarz 1971,36, Nr. 3-5; Grab 15: Archäologie Graubün-
den, 95, Abb. 7,6.7. - Cerinasca d'Arbedo, Grab 13: SLMZ, 11941;
Grab 81: SLMZ, 12322; Grab 86: Primas 1970, Taf .22,841' Grab 88:

90

ebd., Taf. 23,47; Grab 94: ebd., Taf.24,A'1 . - Gorduno, Grab 1:
SLMZ, 16220. - Osco, Freggio: ebd., Taf. 45,8. - St. Niklaus:
JbSGUF 67, 1984,202 Fig.38,3. - Von Eles Masi 1986, Nr.
940-9 5 1.959.966.968.9'7 0.q'7 2.9'r s.

364 G II A: Sesto Calende, t. I anno 1928: De Marinis 1975, Taf. IVB5.6.
Bügellängen etwa 4 cm. - G II A./B: t. della Situla Baserga: Saro-
nio 1968/69, Taf. V5.6.8.9. Bügellängen 4 cm. - G II B/Tessin B:
Golasecca, loc. Lazaretto, t. anno 1886: De Marinis 1990/91,163,
Fig.3,3.6. Giubiasco, Grab 10 (1958): Primas 1910,Taf.38,B6;534:
ebd., Taf. 35,E1; 535: ebd., Taf. 35,F2. Bügel1ängen 4,5 cm. - Mi-
nusio, Ceresol, Grab 3: ebd., Taf .42,D4.5. Büge1längen 4 cm.

365 Primas 1970, Taf. 38,A7. Zur Datierung in die Phase Tessin B s. Kap.
3.3. - Cerinasca d'Arbedo, Grab 35: Primas 1970, Taf. 19,E5 (klein);
Grab 36: ebd., Taf. 20,A2 (gross). - Giubiasco, Grab 1: ebd., Taf.
35,42 (gross).

366 Von Eles Masi 1986, Nr. 1468-1485. - Vgl. Exemplar von der Heu-
neburg: Sievers 1984, Taf. 212,2188.
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noch in seine Phase G II Ar{8367. Grab 122 des gleichen
Fundortes datierl aber sicher in die Phase G II B. Mög-
licherweise besitzt dieser Typ also eine längere Latfzeit.

Sanguisugafibeln mit feiner Strichzier wurden von
De Marinis als <Typ Mazzucca di Montanaso> defi-
niert und als typisch für die Phase Tessin C/G III Al
herausgestellt:0s. Die Ausbildung der Strichzier variiert
innerhalb des Typs, oftmals lässt sie freie Bänder of-
fen, wie bei den Nr. 373 und 374. Die vorliegenden
Stücke schäinen kleiner als die lombardischen zu sein,
die eine Bügellänge bis zu 7 cm aufweisen. Aus dem
Tessin liegen ganzeExemplare aus Cerinasca d'Arbe-
do; Castione, Bergämo und Claro, Alla Monda vor.
Weitere Stücke stammen aus Ritzingen im Oberwallis,
aus S. Polo, Campo Servirola(?) und aus der Valpoli-
cel7a36e. Nicht genauer einzuordnen ist Nr. 375.

Sanguisugafibeln mit Tonkern und komplexer
Strichzier I (Nr. 376-384)

Als komplexe Strichzier I wird die Bügelzier mir
fünf Querstrichgruppen und mit Längsstrichgruppen in
den beiden freien, an das Mittelfeld angrenzenden Fel-
dern definiert. Es lassen sich Dekor-Varianten mit je
drei und mit je vier oder fünf Längsstrichgruppen pro
Feld ausscheiden. Die 9 Fibeln verteilen sich wie folgt:
Mit drei Längsstrichgruppen 2
Mit vier oder fünf Längsstrichgruppen 7

Dieser Fibeltyp scheint vor allem im Tessin ver-
breitet zu sein. Ganze Exemplare sind von Cerinasca
d'Arbedo; Castione; Castione, Bergämo; Claro, Alla
Monda und Dalpe bekannt. Aus der Lombardei kenne
ich nur die Exemplare von Como und Cuggiono. Ein
weiteres stammt aus Bologna3?0. Der Typ ist charakte-
ristisch für die Phase Tessin C.

den beiden freien, an das Mittelfeld angrenzenden Fel-
dern und Längsstrichgruppen in den übrigen Feldern de-
finiert. Nr. 385 zeigt als Variante drei Felder mit dich-
ten Längsstrichen in der Bügelmitte. Insgesamt 13 Fi-
beln lassen sich diesem Typ zuweisen, wobei eine an-
geschmolzen ist. Auch diese Fibeln scheinen vornehm-
lich im Tessin vorzukommen, so in Cerinasca d'Arbe-
do, Giubiasco und Pianezzo. Aus der Lombardei kenne
ich nur das Stück von Zanica3Tr. Neben Fibeln mit
schwerer Abschlusskugel und kugelförmigem Fortsatz,
die gut mit den Fibeln mit komplexer Strichzier I zl
vergleichen sind, gibt es solche mit kleiner Abschluss-
kugel und grazilem, kugelförmigem Fortsatz. Diese
gehören möglicherweise noch in die Phase Tessin B.

Sanguisugafibeln mit Tonkern und komplexer
Strichzier III (Nr. 397,398)

Dieses Dekor scheint der Vorläufer der komplexen
Strichzier II zu sein. Als Hauptunterschied ist zu ver-
merken, dass bei der Strichzier III die Querstrich-
gruppen nur aus zwei Linien bestehen, während sie bei
der Strichzier II immer von mindestens drei Linien ge-
bildet werden. Die Längsstriche scheinen zudem bei
der Strichzier II regelmässiger angeordnet zu sein. Die
Nr. 397 und 398 gehören zu diesem Typ. Beide zeigen
auf ihrer Bügelunterseite eine relativ grosse Öffnung,
wie sie bei Navicellafibeln zu finden ist. Dies dürfte
ein Hinweis auf eine Datierung vor die Phase Tessin
C sein. Zudem enthält das Grab vonPazzallo eine sol-
che Fibel mit grazilem Fussabschluss, zusammen mit
einer G II B-zeitlichen Bronzepglle:r:. Zwei weitere
Exemplare stammen aus Castelletto Ticino und Go-
lasecca, zwei aus Gräbern in S. Lucia/Most na Soöi3?3.

Sie bestätigen den obigen Datierungsansatz.

allelen gefunden. Mit ihrem Dekor ist sie in die Nähe

der Navicellafibeln mit Querstrichen, beidseitigem

Rautenfeld und Strichzier zu stellen. Sie dürfte deshalb

noch vor die Phase Tessin C datieren.

Sanguisugafibeln mit Tonkern ohne Dekor (Nr 400)

Dieser Typ ist selten374. Nr. 400 ist sicherlich älter

als die Phase Tessin C.

Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen und einfacher

Strichzier (Nr 401447)

Die 47 Fibeln werden wie bei den Sanguisugafibeln

mit Tonkern und einfacher Strichzier nach der Bü-

setzung von den übrigen Sanguisugafibeln mit Ton-
kern, Einlagen und einfacher Strichzier. Um die Va-
riationsbreite dieses Tessin C-zeitlichen Fibeltyps ab-

schätzen zu können, wurden die vollständig erhaltenen
Exemplare aus der Sammlung des Schweiz. Landes-
museums und aus der Literatur aufgenommen. Fassbar

sind insgesamt fünf Varianten: Die Variante A bilden
gewöhnliche Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen
und einfacher Strichzier. Der Bügelquerschnitt ist lin-
senförmig, mit scharfen Kanten. Der Fuss besitzt im-
mer zwei, mit Einlagen versehene Abschlusskugeln.
Vergleichsbeispiele stammen aus Cerinasca und Moli-
nazzo d'Arbedo, Minusio, Como sowie aus Este3ls.Zut
Variante B gehören Fibeln, die beidseitig im Feld mit
den Einlagen nochmals eine Querstrichgruppe aufwei-
sen. Bei der Variante 81 finden sich die Einlagen nur
auf der Bügeloberseite. Hiervon scheint es eine gros-
se (Bügellänge7-6 cm) und eine gedrungene Varian-
te (Bügellänge 5,54,5 cm) zu geben, welche im Grab
1 von Castaneda, Haus Luzzi 1976 miteinander ver-
gesellschaftet sind. Variante Bl zeigt zwei Fusstypen:
sowohl den Fussabschluss mit zwei Abschlusskugeln
mit Einlagen als auch denjenigen mit einer Abschluss-
kugel mit D-förmigem Fortsatz mit Einlagen. Fibeln
dieser Variante sind aus dem Sopraceneri, dem Misox
und den beiden Depotfunden von Como, Prestino be-
kannt376. Die Variante B2 bilden Fibeln mit Einlagen auf
der Bügelober- und Bügelunterseite. Der Fuss besitzt
zwei, mit Einlagen versehene Abschlusskugeln. Ex-
emplare stammen aus Cerinasca d'Arbedo und aus der
Provinz Brescia3Ti. Die Variante C bilden Fibeln, wel-
che das gleiche Dekor wie die Variante B aufweisen,
zusätzlich aber in den mit Einlagen versehenen Fel-
dern an den Bügelenden Längsstrichgruppen zeigen.
Der Fuss besitzt immer zwei Abschlusskugeln mit Ein-
lagen. Vergleichsstücke stammen aus dem Sopracene-

ri und aus S. Polo, Campo Servirola(?):ra. O'" Varian-
te D umfasst Fibeln mit Strichzier an den Bügelenden,
Einlagen auf der Bügeloberseite und Einlagenreihen
auf der Bügelunterseite. Auch hier ist nur der Fuss mit
zwei, mit Einlagen versehenen Abschlusskugeln be-
legt. Neben Stücken aus dem Sopraceneri stammt auch

eines aus der Lombardef7e. Zur Variante E gehören Fi-
beln mit einer besonderen Gestaltung der Bügelunter-

6,3.5J. - Como, Prestino, Depotfunde: Como fra Etruschi e Celti,
129 Nr. 16; 128 Nr. 4; 131 Fig. unten. - Gedrungene Variante: Mo-
linazzo d'Arbedo, Grab 37: SLMZ, 11616 (2 Ex., Fortsatz D-för-
mig). - Minusio, Ceresol, Grab 14: Primas 1970, Taf. 44,C4.6 (Forl
satt D-förmig). - Castaneda, Haus Luzzi 1976, Grab 1: Archäologie
Graubünden, 107 Fig. 6,4.8.

377 Cerinasca d'Arbedo, Grab 80: SLMZ, l23l'7 (2 Ex.). - Provinz Bre-
scia: von Eles Masi 1986, Nr. 1573.

3'7 8 Cerinasca d'Arbedo, Grab 72: SLMZ, 122'7 6 (2 Ex.); Grab 92: SLMZ,
12380 (2 Ex.). - Castione, Grab 19: SLMZ, 11'741 (2 Ex.); Grab 2I:
SLMZ, 11750 (4 Ex.). - S. Polo (?): Etä del feno nel Reggiano, Nr. 934.

379 Cerinasca d'Arbedo, Grab 84: SLMZ, 12338 (2 Ex.). - Dalpe, Vi-
dresco, Grab 1:Primas l970,Taf .34,16. -Palestro: DeMarinis 1981,
218 Fig. 4 oben rechts.
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gellänge geordnet:

Bügellänge 6,5-6 cm

Variante: mit Strichzier zwischen
den Einlagen

Bügellänge 5,5 cm
Bügellänge 5 cm
Bügellänge 4,5 cm

Breite 1,5 cm
Breite 1,4 cm
Breite 1,2 cm
unbestimmbar

Bügellänge 4 cm
Breite 1,4 cm
Breite 1,3 cm
Breite 1,2 cm
Breite 1,1 cm
Breite unbestimmbar

Bügellänge 3,5 cm

4

10

2
18

1

5

J

1

9

2
1
a
J

1

2

9

4

Sanguisugafibeln mit Tonkern und komplexer
Strichzier II (Nr. 385-396)

Als komplexe Strichzier II wird die Bügelzier mir
fünf Querstrichgruppen, mit dichten Längsstrichen in

361 De Marinis 1990/91, 192f.
368 De Marinis 1981, 220.
369 Cerinasca d'Arbedo, Grab 61: SLI/.Z, 12218 (2 Ex.); Grab 92:

SLMZ, 123'7 9 (2 Ex.). - Castione, Bergämo, Grab I 0: SLMZ, 129'7 3.
- Claro, Alla Monda, Grab 6: SLMZ, 12715 (2 Ex.), Ulrich 1914,
Taf. III,l. - Ritzingen: Curdy 1991, 362Fig.3,1. - S. Poio (?): Etä
del feruo ne1 Reggiano, Nr. 946. - Valpolicella, zwischen Dome-
gliara und Dolcd: Salzani 1981, 84 Abb., Nr. 6. - Bügellänge 4,5 cm,
längere Bügel bei den Exemplaren aus Claro (6 bzw. 5,2 cm) und Rir
zingen (6 cm). - Fibel dieses Typs oder rnit komplexer Strichzier I von
Balzers, Runder Büchel-Areal Foser: Ergrabene Geschichte,46; Abb.

3'70 Zum Typ: Prirnas 1910,56. - Cerinasca d'Ar.bedo, Grab 87: SLMZ,
12353 (2 Ex.), ebd., Taf . 27,A6. Das Stück Primas Taf. 24,82 aus
Grab 91 mit fremdem Fuss. - Castione, Grab l8: SLMZ, llj39 (4
Ex.). - Castione, Bergämo, Grab l0: SLMZ, 129'73. Claro, Alla

92

Sanguisugafibeln mit Tonkern und komplexer
Strichzier: Sonderform (Nr 399)

Für Nr. 399 mit einfacher Strichzier, beidseitigem
Rautenfeld und freiem Mittelfeld habe ich keine par-

Monda, Grab 11: SLMZ, 12866; Grab 25: SLMZ, 12906; Grab 26:
SLMZ, 12914. - Dalpe (1955), Grab 2: Pr.imas 1970, Taf. 32,C4;
Grab 8: ebd., 'faf . 33,A2. - Cuggiono: De Marinis 1981, Taf . '7 ,l . -
Como, Prestino, Depot 1983: Como fra Etruschi e Celti, 129 Nr. 18.
- Bologna, Certosa, Grab 103: Zannoni 1876, Taf. XXXXX,17. -
Fibel dieses Typs oder Typ Mazzucca di Montanaso von Balzers,
Runder Büchel-Areal Foser: Ergrabene Geschichte, 46; Abb.

311 Cerinasca d'Arbedo, Grab l: SLMZ, 11885 (Fuss und Fortsatz klein);
Grab 9 l : SLMZ, 1237 6. - Giubiasco, Grab 4: SLMZ, 138'7 5. - Pianez-
zo, AllePiazze, Grab 14: Primas 1970, Taf. 46,D6 (Fuss und Forrsatz
klein; Zuweisung unsicher). - Zanica: von Eles Masi 1986, Nr. 1497.

372 Primas 1970, Taf. 46,8. Dazu De Marinis 1981,233f .

313 Von Eles Masi 1986, Nr. 1495-1496. - S. Lucia/Most na Soöi, Grab
S 908: S. Lucia./Most na Soöi II, Taf.91,1; Grab S 912: ebd., Taf.
92,A2.

Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen und einfa-
cher Strichzier aus gesicherten, Tessin C-zeitlichen
Gräbern sind sehr gross und voluminös und zeigen ei-
nen Fussabschluss mit zwei Abschlusskugeln mit Ein-
lagen oder mit einer Abschlusskugel mit D-förmigem
Fortsatz mit Einlagen (Typ Palestro nach De Marinis
1981). Ihre Bügellänge schwankt zwischen 7 und 5,5 cm,
es gibt aber auch gedrungenere Stücke von nur 4,5
cm. Diese Merkmale erlauben eine recht sichere Ab-

374 Von Eles Masi 1986, Nr. 1656.1681.1705.
315 Cerinasca d'Arbedo, Grab 68: SLMZ, 12258; Grab 83: SLMZ, 12332

(2 Ex.). - Molinazzo d'Arbedo, Grab 85: SLMZ, 13837 (3 Ex.). -
Minusio, Grab 14: Primas 1970, Taf.44,C5. - Como, Prestino, Via
Isonzo, Depot: Como fra Etruschi e Celti, 128 Nr. 4; 131 Fig. unten.

- Este: Muletti Prosdocimi, Grab 251: Este I, Taf. 239; Benvenuti,
Grab 103: Chieco Bianchi eI al. 1916, Taf. 13,9; TombaPalazzina:
Peroni et al. 19'75, Taf. XIY2. Von Eles Masi 1986 führt diese Fibel
doppelt: Nr. 1540.1591. - Evtl. zugehörig die Fibel aus Val Breven-
na (Ligurien): von Eles Masi 1986, Nr. 1574.

376 Grosse Variante: Cerinasca d'Arbedo, Grab 97: Primas 1970, Taf.
21,A3. - Molinazzo d'Arbedo, Grab 85: SLMZ, 13837 (2 Ex.). -
Castione, Grab 19: SLll4Z, ll'141 (Fortsatz D-förmig). - Castaneda,
Haus Luzzi 1976, Grab 1: Archäologie Graubünden, 107 Fig.



noch in seine Phase G II Ar{8367. Grab 122 des gleichen
Fundortes datierl aber sicher in die Phase G II B. Mög-
licherweise besitzt dieser Typ also eine längere Latfzeit.

Sanguisugafibeln mit feiner Strichzier wurden von
De Marinis als <Typ Mazzucca di Montanaso> defi-
niert und als typisch für die Phase Tessin C/G III Al
herausgestellt:0s. Die Ausbildung der Strichzier variiert
innerhalb des Typs, oftmals lässt sie freie Bänder of-
fen, wie bei den Nr. 373 und 374. Die vorliegenden
Stücke schäinen kleiner als die lombardischen zu sein,
die eine Bügellänge bis zu 7 cm aufweisen. Aus dem
Tessin liegen ganzeExemplare aus Cerinasca d'Arbe-
do; Castione, Bergämo und Claro, Alla Monda vor.
Weitere Stücke stammen aus Ritzingen im Oberwallis,
aus S. Polo, Campo Servirola(?) und aus der Valpoli-
cel7a36e. Nicht genauer einzuordnen ist Nr. 375.

Sanguisugafibeln mit Tonkern und komplexer
Strichzier I (Nr. 376-384)

Als komplexe Strichzier I wird die Bügelzier mir
fünf Querstrichgruppen und mit Längsstrichgruppen in
den beiden freien, an das Mittelfeld angrenzenden Fel-
dern definiert. Es lassen sich Dekor-Varianten mit je
drei und mit je vier oder fünf Längsstrichgruppen pro
Feld ausscheiden. Die 9 Fibeln verteilen sich wie folgt:
Mit drei Längsstrichgruppen 2
Mit vier oder fünf Längsstrichgruppen 7

Dieser Fibeltyp scheint vor allem im Tessin ver-
breitet zu sein. Ganze Exemplare sind von Cerinasca
d'Arbedo; Castione; Castione, Bergämo; Claro, Alla
Monda und Dalpe bekannt. Aus der Lombardei kenne
ich nur die Exemplare von Como und Cuggiono. Ein
weiteres stammt aus Bologna3?0. Der Typ ist charakte-
ristisch für die Phase Tessin C.

den beiden freien, an das Mittelfeld angrenzenden Fel-
dern und Längsstrichgruppen in den übrigen Feldern de-
finiert. Nr. 385 zeigt als Variante drei Felder mit dich-
ten Längsstrichen in der Bügelmitte. Insgesamt 13 Fi-
beln lassen sich diesem Typ zuweisen, wobei eine an-
geschmolzen ist. Auch diese Fibeln scheinen vornehm-
lich im Tessin vorzukommen, so in Cerinasca d'Arbe-
do, Giubiasco und Pianezzo. Aus der Lombardei kenne
ich nur das Stück von Zanica3Tr. Neben Fibeln mit
schwerer Abschlusskugel und kugelförmigem Fortsatz,
die gut mit den Fibeln mit komplexer Strichzier I zl
vergleichen sind, gibt es solche mit kleiner Abschluss-
kugel und grazilem, kugelförmigem Fortsatz. Diese
gehören möglicherweise noch in die Phase Tessin B.

Sanguisugafibeln mit Tonkern und komplexer
Strichzier III (Nr. 397,398)

Dieses Dekor scheint der Vorläufer der komplexen
Strichzier II zu sein. Als Hauptunterschied ist zu ver-
merken, dass bei der Strichzier III die Querstrich-
gruppen nur aus zwei Linien bestehen, während sie bei
der Strichzier II immer von mindestens drei Linien ge-
bildet werden. Die Längsstriche scheinen zudem bei
der Strichzier II regelmässiger angeordnet zu sein. Die
Nr. 397 und 398 gehören zu diesem Typ. Beide zeigen
auf ihrer Bügelunterseite eine relativ grosse Öffnung,
wie sie bei Navicellafibeln zu finden ist. Dies dürfte
ein Hinweis auf eine Datierung vor die Phase Tessin
C sein. Zudem enthält das Grab vonPazzallo eine sol-
che Fibel mit grazilem Fussabschluss, zusammen mit
einer G II B-zeitlichen Bronzepglle:r:. Zwei weitere
Exemplare stammen aus Castelletto Ticino und Go-
lasecca, zwei aus Gräbern in S. Lucia/Most na Soöi3?3.

Sie bestätigen den obigen Datierungsansatz.

allelen gefunden. Mit ihrem Dekor ist sie in die Nähe

der Navicellafibeln mit Querstrichen, beidseitigem

Rautenfeld und Strichzier zu stellen. Sie dürfte deshalb

noch vor die Phase Tessin C datieren.

Sanguisugafibeln mit Tonkern ohne Dekor (Nr 400)

Dieser Typ ist selten374. Nr. 400 ist sicherlich älter

als die Phase Tessin C.

Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen und einfacher

Strichzier (Nr 401447)

Die 47 Fibeln werden wie bei den Sanguisugafibeln

mit Tonkern und einfacher Strichzier nach der Bü-

setzung von den übrigen Sanguisugafibeln mit Ton-
kern, Einlagen und einfacher Strichzier. Um die Va-
riationsbreite dieses Tessin C-zeitlichen Fibeltyps ab-

schätzen zu können, wurden die vollständig erhaltenen
Exemplare aus der Sammlung des Schweiz. Landes-
museums und aus der Literatur aufgenommen. Fassbar

sind insgesamt fünf Varianten: Die Variante A bilden
gewöhnliche Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen
und einfacher Strichzier. Der Bügelquerschnitt ist lin-
senförmig, mit scharfen Kanten. Der Fuss besitzt im-
mer zwei, mit Einlagen versehene Abschlusskugeln.
Vergleichsbeispiele stammen aus Cerinasca und Moli-
nazzo d'Arbedo, Minusio, Como sowie aus Este3ls.Zut
Variante B gehören Fibeln, die beidseitig im Feld mit
den Einlagen nochmals eine Querstrichgruppe aufwei-
sen. Bei der Variante 81 finden sich die Einlagen nur
auf der Bügeloberseite. Hiervon scheint es eine gros-
se (Bügellänge7-6 cm) und eine gedrungene Varian-
te (Bügellänge 5,54,5 cm) zu geben, welche im Grab
1 von Castaneda, Haus Luzzi 1976 miteinander ver-
gesellschaftet sind. Variante Bl zeigt zwei Fusstypen:
sowohl den Fussabschluss mit zwei Abschlusskugeln
mit Einlagen als auch denjenigen mit einer Abschluss-
kugel mit D-förmigem Fortsatz mit Einlagen. Fibeln
dieser Variante sind aus dem Sopraceneri, dem Misox
und den beiden Depotfunden von Como, Prestino be-
kannt376. Die Variante B2 bilden Fibeln mit Einlagen auf
der Bügelober- und Bügelunterseite. Der Fuss besitzt
zwei, mit Einlagen versehene Abschlusskugeln. Ex-
emplare stammen aus Cerinasca d'Arbedo und aus der
Provinz Brescia3Ti. Die Variante C bilden Fibeln, wel-
che das gleiche Dekor wie die Variante B aufweisen,
zusätzlich aber in den mit Einlagen versehenen Fel-
dern an den Bügelenden Längsstrichgruppen zeigen.
Der Fuss besitzt immer zwei Abschlusskugeln mit Ein-
lagen. Vergleichsstücke stammen aus dem Sopracene-

ri und aus S. Polo, Campo Servirola(?):ra. O'" Varian-
te D umfasst Fibeln mit Strichzier an den Bügelenden,
Einlagen auf der Bügeloberseite und Einlagenreihen
auf der Bügelunterseite. Auch hier ist nur der Fuss mit
zwei, mit Einlagen versehenen Abschlusskugeln be-
legt. Neben Stücken aus dem Sopraceneri stammt auch

eines aus der Lombardef7e. Zur Variante E gehören Fi-
beln mit einer besonderen Gestaltung der Bügelunter-

6,3.5J. - Como, Prestino, Depotfunde: Como fra Etruschi e Celti,
129 Nr. 16; 128 Nr. 4; 131 Fig. unten. - Gedrungene Variante: Mo-
linazzo d'Arbedo, Grab 37: SLMZ, 11616 (2 Ex., Fortsatz D-för-
mig). - Minusio, Ceresol, Grab 14: Primas 1970, Taf. 44,C4.6 (Forl
satt D-förmig). - Castaneda, Haus Luzzi 1976, Grab 1: Archäologie
Graubünden, 107 Fig. 6,4.8.

377 Cerinasca d'Arbedo, Grab 80: SLMZ, l23l'7 (2 Ex.). - Provinz Bre-
scia: von Eles Masi 1986, Nr. 1573.

3'7 8 Cerinasca d'Arbedo, Grab 72: SLMZ, 122'7 6 (2 Ex.); Grab 92: SLMZ,
12380 (2 Ex.). - Castione, Grab 19: SLMZ, 11'741 (2 Ex.); Grab 2I:
SLMZ, 11750 (4 Ex.). - S. Polo (?): Etä del feno nel Reggiano, Nr. 934.

379 Cerinasca d'Arbedo, Grab 84: SLMZ, 12338 (2 Ex.). - Dalpe, Vi-
dresco, Grab 1:Primas l970,Taf .34,16. -Palestro: DeMarinis 1981,
218 Fig. 4 oben rechts.
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gellänge geordnet:

Bügellänge 6,5-6 cm

Variante: mit Strichzier zwischen
den Einlagen

Bügellänge 5,5 cm
Bügellänge 5 cm
Bügellänge 4,5 cm

Breite 1,5 cm
Breite 1,4 cm
Breite 1,2 cm
unbestimmbar

Bügellänge 4 cm
Breite 1,4 cm
Breite 1,3 cm
Breite 1,2 cm
Breite 1,1 cm
Breite unbestimmbar

Bügellänge 3,5 cm

4

10

2
18

1

5

J

1

9

2
1
a
J

1

2

9

4

Sanguisugafibeln mit Tonkern und komplexer
Strichzier II (Nr. 385-396)

Als komplexe Strichzier II wird die Bügelzier mir
fünf Querstrichgruppen, mit dichten Längsstrichen in

361 De Marinis 1990/91, 192f.
368 De Marinis 1981, 220.
369 Cerinasca d'Arbedo, Grab 61: SLI/.Z, 12218 (2 Ex.); Grab 92:

SLMZ, 123'7 9 (2 Ex.). - Castione, Bergämo, Grab I 0: SLMZ, 129'7 3.
- Claro, Alla Monda, Grab 6: SLMZ, 12715 (2 Ex.), Ulrich 1914,
Taf. III,l. - Ritzingen: Curdy 1991, 362Fig.3,1. - S. Poio (?): Etä
del feruo ne1 Reggiano, Nr. 946. - Valpolicella, zwischen Dome-
gliara und Dolcd: Salzani 1981, 84 Abb., Nr. 6. - Bügellänge 4,5 cm,
längere Bügel bei den Exemplaren aus Claro (6 bzw. 5,2 cm) und Rir
zingen (6 cm). - Fibel dieses Typs oder rnit komplexer Strichzier I von
Balzers, Runder Büchel-Areal Foser: Ergrabene Geschichte,46; Abb.

3'70 Zum Typ: Prirnas 1910,56. - Cerinasca d'Ar.bedo, Grab 87: SLMZ,
12353 (2 Ex.), ebd., Taf . 27,A6. Das Stück Primas Taf. 24,82 aus
Grab 91 mit fremdem Fuss. - Castione, Grab l8: SLMZ, llj39 (4
Ex.). - Castione, Bergämo, Grab l0: SLMZ, 129'73. Claro, Alla
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Sanguisugafibeln mit Tonkern und komplexer
Strichzier: Sonderform (Nr 399)

Für Nr. 399 mit einfacher Strichzier, beidseitigem
Rautenfeld und freiem Mittelfeld habe ich keine par-

Monda, Grab 11: SLMZ, 12866; Grab 25: SLMZ, 12906; Grab 26:
SLMZ, 12914. - Dalpe (1955), Grab 2: Pr.imas 1970, Taf. 32,C4;
Grab 8: ebd., 'faf . 33,A2. - Cuggiono: De Marinis 1981, Taf . '7 ,l . -
Como, Prestino, Depot 1983: Como fra Etruschi e Celti, 129 Nr. 18.
- Bologna, Certosa, Grab 103: Zannoni 1876, Taf. XXXXX,17. -
Fibel dieses Typs oder Typ Mazzucca di Montanaso von Balzers,
Runder Büchel-Areal Foser: Ergrabene Geschichte, 46; Abb.

311 Cerinasca d'Arbedo, Grab l: SLMZ, 11885 (Fuss und Fortsatz klein);
Grab 9 l : SLMZ, 1237 6. - Giubiasco, Grab 4: SLMZ, 138'7 5. - Pianez-
zo, AllePiazze, Grab 14: Primas 1970, Taf. 46,D6 (Fuss und Forrsatz
klein; Zuweisung unsicher). - Zanica: von Eles Masi 1986, Nr. 1497.

372 Primas 1970, Taf. 46,8. Dazu De Marinis 1981,233f .

313 Von Eles Masi 1986, Nr. 1495-1496. - S. Lucia/Most na Soöi, Grab
S 908: S. Lucia./Most na Soöi II, Taf.91,1; Grab S 912: ebd., Taf.
92,A2.

Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen und einfa-
cher Strichzier aus gesicherten, Tessin C-zeitlichen
Gräbern sind sehr gross und voluminös und zeigen ei-
nen Fussabschluss mit zwei Abschlusskugeln mit Ein-
lagen oder mit einer Abschlusskugel mit D-förmigem
Fortsatz mit Einlagen (Typ Palestro nach De Marinis
1981). Ihre Bügellänge schwankt zwischen 7 und 5,5 cm,
es gibt aber auch gedrungenere Stücke von nur 4,5
cm. Diese Merkmale erlauben eine recht sichere Ab-

374 Von Eles Masi 1986, Nr. 1656.1681.1705.
315 Cerinasca d'Arbedo, Grab 68: SLMZ, 12258; Grab 83: SLMZ, 12332

(2 Ex.). - Molinazzo d'Arbedo, Grab 85: SLMZ, 13837 (3 Ex.). -
Minusio, Grab 14: Primas 1970, Taf.44,C5. - Como, Prestino, Via
Isonzo, Depot: Como fra Etruschi e Celti, 128 Nr. 4; 131 Fig. unten.

- Este: Muletti Prosdocimi, Grab 251: Este I, Taf. 239; Benvenuti,
Grab 103: Chieco Bianchi eI al. 1916, Taf. 13,9; TombaPalazzina:
Peroni et al. 19'75, Taf. XIY2. Von Eles Masi 1986 führt diese Fibel
doppelt: Nr. 1540.1591. - Evtl. zugehörig die Fibel aus Val Breven-
na (Ligurien): von Eles Masi 1986, Nr. 1574.

376 Grosse Variante: Cerinasca d'Arbedo, Grab 97: Primas 1970, Taf.
21,A3. - Molinazzo d'Arbedo, Grab 85: SLMZ, 13837 (2 Ex.). -
Castione, Grab 19: SLll4Z, ll'141 (Fortsatz D-förmig). - Castaneda,
Haus Luzzi 1976, Grab 1: Archäologie Graubünden, 107 Fig.



seite. Diese ist abwechselnd mit Querstrichgruppen
und Einlagen verziert, wobei die Einlagen teilweise
fehlen können. Die Variante E zeigl die zwei schon be-
schriebenen Fusstypen. Alle Belege stammen aus Grab
74 von Cerinasca d'Arbedo38o.

Die grossen und durch zahkeiche Einlagen ge-
schwächten Bügel dieser Fibeln erhalten sich nur un-
ter guten Bedingungen. Deshalb müssen auch die cha-
rakteristischen Füsse herangezogen werden, um ihr
Verbreitungsgebiet abzuschätzen. Der Sopraceneri und
das Misox stellen das Hauptverbreitungsgebiet dieses
Fibeltyps dar. Im Sottoceneri und in der Lombardei
scheint er hingegen kaum vorzukommen. Ausläufer
streuen bis nach Este, in die Gegend von Reggio Emi-
lia(?) sowie ins Hinterland von piassylyaiar. Von nörd-
lich der Alpen stammen je ein Exemplar von Tamins
und von Chur3s2.

Diesem Fibeltyp (Sanguisafibeln mit Tonkern, Ein-
lagen und einfacher Strichzier) sind wohl auch die vor-
liegenden 14 Fragmente mit Bügellänge 6,5-5,5 cm
zuzuweisen. Nr. 404 gehört zu Variante C, die übrigen
zu Variante A. Möglicherweise Tessin C-zeitlich sind
auch Fibeln mit Bügellänge 5,5 cm und sehr ähnli-
chem Fussabschluss wie beim obigen Typ, jedoch nur
mit einer, mit Einlagen versehener Abschlusskugelr',.
Bügellängen unter 5,5 cm sind nur vereinzelt in der
Phase Tessin C belegt: Bei den gedrungenen Stücken
der Variante B 1 und bei der Fibel mit Bügellänge
4,5 cm und einem für diese Phase wenig typischen
Fussabschluss (Altstück?) aus Grab 14 von Minusio,
Qglgg6l:a+.

Der Fibeltyp kommt seit der Phase G II A vor3ss.

Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen, einfacher
Strichzier und Bügellänge von 4,5 cm sind für G II B
typisch. Weitere Unterteilungen können auch hier erst
gemacht werden, wenn mehr publiziertes Material vor-
liegt. Fibeln mit einer Bügellänge unter 5,5 cm wer-
den hier aufgrund obiger Überlegungen als eher älter
als die Phase Tessin C angesehen. Eine weitere Auf-
teilung nach Tessin A bzw. B ist momentan nicht mög-
lich.

380 Cerinasca d'Arbedo, Grab'/4: SL]|IZ, 12284.2 Ex. mit Strichzier,
Einlagen und Fuss mit zwei Abschlusskugeln: Ulrich 1914, Taf.
XVI,4. 1 Ex. ohne Einlagen und mit D-förmigem Fortsatz.

381 S. Polo (?): Etä del feno nel Reggiano, Nr. 936.938-94i. - Bis-
mantova und Umgebung (?): ebd., Nr. 935.937. - Bobbio und Um-
gebung: M. Catarsi/P.L. Dall'Aglio, Il territorio piacentino dall'etä
del bronzo allaromanizzazione. In: Celti ed Etruschi,405-414, bes.
407 Fig.2,8.

382 Tamins, Grab 56: Schmid-Sikimii 1991,392 Fig. 15. - Chur, Markt-
hallenplatz 1964-68: Rageth 1993, 108 Abb. 16,19.

383 Cerinasca d'Arbedo, Grab 87: SL]|y'rZ,12352. - Herkunft unbekannt:
von Eles Masi, Nr. 1587.

384 Primas 19'10, 131;Taf.44,C5.
385 GIIB: Golasecca,loc.Lazzarelto, t. anno 1886: DeMarinis 1990/91,
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Sanguisugafibeln mit Tbnkern, Einlagen und einfache4
gerippter Strichzier (Nr. 448459)

Die Unterteilung der 12 Fibeln erfolgt über die
Rippung:
Rippung auf Bügelvorderteil und -hinterteil 5
Rippung nur auf Bügelvorderteil 4
unbestimmt 3

Die Bügellänge ist bei den meisten Stücken nicht
abzuschätzen. Belegt sind zwei Fragmente mit einer
Bügellänge sicher über 5,5 cm und je eine Fibel mit
5 cm, 4,5 cm und 3,5 cm. Die Nr. 448 und 457 dürf-
ten mit Blick auf die Exemplare mit einfacher Strich-
zier noch Tessin C-zeitlich sein, für die übrigen ist ei-
ne Datierung vor diese Phase wahrscheinlich. Dies be-
stätigt die Fibel mit Bügellänge 4,5 cm aus der G II
B-zeitlichen <Tomba del Tripode>> von Sesto Calen-
dg:ro.

Übrige Sanguisugafibeln mit Tonkern und Einlagen
(Nr 460462)

Die Nr. 460462 sind keinem bestimmten Typ zu-
zuweisen.

Die Verbreitung der Sanguisugafibeln mit Einlagen
ist bereits von Primas umrissen 1ry9161s1:az. Für Ober-
italien nördlich des Po hat von Eles Masi das Materi-
al vorgelegt; für das Gebiet südlich davon fehlt eine
gute Zusammenstellung388. Der Typ ist in ganz Ober-
italien verbreitet, ohne einen klaren Schwerpunkt zu
besitzen. Im Osten streuen diese Fibeln bis Sloweni-
en, im Norden bis ins Alpenrheintal:ts.

Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen, einfacher
Strichzier und Längsstrichen auf dem Bügel
(Nr 463465)

Die Nr. 463465 weisen Bügellängen von 4,5 cm,
4 cm und 3,5 cm auf. Nr. 2395 mit Bügellänge 4 cm
ist angeschmolzen.

Ganze Vergleichsbeispiele stammen aus Cerinasca
d'Arbedo und Mesocco. Sie gehören wegen ihrer Fuss-

bildung in die Phase Tessin B. Die italienischen Stücke

hat von Eles Masi zusammengestellt. Sie sind in ganz

Oberitalien verbreitet, ohne einen Schwerpunkt zu bil-

den:so. Zv Datientng stehen verschiedene gesicherte

Grabkomplexe nx Verfügung: Chies d'Alpago, Grab

1935;EsIe, Ricovero, Grab 205 (Bestattung 1) Padua,

S. Massimo, Recreatorio Garibaldi, Grab XVI3e'. So-

weit erhalten zeigen alle Fibeln typische Tessin B-Füs-

se. Zudem finden sich in den Gräbern von Padua und

Chies d'Alpago rundbodige Körbchenanhänger der

Varianten A und B(?).

Übrige Sanguisugafibeln mit Tonkern (Nr 466494)

29 Fragmente lassen sich keinem bestimmten Typ

zuweisen. Drei zeigen gerippte, die übrigen einfache

Strichzier.

Chronologie der Sanguisugafibeln mit Tonkern

225 Flbelfr agmente können chronologisch genauer

untersucht werden. Davon sind 44 Fibeln (19.67o) mit
einiger Sicherheit der Phase Tessin C zuweisbar. Die
restlichen (80.47o) gehören einer früheren Phase an,

wobei eine Zuordnung zu Tessin A oder B nicht mög-

lich ist.

Massive Sanguisugafibeln mit asymmetrischem BügeI
und ovalem Querschnitt (Nr. 495-512)

Die 18 Fibeln verteilen sich wie folgt:
mit Strichzier auf Bügelober-
und Bügelunterseite 12

mit Rippen 3

mit Strichzier 9

mit Strichzier auf Bügeloberseite 6

Die Bügellänge beträgt 2,8-3,2 cm. Bei den Fibeln
mit Strichzier auf Bügelober- und Bügelunterseite
schwankt die Bügelbreite zwischen I,4 und 1,2 cm,
bei den einseitig verzierten beträgt sie nur I,2-l cm.
Die beidseitig verzierten Fibeln weisen oft als beson-
deren Schmuck zwei plastische Rippen am Übergang
von Bügel zu Nadelhalter auf.

Dieser Fibeltyp wurde bereits von Primas als ty-
pisch für die Phase Tessin C herausgestellt. De Mari-
nis benannte ihn <Spätalpine Sanguisugafibel Varian-

te A> (tipo tardo-alpino Var. A;:oz. Aus gesicherten In-
ventaren kommen Stücke von Cademario, Dalpe, Mi-
nusio, Brembate Sotto, Civiglio, Como, Legnano und
Mazzucca di Montanaso3e3. Aus dem Material der
<<Tessiner Gräberfelde> im Schweiz. Landesmuseum
stammen zahlreiche ganze ExemPlaretno. Die Füsse

dieser Fibeln besitzen grosse, kugelige Abschlussku-
geln, an denen verschiedenartige Fortsätze (kugelför-
mige, konische mit Kehle und doppelkonische mit
Kehle) sitzen3e5.

4.2.2.4. M as s iv e S anguis u g afib eln ( N r. 4 9 5 -5 4 3 )

Die Untergliederung dieser Fibeln erfolgt zuerst an-

hand der Bügelform (asymmetrisch-symmetrisch), da-

nach nach dem Querschnitt (oval-linsenförmig). Wei-
tere Merkmale sind die Strichzier, die Verzierung des

Bügels sowie die Fussbildung.

M as s iv e Sanguisugafib eln mit asymmetrischem B ügel
und linsenförmigem Querschnitt (Nr. 513-527)

Typisch ist der sehr flache, linsenförmige Quer-
schnitt. Der Bügel trägt deshalb auch nur auf seiner
Oberseite eine Strichzier.

163 Fig. 3,1.2.4;168 Anm. 11. - Civiglio 1/1973: Frigerio t9'14/75,
Taf. VI,7. - G II A: Sesto Calende, t. I anno 1928: DeMarinis 1975,
Taf. IVB4. Bügellänge 3,5 cm.

386 De Marinis 1988a, 227 Fig. 119.
387 Primas 1970,145 (Liste); Taf. 53.
388 Von Eles Masi 1986, Nr. 1507-1596. - Lerä del ferro nel Reggia-

no,134, Nr 926-933 (S. Polo, Campo Servirola und Bismantovä?).
- Formazione della cittä Il,271 Fig. 176,9.10 (Verucchio, Pian del
Monte).

389 Tamins, Streufund des Gräberfeldes: Conradin 1978,120,97 Abb.
3O,unten rechts. - Chur, Markthallenplatz 196+-68: Rageth 1993,
108 Abb. 16,18. - Eschen, Malansel: D. Beck, Malanser Ausgrabung
1953. JbHVFL 53, 1953,201t.206. - Alie diese Stücke gehören in
die Phase Tessin B.

390 Cerinasca d'Arbedo, Grab 71: SLMZ, 122'72 (2 Ex.); Grab 78:
SLMZ, 12305, Primas 1974a, 38 Abb. 3,11. - Mesocco, Coop, Grab
9 (Doppelbestattung): Primas 1973,Taf .III,8. - Von Eles Masi 1986,
Nr. 1575-1579A. - Dazu: Como, Prestino, Depotfund 1983: Como
fra Etruschi e Celti, I29 Nr. 11. - S. Lucia/Most na Soöi, Grab S

2178: S. Lucia/Most na Soöi II, Taf.225,C2; Grab S 2229: ebd., Taf.
232,A2; Streufund: ebd., Taf. 276,C14. - Picenum, ohne Fundortan-
gabe: Lollini 1916, 145; Taf. XIV12 (Piceno IV B).

391 Chies d'Alpago: von Eles Masi 1986, Nr. 1575.1577. - Este: Este I,
Taf.722. - Padua: Padova Preromana, Taf. 648; 654.

392 Primas 19'10, 56. De Marinis 1981,2l'7-219.
393 Cademario, Forcora, Grab 25: Primas 1970, Taf. 28,B5. - Dalpe, Vi-

dresco, Grab 1: ebd., Taf. 34,11 .18. - Minusio, Ceresol, Grab 2: ebd.,
Taf. 42,83; Grab 12: ebd., Taf. 43,E2. - Brembate Sotto, Grab A:
De Marinis 1981, Taf. 20,9. - Civiglio, Grab IIV1878: ebd., Taf. 13,7.

- Como, Ca' Morta, Grab 116: ebd., Taf. 24,1.2. - Como, S. Ago-

stino: ebd., Taf.21,4.5. - Legnano, Grab 314: ebd., Taf. 10,18.19. -
Mazzucca di Montanaso: ebd., Taf. 14,6.11.

394 Cerinasca d'Arbedo, Grab 25: SLM'Z, 11993 (2 Ex. x); Gtab 2'7:

SLMZ, 12000; Grab 62'. SLNIZ 12226 (3 Ex., eines *); Grab 70:
SLMZ, 12266 (3 Ex.); Grab 16: SLMZ, 12292 (*); Grab 7'7 : SLMZ'
12300 (*); Grab 80: SLMZ, 12316 (2 Ex., eines *); Grab 83: SLMZ,
12333 (x); Grab 89: SLlllZ, 12366 (2 Ex.); Grab 9O: SLMZ, 12373
(4 Ex., 2 *); Grab 93:. SLMZ, 12386 (2 Ex., eines *); Grab 102:
SLMZ, 12427 . - Castione, Grab 1 9 : SLlidZ, ll7 42 (2 Ex.); Grab 2 I :

SLi|r4Z, ll'751(4 Ex.). - Castione, Bergämo, Grab 10: SLMZ, 12973'

- Claro, Alla Monda, Grab 2l: SLMZ,|2890 (*); Grab 23: SLMZ,
12899 (2 Ex.); Grab 26: SLldZ, 12914 (x). - Giubiasco, Grab 4:
SLMZ, 13875; Grab 5: SLMZ, 13883; Grab 33: SLMZ, 14048 (2
Ex., eines *); Grab 46:; SLMZ, 14030 (*). Mit x versehene Fibeln
sind nur auf der Bügeloberseite strichverziert.

395 Ygl. Kap.4.2.2.8.
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seite. Diese ist abwechselnd mit Querstrichgruppen
und Einlagen verziert, wobei die Einlagen teilweise
fehlen können. Die Variante E zeigl die zwei schon be-
schriebenen Fusstypen. Alle Belege stammen aus Grab
74 von Cerinasca d'Arbedo38o.

Die grossen und durch zahkeiche Einlagen ge-
schwächten Bügel dieser Fibeln erhalten sich nur un-
ter guten Bedingungen. Deshalb müssen auch die cha-
rakteristischen Füsse herangezogen werden, um ihr
Verbreitungsgebiet abzuschätzen. Der Sopraceneri und
das Misox stellen das Hauptverbreitungsgebiet dieses
Fibeltyps dar. Im Sottoceneri und in der Lombardei
scheint er hingegen kaum vorzukommen. Ausläufer
streuen bis nach Este, in die Gegend von Reggio Emi-
lia(?) sowie ins Hinterland von piassylyaiar. Von nörd-
lich der Alpen stammen je ein Exemplar von Tamins
und von Chur3s2.

Diesem Fibeltyp (Sanguisafibeln mit Tonkern, Ein-
lagen und einfacher Strichzier) sind wohl auch die vor-
liegenden 14 Fragmente mit Bügellänge 6,5-5,5 cm
zuzuweisen. Nr. 404 gehört zu Variante C, die übrigen
zu Variante A. Möglicherweise Tessin C-zeitlich sind
auch Fibeln mit Bügellänge 5,5 cm und sehr ähnli-
chem Fussabschluss wie beim obigen Typ, jedoch nur
mit einer, mit Einlagen versehener Abschlusskugelr',.
Bügellängen unter 5,5 cm sind nur vereinzelt in der
Phase Tessin C belegt: Bei den gedrungenen Stücken
der Variante B 1 und bei der Fibel mit Bügellänge
4,5 cm und einem für diese Phase wenig typischen
Fussabschluss (Altstück?) aus Grab 14 von Minusio,
Qglgg6l:a+.

Der Fibeltyp kommt seit der Phase G II A vor3ss.

Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen, einfacher
Strichzier und Bügellänge von 4,5 cm sind für G II B
typisch. Weitere Unterteilungen können auch hier erst
gemacht werden, wenn mehr publiziertes Material vor-
liegt. Fibeln mit einer Bügellänge unter 5,5 cm wer-
den hier aufgrund obiger Überlegungen als eher älter
als die Phase Tessin C angesehen. Eine weitere Auf-
teilung nach Tessin A bzw. B ist momentan nicht mög-
lich.

380 Cerinasca d'Arbedo, Grab'/4: SL]|IZ, 12284.2 Ex. mit Strichzier,
Einlagen und Fuss mit zwei Abschlusskugeln: Ulrich 1914, Taf.
XVI,4. 1 Ex. ohne Einlagen und mit D-förmigem Fortsatz.

381 S. Polo (?): Etä del feno nel Reggiano, Nr. 936.938-94i. - Bis-
mantova und Umgebung (?): ebd., Nr. 935.937. - Bobbio und Um-
gebung: M. Catarsi/P.L. Dall'Aglio, Il territorio piacentino dall'etä
del bronzo allaromanizzazione. In: Celti ed Etruschi,405-414, bes.
407 Fig.2,8.

382 Tamins, Grab 56: Schmid-Sikimii 1991,392 Fig. 15. - Chur, Markt-
hallenplatz 1964-68: Rageth 1993, 108 Abb. 16,19.

383 Cerinasca d'Arbedo, Grab 87: SL]|y'rZ,12352. - Herkunft unbekannt:
von Eles Masi, Nr. 1587.

384 Primas 19'10, 131;Taf.44,C5.
385 GIIB: Golasecca,loc.Lazzarelto, t. anno 1886: DeMarinis 1990/91,
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Sanguisugafibeln mit Tbnkern, Einlagen und einfache4
gerippter Strichzier (Nr. 448459)

Die Unterteilung der 12 Fibeln erfolgt über die
Rippung:
Rippung auf Bügelvorderteil und -hinterteil 5
Rippung nur auf Bügelvorderteil 4
unbestimmt 3

Die Bügellänge ist bei den meisten Stücken nicht
abzuschätzen. Belegt sind zwei Fragmente mit einer
Bügellänge sicher über 5,5 cm und je eine Fibel mit
5 cm, 4,5 cm und 3,5 cm. Die Nr. 448 und 457 dürf-
ten mit Blick auf die Exemplare mit einfacher Strich-
zier noch Tessin C-zeitlich sein, für die übrigen ist ei-
ne Datierung vor diese Phase wahrscheinlich. Dies be-
stätigt die Fibel mit Bügellänge 4,5 cm aus der G II
B-zeitlichen <Tomba del Tripode>> von Sesto Calen-
dg:ro.

Übrige Sanguisugafibeln mit Tonkern und Einlagen
(Nr 460462)

Die Nr. 460462 sind keinem bestimmten Typ zu-
zuweisen.

Die Verbreitung der Sanguisugafibeln mit Einlagen
ist bereits von Primas umrissen 1ry9161s1:az. Für Ober-
italien nördlich des Po hat von Eles Masi das Materi-
al vorgelegt; für das Gebiet südlich davon fehlt eine
gute Zusammenstellung388. Der Typ ist in ganz Ober-
italien verbreitet, ohne einen klaren Schwerpunkt zu
besitzen. Im Osten streuen diese Fibeln bis Sloweni-
en, im Norden bis ins Alpenrheintal:ts.

Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen, einfacher
Strichzier und Längsstrichen auf dem Bügel
(Nr 463465)

Die Nr. 463465 weisen Bügellängen von 4,5 cm,
4 cm und 3,5 cm auf. Nr. 2395 mit Bügellänge 4 cm
ist angeschmolzen.

Ganze Vergleichsbeispiele stammen aus Cerinasca
d'Arbedo und Mesocco. Sie gehören wegen ihrer Fuss-

bildung in die Phase Tessin B. Die italienischen Stücke

hat von Eles Masi zusammengestellt. Sie sind in ganz

Oberitalien verbreitet, ohne einen Schwerpunkt zu bil-

den:so. Zv Datientng stehen verschiedene gesicherte

Grabkomplexe nx Verfügung: Chies d'Alpago, Grab

1935;EsIe, Ricovero, Grab 205 (Bestattung 1) Padua,

S. Massimo, Recreatorio Garibaldi, Grab XVI3e'. So-

weit erhalten zeigen alle Fibeln typische Tessin B-Füs-

se. Zudem finden sich in den Gräbern von Padua und

Chies d'Alpago rundbodige Körbchenanhänger der

Varianten A und B(?).

Übrige Sanguisugafibeln mit Tonkern (Nr 466494)

29 Fragmente lassen sich keinem bestimmten Typ

zuweisen. Drei zeigen gerippte, die übrigen einfache

Strichzier.

Chronologie der Sanguisugafibeln mit Tonkern

225 Flbelfr agmente können chronologisch genauer

untersucht werden. Davon sind 44 Fibeln (19.67o) mit
einiger Sicherheit der Phase Tessin C zuweisbar. Die
restlichen (80.47o) gehören einer früheren Phase an,

wobei eine Zuordnung zu Tessin A oder B nicht mög-

lich ist.

Massive Sanguisugafibeln mit asymmetrischem BügeI
und ovalem Querschnitt (Nr. 495-512)

Die 18 Fibeln verteilen sich wie folgt:
mit Strichzier auf Bügelober-
und Bügelunterseite 12

mit Rippen 3

mit Strichzier 9

mit Strichzier auf Bügeloberseite 6

Die Bügellänge beträgt 2,8-3,2 cm. Bei den Fibeln
mit Strichzier auf Bügelober- und Bügelunterseite
schwankt die Bügelbreite zwischen I,4 und 1,2 cm,
bei den einseitig verzierten beträgt sie nur I,2-l cm.
Die beidseitig verzierten Fibeln weisen oft als beson-
deren Schmuck zwei plastische Rippen am Übergang
von Bügel zu Nadelhalter auf.

Dieser Fibeltyp wurde bereits von Primas als ty-
pisch für die Phase Tessin C herausgestellt. De Mari-
nis benannte ihn <Spätalpine Sanguisugafibel Varian-

te A> (tipo tardo-alpino Var. A;:oz. Aus gesicherten In-
ventaren kommen Stücke von Cademario, Dalpe, Mi-
nusio, Brembate Sotto, Civiglio, Como, Legnano und
Mazzucca di Montanaso3e3. Aus dem Material der
<<Tessiner Gräberfelde> im Schweiz. Landesmuseum
stammen zahlreiche ganze ExemPlaretno. Die Füsse

dieser Fibeln besitzen grosse, kugelige Abschlussku-
geln, an denen verschiedenartige Fortsätze (kugelför-
mige, konische mit Kehle und doppelkonische mit
Kehle) sitzen3e5.

4.2.2.4. M as s iv e S anguis u g afib eln ( N r. 4 9 5 -5 4 3 )

Die Untergliederung dieser Fibeln erfolgt zuerst an-

hand der Bügelform (asymmetrisch-symmetrisch), da-

nach nach dem Querschnitt (oval-linsenförmig). Wei-
tere Merkmale sind die Strichzier, die Verzierung des

Bügels sowie die Fussbildung.

M as s iv e Sanguisugafib eln mit asymmetrischem B ügel
und linsenförmigem Querschnitt (Nr. 513-527)

Typisch ist der sehr flache, linsenförmige Quer-
schnitt. Der Bügel trägt deshalb auch nur auf seiner
Oberseite eine Strichzier.

163 Fig. 3,1.2.4;168 Anm. 11. - Civiglio 1/1973: Frigerio t9'14/75,
Taf. VI,7. - G II A: Sesto Calende, t. I anno 1928: DeMarinis 1975,
Taf. IVB4. Bügellänge 3,5 cm.

386 De Marinis 1988a, 227 Fig. 119.
387 Primas 1970,145 (Liste); Taf. 53.
388 Von Eles Masi 1986, Nr. 1507-1596. - Lerä del ferro nel Reggia-

no,134, Nr 926-933 (S. Polo, Campo Servirola und Bismantovä?).
- Formazione della cittä Il,271 Fig. 176,9.10 (Verucchio, Pian del
Monte).

389 Tamins, Streufund des Gräberfeldes: Conradin 1978,120,97 Abb.
3O,unten rechts. - Chur, Markthallenplatz 196+-68: Rageth 1993,
108 Abb. 16,18. - Eschen, Malansel: D. Beck, Malanser Ausgrabung
1953. JbHVFL 53, 1953,201t.206. - Alie diese Stücke gehören in
die Phase Tessin B.

390 Cerinasca d'Arbedo, Grab 71: SLMZ, 122'72 (2 Ex.); Grab 78:
SLMZ, 12305, Primas 1974a, 38 Abb. 3,11. - Mesocco, Coop, Grab
9 (Doppelbestattung): Primas 1973,Taf .III,8. - Von Eles Masi 1986,
Nr. 1575-1579A. - Dazu: Como, Prestino, Depotfund 1983: Como
fra Etruschi e Celti, I29 Nr. 11. - S. Lucia/Most na Soöi, Grab S

2178: S. Lucia/Most na Soöi II, Taf.225,C2; Grab S 2229: ebd., Taf.
232,A2; Streufund: ebd., Taf. 276,C14. - Picenum, ohne Fundortan-
gabe: Lollini 1916, 145; Taf. XIV12 (Piceno IV B).

391 Chies d'Alpago: von Eles Masi 1986, Nr. 1575.1577. - Este: Este I,
Taf.722. - Padua: Padova Preromana, Taf. 648; 654.

392 Primas 19'10, 56. De Marinis 1981,2l'7-219.
393 Cademario, Forcora, Grab 25: Primas 1970, Taf. 28,B5. - Dalpe, Vi-

dresco, Grab 1: ebd., Taf. 34,11 .18. - Minusio, Ceresol, Grab 2: ebd.,
Taf. 42,83; Grab 12: ebd., Taf. 43,E2. - Brembate Sotto, Grab A:
De Marinis 1981, Taf. 20,9. - Civiglio, Grab IIV1878: ebd., Taf. 13,7.

- Como, Ca' Morta, Grab 116: ebd., Taf. 24,1.2. - Como, S. Ago-

stino: ebd., Taf.21,4.5. - Legnano, Grab 314: ebd., Taf. 10,18.19. -
Mazzucca di Montanaso: ebd., Taf. 14,6.11.

394 Cerinasca d'Arbedo, Grab 25: SLM'Z, 11993 (2 Ex. x); Gtab 2'7:

SLMZ, 12000; Grab 62'. SLNIZ 12226 (3 Ex., eines *); Grab 70:
SLMZ, 12266 (3 Ex.); Grab 16: SLMZ, 12292 (*); Grab 7'7 : SLMZ'
12300 (*); Grab 80: SLMZ, 12316 (2 Ex., eines *); Grab 83: SLMZ,
12333 (x); Grab 89: SLlllZ, 12366 (2 Ex.); Grab 9O: SLMZ, 12373
(4 Ex., 2 *); Grab 93:. SLMZ, 12386 (2 Ex., eines *); Grab 102:
SLMZ, 12427 . - Castione, Grab 1 9 : SLlidZ, ll7 42 (2 Ex.); Grab 2 I :

SLi|r4Z, ll'751(4 Ex.). - Castione, Bergämo, Grab 10: SLMZ, 12973'

- Claro, Alla Monda, Grab 2l: SLMZ,|2890 (*); Grab 23: SLMZ,
12899 (2 Ex.); Grab 26: SLldZ, 12914 (x). - Giubiasco, Grab 4:
SLMZ, 13875; Grab 5: SLMZ, 13883; Grab 33: SLMZ, 14048 (2
Ex., eines *); Grab 46:; SLMZ, 14030 (*). Mit x versehene Fibeln
sind nur auf der Bügeloberseite strichverziert.

395 Ygl. Kap.4.2.2.8.
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Die 15 Exemplare verteilen sich wie folgt:
Bügel mit Strichzier 14

Bügel mit Strich- und Kreisaugenzier 1

Die Bügellänge schwankt zwischen 2,9 und2,7 cm,
die Bügelbreite zwischen 1,5 und 1,15 cm.

Dieser Typ scheint nicht so häufig wie derjenige
mit ovalem Querschnitt zu sein. Zwei Fibeln stammen
aus gesicherten Tessin C/G III Al-Komplexen. Aus
den <<Tessiner Gräberfeldern> liegen weitere sieben
Exemplare sowie eines aus Lantsch[-enz, Bot da Loz
vor3e6. Die erhaltenen Füsse zeigen ein ähnliches Spek-
trum wie diejenigen der massiven Sanguisugafibeln
mit ovalem Querschnitt.

Nr. 527 mit Strich- und Kreisaugenzier findet gute

Vergleiche in Cerinasca d'Arbedo, Giubiasco, Este und
Obervintl/Vandoies di Sopra3e?. Die Fibeln dieser Fund-
orte unterscheiden sich durch den Bügelquerschnitt,
die Fussbildung und die Anzahl Einlagen auf Bügel
und Fuss. Die Exemplare von Giubiasco besitzen ei-
nen linsenförmigen Querschnitt, neun oder acht Einla-
gen auf dem Bügel und deren zwei auf der Abschluss-
kugel. Der Fortsatz ist einfach konisch oder kugelför-
mig. Die Fibel von Obervintl/Vandoies di Sopra ist da-
mit gut vergleichbar, nur hat sie einen sehr kurzen
Fuss. Das Stück von Este, Costa Martini zeigt einen
Fuss ohne Einlagen. Die Fibeln von Cerinasca d'Ar-
bedo und Este, Capodaglio hingegen besitzen einen
ovalen Querschnitt, zwölf Einlagen auf dem Bügel und
deren sechs oder acht auf der Abschlusskugel. Der
Fortsatz ist zylindrisch oder konisch mit Kehle. Diese
Unterschiede dürften chronologisch bedingt sein. Grab
534 von Giubiasco datiert anhand der damit verge-
sellschafteten Sanguisugafibel mit Tonkern und grazi-
lem Fussabschluss in die Phase Tessin B. Die Fibeln
mit ovalem Querschnitt entsprechen hingegen den
massiven Sanguisugafibeln mit ovalen Querschnitt der
Phase Tessin C. Bestätigt wird dies durch den spitz-
bodigen Körbchenanhänger der Variante A aus Grab
35 von Este, Capodaglio.

Nr. 527 ist diesen Stücken als Variante mit linsen-
förmigem Querschnitt anzuschliessen.

Sanguisugafibeln mit asymmetrischem Bügel, ein-
facher Strichzier sowie ovalem oder linsenförmigem

Querschnitt finden sich auch ausserhalb des Golasec-

396 Legnano Grab 315: De Marinis 1981, Taf. 10,8. - Prestino, Depot-
fund von 1983: Como fra Etruschi e Celti, 129 Nr. 19. - Cerinasca
d'Arbedo, Grab 62'. SLlllZ, 12226 (2 Ex.); Grab 16: SLMZ, 12292;
Grab 101: SLMZ, 12423. - Claro, Alla Monda, Grab 19: SLMZ,
12878; Grab 2I: SLMZ, 12890; Grab 22:. SLMZ, 12892. Lantsch:
Primas 1974a, 43 Fig.9 8. Rychener 1983, Taf. 3,23. - Zugehörig?:
Chur, Areal Ackermann 1970-74:. Rageth 1993, lI9 Abb.2l,l.

391 Ovalel Quelschnitt: Cerinasca d'Arbedo, Grab 76: SLMZ, 12292 (2
Ex.). - Este, Capodaglio, Grab 35: Mostra Etruria Padana, 396f., Taf.
CXXXI. Frey 1971, 312 Abb.10,2 4. Fibel bei Chieco Bianchi et
al.1916, Taf. 13,10. - Linsenförmiger Querschnitt: Giubiasco, Grab
534: Primas 19'70, Taf. 35,E3; Einzelfund: SLMZ, 16965. - Este,
Costa Martini, Grab 43: Frey 1969, Abb. 9,5. Obervintl/Vandoies
di Sopra: Winkler 1950, Taf. XII,4.

96

cagebietes, in Este und im Depot von Obervintl/Van-
doies di Sopra (Abb. 4I,3282.3283)tsa.

M as s iv e S an g ui s u g afib e ln mit asymmetri s c he m B ü g el
und Scalptorium-Fuss (Nr. 528-532)

Zu zwei Fibeln mit erhaltenem Fuss und Bügel
kommen drei Füsse, die wegen ihrer Massivität und
ihrem Dekor sicher zu diesem Fibeltyp gehören. Nr.
693 gehört wohl zum älteren, grazilen Fibeltyp.

Der vorliegende Fibeltyp scheint sowohl mit ova-
lem Bügelquerschnitt vorzukommen, wie in Cuggio-
no, S. Fermo della Battaglia,Zanica und bei Nr. 528,
als auch mit linsenförmigem, wie bei Nr. 529:sq. Die
Bügelform erlaubt eine Datierung in die Phase Tessin
C/G III ,{1. Ein weiteres Exemplar stammt aus Bri-
xen/Bressanone, Stufels/Stufl es400.

M a s s iv e S an g ui s u g afi b e In mit symmet ri s c hem, s c hmalem
Bügel, einfacher Strichzier und ovalem Querschnitt
(Nr 533-535)

Die Nr. 533 und 534 weisen eine Bügellänge von
2,8 cm auf, die Nr. 535 von 2,6 cm. Nr. 2396 ohne
bestimmbare Bügellänge ist angeschmolzen.

M cL s s iv e S an g ui s u g afib e ln mit symme tri s c he m, s c hmal em

Bägel, einfacher Strichzier und linsenförmigem Quer-
schnirt (Nr 536-538)

Die drei Fibeln besitzen Bügellängen von 2,9 bzw.
2,35 cm. De Marinis stellte den symmetrischen Bügel
sowie den sanften Übergang von Bügel zu Nadel als
typisch für G II B-zeitliche, massive Sanguisugafibeln
heraus4ol. Die vorliegenden Stücke dürften deshalb in
diese Phase gehören.

Bei den Fibeln mit linsenförmigem Querschnitt ist
eine Tessin C-zeitliche Datierung nicht ausgeschlos-
sen. Eine Zuweisung zum Typ Ca' Morta Variante A
nach De Marinis erscheint durchaus möglich; sie ist
aber nur anhand des Fusses vorzunehmen4o2. Dieser

398 Bügelquerschnitt oval: Este, Costa Martini, Grab 42: Chieco Bian-
chi et a1., l9'16,Taf. 13,6. - Obervintl/Vandoies di Sopra: Winkler
1950, Taf. IX,1.3.10.11.13. - Bügelquerschnitt linsenförmig: Ober-
vintl/Vandoies di Sopra: Winkler 1950, Taf. 1X,2.1 . Die Fund-
zeichnungen sind oft nicht klar (fehlende Querschnitto etc.). Hier
werden nur sichere Exemplare aufgeführt.

399 Cnggiono: De Marinis 1981, Taf. 5,1;6,24. - S. Fermo della Bar
taglia, Via Rigamonti: Como fra Etruschi e Celti, 86. - Zanica: Ca-
sini 1992, 2; Fie.3,'7.

400 Lunz 1914, Taf. 68,3.
401 De Marinis 1981,219.
402 De Marinis 1981,226.

Fibeltyp ist im Depot mit einem abgebrochenem Fuss

,Nr. OZU und möglicherweise mit einem nicht fertig

üearbeiteten Stück (Nr' 2434) vertreten'

bzw. G III A1 ist wegen des schweren Fussabschlus-

ses möglich.

Chronolo gie der massiven Sanguisugafibeln

Von den 50 massiven Sanguisugafibeln lassen sich

47 chronologisch genauer bestimmen. Mit 43 Fibeln
(86Vo) machen die Tessin C-zeitlichen die Hauptmas-

se aus. Nur 4 Fibeln (87o) datieten in die Phase Tes-

sin B. Bei den restlichen schwankt die Datierung zwi-
schen Tessin C und Tessin B. Damit zeigt sich eine

praktische Umkehr der Werte, wie sie bei den Sangui-

sugafibeln mit Tonkern festgestellt wurden.

4.2.2.5. Schlangenfib eln (Nr 544-574 )

Die Schlangenfibeln werden folgendermassen ge-

gliedert:
Schlangenfibel mit einfachem Bügel
Schlangenfibel mit einfacher Windung und rundem

Bügelquerschnitt
Schlangenfibel mit einfacher Windung und rechtecki-
gem Bügelquerschnitt
Schlangenfibel mit einfacher Windung und blattförmi-
gem Bügel
Schlangenfibel mit einfacher Windung, breitem Bügel

und grosser Kopfscheibe.
Innerhalb dieser Gruppen können noch verzierte

und unverzierte Varianten unterschieden werden. Da

die Schlangenfibeln stark fragmentiert sind, ist eine

zweifelsfreie Zuordnung nicht immer möglich.

Schlangenfibeln mit einfachem Bügel (Nr 544-549)

Die 6 Exemplare unterteilen sich in ein verziertes,

vier unverzierte und ein unbestimmbares' Die Fibeln

sind so schlecht erhalten, dass eine genauere Bestim-

mung kaum möglich ist. Nr. 549 mit seiner einfachen

Bügelverzierung findet gute Vergleiche in Cerinasca

d'Arbedo und S. Anna d'Alfaedo, Campo Paraiso4o7.

Schlangenfibeln mit einfachem Bügel sind typisch für
die Phase TessinB/G II 8408.

M as s iv e San guisugafib eln mit einfache r Strichzier

linsenförmigem Querschnitt und kurzem Fuss

@r 539-541)

Die drei Fibeln sind der Variante B des Typs Ca'

Morta nach De Marinis zuzuweisen. Hier anzuschlies-

sen ist der Rohguss Nr. 2212. Drei gesicherte Kom-

nlexe datieren den Typ in die Phase Tessin C bzw' G

itt Rt*,. Typisch sind der bereits aufgebogen gegos-

sene Nadelhalter sowie die sehr rohe und unsorgfälti-

ge Überarbeitung der Stücke' Aus dem Tessin kenne

ich keine weiteren Beispiele dieses Typs' Ein mit Nr.

539 praktisch identisches Stück stammt aus der Sied-

lung BragnY-sur-Saöne4o4.

Mas s iv e S anguis ugafib eln mit einfacher Strichzier

linsenförmigem Querschnitt, kurzem Fuss und

Mittelftld mit Kreisaugenzier (Nr. 542.543)

Nr. 543 ist wegen seiner Ahnlichkeit in Form und

Herstellung den obigen Fibeln der Phase Tessin C zu-

zuweisen.
Aus dem Tessin kenne ich kein weiteres Stück,

doch belegen drei Rohgüsse eine lokale Produktion.
Aus Grab 46 von Tamins kommt eine sehr ähnliche Fi-
bel, die anstatt des Kreisauges eine weitere Einlagen-

rille aufweist. Aus S. Lucia/\4ost na Soöi stammen drei

Exemplare mit je drei, vier oder sechs Einlagenrillen.
Zwei davon besitzen einen massiven Bügel, diejenige

aus Grab S 2118 aber einen navicellaförmigen. Die Fi-

beln der Gräber M i430 und S 2118 besitzen einen

kurzen Fuss mit Scalptorium-Fortsatz40s. Dieser Fort-

satz lässt sich auch bei den Rohgüssen im Depot er-

kennen.
Möglicherweise zum selben Typ gehört Nr. 542'

Aus Este, Costa Martini, Grab 43 stammt ein sehr gu-

tes Vergleichsstück, das jedoch einen langen Fuss mit
Abschlusskugel und kugelförmigem, langovalem Fort-
satz besitzt4oe. Eine Datierung in die Phase Tessin C

403 De Marinis 1981,226. - Como: Ca' Molta, Grab VIIVI926: ebd',
Taf. 31,3; S. Agostino: ebd., Taf. 21,12. (von Eles Masi 1986, Nr'
l'775). - Legnano, Grab 315: ebd., Taf. 10,9-11.

404 Feugöre/Gui'ilot 1986, Fig.33,2. - Die Datierung de-s Beginrls.der
Sied'lung von Bragny naöh Ha D1 anhand dieser Fibel (und einer
weiteren Bogenfibel) ist deshalb zurückzuweisen.

405 Tamins: Coiladin 1978, 97 Abb. 30,1. - S. Lucia/Most na Soöi'
Grab M 1070: Marchesetti 1886, Taf' XIX,20 (massiver Bügel, drei
Einlagen); Grab M 1430: ebd., Taf. XV12 (mqssrver Bqgel, vier
Einlalen); Grab S 21 i8: S. Lucia/Most na Soöi II, Taf.216'42 (na-

vicelläfoirniger Büge1, sechs Einlagen). - Evti. zugehörig die Fibel
mit navicelliförmifem Bügel, 3 Einlagen und Armbrustkonstrukti-

406
401

on von Arona, Motto Lagone t. 1: F.M. Gambari, I celti in Piemonte
tra il VI ed i1 III secolo-a.C.: I dati archeologici. In: UEurope cel-

tique du Ve au IIIe siöcle avant J.-C. Actes IIe symp. internat'

d'ilautvillers 1992. M6m. Soc. arch. champenoise 9 (Sceaux Cedex

ß95) 1't-87, bes. Fig. lf (fälschlicherweise als Vogelkopffibel be-

zeichnet).
Frev 1969. 22 Abb.9.4.
Cerjinasca d'Arbedo: Primrs 1970, Taf .26,1'7. - S. Anna d'Alfaedo:
Salzani 1979, Taf. VI,9.
Allgemein zum Typ: Primas 1970, 52 und De Marinis 1990/91' l72f'
- diubiasco (19i$: Prirnas 1970, Taf. 38,85. Cerinasca d'Arbedo,
Grab 33: eUd., Taf. l9,C6.C1 ' Von Eles Masi 1986, Nr. 2365-2382'

408
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Die 15 Exemplare verteilen sich wie folgt:
Bügel mit Strichzier 14

Bügel mit Strich- und Kreisaugenzier 1

Die Bügellänge schwankt zwischen 2,9 und2,7 cm,
die Bügelbreite zwischen 1,5 und 1,15 cm.

Dieser Typ scheint nicht so häufig wie derjenige
mit ovalem Querschnitt zu sein. Zwei Fibeln stammen
aus gesicherten Tessin C/G III Al-Komplexen. Aus
den <<Tessiner Gräberfeldern> liegen weitere sieben
Exemplare sowie eines aus Lantsch[-enz, Bot da Loz
vor3e6. Die erhaltenen Füsse zeigen ein ähnliches Spek-
trum wie diejenigen der massiven Sanguisugafibeln
mit ovalem Querschnitt.

Nr. 527 mit Strich- und Kreisaugenzier findet gute

Vergleiche in Cerinasca d'Arbedo, Giubiasco, Este und
Obervintl/Vandoies di Sopra3e?. Die Fibeln dieser Fund-
orte unterscheiden sich durch den Bügelquerschnitt,
die Fussbildung und die Anzahl Einlagen auf Bügel
und Fuss. Die Exemplare von Giubiasco besitzen ei-
nen linsenförmigen Querschnitt, neun oder acht Einla-
gen auf dem Bügel und deren zwei auf der Abschluss-
kugel. Der Fortsatz ist einfach konisch oder kugelför-
mig. Die Fibel von Obervintl/Vandoies di Sopra ist da-
mit gut vergleichbar, nur hat sie einen sehr kurzen
Fuss. Das Stück von Este, Costa Martini zeigt einen
Fuss ohne Einlagen. Die Fibeln von Cerinasca d'Ar-
bedo und Este, Capodaglio hingegen besitzen einen
ovalen Querschnitt, zwölf Einlagen auf dem Bügel und
deren sechs oder acht auf der Abschlusskugel. Der
Fortsatz ist zylindrisch oder konisch mit Kehle. Diese
Unterschiede dürften chronologisch bedingt sein. Grab
534 von Giubiasco datiert anhand der damit verge-
sellschafteten Sanguisugafibel mit Tonkern und grazi-
lem Fussabschluss in die Phase Tessin B. Die Fibeln
mit ovalem Querschnitt entsprechen hingegen den
massiven Sanguisugafibeln mit ovalen Querschnitt der
Phase Tessin C. Bestätigt wird dies durch den spitz-
bodigen Körbchenanhänger der Variante A aus Grab
35 von Este, Capodaglio.

Nr. 527 ist diesen Stücken als Variante mit linsen-
förmigem Querschnitt anzuschliessen.

Sanguisugafibeln mit asymmetrischem Bügel, ein-
facher Strichzier sowie ovalem oder linsenförmigem

Querschnitt finden sich auch ausserhalb des Golasec-

396 Legnano Grab 315: De Marinis 1981, Taf. 10,8. - Prestino, Depot-
fund von 1983: Como fra Etruschi e Celti, 129 Nr. 19. - Cerinasca
d'Arbedo, Grab 62'. SLlllZ, 12226 (2 Ex.); Grab 16: SLMZ, 12292;
Grab 101: SLMZ, 12423. - Claro, Alla Monda, Grab 19: SLMZ,
12878; Grab 2I: SLMZ, 12890; Grab 22:. SLMZ, 12892. Lantsch:
Primas 1974a, 43 Fig.9 8. Rychener 1983, Taf. 3,23. - Zugehörig?:
Chur, Areal Ackermann 1970-74:. Rageth 1993, lI9 Abb.2l,l.

391 Ovalel Quelschnitt: Cerinasca d'Arbedo, Grab 76: SLMZ, 12292 (2
Ex.). - Este, Capodaglio, Grab 35: Mostra Etruria Padana, 396f., Taf.
CXXXI. Frey 1971, 312 Abb.10,2 4. Fibel bei Chieco Bianchi et
al.1916, Taf. 13,10. - Linsenförmiger Querschnitt: Giubiasco, Grab
534: Primas 19'70, Taf. 35,E3; Einzelfund: SLMZ, 16965. - Este,
Costa Martini, Grab 43: Frey 1969, Abb. 9,5. Obervintl/Vandoies
di Sopra: Winkler 1950, Taf. XII,4.

96

cagebietes, in Este und im Depot von Obervintl/Van-
doies di Sopra (Abb. 4I,3282.3283)tsa.

M as s iv e S an g ui s u g afib e ln mit asymmetri s c he m B ü g el
und Scalptorium-Fuss (Nr. 528-532)

Zu zwei Fibeln mit erhaltenem Fuss und Bügel
kommen drei Füsse, die wegen ihrer Massivität und
ihrem Dekor sicher zu diesem Fibeltyp gehören. Nr.
693 gehört wohl zum älteren, grazilen Fibeltyp.

Der vorliegende Fibeltyp scheint sowohl mit ova-
lem Bügelquerschnitt vorzukommen, wie in Cuggio-
no, S. Fermo della Battaglia,Zanica und bei Nr. 528,
als auch mit linsenförmigem, wie bei Nr. 529:sq. Die
Bügelform erlaubt eine Datierung in die Phase Tessin
C/G III ,{1. Ein weiteres Exemplar stammt aus Bri-
xen/Bressanone, Stufels/Stufl es400.

M a s s iv e S an g ui s u g afi b e In mit symmet ri s c hem, s c hmalem
Bügel, einfacher Strichzier und ovalem Querschnitt
(Nr 533-535)

Die Nr. 533 und 534 weisen eine Bügellänge von
2,8 cm auf, die Nr. 535 von 2,6 cm. Nr. 2396 ohne
bestimmbare Bügellänge ist angeschmolzen.

M cL s s iv e S an g ui s u g afib e ln mit symme tri s c he m, s c hmal em

Bägel, einfacher Strichzier und linsenförmigem Quer-
schnirt (Nr 536-538)

Die drei Fibeln besitzen Bügellängen von 2,9 bzw.
2,35 cm. De Marinis stellte den symmetrischen Bügel
sowie den sanften Übergang von Bügel zu Nadel als
typisch für G II B-zeitliche, massive Sanguisugafibeln
heraus4ol. Die vorliegenden Stücke dürften deshalb in
diese Phase gehören.

Bei den Fibeln mit linsenförmigem Querschnitt ist
eine Tessin C-zeitliche Datierung nicht ausgeschlos-
sen. Eine Zuweisung zum Typ Ca' Morta Variante A
nach De Marinis erscheint durchaus möglich; sie ist
aber nur anhand des Fusses vorzunehmen4o2. Dieser

398 Bügelquerschnitt oval: Este, Costa Martini, Grab 42: Chieco Bian-
chi et a1., l9'16,Taf. 13,6. - Obervintl/Vandoies di Sopra: Winkler
1950, Taf. IX,1.3.10.11.13. - Bügelquerschnitt linsenförmig: Ober-
vintl/Vandoies di Sopra: Winkler 1950, Taf. 1X,2.1 . Die Fund-
zeichnungen sind oft nicht klar (fehlende Querschnitto etc.). Hier
werden nur sichere Exemplare aufgeführt.

399 Cnggiono: De Marinis 1981, Taf. 5,1;6,24. - S. Fermo della Bar
taglia, Via Rigamonti: Como fra Etruschi e Celti, 86. - Zanica: Ca-
sini 1992, 2; Fie.3,'7.

400 Lunz 1914, Taf. 68,3.
401 De Marinis 1981,219.
402 De Marinis 1981,226.

Fibeltyp ist im Depot mit einem abgebrochenem Fuss

,Nr. OZU und möglicherweise mit einem nicht fertig

üearbeiteten Stück (Nr' 2434) vertreten'

bzw. G III A1 ist wegen des schweren Fussabschlus-

ses möglich.

Chronolo gie der massiven Sanguisugafibeln

Von den 50 massiven Sanguisugafibeln lassen sich

47 chronologisch genauer bestimmen. Mit 43 Fibeln
(86Vo) machen die Tessin C-zeitlichen die Hauptmas-

se aus. Nur 4 Fibeln (87o) datieten in die Phase Tes-

sin B. Bei den restlichen schwankt die Datierung zwi-
schen Tessin C und Tessin B. Damit zeigt sich eine

praktische Umkehr der Werte, wie sie bei den Sangui-

sugafibeln mit Tonkern festgestellt wurden.

4.2.2.5. Schlangenfib eln (Nr 544-574 )

Die Schlangenfibeln werden folgendermassen ge-

gliedert:
Schlangenfibel mit einfachem Bügel
Schlangenfibel mit einfacher Windung und rundem

Bügelquerschnitt
Schlangenfibel mit einfacher Windung und rechtecki-
gem Bügelquerschnitt
Schlangenfibel mit einfacher Windung und blattförmi-
gem Bügel
Schlangenfibel mit einfacher Windung, breitem Bügel

und grosser Kopfscheibe.
Innerhalb dieser Gruppen können noch verzierte

und unverzierte Varianten unterschieden werden. Da

die Schlangenfibeln stark fragmentiert sind, ist eine

zweifelsfreie Zuordnung nicht immer möglich.

Schlangenfibeln mit einfachem Bügel (Nr 544-549)

Die 6 Exemplare unterteilen sich in ein verziertes,

vier unverzierte und ein unbestimmbares' Die Fibeln

sind so schlecht erhalten, dass eine genauere Bestim-

mung kaum möglich ist. Nr. 549 mit seiner einfachen

Bügelverzierung findet gute Vergleiche in Cerinasca

d'Arbedo und S. Anna d'Alfaedo, Campo Paraiso4o7.

Schlangenfibeln mit einfachem Bügel sind typisch für
die Phase TessinB/G II 8408.

M as s iv e San guisugafib eln mit einfache r Strichzier

linsenförmigem Querschnitt und kurzem Fuss

@r 539-541)

Die drei Fibeln sind der Variante B des Typs Ca'

Morta nach De Marinis zuzuweisen. Hier anzuschlies-

sen ist der Rohguss Nr. 2212. Drei gesicherte Kom-

nlexe datieren den Typ in die Phase Tessin C bzw' G

itt Rt*,. Typisch sind der bereits aufgebogen gegos-

sene Nadelhalter sowie die sehr rohe und unsorgfälti-

ge Überarbeitung der Stücke' Aus dem Tessin kenne

ich keine weiteren Beispiele dieses Typs' Ein mit Nr.

539 praktisch identisches Stück stammt aus der Sied-

lung BragnY-sur-Saöne4o4.

Mas s iv e S anguis ugafib eln mit einfacher Strichzier

linsenförmigem Querschnitt, kurzem Fuss und

Mittelftld mit Kreisaugenzier (Nr. 542.543)

Nr. 543 ist wegen seiner Ahnlichkeit in Form und

Herstellung den obigen Fibeln der Phase Tessin C zu-

zuweisen.
Aus dem Tessin kenne ich kein weiteres Stück,

doch belegen drei Rohgüsse eine lokale Produktion.
Aus Grab 46 von Tamins kommt eine sehr ähnliche Fi-
bel, die anstatt des Kreisauges eine weitere Einlagen-

rille aufweist. Aus S. Lucia/\4ost na Soöi stammen drei

Exemplare mit je drei, vier oder sechs Einlagenrillen.
Zwei davon besitzen einen massiven Bügel, diejenige

aus Grab S 2118 aber einen navicellaförmigen. Die Fi-

beln der Gräber M i430 und S 2118 besitzen einen

kurzen Fuss mit Scalptorium-Fortsatz40s. Dieser Fort-

satz lässt sich auch bei den Rohgüssen im Depot er-

kennen.
Möglicherweise zum selben Typ gehört Nr. 542'

Aus Este, Costa Martini, Grab 43 stammt ein sehr gu-

tes Vergleichsstück, das jedoch einen langen Fuss mit
Abschlusskugel und kugelförmigem, langovalem Fort-
satz besitzt4oe. Eine Datierung in die Phase Tessin C

403 De Marinis 1981,226. - Como: Ca' Molta, Grab VIIVI926: ebd',
Taf. 31,3; S. Agostino: ebd., Taf. 21,12. (von Eles Masi 1986, Nr'
l'775). - Legnano, Grab 315: ebd., Taf. 10,9-11.

404 Feugöre/Gui'ilot 1986, Fig.33,2. - Die Datierung de-s Beginrls.der
Sied'lung von Bragny naöh Ha D1 anhand dieser Fibel (und einer
weiteren Bogenfibel) ist deshalb zurückzuweisen.

405 Tamins: Coiladin 1978, 97 Abb. 30,1. - S. Lucia/Most na Soöi'
Grab M 1070: Marchesetti 1886, Taf' XIX,20 (massiver Bügel, drei
Einlagen); Grab M 1430: ebd., Taf. XV12 (mqssrver Bqgel, vier
Einlalen); Grab S 21 i8: S. Lucia/Most na Soöi II, Taf.216'42 (na-

vicelläfoirniger Büge1, sechs Einlagen). - Evti. zugehörig die Fibel
mit navicelliförmifem Bügel, 3 Einlagen und Armbrustkonstrukti-

406
401

on von Arona, Motto Lagone t. 1: F.M. Gambari, I celti in Piemonte
tra il VI ed i1 III secolo-a.C.: I dati archeologici. In: UEurope cel-

tique du Ve au IIIe siöcle avant J.-C. Actes IIe symp. internat'

d'ilautvillers 1992. M6m. Soc. arch. champenoise 9 (Sceaux Cedex

ß95) 1't-87, bes. Fig. lf (fälschlicherweise als Vogelkopffibel be-

zeichnet).
Frev 1969. 22 Abb.9.4.
Cerjinasca d'Arbedo: Primrs 1970, Taf .26,1'7. - S. Anna d'Alfaedo:
Salzani 1979, Taf. VI,9.
Allgemein zum Typ: Primas 1970, 52 und De Marinis 1990/91' l72f'
- diubiasco (19i$: Prirnas 1970, Taf. 38,85. Cerinasca d'Arbedo,
Grab 33: eUd., Taf. l9,C6.C1 ' Von Eles Masi 1986, Nr. 2365-2382'

408
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Schlangenfibeln mit einfacher Windung und rundem
Bügelquerschnitt (Nr 550)

Dieser Fibeltyp wurde von Primas als typisch für
die Phase Tessin A herausgestellt; bronzene Exempla-
re fehlen in den wenigen gesicherten Komplexenaoe.

Schlangenfibeln mit einfacher Windung und rechtecki-
gem Bägölquerschnitt (Nr. 55L555)

5 Fragmente gehören zu diesem Typ. Vier gesi-
cherte Komplexe aus Giubiasco und Minusio erlauben
eine Datierung in die Phase Tessin B. Nr. 555 mit ein-
facher Bügelzier findet eine gute Parallele in Castel-
1s116 Jisins+ro.

Schlangenfibeln mit einfacher Windung und blattför-
migem Bügel (Nr. 556-560)

Von 5 Fibeln ist eine unverziert, die andern tragen
Strichzier oder halbplastische Rippen. Dieser Fibeltyp
ist charakteristisch für die Phase Tessin B/G II 8411.

Seine Hauptverbreitung liegt im Golaseccagebiet, wo-
bei einige Stücke weiter nach Osten streuenar2.

Schlangenfibeln mit einfacher Windung, breitem Bügel
und grosser Kopfscheibe (Nr. 561-570)

10 Fibeln gehören diesem Fibeltyp an. Nr. 570 zeigt
eine zweiteilige Kopfscheibe, welche mit zwei Eisen-
nieten vernietet ist, ehemals aber wohl gelötet war.

De Marinis benannte diesen für die Phase Tessin C
bzw. G III A1 charakteristischen Fibeltyp nach Grab-
funden <Typ Benvenuti 111> bzw. <Typ !1spf21s;+r:.
Sie unterscheiden sich nur in der etwas gelängten bzw.
gedrungenen Form, kommen aber gleichzeitig vor.
Zweiteilige Kopfscheiben sind ebenfalls vertreten4r4.
Geschlossene Inventare liegen aus Castaneda, Dalpe,
Brembate Sotto, Civiglio und Como ys1+rs. )s1Typ ist
hauptsächlich im Golaseccagebiet verbreitet. Zu den

schon von De Marinis genannten, weiter entfernten
Fundorten Bologna und Este sind Gazzo Veronese, S.
Anna d'Alfaedo, MechelAvleclo, Chur, Surcasti GR,
Susch GR und Mels SG nachzutragen4r6.

Übrige Schlangenfibeln (Nr 57 I-574)

4 Fragmente sind keinem Typ zlzuweisen. Die Nr.
573 und 574 stammen möglicherweise wegen der
Grösse der Kopfscheibe von Schlangenfibeln mit ein-
facher Windung, breitem Bügel und grosser Kopf-
scheibe. Die Kopfscheibe Nr. 571 ist zweiteilig gear-
beitet.

C hro nolo g ie de r S chlan g enfib eln

Von 31 Fragmenten können deren29 chronologisch
ausgewertet werden. 12 (39Vo) gehören der Phase Tes-
sin C, 16 (Sl%o) der Phase Tessin B an. Eines kann der
Phase Tessin A zugewiesen werden.

4.2.2.6. Dragofibeln (Nr. 57 5-586)

12 Fragmente stammen von Dragofibeln:
Dragofibel ohne Kopfscheibe 1

Dragofibel mit Kopfscheibe 11

grazll 3

massiv 7
unbestimmbar 1

Nr. 575 besitzt keine Kopfscheibe. Der Länge ih-
res glatten Bügelhinterteils nach zu schliessen sass am
Bügelende wohl ein kleiner Ring, wie er beispiels-
weise bei frühen Schlangenfibeln im Tessin geläufig
ist. Vergleiche dafür habe ich im Golaseccagebiet kei-
ne gefunden, obwohl die ganze Form der Fibel für ei-
ne Herkunft aus diesem Gebiet spricht4rT. Die schlanke
Form und die fehlende Kopfscheibe sprechen für eine
Datierung vor die Phase Tessin C. Die übrigen Exem-
plare besitzen alle eine Kopfscheibe, ausgeprägte
Hörnchen mit grossen, scheibenförmigen Enden sowie

einen stark blattförmigen Bügelansatz. Der Fibelkör-

oer ist allgemein scharf profiliert. Soweit erhahen, zei-

len die Rosetten im allgemeinen Blüten aus leicht ko-

iischen Blechscheiben. Die aus dem Bügel heraus-

wachsenden Fortsätze sind nur wenig verschlagen. Nr.

577 hingegen besitzt mit einer zusätzlichen, glatten

Blechscheibe gefüllte Blüten. Der Fortsatz reicht nicht
über diese zweite Blechscheibe hinaus und ist sorgfäl-

dg überarbeitet. Hinter den Hörnchen zeigen einzelne

Exemplare zwei (Nr. 584) oder drei (Nr. 579.583)

Querstriche. Die Nr. 571, 579 und 580 haben eine
zweiteilige Kopfscheibe. Zwei davon zeigen Lotspu-
ren und zwei waren ehemals vernietet, eine davon si-
cher als Reparatur der gebrochenen Lötstelle. Eine gra-
zile und eine massive Variante lassen sich ausscheiden.
Grab 2 von Porza, in dem beide Varianten miteinan-
der vergesellschaftet sind, belegt ihre Gleichzeitig-
keit4'8.

Dragofibeln mit grosser Kopfscheibe, Antennen-
paar, Rosettenpaar und schwerem Fussabschluss sind
typisch für die Phase Tessin C. De Marinis benannte
sie als <Typ Cerinasca d'Arbedo> und setzte sie von
den sehr ähnlichen, G II B-zeitlichen Exemplaren ab4re.

Gesicherte Komplexe stammen aus Castaneda, Me-
socco, Dalpe, Potza, Brembate Sotto, Como und Le-
gnano420. Zt den Verbreitungslisten von Primas und De
Marinis gibt es einige Nachträge+zr. Die Durchsicht des
Materials der <Tessiner Gräberfelden im Schweiz.
Landesmuseum erlaubt gute Vergleiche zu einigen De-
tails: Die Bildung der Rosetten wie Nr. 577 scheint
ziemlich verbreitet zu sein. Bei der massiven Variante
ist die zweite Blechscheibe oft dick und im euerschnitt
D-förmig.'r'. Ahntich häufig ist die Variante mit ein-
fachen Blechrosetten423. Die Strichzier hinter den
Hörnchen lässt sich ebenfalls an zahlreichen Dragofi-
beln feststellsl+z+ . Zw eitelTige, gelötete Kopfs cheiben
sind mehrfach belegtab.

11 von 12 Fibeln lassen sich der Phase Tessin C zu-
weisen, Nr. 575 ist älter.

4.2.2.7. Fragmente von Schlangen- oder Dragofibeln
(Nr 587-589)

Drei Fragmente lassen sich nicht genauer zuweisen.
Es handelt sich dabei um Fibeln mit zweiteiliger Kopf-
scheibe. Bei Nr. 587 und 588 sind die Lotspuren gut
sichtbar. Sie dürften zu Tessin C-zeitlichen Schlangen-
oder Dragofibeln gehören.

4.2.2.8. Fibelfüsse von Sanguisuga-, Schlangen- oder
Dragofibeln (Nr. 590-707 )

Im Depot liegen 118 Fibelflisse, die aufgrund ihrer
Merkmale nicht sicher einem bestimmten Fibeltyp zuge-
wiesen werden können. Bei einigen lässt der erhaltene Bü-
gelansatz eine Einschränkung der möglichen Typen zu.
Die Füsse passen nicht an die vorhandenen Fibelbügel an.

Fibeffisse mit Abschlusskugeln und Fortsatz
(Nr 590-691)

Hauptgliederungskriterium der 102 Fibelfüsse ist
die An- oder Abwesenheit von Einlagen auf der oder
den Abschlusskugeln. Die Fibelfüsse mit Einlagen
werden aufgeteilt in Füsse mit einer Abschlusskugel
und in solche mit zweien. Bei letzteren erfolgt eine
weitere Unterteilung anhand des Kugelquerschnitts.
Bei den Fibelfüssen ohne Einlagen ist die Form des
Fortsatzes das weiterführende Gliederungskriterium.
Es werden Füsse mit kugelförmigem, konischem, dop-
pelkonischem, dreifach konischem, zylindrischem,
doppelspulenförmigem und trichterförmigem Fortsatz
unterschieden. Untergeordnete Gliederungskriterien
sind an- oder abwesende Kehlen und Verzierungen so-
wie die Form und Grösse der Abschlusskugeln.

Die Gliederung und zahlenmässige Verteilung der
Fibelfüsse veranschaulicht die folgende Aufstellung:

409 Primas 1970,48.
410 Giubiasco, Grab 532: Primas 1970, Taf. 35,D2.D3.D5. - Minusio,

Ceresol, Grab 7: ebd., Taf . 43,A4; Grab 8: ebd., Taf. 43,84; Grab
13: ebd., Taf. 44,A1. - Castelletto Ticino: von Eles Masi 1986, Nr.
2279.

4ll Primas 1970, 52. - Giubiasco, Grab 532: ebd., Taf. 35,D4. Minusio,
Ceresol, Grab 18: ebd., Taf. 44,D2. - De Marinis 1990/91, 1i2f.

412 Yon Eles Masi 1986, Nr. 2303-2320.2326-2331.2345-2351.
413 De Marinis 1981,214f. - Primas 1910,56.
414 Cuggiono: De Marinis, Taf.6,6.9. - Brembato Sotto, Grab 8: ebd.,

Taf.16,1.
415 Castaneda, Grab 58: Primas 1970, Taf. 30,C3-C6; Gr.ab 59: ebd., Taf.

30,B9. Castaneda, Haus Luzzi, Grab 3 (1976): Archäologie Graubün-
den: 108 Fig. 7. - Dalpe, Grab 1: Primas 1970, Taf. 32,A; Grab 5:
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ebd., Taf. 32,82; Grab 6: ebd., Taf. 32,F2. - Brembate Sotto, Grab
8: De Marinis 1981, Taf. 16,1. - Civiglio, Grab VI/1878: ebd., Taf.
12,16. - Como, Ca' Morta, Grab lY/1926: ebd., Taf. 33,6-8; Grab
YIII/1926: ebd,., Taf . 31,4.1.

416 Gazzo: Salzani 1988, Fig. 10,16. - S. Anna d'Alfaedo: Salzani 1979,
Taf. XVIII,4. * Mechel: Lunz l9'74,Taf . 41,7. - Obervintl/Vandoies
di Sopra (?): Winkler 1950,3254 (Abb. 41) und 3256. - Chur, Markr
hallenplatz 1964-68: Rageth 1993, 108, Abb. 16,7. - Surcasti: pri-
mas l9'14a,43 Abb.9,1 . - Susch, Padnal: Conrad 1940,Taf .YIII,22.
- Mels, Castels: Nagy 1996, Taf . 1,2.3.

417 Frühe (G II B) Formen: von Eles Masi 1986, Nr. 2459.2460. - Etru-
schi a nord del Po I, 69 Fig.29,2 (Gatlasco, Cascina Bonifica). -
Pornbia, loc. Cimitero, Grab l: Quad. Soprintend. Arch. Piemonte
10, 1991, 164f.; Taf. XCIII,5.

418 Primas 1970, Taf.41,A3.A4.
419 Primas 1970, 50; Verbreitungskarte 145; Taf. 53. - De Marinis 19g1,

212_215.
420 Castaneda, Grab 58: Primas 1970, Taf. 30,Cj; Grab 59: ebd., Taf.

30,87.8. -J\4esocco, Coop, Grab 2: Archäologie Graubünden, 95 Abb.
7,14; Grab 12: Conradin 1978, 126 Abb. 66I- Dalpe 1t95Sj, Crab Z:
PriTgs 1970, Taf.32,C3; Grab 5: ebd., Taf . l2,B2iGrab 6: ebd., Taf.
32,F). -Porza, Grab 2: ebd., Taf.4'j,A3.4; Grab 3: ebd., Taf .47,b2. -
Brembate Sotto: De Marinis 1981, Taf. 16,3. - Como, Cä' Morta, Grab
1890:_ebd., '[af.22,2.3. - Legnano, Grab 213: ebd., Taf. 12,9.421 Castellaro di Sestri ponente] T. Mannoni, La ceiamica dell,etä del
ferro nel genovesato. Stud. Genuensi VIIIr, Ig']01j1,3-24, bes. 23
Nr. 2.^- S. Polo(?): Erä del feno nel Reggiano: Nr. 962. - Sirolo,
Area Quagliotri, Grab 18: Lollini 1985, :3-2, fig. 15,4. _ Este, Rel
bato, Grab 208: von Eles Masi 1986, Nr, 24i5.-_ Gazzo Veronese:
ebd., Nr. 2463. - S: Lucia/Most na Soöi; Grab 5 (1957): S. Lu-
cia/Most na Soöi II, Taf. 283,D1.D2. - Chur, Mittenberg: primas
19'71f', 43 Abb. 9,10 (G II B-Form?). - Montiingerberg: "Steinhau-

s.er-Zimmermann 1989, Taf. 15,115. - Nicht zum Typ gehörig sind
die Stücke von Zürich, Burghölzli uncl Brezje primai^tliO, 14"5) so-
wie von Tamins . Crab 24 (De Marinis tOSi . Z t :.1.422 Cerinasca d'Arbedo, Grab 69: SLWZ, n2eZ (Z g^)t Grab 70:

SLMZ, 12267; Grab 73: SLMZ, 12280. *Molinazzo d'Arbedo, Grab
19: SLMZ, 1 1438; Grab 5 1 : SLMZ, 13244 (4 Ex.); Grab 53: SLMZ,
13346; Grab 64: SLMZ,13413. - Claro, Alla Monda, Grab 3: SLMZ,
12698 (2 Ex.) ; Gr ab 4 : SLMZ, 127 04. - Cuggiono : De Marinis 1 98 l,
Taf.7,18.

423 Cerinasca d' Arb edo, Grab 7 2: SLMZ, 1227 5; Grab 75 : SLMZ, 12288
(E Ex.); Grab 161: SLMZ, 12798. - Molinazzo d'Arbedo, Grab 53:
SLMZ, 13346; Grab 64: SLMZ, 13413. - Claro, Alla Monda, Grab
'7: SLMZ, 12722, Grab 10: SLMZ, 12'/37 (2 Ex.); Grab 15: SLMZ
(2 Ex.; Grab 18: SLMZ, 12872 (2 Ex.); Grab 19: SLMZ, 12878.

424 Mit zwei Querstrichen: Cerinasca d'Arbedo, Gräber 69, j0 vnd 12:
s. Anm. 422.423. - Molinazzo d'Arbedo, Grab 64: s. Anm. 422. -Mit drei Querstrichen: Claro, Alla Monda, Grab 10: s. Anm. 423. -
Mit vier Querstrichen: Cerinasca d'Arbedo, Grab 160: 5LM2,12792.
- Weitere strichverzierte Exemplare aus Dalpe (i955): Primas 1970,
Taf. 32,81.C3.F2.-Gazzo Veronese: von Eles Masi 1986, Nr. 2463.
- S. Anna d'Alfaedo, Campo Paraiso: Salzani 1979, Taf .I,j.

425 Cerinasca d'Arbedo, Grab 78: SL]ldZ, 12303. - Molinazzo d'Arbe-
do, Grab 5l: SLMZ, 13244. - Claro, Alla Monda, Grab 10: SLMZ,
12737; Grab l8: SLMZ, 12872. - S. Anna d'Alfaedo, Campo pa-
raiso: s. Anm. 424. - S. Lucia,/Most na Soöi, Grab 5 (1957): s. Anm.
^a 

t

ts---

99



Schlangenfibeln mit einfacher Windung und rundem
Bügelquerschnitt (Nr 550)

Dieser Fibeltyp wurde von Primas als typisch für
die Phase Tessin A herausgestellt; bronzene Exempla-
re fehlen in den wenigen gesicherten Komplexenaoe.

Schlangenfibeln mit einfacher Windung und rechtecki-
gem Bägölquerschnitt (Nr. 55L555)

5 Fragmente gehören zu diesem Typ. Vier gesi-
cherte Komplexe aus Giubiasco und Minusio erlauben
eine Datierung in die Phase Tessin B. Nr. 555 mit ein-
facher Bügelzier findet eine gute Parallele in Castel-
1s116 Jisins+ro.

Schlangenfibeln mit einfacher Windung und blattför-
migem Bügel (Nr. 556-560)

Von 5 Fibeln ist eine unverziert, die andern tragen
Strichzier oder halbplastische Rippen. Dieser Fibeltyp
ist charakteristisch für die Phase Tessin B/G II 8411.

Seine Hauptverbreitung liegt im Golaseccagebiet, wo-
bei einige Stücke weiter nach Osten streuenar2.

Schlangenfibeln mit einfacher Windung, breitem Bügel
und grosser Kopfscheibe (Nr. 561-570)

10 Fibeln gehören diesem Fibeltyp an. Nr. 570 zeigt
eine zweiteilige Kopfscheibe, welche mit zwei Eisen-
nieten vernietet ist, ehemals aber wohl gelötet war.

De Marinis benannte diesen für die Phase Tessin C
bzw. G III A1 charakteristischen Fibeltyp nach Grab-
funden <Typ Benvenuti 111> bzw. <Typ !1spf21s;+r:.
Sie unterscheiden sich nur in der etwas gelängten bzw.
gedrungenen Form, kommen aber gleichzeitig vor.
Zweiteilige Kopfscheiben sind ebenfalls vertreten4r4.
Geschlossene Inventare liegen aus Castaneda, Dalpe,
Brembate Sotto, Civiglio und Como ys1+rs. )s1Typ ist
hauptsächlich im Golaseccagebiet verbreitet. Zu den

schon von De Marinis genannten, weiter entfernten
Fundorten Bologna und Este sind Gazzo Veronese, S.
Anna d'Alfaedo, MechelAvleclo, Chur, Surcasti GR,
Susch GR und Mels SG nachzutragen4r6.

Übrige Schlangenfibeln (Nr 57 I-574)

4 Fragmente sind keinem Typ zlzuweisen. Die Nr.
573 und 574 stammen möglicherweise wegen der
Grösse der Kopfscheibe von Schlangenfibeln mit ein-
facher Windung, breitem Bügel und grosser Kopf-
scheibe. Die Kopfscheibe Nr. 571 ist zweiteilig gear-
beitet.

C hro nolo g ie de r S chlan g enfib eln

Von 31 Fragmenten können deren29 chronologisch
ausgewertet werden. 12 (39Vo) gehören der Phase Tes-
sin C, 16 (Sl%o) der Phase Tessin B an. Eines kann der
Phase Tessin A zugewiesen werden.

4.2.2.6. Dragofibeln (Nr. 57 5-586)

12 Fragmente stammen von Dragofibeln:
Dragofibel ohne Kopfscheibe 1

Dragofibel mit Kopfscheibe 11

grazll 3

massiv 7
unbestimmbar 1

Nr. 575 besitzt keine Kopfscheibe. Der Länge ih-
res glatten Bügelhinterteils nach zu schliessen sass am
Bügelende wohl ein kleiner Ring, wie er beispiels-
weise bei frühen Schlangenfibeln im Tessin geläufig
ist. Vergleiche dafür habe ich im Golaseccagebiet kei-
ne gefunden, obwohl die ganze Form der Fibel für ei-
ne Herkunft aus diesem Gebiet spricht4rT. Die schlanke
Form und die fehlende Kopfscheibe sprechen für eine
Datierung vor die Phase Tessin C. Die übrigen Exem-
plare besitzen alle eine Kopfscheibe, ausgeprägte
Hörnchen mit grossen, scheibenförmigen Enden sowie

einen stark blattförmigen Bügelansatz. Der Fibelkör-

oer ist allgemein scharf profiliert. Soweit erhahen, zei-

len die Rosetten im allgemeinen Blüten aus leicht ko-

iischen Blechscheiben. Die aus dem Bügel heraus-

wachsenden Fortsätze sind nur wenig verschlagen. Nr.

577 hingegen besitzt mit einer zusätzlichen, glatten

Blechscheibe gefüllte Blüten. Der Fortsatz reicht nicht
über diese zweite Blechscheibe hinaus und ist sorgfäl-

dg überarbeitet. Hinter den Hörnchen zeigen einzelne

Exemplare zwei (Nr. 584) oder drei (Nr. 579.583)

Querstriche. Die Nr. 571, 579 und 580 haben eine
zweiteilige Kopfscheibe. Zwei davon zeigen Lotspu-
ren und zwei waren ehemals vernietet, eine davon si-
cher als Reparatur der gebrochenen Lötstelle. Eine gra-
zile und eine massive Variante lassen sich ausscheiden.
Grab 2 von Porza, in dem beide Varianten miteinan-
der vergesellschaftet sind, belegt ihre Gleichzeitig-
keit4'8.

Dragofibeln mit grosser Kopfscheibe, Antennen-
paar, Rosettenpaar und schwerem Fussabschluss sind
typisch für die Phase Tessin C. De Marinis benannte
sie als <Typ Cerinasca d'Arbedo> und setzte sie von
den sehr ähnlichen, G II B-zeitlichen Exemplaren ab4re.

Gesicherte Komplexe stammen aus Castaneda, Me-
socco, Dalpe, Potza, Brembate Sotto, Como und Le-
gnano420. Zt den Verbreitungslisten von Primas und De
Marinis gibt es einige Nachträge+zr. Die Durchsicht des
Materials der <Tessiner Gräberfelden im Schweiz.
Landesmuseum erlaubt gute Vergleiche zu einigen De-
tails: Die Bildung der Rosetten wie Nr. 577 scheint
ziemlich verbreitet zu sein. Bei der massiven Variante
ist die zweite Blechscheibe oft dick und im euerschnitt
D-förmig.'r'. Ahntich häufig ist die Variante mit ein-
fachen Blechrosetten423. Die Strichzier hinter den
Hörnchen lässt sich ebenfalls an zahlreichen Dragofi-
beln feststellsl+z+ . Zw eitelTige, gelötete Kopfs cheiben
sind mehrfach belegtab.

11 von 12 Fibeln lassen sich der Phase Tessin C zu-
weisen, Nr. 575 ist älter.

4.2.2.7. Fragmente von Schlangen- oder Dragofibeln
(Nr 587-589)

Drei Fragmente lassen sich nicht genauer zuweisen.
Es handelt sich dabei um Fibeln mit zweiteiliger Kopf-
scheibe. Bei Nr. 587 und 588 sind die Lotspuren gut
sichtbar. Sie dürften zu Tessin C-zeitlichen Schlangen-
oder Dragofibeln gehören.

4.2.2.8. Fibelfüsse von Sanguisuga-, Schlangen- oder
Dragofibeln (Nr. 590-707 )

Im Depot liegen 118 Fibelflisse, die aufgrund ihrer
Merkmale nicht sicher einem bestimmten Fibeltyp zuge-
wiesen werden können. Bei einigen lässt der erhaltene Bü-
gelansatz eine Einschränkung der möglichen Typen zu.
Die Füsse passen nicht an die vorhandenen Fibelbügel an.

Fibeffisse mit Abschlusskugeln und Fortsatz
(Nr 590-691)

Hauptgliederungskriterium der 102 Fibelfüsse ist
die An- oder Abwesenheit von Einlagen auf der oder
den Abschlusskugeln. Die Fibelfüsse mit Einlagen
werden aufgeteilt in Füsse mit einer Abschlusskugel
und in solche mit zweien. Bei letzteren erfolgt eine
weitere Unterteilung anhand des Kugelquerschnitts.
Bei den Fibelfüssen ohne Einlagen ist die Form des
Fortsatzes das weiterführende Gliederungskriterium.
Es werden Füsse mit kugelförmigem, konischem, dop-
pelkonischem, dreifach konischem, zylindrischem,
doppelspulenförmigem und trichterförmigem Fortsatz
unterschieden. Untergeordnete Gliederungskriterien
sind an- oder abwesende Kehlen und Verzierungen so-
wie die Form und Grösse der Abschlusskugeln.

Die Gliederung und zahlenmässige Verteilung der
Fibelfüsse veranschaulicht die folgende Aufstellung:

409 Primas 1970,48.
410 Giubiasco, Grab 532: Primas 1970, Taf. 35,D2.D3.D5. - Minusio,

Ceresol, Grab 7: ebd., Taf . 43,A4; Grab 8: ebd., Taf. 43,84; Grab
13: ebd., Taf. 44,A1. - Castelletto Ticino: von Eles Masi 1986, Nr.
2279.

4ll Primas 1970, 52. - Giubiasco, Grab 532: ebd., Taf. 35,D4. Minusio,
Ceresol, Grab 18: ebd., Taf. 44,D2. - De Marinis 1990/91, 1i2f.

412 Yon Eles Masi 1986, Nr. 2303-2320.2326-2331.2345-2351.
413 De Marinis 1981,214f. - Primas 1910,56.
414 Cuggiono: De Marinis, Taf.6,6.9. - Brembato Sotto, Grab 8: ebd.,

Taf.16,1.
415 Castaneda, Grab 58: Primas 1970, Taf. 30,C3-C6; Gr.ab 59: ebd., Taf.

30,B9. Castaneda, Haus Luzzi, Grab 3 (1976): Archäologie Graubün-
den: 108 Fig. 7. - Dalpe, Grab 1: Primas 1970, Taf. 32,A; Grab 5:
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ebd., Taf. 32,82; Grab 6: ebd., Taf. 32,F2. - Brembate Sotto, Grab
8: De Marinis 1981, Taf. 16,1. - Civiglio, Grab VI/1878: ebd., Taf.
12,16. - Como, Ca' Morta, Grab lY/1926: ebd., Taf. 33,6-8; Grab
YIII/1926: ebd,., Taf . 31,4.1.

416 Gazzo: Salzani 1988, Fig. 10,16. - S. Anna d'Alfaedo: Salzani 1979,
Taf. XVIII,4. * Mechel: Lunz l9'74,Taf . 41,7. - Obervintl/Vandoies
di Sopra (?): Winkler 1950,3254 (Abb. 41) und 3256. - Chur, Markr
hallenplatz 1964-68: Rageth 1993, 108, Abb. 16,7. - Surcasti: pri-
mas l9'14a,43 Abb.9,1 . - Susch, Padnal: Conrad 1940,Taf .YIII,22.
- Mels, Castels: Nagy 1996, Taf . 1,2.3.

417 Frühe (G II B) Formen: von Eles Masi 1986, Nr. 2459.2460. - Etru-
schi a nord del Po I, 69 Fig.29,2 (Gatlasco, Cascina Bonifica). -
Pornbia, loc. Cimitero, Grab l: Quad. Soprintend. Arch. Piemonte
10, 1991, 164f.; Taf. XCIII,5.

418 Primas 1970, Taf.41,A3.A4.
419 Primas 1970, 50; Verbreitungskarte 145; Taf. 53. - De Marinis 19g1,

212_215.
420 Castaneda, Grab 58: Primas 1970, Taf. 30,Cj; Grab 59: ebd., Taf.

30,87.8. -J\4esocco, Coop, Grab 2: Archäologie Graubünden, 95 Abb.
7,14; Grab 12: Conradin 1978, 126 Abb. 66I- Dalpe 1t95Sj, Crab Z:
PriTgs 1970, Taf.32,C3; Grab 5: ebd., Taf . l2,B2iGrab 6: ebd., Taf.
32,F). -Porza, Grab 2: ebd., Taf.4'j,A3.4; Grab 3: ebd., Taf .47,b2. -
Brembate Sotto: De Marinis 1981, Taf. 16,3. - Como, Cä' Morta, Grab
1890:_ebd., '[af.22,2.3. - Legnano, Grab 213: ebd., Taf. 12,9.421 Castellaro di Sestri ponente] T. Mannoni, La ceiamica dell,etä del
ferro nel genovesato. Stud. Genuensi VIIIr, Ig']01j1,3-24, bes. 23
Nr. 2.^- S. Polo(?): Erä del feno nel Reggiano: Nr. 962. - Sirolo,
Area Quagliotri, Grab 18: Lollini 1985, :3-2, fig. 15,4. _ Este, Rel
bato, Grab 208: von Eles Masi 1986, Nr, 24i5.-_ Gazzo Veronese:
ebd., Nr. 2463. - S: Lucia/Most na Soöi; Grab 5 (1957): S. Lu-
cia/Most na Soöi II, Taf. 283,D1.D2. - Chur, Mittenberg: primas
19'71f', 43 Abb. 9,10 (G II B-Form?). - Montiingerberg: "Steinhau-

s.er-Zimmermann 1989, Taf. 15,115. - Nicht zum Typ gehörig sind
die Stücke von Zürich, Burghölzli uncl Brezje primai^tliO, 14"5) so-
wie von Tamins . Crab 24 (De Marinis tOSi . Z t :.1.422 Cerinasca d'Arbedo, Grab 69: SLWZ, n2eZ (Z g^)t Grab 70:

SLMZ, 12267; Grab 73: SLMZ, 12280. *Molinazzo d'Arbedo, Grab
19: SLMZ, 1 1438; Grab 5 1 : SLMZ, 13244 (4 Ex.); Grab 53: SLMZ,
13346; Grab 64: SLMZ,13413. - Claro, Alla Monda, Grab 3: SLMZ,
12698 (2 Ex.) ; Gr ab 4 : SLMZ, 127 04. - Cuggiono : De Marinis 1 98 l,
Taf.7,18.

423 Cerinasca d' Arb edo, Grab 7 2: SLMZ, 1227 5; Grab 75 : SLMZ, 12288
(E Ex.); Grab 161: SLMZ, 12798. - Molinazzo d'Arbedo, Grab 53:
SLMZ, 13346; Grab 64: SLMZ, 13413. - Claro, Alla Monda, Grab
'7: SLMZ, 12722, Grab 10: SLMZ, 12'/37 (2 Ex.); Grab 15: SLMZ
(2 Ex.; Grab 18: SLMZ, 12872 (2 Ex.); Grab 19: SLMZ, 12878.

424 Mit zwei Querstrichen: Cerinasca d'Arbedo, Gräber 69, j0 vnd 12:
s. Anm. 422.423. - Molinazzo d'Arbedo, Grab 64: s. Anm. 422. -Mit drei Querstrichen: Claro, Alla Monda, Grab 10: s. Anm. 423. -
Mit vier Querstrichen: Cerinasca d'Arbedo, Grab 160: 5LM2,12792.
- Weitere strichverzierte Exemplare aus Dalpe (i955): Primas 1970,
Taf. 32,81.C3.F2.-Gazzo Veronese: von Eles Masi 1986, Nr. 2463.
- S. Anna d'Alfaedo, Campo Paraiso: Salzani 1979, Taf .I,j.

425 Cerinasca d'Arbedo, Grab 78: SL]ldZ, 12303. - Molinazzo d'Arbe-
do, Grab 5l: SLMZ, 13244. - Claro, Alla Monda, Grab 10: SLMZ,
12737; Grab l8: SLMZ, 12872. - S. Anna d'Alfaedo, Campo pa-
raiso: s. Anm. 424. - S. Lucia,/Most na Soöi, Grab 5 (1957): s. Anm.
^a 
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Fibeffisse mit Einlagen 13
mit zwei Kugeln 9

Kugelquerschnitt oval/fl achoval
Kugelquerschnitt rund

mit einer Kugel 4
Fibelfüsse ohne Einlagen 89
Fortsatz kugelförmig 14

D-förmig
oval
langoval
konisch, mit halbrundem Abschluss
rund

Fortsatz konisch 27
ohne Kehle

Kugel und Fortsatz klein
Kugel und Fortsatz gross, verziert

ohne Kehle, mit Abschlussplatte
mit Kehle, unverziert

Kugel langoval
Kugel rund

mit Kehle, verzierl
mit einfacher Strichzier
mit doppelter Strichzier
mit dreifacher Strichzier

Fortsatz doppelkonisch 3l
ohne Kehle
mit Kehle

unverziert
verziert

Fortsatz mit dreifachem Konus 2
Fortsatz zylindrisch mit Kehle 7

unverziert
veruiert

Fortsatz doppelspulenförmig mit
Abschlussplatte 3
Fortsatz trichterformig, mit kleiner
Kugel 2
Fortsatz Sonderform/unzuweisbar 3

29
21

8

Bei der Typendefinition wurde nicht berücksichtigt,
dass die Fortsätze der Fibelftisse massiv oder hohl sein
können. Diese Details variieren innerhalb der Typen.
Bei den hohlen Fortsätzen unterscheide ich folgende
Varianten: Als <gestifteb bezeichne ich schmale, zy-
lindrische Hohlräume, die zur Aufnahme einer Einla-
ge dienten (2.8. Nr. 597). Diese können auch bei Füs-
sen auftreten, deren Abschlusskugeln keine Einlagen
besitzen. <Gedellt> benenne ich wenig tiefe Hohlräu-
me (2.B. Nr. 677). Als <hohl> werden tiefe Hohlräu-
me bezeichnet (2.8. Nr. 655). Einige dieser tiefen Hohl-

426 Sröckli 1975, 11-14; Abb. 5. - primas t910,4'lf .52.56.61f.
421 Celinasca d'Arbedo, Grab 71: SLlr'l'Z, 12212 (2 Ex.); Grab 72: SLMZ,

12215. - Castione, Bergämo, Grab 3: SLMZ, 12931. - Von Eles Ma-si 1986, Nr. 1507.1510-1512.1521-1523.1539.1575.1579-1581.

100

räume weisen eine trichterförmige Öffnung auf, die
sich mit einem scharfen Knick zu einem Stiftloch ver-
jüngt. Diese werden als <hohl-gestiftet> bezeichnet
(2.8. Nr. 671). Möglicherweise besassen auch diese
Einlagen.

Eine Verbindung der anhand der Bügel definierten
Fibeltypen mit den vorliegenden Fibelfüssen lässt sich
nur bei vier Fibeln herstellen: Der Fussfortsatz der Na-
vicellafibel mit Strichgruppen Nr. 230 ist kugelförmig-
konisch mit halbrundem Abschluss. Die Sanguisugafi-
bel mit komplexer Strichzier I Nr. 376 besitzt einen Fi-
belfuss mit kugelförmigem, ovalem Fortsatz, die mas-
sive Sanguisugafibel mit asymmetrischem Bügel und
linsenförmigem Querschnitt Nr. 514 einen doppelko-
nischen mit Kehle und die Schlangenfibel mit einfa-
cher Windung, breitem Bügel und grosser Kopfschei-
be Nr. 561 (Typenansprache nicht ganz gesichert) ei-
nen konischen, doppelt verzierten Fortsatz mit Kehle.
Um mehr Vergleichsmaterial zu erhalten, wurde das
Material der <<Tessiner Gräberfelder> in der Sammlung
des Schweiz. Landesmuseums durchgesehen. Dabei
wurden nur Fibeln aufgenommen, deren Fuss sicher
auch zum Bügel gehört. Restaurierte Stücke wurden
nicht beachtet, da bei ihnen die grosse Gefahr eines
modernen Pasticcios besteht. Es konnten insgesamt
224 Flbeln mit zugehörigen Fuss aufgenommen wer-
den, wobei das Schwergewicht auf Tessin C-zeitlichem
Material liegt. Beigezogen wurden auch die Beobach-
tungen Stöcklis zu den Fibelfüssen von Schlangen-
und Sanguisugafibeln aus dem Gräberfeld von Gudo,
die Tafeln De Marinis' und die Aussagen Primas' zur
Fibelentwickungrru.

Fibeffisse mit Einlagen (Nr 590-602): Fibelfüsse mir
Einlagen gehören immer zu Bügeln mit Einlagen, wo-
bei das umgekehrte nicht der Fall sein mussa2?. Fibel-
füsse mit zwei Abschlusskugeln sind Teil von Tessin
C-zeitlichen Sanguisugafibeln mit Tonkern und Einla-
Een+ze. Eine Zuweisung zu den einzelnen Varianten die-
ses Fibeltyps ist nicht möglich. Fibelfüsse mit nur ei-
ner, gedrückten Abschlusskugel wie Nr. 601 scheinen
hauplsächlich mit Sanguisugafibeln mit Tonkern, Ein-
lagen und einer Bügellänge von 4,5 cm aufzutreten.
Sie sind Tessin B-zeitlich. Eine Ausnahme bilden zwei
Fibeln von Cerinasca d'Arbedo, Grab 87, die eine Bü-
gellänge von 5,5 cm aufweisgn+zo. f[1 voluminöser
Körper und die runde, grosse Abschlusskugel lassen
eine Datierung in die Phase Tessin C nt.Ihnen kön-
nen wohl die Nr. 599 und 600 angeschlossen werden.
Ohne Parallele bleibt der kleine Fuss Nr. 602.

428 Ygl. Kap. 4,2.2.3.
429 SLMZ, 12352 (2 Ex.). Von Eles Masi 1986, Nr 1587

Fibelfi)sse ohne Einlagen, mit kugelförmigem Fortsatz'

(Nr 603-616): Die Sanguisugafibel mit komplexer

btrichzier I Nr. 376 besitzt einen solchen Fuss. Bei den

Nr. 603 und 607 deuten Querstriche auf eine Sangui-

sugafibel hin, bei der ersten ist sogar der Ansatz des

Tonkerns erhalten.

Die Vergleichsstücke im Tessin und auch in der Lom-

balirei zeigen die grosse Beliebtheit dieses Fortsatz-

typs, wobei sich - mit Ausnahme des kugelförmigen,

konischen Fortsatzes - keine Variante einem be-

sdmmten Fibeltyp zuweisen lässt. Vertreten sind San-

guisugafibeln mit Tonkern und deckender, feiner

Strichzier43o, komplexer Strichzier I43r und II432 sowie

massive Sanguisugafibeln mit asymmetrischem Bügel

und ovalem Querschnitt+::. Besonders häufig scheint

der D-förmige Fortsatz zu sein, gefolgt vom runden,

wobei sich gelegentlich Schwierigkeiten bei deren Un-
terscheidung ergeben. Die Abschlusskugeln sind rund

bis oval und die Fortsätze gross. Alle Füsse dürfen des-

halb - mit Ausnahme von Nr. 615 - in die Phase Tes-

sin C gestellt werden. Sie sind nicht mit der gedrück-

ten Abschlusskugel mit kleinem, langovalem Fortsatz
zu verwechseln, die für die vorangehende Phase ty-
pisch ist.
Nr. 615, die sich durch seine gedrückte Abschlussku-
gel von den übrigen unterscheidet, hat ihre beste Ent-
sprechung bei der Navicellafibel mit Strichgruppen Nr.
230, die wohl in die Phase Tessin B datiert.
Dieser Fusstyp findet sich auch im Depot von Ober-
vintl/Vandoies di Sopra (Abb. 41, 3346 und 3223); in
Tamins, Grab 55; in Este, Carceri, Grab 48, Costa Mar-
tini, Grab 43 und in der Tomba Palugana sowie in S.

Polo, Campo Servirola(?)a3a.

Fibelfiisse ohne Einlagen, Fortsatzkonisch, ohne Keh-
le (Nr. 617-630): Die Fibelfüsse mit kleiner Kugel und
kleinem Fortsatz sind sehr unterschiedlich. Die Nr. 617
und 618 sind fein und gut gearbeitet, die Nr. 621und
besonders 620 sind dagegen ziemlich unförmig. Nr.
620 erinnert an die massive Sanguisugafibel mit ein-

430 Cerinasca d'Arbedo, Grab 92: SLl|r4Z, 12319 (2 Ex.). - Castione,
Bergämo, Grab 10: SLMZ, 12973. - Claro, Alla Monda, Grab 6:
SLMZ, 12'115 (2 Ex.), Ulrich 1914, Taf. III,1; Grab l'7: SLMZ,
12866. * Legnano, Grab 311: De Marinis 1981, Taf. 11,8. - Maz-
zucca di Montanaso: ebd., Taf. 14,5.

431 Cerinasca d'Arbedo, Grab 87: SLMZ, 12353 (2 Ex.), Primas 1970,
Taf .27,A6. - Castione, Grab 18, SLllIZ, 11739 (4 Ex.). - Castione,
Bergämo, Grab 10: SLMZ, 12973. - Claro, Alla Monda, Grab 17:
SLMZ, 12866; Grab 25: SLllIZ, 12906; Grab 26: SLMZ, 12914. -
Dalpe (1955), Grab 2: Primas 1970, Taf. 32,C4; Grab 8: ebd., Taf.
33,42. - Cuggiono: De Marinis 1981, Taf . 7,7 .

432 Giubiasco, Grab 4: SL]|./.Z, 13875. - Zanica: von Eles Masi 1986,
Nr. 1497.

433 Cerinasca d'Arbedo, Grab 25: SL]li4Z, 11993 (2 Ex.); Grab 80:
SLMZ, 12316: Grab 93: SLMZ, 12386; Grab 102: SLIL4Z, 12428. -
Castione, Bergämo, Grab 10: SL.I;4Z, 129'13. - Claro, Alla Monda,
Grab 2 1 : SLMZ, 1289O; Grab 23 : SLMZ, 12899 (2 Ex.). - Minusio,
Ceresol, Grab 2: Primas 1910,Taf . 42,83; Grab 12: ebd., Taf . 43,E2.
- Civiglio, Grab III/1878: De Marinis 1981, Taf. 13,7. - Brembate
Sotto, Grab A: ebd., Taf .2O,9.

facher Strichzier, Kreisaugenzier und kurzem Fuss Nr.
543, nur dass der vorliegende Fuss länger ist. Nr. 621
gehört zu einer massiven Sanguisugafibel des Typs Ca'
Morta Variante A nach De Marinis43s.

Beide Füsse datieren wohl also in die Phase Tessin C.
Die anderen dürften aber wegen der Form der Ab-
schlusskugel älter sein. Nr. 619 findet Vergleiche so-

wohl bei Navicellafibeln als auch bei Schlangenfibeln
mit bandförmigem, verzierlem Bügel und gehört des-

halb in die Phase Tessin A und/oder 3+:4. )1si der Fi-
belfüsse mit grosser Kugel und grossem, verziertem
Fortsatz zeigen Reste des Bügels. Zwei gehören zü

Schlangenfibeln (Nr. 624.626), einer wegen der Quer-
striche wohl zu einer Sanguisugafibel (Nr. 628). Letz-
tere weicht aber mit ihrer deckenden Verzierung des

Fortsatzes von den andern ab. Die Vergleichsstücke
weisen klar auf Schlangenfibeln mit einfacher Win-
dung, breitem Bügel und grosser Kopfscheibe43?. Die-
ser Typ besitzt auch unverzierte Fortsätze, die aber im
Depot nicht vertreten sind. Diese Füsse sind der Pha-

se Tessin C zuzuweisen.
Füsse mit konischem Fortsatz ohne Kehle und mit Ab-
schlussplatte finden sich bei Schlangenfibeln mit ein-
facher Windung, breitem Bügel und grosser Kopf-
Scheibe438.

Fibeffisse ohne Einlagen, Fortsatz konisch, mit Keh-
le, unverziert (Nr. 631-633): Zwei Füsse mit gedrück-
ter, langovaler Kugel setzen sich deutlich von den übri-
gen ab. Sie erinnern an den Fuss der Navicellafibel mit
Strichgruppen Nr. 230 und werden deshalb noch in die
Phase Tessin B gehören.

Bei Nr. 633 sind sowohl Fortsatz als auch Manschet-
te unverziert. Parallelen zur unverzierten Manschette
liefert Nr. 674. Nicht auszuschliessen ist aber auch,

dass es sich dabei um ein nicht fertig bearbeitetes
Stück handelt, das vor seiner Vollendung in Brüche
ging.
Unverzierte Fortsätze sind bei massiven Sanguisugafi-
beln mit ovalem und linsenförmigem Querschnitt und

434 Obervintl/Vandoies di Sopra: Winkler 1950, Taf. XIII,7 (D-förmig).

- Tamins: Schmid-Sikimii l99l,392Fig. 15 (langoval). - Este: Car-
ceri: von Eles Masi 1986, Nr. 1840; Costa Martini: Frey 1969,22
Abb.9,4; T. Palugana: Peroni et al.1975, Taf. XVII,5 (kugelig). -
S. Polo(?): Etä del feno nel Reggiano, Nr. 973 (oval).
De Marinis 1981,226 und Taf. 25,7*9;28,13.14.
Navicellafibeln: Cerinasca d'Arbedo, Grab 13: SLMZ, 11941 (28x.),
Ulrich 19i4, Taf. XY14. Mesocco, Coop, Grab 11: Schwarz 1971,
36,3. St. Niklaus: JbSGUF 67, 1984,202 Fig. 38,4. - Schlangenfi-
bel: Claro, Alla Monda, Grab'7: SL]IN4Z, 12721.
Cerinasca d'Arbedo, Grab 63: SLMZ, 12232 (4 Ex.). - Claro, Alla
Monda, Grab 6: SLMZ, 12717 (Fuss unverziert); Grab 16: SLMZ,
12862 (4 Ex.). - Dalpe (1955), Grab 1: Primas l910,Taf .32,A; Grab
5: ebd.,Taf.32,82.
Cerinasca d'Arbedo, Grab 66: SL]I{Z, 12248. - Molinazzo d'Arbe-
do, Grab 62: SLMZ, 13402. - Gudo, Grab 118: Stöckli 1975, 14
Abb. 5,A2. - Cuggiono: De Marinis 1981, Taf. 6,7.
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Fibeffisse mit Einlagen 13
mit zwei Kugeln 9

Kugelquerschnitt oval/fl achoval
Kugelquerschnitt rund

mit einer Kugel 4
Fibelfüsse ohne Einlagen 89
Fortsatz kugelförmig 14

D-förmig
oval
langoval
konisch, mit halbrundem Abschluss
rund

Fortsatz konisch 27
ohne Kehle

Kugel und Fortsatz klein
Kugel und Fortsatz gross, verziert

ohne Kehle, mit Abschlussplatte
mit Kehle, unverziert

Kugel langoval
Kugel rund

mit Kehle, verzierl
mit einfacher Strichzier
mit doppelter Strichzier
mit dreifacher Strichzier

Fortsatz doppelkonisch 3l
ohne Kehle
mit Kehle

unverziert
verziert

Fortsatz mit dreifachem Konus 2
Fortsatz zylindrisch mit Kehle 7

unverziert
veruiert

Fortsatz doppelspulenförmig mit
Abschlussplatte 3
Fortsatz trichterformig, mit kleiner
Kugel 2
Fortsatz Sonderform/unzuweisbar 3

29
21

8

Bei der Typendefinition wurde nicht berücksichtigt,
dass die Fortsätze der Fibelftisse massiv oder hohl sein
können. Diese Details variieren innerhalb der Typen.
Bei den hohlen Fortsätzen unterscheide ich folgende
Varianten: Als <gestifteb bezeichne ich schmale, zy-
lindrische Hohlräume, die zur Aufnahme einer Einla-
ge dienten (2.8. Nr. 597). Diese können auch bei Füs-
sen auftreten, deren Abschlusskugeln keine Einlagen
besitzen. <Gedellt> benenne ich wenig tiefe Hohlräu-
me (2.B. Nr. 677). Als <hohl> werden tiefe Hohlräu-
me bezeichnet (2.8. Nr. 655). Einige dieser tiefen Hohl-

426 Sröckli 1975, 11-14; Abb. 5. - primas t910,4'lf .52.56.61f.
421 Celinasca d'Arbedo, Grab 71: SLlr'l'Z, 12212 (2 Ex.); Grab 72: SLMZ,

12215. - Castione, Bergämo, Grab 3: SLMZ, 12931. - Von Eles Ma-si 1986, Nr. 1507.1510-1512.1521-1523.1539.1575.1579-1581.
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räume weisen eine trichterförmige Öffnung auf, die
sich mit einem scharfen Knick zu einem Stiftloch ver-
jüngt. Diese werden als <hohl-gestiftet> bezeichnet
(2.8. Nr. 671). Möglicherweise besassen auch diese
Einlagen.

Eine Verbindung der anhand der Bügel definierten
Fibeltypen mit den vorliegenden Fibelfüssen lässt sich
nur bei vier Fibeln herstellen: Der Fussfortsatz der Na-
vicellafibel mit Strichgruppen Nr. 230 ist kugelförmig-
konisch mit halbrundem Abschluss. Die Sanguisugafi-
bel mit komplexer Strichzier I Nr. 376 besitzt einen Fi-
belfuss mit kugelförmigem, ovalem Fortsatz, die mas-
sive Sanguisugafibel mit asymmetrischem Bügel und
linsenförmigem Querschnitt Nr. 514 einen doppelko-
nischen mit Kehle und die Schlangenfibel mit einfa-
cher Windung, breitem Bügel und grosser Kopfschei-
be Nr. 561 (Typenansprache nicht ganz gesichert) ei-
nen konischen, doppelt verzierten Fortsatz mit Kehle.
Um mehr Vergleichsmaterial zu erhalten, wurde das
Material der <<Tessiner Gräberfelder> in der Sammlung
des Schweiz. Landesmuseums durchgesehen. Dabei
wurden nur Fibeln aufgenommen, deren Fuss sicher
auch zum Bügel gehört. Restaurierte Stücke wurden
nicht beachtet, da bei ihnen die grosse Gefahr eines
modernen Pasticcios besteht. Es konnten insgesamt
224 Flbeln mit zugehörigen Fuss aufgenommen wer-
den, wobei das Schwergewicht auf Tessin C-zeitlichem
Material liegt. Beigezogen wurden auch die Beobach-
tungen Stöcklis zu den Fibelfüssen von Schlangen-
und Sanguisugafibeln aus dem Gräberfeld von Gudo,
die Tafeln De Marinis' und die Aussagen Primas' zur
Fibelentwickungrru.

Fibeffisse mit Einlagen (Nr 590-602): Fibelfüsse mir
Einlagen gehören immer zu Bügeln mit Einlagen, wo-
bei das umgekehrte nicht der Fall sein mussa2?. Fibel-
füsse mit zwei Abschlusskugeln sind Teil von Tessin
C-zeitlichen Sanguisugafibeln mit Tonkern und Einla-
Een+ze. Eine Zuweisung zu den einzelnen Varianten die-
ses Fibeltyps ist nicht möglich. Fibelfüsse mit nur ei-
ner, gedrückten Abschlusskugel wie Nr. 601 scheinen
hauplsächlich mit Sanguisugafibeln mit Tonkern, Ein-
lagen und einer Bügellänge von 4,5 cm aufzutreten.
Sie sind Tessin B-zeitlich. Eine Ausnahme bilden zwei
Fibeln von Cerinasca d'Arbedo, Grab 87, die eine Bü-
gellänge von 5,5 cm aufweisgn+zo. f[1 voluminöser
Körper und die runde, grosse Abschlusskugel lassen
eine Datierung in die Phase Tessin C nt.Ihnen kön-
nen wohl die Nr. 599 und 600 angeschlossen werden.
Ohne Parallele bleibt der kleine Fuss Nr. 602.

428 Ygl. Kap. 4,2.2.3.
429 SLMZ, 12352 (2 Ex.). Von Eles Masi 1986, Nr 1587

Fibelfi)sse ohne Einlagen, mit kugelförmigem Fortsatz'

(Nr 603-616): Die Sanguisugafibel mit komplexer

btrichzier I Nr. 376 besitzt einen solchen Fuss. Bei den

Nr. 603 und 607 deuten Querstriche auf eine Sangui-

sugafibel hin, bei der ersten ist sogar der Ansatz des

Tonkerns erhalten.

Die Vergleichsstücke im Tessin und auch in der Lom-

balirei zeigen die grosse Beliebtheit dieses Fortsatz-

typs, wobei sich - mit Ausnahme des kugelförmigen,

konischen Fortsatzes - keine Variante einem be-

sdmmten Fibeltyp zuweisen lässt. Vertreten sind San-

guisugafibeln mit Tonkern und deckender, feiner

Strichzier43o, komplexer Strichzier I43r und II432 sowie

massive Sanguisugafibeln mit asymmetrischem Bügel

und ovalem Querschnitt+::. Besonders häufig scheint

der D-förmige Fortsatz zu sein, gefolgt vom runden,

wobei sich gelegentlich Schwierigkeiten bei deren Un-
terscheidung ergeben. Die Abschlusskugeln sind rund

bis oval und die Fortsätze gross. Alle Füsse dürfen des-

halb - mit Ausnahme von Nr. 615 - in die Phase Tes-

sin C gestellt werden. Sie sind nicht mit der gedrück-

ten Abschlusskugel mit kleinem, langovalem Fortsatz
zu verwechseln, die für die vorangehende Phase ty-
pisch ist.
Nr. 615, die sich durch seine gedrückte Abschlussku-
gel von den übrigen unterscheidet, hat ihre beste Ent-
sprechung bei der Navicellafibel mit Strichgruppen Nr.
230, die wohl in die Phase Tessin B datiert.
Dieser Fusstyp findet sich auch im Depot von Ober-
vintl/Vandoies di Sopra (Abb. 41, 3346 und 3223); in
Tamins, Grab 55; in Este, Carceri, Grab 48, Costa Mar-
tini, Grab 43 und in der Tomba Palugana sowie in S.

Polo, Campo Servirola(?)a3a.

Fibelfiisse ohne Einlagen, Fortsatzkonisch, ohne Keh-
le (Nr. 617-630): Die Fibelfüsse mit kleiner Kugel und
kleinem Fortsatz sind sehr unterschiedlich. Die Nr. 617
und 618 sind fein und gut gearbeitet, die Nr. 621und
besonders 620 sind dagegen ziemlich unförmig. Nr.
620 erinnert an die massive Sanguisugafibel mit ein-

430 Cerinasca d'Arbedo, Grab 92: SLl|r4Z, 12319 (2 Ex.). - Castione,
Bergämo, Grab 10: SLMZ, 12973. - Claro, Alla Monda, Grab 6:
SLMZ, 12'115 (2 Ex.), Ulrich 1914, Taf. III,1; Grab l'7: SLMZ,
12866. * Legnano, Grab 311: De Marinis 1981, Taf. 11,8. - Maz-
zucca di Montanaso: ebd., Taf. 14,5.

431 Cerinasca d'Arbedo, Grab 87: SLMZ, 12353 (2 Ex.), Primas 1970,
Taf .27,A6. - Castione, Grab 18, SLllIZ, 11739 (4 Ex.). - Castione,
Bergämo, Grab 10: SLMZ, 12973. - Claro, Alla Monda, Grab 17:
SLMZ, 12866; Grab 25: SLllIZ, 12906; Grab 26: SLMZ, 12914. -
Dalpe (1955), Grab 2: Primas 1970, Taf. 32,C4; Grab 8: ebd., Taf.
33,42. - Cuggiono: De Marinis 1981, Taf . 7,7 .

432 Giubiasco, Grab 4: SL]|./.Z, 13875. - Zanica: von Eles Masi 1986,
Nr. 1497.

433 Cerinasca d'Arbedo, Grab 25: SL]li4Z, 11993 (2 Ex.); Grab 80:
SLMZ, 12316: Grab 93: SLMZ, 12386; Grab 102: SLIL4Z, 12428. -
Castione, Bergämo, Grab 10: SL.I;4Z, 129'13. - Claro, Alla Monda,
Grab 2 1 : SLMZ, 1289O; Grab 23 : SLMZ, 12899 (2 Ex.). - Minusio,
Ceresol, Grab 2: Primas 1910,Taf . 42,83; Grab 12: ebd., Taf . 43,E2.
- Civiglio, Grab III/1878: De Marinis 1981, Taf. 13,7. - Brembate
Sotto, Grab A: ebd., Taf .2O,9.

facher Strichzier, Kreisaugenzier und kurzem Fuss Nr.
543, nur dass der vorliegende Fuss länger ist. Nr. 621
gehört zu einer massiven Sanguisugafibel des Typs Ca'
Morta Variante A nach De Marinis43s.

Beide Füsse datieren wohl also in die Phase Tessin C.
Die anderen dürften aber wegen der Form der Ab-
schlusskugel älter sein. Nr. 619 findet Vergleiche so-

wohl bei Navicellafibeln als auch bei Schlangenfibeln
mit bandförmigem, verzierlem Bügel und gehört des-

halb in die Phase Tessin A und/oder 3+:4. )1si der Fi-
belfüsse mit grosser Kugel und grossem, verziertem
Fortsatz zeigen Reste des Bügels. Zwei gehören zü

Schlangenfibeln (Nr. 624.626), einer wegen der Quer-
striche wohl zu einer Sanguisugafibel (Nr. 628). Letz-
tere weicht aber mit ihrer deckenden Verzierung des

Fortsatzes von den andern ab. Die Vergleichsstücke
weisen klar auf Schlangenfibeln mit einfacher Win-
dung, breitem Bügel und grosser Kopfscheibe43?. Die-
ser Typ besitzt auch unverzierte Fortsätze, die aber im
Depot nicht vertreten sind. Diese Füsse sind der Pha-

se Tessin C zuzuweisen.
Füsse mit konischem Fortsatz ohne Kehle und mit Ab-
schlussplatte finden sich bei Schlangenfibeln mit ein-
facher Windung, breitem Bügel und grosser Kopf-
Scheibe438.

Fibeffisse ohne Einlagen, Fortsatz konisch, mit Keh-
le, unverziert (Nr. 631-633): Zwei Füsse mit gedrück-
ter, langovaler Kugel setzen sich deutlich von den übri-
gen ab. Sie erinnern an den Fuss der Navicellafibel mit
Strichgruppen Nr. 230 und werden deshalb noch in die
Phase Tessin B gehören.

Bei Nr. 633 sind sowohl Fortsatz als auch Manschet-
te unverziert. Parallelen zur unverzierten Manschette
liefert Nr. 674. Nicht auszuschliessen ist aber auch,

dass es sich dabei um ein nicht fertig bearbeitetes
Stück handelt, das vor seiner Vollendung in Brüche
ging.
Unverzierte Fortsätze sind bei massiven Sanguisugafi-
beln mit ovalem und linsenförmigem Querschnitt und

434 Obervintl/Vandoies di Sopra: Winkler 1950, Taf. XIII,7 (D-förmig).

- Tamins: Schmid-Sikimii l99l,392Fig. 15 (langoval). - Este: Car-
ceri: von Eles Masi 1986, Nr. 1840; Costa Martini: Frey 1969,22
Abb.9,4; T. Palugana: Peroni et al.1975, Taf. XVII,5 (kugelig). -
S. Polo(?): Etä del feno nel Reggiano, Nr. 973 (oval).
De Marinis 1981,226 und Taf. 25,7*9;28,13.14.
Navicellafibeln: Cerinasca d'Arbedo, Grab 13: SLMZ, 11941 (28x.),
Ulrich 19i4, Taf. XY14. Mesocco, Coop, Grab 11: Schwarz 1971,
36,3. St. Niklaus: JbSGUF 67, 1984,202 Fig. 38,4. - Schlangenfi-
bel: Claro, Alla Monda, Grab'7: SL]IN4Z, 12721.
Cerinasca d'Arbedo, Grab 63: SLMZ, 12232 (4 Ex.). - Claro, Alla
Monda, Grab 6: SLMZ, 12717 (Fuss unverziert); Grab 16: SLMZ,
12862 (4 Ex.). - Dalpe (1955), Grab 1: Primas l910,Taf .32,A; Grab
5: ebd.,Taf.32,82.
Cerinasca d'Arbedo, Grab 66: SL]I{Z, 12248. - Molinazzo d'Arbe-
do, Grab 62: SLMZ, 13402. - Gudo, Grab 118: Stöckli 1975, 14
Abb. 5,A2. - Cuggiono: De Marinis 1981, Taf. 6,7.
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Schlangenfibeln mit einfacher Windung, breitem Bü-
gel und grosser Kopfscheibe verbreiteto:q.

Fibelfüsse ohne Einlagen, Fortsatz konisch, mit Kehle,
verziert (Nr 634443): Diese Fortsatzform ist - wie die
unverzierle Variante - bei massiven Sanguisugafibeln
mit ovalem und linsenförmigem Querschnitt und Schlan-
genfibeln mit einfacher Windung, breitem Bügel und
grosser Kopfscheibe anzutreffen. Auch hier sind Fortsät-
ze mit einfacheraao, doppelteroo' und dreifacher44, Strich-
zier zu unterscheiden. Zudem liess sich ein solcher Fort-
satz je einmal bei einer massiven Dragofibel und bei ei-
ner Sanguisugafibel mit Tonkern, einfacher Strichzier
und einer Bügellänge von 4,5 cm feststellena3.

Letztere findet im grazilen Fuss Nr. 637 einen guten
Vergleich. Zusammen mit den Nr. 636 und 640 bildet
dieser die zierliche Variante der Füsse mit konischem,
verziertem Fortsatz mit Kehle. Möglicherweise sind
diese Füsse noch in die Phase Tessin B zu datieren.
Die übrigen gehören in die Phase Tessin C.

Fibeffiisse ohne Einlagen, Fortsatz doppelkonisch (Nr
644-674): Für die Füsse mit doppelkonischem Fort-
satz ohne Kehle habe ich keine Vergleiche gefunden.
Ihre Form zeigt aber, dass sie älter als die Phase Tes-
sin C sein müssen. Die gerippte Manschettenzier fin-
det Vergleiche bei Tessin B-zeitlichen Sanguisugafi-
beln mit Tonkern, die aber einen anderen Fortsatz auf-
WeiSen+++.

Die Füsse mit doppelkonischem, unverziertem Fort-
satz mit Kehle sind im Depot stark vertreten. Zehn von
ihnen (Nr. 646.647 .649.652-655.659.662.666) zeigen

439 Massive Sanguisugafibeln mit ovalem Querschnitt: Cerinasca d'Ar-
bedo, Grab 62: SLMZ, 12226; Grab 77: SLMZ, 12300. - Castione,
Grab 2i: SLMZ, 11751. - Massive Sanguisugafibeln mit linsenför-
migem Querschnitt: Cerinasca d'Arbedo, Grab 62: SLMZ, 12226. -
Schlangenfibel mit einfacher Windung, breitem Bügel und grosser
Kopfscheibe: Molinazzo d'Arbedo, Grab 53: SLlli4Z, 13347.

440 Massive Sanguisugafibeln mit ovalem Querschnitt: Cerinasca d'Ar-
bedo, Grab 89: SLMZ, 12366 (2 Ex.). - Castione, Grab 19: SLMZ,
11742;Grab2l: SLMZ,11751 (2 Ex.). - Giubiasco, Grab 33: SLMZ,
14048. - Dalpe, Vidresco, Grab 1: Primas 1970, Taf. 34,17. - Gu-
do, Gräber 106 und 240: Stöckli 1915, 14 Abb. 5,86.7. - Massive
Sanguisugafibeln mit linsenförmigem Querschnitt: Cerinasca d'Ar-
bedo, Grab 62:SLMZ,12226. -Claro, Alla Monda, Grab21: SLldZ,
12890. - Schlangenfibeln mit einfacher Windung, breitem Bügel und
grosser Kopfscheibe: Cerinasca d'Arbedo, Grab 24: SLMZ, 11985;
Grab 66: SL.ll{Z,12248 (2 Ex.). - Dalpe (1955), Grab 6: Primas 1970,
Taf. 32,F2. - Gudo, Gräber 169 und 113: Stöckli 1975, 14 Abb.
5,47.8. - Civiglio, Grab VVl878: De Marinis 1981, Taf. 12,16. -
Mazztcca di Montanaso: ebd., Taf. 14,6.11.

441 Massive Sanguisugafibeln mit ovalem Querschnitt: Cerinasca d'Ar-
bedo, Grab 27: SLMZ, 12000; Grab 62: SLMZ, 12226; Grab 70:
SLMZ, 12266; Grab 90: SLMZ, 12373 (2 Ex.); Grab 92: SLMZ,
12319;Grab 93: SLMZ, 12386.- Castione, Grab2l: SLMZ, 11751.
- Giubiasco, Grab 4: SLMZ, 13883; Grab 5: SLMZ, 13875; Grab
33:5LM2,14048. - Gudo, Gräber 132 und 85: Sröckli 19'75, 14
Abb. 5,84.5. - Schlangenfibeln mit einfacher Windung, breitem Bü-
gel und grosser Kopfscheibe: Cerinasca d'Arbedo, Grab 66: SLMZ,
12248 (2 Ex.). - Molinazzo d' Arbedo, Grab 53 : SLMZ, 133 4'7 ; Grab
62: SLMZ, 13402; Grab 64: SLMZ, 13414; Grab 67: SLMZ, 13431
(3 Ex.). - Cuggiono: De Marinis 1981, Taf. 7 ,1.2. - Como Ca' Mor-
ta, Grab 116: ebd., Taf.24,I.2;GrablY/1926: Taf.33,6-8.

442 Massive Sanguisugafibel mit ovalem Querschnitt: Cerinasca d'Ar-
bedo, Grab 76: SLli4Z, 12292.
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den Ansatz des Bügels, der bei allen auf eine Schlan-
gen- oder Dragofibel deutet. Die Vergleichsbeispiele
zeigen, dass diese Fortsatz-Variante hauptsächlich bei
Dragofibeln auftritt44s, aber auch bei massiven Sangui-
sugafibeln mit ovalem und linsenförmigem Quer-
sshnill++0. Die grosse Häufigkeit dieser Fortsatzform
für Dragofibeln bestätigt auch eine Gegenprobe: Ne-
ben einigen verzierten Stücken dieser Fortsatzvariante
konnte als abweichende Form nur ein konischer, dop-
pelt verzierter Fortsatz festgestellt werden447. Die Füs-
se mit doppelkonischem, verziertem Fortsatz mit Keh-
le verteilen sich auf Dragofibeln und massive Sangui-
sugafibeln mit ovalem Querschnittaas. Nr. 667 stammt
wohl von einer Dragofibel. Besonders bei der verzier-
ten Variante sind Grössenunterschiede bei den Füssen
bemerkbar. Sie könnten mit der Zugehörigkeit zu ver-
schiedenen Fibeltypen oder -varianten erklärt werden.
Für die grazilen Füsse Nr. 673 und 674 ist eine Datie-
rung vor Tessin C nicht auszuschliessen.
Dieser Fusstyp findet sich auch in Mels, Castels, im
Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra (Abb. 41,
3350) und in der Emiliaao.

Fibeffisse ohne Einlagen, Fortsatzmit dreifochem Ko-
nus (Nr 675.676): Ein Vergleich stammt aus Castio-
ne, Bergämo, Grab 6 (Inv.Nr. 12949), wo er zt einer
gtazllen Schlangenfibel gehört, die wohl in die Phase
Tessin B zu stellen ist.

Fibeffisse ohne Einlagen, Fortsatz zylindrisch (Nr
677-683): Füsse mit zylindrischem, verziertem oder
unverziertem Fortsatz finden sich bei massiven San-

443 Dragofibel: Cerinasca d'Arbedo, Grab 78: SLMZ, 12303. - Sangui-
sugafibel: Castione, Bergämo, Grab 12: SLMZ, 12986.

444 Cerinasca d'Arbedo, Grab 82: SLMZ, 12326; von Eles Masi 1986,
Nr. 1597.

445 Cerinasca d'Arbedo, Grab 69: SLMZ, 12262 (2 Ex.); Grab 70:
SLMZ, 12264 (2 Ex.), Primas 1970, Taf. 27,A12; Grab 72:
SLMZ, 122'75; Grab 13: SLMZ, 12280 (3 Ex.); Grab 75: SLMZ,
12288 (4 Ex.); Grab 78: SLMZ, 12303; Grab 161: SLMZ, 12798.
- Molinazzo d'Arbedo, Grab 19: SLMZ, 11438; Grab 51: SLMZ,
13244; Grab 53: SLMZ, 13346 (2 Ex.); Grab 64: SLMZ, 13413
(2 Ex.). - Claro, Alla Monda, Grab 3: SLll.lZ, 12698 (2 Ex.);
Grab 4: SLMZ, 12704; Grab 7: SLMZ, 12722 (3 Ex.), Ulrich
l9l4,Taf.III,2;Grab 10: SLMZ, 1273'1 (2 Ex.); Grab 15: SLMZ,
12859 (2 Ex.); Grab 18: SLMZ, 12872 (2 Ex.); Grab 19: SLMZ,
12878. - Porza, Grab 2: Primas 1970, Taf. 47,A4. - Osco, Freg-
gio: ebd., Taf. 45,13. - Como, Ca' Morta, Grab 1890: De Mari-
nis 1981, Taf . 22,2.

446 Mi ovalem Querschnitt: Castione, Grab 19: SLMZ, lI1l4. -l:llit
linsenförmigem Querschnitt: Cerinasca d'Arbedo, Grab 76: SLMZ,
12292 und Nr. 5 14.

447 Cerinasca d'Arbedo, Grab 78: SLMZ, 12303
448 Dragofibeln: Cerinasca d'Arbedo, Grab 160:

ro, Alla Monda, Grab 19: SLMZ, 12878. -
Primas 1970, Taf.32,C3; Grab 6: ebd., Taf.

SLMZ, 12192. - Cla-

449

guisugafibeln: Cerinasca d'Arbedo, Grab 90: SLldZ, 12373 (28x.).
- Claro, Alla Monda, Grab 26: SLMZ,'12914.
Mels: Nagy 1996,Taf. 1,8. - Obervintl/Vandoies di Sopra: Winkler
1950, Taf. XIII,1 1 und vielleicht 10. - Emilia: Etä del f'effo nel Reg-
giano, Nr. 975.981.
Verziert: Cerinasca d'Arbedo, Grab 62: SLMZ, 12226. - Gudo, Grab
79: Stöckli 1975, 14 Abb. 5,82. - Unverziert: Cerinasca d'Arbedo,
Grab 70: SLMZ, 12266. - Gudo, Grab'79 Stöckli 1975, 14 Abb.
5,81.

o'risusafibeln mit ovalem Querschnitt45o und Schlan-

7"if6a" mit einfacher Windung, breitem Bügel und

Irnr."t KoPfscheibeas t'

öi.r", Fusstyp findet sich auch im Depot von Ober-

uintt/Vandoies di Sopra (Abb' 41, 3351) und in S' Po-

1o, CamPo Servirola(?)asz'

Fibeffisse ohne Einlagen, Fortsatz doppelspulenför-

mig mit Abschlussplatte (Nr 684-686):Alle drei Füs-

se 
"weisen 

eine gedrückte Abschlusskugel auf' die zu-

sammen mit dem doppelspulenförmigen Fortsatz auf

eine Tessin B-zeitliche Datierung hinweist' Ver-

sleichsstücke finden sich bei Sanguisugafibeln mit

ionkern, einfacher Strichzier ohne und mit Einlagen

mit Bügellängen bis 4,5 crnlsz.

Exemplar. Diese Fibeln sind sicher älter als die Phase

Tessin C. Die Tülle Nr. 694 in Form eines Fibelfusses

bildete wohl den Aufsatz einer Sanguisugafibel mit
Scalptorium-Fuss, wie ein Beispiel aus Golasecca

zeigt458. Nr. 695 besitzt vorne einen Absatz, der mög-

licherweise zum Aufschieben von Bernsteinperlen

diente45e.

Fibeffis se, nicht genauer be stimmbar
(Nr. 696-707)

Bei den 12 Fragmenten handelt es sich meist um
<Zwischenstücke> aus dem Bereich des Nadelhalters.

Chronologie der Fibeffisse

Das zeitliche Schwergewicht der Fibelfüsse liegt
klar in der Phase Tessin C. Dieser Phase sind 8l (69Vo)

von 118 Füssen zuzuweisen. Die Phase Tessin B ist
mit 15 Füssen (l3%o) vertreten, 21 Füsse (187o) sind

nicht genauer einordbar.
Der Vergleich mit den Fibelbügeln ergibt folgendes

Bild (Tab. 3): Der Anteil an Tessin C-Material im De-

pot schwankt beträchtlich. Während die Dragofibeln

und die massiven Sanguisugafibeln einen 80-90Va-An-

teil besitzen, liegt er bei Sanguisugafibeln mit Tonkern

klar unter 207o. Die Schlangenfibeln repräsentieren

hingegen einen guten Mittelwert.
Diese Unterschiede sind einerseits damit zu e?

klären, dass in der Phase Tessin C neue Fibeltypen auf-

traten (Dragofibeln mit Kopfscheibe, massive Sangui-

sugafibeln mit asymmetrischem Bügel, Certosafibeln)

und andere nicht mehr produziert wurden (Navicella-

fibeln, kleine Sanguisugafibeln mit Tonkern, Raupen-

fibeln). Andererseits dürfte auch eine gewisse Ausle-

se dahinter stehen. Einen Hinweis darauf geben die Fi-
belfüsse. Ohne sie würde der Tessin C-Anteil am Fi-
belmaterial nur ein Drittel betragen. Die Fibelfüsse

sollten bei einer gleichmässigen Verteilung der Fibel-

bügel und -füsse eine ähnliche Verteilung an alten

Stücken zeigen. Dies ist aber nicht der Fall, das Tes-

sin C-zeitliche Material macht gut zwei Drittel aus'

Weshalb sind die <<alten>> Fibelfüsse im Depot prozen-

Fibeffisse ohne Einlagen, Fortsatz trichterförmig, mit

kleiner Kugel (Nn 687.688.); Für diesen Typ habe ich

keine Vergleiche gefunden.

Fibeffi)sse ohne Einlagen, Fortsatz Sonderform/unzu-

weisbar (Nr 689491): Nr. 689 gehört wohl wegen der

Nadelhalterverzierung zu einer Sanguisugafibel. Ein

?ihnlich gestalteter Fuss stammt von einer massiven San-

guisugafibel mit einfacher Strichzier und ovalem Bügel-

querschnitt4sa. Die Nr. 690 und 691 können wegen des

fehlenden Fortsatzes nicht genauer eingeordnet werden.

Ihre Kugelform lässt eine Datierung nach Tessin B zu.

Fibelfässe ohne Abschlusskugeln und Fortsatz
(Nr 692-695)

Nr. 692 ist keinem bestimmten Fibeltyp zuzuwet-
sen. In den Tessiner Gräberfeldern scheinen Fibeln oh-

ne Fussabschluss zu fehlen, mit Ausnahme der weni-
gen alpinen Zweiknopffibeln4ss. Nr. 693 mit Scalptori-
um-Ende dürfte einer Sanguisugafibel mit einfacher

Strichzier an den Bügelenden, mit oder ohne Tonkern

sowie mit oder ohne Einlagen zuzuweisen sein, nicht

auszuschliessen ist auch eine Sanguisugafibel mit ge-

drücktem Bügel+so. Letztere scheinen hauptsächlich im
östlichen Oberitalien verbreitet zu sein, während die

ersteren in ganz Oberitalien und auch nördlich der Al-
pen verbreitet sind4s7. Aus dem Tessin kenne ich kein

Dalpe
32,F1.

(1955), Grab 2:

- Massive San- 451 Verziert: Castione, Bergämo, Grab 36: SLM.Z, 12949. - Claro, Alla
Monda, Grab 10: SLMZ, 12738. - Pianezzo, Alle Piazze, Gtab 2:

Primas 1970, Taf. 46,C3. - Unverziert: Gudo, Grab 210: Stöckli
t975,14 Abb. 5,81.

452 Obervintl/Vandoies di Sopra: Winkler 1950, Taf. XIII'l2. - S Po-

lo(?): Etä del leno nel Reggiano, Nr. 976.
453 Ohne Einlagen: Cerinasca ätArbedo, Grab 7l: SLMZ, 12273 (28x.)'

- Gorduno,-Grab 2: SLMZ, 16224. - Mit Einlagen: Castione, Ber-
gämo, Grab 3: SLMZ, 1293I. - Claro' Alla Monda' Grab 13: SLMZ'
iZlAS. - Von Eles Masi 1986, Nt. 1522.1523.15'75.1579.1581.164'1.

454 Cerinasca d'Arbedo, Grab 80: SL}I4Z 12316. Der Fortsatz besitzt
hier zwei plastische RipPen.

455 Cerinasca d'Arbedo, Gräb 1l: Primas 1970' Taf. 26,19' - Pregasso-

na, Viarnetto, Grab 2: ebd., Taf. 48,84.5.
456 Von Eles Masi 1986, Nr. 1593'1842-1862 bzw. 1863-18684.
457 Heuneburg-Aussensiedlung: Kurz i99i. 511 ,Abb. 2'2 - Fellbach-

Schmiden: Biel/Joachim 1979,50f.; Abb. ll'3.
458 Von Eles Masi 1986, Nr. 1593. Weiteres Exemplar von Como, Ca'

Morta, Grab 187: Rittatore 1966, Taf. LXXV
459 Von Eies Masi 1986, Nr. 1 330. 1 343. 1 3 55.1366.1592 1'l 41.17 42'17 45'
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Schlangenfibeln mit einfacher Windung, breitem Bü-
gel und grosser Kopfscheibe verbreiteto:q.

Fibelfüsse ohne Einlagen, Fortsatz konisch, mit Kehle,
verziert (Nr 634443): Diese Fortsatzform ist - wie die
unverzierle Variante - bei massiven Sanguisugafibeln
mit ovalem und linsenförmigem Querschnitt und Schlan-
genfibeln mit einfacher Windung, breitem Bügel und
grosser Kopfscheibe anzutreffen. Auch hier sind Fortsät-
ze mit einfacheraao, doppelteroo' und dreifacher44, Strich-
zier zu unterscheiden. Zudem liess sich ein solcher Fort-
satz je einmal bei einer massiven Dragofibel und bei ei-
ner Sanguisugafibel mit Tonkern, einfacher Strichzier
und einer Bügellänge von 4,5 cm feststellena3.

Letztere findet im grazilen Fuss Nr. 637 einen guten
Vergleich. Zusammen mit den Nr. 636 und 640 bildet
dieser die zierliche Variante der Füsse mit konischem,
verziertem Fortsatz mit Kehle. Möglicherweise sind
diese Füsse noch in die Phase Tessin B zu datieren.
Die übrigen gehören in die Phase Tessin C.

Fibeffiisse ohne Einlagen, Fortsatz doppelkonisch (Nr
644-674): Für die Füsse mit doppelkonischem Fort-
satz ohne Kehle habe ich keine Vergleiche gefunden.
Ihre Form zeigt aber, dass sie älter als die Phase Tes-
sin C sein müssen. Die gerippte Manschettenzier fin-
det Vergleiche bei Tessin B-zeitlichen Sanguisugafi-
beln mit Tonkern, die aber einen anderen Fortsatz auf-
WeiSen+++.

Die Füsse mit doppelkonischem, unverziertem Fort-
satz mit Kehle sind im Depot stark vertreten. Zehn von
ihnen (Nr. 646.647 .649.652-655.659.662.666) zeigen

439 Massive Sanguisugafibeln mit ovalem Querschnitt: Cerinasca d'Ar-
bedo, Grab 62: SLMZ, 12226; Grab 77: SLMZ, 12300. - Castione,
Grab 2i: SLMZ, 11751. - Massive Sanguisugafibeln mit linsenför-
migem Querschnitt: Cerinasca d'Arbedo, Grab 62: SLMZ, 12226. -
Schlangenfibel mit einfacher Windung, breitem Bügel und grosser
Kopfscheibe: Molinazzo d'Arbedo, Grab 53: SLlli4Z, 13347.

440 Massive Sanguisugafibeln mit ovalem Querschnitt: Cerinasca d'Ar-
bedo, Grab 89: SLMZ, 12366 (2 Ex.). - Castione, Grab 19: SLMZ,
11742;Grab2l: SLMZ,11751 (2 Ex.). - Giubiasco, Grab 33: SLMZ,
14048. - Dalpe, Vidresco, Grab 1: Primas 1970, Taf. 34,17. - Gu-
do, Gräber 106 und 240: Stöckli 1915, 14 Abb. 5,86.7. - Massive
Sanguisugafibeln mit linsenförmigem Querschnitt: Cerinasca d'Ar-
bedo, Grab 62:SLMZ,12226. -Claro, Alla Monda, Grab21: SLldZ,
12890. - Schlangenfibeln mit einfacher Windung, breitem Bügel und
grosser Kopfscheibe: Cerinasca d'Arbedo, Grab 24: SLMZ, 11985;
Grab 66: SL.ll{Z,12248 (2 Ex.). - Dalpe (1955), Grab 6: Primas 1970,
Taf. 32,F2. - Gudo, Gräber 169 und 113: Stöckli 1975, 14 Abb.
5,47.8. - Civiglio, Grab VVl878: De Marinis 1981, Taf. 12,16. -
Mazztcca di Montanaso: ebd., Taf. 14,6.11.

441 Massive Sanguisugafibeln mit ovalem Querschnitt: Cerinasca d'Ar-
bedo, Grab 27: SLMZ, 12000; Grab 62: SLMZ, 12226; Grab 70:
SLMZ, 12266; Grab 90: SLMZ, 12373 (2 Ex.); Grab 92: SLMZ,
12319;Grab 93: SLMZ, 12386.- Castione, Grab2l: SLMZ, 11751.
- Giubiasco, Grab 4: SLMZ, 13883; Grab 5: SLMZ, 13875; Grab
33:5LM2,14048. - Gudo, Gräber 132 und 85: Sröckli 19'75, 14
Abb. 5,84.5. - Schlangenfibeln mit einfacher Windung, breitem Bü-
gel und grosser Kopfscheibe: Cerinasca d'Arbedo, Grab 66: SLMZ,
12248 (2 Ex.). - Molinazzo d' Arbedo, Grab 53 : SLMZ, 133 4'7 ; Grab
62: SLMZ, 13402; Grab 64: SLMZ, 13414; Grab 67: SLMZ, 13431
(3 Ex.). - Cuggiono: De Marinis 1981, Taf. 7 ,1.2. - Como Ca' Mor-
ta, Grab 116: ebd., Taf.24,I.2;GrablY/1926: Taf.33,6-8.

442 Massive Sanguisugafibel mit ovalem Querschnitt: Cerinasca d'Ar-
bedo, Grab 76: SLli4Z, 12292.
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den Ansatz des Bügels, der bei allen auf eine Schlan-
gen- oder Dragofibel deutet. Die Vergleichsbeispiele
zeigen, dass diese Fortsatz-Variante hauptsächlich bei
Dragofibeln auftritt44s, aber auch bei massiven Sangui-
sugafibeln mit ovalem und linsenförmigem Quer-
sshnill++0. Die grosse Häufigkeit dieser Fortsatzform
für Dragofibeln bestätigt auch eine Gegenprobe: Ne-
ben einigen verzierten Stücken dieser Fortsatzvariante
konnte als abweichende Form nur ein konischer, dop-
pelt verzierter Fortsatz festgestellt werden447. Die Füs-
se mit doppelkonischem, verziertem Fortsatz mit Keh-
le verteilen sich auf Dragofibeln und massive Sangui-
sugafibeln mit ovalem Querschnittaas. Nr. 667 stammt
wohl von einer Dragofibel. Besonders bei der verzier-
ten Variante sind Grössenunterschiede bei den Füssen
bemerkbar. Sie könnten mit der Zugehörigkeit zu ver-
schiedenen Fibeltypen oder -varianten erklärt werden.
Für die grazilen Füsse Nr. 673 und 674 ist eine Datie-
rung vor Tessin C nicht auszuschliessen.
Dieser Fusstyp findet sich auch in Mels, Castels, im
Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra (Abb. 41,
3350) und in der Emiliaao.

Fibeffisse ohne Einlagen, Fortsatzmit dreifochem Ko-
nus (Nr 675.676): Ein Vergleich stammt aus Castio-
ne, Bergämo, Grab 6 (Inv.Nr. 12949), wo er zt einer
gtazllen Schlangenfibel gehört, die wohl in die Phase
Tessin B zu stellen ist.

Fibeffisse ohne Einlagen, Fortsatz zylindrisch (Nr
677-683): Füsse mit zylindrischem, verziertem oder
unverziertem Fortsatz finden sich bei massiven San-

443 Dragofibel: Cerinasca d'Arbedo, Grab 78: SLMZ, 12303. - Sangui-
sugafibel: Castione, Bergämo, Grab 12: SLMZ, 12986.

444 Cerinasca d'Arbedo, Grab 82: SLMZ, 12326; von Eles Masi 1986,
Nr. 1597.

445 Cerinasca d'Arbedo, Grab 69: SLMZ, 12262 (2 Ex.); Grab 70:
SLMZ, 12264 (2 Ex.), Primas 1970, Taf. 27,A12; Grab 72:
SLMZ, 122'75; Grab 13: SLMZ, 12280 (3 Ex.); Grab 75: SLMZ,
12288 (4 Ex.); Grab 78: SLMZ, 12303; Grab 161: SLMZ, 12798.
- Molinazzo d'Arbedo, Grab 19: SLMZ, 11438; Grab 51: SLMZ,
13244; Grab 53: SLMZ, 13346 (2 Ex.); Grab 64: SLMZ, 13413
(2 Ex.). - Claro, Alla Monda, Grab 3: SLll.lZ, 12698 (2 Ex.);
Grab 4: SLMZ, 12704; Grab 7: SLMZ, 12722 (3 Ex.), Ulrich
l9l4,Taf.III,2;Grab 10: SLMZ, 1273'1 (2 Ex.); Grab 15: SLMZ,
12859 (2 Ex.); Grab 18: SLMZ, 12872 (2 Ex.); Grab 19: SLMZ,
12878. - Porza, Grab 2: Primas 1970, Taf. 47,A4. - Osco, Freg-
gio: ebd., Taf. 45,13. - Como, Ca' Morta, Grab 1890: De Mari-
nis 1981, Taf . 22,2.

446 Mi ovalem Querschnitt: Castione, Grab 19: SLMZ, lI1l4. -l:llit
linsenförmigem Querschnitt: Cerinasca d'Arbedo, Grab 76: SLMZ,
12292 und Nr. 5 14.

447 Cerinasca d'Arbedo, Grab 78: SLMZ, 12303
448 Dragofibeln: Cerinasca d'Arbedo, Grab 160:

ro, Alla Monda, Grab 19: SLMZ, 12878. -
Primas 1970, Taf.32,C3; Grab 6: ebd., Taf.

SLMZ, 12192. - Cla-

449

guisugafibeln: Cerinasca d'Arbedo, Grab 90: SLldZ, 12373 (28x.).
- Claro, Alla Monda, Grab 26: SLMZ,'12914.
Mels: Nagy 1996,Taf. 1,8. - Obervintl/Vandoies di Sopra: Winkler
1950, Taf. XIII,1 1 und vielleicht 10. - Emilia: Etä del f'effo nel Reg-
giano, Nr. 975.981.
Verziert: Cerinasca d'Arbedo, Grab 62: SLMZ, 12226. - Gudo, Grab
79: Stöckli 1975, 14 Abb. 5,82. - Unverziert: Cerinasca d'Arbedo,
Grab 70: SLMZ, 12266. - Gudo, Grab'79 Stöckli 1975, 14 Abb.
5,81.
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Irnr."t KoPfscheibeas t'
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se 
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ionkern, einfacher Strichzier ohne und mit Einlagen
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Exemplar. Diese Fibeln sind sicher älter als die Phase

Tessin C. Die Tülle Nr. 694 in Form eines Fibelfusses
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Bei den 12 Fragmenten handelt es sich meist um
<Zwischenstücke> aus dem Bereich des Nadelhalters.

Chronologie der Fibeffisse
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Dalpe
32,F1.

(1955), Grab 2:

- Massive San- 451 Verziert: Castione, Bergämo, Grab 36: SLM.Z, 12949. - Claro, Alla
Monda, Grab 10: SLMZ, 12738. - Pianezzo, Alle Piazze, Gtab 2:

Primas 1970, Taf. 46,C3. - Unverziert: Gudo, Grab 210: Stöckli
t975,14 Abb. 5,81.

452 Obervintl/Vandoies di Sopra: Winkler 1950, Taf. XIII'l2. - S Po-

lo(?): Etä del leno nel Reggiano, Nr. 976.
453 Ohne Einlagen: Cerinasca ätArbedo, Grab 7l: SLMZ, 12273 (28x.)'

- Gorduno,-Grab 2: SLMZ, 16224. - Mit Einlagen: Castione, Ber-
gämo, Grab 3: SLMZ, 1293I. - Claro' Alla Monda' Grab 13: SLMZ'
iZlAS. - Von Eles Masi 1986, Nt. 1522.1523.15'75.1579.1581.164'1.

454 Cerinasca d'Arbedo, Grab 80: SL}I4Z 12316. Der Fortsatz besitzt
hier zwei plastische RipPen.

455 Cerinasca d'Arbedo, Gräb 1l: Primas 1970' Taf. 26,19' - Pregasso-

na, Viarnetto, Grab 2: ebd., Taf. 48,84.5.
456 Von Eles Masi 1986, Nr. 1593'1842-1862 bzw. 1863-18684.
457 Heuneburg-Aussensiedlung: Kurz i99i. 511 ,Abb. 2'2 - Fellbach-

Schmiden: Biel/Joachim 1979,50f.; Abb. ll'3.
458 Von Eles Masi 1986, Nr. 1593. Weiteres Exemplar von Como, Ca'

Morta, Grab 187: Rittatore 1966, Taf. LXXV
459 Von Eies Masi 1986, Nr. 1 330. 1 343. 1 3 55.1366.1592 1'l 41.17 42'17 45'
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Tab. 3. Arbedo TI, Depot 1946. Chronologie der Fibeltypen und Fibelfüsse.
Tab. 3. Arbedo TI, Ripostiglio 1946. Cronologia dei tipi di fibule e delle staffe.

tual stark untervertreten? Die Gründe sind bei der Wie-
derverwendung und beim bevorzugten Einschmelzen
von Fibelfüssen zu suchen. Sie wurden beisielsweise
als Nietköpfe wiederverwendet46o. Beim Einschmelzen
besitzen sie Vorteile gegenüber den Fibelkörpern: sie
haben keinen Tonkern und können deshalb ohne
Schwierigkeiten und ohne viel Arbeit eingeschmolzen
werden. Sie liefern zudem gleich viel Metall wie ein
Fibelkörper mit Tonkern (Nr. 257: 10,6 g; Nr. 622.
647.652:8,3 g, 13,8 g und 10 g).Dazu sind sie erst
noch weniger voluminös: Der Gusstiegel kann beim
Einschmelzen besser gefüllt werden. Eine ähnliche Be-
obachtung wie bei den Fibelfüssen lässt sich auch bei
den massiven Sanguisugafibeln machen: Stücke, die
älter als die Phase Tessin C sind, gibt es nur wenige,
obwohl dieser Fibeltyp bereits davor weit verbreitet
war. Die Navicella- und besonders die Sanguisugafi-
beln mit Tonkern hingegen wurden länger aufbewahrt,
da ihre Aufarbeitung zeit- und arbeitsintensiv war und
das dabei gewonnene Material mengenmässig nicht
besonders ins Gewicht fiel. Man verwendete also im
Normalfall besser geeignetes Metall und griff nur im

460 Z,B. Cerinasca d'Arbedo, Grab 92: Ulrich 1914, Taf. XVI,l8; 102:
Primas 1972, Taf.24,E.
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Bedarfsfall auf die Fibelbügel zurück, wovon die an-
geschmolzenen Beispiele zeugen.

Vergleicht man die Tessin C-zeitlichen Fibelbügel
und Fibelfüsse, so ergibt sich ungefähr eine gleich-
wertige Verteilung: 107 Fibelbügel stehen 80 Fibel-
füssen gegenüber, wobei wohl noch einige Exemplare
hinzukommen, die unter <<unbestimmbap laufen. Die
Verteilung der Füsse auf die einzelnen Fibeltypen kann
am besten anhand der Fibelfüsse mit Einlagen kon-
trolliert werden. Dort stehen 16 Fragmente von San-
guisugafibeln mit Tonkern und Einlagen (wobei diese
nicht unbedingt von 16 Individuen stammen) gegen 11

Fibelfüsse mit Einlagen. Bei den Fibelfüssen ohne Ein-
lagen mit doppelkonischem Fortsatz und Kehle
gehören 12wegen des erhaltenen Bügelansatzes sicher
zu Dragofibeln, 11 Dragofibelbügel liegen im Depot.
Die restlichen 18 Stücke sind nicht genau zuzuweisen,
da auch andere Fibeln diesen Fussabschluss zeigen.

4.2.2.9. Fragmentierungsprofil der Fibeln und

Fibeffisse

Navicellafibeln

Die 28 Fibeln sind wie folgt fragmentiert:

Bigel ganz 5

Bügelvorderteil erhalten 10

Bügelhinterteil erhalten 13

Der dünne und durch keinen Tonkern verstärkte

Bügel scheint besonders häufig zu brechen, Bügelvor-

der- und Bügelhinterteile sind ungefähr gleich vertre-

ten. Die Bügel sind oft verbogen und zerdrückt. Bei

Nr. 217 wird dies absichtlich geschehen sein, da die

Fibel eine beachtliche Wandstärke aufweist.

Die Bruchstelle beim Bügelvorderteil wurde bei al-

len Fibeltypen genauer untersucht. Die Bruchstellen
der 15 Navicellafibeln mit erhaltenem Bügelvorderteil
verteilen sich folgendermassen:
Nadelhalter lang (über 0,5 cm) 2

Nadelhalter kurz oder nur ansatzweise erhalten 5

Bügel vor Nadelhalter abgebrochen 7

Auch hier bestätigt sich die Fragilität des Fibelbü-
gels. Er scheint - was im Vergleich mit anderen Fi-
beltypen aussergewöhnlich ist - etwa gleichhäufig wie
der Nadelhaher zt brechen.

Sanguisugafib eln mit Tonkern

Unterschieden wird als erstes zwischen Fibeln mit
ganz erhaltenem Bügel und solchen mit erhaltenem
Bügelvorder- oder Bügelhinterteil. Nicht beachtet wird
hierbei, ob der Bügel beschädigt ist.

Die 257 Fibeln verteilen sich wie folgt:
Bügel ganz erhalten 137

Nur Bügelvorderteil erhalten 49

Nur Bügelhinterteil erhalten 52

Bügelmitte 19

Die Hauptschwachstellen der Fibeln scheinen die Na-
del (bzw die Spirale) und der Nadelhalter zu sein. Der
Bügel ist hingegen - Irotz der geringen Wandstäirke der

Bronze und des Tonkerns - relativ robust. Dass Bügel-
vorder- und Bügelhinterteil gleich stark vertreten sind,

spricht für eine natürliche Art der Fragmentierung.
Die Bruchstellen der 186 Fibeln mit erhaltenem Bü-

gelvorderteil verteilen sich folgendermassen:
Nadelhalter lang (über 0,5 cm) 66

Nadelhalter kurz oder nur ansatzweise erhalten 80

Bügel vor Nadelhalter abgebrochen 40
Die häufigste Bruchstelle ist der Nadelhalter. Klar

weniger fragil scheint der im Bereich des Nadelhalters
recht dünne Bügel (mit Tonkern) zu sein. Die Nadel-
halter sind teilweise aufgebogen oder verbogen, die Fi-

belbügel teilweise zerdrückt. Nr. 295 zeigt Hiebspuren
auf dem Bügel. Es ist dies die einzige eindeutige Spur
einer gewollten Zerstörung in dieser Gruppe. Nr. 481

besitzt einen in die Nadelspirale eingehängten, zu ei-
nem Ring gebogenen Bronzestab.

M as s iv e S an gui s u g afib e ln

46 von 50 Fibeln weisen einen Bügel oder einen
Bügelrest auf. Nur die Nr. 509, 540 und 2396 zeigen
einen gebrochenen Bügel. Nr. 540 besitzt einen sehr

grazilen Bügel, Nr. 509 wurde - der Schlagspur auf
dem Bügel nach zu schliessen - gewaltsam zerstört.
Nr. 2396 ist angeschmolzen. Der massive Bügel der
Sanguisugafibeln scheint also im Normalfall nicht zu

brechen.
Zur Bruchstelle beim Bügelvorderteil: 4 Fibeln be-

sitzen ihren Fuss noch, bei 40 ist er abgebrochen. Die
Bruchstellen dieser Fibeln verteilen sich wie folgt:
Nadelhalter lang (über 0,5 cm) 20

Nadelhalter kurz oder nur ansatzweise erhalten 12

Bügel vor Nadelhalter abgebrochen 8

Die häufigste Bruchstelle ist wiederum der Nadel-
halter. Weniger bruchgefährdet ist der recht dünne Bü-
gelansatz. Die Nadelhalter sind teilweise aufgebogen
oder verbogen. Nr. 509 zeigt eine Hiebspur auf dem

Bügel.

Schlangenfibeln

Die Fragmente zeigen eine so breite Auswahl an

Bruchstellen, dass eine Klassierung wenig sinnvoll er-

scheint. Der relativ dünne Fibelkörper scheint man-

nigfache Angriffspunkte geliefert zu haben.

Die Brüche im Bereich des Nadelhalters und Bü-
gelansatzes verteilen sich wie folgt:
Nadelhalter lang (über 0,5 cm) 3

Nadelhalter kurz oder nur ansatzweise erhalten 12

Bügel vor Nadelhalter abgebrochen 1

Dragofibeln

Von den 12 erhaltenen Stücken sind deren 9 im Be-
reich des flachen, blattförmigen Bügelansatzes abge-

brochen. Dieser Punkt, der die Angelstelle zwischen
Bügel und Fuss bildet und der sehr dünn gearbeitet ist,

ist der grosse Schwachpunkt der Fibel. Andere Bruch-
stellen (Nadelhalter, Bügel) trelen ganz in den Hinter-
grund. Die Hörnchen scheinen verhältnismässig stabil
zu sein, die meisten Verluste gehen auf moderne Zer-
störungen zurück.
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tual stark untervertreten? Die Gründe sind bei der Wie-
derverwendung und beim bevorzugten Einschmelzen
von Fibelfüssen zu suchen. Sie wurden beisielsweise
als Nietköpfe wiederverwendet46o. Beim Einschmelzen
besitzen sie Vorteile gegenüber den Fibelkörpern: sie
haben keinen Tonkern und können deshalb ohne
Schwierigkeiten und ohne viel Arbeit eingeschmolzen
werden. Sie liefern zudem gleich viel Metall wie ein
Fibelkörper mit Tonkern (Nr. 257: 10,6 g; Nr. 622.
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obachtung wie bei den Fibelfüssen lässt sich auch bei
den massiven Sanguisugafibeln machen: Stücke, die
älter als die Phase Tessin C sind, gibt es nur wenige,
obwohl dieser Fibeltyp bereits davor weit verbreitet
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beln mit Tonkern hingegen wurden länger aufbewahrt,
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2Dragofibeln
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Fibule serpeggianti
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20Massive Sanguisugafibeln

Fibule a sanguisuga Piene

812

66Sanguisugahbeln mit Tonkern

Fibule a sanguisuga con anima in cotto
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Tab. 5. Arbedo TI, Depot 1946. Fragmentierungsprofil der Fibelfüsse anhand der Fibelbügel.

Tab. 5. Arbedo TI, Ripostiglio 1946. Profilo di frammentazione delle staffe in base all'arco delle fibule

Tab. 4. Arbedo TI, Depot 1946. Fragmentierungsprofil der Fibelfüsse (Laufnummern). Unterstrichen: verbogene Stücke. Kursiv: Dra-
gofibeln.
Tab. 4. Arbedo TI, Ripostiglio 1946. Profilo di frammentazione delle staffe (numeri correnti). Sottolineati: pezzi ritorti. In corsivo:
fibule a drago.

Fibeffi)sse

Die Fibelfüsse sind an verschiedenen Stellen ge-
brochen (Tab. 4). Unterschieden wird zwischen fol-
genden Bruchstellen: Fortsatz, Nadelhalter am Über-
gang zur Manschette, Nadelhalter, Bügel am Über-
gang zlrm Nadelhalter, Bügelansatz. Der genaue Ort
der Bruchstelle bei den Stücken mit gebrochenem Na-
delhalter wird nicht näher untersucht, da bei keinem
Stück die ehemalige Länge des Nadelhalters als Refe-
renzgrösse bekannt ist. Unterstrichen sind Stücke mit
sekundärer Zerstörung oder Verbiegung.

Uber 807o der Fibelfüsse sind im Bereich des Na-
delhalters abgebrochen. Am häufigsten ist der Bruch
auf <<offener Strecke>>, gefolgt von den Brüchen am
Übergang des Nadelhalters zur Manschette oder zum
Bügel. Auf l5%o kommen Brüche beim Bügelansatz,
wobei diese hauptsächlich von Dragofibeln stammen,
die mit 11 Stück die Hauptmasse stellen. Selten ver-
treten sind abgebrochene Fortsätze und Fibeln mit
ganzem Fuss und abgebrochenem Bügelhinterteil46r.
Diese Resultate lassen sich gut mit denjenigen der Fi-
belbügel vergleichen (Tab. 5). Bei den meisten im De-

pot vertretenen Fibeltypen ist der Nadelhalter die
Hauptschwachstelle: Er ist lang und verhältnismässig
dünn. In der Regel ist er bereits in seiner Endform ge-
gossen worden. Eine Überarbeitung erfolgte nur ober-
flächlich, getriebene Nadelhalter sind selten. Somit
war die Wahrscheinlichkeit gross, dass fehlerhafte oder
schwache Stücke häufiger bis zum Verbraucher ge-
langten und beim Gebrauch schneller zu Bruch gingen.
Gerade beim Tragen der Fibeln dürfte der lange Fuss
sehr oft in Gefahr gelaufen sein, irgendwo hängenzu-
bleiben und dabei abzubrechen. Schwachstellen sind
ebenfalls die Übergange zum massivem Fussab-
schluss und zum Bügel. Bei letzterer Stelle werden
sich hauptsächlich quer zur Fibelachse laufende Kräf-
te negativ ausgewirkt haben (2.8. Drago- und Navi-
cellafibeln). Die Fortsätze der Tessin C-zeitlichen Fi-
beln sind generell massiv. Dies dürfte der Grund für
ihre gute Erhaltung sein. Die Verbiegung der Fibel-
füsse zeigt sich in der Regel an aufgebogenen oder zur
Seite gebogenen Nadelhaltern. Seltener sind geknick-
te Nadelhalter. Dieses Spurenbild lässt sich gut mit all-
täglichen <Unfällen> erklären, bei denen der expo-
nierte Fibelfuss besonders häufig Schaden nahm. Die

Fragmentierung der Fibelfüsse ist aber nicht allein dar-

alirf z;irrückzuführen (2.8. Nr. 592.622.663.691): Der
Nadelhalter wurde zusammengedrückt oder flachge-
schlagen. Dieses Spurenbild deutet eher auf hand-

werkliche Tätigkeit: Die Füsse wurden zu einem klei-
nen Flickblech umgearbeitet, als Niet für ein Gürtel-
blech wiederverwendet oder verformt, um im Gusstie-
gel platzsparend eingeschmolzen werden zu können.

Nicht auszuschliessen ist auch eine Umarbeitung des

Nadelhalters. Eine saubere Trennung zwischen beiden

Gruppen ist nicht möglich. Sehr wohl können auch erst

in der Werkstatt Fibelfüsse abgebrochen worden sein.

Trennspuren eines Meissels fanden sich nicht, doch

benötigt man zum Abtrennen der Füsse kein Werk-
zeug.

Wie die intakten Vergleichsbeispiele zeigen, tragen

Tessin C-zeitliche Fibeln - mit Ausnahme der Schlan-
gen- und Dragofibeln - in der Regel einen Schieber
über dem Nadelhalter. Im Depot finden sich aber nur
fünf Füsse mit einem Schieber (Nr. 376.595.607.639'
696), Schieber ohne Fuss fehlen. Die Trennung von
Schieber und Fuss ist auf zwei Arten erklärbar: Sie er-

folgte in der Werkstatt und die Schieber wurden sofort
eingeschmolzen. Oder sie erfolgte ausserhalb der

Werkstatt - bei einem <<Unfall> beispielsweise - und

der Schieber ging verloren. Letztercr Möglichkeit ist

klar den Vorzug geben, da eine bevorzugte Behand-

lung der Schieber gegenüber anderen Objektgruppen

wenig plausibel erscheint.

4.2.2.10. Fibel Typ Civiglio (Nr. 708)

Bei Nr. 708 ist der Fortsatz abgebrochen. Der Typ
wurde von Peroni und De Marinis definiert. Er datiert
in die Phasen G III A1 und G III A2 und scheint

hauptsächlich in der Lombardei verbreitet zu sein. Aus
dem Tessin ist bis jetzt kein weiteres Exemplar be-

kannt462.

4.2.2.11. Raupenfibel (Nr 709)

Nr. 709 ist das Bügelhinterteil einer Raupenfibel,

deren erster Rippenansatz erhalten ist. Der markante

Absatz zwischen Bügel und Nadel zeigt, dass der Fi-
belbügel über die Nadel gegossen wurde. Raupenfi-
beln sind im Golaseccagebiet seit dem 9. Jh. v'Chr'
verbreitet und erleben in 6. Jh. eine besondere Blüte.
In der Phase G III A1 bzw. Tessin C kommen sie aber

nicht mehr vslor. pss vorliegende Stück ist so stark

fragmentiert, dass es keiner bestimmten Variante

461 Nr. 230.376.561

462 Percni etal. 1975,2O7.215. - De Marinis 1981,227. - S. Casini in:
Etruschi a nord del Po l, 24If. - Zt den Stücken aus Bagnolo S' Vi-
to, Forcello: De Marinis 1991,244-246. - Nachträge: Zanica: Casi'

ni 1992,2; Fig, 3,2. Cantü: Archeologia a Cantü dalla Preistoria al
Medioevo. Caialogo mostra Cantü (Como 1991) 201.Taf. ll'2.
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Tab. 5. Arbedo TI, Depot 1946. Fragmentierungsprofil der Fibelfüsse anhand der Fibelbügel.

Tab. 5. Arbedo TI, Ripostiglio 1946. Profilo di frammentazione delle staffe in base all'arco delle fibule

Tab. 4. Arbedo TI, Depot 1946. Fragmentierungsprofil der Fibelfüsse (Laufnummern). Unterstrichen: verbogene Stücke. Kursiv: Dra-
gofibeln.
Tab. 4. Arbedo TI, Ripostiglio 1946. Profilo di frammentazione delle staffe (numeri correnti). Sottolineati: pezzi ritorti. In corsivo:
fibule a drago.

Fibeffi)sse

Die Fibelfüsse sind an verschiedenen Stellen ge-
brochen (Tab. 4). Unterschieden wird zwischen fol-
genden Bruchstellen: Fortsatz, Nadelhalter am Über-
gang zur Manschette, Nadelhalter, Bügel am Über-
gang zlrm Nadelhalter, Bügelansatz. Der genaue Ort
der Bruchstelle bei den Stücken mit gebrochenem Na-
delhalter wird nicht näher untersucht, da bei keinem
Stück die ehemalige Länge des Nadelhalters als Refe-
renzgrösse bekannt ist. Unterstrichen sind Stücke mit
sekundärer Zerstörung oder Verbiegung.

Uber 807o der Fibelfüsse sind im Bereich des Na-
delhalters abgebrochen. Am häufigsten ist der Bruch
auf <<offener Strecke>>, gefolgt von den Brüchen am
Übergang des Nadelhalters zur Manschette oder zum
Bügel. Auf l5%o kommen Brüche beim Bügelansatz,
wobei diese hauptsächlich von Dragofibeln stammen,
die mit 11 Stück die Hauptmasse stellen. Selten ver-
treten sind abgebrochene Fortsätze und Fibeln mit
ganzem Fuss und abgebrochenem Bügelhinterteil46r.
Diese Resultate lassen sich gut mit denjenigen der Fi-
belbügel vergleichen (Tab. 5). Bei den meisten im De-

pot vertretenen Fibeltypen ist der Nadelhalter die
Hauptschwachstelle: Er ist lang und verhältnismässig
dünn. In der Regel ist er bereits in seiner Endform ge-
gossen worden. Eine Überarbeitung erfolgte nur ober-
flächlich, getriebene Nadelhalter sind selten. Somit
war die Wahrscheinlichkeit gross, dass fehlerhafte oder
schwache Stücke häufiger bis zum Verbraucher ge-
langten und beim Gebrauch schneller zu Bruch gingen.
Gerade beim Tragen der Fibeln dürfte der lange Fuss
sehr oft in Gefahr gelaufen sein, irgendwo hängenzu-
bleiben und dabei abzubrechen. Schwachstellen sind
ebenfalls die Übergange zum massivem Fussab-
schluss und zum Bügel. Bei letzterer Stelle werden
sich hauptsächlich quer zur Fibelachse laufende Kräf-
te negativ ausgewirkt haben (2.8. Drago- und Navi-
cellafibeln). Die Fortsätze der Tessin C-zeitlichen Fi-
beln sind generell massiv. Dies dürfte der Grund für
ihre gute Erhaltung sein. Die Verbiegung der Fibel-
füsse zeigt sich in der Regel an aufgebogenen oder zur
Seite gebogenen Nadelhaltern. Seltener sind geknick-
te Nadelhalter. Dieses Spurenbild lässt sich gut mit all-
täglichen <Unfällen> erklären, bei denen der expo-
nierte Fibelfuss besonders häufig Schaden nahm. Die

Fragmentierung der Fibelfüsse ist aber nicht allein dar-

alirf z;irrückzuführen (2.8. Nr. 592.622.663.691): Der
Nadelhalter wurde zusammengedrückt oder flachge-
schlagen. Dieses Spurenbild deutet eher auf hand-

werkliche Tätigkeit: Die Füsse wurden zu einem klei-
nen Flickblech umgearbeitet, als Niet für ein Gürtel-
blech wiederverwendet oder verformt, um im Gusstie-
gel platzsparend eingeschmolzen werden zu können.

Nicht auszuschliessen ist auch eine Umarbeitung des

Nadelhalters. Eine saubere Trennung zwischen beiden

Gruppen ist nicht möglich. Sehr wohl können auch erst

in der Werkstatt Fibelfüsse abgebrochen worden sein.

Trennspuren eines Meissels fanden sich nicht, doch

benötigt man zum Abtrennen der Füsse kein Werk-
zeug.

Wie die intakten Vergleichsbeispiele zeigen, tragen

Tessin C-zeitliche Fibeln - mit Ausnahme der Schlan-
gen- und Dragofibeln - in der Regel einen Schieber
über dem Nadelhalter. Im Depot finden sich aber nur
fünf Füsse mit einem Schieber (Nr. 376.595.607.639'
696), Schieber ohne Fuss fehlen. Die Trennung von
Schieber und Fuss ist auf zwei Arten erklärbar: Sie er-

folgte in der Werkstatt und die Schieber wurden sofort
eingeschmolzen. Oder sie erfolgte ausserhalb der

Werkstatt - bei einem <<Unfall> beispielsweise - und

der Schieber ging verloren. Letztercr Möglichkeit ist

klar den Vorzug geben, da eine bevorzugte Behand-

lung der Schieber gegenüber anderen Objektgruppen

wenig plausibel erscheint.

4.2.2.10. Fibel Typ Civiglio (Nr. 708)

Bei Nr. 708 ist der Fortsatz abgebrochen. Der Typ
wurde von Peroni und De Marinis definiert. Er datiert
in die Phasen G III A1 und G III A2 und scheint

hauptsächlich in der Lombardei verbreitet zu sein. Aus
dem Tessin ist bis jetzt kein weiteres Exemplar be-

kannt462.

4.2.2.11. Raupenfibel (Nr 709)

Nr. 709 ist das Bügelhinterteil einer Raupenfibel,

deren erster Rippenansatz erhalten ist. Der markante

Absatz zwischen Bügel und Nadel zeigt, dass der Fi-
belbügel über die Nadel gegossen wurde. Raupenfi-
beln sind im Golaseccagebiet seit dem 9. Jh. v'Chr'
verbreitet und erleben in 6. Jh. eine besondere Blüte.
In der Phase G III A1 bzw. Tessin C kommen sie aber

nicht mehr vslor. pss vorliegende Stück ist so stark

fragmentiert, dass es keiner bestimmten Variante

461 Nr. 230.376.561

462 Percni etal. 1975,2O7.215. - De Marinis 1981,227. - S. Casini in:
Etruschi a nord del Po l, 24If. - Zt den Stücken aus Bagnolo S' Vi-
to, Forcello: De Marinis 1991,244-246. - Nachträge: Zanica: Casi'

ni 1992,2; Fig, 3,2. Cantü: Archeologia a Cantü dalla Preistoria al
Medioevo. Caialogo mostra Cantü (Como 1991) 201.Taf. ll'2.
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zugewiesen werden kann. Der ovale Querschnitt und
die Herstellungstechnik deuten auf ein nicht sehr altes
Stück.

4.2.2.12. Komposiffibel (Nr 710)

Nr. 710 ist das Vorderleil einer Kompositfibel. Die
konische Manschette besitzt einen runden Querschnitt
und vier glöich breite, plastische Rippen an ihrem un-
teren Ende. Sie ist über den Bügeldraht gegossen.

De Marinis hat eine Typologie der Kompositfibeln
mit Schwerpunkt auf den Stücken des Golaseccage-
bietes vorgelegtouo. Fibeln mit bronzener Manschette
erscheinen demnach ab der Phase G II A/B. Das vor-
liegende Stück ist klein und grazll und passt am ehe-
sten zum Typ Albate, obwohl die Form und der Quer-
schnitt nicht genau übereinstimmen. Einen bessereren
Vergleich liefert Grab 13 von Este, Predio Alfonsi, das
von Frey in die Phase Este III-früh (von De Marinis
mit G II A/B parallelisiert) gestellt wird465.

4.2.2.13. Certosafibeln (Nr 7 I 1-7 34)

Die Certosafibeln gehören zu den bestuntersuchten
Fibeltypen. Für das Tessin sind nach wie vor die Pu-
blikationen von Primas gültig; für die weitere Ver-
breitung - insbesondere für das östliche Oberitalien
und für Slowenien - ist die Arbeit von TerZan beizu-
ziehen466. Ihre Datierung der Certosafibeln der Lom-
bardei und der Alpen ist allgemein zu tief. Zur Kor-
rektur müssen De Marinis 1981 und die gesicherten
südschweizerischen Komplexe beigezogen werden.

Als typisch für die Tessin C-zeitlichen Certosafi-
beln stellte Primas den rechteckigen Nadelhalter, den
symmetrisch gebogenen Bügel und das Fehlen der
Längsverzierung des Bügels sowie der Verzierung des
Fussknopfs ftslsssaer. Diese Merkmale liessen sich
auch noch teilweise bei Typen der 2. Hälfte des 5. Jh.
v.Chr. feststellen. Eine klare Absetzung von Tessin C-
und Tessin D-zeitlichen Stücken nahm erst De Mari-
nis ys1+os. TerZans Typenzuweisung erfolgte nach den
publizierten Fundzeichungen, was Unsicherheiten und
falsche Typenzuweisungen erklärt. Ihre Typen sind ge-

464 De Marinis 1990/91 , 168-113.
465 Frey 1969, 24 Abb. l; von Eles Masi 1986, Nr. 1363.
466 Primas 1967. -Terlan 1976, Chronologietabelle Lombardei/Alpen:

Beilage 2. - Wenig ergiebig: M. Migliavacca, Fibule Certosa dalla
zona prealpina tra Adige e Brenta. Arch. Veneta X, 198j,21-51.

467 Primas 1967, 109-116; 1970,56f.
468 De Marinis 1981,22+-226.
469 Castaneda: Archäologie Graubünden, 108 Fig. 7, unten links. - Dal-

pe: Primas 1970,Taf .32,E2. Mus. Arch. Bellinzona, 99.55.11. Fibel
einteilig.

470 Der Typ A scheint ganz auf die Phase Tessin C/G III Ai beschränkt
zu sein: De Marinis 1981. 194-196.

nerell recht weit gefasst. Hier wurde versucht, engere
Typen zu bilden, um Golasecca-Formen besser von
<<fremden> Formen absetzen zu können. Bei allen
Bemühungen ist immer wieder festzustellen, dass die
Fundzeichungen der Objekte für eine typologische
Gliederung oft nicht ausreichen.

Gesicherte Tessin C/G III Al-zeitliche Komplexe
mit Certosafibeln sind selten. Neben dem Depotfund
von Arbedo sind aus der Südschweiz nur das Grab 3
von Castaneda, Haus Llzzi (1976) und das Grab 4 von
Dalpe (1955) anzuführenaos. Zu diesem Grab muss an-
gemerkt werden, dass die Certosafibel durch einen
Henkeltopf des Typs A datiert wird, was methodisch
nicht ganz einwandfrei ist, da Bronzen eigentlich nicht
mit lokaler Keramik datiert werden sollten4zo. Aus der
Lombardei stammen Certosafibeln von Como Ca'
Morta, Gräber VIII/I926 (t. dell'elmo) und 141+zr. Die
Typen der nachfolgenden Phasen unterscheiden sich
meist deutlich von den Tessin C/G III Al-zeitlichen
Formen.

Die Certosafibeln des Depots von Arbedo werden
typologisch geordnet vorgestellt. Eine erster Ord-
nungsversuch anhand der Herstellungstechnik der Fi-
beln (einteilig oder zweiteilig) wurde wegen der zahl-
reichen typologischen Gleichläufigkeiten aufgegeben.
Die für die Beurteilung der <<Bronzegiesserei> Arbedo
wichtige Unterscheidung zwischen ein- und zweiteili-
gen Fibeln ist jedoch im Katalog vermerkt.

Tvp I

Nr. 711 gehört zum Typ IIg von Tetäan4i2. Dieser
unterscheidet sich von den übrigen Varianten des Typs
durch einen grossen, flachen Fussknopf. Verbreitet ist
der Typ sowohl in Slowenien und in S. Lucia/Most na
Soöi als auch in der Südschweiz und im Alpenrhein-
tal. Neben Nr. 711 stammen weitere Exemplare aus
Molinazzo d'Arbedo, Grab 19 und Castaneda, Haus
Luzzi, Grab 3 (19161*r. Je ein praktisch ganz erhalte-
nes Exemplar kommt aus Widnau, Bündtelibrücke und
von Balzers, Runder Büchel-Areal Foser (Grabfunde),
zwei Fragmente stammen als Streufunde vom Mont-
lingerbergor+. Während die Fibel von Arbedo einen sehr
massiven Bügel aufweist, sind die Bügel der übrigen

4'11 Grab Y11U1926: De Marinis 1981, Taf. 3i,2. - Grab 141: ebd., Taf.
25, I 0.

472 Terlan 1976,322.428. - Nachträge: H. Hencken, The Iron Age Ce-
metery of Magdalenska gora in Slovenia. Mecklenburg Colläction,
Part II- (Cambridge Mass. 1978) 100 Fig.2l,a;107 Fig. 37,a; 117,
Fig. 59,b; 141 Fig. 103,i;228 Fie. 243,i;270 Fig.314,b. - S. Lu.
cialMost na Soöi II, Taf. 40,D3-5; 54,E3 203,G.

4'73 Molinazzo: Schindler 1996,89 Abb. 6,1. - Castaneda: Archäologie
Gmubünden, 108 Fig. T,unten links.

474 Widnau: Schindler 1996, 89 Abb. 6,2. - Balzers: Ergrabene Ge-
schichte, 46 mit Abb. (Aus Grab 4? Blll 1992,340). - Monrlinger-
berg: Schindler 1996,89 Abb. 6,3.4.

Sficke blechförmig-dünn. Die Schweizer Stücke sind

so zahkeich, dass sie nicht mehr als versprengte slo-

wenische Stücke angesehen werden können. Der mas-

sive Bügel und die dachförmige Fussplatte der Fibel

aus dem Depot sowie die generell bei den Schweizer

Stücken fehlende Rippe zwischen Bügel und Fuss und

die fehlende Kreisaugenzier der Fussplatte unterschei-

den sie zusätzlich von den östlichen Vertretern des

Typs IIg.

Tvp 2

Nr. 712 und die Bügelfragmente ohne Fuss Nr.

713-715 werden als Typ 2bezeichnet. Möglicherwei-
se gehört auch der Rohguss Nl2229 dazu. Charakte-

ristisch ist ein sanft geschwungener, <<symmetrischen>

Bügel. Dieser erscheint in der Aufsicht mit leichter
Mittelschwellung, wobei einzelne Stücke (Nr.

713.2229) bereits leicht rhombisch sind. Der Bügel
weist einen kleinen, umlaufenden Knoten auf, der in
seiner Form variiert. Ein leichter Knick setzt den Bü-
gel vom Fuss ab. Der Fuss ist immer rechteckig, der
Fussknopf gross, rund und allseitig unterschnitten.
Yeruiert ist nur die Fussplatte; als Dekor ist ein einfa-
ches Winkelband belegt.

Teri,an ordnete die Nr. T12ihremTyp Xa vs+ts.lap
unter fasste sie das Phänomen des rechteckigen Na-
delhalters und des symmetrischen Bügels zusammen,

das bereits Primas als typisch für Fibeln der Phase Tes-

sin C und des Beginns von Tessin D herausgestellt hat-
te. Die Fibeln der beiden Phasen lassen sich formal
aber trennen476. Die Fibeln aus Tessin C entsprechen
der obigen Charakterisierung. Ihre Datierung sichert -
neben den Stücken von Arbedo - das Grab 141 von
Como, Ca' Morta. Die Tessin D/G III AZ-zeitlichen
Fibeln hingegen besitzen einen schlangenkopfförmi-
gen Fussknopf, eine breite, blattförmige Fussplatte, ei-
nen nicht mehr ganz rechteckigen Nadelhalter sowie
eine ausgeprägtere, oftmals gezähnte Bügelscheibe.
Typisch ist der kurze zylindrische, teilweise strichver-
zierte Fortsatz nach dem Knoten, der vom Überfang-
guss des Bügels über die Nadel zeugt. Datiert werden
diese Stücke durch Grab 25 von Pianezzo und Grab 26

475 Terlan 1976,331;366 Abb. oben; 433.
416 De Marinis 1981, 225 ohne Einbezug der Tessiner Stücke.
4'17 Pianezzo: Primas 1967, 112 Abb. 8,A. * Cademario: Primas 1970,

Taf. 28,C.
478 Cerinasca d'Arbedo, Grab 24: Primas 1970, Taf . 2'7,9 (4 Ex.); Grab

56: ebd., Taf. 20,C (7 Ex.). - Gudo, Grab '14: SLMZ, Neg. Nr. 9538
(4 Ex.); Grab 156: SLMZ, Neg. Nr. 9516 (3 Ex.); Grab 259: SLMZ,
Neg, Nr. 9506; Grab 276: SLMZ, Neg. Nr. 9548. - Giubiasco: Mus.
Arch. Bellinzona, unpubliziert. - Castaneda: freundliche Mitteilung
von P. Nagy. - Brig: Curdy et al. 1993, 148 Fig. 22,6. - Trinsftrin:
Primas 1974a, 43 Abb. 9,9.

4'79 Brunate: Figerio 1974/75, Taf. XIII,l3. - Cordusio: De Marinis
1981, Taf. 58,10. - Cuggiono: ebd., Taf. 6,12. - Guado di Gugnano:

von Cademario, Forcora, welche wegen der Schlan-
genfibeln des Typs Fraore in die Phase G III A2
gehören477. Fibeln dieses Typs stammen von Cerinasca
d'Arbedo, Gudo, Giubiasco, Castaneda, Brig und
Trins/Trin478, von Brunate, Cordusio, Cuggiono, Gua-
do di Gugnano, Golasecca, S. Fermo della Battaglia
und Como, Villa Nessi+re. Der Typ ist im gesamten Go-
laseccagebiet verbreitet. Die von Terlan aufgelisteten
Fibeln ausserhalb dieses Gebietes gehören soweit
überprüfbar nicht zu diesem Typ+'io. Als Ausnahme hat
wohl die Fibel von Gremascio, Guardamonte in Ligu-
rien zu gelten4tt.

rvp 3

Typisch für die Nr. 716-718 sind der leicht asym-
metrische Bügel mit nur auf der Bügeloberseite vor-
stehendem, vierfach geripptem Knoten. Der Über-
gang vom Bügel zum Fuss ist geknickt und mit einer
plastischen Rippe oder einem Absatz betont. Der Fuss

ist schmal und besitzt einen konischen, rund-ovalen
Fussknopf. Von der Form her ist wohl auch die ein-
teilige Fibel Nr. 719 anzuschliessen, wobei sie eine ei-
gene Variante mit glattem Bügelknoten bildet.

-ferüan wies die Nr. 717 und 719 ihrem Typ VIIc
2u482. Der Typ ist wieder sehr weit gefasst und enthält
Fibeln verschiedener Zeitphasen. Verwendet man obi-
ge Beschreibung als neue Typendefinition, so ergeben

sich folgende Vergleiche: Giubiasco, Como, Ca' Mor-
ta Grab VIII|I926, Zanica und Bagnolo S. Vito, For-
cello. Die letztgenannte Fibel kommt aus den Schich-
ten A und B des Forcello, doch ist ihre genaue Fund-
lage (Siedlungsschicht oder Planie) unbekannt. Ein
sehr ähnliches Stück wie im Grab VIIV1926 findet sich
auch im G III A2-zeitlichen Grab 114 von Ca' Morta,
wobei es einen leicht schlangenkopfförmigen Fuss-

knopf und einen verhältnismässig kleinen, unverzier-
ten Bügelknoten besitzt+s:. Der Fibeltyp datiert in die
Phase Tessin C/G III A1, wobei ein Weiterlaufen in
der Phase G III A2 nicht ausgeschlossen werden kann.

ebd., Taf. 66,1.2. - Golasecca: ebd., Taf . 67 ,10. - S. Fermo della Bat-
taglia, Via Rigamonti: Como fra Etruschi e Celti, 86. - Como, Vi1-
la Nessi: De Marinis 1981, Taf. 68,23. - Nicht genau einzuordnen
ist das nicht fertig bearbeitete Stück von Golasecca: ebd., Taf. 67,11.

480 So: Collefiorito (Etruschi a nord del Po I,289 Abb. Nr 392), Este,
S. Polo (Etä del ferro nel Reggiano, Nr. 108i), Bologna und Spina.

481 Not. Scavi Ant. 1957, 22If.; Fig. I7,5.
482 TerLan 1976,32'1;314 Abb. 44:'430;433.
483 Giubiasco: Mus. Arch. Bellinzona, unpubliziert. - Como, Ca Morta,

Grab VIII/1926: De Marinis 1981, Taf. 31,2: Grab 114: Taf. 38,8.
Beide Fibeln konnten im Original miteinander verglichen werden. -
Zanica: Casini 1992, 5; Fig. 2,unten rechts. - Forcello: Etruschi a

nord del Po I, 162 Fig. 80,2.
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zugewiesen werden kann. Der ovale Querschnitt und
die Herstellungstechnik deuten auf ein nicht sehr altes
Stück.

4.2.2.12. Komposiffibel (Nr 710)

Nr. 710 ist das Vorderleil einer Kompositfibel. Die
konische Manschette besitzt einen runden Querschnitt
und vier glöich breite, plastische Rippen an ihrem un-
teren Ende. Sie ist über den Bügeldraht gegossen.

De Marinis hat eine Typologie der Kompositfibeln
mit Schwerpunkt auf den Stücken des Golaseccage-
bietes vorgelegtouo. Fibeln mit bronzener Manschette
erscheinen demnach ab der Phase G II A/B. Das vor-
liegende Stück ist klein und grazll und passt am ehe-
sten zum Typ Albate, obwohl die Form und der Quer-
schnitt nicht genau übereinstimmen. Einen bessereren
Vergleich liefert Grab 13 von Este, Predio Alfonsi, das
von Frey in die Phase Este III-früh (von De Marinis
mit G II A/B parallelisiert) gestellt wird465.

4.2.2.13. Certosafibeln (Nr 7 I 1-7 34)

Die Certosafibeln gehören zu den bestuntersuchten
Fibeltypen. Für das Tessin sind nach wie vor die Pu-
blikationen von Primas gültig; für die weitere Ver-
breitung - insbesondere für das östliche Oberitalien
und für Slowenien - ist die Arbeit von TerZan beizu-
ziehen466. Ihre Datierung der Certosafibeln der Lom-
bardei und der Alpen ist allgemein zu tief. Zur Kor-
rektur müssen De Marinis 1981 und die gesicherten
südschweizerischen Komplexe beigezogen werden.

Als typisch für die Tessin C-zeitlichen Certosafi-
beln stellte Primas den rechteckigen Nadelhalter, den
symmetrisch gebogenen Bügel und das Fehlen der
Längsverzierung des Bügels sowie der Verzierung des
Fussknopfs ftslsssaer. Diese Merkmale liessen sich
auch noch teilweise bei Typen der 2. Hälfte des 5. Jh.
v.Chr. feststellen. Eine klare Absetzung von Tessin C-
und Tessin D-zeitlichen Stücken nahm erst De Mari-
nis ys1+os. TerZans Typenzuweisung erfolgte nach den
publizierten Fundzeichungen, was Unsicherheiten und
falsche Typenzuweisungen erklärt. Ihre Typen sind ge-

464 De Marinis 1990/91 , 168-113.
465 Frey 1969, 24 Abb. l; von Eles Masi 1986, Nr. 1363.
466 Primas 1967. -Terlan 1976, Chronologietabelle Lombardei/Alpen:

Beilage 2. - Wenig ergiebig: M. Migliavacca, Fibule Certosa dalla
zona prealpina tra Adige e Brenta. Arch. Veneta X, 198j,21-51.

467 Primas 1967, 109-116; 1970,56f.
468 De Marinis 1981,22+-226.
469 Castaneda: Archäologie Graubünden, 108 Fig. 7, unten links. - Dal-

pe: Primas 1970,Taf .32,E2. Mus. Arch. Bellinzona, 99.55.11. Fibel
einteilig.

470 Der Typ A scheint ganz auf die Phase Tessin C/G III Ai beschränkt
zu sein: De Marinis 1981. 194-196.

nerell recht weit gefasst. Hier wurde versucht, engere
Typen zu bilden, um Golasecca-Formen besser von
<<fremden> Formen absetzen zu können. Bei allen
Bemühungen ist immer wieder festzustellen, dass die
Fundzeichungen der Objekte für eine typologische
Gliederung oft nicht ausreichen.

Gesicherte Tessin C/G III Al-zeitliche Komplexe
mit Certosafibeln sind selten. Neben dem Depotfund
von Arbedo sind aus der Südschweiz nur das Grab 3
von Castaneda, Haus Llzzi (1976) und das Grab 4 von
Dalpe (1955) anzuführenaos. Zu diesem Grab muss an-
gemerkt werden, dass die Certosafibel durch einen
Henkeltopf des Typs A datiert wird, was methodisch
nicht ganz einwandfrei ist, da Bronzen eigentlich nicht
mit lokaler Keramik datiert werden sollten4zo. Aus der
Lombardei stammen Certosafibeln von Como Ca'
Morta, Gräber VIII/I926 (t. dell'elmo) und 141+zr. Die
Typen der nachfolgenden Phasen unterscheiden sich
meist deutlich von den Tessin C/G III Al-zeitlichen
Formen.

Die Certosafibeln des Depots von Arbedo werden
typologisch geordnet vorgestellt. Eine erster Ord-
nungsversuch anhand der Herstellungstechnik der Fi-
beln (einteilig oder zweiteilig) wurde wegen der zahl-
reichen typologischen Gleichläufigkeiten aufgegeben.
Die für die Beurteilung der <<Bronzegiesserei> Arbedo
wichtige Unterscheidung zwischen ein- und zweiteili-
gen Fibeln ist jedoch im Katalog vermerkt.

Tvp I

Nr. 711 gehört zum Typ IIg von Tetäan4i2. Dieser
unterscheidet sich von den übrigen Varianten des Typs
durch einen grossen, flachen Fussknopf. Verbreitet ist
der Typ sowohl in Slowenien und in S. Lucia/Most na
Soöi als auch in der Südschweiz und im Alpenrhein-
tal. Neben Nr. 711 stammen weitere Exemplare aus
Molinazzo d'Arbedo, Grab 19 und Castaneda, Haus
Luzzi, Grab 3 (19161*r. Je ein praktisch ganz erhalte-
nes Exemplar kommt aus Widnau, Bündtelibrücke und
von Balzers, Runder Büchel-Areal Foser (Grabfunde),
zwei Fragmente stammen als Streufunde vom Mont-
lingerbergor+. Während die Fibel von Arbedo einen sehr
massiven Bügel aufweist, sind die Bügel der übrigen

4'11 Grab Y11U1926: De Marinis 1981, Taf. 3i,2. - Grab 141: ebd., Taf.
25, I 0.

472 Terlan 1976,322.428. - Nachträge: H. Hencken, The Iron Age Ce-
metery of Magdalenska gora in Slovenia. Mecklenburg Colläction,
Part II- (Cambridge Mass. 1978) 100 Fig.2l,a;107 Fig. 37,a; 117,
Fig. 59,b; 141 Fig. 103,i;228 Fie. 243,i;270 Fig.314,b. - S. Lu.
cialMost na Soöi II, Taf. 40,D3-5; 54,E3 203,G.

4'73 Molinazzo: Schindler 1996,89 Abb. 6,1. - Castaneda: Archäologie
Gmubünden, 108 Fig. T,unten links.

474 Widnau: Schindler 1996, 89 Abb. 6,2. - Balzers: Ergrabene Ge-
schichte, 46 mit Abb. (Aus Grab 4? Blll 1992,340). - Monrlinger-
berg: Schindler 1996,89 Abb. 6,3.4.

Sficke blechförmig-dünn. Die Schweizer Stücke sind

so zahkeich, dass sie nicht mehr als versprengte slo-

wenische Stücke angesehen werden können. Der mas-

sive Bügel und die dachförmige Fussplatte der Fibel

aus dem Depot sowie die generell bei den Schweizer

Stücken fehlende Rippe zwischen Bügel und Fuss und

die fehlende Kreisaugenzier der Fussplatte unterschei-

den sie zusätzlich von den östlichen Vertretern des

Typs IIg.

Tvp 2

Nr. 712 und die Bügelfragmente ohne Fuss Nr.

713-715 werden als Typ 2bezeichnet. Möglicherwei-
se gehört auch der Rohguss Nl2229 dazu. Charakte-

ristisch ist ein sanft geschwungener, <<symmetrischen>

Bügel. Dieser erscheint in der Aufsicht mit leichter
Mittelschwellung, wobei einzelne Stücke (Nr.

713.2229) bereits leicht rhombisch sind. Der Bügel
weist einen kleinen, umlaufenden Knoten auf, der in
seiner Form variiert. Ein leichter Knick setzt den Bü-
gel vom Fuss ab. Der Fuss ist immer rechteckig, der
Fussknopf gross, rund und allseitig unterschnitten.
Yeruiert ist nur die Fussplatte; als Dekor ist ein einfa-
ches Winkelband belegt.

Teri,an ordnete die Nr. T12ihremTyp Xa vs+ts.lap
unter fasste sie das Phänomen des rechteckigen Na-
delhalters und des symmetrischen Bügels zusammen,

das bereits Primas als typisch für Fibeln der Phase Tes-

sin C und des Beginns von Tessin D herausgestellt hat-
te. Die Fibeln der beiden Phasen lassen sich formal
aber trennen476. Die Fibeln aus Tessin C entsprechen
der obigen Charakterisierung. Ihre Datierung sichert -
neben den Stücken von Arbedo - das Grab 141 von
Como, Ca' Morta. Die Tessin D/G III AZ-zeitlichen
Fibeln hingegen besitzen einen schlangenkopfförmi-
gen Fussknopf, eine breite, blattförmige Fussplatte, ei-
nen nicht mehr ganz rechteckigen Nadelhalter sowie
eine ausgeprägtere, oftmals gezähnte Bügelscheibe.
Typisch ist der kurze zylindrische, teilweise strichver-
zierte Fortsatz nach dem Knoten, der vom Überfang-
guss des Bügels über die Nadel zeugt. Datiert werden
diese Stücke durch Grab 25 von Pianezzo und Grab 26

475 Terlan 1976,331;366 Abb. oben; 433.
416 De Marinis 1981, 225 ohne Einbezug der Tessiner Stücke.
4'17 Pianezzo: Primas 1967, 112 Abb. 8,A. * Cademario: Primas 1970,

Taf. 28,C.
478 Cerinasca d'Arbedo, Grab 24: Primas 1970, Taf . 2'7,9 (4 Ex.); Grab

56: ebd., Taf. 20,C (7 Ex.). - Gudo, Grab '14: SLMZ, Neg. Nr. 9538
(4 Ex.); Grab 156: SLMZ, Neg. Nr. 9516 (3 Ex.); Grab 259: SLMZ,
Neg, Nr. 9506; Grab 276: SLMZ, Neg. Nr. 9548. - Giubiasco: Mus.
Arch. Bellinzona, unpubliziert. - Castaneda: freundliche Mitteilung
von P. Nagy. - Brig: Curdy et al. 1993, 148 Fig. 22,6. - Trinsftrin:
Primas 1974a, 43 Abb. 9,9.

4'79 Brunate: Figerio 1974/75, Taf. XIII,l3. - Cordusio: De Marinis
1981, Taf. 58,10. - Cuggiono: ebd., Taf. 6,12. - Guado di Gugnano:

von Cademario, Forcora, welche wegen der Schlan-
genfibeln des Typs Fraore in die Phase G III A2
gehören477. Fibeln dieses Typs stammen von Cerinasca
d'Arbedo, Gudo, Giubiasco, Castaneda, Brig und
Trins/Trin478, von Brunate, Cordusio, Cuggiono, Gua-
do di Gugnano, Golasecca, S. Fermo della Battaglia
und Como, Villa Nessi+re. Der Typ ist im gesamten Go-
laseccagebiet verbreitet. Die von Terlan aufgelisteten
Fibeln ausserhalb dieses Gebietes gehören soweit
überprüfbar nicht zu diesem Typ+'io. Als Ausnahme hat
wohl die Fibel von Gremascio, Guardamonte in Ligu-
rien zu gelten4tt.

rvp 3

Typisch für die Nr. 716-718 sind der leicht asym-
metrische Bügel mit nur auf der Bügeloberseite vor-
stehendem, vierfach geripptem Knoten. Der Über-
gang vom Bügel zum Fuss ist geknickt und mit einer
plastischen Rippe oder einem Absatz betont. Der Fuss

ist schmal und besitzt einen konischen, rund-ovalen
Fussknopf. Von der Form her ist wohl auch die ein-
teilige Fibel Nr. 719 anzuschliessen, wobei sie eine ei-
gene Variante mit glattem Bügelknoten bildet.

-ferüan wies die Nr. 717 und 719 ihrem Typ VIIc
2u482. Der Typ ist wieder sehr weit gefasst und enthält
Fibeln verschiedener Zeitphasen. Verwendet man obi-
ge Beschreibung als neue Typendefinition, so ergeben

sich folgende Vergleiche: Giubiasco, Como, Ca' Mor-
ta Grab VIII|I926, Zanica und Bagnolo S. Vito, For-
cello. Die letztgenannte Fibel kommt aus den Schich-
ten A und B des Forcello, doch ist ihre genaue Fund-
lage (Siedlungsschicht oder Planie) unbekannt. Ein
sehr ähnliches Stück wie im Grab VIIV1926 findet sich
auch im G III A2-zeitlichen Grab 114 von Ca' Morta,
wobei es einen leicht schlangenkopfförmigen Fuss-

knopf und einen verhältnismässig kleinen, unverzier-
ten Bügelknoten besitzt+s:. Der Fibeltyp datiert in die
Phase Tessin C/G III A1, wobei ein Weiterlaufen in
der Phase G III A2 nicht ausgeschlossen werden kann.

ebd., Taf. 66,1.2. - Golasecca: ebd., Taf . 67 ,10. - S. Fermo della Bat-
taglia, Via Rigamonti: Como fra Etruschi e Celti, 86. - Como, Vi1-
la Nessi: De Marinis 1981, Taf. 68,23. - Nicht genau einzuordnen
ist das nicht fertig bearbeitete Stück von Golasecca: ebd., Taf. 67,11.

480 So: Collefiorito (Etruschi a nord del Po I,289 Abb. Nr 392), Este,
S. Polo (Etä del ferro nel Reggiano, Nr. 108i), Bologna und Spina.

481 Not. Scavi Ant. 1957, 22If.; Fig. I7,5.
482 TerLan 1976,32'1;314 Abb. 44:'430;433.
483 Giubiasco: Mus. Arch. Bellinzona, unpubliziert. - Como, Ca Morta,

Grab VIII/1926: De Marinis 1981, Taf. 31,2: Grab 114: Taf. 38,8.
Beide Fibeln konnten im Original miteinander verglichen werden. -
Zanica: Casini 1992, 5; Fig. 2,unten rechts. - Forcello: Etruschi a

nord del Po I, 162 Fig. 80,2.
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ryp a

Typ 4 umfasst Certosafibeln mit umlaufenden Bü-
gelknoten. Nr. 720 ist wohl wegen der Gestaltung des
Bügelknotens eng mit obigem Fibeltyp zu verbinden
(vgl. Nr. 716). Der Fuss ist jedoch verschieden: Die
Fussplatte ist breit und blattförmig und der Fussknopf
kugelig mit stämmigem Stiel. Vergleiche kenne ich
nicht.

Die Rohgüs se Nr. 223 4-2237 sind ebenfalls diesem
Typ zuzuweisen, wobei nur bei Nr. 2236 die spätere
Gestalt des Bügelknotens ungefähr erkennbar ist. Nr.
2237 zeigt zwar in der hinteren Gussformhälfte quer-
laufende Rillen, doch kann - da die Rohgüsse generell
stark überarbeitet wurden - nicht auf die Endform ge-
schlossen werden. Nr. 2236 dagegen besitzt drei brei-
te Rippen. Diese finden gute Vergleiche bei Fibeln von
Cerinasca d'Arbedo, Claro und Gudo sowie Verdello
undZanicaaa+. Das Stück von Cerinasca d'Arbedo ent-
spricht in seinen Massen dem Rohguss aus dem De-
pot, beide Fibeln stammen aber aus verschiedenen
Gussformen. Bei den fertigen Fibeln ist die mittlere
Rippe immer breiter als die beiden seitlichen. Mögli-
cherweise war dies auch beim Stück von Arbedo ge-
plant48s. Charakteristisch für diesen Typ ist der sym-
metrische, recht massive Bügel, der in der Aufsicht ei-
ne leichte Mittelschwellung zeigt. Der Bügelknoten ist
umlaufend und besitzt drei Rippen, eine breite Mittel-
rippe und zwei schmalere Rippen. Der Fuss ist vom
Bügel mit einem ausgeprägten Knick abgesetzt. Der
Nadelhalter ist rechteckig, die Fussplatte mit Längs-
strichen und/oder Winkelband verziert. Der Fussknopf
ist rund, verhältnismässig dick und allseitig abgesetzt.

Teräan rechnete das Stück von Cerinasca d'Arbe-
do ihrem Typ IXa zu4s6. Dieser streut vom Golasecca-
gebiet bis nach Slowenien, wobei Terüan Este als das
Hauptverbreitungsgebiet erachtete. Da nur wenige Fi-
beln dieses Typs ausreichend publiziert sind, ist eine
Abgrenzung der Fibeln des Golaseccagebietes von den
übrigen nicht mciglich4lz. Terlan datierte die Fibeln des
Typs IXa anhand der nicht vollständig publizierten
Gräber Benvenuti 111 und Canevedo 270 in die Pha-
se Este III-Mitte. Grab Benvenuti 111 enthielt eine
Tessin C/G III A1-zeitliche Schlangenfibel. Im Gola-

484 Cerinasca d'Arbedo, Grab 75: Frey 1971,368 Abb. "7,2; SLMZ,
12289. Stück zweitsilig. - Claro, Alla Monda, Grab 4:SLMZ,12103.
Stück zweiteilig. - Gudo, Grab 108: SLMZ, Neg. Nr. 9557 (mind. 2
Ex.); Grab 197: SLMZ, Neg. Nr. 9509. Die Fibel aus Grab ?8
(SLMZ, Neg. Nr. 9533; Primas 1970, Taf. 39,D1) besirzt nur zwei
Rippen, stimmt in der Form sonst mit den übrigen Exemplaren über-
ein. - Verdello: Casini 1992, 2; Fig. 2,11. - Zanica: ebd., Fig. 3,8.

485 Vgl. die zwei Certosafibeln aus Breno mit drei gleich grossen Rip-
pen: Bertoione et al. 1956157, Taf. D-1 Fig. 4, 1.2 und Taf.
XXIX,Ab.f.

486 Teri.an 1976,330;357 Abb. 22; 429. Die von TerZan zum Typ ge-
zählte Fibel von Dalpe, Grab 4 (1955) gehört zu ihrem Typ VII. Die

1i0

seccagebiet ist das Depot von Arbedo der einzige ge-
sicherte Fundkomplex zur Datierung der Fibeln. Es un-
terstützt obigen Datierungsansatz, wobei ein Weiter-
laufen des Typs nicht ausgeschlossen werden kann.

rvp 5

Die Nr. 721 und 722 und die Füsse Nr. 723-725
(einteilig) sowie möglicherweise Nl 726 werden zu
Typ 5 zusammengefasst. Anzuschliessen sind der Roh-
guss Nr. 2232 wd das nicht fertig bearbeitete Stück
Nr.2442. Charakteristisch ist der breite, leicht asym-
metrische Bügel, der in der Aufsicht leicht rhombisch
ist. Der Bügelknoten steht wie bei Typ 3 nur auf der
Bügeloberseite vor und besitzt vier Rippen. Der
Übergang von Fuss zu Bügel ist geknickt und durch ei-
ne plastische, verzierte Rippe betont. Als Dekors be-
legt sind Querstriche und ein Winkelband. Der Nadel-
halter ist rechteckig und setzt immer rechtwinklig zur
Fussplatte an. Der Fussknopf ist rund, flach und sitzt
auf einem markanten, rundstabigen Stiel.

Vergleichsstücke fehlen derzeit aus dem Tessin. Der
markante Fuss führt zu Vergleichen im Eisack- und im
Rienztal: Melaun/Meluno, Obervintl/Vandoies di So-
pra und Niederrasen/Rasun di ge11s+ss. Eine formale
Trennung zwischen diesen und den Tessiner Fibeln ist
nicht mciglich. Interessant ist der Bügelknoten des
Stücks von Niederrasen/Rasun di Sotto, der demjeni-
gen von Nr. 720 sehr ähnlich ist. Die Zweiteiligkeit
der meisten Fibeln, der Rohguss und das nicht fertig
bearbeitete Sttick belegen für Arbedo eine lokale
Herstellung. Gleichzeitig trägt der Fuss von ObervintV
Vandoies di Sopra eine für den Ostalpenraum ty-
pische Kreisaugenzier, so dass auch hier eine lo-
kale Herstellung angenommen werden muss. TerZan
rechnete die Südtiroler Exemplare zu ihrem Typ VIa,
den sie in ihre Phasen Santa Lucia lIbZ und IIc
datiertea8e. Eine Datierung der Fibeln von Arbedo in
die Phase Tessin C (parallel zu Santa Lucia IIb2) ist
gut möglich.

Unterscheidung zwischen umlaufenden Bügelknoten und solchen,
die nur auf der Bügeloberseite liegen, ist anhand der Fundzeichnun-
gen oft nicht möglich.

487 Als Vergleiche auszuschliessen: Melaun/Meluno, Breonio, Smihel
und TrZiSöe. Nachträge: S. Polo(?): Etä del ferro nel Reggiano, Nr.
1064. - Gazzo, Dosso del Pol: Salzani 1988,477 Fig. 1,2.4.9;493
Fig.11,4.11.12.

488 Melaun/Meluno: Lunz 1974,Taf .64, 7; unpubl. Stück im Mus. Fer-
dinandeum Innsbruck, Inv.-Nr. 10.121. - ObervintWandoies di So-
pra: Winkler 1950, Taf. VIlI,7. - Niederrasen/Rasun di Sotto: Lunz
1974, Taf. 3'7,lO. * Soweit bestimmbar sind alle Stücke einteilig.

489 Teri.an 1976, 324f .: 362 Abb. 25; 429t.

Tvp 6

Nr.727 ist ein Einzelstück, das anhand des asym-

metrischen Bügels zu den Certosafibeln gerechnet

werden muss. Besonderheiten sind der ovale Bügel-

ouerschnitt und die besondere Verzierung des Bügel-

hinterteils. Für die lokale Herstellung des Stücks

spricht seineZweiteiligkeit+oo. Das Dekor befindet sich

nur auf der Bügeloberseite und ist aus dem Bügel her-

ausgefeilt. Es ist durch zwei feine Rippen begrenzt,

wobei die hintere auch das Bügelende markiert. Von

dieser durch eine breite Kehle abgesetzt folgt eine

Fläche mit zwei Winkelbändern. In der Aufsicht er-

scheint das Dekor als eine Art pflanzliches Motiv, in
der Ansicht dagegen möchte man eher an einen Tier-
kopf denken. Gute Vergleichsstücke kenne ich dazu

nicht. Sicher ist das Stück nicht als frühlatönezeitliche
Maskenfibel anzusprechen4el. Weder das Dekor noch

dessen Ausarbeitung noch die Herstellungstechnik der

Fibel sprechen dafür. Einige frühlatönezeitliche Certo-
safibeln zeigen jedoch eine ähnlich reiche Bügelzier,
welche sich deutlich von den gewöhnlichen, profilier-
ten Bügelknoten unterscheidet4e2. Für eine Datierung
des Stücks von Arbedo in die Frühlatönezeit reichen
diese entfernten Vergleichsstücke nicht aus. Im etrus-
kischen Raum tragen Certosafibeln nur sehr selten ei-
ne Bügelzier4r:.

Typ unbestimmbar

Keinem bestimmten Typ zlzuordnen sind die Fi-
beln mit erhaltenem Fuss und Bügelansatz Nr.
728-730, das Bügelfragment Nr. 731, die Füsse Nr.
732-734 sowie die zweiteiligen Rohgüsse Nr. 2230,
2231und2233 und die nicht fertig bearbeiteten Stücke
Nr. 2440 und244I.

Die Nadelhalter sind immer rechteckig, die Fuss-
knöpfe gross, rund und - bis auf Nr. 2230 - allseitig
unterschnitten. Unterschiede zeigen sich bei der Aus-
bildung des Fussknopfes: neben flachen Knöpfen (Nr.
732) gibtes auch verhältnismässig dicke (Nr. 734). Mit
der Ausnahme von Nr. 730 sind alle verziert. Es er-
scheinen ein- bis dreifache Winkelbänder, randparalle-

le Linien und einmal eine dreifache Mittelrippe. Die
Dekors sind frei untereinander kombiniert. Ahnliche
Fibelfragmente stammen von Como, Cuggiono, Chur,
vom Montlingerberg und von Chätillon-sur-G1äne4e4.
Die meisten Stücke können Typ2 zugerechnet werden,
mit Ausnahme von Nr. 734, das man eher zu Typ 4
schlagen möchte, und von Nr. 2230, der wegen seines

schlangenkopfförmigen Fussknopfes zu keinem hier
besprochenen Typ gehört.

Im Depot nicht vertreten oder wegen des fehlenden
Bügelknotens nicht als solcher erkennbar ist der Typ
mit nur auf der Bügeloberseite sitzendem Bügelknoten
mit breiter, von zwei schmalen Rippen begleiteter Mir
telrippe, wie er in einer grossen, einteiligen Fibel aus

Grab 4 und in zwei kleineren, zweiteiligen Fibeln aus

Grab 9 von Dalpe (1955) vorliegt4es. Weitere derartige
Fibeln stammen aus dem Gräberfeld von Gudo und
von Como, Villa Nessias0. Charakteristisch für diese Fi-
beln ist der symmetrische, in der Aufsicht rhombische
Bügel und der dreigliedrige Bügelknoten. Der Nadel-
halter ist rechteckig, der Fussknopf gross, rund und
leicht schlangenkopfförmig. Möglicherweise gehörte
der Rohguss Nr. 2230 zu einer solchen Fibel. Das Grab
4 von Dalpe belegt diesen Fibeltyp bereits für die Pha-
se Tessin C.Terian rechnete diese Fibeln zu ihrem Typ
VII, wobei auch hier wieder wegen des schlechten Pu-

blikationsstandes Schwierigkeiten bei der Abgrenzung
der Varianten a-c bestehen4e?. Teräan datierte ihren
weiter gefassten Typ sowohl in den Certosa- als auch
in den Negauer Horizont (entspricht Tessin C-D).

Die Certosafibeln der Phase Tessin C/G III A1 im
Tessin lassen verschiedene Einflüsse erkennen. Unse-
re Typen 1 und 4 besitzen wohl ihre Vorbilder im öst-
lichen Oberitalien, im Raum Este/Caput Adriae. Beim
Typ 3 hingegen möchte man eher an einen etruskischen
Einfluss denken, vergleicht man die Ausbildung des

Fusses und des Bügels mit den etruskischen Stücken
im Depot. Möglicherweise auch auf etruskischen Ein-
fluss geht der Typ 2 zurick, wobei man die Form als
Neuschöpfung des Golaseccagebietes betrachten kann.
Nicht ganz klar ist die Richtung der Einflussnahme
beim Typ 5, welcher Verbindungen zum Eisack- und
Rienztal zeigt.

490 Vgl. Kap. 9.3.8.
491 Binding 1993; Pauli 1978, 111-116.
492 Dtrrrnbery, Grab 39/3: Pauli 1978, 107 Abb. 6,2. - Weissenbrunn:

Binding 1993, Taf. 7,1 (Nr. 201). - Vgl. auch die Latönefibel von
Hradi5tö: ebd., Taf.6,7 (Nr.450).

493 Bologna, Giardini Margherita Grab 10: Formazione della cittä II, 61
Fig. 35,13 (Dat.: um 500).

494 Como: De Marinis 1981, Taf. 25,10. - Cuggiono: ebd., Taf. 6,13. -
Chur, Markthallenplatz 1964-68: Rageth 1993, 108 Abb. 16,14. -
Montlingerberg: Bill 1979, 217 Abb. 3,3; Steinhauser-Zimmermann
1989, Taf. 45,490. - Chätillon: Ramseyer 1983, 180 Fig.20,3.

495 Primas 1970, Taf. 33,C; Mus. Arch. Bellinzona, 99.55.27 und
99.55.28. Beide Fibeln zweiteilig.

496 Gudo, Grab 98: SLMZ, Neg.Nr. 9537; Grab 131: SLMZ, Neg.Nr.
9526, * Yilla Nessi: De Marinis 1981, Taf. 68,21.

497 TerLan 197 6, 325-327 : 360 Abb. 26; 3'7 1 Abb. 42; 3'7 4 Abb. 44; 429f .
Zu den Verwechslungsmöglichkeiten mit dem Typ IX bei Fundzeich-
nungen s.o. - Nachträge: S. Polo und Montecchio-Il Monte (?): Etä del
feno nel Reggiano, Nr. 1058.1059. - S. Anna d'Alfaedo: Salzani 1979,
Taf. IV9; Y,2.3;X1X,10.12.i4 (sic!).16; XXII,I1; XXIII,5. - Bteonio,
Vaio della Merla: Bol1. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona VII, 1919, 620 Fig.
1,9. - Gazzo, Dosso del Pol: Salzani 1988, 493 Fig. 11,9.
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ryp a

Typ 4 umfasst Certosafibeln mit umlaufenden Bü-
gelknoten. Nr. 720 ist wohl wegen der Gestaltung des
Bügelknotens eng mit obigem Fibeltyp zu verbinden
(vgl. Nr. 716). Der Fuss ist jedoch verschieden: Die
Fussplatte ist breit und blattförmig und der Fussknopf
kugelig mit stämmigem Stiel. Vergleiche kenne ich
nicht.

Die Rohgüs se Nr. 223 4-2237 sind ebenfalls diesem
Typ zuzuweisen, wobei nur bei Nr. 2236 die spätere
Gestalt des Bügelknotens ungefähr erkennbar ist. Nr.
2237 zeigt zwar in der hinteren Gussformhälfte quer-
laufende Rillen, doch kann - da die Rohgüsse generell
stark überarbeitet wurden - nicht auf die Endform ge-
schlossen werden. Nr. 2236 dagegen besitzt drei brei-
te Rippen. Diese finden gute Vergleiche bei Fibeln von
Cerinasca d'Arbedo, Claro und Gudo sowie Verdello
undZanicaaa+. Das Stück von Cerinasca d'Arbedo ent-
spricht in seinen Massen dem Rohguss aus dem De-
pot, beide Fibeln stammen aber aus verschiedenen
Gussformen. Bei den fertigen Fibeln ist die mittlere
Rippe immer breiter als die beiden seitlichen. Mögli-
cherweise war dies auch beim Stück von Arbedo ge-
plant48s. Charakteristisch für diesen Typ ist der sym-
metrische, recht massive Bügel, der in der Aufsicht ei-
ne leichte Mittelschwellung zeigt. Der Bügelknoten ist
umlaufend und besitzt drei Rippen, eine breite Mittel-
rippe und zwei schmalere Rippen. Der Fuss ist vom
Bügel mit einem ausgeprägten Knick abgesetzt. Der
Nadelhalter ist rechteckig, die Fussplatte mit Längs-
strichen und/oder Winkelband verziert. Der Fussknopf
ist rund, verhältnismässig dick und allseitig abgesetzt.

Teräan rechnete das Stück von Cerinasca d'Arbe-
do ihrem Typ IXa zu4s6. Dieser streut vom Golasecca-
gebiet bis nach Slowenien, wobei Terüan Este als das
Hauptverbreitungsgebiet erachtete. Da nur wenige Fi-
beln dieses Typs ausreichend publiziert sind, ist eine
Abgrenzung der Fibeln des Golaseccagebietes von den
übrigen nicht mciglich4lz. Terlan datierte die Fibeln des
Typs IXa anhand der nicht vollständig publizierten
Gräber Benvenuti 111 und Canevedo 270 in die Pha-
se Este III-Mitte. Grab Benvenuti 111 enthielt eine
Tessin C/G III A1-zeitliche Schlangenfibel. Im Gola-

484 Cerinasca d'Arbedo, Grab 75: Frey 1971,368 Abb. "7,2; SLMZ,
12289. Stück zweitsilig. - Claro, Alla Monda, Grab 4:SLMZ,12103.
Stück zweiteilig. - Gudo, Grab 108: SLMZ, Neg. Nr. 9557 (mind. 2
Ex.); Grab 197: SLMZ, Neg. Nr. 9509. Die Fibel aus Grab ?8
(SLMZ, Neg. Nr. 9533; Primas 1970, Taf. 39,D1) besirzt nur zwei
Rippen, stimmt in der Form sonst mit den übrigen Exemplaren über-
ein. - Verdello: Casini 1992, 2; Fig. 2,11. - Zanica: ebd., Fig. 3,8.

485 Vgl. die zwei Certosafibeln aus Breno mit drei gleich grossen Rip-
pen: Bertoione et al. 1956157, Taf. D-1 Fig. 4, 1.2 und Taf.
XXIX,Ab.f.

486 Teri.an 1976,330;357 Abb. 22; 429. Die von TerZan zum Typ ge-
zählte Fibel von Dalpe, Grab 4 (1955) gehört zu ihrem Typ VII. Die

1i0

seccagebiet ist das Depot von Arbedo der einzige ge-
sicherte Fundkomplex zur Datierung der Fibeln. Es un-
terstützt obigen Datierungsansatz, wobei ein Weiter-
laufen des Typs nicht ausgeschlossen werden kann.

rvp 5

Die Nr. 721 und 722 und die Füsse Nr. 723-725
(einteilig) sowie möglicherweise Nl 726 werden zu
Typ 5 zusammengefasst. Anzuschliessen sind der Roh-
guss Nr. 2232 wd das nicht fertig bearbeitete Stück
Nr.2442. Charakteristisch ist der breite, leicht asym-
metrische Bügel, der in der Aufsicht leicht rhombisch
ist. Der Bügelknoten steht wie bei Typ 3 nur auf der
Bügeloberseite vor und besitzt vier Rippen. Der
Übergang von Fuss zu Bügel ist geknickt und durch ei-
ne plastische, verzierte Rippe betont. Als Dekors be-
legt sind Querstriche und ein Winkelband. Der Nadel-
halter ist rechteckig und setzt immer rechtwinklig zur
Fussplatte an. Der Fussknopf ist rund, flach und sitzt
auf einem markanten, rundstabigen Stiel.

Vergleichsstücke fehlen derzeit aus dem Tessin. Der
markante Fuss führt zu Vergleichen im Eisack- und im
Rienztal: Melaun/Meluno, Obervintl/Vandoies di So-
pra und Niederrasen/Rasun di ge11s+ss. Eine formale
Trennung zwischen diesen und den Tessiner Fibeln ist
nicht mciglich. Interessant ist der Bügelknoten des
Stücks von Niederrasen/Rasun di Sotto, der demjeni-
gen von Nr. 720 sehr ähnlich ist. Die Zweiteiligkeit
der meisten Fibeln, der Rohguss und das nicht fertig
bearbeitete Sttick belegen für Arbedo eine lokale
Herstellung. Gleichzeitig trägt der Fuss von ObervintV
Vandoies di Sopra eine für den Ostalpenraum ty-
pische Kreisaugenzier, so dass auch hier eine lo-
kale Herstellung angenommen werden muss. TerZan
rechnete die Südtiroler Exemplare zu ihrem Typ VIa,
den sie in ihre Phasen Santa Lucia lIbZ und IIc
datiertea8e. Eine Datierung der Fibeln von Arbedo in
die Phase Tessin C (parallel zu Santa Lucia IIb2) ist
gut möglich.

Unterscheidung zwischen umlaufenden Bügelknoten und solchen,
die nur auf der Bügeloberseite liegen, ist anhand der Fundzeichnun-
gen oft nicht möglich.

487 Als Vergleiche auszuschliessen: Melaun/Meluno, Breonio, Smihel
und TrZiSöe. Nachträge: S. Polo(?): Etä del ferro nel Reggiano, Nr.
1064. - Gazzo, Dosso del Pol: Salzani 1988,477 Fig. 1,2.4.9;493
Fig.11,4.11.12.

488 Melaun/Meluno: Lunz 1974,Taf .64, 7; unpubl. Stück im Mus. Fer-
dinandeum Innsbruck, Inv.-Nr. 10.121. - ObervintWandoies di So-
pra: Winkler 1950, Taf. VIlI,7. - Niederrasen/Rasun di Sotto: Lunz
1974, Taf. 3'7,lO. * Soweit bestimmbar sind alle Stücke einteilig.

489 Teri.an 1976, 324f .: 362 Abb. 25; 429t.

Tvp 6

Nr.727 ist ein Einzelstück, das anhand des asym-

metrischen Bügels zu den Certosafibeln gerechnet

werden muss. Besonderheiten sind der ovale Bügel-

ouerschnitt und die besondere Verzierung des Bügel-

hinterteils. Für die lokale Herstellung des Stücks

spricht seineZweiteiligkeit+oo. Das Dekor befindet sich

nur auf der Bügeloberseite und ist aus dem Bügel her-

ausgefeilt. Es ist durch zwei feine Rippen begrenzt,

wobei die hintere auch das Bügelende markiert. Von

dieser durch eine breite Kehle abgesetzt folgt eine

Fläche mit zwei Winkelbändern. In der Aufsicht er-

scheint das Dekor als eine Art pflanzliches Motiv, in
der Ansicht dagegen möchte man eher an einen Tier-
kopf denken. Gute Vergleichsstücke kenne ich dazu

nicht. Sicher ist das Stück nicht als frühlatönezeitliche
Maskenfibel anzusprechen4el. Weder das Dekor noch

dessen Ausarbeitung noch die Herstellungstechnik der

Fibel sprechen dafür. Einige frühlatönezeitliche Certo-
safibeln zeigen jedoch eine ähnlich reiche Bügelzier,
welche sich deutlich von den gewöhnlichen, profilier-
ten Bügelknoten unterscheidet4e2. Für eine Datierung
des Stücks von Arbedo in die Frühlatönezeit reichen
diese entfernten Vergleichsstücke nicht aus. Im etrus-
kischen Raum tragen Certosafibeln nur sehr selten ei-
ne Bügelzier4r:.

Typ unbestimmbar

Keinem bestimmten Typ zlzuordnen sind die Fi-
beln mit erhaltenem Fuss und Bügelansatz Nr.
728-730, das Bügelfragment Nr. 731, die Füsse Nr.
732-734 sowie die zweiteiligen Rohgüsse Nr. 2230,
2231und2233 und die nicht fertig bearbeiteten Stücke
Nr. 2440 und244I.

Die Nadelhalter sind immer rechteckig, die Fuss-
knöpfe gross, rund und - bis auf Nr. 2230 - allseitig
unterschnitten. Unterschiede zeigen sich bei der Aus-
bildung des Fussknopfes: neben flachen Knöpfen (Nr.
732) gibtes auch verhältnismässig dicke (Nr. 734). Mit
der Ausnahme von Nr. 730 sind alle verziert. Es er-
scheinen ein- bis dreifache Winkelbänder, randparalle-

le Linien und einmal eine dreifache Mittelrippe. Die
Dekors sind frei untereinander kombiniert. Ahnliche
Fibelfragmente stammen von Como, Cuggiono, Chur,
vom Montlingerberg und von Chätillon-sur-G1äne4e4.
Die meisten Stücke können Typ2 zugerechnet werden,
mit Ausnahme von Nr. 734, das man eher zu Typ 4
schlagen möchte, und von Nr. 2230, der wegen seines

schlangenkopfförmigen Fussknopfes zu keinem hier
besprochenen Typ gehört.

Im Depot nicht vertreten oder wegen des fehlenden
Bügelknotens nicht als solcher erkennbar ist der Typ
mit nur auf der Bügeloberseite sitzendem Bügelknoten
mit breiter, von zwei schmalen Rippen begleiteter Mir
telrippe, wie er in einer grossen, einteiligen Fibel aus

Grab 4 und in zwei kleineren, zweiteiligen Fibeln aus

Grab 9 von Dalpe (1955) vorliegt4es. Weitere derartige
Fibeln stammen aus dem Gräberfeld von Gudo und
von Como, Villa Nessias0. Charakteristisch für diese Fi-
beln ist der symmetrische, in der Aufsicht rhombische
Bügel und der dreigliedrige Bügelknoten. Der Nadel-
halter ist rechteckig, der Fussknopf gross, rund und
leicht schlangenkopfförmig. Möglicherweise gehörte
der Rohguss Nr. 2230 zu einer solchen Fibel. Das Grab
4 von Dalpe belegt diesen Fibeltyp bereits für die Pha-
se Tessin C.Terian rechnete diese Fibeln zu ihrem Typ
VII, wobei auch hier wieder wegen des schlechten Pu-

blikationsstandes Schwierigkeiten bei der Abgrenzung
der Varianten a-c bestehen4e?. Teräan datierte ihren
weiter gefassten Typ sowohl in den Certosa- als auch
in den Negauer Horizont (entspricht Tessin C-D).

Die Certosafibeln der Phase Tessin C/G III A1 im
Tessin lassen verschiedene Einflüsse erkennen. Unse-
re Typen 1 und 4 besitzen wohl ihre Vorbilder im öst-
lichen Oberitalien, im Raum Este/Caput Adriae. Beim
Typ 3 hingegen möchte man eher an einen etruskischen
Einfluss denken, vergleicht man die Ausbildung des

Fusses und des Bügels mit den etruskischen Stücken
im Depot. Möglicherweise auch auf etruskischen Ein-
fluss geht der Typ 2 zurick, wobei man die Form als
Neuschöpfung des Golaseccagebietes betrachten kann.
Nicht ganz klar ist die Richtung der Einflussnahme
beim Typ 5, welcher Verbindungen zum Eisack- und
Rienztal zeigt.

490 Vgl. Kap. 9.3.8.
491 Binding 1993; Pauli 1978, 111-116.
492 Dtrrrnbery, Grab 39/3: Pauli 1978, 107 Abb. 6,2. - Weissenbrunn:

Binding 1993, Taf. 7,1 (Nr. 201). - Vgl. auch die Latönefibel von
Hradi5tö: ebd., Taf.6,7 (Nr.450).

493 Bologna, Giardini Margherita Grab 10: Formazione della cittä II, 61
Fig. 35,13 (Dat.: um 500).

494 Como: De Marinis 1981, Taf. 25,10. - Cuggiono: ebd., Taf. 6,13. -
Chur, Markthallenplatz 1964-68: Rageth 1993, 108 Abb. 16,14. -
Montlingerberg: Bill 1979, 217 Abb. 3,3; Steinhauser-Zimmermann
1989, Taf. 45,490. - Chätillon: Ramseyer 1983, 180 Fig.20,3.

495 Primas 1970, Taf. 33,C; Mus. Arch. Bellinzona, 99.55.27 und
99.55.28. Beide Fibeln zweiteilig.

496 Gudo, Grab 98: SLMZ, Neg.Nr. 9537; Grab 131: SLMZ, Neg.Nr.
9526, * Yilla Nessi: De Marinis 1981, Taf. 68,21.

497 TerLan 197 6, 325-327 : 360 Abb. 26; 3'7 1 Abb. 42; 3'7 4 Abb. 44; 429f .
Zu den Verwechslungsmöglichkeiten mit dem Typ IX bei Fundzeich-
nungen s.o. - Nachträge: S. Polo und Montecchio-Il Monte (?): Etä del
feno nel Reggiano, Nr. 1058.1059. - S. Anna d'Alfaedo: Salzani 1979,
Taf. IV9; Y,2.3;X1X,10.12.i4 (sic!).16; XXII,I1; XXIII,5. - Bteonio,
Vaio della Merla: Bol1. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona VII, 1919, 620 Fig.
1,9. - Gazzo, Dosso del Pol: Salzani 1988, 493 Fig. 11,9.
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F ragmentierun gsprofil der C erto safib eln

Unterschieden wird zwischen Fibeln, bei denen nur
die Nadel abgebrochen ist, Fibelbügeln mit abgebro-
chenem Fuss, Fibelbügeln mit abgebrochenem Bügel-
hinterteil und Fibelfüssen. Die 24F1beln verteilen sich
wie folgt:
Nur Nadel abgebrochen 7
Bügelhinterteil abgebrochen 3

Fuss abgebrochen 5
Bügelfragment I
Fuss 8

Neben der Nadel war der Übergang vom Bügel
zum Fuss die Schwachstelle der Certosafibeln, 14 der
17 fragmentierten Fibeln sind dort gebrochen. Der Bü-
gel ist an dieser Stelle am dünnsten und deshalb am
stärksten bruchgefrihrdet. Die modern fragmentierte
Nr. 716 ist denn auch genau an dieser Stelle gebro-
chen. Die Fragmente sind gleichmässig verteilt, Füsse
und Bügelfragmente halten sich etwa die Waage. Die-
ses Bild bestätigen sowohl die <fremden>> Certosafi-
beln als auch die Certosafibelrohgüsse.

Einige Stücke weisen Zerstörungsspuren auf. Nach-
gewiesen sind aufgebogene oder verbogene Bügel (Nr.
715.728.729), durch Biegen abgebrochene Füsse (Nr.
113.733.734), ein zerdrückter Fuss (Nr. 725) und ein
abgeschlagener Fussknopf (Nr. 728). Auch das Stück
Nr. 720 ist verbogen. Da es jedoch auf einer Fläche
glatt aufliegt, ist zu vermuten, dass das Stück flachge-
drückt oder wohl eher flachgetreten wurde. Dies könn-
te sehr wohl auf einen <Unfall> hindeuten, wie mög-
licherweise auch andere Beschädigungen. Willentliche
Zerstörung ist hingegen bei den abgebrochenen Füs-
sen und aufgebogenen Bügeln im Spiel. Ein abge-
schlagener Fussknopf ist in Arbedo nur einmal belegt.
Dies kann also nicht - wie von Gleirscher vorge-
schlagen - als Charakteristikum der Bronzedepotfun-
de angesehen 1ys1dgn+os.

Chronolo gie der Certosafibeln

Alle Certosafibeln sind der Phase Tessin C zu-
weisbar. Stücke, die zwingend in die nachfolgende
Phase Tessin D gehören, fehlen.

498 Gleirscher 1991/93, 127f.
499 Tessin C/G III A1: Unverziert und glatt: Cerinasca d'Arbedo, Grab

62: SLMZ, 12226. - Dalpe, Vidresco, Grab 1: Primas 1970, Taf.
34,17. - Cuggiono: De Marinis 1981, Taf. 5,23-25. - Legnano,
Grab 314: ebd., Taf. 10,17. - Como, S. Agostino: ebd., Taf. 21,10.
- Como, Ca' Morta, Grab 116: ebd., Taf. 24,10. - Mit konzentri-
schen Kreisen: Cerinasca d'Arbedo, Grab 61: SLMZ, 12218; Grab
62: SLMZ, 12226. - Ciaro, Alla Monda, Grab 23: SLMZ, 12899
(2 Ex.). - Como, Ca' Morta, Grab \lII/1926: De Marinis 1981,
Taf.31,15. - G II B: Golasecca, loc.Lazzaretto, t. anno 1886: De
Marinis 1990/91, 161f., Fi.g. 2,6-9. - Brunare, Pissarottino: Riv.
Arch. Prov. e Ant. Diocesi Como 61*69,1913, 35; Fig. 3, unten
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4.2.2.14. Fibelnadeln (Nr 7 3 5-760)

26 lose Fibelnadeln liegen im Depot. Sie stehen in
einem krassen Missverhältnis zu den mehreren hundert
Fibelbügeln und Fibelfüssen. Dies kann wohl damit er-
klärt werden, dass die Nadeln beim Bruch sehr oft ver-
loren gingen oder nicht aufbewahrt wurden. Einzelne
Nadeln wie Nr. 740 oder 74I waren zusammengebo-
gen und möglicherweise als <<Ringe>> auf einen Faden
aufgefädelt.

4.2.2.15. Bronzescheiben (Nr 76 1-767 )

Sieben Fragmente stammen von Bronzescheiben,
die ehemals in die Nadeln von Fibeln eingehängt wa-
ren. Sie lassen sich nach ihrem Dekor ordnen:
unverziert und glatt 1

mit konzentrischen Rippen 4
mit PunkrBuckel-Zier 2

Die Scheiben mit Punkt-Buckel-Zier unterscheiden
sich auch in ihrem Durchmesser von 6 cm oder mehr
von den übrigen Scheiben, deren Durchmesser zwi-
schen 2 und 4,6 cm schwankt. Kleinere bis kleine, we-
nig oder gar nicht verzierte Bronzescheiben mit Durch-
messer von 1,6-2,7 cm finden sich in der Phase Tes-
sin C/G III A1 recht häufig. Sie tauchen in der Phase
G II B auf und laufen bis nach G III A2 weiter4es. Die
Produktion von Bronzescheiben mit 1,6 und 1,8 cm
Durchmesser ist im Depot durch zahlreiche Fragmen-
te von Blechen mit ausgestanzten Löchern belegt. Da-
neben gibt es aber auch grössere Exemplare von 44$
cm Durchmesser, die konzentrische Rippen und Punkt-
zier aufweisensoo.

Die beiden grossen Exemplare mit Punkt-Buckel-
Zier dürften wegen ihres Durchmessers und ihres rei-
chen Dekors älter ssinsor. Gute Vergleiche liefern die
Tessiner Bronzescheiben, eine Herkunft aus dem
Raum Golasecca/Castelletto Ticino oder Como ist an-
hand des Dekors auszuschliessenso2.

rechts. - Civiglio I/1973
A2: Como, Ca' Morta,
39,2.

: Frigerio 1974115, Taf. VI,14-16. - G III
Grab 114: De Marinis 1981, Taf. 38,13;

4.2.2.16. Lanzettanhcinger (Nr 768 )

Vergleiche zum massiv en Lanzettanhänger Nr. 768

finden sich am gefässtragenden Wagen im Kriegergrab

B von Sesto Calende, das der Phase G II A angehörtso3.

Sonst sind mir aus dem Golaseccagebiet keine weite-

ren Funde bekannt. Der Typ scheint in ganz Italien ver-

breitet zu sein.

4.2.2.17 . Körbchenanhänger (Nr 769-782 )

Die Körbchenanhänger sind rund- oder spitzbodig'

Exemplare mit profiliertem Ende fehlen. Die Klassie-

rung folgt der von De Marinis erstellten Typologie5o4:

Rundbodig 7

Variante A 1

Variante C 6

Spitzbodig 7

Variante A 2

Variante B 5

unverziert 2

verziert 3

Der rundbodige, unverzierte Körbchenanhänger der

Variante A gehört noch in die Phase Tessin B/G II B50s.

Vier der rundbodigen Körbchenanhänger der Vari-
ante C sind wie die meisten Vergleichsstücke unver-

ziert. Sie datieren sowohl in die Phase G III A1 als

auch G III A2506. Vergleiche für das stark verzierte
Stück Nr. 775 stammen aus Cuggionosoz. Zwei der

spitzbodigen Körbchenanhänger sind pinienzapfenför-
mig und gehören zur Yariante A, die in die Phase G
III A1 gehörtsos. Bei den spitzbodigen Stücken der Va-
riante B lässt sich eine unverzierte und eine verzierle
Variante ausscheiden. Die Variante B kommt
hauptsächlich in Komplexen der Phase Tessin C/G III
A1 vor, ein einziges Exemplar stammt aus einem G III
A2-Ztsammenhangsoo. Das gleichzeitige Vorkommen
der rundbodigen Variante C mit den spitzbodigen Va-
rianten A und B belegen die Gräber 213 von Legnano

und 9 von Brembate Sotto. In Grab 8 von Brembate
Sotto sind beide spitzbodigen Varianten vergesell-
schaftet.

Bei fast allen Körbchenanhängern ist der Henkel
gebrochen. Sofern erhalten, zeigt die Kuppe des Hen-
kels immer starke Abnützungsspuren, es handelt sich

also um getragene Stücke. Oft sind die dünnen Blech-
körbchen zerdrückt oder ausgerissen. Das Körbchen
von Nr. 769 ist oben geschlossen, im Innern sitzt ein
Tonkern. Bei den übrigen Anhängern ist es jedoch of-
fen. Die Nr. 770, 778 und 779 besitzen eine wohl or-
ganische Füllung (nicht den Tonkern), bei den andern

ist sie herausgefallen.
Die Verbreitung der Körbchenanhänger in Gola-

secca-Form ist nicht einfach zu überblicken, da gute,

detailgetreue Zeichnungen meist fehlen. In die folgen-
de Aufstellung wurden nur sichere Stücke aufgenom-
men. Rundbodige Körbchenanhänger der Variante C

stammen aus dem Schweizer Mittelland, aus Thun-
stetten und Aubonne. Für die verzierte Variante findet
sich ein Vergleich in S. Polo, Campo Servirolasro.

Spitzbodige Körbchenanhänger der Variante A finden
sich in Gazzo Veronese, Dosso del Pol, in Este (2Ex-
emplare) und in S. Polo, Campo Servirola(?). Ein Ex-
emplar der Variante B stammt a:us Gazzo Veronese,

Dosso del Pols''.

4.2.2.18. Vi e rp a s sfö r mi g e Anh rin g e r s c h e ib e n
(Nr 783.784)

Drei solcher Anhängerscheiben bilden jeweils eine

Anhängergruppe, welche an einer Kette aus vier Rin-
gen hängt. Die innere Anhängerscheibe ist unverziert
und glatt, während die beiden äusseren mit Kreisau-
genpunzen und Punktreihen verziert sind und an ihrem
unteren Ende zwei höckerartige Erhebungen besitzen.

Nr. 783 bildete also ehemals ein End-, Nr. 784 ein Mit-
telstück. Die zwei Scheiben unterscheiden sich in ih-
rer Form beträchtlich, sie dürften deshalb nicht zur
gleichen Anhängergruppe gehört haben. Beide zeigen

500 Dalpe (1955), Grab 2: Primas 1970,Taf.32,C4. - Dalpe, Vidresco,
Grab l: ebd., Taf. 34,18. - Unverziert?: Cademario, Fbrcora, Grab
25: ebd,., Taf . 28,84.

501 Allgemein: Primas 1970, 48. - Aus gesicherten Komplexen: Dalpe,
Vidresco, Grab 2: ebd., Taf. 33,F4. - Pregassona, Viarnetto, Grab 25:
ebd., Taf. 48,B6. - Mesocco, Coop, Grab 15: Archäologie Graubün-
den, 95 Abb. 7,8.9.

502 Cerinasca d'Arbedo, Grab 82: Primas 1970, Taf. 22,D9. - Osco,
Freggio: ebd., Taf. 45,1 .9-12.

503 Woytowilsch 19?8, Nr. 131, Taf.25. -Warden 1985,55-57; Nr.65.
Nicht alle seine Vergleiche sind zutreffend.

504 De Marinis 1981, 229-232.
505 Allgemein: De Marinis 1981,231; 1990191, 175. - Unverzielte Ex-

emplare: Minusio, Ceresol, Grab 3: Primas 19'70,Taf.42,D7; Grab
13: ebd., Taf.44,A2. - Castione, Bergämo, Grab 10: SLMZ, 12972,
Ulrich 1914, Taf. XIII,9. - Valtravaglia, Grab 9: Saronio 1970, Taf.
III, T. IX,2. - Brunate, Pissarottino: Riv. Arch. Prov. e Ant. Diocesi
Como 67-69, 1913, 35 Fig. 3,unterste Reihe, zweiter von links.

506 Allgemein: De Marinis 1981,231. - Tessin C/G III Al-Komplexe:
Dalpe, Vidresco, Grab 1: Primas 1970, Taf. 34,15 (3 Ex )' - I'egna-
no, Grab 2 1 3 : De Marinis 1 98 1, Taf. 12,12. - Civiglio, Grab III/I 878 :

ebd., Taf. 13,5. - Brembate Sotto, Grab 2: ebd., Taf. 20,2.3; Grab 9:
ebd., Taf. 20,5; Grab 12: ebd., Taf. 19,5 und vorangehende' - Como,
S. Agostino: ebd., Taf. 2t,6-9.13.14. - Como, Ca' Morta, t. del Car-
ro: ebd., Taf.28,6; Grab VIII/I926: ebd., Taf. 31,16-26.

507 De Marinis 1981, Taf. 8,8.11. - Stücke mit horizontalen Linien in
Körbchenmitte: Dalpe, Vidresco, Grab I und Como, Ca' Morta, Grab
VllVl926: s. Anm. 506.

508 Brembate Sotto, Grab 8: De Marinis 1981, Taf. 16,5.6; Grab 9: ebd.'
Taf .20,6.7.

509 De Marinis 1981, 231. - Tessin C/G III Al-Komplexe: Dalpe, Vi-
dresco, Grab 1: Primas 1970, Taf. 34,15. - Legnano, Grab 213: De
Marinis 1981, Taf . 12,13. - Brembate Sotto, Grab 8: ebd., Taf. 16,7;
Grab 12: ebd., Taf. 19,7. - Alle Stücke sind verziert.

510 Thunstetten und Aubonne: s.Kap.3.2.2. - S. Polo: Etä del feno nel
Reggiano, Nr. I 327. - Zu Variante C möglicherweise auch der rund-
bodige Körbchenanhänger von Bragny-sur-Saöne: Feugöre/Guillot
1986, 184 Fig.24,2.

5I I Gazzo: Salzani 1988, Fig. 1 1,1 l.13. - Este: Rebato, Grab 149: Not Sca-
vi Ant. 1922,41f.; Fig. 36; Capodaglio, Grab 35: Mostra Etruria Pa-
dana, Taf. CXXXI. - S. Polo (?): Etä del feno nel Reggiano, Nr- 1329.
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F ragmentierun gsprofil der C erto safib eln

Unterschieden wird zwischen Fibeln, bei denen nur
die Nadel abgebrochen ist, Fibelbügeln mit abgebro-
chenem Fuss, Fibelbügeln mit abgebrochenem Bügel-
hinterteil und Fibelfüssen. Die 24F1beln verteilen sich
wie folgt:
Nur Nadel abgebrochen 7
Bügelhinterteil abgebrochen 3

Fuss abgebrochen 5
Bügelfragment I
Fuss 8

Neben der Nadel war der Übergang vom Bügel
zum Fuss die Schwachstelle der Certosafibeln, 14 der
17 fragmentierten Fibeln sind dort gebrochen. Der Bü-
gel ist an dieser Stelle am dünnsten und deshalb am
stärksten bruchgefrihrdet. Die modern fragmentierte
Nr. 716 ist denn auch genau an dieser Stelle gebro-
chen. Die Fragmente sind gleichmässig verteilt, Füsse
und Bügelfragmente halten sich etwa die Waage. Die-
ses Bild bestätigen sowohl die <fremden>> Certosafi-
beln als auch die Certosafibelrohgüsse.

Einige Stücke weisen Zerstörungsspuren auf. Nach-
gewiesen sind aufgebogene oder verbogene Bügel (Nr.
715.728.729), durch Biegen abgebrochene Füsse (Nr.
113.733.734), ein zerdrückter Fuss (Nr. 725) und ein
abgeschlagener Fussknopf (Nr. 728). Auch das Stück
Nr. 720 ist verbogen. Da es jedoch auf einer Fläche
glatt aufliegt, ist zu vermuten, dass das Stück flachge-
drückt oder wohl eher flachgetreten wurde. Dies könn-
te sehr wohl auf einen <Unfall> hindeuten, wie mög-
licherweise auch andere Beschädigungen. Willentliche
Zerstörung ist hingegen bei den abgebrochenen Füs-
sen und aufgebogenen Bügeln im Spiel. Ein abge-
schlagener Fussknopf ist in Arbedo nur einmal belegt.
Dies kann also nicht - wie von Gleirscher vorge-
schlagen - als Charakteristikum der Bronzedepotfun-
de angesehen 1ys1dgn+os.

Chronolo gie der Certosafibeln

Alle Certosafibeln sind der Phase Tessin C zu-
weisbar. Stücke, die zwingend in die nachfolgende
Phase Tessin D gehören, fehlen.

498 Gleirscher 1991/93, 127f.
499 Tessin C/G III A1: Unverziert und glatt: Cerinasca d'Arbedo, Grab

62: SLMZ, 12226. - Dalpe, Vidresco, Grab 1: Primas 1970, Taf.
34,17. - Cuggiono: De Marinis 1981, Taf. 5,23-25. - Legnano,
Grab 314: ebd., Taf. 10,17. - Como, S. Agostino: ebd., Taf. 21,10.
- Como, Ca' Morta, Grab 116: ebd., Taf. 24,10. - Mit konzentri-
schen Kreisen: Cerinasca d'Arbedo, Grab 61: SLMZ, 12218; Grab
62: SLMZ, 12226. - Ciaro, Alla Monda, Grab 23: SLMZ, 12899
(2 Ex.). - Como, Ca' Morta, Grab \lII/1926: De Marinis 1981,
Taf.31,15. - G II B: Golasecca, loc.Lazzaretto, t. anno 1886: De
Marinis 1990/91, 161f., Fi.g. 2,6-9. - Brunare, Pissarottino: Riv.
Arch. Prov. e Ant. Diocesi Como 61*69,1913, 35; Fig. 3, unten
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4.2.2.14. Fibelnadeln (Nr 7 3 5-760)

26 lose Fibelnadeln liegen im Depot. Sie stehen in
einem krassen Missverhältnis zu den mehreren hundert
Fibelbügeln und Fibelfüssen. Dies kann wohl damit er-
klärt werden, dass die Nadeln beim Bruch sehr oft ver-
loren gingen oder nicht aufbewahrt wurden. Einzelne
Nadeln wie Nr. 740 oder 74I waren zusammengebo-
gen und möglicherweise als <<Ringe>> auf einen Faden
aufgefädelt.

4.2.2.15. Bronzescheiben (Nr 76 1-767 )

Sieben Fragmente stammen von Bronzescheiben,
die ehemals in die Nadeln von Fibeln eingehängt wa-
ren. Sie lassen sich nach ihrem Dekor ordnen:
unverziert und glatt 1

mit konzentrischen Rippen 4
mit PunkrBuckel-Zier 2

Die Scheiben mit Punkt-Buckel-Zier unterscheiden
sich auch in ihrem Durchmesser von 6 cm oder mehr
von den übrigen Scheiben, deren Durchmesser zwi-
schen 2 und 4,6 cm schwankt. Kleinere bis kleine, we-
nig oder gar nicht verzierte Bronzescheiben mit Durch-
messer von 1,6-2,7 cm finden sich in der Phase Tes-
sin C/G III A1 recht häufig. Sie tauchen in der Phase
G II B auf und laufen bis nach G III A2 weiter4es. Die
Produktion von Bronzescheiben mit 1,6 und 1,8 cm
Durchmesser ist im Depot durch zahlreiche Fragmen-
te von Blechen mit ausgestanzten Löchern belegt. Da-
neben gibt es aber auch grössere Exemplare von 44$
cm Durchmesser, die konzentrische Rippen und Punkt-
zier aufweisensoo.

Die beiden grossen Exemplare mit Punkt-Buckel-
Zier dürften wegen ihres Durchmessers und ihres rei-
chen Dekors älter ssinsor. Gute Vergleiche liefern die
Tessiner Bronzescheiben, eine Herkunft aus dem
Raum Golasecca/Castelletto Ticino oder Como ist an-
hand des Dekors auszuschliessenso2.

rechts. - Civiglio I/1973
A2: Como, Ca' Morta,
39,2.

: Frigerio 1974115, Taf. VI,14-16. - G III
Grab 114: De Marinis 1981, Taf. 38,13;

4.2.2.16. Lanzettanhcinger (Nr 768 )

Vergleiche zum massiv en Lanzettanhänger Nr. 768

finden sich am gefässtragenden Wagen im Kriegergrab

B von Sesto Calende, das der Phase G II A angehörtso3.

Sonst sind mir aus dem Golaseccagebiet keine weite-

ren Funde bekannt. Der Typ scheint in ganz Italien ver-

breitet zu sein.

4.2.2.17 . Körbchenanhänger (Nr 769-782 )

Die Körbchenanhänger sind rund- oder spitzbodig'

Exemplare mit profiliertem Ende fehlen. Die Klassie-

rung folgt der von De Marinis erstellten Typologie5o4:

Rundbodig 7

Variante A 1

Variante C 6

Spitzbodig 7

Variante A 2

Variante B 5

unverziert 2

verziert 3

Der rundbodige, unverzierte Körbchenanhänger der

Variante A gehört noch in die Phase Tessin B/G II B50s.

Vier der rundbodigen Körbchenanhänger der Vari-
ante C sind wie die meisten Vergleichsstücke unver-

ziert. Sie datieren sowohl in die Phase G III A1 als

auch G III A2506. Vergleiche für das stark verzierte
Stück Nr. 775 stammen aus Cuggionosoz. Zwei der

spitzbodigen Körbchenanhänger sind pinienzapfenför-
mig und gehören zur Yariante A, die in die Phase G
III A1 gehörtsos. Bei den spitzbodigen Stücken der Va-
riante B lässt sich eine unverzierte und eine verzierle
Variante ausscheiden. Die Variante B kommt
hauptsächlich in Komplexen der Phase Tessin C/G III
A1 vor, ein einziges Exemplar stammt aus einem G III
A2-Ztsammenhangsoo. Das gleichzeitige Vorkommen
der rundbodigen Variante C mit den spitzbodigen Va-
rianten A und B belegen die Gräber 213 von Legnano

und 9 von Brembate Sotto. In Grab 8 von Brembate
Sotto sind beide spitzbodigen Varianten vergesell-
schaftet.

Bei fast allen Körbchenanhängern ist der Henkel
gebrochen. Sofern erhalten, zeigt die Kuppe des Hen-
kels immer starke Abnützungsspuren, es handelt sich

also um getragene Stücke. Oft sind die dünnen Blech-
körbchen zerdrückt oder ausgerissen. Das Körbchen
von Nr. 769 ist oben geschlossen, im Innern sitzt ein
Tonkern. Bei den übrigen Anhängern ist es jedoch of-
fen. Die Nr. 770, 778 und 779 besitzen eine wohl or-
ganische Füllung (nicht den Tonkern), bei den andern

ist sie herausgefallen.
Die Verbreitung der Körbchenanhänger in Gola-

secca-Form ist nicht einfach zu überblicken, da gute,

detailgetreue Zeichnungen meist fehlen. In die folgen-
de Aufstellung wurden nur sichere Stücke aufgenom-
men. Rundbodige Körbchenanhänger der Variante C

stammen aus dem Schweizer Mittelland, aus Thun-
stetten und Aubonne. Für die verzierte Variante findet
sich ein Vergleich in S. Polo, Campo Servirolasro.

Spitzbodige Körbchenanhänger der Variante A finden
sich in Gazzo Veronese, Dosso del Pol, in Este (2Ex-
emplare) und in S. Polo, Campo Servirola(?). Ein Ex-
emplar der Variante B stammt a:us Gazzo Veronese,

Dosso del Pols''.

4.2.2.18. Vi e rp a s sfö r mi g e Anh rin g e r s c h e ib e n
(Nr 783.784)

Drei solcher Anhängerscheiben bilden jeweils eine

Anhängergruppe, welche an einer Kette aus vier Rin-
gen hängt. Die innere Anhängerscheibe ist unverziert
und glatt, während die beiden äusseren mit Kreisau-
genpunzen und Punktreihen verziert sind und an ihrem
unteren Ende zwei höckerartige Erhebungen besitzen.

Nr. 783 bildete also ehemals ein End-, Nr. 784 ein Mit-
telstück. Die zwei Scheiben unterscheiden sich in ih-
rer Form beträchtlich, sie dürften deshalb nicht zur
gleichen Anhängergruppe gehört haben. Beide zeigen

500 Dalpe (1955), Grab 2: Primas 1970,Taf.32,C4. - Dalpe, Vidresco,
Grab l: ebd., Taf. 34,18. - Unverziert?: Cademario, Fbrcora, Grab
25: ebd,., Taf . 28,84.

501 Allgemein: Primas 1970, 48. - Aus gesicherten Komplexen: Dalpe,
Vidresco, Grab 2: ebd., Taf. 33,F4. - Pregassona, Viarnetto, Grab 25:
ebd., Taf. 48,B6. - Mesocco, Coop, Grab 15: Archäologie Graubün-
den, 95 Abb. 7,8.9.

502 Cerinasca d'Arbedo, Grab 82: Primas 1970, Taf. 22,D9. - Osco,
Freggio: ebd., Taf. 45,1 .9-12.

503 Woytowilsch 19?8, Nr. 131, Taf.25. -Warden 1985,55-57; Nr.65.
Nicht alle seine Vergleiche sind zutreffend.

504 De Marinis 1981, 229-232.
505 Allgemein: De Marinis 1981,231; 1990191, 175. - Unverzielte Ex-

emplare: Minusio, Ceresol, Grab 3: Primas 19'70,Taf.42,D7; Grab
13: ebd., Taf.44,A2. - Castione, Bergämo, Grab 10: SLMZ, 12972,
Ulrich 1914, Taf. XIII,9. - Valtravaglia, Grab 9: Saronio 1970, Taf.
III, T. IX,2. - Brunate, Pissarottino: Riv. Arch. Prov. e Ant. Diocesi
Como 67-69, 1913, 35 Fig. 3,unterste Reihe, zweiter von links.

506 Allgemein: De Marinis 1981,231. - Tessin C/G III Al-Komplexe:
Dalpe, Vidresco, Grab 1: Primas 1970, Taf. 34,15 (3 Ex )' - I'egna-
no, Grab 2 1 3 : De Marinis 1 98 1, Taf. 12,12. - Civiglio, Grab III/I 878 :

ebd., Taf. 13,5. - Brembate Sotto, Grab 2: ebd., Taf. 20,2.3; Grab 9:
ebd., Taf. 20,5; Grab 12: ebd., Taf. 19,5 und vorangehende' - Como,
S. Agostino: ebd., Taf. 2t,6-9.13.14. - Como, Ca' Morta, t. del Car-
ro: ebd., Taf.28,6; Grab VIII/I926: ebd., Taf. 31,16-26.

507 De Marinis 1981, Taf. 8,8.11. - Stücke mit horizontalen Linien in
Körbchenmitte: Dalpe, Vidresco, Grab I und Como, Ca' Morta, Grab
VllVl926: s. Anm. 506.

508 Brembate Sotto, Grab 8: De Marinis 1981, Taf. 16,5.6; Grab 9: ebd.'
Taf .20,6.7.

509 De Marinis 1981, 231. - Tessin C/G III Al-Komplexe: Dalpe, Vi-
dresco, Grab 1: Primas 1970, Taf. 34,15. - Legnano, Grab 213: De
Marinis 1981, Taf . 12,13. - Brembate Sotto, Grab 8: ebd., Taf. 16,7;
Grab 12: ebd., Taf. 19,7. - Alle Stücke sind verziert.

510 Thunstetten und Aubonne: s.Kap.3.2.2. - S. Polo: Etä del feno nel
Reggiano, Nr. I 327. - Zu Variante C möglicherweise auch der rund-
bodige Körbchenanhänger von Bragny-sur-Saöne: Feugöre/Guillot
1986, 184 Fig.24,2.

5I I Gazzo: Salzani 1988, Fig. 1 1,1 l.13. - Este: Rebato, Grab 149: Not Sca-
vi Ant. 1922,41f.; Fig. 36; Capodaglio, Grab 35: Mostra Etruria Pa-
dana, Taf. CXXXI. - S. Polo (?): Etä del feno nel Reggiano, Nr- 1329.

113

r_____



an der Ose starke Abnutzungspuren, bei Nr. 784 dürf-
te die Öse sogar durchgescheuert sein.

Zwei Grabinventare von Dalpe belegen die lange
Laufzeit dieser Anhänger im Tessin, von Tessin
A-C5r2. In der Phase Tessin D scheinen sie nicht mehr
vorzukommen. Einen Terminus ante liefert auch das
Depot von Parre, das in der Phase G II B in den Bo-
dsn ksrnst:. Einen weiteren Zeitansatz gibt das unpu-
blizierte Grab von Este, fondo Rebato, Grab 95, das
wegen der Navicellafibel und der rot-schwarz gebän-
derten Gefzisse wohl ins 6. Jh. v.Chr zu stellen ist. Aus
Randi, Grab 14 stammt eine Anhängergruppe, doch
wird das Grab von Frey in seine Phase Este Il-früh (8.
Jh.) datiert. Da Zwischenglieder zwischen dem 8. und
dem gut belegten 6. Jh. fehlen, wäre abzuklären, ob
das Stück tatsächlich zum Grab gehört oder ob
nachträglich - wie in Este mehrfach belegt - Kom-
plexe vermischt wurdens14.

Der Verbreitungsschwerpunkt der vierpassförmigen
Anhänger liegt eindeutig im Tessin, und zwar im Sopra-
ceneri, wo sie einen Bestandteil der Frauentracht bilde-
ten5rs. Im Sottoceneri und in der angrenzenden Lombar-
dei findet sich dieser Anhängertyp nicht, mit Ausnahme
des Stticks aus dem Depot von Parre. Von weiter östlich
sind Anhängergruppen aus Este und Cles, Einzelstücke
aus Melaun/Meluno und aus dem Depot von Ober-
vintl/Vandoies di Sopra (Abb. 41, 3171)bekannr. Ein Ein-
zelstück stammt je von Scuol, Russonch im Unterengadin
und von Mels, Castels, eine Anhängergruppe aus dem
Wallis. Primas dachte wegen des frühen Auftretens im
Grab 14 von Este, Randi an eine östliche Form, welche
man im Tessin zu Beginn des 6. Jh. neben anderen öst-
lichen Formen übernommen hätte. Die fehlenden Zwi-
schenstücke zwischen dem 8. und 6. Jh. in Este sowie
die grosse Fundmenge im Sopraceneri sprechen aber für
den Tessiner Ursprung dieses Anhängertyps.

4.2.2.19. Kugelanhcinger (Nr. 7 B5-7 87 )

Die Nr. 785 und 786 besitzen einen Kugeldurch-
messer von 1,7 cm, Nr. 787 von 1 cm. Von den bei-

den grösseren ist nur je eine Hälfte erhalten geblieben,
ihr Zentrum ist zudem eingeschlagen. Der kleinere ist
einfach aufgebogen und flachgedrückt.

Kürzlich hat Schmid-Sikimiö die Kugelanhänger
von Mesocco und Tamins besprochen und sie alsZeug-
nis der Kontakte des Alpenraums mit der Zone nörd-
lich der Alpen interpretiertsre. Ihre auf Mansfeld
zurückgehende Verbreitungskarte zeigt neben Mesoc-
co nur zwei <<Ausreisser>> südlich der Alpen (S. Lu-
cialMost na Soöi und Vaöe). Die Durchsicht des pu-
blizierten Materials zeigt jedoch, dass Kugelanhänger
auch südlich der Alpen weit verbreitet sind. Aus dem
Tessin stammt ein Exemplar aus Cerinasca d'Arbedo,
in Castaneda finden sich weitere Beispielssr. In Este
gibt es zahlreiche Stücke, je eines stammt aus S. Po-
lo, Campo Servirola(?) und aus dem Depotfund von
Obervintl/Vandoies di Sopra und drei aus dem Depot
von Fliesss's. Die publizierten Gräber von S. Ltcial
Most na Soöi zeigen die Häufigkeit und die Variati-
onsbreite der Kugelanhängersre. Datiert werden sie in
die Phasen SL IIa2-IIb. Daneben gibt es zahlreiche
weitere Varianten, so mit breitem Rand (teilweise ver-
nietet) oder in Tropfenform. Oft sind diese Anhänger
etwas grösser und werden von einem zentralen Niet
zusammengehalten520. Die Kugelanhänger sind also ei-
ne Schmuckform, die nördlich und südlich der Alpen
verbreitet ist. Das <<wer war zuerst?>> kann momentan
nicht gelöst werden, da sie beidseits der Alpen wohl
etwa gleichzeitig auftreten. Ihre Laufzeit scheint in S.
Lucia/Most na Soöi mit der Phase SL IIb (entspricht
Tessin C/G III ,{1) zu enden, im Tessin laufen sie aber
bis in die Latd,ne-Zeit.

4.2.2.20. Knöpfe (Nr 7BB.7B9)

Das einzige, praktisch identische Vergleichsstück
für Nr. 788 stammt aus Grab 12 von Brembate Sotto,
das in die Phase G III Al dsllsgszr. Nr. 789 mit ge-
wölbtem Kopf und zwei Löchern findet einen guten
Vergleich in der <Gürtelgarnitur>> aus 38 solchen
Knöpfen aus Grab 62 von Qsslignsszz.

4.2.2.21. Zwecken (Nr 790-792)

Die Nr. 79O :und 791 zeigen einen konischen, im

ouerschnitt ovalen Hut mit einem doppelkonischen'

Jen abgerundetem Aufsatz. Sehr gute Vergleichs-

,,tt"t" mit denselben Grundmassen stammen aus Ce-

t.inur"u d'Arbedo, ähnliche Stücke aus Alessandria und
-Corruno 

Belbo im Piemontszz. Nt' J92 ist ringförmig'

Dieser Zwecken- oder Zietnageltyp findet sich sowohl

in reichen Ha C- als auch Ha D-zeitlichen Wagengrä-

bern, so beispielsweise im <<Fürstengrab>> von Vix oder

in der <Tomba del Carro> von Como, Ca' Morta, aber

auch in Gräbern ohne Wagen, wie Grab 60 von Imo-

la, Montericcosz+.

4.2.2.22. Aufsätze (Nr. 793-795)

Die drei Aufsätze zeigen dieselbe Grundform: ei-

nen hohlen, konischen Körper mit einer Abschluss-

platte am schmaleren Ende. Während bei den Nr. 793

und 795 ein Stift durch den Körper führt, befindet sich

bei Nr. 194 eine Öse auf der Innenseite des Bodens'

Die Verwendung dieser Aufsätze ist unbekannt. Bei

den beiden Exemplaren mit Stiften wäre beispielswei-
se an die Endstücke von Stöcken oder Stäben zu den-

ken. Vergleichsstücke aus dem Golaseccagebiet kenne

ich nur aus Castaneda und dem Depot von Como,

Prestino (1983;"s. Aus dem Ensemble von Prestino

stammt ein Rohguss eines Aufsatzes wie Nr. 795. Par-

allelen finden sich in S. Polo, Campo Servirola(?), Bis-
mantova und Umgebung(?) und im Depot von Ober-
vintl/Vandoies di Sopra (Abb. 41, 32271"u.

4,2.2.23. Bronzeperlen ( N r. 796-802 )

Sieben Fragmente stammen von Bronzeperlen, wo-
bei nur Nr. 801 ihre Grundform bewahrt hat. Die übri-
gen sind stark zerstört und verbogen. Ihre Klassierung
folgt der von De Marinis ausgearbeiteten Typologie52T:

523 Cerinasca d'Arbedo, Grab 162: SLMZ, 12804 (6 Ex.). - Alessand-
ria, Villa del Foro: Stud. Etruschi LIII, 1985, 424 Fi9.39,24. - Cos-
sano Belbo, Scorrone-Cascina del Vedovo: Quad. Soprintend Arch.
Piemonte 12, 1994, Taf. XCIII,l8. Die Stücke beidesmal fälschli-
cherweise als Körbchenanhänger gedeutet.

524 Eggßrance-Lanord 1987,145-1'79, bes. 168 Abb. 17,11; 169 Anm.
86. - Como: Baserga 1929,33.39 Fig. 71 b; Saronio 1968/69' 67
Fig. 6. - Imola: von Eles Masi 1981,112, Taf. 58, 60.23. - Dieser
Ziernageltyp ist seit der Bronzezeit bekannt: Müller-Karpe 1959' Taf.
t56,46.

525 Castaneda: Freundliche Mitteilung von lic. phil. P Nagy. - Como,
Prestino: Como fra Etruschi e Celti, 130 Nr. 22. Entspricht 461511.

526 S. Polo und Bismantova (Herkunft nur teilweise gesichert): Etä del
feno nel Reggiano, Nr. 1424-1434. - Obervintl/Vandoies di Sopra:
Winkler 1950, Nr. 242 (Rohguss).

52'7 De Marinis 1981,232-234.
528 Como Ca' Morta, Grab YIIIll926: De Marinis 1981, Taf. 31,8; T.

del Caro: ebd., Taf. 28,5. - Civiglio, Grab III/1878: ebd., Taf' 13,6.

Die Nr. 796-198 gehören zu Perlen mit sehr gros-

ser Öffnung, die nach G II A oder G II A/B datieren.

Nr. 799 zeigt eine kleine Öffnung und einen stark

doppelkonischen Körper und gehört in die Phase Tes-

sin B/G II B. Die übrigen weisen eine langgestreckte,

leicht doppelkonische Form auf, die für die Phase G

III A1 typisch ist5'?s.

Bronzeperlen als Ohrschmuck scheinen lange Zeit
praktisch ausschliesslich auf Como und Umgebung be-

schränkt zu sein. Deshalb konzentrieren sich die Tes-

siner Stücke auch auf den Sottoceneri (Pregassona, Vi-
arnetto, Grab 2 tndPazzallo). Eine einzige Perle in G
III A1-Form stammt aus Cerinasca d'Arbedo5zs. Im So-

praceneri und im Misox sind erst die stark geschwun-

genen G III A3-Formen verbreitet, so in den Gräber-

feldern von Gudo und Cerinasca d'Arbedo53o. Die
Stücke aus dem Depot von Arbedo könnten deshalb

als <<Fremdstücke> aus der Gegend von Como inter-
pretiert werden. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass

im Depot selbst eine weitere Bronzeperle Nr. 2443

liegt, die noch die Gussnähte und Spuren der Bearbei-

tung zeigt. Es ist nicht zu entscheiden, ob dieses Stück

aus einer Comasker Werkstätte als Altmaterial nach

Arbedo gelangte oder ob in Arbedo selbst Bronzeper-

len hergestellt wurden.

4.2.2.24. Toilettbesteck ( Nr. 803-B0B)

Die zwei vorhandenen Rähmchen dienten wohl als

Aufhänger für Toilettbesteck. Bronzenes Toilettbe-
steck mit Rähmchen gibt es seit der Phase Tessin B'
In Tessin C werden die Rähmchen massiver und sind

oft mit zahlreichen Kreisaugenpunzen verziert' Gesi-

cherte Komplexe der Phase Tessin C stammen aus Dal-
pe, Castaneda und Cademario. Einige Exemplare aus

den <Tessiner Gräberfeldern>> lassen sich ihnen an-

schliessen53r. Aus der Lombardei kenne ich nur die Ex-

emplare von Palestro und Cunrado532.

Nr. 803 findet ein gutes Vergleichsstück im
Rähmchen mit dünnem, geknotetem Toilettbesteck aus

512 Dalpe, Vidresco, Grab l: Primas 1910,Taf.34,20;Grab2:ebd.,Taf.
33,F1.

513 De Marinis/Gu5tin 1915, 248 Fig. l0,zweituntersre Reihe, ganz rechts.
5 14 Rebato, Grab 95: Not. Scavi Ant. 1922,28f.; Fig. 26. - Ranäi, Grab 14:

Frey 1969, 93,Taf.2.3, bes. 3,1. Nähere Angaben zum Grab fehlen.
515 Hierzu und zum folgenden Primas 1970, 48.88.93.95. Verbreirungs-

karte bei Lunz 1914, 135 (Liste); Taf. 84,B, ohne die Stticke von pär-
re, Scuol und Mels. - Nachträge: Mesocco, Coop, Grab l0: Schwarz
1911,39, oben rechts. - Mels: Nagy 1996, Taf. 1,13. - <Wallis>:
Kantonsmuseum Sitten, Nr. 699b. Freundliche Mitteilung von Frau
Dr. B. Schmid-Sikimii.

516 Schmid-Sikimii 1991, 386-338; 395 Fig. 18. Grundlage: G. Mans-
feld, Späthallstattzeitliche Kleinfunde von Indelhausen (Kr. Mtinsin-
gen). Zur Geschichte einiger Schmuckformen. Fundber. Schwaben
N.F. 19, 1971,89-117.
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517 Cerinasca d'Arbedo, Grab 65: Ulrich 1914, Taf. XVIII,l6. - Casta-
neda: unpubliziert. Freundliche Mitteilung von lic. phil. P Nagy.

518 Este, Capodaglio, Gräber 31: Frey 1969, Taf . 33,22;Rebato, Giäb t :

Not. Scavi Ant. XIX, 1922, 4.6 Fig. 2, insgesamr 17 Srück; Alfon-
si, Grab 3: Este I, Taf. 253,13; Muletti Prosdocimi, Grab 254: ebd.,
Taf. 243,18; Ricovero, Crab 212: ebd., Taf. 136,54. - S. Polo (?):
pqi !91 feno nel Reggiano, Nr. 1337. - Obervintl/Vandoies di Sopra:
Winkler 1950, Taf. I, 6. - Fliess: Sydow 1995, 46; Taf. 41,[88.
1 89.335.

5 I 9 Gräber S 4'1 4.496.619.643.653.661.664.7 05 j7 06.7 29.818.912.9s5.
I 008. I I 4 1. I I 93. I 484.1 496. 1 5 59. 1 586.2097 .21 18.2221 ; Grab 1 4 (19 57 ).520 Dazu gehören auch die von Sydow 1995, 46 zitierten Stücke von
Pfatten/Vadena.

521 De Marinis 1981, Taf. 19,3.
522 Uhich 1914, Taf. VII,5.

529 Pregassona: Primas 1970, Taf. 48,2. - Pazzallo: ebd., Taf. 46,4- -
Cerinasca d'Arbedo: SLMZ, 12120; Ulrich 1914, Taf. XVi,20 (mo-

dern an Halsring aufgefädelt).
530 Gudo, Gnber 232.2h.273: Fotoalbum Gudo im SLMZ; Grab 213:

Baserga 1911, 111f.119 Fig. 105. - Cerinasca d'Arbedo, Grab 13:

SLMZ, 11942.
531 Allgemein: Primas 1970, 52.55.58. - Dalpe, Vidr91co, Grab 2: ebd',

T^f: 34,9. Castaneda, Haus Luzzi, Grab I (1976): Archäologie
Graubünden, 107 Abb. 6,24.25. Cademario, Forcora, Grab 25: Pri-
mas 1970, Taf. 28,B4. - Wie Castaneda: Cednasca d'Arbedo, Grab
23: SLMZ, 119'76. - Wie Cademario: ebd., Glab 71: SLMZ 12299
(2 Ex.); Ulrich 1914, Taf. XVI,i5.

532 Palestio: P Castelfranco, Corredo da toeletta di Rebbio (Como). Bull'
Paletn. Italiana XXVI, 1900, 24-33,bes.25 Fig. 1. - Cunrado: G.

Baserga, Ritrovamenti della prima etä del ferro a Cunrado. In: Mu-
nera. F.accolta di scritti in onbre di Antonio Giussani (Milano 1944)

57-60; Taf. I; Fig. 1.
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an der Ose starke Abnutzungspuren, bei Nr. 784 dürf-
te die Öse sogar durchgescheuert sein.

Zwei Grabinventare von Dalpe belegen die lange
Laufzeit dieser Anhänger im Tessin, von Tessin
A-C5r2. In der Phase Tessin D scheinen sie nicht mehr
vorzukommen. Einen Terminus ante liefert auch das
Depot von Parre, das in der Phase G II B in den Bo-
dsn ksrnst:. Einen weiteren Zeitansatz gibt das unpu-
blizierte Grab von Este, fondo Rebato, Grab 95, das
wegen der Navicellafibel und der rot-schwarz gebän-
derten Gefzisse wohl ins 6. Jh. v.Chr zu stellen ist. Aus
Randi, Grab 14 stammt eine Anhängergruppe, doch
wird das Grab von Frey in seine Phase Este Il-früh (8.
Jh.) datiert. Da Zwischenglieder zwischen dem 8. und
dem gut belegten 6. Jh. fehlen, wäre abzuklären, ob
das Stück tatsächlich zum Grab gehört oder ob
nachträglich - wie in Este mehrfach belegt - Kom-
plexe vermischt wurdens14.

Der Verbreitungsschwerpunkt der vierpassförmigen
Anhänger liegt eindeutig im Tessin, und zwar im Sopra-
ceneri, wo sie einen Bestandteil der Frauentracht bilde-
ten5rs. Im Sottoceneri und in der angrenzenden Lombar-
dei findet sich dieser Anhängertyp nicht, mit Ausnahme
des Stticks aus dem Depot von Parre. Von weiter östlich
sind Anhängergruppen aus Este und Cles, Einzelstücke
aus Melaun/Meluno und aus dem Depot von Ober-
vintl/Vandoies di Sopra (Abb. 41, 3171)bekannr. Ein Ein-
zelstück stammt je von Scuol, Russonch im Unterengadin
und von Mels, Castels, eine Anhängergruppe aus dem
Wallis. Primas dachte wegen des frühen Auftretens im
Grab 14 von Este, Randi an eine östliche Form, welche
man im Tessin zu Beginn des 6. Jh. neben anderen öst-
lichen Formen übernommen hätte. Die fehlenden Zwi-
schenstücke zwischen dem 8. und 6. Jh. in Este sowie
die grosse Fundmenge im Sopraceneri sprechen aber für
den Tessiner Ursprung dieses Anhängertyps.

4.2.2.19. Kugelanhcinger (Nr. 7 B5-7 87 )

Die Nr. 785 und 786 besitzen einen Kugeldurch-
messer von 1,7 cm, Nr. 787 von 1 cm. Von den bei-

den grösseren ist nur je eine Hälfte erhalten geblieben,
ihr Zentrum ist zudem eingeschlagen. Der kleinere ist
einfach aufgebogen und flachgedrückt.

Kürzlich hat Schmid-Sikimiö die Kugelanhänger
von Mesocco und Tamins besprochen und sie alsZeug-
nis der Kontakte des Alpenraums mit der Zone nörd-
lich der Alpen interpretiertsre. Ihre auf Mansfeld
zurückgehende Verbreitungskarte zeigt neben Mesoc-
co nur zwei <<Ausreisser>> südlich der Alpen (S. Lu-
cialMost na Soöi und Vaöe). Die Durchsicht des pu-
blizierten Materials zeigt jedoch, dass Kugelanhänger
auch südlich der Alpen weit verbreitet sind. Aus dem
Tessin stammt ein Exemplar aus Cerinasca d'Arbedo,
in Castaneda finden sich weitere Beispielssr. In Este
gibt es zahlreiche Stücke, je eines stammt aus S. Po-
lo, Campo Servirola(?) und aus dem Depotfund von
Obervintl/Vandoies di Sopra und drei aus dem Depot
von Fliesss's. Die publizierten Gräber von S. Ltcial
Most na Soöi zeigen die Häufigkeit und die Variati-
onsbreite der Kugelanhängersre. Datiert werden sie in
die Phasen SL IIa2-IIb. Daneben gibt es zahlreiche
weitere Varianten, so mit breitem Rand (teilweise ver-
nietet) oder in Tropfenform. Oft sind diese Anhänger
etwas grösser und werden von einem zentralen Niet
zusammengehalten520. Die Kugelanhänger sind also ei-
ne Schmuckform, die nördlich und südlich der Alpen
verbreitet ist. Das <<wer war zuerst?>> kann momentan
nicht gelöst werden, da sie beidseits der Alpen wohl
etwa gleichzeitig auftreten. Ihre Laufzeit scheint in S.
Lucia/Most na Soöi mit der Phase SL IIb (entspricht
Tessin C/G III ,{1) zu enden, im Tessin laufen sie aber
bis in die Latd,ne-Zeit.

4.2.2.20. Knöpfe (Nr 7BB.7B9)

Das einzige, praktisch identische Vergleichsstück
für Nr. 788 stammt aus Grab 12 von Brembate Sotto,
das in die Phase G III Al dsllsgszr. Nr. 789 mit ge-
wölbtem Kopf und zwei Löchern findet einen guten
Vergleich in der <Gürtelgarnitur>> aus 38 solchen
Knöpfen aus Grab 62 von Qsslignsszz.

4.2.2.21. Zwecken (Nr 790-792)

Die Nr. 79O :und 791 zeigen einen konischen, im

ouerschnitt ovalen Hut mit einem doppelkonischen'

Jen abgerundetem Aufsatz. Sehr gute Vergleichs-

,,tt"t" mit denselben Grundmassen stammen aus Ce-

t.inur"u d'Arbedo, ähnliche Stücke aus Alessandria und
-Corruno 

Belbo im Piemontszz. Nt' J92 ist ringförmig'

Dieser Zwecken- oder Zietnageltyp findet sich sowohl

in reichen Ha C- als auch Ha D-zeitlichen Wagengrä-

bern, so beispielsweise im <<Fürstengrab>> von Vix oder

in der <Tomba del Carro> von Como, Ca' Morta, aber

auch in Gräbern ohne Wagen, wie Grab 60 von Imo-

la, Montericcosz+.

4.2.2.22. Aufsätze (Nr. 793-795)

Die drei Aufsätze zeigen dieselbe Grundform: ei-

nen hohlen, konischen Körper mit einer Abschluss-

platte am schmaleren Ende. Während bei den Nr. 793

und 795 ein Stift durch den Körper führt, befindet sich

bei Nr. 194 eine Öse auf der Innenseite des Bodens'

Die Verwendung dieser Aufsätze ist unbekannt. Bei

den beiden Exemplaren mit Stiften wäre beispielswei-
se an die Endstücke von Stöcken oder Stäben zu den-

ken. Vergleichsstücke aus dem Golaseccagebiet kenne

ich nur aus Castaneda und dem Depot von Como,

Prestino (1983;"s. Aus dem Ensemble von Prestino

stammt ein Rohguss eines Aufsatzes wie Nr. 795. Par-

allelen finden sich in S. Polo, Campo Servirola(?), Bis-
mantova und Umgebung(?) und im Depot von Ober-
vintl/Vandoies di Sopra (Abb. 41, 32271"u.

4,2.2.23. Bronzeperlen ( N r. 796-802 )

Sieben Fragmente stammen von Bronzeperlen, wo-
bei nur Nr. 801 ihre Grundform bewahrt hat. Die übri-
gen sind stark zerstört und verbogen. Ihre Klassierung
folgt der von De Marinis ausgearbeiteten Typologie52T:

523 Cerinasca d'Arbedo, Grab 162: SLMZ, 12804 (6 Ex.). - Alessand-
ria, Villa del Foro: Stud. Etruschi LIII, 1985, 424 Fi9.39,24. - Cos-
sano Belbo, Scorrone-Cascina del Vedovo: Quad. Soprintend Arch.
Piemonte 12, 1994, Taf. XCIII,l8. Die Stücke beidesmal fälschli-
cherweise als Körbchenanhänger gedeutet.

524 Eggßrance-Lanord 1987,145-1'79, bes. 168 Abb. 17,11; 169 Anm.
86. - Como: Baserga 1929,33.39 Fig. 71 b; Saronio 1968/69' 67
Fig. 6. - Imola: von Eles Masi 1981,112, Taf. 58, 60.23. - Dieser
Ziernageltyp ist seit der Bronzezeit bekannt: Müller-Karpe 1959' Taf.
t56,46.

525 Castaneda: Freundliche Mitteilung von lic. phil. P Nagy. - Como,
Prestino: Como fra Etruschi e Celti, 130 Nr. 22. Entspricht 461511.

526 S. Polo und Bismantova (Herkunft nur teilweise gesichert): Etä del
feno nel Reggiano, Nr. 1424-1434. - Obervintl/Vandoies di Sopra:
Winkler 1950, Nr. 242 (Rohguss).

52'7 De Marinis 1981,232-234.
528 Como Ca' Morta, Grab YIIIll926: De Marinis 1981, Taf. 31,8; T.

del Caro: ebd., Taf. 28,5. - Civiglio, Grab III/1878: ebd., Taf' 13,6.

Die Nr. 796-198 gehören zu Perlen mit sehr gros-

ser Öffnung, die nach G II A oder G II A/B datieren.

Nr. 799 zeigt eine kleine Öffnung und einen stark

doppelkonischen Körper und gehört in die Phase Tes-

sin B/G II B. Die übrigen weisen eine langgestreckte,

leicht doppelkonische Form auf, die für die Phase G

III A1 typisch ist5'?s.

Bronzeperlen als Ohrschmuck scheinen lange Zeit
praktisch ausschliesslich auf Como und Umgebung be-

schränkt zu sein. Deshalb konzentrieren sich die Tes-

siner Stücke auch auf den Sottoceneri (Pregassona, Vi-
arnetto, Grab 2 tndPazzallo). Eine einzige Perle in G
III A1-Form stammt aus Cerinasca d'Arbedo5zs. Im So-

praceneri und im Misox sind erst die stark geschwun-

genen G III A3-Formen verbreitet, so in den Gräber-

feldern von Gudo und Cerinasca d'Arbedo53o. Die
Stücke aus dem Depot von Arbedo könnten deshalb

als <<Fremdstücke> aus der Gegend von Como inter-
pretiert werden. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass

im Depot selbst eine weitere Bronzeperle Nr. 2443

liegt, die noch die Gussnähte und Spuren der Bearbei-

tung zeigt. Es ist nicht zu entscheiden, ob dieses Stück

aus einer Comasker Werkstätte als Altmaterial nach

Arbedo gelangte oder ob in Arbedo selbst Bronzeper-

len hergestellt wurden.

4.2.2.24. Toilettbesteck ( Nr. 803-B0B)

Die zwei vorhandenen Rähmchen dienten wohl als

Aufhänger für Toilettbesteck. Bronzenes Toilettbe-
steck mit Rähmchen gibt es seit der Phase Tessin B'
In Tessin C werden die Rähmchen massiver und sind

oft mit zahlreichen Kreisaugenpunzen verziert' Gesi-

cherte Komplexe der Phase Tessin C stammen aus Dal-
pe, Castaneda und Cademario. Einige Exemplare aus

den <Tessiner Gräberfeldern>> lassen sich ihnen an-

schliessen53r. Aus der Lombardei kenne ich nur die Ex-

emplare von Palestro und Cunrado532.

Nr. 803 findet ein gutes Vergleichsstück im
Rähmchen mit dünnem, geknotetem Toilettbesteck aus

512 Dalpe, Vidresco, Grab l: Primas 1910,Taf.34,20;Grab2:ebd.,Taf.
33,F1.

513 De Marinis/Gu5tin 1915, 248 Fig. l0,zweituntersre Reihe, ganz rechts.
5 14 Rebato, Grab 95: Not. Scavi Ant. 1922,28f.; Fig. 26. - Ranäi, Grab 14:

Frey 1969, 93,Taf.2.3, bes. 3,1. Nähere Angaben zum Grab fehlen.
515 Hierzu und zum folgenden Primas 1970, 48.88.93.95. Verbreirungs-

karte bei Lunz 1914, 135 (Liste); Taf. 84,B, ohne die Stticke von pär-
re, Scuol und Mels. - Nachträge: Mesocco, Coop, Grab l0: Schwarz
1911,39, oben rechts. - Mels: Nagy 1996, Taf. 1,13. - <Wallis>:
Kantonsmuseum Sitten, Nr. 699b. Freundliche Mitteilung von Frau
Dr. B. Schmid-Sikimii.

516 Schmid-Sikimii 1991, 386-338; 395 Fig. 18. Grundlage: G. Mans-
feld, Späthallstattzeitliche Kleinfunde von Indelhausen (Kr. Mtinsin-
gen). Zur Geschichte einiger Schmuckformen. Fundber. Schwaben
N.F. 19, 1971,89-117.
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517 Cerinasca d'Arbedo, Grab 65: Ulrich 1914, Taf. XVIII,l6. - Casta-
neda: unpubliziert. Freundliche Mitteilung von lic. phil. P Nagy.

518 Este, Capodaglio, Gräber 31: Frey 1969, Taf . 33,22;Rebato, Giäb t :

Not. Scavi Ant. XIX, 1922, 4.6 Fig. 2, insgesamr 17 Srück; Alfon-
si, Grab 3: Este I, Taf. 253,13; Muletti Prosdocimi, Grab 254: ebd.,
Taf. 243,18; Ricovero, Crab 212: ebd., Taf. 136,54. - S. Polo (?):
pqi !91 feno nel Reggiano, Nr. 1337. - Obervintl/Vandoies di Sopra:
Winkler 1950, Taf. I, 6. - Fliess: Sydow 1995, 46; Taf. 41,[88.
1 89.335.

5 I 9 Gräber S 4'1 4.496.619.643.653.661.664.7 05 j7 06.7 29.818.912.9s5.
I 008. I I 4 1. I I 93. I 484.1 496. 1 5 59. 1 586.2097 .21 18.2221 ; Grab 1 4 (19 57 ).520 Dazu gehören auch die von Sydow 1995, 46 zitierten Stücke von
Pfatten/Vadena.

521 De Marinis 1981, Taf. 19,3.
522 Uhich 1914, Taf. VII,5.

529 Pregassona: Primas 1970, Taf. 48,2. - Pazzallo: ebd., Taf. 46,4- -
Cerinasca d'Arbedo: SLMZ, 12120; Ulrich 1914, Taf. XVi,20 (mo-

dern an Halsring aufgefädelt).
530 Gudo, Gnber 232.2h.273: Fotoalbum Gudo im SLMZ; Grab 213:

Baserga 1911, 111f.119 Fig. 105. - Cerinasca d'Arbedo, Grab 13:

SLMZ, 11942.
531 Allgemein: Primas 1970, 52.55.58. - Dalpe, Vidr91co, Grab 2: ebd',

T^f: 34,9. Castaneda, Haus Luzzi, Grab I (1976): Archäologie
Graubünden, 107 Abb. 6,24.25. Cademario, Forcora, Grab 25: Pri-
mas 1970, Taf. 28,B4. - Wie Castaneda: Cednasca d'Arbedo, Grab
23: SLMZ, 119'76. - Wie Cademario: ebd., Glab 71: SLMZ 12299
(2 Ex.); Ulrich 1914, Taf. XVI,i5.

532 Palestio: P Castelfranco, Corredo da toeletta di Rebbio (Como). Bull'
Paletn. Italiana XXVI, 1900, 24-33,bes.25 Fig. 1. - Cunrado: G.

Baserga, Ritrovamenti della prima etä del ferro a Cunrado. In: Mu-
nera. F.accolta di scritti in onbre di Antonio Giussani (Milano 1944)

57-60; Taf. I; Fig. 1.
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Claro, Alla Monda. Diesen Typ datierte Primas in die
Phase Tessin B533. Für Nr. 804 fehlen direkte paralle-
len. An den abgebrochenen Stellen an der Unterseite
dürften Ösen zu rekonstruieren sein, durch die ehe-
mals eine Achse lief, an welcher die einzelnen Toi-
lettbestecke hingen. Die Kreisaugenpunzen weisen auf
eine Datierung nach Tessin C. Die Nr. 805 und 806
gehören nt Pinzetten. Die Ptnzzier datiert Nr. 805
nach Tessin C, wie die Vergleichsstücke aus Castane-
da und Cademario zeigen. Die Nr. 807 und 808 sind
nicht genauer bestimmbar.

4.2.2.25. Perlen und Ringe (Nr 809-817)

Perlen und Ringe sind seit der Phase Tessin A häu-
fig, eine chronologische Gliederung ist meist nicht
möglich. So enthält beispielsweise das Tessin C-zeit-
liche Grab 1 von Dalpe, Vidresco praktisch alle im De-
pot vertretenen Perlen- und Ringtypen, so perlen wie
Nr. 809 und 810, grössere Ringe wie Nr. 813, einen
Ring mit Einlagen wie Nr. 811 und einen strichver-
zierten Ring wie Nr. 812. Ein praktisch identisches
Stück stammt aus Grab 8 von Giubiasco (1958), das
Tessin B-zeitlich ist. Die Perle mit eingeschobener Spi-
rale Nr. 809 findet ein gutes Gegenstück in Castellet-
to Ticinos34.

Einige Ringe sind stark abgenitzt, andere gebro-
chen. Nr. 812 wurde aufgebogen.

4.2.2.26. Kette (Nr Bl8)

Nr. 818 besteht aus einzelnen, aus D-förmigem
Draht zusammengebogenen Ringen. Ketten finden
sich im Golaseccagebiet hauptsächlich an Raupenfi-
beln. Diese weisen aber meist zwei Ringe pro Ketten-
glied aufs:s.

4.2.2.27. Armringe (Nr BI9-941)

117 Fragmente stammen von *Armringen>>. IJnter
diesem Begriff wurden alle Fragmente zusammenge-
fasst, welche erstens wegen ihres erhaltenen Endes mit
ganzen Exemplaren aus Grabkomplexen verglichen
werden können und zweitens Fragmente ohne erhalte-

nes Ende, welche aber anhand ihrer Grösse und Form
mit den obigen Stücken übereinstimmen. Die Gliede-
rung erfolgt nach der Gestaltung des Endes: mit pro-
filiertem Ende und Strichzier, mit profiliertem Ende
ohne Strichzier, mit spitzem Ende, mit Kugelende und
ohne erhaltenes Ende. Das zweite Gliederungskriteri-
um für die Armringe mit profiliertem Ende und Strich-
zier und die Armringe mit spitzem Ende ist die Mas-
sivität der Stücke: es werden massive, mittlere und fei-
ne Armringe unterschieden. Die Querschnitte werden
nicht für die Typologie verwendet, da sie stark vari-
ieren. Eine Ursache dafür ist die starke Abnutzung
durch das ständige Tragen.
Armring mit profiliertem Ende und
Strichzier 16

massiv l
mittel 5
fein 4

Armring mit profiliertem Ende ohne
strichzier 12

mittel 1

fein I 1

Armring mit spitzen Enden Ig
massiv z
mittel 4
fein 13

Armring, fein und unbestimmt
(zu obigen gehörig) 63
Armring mit Kugelende 1

Armring ohne erhaltenes Ende 6
profiliert 1

mit Strichgruppen 4
glatt 1

Als einziger hat sich bis jetzt De Marinis einge-
hender mit den Armringen auseinandergesetzt, wobei
sich seine Ausführungen auf die Phase G III A be-
schränken. Für die Phase G III A1 unterschied er zwei
Armringtypen mit überlappenden Enden. Typ a besitzt
Doppelkugelenden mit Strichzier und stark überlap-
pende Enden, Typ b hingegen leicht profilierte Enden,
die sich nur wenig überlappen. Typ a kommt bereits
in der Phase G II B vor, läuft aber bis in G III A1. Da-
tierte Komplexe stammen aus Civiglio, Como und Maz-
zucca di Montanasos:6. Die hier gebildeten Gruppen
der feinen und mittleren Armringe mit profiliertem
Ende mit oder ohne Strichzier entsprechen den beiden
Typen von De Marinis. Die massive Variante mit

Strichzier dürfte älter sein, was Gtab lll973 von Ci-

Iintio, das Depot von Parre und Exemplare aus Este be-

le"gentrr. Funde von Armringen des Typs a und b nach

pä Marlnls stammen weiter aus St. Niklaus, S. Polo,

Bismantova und Umgebung, Gazzo Veronese, Este und

aus dem Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra$8'

Armringe mit überlappenden, spitzen Enden finden

sich im Golaseccagebiet seit der Phase G II As:q. Aus

Tessin C/G III Al-Komplexen stammen Exemplare

von Castione, Grab 4, Cuggiono und Mesocco, Coop

Grab 2, wobei die letzteren aus Eisen sind540. Zahkei-

che Rohgüsse im Depot belegen die Produktion dieses

Armringtyps. Viele nicht näher datierbare Stücke, oft
mit eingehängten Ringen und Anhängern, stammen

aus den <<Tessiner Gräberfeldelnlvs+t. le12ierte Exsm-

plare mit Strichzier und Kreisaugen scheinen die jüng-

ste Variante (Tessin D) zu bilden542. Fragmente von

Armringen mit überlappenden, spitzen Enden finden

sich auch im Gräberfeld von Tamins543. Weitere, ver-
gleichbare Ringe sind aus dem Wallis und aus Gazzo

Veronese bekannts4.
Der Armring mit Kugelende Nr. 935 findet keinen

präzisen Vergleich. Ein ähnliches Stück liegt im De-

pot von Parre. Weitere Exemplare, die aber in Ausse-

hen und Querschnitt stärker abweichen, stammen von
Valtravaglia, S. Bernardino di Briona und Garlasco5a5.

Im Tessin sind solche Armringe unbekannt. Sie datie-
ren sicher vor die Phase Tessin C, Primas stellte die
Stücke von Valtravaglia in ihre Phase Ameno Il-spät.
Das Dekor des Kugelendes erinnert stark an die ver-
zierten Körbchenanhänger, wie sie ab der Phase Tes-

sin B/G II B vorkommensa6. Eine Herkunft aus dem
Golaseccagebiet scheint deshalb wahrscheinlich.

Für das profilierte Stück Nr. 936 kenne ich keinen
Vergleich. In der Phase Tessin D werden aber profi-
lierte Ringe in etwas abweichender Form recht häu-
figs+r. 5t. 937 findet Vergleiche in G III Al-zeitlichen
Material von Como und Cuggionss+s. Vy'shl 2n7u-

537 Civiglio: Frigerio 1974175, Taf. VIII,34. - Pame: De Marinis/Guitin
1975,248 Fig. l0,Mitte oberste Reihe. - Este: Aifonsi, Grab 8: Este
I, Taf. 258,3; Ricovero, Grab 21'l: ebd.,Taf. 144,9.

538 Typ a: St. Niklaus: JbSGUF 6'1, 1984,201 Fig. 37,5. - S. Polo und
Bismantova: Etä del ferro nel Reggiano, Nr. 1190-1194. - Gazzo
Veronese: Salzani 1988, 497 Fig.11,13. - Este: T. Palugana: Peroni
et al. 1975, Taf. XVII,7; Canevedo, Grab 270: TerLan 1976,Fig.21,9;
Ricovero, Grab 219: Este I, Taf. 148,4. - Obervintl/Vandoies di So-
pra: Winkler 1950, Taf. III,14 (Nr. 22) und Nr. 24. -Evtl. zugehörig
das Stück von Bragny-sur-Saöne: Feugöre/Guillot 1986, 180 Fig.
21,9. -Typ b: S. Polo, Campo Servirola(?): Etä del fero nel Reg-
giano, Nr. 1195. - Este: Pelä, Grab l0: Frey 1969, Taf. 30,8; Ben-
venuti 111: TerZan 1916,Fig.21,3. - Obervintl/Vandoies di Sopra:
Winkler 1950, Taf. IV3.

539 G II A: Sesto Calende, t. di guerriero B (1928): De Marinis 1975,
Taf. V,B. Como, Ca' Morta, Grab 17: Rittatore 1966,Taf. LXII. - G
II B: Mesocco, Coop, Grab 14: Schmid-Sikimiö 1991, 382 Fig. 3.

540 Castione Grab 4: SLMZ, 11674; Ulrich 1914,'laf. V,17. Mit spitz-
bodigem Körbchenanhänger Variante A (modernes Pasticcio auszu-
schliessen). - Cuggiono: De Marinis 1981, Taf. 9,13. - Mesocco: Ar-
chäologie Graubünden, 95 Abb. 7,5.

541 Cerinasca d'Arbedo, Grab'16: SLMZ, 12293; Grab 126: SLMZ,
12542; Grab 137: SLli4Z, 12584; Grab 164: SLMZ, 12814. - Moli-
nazzo d'Arbedo, Grab 51: SLI;{Z, 13245; Ulrich 1914, Taf. XX-

schliessen sind die Nr. 938-940. Nr. 938 ist etwas mas-

siver und weist eine Verbindungsstelle mit zwei Niet-
löchern auf. Nr. 939 ist aus einem Blech gearbeitet,
entspricht in der Form aber Nr. 937. Ebenfalls aus ei-
nem Blech gearbeitet ist der glatte Ring Nr. 941.

4.2.2.28. Ohrringe (Nn 942.943)

Als Ohring bezeichne ich wegen seiner Grösse und
der Öse Nr. 942, an welchen anhand des Dekors Nr.
943 angeschlossen werden kann. Vergleiche finden
sich im Gräberfeld von Valtravaglia. Neben den brei-
ten, mehruippigen Ohningen mit Haken-Ösen-Ver-
schluss finden sich auch schmalere Exemplare mit drei
Rippen ohne Verschluss54e.

4.2.2.29. Halsringe (Nr 944.945)

Nr. 944 könnte von einem Halsring stammen. Als
einziges Vergleichsstück ist der Halsring aus Grab 1

von Dalpe, Vidresco anzuführensto. Übereinstimmen-
de Details sind der umgebogene Abschluss mit Kugel
und konischem Fortsatz. Unterschiede finden sich bei
der Grösse - das vorliegende Stück ist etwas kleiner -
und beim Dekor. Während das Exemplar von Dalpe ei-

nen hohlen Fortsatz aufweist, ist er beim Stück aus Ar-
bedo massiv und mit umlaufenden Linien und einem
Kreuz verziert. Beide Halsringe finden keine Verglei-
che. Sie sind wohl als Liviner Spezialität zu betrach-
ten. Darauf weist auch die grosse Ahnlichkeit der Ab-
schlüsse mit den lokalen Fibelfüssen.

Nr. 945 besitzt im Grab 56 von Tamins einen gu-

ten Vergleich, der mit dem Fuss einer Tessin C-zeitli-
chen Sanguisugafibel mit Tonkern und Einlagen ver-
gesellschaftet ist. Grab 46 weist ebenfalls einen Hals-
ring auf, dessen Enden aber abgebrochen sind"'. Das

XII,16; Grab 56: SLMZ, 13370; Glab 76: SLMZ, 13502; Streufun-
de: SLMZ, 11465 und ohne Nr.

542 YgL Breno (Val Camonica), Grab 5: Bertolone et al. 1956151,16;
Taf. D-1, Fig.4,3.4. - P. Gleirscher, Eisenzeitliche Bronzearmreifen
aus Tirol. Schlern 60, 1986, 691-700.

543 Grab 57: Schmid-Sikimii 1991,392Fig.15. - Grab 46: ebd.,392Fig' 14.
544 Gazzo: Salzani 1988, 419 Fig. 2, 1 1. - Sitten/Sion, Rue de Lausanne

1860 und 1869 sowie Conthey, Sensine: Drack 1970, 56 Abb 43.
545 Parre: De Marinis/Gu5tin 1915,248 Fig. iO,oberste Reihe, zweiter

von rechts. - Valtravaglia, Grab XIV: Saronio 1970, Taf. IY3-5;
Grab XL: Batchvarova 1967/69, Fig. 12,8. Dazu Primas 19'70,33. -
Garlasco: Pearce 1991, Nr. 316.317. -ZlmTyp: A.C. Saltini in: Etä
del ferro nel Reggiano, 157; Anm. 168.

546 Vgl. Golasecca, loc. Lazaretto, t. anno 1886: De Marinis 1990/91,
162 Fig. 3,1 .

547 Stöckli 1975, 13 Abb.3,8.
548 Como, Ca' Morta, Grab 1890: De Marinis 1981, Taf . 22,4-6. - Cttg-

giono: ebd., Taf. 8,17.18.
549 Valtravaglia, Grab XXV: Batchvarova 196'1/69, Fig. 2,5.8; Grab

XXXIV: ebd., Fig. 8,10.12; Grab XL: ebd., Fig. 12,3.6; Grab XXII:
Saronio 1970, Taf. VIII,17.

550 Primas 1970, Tal. 34,5.
551 Grab 56: Conradin 1978, 86 Abb. 20,4 und 98 Abb 31. Glab 46:

ebd., 96f. Abb. 29.30,1.

tt7

533 Claro, Alla Monda, Grab 25: Ulrich 1914, Taf . I[I,I4. _ Ahnliche
Stücke: Cerinasca d'Arbedo, Grab 71: primas 1970, Taf.26,10. _
C-rstione, Bergämo, Grab 3: Ulrich 1914, Taf. XIII,l3; Streufund:
SLMZ, 10840.

534 Allgemein: De Marinis 1981, 235. - Dalpe: primas 1970, Taf.
34,24.8.11-14. - Giubiasco: ebd., Taf. 38,A5. _ Casrelletto Ticino,
Grab 30: Pauli 1971a,'taf.19,20.

:?t Jon Eles Masi 1986, Nr. 401-406; primas 1970, Taf. 18,D.
536 De Marinis 1981, 228.Dazu vgl. A.C. Saltini in: Etä del fero nel
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Reggiano, 158; Anm. 178. - Typ a: Como, Ca' Morta, Grab 116: De
!rqri11_s_ll-!1, Tat 24,t1-14. - Civiglio V1973: Frigerio 19i4t75,
Taf. VII.VIII. - Typ b: Como, Ca' Morta, Grab 189-0: De Marinis
1981, Taf. 22,8-19. -Mazzueca di Monranaso: ebd., Taf. 14,13_16.
- Unverzierte Armringe mit Doppelkugelende ähnlich Tvp b finden
sich schon vor der Phase G IILCI: Casielletto Ticino, Gra'b 5 l: pau-
li I97la,Taf.26,15.l7. - S. Bemardino di Briona: ebd., Taf. 41,12.
- Valtravaglia, Grab XIV: Saronio 1970, Taf. Iy6; Grab XXVII:
Batchvarova 196'7 /69, Fig. 3,1 1.



Claro, Alla Monda. Diesen Typ datierte Primas in die
Phase Tessin B533. Für Nr. 804 fehlen direkte paralle-
len. An den abgebrochenen Stellen an der Unterseite
dürften Ösen zu rekonstruieren sein, durch die ehe-
mals eine Achse lief, an welcher die einzelnen Toi-
lettbestecke hingen. Die Kreisaugenpunzen weisen auf
eine Datierung nach Tessin C. Die Nr. 805 und 806
gehören nt Pinzetten. Die Ptnzzier datiert Nr. 805
nach Tessin C, wie die Vergleichsstücke aus Castane-
da und Cademario zeigen. Die Nr. 807 und 808 sind
nicht genauer bestimmbar.

4.2.2.25. Perlen und Ringe (Nr 809-817)

Perlen und Ringe sind seit der Phase Tessin A häu-
fig, eine chronologische Gliederung ist meist nicht
möglich. So enthält beispielsweise das Tessin C-zeit-
liche Grab 1 von Dalpe, Vidresco praktisch alle im De-
pot vertretenen Perlen- und Ringtypen, so perlen wie
Nr. 809 und 810, grössere Ringe wie Nr. 813, einen
Ring mit Einlagen wie Nr. 811 und einen strichver-
zierten Ring wie Nr. 812. Ein praktisch identisches
Stück stammt aus Grab 8 von Giubiasco (1958), das
Tessin B-zeitlich ist. Die Perle mit eingeschobener Spi-
rale Nr. 809 findet ein gutes Gegenstück in Castellet-
to Ticinos34.

Einige Ringe sind stark abgenitzt, andere gebro-
chen. Nr. 812 wurde aufgebogen.

4.2.2.26. Kette (Nr Bl8)

Nr. 818 besteht aus einzelnen, aus D-förmigem
Draht zusammengebogenen Ringen. Ketten finden
sich im Golaseccagebiet hauptsächlich an Raupenfi-
beln. Diese weisen aber meist zwei Ringe pro Ketten-
glied aufs:s.

4.2.2.27. Armringe (Nr BI9-941)

117 Fragmente stammen von *Armringen>>. IJnter
diesem Begriff wurden alle Fragmente zusammenge-
fasst, welche erstens wegen ihres erhaltenen Endes mit
ganzen Exemplaren aus Grabkomplexen verglichen
werden können und zweitens Fragmente ohne erhalte-

nes Ende, welche aber anhand ihrer Grösse und Form
mit den obigen Stücken übereinstimmen. Die Gliede-
rung erfolgt nach der Gestaltung des Endes: mit pro-
filiertem Ende und Strichzier, mit profiliertem Ende
ohne Strichzier, mit spitzem Ende, mit Kugelende und
ohne erhaltenes Ende. Das zweite Gliederungskriteri-
um für die Armringe mit profiliertem Ende und Strich-
zier und die Armringe mit spitzem Ende ist die Mas-
sivität der Stücke: es werden massive, mittlere und fei-
ne Armringe unterschieden. Die Querschnitte werden
nicht für die Typologie verwendet, da sie stark vari-
ieren. Eine Ursache dafür ist die starke Abnutzung
durch das ständige Tragen.
Armring mit profiliertem Ende und
Strichzier 16

massiv l
mittel 5
fein 4

Armring mit profiliertem Ende ohne
strichzier 12

mittel 1

fein I 1

Armring mit spitzen Enden Ig
massiv z
mittel 4
fein 13

Armring, fein und unbestimmt
(zu obigen gehörig) 63
Armring mit Kugelende 1

Armring ohne erhaltenes Ende 6
profiliert 1

mit Strichgruppen 4
glatt 1

Als einziger hat sich bis jetzt De Marinis einge-
hender mit den Armringen auseinandergesetzt, wobei
sich seine Ausführungen auf die Phase G III A be-
schränken. Für die Phase G III A1 unterschied er zwei
Armringtypen mit überlappenden Enden. Typ a besitzt
Doppelkugelenden mit Strichzier und stark überlap-
pende Enden, Typ b hingegen leicht profilierte Enden,
die sich nur wenig überlappen. Typ a kommt bereits
in der Phase G II B vor, läuft aber bis in G III A1. Da-
tierte Komplexe stammen aus Civiglio, Como und Maz-
zucca di Montanasos:6. Die hier gebildeten Gruppen
der feinen und mittleren Armringe mit profiliertem
Ende mit oder ohne Strichzier entsprechen den beiden
Typen von De Marinis. Die massive Variante mit

Strichzier dürfte älter sein, was Gtab lll973 von Ci-

Iintio, das Depot von Parre und Exemplare aus Este be-

le"gentrr. Funde von Armringen des Typs a und b nach

pä Marlnls stammen weiter aus St. Niklaus, S. Polo,

Bismantova und Umgebung, Gazzo Veronese, Este und

aus dem Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra$8'

Armringe mit überlappenden, spitzen Enden finden

sich im Golaseccagebiet seit der Phase G II As:q. Aus

Tessin C/G III Al-Komplexen stammen Exemplare

von Castione, Grab 4, Cuggiono und Mesocco, Coop

Grab 2, wobei die letzteren aus Eisen sind540. Zahkei-

che Rohgüsse im Depot belegen die Produktion dieses

Armringtyps. Viele nicht näher datierbare Stücke, oft
mit eingehängten Ringen und Anhängern, stammen

aus den <<Tessiner Gräberfeldelnlvs+t. le12ierte Exsm-

plare mit Strichzier und Kreisaugen scheinen die jüng-

ste Variante (Tessin D) zu bilden542. Fragmente von

Armringen mit überlappenden, spitzen Enden finden

sich auch im Gräberfeld von Tamins543. Weitere, ver-
gleichbare Ringe sind aus dem Wallis und aus Gazzo

Veronese bekannts4.
Der Armring mit Kugelende Nr. 935 findet keinen

präzisen Vergleich. Ein ähnliches Stück liegt im De-

pot von Parre. Weitere Exemplare, die aber in Ausse-

hen und Querschnitt stärker abweichen, stammen von
Valtravaglia, S. Bernardino di Briona und Garlasco5a5.

Im Tessin sind solche Armringe unbekannt. Sie datie-
ren sicher vor die Phase Tessin C, Primas stellte die
Stücke von Valtravaglia in ihre Phase Ameno Il-spät.
Das Dekor des Kugelendes erinnert stark an die ver-
zierten Körbchenanhänger, wie sie ab der Phase Tes-

sin B/G II B vorkommensa6. Eine Herkunft aus dem
Golaseccagebiet scheint deshalb wahrscheinlich.

Für das profilierte Stück Nr. 936 kenne ich keinen
Vergleich. In der Phase Tessin D werden aber profi-
lierte Ringe in etwas abweichender Form recht häu-
figs+r. 5t. 937 findet Vergleiche in G III Al-zeitlichen
Material von Como und Cuggionss+s. Vy'shl 2n7u-

537 Civiglio: Frigerio 1974175, Taf. VIII,34. - Pame: De Marinis/Guitin
1975,248 Fig. l0,Mitte oberste Reihe. - Este: Aifonsi, Grab 8: Este
I, Taf. 258,3; Ricovero, Grab 21'l: ebd.,Taf. 144,9.

538 Typ a: St. Niklaus: JbSGUF 6'1, 1984,201 Fig. 37,5. - S. Polo und
Bismantova: Etä del ferro nel Reggiano, Nr. 1190-1194. - Gazzo
Veronese: Salzani 1988, 497 Fig.11,13. - Este: T. Palugana: Peroni
et al. 1975, Taf. XVII,7; Canevedo, Grab 270: TerLan 1976,Fig.21,9;
Ricovero, Grab 219: Este I, Taf. 148,4. - Obervintl/Vandoies di So-
pra: Winkler 1950, Taf. III,14 (Nr. 22) und Nr. 24. -Evtl. zugehörig
das Stück von Bragny-sur-Saöne: Feugöre/Guillot 1986, 180 Fig.
21,9. -Typ b: S. Polo, Campo Servirola(?): Etä del fero nel Reg-
giano, Nr. 1195. - Este: Pelä, Grab l0: Frey 1969, Taf. 30,8; Ben-
venuti 111: TerZan 1916,Fig.21,3. - Obervintl/Vandoies di Sopra:
Winkler 1950, Taf. IV3.

539 G II A: Sesto Calende, t. di guerriero B (1928): De Marinis 1975,
Taf. V,B. Como, Ca' Morta, Grab 17: Rittatore 1966,Taf. LXII. - G
II B: Mesocco, Coop, Grab 14: Schmid-Sikimiö 1991, 382 Fig. 3.

540 Castione Grab 4: SLMZ, 11674; Ulrich 1914,'laf. V,17. Mit spitz-
bodigem Körbchenanhänger Variante A (modernes Pasticcio auszu-
schliessen). - Cuggiono: De Marinis 1981, Taf. 9,13. - Mesocco: Ar-
chäologie Graubünden, 95 Abb. 7,5.

541 Cerinasca d'Arbedo, Grab'16: SLMZ, 12293; Grab 126: SLMZ,
12542; Grab 137: SLli4Z, 12584; Grab 164: SLMZ, 12814. - Moli-
nazzo d'Arbedo, Grab 51: SLI;{Z, 13245; Ulrich 1914, Taf. XX-

schliessen sind die Nr. 938-940. Nr. 938 ist etwas mas-

siver und weist eine Verbindungsstelle mit zwei Niet-
löchern auf. Nr. 939 ist aus einem Blech gearbeitet,
entspricht in der Form aber Nr. 937. Ebenfalls aus ei-
nem Blech gearbeitet ist der glatte Ring Nr. 941.

4.2.2.28. Ohrringe (Nn 942.943)

Als Ohring bezeichne ich wegen seiner Grösse und
der Öse Nr. 942, an welchen anhand des Dekors Nr.
943 angeschlossen werden kann. Vergleiche finden
sich im Gräberfeld von Valtravaglia. Neben den brei-
ten, mehruippigen Ohningen mit Haken-Ösen-Ver-
schluss finden sich auch schmalere Exemplare mit drei
Rippen ohne Verschluss54e.

4.2.2.29. Halsringe (Nr 944.945)

Nr. 944 könnte von einem Halsring stammen. Als
einziges Vergleichsstück ist der Halsring aus Grab 1

von Dalpe, Vidresco anzuführensto. Übereinstimmen-
de Details sind der umgebogene Abschluss mit Kugel
und konischem Fortsatz. Unterschiede finden sich bei
der Grösse - das vorliegende Stück ist etwas kleiner -
und beim Dekor. Während das Exemplar von Dalpe ei-

nen hohlen Fortsatz aufweist, ist er beim Stück aus Ar-
bedo massiv und mit umlaufenden Linien und einem
Kreuz verziert. Beide Halsringe finden keine Verglei-
che. Sie sind wohl als Liviner Spezialität zu betrach-
ten. Darauf weist auch die grosse Ahnlichkeit der Ab-
schlüsse mit den lokalen Fibelfüssen.

Nr. 945 besitzt im Grab 56 von Tamins einen gu-

ten Vergleich, der mit dem Fuss einer Tessin C-zeitli-
chen Sanguisugafibel mit Tonkern und Einlagen ver-
gesellschaftet ist. Grab 46 weist ebenfalls einen Hals-
ring auf, dessen Enden aber abgebrochen sind"'. Das

XII,16; Grab 56: SLMZ, 13370; Glab 76: SLMZ, 13502; Streufun-
de: SLMZ, 11465 und ohne Nr.

542 YgL Breno (Val Camonica), Grab 5: Bertolone et al. 1956151,16;
Taf. D-1, Fig.4,3.4. - P. Gleirscher, Eisenzeitliche Bronzearmreifen
aus Tirol. Schlern 60, 1986, 691-700.

543 Grab 57: Schmid-Sikimii 1991,392Fig.15. - Grab 46: ebd.,392Fig' 14.
544 Gazzo: Salzani 1988, 419 Fig. 2, 1 1. - Sitten/Sion, Rue de Lausanne

1860 und 1869 sowie Conthey, Sensine: Drack 1970, 56 Abb 43.
545 Parre: De Marinis/Gu5tin 1915,248 Fig. iO,oberste Reihe, zweiter

von rechts. - Valtravaglia, Grab XIV: Saronio 1970, Taf. IY3-5;
Grab XL: Batchvarova 1967/69, Fig. 12,8. Dazu Primas 19'70,33. -
Garlasco: Pearce 1991, Nr. 316.317. -ZlmTyp: A.C. Saltini in: Etä
del ferro nel Reggiano, 157; Anm. 168.

546 Vgl. Golasecca, loc. Lazaretto, t. anno 1886: De Marinis 1990/91,
162 Fig. 3,1 .

547 Stöckli 1975, 13 Abb.3,8.
548 Como, Ca' Morta, Grab 1890: De Marinis 1981, Taf . 22,4-6. - Cttg-

giono: ebd., Taf. 8,17.18.
549 Valtravaglia, Grab XXV: Batchvarova 196'1/69, Fig. 2,5.8; Grab

XXXIV: ebd., Fig. 8,10.12; Grab XL: ebd., Fig. 12,3.6; Grab XXII:
Saronio 1970, Taf. VIII,17.

550 Primas 1970, Tal. 34,5.
551 Grab 56: Conradin 1978, 86 Abb. 20,4 und 98 Abb 31. Glab 46:

ebd., 96f. Abb. 29.30,1.
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533 Claro, Alla Monda, Grab 25: Ulrich 1914, Taf . I[I,I4. _ Ahnliche
Stücke: Cerinasca d'Arbedo, Grab 71: primas 1970, Taf.26,10. _
C-rstione, Bergämo, Grab 3: Ulrich 1914, Taf. XIII,l3; Streufund:
SLMZ, 10840.

534 Allgemein: De Marinis 1981, 235. - Dalpe: primas 1970, Taf.
34,24.8.11-14. - Giubiasco: ebd., Taf. 38,A5. _ Casrelletto Ticino,
Grab 30: Pauli 1971a,'taf.19,20.

:?t Jon Eles Masi 1986, Nr. 401-406; primas 1970, Taf. 18,D.
536 De Marinis 1981, 228.Dazu vgl. A.C. Saltini in: Etä del fero nel

116

Reggiano, 158; Anm. 178. - Typ a: Como, Ca' Morta, Grab 116: De
!rqri11_s_ll-!1, Tat 24,t1-14. - Civiglio V1973: Frigerio 19i4t75,
Taf. VII.VIII. - Typ b: Como, Ca' Morta, Grab 189-0: De Marinis
1981, Taf. 22,8-19. -Mazzueca di Monranaso: ebd., Taf. 14,13_16.
- Unverzierte Armringe mit Doppelkugelende ähnlich Tvp b finden
sich schon vor der Phase G IILCI: Casielletto Ticino, Gra'b 5 l: pau-
li I97la,Taf.26,15.l7. - S. Bemardino di Briona: ebd., Taf. 41,12.
- Valtravaglia, Grab XIV: Saronio 1970, Taf. Iy6; Grab XXVII:
Batchvarova 196'7 /69, Fig. 3,1 1.



Grab von Dalpe zeigt, dass in der Leventina mit an-
deren Schmuckformen gerechnet werden muss, als
man sie aus den Gräberfeldern aus der Umgebung von
Bellinzona kennt. Beide Halsringfragmente könnten
also aus dieser Zone stammen, Nr. 945 möglicherwei-
se sogar aus Graubünden (vgl. Kap IL2.4.).

Fehlen von verzierten Stücken, die im Tessin und im
Misox recht häufig sindsss. Das Verbreitungsgebiet die-
ses Gürteltyps ist von Primas und De Marinis umriS-
sen worden. Der Schwerpunkt liegt im Golaseccage-
biet, wobei eine zweite Konzentration in der Emilia
festzustellen ists56.

von Giubiasco aber noch Punkte zwischen den Spei-

chen. Diesen beiden kann noch Nr. 1507 beigestellt

i""ra"n, ein ovales Flickblech' das aus einer Gürtel-

blechhälfte gearbeitet ist. Deutlich erkennbar - obwohl

äu, Stti.t nachträglich ausgetrieben wurde - sind die

beiden Rhombenbänder und der Rest eines Radmotivs'

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Nr'

1507 zt Nr. 955 gehörte. Mit diesen zwei oder drei

Exemplaren fassen wir eine ganz spezielle Gürtel-

blech-Variante, die wegen ihrer grossen Ahnlichkeit

wohl einer einzigenWerkstatt (oder einem Meister) zu-

geschrieben werden kann. Nach Primas gehört das

Stu.k uon Giubiasco in Form und Dekor zu den älte-

sten Gürtelblechen im Tessin und datiert in die Phase

Tessin A. Die Stücke aus Arbedo sind ihm anzu-

schliessen. Die Dekormotive und ihre Herkunft wur-

den ebenfalls von Primas diskutierts5e.

Wohl auch von einem Gürtelblech stammt Nr. 956.

Zv ldentifizierung kann nur das Dekor beigezogen

werden. Charakteristisch sind die von kleinen Punkt-

reihen gesäumte Buckelreihe sowie der mit drei Punkt-

kreisen umgebene, isoliert stehende Buckel. Die glei-

che Kombination und Machart zeigen die wohl Tessin

B-zeitlichen Gürtelbleche von Cerinasca d'Arbedo,
Claro, Alla Monda und Gudo56o.

Yerzierte Gürtelbleche bilden eine Eigenart des So-

praceneri und sind sonst im Golaseccagebiet nicht ver-

breitet. Ausreisser stammen aus dem Depot von Ober-

vintl/Vandoies di Sopra (Abb. 41, 3173) und Tirano im
Veltlin (Valtellina)s6r. Letzteres findet einen so guten

Vergleich im wohl Tessin C-zeitlichen Gürtelblech von

Giubiasco, Grab 26I, dass man auch hier an Produkte

einer einzigen Werkstatt denken möchte.
Formal eng an die Tessiner Gürtelbleche anzu-

schliessen sind die Güftelbleche aus dem Alpenrheintal
und dessen Einzugsbereich'e'. Dazu gehören die bei-
den, aus Ha D1-zeitlichen Grabkomplexen stammen-
den Stücke von Bodolz (Ldk. Lindau) und vom Mag-
dalenenberg, Grab 96563. Anzuschliessen sind die drei
Gürtelblechfragmente aus dem Gräberfeld von Tamins
(Gräber 32, 54 und Fragment zwischen Grab 53 und
54), welche Conradin als unverziert angabs64. Die Bei-
funde und die unterschiedliche Lage der Gräber 32und
54 im Gräberfeld sprechen für eine unterschiedliche
Datierung (Grab 32: Tessin A, Grab 54: Tessin B oder
gsos). Der Depotfund von Fliess enthielt sechs Gürtel-

559 Primas 1970,48f.66f.88.93. -Zum zentralen, kreuzförmigen Motiv
vgl. auch das Stück von Giubiasco, Grab 14 (ebd.,74 Abb. 23) der
Phase Tessin B.

560 Cerinasca d'Arbedo, Grab l1: SLMZ, 11932. - Claro, Alla Monda,
Grab 13: Ulrich 1914, Taf. II,10. -Gudo, Grab 112: Baserga 1911'
126 Fig. 124.

561 Obervintl/Vandoies di Sopra: Winkler 1950, Nr. 219;Taf. XV'2' -
Tirano: R. Poggiani Kellei in: Valtellina e mondo alpino, 63-65; Fig.
67.68. Primas 1970, 74;Taf.35,C.

562 Primas 1910,93.146; Taf. 54. - Schmid-Sikimii 1991, 388-390; 396
Fig. 19.

blechfragmente, welche Sydow anhand ihrer Form und

Verzierung von den übrigen abtrennte (<Gruppe 6>)

und anhand formaler Vergleiche dem Alpenrheintal zu-

wies. Dies bestätigt das Fragment aus Tamins, Grab

32.Es ist nämlich verziert: entlang der Mittelrippe lau-

fen schräge, tief eingehauene Kerben, wie auf dem

Fliesser Gürtelblech Nr. 266 (ähnliches Dekor: Nr.

I48.332.368). Sydow bemerkte die Gemeinsamkeiten
zwischen der oben umschriebenen Gruppe und den

Tessiner Gürtelblechen, wollte eine direkte Abhängig-
keit aber aus chronologischen Gründen und wegen der

Annahme eines <<Zentrums>> (Ausgangspunkts) im
Ostalpenraum ausschliesssnsoo. Dieser Meinung ist ei-

niges entgegenzuhalten. Erstens ist nochmals die gros-

se Ahnlichkeit der oben beschriebenen Gruppe und

der Tessiner Gürtelbleche zu unterstreichen. Hierzu
gehört die Form, die Art der Befestigung am Leder-

gurt, der aufgebogene Rands67, die plastische Mittel-
rippe und die flächendeckende Verzierung. Auch bei

den Kompositionen und Motiven lassen sich

Berührungspunkte feststellen (s.u.). Als zweites gilt es,

die chronologischen Differenzen zu behandeln. Dass

es im Tessin nur wenige, zu den meisten Stücken der

obigen Gruppe zeitgleiche Gürtelbleche gibt, ist dar-

a:uf zvickzuführen, dass es im bekannten Tessiner

Fundmaterial allgemein nur sehr wenige Tessin A-zeit-
liche Komplexe (und wohl auch Funde) gibt. Grab 2

von Giubiasco darf deshalb nicht als Einzelfall ge-

wertet werden. Ob hinter diesen Gürtelblechen ein

noch unbekanntes und insbesondere weit entferntes
<<Zentrüm>> steht, möchte ich bezweifeln. Erstens feh-

len konkrete <Vorläufer> im Ostalpengebiet und zwei-
tens kennen wir kaum Material des 7. Jh. v.Chr. im
Tessin und im Alpenrheintal, so dass eine lokale Ent-

wicklung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Gür-
telbleche des Alpenrheintales und des Sopraceneri las-

sen sich also durchaus in einen engen Zusammenhang

stellen.
Abschliessend sei angemerkt, dass die <<Tessiner

Gürtelbleche>> gar keine sehr homogene Gruppe bil-
den. Neben den gut bekannten breiten, blattförmigen
Stücken mit meist mehreren Rippen gibt es auch be-

deutend kleinere, rhombische Gürtelbleche mit einer

Mittelrippes68. Diese lassen sich von ihrer Form her mit
den Fliesser Blechen gut vergleichen. Ebenfalls wenig
einheitlich ist die Verzierung, sowohl was das Dekor

563 Bodolz: Kossack 1959, 163 Abb. 26,1. - Magdalenenberg: K. Spind-
ler, Magdalenenberg IV (Villingen-Schwenningen 197 6) Taf . 22'4'

564 Conradin 1978,90 Abb. 24;98 Abb. 3l; 100 Abb. 33. - Zu einem
Gürtelblech evtl. auch der massive Niet aus Grab 6: Conradin 1978,

98 Abb. 3l; Schmid-Sikimii 199i, 390 Fig. 11.

565 Schrnid-Sikimii 1991. 394-39'7.
566 Sydow 1995,2'7.
56'1 Der Rand ist entgegen der Anmerkung von Sydow 1995,21 in rler

Regel aufgebogen.
568 Pliiras tgJO, Taf. 23,810;24,D1.E; 35,C; 41,A1.DI. - Sonderfor-

men: ebd., 'fiaf.22,E5 24,B1; Ulrich i914, Taf. II,l0.
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4.2.2.30. Gürtel (Nr. 946-956)

11 Fragmente stammen von Gürteln. Nach ihrer
Form werden sie in einfache Haken, Gürtelhaken und
Gürtelbleche untefteilt.

Einfache Haken (Nr. 946-948)

Die Nr. 946-948 sind einfache Haken, die sich an
ihrer Basis verbreitern und dort ein Nietloch aufwei-
sen. Es ist nicht sicher zu entscheiden, ob es sich da-
bei um einen eigenen Gürteltyp oder um reparierte Ha-
ken (vgl. Nr. 949) handelt. Aus Cerinasca d'Arbedo ist
ein ähnliches Stück aus Eisen bekanntssz.

Gürtelhaken (Nr 949-95 3 )

Die ursprüngliche Form (rechteckig oder quadra-
tisch) ist bei keinem der fünf Fragmente sicher fest-
zustellen. Die Nr. 949-95I sind nachträglich geflickt.
Beim ersten wurde der abgebrochene Haken wieder
angenietet, bei den anderen das gebrochene Blech zu-
sammengenietet. Die Grösse und die Ausgestaltung
des Hakenbereichs schwankt beträchtlich. Neben
schmalen gibt es sehr breite Stücke, neben der streng
rechteckigen Form kommen auch gerundete Kanten
vor. Bei den Nr. 951-953 sind an den Längs- und an
der hinteren Breitseite einzelne Haken erhalten, die -
ehemals fünf an der Zahl - den Gürtelhaken auf dem
Gürtel festhielten. Alle Stücke sind unverziert.

De Marinis stellte die rechteckige Form der Gür-
telhaken für die Phase G II, die quadratische Form aber
für die Phase G III A1 als typisch herausss:. Eine
Überprüfung dieser These an Tessiner und Misoxer Ma-
terial ist nur anhand von Grab 62 von Castaneda (Tes-
sin C) möglich, das aber einen rechteckigen Gürtelha-
ken enthieltss4. Die vorliegenden Stücke lassen sich
deshalb nicht genauer datieren. Beachtenswert ist das

552 Primas 1970, Taf . 26,15.
553 De Marinis 1981,235.
554 Primas 1970, Taf. 31,B3.
555 Dalpe, Vidresco,Grab2: Primas 1970, Taf.33,F2. -Mesocco, Coop,

Grab 11: Schwarz 1911,36, Nr. 11; Grab 15: Archäologie Graubün-
den, 95 Abb. '7,16. - Claro, Alta Monda, Grab 12: Ulriah 1914, Taf.
III,l1. - Castione, Bergämo, Grab 2: ebd., Taf. XII,10.
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Gürtelbleche (Nr 954-956)

Zwei der drei Fragmente sind aufwendig verziert,
eines ist glatt. Die unverzierte Nr. 954 zeigt den für
Gürtelbleche typischen, aufgebogenen Rand und eine
plastische, spitz endende Mittelrippe. Die Form dürf-
te ehemals wohl langoval gewesen sein. Unverzierte,
blattförmige Gürtelbleche aus Bronze sind mir aus
dem Tessin nicht bekannt. Den besten Vergleich, wohl
auch in bezrry auf die Form, bietet das eiserne Gürtel-
blech aus Giubiasco (1958), Grab 2. Primas stellte es
in die Phase Tessin A und an den Anfang der Gürtel-
blechentwicklung im Jsssinss;. Bei Nr. 955 ist nur die
hintere Hälfte erhalten, die Spitze, eine Befestigungs-
lasche und die zwei Befestigungsniete fehlen. Das
Stück war bereits in der Antike gebrochen und neu zu-
sammengenietet worden. Vier grob von innen nach
aussen geschlagene Nietlöcher, eines noch mit erhal-
tenem Eisenniet, zeugen davon. Ein sehr ähnliches
Stück stammt aus Grab 1 von Giubiasgesss. \ggen dem
praktisch identischen Dekor weist es auch nur eine,
dafür recht kräftige Mittelrippe auf. Die ursprüngliche
Form der Nr. 955 ist wohl ebenfalls blattförmig z'u re-
konstruieren. Der Aufbau des Dekors ist bei beiden
Stücken identisch: Den Aussenkanten entlang und
beidseits der Mittelrippe zieht sich ein Band von
Rhomben, deren äussere Ecken mit einem Punkt ver-
sehen sind. Im Zentrum der beiden Blatthälften steht
je ein kreuzartiges Gebilde mit eingerollten Linien in
den Zwickeln. Beidseitig davon finden sich Radmoti-
ve und Kreise. Zwischen beiden Blechen sind feine
Unterschiede feststellbar: So laufen beim Stück von
Arbedo die zur Mittelrippe parallelen Bänder auf dem
Befestigungsteil in rechtem Winkel zusammen,
während sie beim Blech von Giubiasco vor den Befe-
stigungsnieten enden. Anders ist auch die Verteilung
der Kreise. Beim Exemplar von Giubiasco liegen sie
in der hakenseitigen Hälfte, bei Nr. 955 in der befe-
stigungsseitigen. Die Kreise mit Punktkranz sind
gleich gestaltet, bei den Radmotiven zeigt das Stück

556 Primas 1970,93l- Taf.54. - De Marinis in: Gli Etruschi a nord del
Po I, 66; Fig. 27. Es fehlen die verzierten Exemplare aus dem Tes-
sin und dem Misox. - L Damiani in: Etä del ferro nel Reggiano, 175
Nr.1366-1381.

557 Primas 1970, 48f .; Taf . 37,6.
558 Ulrich 1914, Taf. XLII,7. - Primas 1970, 49 Taf. 35,A1.



Grab von Dalpe zeigt, dass in der Leventina mit an-
deren Schmuckformen gerechnet werden muss, als
man sie aus den Gräberfeldern aus der Umgebung von
Bellinzona kennt. Beide Halsringfragmente könnten
also aus dieser Zone stammen, Nr. 945 möglicherwei-
se sogar aus Graubünden (vgl. Kap IL2.4.).

Fehlen von verzierten Stücken, die im Tessin und im
Misox recht häufig sindsss. Das Verbreitungsgebiet die-
ses Gürteltyps ist von Primas und De Marinis umriS-
sen worden. Der Schwerpunkt liegt im Golaseccage-
biet, wobei eine zweite Konzentration in der Emilia
festzustellen ists56.

von Giubiasco aber noch Punkte zwischen den Spei-

chen. Diesen beiden kann noch Nr. 1507 beigestellt

i""ra"n, ein ovales Flickblech' das aus einer Gürtel-

blechhälfte gearbeitet ist. Deutlich erkennbar - obwohl

äu, Stti.t nachträglich ausgetrieben wurde - sind die

beiden Rhombenbänder und der Rest eines Radmotivs'

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Nr'

1507 zt Nr. 955 gehörte. Mit diesen zwei oder drei

Exemplaren fassen wir eine ganz spezielle Gürtel-

blech-Variante, die wegen ihrer grossen Ahnlichkeit

wohl einer einzigenWerkstatt (oder einem Meister) zu-

geschrieben werden kann. Nach Primas gehört das

Stu.k uon Giubiasco in Form und Dekor zu den älte-

sten Gürtelblechen im Tessin und datiert in die Phase

Tessin A. Die Stücke aus Arbedo sind ihm anzu-

schliessen. Die Dekormotive und ihre Herkunft wur-

den ebenfalls von Primas diskutierts5e.

Wohl auch von einem Gürtelblech stammt Nr. 956.

Zv ldentifizierung kann nur das Dekor beigezogen

werden. Charakteristisch sind die von kleinen Punkt-

reihen gesäumte Buckelreihe sowie der mit drei Punkt-

kreisen umgebene, isoliert stehende Buckel. Die glei-

che Kombination und Machart zeigen die wohl Tessin

B-zeitlichen Gürtelbleche von Cerinasca d'Arbedo,
Claro, Alla Monda und Gudo56o.

Yerzierte Gürtelbleche bilden eine Eigenart des So-

praceneri und sind sonst im Golaseccagebiet nicht ver-

breitet. Ausreisser stammen aus dem Depot von Ober-

vintl/Vandoies di Sopra (Abb. 41, 3173) und Tirano im
Veltlin (Valtellina)s6r. Letzteres findet einen so guten

Vergleich im wohl Tessin C-zeitlichen Gürtelblech von

Giubiasco, Grab 26I, dass man auch hier an Produkte

einer einzigen Werkstatt denken möchte.
Formal eng an die Tessiner Gürtelbleche anzu-

schliessen sind die Güftelbleche aus dem Alpenrheintal
und dessen Einzugsbereich'e'. Dazu gehören die bei-
den, aus Ha D1-zeitlichen Grabkomplexen stammen-
den Stücke von Bodolz (Ldk. Lindau) und vom Mag-
dalenenberg, Grab 96563. Anzuschliessen sind die drei
Gürtelblechfragmente aus dem Gräberfeld von Tamins
(Gräber 32, 54 und Fragment zwischen Grab 53 und
54), welche Conradin als unverziert angabs64. Die Bei-
funde und die unterschiedliche Lage der Gräber 32und
54 im Gräberfeld sprechen für eine unterschiedliche
Datierung (Grab 32: Tessin A, Grab 54: Tessin B oder
gsos). Der Depotfund von Fliess enthielt sechs Gürtel-

559 Primas 1970,48f.66f.88.93. -Zum zentralen, kreuzförmigen Motiv
vgl. auch das Stück von Giubiasco, Grab 14 (ebd.,74 Abb. 23) der
Phase Tessin B.

560 Cerinasca d'Arbedo, Grab l1: SLMZ, 11932. - Claro, Alla Monda,
Grab 13: Ulrich 1914, Taf. II,10. -Gudo, Grab 112: Baserga 1911'
126 Fig. 124.

561 Obervintl/Vandoies di Sopra: Winkler 1950, Nr. 219;Taf. XV'2' -
Tirano: R. Poggiani Kellei in: Valtellina e mondo alpino, 63-65; Fig.
67.68. Primas 1970, 74;Taf.35,C.

562 Primas 1910,93.146; Taf. 54. - Schmid-Sikimii 1991, 388-390; 396
Fig. 19.

blechfragmente, welche Sydow anhand ihrer Form und

Verzierung von den übrigen abtrennte (<Gruppe 6>)

und anhand formaler Vergleiche dem Alpenrheintal zu-

wies. Dies bestätigt das Fragment aus Tamins, Grab

32.Es ist nämlich verziert: entlang der Mittelrippe lau-

fen schräge, tief eingehauene Kerben, wie auf dem

Fliesser Gürtelblech Nr. 266 (ähnliches Dekor: Nr.

I48.332.368). Sydow bemerkte die Gemeinsamkeiten
zwischen der oben umschriebenen Gruppe und den

Tessiner Gürtelblechen, wollte eine direkte Abhängig-
keit aber aus chronologischen Gründen und wegen der

Annahme eines <<Zentrums>> (Ausgangspunkts) im
Ostalpenraum ausschliesssnsoo. Dieser Meinung ist ei-

niges entgegenzuhalten. Erstens ist nochmals die gros-

se Ahnlichkeit der oben beschriebenen Gruppe und

der Tessiner Gürtelbleche zu unterstreichen. Hierzu
gehört die Form, die Art der Befestigung am Leder-

gurt, der aufgebogene Rands67, die plastische Mittel-
rippe und die flächendeckende Verzierung. Auch bei

den Kompositionen und Motiven lassen sich

Berührungspunkte feststellen (s.u.). Als zweites gilt es,

die chronologischen Differenzen zu behandeln. Dass

es im Tessin nur wenige, zu den meisten Stücken der

obigen Gruppe zeitgleiche Gürtelbleche gibt, ist dar-

a:uf zvickzuführen, dass es im bekannten Tessiner

Fundmaterial allgemein nur sehr wenige Tessin A-zeit-
liche Komplexe (und wohl auch Funde) gibt. Grab 2

von Giubiasco darf deshalb nicht als Einzelfall ge-

wertet werden. Ob hinter diesen Gürtelblechen ein

noch unbekanntes und insbesondere weit entferntes
<<Zentrüm>> steht, möchte ich bezweifeln. Erstens feh-

len konkrete <Vorläufer> im Ostalpengebiet und zwei-
tens kennen wir kaum Material des 7. Jh. v.Chr. im
Tessin und im Alpenrheintal, so dass eine lokale Ent-

wicklung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Gür-
telbleche des Alpenrheintales und des Sopraceneri las-

sen sich also durchaus in einen engen Zusammenhang

stellen.
Abschliessend sei angemerkt, dass die <<Tessiner

Gürtelbleche>> gar keine sehr homogene Gruppe bil-
den. Neben den gut bekannten breiten, blattförmigen
Stücken mit meist mehreren Rippen gibt es auch be-

deutend kleinere, rhombische Gürtelbleche mit einer

Mittelrippes68. Diese lassen sich von ihrer Form her mit
den Fliesser Blechen gut vergleichen. Ebenfalls wenig
einheitlich ist die Verzierung, sowohl was das Dekor

563 Bodolz: Kossack 1959, 163 Abb. 26,1. - Magdalenenberg: K. Spind-
ler, Magdalenenberg IV (Villingen-Schwenningen 197 6) Taf . 22'4'

564 Conradin 1978,90 Abb. 24;98 Abb. 3l; 100 Abb. 33. - Zu einem
Gürtelblech evtl. auch der massive Niet aus Grab 6: Conradin 1978,

98 Abb. 3l; Schmid-Sikimii 199i, 390 Fig. 11.

565 Schrnid-Sikimii 1991. 394-39'7.
566 Sydow 1995,2'7.
56'1 Der Rand ist entgegen der Anmerkung von Sydow 1995,21 in rler

Regel aufgebogen.
568 Pliiras tgJO, Taf. 23,810;24,D1.E; 35,C; 41,A1.DI. - Sonderfor-

men: ebd., 'fiaf.22,E5 24,B1; Ulrich i914, Taf. II,l0.
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4.2.2.30. Gürtel (Nr. 946-956)

11 Fragmente stammen von Gürteln. Nach ihrer
Form werden sie in einfache Haken, Gürtelhaken und
Gürtelbleche untefteilt.

Einfache Haken (Nr. 946-948)

Die Nr. 946-948 sind einfache Haken, die sich an
ihrer Basis verbreitern und dort ein Nietloch aufwei-
sen. Es ist nicht sicher zu entscheiden, ob es sich da-
bei um einen eigenen Gürteltyp oder um reparierte Ha-
ken (vgl. Nr. 949) handelt. Aus Cerinasca d'Arbedo ist
ein ähnliches Stück aus Eisen bekanntssz.

Gürtelhaken (Nr 949-95 3 )

Die ursprüngliche Form (rechteckig oder quadra-
tisch) ist bei keinem der fünf Fragmente sicher fest-
zustellen. Die Nr. 949-95I sind nachträglich geflickt.
Beim ersten wurde der abgebrochene Haken wieder
angenietet, bei den anderen das gebrochene Blech zu-
sammengenietet. Die Grösse und die Ausgestaltung
des Hakenbereichs schwankt beträchtlich. Neben
schmalen gibt es sehr breite Stücke, neben der streng
rechteckigen Form kommen auch gerundete Kanten
vor. Bei den Nr. 951-953 sind an den Längs- und an
der hinteren Breitseite einzelne Haken erhalten, die -
ehemals fünf an der Zahl - den Gürtelhaken auf dem
Gürtel festhielten. Alle Stücke sind unverziert.

De Marinis stellte die rechteckige Form der Gür-
telhaken für die Phase G II, die quadratische Form aber
für die Phase G III A1 als typisch herausss:. Eine
Überprüfung dieser These an Tessiner und Misoxer Ma-
terial ist nur anhand von Grab 62 von Castaneda (Tes-
sin C) möglich, das aber einen rechteckigen Gürtelha-
ken enthieltss4. Die vorliegenden Stücke lassen sich
deshalb nicht genauer datieren. Beachtenswert ist das

552 Primas 1970, Taf . 26,15.
553 De Marinis 1981,235.
554 Primas 1970, Taf. 31,B3.
555 Dalpe, Vidresco,Grab2: Primas 1970, Taf.33,F2. -Mesocco, Coop,

Grab 11: Schwarz 1911,36, Nr. 11; Grab 15: Archäologie Graubün-
den, 95 Abb. '7,16. - Claro, Alta Monda, Grab 12: Ulriah 1914, Taf.
III,l1. - Castione, Bergämo, Grab 2: ebd., Taf. XII,10.
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Gürtelbleche (Nr 954-956)

Zwei der drei Fragmente sind aufwendig verziert,
eines ist glatt. Die unverzierte Nr. 954 zeigt den für
Gürtelbleche typischen, aufgebogenen Rand und eine
plastische, spitz endende Mittelrippe. Die Form dürf-
te ehemals wohl langoval gewesen sein. Unverzierte,
blattförmige Gürtelbleche aus Bronze sind mir aus
dem Tessin nicht bekannt. Den besten Vergleich, wohl
auch in bezrry auf die Form, bietet das eiserne Gürtel-
blech aus Giubiasco (1958), Grab 2. Primas stellte es
in die Phase Tessin A und an den Anfang der Gürtel-
blechentwicklung im Jsssinss;. Bei Nr. 955 ist nur die
hintere Hälfte erhalten, die Spitze, eine Befestigungs-
lasche und die zwei Befestigungsniete fehlen. Das
Stück war bereits in der Antike gebrochen und neu zu-
sammengenietet worden. Vier grob von innen nach
aussen geschlagene Nietlöcher, eines noch mit erhal-
tenem Eisenniet, zeugen davon. Ein sehr ähnliches
Stück stammt aus Grab 1 von Giubiasgesss. \ggen dem
praktisch identischen Dekor weist es auch nur eine,
dafür recht kräftige Mittelrippe auf. Die ursprüngliche
Form der Nr. 955 ist wohl ebenfalls blattförmig z'u re-
konstruieren. Der Aufbau des Dekors ist bei beiden
Stücken identisch: Den Aussenkanten entlang und
beidseits der Mittelrippe zieht sich ein Band von
Rhomben, deren äussere Ecken mit einem Punkt ver-
sehen sind. Im Zentrum der beiden Blatthälften steht
je ein kreuzartiges Gebilde mit eingerollten Linien in
den Zwickeln. Beidseitig davon finden sich Radmoti-
ve und Kreise. Zwischen beiden Blechen sind feine
Unterschiede feststellbar: So laufen beim Stück von
Arbedo die zur Mittelrippe parallelen Bänder auf dem
Befestigungsteil in rechtem Winkel zusammen,
während sie beim Blech von Giubiasco vor den Befe-
stigungsnieten enden. Anders ist auch die Verteilung
der Kreise. Beim Exemplar von Giubiasco liegen sie
in der hakenseitigen Hälfte, bei Nr. 955 in der befe-
stigungsseitigen. Die Kreise mit Punktkranz sind
gleich gestaltet, bei den Radmotiven zeigt das Stück

556 Primas 1970,93l- Taf.54. - De Marinis in: Gli Etruschi a nord del
Po I, 66; Fig. 27. Es fehlen die verzierten Exemplare aus dem Tes-
sin und dem Misox. - L Damiani in: Etä del ferro nel Reggiano, 175
Nr.1366-1381.

557 Primas 1970, 48f .; Taf . 37,6.
558 Ulrich 1914, Taf. XLII,7. - Primas 1970, 49 Taf. 35,A1.



als auch was die Verzierungstechniken betrifft. Zwar
scheint die Punkt-Buckel-Technik vorzuherrschen,
doch finden sich auch ziselierte und eingepunzte De-
kors; der Tremolierstich und figürliche punzen wurden
ebenfalls verwendet. Die Komposition und das Dekor
lassen Vergleiche mit den Alpenrheintaler Gürtelble-
chen zu. So ist die Komposition des Fliesser Stücks
Nr. 148 durchaus neben diejenige einiger Tessiner Gür-
telbleche zu stellen56e. Das sog. <<Malteserkreuz>> der
Nr. 267 findet zudem einen Vergleich im Gürtelblech
von Osco, auf dem u.a. auch Kreisaugenpunzen Ver-
wendung fsndsnszo. Gerade dieses Dekor zeigt, dass
solche Verzierungen über ein grösseres Gebiet ver-
breitet waren. Das <Malteserkreuz>> findet sich näm-
lich auch an einem wiederverwendeten Blechstück aus
dem Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra und in
leicht abgewandelter Form an einem Gürtelfragment
aus dem Depot von Bergisel5?r. Das gleiche phänomen
hat Sydow auch bei den figürlichen Dekors (Men-
schen, Vögel, Blüten/Rosetten) an Gürtelblechen der
<<Gruppe 1>> aus dem Depot von Fliess feststellen kön-
nen512. Die grosse Vielfalt der Tessiner Gürtelbleche im
verhältnismässig engen geographischen Raum des So-
praceneri - von den gleichzeitig getragenen rechtecki-
gen Gürtelhaken ganz abgesehen - verlangt nach Er-
klärungen. Weitergehende Untersuchungen müssten
zeigen, ob wir damit chronologische, werkstatt- oder
gesellschaftsbedingte Unterschiede fassen.

4.2.2.3L Wagenbestandteil (Nr 957 )

Ein mit Nr. 957 praktisch identisches Stück stammt
aus der <Tomba del Cano> (IIUI9Z8) von Como, Ca'
pfelfnsr:. Unterschiede zeigen sich allein in der Aus-
gestaltung von Details und im Innendurchmesser, so
dass von sicher zwei verschiedenen Wagen ausgegan-
gen werden kann, die aber aus der gleichen oder zwei
sehr nah verwandten Werkstätten stammen müssen.
Ghislanzoni interpretierte dieses Objekt auf seiner Re-
konstruktion des Wagens von Ca' Morta als Achskap-
pe des Deichselscharniers, was im Vergleich mit an-
deren späthallstattzeitlichen Wagen durchaus sinnvoll
slsshsin[:r+. Das Grab von Ca' Morta datiert in die pha-
se G III A1575. Nr. 957 is| von grosser Wichtigkeit. Es

569 Von Querlinien (Striche oder Buckel) abgetrennte Kreise oder Kreis-
gryppel (Buckel oder Kreisaugen): Primas 1970, Taf.34,1;
41,A1.C.D1.

570 Prirnas 1970, Taf.45,15.
571 Obervintl/Vandoies di Sopla: Lunz 1973,71; Taf. 1,15. _ Bergisel:

Unpubl. Mus. Ferdinandeüm Innsbruck 3064.
572 Sydow 1995, l'1-22. - Vgl. das Tessin B-zeitliche Gürrelblech von

Mesocco, Grab 9: Schwarz 19i1,38.
5'73 Pare 1992,Taf. 134,4.
574 E. Ghislanzoni, Il carro di bronzo della Ca'Morta. Riv. Arch. prov.

e Ant. Diocesi Como 99-101, 1930,3-25, bes. Taf. la,Hl. _ Vgl.
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relativiert die Einzigartigkeit des Wagens von Ca,
Morta und macht deutlich, dass wohl weitere Wagen
dieses Typs im Golaseccagebiet existierten. Dies be-
stätigen auch die Untersuchungen Pares, der zahkei-
che Eigenheiten des Wagens von Ca' Morla heraus-
strich und so eine eigenständige Wagenbautradition im
Golaseccagebiet wahrscheinlich machtesT6.

4.2.2.32. Näsel (Nr 958-1025)

Die Nägel werden nach der Form ihrer Köpfe ge-
gliedert. Nägel mit kalottenförmigem Kopf bilden die
erste Gruppe, Nägel mit anders gestaltetem Kopf die
zweite. Innerhalb der ersten Gruppe wird weiter da-
nach unterschieden, ob der Stift fest mit dem Kopf ver-
bunden ist oder ob er erst nachträglich eingesetzt wur-
de. Die erste Gruppe wird zudem nach Nägeln unter-
teilt, die ganz aus Bronze gearbeitet sind, und nach sol-
chen, deren Bronzekopf man über einen Eisenstift
goss.

Nrigel mit kalottenförmigem Kopf, Kopf und Stffi aus
Bronze (Nr 958-966)

9 Nägel gehören zu dieser Gruppe. Fünf zeigen ei-
nen grossen Kopf mit - soweit bestimmbar - 3,54 cm
Durchmesser. Der Stift besitzt einen rechteckigen
Querschnitt und ist sehr lang; beim ganz erhaltenen
Stück Nr. 960 misst er knapp 7 cm. Nr. 960 besitzt ei-
nen dickwandigen Kopf, die vier anderen einen blech-
förmigen. Bei Nr. 961 war der Rand möglicherweise
abgesetzt. Die Nr. 963-966 besitzen Kopfdurchmesser
von unter 2 cm und einen quadratischen Stiftquer-
schnitt.

Vergleichsmaterial frir Nägel gibt es im Golasecca-
gebiet praktisch nicht, da diese Objektgattung norma-
lerweise nicht in die Gräber gelangte. Als einzige
Quellen sind daher Grab 2 von Castelletto Ticino, loc.
Crocetta und die <Tomba del Carro> von Como, Ca,
Morta zu betrachten. In letzterer finden sich denn auch
gute Vergleiche für die Nägel mit Kopfdurchmesser
Dntef 2 Cm571 .

dazu den etwas älteren Wagen von Vix: Egg/France_Lanord 19g7,
157 Abb. 10,1.2; 176 Abb.24.

5-15 De Marinis 1981, 63-68.
576 Pare 1992, 82-86.129-132.
57'l Cl^stelletto lr_gr,rlo: Quad. Soprinrenclenza Arch. piemonte 7, 19gg,

7 3f .; laf . XXXIX,9- 1 8. - Como: Saronio 1968/ 69, 63 Fig. 2; 67 Fig'.
6. - Vgl. dazu die Nägel aus dern G III A2-zeitlichen Grab von Cö_
mo, Ca' Molra 114: De Marinis 1981, Taf. 3g,36_40 und die Nägel
{91{qqenq !q <Fürsrinnengrab. von Vix: Egg/France_Lanord 1957,
168 Abb. 17,8. - Guter überblick über eriüskische Br.onzenägel:
Warden 1985,94-104.

Näsel mft kalottenförmigem Kopf, Kopf aus Bronze,

Sri/r aus Eisen (Nr 967-998)

30 Nägel lassen sich sicher diesem Typ zuweisen.

Die Durchmesser der Köpfe variieren von2,l-4,4 cm,

wobei sich 18 Stücke zwischen 2,6 und 3,4 cm be-

wegen. Einige der nicht sicher zuweisbaren Kopffrag-

mente sowie die im Depot liegenden Rohgüsse zeigen,

dass auch Kopfdurchmesser von 5-8 cm vorkommen.

Die Eisenstifte besitzen praktisch immer einen qua-

dratischen Querschnitt, nur bei Nr. 2333 war er sechs-

kantig. Nicht belegt ist das Stiftende: war es spitz oder

wurde es vernietet? Nr. 994 besitzt einen bleigefüllten

Kopf, die übrigen zeigen keine Spuren einer Füllung.

In der gleichen Art hergestellt sind auch die zwei qua-

dratischen Nagelköpfe Nr. 995 und 996. Zwei Ftag-

mente von Eisenstiften (Nr. 991.998) stammen wohl

von solchen Nägeln.
Auch hier ist die Suche nach Vergleichsstücken

schwierig. Die zahlreichen Rohgüsse und die grosse

Fundmenge sprechen aber für eine lokale oder regio-
nale Produktion. Ein gutes Vergleichsstück fand sich

zudem im Gräberfeld von Brembate Sottos?8. Von aus-

serhalb des Golaseccagebietes kommen zahlreiche
Funde aus dem etruskischen RaumsTe. Ein weiteres
Stück liegt im Depotfund von Obervintl/Vandoies di
Sopra (Abb. 41,3168) und ein zerschmolzener Nagel
stammt von der Heuneburgs8o.

Die Verwendung dieser Nägel ist unklar, mögli-
cherweise dienten sie verschiedenen Zwecken. Die
grossen, sorgfältig überarbeiteten Köpfe sprechen für
die Verwendung als Ziemägel, beispielsweise an Mö-
beln. An Wagen sind sie bisher nicht belegt. Egg wies
einen Nagel von Bologna einem glatten Buckelhelm
zu. Vergleiche für bleigefüllte Nagelköpfe finden sich
zudem bei Buckelhelmen mit Kehle, doch sind diese
Köpfe immer mit einem separaten Stift am Helm be-
festigtxl.

Nägel mit kalottenförmigem Kopf, Kopf aus BronTe,
gegossen, Stift separat (Nr. 999-1001)

3 Nägel können diesem Typ zugerechnet werden,
alle mit Kopfdurchmesser 3,4 cm. Auch dieser Na-
geltyp dürfte ganz verschiedenartig eingesetzt worden
sein. Vergleiche finden sich am Wagen der <Tomba del

Carro>> in Como und an Buckelhelmen. Stücke von der
Heuneburg belegen seine allgemeine Verbreitungs82.

Fragmente von Nögeln mit kalouenförmigem Kopf (Nr
1002-101s)

14 Fragmente sind keinem der obigen Typen sicher
zuzuweisen, da das Zentrum ausgebrochen ist. Soweit
bestimmbar, schwanken die Durchmesser zwischen
3,4 und 6 cm.

Nögel mit kalottenförmigem Kopf, Kopf aus BronTe,

blechförmig, Stift separat (Nn 1016-1018)

Die drei Nägel sind sehr unterschiedlich. Nr. 1017

besitzt einen abgesetzlen Rand, bei Nr. 1016 ist die
Mitte vertieft und Nr. 1018 zeigt einen umgebogenen
Rand.

Nägel mit kalottenförmigem Kopf: Fragmentierungs-
profil

35 von 55 Nägeln mit kalottenförmigem Kopf be-

sitzen einen intakten Kopf, 5 sind zur Hälfte oder mehr
erhalten und 15 sind blosse Segmente. Der hohe An-
teil an ganzen Stücken ist darauf zurückzuführen, dass

die meisten Köpfe gegossen sind. Auf den Köpfen sind
zahheiche Beschädigungen sichtbar, die wohl bei der
Entfernung der Nägel von ihrem ursprüglichen Platz
entstanden. Bei den Nägeln mit bronzenem Stift und
Kopf versuchte man, möglichst den ganzen Nagel her-
auszuholen. Bei den Nägeln mit Bronzekopf und Ei-
senstift hingegen scheint die Gewinnung der Bron-
zeköpfe im Vordergrund gestanden zu haben, denn der
Eisenstift ist bei keinem dieser Stücke ganz erhalten
geblieben. Bei der Hälfte der Stücke fehlt er sogar

ganz, und bei den restlichen ist oft nur ein kleiner
Stummel übrig. Mindestens drei Vorgehensweisen las-
sen sich feststellen:
1. Der Schlag auf die Kalotte: Nr. 971.973.978.980.

992.999. Damit erhoffte man sich den Bruch des

Stiftes am Übergang zum Kopf.
2. Der seitliche Schlag auf den Rand: Nr. 968.970.

988.993.994. Auch dabei erhoffte man sich das Ab-

578 Unpubl. Mus. Arch. di Bergamo. Freundliche Mitteilung von Frau
Dr. S. Casini.

579 Warden 1985, Typen IIb und IIIb. - Weitere Beispiele: Verucchio,
Pian del Monte: La formazione della cittä II,268f.; Fig. 174,9.10;
Fig. i75,14. - Bologna: Egg 1986, 140f., Nr. 36. Zahlreiche die-
ser Näge1 liegen auch in der Sammlung des Mus. Civ. Reggio Emi-
lia. Freundliche Mitteilung von Frau Dr. A.C. Saltini.

580 Obervintyvandoies di Sopra: Winkler 1950, Nr. 244. - Heuneburg:
Drescher 1984, 9'1; Abb. l. Die Kombination von Bronzekopf und
Eisenstift ist sonst auf der Heuneburg nicht belegt.

581 Glatte Buckelhelme: Egg 1986, 11-13. Vgl. den Helm von Rapa-
gnano: ebd., 190f.; Abb. 142. - Buckelhelme mit Kehle: ebd., 14-19.

582 Como: Saronio i968/69, 67 Fig. 6, unten rechts. - Helme: s. Anm.
58L - Heuneburg: Sievers 1984, Nr. l4l3.l4l1.1428-1430.
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als auch was die Verzierungstechniken betrifft. Zwar
scheint die Punkt-Buckel-Technik vorzuherrschen,
doch finden sich auch ziselierte und eingepunzte De-
kors; der Tremolierstich und figürliche punzen wurden
ebenfalls verwendet. Die Komposition und das Dekor
lassen Vergleiche mit den Alpenrheintaler Gürtelble-
chen zu. So ist die Komposition des Fliesser Stücks
Nr. 148 durchaus neben diejenige einiger Tessiner Gür-
telbleche zu stellen56e. Das sog. <<Malteserkreuz>> der
Nr. 267 findet zudem einen Vergleich im Gürtelblech
von Osco, auf dem u.a. auch Kreisaugenpunzen Ver-
wendung fsndsnszo. Gerade dieses Dekor zeigt, dass
solche Verzierungen über ein grösseres Gebiet ver-
breitet waren. Das <Malteserkreuz>> findet sich näm-
lich auch an einem wiederverwendeten Blechstück aus
dem Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra und in
leicht abgewandelter Form an einem Gürtelfragment
aus dem Depot von Bergisel5?r. Das gleiche phänomen
hat Sydow auch bei den figürlichen Dekors (Men-
schen, Vögel, Blüten/Rosetten) an Gürtelblechen der
<<Gruppe 1>> aus dem Depot von Fliess feststellen kön-
nen512. Die grosse Vielfalt der Tessiner Gürtelbleche im
verhältnismässig engen geographischen Raum des So-
praceneri - von den gleichzeitig getragenen rechtecki-
gen Gürtelhaken ganz abgesehen - verlangt nach Er-
klärungen. Weitergehende Untersuchungen müssten
zeigen, ob wir damit chronologische, werkstatt- oder
gesellschaftsbedingte Unterschiede fassen.

4.2.2.3L Wagenbestandteil (Nr 957 )

Ein mit Nr. 957 praktisch identisches Stück stammt
aus der <Tomba del Cano> (IIUI9Z8) von Como, Ca'
pfelfnsr:. Unterschiede zeigen sich allein in der Aus-
gestaltung von Details und im Innendurchmesser, so
dass von sicher zwei verschiedenen Wagen ausgegan-
gen werden kann, die aber aus der gleichen oder zwei
sehr nah verwandten Werkstätten stammen müssen.
Ghislanzoni interpretierte dieses Objekt auf seiner Re-
konstruktion des Wagens von Ca' Morta als Achskap-
pe des Deichselscharniers, was im Vergleich mit an-
deren späthallstattzeitlichen Wagen durchaus sinnvoll
slsshsin[:r+. Das Grab von Ca' Morta datiert in die pha-
se G III A1575. Nr. 957 is| von grosser Wichtigkeit. Es

569 Von Querlinien (Striche oder Buckel) abgetrennte Kreise oder Kreis-
gryppel (Buckel oder Kreisaugen): Primas 1970, Taf.34,1;
41,A1.C.D1.

570 Prirnas 1970, Taf.45,15.
571 Obervintl/Vandoies di Sopla: Lunz 1973,71; Taf. 1,15. _ Bergisel:

Unpubl. Mus. Ferdinandeüm Innsbruck 3064.
572 Sydow 1995, l'1-22. - Vgl. das Tessin B-zeitliche Gürrelblech von

Mesocco, Grab 9: Schwarz 19i1,38.
5'73 Pare 1992,Taf. 134,4.
574 E. Ghislanzoni, Il carro di bronzo della Ca'Morta. Riv. Arch. prov.

e Ant. Diocesi Como 99-101, 1930,3-25, bes. Taf. la,Hl. _ Vgl.
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relativiert die Einzigartigkeit des Wagens von Ca,
Morta und macht deutlich, dass wohl weitere Wagen
dieses Typs im Golaseccagebiet existierten. Dies be-
stätigen auch die Untersuchungen Pares, der zahkei-
che Eigenheiten des Wagens von Ca' Morla heraus-
strich und so eine eigenständige Wagenbautradition im
Golaseccagebiet wahrscheinlich machtesT6.

4.2.2.32. Näsel (Nr 958-1025)

Die Nägel werden nach der Form ihrer Köpfe ge-
gliedert. Nägel mit kalottenförmigem Kopf bilden die
erste Gruppe, Nägel mit anders gestaltetem Kopf die
zweite. Innerhalb der ersten Gruppe wird weiter da-
nach unterschieden, ob der Stift fest mit dem Kopf ver-
bunden ist oder ob er erst nachträglich eingesetzt wur-
de. Die erste Gruppe wird zudem nach Nägeln unter-
teilt, die ganz aus Bronze gearbeitet sind, und nach sol-
chen, deren Bronzekopf man über einen Eisenstift
goss.

Nrigel mit kalottenförmigem Kopf, Kopf und Stffi aus
Bronze (Nr 958-966)

9 Nägel gehören zu dieser Gruppe. Fünf zeigen ei-
nen grossen Kopf mit - soweit bestimmbar - 3,54 cm
Durchmesser. Der Stift besitzt einen rechteckigen
Querschnitt und ist sehr lang; beim ganz erhaltenen
Stück Nr. 960 misst er knapp 7 cm. Nr. 960 besitzt ei-
nen dickwandigen Kopf, die vier anderen einen blech-
förmigen. Bei Nr. 961 war der Rand möglicherweise
abgesetzt. Die Nr. 963-966 besitzen Kopfdurchmesser
von unter 2 cm und einen quadratischen Stiftquer-
schnitt.

Vergleichsmaterial frir Nägel gibt es im Golasecca-
gebiet praktisch nicht, da diese Objektgattung norma-
lerweise nicht in die Gräber gelangte. Als einzige
Quellen sind daher Grab 2 von Castelletto Ticino, loc.
Crocetta und die <Tomba del Carro> von Como, Ca,
Morta zu betrachten. In letzterer finden sich denn auch
gute Vergleiche für die Nägel mit Kopfdurchmesser
Dntef 2 Cm571 .

dazu den etwas älteren Wagen von Vix: Egg/France_Lanord 19g7,
157 Abb. 10,1.2; 176 Abb.24.

5-15 De Marinis 1981, 63-68.
576 Pare 1992, 82-86.129-132.
57'l Cl^stelletto lr_gr,rlo: Quad. Soprinrenclenza Arch. piemonte 7, 19gg,

7 3f .; laf . XXXIX,9- 1 8. - Como: Saronio 1968/ 69, 63 Fig. 2; 67 Fig'.
6. - Vgl. dazu die Nägel aus dern G III A2-zeitlichen Grab von Cö_
mo, Ca' Molra 114: De Marinis 1981, Taf. 3g,36_40 und die Nägel
{91{qqenq !q <Fürsrinnengrab. von Vix: Egg/France_Lanord 1957,
168 Abb. 17,8. - Guter überblick über eriüskische Br.onzenägel:
Warden 1985,94-104.

Näsel mft kalottenförmigem Kopf, Kopf aus Bronze,

Sri/r aus Eisen (Nr 967-998)

30 Nägel lassen sich sicher diesem Typ zuweisen.

Die Durchmesser der Köpfe variieren von2,l-4,4 cm,

wobei sich 18 Stücke zwischen 2,6 und 3,4 cm be-

wegen. Einige der nicht sicher zuweisbaren Kopffrag-

mente sowie die im Depot liegenden Rohgüsse zeigen,

dass auch Kopfdurchmesser von 5-8 cm vorkommen.

Die Eisenstifte besitzen praktisch immer einen qua-

dratischen Querschnitt, nur bei Nr. 2333 war er sechs-

kantig. Nicht belegt ist das Stiftende: war es spitz oder

wurde es vernietet? Nr. 994 besitzt einen bleigefüllten

Kopf, die übrigen zeigen keine Spuren einer Füllung.

In der gleichen Art hergestellt sind auch die zwei qua-

dratischen Nagelköpfe Nr. 995 und 996. Zwei Ftag-

mente von Eisenstiften (Nr. 991.998) stammen wohl

von solchen Nägeln.
Auch hier ist die Suche nach Vergleichsstücken

schwierig. Die zahlreichen Rohgüsse und die grosse

Fundmenge sprechen aber für eine lokale oder regio-
nale Produktion. Ein gutes Vergleichsstück fand sich

zudem im Gräberfeld von Brembate Sottos?8. Von aus-

serhalb des Golaseccagebietes kommen zahlreiche
Funde aus dem etruskischen RaumsTe. Ein weiteres
Stück liegt im Depotfund von Obervintl/Vandoies di
Sopra (Abb. 41,3168) und ein zerschmolzener Nagel
stammt von der Heuneburgs8o.

Die Verwendung dieser Nägel ist unklar, mögli-
cherweise dienten sie verschiedenen Zwecken. Die
grossen, sorgfältig überarbeiteten Köpfe sprechen für
die Verwendung als Ziemägel, beispielsweise an Mö-
beln. An Wagen sind sie bisher nicht belegt. Egg wies
einen Nagel von Bologna einem glatten Buckelhelm
zu. Vergleiche für bleigefüllte Nagelköpfe finden sich
zudem bei Buckelhelmen mit Kehle, doch sind diese
Köpfe immer mit einem separaten Stift am Helm be-
festigtxl.

Nägel mit kalottenförmigem Kopf, Kopf aus BronTe,
gegossen, Stift separat (Nr. 999-1001)

3 Nägel können diesem Typ zugerechnet werden,
alle mit Kopfdurchmesser 3,4 cm. Auch dieser Na-
geltyp dürfte ganz verschiedenartig eingesetzt worden
sein. Vergleiche finden sich am Wagen der <Tomba del

Carro>> in Como und an Buckelhelmen. Stücke von der
Heuneburg belegen seine allgemeine Verbreitungs82.

Fragmente von Nögeln mit kalouenförmigem Kopf (Nr
1002-101s)

14 Fragmente sind keinem der obigen Typen sicher
zuzuweisen, da das Zentrum ausgebrochen ist. Soweit
bestimmbar, schwanken die Durchmesser zwischen
3,4 und 6 cm.

Nögel mit kalottenförmigem Kopf, Kopf aus BronTe,

blechförmig, Stift separat (Nn 1016-1018)

Die drei Nägel sind sehr unterschiedlich. Nr. 1017

besitzt einen abgesetzlen Rand, bei Nr. 1016 ist die
Mitte vertieft und Nr. 1018 zeigt einen umgebogenen
Rand.

Nägel mit kalottenförmigem Kopf: Fragmentierungs-
profil

35 von 55 Nägeln mit kalottenförmigem Kopf be-

sitzen einen intakten Kopf, 5 sind zur Hälfte oder mehr
erhalten und 15 sind blosse Segmente. Der hohe An-
teil an ganzen Stücken ist darauf zurückzuführen, dass

die meisten Köpfe gegossen sind. Auf den Köpfen sind
zahheiche Beschädigungen sichtbar, die wohl bei der
Entfernung der Nägel von ihrem ursprüglichen Platz
entstanden. Bei den Nägeln mit bronzenem Stift und
Kopf versuchte man, möglichst den ganzen Nagel her-
auszuholen. Bei den Nägeln mit Bronzekopf und Ei-
senstift hingegen scheint die Gewinnung der Bron-
zeköpfe im Vordergrund gestanden zu haben, denn der
Eisenstift ist bei keinem dieser Stücke ganz erhalten
geblieben. Bei der Hälfte der Stücke fehlt er sogar

ganz, und bei den restlichen ist oft nur ein kleiner
Stummel übrig. Mindestens drei Vorgehensweisen las-
sen sich feststellen:
1. Der Schlag auf die Kalotte: Nr. 971.973.978.980.

992.999. Damit erhoffte man sich den Bruch des

Stiftes am Übergang zum Kopf.
2. Der seitliche Schlag auf den Rand: Nr. 968.970.

988.993.994. Auch dabei erhoffte man sich das Ab-

578 Unpubl. Mus. Arch. di Bergamo. Freundliche Mitteilung von Frau
Dr. S. Casini.

579 Warden 1985, Typen IIb und IIIb. - Weitere Beispiele: Verucchio,
Pian del Monte: La formazione della cittä II,268f.; Fig. 174,9.10;
Fig. i75,14. - Bologna: Egg 1986, 140f., Nr. 36. Zahlreiche die-
ser Näge1 liegen auch in der Sammlung des Mus. Civ. Reggio Emi-
lia. Freundliche Mitteilung von Frau Dr. A.C. Saltini.

580 Obervintyvandoies di Sopra: Winkler 1950, Nr. 244. - Heuneburg:
Drescher 1984, 9'1; Abb. l. Die Kombination von Bronzekopf und
Eisenstift ist sonst auf der Heuneburg nicht belegt.

581 Glatte Buckelhelme: Egg 1986, 11-13. Vgl. den Helm von Rapa-
gnano: ebd., 190f.; Abb. 142. - Buckelhelme mit Kehle: ebd., 14-19.

582 Como: Saronio i968/69, 67 Fig. 6, unten rechts. - Helme: s. Anm.
58L - Heuneburg: Sievers 1984, Nr. l4l3.l4l1.1428-1430.
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brechen des Stiftes, wobei anscheinend mehrmals
und von verschiedenen Seiten geschlagen werden
musste.

3. Das Anheben des Kopfes: Nl976.992. Mit einem
stabförmigen Gegenstand fuhr man unter die Ka-
lotte und sprengte den Kopf durch Anheben weg.

Ncigel: andere Kopfformen (Nr 1019-1022)

Die restlichen 4 Nägel weisen die verschiedensten
Kopfbildungen auf. Nr. 1019 zeigt einen grossen, run-
den Kopf, Nr. 1021 einen quadratischen mit gefasten
Kanten, Nr. 1022 einen nur verschlagenen und bei Nr.
1020 einen wohl runden. Für die drei letzten gibt es
wiederum gute Vergleiche bei den Wagen aus der
<<Tomba del Carro> in Como und dem <<Fürstinnen-
grab> in Vix583.

Nägel: Stiftfragmente (Nr 1023-1025 )

3 Fragmente stammen von bronzenen Nagelstiften
ohne erhaltenen Kopf.

4.2.2.33. Niete (Nr 1026-1028)

Die Nr. 1026-1028 sind sicher als Niete anzuspre-
chen. Die beiden ersten zeigen einen quadratischen,
der letzte einen runden Stiftquerschnitt. Bei Nr. 1026
und 1027 beträgt die Spanne knapp 2,5 cm, bei Nr.
1028 ist sie etwas grösser. Die Eisenkruste bei Nr.
1026 könnte von einer eisernen Unterlagsscheibe
stammen.

4.2.2.34. Nägel oder Niete (Nr 1029-1038)

10 Fragmente können nicht genauer zugewiesen
werden, da ihr Ende nicht erhalten ist. Die Nr.
1032-1035 liessen sich wegen ihrer Form Nr. 1026
anschliessen. Die übrigen Stücke zeigen wenig Ahn-
lichkeiten zu ganzen Exemplaren.

4.2.2.35. Blechniete (Nr 1039-1044)

Nr. 1042 repräsentiert den häufigsten Niettyp. Er
zeigt einen grossen, runden bis rechteckigen Kopf und

583 Como: Baserga 1929, 39 Fig. 7l,c-e. - Vix: Egg/France-Lanord
1987, 168 Abb. 17,1;175 Abb. 23,5-12.

584 Vgl. dazu Weidmann 1991,233; Abb.248.
585 De Marinis 1914,72.80f.; 1981,204f.. - Brembate Sotto, Grab 8:

ebd., Taf. 18,4.
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einen kurzen Stift. Er wurde meist in Serie gegossen,
weshalb oft noch zwei gegenständige Gussnahtreste
sichtbar sind. Nr. 1043 ist aus einem quadratischen
Bronzestab gearbeitet. Die Nr. 1040 und 1041 stellen
zwei isolierte Belege für die gefalzte Blechverbindung
dar, welche ich sonst vom Tessiner Material nicht ken-
ne58a. Ebenfalls ein Unikum ist der Zierniet mit kalot-
tenförmigem Kopf Nr. 1039.

4.2.2.36. Tassen (Nr 1045-1048)

Die Nr. 1045 und 1046 sind Henkelfragmente von
Bronzetassen (Capeduncole). Nr. 1046 entspricht for-
mal Nr. 1045, stammt aber nicht von demselben Hen-
kel. Bei Nr. 1045 ist die obere Attasche erhalten ge-
blieben. Sie besteht aus zwei langen, geraden, recht-
winklig abstehenden Armen, deren Ecken gefast sind
und an deren Enden zwei Nietlöcher sitzen. Die Bie-
gung der Attaschenarme erlaubt die Rekonstruktion
des Halsdurchmessers der Tasse mit etwa 13 cm. Der
Henkel ist profiliert: die Ränder sind stark verdickt,
der Mittelstreifen leicht gewölbt. Die ursprüngliche
Form des Henkels lässt sich - obwohl das Stück ver-
bogen ist - rekonstruieren. Kurz nach der Attasche
knickt er in Richtung Gefässinnenseite ein, um dann
in elegantem Bogen auf die Aussenseite zu führen. Ein
zweiter Knick ist wenig über dem Bruch sichtbar, der
wohl am Übergang zur unteren Attasche geschah.
Möglicherweise anzuschliessen ist Nr. 1047, das mit
seinem Durchmesser von 4 cm ztJ einem Omphalos-
boden einer Bronzetasse gehören könnte.

De Marinis hat die Entwicklung der Bronzetassen
im Golaseccagebiet aufgezeigt5ss. Der scharf profilier-
te Henkel mit leicht gewölbtem Mittelstreifen ist erst
ab G III A1 bekannt. Das einzige erhalten gebliebene
Exemplar dieser Phase ist die Bronzetasse von Brem-
bate Sotto, Grab 8. Sowohl die Form als auch die Mas-
se des Henkels und des Omphalosbodens passen zu
den vorliegenden Fragmenten. De Marinis stellte fest,
dass die Bronzetassen bis und mit G II auf das Gebiet
von Como und Umgebung beschränkt waren und sich
erst im Laufe der Phase G III A weiter verbreiteten,
besonders ins Tessin und ins Misox. Diese Ausdeh-
nung ist mit dem G III A2-zeitlichen Stück von Gra-
vellone Toce erstmals zu fassen. Wir wissen aber man-
gels Funden nicht, ob dies auch bereits für G III 41
gilt. Rohgüsse von Attaschen, welche für eine lokale
Produktion sprächen, fehlen im Depot586. Jedenfalls
wird es sich bei den mindestens zwei Stücken im De-

586 Im Depot von Parre liegt ein Rohguss eines Bronzetassen-Henkels:
Mantovani 1896/99, Taf. I,100.

not um die ältesten Bronzetassen im Tessin handeln,

Ieien sie nun von Como importiert oder nach Comas-

ker Vorbildern geschaffen'

Nr. 1048 gehört möglicherweise zu einer Tasse aus

Holz. lm Gräberfeld von Tamins findet sich in den

Gräbern oft ein Paar T-förmiger Attaschen, die mit

zwei Nieten zusammengehalten werdenss?. Das vorlie-

sende Stück ist nicht ohne Vorbehalte anzuschliessen.

\war stimmt die T-Form und die Biegung zur Halte-

schlaufe gut mit den genannten Stücken gut überein,

doch sitzen die Nietlöcher immer an den Balkenenden

und nie in der Mitte. Da beide Balken abgebrochen

sind, ist nicht zu entscheiden, ob die Attasche viel-

leicht drei Nietlöcher besass.

4.2.2.37. Situlen (Nr. 1049-1110)

Die Fragmente verteilen sich auf folgende Gefäss-

teile:
Umgebördelter Rand mit nach aussen laufender

Wandung l7
Attaschen I7
Bewegliche Henkel 3

Zusammengenietete Wandungsbleche 12

Eingefalzte Böden 13

Einige hier eingeordnete Stücke lassen sich nicht
zweifelsfrei Situlen zuweisen, doch ist die Wahr-
scheinlichkeit gross, dass diese Merkmale im Gola-
seccagebiet zu Situlen gehören. In unklaren Fällen wird
auf die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten
hingewiesen.

Die Randfragmente sind so stark zerdrückt, dass

nur bei Nr. 1049 der Durchmesser bestimmt werden
kann. Er beträgt 2I cm, was auf eine normalgrosse Si-
tula schliessen lässt. Bei den meisten Stücken fehlt die
Seele (Randverstärkung), nur die Nr. 1051, 1057 und
1058 zeigen Reste: bei Nr. 1051 ist ein kurzes Stück
einer Bleiseele erhalten geblieben, bei den andern be-

steht diese aus einem massiven Bronzestab. An Nr.
1053 befinden sich noch Teile einer unverzierten At-
tasche. Die Attaschen treten in zwei Varianten auf: die
kurze, leicht rhombische Attasche mit nur einem Niet
pro Seite (Nr. 1066) und die lange, rechteckige mit
zwei Nieten pro Seite. Diese ist die gängige Form im
Depot. Vier Attaschen sind veruiert (Nr. 1067-1070).
Drei Fragmente stammen von beweglichen Henkeln.
Die Nr. 1083 und 1085 enden in einer einfachen Vo-
gelprotome. Die Wandungsfragmente zeigen Unter-
schiede in der Wanddicke. Besonders dickwandig sind

die Nr. 1088 und 1094, sie werden deshalb zu grossen

Situlen gehört haben. Dies bestätigt die Metallanalyse
der zwei vernieteten Bleche von Nr. 1094 (s. Annex
1). Es handelt sich dabei um zwei verschiedene Ble-
che. Dies ist ein guter Hinweis auf die Grösse des Ge-
fässes, da normalgrosse Situlen gewöhnlich nur aus ei-
nem Wandungsblech bestehen. Die meisten Wand-
fragmente stammen wohl von senkrecht stehenden

Nietkanten, wie sie an Situlen üblicherweise zu finden
sind. Nr. 1086 kommt mit seiner Seitenlänge von über
40 cm möglicherweise von einer horizontalen Niet-
stelle, d.h. von einer grossen Situla aus mehreren, über-
einanderliegenden Blechbahnen. Normalerweise ist
das Bodenblech um das Wandungsblech gefalzt. Eine
Ausnahme bildet Nr. 1108, wo das Wandungsblech um
den Boden gefalzt wurde.

Die Entwicklungsgeschichte der Situlen ist im Tes-

sin nur beschränkt nachzuzeichnen. Obwohl sehr viel
Material zur Verfügung steht, kommen die meisten Si-
tulen aus ungesicherten Komplexen. Für die Phasen

Tessin A und B fehlt ein gesicherter Komplex, für die
Phase Tessin C ist nur Grab 2 von Porza publiziertsss.

Grundlegendes zur Typologie und Chronologie der Si-
tulen der Phase Tessin D ist von der Publikation des

Gräberfeldes von Castaneda zu erwarten. Für das übri-
ge Golaseccagebiet hat De Marinis die Entwicklung
der Situlen mit Schulterrippen und der rheinisch-tessi-
nischen Situlen beschriebensss.

Die Seelen der Situlenränder erlauben einen be-

scheidenen Vergleich mit anderen Exemplaren des Go-
laseccagebietes. Mit den Materialien der Seelen haben

sich Pauli und De Marinis auseinandergesetzt, wobei
sie nicht zum selben Ergebnis gelangt sind5eo. Es ist De
Marinis zuzustimmen, der eine konsequente typologi-
sche und chronologische Unterteilung des Materials
forderte und eine solche für die Situlen mit Schulter-
rippen auch vorlegte. Für die späteren Situlen listete
er die von ihm untersuchten Stücke nicht auf, dassel-

be gilt für die Tabelle Paulis. Bronzene Seelen sind be-
reits im 6. Jh. bei den Situlen mit Schulterrippen si-
cher belegt und scheinen auch beim rheinisch-tessini-
schen Typ vorzukommen, wenngleich nicht so häufig
wie die eisernen. Seelen aus Blei kennt De Marinis erst

ab G III A3 und in LT B. Die Bleiseele an Nr. 1051

ist zwar nur auf einer kurzen Strecke erhalten, doch

spricht ihr runder Querschnitt deutlich zugunsten die-
ser Interpretation. Blei ist im Depot zudem in zwei in
Blech eingewickelten Stücken und als Flickmaterial
bei zwei Fibeln, als Lötmaterial und als starke Zule-
gierung zur Bronze vorhanden. Somit erscheint die

587 Tamins, Grab 25: Conradin 1978, 82 Abb. 17; Grab 33: ebd.,91 Abb.
25; Grab 60: ebd., 101, Abb. 34; Grab 62: ebd.,102 Abb. 35.

588 Primas 1970, Taf . 4'l,Al.

589 De Marinis 1981, 203f.: 1990191.
590 Pauli l9'71a, I3-l'7, bes. 15; Abb. 1. - De Marinis 1990191, 179 Fig.

11;d 198 Anm. 106.
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brechen des Stiftes, wobei anscheinend mehrmals
und von verschiedenen Seiten geschlagen werden
musste.

3. Das Anheben des Kopfes: Nl976.992. Mit einem
stabförmigen Gegenstand fuhr man unter die Ka-
lotte und sprengte den Kopf durch Anheben weg.

Ncigel: andere Kopfformen (Nr 1019-1022)

Die restlichen 4 Nägel weisen die verschiedensten
Kopfbildungen auf. Nr. 1019 zeigt einen grossen, run-
den Kopf, Nr. 1021 einen quadratischen mit gefasten
Kanten, Nr. 1022 einen nur verschlagenen und bei Nr.
1020 einen wohl runden. Für die drei letzten gibt es
wiederum gute Vergleiche bei den Wagen aus der
<<Tomba del Carro> in Como und dem <<Fürstinnen-
grab> in Vix583.

Nägel: Stiftfragmente (Nr 1023-1025 )

3 Fragmente stammen von bronzenen Nagelstiften
ohne erhaltenen Kopf.

4.2.2.33. Niete (Nr 1026-1028)

Die Nr. 1026-1028 sind sicher als Niete anzuspre-
chen. Die beiden ersten zeigen einen quadratischen,
der letzte einen runden Stiftquerschnitt. Bei Nr. 1026
und 1027 beträgt die Spanne knapp 2,5 cm, bei Nr.
1028 ist sie etwas grösser. Die Eisenkruste bei Nr.
1026 könnte von einer eisernen Unterlagsscheibe
stammen.

4.2.2.34. Nägel oder Niete (Nr 1029-1038)

10 Fragmente können nicht genauer zugewiesen
werden, da ihr Ende nicht erhalten ist. Die Nr.
1032-1035 liessen sich wegen ihrer Form Nr. 1026
anschliessen. Die übrigen Stücke zeigen wenig Ahn-
lichkeiten zu ganzen Exemplaren.

4.2.2.35. Blechniete (Nr 1039-1044)

Nr. 1042 repräsentiert den häufigsten Niettyp. Er
zeigt einen grossen, runden bis rechteckigen Kopf und

583 Como: Baserga 1929, 39 Fig. 7l,c-e. - Vix: Egg/France-Lanord
1987, 168 Abb. 17,1;175 Abb. 23,5-12.

584 Vgl. dazu Weidmann 1991,233; Abb.248.
585 De Marinis 1914,72.80f.; 1981,204f.. - Brembate Sotto, Grab 8:

ebd., Taf. 18,4.
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einen kurzen Stift. Er wurde meist in Serie gegossen,
weshalb oft noch zwei gegenständige Gussnahtreste
sichtbar sind. Nr. 1043 ist aus einem quadratischen
Bronzestab gearbeitet. Die Nr. 1040 und 1041 stellen
zwei isolierte Belege für die gefalzte Blechverbindung
dar, welche ich sonst vom Tessiner Material nicht ken-
ne58a. Ebenfalls ein Unikum ist der Zierniet mit kalot-
tenförmigem Kopf Nr. 1039.

4.2.2.36. Tassen (Nr 1045-1048)

Die Nr. 1045 und 1046 sind Henkelfragmente von
Bronzetassen (Capeduncole). Nr. 1046 entspricht for-
mal Nr. 1045, stammt aber nicht von demselben Hen-
kel. Bei Nr. 1045 ist die obere Attasche erhalten ge-
blieben. Sie besteht aus zwei langen, geraden, recht-
winklig abstehenden Armen, deren Ecken gefast sind
und an deren Enden zwei Nietlöcher sitzen. Die Bie-
gung der Attaschenarme erlaubt die Rekonstruktion
des Halsdurchmessers der Tasse mit etwa 13 cm. Der
Henkel ist profiliert: die Ränder sind stark verdickt,
der Mittelstreifen leicht gewölbt. Die ursprüngliche
Form des Henkels lässt sich - obwohl das Stück ver-
bogen ist - rekonstruieren. Kurz nach der Attasche
knickt er in Richtung Gefässinnenseite ein, um dann
in elegantem Bogen auf die Aussenseite zu führen. Ein
zweiter Knick ist wenig über dem Bruch sichtbar, der
wohl am Übergang zur unteren Attasche geschah.
Möglicherweise anzuschliessen ist Nr. 1047, das mit
seinem Durchmesser von 4 cm ztJ einem Omphalos-
boden einer Bronzetasse gehören könnte.

De Marinis hat die Entwicklung der Bronzetassen
im Golaseccagebiet aufgezeigt5ss. Der scharf profilier-
te Henkel mit leicht gewölbtem Mittelstreifen ist erst
ab G III A1 bekannt. Das einzige erhalten gebliebene
Exemplar dieser Phase ist die Bronzetasse von Brem-
bate Sotto, Grab 8. Sowohl die Form als auch die Mas-
se des Henkels und des Omphalosbodens passen zu
den vorliegenden Fragmenten. De Marinis stellte fest,
dass die Bronzetassen bis und mit G II auf das Gebiet
von Como und Umgebung beschränkt waren und sich
erst im Laufe der Phase G III A weiter verbreiteten,
besonders ins Tessin und ins Misox. Diese Ausdeh-
nung ist mit dem G III A2-zeitlichen Stück von Gra-
vellone Toce erstmals zu fassen. Wir wissen aber man-
gels Funden nicht, ob dies auch bereits für G III 41
gilt. Rohgüsse von Attaschen, welche für eine lokale
Produktion sprächen, fehlen im Depot586. Jedenfalls
wird es sich bei den mindestens zwei Stücken im De-

586 Im Depot von Parre liegt ein Rohguss eines Bronzetassen-Henkels:
Mantovani 1896/99, Taf. I,100.

not um die ältesten Bronzetassen im Tessin handeln,

Ieien sie nun von Como importiert oder nach Comas-

ker Vorbildern geschaffen'

Nr. 1048 gehört möglicherweise zu einer Tasse aus

Holz. lm Gräberfeld von Tamins findet sich in den

Gräbern oft ein Paar T-förmiger Attaschen, die mit

zwei Nieten zusammengehalten werdenss?. Das vorlie-

sende Stück ist nicht ohne Vorbehalte anzuschliessen.

\war stimmt die T-Form und die Biegung zur Halte-

schlaufe gut mit den genannten Stücken gut überein,

doch sitzen die Nietlöcher immer an den Balkenenden

und nie in der Mitte. Da beide Balken abgebrochen

sind, ist nicht zu entscheiden, ob die Attasche viel-

leicht drei Nietlöcher besass.

4.2.2.37. Situlen (Nr. 1049-1110)

Die Fragmente verteilen sich auf folgende Gefäss-

teile:
Umgebördelter Rand mit nach aussen laufender

Wandung l7
Attaschen I7
Bewegliche Henkel 3

Zusammengenietete Wandungsbleche 12

Eingefalzte Böden 13

Einige hier eingeordnete Stücke lassen sich nicht
zweifelsfrei Situlen zuweisen, doch ist die Wahr-
scheinlichkeit gross, dass diese Merkmale im Gola-
seccagebiet zu Situlen gehören. In unklaren Fällen wird
auf die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten
hingewiesen.

Die Randfragmente sind so stark zerdrückt, dass

nur bei Nr. 1049 der Durchmesser bestimmt werden
kann. Er beträgt 2I cm, was auf eine normalgrosse Si-
tula schliessen lässt. Bei den meisten Stücken fehlt die
Seele (Randverstärkung), nur die Nr. 1051, 1057 und
1058 zeigen Reste: bei Nr. 1051 ist ein kurzes Stück
einer Bleiseele erhalten geblieben, bei den andern be-

steht diese aus einem massiven Bronzestab. An Nr.
1053 befinden sich noch Teile einer unverzierten At-
tasche. Die Attaschen treten in zwei Varianten auf: die
kurze, leicht rhombische Attasche mit nur einem Niet
pro Seite (Nr. 1066) und die lange, rechteckige mit
zwei Nieten pro Seite. Diese ist die gängige Form im
Depot. Vier Attaschen sind veruiert (Nr. 1067-1070).
Drei Fragmente stammen von beweglichen Henkeln.
Die Nr. 1083 und 1085 enden in einer einfachen Vo-
gelprotome. Die Wandungsfragmente zeigen Unter-
schiede in der Wanddicke. Besonders dickwandig sind

die Nr. 1088 und 1094, sie werden deshalb zu grossen

Situlen gehört haben. Dies bestätigt die Metallanalyse
der zwei vernieteten Bleche von Nr. 1094 (s. Annex
1). Es handelt sich dabei um zwei verschiedene Ble-
che. Dies ist ein guter Hinweis auf die Grösse des Ge-
fässes, da normalgrosse Situlen gewöhnlich nur aus ei-
nem Wandungsblech bestehen. Die meisten Wand-
fragmente stammen wohl von senkrecht stehenden

Nietkanten, wie sie an Situlen üblicherweise zu finden
sind. Nr. 1086 kommt mit seiner Seitenlänge von über
40 cm möglicherweise von einer horizontalen Niet-
stelle, d.h. von einer grossen Situla aus mehreren, über-
einanderliegenden Blechbahnen. Normalerweise ist
das Bodenblech um das Wandungsblech gefalzt. Eine
Ausnahme bildet Nr. 1108, wo das Wandungsblech um
den Boden gefalzt wurde.

Die Entwicklungsgeschichte der Situlen ist im Tes-

sin nur beschränkt nachzuzeichnen. Obwohl sehr viel
Material zur Verfügung steht, kommen die meisten Si-
tulen aus ungesicherten Komplexen. Für die Phasen

Tessin A und B fehlt ein gesicherter Komplex, für die
Phase Tessin C ist nur Grab 2 von Porza publiziertsss.

Grundlegendes zur Typologie und Chronologie der Si-
tulen der Phase Tessin D ist von der Publikation des

Gräberfeldes von Castaneda zu erwarten. Für das übri-
ge Golaseccagebiet hat De Marinis die Entwicklung
der Situlen mit Schulterrippen und der rheinisch-tessi-
nischen Situlen beschriebensss.

Die Seelen der Situlenränder erlauben einen be-

scheidenen Vergleich mit anderen Exemplaren des Go-
laseccagebietes. Mit den Materialien der Seelen haben

sich Pauli und De Marinis auseinandergesetzt, wobei
sie nicht zum selben Ergebnis gelangt sind5eo. Es ist De
Marinis zuzustimmen, der eine konsequente typologi-
sche und chronologische Unterteilung des Materials
forderte und eine solche für die Situlen mit Schulter-
rippen auch vorlegte. Für die späteren Situlen listete
er die von ihm untersuchten Stücke nicht auf, dassel-

be gilt für die Tabelle Paulis. Bronzene Seelen sind be-
reits im 6. Jh. bei den Situlen mit Schulterrippen si-
cher belegt und scheinen auch beim rheinisch-tessini-
schen Typ vorzukommen, wenngleich nicht so häufig
wie die eisernen. Seelen aus Blei kennt De Marinis erst

ab G III A3 und in LT B. Die Bleiseele an Nr. 1051

ist zwar nur auf einer kurzen Strecke erhalten, doch

spricht ihr runder Querschnitt deutlich zugunsten die-
ser Interpretation. Blei ist im Depot zudem in zwei in
Blech eingewickelten Stücken und als Flickmaterial
bei zwei Fibeln, als Lötmaterial und als starke Zule-
gierung zur Bronze vorhanden. Somit erscheint die

587 Tamins, Grab 25: Conradin 1978, 82 Abb. 17; Grab 33: ebd.,91 Abb.
25; Grab 60: ebd., 101, Abb. 34; Grab 62: ebd.,102 Abb. 35.

588 Primas 1970, Taf . 4'l,Al.

589 De Marinis 1981, 203f.: 1990191.
590 Pauli l9'71a, I3-l'7, bes. 15; Abb. 1. - De Marinis 1990191, 179 Fig.

11;d 198 Anm. 106.
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Verwendung als Material für die Randseele durchaus
möglich.

Besondere Beachtung verdienen die Attaschen, da
ihre Form und ihre Verzierung gewisse chronologische
Aussagen zulassen. Die kurze, leicht rhombische Form
mit nur einem Niet pro Seite wie Nr. 1066 ist der gän-
gige Attaschentyp der Situlen mit Schulterrippen des
Typs Albate, den De Marinis in die Phasen G I C bis
G II A/B datierte. Eine Situla aus Grab 7 von Castio-
ne, Bergämo zeigt eine gleiche Attaschessr. Die langen,
rechteckigen Attaschen mit zwei Nieten pro Seite sind
im Golaseccagebiet ab der Phase G II A/B belegt und
nehmen danach eine dominierende Stellung ein. Dies
führte De Marinis dazu, den Ursprung des Typs im Go-
laseccagebiet zu vermutense2. Die Attaschen können
sowohl aus einem Bronzestab als auch aus einem
Bronzeblech gearbeitet sein. Im letztercn Fall ist auf
der Rückseite der Öse eine Naht sichtbar. Die Form
ist meist rechteckig, einzelne Exemplare wie Nr. 1071
zeigen bei den Nietlöchern einen ausbiegenden Rand,
wohl Resultat der Vernietung des Stücks'mit dem Ge-
fässkörperse3. Vier Attaschen sind verziert. Nr. 1067
mit grossen, eingepunzten Kreisaugen (Dm. 1,1 cm)
findet gute Vergleiche an den Situlen aus der <Tomba
del Tripode> von Sesto Calende, aus Grab 85 von Mo-
linazzo d'Arbedo, aus Grab 19 von Castaneda und in
einer Attasche von S. Polo, Campo Servirola(?)5e4. Das
Stück von Sesto Calende datiert in die Phase G II
B/Tessin B, dasjenige von Castaneda in die Phase Tes-
sin D. Sie belegen damit die lange Laufzeit dieses
Typs. Attaschen mit grossen, eingepunzten Kreisaugen
finden sich auch bei Rippenzisten mit festen Hand-
griffen. Das vorliegende Stück wäre mit denjenigen
aus Este (Grab 9) aus Bologna, Certosa (Gräber 35 und
357) und Via del Cestello und aus Aquileia(?) zu vel-
gleichsnso:. Für Nr. 1068 mit punktierten Kreisaugen
gibt es gute Parallelen aus Bragny-sur-Saöne und
Kaldauen (Rhein-Sieg-Kreis)seo. Nr. 1069 mit einge-
punzten, schraffierten Dreiecken findet zahlreiche Ver-
gleiche im Tessin und im Misox. Hierbei sind Drei-
ecke zu unterscheiden, die nach rechts (wie beim vor-
liegenden Stück) oder nach links schraffiert sind.

Schraffur nach rechts zeigen die Exemplare von Ce-
rinasca d'Arbedo, Gräber 57 und 139 sowie von Mels-
bach, Kr. Neuwied; Schraffur nach links diejenigen
von Castaneda, Grab 41, Molinazzo d'Arbedo, Grab
76 und Cerinasca d'Arbedo, Grab 139. Linksschraffur
mit zusätzlichem Dreieck die Attaschen aus Grab 29
von Castione. Kreuzschraffiert ist das Stück von Ca-
stione, Grab 25. Ineinandergestellte Dreiecke zeigen
Attaschen aus Grab 4 von Claro, Alla Monda und aus
Grab 57 von Cerinasca d'Arbedo. Bei einzelnen Atta-
schen wurden zwei verschiedene Dreieckspunzen auf
demselben Stück verwendet, so bei den Situlen aus den
Gräbern 57 und 139 von Cerinasca d'ArbedoseT. Nur
Dreieckszier weisen die Stücke von Molinazzo d'Ar-
bedo, Grab 76 und Melsbach auf, die übrigen zeigen
weitere Punzzier. Auch hier ist nur das Exemplar aus
Castaneda datiert (Tessin D). Für Nr. 1070 habe ich
keine Vergleiche gefunden. Ahnliche punzen finden
sich aber an Gürtelblsgfis1soa. Bis vor kurzem wurde
angenommen, dass verzierte Attaschen im Golasecca-
gebiet erst ab der Phase Tessin C vorkommen, wobei
das Depot von Arbedo der beste Beweis dafür war. Die
1977 entdeckte <<Tomba del Tripode>> von Sesto Ca-
lende verlegt nun deren Auftauchen in die Phase G II
B, d.h. mindestens ins 1. Viertel des 5. Jh. v.Chr. Ne-
ben verzierten Attaschen gab es weiterhin unverzierte,
wie das Stück aus Brembate Sotto, Grab 12 zeigt'nn.

Die Henkelfragmente sind nicht allein Situlen zuzu-
weisen, sie könnten auch von Rippenzisten stammen.

Die Wandungsbleche zeigen die Verwendung von
verschieden grossen Nieten: grossköpfige, mittelgros-
se und kleine. Die Kopfform variiert ebenfalls, von
runden, ovalen, leicht rechteckigen bis zu solchen mit
unregelmässigem Umriss. Bei den vorliegenden
Stücken wurden die beiden Bleche ohne zusätzliche
Unterlagsscheiben vernietet. Die meisten Wandungs-
bleche dürften von Situlen stammen600. Die Situlen-
wandung scheint im Golaseccagebiet normalerweise in
das Bodenblech eingefaltet zu sein. Die umgekehrte
Situation wie Nr. 1108 zeigt beispielsweise die Situla
mit Schulterrippen aus Grab V1885 von Como, Ca'
Morta/Grandate6or.

Taf . 33,2. - Melsbach: ebd., 37 ; Taf . 25,1. - Castaneda, Grab 4 1 : pri-
mas 1970, Taf.29,Bl.

598 Cerinasca d'Arbedo, Grab 93: Primas 1970, i5 Abb.24. - Molinaz-
zo d'Arbedo, Grab 87: SLMZ 12353. - Giubiasco, Grab 5l: Ulrich
1914,Taf . XLVIII,7. Letztere beiden zeigen je T euerstriche und wei-
sen dieselbe Grösse (0,4x0,2 cm) auf.

599 c II A/B und B: De Marinis 1990/91, 179 Fig. 11. - Tessin C/G III
.A1: Primas 1970,57. -Porza, Grab 2: ebd.,-Taf.47,A1, Attaschen
verzieft? - Brembate Sotto, Grab 12: De Marinis 1981, Taf. 1g,5. -Unverzierte, rechteckige Attaschen finden sich auch an Bronze-
becken mit festem Henkel: De Marinis 1981, Taf. 36,6.

600 Andere Gefässe mit glattem, vernietetem Körper: G III Al-Blech-
büchsen aus Como, Ca' Morla, Grab 141 und-VIIVl926 (t. dell,el-
mo). De Marinis 1981, Taf. 25,5:29,4.5.

601 De Marinis 1990/91, 179 Fig. 1t; 181 Anm. 49; 184 Fig. 12,1.

Zahheiche Fragmente tragen schwarze Flecken, die

teilweise auch eine Kruste bilden. Diese Spuren fin-

den sich an allen Teilen, sowohl aufder Innen- als auch

auf der Aussenseite des Gefässes. Sie wurden bis jetzt

noch nicht genauer untersucht.

Die Situlen sind eindeutig in Fragmenten ins De-

pot gelangt. Die einzelnen Stücke erlauben keine Re-

konstruktion eines Gefässes und auch unter den Atta-

schen finden sich keine zusammengehörigen Teile.

Spuren der Zerteilung sind zahheich: Bei Randfrag-

menten ist der Rand oft gequetscht, wie es beim Ab-
brechen eines Stücks geschieht. Die Attasche Nr. 1066
wurde abgerissen und verbogen. Das Wandungsblech
Nr. 1088 weist deutliche Meisselspuren auf und Nr.
1091 ist stark verdreht. Zahkeiche Stücke sind zu-
sätzlich zusammengefaltet, wahrscheinlich um sie im
Depot platzsparend zu lagern. Beim Zusammenfalten
des Bodenfragments Nr. 1098 wurden ztsätzlich zwei
Bronzebleche eingefaltet.
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591 De Marinis 1990/91, 182-190. - Casrione: Ulrich 1914, Taf. XI, 3.
- Die Rippenzisten mit beweglichen Henkeln zeigen eine ähnliche
Attaschenbild_qng, doch besitzen die Tessiner Exehplare profilierte
Attaschen (AH 2p).

592 De Marinis 1990/91, 195.
593 Vgl. die Situla von Barzanö: Casini 1983, Taf. XIII,I.
594 Sesto Calende: De Marinis 1988a, 226 Fig. l7 6; 199O191, 191. - Mo-

linazzo d'Arbedo: Ulrich 19l4,Taf. XXXrytf . - Castaneda: primas
1970, Taf. 29,AI. - S. Polo 1?.1: Erä del feno nel Reggiano, Nr..724.

595 Stjemquist 1967. Nr. 19: 2l; 29,5.t4; 33.
596 Bragny: Feugöre/Guillot 1986. 189 Fig. 32,6. Hier f?ilschlicherwei-

se als Tassenhenkel bezeichnet. - Käldauen: Bonner Jahrb. 175,
1975.321-323; Abb. 5.

597 Cerinasca d'Arbedo, Grab 57: Kimmig 1962/63,Taf .32,2; Grab 139:
ebd., Taf. 34,2. -Molinazzo d'Arbedo, Grab 16: ebd., Taf. 31,1. -
Castione, Grab 29: ebd., Taf. 33,1. Nach Autopsie des Stücks isi die
Dreieckspunze linksschraffiert. - Claro, Alla Monda, Grab 4: ebd.,
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möglich.
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ihre Form und ihre Verzierung gewisse chronologische
Aussagen zulassen. Die kurze, leicht rhombische Form
mit nur einem Niet pro Seite wie Nr. 1066 ist der gän-
gige Attaschentyp der Situlen mit Schulterrippen des
Typs Albate, den De Marinis in die Phasen G I C bis
G II A/B datierte. Eine Situla aus Grab 7 von Castio-
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rechteckigen Attaschen mit zwei Nieten pro Seite sind
im Golaseccagebiet ab der Phase G II A/B belegt und
nehmen danach eine dominierende Stellung ein. Dies
führte De Marinis dazu, den Ursprung des Typs im Go-
laseccagebiet zu vermutense2. Die Attaschen können
sowohl aus einem Bronzestab als auch aus einem
Bronzeblech gearbeitet sein. Im letztercn Fall ist auf
der Rückseite der Öse eine Naht sichtbar. Die Form
ist meist rechteckig, einzelne Exemplare wie Nr. 1071
zeigen bei den Nietlöchern einen ausbiegenden Rand,
wohl Resultat der Vernietung des Stücks'mit dem Ge-
fässkörperse3. Vier Attaschen sind verziert. Nr. 1067
mit grossen, eingepunzten Kreisaugen (Dm. 1,1 cm)
findet gute Vergleiche an den Situlen aus der <Tomba
del Tripode> von Sesto Calende, aus Grab 85 von Mo-
linazzo d'Arbedo, aus Grab 19 von Castaneda und in
einer Attasche von S. Polo, Campo Servirola(?)5e4. Das
Stück von Sesto Calende datiert in die Phase G II
B/Tessin B, dasjenige von Castaneda in die Phase Tes-
sin D. Sie belegen damit die lange Laufzeit dieses
Typs. Attaschen mit grossen, eingepunzten Kreisaugen
finden sich auch bei Rippenzisten mit festen Hand-
griffen. Das vorliegende Stück wäre mit denjenigen
aus Este (Grab 9) aus Bologna, Certosa (Gräber 35 und
357) und Via del Cestello und aus Aquileia(?) zu vel-
gleichsnso:. Für Nr. 1068 mit punktierten Kreisaugen
gibt es gute Parallelen aus Bragny-sur-Saöne und
Kaldauen (Rhein-Sieg-Kreis)seo. Nr. 1069 mit einge-
punzten, schraffierten Dreiecken findet zahlreiche Ver-
gleiche im Tessin und im Misox. Hierbei sind Drei-
ecke zu unterscheiden, die nach rechts (wie beim vor-
liegenden Stück) oder nach links schraffiert sind.

Schraffur nach rechts zeigen die Exemplare von Ce-
rinasca d'Arbedo, Gräber 57 und 139 sowie von Mels-
bach, Kr. Neuwied; Schraffur nach links diejenigen
von Castaneda, Grab 41, Molinazzo d'Arbedo, Grab
76 und Cerinasca d'Arbedo, Grab 139. Linksschraffur
mit zusätzlichem Dreieck die Attaschen aus Grab 29
von Castione. Kreuzschraffiert ist das Stück von Ca-
stione, Grab 25. Ineinandergestellte Dreiecke zeigen
Attaschen aus Grab 4 von Claro, Alla Monda und aus
Grab 57 von Cerinasca d'Arbedo. Bei einzelnen Atta-
schen wurden zwei verschiedene Dreieckspunzen auf
demselben Stück verwendet, so bei den Situlen aus den
Gräbern 57 und 139 von Cerinasca d'ArbedoseT. Nur
Dreieckszier weisen die Stücke von Molinazzo d'Ar-
bedo, Grab 76 und Melsbach auf, die übrigen zeigen
weitere Punzzier. Auch hier ist nur das Exemplar aus
Castaneda datiert (Tessin D). Für Nr. 1070 habe ich
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sich aber an Gürtelblsgfis1soa. Bis vor kurzem wurde
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gebiet erst ab der Phase Tessin C vorkommen, wobei
das Depot von Arbedo der beste Beweis dafür war. Die
1977 entdeckte <<Tomba del Tripode>> von Sesto Ca-
lende verlegt nun deren Auftauchen in die Phase G II
B, d.h. mindestens ins 1. Viertel des 5. Jh. v.Chr. Ne-
ben verzierten Attaschen gab es weiterhin unverzierte,
wie das Stück aus Brembate Sotto, Grab 12 zeigt'nn.

Die Henkelfragmente sind nicht allein Situlen zuzu-
weisen, sie könnten auch von Rippenzisten stammen.

Die Wandungsbleche zeigen die Verwendung von
verschieden grossen Nieten: grossköpfige, mittelgros-
se und kleine. Die Kopfform variiert ebenfalls, von
runden, ovalen, leicht rechteckigen bis zu solchen mit
unregelmässigem Umriss. Bei den vorliegenden
Stücken wurden die beiden Bleche ohne zusätzliche
Unterlagsscheiben vernietet. Die meisten Wandungs-
bleche dürften von Situlen stammen600. Die Situlen-
wandung scheint im Golaseccagebiet normalerweise in
das Bodenblech eingefaltet zu sein. Die umgekehrte
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Taf . 33,2. - Melsbach: ebd., 37 ; Taf . 25,1. - Castaneda, Grab 4 1 : pri-
mas 1970, Taf.29,Bl.

598 Cerinasca d'Arbedo, Grab 93: Primas 1970, i5 Abb.24. - Molinaz-
zo d'Arbedo, Grab 87: SLMZ 12353. - Giubiasco, Grab 5l: Ulrich
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.A1: Primas 1970,57. -Porza, Grab 2: ebd.,-Taf.47,A1, Attaschen
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600 Andere Gefässe mit glattem, vernietetem Körper: G III Al-Blech-
büchsen aus Como, Ca' Morla, Grab 141 und-VIIVl926 (t. dell,el-
mo). De Marinis 1981, Taf. 25,5:29,4.5.

601 De Marinis 1990/91, 179 Fig. 1t; 181 Anm. 49; 184 Fig. 12,1.
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teilweise auch eine Kruste bilden. Diese Spuren fin-

den sich an allen Teilen, sowohl aufder Innen- als auch

auf der Aussenseite des Gefässes. Sie wurden bis jetzt
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pot gelangt. Die einzelnen Stücke erlauben keine Re-

konstruktion eines Gefässes und auch unter den Atta-
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Spuren der Zerteilung sind zahheich: Bei Randfrag-

menten ist der Rand oft gequetscht, wie es beim Ab-
brechen eines Stücks geschieht. Die Attasche Nr. 1066
wurde abgerissen und verbogen. Das Wandungsblech
Nr. 1088 weist deutliche Meisselspuren auf und Nr.
1091 ist stark verdreht. Zahkeiche Stücke sind zu-
sätzlich zusammengefaltet, wahrscheinlich um sie im
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- Die Rippenzisten mit beweglichen Henkeln zeigen eine ähnliche
Attaschenbild_qng, doch besitzen die Tessiner Exehplare profilierte
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592 De Marinis 1990/91, 195.
593 Vgl. die Situla von Barzanö: Casini 1983, Taf. XIII,I.
594 Sesto Calende: De Marinis 1988a, 226 Fig. l7 6; 199O191, 191. - Mo-
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4.3. Objekte unbestimmter Herkunft und/oder
Zeitstellung (Nr. lIIl-2161)

4.3.1. Lanzen (Nr. llllll24)

Die Lanzenfragmente verteilen sich wie folgt:
Blattfragmente 7
Tüllenfragmente 6
Lanzenschuhfragmente 1

Die Au'sbildung der Mittelrippe des Blattes erlaubt
eine Untefteilung des Materials in drei Gruppen:
1. Mittelrippe breit, oval bis fazettiert'. Nr. 1111-1113.
2. Mittelrippe schmal, rund: Nr. 1114-1116.
3. Blattquerschnitt linsenförmig, ohne Mittelrippe:

Nr. 1117.
Bei Nr. 1111 ist der Ansatz der Tülle und ein Rest

der Blattkante, welche gebogen nach oben verläuft, er-
halten. Sonst gibt es keine Anhaltspunkte zur Rekon-
struktion der Formaoz. Generell sind die Blätter recht
breit, mit Ausnahme der Nr. lll5-lll7. Bei Nr. 1117
könnte es sich auch um eine Dolchklinge handeln.

Auch bei den Tüllen lassen sich - soweit bestimm-
bar - Grössenunterschiede feststellen. Der Durchmesser
von Nr. 1 1 19 beträgt 2,6 em, derjenige der Nr. 1 1 1 8 und
Il22 ntn etwa I,7 cm. Die Nr. 1122 und 1123 tragen
senkrecht laufende, plastische Linien auf der TülIe. Bei
Nr. 1122 sind es insgesamt vier Linien, bei Nr. 1123
dürften es mehr sein. Die Nr. 1118-1120 besitzen
Nietlöcher. Bei den beiden letzten liegen sie wenig
über der Mündung, bei Nr. 1118 etwas höher. Der
Lanzenschuh Nr. 1124 besitzt eine konische Form.

Von allen Stücken sind nur so kleine Fragmente er-
halten, dass keine nähere typologische oder chronolo-
gische Zuweisung möglich ist. Auch die beiden ver-
zierten Tüllen können keine näheren Datierungshin-
weise geben. Tüllen mit mehr als vier plastischen Li-
nien finden gute Vergleiche in den Depots von Goluz-
zo und Piediluco der Phase Terni II (9. Jh.), aber auch
bei griechischen Lanzenspitzen der Phasen SH III B
und C. Ein weiteres Exemplar stammt aus der Flie-
genhöhle bei Skocjan603. Ein guter Vergleich für das
Stück mit vier plastischen Rippen, wenn auch einiges
kleiner, findet sich in der bronzenen Pfeilspitze aus
dem <Fürstengrab>> von Hochdorf, das dort aber ein
Unikum ist604. Eine sichere Datierung kann für die Lan-

zen nicht vorgeschlagen werden. Sie dürften alle wohl
bedeutend älter als das 5. Jh. v.Chr. sein. Sichere Be-
lege für ein Weiterlaufen von bronzenen Lanzenspit-
zen in Oberitalien - entsprechend der bronzenen Bei-
le - sind bisher nicht zu erbringen60s.

Die meisten Stücke sind ganz offensichtlich zerstört
bzw. zerteilt worden. Schlagspuren finden sich auf Nr.
IllI, III2, Il22 tnd 1124. Nr. IlI2 besitzt zerhack-
te Kanten und ist stark verbogen. Bei Nr. 1118 sind die
Bruchkanten nach innen gebogen. Die Tüllen sind in
Stücke zerschlagen.

4.3.2. Tnllen (Nr. 1125-1128)

Die Nr. LI25-II28 stammen von Tüllen, die nicht
sicher Lanzenspitzen zugewiesen werden können.

4.3.3. Pfeilspitze (Nr. i129)

Nr. 1129 besitzt ein dreieckiges Blatt ohne abste-
hende Flügel und eine breite, fazettierte Mittelrippe.
Die Tülle zeigt zwei Nietlöcher, die in der Mitte zwi-
schen Tüllenmündung und Blattansatz liegen. Verglei-
che in Oberitalien habe ich keine gefunden. Dies dürf-
te einerseits auf die fehlenden Materialsammlungen
und andererseits auf die Tatsache zurückzuführen sein,
dass Pfeilspitzen nicht in Gräber mitgegeben wurden.
Bronzene Pfeilspitzen kommen aber bis in die Eisen-
Zeit VOr606.

4.3.4. Anhänger (Nr. ll30-1I32)

Nr. 1130 könnte zu einem Radanhänger gehören.
Das Stück ist flach und gleichmässig dick. Es besass
ehemals wohl acht Speichen. Radanhänger sind im Go-
laseccagebiet selten (Longone und Parre)ooz. Die meisten
dieser Radanhänger weisen jedoch einen dreieckigen

4.3.5. KnoPf (Nr. 1133)

Nr. 1133 ist flach und besitzt fünf Löcher.

4.3.6. Aufsätze (Nr. lI34.Il35)

Der ganz erhaltene Aufsatz Nr. 1134 besitzt einen

langovalen Knauf mit zwei schräg abstehenden La-

schen, von denen eine ein Nietloch besitzt. Die Ober-

seite des Knaufs hat sich durch den Gebrauch abge-

flacht. Nr. 1135 ist die Spitze eines mit Rippen reich
verzierten Aufsatzes. Auf der Spitze finden sich senk-

recht laufende Linienpaare, auf der Tülle vier einge-
punzte Quadrate.

ouerschnitt (mit Mittelgrat auf der Schauseite) auf.

Äuch die Nr. 1131 und lI32 (mit Reparatur) könnten

als Anhänger bezeichnet werden.

4.3.9. Armringe und Armreifen
(Nr. 1140-1144)

5 Fragmente gehören zu Armringen, eines zeigt ein
erhaltenes Ende. Die Nr. 1140 und 1141 besitzen mas-
sive, plastische Buckel mit scharfem Mittelgrat, wel-
che seitlich über das Ringprofil vorstehen. Bei Nr.
1140 ist der Zwischenraum mit Strichen verziert, bei
Nr. 1141 mit Querrippen. Auf der Innenseite ist die
nicht vollständig überarbeitete Gussnaht sichtbar. Die
Nr. 1142 und II43 besitzen quadratische oder recht-
eckige, nur wenig gewölbte Buckel, bei Nr. Il42 sind
sie durch schmale Rippen getrennt. Die verbogene Nr.
Il43 zeigt an beiden Längsseiten gerade Kanten, Nr.
lI42 nur an einer. Nr. 1144 besteht aus einem schma-
len, im Querschnitt linsenförmigen Band, das sich zum
Ende leicht verbreitert und aus einem massiven, ova-
len Abschluss, der in einer kleinen Kugel endet. Das
Band zeigl Quer- und Schrägstriche. Vergleichbare,
aber nicht ganz übereinstimmende Stücke stammen
aus Däniken und den <<Basses Alpesnu'O.

4.3.7. Perle (Nr. 1136)

Nr. 1136 ist sehr massiv und um einiges grösser als

die aus dem Golaseccagebiet bekannten Perlen (Nr.

809.810). An einer Stelle ist die Perle wohl durch das

Tragen an einem Faden stark abgenützt.

4.3.8. Ohninge und ähnliches
(Nr. 1137-1139)

Die Nr. 1137 und 1138 zeigen Ahnlichkeiten zu
Ohringen, jedoch sind beide bedeutend kleiner als
normale Ohrringe. Die beiden Häkchen des letzteren
finden einen guten Vergleich in Grab 1 von Dalpe, Vi-
dlsssoeos. Zt einem Ring könnte auch Nr. ll39
gehören. Es besteht aus einem im Querschnitt recht-
eckigen Blechstreifen, der mit einem im Querschnitt
D-förmigen Band umwickelt ist. Crivelli schwankte
zwischen der Interpretation als Fibel oder als Ohring.
Fibeln mit umwickeltem Bügel gibt es beispielsweise
im 8. Jh. v.Chr. in Bologna und in Este60e. Diese be-
sitzen aber immer einen runden Bügelquerschnitt.

4.3.10. Nägel (Nr. 1145.1146)

Die Nr. 1145 und 1146 sind von beachtlicher Län-
ge: Nr. 1145 misst 20,9 cm, Nr. 1146 26,1 cm (Spit-
ze abgebrochen). Die Nagelköpfe sind gross, rund und
leicht gewölbr. Bei Nr. 1146 sind die Ränder leicht ge-

staucht. Der Stift von Nr. 1145 weist einen quadrati-
schen Querschnitt auf, die Kanten sind bis 12,5 cm
unter dem Kopf gefast. Bei Nr. 1146 ist der Stiftquer-
schnitt unterhalb des Kopfes zuerst rund, dann qua-
dratisch mit gefasten Kanten. Beide Nägel sind ver-
bogen. Nr. 1145 war ehemals wohl in einen Balken
von etwa 12 cm Dicke getrieben worden. Der aus dem
Holz herausragende Nagelstift wurde umgeschlagen,
wobei man die Nagelspitze umbog und ins Holz
zurücktrieb. Vergleiche aus dem Golaseccagebiet ken-
ne ich nicht. Gute Parallelen stammen aus Olynth, wo-
bei die Ahnüchkeit zu einer Ansprache als griechisch
nicht ausreishletr. I{ilTuweisen ist aber bei den grie-
chischen Exemplaren auf den gestauchten Rand wie
bei Nr. 1 146 und auf den ebenfalls unter dem Kopf zu-
erst rundstabigen Stift.

602 Crivelli 1946, Taf. V versuchte, die Lanzen zu rekonstruieren. Das
Resultat erscheint meist wenig überzeugend.

603 Müller-Karpe 1959, Taf. 41,16 (Goluzzo);49, 15.18.22.23.26 (Pie-
diluco). Dazu Ponzi Bonomi 1970, 106-108 Fig. 5. - Avila 1983,
Nr.76-80 (Typ V) und 110 (Typ VIIf. - J. Szombathy, Altertums-
funde aus Höhlen bei St. Kanzian im österreichischen Küstenlande.
Mitt. Prähist. Komm. Österr. Akad. II, 2, 1912, 127-190, bes. 139
Abb. 34.

604 Biel 1985,64f.72; Taf. l6,Mitte.
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605 Diskussion bei Primas 1972,86f.
606 Mittelbronzezeit in Oberitalien: Urban 1993, l45.l4l Abb. 75. -

Heuneburg: Sievers 1984, 65f.
60'7 Longone: Riv. Arch. Prov. e Ant. Diocesi di Como 56-58, 1908,

7 Fig. 4. - Parre: Mantovani 1896/99, Taf. I,85.91.99. - Weitere
Radanhänger: Sanzeno (Lunz 1974, Tat. 37,3), Fliess (Sydow
1995, Taf. 41,197) und Ostfrankreich (Wamser 1975, 165; Beila-
ge 8).

608 Primas 1970,Taf .34,6.
609 Von Eles Masi 1986, Nr. 433-4368. - Die Nr. 436B stammt an-

scheinend aus Este, Muletti Prosdocimi, Grab 250. Vgl. Este I, 354;
Taf . 238,12. Zum ursprünglichen Komplex gehörend?

610 Däniken: Drack 1970, 45 Abb. 30,4. <Basses Alpes>: A. Bocquet,
L archdologie de l'äge du fer dans les Alpes occidentales franEaises. In:

Les Alpes ä 1'äge du fer, 91-155, bes. 134 Fi9.22,2; 137. Dasselbe
* Stück mit der Angabe <Les Saniöres 1887> bei J.-C. Courtois, Les ci-

vilisations de I'Age du Fer dans les Alpes. In: La prdhistoire franqaise
II (Paris 1916)708J23, bes. 719 Fig. 5,48.

611 Robinson 1941,309-323:' Taf. XCI-XCY bes. 1361.1390.1411.
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4.3. Objekte unbestimmter Herkunft und/oder
Zeitstellung (Nr. lIIl-2161)

4.3.1. Lanzen (Nr. llllll24)

Die Lanzenfragmente verteilen sich wie folgt:
Blattfragmente 7
Tüllenfragmente 6
Lanzenschuhfragmente 1

Die Au'sbildung der Mittelrippe des Blattes erlaubt
eine Untefteilung des Materials in drei Gruppen:
1. Mittelrippe breit, oval bis fazettiert'. Nr. 1111-1113.
2. Mittelrippe schmal, rund: Nr. 1114-1116.
3. Blattquerschnitt linsenförmig, ohne Mittelrippe:

Nr. 1117.
Bei Nr. 1111 ist der Ansatz der Tülle und ein Rest

der Blattkante, welche gebogen nach oben verläuft, er-
halten. Sonst gibt es keine Anhaltspunkte zur Rekon-
struktion der Formaoz. Generell sind die Blätter recht
breit, mit Ausnahme der Nr. lll5-lll7. Bei Nr. 1117
könnte es sich auch um eine Dolchklinge handeln.

Auch bei den Tüllen lassen sich - soweit bestimm-
bar - Grössenunterschiede feststellen. Der Durchmesser
von Nr. 1 1 19 beträgt 2,6 em, derjenige der Nr. 1 1 1 8 und
Il22 ntn etwa I,7 cm. Die Nr. 1122 und 1123 tragen
senkrecht laufende, plastische Linien auf der TülIe. Bei
Nr. 1122 sind es insgesamt vier Linien, bei Nr. 1123
dürften es mehr sein. Die Nr. 1118-1120 besitzen
Nietlöcher. Bei den beiden letzten liegen sie wenig
über der Mündung, bei Nr. 1118 etwas höher. Der
Lanzenschuh Nr. 1124 besitzt eine konische Form.

Von allen Stücken sind nur so kleine Fragmente er-
halten, dass keine nähere typologische oder chronolo-
gische Zuweisung möglich ist. Auch die beiden ver-
zierten Tüllen können keine näheren Datierungshin-
weise geben. Tüllen mit mehr als vier plastischen Li-
nien finden gute Vergleiche in den Depots von Goluz-
zo und Piediluco der Phase Terni II (9. Jh.), aber auch
bei griechischen Lanzenspitzen der Phasen SH III B
und C. Ein weiteres Exemplar stammt aus der Flie-
genhöhle bei Skocjan603. Ein guter Vergleich für das
Stück mit vier plastischen Rippen, wenn auch einiges
kleiner, findet sich in der bronzenen Pfeilspitze aus
dem <Fürstengrab>> von Hochdorf, das dort aber ein
Unikum ist604. Eine sichere Datierung kann für die Lan-

zen nicht vorgeschlagen werden. Sie dürften alle wohl
bedeutend älter als das 5. Jh. v.Chr. sein. Sichere Be-
lege für ein Weiterlaufen von bronzenen Lanzenspit-
zen in Oberitalien - entsprechend der bronzenen Bei-
le - sind bisher nicht zu erbringen60s.

Die meisten Stücke sind ganz offensichtlich zerstört
bzw. zerteilt worden. Schlagspuren finden sich auf Nr.
IllI, III2, Il22 tnd 1124. Nr. IlI2 besitzt zerhack-
te Kanten und ist stark verbogen. Bei Nr. 1118 sind die
Bruchkanten nach innen gebogen. Die Tüllen sind in
Stücke zerschlagen.

4.3.2. Tnllen (Nr. 1125-1128)

Die Nr. LI25-II28 stammen von Tüllen, die nicht
sicher Lanzenspitzen zugewiesen werden können.

4.3.3. Pfeilspitze (Nr. i129)

Nr. 1129 besitzt ein dreieckiges Blatt ohne abste-
hende Flügel und eine breite, fazettierte Mittelrippe.
Die Tülle zeigt zwei Nietlöcher, die in der Mitte zwi-
schen Tüllenmündung und Blattansatz liegen. Verglei-
che in Oberitalien habe ich keine gefunden. Dies dürf-
te einerseits auf die fehlenden Materialsammlungen
und andererseits auf die Tatsache zurückzuführen sein,
dass Pfeilspitzen nicht in Gräber mitgegeben wurden.
Bronzene Pfeilspitzen kommen aber bis in die Eisen-
Zeit VOr606.

4.3.4. Anhänger (Nr. ll30-1I32)

Nr. 1130 könnte zu einem Radanhänger gehören.
Das Stück ist flach und gleichmässig dick. Es besass
ehemals wohl acht Speichen. Radanhänger sind im Go-
laseccagebiet selten (Longone und Parre)ooz. Die meisten
dieser Radanhänger weisen jedoch einen dreieckigen

4.3.5. KnoPf (Nr. 1133)

Nr. 1133 ist flach und besitzt fünf Löcher.

4.3.6. Aufsätze (Nr. lI34.Il35)

Der ganz erhaltene Aufsatz Nr. 1134 besitzt einen

langovalen Knauf mit zwei schräg abstehenden La-

schen, von denen eine ein Nietloch besitzt. Die Ober-

seite des Knaufs hat sich durch den Gebrauch abge-

flacht. Nr. 1135 ist die Spitze eines mit Rippen reich
verzierten Aufsatzes. Auf der Spitze finden sich senk-

recht laufende Linienpaare, auf der Tülle vier einge-
punzte Quadrate.

ouerschnitt (mit Mittelgrat auf der Schauseite) auf.

Äuch die Nr. 1131 und lI32 (mit Reparatur) könnten

als Anhänger bezeichnet werden.

4.3.9. Armringe und Armreifen
(Nr. 1140-1144)

5 Fragmente gehören zu Armringen, eines zeigt ein
erhaltenes Ende. Die Nr. 1140 und 1141 besitzen mas-
sive, plastische Buckel mit scharfem Mittelgrat, wel-
che seitlich über das Ringprofil vorstehen. Bei Nr.
1140 ist der Zwischenraum mit Strichen verziert, bei
Nr. 1141 mit Querrippen. Auf der Innenseite ist die
nicht vollständig überarbeitete Gussnaht sichtbar. Die
Nr. 1142 und II43 besitzen quadratische oder recht-
eckige, nur wenig gewölbte Buckel, bei Nr. Il42 sind
sie durch schmale Rippen getrennt. Die verbogene Nr.
Il43 zeigt an beiden Längsseiten gerade Kanten, Nr.
lI42 nur an einer. Nr. 1144 besteht aus einem schma-
len, im Querschnitt linsenförmigen Band, das sich zum
Ende leicht verbreitert und aus einem massiven, ova-
len Abschluss, der in einer kleinen Kugel endet. Das
Band zeigl Quer- und Schrägstriche. Vergleichbare,
aber nicht ganz übereinstimmende Stücke stammen
aus Däniken und den <<Basses Alpesnu'O.

4.3.7. Perle (Nr. 1136)

Nr. 1136 ist sehr massiv und um einiges grösser als

die aus dem Golaseccagebiet bekannten Perlen (Nr.

809.810). An einer Stelle ist die Perle wohl durch das

Tragen an einem Faden stark abgenützt.

4.3.8. Ohninge und ähnliches
(Nr. 1137-1139)

Die Nr. 1137 und 1138 zeigen Ahnlichkeiten zu
Ohringen, jedoch sind beide bedeutend kleiner als
normale Ohrringe. Die beiden Häkchen des letzteren
finden einen guten Vergleich in Grab 1 von Dalpe, Vi-
dlsssoeos. Zt einem Ring könnte auch Nr. ll39
gehören. Es besteht aus einem im Querschnitt recht-
eckigen Blechstreifen, der mit einem im Querschnitt
D-förmigen Band umwickelt ist. Crivelli schwankte
zwischen der Interpretation als Fibel oder als Ohring.
Fibeln mit umwickeltem Bügel gibt es beispielsweise
im 8. Jh. v.Chr. in Bologna und in Este60e. Diese be-
sitzen aber immer einen runden Bügelquerschnitt.

4.3.10. Nägel (Nr. 1145.1146)

Die Nr. 1145 und 1146 sind von beachtlicher Län-
ge: Nr. 1145 misst 20,9 cm, Nr. 1146 26,1 cm (Spit-
ze abgebrochen). Die Nagelköpfe sind gross, rund und
leicht gewölbr. Bei Nr. 1146 sind die Ränder leicht ge-

staucht. Der Stift von Nr. 1145 weist einen quadrati-
schen Querschnitt auf, die Kanten sind bis 12,5 cm
unter dem Kopf gefast. Bei Nr. 1146 ist der Stiftquer-
schnitt unterhalb des Kopfes zuerst rund, dann qua-
dratisch mit gefasten Kanten. Beide Nägel sind ver-
bogen. Nr. 1145 war ehemals wohl in einen Balken
von etwa 12 cm Dicke getrieben worden. Der aus dem
Holz herausragende Nagelstift wurde umgeschlagen,
wobei man die Nagelspitze umbog und ins Holz
zurücktrieb. Vergleiche aus dem Golaseccagebiet ken-
ne ich nicht. Gute Parallelen stammen aus Olynth, wo-
bei die Ahnüchkeit zu einer Ansprache als griechisch
nicht ausreishletr. I{ilTuweisen ist aber bei den grie-
chischen Exemplaren auf den gestauchten Rand wie
bei Nr. 1 146 und auf den ebenfalls unter dem Kopf zu-
erst rundstabigen Stift.

602 Crivelli 1946, Taf. V versuchte, die Lanzen zu rekonstruieren. Das
Resultat erscheint meist wenig überzeugend.

603 Müller-Karpe 1959, Taf. 41,16 (Goluzzo);49, 15.18.22.23.26 (Pie-
diluco). Dazu Ponzi Bonomi 1970, 106-108 Fig. 5. - Avila 1983,
Nr.76-80 (Typ V) und 110 (Typ VIIf. - J. Szombathy, Altertums-
funde aus Höhlen bei St. Kanzian im österreichischen Küstenlande.
Mitt. Prähist. Komm. Österr. Akad. II, 2, 1912, 127-190, bes. 139
Abb. 34.

604 Biel 1985,64f.72; Taf. l6,Mitte.
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606 Mittelbronzezeit in Oberitalien: Urban 1993, l45.l4l Abb. 75. -

Heuneburg: Sievers 1984, 65f.
60'7 Longone: Riv. Arch. Prov. e Ant. Diocesi di Como 56-58, 1908,

7 Fig. 4. - Parre: Mantovani 1896/99, Taf. I,85.91.99. - Weitere
Radanhänger: Sanzeno (Lunz 1974, Tat. 37,3), Fliess (Sydow
1995, Taf. 41,197) und Ostfrankreich (Wamser 1975, 165; Beila-
ge 8).

608 Primas 1970,Taf .34,6.
609 Von Eles Masi 1986, Nr. 433-4368. - Die Nr. 436B stammt an-

scheinend aus Este, Muletti Prosdocimi, Grab 250. Vgl. Este I, 354;
Taf . 238,12. Zum ursprünglichen Komplex gehörend?

610 Däniken: Drack 1970, 45 Abb. 30,4. <Basses Alpes>: A. Bocquet,
L archdologie de l'äge du fer dans les Alpes occidentales franEaises. In:

Les Alpes ä 1'äge du fer, 91-155, bes. 134 Fi9.22,2; 137. Dasselbe
* Stück mit der Angabe <Les Saniöres 1887> bei J.-C. Courtois, Les ci-

vilisations de I'Age du Fer dans les Alpes. In: La prdhistoire franqaise
II (Paris 1916)708J23, bes. 719 Fig. 5,48.

611 Robinson 1941,309-323:' Taf. XCI-XCY bes. 1361.1390.1411.
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4.3.11. Becken (Nr. 1147-1184)

Zahheiche Fragmente stammen von grossen Ge-
fässen. Wegen der geringen Grösse der Fragmente und
wegen ihrer sekundären Verformung kann kein einzi-
ges Gefäss rekonstruiert werden. Für diese Gefäss-
fragmente wurde in Anlehnung an Kimmig der Name
<<Becken>> gewähltetz.

Entscheidend für die Unterteilung des Materials ist
die Randbildung:
mit verbreitertem, kantigem Rand 7

mit verdicktem Rand und Wandknick 6
mit verdicktem Rand 2l
mit massivem, übergossenem Rand 1

mit umgebördeltem Rand 1

Sonderform 1

Bei der Suche nach Vergleichsbeispielen für diese
Gefzisse ergeben sich Probleme. Da ihre Form in kei-
nem Fall zu rekonstruieren ist, kann nicht nach einem
bestimmten Formtyp gesucht werden. Details wie die
Randbildung werden zu den bestimmenden Charakte-
ristika. Hiermit stösst man in den Materialpublikatio-
nen schnell an Grenzen, da saubere Profilzeichnungen
meist fehlen. Zudem sind nur wenige solcher Gefässe
überliefert. Dies gilt insbesondere für das Golasecca-
gebiet, wo nur eine beschränkte Auswahl an Bronze-
gefässtypen in die Gräber gelangte. Daraus den
Schluss ziehen zu wollen, im Golaseccagebiet seien
Becken unbekannt gewesen, wäre sicher vorei1ig613.

Becken mit verbreitertem, kantigem Rand
(Nr 1147-1153)

Alle 7 Fragmente gehören zu verschiedenen Ge-
fässen. Bei keinem Fragment ist sicher zu entscheiden,
welches die Aussen- bzw. Innenseite des Gefässes war.
Auch die Vergleichsbeispiele lassen diesbezüglich kei-
ne einheitliche Ausrichtung erkennen.

Die Randgestaltung variiert in Details: Die Nr. 1147

und 1148 besitzen am Rand eine im Querschnitt drei-
eckige Verdickung, welche bei Nr. 1147 sehr deutlich
vom übrigen Gefässkörper abgesetzt ist. Die übrigen
Fragmente besitzen nur einen verdickten Rand. Hier
variiert die Ausgestaltung der vorspringenden Kante:
bei Nr. 1149 ist sie rechteckig, bei Nr. 1152 aber drei-
eckig. Vier Fragmente zeigen Nietlöcher: Nr. 1147,
1148,II49 und 1152. Bei Nr. 1148 dürfte es sich um
eine Reparatur handeln, wie sie Nr. 1149 zeigt. Bei den
anderen spricht die Lage wenig unterhalb des Randes

für Nietlöcher zur Befestigung von Attaschen. Bei Nr.
1147 sind Meisselspuren, bei Nr. 1153 Hiebspuren
sichtbar, welche die Zerteilung des Gefässes bezeugen.
Die übrigen Gefässe scheinen ohne Hilfsmittel zerteilt
worden zu sein. Einzelne Fragmente wurden nachträg-
lich zusammengebogen.

Becken mit verdicktem Rand und Wandknick
(Nr 1154-1159)

Auch hier repräsentieren die fünf Fragmente fünf
Individuen, da die Randbildungen sehr unterschiedlich
sind.

Typisch für diese Becken ist der etwa 1,5-2 cm
breite, eingeknickte und verdickte Rand. Auf der In-
nenseite ist der Umbruch mit einer Rille markiert, bei
Nr. 1154 sind es deren zwei. Nr. 1157 zeigt unterhalb
dieser Rille ein schräg laufendes Band von dicht ge-

setzten Meisselschlägen, das möglicherweise mit der
Herstellung oder aber mit der ZerteiLtngin Verbindung
zu bringen ist. Bei Nr. 1154 ist ein Nietloch (für Atta-
sche?) ansatzweise erhalten. Die Zerteilung der
Becken ist besonders gut an Nr. 1156 nachzuvollzie-
hen: Eine Bruchstelle ist gegen die Gefässinnen-, die
andere gegen die Gefässaussenseite verbogen. Das
Becken wurde also mit senkrecht zum Rand laufenden
Schwenkbewegungen zerbrochen. Danach wurden die
Fragmente zusammengebogen, um sie platzsparender
und gefahrloser (scharfe Kanten) zu lagern. Die Nr.
1154 und 1155 zeigen schwarze Krusten auf der Ge-
fässaussenseite. Möglicherweise als Sonderform ist Nr.
1159 zu betrachten. Sie zeigt einen verdickten Rand
mit Wandknick und zusätzlich eine senkrecht zum
Rand laufende Naht mit zwei erhaltenen Nieten. Die
grossen, flachen Nietköpfe befinden sich jedoch nicht
auf der Gefässaussenseite - wie dies bei den Situlen
üblich ist -, sondern auf der Gefässinnenseite, welche
anhand der umlaufenden Rille sicher als diese be-
stimmt werden kann. Es ist nicht klar, ob die Naht zum
ursprünglichen Bestand gehörte und das Becken somit
aus mehreren Blechen zusammengenietet war oder ob
das vorliegende Stück bereits eine sekundäre Verwen-
dung eines Beckenblechs darstellt.

Becken mit verdicktem Rand (Nr 1160-1180)

Dieser einfachen Randlösung sind die meisten
Fragmente zuzuweisen. Sie zeigen denn auch eine

orössere Variabilität als die vorangehenden Varianten,

inrU.rond.te schwankt die Randdicke der Stücke' Es

kann nicht bestimmt werden' von wievielen Gefässen

äi" F.ugtn"nte stammen. Flickstellen zeigen die Nr'

ll49,II5g,116I,Il70 und ll72' Bei den meisten sind

die Brüche im Gefäss sichtbar, welche eine Reparatur

erforderten. Bei Nr. 1170 nietete man auf die Aussen-

seite einen rechteckigen Blechstreifen. Im Fall von Nr'

ll72legte man wie bei Nr. lI49 ein ovales Blechstück

auf die Bruchstelle, faltete dessen obere Kante über

den Rand und vernietete dann das Blech mit dem Ge-

fäss. Für das Flickblech wurde ein beidseitig vetzier
tes Blech wiederverwendet. Nietlöcher, die mögli-

cherweise von Attaschen stammen, zeigen die Nr.

1162,1165,1169,II73 und 1176. Bei Nr. 1162liegen

drei Nietlöcher mit etwas unterschiedlichen Abständen

(3.3 und 3,7 cm) nebeneinander. Drei aufeinanderfol-

gende Nietlöcher zeigt auch das sekundär stark ausge-

triebene Randfragment Nr. 2452. Denselben Abstand

zwischen den Nieten wie das erste Blech zeigt die Ar
tasche Nr. 1185. Nr. 1167 weist wohl eine Randver-

stärkung aus einem umlaufenden Blechstreifen auf.

Spuren der Zerteilung mit einem Meissel zeigen die

Nr. 1162, 1163,1161,1168 und 1169. Andere Spuren

bezeugen dasZerbrechen der Gefässe' Manche Stücke

sind zusammengebogen. Bei den Nr. 1168, 1170 und

1176 wurden noch weitere Blechstücke miteingefaltet.
Nr. 2419 ist angeschmolzen.

Becken mit massivem, übergossenem Rand
(Nr 11Bt)

Nr. 1181 zeigt eine aussergewöhnliche Randbil-
dung. Über das fertige Gefäss wurde ein im Quer-
schnitt ovaler Rand gegossen, was schön an der unre-
gelmässigen Unterkante abgelesen werden kann. Über
dem Rand ist ein rechteckiges Flickblech mit zwei
Nieten befestigt, wovon die eine durch den massiven

Rand führt. Auch dieses Fragment ist gefaltet.

Becken mit umgebördeltem Rand (Nr. 1182)

Nr. 1182 stammt von einem Gefäss mit leicht ein-

ziehender Wandung und mit einem Rand, der um ei-

nen sechskantigen Bronzestab gebördelt ist; einer Kon-
struktion, wie man sie von Situlen oder kleineren

Bronzebecken her kennt. Beachtenswert ist der Durch-
messer von etwa 40 cm.

Becken: Sonderform (Nr 1183)

Nr. 1183 besitzt einen verdickten, leicht nach innen

vorstehenden Rand und ist mit einem 2,3 cm breiten

Dekorband verziefi. Das Band besteht aus acht rand-

parallelen Linien, welche sieben <<Bänder>> bilden, de-

ren unterstes breiter als die oberen ist. Die obersten

fünf <Bänder>> werden mit einzelnen, senkrecht lau-

fenden Querstrichgruppen unterteilt, wobei diese über

zwei oder drei <Bänden greifen können. Die dadurch

entstandenen Streckenabschnitte sind entweder unver-

ziert oder mit Wolfszahnmuster gefüllt und ahmen

wohl einen Mäander nach. Ein System ist allerdings in
diesem Dekor nicht zu erkennen, wie es auch sonst

ganz unsorgfältig gearbeitet ist. Ein durchgehendes

Wolfszahnmuster findet sich auch im untersten, brei-
ten Band. Das Stück zeigt den Ansatz eines Nietlochs,
vor dem in etwa 1,5 cm Entfernung die Verzierung

ausläuft. Es ist wohl als Nietloch für eine Attasche an-

zusprechen. Das Fragment wurde doppelt eingefaltet.

Becken: Bodenfragment (Nr lI84)

Nr. 1184 stellt den geflickten Boden eines Beckens

dar. Die schadhafte Stelle, welche wohl im Zentrum des

Bodens gelegen hatte, wurde kreisförmig ausgeschnitten.

Darüber legte man auf der Aussenseite eine etwas grös-

sere Bronzescheibe und verband sie mit zahlreichen

Bronzeklammem mit der Gefiisswandung. Diese Verbin-

dungstechnik ist im Depot nur bei diesem Stück belegt.

Das Fragment trägt beidseitig eine schwarze Kruste.

Untersuchun gen zu unverzierten, hallstattzeitlichen
Bronzebecken sind selten und stammen ausschliesslich

von Autoren nördlich der Alpen. Als wichtigste Beiträ-
ge sind die Arbeiten von Schiek, Kimmig und Jacob

zu nennen6r4. Demzufolge liegt das Schwergewicht der

Betrachtungen auch auf dem Hallstattgebiet, obwohl
bereits Schiek versuchte, Italien in seine Überlegun-
gen miteinzubeziehen. In ltalien, d.h. hauptsächlich in
Etrurien, verunmöglicht der schlechte Forschungs-

stand weitergehende Aussagen zum Ursprung und zur

Verbreitung der Becken6ts.

Becken mit verbreitertem, kantigem Rand sind im
Hallstattbereich verbreitet, wobei sie meist einen beid-

seitig stark vorspringenden Rand und einen Wand-

knick zeigen und sich so von den Stücken aus Arbe-

do unterscheiden. Eine vergleichbare Randbildung be-

sitzen hingegen das Becken von Pfäffikon und ein

612 Kimmig
613 So Pauli
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614 Schiek 1981, 298f. (Liste: 307f.); Abb. l4; Kimmig 1988, 153-160;
Jacob 1995, 87-98. Ihre Gliederung (88f. Abb. 3) ist zu grobmaschig
und typologisch unbefriedigend.
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4.3.11. Becken (Nr. 1147-1184)

Zahheiche Fragmente stammen von grossen Ge-
fässen. Wegen der geringen Grösse der Fragmente und
wegen ihrer sekundären Verformung kann kein einzi-
ges Gefäss rekonstruiert werden. Für diese Gefäss-
fragmente wurde in Anlehnung an Kimmig der Name
<<Becken>> gewähltetz.

Entscheidend für die Unterteilung des Materials ist
die Randbildung:
mit verbreitertem, kantigem Rand 7

mit verdicktem Rand und Wandknick 6
mit verdicktem Rand 2l
mit massivem, übergossenem Rand 1

mit umgebördeltem Rand 1

Sonderform 1

Bei der Suche nach Vergleichsbeispielen für diese
Gefzisse ergeben sich Probleme. Da ihre Form in kei-
nem Fall zu rekonstruieren ist, kann nicht nach einem
bestimmten Formtyp gesucht werden. Details wie die
Randbildung werden zu den bestimmenden Charakte-
ristika. Hiermit stösst man in den Materialpublikatio-
nen schnell an Grenzen, da saubere Profilzeichnungen
meist fehlen. Zudem sind nur wenige solcher Gefässe
überliefert. Dies gilt insbesondere für das Golasecca-
gebiet, wo nur eine beschränkte Auswahl an Bronze-
gefässtypen in die Gräber gelangte. Daraus den
Schluss ziehen zu wollen, im Golaseccagebiet seien
Becken unbekannt gewesen, wäre sicher vorei1ig613.

Becken mit verbreitertem, kantigem Rand
(Nr 1147-1153)

Alle 7 Fragmente gehören zu verschiedenen Ge-
fässen. Bei keinem Fragment ist sicher zu entscheiden,
welches die Aussen- bzw. Innenseite des Gefässes war.
Auch die Vergleichsbeispiele lassen diesbezüglich kei-
ne einheitliche Ausrichtung erkennen.

Die Randgestaltung variiert in Details: Die Nr. 1147

und 1148 besitzen am Rand eine im Querschnitt drei-
eckige Verdickung, welche bei Nr. 1147 sehr deutlich
vom übrigen Gefässkörper abgesetzt ist. Die übrigen
Fragmente besitzen nur einen verdickten Rand. Hier
variiert die Ausgestaltung der vorspringenden Kante:
bei Nr. 1149 ist sie rechteckig, bei Nr. 1152 aber drei-
eckig. Vier Fragmente zeigen Nietlöcher: Nr. 1147,
1148,II49 und 1152. Bei Nr. 1148 dürfte es sich um
eine Reparatur handeln, wie sie Nr. 1149 zeigt. Bei den
anderen spricht die Lage wenig unterhalb des Randes

für Nietlöcher zur Befestigung von Attaschen. Bei Nr.
1147 sind Meisselspuren, bei Nr. 1153 Hiebspuren
sichtbar, welche die Zerteilung des Gefässes bezeugen.
Die übrigen Gefässe scheinen ohne Hilfsmittel zerteilt
worden zu sein. Einzelne Fragmente wurden nachträg-
lich zusammengebogen.

Becken mit verdicktem Rand und Wandknick
(Nr 1154-1159)

Auch hier repräsentieren die fünf Fragmente fünf
Individuen, da die Randbildungen sehr unterschiedlich
sind.

Typisch für diese Becken ist der etwa 1,5-2 cm
breite, eingeknickte und verdickte Rand. Auf der In-
nenseite ist der Umbruch mit einer Rille markiert, bei
Nr. 1154 sind es deren zwei. Nr. 1157 zeigt unterhalb
dieser Rille ein schräg laufendes Band von dicht ge-

setzten Meisselschlägen, das möglicherweise mit der
Herstellung oder aber mit der ZerteiLtngin Verbindung
zu bringen ist. Bei Nr. 1154 ist ein Nietloch (für Atta-
sche?) ansatzweise erhalten. Die Zerteilung der
Becken ist besonders gut an Nr. 1156 nachzuvollzie-
hen: Eine Bruchstelle ist gegen die Gefässinnen-, die
andere gegen die Gefässaussenseite verbogen. Das
Becken wurde also mit senkrecht zum Rand laufenden
Schwenkbewegungen zerbrochen. Danach wurden die
Fragmente zusammengebogen, um sie platzsparender
und gefahrloser (scharfe Kanten) zu lagern. Die Nr.
1154 und 1155 zeigen schwarze Krusten auf der Ge-
fässaussenseite. Möglicherweise als Sonderform ist Nr.
1159 zu betrachten. Sie zeigt einen verdickten Rand
mit Wandknick und zusätzlich eine senkrecht zum
Rand laufende Naht mit zwei erhaltenen Nieten. Die
grossen, flachen Nietköpfe befinden sich jedoch nicht
auf der Gefässaussenseite - wie dies bei den Situlen
üblich ist -, sondern auf der Gefässinnenseite, welche
anhand der umlaufenden Rille sicher als diese be-
stimmt werden kann. Es ist nicht klar, ob die Naht zum
ursprünglichen Bestand gehörte und das Becken somit
aus mehreren Blechen zusammengenietet war oder ob
das vorliegende Stück bereits eine sekundäre Verwen-
dung eines Beckenblechs darstellt.

Becken mit verdicktem Rand (Nr 1160-1180)

Dieser einfachen Randlösung sind die meisten
Fragmente zuzuweisen. Sie zeigen denn auch eine

orössere Variabilität als die vorangehenden Varianten,

inrU.rond.te schwankt die Randdicke der Stücke' Es

kann nicht bestimmt werden' von wievielen Gefässen

äi" F.ugtn"nte stammen. Flickstellen zeigen die Nr'

ll49,II5g,116I,Il70 und ll72' Bei den meisten sind

die Brüche im Gefäss sichtbar, welche eine Reparatur

erforderten. Bei Nr. 1170 nietete man auf die Aussen-

seite einen rechteckigen Blechstreifen. Im Fall von Nr'

ll72legte man wie bei Nr. lI49 ein ovales Blechstück

auf die Bruchstelle, faltete dessen obere Kante über

den Rand und vernietete dann das Blech mit dem Ge-

fäss. Für das Flickblech wurde ein beidseitig vetzier
tes Blech wiederverwendet. Nietlöcher, die mögli-

cherweise von Attaschen stammen, zeigen die Nr.

1162,1165,1169,II73 und 1176. Bei Nr. 1162liegen

drei Nietlöcher mit etwas unterschiedlichen Abständen

(3.3 und 3,7 cm) nebeneinander. Drei aufeinanderfol-

gende Nietlöcher zeigt auch das sekundär stark ausge-

triebene Randfragment Nr. 2452. Denselben Abstand

zwischen den Nieten wie das erste Blech zeigt die Ar
tasche Nr. 1185. Nr. 1167 weist wohl eine Randver-

stärkung aus einem umlaufenden Blechstreifen auf.

Spuren der Zerteilung mit einem Meissel zeigen die

Nr. 1162, 1163,1161,1168 und 1169. Andere Spuren

bezeugen dasZerbrechen der Gefässe' Manche Stücke

sind zusammengebogen. Bei den Nr. 1168, 1170 und

1176 wurden noch weitere Blechstücke miteingefaltet.
Nr. 2419 ist angeschmolzen.

Becken mit massivem, übergossenem Rand
(Nr 11Bt)

Nr. 1181 zeigt eine aussergewöhnliche Randbil-
dung. Über das fertige Gefäss wurde ein im Quer-
schnitt ovaler Rand gegossen, was schön an der unre-
gelmässigen Unterkante abgelesen werden kann. Über
dem Rand ist ein rechteckiges Flickblech mit zwei
Nieten befestigt, wovon die eine durch den massiven

Rand führt. Auch dieses Fragment ist gefaltet.

Becken mit umgebördeltem Rand (Nr. 1182)

Nr. 1182 stammt von einem Gefäss mit leicht ein-

ziehender Wandung und mit einem Rand, der um ei-

nen sechskantigen Bronzestab gebördelt ist; einer Kon-
struktion, wie man sie von Situlen oder kleineren

Bronzebecken her kennt. Beachtenswert ist der Durch-
messer von etwa 40 cm.

Becken: Sonderform (Nr 1183)

Nr. 1183 besitzt einen verdickten, leicht nach innen

vorstehenden Rand und ist mit einem 2,3 cm breiten

Dekorband verziefi. Das Band besteht aus acht rand-

parallelen Linien, welche sieben <<Bänder>> bilden, de-

ren unterstes breiter als die oberen ist. Die obersten

fünf <Bänder>> werden mit einzelnen, senkrecht lau-

fenden Querstrichgruppen unterteilt, wobei diese über

zwei oder drei <Bänden greifen können. Die dadurch

entstandenen Streckenabschnitte sind entweder unver-

ziert oder mit Wolfszahnmuster gefüllt und ahmen

wohl einen Mäander nach. Ein System ist allerdings in
diesem Dekor nicht zu erkennen, wie es auch sonst

ganz unsorgfältig gearbeitet ist. Ein durchgehendes

Wolfszahnmuster findet sich auch im untersten, brei-
ten Band. Das Stück zeigt den Ansatz eines Nietlochs,
vor dem in etwa 1,5 cm Entfernung die Verzierung

ausläuft. Es ist wohl als Nietloch für eine Attasche an-

zusprechen. Das Fragment wurde doppelt eingefaltet.

Becken: Bodenfragment (Nr lI84)

Nr. 1184 stellt den geflickten Boden eines Beckens

dar. Die schadhafte Stelle, welche wohl im Zentrum des

Bodens gelegen hatte, wurde kreisförmig ausgeschnitten.

Darüber legte man auf der Aussenseite eine etwas grös-

sere Bronzescheibe und verband sie mit zahlreichen

Bronzeklammem mit der Gefiisswandung. Diese Verbin-

dungstechnik ist im Depot nur bei diesem Stück belegt.

Das Fragment trägt beidseitig eine schwarze Kruste.

Untersuchun gen zu unverzierten, hallstattzeitlichen
Bronzebecken sind selten und stammen ausschliesslich

von Autoren nördlich der Alpen. Als wichtigste Beiträ-
ge sind die Arbeiten von Schiek, Kimmig und Jacob

zu nennen6r4. Demzufolge liegt das Schwergewicht der

Betrachtungen auch auf dem Hallstattgebiet, obwohl
bereits Schiek versuchte, Italien in seine Überlegun-
gen miteinzubeziehen. In ltalien, d.h. hauptsächlich in
Etrurien, verunmöglicht der schlechte Forschungs-

stand weitergehende Aussagen zum Ursprung und zur

Verbreitung der Becken6ts.

Becken mit verbreitertem, kantigem Rand sind im
Hallstattbereich verbreitet, wobei sie meist einen beid-

seitig stark vorspringenden Rand und einen Wand-

knick zeigen und sich so von den Stücken aus Arbe-

do unterscheiden. Eine vergleichbare Randbildung be-

sitzen hingegen das Becken von Pfäffikon und ein

612 Kimmig
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Fragment von der Heuneburg, letzteres aber wieder mit
Wandknick6r6. Gesicherte Komplexe datieren diese
Becken in die Stufen Ha D1-D2.Eine ähnliche Rand-
bildung zeigen flache Bronzebecken wohl etruskischer
Herkunft, wie man sie in reichen Gräbern in Como und
in Etrurien findet6'7. Die Tomba del Carro von Como,
Ca' Morta belegt, dass solche Becken bereits in der
Phase G III A1 das Golaseccagebiet erreicht hatten.
Eine Zuweisung der vorliegenden Fragmente zu einem
der beideir Gefässtypen ist nicht möglich.

Becken mit verdicktem Rand und Wandknicft sind
im Hallstattbereich häufigu''. Vergleichbare Exemplare
hat Schiek auch aus Etrurien aufgeführt, wobei diese
Stücke nur in schlechten Fotografien fassbar sind6re.

Die Attaschen der Becken nördlich der Alpen zeigen
verschiedene Formen. Gut belegt sind lange, eiserne
Flügelattaschen mit eingehängtem Ring oder Omega-
Henkel. Sie sitzen direkt auf dem geknickten Rand-
streifen. Daneben gibt es T-förmige, aus einem einzi-
gen Bronzeblech zusammengebogene Attaschen, in
deren Öse ein grosser, vierkantiger Ring aus Bronze
oder Eisen läuft. Sie sitzen unterhalb des Wandknicks.
Für die Becken südlich der Alpen sind keine zu-
gehörigen Attaschen überliefert. Die Form der Becken
schwankt. Da gut publiziertes Material aus Etrurien
fehlt, kann über die Verbindungen zwischen nord- und
südalpinen Becken kaum etwas ausgesagt werden. Die
nordalpinen Stücke datieren von Ha Dl bis in die
Frühlatönezeit. Die italischen Becken scheinen teil-
weise etwas älter zu sein. Das Regolini-Galassi-Grab
gehört noch ins 7. Jh. v.Chr., das Grab der <Flabelli
di bronzo>> ins 7. und das 1. Drittel des 6. Jh.,Grab2
von Campovalano wohl in dessen zweite Hälfte. Die
Fragmente von Arbedo können keiner der beiden Va-
rianten zugewiesen werden.

Becken mit verdicktem Rand gibt es sowohl nörd-
lich als auch südlich der Alpenozo. Letztere hat Bono-
mi Ponzi grösstenteils zusammengestellt. Unterschie-
de sind bei diesen Becken nicht so sehr bei der Form
erkennbar als vielmehr bei den Attaschen. Im Gebiet
nördlich der Alpen sind lange, eiserne Flügelattaschen

616 Heuneburg: Sievers 1984, Nr. 1232. -Pfäffikon: Drack 197'7,106
Abb. 2,3.

617 Como, Ca'Morta, T. del Carro: De Marinis 1981, Taf. 27,4;Grab
III/1924: Saronio 1968/69, Taf. XI,8. - Beispiele aus Etrurien, ohne
Anspruch auf Vollständigkeit: Forcello: Etruschi a nord del Po I,
239-241; Fig. 143. - Imola, Montericco, Grab 60: von Eles Masi
1981,, 122; Taf. 58,60.17. - S. Maria Maddalena di Cazzano: ebd.,
153; Taf. 84, 82.11. - Dovadola, S. Ruffillo: ebd., 241; Taf. 124,
94.44. - Vico Equense, Necropoli di Via Nicotera: Bonghi Jovino
1982, Taf . 87 ,3.4.

618 Jacob 1995, Nr'. 251.-262.264.265.277.219.288. - Schiek 1981, Nr..
45 (Chilly), 47 (Hatten) und 63 (Zollikon). - Dürrnberg, Grab 68/1:
Moosleitner et al. 1974, Taf . 134,A'1. - Bonstetten, Hügel I Gräber.
3 und 4: W. Drack, Drei hallstattzeitliche Grabhügel bei Bonstetten.
JbSGUF 68, 1985, 123-172, bes. 151 Abb.28.

619 Schiek 1981, Nr.50 (Campovalano),51 (Cerveteri, T. Regolini-Galas-
si) und 54 (Populonia, T. dei flabelli di blonzo). - Grottazzolina: Not.
Scavi Ant. 1960,370 Fig. 6,1. Vulci: De Puma 1986, 50; VC ul4.

620 Jacob 1995, Nr. 239-244.248. - Drack 1911,106 Abb. 2,5 (Rances)
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mit eingehängtem Eisenring oder Omega-Henkel be-
legt. In Etrurien sind die Attaschen in Art der Situlen-
attaschen zu einer Öse gebogen, die eigentlichen At-
taschen laufen spilz zu. Sie bestehen immer aus Eisen
und haben eiserne Henkel. Die nordalpinen Becken
lassen sich mangels gesicherter Fundkomplexe nicht
datieren. Für die italischen Becken sind die Grabkom-
plexe von Monteleone di Spoleto, Orvieto, Crocifisso
del Tufo (Grab 4), Colfiorito (Grab 6) entscheidend,
die anhand attischer Keramik in die 2. Hälfte des 6.
und die 1. Hälfte des 5. Jh. datieren. Eine genauere
Zuordnung der Fragmente von Arbedo ist auch hier
nicht mciglich.

Vergleiche zum Becken mit massivem, übergosse-
nem Rand kenne ich nicht. Der Bronzerand ist wohl
mit Randverstärkungen aus Bronze und Eisen in Ver-
bindung zu bringen. Bei diesen Stücken ist die Ver-
stärkung aber immer aufgenietet62l.

Ein mögliches Vergleichsstück zum Becken mit um-
gebördeltem Rand Nr. 1182 stammt aus Grab I/I930
von Como Ca' Morta, das in die Phase G III A2
gehörtezz. Dieses Becken besitzt einen festen Henkel
und eine Seele aus Eisen, misst aber nw 25 cm im
Durchmesser. Die Randbildung der Becken spricht
klar für eine lokale Produktion. Die importierten Bron-
zebecken besitzen dagegen immer einen verdickten
Rand und teilweise einen Schwenkhenkel. Auf diese
Vorbilder dürften die Becken denn auch zurückgehen.

Die nähere Einordnung des Beckenfragments Nn
1183 muss anhand seines Dekors erfolgen. Dieses
führt direkt nt Kreuzattaschenbecken und Beckentas-
sen623. Bei den ersteren kommen nur die Gruppen B2b
und C nach von Merhart in Betracht, da nur sie Mäan-
dermuster aufweisen. Eine Unterscheidung zwischen
diesen Kreuzattaschenbecken und Henkeltassen wäre
nur anhand der Attaschen möglich, da beide Gefäss-
typen eine ähnliche Grösse und auch eine ähnliche
Breite des Dekorstreifens aufweisen können. Hier hilft
auch die Beobachtung nicht weiter, dass das Dekor vor
dem erhaltenen Nietloch abbricht. Weder bei den be-
kannten Beckentassen noch bei den Kreuzalta-

6 (Wohlen). - Von Eles Masi 1981, 112 Taf.58, 60.16 (Imola,
Montericco, Grab 60); 229;Taf . i19 (Rocca San Casciano) mit Hin-
weis auf ein weiteres Becken aus Casalfiumanese. - Furtwängler
1913, 318 Nr. 8; 321 Abb. 8 (Monteleone di Spoleto). - Cianfarani
1969, Taf. XXXVI,85. (Campovalano, Grab 2). , Bonomi Ponzi
1985,257f .; Abb.22 (Colfiorito, Grab 6). - Melucco Vaccaro 1971,
80 Nr. 10 (Orvieto, Crocifisso del Tufo). - Orvieto, Crocifisso del
Tufo: Perugia, Mus. Arch. - Bonghi Jovino 1982, Taf. 84,2 (Vico
Equense, Necropoli di Via Nicotera).

621 Schiek 1981, Nr. 39 (Wallscheid). - Drack 1977,106 Abb. 2,7 (Kall-
nach). - Kimmig 1988, 153f.; Abb. 84 (Kleinaspergle). Das Becken
vom Kleinaspergle ist latönezeitlich, das von Wallscheid evtl. auch.

622 Saronio 1968169, Taf. IX,9.
623 G. von Merhart, Studien über einige Gattungen von Bronzegefässen.

In: Festschrift des RGZM 1952, Band 2 (Mainz 1952) l-it. - M.
Egg, Die hallstattzeitlichen Hügelgräber bei Helpfau-Uttendorf in
Oberösteneich. Jahrb. RGZM 32, 1985, 323-393, bes. 373-377. -
Prüssing 1991,32-35 (Beckentassen) und 71-75 (Kreuzaua-
schenbecken) mit weiterführender Literatur.

schenbecken sind die Attaschen so breit, dass das De-

totUuna von ihnen ganzverdeckt würde' Aus dem Go-

l'aseccagebiet sind bis jetzt nur Beckentassen be-

k'annt*l. Die Variationsbreite des Dekors dieser Stücke

kunn *"g"n des schlechten Publikationsstandes nicht

aüeeschatzt werden' Für eine lokale Produktion der

Re-ckentassen spricht das Weiterlaufen des Gefässtyps'

wenn auch in etwas abgewandelter Form' bis in die

Phase G III A3. Das Dekor mit Mäanderbändern und

Wolfszahnmuster ist bis G III A2 fassbar. Nr' 1i83

kann also nicht mit Sicherheit bestimmt werden, eine

lokale Herkunft mit einer Datierung zwischen G II A
und G II B ist aber durchaus möglich.

Der geftickte BeckenbodenNr.ll84 kann mit Re-

paraturen an anderen Becken verglichen werden. Bei

äen bereits oben genannten Becken von Albstadt-Ebin-

gen, Dürmentingen-Hailtingen, St. Johann-Würtingen

und Traubing wurde der Boden auf dieselbe Weise ge-

flickt. Diese Reparaturstelle wurde beim Becken von

Albstadt-Ebingen sogar nochmals geflickt. Alle Flicke

sind jedoch angenietet und nicht nur verklammert.

Die unverzierten, aus einem Stück gearbeiteten

Bronzebecken galten bis zum Artikel von Hawkes und

Smith als hallstättische Erzeugnisse625. Danach be-

trachtete man sie als durch äussere, mediterrane Ein-

flüsse entstandene Form. Kimmig setzte sie in Ver-

bindung mit den mediterranen Importgütern, wobei er

italische und hallstättische Becken trennte. Schiek

brachte die Becken in einen direkten Zusammenhang

mit etruskischen Bronzearbeiten. Er dachte dabei an

Importe, welche die einheimischen Handwerker bald

zu Nachahmungen anregten. Kimmig hat sich als letz-

ter zu diesem Thema geäussert und eine genauere Un-

tersuchung der einzelnen Stücke sowie eine Verbrei-

tungskarte nach einzelnen Typen gefordert. Er hält ei-

ne Vielzahl von Werkstätten für wahrscheinlich. In Ita-
lien steckt die Forschung erst in den Anfängen, eine

echte Materialsammlung fehlt. Die Bronzebecken wer-
den in der italienischen Literatur dem Produktionsort
Orvieto zugewiesen. Die Grundlagen dieser Annahme

sind aber völlig ungenügend. Die Geschichte der ein-

fachen Bronzebecken ist also beidseits der Alpen noch

lange nicht geschrieben. Bis dahin müssen die Frag-

mente von Arbedo als von unbestimmter Herkunft gel-

ten. Nicht aus den Augen zu verlieren ist die Mög-
lichkeit der lokalen Produktion, da im Golaseccagebiet
sicher Blechgefässe hergestellt wurden. Die zahlrei-
chen Beckentassen zeigen, dass man nicht nur Gefäs-

624 De Marinis 1974, 80f. (Appendice C);1981,204f.
625 C.F.C. Hawkes/M.A. Smith, On some Buckets and Cauldrons of the

Bronze and Early Iron Ages. Ant. Journal 37, 1957' 131-198. - W'
Kimmig, Les teitres fundiraires prdhistoriques dans le foröt de Ha-
guenaulRü"k- und Ausblick. Prähist. Zeitschr.54, 19'19' 41-l'76'
6es. 149f.; Karte ?. - Schiek 1981,299. - Kimmig 1988, 155f', mit
Forschungsgeschichte.

626 Richter 1915, Nr. 704,243 mit Abb.

se durch das Vernieten von Blechbahnen herstellte,

sondern auch aus einem Stück trieb.

4.3.12. Attaschen (Nr. 1185-1193)

9 Fragmente gehören zu massiven Bronzeattaschen'

Bei vier lässt sich die ursprüngliche Form rekonstru-

ieren. Nr. 1185 ist eine Umsetzung in Bronze der ei-

sernen Attaschen von etruskischen Bronzebecken mit
verdicktem Rand. Die leicht geschwungenen, im Quer-
schnitt D-förmigen Attaschen zeigen einen markanten

Mitteleinzug, der durch eine senkrecht laufende Fur-

che noch betont wird. Drei Niete hielten die Attasche

an der Gefässwandung. Wohl zu ähnlichen Attaschen

gehörten die Nr. 1186 und 1187, diese zeigen aber je

zwei Nietlöcher pro Attaschenhälfte. Vergleichsbei-

spiele zu diesen bronzenen Stücken fehlen bis auf ein

Exemplar ohne Herkunftsangabe in New York626. In
Etrurien scheint diese Form immer in Eisen gearbeitet

zu sein, doch lässt sich die Massivität der vorliegen-

den Stücke gut mit etruskischen Situlenattaschen ver-

gleichen627. Möglicherweise spiegeln sie auch die lo-
kale Beckenproduktion des Golaseccagebietes. Spitz

zulaufend und im Querschnitt rechteckig sind die Nr.

1188 und 1189. Bei der ersteren ist ein Nietloch er-

kennbar, die zweite scheint über den Gefässrand ge-

griffen zu haben. Nicht klar ist dabei das Aussehen des

Randes, da die Nut in der Attasche nicht gleichmässig

verläuft. Nr. 1190 zeigteine besondere Gestaltung der

Öse: Sie läuft gegen unten spitz nt. Die zugehörige

Attasche scheint plattenförmig gewesen zu sein. Kon-

krete Vergleiche fehlen auch hier. Unter den zahkei-

chen, von Muffatti vorgestellten Attaschen aus Marza-

botto besitzt nur eine eine ähnlich zugespitzte Öse.

die sich aber stark in der Ausarbeitung vom vorlie-

genden Stück unterscheidet62a. Bei den Nr. 1i85, 1190,

lI92 und 1193 sind klare Abnützungsspuren an der

Öse erkennbar, Nr. lI92 zeigt Meisselspuren, Nr. 1185

Hiebspuren und Risse, welche von der Zetteilung
herrühren.

4.3.13. Gefässfragmente (Nr' 1194-1196)

Nr. 1194 gehörte möglicherweise zu einem Gefäss'

Es zeigt einen leicht verdickten Rand und etwa 6,5 cm

darunter den Ansatz einer parallel dazu laufenden Rip-

62'7 Muffatti 1968, Taf. XII. Die ähnlichen Attaschen Taf. XII,a9'10 sind- 
durch Hitze stark verformt. - Eine Ansprache als etruskisch benötig-

te bessere Vergleichsfunde, da beispielsweise auch der Querschnitt
und die Bearbe]tung der vorliegenden Attaschen keine Verbindungen
zu den übrigen etrüskischen Objekten im Depot zeigt'

628 Muffatti 1968, Taf. XII,a.b, bes. a2;1969, Taf. IL'b.
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Fragment von der Heuneburg, letzteres aber wieder mit
Wandknick6r6. Gesicherte Komplexe datieren diese
Becken in die Stufen Ha D1-D2.Eine ähnliche Rand-
bildung zeigen flache Bronzebecken wohl etruskischer
Herkunft, wie man sie in reichen Gräbern in Como und
in Etrurien findet6'7. Die Tomba del Carro von Como,
Ca' Morta belegt, dass solche Becken bereits in der
Phase G III A1 das Golaseccagebiet erreicht hatten.
Eine Zuweisung der vorliegenden Fragmente zu einem
der beideir Gefässtypen ist nicht möglich.

Becken mit verdicktem Rand und Wandknicft sind
im Hallstattbereich häufigu''. Vergleichbare Exemplare
hat Schiek auch aus Etrurien aufgeführt, wobei diese
Stücke nur in schlechten Fotografien fassbar sind6re.

Die Attaschen der Becken nördlich der Alpen zeigen
verschiedene Formen. Gut belegt sind lange, eiserne
Flügelattaschen mit eingehängtem Ring oder Omega-
Henkel. Sie sitzen direkt auf dem geknickten Rand-
streifen. Daneben gibt es T-förmige, aus einem einzi-
gen Bronzeblech zusammengebogene Attaschen, in
deren Öse ein grosser, vierkantiger Ring aus Bronze
oder Eisen läuft. Sie sitzen unterhalb des Wandknicks.
Für die Becken südlich der Alpen sind keine zu-
gehörigen Attaschen überliefert. Die Form der Becken
schwankt. Da gut publiziertes Material aus Etrurien
fehlt, kann über die Verbindungen zwischen nord- und
südalpinen Becken kaum etwas ausgesagt werden. Die
nordalpinen Stücke datieren von Ha Dl bis in die
Frühlatönezeit. Die italischen Becken scheinen teil-
weise etwas älter zu sein. Das Regolini-Galassi-Grab
gehört noch ins 7. Jh. v.Chr., das Grab der <Flabelli
di bronzo>> ins 7. und das 1. Drittel des 6. Jh.,Grab2
von Campovalano wohl in dessen zweite Hälfte. Die
Fragmente von Arbedo können keiner der beiden Va-
rianten zugewiesen werden.

Becken mit verdicktem Rand gibt es sowohl nörd-
lich als auch südlich der Alpenozo. Letztere hat Bono-
mi Ponzi grösstenteils zusammengestellt. Unterschie-
de sind bei diesen Becken nicht so sehr bei der Form
erkennbar als vielmehr bei den Attaschen. Im Gebiet
nördlich der Alpen sind lange, eiserne Flügelattaschen

616 Heuneburg: Sievers 1984, Nr. 1232. -Pfäffikon: Drack 197'7,106
Abb. 2,3.

617 Como, Ca'Morta, T. del Carro: De Marinis 1981, Taf. 27,4;Grab
III/1924: Saronio 1968/69, Taf. XI,8. - Beispiele aus Etrurien, ohne
Anspruch auf Vollständigkeit: Forcello: Etruschi a nord del Po I,
239-241; Fig. 143. - Imola, Montericco, Grab 60: von Eles Masi
1981,, 122; Taf. 58,60.17. - S. Maria Maddalena di Cazzano: ebd.,
153; Taf. 84, 82.11. - Dovadola, S. Ruffillo: ebd., 241; Taf. 124,
94.44. - Vico Equense, Necropoli di Via Nicotera: Bonghi Jovino
1982, Taf . 87 ,3.4.

618 Jacob 1995, Nr'. 251.-262.264.265.277.219.288. - Schiek 1981, Nr..
45 (Chilly), 47 (Hatten) und 63 (Zollikon). - Dürrnberg, Grab 68/1:
Moosleitner et al. 1974, Taf . 134,A'1. - Bonstetten, Hügel I Gräber.
3 und 4: W. Drack, Drei hallstattzeitliche Grabhügel bei Bonstetten.
JbSGUF 68, 1985, 123-172, bes. 151 Abb.28.

619 Schiek 1981, Nr.50 (Campovalano),51 (Cerveteri, T. Regolini-Galas-
si) und 54 (Populonia, T. dei flabelli di blonzo). - Grottazzolina: Not.
Scavi Ant. 1960,370 Fig. 6,1. Vulci: De Puma 1986, 50; VC ul4.

620 Jacob 1995, Nr. 239-244.248. - Drack 1911,106 Abb. 2,5 (Rances)
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mit eingehängtem Eisenring oder Omega-Henkel be-
legt. In Etrurien sind die Attaschen in Art der Situlen-
attaschen zu einer Öse gebogen, die eigentlichen At-
taschen laufen spilz zu. Sie bestehen immer aus Eisen
und haben eiserne Henkel. Die nordalpinen Becken
lassen sich mangels gesicherter Fundkomplexe nicht
datieren. Für die italischen Becken sind die Grabkom-
plexe von Monteleone di Spoleto, Orvieto, Crocifisso
del Tufo (Grab 4), Colfiorito (Grab 6) entscheidend,
die anhand attischer Keramik in die 2. Hälfte des 6.
und die 1. Hälfte des 5. Jh. datieren. Eine genauere
Zuordnung der Fragmente von Arbedo ist auch hier
nicht mciglich.

Vergleiche zum Becken mit massivem, übergosse-
nem Rand kenne ich nicht. Der Bronzerand ist wohl
mit Randverstärkungen aus Bronze und Eisen in Ver-
bindung zu bringen. Bei diesen Stücken ist die Ver-
stärkung aber immer aufgenietet62l.

Ein mögliches Vergleichsstück zum Becken mit um-
gebördeltem Rand Nr. 1182 stammt aus Grab I/I930
von Como Ca' Morta, das in die Phase G III A2
gehörtezz. Dieses Becken besitzt einen festen Henkel
und eine Seele aus Eisen, misst aber nw 25 cm im
Durchmesser. Die Randbildung der Becken spricht
klar für eine lokale Produktion. Die importierten Bron-
zebecken besitzen dagegen immer einen verdickten
Rand und teilweise einen Schwenkhenkel. Auf diese
Vorbilder dürften die Becken denn auch zurückgehen.

Die nähere Einordnung des Beckenfragments Nn
1183 muss anhand seines Dekors erfolgen. Dieses
führt direkt nt Kreuzattaschenbecken und Beckentas-
sen623. Bei den ersteren kommen nur die Gruppen B2b
und C nach von Merhart in Betracht, da nur sie Mäan-
dermuster aufweisen. Eine Unterscheidung zwischen
diesen Kreuzattaschenbecken und Henkeltassen wäre
nur anhand der Attaschen möglich, da beide Gefäss-
typen eine ähnliche Grösse und auch eine ähnliche
Breite des Dekorstreifens aufweisen können. Hier hilft
auch die Beobachtung nicht weiter, dass das Dekor vor
dem erhaltenen Nietloch abbricht. Weder bei den be-
kannten Beckentassen noch bei den Kreuzalta-

6 (Wohlen). - Von Eles Masi 1981, 112 Taf.58, 60.16 (Imola,
Montericco, Grab 60); 229;Taf . i19 (Rocca San Casciano) mit Hin-
weis auf ein weiteres Becken aus Casalfiumanese. - Furtwängler
1913, 318 Nr. 8; 321 Abb. 8 (Monteleone di Spoleto). - Cianfarani
1969, Taf. XXXVI,85. (Campovalano, Grab 2). , Bonomi Ponzi
1985,257f .; Abb.22 (Colfiorito, Grab 6). - Melucco Vaccaro 1971,
80 Nr. 10 (Orvieto, Crocifisso del Tufo). - Orvieto, Crocifisso del
Tufo: Perugia, Mus. Arch. - Bonghi Jovino 1982, Taf. 84,2 (Vico
Equense, Necropoli di Via Nicotera).

621 Schiek 1981, Nr. 39 (Wallscheid). - Drack 1977,106 Abb. 2,7 (Kall-
nach). - Kimmig 1988, 153f.; Abb. 84 (Kleinaspergle). Das Becken
vom Kleinaspergle ist latönezeitlich, das von Wallscheid evtl. auch.

622 Saronio 1968169, Taf. IX,9.
623 G. von Merhart, Studien über einige Gattungen von Bronzegefässen.

In: Festschrift des RGZM 1952, Band 2 (Mainz 1952) l-it. - M.
Egg, Die hallstattzeitlichen Hügelgräber bei Helpfau-Uttendorf in
Oberösteneich. Jahrb. RGZM 32, 1985, 323-393, bes. 373-377. -
Prüssing 1991,32-35 (Beckentassen) und 71-75 (Kreuzaua-
schenbecken) mit weiterführender Literatur.

schenbecken sind die Attaschen so breit, dass das De-

totUuna von ihnen ganzverdeckt würde' Aus dem Go-

l'aseccagebiet sind bis jetzt nur Beckentassen be-

k'annt*l. Die Variationsbreite des Dekors dieser Stücke

kunn *"g"n des schlechten Publikationsstandes nicht

aüeeschatzt werden' Für eine lokale Produktion der

Re-ckentassen spricht das Weiterlaufen des Gefässtyps'

wenn auch in etwas abgewandelter Form' bis in die

Phase G III A3. Das Dekor mit Mäanderbändern und

Wolfszahnmuster ist bis G III A2 fassbar. Nr' 1i83

kann also nicht mit Sicherheit bestimmt werden, eine

lokale Herkunft mit einer Datierung zwischen G II A
und G II B ist aber durchaus möglich.

Der geftickte BeckenbodenNr.ll84 kann mit Re-

paraturen an anderen Becken verglichen werden. Bei

äen bereits oben genannten Becken von Albstadt-Ebin-

gen, Dürmentingen-Hailtingen, St. Johann-Würtingen

und Traubing wurde der Boden auf dieselbe Weise ge-

flickt. Diese Reparaturstelle wurde beim Becken von

Albstadt-Ebingen sogar nochmals geflickt. Alle Flicke

sind jedoch angenietet und nicht nur verklammert.

Die unverzierten, aus einem Stück gearbeiteten

Bronzebecken galten bis zum Artikel von Hawkes und

Smith als hallstättische Erzeugnisse625. Danach be-

trachtete man sie als durch äussere, mediterrane Ein-

flüsse entstandene Form. Kimmig setzte sie in Ver-

bindung mit den mediterranen Importgütern, wobei er

italische und hallstättische Becken trennte. Schiek

brachte die Becken in einen direkten Zusammenhang

mit etruskischen Bronzearbeiten. Er dachte dabei an

Importe, welche die einheimischen Handwerker bald

zu Nachahmungen anregten. Kimmig hat sich als letz-

ter zu diesem Thema geäussert und eine genauere Un-

tersuchung der einzelnen Stücke sowie eine Verbrei-

tungskarte nach einzelnen Typen gefordert. Er hält ei-

ne Vielzahl von Werkstätten für wahrscheinlich. In Ita-
lien steckt die Forschung erst in den Anfängen, eine

echte Materialsammlung fehlt. Die Bronzebecken wer-
den in der italienischen Literatur dem Produktionsort
Orvieto zugewiesen. Die Grundlagen dieser Annahme

sind aber völlig ungenügend. Die Geschichte der ein-

fachen Bronzebecken ist also beidseits der Alpen noch

lange nicht geschrieben. Bis dahin müssen die Frag-

mente von Arbedo als von unbestimmter Herkunft gel-

ten. Nicht aus den Augen zu verlieren ist die Mög-
lichkeit der lokalen Produktion, da im Golaseccagebiet
sicher Blechgefässe hergestellt wurden. Die zahlrei-
chen Beckentassen zeigen, dass man nicht nur Gefäs-

624 De Marinis 1974, 80f. (Appendice C);1981,204f.
625 C.F.C. Hawkes/M.A. Smith, On some Buckets and Cauldrons of the

Bronze and Early Iron Ages. Ant. Journal 37, 1957' 131-198. - W'
Kimmig, Les teitres fundiraires prdhistoriques dans le foröt de Ha-
guenaulRü"k- und Ausblick. Prähist. Zeitschr.54, 19'19' 41-l'76'
6es. 149f.; Karte ?. - Schiek 1981,299. - Kimmig 1988, 155f', mit
Forschungsgeschichte.

626 Richter 1915, Nr. 704,243 mit Abb.

se durch das Vernieten von Blechbahnen herstellte,

sondern auch aus einem Stück trieb.

4.3.12. Attaschen (Nr. 1185-1193)

9 Fragmente gehören zu massiven Bronzeattaschen'

Bei vier lässt sich die ursprüngliche Form rekonstru-

ieren. Nr. 1185 ist eine Umsetzung in Bronze der ei-

sernen Attaschen von etruskischen Bronzebecken mit
verdicktem Rand. Die leicht geschwungenen, im Quer-
schnitt D-förmigen Attaschen zeigen einen markanten

Mitteleinzug, der durch eine senkrecht laufende Fur-

che noch betont wird. Drei Niete hielten die Attasche

an der Gefässwandung. Wohl zu ähnlichen Attaschen

gehörten die Nr. 1186 und 1187, diese zeigen aber je

zwei Nietlöcher pro Attaschenhälfte. Vergleichsbei-

spiele zu diesen bronzenen Stücken fehlen bis auf ein

Exemplar ohne Herkunftsangabe in New York626. In
Etrurien scheint diese Form immer in Eisen gearbeitet

zu sein, doch lässt sich die Massivität der vorliegen-

den Stücke gut mit etruskischen Situlenattaschen ver-

gleichen627. Möglicherweise spiegeln sie auch die lo-
kale Beckenproduktion des Golaseccagebietes. Spitz

zulaufend und im Querschnitt rechteckig sind die Nr.

1188 und 1189. Bei der ersteren ist ein Nietloch er-

kennbar, die zweite scheint über den Gefässrand ge-

griffen zu haben. Nicht klar ist dabei das Aussehen des

Randes, da die Nut in der Attasche nicht gleichmässig

verläuft. Nr. 1190 zeigteine besondere Gestaltung der

Öse: Sie läuft gegen unten spitz nt. Die zugehörige

Attasche scheint plattenförmig gewesen zu sein. Kon-

krete Vergleiche fehlen auch hier. Unter den zahkei-

chen, von Muffatti vorgestellten Attaschen aus Marza-

botto besitzt nur eine eine ähnlich zugespitzte Öse.

die sich aber stark in der Ausarbeitung vom vorlie-

genden Stück unterscheidet62a. Bei den Nr. 1i85, 1190,

lI92 und 1193 sind klare Abnützungsspuren an der

Öse erkennbar, Nr. lI92 zeigt Meisselspuren, Nr. 1185

Hiebspuren und Risse, welche von der Zetteilung
herrühren.

4.3.13. Gefässfragmente (Nr' 1194-1196)

Nr. 1194 gehörte möglicherweise zu einem Gefäss'

Es zeigt einen leicht verdickten Rand und etwa 6,5 cm

darunter den Ansatz einer parallel dazu laufenden Rip-

62'7 Muffatti 1968, Taf. XII. Die ähnlichen Attaschen Taf. XII,a9'10 sind- 
durch Hitze stark verformt. - Eine Ansprache als etruskisch benötig-

te bessere Vergleichsfunde, da beispielsweise auch der Querschnitt
und die Bearbe]tung der vorliegenden Attaschen keine Verbindungen
zu den übrigen etrüskischen Objekten im Depot zeigt'

628 Muffatti 1968, Taf. XII,a.b, bes. a2;1969, Taf. IL'b.
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pe. Da das Stück stark verbogen und eingefaltet ist,
kann nichts über die ursprüngliche Form gesagt wer-
den. Eine vergleichbare Rand- und Wandbildung ken-
ne ich nur von der singulären <<Situlo> aus dem G III
A2-zeitlichen Grab 114 von Como, Ca' Mortao2q. Doch
ist der Abstand zwischen Rand und erster Rippe bei
diesem Gefäss mit 5 cm etwas geringer. Zu einem Ge-
fäss könnte auch Nr. 1195 gehören. Die stark verhäm-
merte und scharf profilierte Mündung spricht eher für
einen Rartd als einen Boden. Wohl zu einem Boden
gehörte Nr. 1196. Nur der massive Flickguss ist erhal-
ten geblieben, das Boden- und das Wandungsblech
sind allseitig abgebrochen. Da der Übergang zwi-
schen Wandung und Boden nicht erkennbar ist, kann
nicht gesagt werden, ob es sich um ein lokal oder
nicht-lokal gefertigtes Gefäss handelt. Ein gutes Ver-
gleichsstück für diese Art Flickung findet sich an der
etruski schen S chnabelkanne aus Molinazzo d' Arbedo,
Grab 78630.

4.3.14. Siebe (Nr. 1197-1208)

12 Fragmente stammen von Sieben, wobei nur de-
ren zwei einen erhaltenen Rand zeigen. Bei Nr. 1197
scheint dieser nach aussen gebogen und mit einer
Buckelreihe verziert gewesen zu sein. Das eigentliche
Sieb begann erst eine gute Strecke unterhalb des Ran-
des63'. Bei Nr. 1198 hingegen war der Rand nur um-
gebogen, die ersten Löcher des Siebes beginnen gleich
dahinter. Möglicherweise ist auch bei Nr. 1203 der
Rand erhalten. Die Grösse und die Anordnung der
Löcher schwankt beträchtlich. Bei Nr. 1199 scheinen
die Löcher in einzelnen, weit auseinander liegenden
Reihen zu laufen, bei den Nr. 1201, 1202, 1203 und
1205 verlaufen die Reihen parallel zueinander, bei Nr.
1200 sind sie gegeneinander versetztund bei Nr. 1206
kreisförmig angeordnet. Nr. 1208 mit nur drei neben-
einanderliegenden Lochreihen gehört möglicherweise
nicht zu einem Sieb. Meist sind die Löcher sorgfältig
eingeschlagen und weisen keine Brauen auf. Nr. 1207
ist eine Ausnahme. Nr. 1199 scheint aus einem wie-
derverwendeten Blech gearbeitet zu sein, da die bei-
den Dekorreihen von den Sieblöchern durchschlagen
werden. Für die Zerstörung der Siebe gelten die glei-
chen Beobachtungen wie bei den Bronzegefässen: Es
handelt sich um abgeschrotete und ausgerissene

Stücke, die oft verbogen oder - teilweise zusammen
mit anderen Blechen - eingefaltet sind.

Siebe fehlen bislang im Gefässspektrum des Go-
laseccagebietes. Dies scheint wiederum auf die beson-
deren Überlieferungsbedingungen zurückzuführen
sein, d.h. dass Siebe nicht in die Gräber gelangten.
Dies im Gegensatz zu Este, wo Siebgefässe ab der Pha-
se Este Il-früh in den Gräbern fassbar sind. Nicht aus-
geschlossen werden kann die etruskische Herkunft ein-
zelnq Siebe, besonders von Nr. 1206. Es könnte zu ei-
nem Infundibulum gehört haben, einem Objekttyp, der
im Depot bereits durch zwei Fragmente (Nr. 153.154)
vertreten ist.

4.3.15. Bleche mit umgebogenem Rand
(Nr. 1209-122r)

13 Fragmente gehören zu dieser Gruppe, die sich
in drei Varianten untergliedern lässt:
Rand gerade, flach gehämmert 3

Rand gerade, gerundet 6
Rand gebogen 4

Anhaltspunkte zu einer Ansprache gibt es für die
erste Variante nicht. Die Stücke der zweiten Variante
könnten als Gefässränder angesprochen werden, wo-
bei der umgebogene Rand nie die Grösse eines Situ-
len- oder Rippenzistenrandes erreicht und möglicher-
weise auch keine Seele besass. Nr. 1212 zeigt eine
randparallele Buckelreihe und einen mit zwei Nieten
befestigten, rechteckigen Flick über dem Rand. Nr.
l2I3 besitzt eine erhaltene, senkrechte Nietkante.
Nicht klar ist, ob der randparallele Wandknick origi-
nal ist oder ob er von der Zerstörung des Gefässes
herrührt. Die kleinere Ziste aus Grab YIII|1926 aus
Como, Ca' Morta ist ein gutes Vergleichsstück. Es
weist ebenfalls nur einen schmalen Rand ohne Seele
auf. Zeitlich gehören alle drei erhaltenen Zisten in die
Phase G III A1632. Die dritte Variante stammt von Bron-
zescheiben mit umgebogenem Rand, möglicherweise
von Phaleren. Nr. l2l9 zeigt drei konzentrische
Buckelkreise, die anderen sind unverziert. Bei den Nr.
1214, I2I9 und l22l ist der Rand umgebogen, bei den
Nr. 1218 und 1220 hingegen flachgehämmert. Es kann
sich hier nicht um Gefässböden handeln, da die schma-
len, umgebogenen Ränder nie ein Wandungsblech um-
fassen könnten. Die Befestigungsart dieser Scheiben

isr nicht klar. Das ganz ethaltene Stück Nr' 1 21 8 weist

i"aenfatts keine Nietlöcher auf'

43.16. Säge (Nr' 1222)

Nr. 1222 ist das Fragment eines bronzenen Säge-

blattes6::. Das gleichmässig dicke Blatt ist oben se-

kundär abgeschrotet, der Ansatz eines Nietloches zum

Einhängen des Blattes in den Bügel (Bügelsäge) ist er-

halten geblieben. Die Zähne sind einseitig angefeilt

und nicht geschränkt. Bronzene Sägeblätter sind bis

ietzt im Golasecca-Raum nicht bekannt, was wohl mit

äer besonderen Quellenlage erklärt werden muss'

Auch die Depots von Treffelsdorf' Fliess, Bergisel und

Obervintl/Vandoies die Sopra enthalten Bronzesägen634.

Während Treffelsdorf wegen der rhombischen Sangui-

sugafibel noch ins 7. Jh. v'Chr. gehört, datiert das De-

pot von Fliess ins 6. Jh., dasjenige von Obervintl/Van'

äoies di Sopra in die Frühlatönezeit' Dass es sich bei

diesen Sägen nicht nur um <Altstücke>> handeln muss,

zeigen die Siedlungen von Zernez, Muotta Chastö und

Muottas da Clüs, vom Buchberg (OG Wiesing), von

BrixenlBressanone, Stufels/Stufles B und von S. Gior-

gio di Valpolicella. Ein Stück stammt aus Sanzenoa:s.

Das Brixner Exemplar gehört in die Phase Tessin B.

Die Zernezer Sägen gehören anhand der mitgefunde-
nen Keramik in die späte Hallstatt- und/oder die

Frühlatöne-Zeit. Das Stück von S. Giorgio dürfte eben-

falls der Frühlatönezeit zuzurechnen sein. Hallstatt-
oder latönezeitlich ist das Fragment vom Buchberg.

Von der Heuneburg stammen interessanterweise nur ei-

serne Sägen636. Es ist nicht sicher zu entscheiden, ob

Nr. 1222 als <Altstück>> anzusprechen ist. Eine eisen-

zeitliche Datierung und ein lokaler Ursprung wären

durchaus möglich.

4.3.18. Buckel (Nl 1224-1227)

Möglicherweise zu Armringen gehören die Buckel

Nr. 1224 tnd 1225. Sie besitzen beide einen runden

oder gerundeten, breiten Buckel, der bei Nr. 1224 von

zwei eingezogenen Elementen flankiert wird.
Bei Nr. 1226 istkein Ende erhalten. Der Buckel be-

sitzt einen scharfen Mittelgrat, der einen Winkel von

etwa 90 Grad beschreibt. Er ist durch eine schmale Li-
nie vom übrigen Körper abgesetzt. Typisch für das un-

bekannte Objekt scheint zudem die nach unten zuneh-

mende Wandstärke zu sein. Nr. 1227 ist möglicher-

weise anzuschliessen.

4.3.19. Unbestimmbare Objekte
(Nn r228-t244)

Nr. 1228 ist ein in ein Bronzeblech eingefalteter fla-
cher Ring mit gegenständigen, abgebrochenen Fortsät-

zen, von welchen der breitere zwei plastische Rippen

zeigt. Das Stück lässt sich nicht mit im Golaseccage-

biet bekannten Ringen oder Anhängern vergleichen.

Nr. 1229 besteht aus einem rinnenförmigen Bronzstab,

von dem nach beiden Seiten dünnere, im Querschnitt
rechteckige Stäbe weglaufen. Nr. 1230 ist wohl ein

massiver Bronzering mit rechteckigem Querschnitt,
der als starke Unterlagsscheibe gedient haben könnte.

Nicht weiter einzuordnen ist der massive Ösenstab

Nr. i231. Er ist sekundär verbogen und zeigt zahkei-

che Schlagspuren. Das untere Ende des Pyramiden-

stumpfs Nr. 1232 zeigt eine runde Vertiefung und da-

von weglaufende Kerben, die teilweise regelmässig

angeordnet scheinen. War hier das Stück auf einen an-

deren Gegenstand montiert? Das obere Ende ist schräg

durchbohrt, so dass man es sich aufgehängt vorstellen
könnte. Aus Olynth sind ähnliche Objekte bekannt6:s'

Diese sind aber oben gerade durchbohrt und bestehen

zudem aus Blei. Robinson spricht diese Objekte als

Webgewichte oder eher als Gewichte an. Nr. 1233 wat
wohl ehemals ringförmig und besitzt einen D-förmi-
gem Querschnitt. Auf seiner flachen Seite zeigt das

Objekt eine Mittelrille, die links einen schräg laufen-

den Abzweiger besitzt. Die Flächen zu beiden Seiten

4.3.17. Angelhaken (Nr. 1223)

Nr. 1223 ist nicht vollständig erhalten, das obere

Ende fehlt. Die Spitze ist dreieckig, ohne aber einen

Widerhaken zu bilden. Bronzene Angelhaken gibt es

in der Bronze- und der Eisenzeitu".

629 De Marinis 1981, Taf.31,3.
630 Abgebildet bei Wyss 1914, 113 Abb. 8,2. Dorr wird nur auf den Flick

aus einem buckelverzierten Blech hingewiesen. Der darunter liegen-
de Überfangguss ist anhand des Aus6ruches und einer gut sichiba-
ren Trennlinie klar zu verfolgen. - Bereits erkannt bei Drescher 1 958,
168. Hier auch ein weiterer Hinweis auf Flickguss in der Wandung
der Schnabelkanne SLMZ, 12490.

631 Wohl ähnlich dem Siebgefäss aus Kleinklein, Pommerkogel: prüs-
sing 1991. Nr.76.

632 De Marinis 1981, Taf. 25,5.5,4. (Como, Ca' Morra, üab l4l):29,3-6
(Como, Ca' Morta, Grab VIII11926).

633 A. Rieth, Werkzeuge der Holzbearbeitung: Sägen aus vier Jahrtau-

senden. Saalburg Jahrb. XVII, 1958,47-60.
634 Treffelsdorf: Müller-Karpe 1959, Taf. l44,BI1 Vgl. dazu von Eles

Masi 1986, Nr. 1429-1441. - Fiiess: Sydow 1995, Taf.66,4149.
314.315.351 .381. - Bergisel: Gleirscher 1991-93, 123 Fig. 6,ganz
rechts. - Obervintl/Vanäoies di Sopra: Winkler 1950, 47f '; Taf '
xvrrr,22.23.

635 Sanzeno und Zetnez, Muottas Chastö: H' Conrad/G. von Merhart,
Engiadina e Vnuost. ASA XXXVI, 1934' 28-38' bes. 35.38 Abb'
9,{.e. -Zernez, Muotta da Clüs: Conrad 1940, 13 ZuZernezvgl'

Stauffer-Isenring 1983, 108f.113. - Buchberg: W. !y!ow, Die prähi-

storischen Wehianlagen auf dem Buchberg, OG Wiesing, Tirol'
Fundber. Östeffeich 21, tgs+, 119-220, bes. 207 Taf. 9,39. - Bri-
xen/Bressanone: Dal Ri 1985, Taf. I,D388. - S. Giorgio: Salzani
1992, 48 Fig. 21; 64 Taf. XIl,12.

636 Sievers 1984,61.
637 Este: Benvenuti 126:Frev 1969,Taf.17'5; Pe1ä l0: ebd., Taf' 30'9'

- Bagnolo S. Vito, Forcällo: De Marinis et al. 1995, 538. - Heu-
nebuig: Sievers 1984, Nr. 1492-1495.

638 Robinion 1940,4'71415, Taf. CLIII-CLV
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pe. Da das Stück stark verbogen und eingefaltet ist,
kann nichts über die ursprüngliche Form gesagt wer-
den. Eine vergleichbare Rand- und Wandbildung ken-
ne ich nur von der singulären <<Situlo> aus dem G III
A2-zeitlichen Grab 114 von Como, Ca' Mortao2q. Doch
ist der Abstand zwischen Rand und erster Rippe bei
diesem Gefäss mit 5 cm etwas geringer. Zu einem Ge-
fäss könnte auch Nr. 1195 gehören. Die stark verhäm-
merte und scharf profilierte Mündung spricht eher für
einen Rartd als einen Boden. Wohl zu einem Boden
gehörte Nr. 1196. Nur der massive Flickguss ist erhal-
ten geblieben, das Boden- und das Wandungsblech
sind allseitig abgebrochen. Da der Übergang zwi-
schen Wandung und Boden nicht erkennbar ist, kann
nicht gesagt werden, ob es sich um ein lokal oder
nicht-lokal gefertigtes Gefäss handelt. Ein gutes Ver-
gleichsstück für diese Art Flickung findet sich an der
etruski schen S chnabelkanne aus Molinazzo d' Arbedo,
Grab 78630.

4.3.14. Siebe (Nr. 1197-1208)

12 Fragmente stammen von Sieben, wobei nur de-
ren zwei einen erhaltenen Rand zeigen. Bei Nr. 1197
scheint dieser nach aussen gebogen und mit einer
Buckelreihe verziert gewesen zu sein. Das eigentliche
Sieb begann erst eine gute Strecke unterhalb des Ran-
des63'. Bei Nr. 1198 hingegen war der Rand nur um-
gebogen, die ersten Löcher des Siebes beginnen gleich
dahinter. Möglicherweise ist auch bei Nr. 1203 der
Rand erhalten. Die Grösse und die Anordnung der
Löcher schwankt beträchtlich. Bei Nr. 1199 scheinen
die Löcher in einzelnen, weit auseinander liegenden
Reihen zu laufen, bei den Nr. 1201, 1202, 1203 und
1205 verlaufen die Reihen parallel zueinander, bei Nr.
1200 sind sie gegeneinander versetztund bei Nr. 1206
kreisförmig angeordnet. Nr. 1208 mit nur drei neben-
einanderliegenden Lochreihen gehört möglicherweise
nicht zu einem Sieb. Meist sind die Löcher sorgfältig
eingeschlagen und weisen keine Brauen auf. Nr. 1207
ist eine Ausnahme. Nr. 1199 scheint aus einem wie-
derverwendeten Blech gearbeitet zu sein, da die bei-
den Dekorreihen von den Sieblöchern durchschlagen
werden. Für die Zerstörung der Siebe gelten die glei-
chen Beobachtungen wie bei den Bronzegefässen: Es
handelt sich um abgeschrotete und ausgerissene

Stücke, die oft verbogen oder - teilweise zusammen
mit anderen Blechen - eingefaltet sind.

Siebe fehlen bislang im Gefässspektrum des Go-
laseccagebietes. Dies scheint wiederum auf die beson-
deren Überlieferungsbedingungen zurückzuführen
sein, d.h. dass Siebe nicht in die Gräber gelangten.
Dies im Gegensatz zu Este, wo Siebgefässe ab der Pha-
se Este Il-früh in den Gräbern fassbar sind. Nicht aus-
geschlossen werden kann die etruskische Herkunft ein-
zelnq Siebe, besonders von Nr. 1206. Es könnte zu ei-
nem Infundibulum gehört haben, einem Objekttyp, der
im Depot bereits durch zwei Fragmente (Nr. 153.154)
vertreten ist.

4.3.15. Bleche mit umgebogenem Rand
(Nr. 1209-122r)

13 Fragmente gehören zu dieser Gruppe, die sich
in drei Varianten untergliedern lässt:
Rand gerade, flach gehämmert 3

Rand gerade, gerundet 6
Rand gebogen 4

Anhaltspunkte zu einer Ansprache gibt es für die
erste Variante nicht. Die Stücke der zweiten Variante
könnten als Gefässränder angesprochen werden, wo-
bei der umgebogene Rand nie die Grösse eines Situ-
len- oder Rippenzistenrandes erreicht und möglicher-
weise auch keine Seele besass. Nr. 1212 zeigt eine
randparallele Buckelreihe und einen mit zwei Nieten
befestigten, rechteckigen Flick über dem Rand. Nr.
l2I3 besitzt eine erhaltene, senkrechte Nietkante.
Nicht klar ist, ob der randparallele Wandknick origi-
nal ist oder ob er von der Zerstörung des Gefässes
herrührt. Die kleinere Ziste aus Grab YIII|1926 aus
Como, Ca' Morta ist ein gutes Vergleichsstück. Es
weist ebenfalls nur einen schmalen Rand ohne Seele
auf. Zeitlich gehören alle drei erhaltenen Zisten in die
Phase G III A1632. Die dritte Variante stammt von Bron-
zescheiben mit umgebogenem Rand, möglicherweise
von Phaleren. Nr. l2l9 zeigt drei konzentrische
Buckelkreise, die anderen sind unverziert. Bei den Nr.
1214, I2I9 und l22l ist der Rand umgebogen, bei den
Nr. 1218 und 1220 hingegen flachgehämmert. Es kann
sich hier nicht um Gefässböden handeln, da die schma-
len, umgebogenen Ränder nie ein Wandungsblech um-
fassen könnten. Die Befestigungsart dieser Scheiben

isr nicht klar. Das ganz ethaltene Stück Nr' 1 21 8 weist

i"aenfatts keine Nietlöcher auf'

43.16. Säge (Nr' 1222)

Nr. 1222 ist das Fragment eines bronzenen Säge-

blattes6::. Das gleichmässig dicke Blatt ist oben se-

kundär abgeschrotet, der Ansatz eines Nietloches zum

Einhängen des Blattes in den Bügel (Bügelsäge) ist er-

halten geblieben. Die Zähne sind einseitig angefeilt

und nicht geschränkt. Bronzene Sägeblätter sind bis

ietzt im Golasecca-Raum nicht bekannt, was wohl mit

äer besonderen Quellenlage erklärt werden muss'

Auch die Depots von Treffelsdorf' Fliess, Bergisel und

Obervintl/Vandoies die Sopra enthalten Bronzesägen634.

Während Treffelsdorf wegen der rhombischen Sangui-

sugafibel noch ins 7. Jh. v'Chr. gehört, datiert das De-

pot von Fliess ins 6. Jh., dasjenige von Obervintl/Van'

äoies di Sopra in die Frühlatönezeit' Dass es sich bei

diesen Sägen nicht nur um <Altstücke>> handeln muss,

zeigen die Siedlungen von Zernez, Muotta Chastö und

Muottas da Clüs, vom Buchberg (OG Wiesing), von

BrixenlBressanone, Stufels/Stufles B und von S. Gior-

gio di Valpolicella. Ein Stück stammt aus Sanzenoa:s.

Das Brixner Exemplar gehört in die Phase Tessin B.

Die Zernezer Sägen gehören anhand der mitgefunde-
nen Keramik in die späte Hallstatt- und/oder die

Frühlatöne-Zeit. Das Stück von S. Giorgio dürfte eben-

falls der Frühlatönezeit zuzurechnen sein. Hallstatt-
oder latönezeitlich ist das Fragment vom Buchberg.

Von der Heuneburg stammen interessanterweise nur ei-

serne Sägen636. Es ist nicht sicher zu entscheiden, ob

Nr. 1222 als <Altstück>> anzusprechen ist. Eine eisen-

zeitliche Datierung und ein lokaler Ursprung wären

durchaus möglich.

4.3.18. Buckel (Nl 1224-1227)

Möglicherweise zu Armringen gehören die Buckel

Nr. 1224 tnd 1225. Sie besitzen beide einen runden

oder gerundeten, breiten Buckel, der bei Nr. 1224 von

zwei eingezogenen Elementen flankiert wird.
Bei Nr. 1226 istkein Ende erhalten. Der Buckel be-

sitzt einen scharfen Mittelgrat, der einen Winkel von

etwa 90 Grad beschreibt. Er ist durch eine schmale Li-
nie vom übrigen Körper abgesetzt. Typisch für das un-

bekannte Objekt scheint zudem die nach unten zuneh-

mende Wandstärke zu sein. Nr. 1227 ist möglicher-

weise anzuschliessen.

4.3.19. Unbestimmbare Objekte
(Nn r228-t244)

Nr. 1228 ist ein in ein Bronzeblech eingefalteter fla-
cher Ring mit gegenständigen, abgebrochenen Fortsät-

zen, von welchen der breitere zwei plastische Rippen

zeigt. Das Stück lässt sich nicht mit im Golaseccage-

biet bekannten Ringen oder Anhängern vergleichen.

Nr. 1229 besteht aus einem rinnenförmigen Bronzstab,

von dem nach beiden Seiten dünnere, im Querschnitt
rechteckige Stäbe weglaufen. Nr. 1230 ist wohl ein

massiver Bronzering mit rechteckigem Querschnitt,
der als starke Unterlagsscheibe gedient haben könnte.

Nicht weiter einzuordnen ist der massive Ösenstab

Nr. i231. Er ist sekundär verbogen und zeigt zahkei-

che Schlagspuren. Das untere Ende des Pyramiden-

stumpfs Nr. 1232 zeigt eine runde Vertiefung und da-

von weglaufende Kerben, die teilweise regelmässig

angeordnet scheinen. War hier das Stück auf einen an-

deren Gegenstand montiert? Das obere Ende ist schräg

durchbohrt, so dass man es sich aufgehängt vorstellen
könnte. Aus Olynth sind ähnliche Objekte bekannt6:s'

Diese sind aber oben gerade durchbohrt und bestehen

zudem aus Blei. Robinson spricht diese Objekte als

Webgewichte oder eher als Gewichte an. Nr. 1233 wat
wohl ehemals ringförmig und besitzt einen D-förmi-
gem Querschnitt. Auf seiner flachen Seite zeigt das

Objekt eine Mittelrille, die links einen schräg laufen-

den Abzweiger besitzt. Die Flächen zu beiden Seiten

4.3.17. Angelhaken (Nr. 1223)

Nr. 1223 ist nicht vollständig erhalten, das obere

Ende fehlt. Die Spitze ist dreieckig, ohne aber einen

Widerhaken zu bilden. Bronzene Angelhaken gibt es

in der Bronze- und der Eisenzeitu".

629 De Marinis 1981, Taf.31,3.
630 Abgebildet bei Wyss 1914, 113 Abb. 8,2. Dorr wird nur auf den Flick

aus einem buckelverzierten Blech hingewiesen. Der darunter liegen-
de Überfangguss ist anhand des Aus6ruches und einer gut sichiba-
ren Trennlinie klar zu verfolgen. - Bereits erkannt bei Drescher 1 958,
168. Hier auch ein weiterer Hinweis auf Flickguss in der Wandung
der Schnabelkanne SLMZ, 12490.

631 Wohl ähnlich dem Siebgefäss aus Kleinklein, Pommerkogel: prüs-
sing 1991. Nr.76.

632 De Marinis 1981, Taf. 25,5.5,4. (Como, Ca' Morra, üab l4l):29,3-6
(Como, Ca' Morta, Grab VIII11926).

633 A. Rieth, Werkzeuge der Holzbearbeitung: Sägen aus vier Jahrtau-

senden. Saalburg Jahrb. XVII, 1958,47-60.
634 Treffelsdorf: Müller-Karpe 1959, Taf. l44,BI1 Vgl. dazu von Eles

Masi 1986, Nr. 1429-1441. - Fiiess: Sydow 1995, Taf.66,4149.
314.315.351 .381. - Bergisel: Gleirscher 1991-93, 123 Fig. 6,ganz
rechts. - Obervintl/Vanäoies di Sopra: Winkler 1950, 47f '; Taf '
xvrrr,22.23.

635 Sanzeno und Zetnez, Muottas Chastö: H' Conrad/G. von Merhart,
Engiadina e Vnuost. ASA XXXVI, 1934' 28-38' bes. 35.38 Abb'
9,{.e. -Zernez, Muotta da Clüs: Conrad 1940, 13 ZuZernezvgl'

Stauffer-Isenring 1983, 108f.113. - Buchberg: W. !y!ow, Die prähi-

storischen Wehianlagen auf dem Buchberg, OG Wiesing, Tirol'
Fundber. Östeffeich 21, tgs+, 119-220, bes. 207 Taf. 9,39. - Bri-
xen/Bressanone: Dal Ri 1985, Taf. I,D388. - S. Giorgio: Salzani
1992, 48 Fig. 21; 64 Taf. XIl,12.

636 Sievers 1984,61.
637 Este: Benvenuti 126:Frev 1969,Taf.17'5; Pe1ä l0: ebd., Taf' 30'9'

- Bagnolo S. Vito, Forcällo: De Marinis et al. 1995, 538. - Heu-
nebuig: Sievers 1984, Nr. 1492-1495.

638 Robinion 1940,4'71415, Taf. CLIII-CLV
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dieser Rille liegen nicht auf derselben Ebene, sondern
sind leicht versetzt. Auf der äusseren sind schräg weg-
laufende, kleinere Rillen angebracht. Auf der gerun-
deten, nur roh überarbeiteten Seite des Ringes ist in
der Mitte des erhaltenen Stücks eine querlaufende Ver-
dickung sichtbar. die im Innern einen Eisenstab ent-
hält. Könnte es sich um das Fragment einer bronzenen
Ring-Gussform handeln, die mittels einer eisernen
Klammer zusammengehalten wurde? Nr. 1234 ist ein
Blechband mit zwei auf gleicher Höhe vorspringen-
den, scharfen Spitzen. Das Blech ist beidseitig abge-
brochen. In der Mitte weist es ein eingeritztes X auf,
das sicher als alt zu gelten hat, da die Patina darüber-
läuft63e. Von Nr. 1235 ist eine Ecke und ein schräg ab-
gehender, sechskantiger Stab erhalten. Auf der Vor-
derseite sind tiefe, mit der Feile überarbeitete Rillen
sichtbar, zwei längslaufende und eine querlaufende am
Rand. Auf der Rückseite sind Meisselspuren der Zer-
teilung sichtbar. Das Objekt zeigt gewisse Ahnlich-
keiten zu den griechischen Attaschen Nr. 170 und 171,
insbesondere der schräge Henkel. Doch besitzen die
griechischen Stücke niemals ein Rillendekor. Nr. 1236
könnte als Ausguss oder hohler Handgriff angespro-
chen werden, der an ein Gefäss angelötet war. Eben-
falls nicht genauer anzusprechen sind die beiden pro-
filierten Stücke Nr. 1237 und 1238. Das erste besitzt
aufgestauchte Ränder, das zweite eine plastische, im
Querschnitt rechteckige Rippe mit Nietloch. Nr. 1239
könnte als Henkelfragment angesprochen werden. Die
Rundung der Bronzestreifen Nr. 1240 und 1241 wur-
de durch Kaltbearbeitung hergestellt, wie die Brauen
des zusammengestauchten Metalls auf der Rückseite
zeigen. Nr. 1242 ist ein längliches Bronzeband mit je
einer Nut auf der Längsseite, in welche dünne Plätt-
chen eingefügt werden konnten. Unklar ist die Funk-
tion der beiden langrechteckigen Platten mit tiefer,
längslaufender Rille und Nietlöchern bzw. rechtecki-
gem Ausschnitt Nr. 1243 und 1244.

schoben. Das durch sie zusammengehaltene Material
kann nur sehr dünn gewesen sein. Zwingen sind auch
die beiden Objekte Nl 1247 und 1248. Sie bestehen
aus zwei rechteckigen Blechplättchen, die mit zwei
Nieten zusammengehalten werden.

4.3.2I. Klammern (Nr. 1249-1252)

Für dünnes Material waren die beiden Klammern
Nr. 1249 und 1250 gedacht. Sie bestehen aus einem
im Querschnitt runden oder quadratischen Stab mit ge-
raden oder spitzen Enden, der an beiden Enden einge-
bogen ist. Wohl auch Klammern sind die Nr. 1251 und
1252, deren erhaltene Enden leicht verbreitert sind.

4.3.22. Schlitzplatte (Nr. 1253)

Nr. 1253 ist aus einem langovalen Blech mit ge-
rundeten Enden gearbeitet. In der Mitte wurde ein
schmaler Schlitz ausgeschrotet und der dabei entstan-
dene Bronzestreifen beidseitig umgefaltet.

4.3.23. Manschetten (Nr. 1254-1258)

Zum Schutz einer Kante diente wohl Nr. 1254. Sie
ist roh aus einem Blechstück gearbeitet und zeigt beid-
seitig einen quadratischen Fortsatz, durch den ein Niet
geführt war. Nr. 1255 ist eine konische Manschette, de-
ren oberes Ende hakenartig über das beschlagene Ob-
jekt griff und mit diesem vernagelt werden konnte. Sie
trägt ein Dekor aus fünf horizontalen Linien. Wegen
des Dekors ist möglicherweise Nr. 1256 anzuschlies-
sen. Angeschlossen werden können die mit horizonta-
len Linien verzierten Nr. 1257 und 1258. Letzterewar
sicher vieleckig.

Während die meisten einen rechteckigen Quer-

schnitt zeigen' gibt es einzelne mit leicht gewölb-

i"m Nr. 1260.t261) und D-förmigem (Nr' 1262)

äuerschnitt. Einzelne Beschläge weisen mehrere

tii.rl,i.h.t in verschiedener Anordnung auf (Nr'

1265.1269.1286). Zwei Stücke sind leicht gebogen

tNr. 1263.1264) undzeigen einen besonderen Quer-

schnitt. Nr. 1259 gehörte zu einem grossflächigen

Beschläg mit abgesetztem Rand.

Nr. 1291 ist T-förmig und besitzt vier Nietlöcher'

Dem erhaltenen Niet nach ztt schliessen war der damit

beschlagene Gegenstand nur dünn. Die Nr. 1288,1289

md t290 sind rinnenförmig gebogen und zeigen an

ihrem Ende je ein Nietloch. Nr. 1288 ist zusätzlich ver-

ziert.

4.3.25. Stäbe (Nr. 1292-1351)

60 Objekte lassen sich als Stäbe klassifizieren. Ihr

Querschnitt erlaubt folgende Unterteilung:
rechteckiger Querschnitt 33

runder Querschnitt 23

besonderer Querschnitt 4

Die einzelnen Fragmente sind unterschiedlich in

Querschnitt, Grösse und Länge. Sehr oft sind sie teil-
weise eingebogen (Nr. 1297), aufgerollt (Nr. 1316'

1347) oder anders verbogen (Nr. 1306.1307). Bei

letzteren ist nicht klar zu entscheiden, ob sie ihre Form

durch die Zerstörung des einstigen Objektes durch Ab-

reissen, Abdrehen oder ähnliches erhielten oder ob sie

nachträglich noch verbogen wurden. Wenige zeigen

Meissel- oder Hammerspuren (Nr. 1305.1307). Be-

sonders hinzuweisen ist auf das Stück Nr' 1328, das

über einen Eisenstift gegossen ist. Nr' 1305 ist hohl

und Nr. 1325 zeigt ein querlaufendes Loch. Die Nr.

1348-1351 besitzen besondere Querschnitte. Von ih-

rer Bearbeitung her müssen sie wohl zu Objekten

gehört haben. Eine Ansprache als Barren scheint mir
nicht gerechtfertigt.

4.3.26. Bleche (Nr. 1352-2161)

Unter dem Begiff <<Bleche>> werden alle blechför-
migen Objekte zusammengefasst, welche nicht sicher

einem Objekttyp zugewiesen werden können. Die
Gruppen der Blechstreifen, der Bleche mit und ohne

erhaltenen Rand werden in separaten Kapiteln kurz

vorgestellt. Nachfolgend werden Gemeinsamkeiten

wie die verschiedenen verwendeten Niete und die Fal-

tung zu <Päckchen> besProchen.

Verzierte Bleche (Nr 1352-1376)

25 Bleche sind verziert. Ihre ursprüngliche Form ist

nicht rekonstruierbar. Nr. 1352 zeigt ein dem erhalte-

nen Rand entlanglaufendes Band aus schräg schraf-

fierten Dreiecken. Damit das Dekor sauber angebracht

werden konnte, wurde auf Höhe der Dreiecksspitzen

ein horizontales Band als <Richtschnur>> eingeritzt.

Schraffierte Dreiecke sind ein häufiges Ziermuster' Ein

mögliches Vergleichsstück aus dem Golaseccagebiet

ist der Schöpfer mit Hebelgriff aus dem G I C-zeitli-
chen Grab 11 von Como, Ca' Morta6ao. Nr' 1353 zeigt

drei Linien, welche in stumpfem Winkel auf eine wei-

tere Linie treffen. An Nr. 1354 fällt das rechteckige,

quergestreifte Gebilde mit pilzförmigem Abschluss auf

einem kurzen Hals auf. Rechts davon ist der Ansatz

eines Kreises sichtbar. Darüber läuft eine leicht ge-

schwungene Linie, welche sich einmal verzweigt. In
der rechten oberen Ecke des Fragmentes ist zudem ein

Band aus kurzen Strichen zu erkennen. Vergleiche für
dieses komplexe Dekor fehlen6ar. Nr. 1355 zeigt vier
erhaltene, horizontale Rippen in etwas unterschiedli-
chem Abstand. Die beiden untersten sind mit einem

Steg verbunden. Links davon befinden sich zwei nur

schwach sichtbare, gegeneinander leicht versetzte

Buckel. An einer Bruchkante ist der Ansatz eines (ori-

ginalen?) Nietloches sichtbar. Mit plastischen Rippen

verz\erte Bleche kenne ich im Golaseccagebiet nur von

den Wagenbeschlägen aus der <Tomba del Cano>> von

Como, Ca' Morta6az. Die dortigen Bleche unterschei-

den sich aber vom vorliegenden Stück' Aneinanderge-

reihte, plastische Rippen besitzt Nr. 1356. Die Nr' 1357

und 1358 zeigen randparallele Reihen von grossen

Buckeln, bei Nr. 1357 ist darunter eine Linie einge-

ritzt. Reihen von kleinen Buckeln besitzen die Nr.

1359-1362. Beim ersten Stück stossen zwei Reihen im
rechten Winkel aufeinander. Kombinationen von klei-
nen und grossen Buckeln tragen die Nr. 1364 und

1365,letztere sogar in Kombination mit drei Buckel-

grössen. Die Verbindung von Buckeln und schrägen

Strichen zeigt Nr. 1366. Nr. 1367 ist auf der Vorder-

seite mit Linien in drei breite und drei schmale Bän-

der aufgeteilt. Die breiten Bänder sind von hinten mit

kleinen Buckeln in Zickzackreihe gefüllt, Diese

Buckel wurden darauf auf der Vorderseite mit einer

Wellenlinie umfahren. Nur auf einseitig sichtbar ist das

4.3.20. Zwingen (Nl 1245-1248)

Die Nr. 1245 und 1246 sind wohl als Zwingen an-
zusprechen. Es handelt sich um zwei im Längsschnitt
D-förmige Platten, welche mit einem zentralen Niet
zusammengehalten werden. Diese Platten sind leicht
gewölbt, die Schmalseiten sitzen satt aufeinander,
während in der Mitte ein freier Raum bleibt. Beide
weisen je eine gerade und eine leicht konkave Längs-
seite auf, bei Nr. 1245 sind diese gegeneinander ver-

4.3.24. Beschläge (Nr. 1259-1291)

Zahbeiche Varianten sind vertreten, wobei die
rechteckigen am häufigsten sind. Darunter könnten
sich auch Fragmente von unverzierten Situlenattaschen
oder von Flickblechen verbergen. Die meisten dieser
Beschläge sind langrechteckig, teilweise besitzen sie
gerundete Ecken. Sie wurden - soweit erkennbar - mit
zwei Nieten befestigt (Nl 1267.1272.1273.1275). Ih-
re Dicke schwankt beträchtlich (vgl. Nr. 1276).
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dieser Rille liegen nicht auf derselben Ebene, sondern
sind leicht versetzt. Auf der äusseren sind schräg weg-
laufende, kleinere Rillen angebracht. Auf der gerun-
deten, nur roh überarbeiteten Seite des Ringes ist in
der Mitte des erhaltenen Stücks eine querlaufende Ver-
dickung sichtbar. die im Innern einen Eisenstab ent-
hält. Könnte es sich um das Fragment einer bronzenen
Ring-Gussform handeln, die mittels einer eisernen
Klammer zusammengehalten wurde? Nr. 1234 ist ein
Blechband mit zwei auf gleicher Höhe vorspringen-
den, scharfen Spitzen. Das Blech ist beidseitig abge-
brochen. In der Mitte weist es ein eingeritztes X auf,
das sicher als alt zu gelten hat, da die Patina darüber-
läuft63e. Von Nr. 1235 ist eine Ecke und ein schräg ab-
gehender, sechskantiger Stab erhalten. Auf der Vor-
derseite sind tiefe, mit der Feile überarbeitete Rillen
sichtbar, zwei längslaufende und eine querlaufende am
Rand. Auf der Rückseite sind Meisselspuren der Zer-
teilung sichtbar. Das Objekt zeigt gewisse Ahnlich-
keiten zu den griechischen Attaschen Nr. 170 und 171,
insbesondere der schräge Henkel. Doch besitzen die
griechischen Stücke niemals ein Rillendekor. Nr. 1236
könnte als Ausguss oder hohler Handgriff angespro-
chen werden, der an ein Gefäss angelötet war. Eben-
falls nicht genauer anzusprechen sind die beiden pro-
filierten Stücke Nr. 1237 und 1238. Das erste besitzt
aufgestauchte Ränder, das zweite eine plastische, im
Querschnitt rechteckige Rippe mit Nietloch. Nr. 1239
könnte als Henkelfragment angesprochen werden. Die
Rundung der Bronzestreifen Nr. 1240 und 1241 wur-
de durch Kaltbearbeitung hergestellt, wie die Brauen
des zusammengestauchten Metalls auf der Rückseite
zeigen. Nr. 1242 ist ein längliches Bronzeband mit je
einer Nut auf der Längsseite, in welche dünne Plätt-
chen eingefügt werden konnten. Unklar ist die Funk-
tion der beiden langrechteckigen Platten mit tiefer,
längslaufender Rille und Nietlöchern bzw. rechtecki-
gem Ausschnitt Nr. 1243 und 1244.

schoben. Das durch sie zusammengehaltene Material
kann nur sehr dünn gewesen sein. Zwingen sind auch
die beiden Objekte Nl 1247 und 1248. Sie bestehen
aus zwei rechteckigen Blechplättchen, die mit zwei
Nieten zusammengehalten werden.

4.3.2I. Klammern (Nr. 1249-1252)

Für dünnes Material waren die beiden Klammern
Nr. 1249 und 1250 gedacht. Sie bestehen aus einem
im Querschnitt runden oder quadratischen Stab mit ge-
raden oder spitzen Enden, der an beiden Enden einge-
bogen ist. Wohl auch Klammern sind die Nr. 1251 und
1252, deren erhaltene Enden leicht verbreitert sind.

4.3.22. Schlitzplatte (Nr. 1253)

Nr. 1253 ist aus einem langovalen Blech mit ge-
rundeten Enden gearbeitet. In der Mitte wurde ein
schmaler Schlitz ausgeschrotet und der dabei entstan-
dene Bronzestreifen beidseitig umgefaltet.

4.3.23. Manschetten (Nr. 1254-1258)

Zum Schutz einer Kante diente wohl Nr. 1254. Sie
ist roh aus einem Blechstück gearbeitet und zeigt beid-
seitig einen quadratischen Fortsatz, durch den ein Niet
geführt war. Nr. 1255 ist eine konische Manschette, de-
ren oberes Ende hakenartig über das beschlagene Ob-
jekt griff und mit diesem vernagelt werden konnte. Sie
trägt ein Dekor aus fünf horizontalen Linien. Wegen
des Dekors ist möglicherweise Nr. 1256 anzuschlies-
sen. Angeschlossen werden können die mit horizonta-
len Linien verzierten Nr. 1257 und 1258. Letzterewar
sicher vieleckig.

Während die meisten einen rechteckigen Quer-

schnitt zeigen' gibt es einzelne mit leicht gewölb-

i"m Nr. 1260.t261) und D-förmigem (Nr' 1262)

äuerschnitt. Einzelne Beschläge weisen mehrere

tii.rl,i.h.t in verschiedener Anordnung auf (Nr'

1265.1269.1286). Zwei Stücke sind leicht gebogen

tNr. 1263.1264) undzeigen einen besonderen Quer-

schnitt. Nr. 1259 gehörte zu einem grossflächigen

Beschläg mit abgesetztem Rand.

Nr. 1291 ist T-förmig und besitzt vier Nietlöcher'

Dem erhaltenen Niet nach ztt schliessen war der damit

beschlagene Gegenstand nur dünn. Die Nr. 1288,1289

md t290 sind rinnenförmig gebogen und zeigen an

ihrem Ende je ein Nietloch. Nr. 1288 ist zusätzlich ver-

ziert.

4.3.25. Stäbe (Nr. 1292-1351)

60 Objekte lassen sich als Stäbe klassifizieren. Ihr

Querschnitt erlaubt folgende Unterteilung:
rechteckiger Querschnitt 33

runder Querschnitt 23

besonderer Querschnitt 4

Die einzelnen Fragmente sind unterschiedlich in

Querschnitt, Grösse und Länge. Sehr oft sind sie teil-
weise eingebogen (Nr. 1297), aufgerollt (Nr. 1316'

1347) oder anders verbogen (Nr. 1306.1307). Bei

letzteren ist nicht klar zu entscheiden, ob sie ihre Form

durch die Zerstörung des einstigen Objektes durch Ab-

reissen, Abdrehen oder ähnliches erhielten oder ob sie

nachträglich noch verbogen wurden. Wenige zeigen

Meissel- oder Hammerspuren (Nr. 1305.1307). Be-

sonders hinzuweisen ist auf das Stück Nr' 1328, das

über einen Eisenstift gegossen ist. Nr' 1305 ist hohl

und Nr. 1325 zeigt ein querlaufendes Loch. Die Nr.

1348-1351 besitzen besondere Querschnitte. Von ih-

rer Bearbeitung her müssen sie wohl zu Objekten

gehört haben. Eine Ansprache als Barren scheint mir
nicht gerechtfertigt.

4.3.26. Bleche (Nr. 1352-2161)

Unter dem Begiff <<Bleche>> werden alle blechför-
migen Objekte zusammengefasst, welche nicht sicher

einem Objekttyp zugewiesen werden können. Die
Gruppen der Blechstreifen, der Bleche mit und ohne

erhaltenen Rand werden in separaten Kapiteln kurz

vorgestellt. Nachfolgend werden Gemeinsamkeiten

wie die verschiedenen verwendeten Niete und die Fal-

tung zu <Päckchen> besProchen.

Verzierte Bleche (Nr 1352-1376)

25 Bleche sind verziert. Ihre ursprüngliche Form ist

nicht rekonstruierbar. Nr. 1352 zeigt ein dem erhalte-

nen Rand entlanglaufendes Band aus schräg schraf-

fierten Dreiecken. Damit das Dekor sauber angebracht

werden konnte, wurde auf Höhe der Dreiecksspitzen

ein horizontales Band als <Richtschnur>> eingeritzt.

Schraffierte Dreiecke sind ein häufiges Ziermuster' Ein

mögliches Vergleichsstück aus dem Golaseccagebiet

ist der Schöpfer mit Hebelgriff aus dem G I C-zeitli-
chen Grab 11 von Como, Ca' Morta6ao. Nr' 1353 zeigt

drei Linien, welche in stumpfem Winkel auf eine wei-

tere Linie treffen. An Nr. 1354 fällt das rechteckige,

quergestreifte Gebilde mit pilzförmigem Abschluss auf

einem kurzen Hals auf. Rechts davon ist der Ansatz

eines Kreises sichtbar. Darüber läuft eine leicht ge-

schwungene Linie, welche sich einmal verzweigt. In
der rechten oberen Ecke des Fragmentes ist zudem ein

Band aus kurzen Strichen zu erkennen. Vergleiche für
dieses komplexe Dekor fehlen6ar. Nr. 1355 zeigt vier
erhaltene, horizontale Rippen in etwas unterschiedli-
chem Abstand. Die beiden untersten sind mit einem

Steg verbunden. Links davon befinden sich zwei nur

schwach sichtbare, gegeneinander leicht versetzte

Buckel. An einer Bruchkante ist der Ansatz eines (ori-

ginalen?) Nietloches sichtbar. Mit plastischen Rippen

verz\erte Bleche kenne ich im Golaseccagebiet nur von

den Wagenbeschlägen aus der <Tomba del Cano>> von

Como, Ca' Morta6az. Die dortigen Bleche unterschei-

den sich aber vom vorliegenden Stück' Aneinanderge-

reihte, plastische Rippen besitzt Nr. 1356. Die Nr' 1357

und 1358 zeigen randparallele Reihen von grossen

Buckeln, bei Nr. 1357 ist darunter eine Linie einge-

ritzt. Reihen von kleinen Buckeln besitzen die Nr.

1359-1362. Beim ersten Stück stossen zwei Reihen im
rechten Winkel aufeinander. Kombinationen von klei-
nen und grossen Buckeln tragen die Nr. 1364 und

1365,letztere sogar in Kombination mit drei Buckel-

grössen. Die Verbindung von Buckeln und schrägen

Strichen zeigt Nr. 1366. Nr. 1367 ist auf der Vorder-

seite mit Linien in drei breite und drei schmale Bän-

der aufgeteilt. Die breiten Bänder sind von hinten mit

kleinen Buckeln in Zickzackreihe gefüllt, Diese

Buckel wurden darauf auf der Vorderseite mit einer

Wellenlinie umfahren. Nur auf einseitig sichtbar ist das

4.3.20. Zwingen (Nl 1245-1248)

Die Nr. 1245 und 1246 sind wohl als Zwingen an-
zusprechen. Es handelt sich um zwei im Längsschnitt
D-förmige Platten, welche mit einem zentralen Niet
zusammengehalten werden. Diese Platten sind leicht
gewölbt, die Schmalseiten sitzen satt aufeinander,
während in der Mitte ein freier Raum bleibt. Beide
weisen je eine gerade und eine leicht konkave Längs-
seite auf, bei Nr. 1245 sind diese gegeneinander ver-

4.3.24. Beschläge (Nr. 1259-1291)

Zahbeiche Varianten sind vertreten, wobei die
rechteckigen am häufigsten sind. Darunter könnten
sich auch Fragmente von unverzierten Situlenattaschen
oder von Flickblechen verbergen. Die meisten dieser
Beschläge sind langrechteckig, teilweise besitzen sie
gerundete Ecken. Sie wurden - soweit erkennbar - mit
zwei Nieten befestigt (Nl 1267.1272.1273.1275). Ih-
re Dicke schwankt beträchtlich (vgl. Nr. 1276).
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Dekor auf Nr. 1369. Es zeigt je eine randparallele, mit
feinen Punkten punzierte Linie und in der Mitte ein
Wellenband. Bei Nr. 1373 besteht das Dekor aus
Schrägstrichen. Möglicherweise nur als Anzeichnung
zumZurichten des Blechs dienten die einfachen Punz-
reihen bei Nr. 1370 und 1372. Reich verziert ist Nr.
1374. Im Zentrum steht ein durch zwei Linien abge-
grenztes Band mit keilförmigen Punzen, welche eine
Art Zickzackband bilden. Beidseitig davon sind in ei-
ner Reihe'eingepunzte, schräg schraffierte Dreiecke
angeordnet, die mit ihrer Basis gegen das Band orien-
tiert sind. Es ist zu vermuten, dass es sich beim zen-
tralen Band tatsächlich um die Mitte des Objekts han-
delte. Die schräg schraffierten Dreieckspunzen deuten
auf eine lokale Herkunft des Objekts, doch ist eine si-
chere Zuweisung nicht möglich. Bei blattförmigen
Gürtelblechen, die am ehesten als Vergleich beigezo-
gen werden könnten, ist das Punzdekor immer sehr eng
mit plastischen Rippen oder Buckeln verbunden und
tritt niemals so ausschliesslich auf. Nr. 1375 stammt
von einer Bronzescheibe mit mehr als 18 cm Durch-
messer. Sie ist durch konzentrische, eingeritze Kreise
in verschieden breite Bänder aufgeteilt. Diese sind ent-
weder glatt oder mit verschieden grossen Buckeln oder
mitZickzack-, Rauten- oder Treppenmuster in Tremo-
lierstichtechnik verziert. Überzeugende Vergleiche
kenne ich nicht. Nr. 1376 zeigt ein breites Mittelfeld
mit beidseitig je zwei schmaleren Bändern, die durch
tiefe Rillen getrennt sind.

Runde Bleche (Nr 1377-1384)

8 Fragmente stammen von runden Blechen von un-
terschiedlicher Dicke, deren Durchmesser zwischen 7
und 15 cm schwankt. Die Nr. l37i-1380 zeigen Niet-
löcher. Die Funktion dieser Stücke ist nicht nt be-
stimmen.

Bleche mit Mittelfalz (Nr 1355.1386)

Die Nr. 1385 und 1386 zeigen einen kräftigen Mit-
telfalz, sie waren beide wohl ehemals zusammenge-
faltet.

Blech mit Sonderform (Nr l3S7)

Nr. 1387 ist ein tulpenförmiges Blech, dessen Breit-
seite abgeschrotet ist. Eine nähere Bestimmung des
Objekts ist nicht möglich.

Blechstreifen (Nr 1 3 BB-l 398)

Die 11 Bleche zeigen zwei erhaltene Kanten und
keine Nietlöcher. Es könnte sich deshalb teilweise um
Mittelstücke von Attaschen handeln. Besondere Be-
achtung verdient der 6,3 cm breite Streifen Nr. 1398,
der an beiden Längsseiten eine randparallele Zierlinie
zeigt. Er ist mit drei weiteren Blechstücken zu einem
<Päckchen> gefaltet.

Bleche mit Rand (Nr 1399-1462)

Hierunter werden 63 Bleche mit einer erhaltenen
Originalkante zusammengefasst. Einzelne zeigen rand-
parallele Nietlochreihen (Nr. 1422), andere Niete von
ehemaligen Flickungen (Nr. 1403). Einzelne sind ver-
bogen oder zu <Päckchen> eingefaltet.

Bleche ohne Rand (Nr 1463-2161)

Die grösste Gruppe stellen die Bleche ohne erhal-
tenen Rand mit 700 Stücken. Sie verteilen sich wie
folgt:

kamen oder ob ihre Kleinteiligkeit auf den Zefiall von

dünnen Bronzeblechen im Laufe ihrer Lagerung im

Depot zurückzuführen ist.

Bleche ohne Rand mit Flickblechen

@r 1483-1507)

Die hier feststellbaren Flickungen betreffen grösse-

te Blechflächen, beispielsweise Gefässwandungen.

Die Flickungen hatten deshalb auf keine äusseren Ge-

gebenheiten Rücksicht zu nehmen. Die 25 erhaltenen

Flickbleche bestehen mit einer Ausnahme aus recht-

eckigen Blechen mit unterschiedlichen Proportionen.

Neben fast quadratischen Blechen (Nr. 1498) finden

sich rechteckige (Nr. 1492) bis langrechteckige (Nr.

1489), wobei diese immer verhältnismässig schmal

sind. Die Ecken der Bleche sind oft leicht, bei den lang-

rechteckigen Flicken aber durchgehend stark gerun-

det. Diese wurden mit nur zwei Nieten befestigt (Nr.

1489). Bei grösseren wurde in jede Ecke ein Niet ge-

setzt (Nr. 1498), noch grössere verstärkte man meist
an den Längsseiten mit je einem zusätzlichen Niet (Nr.

1483), bei Nr. 1486 geschah dies aber an den Schmal-

seiten. Nr. 1507 ist das einzige ovale Flickblech. Es ist
verhältnismässig gross und war mit unregelmässig ver-

teilten Nieten befestigt. Gelegentlich ist festzustellen,
dass Flickbleche neben den regelmässig angeordneten
Nieten noch weitere zeigen, welche sich möglicher-
weise mit einem zweiten Vernietungsprozess verbin-
den lassen. Bei den Nr. 1484 und 1486 ist je ein etwas

gegen die Mitte des Bleches versetzter Niet zu erken-
nen, welcher von der den anderen Nieten entgegenge-

setzten Seite eingeschlagen worden war. Einen ähnli-
chen Eindruck geben die verschiedenen, asymmetrisch
verteilten und aus verschiedenem Material bestehen-

den Niete bei Nr. 1507.Zur Herstellung der Flicke ver-
wendete man wohl Altmaterial, d.h. Bleche von Ge-

fässen oder anderen blechernen Objekten. Dies ist im
Einzelfall schwierig nachzuweisen. Einen Hinweis ge-

ben die Reste von Verzierungsspuren an den Nr. 1501

und 1517. Sie sind mit dem Flickblech am Beckenrand
Nr. 1i72 zu vergleichen. Während die Flicke wohl
meist einfach aus dem vorliegenden Material ausge-

schrotet wurden, ist beim ovalen Flickblech Nr. 1507

eine spezielle Zurichtung zu erkennen. Ein Teil eines

Tessiner Gürtelblechs wurde - da es für den Flick wohl
zu dick war - ausgetrieben und in die gewünschte
Form gebracht. Wohl auf ähnliche Weise entstand das

vorfabrizierte, ovale Flickblech Nr. 2558.

Allg,emeines zur Verwendung von Nieten

Die Blechreste des Depots von Arbedo liefern eine
ganze Fülle von verschiedenen Nietformen und -kon-
struktionen6a3. Da sie jeweils keinem bestimmten Ob-
jekt zuzuweisen sind, das man zeitlich und räumlich
näher einordnen könnte, ist die <Geschichte des Niets>
im Golaseccagebiet nicht nachzuzeichnen. Die Aufar-
beitung der teilweise stark geflickten Gefässe von Ca-

staneda dürfte hier genauere Informationen liefern. Ge-

nerell ist festzuhalten, dass bei den sicher bestimmba-
ren Gefässfragmenten nur eine begrenzte Auswahl an

Nietformen verwendet wurde. Die Niete aus Bronze
überwiegen stark. Gelegentlich treten Niete aus Eisen
auf, deren Form wegen der Korrosion nicht rekon-
struierbar ist. Die Verwendung von Eisennieten ist im
Tessin sowohl an Gefässen als auch an Fibeln nach-

zuweisen. Weitergehende Untersuchungen an Bronze-
gefässen müssten zeigen, ob Eisenniete schon bei der
Herstellung oder aber erst beim Flicken der Gefässe

verwendet wurden. Den Hauptanteil stellen die gegos-

senen Niete, welche oftmals an den stehengelassenen

Gussnähten zu erkennen sind (Nr. 1506). Unterschie-
de lassen sich erstens in der Grösse der Nietköpfe fest-

stellen: sehr grosse (Dm. ca. 1,5 cm, Nr. 1553), gros-

se (Dm. ca. 1 cm, Nr. 1553), mittelgrosse @m. ca. 0,'7 cm,

Nr. 1506), kleine (Dm. 0,5 cm, Nr. 1493) bis sehr

kleine (Dm. ca. 0,3 cm, Nr. 1504). Daneben gibt es

auch kleine Stifte ohne Kopf (Nr. 1043.1507.1538).
Zweitens sind Unterschiede bei der Form der Köpfe
festzustellen. Häufig sind sie rund oder rundlich, aber

auch quadratisch (Nr. 1514 und 1498) oder unregel-
mässig und durch die Schläge gesprungen (Nr.

1550.1553). Die Köpfe sind meist flach. Ausnahmen

sind leicht gewölbte Niete (Nr. 1492.1494), der Niet
mit leicht erhöhtem Kopf (Nr. 1044) oder der Niet mit
kugeligem Kopf (Nr. 1508). Solche Niete kommen bei
Gürtelblechen vor, die anhaftenden Blechreste lassen

aber keine genauere Objektbestimmung zu. Die Rück-
seite der Niete ist unterschiedlich gestaltet. Die Stifte
sind meist rund oder rundlich bis oval und sauber ver-

schlagen (Nr. i485.1492), bei wenigen ist sogar der

Abdruck des Gesenkes zu erkennen (Nr. 1495.1523).
Hohlniete sind im Material seltener vertreten, ob-

wohl im Depot ein paar Halbfabrikate liegen (Nr.

2559-2562). Die grossen Hohlniete (Nr. 1486.1491),

welche aus zusammengefalteten Blechtüten bestehen,

fallen durch ihre unregelmässigen, breiten Köpfe auf.

Daneben gibt es kleinere Hohlniete aus Blechzylin-
dern, deren Köpfe nur wenig vorstehen, die aber in der

Mitte den Hohlraum offen zeigen (Nr. 1488).

Bleche ohne Rand, dick (Durchm. > 1 mm) ZI
glatt
mit 2 Nietlöchern, gerade
verbogen
Päckchen (1 Komponente)

Bleche ohne Rand, dünn (Durchm. < 1 mm) 679
mit rechteckigem Flickblech
mit ovalem Flickblech
mit 1 Niet
mit 1 Niet, Päckchen (1 Komponente)
mit 1 Niet, Päckchen (2 Komponenten)
mit mehreren Nieten
mit mehreren Nieten, Päckchen
(1 Komponente)
mit 1 Nietloch
mit 1 Nietloch, Päckchen (1 Komponente)
mit 1 Nietloch, Päckchen (2 Komponenten)
mit 2 Nietlöchern
mit 3 Nietlöchern
glarr
verbogen
Päckchen (1 Komponente)
Päckchen (2 Komponenten)

10

1

9
1

24
1

32
1

1

15

2
28
I
1

4
2

329
t82
46
10

Bei den kleinen Fragmenten ist oft nicht sicher zu
entscheiden, ob sie bereits so fragmentiert ins Depot

643 Zu Nieten: H. Hirschhuber in Penninger 1972,115-ll1; Abb. 10.1 I
Weidrnann 1991.
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Dekor auf Nr. 1369. Es zeigt je eine randparallele, mit
feinen Punkten punzierte Linie und in der Mitte ein
Wellenband. Bei Nr. 1373 besteht das Dekor aus
Schrägstrichen. Möglicherweise nur als Anzeichnung
zumZurichten des Blechs dienten die einfachen Punz-
reihen bei Nr. 1370 und 1372. Reich verziert ist Nr.
1374. Im Zentrum steht ein durch zwei Linien abge-
grenztes Band mit keilförmigen Punzen, welche eine
Art Zickzackband bilden. Beidseitig davon sind in ei-
ner Reihe'eingepunzte, schräg schraffierte Dreiecke
angeordnet, die mit ihrer Basis gegen das Band orien-
tiert sind. Es ist zu vermuten, dass es sich beim zen-
tralen Band tatsächlich um die Mitte des Objekts han-
delte. Die schräg schraffierten Dreieckspunzen deuten
auf eine lokale Herkunft des Objekts, doch ist eine si-
chere Zuweisung nicht möglich. Bei blattförmigen
Gürtelblechen, die am ehesten als Vergleich beigezo-
gen werden könnten, ist das Punzdekor immer sehr eng
mit plastischen Rippen oder Buckeln verbunden und
tritt niemals so ausschliesslich auf. Nr. 1375 stammt
von einer Bronzescheibe mit mehr als 18 cm Durch-
messer. Sie ist durch konzentrische, eingeritze Kreise
in verschieden breite Bänder aufgeteilt. Diese sind ent-
weder glatt oder mit verschieden grossen Buckeln oder
mitZickzack-, Rauten- oder Treppenmuster in Tremo-
lierstichtechnik verziert. Überzeugende Vergleiche
kenne ich nicht. Nr. 1376 zeigt ein breites Mittelfeld
mit beidseitig je zwei schmaleren Bändern, die durch
tiefe Rillen getrennt sind.

Runde Bleche (Nr 1377-1384)

8 Fragmente stammen von runden Blechen von un-
terschiedlicher Dicke, deren Durchmesser zwischen 7
und 15 cm schwankt. Die Nr. l37i-1380 zeigen Niet-
löcher. Die Funktion dieser Stücke ist nicht nt be-
stimmen.

Bleche mit Mittelfalz (Nr 1355.1386)

Die Nr. 1385 und 1386 zeigen einen kräftigen Mit-
telfalz, sie waren beide wohl ehemals zusammenge-
faltet.

Blech mit Sonderform (Nr l3S7)

Nr. 1387 ist ein tulpenförmiges Blech, dessen Breit-
seite abgeschrotet ist. Eine nähere Bestimmung des
Objekts ist nicht möglich.

Blechstreifen (Nr 1 3 BB-l 398)

Die 11 Bleche zeigen zwei erhaltene Kanten und
keine Nietlöcher. Es könnte sich deshalb teilweise um
Mittelstücke von Attaschen handeln. Besondere Be-
achtung verdient der 6,3 cm breite Streifen Nr. 1398,
der an beiden Längsseiten eine randparallele Zierlinie
zeigt. Er ist mit drei weiteren Blechstücken zu einem
<Päckchen> gefaltet.

Bleche mit Rand (Nr 1399-1462)

Hierunter werden 63 Bleche mit einer erhaltenen
Originalkante zusammengefasst. Einzelne zeigen rand-
parallele Nietlochreihen (Nr. 1422), andere Niete von
ehemaligen Flickungen (Nr. 1403). Einzelne sind ver-
bogen oder zu <Päckchen> eingefaltet.

Bleche ohne Rand (Nr 1463-2161)

Die grösste Gruppe stellen die Bleche ohne erhal-
tenen Rand mit 700 Stücken. Sie verteilen sich wie
folgt:

kamen oder ob ihre Kleinteiligkeit auf den Zefiall von

dünnen Bronzeblechen im Laufe ihrer Lagerung im

Depot zurückzuführen ist.

Bleche ohne Rand mit Flickblechen

@r 1483-1507)

Die hier feststellbaren Flickungen betreffen grösse-

te Blechflächen, beispielsweise Gefässwandungen.

Die Flickungen hatten deshalb auf keine äusseren Ge-

gebenheiten Rücksicht zu nehmen. Die 25 erhaltenen

Flickbleche bestehen mit einer Ausnahme aus recht-

eckigen Blechen mit unterschiedlichen Proportionen.

Neben fast quadratischen Blechen (Nr. 1498) finden

sich rechteckige (Nr. 1492) bis langrechteckige (Nr.

1489), wobei diese immer verhältnismässig schmal

sind. Die Ecken der Bleche sind oft leicht, bei den lang-

rechteckigen Flicken aber durchgehend stark gerun-

det. Diese wurden mit nur zwei Nieten befestigt (Nr.

1489). Bei grösseren wurde in jede Ecke ein Niet ge-

setzt (Nr. 1498), noch grössere verstärkte man meist
an den Längsseiten mit je einem zusätzlichen Niet (Nr.

1483), bei Nr. 1486 geschah dies aber an den Schmal-

seiten. Nr. 1507 ist das einzige ovale Flickblech. Es ist
verhältnismässig gross und war mit unregelmässig ver-

teilten Nieten befestigt. Gelegentlich ist festzustellen,
dass Flickbleche neben den regelmässig angeordneten
Nieten noch weitere zeigen, welche sich möglicher-
weise mit einem zweiten Vernietungsprozess verbin-
den lassen. Bei den Nr. 1484 und 1486 ist je ein etwas

gegen die Mitte des Bleches versetzter Niet zu erken-
nen, welcher von der den anderen Nieten entgegenge-

setzten Seite eingeschlagen worden war. Einen ähnli-
chen Eindruck geben die verschiedenen, asymmetrisch
verteilten und aus verschiedenem Material bestehen-

den Niete bei Nr. 1507.Zur Herstellung der Flicke ver-
wendete man wohl Altmaterial, d.h. Bleche von Ge-

fässen oder anderen blechernen Objekten. Dies ist im
Einzelfall schwierig nachzuweisen. Einen Hinweis ge-

ben die Reste von Verzierungsspuren an den Nr. 1501

und 1517. Sie sind mit dem Flickblech am Beckenrand
Nr. 1i72 zu vergleichen. Während die Flicke wohl
meist einfach aus dem vorliegenden Material ausge-

schrotet wurden, ist beim ovalen Flickblech Nr. 1507

eine spezielle Zurichtung zu erkennen. Ein Teil eines

Tessiner Gürtelblechs wurde - da es für den Flick wohl
zu dick war - ausgetrieben und in die gewünschte
Form gebracht. Wohl auf ähnliche Weise entstand das

vorfabrizierte, ovale Flickblech Nr. 2558.

Allg,emeines zur Verwendung von Nieten

Die Blechreste des Depots von Arbedo liefern eine
ganze Fülle von verschiedenen Nietformen und -kon-
struktionen6a3. Da sie jeweils keinem bestimmten Ob-
jekt zuzuweisen sind, das man zeitlich und räumlich
näher einordnen könnte, ist die <Geschichte des Niets>
im Golaseccagebiet nicht nachzuzeichnen. Die Aufar-
beitung der teilweise stark geflickten Gefässe von Ca-

staneda dürfte hier genauere Informationen liefern. Ge-

nerell ist festzuhalten, dass bei den sicher bestimmba-
ren Gefässfragmenten nur eine begrenzte Auswahl an

Nietformen verwendet wurde. Die Niete aus Bronze
überwiegen stark. Gelegentlich treten Niete aus Eisen
auf, deren Form wegen der Korrosion nicht rekon-
struierbar ist. Die Verwendung von Eisennieten ist im
Tessin sowohl an Gefässen als auch an Fibeln nach-

zuweisen. Weitergehende Untersuchungen an Bronze-
gefässen müssten zeigen, ob Eisenniete schon bei der
Herstellung oder aber erst beim Flicken der Gefässe

verwendet wurden. Den Hauptanteil stellen die gegos-

senen Niete, welche oftmals an den stehengelassenen

Gussnähten zu erkennen sind (Nr. 1506). Unterschie-
de lassen sich erstens in der Grösse der Nietköpfe fest-

stellen: sehr grosse (Dm. ca. 1,5 cm, Nr. 1553), gros-

se (Dm. ca. 1 cm, Nr. 1553), mittelgrosse @m. ca. 0,'7 cm,

Nr. 1506), kleine (Dm. 0,5 cm, Nr. 1493) bis sehr

kleine (Dm. ca. 0,3 cm, Nr. 1504). Daneben gibt es

auch kleine Stifte ohne Kopf (Nr. 1043.1507.1538).
Zweitens sind Unterschiede bei der Form der Köpfe
festzustellen. Häufig sind sie rund oder rundlich, aber

auch quadratisch (Nr. 1514 und 1498) oder unregel-
mässig und durch die Schläge gesprungen (Nr.

1550.1553). Die Köpfe sind meist flach. Ausnahmen

sind leicht gewölbte Niete (Nr. 1492.1494), der Niet
mit leicht erhöhtem Kopf (Nr. 1044) oder der Niet mit
kugeligem Kopf (Nr. 1508). Solche Niete kommen bei
Gürtelblechen vor, die anhaftenden Blechreste lassen

aber keine genauere Objektbestimmung zu. Die Rück-
seite der Niete ist unterschiedlich gestaltet. Die Stifte
sind meist rund oder rundlich bis oval und sauber ver-

schlagen (Nr. i485.1492), bei wenigen ist sogar der

Abdruck des Gesenkes zu erkennen (Nr. 1495.1523).
Hohlniete sind im Material seltener vertreten, ob-

wohl im Depot ein paar Halbfabrikate liegen (Nr.

2559-2562). Die grossen Hohlniete (Nr. 1486.1491),

welche aus zusammengefalteten Blechtüten bestehen,

fallen durch ihre unregelmässigen, breiten Köpfe auf.

Daneben gibt es kleinere Hohlniete aus Blechzylin-
dern, deren Köpfe nur wenig vorstehen, die aber in der

Mitte den Hohlraum offen zeigen (Nr. 1488).

Bleche ohne Rand, dick (Durchm. > 1 mm) ZI
glatt
mit 2 Nietlöchern, gerade
verbogen
Päckchen (1 Komponente)

Bleche ohne Rand, dünn (Durchm. < 1 mm) 679
mit rechteckigem Flickblech
mit ovalem Flickblech
mit 1 Niet
mit 1 Niet, Päckchen (1 Komponente)
mit 1 Niet, Päckchen (2 Komponenten)
mit mehreren Nieten
mit mehreren Nieten, Päckchen
(1 Komponente)
mit 1 Nietloch
mit 1 Nietloch, Päckchen (1 Komponente)
mit 1 Nietloch, Päckchen (2 Komponenten)
mit 2 Nietlöchern
mit 3 Nietlöchern
glarr
verbogen
Päckchen (1 Komponente)
Päckchen (2 Komponenten)

10

1

9
1

24
1

32
1

1

15

2
28
I
1

4
2

329
t82
46
10

Bei den kleinen Fragmenten ist oft nicht sicher zu
entscheiden, ob sie bereits so fragmentiert ins Depot

643 Zu Nieten: H. Hirschhuber in Penninger 1972,115-ll1; Abb. 10.1 I
Weidrnann 1991.
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Unterlagsscheiben wurden verwendet, wo man die
Stärke der beiden zu vernietenden Bleche als zu ge-
ring bzw. die Gefahr des Ausreissens der Niete als zu
gross einschätzte (Nr. 1483.1485). Bei den Unterlags-
scheiben handelt es sich meist um quadratische oder
rechteckige Plättchen, die aus Blech ausgeschrotet
wurden, wie deutliche Abschrotspuren und das Halb-
fabrikat Nr. 2568 zeigen. Seltener sind fünfeckige (Nr.
1513) oder ovale Unterlagsscheiben (Nr. 1524.1553.
1557). Möglicherweise fassen wir mit diesen einen
bestimmten Handwerker oder eine Werkstatt, die sol-
che speziellen Unterlagsscheiben verwendete. An Nr.
1553 sind langovale Scheiben feststellbar, die gleich
zwei Nieten als Unterlagsscheibe dienten.

Die Nietlöcher wurden meist mit einem Durch-
schlag ins Blech geschlagen, wobei dies sorgfältig oder
eher roh geschehen konnte (Nr. 1507). Eine Ausnah-
me bildet Nr. 1535, bei welcher das Nietloch mit ei-
nem Stanzeisen eingeschlagen und die dabei entstan-
dene Blechscheibe umgelegt wurde.

<<Pöckchen>>

Unter dem Begriff <Päckchen> werden Bleche zu-
sammengefasst, welche nicht als einfach <<verbogen>>

klassifiziert werden können. Es kann sich dabei um
Faltungen in der gleichen Richtung handeln wie bei
Nr. 2156, aber auch um solche in zwei oder mehrere
Richtungen wie bei den Nr. 2109,2132 und 2156. Bei
den <Päckchen>> wird unterschieden zwischen solchen
aus einem Blech (Nr. 2109) und solchen mit zwei oder
mehr Gegenständen (Nr. 1398 oder 2157). Es ist nicht
bei allen <Päckchen> sicher zu entscheiden, ob die Ob-
jekte ursprünglich eingefaltet wurden oder ob sie - ins-
besondere die dünnen Blechstreifen - nachträglich im

Depot in die Hohlräume gerieten und dort festkorro-
dierten. Bei den <<Päckchen>> ist keine einheitliche Stra-
tegie bei der Faltung zu erkennen: Bei Nr. 2109 wur-
de zuerst die Untertante des wohl ehemals rechtecki-
gen Blechstücks nach oben gebogen. Danach wurde
die Oberkante von zwei Seiten her so eingefaltet, dass
in der Mitte eine Art Spitze entstand. Am Schluss wur-
den die zwei Schmalseiten eingefaltet. Bei Nr. 2108
wurde das ehemals rechteckige Blech zuerst annä-
hernd in der Hälfte zusarnmen- und der freie Teil darü-
bergefaltet. Darauf wurde noch das obere Drittel um-
gelegt. Nr. 1459 wurde zuerst der Länge nach und dann
noch zwei Mal in der Hälfte zusammengelegt. Bei Nr.
2I5l wwde ein Blechstück zusammengefaltet und ei-
ne Klammer aus einem rechteckigen Blechstreifen dar-
umgelegt. Bei Nr. 2156 wurden die Schmalseiten ei-
nes langrechteckigen Bleches eingefaltet, wobei ein
weiteres Blechstück eingeschlossen wurde. Nr. 1398
wurde zu zwei Dritteln M-förmig zusammen- und das
freie, untere Ddttel darübergefaltet. Dabei wurden drei
unterschiedlich grosse Blechstreifen an verschiedenen
Stellen eingefaltet.

Besondere Beachtung gebührt den zwei <Päckchen>
mit eingefaltetem rechteckigem Bleistück Nr. 2154 und
2159. Bei letztercm war das Bleistück nur einmal, bei
Nr. 2159 wohl aber zweimal eingefaltet. Sucht man nach
einer praktischen Erklärung dieses Einwickelns, könnte
es sich dabei einerseits um für eine Tiegelcharge be-
stimmte Bleistücke handeln. Die Einwicklung hätte da-
bei den Sinn, das Blei, dessen Schmelzpunkt weit unter
dem der Bronze liegt, vor einer vorzeitigen Oxidation
zu schützen. Andrerseits könnte die Stücke auch mit
dem Weichlöten in Verbindung gebracht werden. Das
Blech hätte dann als eine Art Fassung für das Blei
gedient.

5. Material in Verbindung mit dem Bronzeguss (<<Bronzeguss>; Nr.2162-2432)

5.1. Gussfladen. Flüsse und Gusstropfen
(Nr.2162-2200)

Unmittelbare Produkte des Bronzegusses sind Guss-

fladen (Nr. 2162-2169), Flüsse (Nl2110-2177) und

Gusstropfen (Nr. 2178-2200). Gussfladen sind grösse-

re Bronzemengen, die beispielsweise durch das voll-
ständige Leeren des Tiegels nach dem Guss entstehen.

Die Nr. 2164 und2l65 zeigen eine leicht gerauhte Un-

terseite, beide sind wohl auf die Erde ausgeleert wor-

den. Die Nr.2162 und2l66 hingegen besitzen eine un-

regelmässige Unterseite, sie könnten auf Holzkohle

geflossen sein. Nr. 2165 zeigt eingeschmolzene Eisen-

stifte auf der Oberseite, was auf das Einschmelzen von

Altmaterial, beispielsweise Nägel mit Bronzekopf und

Eisenstift, hinweist. Als Flüsse werden Stücke mit ei-

ner klaren Fliessstruktur bezeichnet (Nr. 2170'2113).

Die Nr. 2166 und 217O dnrften auf Erde ausgegossen

worden sein, während die Nr. 2171 und 2177 auf ei-

ner glatten Unterlage (Gussform oder Steinplatte) er-

starrten. Die Gusstropfen zeigen die unterschiedlich-
sten Formen und Grössen.

Gussfladen, Flüsse und Gusstropfen werden nach

ihrer Metallzusammensetzung geordnet. Die nicht ana-

lysierten Stücke folgen den einzelnen Gruppen am

Schluss. Die Metallanalysen erlauben die Bildung von
vier Metallgruppen (s. Annex 1). Die erste und gröss-

te umfasst stark bleihaltige Zinnbronzen. Die zweite
besteht ebenfalls aus Zinnbronze, enthält jedoch kein
Blei. Beide Metallgruppen lassen sich gut mit den

Analysen der Rohgüsse und der nicht fertig bearbeite-

ten Objekte vergleichen. Die dritte Gruppe besteht aus

wenig bleihaltigen Zinnbronzen mit Nickel-, Arsen-,

Antimon- und Silberverunreinigungen. Die vierte ent-

hält dieselben Verunreinigungen in höheren Anteilen
und ist deshalb mit der Hauptmetallgruppe (Gruppen

1 und 2) der Banen zu verbinden (s. Kap. 1 .2 undT .3)'

5.2. Tiegelinhalt (Nr. 2201)

Nr. 2201 ist ein erstarrter Tiegelinhalt. Normaler-
weise wird der Tiegel nach dem Guss vollständig ge-

leert, damit ihn das erkaltende Metall nicht zerstört.

Das Metall erstarrte zuerst an den Tiegelwänden und

bildete dort einen etwas erhöhten Kranz. Die beiden

Vertiefungen in der Mitte und am einen Rand könnten

darauf hinweisen, dass man den Tiegel - als das Me-
tall nur in der Mitte noch flüssig war - doch noch aus-

leerte. Nr. 2201 erlaubt eine Rekonstruktion der ehe-

maligen Form des Tiegels: Er war rund und besass

leicht konische Wände. Möglicherweise war der Tie-
gel geschlossen. An seiner Oberfläche sind jedenfalls

weder Schlackenreste noch Abdrücke von Holzkohle
zu erkennen, die bei einem offenen Tiegel zu etwarten
wären. Der Tiegel enthielt eine stark bleihaltige Bron-
ze. Die Seigerung (unregelmässige Verteilung) des

Bleis verunmöglicht eine weitergehende Interpretation
der drei Metallanalysen (s. Annex 1).

5.3. Rohgüsse (Nr. 2202-2362)

Die Rohgüsse werden in den Zeichnungen norma-

lerweise wie die Fertigobjekte orientiert, obwohl sie

wahrscheinlich - wie Nr. 2234 deutlich zeigt - nicht
in dieser Position gegossen wurden. Da aber nur ein-

zelne mit Sicherheit richtig gestellt werden können,

wurde zugunsten einer einheitlichen Darstellungswei-
se entschieden. Die Untergliederung der Rohgüsse

folgt derjenigen der Fertigobjekte. Die Objekte wer-
den hier eingeordnet und kurz beschrieben und es wird
auf die wichtigsten technischen Details hingewiesen6aa'

Zur Herstellungstechnik einzelner Objekttypen vom
Rohguss bis zum Fertigobjekt s. Kapitel 9.3.

Die im Depot liegenden Rohgüsse sind in den mei-
sten Fällen als Fehlgüsse anzusprechen. Wir fassen da-

mit den <<Ausschuss>>, der sicher nur einen geringen

der gesamten Produktion ausmachte. Aussagen zurEr-
folgsquote des Giessers lassen sich am vorliegenden

Material nicht machen, sie muss aber wohl sehr hoch

gewesen sein.
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Unterlagsscheiben wurden verwendet, wo man die
Stärke der beiden zu vernietenden Bleche als zu ge-
ring bzw. die Gefahr des Ausreissens der Niete als zu
gross einschätzte (Nr. 1483.1485). Bei den Unterlags-
scheiben handelt es sich meist um quadratische oder
rechteckige Plättchen, die aus Blech ausgeschrotet
wurden, wie deutliche Abschrotspuren und das Halb-
fabrikat Nr. 2568 zeigen. Seltener sind fünfeckige (Nr.
1513) oder ovale Unterlagsscheiben (Nr. 1524.1553.
1557). Möglicherweise fassen wir mit diesen einen
bestimmten Handwerker oder eine Werkstatt, die sol-
che speziellen Unterlagsscheiben verwendete. An Nr.
1553 sind langovale Scheiben feststellbar, die gleich
zwei Nieten als Unterlagsscheibe dienten.

Die Nietlöcher wurden meist mit einem Durch-
schlag ins Blech geschlagen, wobei dies sorgfältig oder
eher roh geschehen konnte (Nr. 1507). Eine Ausnah-
me bildet Nr. 1535, bei welcher das Nietloch mit ei-
nem Stanzeisen eingeschlagen und die dabei entstan-
dene Blechscheibe umgelegt wurde.

<<Pöckchen>>

Unter dem Begriff <Päckchen> werden Bleche zu-
sammengefasst, welche nicht als einfach <<verbogen>>

klassifiziert werden können. Es kann sich dabei um
Faltungen in der gleichen Richtung handeln wie bei
Nr. 2156, aber auch um solche in zwei oder mehrere
Richtungen wie bei den Nr. 2109,2132 und 2156. Bei
den <Päckchen>> wird unterschieden zwischen solchen
aus einem Blech (Nr. 2109) und solchen mit zwei oder
mehr Gegenständen (Nr. 1398 oder 2157). Es ist nicht
bei allen <Päckchen> sicher zu entscheiden, ob die Ob-
jekte ursprünglich eingefaltet wurden oder ob sie - ins-
besondere die dünnen Blechstreifen - nachträglich im

Depot in die Hohlräume gerieten und dort festkorro-
dierten. Bei den <<Päckchen>> ist keine einheitliche Stra-
tegie bei der Faltung zu erkennen: Bei Nr. 2109 wur-
de zuerst die Untertante des wohl ehemals rechtecki-
gen Blechstücks nach oben gebogen. Danach wurde
die Oberkante von zwei Seiten her so eingefaltet, dass
in der Mitte eine Art Spitze entstand. Am Schluss wur-
den die zwei Schmalseiten eingefaltet. Bei Nr. 2108
wurde das ehemals rechteckige Blech zuerst annä-
hernd in der Hälfte zusarnmen- und der freie Teil darü-
bergefaltet. Darauf wurde noch das obere Drittel um-
gelegt. Nr. 1459 wurde zuerst der Länge nach und dann
noch zwei Mal in der Hälfte zusammengelegt. Bei Nr.
2I5l wwde ein Blechstück zusammengefaltet und ei-
ne Klammer aus einem rechteckigen Blechstreifen dar-
umgelegt. Bei Nr. 2156 wurden die Schmalseiten ei-
nes langrechteckigen Bleches eingefaltet, wobei ein
weiteres Blechstück eingeschlossen wurde. Nr. 1398
wurde zu zwei Dritteln M-förmig zusammen- und das
freie, untere Ddttel darübergefaltet. Dabei wurden drei
unterschiedlich grosse Blechstreifen an verschiedenen
Stellen eingefaltet.

Besondere Beachtung gebührt den zwei <Päckchen>
mit eingefaltetem rechteckigem Bleistück Nr. 2154 und
2159. Bei letztercm war das Bleistück nur einmal, bei
Nr. 2159 wohl aber zweimal eingefaltet. Sucht man nach
einer praktischen Erklärung dieses Einwickelns, könnte
es sich dabei einerseits um für eine Tiegelcharge be-
stimmte Bleistücke handeln. Die Einwicklung hätte da-
bei den Sinn, das Blei, dessen Schmelzpunkt weit unter
dem der Bronze liegt, vor einer vorzeitigen Oxidation
zu schützen. Andrerseits könnte die Stücke auch mit
dem Weichlöten in Verbindung gebracht werden. Das
Blech hätte dann als eine Art Fassung für das Blei
gedient.

5. Material in Verbindung mit dem Bronzeguss (<<Bronzeguss>; Nr.2162-2432)

5.1. Gussfladen. Flüsse und Gusstropfen
(Nr.2162-2200)

Unmittelbare Produkte des Bronzegusses sind Guss-

fladen (Nr. 2162-2169), Flüsse (Nl2110-2177) und

Gusstropfen (Nr. 2178-2200). Gussfladen sind grösse-

re Bronzemengen, die beispielsweise durch das voll-
ständige Leeren des Tiegels nach dem Guss entstehen.

Die Nr. 2164 und2l65 zeigen eine leicht gerauhte Un-

terseite, beide sind wohl auf die Erde ausgeleert wor-

den. Die Nr.2162 und2l66 hingegen besitzen eine un-

regelmässige Unterseite, sie könnten auf Holzkohle

geflossen sein. Nr. 2165 zeigt eingeschmolzene Eisen-

stifte auf der Oberseite, was auf das Einschmelzen von

Altmaterial, beispielsweise Nägel mit Bronzekopf und

Eisenstift, hinweist. Als Flüsse werden Stücke mit ei-

ner klaren Fliessstruktur bezeichnet (Nr. 2170'2113).

Die Nr. 2166 und 217O dnrften auf Erde ausgegossen

worden sein, während die Nr. 2171 und 2177 auf ei-

ner glatten Unterlage (Gussform oder Steinplatte) er-

starrten. Die Gusstropfen zeigen die unterschiedlich-
sten Formen und Grössen.

Gussfladen, Flüsse und Gusstropfen werden nach

ihrer Metallzusammensetzung geordnet. Die nicht ana-

lysierten Stücke folgen den einzelnen Gruppen am

Schluss. Die Metallanalysen erlauben die Bildung von
vier Metallgruppen (s. Annex 1). Die erste und gröss-

te umfasst stark bleihaltige Zinnbronzen. Die zweite
besteht ebenfalls aus Zinnbronze, enthält jedoch kein
Blei. Beide Metallgruppen lassen sich gut mit den

Analysen der Rohgüsse und der nicht fertig bearbeite-

ten Objekte vergleichen. Die dritte Gruppe besteht aus

wenig bleihaltigen Zinnbronzen mit Nickel-, Arsen-,

Antimon- und Silberverunreinigungen. Die vierte ent-

hält dieselben Verunreinigungen in höheren Anteilen
und ist deshalb mit der Hauptmetallgruppe (Gruppen

1 und 2) der Banen zu verbinden (s. Kap. 1 .2 undT .3)'

5.2. Tiegelinhalt (Nr. 2201)

Nr. 2201 ist ein erstarrter Tiegelinhalt. Normaler-
weise wird der Tiegel nach dem Guss vollständig ge-

leert, damit ihn das erkaltende Metall nicht zerstört.

Das Metall erstarrte zuerst an den Tiegelwänden und

bildete dort einen etwas erhöhten Kranz. Die beiden

Vertiefungen in der Mitte und am einen Rand könnten

darauf hinweisen, dass man den Tiegel - als das Me-
tall nur in der Mitte noch flüssig war - doch noch aus-

leerte. Nr. 2201 erlaubt eine Rekonstruktion der ehe-

maligen Form des Tiegels: Er war rund und besass

leicht konische Wände. Möglicherweise war der Tie-
gel geschlossen. An seiner Oberfläche sind jedenfalls

weder Schlackenreste noch Abdrücke von Holzkohle
zu erkennen, die bei einem offenen Tiegel zu etwarten
wären. Der Tiegel enthielt eine stark bleihaltige Bron-
ze. Die Seigerung (unregelmässige Verteilung) des

Bleis verunmöglicht eine weitergehende Interpretation
der drei Metallanalysen (s. Annex 1).

5.3. Rohgüsse (Nr. 2202-2362)

Die Rohgüsse werden in den Zeichnungen norma-

lerweise wie die Fertigobjekte orientiert, obwohl sie

wahrscheinlich - wie Nr. 2234 deutlich zeigt - nicht
in dieser Position gegossen wurden. Da aber nur ein-

zelne mit Sicherheit richtig gestellt werden können,

wurde zugunsten einer einheitlichen Darstellungswei-
se entschieden. Die Untergliederung der Rohgüsse

folgt derjenigen der Fertigobjekte. Die Objekte wer-
den hier eingeordnet und kurz beschrieben und es wird
auf die wichtigsten technischen Details hingewiesen6aa'

Zur Herstellungstechnik einzelner Objekttypen vom
Rohguss bis zum Fertigobjekt s. Kapitel 9.3.

Die im Depot liegenden Rohgüsse sind in den mei-
sten Fällen als Fehlgüsse anzusprechen. Wir fassen da-

mit den <<Ausschuss>>, der sicher nur einen geringen

der gesamten Produktion ausmachte. Aussagen zurEr-
folgsquote des Giessers lassen sich am vorliegenden

Material nicht machen, sie muss aber wohl sehr hoch

gewesen sein.
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644 Zur Ansprache der Gussfehler: Int. Komitee giessereitechn. Vereini-
gungen (Hrsg.), Gussfehler-Atlas. Bd. 2: Stahlg$s, Temperguss, Kup-
ier-, Aluminium- und Magnesiumlegierungen (Düsseidorf 1950)'
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5.3.1. Sanguisugafibeln mit Tonkern (Nr. 2202)

Nl 2202 ist der einzige Rohguss einer Sanguisu-
gafibel mit Tonkern. Erhalten ist ein Teil des Nadel-
halters sowie der Bügelvorderteil mit dem Ansatz des
Zapfenlochs. Eine genaue typologische Zuweisung der
Fibel ist nicht mriglich, von der Grösse her gehört sie
in die Phase Tessin C. Gut sichtbare Gussnähte zeigen
an, dass die Fibel in einer mehrteiligen Gussform -
und nicht ejtwa im Wachsausschmelzverfahren - ge-
gossen wurde. Die Stückung der Gussform folgte ei-
nem auch bei massiven Sanguisugafibeln angewand-
ten Prinzip: Die Fibel wurde entlang ihrer Längsach-
se senkrecht aufgeteilt. Die Gussform für die hintere
Hälfte bestand aus einer einzigen Platte und diente als
Auflager für die verschiedenen Teile der vorderen
Hälfte64s. Diese bestand hier wohl aus zwei Teilen. Ei-
ne erste Trennungslinie (Gussnaht) verläuft etwas über
dem Fuss quer zum Fibelbügel. Die zweite liegt auf
der vorderen Kante des Nadelhalters. Deshalb könnte
man drei Formteile für die vordere Gussformhälfte
vermuten: Das erste für den Bügel, das zweite frir den
Bügelansatz samt Nadelhalterrinne und das dritte für
die vordere Seite des Nadelhalters samt Fussabschluss.
Praktischer war aber, den Bügel und die vordere Sei-
te des Nadelhalters samt Fussabschluss mit einem
grossen Gussformteil zu bilden und diesem ein kleines
Teil für den Bügelansatz und die Nadelhalterrinne ein-
zusetzen. Über die Grösse und die Fixierung dieses
kleineren Teils geben die Rohgüsse keine Auskunft.
Die Stückung der Gussformen erlaubte den Guss des
bereits gebogenen Nadelhalters samt Fussabschlusses.

Für die Sanguisugafibeln mit Tonkern (und die Na-
vicellafibeln) war eine sichere Fixierung des Tonkerns
innerhalb der Gussform notwendig. Dies erfolgte
durch zwei Fixierungssysteme (Abb. 29): Für die rich-
tige Höhe des Tonkerns sorgte ein Kernstift, der längs
durch den Tonkern gestossen wurde und dessen Enden
in Rillen in der Gussform ruhten. Der Abdruck des
vorderen Endes dieses Stiftes ist bei Nr.2202 gut sicht-
bar. Um das seitliche Schwanken des Tonkerns zu ver-
hindern, besass dieser auf der Unterseite einenZapfen,
der ebenfalls in der Gussform verankert war. Davon
zeugt das ovale Zapfenloch des Stücks.

Sichtbar ist ein Gusskanal, der direkt zum Nadel-
halter führte und diesen samt Fussabschluss mit Me-
tall versorgte. Sicher ist noch ein zweiter Gusskanal
anzunehmen, er war wahrscheinlich im Bereich des

Bügelhinterteils angebracht. Nach dem Einfallswinkel
des Gusskanals zu schliessen, könnte die Fibel auf dem
Fuss stehend gegossen worden sein646. Der Gusstrich-
ter Nr. 2370 könnte aus einer solchen Gussform stam-
men. Im Bereich des Bügels und im Nadelhalter schei-
nen sich Reste der Gussform erhalten zu haben. Die-
se wurden wahrscheinlich durch die flüssige Bronze,
welche in kleine Risse in der Gussform eindrang, weg-
gesprengt und eingegossen. Weshalb das vorliegende
Stück nicht als gut befunden wurde, ist nicht klar, der
Fehler muss bei den fehlenden Teilen gelegen haben.
Der Bügel wurde aufgeschlagen, wohl um den Ton-
kern zu entfernen.

5. 3.2. Massive Sanguisugafibeln (Nr. 2203-2212)

10 Stticke gehören zu massiven Sanguisugafibeln.
Fünf besitzen einen asymmetrischen Bügel, drei davon
einen ovalen Bügelquerschnitt und zwei einen linsen-
förmigen. Fünf weitere lassen sich den kleinen, kurz-
füssigen Sanguisugafibeln zuweisen. Alle datieren in
die Phase Tessin C/G III A1.

Nach demselben Prinzip wie bei den Sanguisugafi-
beln mit Tonkern wurden auch die massiven Sangui-
sugafibeln mit ovalem Bügelquerschnin Nl 2203-
2205 gegossen. Alle drei stammen aus verschiedenen
Gussformen. Diese bestanden aus zwei Gussformhälf-
ten, wobei die vordere einen kleineren Einsatz besass
(s. Kap. 5.3.1). Bei diesen Stücken ist auch die Lösung
des Überganges von Bügel zu Nadel sichtbar: Der Bü-
gel wurde über die Nadel gegossen. Die bereits ferti-
ge, aber noch nicht zur Spirale gebogene Nadel wur-
de in einer Rille in die Gussform eingefrihrt und in der
richtigen Höhe fixiert. Dies scheint generell ein heik-
ler Punkt gewesen zu sein. Bei den drei vorliegenden
Stücken - wie auch bei zahlreichen weiteren im De-
pot - misslang nämlich dieser Überfangguss. Im Fall
von Nr. 2205 ist gar kein Abdruck der Nadel sichtbar
und bei Nr. 2203 ist nur ein schwacher Abdruck zu se-
hen. Bei Nr. 2204 gelang der Überfangguss zwar, die
Nadel war aber zu wenig weit im Fibelkörper drinnen,
so dass sie wieder herausrutschte. Die Rohgüsse be-
sitzen zwei Gusskanäle. Einer versorgt den Fuss und
einer den Bügelhinterteil. Letzteren braucht es unbe-
dingt, um die Stelle des Überfanggusses schnell mit
viel Metall zu versorgen.

Alle drei Fibeln wurden wohl <<umgekehrb gegos-

sen, d.h. mit der Bügeloberseite nach unten. Dies legt

die Führung der Gusskanäle nahe sowie Nr. 2203, das

mit einer sehr knapp bemessenen Bronzemenge ge-

gossen wurde und dessen Gusskanäle deshalb nur

srummelartig ausgebildet sind. Ztt wenig Metall war

bei Nr. 2204 vorhanden. Zudem scheint es Probleme

mit dem Bügelteil der vorderen Gussformhälfte gege-

benzuhaben. Nur in diesem Bereich ist die Oberfläche

stark blasig.
Ein anderes Herstellungsprinzip zeigen die massi-

v e n S an g ui s u g afib e ln mit lins e nfö rmi g e m Qu e r s c hnitt
Nr. 2206 und 2207. Die Gussform teilt hier die Fibel

nicht senkrecht, sondern waagrecht, indem sie dem

Bügelschwung folgt (Abb. 33). D'h' im Bereich des

Fusses verläuft die Gussform gerade, im Bereich des

Bügels wölbt sie sich auf. Man kann also von zwei

Hauptteilen, der oberen (Bügeloberseite) und der un-

teren Gussformhälfte (Bügelunterseite) sprechen.

Während die obere Hälfte hauptsächlich den Fibelbü-
gel bildet, ist die untere für den Nadelhalter zuständig.

Für den Bügelhinterteil benötigte man ein zusätzliches

Gussformstück, das quer zum Bügel zu liegen kam. An
seiner Oberseite, d.h. an der Fläche zur oberen Guss-

formhälfte, war der einzige Gusskanal angebracht, an

der Unterseite, d.h. an der Fläche zur unteren Guss-

formhälfte, die Rille für die separat gearbeitete Fi-
belnadel. Insgesamt scheint diese Form also dreiteilig
gewesen zu sein. Die Fibeln wurden auf dem Fuss ste-

hend gegossen. Beide Stücke sind nicht ganz ausge-

gossen. Bei Nr. 2207 hatte es viel zu wenig Metall, bei
Nr. 2206 ist zudem der Überfangguss über die Nadel
nicht gelungen.

Eine grössere Anzahl Rohgüsse weisen die massi-

ven Sanguisugafibeln mit kurzem Fuss und linsenför-
migem Querschnitt auf. Drei Fragmente stammen von
Füssen (Nr.2209-2211), eines vom Bügel (Nr. 2208).

Die Gussformen für diese kleinen Fibeln entspre-

chen denjenigen der massiven Sanguisugafibeln mit
linsenförmigem Bügelquerschnitt. Hier sind erstmals

direkt einem Fibelbügel zuweisbare Füsse erhalten.

Um den speziellen, trichterförmigen Fussfortsatz si-

cher auszugiessen, wurde am eigentlichen Fibelfuss
ein weiterer Fortsatz angebracht, der sich mit Bronze

füllen und so einen sauberen Guss gewährleisten soll-
te. Bei Nr. 2210 ist dieser stabförmig, bei den andern

konisch. Dieser eigentlich gusstechnisch bedingte

Fortsatz wurde bei einzelnen Fibeln vom Giesser bei-

behalten und in einen Scalptorium-Fortsatz umgewan-

delt. Die Füsse Nr. 2209 und 22lI kommen aus der-

selben Gussform, da sie in der unteren Gussformhälf-
te einen schräglaufenden Riss an derselben Stelle zei-

gen. Bei Nr. 2210 brach ein Stück der oberen Guss-

formhäfte, welche die Rinne des Nadelhalters bilde-

te, aus und füllte sich mit Bronze. Das Stück stammt zwar

wegen verschiedener Details aus einer anderen Guss-

form, doch stimmen die Masse mit den beiden

anderen gut überein. Nr. 2211 zeigt einen eingegosse-

nen Gussformrest. Der Grund, weshalb man die Roh-

güsse nicht überarbeitete, dürfte wohl vorwiegend
beim Überfangguss des Bügels über die Nadel liegen
(Nr. 2208). Beim Giessen scheint die Nadel herausge-

rutscht zu sein und die ihr vorbehaltene Rille füllte sich

mit Bronze. Hinzuweisen ist auch auf die starken Gra-

te an der Formteilung.
Nl2212 ist einer massiven Sanguisugafibel mit lin-

senförmigem Querschnitt und kurzem Fzss (Typ Ca'

Morta Var. B. nach De Marinis) zuzuweisen. Sie zeigt

dasselbe Herstellungsprinzip. Die Gestaltung des Fuss-

bereiches kann mit Blick auf den anderen kleinen
Sanguisugafibeltyp wohl als zweiteilig angenommen

werden. Bei diesem Stück ist erstmals die Nadel er-

halten geblieben. Wegen der ihr entlang gelaufenen

Bronze kann mit Sicherheit gesagt werden, dass die

Nadel noch ohne Windung in die Gussform eingeführt
wurde. Die Nadel ist dünn und im Querschnitt recht-

eckig, wie beim Altstück Nr. 539.

5.3.3. Schlangenfibeln (Nr. 2213-2215)

Drei Fragmente gehören zu diesem Fibeltyp. Eine

genauere Datierung ist nicht möglich.
Die Bügelfragmente Nr. 2213-2215 besitzen alle

eine Kopfscheibe. Sie sind generell in einer zweiteili-
gen Form gegossen worden, und zwar als flache Stä-

be. Bei Nr.2214 hatte es zu wenig Metall, bei Nr. 2213

wohl auch, dazu bildeten sich Blasen. Bei Nr. 2215 ist
kein Fehler zu erkennen. Möglicherweise zu einer

Schlangenfibel gehört der Fuss Nn2221. Leider ist der

Bügel kurz nach dem Ansatz abgebrochen und zu-

sätzlich wohl nicht ganz ausgegossen, so dass auch ei-

ne massive Sanguisugafibel mit asymmetrischem Bü-
gel und linsenförmigem Querschnitt nicht ausge-

schlossen werden kann.

5.3.4. Dragofibel (Nr. 2216)

Nr. 2216 gehört zu einer Dragofibel der Phase Tes-

sin C. Sie wurde in einer zweiteiligen, waagrecht ge-

teilten Gussform gegossen. Gussfehler sind keine zu

erkennen, das Stück wurde auf einer Seite abgeschro-

tet.

645 Ausgangspunkt für die Ansprache einer hinteren bzw. vorderen Guss-
formhälfte ist die archäologische Darstellungsweise der Fibel: Fuss
links, Nadelspirale rechts, Nadelhalter gegen den Betrachter geöff-
net. Die sichtbare Seite wird somit zur <<vorderen Hälfte>, die nicht
sichtbare Seite zur <hinteren Hälfte>.

646 Wird die Fibel so gegossen, ergeben sich Probleme, wie die Guss-
kanäle an der Fibelnadel vorbeigeführt werden können (vgl. Abb.
29.33). Die erhaltenen Stücke erlauben dazu keine Aussagen.
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5.3.1. Sanguisugafibeln mit Tonkern (Nr. 2202)

Nl 2202 ist der einzige Rohguss einer Sanguisu-
gafibel mit Tonkern. Erhalten ist ein Teil des Nadel-
halters sowie der Bügelvorderteil mit dem Ansatz des
Zapfenlochs. Eine genaue typologische Zuweisung der
Fibel ist nicht mriglich, von der Grösse her gehört sie
in die Phase Tessin C. Gut sichtbare Gussnähte zeigen
an, dass die Fibel in einer mehrteiligen Gussform -
und nicht ejtwa im Wachsausschmelzverfahren - ge-
gossen wurde. Die Stückung der Gussform folgte ei-
nem auch bei massiven Sanguisugafibeln angewand-
ten Prinzip: Die Fibel wurde entlang ihrer Längsach-
se senkrecht aufgeteilt. Die Gussform für die hintere
Hälfte bestand aus einer einzigen Platte und diente als
Auflager für die verschiedenen Teile der vorderen
Hälfte64s. Diese bestand hier wohl aus zwei Teilen. Ei-
ne erste Trennungslinie (Gussnaht) verläuft etwas über
dem Fuss quer zum Fibelbügel. Die zweite liegt auf
der vorderen Kante des Nadelhalters. Deshalb könnte
man drei Formteile für die vordere Gussformhälfte
vermuten: Das erste für den Bügel, das zweite frir den
Bügelansatz samt Nadelhalterrinne und das dritte für
die vordere Seite des Nadelhalters samt Fussabschluss.
Praktischer war aber, den Bügel und die vordere Sei-
te des Nadelhalters samt Fussabschluss mit einem
grossen Gussformteil zu bilden und diesem ein kleines
Teil für den Bügelansatz und die Nadelhalterrinne ein-
zusetzen. Über die Grösse und die Fixierung dieses
kleineren Teils geben die Rohgüsse keine Auskunft.
Die Stückung der Gussformen erlaubte den Guss des
bereits gebogenen Nadelhalters samt Fussabschlusses.

Für die Sanguisugafibeln mit Tonkern (und die Na-
vicellafibeln) war eine sichere Fixierung des Tonkerns
innerhalb der Gussform notwendig. Dies erfolgte
durch zwei Fixierungssysteme (Abb. 29): Für die rich-
tige Höhe des Tonkerns sorgte ein Kernstift, der längs
durch den Tonkern gestossen wurde und dessen Enden
in Rillen in der Gussform ruhten. Der Abdruck des
vorderen Endes dieses Stiftes ist bei Nr.2202 gut sicht-
bar. Um das seitliche Schwanken des Tonkerns zu ver-
hindern, besass dieser auf der Unterseite einenZapfen,
der ebenfalls in der Gussform verankert war. Davon
zeugt das ovale Zapfenloch des Stücks.

Sichtbar ist ein Gusskanal, der direkt zum Nadel-
halter führte und diesen samt Fussabschluss mit Me-
tall versorgte. Sicher ist noch ein zweiter Gusskanal
anzunehmen, er war wahrscheinlich im Bereich des

Bügelhinterteils angebracht. Nach dem Einfallswinkel
des Gusskanals zu schliessen, könnte die Fibel auf dem
Fuss stehend gegossen worden sein646. Der Gusstrich-
ter Nr. 2370 könnte aus einer solchen Gussform stam-
men. Im Bereich des Bügels und im Nadelhalter schei-
nen sich Reste der Gussform erhalten zu haben. Die-
se wurden wahrscheinlich durch die flüssige Bronze,
welche in kleine Risse in der Gussform eindrang, weg-
gesprengt und eingegossen. Weshalb das vorliegende
Stück nicht als gut befunden wurde, ist nicht klar, der
Fehler muss bei den fehlenden Teilen gelegen haben.
Der Bügel wurde aufgeschlagen, wohl um den Ton-
kern zu entfernen.

5. 3.2. Massive Sanguisugafibeln (Nr. 2203-2212)

10 Stticke gehören zu massiven Sanguisugafibeln.
Fünf besitzen einen asymmetrischen Bügel, drei davon
einen ovalen Bügelquerschnitt und zwei einen linsen-
förmigen. Fünf weitere lassen sich den kleinen, kurz-
füssigen Sanguisugafibeln zuweisen. Alle datieren in
die Phase Tessin C/G III A1.

Nach demselben Prinzip wie bei den Sanguisugafi-
beln mit Tonkern wurden auch die massiven Sangui-
sugafibeln mit ovalem Bügelquerschnin Nl 2203-
2205 gegossen. Alle drei stammen aus verschiedenen
Gussformen. Diese bestanden aus zwei Gussformhälf-
ten, wobei die vordere einen kleineren Einsatz besass
(s. Kap. 5.3.1). Bei diesen Stücken ist auch die Lösung
des Überganges von Bügel zu Nadel sichtbar: Der Bü-
gel wurde über die Nadel gegossen. Die bereits ferti-
ge, aber noch nicht zur Spirale gebogene Nadel wur-
de in einer Rille in die Gussform eingefrihrt und in der
richtigen Höhe fixiert. Dies scheint generell ein heik-
ler Punkt gewesen zu sein. Bei den drei vorliegenden
Stücken - wie auch bei zahlreichen weiteren im De-
pot - misslang nämlich dieser Überfangguss. Im Fall
von Nr. 2205 ist gar kein Abdruck der Nadel sichtbar
und bei Nr. 2203 ist nur ein schwacher Abdruck zu se-
hen. Bei Nr. 2204 gelang der Überfangguss zwar, die
Nadel war aber zu wenig weit im Fibelkörper drinnen,
so dass sie wieder herausrutschte. Die Rohgüsse be-
sitzen zwei Gusskanäle. Einer versorgt den Fuss und
einer den Bügelhinterteil. Letzteren braucht es unbe-
dingt, um die Stelle des Überfanggusses schnell mit
viel Metall zu versorgen.

Alle drei Fibeln wurden wohl <<umgekehrb gegos-

sen, d.h. mit der Bügeloberseite nach unten. Dies legt

die Führung der Gusskanäle nahe sowie Nr. 2203, das

mit einer sehr knapp bemessenen Bronzemenge ge-

gossen wurde und dessen Gusskanäle deshalb nur

srummelartig ausgebildet sind. Ztt wenig Metall war

bei Nr. 2204 vorhanden. Zudem scheint es Probleme

mit dem Bügelteil der vorderen Gussformhälfte gege-

benzuhaben. Nur in diesem Bereich ist die Oberfläche

stark blasig.
Ein anderes Herstellungsprinzip zeigen die massi-

v e n S an g ui s u g afib e ln mit lins e nfö rmi g e m Qu e r s c hnitt
Nr. 2206 und 2207. Die Gussform teilt hier die Fibel

nicht senkrecht, sondern waagrecht, indem sie dem

Bügelschwung folgt (Abb. 33). D'h' im Bereich des

Fusses verläuft die Gussform gerade, im Bereich des

Bügels wölbt sie sich auf. Man kann also von zwei

Hauptteilen, der oberen (Bügeloberseite) und der un-

teren Gussformhälfte (Bügelunterseite) sprechen.

Während die obere Hälfte hauptsächlich den Fibelbü-
gel bildet, ist die untere für den Nadelhalter zuständig.

Für den Bügelhinterteil benötigte man ein zusätzliches

Gussformstück, das quer zum Bügel zu liegen kam. An
seiner Oberseite, d.h. an der Fläche zur oberen Guss-

formhälfte, war der einzige Gusskanal angebracht, an

der Unterseite, d.h. an der Fläche zur unteren Guss-

formhälfte, die Rille für die separat gearbeitete Fi-
belnadel. Insgesamt scheint diese Form also dreiteilig
gewesen zu sein. Die Fibeln wurden auf dem Fuss ste-

hend gegossen. Beide Stücke sind nicht ganz ausge-

gossen. Bei Nr. 2207 hatte es viel zu wenig Metall, bei
Nr. 2206 ist zudem der Überfangguss über die Nadel
nicht gelungen.

Eine grössere Anzahl Rohgüsse weisen die massi-

ven Sanguisugafibeln mit kurzem Fuss und linsenför-
migem Querschnitt auf. Drei Fragmente stammen von
Füssen (Nr.2209-2211), eines vom Bügel (Nr. 2208).

Die Gussformen für diese kleinen Fibeln entspre-

chen denjenigen der massiven Sanguisugafibeln mit
linsenförmigem Bügelquerschnitt. Hier sind erstmals

direkt einem Fibelbügel zuweisbare Füsse erhalten.

Um den speziellen, trichterförmigen Fussfortsatz si-

cher auszugiessen, wurde am eigentlichen Fibelfuss
ein weiterer Fortsatz angebracht, der sich mit Bronze

füllen und so einen sauberen Guss gewährleisten soll-
te. Bei Nr. 2210 ist dieser stabförmig, bei den andern

konisch. Dieser eigentlich gusstechnisch bedingte

Fortsatz wurde bei einzelnen Fibeln vom Giesser bei-

behalten und in einen Scalptorium-Fortsatz umgewan-

delt. Die Füsse Nr. 2209 und 22lI kommen aus der-

selben Gussform, da sie in der unteren Gussformhälf-
te einen schräglaufenden Riss an derselben Stelle zei-

gen. Bei Nr. 2210 brach ein Stück der oberen Guss-

formhäfte, welche die Rinne des Nadelhalters bilde-

te, aus und füllte sich mit Bronze. Das Stück stammt zwar

wegen verschiedener Details aus einer anderen Guss-

form, doch stimmen die Masse mit den beiden

anderen gut überein. Nr. 2211 zeigt einen eingegosse-

nen Gussformrest. Der Grund, weshalb man die Roh-

güsse nicht überarbeitete, dürfte wohl vorwiegend
beim Überfangguss des Bügels über die Nadel liegen
(Nr. 2208). Beim Giessen scheint die Nadel herausge-

rutscht zu sein und die ihr vorbehaltene Rille füllte sich

mit Bronze. Hinzuweisen ist auch auf die starken Gra-

te an der Formteilung.
Nl2212 ist einer massiven Sanguisugafibel mit lin-

senförmigem Querschnitt und kurzem Fzss (Typ Ca'

Morta Var. B. nach De Marinis) zuzuweisen. Sie zeigt

dasselbe Herstellungsprinzip. Die Gestaltung des Fuss-

bereiches kann mit Blick auf den anderen kleinen
Sanguisugafibeltyp wohl als zweiteilig angenommen

werden. Bei diesem Stück ist erstmals die Nadel er-

halten geblieben. Wegen der ihr entlang gelaufenen

Bronze kann mit Sicherheit gesagt werden, dass die

Nadel noch ohne Windung in die Gussform eingeführt
wurde. Die Nadel ist dünn und im Querschnitt recht-

eckig, wie beim Altstück Nr. 539.

5.3.3. Schlangenfibeln (Nr. 2213-2215)

Drei Fragmente gehören zu diesem Fibeltyp. Eine

genauere Datierung ist nicht möglich.
Die Bügelfragmente Nr. 2213-2215 besitzen alle

eine Kopfscheibe. Sie sind generell in einer zweiteili-
gen Form gegossen worden, und zwar als flache Stä-

be. Bei Nr.2214 hatte es zu wenig Metall, bei Nr. 2213

wohl auch, dazu bildeten sich Blasen. Bei Nr. 2215 ist
kein Fehler zu erkennen. Möglicherweise zu einer

Schlangenfibel gehört der Fuss Nn2221. Leider ist der

Bügel kurz nach dem Ansatz abgebrochen und zu-

sätzlich wohl nicht ganz ausgegossen, so dass auch ei-

ne massive Sanguisugafibel mit asymmetrischem Bü-
gel und linsenförmigem Querschnitt nicht ausge-

schlossen werden kann.

5.3.4. Dragofibel (Nr. 2216)

Nr. 2216 gehört zu einer Dragofibel der Phase Tes-

sin C. Sie wurde in einer zweiteiligen, waagrecht ge-

teilten Gussform gegossen. Gussfehler sind keine zu

erkennen, das Stück wurde auf einer Seite abgeschro-

tet.

645 Ausgangspunkt für die Ansprache einer hinteren bzw. vorderen Guss-
formhälfte ist die archäologische Darstellungsweise der Fibel: Fuss
links, Nadelspirale rechts, Nadelhalter gegen den Betrachter geöff-
net. Die sichtbare Seite wird somit zur <<vorderen Hälfte>, die nicht
sichtbare Seite zur <hinteren Hälfte>.

646 Wird die Fibel so gegossen, ergeben sich Probleme, wie die Guss-
kanäle an der Fibelnadel vorbeigeführt werden können (vgl. Abb.
29.33). Die erhaltenen Stücke erlauben dazu keine Aussagen.
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5.3.5. Fibelfüsse (Nr. 2217-2228)

Alle Fibelfüsse sind nach ihrer Form der Phase Tes-

sin C zuzuweisen. Vier Fibelftisse besitzen einen ku-
geligen Fortsatz. Die Nr. 2217-2219 kommen aus der-
selben Gussform. Sie stammen aus einer waagrecht ge-

teilten, im Nadelhalterbereich nur zweiteiligen, Nr.
2220 hingegen aus einer senkrecht geteilten, im Na-
delhalterbereich dreiteiligen Gussform. Alle sind
Fehlgüsse. Sie zeigen Einfallstellen und Blasen, wel-
che die Verwendung der Stücke verunmöglichten. Die
Nr. 2221 und 2222 zeigen einen konischen Fortsatz.
Nr.222I stammt aus einer waagrecht geteilten und im
Nadelhalterbereich nur zweiteiligen Gussform. Nr.
2222 besitzt einen massiven Fortsatz, während er bei
Nr.222l hohl gearbeitet ist. Dazu benötigte man ein
weiteres, wohl zylindrisches Gussformteil mit einer et-

was eingezogenen, zylindrischen Spitze (Abb. 33). Die
ganze Konstruktion ist bei den Füssen Nr. 2223 und
2224 besser zu sehen. Eine wichtige Besonderheit ist
die auf einer kurzen Strecke ausgegossene, schräg

weglaufende Windpfeife bei Nr. 222L Die Nr.
2223-2225 besitzen einen dopp e lkoni s c hen F o rts atz.

Alle drei stammen aus senkrecht geteilten, im Nadel-
halterbereich dreiteiligen Gussformen. Zudem weisen
sie einen hohlen Fortsatz auf, so dass die zugehörigen
Gussformen mindestens aus vier Teilen bestanden. Die
eigentliche Gussform wird aber zweiteilig gewesen

sein, wobei man für die Nadelhalterrinne und den hoh-
len Fortsatz Einsatzstücke anbrachte. Bei Nr. 2225 sind
auf der Oberseite der Abschlusskugel drei ausgegos-

sene Windpfeifen sichtbar. Sie liegen dicht nebenein-
ander. Zwei waren in die hintere, eine in die vordere
Gussformhälfte eingeritzt. Die Nr. 2223 und 2224
stammen aus derselben Gussform. Bei beiden Roh-
güssen ist am Fortsatz eine starke Gratbildung sicht-
bar. Beide sind nicht ganz sauber ausgegossen und die
Abschlusskugeln besitzen Einfallstellen. Dasselbe gilt
fft Nr.2225.

Keinem bestimmten Gussformtyp sind die mit zu
wenig Metall gegossenen Füsse bzw. Abschlusskugeln
Nl 2226 und 2227 zuzuweisen. Aus einer senkrecht
geteilten, im Nadelhalterbereich dreiteiligen Gussform
stammt das Nadelhalterfragment Nr. 2228. Eine Zu-
weisung dieser Füsse zu einem bestimmten Fibeltyp
ist nicht sicher möglich. Trotzdem soll hier unter Bei-
ziehung der gesammelten Daten zu Fibelfüssen eine
Zuweisung versucht werden. Generell kann festgehal-
ten werden, dass Sanguisugafibeln mit Tonkern und
massive Sanguisugafibeln mit asymmetrischem Bügel
und ovalem Bügelquerschnitt eine senkrecht geteilte

Gussform zeigen, während diese bei massiven San-

guisugafibeln mit asymmetrischem Bügel und linsen-
förmigem Bügelquerschnitt waagrecht geteilt ist. Bei
den Fibelfüssen mit kugeligem Abschluss könnte des-
halb Nr. 2220 einer massiven Sanguisugafibel mit ova-
lem Bügelquerschnitt oder einer Sanguisugafibel mit
Tonkern zugewiesen werden. Die restlichen drei Füs-

se (aus derselben Gussform) gehören wohl zu einer
massiven Sanguisugafibel mit linsenförmigem Quer-
schnitt. Die Kombination ist zwar im gesammelten
Fundmaterial noch nicht belegt, doch kann sie als

wahrscheinlich betrachtet werden. Weder Drago- noch
Schlangenfibeln zeigen nämlich solche Fussabschlüs-

se647. Die Füsse mit doppelkonischem Fortsatz gehören

zu Dragofibeln oder massiven Sanguisugafibeln. Die
senkrecht geteilten Gussformen der Füsse, zwei davon
aus derselben Gussform, deuten eher auf massive San-
guisugafibeln mit ovalem Bügelquerschnitt als auf
Dragofibeln. Dies wird durch die Metallanalyse des

Fusses Nl2225 unterstützt, der für Dragofibeln zuviel
Blei enthält (s. Annex 1, Kap. 6).

5.3.6. Certosafibeln (Nn 2229-2237 )

Die Certosafibeln gehören in die Phase Tessin C.
Für die Herstellung von Certosafibeln scheinen gene-

rell nur senkrecht geteilte Gussformen verwendet wor-
den zu sein. Zuerst werden die Stücke behandelt, bei
denen die Konstruktion der Gussform rekonstruierbar
ist, danach folgen die anderen.

Nn2229 stammt aus einer nur zweiteiligen Guss-
form. Die Gussnaht läuft ununterbrochen um das

Stück, der Ansatz eines Gusskanals ist nicht erkenn-
bar. Er muss sich also ganz am Bügelende hinter dem
Bügelknoten befunden haben. Die Fibel wurde auf
dem Fuss stehend gegossen. Die beiden Gussform-
hälften lagen nicht flach aufeinander, sondern im Be-
reich des Fusses griff die hintere Gussform mit einer
quaderförmigen Nase in die vordere Gussform ein,
welche dort eine Vertiefung aufwies (Abb. 35). Diese
Nase ermöglichte den Guss eines bereits rechtwinklig
abgebogenen Nadelhalters. Gussfehler sind am Stück
keine zu entdecken, ausser einer geringen, im Bruch
gut sichtbaren Versetzung der Gussform und der Grat-
bildung am Nadelhalterende. Der Grund für die Auf-
gabe des Rohgusses dürfte der misslungene Über-
fangguss des Bügels über die Nadel sein. In der Bruch-
stelle fehlt nämlich der Abdruck der Nadel, die an die-
ser Stelle bereits ein gutes Stück im Bügel eingegos-
sen sein müsste. Nach demselben Prinzip waren Nr.

2230 md die halb überarbeiteten Nr' 2440 und 2441
-n"norr"n. Nr.2440 zeigt amFussknopf eine waagrecht

teiausstehende Wi ndPfeife'

Die Nr. 2231 tnd 2232 wurden in einer kompli-

zierteren Gussfotm gegossen. Der Zweck dabei war,

den Nadelhalter der Fibel bereits umgebogen zu gies-

sen, so dass keinerlei Treibarbeit am Rohgussstück

mehr nötig war. Wie bei den Sanguisugafibeln mit

Tonkern und den massiven Sanguisugafibeln mit ova-

lem Bügelquerschnitt wurde die vordere Gussform-

hälfte gestückt. Der Fuss wurde dabei in zwei Teil-

stücke unterteilt. Das erste, grössere bildete den Bü-

gel, die vordere Seite des Nadelhalters sowie den Fuss-

inopf. Das kleinere, ein Einsatzstück, war für die

Ausgestaltung der Nadelhalterrinne und der Fussplat-

tenoberseite zuständig. Unterschiede zeigen sich bei

der Ausarbeitung dieses Einsatzstücks. Bei Nl 2232

erlaubte der Querschnitt des Fusses, dass das Stück

nach dem Guss wohl unbeschadet entfernt werden

konnte. Bei Nr. 2231 wat dies jedoch nicht möglich,

da die Öffnung des Nadelhalters bedeutend kleiner ist

als seine grösste innere Ausdehnung. Es musste also

aus einem leicht zerstörbaren Material - aus Ton etwa

- gefertigt sein. Interessant ist die Ausformung der Na-

delhalterrinne dieses Stücks. Sie ist im Querschnitt
praktisch rund und zudem leicht konisch. Dies liess zu-

erst vermuten, dass ein konischer Stift in die Gussform

eingesetzt worden 1ry41ea8. Da aber in diesem Fall die

Gussform gar nicht gestückt zu werden brauchte und

da an der Kante der Fussplatte keine Gussnaht sicht-

bar ist, muss angenommen werden, dass die spezielle

Form der Nadelhalterrinne auf die Herstellungs-Form
des Einsatzstückes zurückzuführen ist. Beide Einsatz-

stücke zeigen parallele Längsstreifen, die möglicher-

weise auf die Verwendung eines Materials hinweisen,

welches sich vom übrigen Gussformmaterial unter-

scheidet. Bei Nr. 223I zeigt dieses Teilstück einen

Ausbruch. Nr.2232 besitzt am Fussknopf zwei Wind-
pfeifen. Die eine führt waagrecht hinaus, die andere

schräg nach unten. Eingegossen wurde die Bronze

wohl wie bei Nr. 2229 vom Bügelhinterteil her, da Nr'
2231 keinen Gusskanal zeigt und Nl 2232 auf dem

Fuss stehend gegossen wurde. Gussfehler sind bei Nr.

2231 nicht zu sehen. Bei Nr. 2232 wat zu wenig Me-

tall vorhanden. Deshalb ist festzustellen, dass die Guss-

form leicht schräg stand, damit die Luft beim Gies-

sen entweichen konnte. Das Stück zeigt zudem auf der

Nadelhaltenückseite einen kleinen, eingegossenen

Gussformrest. Nach demselben Prinzip ist das halb be-

arbeitete Stück Nr. 2442 gegossen. Es zeigt grosse

Ahnlichkeit zu Nr. 2232, stamrrt aber aus einer anderen

Gussform. Am Fussknopf sind mindestens eine waag-

rechte und eine senkrechte Windpfeife sichtbar. Kei-
nem der zwei oben beschriebenen Gussformtypen ist

Nr. 2233 zuzuordnen, da der Fuss fehlt. Es zeigt zahl-

reiche Luftblasen, eine starke Gratbildung und wurde

mit zu wenig Metall gegossen.

Die Nr. 2234-2237 besitzen alle zum Fibelkörper

führende Gusskanäle, was ihre Zugehörigkeit zu wei-

teren Gussformtypen wahrscheinlich macht. Da allen

der Fuss fehlt, kann nichts genaueres zur übrigen Kon-

struktion dieser Gussformen gesagt werden. Nr' 2234

zeigt als Besonderheit die zwei Gusskanäle und den

Gusstrichter. Die Fibel wurde mit der Bügeloberseite

nach unten, d.h. umgedreht, gegossen. Die Verteilung

der Gusskanäle entspricht derjenigen bei den massiven

Sauguisugafibeln mit ovalem Bügelquerschnitt. An-
hand des Gusstrichters ist festzustellen, dass die Guss-

form leicht schräg stand, um das Entweichen de Luft
zu gewährleisten. Das Stück zeigt zwei Gussfehler. Er-

stens wurde die Nadel nicht übergossen. Diese scheint

bereits beim Eingiessen verschoben gewesen zu sein,

so dass das Metall in die Rinne eindringen konnte.

Zweitens ist die Form nicht ganz ausgegossen, was

sich am Übergang vom Bügel zum Fuss zeigt. Der

Bügel verschmälert sich hier ohne Grund massiv. Ur-

sache dafür könnte sein, dass das Metall beim Giessen

bereits zu kalt und deshalb das Nachfliessen des Me-

talls aus dem Gusstrichter nicht mehr für alle Fibel-

teile gewährleistet war. So zog det massive Fuss Me-

tall vom Bügel her an, welches dieser nicht mehr er-

setzen konnie. An der dünnsten Stelle, am Übergang

vom Bügel zum Fuss, kam es zu einem Materialver-

lust, der vielleicht sogar zum Bruch führte' Bei Nr.

2235 ist nur ein Gusskanal sichtbar, der zur Mitte der

Bügelunterseite führt. Auch dieses Stück wurde um-

gedreht gegossen. Auf der Bügeloberseite ist eine star-

ke Gratbildung festzustellen. Das Stück ist mit zu we-

nig Metall gegossen, der Bügelknoten ist nur halb aus-

gegossen. Der Abdruck der Nadel ist gerade noch er-

kennbar. Der Gusskanal von Nn2236liegt auf der Bü-

geloberseite, kurz vor dem Bügelknoten. Die Form

hatte deshalb wohl nur einen Gusskanal und die Fibel

wurde auf dem Fuss stehend gegossen. Zwischen dem

Gusskanal und dem Bügelknoten sind beidseitig zwei

Windpfeifen angebracht. Diese sollten die Luft aus

dem gusstechnisch heiklen Bereich des Bügelknotens

(Überfangguss) ableiten. Auch hier ist eine starke

Gratbildung zu beobachten. Der Überfangguss ist

misslungen, obwohl die Nadel diesmal in der richtigen

Position blieb. Dem flüssigen Metall gelang es aber

nicht, die Nadel völlig zu umschliessen. Nr.2237 be-

647 Dazu und zum folgenden das Kap. 4.2.2.8.

142

L.

648 Vsl. die rekonstruierte Gussform von Jettened mit eingeschobener

Plätte: Drescher 1958, Tai. 24,oben.
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5.3.5. Fibelfüsse (Nr. 2217-2228)

Alle Fibelfüsse sind nach ihrer Form der Phase Tes-

sin C zuzuweisen. Vier Fibelftisse besitzen einen ku-
geligen Fortsatz. Die Nr. 2217-2219 kommen aus der-
selben Gussform. Sie stammen aus einer waagrecht ge-

teilten, im Nadelhalterbereich nur zweiteiligen, Nr.
2220 hingegen aus einer senkrecht geteilten, im Na-
delhalterbereich dreiteiligen Gussform. Alle sind
Fehlgüsse. Sie zeigen Einfallstellen und Blasen, wel-
che die Verwendung der Stücke verunmöglichten. Die
Nr. 2221 und 2222 zeigen einen konischen Fortsatz.
Nr.222I stammt aus einer waagrecht geteilten und im
Nadelhalterbereich nur zweiteiligen Gussform. Nr.
2222 besitzt einen massiven Fortsatz, während er bei
Nr.222l hohl gearbeitet ist. Dazu benötigte man ein
weiteres, wohl zylindrisches Gussformteil mit einer et-

was eingezogenen, zylindrischen Spitze (Abb. 33). Die
ganze Konstruktion ist bei den Füssen Nr. 2223 und
2224 besser zu sehen. Eine wichtige Besonderheit ist
die auf einer kurzen Strecke ausgegossene, schräg

weglaufende Windpfeife bei Nr. 222L Die Nr.
2223-2225 besitzen einen dopp e lkoni s c hen F o rts atz.

Alle drei stammen aus senkrecht geteilten, im Nadel-
halterbereich dreiteiligen Gussformen. Zudem weisen
sie einen hohlen Fortsatz auf, so dass die zugehörigen
Gussformen mindestens aus vier Teilen bestanden. Die
eigentliche Gussform wird aber zweiteilig gewesen

sein, wobei man für die Nadelhalterrinne und den hoh-
len Fortsatz Einsatzstücke anbrachte. Bei Nr. 2225 sind
auf der Oberseite der Abschlusskugel drei ausgegos-

sene Windpfeifen sichtbar. Sie liegen dicht nebenein-
ander. Zwei waren in die hintere, eine in die vordere
Gussformhälfte eingeritzt. Die Nr. 2223 und 2224
stammen aus derselben Gussform. Bei beiden Roh-
güssen ist am Fortsatz eine starke Gratbildung sicht-
bar. Beide sind nicht ganz sauber ausgegossen und die
Abschlusskugeln besitzen Einfallstellen. Dasselbe gilt
fft Nr.2225.

Keinem bestimmten Gussformtyp sind die mit zu
wenig Metall gegossenen Füsse bzw. Abschlusskugeln
Nl 2226 und 2227 zuzuweisen. Aus einer senkrecht
geteilten, im Nadelhalterbereich dreiteiligen Gussform
stammt das Nadelhalterfragment Nr. 2228. Eine Zu-
weisung dieser Füsse zu einem bestimmten Fibeltyp
ist nicht sicher möglich. Trotzdem soll hier unter Bei-
ziehung der gesammelten Daten zu Fibelfüssen eine
Zuweisung versucht werden. Generell kann festgehal-
ten werden, dass Sanguisugafibeln mit Tonkern und
massive Sanguisugafibeln mit asymmetrischem Bügel
und ovalem Bügelquerschnitt eine senkrecht geteilte

Gussform zeigen, während diese bei massiven San-

guisugafibeln mit asymmetrischem Bügel und linsen-
förmigem Bügelquerschnitt waagrecht geteilt ist. Bei
den Fibelfüssen mit kugeligem Abschluss könnte des-
halb Nr. 2220 einer massiven Sanguisugafibel mit ova-
lem Bügelquerschnitt oder einer Sanguisugafibel mit
Tonkern zugewiesen werden. Die restlichen drei Füs-

se (aus derselben Gussform) gehören wohl zu einer
massiven Sanguisugafibel mit linsenförmigem Quer-
schnitt. Die Kombination ist zwar im gesammelten
Fundmaterial noch nicht belegt, doch kann sie als

wahrscheinlich betrachtet werden. Weder Drago- noch
Schlangenfibeln zeigen nämlich solche Fussabschlüs-

se647. Die Füsse mit doppelkonischem Fortsatz gehören

zu Dragofibeln oder massiven Sanguisugafibeln. Die
senkrecht geteilten Gussformen der Füsse, zwei davon
aus derselben Gussform, deuten eher auf massive San-
guisugafibeln mit ovalem Bügelquerschnitt als auf
Dragofibeln. Dies wird durch die Metallanalyse des

Fusses Nl2225 unterstützt, der für Dragofibeln zuviel
Blei enthält (s. Annex 1, Kap. 6).

5.3.6. Certosafibeln (Nn 2229-2237 )

Die Certosafibeln gehören in die Phase Tessin C.
Für die Herstellung von Certosafibeln scheinen gene-

rell nur senkrecht geteilte Gussformen verwendet wor-
den zu sein. Zuerst werden die Stücke behandelt, bei
denen die Konstruktion der Gussform rekonstruierbar
ist, danach folgen die anderen.

Nn2229 stammt aus einer nur zweiteiligen Guss-
form. Die Gussnaht läuft ununterbrochen um das

Stück, der Ansatz eines Gusskanals ist nicht erkenn-
bar. Er muss sich also ganz am Bügelende hinter dem
Bügelknoten befunden haben. Die Fibel wurde auf
dem Fuss stehend gegossen. Die beiden Gussform-
hälften lagen nicht flach aufeinander, sondern im Be-
reich des Fusses griff die hintere Gussform mit einer
quaderförmigen Nase in die vordere Gussform ein,
welche dort eine Vertiefung aufwies (Abb. 35). Diese
Nase ermöglichte den Guss eines bereits rechtwinklig
abgebogenen Nadelhalters. Gussfehler sind am Stück
keine zu entdecken, ausser einer geringen, im Bruch
gut sichtbaren Versetzung der Gussform und der Grat-
bildung am Nadelhalterende. Der Grund für die Auf-
gabe des Rohgusses dürfte der misslungene Über-
fangguss des Bügels über die Nadel sein. In der Bruch-
stelle fehlt nämlich der Abdruck der Nadel, die an die-
ser Stelle bereits ein gutes Stück im Bügel eingegos-
sen sein müsste. Nach demselben Prinzip waren Nr.

2230 md die halb überarbeiteten Nr' 2440 und 2441
-n"norr"n. Nr.2440 zeigt amFussknopf eine waagrecht

teiausstehende Wi ndPfeife'

Die Nr. 2231 tnd 2232 wurden in einer kompli-

zierteren Gussfotm gegossen. Der Zweck dabei war,

den Nadelhalter der Fibel bereits umgebogen zu gies-

sen, so dass keinerlei Treibarbeit am Rohgussstück

mehr nötig war. Wie bei den Sanguisugafibeln mit

Tonkern und den massiven Sanguisugafibeln mit ova-

lem Bügelquerschnitt wurde die vordere Gussform-

hälfte gestückt. Der Fuss wurde dabei in zwei Teil-

stücke unterteilt. Das erste, grössere bildete den Bü-

gel, die vordere Seite des Nadelhalters sowie den Fuss-

inopf. Das kleinere, ein Einsatzstück, war für die

Ausgestaltung der Nadelhalterrinne und der Fussplat-

tenoberseite zuständig. Unterschiede zeigen sich bei

der Ausarbeitung dieses Einsatzstücks. Bei Nl 2232

erlaubte der Querschnitt des Fusses, dass das Stück

nach dem Guss wohl unbeschadet entfernt werden

konnte. Bei Nr. 2231 wat dies jedoch nicht möglich,

da die Öffnung des Nadelhalters bedeutend kleiner ist

als seine grösste innere Ausdehnung. Es musste also

aus einem leicht zerstörbaren Material - aus Ton etwa

- gefertigt sein. Interessant ist die Ausformung der Na-

delhalterrinne dieses Stücks. Sie ist im Querschnitt
praktisch rund und zudem leicht konisch. Dies liess zu-

erst vermuten, dass ein konischer Stift in die Gussform

eingesetzt worden 1ry41ea8. Da aber in diesem Fall die

Gussform gar nicht gestückt zu werden brauchte und

da an der Kante der Fussplatte keine Gussnaht sicht-

bar ist, muss angenommen werden, dass die spezielle

Form der Nadelhalterrinne auf die Herstellungs-Form
des Einsatzstückes zurückzuführen ist. Beide Einsatz-

stücke zeigen parallele Längsstreifen, die möglicher-

weise auf die Verwendung eines Materials hinweisen,

welches sich vom übrigen Gussformmaterial unter-

scheidet. Bei Nr. 223I zeigt dieses Teilstück einen

Ausbruch. Nr.2232 besitzt am Fussknopf zwei Wind-
pfeifen. Die eine führt waagrecht hinaus, die andere

schräg nach unten. Eingegossen wurde die Bronze

wohl wie bei Nr. 2229 vom Bügelhinterteil her, da Nr'
2231 keinen Gusskanal zeigt und Nl 2232 auf dem

Fuss stehend gegossen wurde. Gussfehler sind bei Nr.

2231 nicht zu sehen. Bei Nr. 2232 wat zu wenig Me-

tall vorhanden. Deshalb ist festzustellen, dass die Guss-

form leicht schräg stand, damit die Luft beim Gies-

sen entweichen konnte. Das Stück zeigt zudem auf der

Nadelhaltenückseite einen kleinen, eingegossenen

Gussformrest. Nach demselben Prinzip ist das halb be-

arbeitete Stück Nr. 2442 gegossen. Es zeigt grosse

Ahnlichkeit zu Nr. 2232, stamrrt aber aus einer anderen

Gussform. Am Fussknopf sind mindestens eine waag-

rechte und eine senkrechte Windpfeife sichtbar. Kei-
nem der zwei oben beschriebenen Gussformtypen ist

Nr. 2233 zuzuordnen, da der Fuss fehlt. Es zeigt zahl-

reiche Luftblasen, eine starke Gratbildung und wurde

mit zu wenig Metall gegossen.

Die Nr. 2234-2237 besitzen alle zum Fibelkörper

führende Gusskanäle, was ihre Zugehörigkeit zu wei-

teren Gussformtypen wahrscheinlich macht. Da allen

der Fuss fehlt, kann nichts genaueres zur übrigen Kon-

struktion dieser Gussformen gesagt werden. Nr' 2234

zeigt als Besonderheit die zwei Gusskanäle und den

Gusstrichter. Die Fibel wurde mit der Bügeloberseite

nach unten, d.h. umgedreht, gegossen. Die Verteilung

der Gusskanäle entspricht derjenigen bei den massiven

Sauguisugafibeln mit ovalem Bügelquerschnitt. An-
hand des Gusstrichters ist festzustellen, dass die Guss-

form leicht schräg stand, um das Entweichen de Luft
zu gewährleisten. Das Stück zeigt zwei Gussfehler. Er-

stens wurde die Nadel nicht übergossen. Diese scheint

bereits beim Eingiessen verschoben gewesen zu sein,

so dass das Metall in die Rinne eindringen konnte.

Zweitens ist die Form nicht ganz ausgegossen, was

sich am Übergang vom Bügel zum Fuss zeigt. Der

Bügel verschmälert sich hier ohne Grund massiv. Ur-

sache dafür könnte sein, dass das Metall beim Giessen

bereits zu kalt und deshalb das Nachfliessen des Me-

talls aus dem Gusstrichter nicht mehr für alle Fibel-

teile gewährleistet war. So zog det massive Fuss Me-

tall vom Bügel her an, welches dieser nicht mehr er-

setzen konnie. An der dünnsten Stelle, am Übergang

vom Bügel zum Fuss, kam es zu einem Materialver-

lust, der vielleicht sogar zum Bruch führte' Bei Nr.

2235 ist nur ein Gusskanal sichtbar, der zur Mitte der

Bügelunterseite führt. Auch dieses Stück wurde um-

gedreht gegossen. Auf der Bügeloberseite ist eine star-

ke Gratbildung festzustellen. Das Stück ist mit zu we-

nig Metall gegossen, der Bügelknoten ist nur halb aus-

gegossen. Der Abdruck der Nadel ist gerade noch er-

kennbar. Der Gusskanal von Nn2236liegt auf der Bü-

geloberseite, kurz vor dem Bügelknoten. Die Form

hatte deshalb wohl nur einen Gusskanal und die Fibel

wurde auf dem Fuss stehend gegossen. Zwischen dem

Gusskanal und dem Bügelknoten sind beidseitig zwei

Windpfeifen angebracht. Diese sollten die Luft aus

dem gusstechnisch heiklen Bereich des Bügelknotens

(Überfangguss) ableiten. Auch hier ist eine starke

Gratbildung zu beobachten. Der Überfangguss ist

misslungen, obwohl die Nadel diesmal in der richtigen

Position blieb. Dem flüssigen Metall gelang es aber

nicht, die Nadel völlig zu umschliessen. Nr.2237 be-

647 Dazu und zum folgenden das Kap. 4.2.2.8.
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648 Vsl. die rekonstruierte Gussform von Jettened mit eingeschobener

Plätte: Drescher 1958, Tai. 24,oben.
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sitzt vier Gusskanäle, welche schräg durch die Fibel
zu führen scheinen. Dies deutet auf einen Serienguss
von Certosafibeln. Zwar gelang bei diesem Stück der
Überfangguss, doch war die Nadel zu wenig weit im
Bügel verankert, so dass sie herausrutschte. Ein Roh-
gussfragment einer Certosafibel aus dem Depot von
Obervintl/Vandoies di Sopra (Abb. 41, 3224) zeigt die
Verwendung einer nur zweiteiligen Gussforme+s. Das

Stück besitzt einen zum Fuss führenden Gusskanal und
dürfte deshalb auch umgedreht gegossen worden sein.

Die Gussformen für Certosafibeln scheinen im Ver-
gleich mit den übrigen Fibelgussformen eine grosse

Variationsbreite nt besitzen. Dies könnte mit dem erst-
maligen Auftreten dieses Fibeltyps in der Phase Tes-

sin C zusammenhängen (s. Kap. 9.3.8).

5.3.7. Aufsatz (Nr. 2238)

Nr. 2238 ist der Rohguss zum Fertigobjekt Nr. 795.
Aus dem Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra
(Abb. 41, 3227) stammt ein weiterer, leicht überarbei-
teter Rohguss dieses Typsu'0. Das vorliegende Stück
wurde mit zu wenig Metall gegossen, weshalb nicht
alle Details erkennbar sind. Die äussere Form wurde
mit zwei Gussformhälften gestaltet, ein drittes Guss-
formteil ist frir den Kern anzunehmen. Wie dieser be-
festigt war, zeigt das Stück von Obervintl/Vandoies di
Sopra. Zwei Kernstützen laufen quer zu den Guss-
formhälften und bilden zugleich die Löcher für den
Befestigungsniet. Beim Fertigobjekt Nr. 795 liegen die
Nietlöcher aber parallel zu den Gussformhälften. Wie
dies bei Nr. 2238 war, lässt sich nicht feststellen. Die
runde, nietlochartige Öffnung ist eine natürliche Bil-
dung (Kaltschweiss). Die Abschlussplatte zeigt bei
beiden Rohgüssen einen dünnen, dornartigen Fortsatz.
Es handelt sich dabei wohl nicht um einen Gusskanal,
sondern um einen Fortsatz, der das sichere Ausgiessen
des unten flachen Objekts gewährleisten sollte. Die
Eingussstelle ist auch beim Stück von Obervintl/Van-
doies di Sopra nicht sichtbar, da das obere Ende be-
reits überarbeitet ist.

5.3. 8. Toilettbestecke (Nr. 2239-2248)

10 Rohgüsse lassen sich Toilettbesteck zuweisen.
Die Nr. 2239 tnd2240 gehören zu Ohrlöffelchen, Nr.
224I zu einem Nagelschneider (Scalptorium), die übri-
gen sind nicht weiter zuweisbar. Drei besitzen eine

kleine Öse, eines eine grosse. Eine genauere Datierung
der Stücke ist nicht möglich.

Alle wurden in einer zweiteiligen Gussform gegos-

sen, die Öse wurde durch einen in die Gussform ge-

steckten Stift (Kern) gebildet. Charakteristisch für die-
se Gussformen ist die Vielzahl der Windpfeifen. Nr.
2239 zeigt eindrucksvoll, dass zahlreiche, querlaufen-
de Windpfeifen auf der hinteren Gussformhälfte ange-
bracht wurden. Hinzu kommen beim Löffelchen und
beim Nagelschneider senkrecht oder leicht schräg lau-
fende Windpfeifen. Damit sollte ein sauberer Guss der
sehr langen und schmalen Objekte gewährleistet wer-
den. Dazu musste das flüssige Metall in kurzer Zeit -
möglichst ohne grossen Widerstand der in der Guss-
form vorhandenen Luft - bis ganz nach unten gelan-
gen. Durch die zahlreichen Windpfeifen bildeten sich
verstärkt Grate. Sie erlauben es, die Grösse der Guss-
formen zu bestimmen. Bei Nr. 2239 und 2240 sind
am Ende von einzelnen Windpfeifen kleine Tröpfchen
sichtbar, die sich beim Austritt der Windpfeifen aus

der Gussform bildeten. Bei Nr. 2239 lag der Guss-
formrand 0,7 cm vom Gussobjekt entfernt, bei Nr.
2240 sogar nur 0,2 cm. An diesem Objekt ist auch ein
Ausbruch in der Gussform zu erkennen, der dem Stab
eine vorspringende <<Nase>> bescherte. Ein Problem
war der saubere Guss der Öse, bei Nn 2239,2242 tnd
2243 bildeten sich Kaltschweisse am Kern. Bei Nr.
2248 öffnete sich wohl während des Gusses die Guss-
form, weshalb das Stück so dick wurde.

5.3.9. Ringe (Nr. 2249-2254)

6 Rohgüsse stammen von nicht datierbaren Ringen.
Alle kommen aus zweiteiligen Gussformen, welche
teilweise Windpfeifen aufweisen. Die Gussform des

Ringes Nr. 2249 zeigt zahkeiche Ausbrüche an den
Ringkanten, was auf einen mehrmaligen Gebrauch der
Form schliessen lässt. Kleinere Ringe wurden in Serie
gegossen (Nr. 2250-2252). Dabei verband man die
einzelnen Ringe durch kurze Verbindungsstege, wel-
che nach dem Guss einfach mit dem Meissel zu tren-
nen waren. Nr. 2253 zeigt als Besonderheit einen wohl
durchgehenden Gusskanal. Als Gussfehler sind bei Nr.
2249 und 2250 zl wenig Metall und bei Nr. 2252 ein
Kaltschweiss zu verzeichnen. Generell zeigen die klei-
nen Ringe eine starke Gratbildung. Nr. 2250 zeigt, dass

die Gussform schräg stand. Nr. 2251 kann als gelun-
gener Guss bezeichnet werden.

5.3.10. Massive Armringe (Nr. 2255-2330)

Die grösste Zahl an Rohgüssen stellen die Armrin-

ge mit76 Fragmenten. Sie lassen sich nach der Art ih-

rer Erhaltung folgendermassen aufteilen:

mit erhaltenem Gusstrichter 5

mit erhaltenem Kanal 15

ohne erhaltem Kanal 56

Ende erhalten 28

beidseitig abgebrochen 28

Eine weitere Gliederung verbietet sich, da nur Frag-

mente vorhanden sind. Deshalb können Länge, Grösse

und Querschnitt nicht miteinander verglichen werden.

Die Armringe wurden in zweiteiligen Gussformen

gegossen. Ein zentraler Gusskanal versorgte dabei die

in kurzen Abständen rostartig übereinanderliegenden

Armringe. Die Anzahl Armringe pro Gussform war

von der Grösse des Ausgangsmaterials und vom Be-

dürfnis des Giessers abhängig. Nr. 2260lässt als best-

erhaltenes Stück auf mindestens vier Armringe pro

Gussform schliessen. Die Grösse des Eingusstrichters

ist nicht zu rekonstruieren, doch dürfte er relativ gross

gewesen sein, da die zahlreichen Armringe wohl viel
Metall nachzogen. Der unterste Armring in der Guss-

form war entweder glatt wie bei den Nr. 2267 und

2269 oder besass einen kleinen Fortsatz wie bei Nr.

2265,umeinen sauberen Guss zu garantieren. Bei ein-

zelnen Gussformen waren weitere Kanäle angebracht,

welche die Verteilung der Bronze erleichterten. Das

beste Beispiel dafür ist der Armring Nr. 2261. Zu'
sammen mit den Nr.2261,2262,2270 und 227I be-

sitzt er dünne, in beide Gussformhälften eingetiefte

Kanäle. Wohl dieselbe Funktion erfüllten die nur in ei-

ne Gussformhälfte eingetieften Kanäle (Nr. 2264.

2266). Vereinzelte Stücke besitzen Windpfeifen
(Nr. 226t.2291). Nr. 2295 zeigt einen Bruch in der

Gussform, bei den Nr. 2268,2274,2285 und 2312 ist
die Gussform leicht ausgebrochen. Nr. 2274 enthält

zahlreiche eingegossene Gussformreste.
Alle vorliegenden Stücke haben als Fehlgüsse zu

gelten. Das Hauptproblem scheint dabei die genaue

Übereinstimmung der beiden Gussformhälften gewe-

sen zu sein. Von den 78 Fragmenten zeigen allein de-

ren 47 eine versetzte Gussform. Die Versetzung kann

dabei nur leicht sein (Nl2324), sie kann aber auch ei-

ne ganze Armringbreite (Nr. 2275) odet mehr (Nr.

2330) betragen. Ein weiteres Problem war die Metall-
menge. Neben den üblichen, mit zu wenig Metall ge-

gossenen Stücken wie Nr. 2327 :und 2328 gibt es be-

sonders bei den Fragmenten mit erhaltenem Guss-

trichter wie Nr. 2256, 2257 und 2259 eingefallene

Stellen, welche zusammen mit den kleinen Gusstrich-

tern anzeigen, dass zu wenig Metall nachgezogen wer-

den konnte. Blasen machen die Nr. 2255, 2256 und

2261 unbrauchbar. Versteckte Blasen offenbaren die

Brüche in den Nn 2265,2271 und 2313. Oft zeigen

die Stücke auch eine ausgeprägte Gratbildung.
Viele Rohgüsse sind verbogen. Dies ist wohl ei-

nerseits darauf zurückzuführen, dass der Giesser be-

reits die Rohgüsse auf ihre Festigkeit prüfte, indem er

sie verbog. Dabei werden sich Fehlstellen wie Blasen

durch Bruch zu erkennen gegeben haben. Die durch

Meisselhiebe bereits vorbereitete Abtrennung der ein-

zelnen Armringe (Nl2260.2263) war dann gar nicht

mehr nötig. Andrerseits ist auch an ein nachträgliches

Zerkleinern der Stücke zwecks Wiedereinschmelzen

zu denken.

5.3.11. Gürtelhaken (Nr. 2331)

Nr. 2331 ist der Rohguss eines rechteckigen Gür-

telhakens mit fünf Befestigungshaken. Die Form war

nur in eine Gussformhälfte eingetieft, die andere dien-

te als Deckplatte, wobei sie im Bereich des Guss-

trichters etwas abgearbeitet war. Das Gürtelblech

wurde mit dem Haken nach oben gegossen, wobei die-

ser als Gusskanal diente. Das Stück besitzt auf einer

Seite einen grossen Kaltschweiss, der es unbrauchbar

machte. Zudem zeigt es im Bereich der Befestigungs-

haken eine starke Gratbildung. In der Gussformhälfte
mit dem Negativ sind oben am Eingusstrichter einige

Ausbrüche erkennbar, die wohl das Resultat mehrerer

Gussvorgänge sind. Der breite Gusstrichter erlaubt ei-

ne Dickenangabe der beiden Gussfomhälften von min-

destens 3,5 cm. Ztdem verrät er eine schnelle Ab-
kühlung der Bronze. Deshalb ist zu vermuten, dass die

Bronze beim Guss des Objekts bereits verhältnismäs-

sig kalt war, was dann auch den Kaltschweiss am Ob-
jekt selbst erklärte.

5.3.12. Nägel mit kalottenförmigem Kopf, Kopf aus

Bronze, Stift aus Eisen (Nr. 2332-2336)

5 Fragmente stammen von Nägeln mit kalottenför-

migem Kopf aus Bronze und Eisenstift. Die Nr.

2332-2334 gehören zu grossen Exemplaren mit etwa
'7,5 cm Durchmesser, Nr. 2335 zu solchen mit 5 cm

und Nr. 2336 ist nicht näher bestimmbar.

Die Nägel wurden in einer zweiteiligen Gussform

gegossen, und zwar auf dem Rand stehend. Die hinte-

re Gussformhälfte bildete die Aussenseite, die vorde-

re Gussformhälfte die Innenseite der Nagelkalotte.

Beide trafen am Kalottenrand zusammen, wobei der

Abschluss wie bei Nr. 2333 gerade sein oder die vor-

dere Gussformhälfte wie bei Nr' 2335 noch den Ka-

lottenrand bilden konnte. Die vordere Gussformhälfte

r45
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sitzt vier Gusskanäle, welche schräg durch die Fibel
zu führen scheinen. Dies deutet auf einen Serienguss
von Certosafibeln. Zwar gelang bei diesem Stück der
Überfangguss, doch war die Nadel zu wenig weit im
Bügel verankert, so dass sie herausrutschte. Ein Roh-
gussfragment einer Certosafibel aus dem Depot von
Obervintl/Vandoies di Sopra (Abb. 41, 3224) zeigt die
Verwendung einer nur zweiteiligen Gussforme+s. Das

Stück besitzt einen zum Fuss führenden Gusskanal und
dürfte deshalb auch umgedreht gegossen worden sein.

Die Gussformen für Certosafibeln scheinen im Ver-
gleich mit den übrigen Fibelgussformen eine grosse

Variationsbreite nt besitzen. Dies könnte mit dem erst-
maligen Auftreten dieses Fibeltyps in der Phase Tes-

sin C zusammenhängen (s. Kap. 9.3.8).

5.3.7. Aufsatz (Nr. 2238)

Nr. 2238 ist der Rohguss zum Fertigobjekt Nr. 795.
Aus dem Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra
(Abb. 41, 3227) stammt ein weiterer, leicht überarbei-
teter Rohguss dieses Typsu'0. Das vorliegende Stück
wurde mit zu wenig Metall gegossen, weshalb nicht
alle Details erkennbar sind. Die äussere Form wurde
mit zwei Gussformhälften gestaltet, ein drittes Guss-
formteil ist frir den Kern anzunehmen. Wie dieser be-
festigt war, zeigt das Stück von Obervintl/Vandoies di
Sopra. Zwei Kernstützen laufen quer zu den Guss-
formhälften und bilden zugleich die Löcher für den
Befestigungsniet. Beim Fertigobjekt Nr. 795 liegen die
Nietlöcher aber parallel zu den Gussformhälften. Wie
dies bei Nr. 2238 war, lässt sich nicht feststellen. Die
runde, nietlochartige Öffnung ist eine natürliche Bil-
dung (Kaltschweiss). Die Abschlussplatte zeigt bei
beiden Rohgüssen einen dünnen, dornartigen Fortsatz.
Es handelt sich dabei wohl nicht um einen Gusskanal,
sondern um einen Fortsatz, der das sichere Ausgiessen
des unten flachen Objekts gewährleisten sollte. Die
Eingussstelle ist auch beim Stück von Obervintl/Van-
doies di Sopra nicht sichtbar, da das obere Ende be-
reits überarbeitet ist.

5.3. 8. Toilettbestecke (Nr. 2239-2248)

10 Rohgüsse lassen sich Toilettbesteck zuweisen.
Die Nr. 2239 tnd2240 gehören zu Ohrlöffelchen, Nr.
224I zu einem Nagelschneider (Scalptorium), die übri-
gen sind nicht weiter zuweisbar. Drei besitzen eine

kleine Öse, eines eine grosse. Eine genauere Datierung
der Stücke ist nicht möglich.

Alle wurden in einer zweiteiligen Gussform gegos-

sen, die Öse wurde durch einen in die Gussform ge-

steckten Stift (Kern) gebildet. Charakteristisch für die-
se Gussformen ist die Vielzahl der Windpfeifen. Nr.
2239 zeigt eindrucksvoll, dass zahlreiche, querlaufen-
de Windpfeifen auf der hinteren Gussformhälfte ange-
bracht wurden. Hinzu kommen beim Löffelchen und
beim Nagelschneider senkrecht oder leicht schräg lau-
fende Windpfeifen. Damit sollte ein sauberer Guss der
sehr langen und schmalen Objekte gewährleistet wer-
den. Dazu musste das flüssige Metall in kurzer Zeit -
möglichst ohne grossen Widerstand der in der Guss-
form vorhandenen Luft - bis ganz nach unten gelan-
gen. Durch die zahlreichen Windpfeifen bildeten sich
verstärkt Grate. Sie erlauben es, die Grösse der Guss-
formen zu bestimmen. Bei Nr. 2239 und 2240 sind
am Ende von einzelnen Windpfeifen kleine Tröpfchen
sichtbar, die sich beim Austritt der Windpfeifen aus

der Gussform bildeten. Bei Nr. 2239 lag der Guss-
formrand 0,7 cm vom Gussobjekt entfernt, bei Nr.
2240 sogar nur 0,2 cm. An diesem Objekt ist auch ein
Ausbruch in der Gussform zu erkennen, der dem Stab
eine vorspringende <<Nase>> bescherte. Ein Problem
war der saubere Guss der Öse, bei Nn 2239,2242 tnd
2243 bildeten sich Kaltschweisse am Kern. Bei Nr.
2248 öffnete sich wohl während des Gusses die Guss-
form, weshalb das Stück so dick wurde.

5.3.9. Ringe (Nr. 2249-2254)

6 Rohgüsse stammen von nicht datierbaren Ringen.
Alle kommen aus zweiteiligen Gussformen, welche
teilweise Windpfeifen aufweisen. Die Gussform des

Ringes Nr. 2249 zeigt zahkeiche Ausbrüche an den
Ringkanten, was auf einen mehrmaligen Gebrauch der
Form schliessen lässt. Kleinere Ringe wurden in Serie
gegossen (Nr. 2250-2252). Dabei verband man die
einzelnen Ringe durch kurze Verbindungsstege, wel-
che nach dem Guss einfach mit dem Meissel zu tren-
nen waren. Nr. 2253 zeigt als Besonderheit einen wohl
durchgehenden Gusskanal. Als Gussfehler sind bei Nr.
2249 und 2250 zl wenig Metall und bei Nr. 2252 ein
Kaltschweiss zu verzeichnen. Generell zeigen die klei-
nen Ringe eine starke Gratbildung. Nr. 2250 zeigt, dass

die Gussform schräg stand. Nr. 2251 kann als gelun-
gener Guss bezeichnet werden.

5.3.10. Massive Armringe (Nr. 2255-2330)

Die grösste Zahl an Rohgüssen stellen die Armrin-

ge mit76 Fragmenten. Sie lassen sich nach der Art ih-

rer Erhaltung folgendermassen aufteilen:

mit erhaltenem Gusstrichter 5

mit erhaltenem Kanal 15

ohne erhaltem Kanal 56

Ende erhalten 28

beidseitig abgebrochen 28

Eine weitere Gliederung verbietet sich, da nur Frag-

mente vorhanden sind. Deshalb können Länge, Grösse

und Querschnitt nicht miteinander verglichen werden.

Die Armringe wurden in zweiteiligen Gussformen

gegossen. Ein zentraler Gusskanal versorgte dabei die

in kurzen Abständen rostartig übereinanderliegenden

Armringe. Die Anzahl Armringe pro Gussform war

von der Grösse des Ausgangsmaterials und vom Be-

dürfnis des Giessers abhängig. Nr. 2260lässt als best-

erhaltenes Stück auf mindestens vier Armringe pro

Gussform schliessen. Die Grösse des Eingusstrichters

ist nicht zu rekonstruieren, doch dürfte er relativ gross

gewesen sein, da die zahlreichen Armringe wohl viel
Metall nachzogen. Der unterste Armring in der Guss-

form war entweder glatt wie bei den Nr. 2267 und

2269 oder besass einen kleinen Fortsatz wie bei Nr.

2265,umeinen sauberen Guss zu garantieren. Bei ein-

zelnen Gussformen waren weitere Kanäle angebracht,

welche die Verteilung der Bronze erleichterten. Das

beste Beispiel dafür ist der Armring Nr. 2261. Zu'
sammen mit den Nr.2261,2262,2270 und 227I be-

sitzt er dünne, in beide Gussformhälften eingetiefte

Kanäle. Wohl dieselbe Funktion erfüllten die nur in ei-

ne Gussformhälfte eingetieften Kanäle (Nr. 2264.

2266). Vereinzelte Stücke besitzen Windpfeifen
(Nr. 226t.2291). Nr. 2295 zeigt einen Bruch in der

Gussform, bei den Nr. 2268,2274,2285 und 2312 ist
die Gussform leicht ausgebrochen. Nr. 2274 enthält

zahlreiche eingegossene Gussformreste.
Alle vorliegenden Stücke haben als Fehlgüsse zu

gelten. Das Hauptproblem scheint dabei die genaue

Übereinstimmung der beiden Gussformhälften gewe-

sen zu sein. Von den 78 Fragmenten zeigen allein de-

ren 47 eine versetzte Gussform. Die Versetzung kann

dabei nur leicht sein (Nl2324), sie kann aber auch ei-

ne ganze Armringbreite (Nr. 2275) odet mehr (Nr.

2330) betragen. Ein weiteres Problem war die Metall-
menge. Neben den üblichen, mit zu wenig Metall ge-

gossenen Stücken wie Nr. 2327 :und 2328 gibt es be-

sonders bei den Fragmenten mit erhaltenem Guss-

trichter wie Nr. 2256, 2257 und 2259 eingefallene

Stellen, welche zusammen mit den kleinen Gusstrich-

tern anzeigen, dass zu wenig Metall nachgezogen wer-

den konnte. Blasen machen die Nr. 2255, 2256 und

2261 unbrauchbar. Versteckte Blasen offenbaren die

Brüche in den Nn 2265,2271 und 2313. Oft zeigen

die Stücke auch eine ausgeprägte Gratbildung.
Viele Rohgüsse sind verbogen. Dies ist wohl ei-

nerseits darauf zurückzuführen, dass der Giesser be-

reits die Rohgüsse auf ihre Festigkeit prüfte, indem er

sie verbog. Dabei werden sich Fehlstellen wie Blasen

durch Bruch zu erkennen gegeben haben. Die durch

Meisselhiebe bereits vorbereitete Abtrennung der ein-

zelnen Armringe (Nl2260.2263) war dann gar nicht

mehr nötig. Andrerseits ist auch an ein nachträgliches

Zerkleinern der Stücke zwecks Wiedereinschmelzen

zu denken.

5.3.11. Gürtelhaken (Nr. 2331)

Nr. 2331 ist der Rohguss eines rechteckigen Gür-

telhakens mit fünf Befestigungshaken. Die Form war

nur in eine Gussformhälfte eingetieft, die andere dien-

te als Deckplatte, wobei sie im Bereich des Guss-

trichters etwas abgearbeitet war. Das Gürtelblech

wurde mit dem Haken nach oben gegossen, wobei die-

ser als Gusskanal diente. Das Stück besitzt auf einer

Seite einen grossen Kaltschweiss, der es unbrauchbar

machte. Zudem zeigt es im Bereich der Befestigungs-

haken eine starke Gratbildung. In der Gussformhälfte
mit dem Negativ sind oben am Eingusstrichter einige

Ausbrüche erkennbar, die wohl das Resultat mehrerer

Gussvorgänge sind. Der breite Gusstrichter erlaubt ei-

ne Dickenangabe der beiden Gussfomhälften von min-

destens 3,5 cm. Ztdem verrät er eine schnelle Ab-
kühlung der Bronze. Deshalb ist zu vermuten, dass die

Bronze beim Guss des Objekts bereits verhältnismäs-

sig kalt war, was dann auch den Kaltschweiss am Ob-
jekt selbst erklärte.

5.3.12. Nägel mit kalottenförmigem Kopf, Kopf aus

Bronze, Stift aus Eisen (Nr. 2332-2336)

5 Fragmente stammen von Nägeln mit kalottenför-

migem Kopf aus Bronze und Eisenstift. Die Nr.

2332-2334 gehören zu grossen Exemplaren mit etwa
'7,5 cm Durchmesser, Nr. 2335 zu solchen mit 5 cm

und Nr. 2336 ist nicht näher bestimmbar.

Die Nägel wurden in einer zweiteiligen Gussform

gegossen, und zwar auf dem Rand stehend. Die hinte-

re Gussformhälfte bildete die Aussenseite, die vorde-

re Gussformhälfte die Innenseite der Nagelkalotte.

Beide trafen am Kalottenrand zusammen, wobei der

Abschluss wie bei Nr. 2333 gerade sein oder die vor-

dere Gussformhälfte wie bei Nr' 2335 noch den Ka-

lottenrand bilden konnte. Die vordere Gussformhälfte

r45
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besass eine Öffnung, durch welche der Eisenstift ein-
geführt werden konnte. Sie war etwas konisch, um ei-
nen guten Überfangguss zu gewährleisten. Das Stück
wurde durch einen im Querschnitt D-förmigen Ein-
gusskanal versorgt (Nn2333.2334).Die Nr. 2332 und
2335 wurden mit zu wenig Metall gegossen. Nr. 2334
zeigt mehrere Kaltschweisse. Bei Nr. 2333 dürfte der
nicht sauber übergossene Eisenstift der Grund zur Auf-
gabe des .Rohgusses gewesen sein. Zwar wurde der
Stift auf der Kalotteninnenseite gut übergossen, er
steckte aber zu tief in der Gussform, so dass er auf der
Aussenseite nicht ganz mit Metall gedeckt wurde bzw.
sich dort eine Luftblase halten konnte. Der Über-
fangguss scheint auch bei Nr. 2334 und2335 ein Pro-
blem gewesen zu sein. Nr. 2334 zeiglUnregelmässig-
keiten in der hinteren Gussformhälfte, die auf Risse
oder Ausbrüche zurückzuführen sind. Die Fehlgüsse
wurden platzsparend zusammengedrückt. Nr. 2333
wurde ganz belassen, möglicherweise mit der Absicht,
das nur wenig fehlerhafte Stück noch zu flicken.

5.3.13. Niet (Nr. 2337)

Nr. 2337 wurde in einer dreiteiligen Gussform ge-
gossen. Ein Gussformteil bildete den flachen Nietkopf,
die beiden anderen den Stift. Ein Gusskanal ist nir-
gends zu erkennen. Entweder diente der Stift als Ein-
gussstelle oder aber das Stück wurde von der Seite her
durch einen speziellen, zentralen Gusskanal mit zahl-
reichen Abzweigern versorgt. Darauf könnte die spit-
ze Ausbuchtung am Kopf deuten.

5.3.14. Platten (Nr. 2338-2342)

Platten wurden in zweiteiligen Gussformen gegos-
sen, wobei eine Hälfte nur als Deckplatte diente. Die
Nr. 2338 und2339 zeigen beide noch Reste des Ein-
gusstrichters. Die Platte scheint auf ihrer ganzen Län-
ge oben offen gewesen sein, so dass der Eingusstrich-
ter als breiter Wulst erscheint. Nr. 2338 zeigt Blasen
und Kaltschweisse als Gussfehler; die übrigen Stücke
haben keine offensichtlichen Fehler. Von diesen Roh-
güssen wurden Stücke abgeschrotet, bei Nr. 2338 auf
drei Seiten. Die ehemalige Grösse dieser Platten lässt
sich nicht rekonstruieren; sie könnten recht gross ge-
wesen sein.

651 M. Primas, Eine Bronzeschnabelkanne des Tessiner Typs aus Casta-
neda. JbSGUF 54,1968169,61-68, bes. Taf. 18. - P. Jacobsthal/A.
Langsdorff, Die Bronzeschnabelkannen (Berlin 1929) Taf.
21,123.125; 24,123.125.

5.3. 15. Unbesrimmte Objekte (Nr. 2343-2362)

Nr. 2343 besteht aus einer rechteckigen Platte mit
Rippen, einer längslaufenden und zwei querlaufenden.
Die längslaufende Rippe bildete zugleich den Einguss-
kanal. Mir ist kein Fertigobjekt bekannt, das aus ei-
nem solchen Rohguss hätte entstehen können (vgl. Nr.
1229). Nr.2344 wurde in einer zweiteiligen Gussform
gegossen. Die Trennung der Gussformhälften verläuft
nicht gerade, sondern steigt im Bereich des Fortsatzes
stumpfwinklig an. Der Eingusstrichter wird sich am
Ende des Fortsatzes befunden haben. Der Fortsatz
zeigl eine starke Einfallstelle und zahlreiche Blasen,
was auf zu wenig Metall beim Giessen deutet. Nn2344
könnte als Attasche angesprochen werden; der Fortsatz
bildete dann den Henkelansatz. Yergleichsbeispiele
sind mir nicht bekannt. Die Grösse der Attasche und
die nach unten leicht zulaufende Form zeigen gewis-
se Ahnlichkeiten mit einigen Tessiner Schnabelkan-
nen6sr. Doch sind auch die Unterschiede nicht zu über-
sehen. So fehlen beim vorliegenden Stück die seitli-
chen Vogelköpfe, und bei den Kannen von Cerinasca
d'Arbedo und Castaneda gehen die Henkel ohne Ab-
satz aus der Attasche hervor. Da bis auf Grab 76 von
Castaneda (Tessin D) keine der Schnabelkannen aus

einem gesicherten Grab stammt, kann die Dauer ihrer
Herstellung nicht abgeschätzt werden. Nr. 2345 ist in
einer zweiteiligen Gussform gegossen, wobei eine
Hälfte nur als plane Gegenplatte diente. Die ur-
sprüngliche Form des Objekts ist nicht zu rekonstru-
ieren, da es mit zu wenig Metall gegossen wurde. Nr.
2346 zeigt keinerlei Reste von Gussnähten, es könnte
im Wachsausschmelzverfahren hergestellt worden
sein. Nr. 2347 zeigt nur auf der Oberseite eine Guss-
naht. Es scheint sich um eine Art Rand zu handeln.
Nr. 2348 wurde in einer zweiteiligen Gussform mit zu
wenig Metall gegossen. Die an einem Stab aufgereih-
ten Kugeln erinnern an Mehrkopfanhänger, doch sind
diese nie länger als 5 cmesz. Nr. 2349 ist in einer zwei-
teiligen Gussform gegossen worden. Im Zentrum des

erhaltenen Fragments liegt ein durchgehendes Loch,
das mittels eines querlaufenden Kerns hergestellt wur-
de. Die beidseitig weglaufenden Arme waren hohl ge-
gossen, d.h. besassen ehemals ebenfalls einen Kern.
Die Funktion des Objektes ist nicht klar. Nr. 2350
stammt ebenfalls aus einer zweiteiligen Gussform. Es
zeigt drei Gusskanäle, welche die drei Kugeln mit
Bronze versorgten. Wohl sind weiter links noch ande-
re Gusskanäle anzunehmen, da das Objekt dort noch
an Dicke zunimmt. Auch hier sind weder der Grund

652 Lunz 1974, 13'7 (Liste); Taf. 87,8. - Neu: Chur, Markthallenplatz
1.964-68: Rageth 1993, 108 Abb. 16,23.

.,,r Aufgabe noch die Funktion des Objektes klar. Nr.

;;l I r"; einer zweiteiligen Gussform zeigr eine star-

lJ Binfutttr"lle. Es könnte sich dabei um ein Armring-

"na" 
ftunO"ln. Die Nl 2352-2354 wurden auf der

Schmalseite stehend in zweiteiligen Formen gegossen'

ir. Bsa weist in der hinteren Gussformhälfte deutli-

che Langsstreifen auf. Die Funktion dieser rinnenför-

migen Objekte ist nicht bekannt. Die Nr' 2355 und

zZ\A srna zwei in einer zweiteiligen Gussform gegos-

sene Stabfragmente. Nr. 2357 ist ein in einer zweitei-

ligen Gussform gegossenes, leicht zulaufendes Band'

Die Nr. 2358 und 2359 sind in einer zweiteiligen Guss-

form gegossen, wobei ein Teil nur als Deckplatte

diente. Sie könnten wegen ihrer Form und der Metall-

analysen als Fibelnadeln angesprochen werden (s. An-

nex 1). Bei Nr. 2359 wwde mit zu wenig Metall ge-

gossen. Nr. 2360 wurde in der gleichen Art gegossen'

i)uvung"nförmige Objekt weist auf seiner Unterkan-

te einen Fortsatz auf, wohl um einen guten Guss zu

garantieren. Möglicherweise besass das Objekt eine

Öse (Anhänger?). Nr. 236t ist ein unbestimmbares

Objekt, das in einer dreiteiligen Form gegossen wur-

de. Nr. 2362 zeigt eine Verzweigung von zwei dünnen

Seitenarmen.

tern zeigt. Aus einer Gussform mit einer glatten Hälf-
/e stammen die Nr. 2367 und 2368. Beim ersten wur-
den einige Objekte nebeneinander gegossen. Im rech-

ten Gusskanal blieb die Bronze aber nach kutzer
Strecke stecken. Bei Nr. 2368 wurde nur ein Objekt
gegossen. Der Gusstrichter bezeugt ein starkes Nach-

ziehen der Bronze. Zudem wurde ein Stück der Guss-

form eingegossen. Bei den Gusstrichtern aus zwei-
teiligen Gussformen sind hauptsächlich solche mit
zwei Gusskanälen nachzuweisen. Nr. 2369 ist wan-

nenartig und sehr breit. Anhand der hoch hinaufra-
genden Ränder war der Trichter stark gefüllt bzw. zog

das zu giessende Objekt stark Bronze nach. Der Guss

gelang wohl nicht, da die Bronze im einen Gusstrich-

ter stecken blieb und sich die Form nicht füllen konn-
te. Die beidseitigen Kaltschweisse zeigen, dass das

Metall bereits zu kalt in die Gussform gelangte oder

die Form zu kalt war.Zudem weist es eine starke Grat-
bildung auf. Nr. 2310 besitzt einen kürzeren und

schmäleren, dafür wohl tieferen Trichter. Der Gusska-

nal ist sehr lang und könnte deshalb zu einer Gussform

einer Sanguisugafibel mit Tonkern wie Nr. 2202

gehören. Bei der ähnlichen Nr. 2371 ist das Metall in
beiden Gusskanälen stecken geblieben, beim stärker

gefüllten zeigt sich ein deutlicher Kaltschweiss' Wohl

ebenfalls zwei Gusskanäle besass Nr. 2372. Der er-

haltene Kanal hat nur eine Gussnaht, doch wird dies

auf die nicht vollständige Füllung zurückzuführen
sein. Er wurde nachträglich abgeschrotet. Auch Nr'
2373 dürfte wegen der unregelmässigen Fotm zwei

Gusskanäle besessen haben. Nl 23'74 zeigt nur einen

Kanal. Wohl vom Serienguss von schmalen Objekten

zeugen die bandförmigen Gusstrichter mit dreieckigem

Querschnitt. Bei den Nr. 2375 und 23ll besitzen die

Gusskanäle einen runden Querschnitt und bei Nr.2376
sind sie linsenförmig. Auf Nr. 2375 und 2377 sind

Meisselspuren vom Abschroten des Gusstrichters

sichtbar.
Die Gusstrichter belegen die hauptsächliche Verwen-

dung von mehrteiligen Gussformen. Die Gusstrichter

ohne Gussnähte entstammen entweder der Anwendung

des Wachsausschmelzverfahrens oder der Verwendung

von tönernen Aufsätzen auf den Gussformen6s3.

5.5. Gusskanäle (Nr. 2379.2380)

Als Teile von Gusskanälen sind die Nr. 2379 und

2380 anzusprechen. Nl 2319 zeigt eine interne Ver-

zweigung. Nr. 2380 könnte ein nicht ganz ausgegos-

sener Gusskanal mit seitlichen Abzweigern sein.

5.4. Gusstrichter (Nr. 2363-2378)

Die 16 Gusstrichter werden wie folgt unterteilt:
ohne Gussnähte 4

mit Gussnähten 12

Form zweiteilig, ein Teil glatt 2

Form zweiteilig 6

Form zweiteilig, für Serienguss 4

Unter den Gusstrichtern ohne Gussnähte ist Nr.

2363 von besonderer Massivität. Er teilt sich wenig
unter dem Trichter in zwei Arme auf und ist wohl
nachträglich durch das Zertellen etwas verformt wor-
den. Nr. 2364 zeigt einen gut ausgeprägten Trichter mit
dünnem Gusskanal mit einer deutlichen Abschrotspur'

Nr. 2365 fehlt ein eigentlicher Trichter. Der leicht
schräg nach innen laufende Gusskanal war wohl ge-

nug gross. Die wenige, übergelaufene Bronze wurde
umgebogen. Nr. 2366 ist der abgeschrotete, obere Teil
einer Tülle. Am Rand sind deutlich zwei gegenständi-
ge Gusstrichter sichtbar, wobei der eine abgebrochen
ist. Das Stück wurde nachträglich verbogen. An den

Gusstrichtern mit Gussnähten sind nur zweiteilige For-
men nachzuweisen. Dies erstaunt nicht, da sich - wie
bei den Rohgüssen gesehen - die Mehrteiligkeit der

Gussformen nie bei den Gusskanälen oder Gusstrich-

653 Needham 1990,69-71; Fig. 16,43; Taf. 13 sowie das Spurenbild am

Gusstrichter Drescher 1951 , 64, Taf . 4,'7 .
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besass eine Öffnung, durch welche der Eisenstift ein-
geführt werden konnte. Sie war etwas konisch, um ei-
nen guten Überfangguss zu gewährleisten. Das Stück
wurde durch einen im Querschnitt D-förmigen Ein-
gusskanal versorgt (Nn2333.2334).Die Nr. 2332 und
2335 wurden mit zu wenig Metall gegossen. Nr. 2334
zeigt mehrere Kaltschweisse. Bei Nr. 2333 dürfte der
nicht sauber übergossene Eisenstift der Grund zur Auf-
gabe des .Rohgusses gewesen sein. Zwar wurde der
Stift auf der Kalotteninnenseite gut übergossen, er
steckte aber zu tief in der Gussform, so dass er auf der
Aussenseite nicht ganz mit Metall gedeckt wurde bzw.
sich dort eine Luftblase halten konnte. Der Über-
fangguss scheint auch bei Nr. 2334 und2335 ein Pro-
blem gewesen zu sein. Nr. 2334 zeiglUnregelmässig-
keiten in der hinteren Gussformhälfte, die auf Risse
oder Ausbrüche zurückzuführen sind. Die Fehlgüsse
wurden platzsparend zusammengedrückt. Nr. 2333
wurde ganz belassen, möglicherweise mit der Absicht,
das nur wenig fehlerhafte Stück noch zu flicken.

5.3.13. Niet (Nr. 2337)

Nr. 2337 wurde in einer dreiteiligen Gussform ge-
gossen. Ein Gussformteil bildete den flachen Nietkopf,
die beiden anderen den Stift. Ein Gusskanal ist nir-
gends zu erkennen. Entweder diente der Stift als Ein-
gussstelle oder aber das Stück wurde von der Seite her
durch einen speziellen, zentralen Gusskanal mit zahl-
reichen Abzweigern versorgt. Darauf könnte die spit-
ze Ausbuchtung am Kopf deuten.

5.3.14. Platten (Nr. 2338-2342)

Platten wurden in zweiteiligen Gussformen gegos-
sen, wobei eine Hälfte nur als Deckplatte diente. Die
Nr. 2338 und2339 zeigen beide noch Reste des Ein-
gusstrichters. Die Platte scheint auf ihrer ganzen Län-
ge oben offen gewesen sein, so dass der Eingusstrich-
ter als breiter Wulst erscheint. Nr. 2338 zeigt Blasen
und Kaltschweisse als Gussfehler; die übrigen Stücke
haben keine offensichtlichen Fehler. Von diesen Roh-
güssen wurden Stücke abgeschrotet, bei Nr. 2338 auf
drei Seiten. Die ehemalige Grösse dieser Platten lässt
sich nicht rekonstruieren; sie könnten recht gross ge-
wesen sein.

651 M. Primas, Eine Bronzeschnabelkanne des Tessiner Typs aus Casta-
neda. JbSGUF 54,1968169,61-68, bes. Taf. 18. - P. Jacobsthal/A.
Langsdorff, Die Bronzeschnabelkannen (Berlin 1929) Taf.
21,123.125; 24,123.125.

5.3. 15. Unbesrimmte Objekte (Nr. 2343-2362)

Nr. 2343 besteht aus einer rechteckigen Platte mit
Rippen, einer längslaufenden und zwei querlaufenden.
Die längslaufende Rippe bildete zugleich den Einguss-
kanal. Mir ist kein Fertigobjekt bekannt, das aus ei-
nem solchen Rohguss hätte entstehen können (vgl. Nr.
1229). Nr.2344 wurde in einer zweiteiligen Gussform
gegossen. Die Trennung der Gussformhälften verläuft
nicht gerade, sondern steigt im Bereich des Fortsatzes
stumpfwinklig an. Der Eingusstrichter wird sich am
Ende des Fortsatzes befunden haben. Der Fortsatz
zeigl eine starke Einfallstelle und zahlreiche Blasen,
was auf zu wenig Metall beim Giessen deutet. Nn2344
könnte als Attasche angesprochen werden; der Fortsatz
bildete dann den Henkelansatz. Yergleichsbeispiele
sind mir nicht bekannt. Die Grösse der Attasche und
die nach unten leicht zulaufende Form zeigen gewis-
se Ahnlichkeiten mit einigen Tessiner Schnabelkan-
nen6sr. Doch sind auch die Unterschiede nicht zu über-
sehen. So fehlen beim vorliegenden Stück die seitli-
chen Vogelköpfe, und bei den Kannen von Cerinasca
d'Arbedo und Castaneda gehen die Henkel ohne Ab-
satz aus der Attasche hervor. Da bis auf Grab 76 von
Castaneda (Tessin D) keine der Schnabelkannen aus

einem gesicherten Grab stammt, kann die Dauer ihrer
Herstellung nicht abgeschätzt werden. Nr. 2345 ist in
einer zweiteiligen Gussform gegossen, wobei eine
Hälfte nur als plane Gegenplatte diente. Die ur-
sprüngliche Form des Objekts ist nicht zu rekonstru-
ieren, da es mit zu wenig Metall gegossen wurde. Nr.
2346 zeigt keinerlei Reste von Gussnähten, es könnte
im Wachsausschmelzverfahren hergestellt worden
sein. Nr. 2347 zeigt nur auf der Oberseite eine Guss-
naht. Es scheint sich um eine Art Rand zu handeln.
Nr. 2348 wurde in einer zweiteiligen Gussform mit zu
wenig Metall gegossen. Die an einem Stab aufgereih-
ten Kugeln erinnern an Mehrkopfanhänger, doch sind
diese nie länger als 5 cmesz. Nr. 2349 ist in einer zwei-
teiligen Gussform gegossen worden. Im Zentrum des

erhaltenen Fragments liegt ein durchgehendes Loch,
das mittels eines querlaufenden Kerns hergestellt wur-
de. Die beidseitig weglaufenden Arme waren hohl ge-
gossen, d.h. besassen ehemals ebenfalls einen Kern.
Die Funktion des Objektes ist nicht klar. Nr. 2350
stammt ebenfalls aus einer zweiteiligen Gussform. Es
zeigt drei Gusskanäle, welche die drei Kugeln mit
Bronze versorgten. Wohl sind weiter links noch ande-
re Gusskanäle anzunehmen, da das Objekt dort noch
an Dicke zunimmt. Auch hier sind weder der Grund

652 Lunz 1974, 13'7 (Liste); Taf. 87,8. - Neu: Chur, Markthallenplatz
1.964-68: Rageth 1993, 108 Abb. 16,23.

.,,r Aufgabe noch die Funktion des Objektes klar. Nr.

;;l I r"; einer zweiteiligen Gussform zeigr eine star-

lJ Binfutttr"lle. Es könnte sich dabei um ein Armring-

"na" 
ftunO"ln. Die Nl 2352-2354 wurden auf der

Schmalseite stehend in zweiteiligen Formen gegossen'

ir. Bsa weist in der hinteren Gussformhälfte deutli-

che Langsstreifen auf. Die Funktion dieser rinnenför-

migen Objekte ist nicht bekannt. Die Nr' 2355 und

zZ\A srna zwei in einer zweiteiligen Gussform gegos-

sene Stabfragmente. Nr. 2357 ist ein in einer zweitei-

ligen Gussform gegossenes, leicht zulaufendes Band'

Die Nr. 2358 und 2359 sind in einer zweiteiligen Guss-

form gegossen, wobei ein Teil nur als Deckplatte

diente. Sie könnten wegen ihrer Form und der Metall-

analysen als Fibelnadeln angesprochen werden (s. An-

nex 1). Bei Nr. 2359 wwde mit zu wenig Metall ge-

gossen. Nr. 2360 wurde in der gleichen Art gegossen'

i)uvung"nförmige Objekt weist auf seiner Unterkan-

te einen Fortsatz auf, wohl um einen guten Guss zu

garantieren. Möglicherweise besass das Objekt eine

Öse (Anhänger?). Nr. 236t ist ein unbestimmbares

Objekt, das in einer dreiteiligen Form gegossen wur-

de. Nr. 2362 zeigt eine Verzweigung von zwei dünnen

Seitenarmen.

tern zeigt. Aus einer Gussform mit einer glatten Hälf-
/e stammen die Nr. 2367 und 2368. Beim ersten wur-
den einige Objekte nebeneinander gegossen. Im rech-

ten Gusskanal blieb die Bronze aber nach kutzer
Strecke stecken. Bei Nr. 2368 wurde nur ein Objekt
gegossen. Der Gusstrichter bezeugt ein starkes Nach-

ziehen der Bronze. Zudem wurde ein Stück der Guss-

form eingegossen. Bei den Gusstrichtern aus zwei-
teiligen Gussformen sind hauptsächlich solche mit
zwei Gusskanälen nachzuweisen. Nr. 2369 ist wan-

nenartig und sehr breit. Anhand der hoch hinaufra-
genden Ränder war der Trichter stark gefüllt bzw. zog

das zu giessende Objekt stark Bronze nach. Der Guss

gelang wohl nicht, da die Bronze im einen Gusstrich-

ter stecken blieb und sich die Form nicht füllen konn-
te. Die beidseitigen Kaltschweisse zeigen, dass das

Metall bereits zu kalt in die Gussform gelangte oder

die Form zu kalt war.Zudem weist es eine starke Grat-
bildung auf. Nr. 2310 besitzt einen kürzeren und

schmäleren, dafür wohl tieferen Trichter. Der Gusska-

nal ist sehr lang und könnte deshalb zu einer Gussform

einer Sanguisugafibel mit Tonkern wie Nr. 2202

gehören. Bei der ähnlichen Nr. 2371 ist das Metall in
beiden Gusskanälen stecken geblieben, beim stärker

gefüllten zeigt sich ein deutlicher Kaltschweiss' Wohl

ebenfalls zwei Gusskanäle besass Nr. 2372. Der er-

haltene Kanal hat nur eine Gussnaht, doch wird dies

auf die nicht vollständige Füllung zurückzuführen
sein. Er wurde nachträglich abgeschrotet. Auch Nr'
2373 dürfte wegen der unregelmässigen Fotm zwei

Gusskanäle besessen haben. Nl 23'74 zeigt nur einen

Kanal. Wohl vom Serienguss von schmalen Objekten

zeugen die bandförmigen Gusstrichter mit dreieckigem

Querschnitt. Bei den Nr. 2375 und 23ll besitzen die

Gusskanäle einen runden Querschnitt und bei Nr.2376
sind sie linsenförmig. Auf Nr. 2375 und 2377 sind

Meisselspuren vom Abschroten des Gusstrichters

sichtbar.
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dung von mehrteiligen Gussformen. Die Gusstrichter

ohne Gussnähte entstammen entweder der Anwendung

des Wachsausschmelzverfahrens oder der Verwendung

von tönernen Aufsätzen auf den Gussformen6s3.

5.5. Gusskanäle (Nr. 2379.2380)

Als Teile von Gusskanälen sind die Nr. 2379 und

2380 anzusprechen. Nl 2319 zeigt eine interne Ver-

zweigung. Nr. 2380 könnte ein nicht ganz ausgegos-

sener Gusskanal mit seitlichen Abzweigern sein.

5.4. Gusstrichter (Nr. 2363-2378)

Die 16 Gusstrichter werden wie folgt unterteilt:
ohne Gussnähte 4

mit Gussnähten 12

Form zweiteilig, ein Teil glatt 2

Form zweiteilig 6

Form zweiteilig, für Serienguss 4

Unter den Gusstrichtern ohne Gussnähte ist Nr.

2363 von besonderer Massivität. Er teilt sich wenig
unter dem Trichter in zwei Arme auf und ist wohl
nachträglich durch das Zertellen etwas verformt wor-
den. Nr. 2364 zeigt einen gut ausgeprägten Trichter mit
dünnem Gusskanal mit einer deutlichen Abschrotspur'

Nr. 2365 fehlt ein eigentlicher Trichter. Der leicht
schräg nach innen laufende Gusskanal war wohl ge-

nug gross. Die wenige, übergelaufene Bronze wurde
umgebogen. Nr. 2366 ist der abgeschrotete, obere Teil
einer Tülle. Am Rand sind deutlich zwei gegenständi-
ge Gusstrichter sichtbar, wobei der eine abgebrochen
ist. Das Stück wurde nachträglich verbogen. An den

Gusstrichtern mit Gussnähten sind nur zweiteilige For-
men nachzuweisen. Dies erstaunt nicht, da sich - wie
bei den Rohgüssen gesehen - die Mehrteiligkeit der

Gussformen nie bei den Gusskanälen oder Gusstrich-

653 Needham 1990,69-71; Fig. 16,43; Taf. 13 sowie das Spurenbild am

Gusstrichter Drescher 1951 , 64, Taf . 4,'7 .
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5.6. Abgratschrott (Nr. 238 1 -2389)

Es handelt sich hauptsächlich um abgeschrotete
Grate, welche bisweilen beträchtliche Ausmasse an-
nehmen können (Nr. 2382). Nr. 2386 zeigt aus der
Gussform herausgelaufene Bronze mit einem starken
Tropfen. Bei Nr. 2387 ist der Abdruck einer Wind-
pfeife zu erkennen. Etwas massiver ist Nr. 2381. Sie
könnte aus einer stark auseinandergedrückten Guss-
form stamrnen oder aber ein Teil einer nicht ganz aus-
gegossenen Platte sein.

5.7. Angeschmolzene Objekte
(Nr. 2390-2432)

Zu den angeschmolzenen Objekten wurden nur
Funde gezählt, welche ganz klare Spuren der Hitze-
einwirkung tragen. Dazu gehört eine zerschmolzene,
verformte und/oder blasige Oberfläche mit teilweise
anhaftenden Resten von anderen Objekten und Bron-
zetröpfchen. Diese Objekte verteilen sich wie folgt:
Fibeln 7

Sanguisugafibeln mit Tonkern 6
massive Sanguisugafibel 1

Armring 1

Unbestimmte Objekte 3

Bleche 3l

Die Fibeln wurden bei den Fertigobjekten bereits
besprochen. Die Nr. 2390-2393 gehören zu Sanguisu-
gafibeln mit Tonkern und einfacher Strichzier an bei-
den Enden. Sie datieren in die Phasen Tessin A oder
B. Nr. 2394 ist eine Sanguisugafibel mit Tonkern und
komplexer Strichzier II und gehört in die Phase Tes-
sin C. Die fuss- und nadellose Fibel ist mit einer zwei-
ten, nur noch als Bronzehülle erhaltenen Fibel, einem
rechteckigen Blechstreifen sowie anderen, bereits zur
Unkenntlichkeit zerschmolzenen Objekten zusammen-
gebacken. Nr. 2395 ist eine Sanguisugafibel mit Ton-
kern, Einlagen, einfacher Strichzier und Längsstrichen
auf dem Bügel mit 4 cm Bügellänge. Sie gehört in die
Phase Tessin B. Die massive Sanguisugafibel mit sym-
metrischem Bügel Nr. 2396 datiert wohl auch in die
Phase Tessin B. Zu einem mittleren Armring mit pro-
filiertem Ende und Strichzier gehört Nr.2397, das ent-
weder nach Tessin B oder Tessin C datiert. Wohl von
Bronzegefässsn stammen die beiden Blechfragmente
mit erhaltenem Niet Nr.2414 und 2415. Zu nichtbe-
stimmbaren Objekten gehören Nr. 2399 mit aufge-
stauchtem Rand und Nr. 2400 mit teilweise erhaltem
Tonkern. Unter den einfachen Blechen finden sich
glatte und zusammengefaltete, Dasselbe gilt für die
Bleche mit mehreren Komponenten. Nr. 2419 mit ei-
nem Blech mit stark verdicktem Rand stammt wohl
von einem Becken.

6. Nicht fertig bearbeitete objekte, Halbfabrikate und werkstattabfall

(<Werkstatb; Nr. 2433-31 52)

Unter dem Begriff <Werkstatt> werden Objekte zu-

sammengefasst, die eng mit einer bronzeverarbeiten-

den Werkstatt in Zusammenhang gebracht werden

können. Das Material wird in zwei Gruppen aufgeteilt.

Die erste umfasst Objekte, die deutliche Spuren der

Bearbeitung zeigen, aber nicht als <Fertigobjekte> an-

gesprochen werden können. Es handelt sich dabei um

in halbfertigem Zustand belassene Objekte wie Fibeln

oder Situlenattaschen und nicht weiter verwendete

Ausgangsmaterialien wie Bronzeplatten mit Treibspu-

ren. Die zweite Gruppe umfasst Produktionsabfälle

wie beispielsweise Bleche mit ausgeschroteten oder

ausgestanzten Objekten und Reste der Bronzeblech-

produktion.

6.1. Gruppe 1 (Nr. 2433-2510)

6. 1. 1. Fibeln (Nr. 2433-2442)

Die Sanguisugafibel mit Tonkern Nr. 2433 scheint
beim ersten Guss nicht gelungen zu sein. Die Kalt-
schweisse deuten darauf hin, dass die Bronze beim
Giessen bereits zt kalt war. Fehlstellen waren der ein
Stück weit offenliegende Tonkern sowie der Bereich
am Übergang zwischen Bügel und Nadel (Nadel wohl
nicht übergossen). Trotzdem erachtete man eine Re-
paratur als lohnend. Dabei versuchte man, die Lücke
im Bügel zu schliessen und wohl gleich auch den Be-
reich des Bügelendes zu repaieren. Das erste gelang,
das zweite misslang. Nachdem man den ersten Flick
etwas überfeilt hatte, versuchte man die Reparatur des

Bügelendes. Ein zweiter Überfangguss wurde vorge-
nommen, der das Bügelende samt Nadel mit einer
Manschette umschliessen sollte. Gut sichtbar ist der
Gusstrichter dieses Überfanggusses. Die Reparatur
gelang aber auch diesmal nicht, und das Stück wurde
weggelegt. Nr. 2434 ist der bereits überarbeitete Roh-
guss einer massiven Sanguisugafibel mit symmetri-
schem, schmalem Bügel und linsenförmigem Quer-
schnitt. Weshalb das Stück doch noch überfeilt wurde,
ist nicht klar, denn der Überfangguss des Bügels war
bereits misslungen. Noch nicht ganz weggearbeitet
wurde der abgebrochene Gusskanal auf dem Bügel-
hinterteil kurz vor dem Übergang zlur Nadel. Mögli-
cherweise zu einer Fibel gehört Nr. 2435. Das nicht
überarbeitete Doppelkugelende erinnert jedenfalls
stark an einen Fibelfuss. Der im Querschnitt recht-

eckige Stift ist überarbeitet. Möglicherweise wandelte
man einen Fibelfehlguss in einen Zierstift um. Nr.
2436 gehört zu einer Schlangenfibel. Der Bügel und
die Nadel sind bereits überarbeitet, nur die Kopf-
scheibe zeigt noch Gussnähte. Weshalb das Stück ver-
worfen wurde, geht aus dem Fragment nicht hervor.
Die Nr. 2437-2439 stammen von Dragofibeln. Nr.
2437 ist bereits stark überarbeitet. Nur der Teil zwi-
schen den Hörnchen und den Rosetten ist roh belassen

und die Hörnchen sind noch nicht aufgebogen. Das

Stück ist hinten abgeschrotet. Ebenfalls abgeschrotet
ist Nr. 2438. Auch hier ist das Teilstück zwischen
Hörnchen und Rosetten noch roh, während der Bügel
bereits überarbeitet ist. Geringe Spuren der Gussnaht
zeigt Nr. 2439 am Bügelhinterteil und an der Kopf-
scheibe. Der übrige Fibelkörper ist schon stark gefeilt.
Die Nr. 2440-2442 gehören zu Certosafibeln. Die Nr.
2440 tnd 2441 stammen aus nur zweiteiligen Guss-

formen. Bei beiden ist der Bügel schon überarbeitet,
d.h. gefeilt. Bei Nr. 2441 wurde beim Nadelhalter be-

reits mit Feilen begonnen. Der Fuss von Nr. 2440 zeigt
noch Gussnähte, die im Bereich des Nadelhalterendes
besonders lang sind. Sie wurden umgebogen, um die
Handhabung des Stücks zu erleichtern. Nr. 2442
stammt aus einer zweiteiligen Gussform mit Einsatz-
stück. Hier erreichte die Feilarbeit des Stücks beinahe
den Fussknopf. Dieser und ein kleines Stück des Na-
delhalters zeigen noch Gussnähte. Der Halt der Feile
auf <<offener Strecke>> am Nadelhalter erlaubt eine Vor-
stellung davon, wie stark die Feile die ehemalige Guss-

oberfläche tangierte. Diese wurde mit der Feile um
einen halben bis zu einem ganzen Millimeter abgetra-
gen. Dies bedeutete für den Giesser, dass die Ober-
fläche des Rohgusses nicht besonders sauber sein muss-

te und dass man sich auch kleinere Fehler erlauben
konnte.

6.7.2. Bronzeperle (Nr. 2443)

Nr.2443 wurde in einer zweiteiligen Gussform ge-

gossen. Der Tonkern wurde von einem dicken, rund-
stabigen Stift gehalten, der zugleich die beiden seitli-
chen Öffnungen der Perle bildete. Der Einguss befand

sich über der rechten Öffnung. Das Stück ist gröss-

tenteils gut geraten, nur die rechte Seite der vorderen
Gussformhälfte scheint Probleme gemacht zu haben.

Hier sind zahbeiche, grobe Feilspuren sichtbar. Bei der
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5.6. Abgratschrott (Nr. 238 1 -2389)

Es handelt sich hauptsächlich um abgeschrotete
Grate, welche bisweilen beträchtliche Ausmasse an-
nehmen können (Nr. 2382). Nr. 2386 zeigt aus der
Gussform herausgelaufene Bronze mit einem starken
Tropfen. Bei Nr. 2387 ist der Abdruck einer Wind-
pfeife zu erkennen. Etwas massiver ist Nr. 2381. Sie
könnte aus einer stark auseinandergedrückten Guss-
form stamrnen oder aber ein Teil einer nicht ganz aus-
gegossenen Platte sein.

5.7. Angeschmolzene Objekte
(Nr. 2390-2432)

Zu den angeschmolzenen Objekten wurden nur
Funde gezählt, welche ganz klare Spuren der Hitze-
einwirkung tragen. Dazu gehört eine zerschmolzene,
verformte und/oder blasige Oberfläche mit teilweise
anhaftenden Resten von anderen Objekten und Bron-
zetröpfchen. Diese Objekte verteilen sich wie folgt:
Fibeln 7

Sanguisugafibeln mit Tonkern 6
massive Sanguisugafibel 1

Armring 1

Unbestimmte Objekte 3

Bleche 3l

Die Fibeln wurden bei den Fertigobjekten bereits
besprochen. Die Nr. 2390-2393 gehören zu Sanguisu-
gafibeln mit Tonkern und einfacher Strichzier an bei-
den Enden. Sie datieren in die Phasen Tessin A oder
B. Nr. 2394 ist eine Sanguisugafibel mit Tonkern und
komplexer Strichzier II und gehört in die Phase Tes-
sin C. Die fuss- und nadellose Fibel ist mit einer zwei-
ten, nur noch als Bronzehülle erhaltenen Fibel, einem
rechteckigen Blechstreifen sowie anderen, bereits zur
Unkenntlichkeit zerschmolzenen Objekten zusammen-
gebacken. Nr. 2395 ist eine Sanguisugafibel mit Ton-
kern, Einlagen, einfacher Strichzier und Längsstrichen
auf dem Bügel mit 4 cm Bügellänge. Sie gehört in die
Phase Tessin B. Die massive Sanguisugafibel mit sym-
metrischem Bügel Nr. 2396 datiert wohl auch in die
Phase Tessin B. Zu einem mittleren Armring mit pro-
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Bronzegefässsn stammen die beiden Blechfragmente
mit erhaltenem Niet Nr.2414 und 2415. Zu nichtbe-
stimmbaren Objekten gehören Nr. 2399 mit aufge-
stauchtem Rand und Nr. 2400 mit teilweise erhaltem
Tonkern. Unter den einfachen Blechen finden sich
glatte und zusammengefaltete, Dasselbe gilt für die
Bleche mit mehreren Komponenten. Nr. 2419 mit ei-
nem Blech mit stark verdicktem Rand stammt wohl
von einem Becken.

6. Nicht fertig bearbeitete objekte, Halbfabrikate und werkstattabfall

(<Werkstatb; Nr. 2433-31 52)

Unter dem Begriff <Werkstatt> werden Objekte zu-

sammengefasst, die eng mit einer bronzeverarbeiten-

den Werkstatt in Zusammenhang gebracht werden

können. Das Material wird in zwei Gruppen aufgeteilt.

Die erste umfasst Objekte, die deutliche Spuren der

Bearbeitung zeigen, aber nicht als <Fertigobjekte> an-

gesprochen werden können. Es handelt sich dabei um

in halbfertigem Zustand belassene Objekte wie Fibeln

oder Situlenattaschen und nicht weiter verwendete

Ausgangsmaterialien wie Bronzeplatten mit Treibspu-

ren. Die zweite Gruppe umfasst Produktionsabfälle

wie beispielsweise Bleche mit ausgeschroteten oder

ausgestanzten Objekten und Reste der Bronzeblech-

produktion.

6.1. Gruppe 1 (Nr. 2433-2510)

6. 1. 1. Fibeln (Nr. 2433-2442)

Die Sanguisugafibel mit Tonkern Nr. 2433 scheint
beim ersten Guss nicht gelungen zu sein. Die Kalt-
schweisse deuten darauf hin, dass die Bronze beim
Giessen bereits zt kalt war. Fehlstellen waren der ein
Stück weit offenliegende Tonkern sowie der Bereich
am Übergang zwischen Bügel und Nadel (Nadel wohl
nicht übergossen). Trotzdem erachtete man eine Re-
paratur als lohnend. Dabei versuchte man, die Lücke
im Bügel zu schliessen und wohl gleich auch den Be-
reich des Bügelendes zu repaieren. Das erste gelang,
das zweite misslang. Nachdem man den ersten Flick
etwas überfeilt hatte, versuchte man die Reparatur des

Bügelendes. Ein zweiter Überfangguss wurde vorge-
nommen, der das Bügelende samt Nadel mit einer
Manschette umschliessen sollte. Gut sichtbar ist der
Gusstrichter dieses Überfanggusses. Die Reparatur
gelang aber auch diesmal nicht, und das Stück wurde
weggelegt. Nr. 2434 ist der bereits überarbeitete Roh-
guss einer massiven Sanguisugafibel mit symmetri-
schem, schmalem Bügel und linsenförmigem Quer-
schnitt. Weshalb das Stück doch noch überfeilt wurde,
ist nicht klar, denn der Überfangguss des Bügels war
bereits misslungen. Noch nicht ganz weggearbeitet
wurde der abgebrochene Gusskanal auf dem Bügel-
hinterteil kurz vor dem Übergang zlur Nadel. Mögli-
cherweise zu einer Fibel gehört Nr. 2435. Das nicht
überarbeitete Doppelkugelende erinnert jedenfalls
stark an einen Fibelfuss. Der im Querschnitt recht-

eckige Stift ist überarbeitet. Möglicherweise wandelte
man einen Fibelfehlguss in einen Zierstift um. Nr.
2436 gehört zu einer Schlangenfibel. Der Bügel und
die Nadel sind bereits überarbeitet, nur die Kopf-
scheibe zeigt noch Gussnähte. Weshalb das Stück ver-
worfen wurde, geht aus dem Fragment nicht hervor.
Die Nr. 2437-2439 stammen von Dragofibeln. Nr.
2437 ist bereits stark überarbeitet. Nur der Teil zwi-
schen den Hörnchen und den Rosetten ist roh belassen

und die Hörnchen sind noch nicht aufgebogen. Das

Stück ist hinten abgeschrotet. Ebenfalls abgeschrotet
ist Nr. 2438. Auch hier ist das Teilstück zwischen
Hörnchen und Rosetten noch roh, während der Bügel
bereits überarbeitet ist. Geringe Spuren der Gussnaht
zeigt Nr. 2439 am Bügelhinterteil und an der Kopf-
scheibe. Der übrige Fibelkörper ist schon stark gefeilt.
Die Nr. 2440-2442 gehören zu Certosafibeln. Die Nr.
2440 tnd 2441 stammen aus nur zweiteiligen Guss-

formen. Bei beiden ist der Bügel schon überarbeitet,
d.h. gefeilt. Bei Nr. 2441 wurde beim Nadelhalter be-

reits mit Feilen begonnen. Der Fuss von Nr. 2440 zeigt
noch Gussnähte, die im Bereich des Nadelhalterendes
besonders lang sind. Sie wurden umgebogen, um die
Handhabung des Stücks zu erleichtern. Nr. 2442
stammt aus einer zweiteiligen Gussform mit Einsatz-
stück. Hier erreichte die Feilarbeit des Stücks beinahe
den Fussknopf. Dieser und ein kleines Stück des Na-
delhalters zeigen noch Gussnähte. Der Halt der Feile
auf <<offener Strecke>> am Nadelhalter erlaubt eine Vor-
stellung davon, wie stark die Feile die ehemalige Guss-

oberfläche tangierte. Diese wurde mit der Feile um
einen halben bis zu einem ganzen Millimeter abgetra-
gen. Dies bedeutete für den Giesser, dass die Ober-
fläche des Rohgusses nicht besonders sauber sein muss-

te und dass man sich auch kleinere Fehler erlauben
konnte.

6.7.2. Bronzeperle (Nr. 2443)

Nr.2443 wurde in einer zweiteiligen Gussform ge-

gossen. Der Tonkern wurde von einem dicken, rund-
stabigen Stift gehalten, der zugleich die beiden seitli-
chen Öffnungen der Perle bildete. Der Einguss befand

sich über der rechten Öffnung. Das Stück ist gröss-

tenteils gut geraten, nur die rechte Seite der vorderen
Gussformhälfte scheint Probleme gemacht zu haben.
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Uberarbeitung oder später brach ein Stück aus. Vor der

Ueberarbeitung scheint der Tonkern entfernt worden
zu sein.

6. 1.3. Ringe (Nr. 2444.2445)

Nr. 2444 mit dreieckigem Querschnitt wurde in ei-
ner zweiteiljgen Gussform mit einer planen Hälfte ge-

gossen. Das Stück ist sehr grob mit der Feile überar-
beitet. Ebenfalls nur grob zugerichtet ist Nr. 2445. Die
Innenseite ist zwar bereits gefeilt, die Aussenseite zeigt
aber noch die umlaufende Gussnaht und den Ansatz
eines Gusskanals.

6.1.4. Situlen- und Gefässattaschen
(Nr.2446-245t)

5 Fragmente stammen von Situlenattaschen, die bei ih-
rer Herstellung zerbrochen sind. Sie wurden alle aus

Blechstreifen gearbeitet. Diese sind in derRegel l-1,2 cm
breit, bei Nr. 2450 lässt sich die ehemalige Länge
auf 16 cm enechnen. Die einzelnen Arbeitsschritte
lassen sich an den vorliegenden Stücken nachvollzie-
hen: Der Blechstreifen wurde zuerst aus einem grös-
seren Blech ausgeschrotet, was an Nr. 2446 md 2450
gut sichtbar ist. Darauf wurde der Bereich der späte-
ren Henkelöse eingerollt, bis sich die beiden Kanten
berührten (Nr.2446.2447). Dann begann man mit der
Ausformung der Öse $r. 2448). Die Attaschen wur-
den dabei zuerst parallel nebeneinandergelegt (Nr.
2450) und erst nachher auseinandergebogen (Nr.
2449). In den letzten, hier nicht belegten Arbeitsgän-
gen wurden die Nietlöcher eingeschlagen und bei ei-
nigen ein Dekor angebracht. Weshalb wurden die
Stücke weggelegt? Nr.2446 zeigt zahkeiche Risse im
Ösenteil und bei Nr. 2448 führte wohl eine Luftbla-
se zum Bruch. Bei Nr. 2450 ist die Attasche eingeris-
sen, wohl durch eine zu starke oder zu langandau-
ernde Bearbeitung. Dies bedeutete nicht unbedingt das

Ende der Attasche, da das Stück nach dem Abschro-
ten des fehlerhaften Teils noch voll funktionstüchtig
war. Nr. 245I wurde aus einem Bronzestab gearbeitet,
den man auf beiden Seiten für die Attaschen flach aus-
trieb. Im Depot sind bei den Attaschen beide Herstel-
lungsarten etwa gleich vertreten. Wohl entschied der
Giesser je nach dem zur Verfügung stehenden Materi-
al, wie er seine Attasche herstellen wollte. Die Über-
zahl an halbfertigen Attaschen aus Blechstreifen spie-
gelt möglicherweise deren kompliziertere und risiko-
reichere Herstellungsart. Wohl auch als Attasche war
der auf einer Seite ausgetriebene Rundstab Nr. 2451
vorgesehen. Die Massivität des Stabes und der Atta-
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sche lassen eine Interpretation als Becken- oder Rip-
penzistenattasche möglich erscheinen. Während der
Bearbeitung provozierten Blasen im Rundstab den
Bruch.

6.1.5. Becken (Nr. 2452.2453)

Nr. 2452 ist ein Randstück eines Beckens mit ver-
dicktem Rand und besitzt drei erhaltene Nietlöcher.
Die massiven Treibspuren und die langgezogenen
Nietlöcher zeigen die starke Ausdehnung des Stücks.
Danach wurde es mit rohen Meisselhieben vom übri-
gen Blech getrennt, einmal zusammengefaltet und
weggelegt. Nr. 2453 könnte als sekundär bearbeiteter
Gefässhenkel interpretiert werden.

6. 1.6. Stabe (Nn 2454-2472)

14 Stabe besitzen einen rechteckigen Querschnitt.
Nr. 2454 ist stark blasig, besonders an der vorderen
Schmalseite und den beiden Breitseiten. Auf der obe-
ren Breitseite ist eine durchgehende Linie von kleinen
Blasen sichtbar, etwas ähnliches zeigt sich stellenwei-
se auch auf der gegenüberliegenden Seite. Die Blasen
könnten die Trennlinie der Gussformhälften angeben.
Das Stück wurde teilweise überfeilt und die Kanten
gerundet. Ein Teil der vorderen Schmalseite ist aber
noch roh belassen und zeigt scharfe Grate. Die restli-
chen Stücke zeigen alle Treibspuren, anhand welcher
unterschiedlich geformte Treibwerkzeuge auszuma-
chen sind. Bei Nr. 2464 war es langoval und gross, bei
Nr. 2463 besass es gerade Kanten und bei Nr. 2461
war es rechteckig und klein. Die Treibspuren laufen
bei Nr. 2464Längs des relativ breiten Stabes. Bei al-
len übrigen laufen sie quer dazu. Die Nr. 2467 und
2458 wurden einseitig abgeschrotet, Nr. 2466 besitzt
ein zugespitztes, Nr. 2462 ein grob zugerichtetes, rund-
stabiges Ende. Der im Querschnitt quadratische Teil
zeigt auf zwei Kanten starke Treibspuren. Dieser Teil
wurde abgeschrotet und umgebogen. Die Nr. 2455 und
2457 wurden zu stark getrieben, so dass sie zerbra-
chen.

4 Stäbe besitzen einen runden Querschnir. Die Nr.
2468 und247l sind von den einzelnen Hammerschlä-
gen fazettiert. Die Nr. 2469 und 2472 wurden aus ei-
nem Blech zusammengestaucht. Dies ist bei Nr. 2469
besonders gut sichtbar: An einem Ende wurde das

Blech dabei wie bei den Situlenattaschen eingerollt,
am andern wurden die Schmalseiten verschlagen. Hier
wurde das Stück abgeschrotet.Nr.24T0 zerbrach wohl
beim Treiben.

6.t :7 . übiges (Nr. 2473-2471)

Von unbekannter Funktion ist Nr. 2476' Es handelt

sich um eine ausgetriebene' rechteckige Platte mit ge-

.una"t"n Ecken und den Ansatz eines rundstabigen

Fortsatzes. Nr. 2471 ist ein Fluss mit zahlreichen

Treibspuren. Det Zweck dieser Arbeit ist nicht klar'

beitete Teil des unteren Randes, der für eine nicht sau-

ber ausgegossene Gussform spricht. Das Stück besitzt

beidseitig querlaufende, eng gesetzte Treibspuren, wo-

bei diese auf der Innenseite deutlicher ausgeprägt sind.

Das Treibwerkzeug war hier sehr lang und schmal.

Masse lassen sich jedoch wegen der Einrollung des

Stücks nicht nehmen. Nach der Treibarbeit wurde so-

wohl der untere Rand mit kräftigen Schlägen gestaucht

als auch das vorliegende Stück vom übrigen Blech ab-

geschrotet. Danach wurde das Stück zusammengerollt,

wobei möglicherweise ein weiteres Blechstück einge-

faltet wurde.
Nr. 2481 besitzt zwei Abschrotkanten, eine leicht

gerundete (Durchmesser nicht bestimmbar) auf der

Vorderseite und eine leicht geschwungene auf der

Rückseite der gegenüberliegenden Kante. Die beiden

anderen Seiten sind abgebrochen. Das Stück zeigt

zwei, wahrscheinlich durch Gussfehler bedingte Del-

len und quer laufende Treibspuren, welche wohl vor

der Abtrennung angebracht wurden' Diese laufen auf

der Vorderseite in drei voneinander getrennten Reihen.

Auf der Rückseite sind ebenfalls drei, wiederum ver-

setzte Reihen von Treibspuren zu erkennen. Auf der

Vorderseite erlaubt eine isoliert stehende Schlagspur

die Rekonstruktion der Schlagfläche des Treibwerk-
zeugs: sie war etwa 1,9 cm lang, 0,6 cm breit und be-

sass stark gerundete Ecken.
Nr. 2480 besitzt entlang den Längsseiten ebenfalls

Abschrotspuren, wobei die untere leicht gerundet ist.

Die beiden Breitseiten sind abgebrochen. Auf der Vor-

derseite sind praktisch keine einzelnen Treibspuren

sichtbar, während auf der Rückseite vier Reihen von

locker hintereinander gesetzten Treibschlägen sichtbar

ist. Die Schlagfläche des Treibinstruments hatte eine

Länge von 1,5 cm und eine Breite von 0,4 cm und

war langoval. Zldem besass sie etwa in ihrer Mitte ei-

ne Fehlstelle, welche sich im Blech als kleine Erhe-

bung abzeichnet. Die Nr.2478-2481 wurden also mit
verschiedenen Treibwerkzevgen bearbeitet.

6.1.9. Bleche (Nr. 2482-2551)

Einige der in Gruppe 2 nähet beschriebenen Ble-

che mit ein- und zweiseitigen Abschrotspuren zeigen

Treibspuren, welche erst nach ihrem Abschroten an-

gebracht worden waren. Sie verteilen sich wie folgt:

6.1.8. Platten (Nr. 2478-2481)

Die Nr. 2418-248I stammen von Bronzeplatten mit

Treibspuren. Die aussagekräftigsten Spuren zeigt Nr'

2478. Sie sind in konzentrischen Kreisen angebracht

und erlauben deshalb eine ungefähre Bestimmung der

Grösse des ausgetriebenen Blechstücks. Sein Durch-

messer war sicher grösser als 41 cm, da auf der Seite

a der Ansatz eines weiteren Kreises mit Treibspuren

sichtbar ist. Seite a zeigt fünf solcher Treibkreise, die

durch etwa 1 cm breite, freie Bänder voneinander ge-

trennt sind. Die einzelnen Schläge wurden unter-

schiedlich dicht gesetzt. Der innerste und der dritte

Treibkreis zeigen eine doppelt geführte Schlagreihe,

der zweite und vierte nur eine einfache. Auf Seite b

sind ebenfalls fünf konzentrische Kreise mit Treib-

spuren erhalten. Diese liegen versetzt zu den Kreisen

der Seite a, d.h, in deren freien Bändern' Die einzel-

nen Treibkreise zeigen nur eine Schlagreihe mit sehr

dicht gesetzten, kaum mehr erkennbaren Schlägen. Vor

der Anbringung dieser Treibkreise wurden an der glei-

chen Stelle, und ebenfalls in konzentrischen Kreisen
laufend, radiale Treibschläge in Abständen von etwa

einem halben Zentimeler gesetzt. Die konzentrischen

Treibkreise dienten zur radialen Ausdehnung des Ble-

ches, während die radialen Treibspuren die Ausdeh-

nung senkrechL zu den Radien bewirkte' Diese Spuren

weisen darauf hin, dass man beabsichtigte, eine gros-

se Blechscheibe - möglicherweise als Zwischenstufe

zu einen Becken - zu treiben. Auf Seite b sind vier
Brüche sichtbar. Ob diese zur Aufgabe des Bleches

führten oder ob sie von der nachträglichen Zerteilung
des grossen Bleches stammen, kann nicht gesagt wer-
den. Der Abdruck des Treibhammers oder Treibmeis-
sels ist im vierten Treibkreis auf Seite a vollständig er-

halten. Die Schlagfläche mass 1,8 cm in der Länge

und 0,5 cm in der Breite und war rechteckig mit stark

gerundeten Kanten. Seite a lässt zudem anhand der

Überschneidung der einzelnen Schläge den Schluss

zu, dass die Treibrichtung von rechts nach links lief
bzw. das Stück beim Treiben im Uhrzeigersinn gedreht

wurde.
Dass die Ausgangsform von Nr. 2479 gegossen

wurde, zeigen drei Kaltschweisse (teilweise durch das

darüberliegende Ende verdeckt) und der nicht überar-
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Uberarbeitung oder später brach ein Stück aus. Vor der

Ueberarbeitung scheint der Tonkern entfernt worden
zu sein.

6. 1.3. Ringe (Nr. 2444.2445)

Nr. 2444 mit dreieckigem Querschnitt wurde in ei-
ner zweiteiljgen Gussform mit einer planen Hälfte ge-

gossen. Das Stück ist sehr grob mit der Feile überar-
beitet. Ebenfalls nur grob zugerichtet ist Nr. 2445. Die
Innenseite ist zwar bereits gefeilt, die Aussenseite zeigt
aber noch die umlaufende Gussnaht und den Ansatz
eines Gusskanals.

6.1.4. Situlen- und Gefässattaschen
(Nr.2446-245t)

5 Fragmente stammen von Situlenattaschen, die bei ih-
rer Herstellung zerbrochen sind. Sie wurden alle aus

Blechstreifen gearbeitet. Diese sind in derRegel l-1,2 cm
breit, bei Nr. 2450 lässt sich die ehemalige Länge
auf 16 cm enechnen. Die einzelnen Arbeitsschritte
lassen sich an den vorliegenden Stücken nachvollzie-
hen: Der Blechstreifen wurde zuerst aus einem grös-
seren Blech ausgeschrotet, was an Nr. 2446 md 2450
gut sichtbar ist. Darauf wurde der Bereich der späte-
ren Henkelöse eingerollt, bis sich die beiden Kanten
berührten (Nr.2446.2447). Dann begann man mit der
Ausformung der Öse $r. 2448). Die Attaschen wur-
den dabei zuerst parallel nebeneinandergelegt (Nr.
2450) und erst nachher auseinandergebogen (Nr.
2449). In den letzten, hier nicht belegten Arbeitsgän-
gen wurden die Nietlöcher eingeschlagen und bei ei-
nigen ein Dekor angebracht. Weshalb wurden die
Stücke weggelegt? Nr.2446 zeigt zahkeiche Risse im
Ösenteil und bei Nr. 2448 führte wohl eine Luftbla-
se zum Bruch. Bei Nr. 2450 ist die Attasche eingeris-
sen, wohl durch eine zu starke oder zu langandau-
ernde Bearbeitung. Dies bedeutete nicht unbedingt das

Ende der Attasche, da das Stück nach dem Abschro-
ten des fehlerhaften Teils noch voll funktionstüchtig
war. Nr. 245I wurde aus einem Bronzestab gearbeitet,
den man auf beiden Seiten für die Attaschen flach aus-
trieb. Im Depot sind bei den Attaschen beide Herstel-
lungsarten etwa gleich vertreten. Wohl entschied der
Giesser je nach dem zur Verfügung stehenden Materi-
al, wie er seine Attasche herstellen wollte. Die Über-
zahl an halbfertigen Attaschen aus Blechstreifen spie-
gelt möglicherweise deren kompliziertere und risiko-
reichere Herstellungsart. Wohl auch als Attasche war
der auf einer Seite ausgetriebene Rundstab Nr. 2451
vorgesehen. Die Massivität des Stabes und der Atta-
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sche lassen eine Interpretation als Becken- oder Rip-
penzistenattasche möglich erscheinen. Während der
Bearbeitung provozierten Blasen im Rundstab den
Bruch.

6.1.5. Becken (Nr. 2452.2453)

Nr. 2452 ist ein Randstück eines Beckens mit ver-
dicktem Rand und besitzt drei erhaltene Nietlöcher.
Die massiven Treibspuren und die langgezogenen
Nietlöcher zeigen die starke Ausdehnung des Stücks.
Danach wurde es mit rohen Meisselhieben vom übri-
gen Blech getrennt, einmal zusammengefaltet und
weggelegt. Nr. 2453 könnte als sekundär bearbeiteter
Gefässhenkel interpretiert werden.

6. 1.6. Stabe (Nn 2454-2472)

14 Stabe besitzen einen rechteckigen Querschnitt.
Nr. 2454 ist stark blasig, besonders an der vorderen
Schmalseite und den beiden Breitseiten. Auf der obe-
ren Breitseite ist eine durchgehende Linie von kleinen
Blasen sichtbar, etwas ähnliches zeigt sich stellenwei-
se auch auf der gegenüberliegenden Seite. Die Blasen
könnten die Trennlinie der Gussformhälften angeben.
Das Stück wurde teilweise überfeilt und die Kanten
gerundet. Ein Teil der vorderen Schmalseite ist aber
noch roh belassen und zeigt scharfe Grate. Die restli-
chen Stücke zeigen alle Treibspuren, anhand welcher
unterschiedlich geformte Treibwerkzeuge auszuma-
chen sind. Bei Nr. 2464 war es langoval und gross, bei
Nr. 2463 besass es gerade Kanten und bei Nr. 2461
war es rechteckig und klein. Die Treibspuren laufen
bei Nr. 2464Längs des relativ breiten Stabes. Bei al-
len übrigen laufen sie quer dazu. Die Nr. 2467 und
2458 wurden einseitig abgeschrotet, Nr. 2466 besitzt
ein zugespitztes, Nr. 2462 ein grob zugerichtetes, rund-
stabiges Ende. Der im Querschnitt quadratische Teil
zeigt auf zwei Kanten starke Treibspuren. Dieser Teil
wurde abgeschrotet und umgebogen. Die Nr. 2455 und
2457 wurden zu stark getrieben, so dass sie zerbra-
chen.

4 Stäbe besitzen einen runden Querschnir. Die Nr.
2468 und247l sind von den einzelnen Hammerschlä-
gen fazettiert. Die Nr. 2469 und 2472 wurden aus ei-
nem Blech zusammengestaucht. Dies ist bei Nr. 2469
besonders gut sichtbar: An einem Ende wurde das

Blech dabei wie bei den Situlenattaschen eingerollt,
am andern wurden die Schmalseiten verschlagen. Hier
wurde das Stück abgeschrotet.Nr.24T0 zerbrach wohl
beim Treiben.

6.t :7 . übiges (Nr. 2473-2471)

Von unbekannter Funktion ist Nr. 2476' Es handelt

sich um eine ausgetriebene' rechteckige Platte mit ge-

.una"t"n Ecken und den Ansatz eines rundstabigen

Fortsatzes. Nr. 2471 ist ein Fluss mit zahlreichen

Treibspuren. Det Zweck dieser Arbeit ist nicht klar'

beitete Teil des unteren Randes, der für eine nicht sau-

ber ausgegossene Gussform spricht. Das Stück besitzt

beidseitig querlaufende, eng gesetzte Treibspuren, wo-

bei diese auf der Innenseite deutlicher ausgeprägt sind.

Das Treibwerkzeug war hier sehr lang und schmal.

Masse lassen sich jedoch wegen der Einrollung des

Stücks nicht nehmen. Nach der Treibarbeit wurde so-

wohl der untere Rand mit kräftigen Schlägen gestaucht

als auch das vorliegende Stück vom übrigen Blech ab-

geschrotet. Danach wurde das Stück zusammengerollt,

wobei möglicherweise ein weiteres Blechstück einge-

faltet wurde.
Nr. 2481 besitzt zwei Abschrotkanten, eine leicht

gerundete (Durchmesser nicht bestimmbar) auf der

Vorderseite und eine leicht geschwungene auf der

Rückseite der gegenüberliegenden Kante. Die beiden

anderen Seiten sind abgebrochen. Das Stück zeigt

zwei, wahrscheinlich durch Gussfehler bedingte Del-

len und quer laufende Treibspuren, welche wohl vor

der Abtrennung angebracht wurden' Diese laufen auf

der Vorderseite in drei voneinander getrennten Reihen.

Auf der Rückseite sind ebenfalls drei, wiederum ver-

setzte Reihen von Treibspuren zu erkennen. Auf der

Vorderseite erlaubt eine isoliert stehende Schlagspur

die Rekonstruktion der Schlagfläche des Treibwerk-
zeugs: sie war etwa 1,9 cm lang, 0,6 cm breit und be-

sass stark gerundete Ecken.
Nr. 2480 besitzt entlang den Längsseiten ebenfalls

Abschrotspuren, wobei die untere leicht gerundet ist.

Die beiden Breitseiten sind abgebrochen. Auf der Vor-

derseite sind praktisch keine einzelnen Treibspuren

sichtbar, während auf der Rückseite vier Reihen von

locker hintereinander gesetzten Treibschlägen sichtbar

ist. Die Schlagfläche des Treibinstruments hatte eine

Länge von 1,5 cm und eine Breite von 0,4 cm und

war langoval. Zldem besass sie etwa in ihrer Mitte ei-

ne Fehlstelle, welche sich im Blech als kleine Erhe-

bung abzeichnet. Die Nr.2478-2481 wurden also mit
verschiedenen Treibwerkzevgen bearbeitet.

6.1.9. Bleche (Nr. 2482-2551)

Einige der in Gruppe 2 nähet beschriebenen Ble-

che mit ein- und zweiseitigen Abschrotspuren zeigen

Treibspuren, welche erst nach ihrem Abschroten an-

gebracht worden waren. Sie verteilen sich wie folgt:

6.1.8. Platten (Nr. 2478-2481)

Die Nr. 2418-248I stammen von Bronzeplatten mit

Treibspuren. Die aussagekräftigsten Spuren zeigt Nr'

2478. Sie sind in konzentrischen Kreisen angebracht

und erlauben deshalb eine ungefähre Bestimmung der

Grösse des ausgetriebenen Blechstücks. Sein Durch-

messer war sicher grösser als 41 cm, da auf der Seite

a der Ansatz eines weiteren Kreises mit Treibspuren

sichtbar ist. Seite a zeigt fünf solcher Treibkreise, die

durch etwa 1 cm breite, freie Bänder voneinander ge-

trennt sind. Die einzelnen Schläge wurden unter-

schiedlich dicht gesetzt. Der innerste und der dritte

Treibkreis zeigen eine doppelt geführte Schlagreihe,

der zweite und vierte nur eine einfache. Auf Seite b

sind ebenfalls fünf konzentrische Kreise mit Treib-

spuren erhalten. Diese liegen versetzt zu den Kreisen

der Seite a, d.h, in deren freien Bändern' Die einzel-

nen Treibkreise zeigen nur eine Schlagreihe mit sehr

dicht gesetzten, kaum mehr erkennbaren Schlägen. Vor

der Anbringung dieser Treibkreise wurden an der glei-

chen Stelle, und ebenfalls in konzentrischen Kreisen
laufend, radiale Treibschläge in Abständen von etwa

einem halben Zentimeler gesetzt. Die konzentrischen

Treibkreise dienten zur radialen Ausdehnung des Ble-

ches, während die radialen Treibspuren die Ausdeh-

nung senkrechL zu den Radien bewirkte' Diese Spuren

weisen darauf hin, dass man beabsichtigte, eine gros-

se Blechscheibe - möglicherweise als Zwischenstufe

zu einen Becken - zu treiben. Auf Seite b sind vier
Brüche sichtbar. Ob diese zur Aufgabe des Bleches

führten oder ob sie von der nachträglichen Zerteilung
des grossen Bleches stammen, kann nicht gesagt wer-
den. Der Abdruck des Treibhammers oder Treibmeis-
sels ist im vierten Treibkreis auf Seite a vollständig er-

halten. Die Schlagfläche mass 1,8 cm in der Länge

und 0,5 cm in der Breite und war rechteckig mit stark

gerundeten Kanten. Seite a lässt zudem anhand der

Überschneidung der einzelnen Schläge den Schluss

zu, dass die Treibrichtung von rechts nach links lief
bzw. das Stück beim Treiben im Uhrzeigersinn gedreht

wurde.
Dass die Ausgangsform von Nr. 2479 gegossen

wurde, zeigen drei Kaltschweisse (teilweise durch das

darüberliegende Ende verdeckt) und der nicht überar-
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Die Bearbeitung kann nur ein oder wenige Schlä-
ge betragen (Nl2492.2503). Diese könnten unter Um-
ständen noch mit dem Abschrotvorgang in Verbindung
gebracht werden, bei dem man die Abfallstücke mit
dem Hammer wegschlug. Es könnte sich aber auch um
Schläge handeln, um das Blech zu prüfen. Andere
Stücke zeigen hingegen eine flächige Bearbeitung (Nr.
25 45.25 46.2507 .252}lAbb. 221.25 50). Da die B leche
immer schmaler als das Treibwerkzeug waren, sind
dessen MaSse nicht anzugeben. Auf der Rückseite von
Nr. 2545 sind plastische Abdrücke zu sehen, die auf
Fehlstellen im Amboss zurückzuführen sind.

6.1.10. Flicke, Niete und Unterlagsscheiben
(Nr. 2558-2570)

Nr. 2558 ist ein kleines Flickblech, das noch keine
Nietlöcher besitzt. Seine oval-unregelmässige Form
findet einen guten Vergleich in Nr. 1507. Nr. 2559 ist
das Halbfabrikat eines Hohlniets. Ein Blechfragment
wat zu einer Tüte geformt, dann aber nicht vernietet
worden654. Daran lassen sich drei weitere Stücke an-
schliessen. Nach den Untersuchungen Weidmanns am
Material der <Tessiner Gräberfelder> im Schweiz.
Landesmuseum scheinen Hohlniete im Tessin ab der
Phase Tessin B verbreitet zu sein, um dann in den Pha-
sen Tessin C und D sehr beliebt zu werden. Der Ver-
gleich mit Blecharbeiten nördlich der Alpen lässt eine
gewisse Verzögerung in der Verwendung der Hohl-
niettechnik vermuten65s. Dies bestätigen die vorliegen-
den Hohlniethalbfabrikate sowie die bei rechteckigen
Flickblechen auftretenden Hohlniete (Nr. 1486. 1488).
Die Nr. 2563-2570 sind bereits gelochte, aber noch
nicht vernietete Unterlagsscheiben. Diese wurden aus
Blechen, wohl in Zweitverwendung, ausgeschrotet
(Nr. 2563). Um beim Vernieten von Blechen immer
genügend Unterlagsscheiben zur Hand zu haben, wur-
den teilweise ganze Serien in Blockform hergestellt
(Nr. 2568). Die einzelnen Plättchen waren mit dem
Meissel bereits vorgezeichnet und die Nietlöcher
schon eingeschlagen. Die Unterlagsscheiben wurden
erst kurz vor dem Gebrauch abgebrochen. So gingen
sie auch weniger leicht verloren.

6.2. Gruppe 2 (Nr. 2571-3152)

Zu dieser Gruppe gehören Bleche mit ausgeschro-
teten oder ausgestanzten Blechscheiben sowie Bleche
mit ein- und zweiseitigen Abschrotspuren.

654 Weidmann 1991,232f .;237f .; Abb.243-246.
655 Zwei <Tüten>> von der Heuneburg (Drescher 1984, 131.133 Abb.

18,1.2) liessen sich möglicherweise auch als Hohlniethalbfabrikate

Abb. 22. Blech mit einseitigen Abschrotspuren und Treibspuren
(Nr. 2520). Länge des Bildausschnitts 32 mm.
Fig. 22. Lamina con tracce di sbozzatura unilaterali e lavorazione
a sbalzo (n.2520). Lunghezza del particolare mm 32.

6.2.1. Blech mir Ausschnit (Nr. 2571)

Aus Nr. 2571wwde eine Blechscheibe von 16 cm
Durchmesser ausgeschrotet. Die übrigen Kanten zei-
gen mehr oder weniger gerade laufende Abschrotspu-
ren. Diese Blechscheibe könnte als Situlenboden ge-
dient haben, die normalerweise einen Bodendurch-
messer von 10-12 cm aufweisen. Auf ähnliche Mas-
se kommt man auch bei Nr. 257I, wenn man die leich-
te Bauchung sowie den umgefalteten Rand eines Situ-
lenbodens einberechnet.

6.2.2. Bleche mit ausgestanzten und ausgeschroteten
Löchern (Nn 257 2-2634)

Aus 58 Blechfragmenten wurden Blechscheiben
ausgestanzt (Abb. 23), 4 zeigen Abschrotspuren (Abb.
24). Es lassen sich verschiedene Durchmesser aus-
scheiden:
Durchmesser 0,7 cm 11

Durchmesser 1,6 cm 12
Durchmesser 1,8 cm 23
Durchmesser grösser 8
unbestimmbar 8

Die vier ausgeschroteten Löcher besitzen alle einen
Durchmesser über 1,8 cm.

Nr. 2597 zeigt, dass man diese Blechscheiben aus
alten Blechen gewann. Beim aufgenieteten Stück an
Nr. 2597 handelt es sich wohl um einen Flick. Aus den
Blechen wurden möglichst viele Scheiben gewonnen,
wie ihre dichte Reihung zeigt. Bewusst ausgelassen
wurden dabei Fehlstellen und Risse. Die kleinen Schei-
ben mit 0,7 cm Durchmesser wurden als Rosetten bei

ansprechen, doch fehlt auf der Heuneburg der Nachweis der Ver-
wendung von Hohlnieten.

Abb. 23. Blech mit ausgestanzten Löchern (Nr. 2619). Länge des

Bildausschnitts 26 mm.

Fig.23. Lamina confori punlonati (n.2619). Lunghezza del par-

ücolare mm 26.

Dragofibeln eingesetzt. Neben Rohgüssen und nicht

fertig bearbeiteten Stücken ist dies der dritte Hinweis

auf eine Produktion von Dragofibeln im Depot. Die
grösseren Scheiben wurden wahrscheinlich in die Fi-
belnadeln eingehängt. Teilweise wurden die Bleche

nach dem Ausstanzen zusammengefaltet, um platz-

sparender und gefahrloser gelagert und wiedereinge-

schmolzen werden zu können.

6.2.3. Bleche mit Abschrotspuren (Nn 2635-37 52)

6.2.3.I. Allgemeines

Einen Grossteil des Depots machen mit 1118

Stücken die Bleche mit ein- oder zweiseitigen Ab-
schrotspuren aus. Unterteilungskriterien sind die An-
zahl der Abschrotkanten, die Form, der Zustand und
die Länge der Stücke. Eine Aufteilung nach der Dicke
der Objekte ist nicht sinnvoll, da diese innerhalb der
einzelnen Bleche variieren kann:
Bleche mit einseitigen

Abschrotspuren 1021

mit Rohgussende 8

rechteckig 272
gerade 197

gebogen 72
Päckchen (1 Komponente) 3

unregelmässig 524
Ecke 2

gerade 400
gebogen 97

zusammengefaltet 4

Päckchen (1 Komponente) 16

Päckchen (2 Komponenten) 5

Abb. 24. Blech mit ausgeschrotetem Loch (Nr. 2631). Länge des

Bildausschnitts 33 mm.
Fig. 24. Inmina conforo sbozzato (n. 2631) Lunghezza del par-
ticolare mm 33.

mit rundem Ausschnitt
(Kreisaussenseite) 90
Ecke 24
Kanten parallel 17

unregelmässig 46
Päckchen (1 Komponente) 3

mit rundem Ausschnitt
(Kreisinnenseite) 5

längsgebogen 106

ganz 28

gebrochen 78

besonders ausgeschnitten 16

Bleche mit zweiseitigen
Abschrotspuren 97
rechteckig 25

gerade 22

gebogen 3

unregelmässig 56

gerade 43

gebogen 12

Päckchen (2 Komponenten) 1

mit rundem Ausschnitt
(Kreisaussenseite) 12

Ecke 2

Kanten parallel 5

unregelmässig 3

Päckchen (1 Komponente) 1

Päckchen (2 Komponenten) 1

mit rundem Ausschnitt
(Kreisinnenseite) 1

besonders ausgeschnitten 3

Die Abschrotkante dieser Obiekte ist bei dickeren

Blechen oft sehr sauber gearbeitet, so dass die einzel-
nen Meisselhiebe nicht mehr sichtbar sind6s6. Bei an-

deren, wie den Nr. 2851 oder 3252 (Abb. 25), sind die

656 Zrm Spurenbild: S. Gustavs, Werkabfälle eines germanischen Fein-
schmiedes von Klein Köris, Kr. Königs Wusterhausen' Veröff. Mus.
Ur- u. Frühgesch. Potsdam 23,1989, 14'7-180.

153r52

lL-



Die Bearbeitung kann nur ein oder wenige Schlä-
ge betragen (Nl2492.2503). Diese könnten unter Um-
ständen noch mit dem Abschrotvorgang in Verbindung
gebracht werden, bei dem man die Abfallstücke mit
dem Hammer wegschlug. Es könnte sich aber auch um
Schläge handeln, um das Blech zu prüfen. Andere
Stücke zeigen hingegen eine flächige Bearbeitung (Nr.
25 45.25 46.2507 .252}lAbb. 221.25 50). Da die B leche
immer schmaler als das Treibwerkzeug waren, sind
dessen MaSse nicht anzugeben. Auf der Rückseite von
Nr. 2545 sind plastische Abdrücke zu sehen, die auf
Fehlstellen im Amboss zurückzuführen sind.

6.1.10. Flicke, Niete und Unterlagsscheiben
(Nr. 2558-2570)

Nr. 2558 ist ein kleines Flickblech, das noch keine
Nietlöcher besitzt. Seine oval-unregelmässige Form
findet einen guten Vergleich in Nr. 1507. Nr. 2559 ist
das Halbfabrikat eines Hohlniets. Ein Blechfragment
wat zu einer Tüte geformt, dann aber nicht vernietet
worden654. Daran lassen sich drei weitere Stücke an-
schliessen. Nach den Untersuchungen Weidmanns am
Material der <Tessiner Gräberfelder> im Schweiz.
Landesmuseum scheinen Hohlniete im Tessin ab der
Phase Tessin B verbreitet zu sein, um dann in den Pha-
sen Tessin C und D sehr beliebt zu werden. Der Ver-
gleich mit Blecharbeiten nördlich der Alpen lässt eine
gewisse Verzögerung in der Verwendung der Hohl-
niettechnik vermuten65s. Dies bestätigen die vorliegen-
den Hohlniethalbfabrikate sowie die bei rechteckigen
Flickblechen auftretenden Hohlniete (Nr. 1486. 1488).
Die Nr. 2563-2570 sind bereits gelochte, aber noch
nicht vernietete Unterlagsscheiben. Diese wurden aus
Blechen, wohl in Zweitverwendung, ausgeschrotet
(Nr. 2563). Um beim Vernieten von Blechen immer
genügend Unterlagsscheiben zur Hand zu haben, wur-
den teilweise ganze Serien in Blockform hergestellt
(Nr. 2568). Die einzelnen Plättchen waren mit dem
Meissel bereits vorgezeichnet und die Nietlöcher
schon eingeschlagen. Die Unterlagsscheiben wurden
erst kurz vor dem Gebrauch abgebrochen. So gingen
sie auch weniger leicht verloren.

6.2. Gruppe 2 (Nr. 2571-3152)

Zu dieser Gruppe gehören Bleche mit ausgeschro-
teten oder ausgestanzten Blechscheiben sowie Bleche
mit ein- und zweiseitigen Abschrotspuren.

654 Weidmann 1991,232f .;237f .; Abb.243-246.
655 Zwei <Tüten>> von der Heuneburg (Drescher 1984, 131.133 Abb.

18,1.2) liessen sich möglicherweise auch als Hohlniethalbfabrikate

Abb. 22. Blech mit einseitigen Abschrotspuren und Treibspuren
(Nr. 2520). Länge des Bildausschnitts 32 mm.
Fig. 22. Lamina con tracce di sbozzatura unilaterali e lavorazione
a sbalzo (n.2520). Lunghezza del particolare mm 32.

6.2.1. Blech mir Ausschnit (Nr. 2571)

Aus Nr. 2571wwde eine Blechscheibe von 16 cm
Durchmesser ausgeschrotet. Die übrigen Kanten zei-
gen mehr oder weniger gerade laufende Abschrotspu-
ren. Diese Blechscheibe könnte als Situlenboden ge-
dient haben, die normalerweise einen Bodendurch-
messer von 10-12 cm aufweisen. Auf ähnliche Mas-
se kommt man auch bei Nr. 257I, wenn man die leich-
te Bauchung sowie den umgefalteten Rand eines Situ-
lenbodens einberechnet.

6.2.2. Bleche mit ausgestanzten und ausgeschroteten
Löchern (Nn 257 2-2634)

Aus 58 Blechfragmenten wurden Blechscheiben
ausgestanzt (Abb. 23), 4 zeigen Abschrotspuren (Abb.
24). Es lassen sich verschiedene Durchmesser aus-
scheiden:
Durchmesser 0,7 cm 11

Durchmesser 1,6 cm 12
Durchmesser 1,8 cm 23
Durchmesser grösser 8
unbestimmbar 8

Die vier ausgeschroteten Löcher besitzen alle einen
Durchmesser über 1,8 cm.

Nr. 2597 zeigt, dass man diese Blechscheiben aus
alten Blechen gewann. Beim aufgenieteten Stück an
Nr. 2597 handelt es sich wohl um einen Flick. Aus den
Blechen wurden möglichst viele Scheiben gewonnen,
wie ihre dichte Reihung zeigt. Bewusst ausgelassen
wurden dabei Fehlstellen und Risse. Die kleinen Schei-
ben mit 0,7 cm Durchmesser wurden als Rosetten bei

ansprechen, doch fehlt auf der Heuneburg der Nachweis der Ver-
wendung von Hohlnieten.

Abb. 23. Blech mit ausgestanzten Löchern (Nr. 2619). Länge des

Bildausschnitts 26 mm.

Fig.23. Lamina confori punlonati (n.2619). Lunghezza del par-

ücolare mm 26.

Dragofibeln eingesetzt. Neben Rohgüssen und nicht

fertig bearbeiteten Stücken ist dies der dritte Hinweis

auf eine Produktion von Dragofibeln im Depot. Die
grösseren Scheiben wurden wahrscheinlich in die Fi-
belnadeln eingehängt. Teilweise wurden die Bleche

nach dem Ausstanzen zusammengefaltet, um platz-

sparender und gefahrloser gelagert und wiedereinge-

schmolzen werden zu können.

6.2.3. Bleche mit Abschrotspuren (Nn 2635-37 52)

6.2.3.I. Allgemeines

Einen Grossteil des Depots machen mit 1118

Stücken die Bleche mit ein- oder zweiseitigen Ab-
schrotspuren aus. Unterteilungskriterien sind die An-
zahl der Abschrotkanten, die Form, der Zustand und
die Länge der Stücke. Eine Aufteilung nach der Dicke
der Objekte ist nicht sinnvoll, da diese innerhalb der
einzelnen Bleche variieren kann:
Bleche mit einseitigen

Abschrotspuren 1021

mit Rohgussende 8

rechteckig 272
gerade 197

gebogen 72
Päckchen (1 Komponente) 3

unregelmässig 524
Ecke 2

gerade 400
gebogen 97

zusammengefaltet 4

Päckchen (1 Komponente) 16

Päckchen (2 Komponenten) 5

Abb. 24. Blech mit ausgeschrotetem Loch (Nr. 2631). Länge des

Bildausschnitts 33 mm.
Fig. 24. Inmina conforo sbozzato (n. 2631) Lunghezza del par-
ticolare mm 33.

mit rundem Ausschnitt
(Kreisaussenseite) 90
Ecke 24
Kanten parallel 17

unregelmässig 46
Päckchen (1 Komponente) 3

mit rundem Ausschnitt
(Kreisinnenseite) 5

längsgebogen 106

ganz 28

gebrochen 78

besonders ausgeschnitten 16

Bleche mit zweiseitigen
Abschrotspuren 97
rechteckig 25

gerade 22

gebogen 3

unregelmässig 56

gerade 43

gebogen 12

Päckchen (2 Komponenten) 1

mit rundem Ausschnitt
(Kreisaussenseite) 12

Ecke 2

Kanten parallel 5

unregelmässig 3

Päckchen (1 Komponente) 1

Päckchen (2 Komponenten) 1

mit rundem Ausschnitt
(Kreisinnenseite) 1

besonders ausgeschnitten 3

Die Abschrotkante dieser Obiekte ist bei dickeren

Blechen oft sehr sauber gearbeitet, so dass die einzel-
nen Meisselhiebe nicht mehr sichtbar sind6s6. Bei an-

deren, wie den Nr. 2851 oder 3252 (Abb. 25), sind die

656 Zrm Spurenbild: S. Gustavs, Werkabfälle eines germanischen Fein-
schmiedes von Klein Köris, Kr. Königs Wusterhausen' Veröff. Mus.
Ur- u. Frühgesch. Potsdam 23,1989, 14'7-180.
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Abb.25, Blech mit einseitigen Abschrotspuren (Nr. 3265). Länge
des Bildausschnitts 23 mm.
Fig. 25. Lamina con tracce di sbozzatura unilaterali (tt. 3265).
Lunghezza del particolare mm 23.

einzelnen Hiebe klar erkennbar. Dies ist hauptsächlich
bei dünneren Blechen zu beobachten, wo ein einziger
Schlag zumZertrennen reichte. Selten sind kreuzende
oder zus ammenlaufende S chrotspure n (N r. 2923, 2927
oder 3043). Die Schrotspuren reichen normalerweise
nur etwa bis in die Mitte des Bleches. Dies genügte,
um das Blech abbrechen zu können. Diese Stücke
stammen einerseits vom Treibprozess der Bleche, bei
dem gerissene (Nr. 2651) oder störende Stellen (Nr.
2636 oder 2637) abgeschrotet wurden, andrerseits
auch vom Zurichten von Blechen auf eine bestimmte
Form, sei es als Rohform für die weitere Bearbeitung
(Nr. 3529) oder sei es als fertiges Einzelteil für ein Ge-
fäss. Dies ist gut an den Eckstücken (Nr. 3440.3441)
oder an den längsgebogenen Blechen (Nr. 3335 oder
3548) sichtbar. Bei Blechen unter einer bestimmten
Dicke wurden wohl zur besseren Handhabung (Verlet-
zungsgefahr an scharfen Kanten) oder möglicherwei-
se auch zur Lagerung (einheitliche Form) die Ränder
umgebogen. Ausgeschrotet wurden einerseits runde
Formen, andererseits auch solche mit geraden Kanten.
Eckstücke zeigen rechteckige (Nr. 3649) oder stump-
fe Winkel (Nr. 3650.3651). Nicht ganzklar ist, wes-
halb die P-fdrmigen Blechreste entstanden (Nr.
3640.3642). Die Länge dieser Stücke schwankt stark;
Stücke über 10 cm wurden oft gefaltet. Die 400 unre-
gelmässigen und geraden Bleche mit einseitigen Ab-
schrotspuren ergeben eine gute Stichprobe. Ihre Län-
gen schwanken zwischen 0,9 und I2,9 cm. Fast 807o
liegen zwischen 2,5 und 6 cm, mehr als 90Vo zutischen
2 und 6,5 cm, wobei eine eigentliche Konzentration
innerhalb dieser Werte sich nicht feststellen lässt. Ob
solche Stücke beim Zurichten der Bleche entstanden
oder ob nachträglich grössere Stücke zerkleinert wur-
den, lässt sich nicht feststellen. Stücke dieser Grösse
eignen sich jedenfalls bestens zum Füllen eines klei-

657 Die Bleche mit Co>Ni finden Vergleiche
neburg: Drescher 1995,328 Tab. 18, Nr.

t54

im Blechn.raterial der Heu-

nen Gusstiegels. Die 108 Bleche mit rundem Aus-
schnitt wurden darauf geprüft, ob sich darunter anpas-
sende Stücke befinden. Dies ist nicht der Fall. Ahn-
liches lässt sich auch für die übrigen Bleche vermuten.

Wie bei den <Päckchen>> der Bleche (Kap. 4.3.26.)
lassen sich verschiedenste Faltpraktiken ausmachen.
Auch hier sind wieder diejenigen aus einem Stück und
solche mit mehreren Komponenten zu trennen. Bei den
<<Päckchen>> aus einem Stück sind einzelne Bleche ver-
dreht und aufgerollt (Nr. 2844.29 13 .3 418.3 422.3 429).
Andere wurden um einen rechteckigen Gegenstand
aufgewickel t (N r. 29 12.3 39 4.3 420.3 425 ). Weitere wur-
den mehrmals in der Hälfte zusammengelegt (Nr.
3526.3528.3747). Bei anderen faltete man die Seiten
ein (Nr. 3593) und faltete das Blech nochmals (Nr.
342I). Weitere wurden von einer Seite her aufgefaltet
(Nr. 3423). Bei unregelmässig ausgeschnittenen Ble-
chen wurden die vorstehenden Teile umgefaltet (Nr.
3424.3426.3654.3736). Die zweiteiligen <Päckchen>
sind ebenfalls sehr unterschiedlich: Neben einfach ein-
gefalteten Blechen (Nr. 3436) gibt es Bleche mit quer
dazu laufenden Blechstücken (Nr. 3434.3528). Nr.
3435 ist ein beidseitig eingefaltetes Blech, das durch
eine quer laufende <<Klammer> gehalten wird. Bei Nr.
3438 sind in der Mitte gefaltete Streifen so um einen
V-förmig gefalteten Streifen gelegt, dass eine Art tex-
tiles Muster entstand. Bei Nr. 3748 wurde ein dickes
Blechfragment in ein dreieckiges Blechstück eingefal-
tet.

6.2.3.2. Das Metall

Das Metall der abgeschroteten Bleche zeigt wie die
meisten Rohgüsse und nicht fertig bearbeiteten Objekte
geringe Zinnwerte von ca. 34Vo (s. Annex I, Kap. 7;
9). Durch einen markanten Kobalt-Gehalt unterscheidet
es sich aber deutlich von der Bronze der übrigen
Rohgüsse (Fibeln und Schmuck)osr. O'"r könnte auf
zwei verschiedene, auf Blech- bzw. Schmuckherstellung
spezialisierte Werkstätten zurückgeführt werden, die
sich ihr Metall von unterschiedlichen Quellen besorgt
hätten. Die Tatsache, dass von den zwei möglichen
Werkstätten verhältnismässig viel Material im Depot
liegt, wäre mit ihrer Lage in derselben Siedlung zu
erklären. Es könnte sich aber auch nur um eine
Werkstatt handeln. Die Unterschiede in der Versorgung
mit Ausgangsmaterial wären dann beispielsweise
mit der guten Materialkenntnis des Giessers, der
optimalen verkehrstechnischen Lage Arbedos sowie den
engen Beziehungen zur Padana zu begründen. Eine
Entscheidung ist anhand des Materials nicht möglich.

7 . Barren (Nr. 3753-3866)

7.1. Einleitung

Das Depot von Arbedo enthält 114 Barenfrag-

mente von II,167 kg Gewicht' Erstes Ordnungskrite-

rium ist die Form: in zweiteiliger Form gegossene Bar-

ren, plankonvexe Barren, andere Barrenformen sowie

nicht zuweisbare Stücke' Zweites Kriterium sind die

Metallanalysen (s. Annex 1, Kap. 5). Die analysierten

Exemplare werden nach Metallgruppen geordnet. Die

nicht analysierten werden zuerst in solche mit bzw. oh-

ne Gusskante (Rand) unterteilt und innerhalb dieser

Gruppen nach Gewicht sortiert.

Die Bezeichnung von Banen ist bis heute nicht ge-

regelt. Dies wäre eine Aufgabe für Metallurgen in Zu-

sammenarbeit mit Archäologen und erforderte zahkei-

che metallurgische Untersuchungen' Hier wurde eine

verhältnismässig ausführliche Beschreibung gewählt,

ohne sich aber in möglicherweise unbedeutenden De-

tails zu verlieren. Im Katalog werden folgende Merk-
male genauer beschrieben:
1 . Die An- bzw. Abwesenheit det Gusskante. Eine ty-

pologische Untergliederung der Gusskanten bei den

plankonvexen Barren lässt sich am Material von

Arbedo nicht durchführen (s. Kap. 7.3)

2. Die Beschreibung der Oberseite (OS) und Unter-

seite (US). Alle Barren - mit Ausnahme der in ei-

ner zweiteiligen Gussform gegossenen - besitzen

eine gut unterscheidbare Ober- und eine Untersei-

te. Als Unterseite wird jene Fläche bezeichnet, wel-
che mit der Gussform in Kontakt kam und deren

Oberfläche meist verhältnismässig glatt ist. Als
Oberseite gilt jene Fläche, welche mit der Luft in
Kontakt kam und deshalb meist unregelmässiger
ausfiel. Im Schliffbild lassen sich die Ober- und

Unterseite durch die verschiedene Abkühlungsge-
schwindigkeit klar unterscheiden. Für die Be-

schreibung der Barren von Arbedo werden fünf Ad-
jektive vorgeschlagen gefurcht, gewellt, blasig,
glatt, unregelmässig, welche zusätzlich mit leicht,

stark, sehr stark näher umschrieben werden kön-
nen. Die Unterteilung ist recht fein, doch sind die

Barren von Arbedo im Gegensatz zu anderen ge-

nerell wenig strukturiert. Für die Unterseite gibt es

ztsätzlich die Bezeichnung Abdrücke fijr Negative

von in der Gussform liegenden Objekten'
3. Trennkanten (TK). Angegeben wird ihre Zahl sowie

Besonderheiten wie gerade Kanten. Diese werden

am Stück genauer lokalisiert (OS oder US).
4. Trennfläche (TF; Abb 26-28). Eine Untersuchung

der Trennflächen unter dem Rasterelektronenmi-
kroskop die normale Untersuchungsart von

Abb.26. Barren. Trennfläche Typ I (Nr.3759).Länge des Bild-
ausschnitts 31 mm.
Fig. 26. Lingotti. Superficie divisoricL di tipo I (n. 3759). Lunghez-

za del particolare mm 3L

Abb. 21. Baren. Trennfläche Typ 2 (Nr. 3829). Länge des Bild-
ausschnitts 33 mm.
Fig. 27. Lingotti. Superficie divisoria di tipo 2 (n. 3829). Lunghez-

za del particolare mm 33.

Abb. 28. Barren. Trennfläche Typ 3 (Nr' 3759). Länge des Bild-
ausschnitts 32 mm.
Fig. 28. Lingotti. Supeficie divisoria di tipo 3 (n. 3759). Lunghez-
qa del particolarc mm 32.
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Abb.25, Blech mit einseitigen Abschrotspuren (Nr. 3265). Länge
des Bildausschnitts 23 mm.
Fig. 25. Lamina con tracce di sbozzatura unilaterali (tt. 3265).
Lunghezza del particolare mm 23.

einzelnen Hiebe klar erkennbar. Dies ist hauptsächlich
bei dünneren Blechen zu beobachten, wo ein einziger
Schlag zumZertrennen reichte. Selten sind kreuzende
oder zus ammenlaufende S chrotspure n (N r. 2923, 2927
oder 3043). Die Schrotspuren reichen normalerweise
nur etwa bis in die Mitte des Bleches. Dies genügte,
um das Blech abbrechen zu können. Diese Stücke
stammen einerseits vom Treibprozess der Bleche, bei
dem gerissene (Nr. 2651) oder störende Stellen (Nr.
2636 oder 2637) abgeschrotet wurden, andrerseits
auch vom Zurichten von Blechen auf eine bestimmte
Form, sei es als Rohform für die weitere Bearbeitung
(Nr. 3529) oder sei es als fertiges Einzelteil für ein Ge-
fäss. Dies ist gut an den Eckstücken (Nr. 3440.3441)
oder an den längsgebogenen Blechen (Nr. 3335 oder
3548) sichtbar. Bei Blechen unter einer bestimmten
Dicke wurden wohl zur besseren Handhabung (Verlet-
zungsgefahr an scharfen Kanten) oder möglicherwei-
se auch zur Lagerung (einheitliche Form) die Ränder
umgebogen. Ausgeschrotet wurden einerseits runde
Formen, andererseits auch solche mit geraden Kanten.
Eckstücke zeigen rechteckige (Nr. 3649) oder stump-
fe Winkel (Nr. 3650.3651). Nicht ganzklar ist, wes-
halb die P-fdrmigen Blechreste entstanden (Nr.
3640.3642). Die Länge dieser Stücke schwankt stark;
Stücke über 10 cm wurden oft gefaltet. Die 400 unre-
gelmässigen und geraden Bleche mit einseitigen Ab-
schrotspuren ergeben eine gute Stichprobe. Ihre Län-
gen schwanken zwischen 0,9 und I2,9 cm. Fast 807o
liegen zwischen 2,5 und 6 cm, mehr als 90Vo zutischen
2 und 6,5 cm, wobei eine eigentliche Konzentration
innerhalb dieser Werte sich nicht feststellen lässt. Ob
solche Stücke beim Zurichten der Bleche entstanden
oder ob nachträglich grössere Stücke zerkleinert wur-
den, lässt sich nicht feststellen. Stücke dieser Grösse
eignen sich jedenfalls bestens zum Füllen eines klei-
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im Blechn.raterial der Heu-

nen Gusstiegels. Die 108 Bleche mit rundem Aus-
schnitt wurden darauf geprüft, ob sich darunter anpas-
sende Stücke befinden. Dies ist nicht der Fall. Ahn-
liches lässt sich auch für die übrigen Bleche vermuten.

Wie bei den <Päckchen>> der Bleche (Kap. 4.3.26.)
lassen sich verschiedenste Faltpraktiken ausmachen.
Auch hier sind wieder diejenigen aus einem Stück und
solche mit mehreren Komponenten zu trennen. Bei den
<<Päckchen>> aus einem Stück sind einzelne Bleche ver-
dreht und aufgerollt (Nr. 2844.29 13 .3 418.3 422.3 429).
Andere wurden um einen rechteckigen Gegenstand
aufgewickel t (N r. 29 12.3 39 4.3 420.3 425 ). Weitere wur-
den mehrmals in der Hälfte zusammengelegt (Nr.
3526.3528.3747). Bei anderen faltete man die Seiten
ein (Nr. 3593) und faltete das Blech nochmals (Nr.
342I). Weitere wurden von einer Seite her aufgefaltet
(Nr. 3423). Bei unregelmässig ausgeschnittenen Ble-
chen wurden die vorstehenden Teile umgefaltet (Nr.
3424.3426.3654.3736). Die zweiteiligen <Päckchen>
sind ebenfalls sehr unterschiedlich: Neben einfach ein-
gefalteten Blechen (Nr. 3436) gibt es Bleche mit quer
dazu laufenden Blechstücken (Nr. 3434.3528). Nr.
3435 ist ein beidseitig eingefaltetes Blech, das durch
eine quer laufende <<Klammer> gehalten wird. Bei Nr.
3438 sind in der Mitte gefaltete Streifen so um einen
V-förmig gefalteten Streifen gelegt, dass eine Art tex-
tiles Muster entstand. Bei Nr. 3748 wurde ein dickes
Blechfragment in ein dreieckiges Blechstück eingefal-
tet.

6.2.3.2. Das Metall

Das Metall der abgeschroteten Bleche zeigt wie die
meisten Rohgüsse und nicht fertig bearbeiteten Objekte
geringe Zinnwerte von ca. 34Vo (s. Annex I, Kap. 7;
9). Durch einen markanten Kobalt-Gehalt unterscheidet
es sich aber deutlich von der Bronze der übrigen
Rohgüsse (Fibeln und Schmuck)osr. O'"r könnte auf
zwei verschiedene, auf Blech- bzw. Schmuckherstellung
spezialisierte Werkstätten zurückgeführt werden, die
sich ihr Metall von unterschiedlichen Quellen besorgt
hätten. Die Tatsache, dass von den zwei möglichen
Werkstätten verhältnismässig viel Material im Depot
liegt, wäre mit ihrer Lage in derselben Siedlung zu
erklären. Es könnte sich aber auch nur um eine
Werkstatt handeln. Die Unterschiede in der Versorgung
mit Ausgangsmaterial wären dann beispielsweise
mit der guten Materialkenntnis des Giessers, der
optimalen verkehrstechnischen Lage Arbedos sowie den
engen Beziehungen zur Padana zu begründen. Eine
Entscheidung ist anhand des Materials nicht möglich.

7 . Barren (Nr. 3753-3866)

7.1. Einleitung

Das Depot von Arbedo enthält 114 Barenfrag-

mente von II,167 kg Gewicht' Erstes Ordnungskrite-

rium ist die Form: in zweiteiliger Form gegossene Bar-

ren, plankonvexe Barren, andere Barrenformen sowie

nicht zuweisbare Stücke' Zweites Kriterium sind die

Metallanalysen (s. Annex 1, Kap. 5). Die analysierten

Exemplare werden nach Metallgruppen geordnet. Die

nicht analysierten werden zuerst in solche mit bzw. oh-

ne Gusskante (Rand) unterteilt und innerhalb dieser

Gruppen nach Gewicht sortiert.

Die Bezeichnung von Banen ist bis heute nicht ge-

regelt. Dies wäre eine Aufgabe für Metallurgen in Zu-

sammenarbeit mit Archäologen und erforderte zahkei-

che metallurgische Untersuchungen' Hier wurde eine

verhältnismässig ausführliche Beschreibung gewählt,

ohne sich aber in möglicherweise unbedeutenden De-

tails zu verlieren. Im Katalog werden folgende Merk-
male genauer beschrieben:
1 . Die An- bzw. Abwesenheit det Gusskante. Eine ty-

pologische Untergliederung der Gusskanten bei den

plankonvexen Barren lässt sich am Material von

Arbedo nicht durchführen (s. Kap. 7.3)

2. Die Beschreibung der Oberseite (OS) und Unter-

seite (US). Alle Barren - mit Ausnahme der in ei-

ner zweiteiligen Gussform gegossenen - besitzen

eine gut unterscheidbare Ober- und eine Untersei-

te. Als Unterseite wird jene Fläche bezeichnet, wel-
che mit der Gussform in Kontakt kam und deren

Oberfläche meist verhältnismässig glatt ist. Als
Oberseite gilt jene Fläche, welche mit der Luft in
Kontakt kam und deshalb meist unregelmässiger
ausfiel. Im Schliffbild lassen sich die Ober- und

Unterseite durch die verschiedene Abkühlungsge-
schwindigkeit klar unterscheiden. Für die Be-

schreibung der Barren von Arbedo werden fünf Ad-
jektive vorgeschlagen gefurcht, gewellt, blasig,
glatt, unregelmässig, welche zusätzlich mit leicht,

stark, sehr stark näher umschrieben werden kön-
nen. Die Unterteilung ist recht fein, doch sind die

Barren von Arbedo im Gegensatz zu anderen ge-

nerell wenig strukturiert. Für die Unterseite gibt es

ztsätzlich die Bezeichnung Abdrücke fijr Negative

von in der Gussform liegenden Objekten'
3. Trennkanten (TK). Angegeben wird ihre Zahl sowie

Besonderheiten wie gerade Kanten. Diese werden

am Stück genauer lokalisiert (OS oder US).
4. Trennfläche (TF; Abb 26-28). Eine Untersuchung

der Trennflächen unter dem Rasterelektronenmi-
kroskop die normale Untersuchungsart von

Abb.26. Barren. Trennfläche Typ I (Nr.3759).Länge des Bild-
ausschnitts 31 mm.
Fig. 26. Lingotti. Superficie divisoricL di tipo I (n. 3759). Lunghez-

za del particolare mm 3L

Abb. 21. Baren. Trennfläche Typ 2 (Nr. 3829). Länge des Bild-
ausschnitts 33 mm.
Fig. 27. Lingotti. Superficie divisoria di tipo 2 (n. 3829). Lunghez-

za del particolare mm 33.

Abb. 28. Barren. Trennfläche Typ 3 (Nr' 3759). Länge des Bild-
ausschnitts 32 mm.
Fig. 28. Lingotti. Supeficie divisoria di tipo 3 (n. 3759). Lunghez-
qa del particolarc mm 32.
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Trennflächen - ist nicht möglich, da die Gussku-
chen konodiert und zudem verrundet sind658. Op-
tisch lassen sich drei Trennflächentypen aussortie-
ren: Typ I zeigt eine unregelmässige Fläche mit
leicht gerundeter Innenstruktur (Abb. 26). Typ 2 ei-
nen muscheligen Bruch (Abb.27). Nur einmal ver-
treten ist Typ 3 mit einer feinkörnigen Fläche (Abb.
28). Es können mehrere Typen an einem Stück vor-
kommen. Rückschlüsse auf die Art und Weise der
Zerteilung liefern die Trennflächen nach Auskunft
von Dr. P. Northover nicht. Sie liessen eher Aussa-
gen über die Temperatur und die Abkühlungsge-
schwindigkeit bei der Herstellung der Banen zu.
Das müsste noch genauer untersucht werden.

5. Zerteilungs- oder Hammerspuren werden angege-
ben und lokalisiert.

6. Verrundung. Die meisten Fragmente zeigen Ver-
rundungsspuren.

I .2.In zweiteiliger Form gegossene Barren (Nr
3153.3154)

Typisch sind die zwei parallel liegenden Flächen,
die leicht vorspringende Gusskante sowie die ausge-
prägte Gussnaht. Beide Stücke gehören zur selben Me-
tallgruppe (s. Annex 1, Kap. 5). Das Kupfer stammt
aus Fahlerzen, ihm wurde jedoch ein hoher Prozent-
satz an Blei (18.44 Vo bzw. 36.97Vo) beigemischt. Die
beiden Barrenstücke gehören somit zur Metallgruppe
2 der plankonvexen Baren (s. Kap. 7.3). Der formale
Vergleich führt in die Padana, wo solche Stücke als
<<aes rude>> bezeichnet werden. Der passendere Aus-
druck <<aes formatum>> hat sich leider nicht durchge-
setzt. Aus der Siedlung Forcello bei Bagnolo S. Vito
stammen zahlreiche solche Fragmente, wovon einige
publiziert sindess. Die in Arbedo vertretene Form ist nur
eine unter vielen. Daneben gibt es Barren mit trape-
zoidem, mit D-förmigem und rechteckigem Quer-
schnitt, keilförmige Barren, kleine runde und plan-
konvexe Barren. Gozzadini erwähnte 2306 solcher
Barrenfragmente mit einem Gesamtgewicht von 52 kg
aus Marzabotto660. Cattani nannte als weitere Fund-

658 Herm Prof. Dr P Uggowitzer und Henn E. Schaller, beide ETH
Zürich, sei für ihre Hilfe bei der Abkläung dieses Problems herz-
lich gedankt.

659 M. Cattani in: Etruschi a nord del Po l,204-210, bes. 205 Fig.
103,5.6.25.

660 Gozzadini 1865, 52; Anm. 254 (Analysen); Taf . 17 ,2.
661 Vgl. G. Capecchi (a cura di), Artimino (Firenze). Scavi 1974. L a-

rea della Paggeria medicea: relazione preliminare. Mat. per la ricer.-
ca sul territorio I (Firenze 1987) 210-212;Fig. 142.

662 Como: Como fra Ermschi e Celti, 129 Nr. 9 (1 Stück). - S. pie-
tro/Sempeter: Mus. Etn. Preist. L. Pigorini Roma, 2317i, 231i2(?)
und23175; Naturhist. Mus. Wien,34855 (6 Srücke) und 34856. Vgl.
Kap. 10.3.1 l.

663 Bergonzi/Piana Agostinetti 1981,201f.; Tab. 5. - Bei den publizier-
ten Stücken werden die Trennkanten nicht angegeben, so dass eine
sichere Zuweisung nicht möglich ist.
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punkte Bologna und die kleinen Siedlungen von Bag-
giovara und Nonantola. Die letzlerenbeiden Funde be-
legen die weite Verbreitung dieser Barrren. Das übri-
ge Etrurien ist nicht zu überblicken, da dort solchen
Fragmenten kaum Beachtung geschenkt wirdaot. Bar-
ren der Form wie im Depot von Arbedo stammen aus
den Depots von Prestino, Via Isonzo (1 Stück) und von
S. Pietro/Sempeter (mind. 2 Stücke). Aus diesem De-
pot sind auch andere Barrenformen bekannt, D- und
trapezförmige sowie Baren mit und ohne <<ramo sec-
co>>662. Fragmente von Barren mit zwei parallelen
Flächen stammen auch aus Gräbern in Padua und Este,
wobei dort keine Randstücke erhalten zu sein schei-
nen663. Diese Barren werden immer in Fragmenten ge-
funden. Sie sind meist leichter als 80 g. Cattani unter-
suchte die 343 Barenfragmente der Grabungskampa-
gnen 1983 und 1985 des Forcello und konnte feststel-
len, das die meisten Fragmente zwischen 5 und 60 g
liegen, wobei sich zwischen 15 und 30 g eine starke
Konzentration ergibt. Etwa in der gleichen Spanne
dürften sich auch die von Gozzadini erwähnten Stücke
aus Marzabotto befunden haben. Ebenfalls unter 50 g
liegen die erwähnten Fragmente von Como und S. Pie-
trolSempeter sowie die Stücke aus Arbedo mit 11 und
16.5 g. Publizierte Analysen solcher Banen sind mir
nur aus Marzabotto bekannt. Gozzadini liess durch
Prof. Missiaglia zwei Barrenfragmente analysieren.
Sie ergaben folgende Prozentanteile:
Probe la: Cu 64.400; Pb: 32.528; Zn: 0.7IO;

Ni: 0.560; S: i.500; Sb: 0.280; As:0.022.
Probe 2a: Cu 54.610; Pb: 38.000; Zn:0.980;

Ni: 0.810; S: 5.210; Sb: 0.200; As: 0.190.
Die Werte der Elemente Zn, Ni, S, Sb und As un-

terscheiden sich deutlich von den Analysen der Bar-
ren von Arbedo, gemeinsam ist aber der hohe Bleian-
teil.

Die Funktion des <<aes rude>> sowie des <<aes signa-
tum>> (<<ramo secco)>-Barren) diskutierten Cattani und
De Marinis ausführlich664. Sie kamen dabei zum
Schluss, dass es sich bei den Barren um prämonetäre
Tauschmittel (mezzo di scambio) handle. Da sich in-
nerhalb der Fragmente kein Gewichtssystem erkennen
lasse, seien diese wohl abgewogen worden. Ein Frag-

664 Etruschi a nord del Po I, 201-210. - Neuere Literatur zum Problem
der Barren im etruskischen Raum: Bergonzi/Piana Agostinetti 1987.
- Ercolani Cocchi 1987. - N.F. Parise, Forme della circolazione me-
tallica fra Etruria e Lazio dall'VIII al VI secolo a. C. In: Etruria e
Lazio arcaico. Arti Inconrro di Stud. 1986. Quad. Centro di Studio
Arch. etrusco-italica 15, 1987, 89-93. - Craddock/Meeks 1988. - M.
Cristofani, Processi di trasformazione socio-economica nell'Etruria
Padana fra VI e V secolo a.C. In: La Formazione della cittä in Emi-
lia Romagna. Atti Conv. Bologna/Marzabotto 1985 (Bologna 1988)
45-59. - Panvini Rosati 1988. - Sassatelli 1990,72-'75; Fig. 4. - H.
Zehnacker, Rome: une soci6td archarque au contact de la monnaie
(VI"-IV" siöcle). In: Crise et transformation des socidtds archarques
de l'Italie antique au V" siöcle av. J.-C. Actes table ronde Rome 1987.
Collect. Ecole fianEaise Rome 137 (Rome 1990) 307-326.

ment einer Waage wurde im Forcello gefunden. Für

beide Barrentypen vermuteten Cattani und De Marinis

eine zenffale (<staatliche>) Kontrolle, welche sich bei-

spielsweise in der Zeichnung der Barren (<<ramo sec-

co>) äussere. Beide sprachen sogar von der <Geld-

funktion> (funzione monetaria) der Barren. Dem ist

von numismatischer Seite her Kdtik erwachsen, da für

sie der Begriff <Münze/Geld> an bestimmte Bedin-

gungen geknüpft ist665. Ercolani Cocchi sprach dem

<<aes rude>> im 6. und 5. Jh. zwar die Eigenschaft als

Objekt der Wertaufbewahrung (riserva di valore) und

auch als Werteinheit (unitä di valore) zu, wollte dabei

aber die Frage nach der Funktion als Tauschmittel (mez-

zo di scambio) nicht endgültig beantworten. Auch

dem <<aes signatum>> wollte sie noch keine ausschliess-

liche Funktion als Tauschmittel zugestehen, da sie die

Barren auch als Rohstoff für Giessereien betrachtete.

Insbesondere verwarf sie die Ansicht, der <<ramo sec-

co>> sei als <staatliches>> Garantiezeichen zu betrach-
ten. Auch Panvini Rosati wollte die <<ramo secco>)-Bar-

ren nicht als prämonetäre Tauschmittel sehen, sondern

als Güter (beni), welche gelegentlich oder regelmässig
wegen ihres Wertes oder wegen der Möglichkeit, sie

verschiedenartig einzusetzen, zrrm Tausch oder zum
Erwerb von Gütern gebraucht worden seien. Zugleich
seien diese natürlich als Objekte der Wertaufbewah-
rung verwendet worden, wobei er die Verwendung als

Rohstoff für Bronzegiessereien nicht ausschloss. Pari-
se sah die Barren als Werteinheit und Zahlungsmittel
(mezzo di aquisto). Zehnacker sprach den Banen jeg-
liche Bedeutung im Handel ab, sondern sah ihre Funk-
tion in der Regelung der Beziehungen des Staates mit
den Bürgern und den Bürgern untereinander.

Von der italienischen Forschung bisher wenig be-

achtet wurden die Metallanalysen an <<ramo secco)>-

Barren, welche bereits Pigorini und Chierici durch-
führen liessen und deren Resultate durch Burnett,
Craddock und Meeks bestätigt und durch Analysen an
<<aes grave)> erweitert wurden666. Die Analysen ergaben,

dass die meisten untersuchten <<ramo secco>>-Barren ei-
nen sehr hohen Eisengehalt von 20 bis fast 40Vo auf-
weisen. Burnett, Craddock und Meeks führten dies auf
die besonderen Bedingungen beim Verhütten von ei-
senhaltigem Kupfererz zurück, bei dem Temperaturen
über 1400"C erreicht wurden. Die Autoren nehmen an,

dass die <<ramo secco>>-Baffen mit direkt aus dem Ver-
hüttungsofen stammendem Metall gegossen wurden.

Das Metall war in dieser Zusammenselzung zu keiner
weiteren Verwendung brauchbar. Der Eisengehalt
konnte aber durch das Aufschmelzen mit genügend
Luftzufuhr stark verringert werden. Den gewollt ho-
hen Eisengehalt der Barren erklären die Autoren mit
der Absicht, die Produktionskosten möglichst gering
zu halten, d.h. möglichst viel Metall aus einer be-

stimmten Menge Erz herauszuholen. Der Nachfolger
des Eisens im Kupfer sei das Blei gewesen, wie ihre
Analysen von jüngeren (<aes grave>>-Barren aus Rom
und Tarquinia zeigen, welche I5-30Vo bzw. 45-70Vo
Blei enthalten können. Die Autoren sahen dies imZu-
sammenhang mit der Einführung von Silberminzen,
da Blei bei der Produktion von Silber als billiges Ab-
fallprodukt anfällt. Anhand der besonderen Metalle-
gierung der <<ramo secco>>-Banren und ihrer Traditi-
onslinie zu späteren Baren billigten ihnen Craddock
und Meeks Geldfunktion (currency bars) zu. Das glei-
che Argument, d.h. die Unbrauchbarkeit der Eisen-
Kupfer-Legierung, verwendeten Chierici und Pigorini
als Argument gegen die Verwendung als <<Geld>>, da

sie von der Vorstellung ausgingen, <<Geld>> könne nur
aus edlem Metall bestehen667. Sie vermuteten deshalb
in den Barren Rohmaterial für Bronzegiessereien. Die
Argumentation von Burnett, Craddock und Meeks ist
sicher plausibler. Andernfalls hätten die Giesser das

Metall züeßt noch raffinieren und dabei einen gewal-

tigen Materialverlust hinnehmen müssen, ganz zu

schweigen von den Transportkosten für die durch das

Eisen besonders schweren Barren. Die von Burnett,
Craddock und Meeks vorgeschlagene Ablösung des

Eisens durch das Blei scheint sich nicht unbedingt zu

bestätigen. Ihre Analyse des Barens 1874.1-I4.102Lm
British Museum ergab einen bedeutend geringeren Ei-
sengehalt (4.2Vo), dafür aber einen Bleianteil von
6.8Vo. Bleiwerte von 8-277o ergaben von Chierici ver-
anlasste Analysen von Baffen ohne <<ramo secco>> aus

S. Polo d'Enza. Ebenfalls eine bleihaltige Kupferle-
gierung ergab die Analyse eines <<ramo secco>>-Battens

von Poviglioeos. Möglicherweise ist auch das Blei seit
früher Zeit als <billige> Zulegierung für Banen ver-
wendet worden. Bei den <<aes rude>>-Fragmenten von
Marzabotto und Arbedo lässt sich diese Legierung je-
denfalls bereits feststellen.

Die Beurteilung der genauen Funktion der <<ramo

secco>-Barren und des <<aes rude> lässt sich nicht ab-

schliessend klären, da uns für die Padana für feinere

665 Ercolani Cocchi 1987, 131f.143-152. - Panvini Rosati 1988, 19-25,
bes. 23f.

666 Chierici 1879, 166f. - A. Burnett/P.T. Craddock/N. Meeks, Italian
currency bars. In: J. Swaddling (ed.), Italian Iron Age Artefacts in
the British Museum. Papers of the sixth Bdt. Mus. Class. Colloqui-
um (London 1986) 12'1-130. - Craddock/Meeks 1988.

66'7 Pigorini 1877, 124f. - Chierici 1819, 167-172. - L. Pigorini, An-

tichi pani di rame e di bronzo da fondere rinvenuti in Italia. Bull.
Paletn. Italiana XXI, 1895, 5-38.

668 S. Polo: Chierici 1879, 166. - Poviglio: E. Antonacci/L. Follo, Po-
viglio-Via Tolara. 11 pane metallico: analisi della lega. In: R. Macel-
lari/L. Malnati (a cura di), Vestigia Crustunei. Insediamenti etruschi
lungo il colso del Crostolo (Reggio Emilial990) 155f. Zitiert nach
Guida et aL 1992,191.
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Trennflächen - ist nicht möglich, da die Gussku-
chen konodiert und zudem verrundet sind658. Op-
tisch lassen sich drei Trennflächentypen aussortie-
ren: Typ I zeigt eine unregelmässige Fläche mit
leicht gerundeter Innenstruktur (Abb. 26). Typ 2 ei-
nen muscheligen Bruch (Abb.27). Nur einmal ver-
treten ist Typ 3 mit einer feinkörnigen Fläche (Abb.
28). Es können mehrere Typen an einem Stück vor-
kommen. Rückschlüsse auf die Art und Weise der
Zerteilung liefern die Trennflächen nach Auskunft
von Dr. P. Northover nicht. Sie liessen eher Aussa-
gen über die Temperatur und die Abkühlungsge-
schwindigkeit bei der Herstellung der Banen zu.
Das müsste noch genauer untersucht werden.

5. Zerteilungs- oder Hammerspuren werden angege-
ben und lokalisiert.

6. Verrundung. Die meisten Fragmente zeigen Ver-
rundungsspuren.

I .2.In zweiteiliger Form gegossene Barren (Nr
3153.3154)

Typisch sind die zwei parallel liegenden Flächen,
die leicht vorspringende Gusskante sowie die ausge-
prägte Gussnaht. Beide Stücke gehören zur selben Me-
tallgruppe (s. Annex 1, Kap. 5). Das Kupfer stammt
aus Fahlerzen, ihm wurde jedoch ein hoher Prozent-
satz an Blei (18.44 Vo bzw. 36.97Vo) beigemischt. Die
beiden Barrenstücke gehören somit zur Metallgruppe
2 der plankonvexen Baren (s. Kap. 7.3). Der formale
Vergleich führt in die Padana, wo solche Stücke als
<<aes rude>> bezeichnet werden. Der passendere Aus-
druck <<aes formatum>> hat sich leider nicht durchge-
setzt. Aus der Siedlung Forcello bei Bagnolo S. Vito
stammen zahlreiche solche Fragmente, wovon einige
publiziert sindess. Die in Arbedo vertretene Form ist nur
eine unter vielen. Daneben gibt es Barren mit trape-
zoidem, mit D-förmigem und rechteckigem Quer-
schnitt, keilförmige Barren, kleine runde und plan-
konvexe Barren. Gozzadini erwähnte 2306 solcher
Barrenfragmente mit einem Gesamtgewicht von 52 kg
aus Marzabotto660. Cattani nannte als weitere Fund-

658 Herm Prof. Dr P Uggowitzer und Henn E. Schaller, beide ETH
Zürich, sei für ihre Hilfe bei der Abkläung dieses Problems herz-
lich gedankt.

659 M. Cattani in: Etruschi a nord del Po l,204-210, bes. 205 Fig.
103,5.6.25.

660 Gozzadini 1865, 52; Anm. 254 (Analysen); Taf . 17 ,2.
661 Vgl. G. Capecchi (a cura di), Artimino (Firenze). Scavi 1974. L a-

rea della Paggeria medicea: relazione preliminare. Mat. per la ricer.-
ca sul territorio I (Firenze 1987) 210-212;Fig. 142.

662 Como: Como fra Ermschi e Celti, 129 Nr. 9 (1 Stück). - S. pie-
tro/Sempeter: Mus. Etn. Preist. L. Pigorini Roma, 2317i, 231i2(?)
und23175; Naturhist. Mus. Wien,34855 (6 Srücke) und 34856. Vgl.
Kap. 10.3.1 l.

663 Bergonzi/Piana Agostinetti 1981,201f.; Tab. 5. - Bei den publizier-
ten Stücken werden die Trennkanten nicht angegeben, so dass eine
sichere Zuweisung nicht möglich ist.
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punkte Bologna und die kleinen Siedlungen von Bag-
giovara und Nonantola. Die letzlerenbeiden Funde be-
legen die weite Verbreitung dieser Barrren. Das übri-
ge Etrurien ist nicht zu überblicken, da dort solchen
Fragmenten kaum Beachtung geschenkt wirdaot. Bar-
ren der Form wie im Depot von Arbedo stammen aus
den Depots von Prestino, Via Isonzo (1 Stück) und von
S. Pietro/Sempeter (mind. 2 Stücke). Aus diesem De-
pot sind auch andere Barrenformen bekannt, D- und
trapezförmige sowie Baren mit und ohne <<ramo sec-
co>>662. Fragmente von Barren mit zwei parallelen
Flächen stammen auch aus Gräbern in Padua und Este,
wobei dort keine Randstücke erhalten zu sein schei-
nen663. Diese Barren werden immer in Fragmenten ge-
funden. Sie sind meist leichter als 80 g. Cattani unter-
suchte die 343 Barenfragmente der Grabungskampa-
gnen 1983 und 1985 des Forcello und konnte feststel-
len, das die meisten Fragmente zwischen 5 und 60 g
liegen, wobei sich zwischen 15 und 30 g eine starke
Konzentration ergibt. Etwa in der gleichen Spanne
dürften sich auch die von Gozzadini erwähnten Stücke
aus Marzabotto befunden haben. Ebenfalls unter 50 g
liegen die erwähnten Fragmente von Como und S. Pie-
trolSempeter sowie die Stücke aus Arbedo mit 11 und
16.5 g. Publizierte Analysen solcher Banen sind mir
nur aus Marzabotto bekannt. Gozzadini liess durch
Prof. Missiaglia zwei Barrenfragmente analysieren.
Sie ergaben folgende Prozentanteile:
Probe la: Cu 64.400; Pb: 32.528; Zn: 0.7IO;

Ni: 0.560; S: i.500; Sb: 0.280; As:0.022.
Probe 2a: Cu 54.610; Pb: 38.000; Zn:0.980;

Ni: 0.810; S: 5.210; Sb: 0.200; As: 0.190.
Die Werte der Elemente Zn, Ni, S, Sb und As un-

terscheiden sich deutlich von den Analysen der Bar-
ren von Arbedo, gemeinsam ist aber der hohe Bleian-
teil.

Die Funktion des <<aes rude>> sowie des <<aes signa-
tum>> (<<ramo secco)>-Barren) diskutierten Cattani und
De Marinis ausführlich664. Sie kamen dabei zum
Schluss, dass es sich bei den Barren um prämonetäre
Tauschmittel (mezzo di scambio) handle. Da sich in-
nerhalb der Fragmente kein Gewichtssystem erkennen
lasse, seien diese wohl abgewogen worden. Ein Frag-

664 Etruschi a nord del Po I, 201-210. - Neuere Literatur zum Problem
der Barren im etruskischen Raum: Bergonzi/Piana Agostinetti 1987.
- Ercolani Cocchi 1987. - N.F. Parise, Forme della circolazione me-
tallica fra Etruria e Lazio dall'VIII al VI secolo a. C. In: Etruria e
Lazio arcaico. Arti Inconrro di Stud. 1986. Quad. Centro di Studio
Arch. etrusco-italica 15, 1987, 89-93. - Craddock/Meeks 1988. - M.
Cristofani, Processi di trasformazione socio-economica nell'Etruria
Padana fra VI e V secolo a.C. In: La Formazione della cittä in Emi-
lia Romagna. Atti Conv. Bologna/Marzabotto 1985 (Bologna 1988)
45-59. - Panvini Rosati 1988. - Sassatelli 1990,72-'75; Fig. 4. - H.
Zehnacker, Rome: une soci6td archarque au contact de la monnaie
(VI"-IV" siöcle). In: Crise et transformation des socidtds archarques
de l'Italie antique au V" siöcle av. J.-C. Actes table ronde Rome 1987.
Collect. Ecole fianEaise Rome 137 (Rome 1990) 307-326.

ment einer Waage wurde im Forcello gefunden. Für

beide Barrentypen vermuteten Cattani und De Marinis

eine zenffale (<staatliche>) Kontrolle, welche sich bei-

spielsweise in der Zeichnung der Barren (<<ramo sec-

co>) äussere. Beide sprachen sogar von der <Geld-

funktion> (funzione monetaria) der Barren. Dem ist

von numismatischer Seite her Kdtik erwachsen, da für

sie der Begriff <Münze/Geld> an bestimmte Bedin-

gungen geknüpft ist665. Ercolani Cocchi sprach dem

<<aes rude>> im 6. und 5. Jh. zwar die Eigenschaft als

Objekt der Wertaufbewahrung (riserva di valore) und

auch als Werteinheit (unitä di valore) zu, wollte dabei

aber die Frage nach der Funktion als Tauschmittel (mez-

zo di scambio) nicht endgültig beantworten. Auch

dem <<aes signatum>> wollte sie noch keine ausschliess-

liche Funktion als Tauschmittel zugestehen, da sie die

Barren auch als Rohstoff für Giessereien betrachtete.

Insbesondere verwarf sie die Ansicht, der <<ramo sec-

co>> sei als <staatliches>> Garantiezeichen zu betrach-
ten. Auch Panvini Rosati wollte die <<ramo secco>)-Bar-

ren nicht als prämonetäre Tauschmittel sehen, sondern

als Güter (beni), welche gelegentlich oder regelmässig
wegen ihres Wertes oder wegen der Möglichkeit, sie

verschiedenartig einzusetzen, zrrm Tausch oder zum
Erwerb von Gütern gebraucht worden seien. Zugleich
seien diese natürlich als Objekte der Wertaufbewah-
rung verwendet worden, wobei er die Verwendung als

Rohstoff für Bronzegiessereien nicht ausschloss. Pari-
se sah die Barren als Werteinheit und Zahlungsmittel
(mezzo di aquisto). Zehnacker sprach den Banen jeg-
liche Bedeutung im Handel ab, sondern sah ihre Funk-
tion in der Regelung der Beziehungen des Staates mit
den Bürgern und den Bürgern untereinander.

Von der italienischen Forschung bisher wenig be-

achtet wurden die Metallanalysen an <<ramo secco)>-

Barren, welche bereits Pigorini und Chierici durch-
führen liessen und deren Resultate durch Burnett,
Craddock und Meeks bestätigt und durch Analysen an
<<aes grave)> erweitert wurden666. Die Analysen ergaben,

dass die meisten untersuchten <<ramo secco>>-Barren ei-
nen sehr hohen Eisengehalt von 20 bis fast 40Vo auf-
weisen. Burnett, Craddock und Meeks führten dies auf
die besonderen Bedingungen beim Verhütten von ei-
senhaltigem Kupfererz zurück, bei dem Temperaturen
über 1400"C erreicht wurden. Die Autoren nehmen an,

dass die <<ramo secco>>-Baffen mit direkt aus dem Ver-
hüttungsofen stammendem Metall gegossen wurden.

Das Metall war in dieser Zusammenselzung zu keiner
weiteren Verwendung brauchbar. Der Eisengehalt
konnte aber durch das Aufschmelzen mit genügend
Luftzufuhr stark verringert werden. Den gewollt ho-
hen Eisengehalt der Barren erklären die Autoren mit
der Absicht, die Produktionskosten möglichst gering
zu halten, d.h. möglichst viel Metall aus einer be-

stimmten Menge Erz herauszuholen. Der Nachfolger
des Eisens im Kupfer sei das Blei gewesen, wie ihre
Analysen von jüngeren (<aes grave>>-Barren aus Rom
und Tarquinia zeigen, welche I5-30Vo bzw. 45-70Vo
Blei enthalten können. Die Autoren sahen dies imZu-
sammenhang mit der Einführung von Silberminzen,
da Blei bei der Produktion von Silber als billiges Ab-
fallprodukt anfällt. Anhand der besonderen Metalle-
gierung der <<ramo secco>>-Banren und ihrer Traditi-
onslinie zu späteren Baren billigten ihnen Craddock
und Meeks Geldfunktion (currency bars) zu. Das glei-
che Argument, d.h. die Unbrauchbarkeit der Eisen-
Kupfer-Legierung, verwendeten Chierici und Pigorini
als Argument gegen die Verwendung als <<Geld>>, da

sie von der Vorstellung ausgingen, <<Geld>> könne nur
aus edlem Metall bestehen667. Sie vermuteten deshalb
in den Barren Rohmaterial für Bronzegiessereien. Die
Argumentation von Burnett, Craddock und Meeks ist
sicher plausibler. Andernfalls hätten die Giesser das

Metall züeßt noch raffinieren und dabei einen gewal-

tigen Materialverlust hinnehmen müssen, ganz zu

schweigen von den Transportkosten für die durch das

Eisen besonders schweren Barren. Die von Burnett,
Craddock und Meeks vorgeschlagene Ablösung des

Eisens durch das Blei scheint sich nicht unbedingt zu

bestätigen. Ihre Analyse des Barens 1874.1-I4.102Lm
British Museum ergab einen bedeutend geringeren Ei-
sengehalt (4.2Vo), dafür aber einen Bleianteil von
6.8Vo. Bleiwerte von 8-277o ergaben von Chierici ver-
anlasste Analysen von Baffen ohne <<ramo secco>> aus

S. Polo d'Enza. Ebenfalls eine bleihaltige Kupferle-
gierung ergab die Analyse eines <<ramo secco>>-Battens

von Poviglioeos. Möglicherweise ist auch das Blei seit
früher Zeit als <billige> Zulegierung für Banen ver-
wendet worden. Bei den <<aes rude>>-Fragmenten von
Marzabotto und Arbedo lässt sich diese Legierung je-
denfalls bereits feststellen.

Die Beurteilung der genauen Funktion der <<ramo

secco>-Barren und des <<aes rude> lässt sich nicht ab-

schliessend klären, da uns für die Padana für feinere

665 Ercolani Cocchi 1987, 131f.143-152. - Panvini Rosati 1988, 19-25,
bes. 23f.

666 Chierici 1879, 166f. - A. Burnett/P.T. Craddock/N. Meeks, Italian
currency bars. In: J. Swaddling (ed.), Italian Iron Age Artefacts in
the British Museum. Papers of the sixth Bdt. Mus. Class. Colloqui-
um (London 1986) 12'1-130. - Craddock/Meeks 1988.

66'7 Pigorini 1877, 124f. - Chierici 1819, 167-172. - L. Pigorini, An-

tichi pani di rame e di bronzo da fondere rinvenuti in Italia. Bull.
Paletn. Italiana XXI, 1895, 5-38.

668 S. Polo: Chierici 1879, 166. - Poviglio: E. Antonacci/L. Follo, Po-
viglio-Via Tolara. 11 pane metallico: analisi della lega. In: R. Macel-
lari/L. Malnati (a cura di), Vestigia Crustunei. Insediamenti etruschi
lungo il colso del Crostolo (Reggio Emilial990) 155f. Zitiert nach
Guida et aL 1992,191.
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Unterscheidungen die schriftlichen Quellen fehlen. Als
Anhaltspunkte für eine Beurteilung dieser Objekte
müssen folgende Punkte herausgestrichen werden:

1. Die Stücke sind immer fragmentiert. Ihr Gewicht
entspricht keinen festen Regeln.

2. Die Barren, insbesondere das <<aes rude>>, sind weit
verbreitet und finden sich auch in verhältnismässig
kleinen Siedlungen und in Gräbern.

3. Ihre Mötallzusammensetzung spricht dafür, dass sie
nicht oder nur sehr beschränkt als Rohstoff für
Giessereien gedacht waren.

4. Oberitalien und insbesondere die Padana waren in
der fraglichen Zeit kein <Niemandsland>. Zenten
wie Bologna und Marzabotto, grosse Siedlungen
wie der Forcello, die beiden Häfen Adria und Spi-
na und die unzähligen Importe belegen dies.

5. In Italien mit Ausnahme Grossgriechenlands fan-
den die geprägten Münzen erst verhältnismässig
spät Einzug, obwohl Prägungen aus dem 5. Jh.

v.Chr. bekannt sind. Vorher benutzte man haupt-
sächlich Barren und gegossene Münzen aus Bron-
ze.

6. Die schriftliche Überlieferung berichtet für das

Rom des 5. Jh. v.Chr., dass Bronze als Werteinheit
(unitä di valore) und als Zahlungsmittel (strumen-
to di pagamento) verwendet wurde. Grundlegende
Fortschritte bei der Beurteilung der Barren wäre
von einem genauen Materialstudium sowie von
Metallanalysen zu erwarten.

7.3. Plankonvexe Barren (Nr. 3755-3863)

Plankonvexen Barren sind 109 Stücke zuzuweisen,
wobei es sich ausschliesslich um nicht zusammensetz-
bare Fragmente handelt. Die Stticke sind so stark frag-
mentiert, dass eine Rekonstruktion der ursprünglichen
Form kaum möglich ist. Bei den besterhaltenen Nr.
3756 und 3174 lässt sich nicht sicher entscheiden, ob
die Form ehemals rund oder oval war. Die Nr. 3785,
3762 md 3175 besitzen verhältnismässig lange gera-
de Kanten, so dass man an langrechteckige Barren den-
ken könnte. Eine typologische Gliederung der Guss-
kantenprofile (Randprofile) lässt sich nicht durch-
führen, da an den grösseren Fragmenten am selben
Stück beachtliche Unterschiede am Profil auftreten
(Nr. 3756.3774). Die Dicke der Barren schwankt zwi-
schen 2 und 3,3 cm. Die Unterschiede in Form und

Dicke sind auf die wenig standardisierte Herstellung
der Barren zurückzuführen. Das Metall wurde einfach
in eine Vertiefung in der Erde eingegossen, die zur Ver-
fügung stehende Menge Metall bestimmte die Dicke
des Barrens. Die Vertiefungen scheinen meist verhält-
nismässig seicht gewesen zu sein, so dass das Metall
teilweise über den Rand hochsteigen konnte (Nr.
3756.3758). Die Vertiefungen waren wohl ausgestri-
chen, da die Unterseite der Barren meist glatt ist. Ei-
ne Ausnahme bildet Nr. 3757, dessen Unterseite fa-
zettiert erscheint, wie wenn beispielsweise die Vertie-
fung mit Steinen ausgekleidet gewesen wäre. Die Un-
terseiten zeigen öfters auch <Abdrücke> nicht näher
bestimmbarer Objekte. Es könnte sich dabei um in die
Vertiefung vorkragende Steine handeln. Einzelne <Ab-
drücke> könnten auch von Holzkohlestücken stam-
men, die vom Vorheizenbzw. Austrocknen in der Ver-
tiefung haften geblieben waren und miteingegossen
wurden. Die Nr. 31 55, 316I, 3ll I, 3802, 3805, 3814,
3818 und 3851 zeigen eine starke Blasenbildung. Dies
könnte sowohl vom Entgasen des Metalls als auch von
einer feuchten Gussform herrühren.

Generell scheinen die plankonvexen Barren recht
schnell zertellt worden zu sein. Die einfachste Art ist
das Erhitzen der Barreneee. So lassen sie sich ohne gros-
se Mühe aufteilen. Möglicherweise ist das ange-
schmolzene Barrenstück Nr. 3783 auf diesen, in die-
sem Fall etwas zu lange dauernden Prozess zurückzu-
führen. Zahkeiche gerade Trennkanten belegen ein
meisselartiges Trennungsinstrument, wobei sich nicht
bei allen Stücken deutliche Spuren eines Meissels fest-
stellen Inssslaro. Dies könnte darauf hindeuten, dass die
Trennung bei hohen Temperaturen geschah und dabei
nur wenig Kraft angewendet werden musste. Auf den
Barrenunterseiten finden sich mehr gerade Kanten als
auf den Oberseiten, da man beimZerteilen den Baren
auf die plane Oberseite legte. Es lassen sich ebenfalls
Hammerspuren feststellen, meist auf der Unterseiteo;t.
Die Teilung mit dem Hammer ergab weniger präzise
Stücke. Weitere Barren zeigen deutliche Risse6i2. Bei-
de Spuren deuten darauf hin, dass die Barren auch in
<<kaltem>> Zustand zerteih wurden. Die einzelnen Frag-
mente konnten nach Bedarf beliebig weiter zerteilt
werden. Bei wenigen Stücken lässt sich eine relative
Chronologie der Brüche feststellen, unklar bleibt aber
die zeitliche Distanz zwischen den einzelnen Teilun-
gen. Die Trennflächen sind generell verrundet, was für
eine längere Zirkulation der Stücke als Fragmente
spricht. Die Stückzahl der Barren nimmt mit zuneh-

rnendem Gewicht exponentiell ab. 80 (73Vo) von 109

Barrenfragmenten liegen unter 100 g, 58 (537o) unter

50 g.

Die Metallanalysen ergaben drei verschiedene Me-

tallgruppen (s. Annex 1, Kap. 5). Gruppe 1 umfasst 21

Analysen von 20 Barren. Typisch sind hohe Arsen-,

Antimon-, Nickel- und Silberanteile. Dieses Metall

wurde aus Fahlerz gewonnen, stammt also wohl aus

dem Alpenraum. Hervorzuheben ist sein tiefer

Schmelzpunkt, der etwa bei 600'C lag. Gruppe 2 um-

fasst 10 Analysen von 9 Barren. Sie enthalten das glei-

che Metall, nur mit derZtiegietung von Blei und Zinn.

Ztt dieser Gruppe gehören auch die Nr. 3753 tnd3754.
Zwei Gusstropfen im Hort belegen, dass dieses Metall
auch lokal verarbeitet wurde. Zur Gruppe 3 gehöten2

Analysen von 2 Barren, die ebenfalls mit Blei legiert

sind, zusätzlich aber einen sehr hohen Zinkanteil a:uf-

weisen. Northover vermutet die Herkunft dieses spe-

ziellen Metalls in Italien.
Formale Vergleiche zwischen plankonvexen B arren

sind - sofern sie nicht charakteristische Merkmale zei-

gen - nicht besonders aufschlussreich. Wichtig für die

Einordnung der Sücke von Arbedo ist aber, dass sich

plankonvexe Barren auch in anderen Fundkomplexen

des 6. und 5. Jh. v.Chr. finden, so in den Depots von

Parre; Como, Prestino 1983 und Como, Prestino, Via
Isonzo673. Noch bedeutender ist ihre Anwesenheit in
den Siedlungsschichten von Como, Lecco und des For-
cello. Ahnliche Stücke werden auch von S. Polo

d'Enzaund Bismantova gemeldsler+. lsidsl wissen wir
vom Forcello noch nichts genaueres von ihrer Häufig-
keit, von ihrem Verhältnis zu den anderen Banenfor-
men und von ihrer Gewichtsverteilung. Die beiden ab-

gebildeten Stücke lassen jedoch vermuten, dass sich
darunter - wie in Arbedo - auch grössere und schwe-
rere Stücke befanden. In Como scheinen hauptsächlich
Fragmente von plankonvexen Barren vertreten zu sein,

andere Barrenformen sind selten. Wohl liessen sich bei
einer genauen Auswertung der Funde weitere Unter-
schiede zwischen Golaseccagebiet und etruskischer
Padana herausarbeiten. Hinzuweisen ist auch auf ein
solches Barrenfragment im G II B-zeitlichen Haus auf
dem Plateau-Nordrand des Montlingerberges im Al-
penrheintalars. Metallanalysen der Vergleichsstücke
sind nur von Barren des Depots von Parre und von sol-
chen aus S. Polo d'Enza bekannt, welche von Chierci
und von Mantovani veranlasst worden v731s1e20. In Par-
re wurden zwei verschiedene Legierungen festgestellt:

eine erste mit einem Zinnanteil von gut l%o sowie ei-
nem Silberanteil von I.6Vo. Eine zweite wies Anteile
an Eisen, Mangan, Antimon, Arsen und Silber auf,

aber kein Zinn. Diese zweite Legierung lässt sich mit
den Analysen von Arbedo vergleichen. Die erste Le-
gierung könnte dagegen eher von Gussfladen oder
Gussresten stammen. Die Barrenfragmente von S. Po-

lo d'Enza und Bismantova zeigen unterschiedliche
Analysen. Ein Stück aus S. Polo d'Enzahat einen Blei-
anteil von 327o sowie fast 87o an anderen, nicht ana-

lysierten Metallen. Die beiden anderen enthalten kein
Blei, dafür 12 bzw. 22Vo andere Metalle. Die Analyse
des Barrens vom Montlingerberg lässt keine Verbin-
dung mit den Barren von Arbedo zu, doch scheint der
Niet Nr. 1053 aus einem vergleichbaren Material zu

bestehen.
Anhand der Metallzusammensetzung der plankon-

vexen Barren von Arbedo können Verbindungen zu an-

deren Fundpunkten hergestellt werden (s. Annex 1,

Kap. 5). Gruppe 2 der analysierten Banen gehört zur
gleichen Metallgruppe wie die beiden Fragmente von

in zweiteiligen Gussformen gegossenen Barren Nr.

3753 und 3754. Dam\t ist ein direkter Bezug zur Pa-

dana geschaffen. Gruppe 1 besteht aus demselben Me-
tall, nur weist sie keinen Bleianteil auf. Für Gruppe 2
und wohl auch für Gruppe 1 liesse..sich anhand der

Metallanalysen und der formalen Ubereinstimmung
mit Stücken vom Forcello und von S. Polo d'Enza ei-
ne ähnliche Verwendung der Barren postulieren. Die
Metallanalysen der Banen von Arbedo haben zudem

ergeben, dass ihr Metalltyp bei der Herstellung von

Objekten nur in Ausnahmefällen verwendet wurde. Ei-
ne Zuweisung als Rohstoff für eine Bronzegiesserei ist
also nicht möglich. Beide Argumentationen stützen die

Interpretation der Baren als <Tausch/Transaktions-

Mittel>. Weshalb lagen die Banen dann im Depot und

wurden nicht anderswo aufbewahrt? Für die Beant-

wortung dieser Frage fehlen uns zwei wichtige Infor-
mationen: Erstens kennen wir die genaue Lage der

Barren in der Depotgrube nicht. Waren die Barren mit
dem übrigen Material vermischt? Oder lagen sie am

Grubenboden unter dem anderem Material versteckt?

Zweitens wissen wir nicht, ob das Golaseccagebiet
und insbesondere das Tessin solche Barren allgemein
als <Tausch/Transaktions-Mittel> verwendete. Oder

brauchte sie der Giesser nur, um <Transaktionen>> mit
dem Zulieferer von etruskischem bzw. griechischem

Metallschrott zu tätigen, weshalb er sie gleich in der

Marinis). - Lecco: Casini 1994, 139 Fig. 87,6. - Forcello: Etruschi
a nord del Po I, 205 Fig. 103,19.20. - S. Polo und Bismantova: Chie-
rici 1879, 169f., Anm. 40.

67 5 Steinhauser-Zimmermann 1989, Taf. 48,566.
676 Parre: Mantovani 1896199,54f. - S. Polo und Bismantova: Chierici

1819,170 Anm.40.

669 So bereits Chierici 1879, 158.
670 Nr. 31 56.31 60.31 69.37 1 t-31 7 3.37 88.31 9 1.31 94.3801.3803.3805.

3806.381 1 .381 8 .3819.3821-3823.3829.3 833.383 9.3840.3842.3846.
3849.

61t Nr. 3770.3807.3808.3827.3831.3837
672 Nr. 3'784.3194.3796.3816.3852.

673 Parre: Poggiani Keller 1985, l0 Fig. 5 und Kap. 10.2'8. - Prestino
1983: Como fra Etruschi e Celti, 130 Nr.22 (4 Stücke) und Kap.
10.2.1. - Prestino, Via Isonzo: Como fra Etruschi e Celti, 129 Nt.' 9
(8 Stücke?) und Kap. 10.2.3.

674 Corno: Negroni Catacchio 1981, 82; Fig. 10,8-12. Como fra Etru-
schi e Celti, 97 Nr. 24. Dazu unpublizierte Stücke aus der Grabung
von Prestino, Via Isonzo (freundliche Mitteilung von Plof. Dr. R. De
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Unterscheidungen die schriftlichen Quellen fehlen. Als
Anhaltspunkte für eine Beurteilung dieser Objekte
müssen folgende Punkte herausgestrichen werden:

1. Die Stücke sind immer fragmentiert. Ihr Gewicht
entspricht keinen festen Regeln.

2. Die Barren, insbesondere das <<aes rude>>, sind weit
verbreitet und finden sich auch in verhältnismässig
kleinen Siedlungen und in Gräbern.

3. Ihre Mötallzusammensetzung spricht dafür, dass sie
nicht oder nur sehr beschränkt als Rohstoff für
Giessereien gedacht waren.

4. Oberitalien und insbesondere die Padana waren in
der fraglichen Zeit kein <Niemandsland>. Zenten
wie Bologna und Marzabotto, grosse Siedlungen
wie der Forcello, die beiden Häfen Adria und Spi-
na und die unzähligen Importe belegen dies.

5. In Italien mit Ausnahme Grossgriechenlands fan-
den die geprägten Münzen erst verhältnismässig
spät Einzug, obwohl Prägungen aus dem 5. Jh.

v.Chr. bekannt sind. Vorher benutzte man haupt-
sächlich Barren und gegossene Münzen aus Bron-
ze.

6. Die schriftliche Überlieferung berichtet für das

Rom des 5. Jh. v.Chr., dass Bronze als Werteinheit
(unitä di valore) und als Zahlungsmittel (strumen-
to di pagamento) verwendet wurde. Grundlegende
Fortschritte bei der Beurteilung der Barren wäre
von einem genauen Materialstudium sowie von
Metallanalysen zu erwarten.

7.3. Plankonvexe Barren (Nr. 3755-3863)

Plankonvexen Barren sind 109 Stücke zuzuweisen,
wobei es sich ausschliesslich um nicht zusammensetz-
bare Fragmente handelt. Die Stticke sind so stark frag-
mentiert, dass eine Rekonstruktion der ursprünglichen
Form kaum möglich ist. Bei den besterhaltenen Nr.
3756 und 3174 lässt sich nicht sicher entscheiden, ob
die Form ehemals rund oder oval war. Die Nr. 3785,
3762 md 3175 besitzen verhältnismässig lange gera-
de Kanten, so dass man an langrechteckige Barren den-
ken könnte. Eine typologische Gliederung der Guss-
kantenprofile (Randprofile) lässt sich nicht durch-
führen, da an den grösseren Fragmenten am selben
Stück beachtliche Unterschiede am Profil auftreten
(Nr. 3756.3774). Die Dicke der Barren schwankt zwi-
schen 2 und 3,3 cm. Die Unterschiede in Form und

Dicke sind auf die wenig standardisierte Herstellung
der Barren zurückzuführen. Das Metall wurde einfach
in eine Vertiefung in der Erde eingegossen, die zur Ver-
fügung stehende Menge Metall bestimmte die Dicke
des Barrens. Die Vertiefungen scheinen meist verhält-
nismässig seicht gewesen zu sein, so dass das Metall
teilweise über den Rand hochsteigen konnte (Nr.
3756.3758). Die Vertiefungen waren wohl ausgestri-
chen, da die Unterseite der Barren meist glatt ist. Ei-
ne Ausnahme bildet Nr. 3757, dessen Unterseite fa-
zettiert erscheint, wie wenn beispielsweise die Vertie-
fung mit Steinen ausgekleidet gewesen wäre. Die Un-
terseiten zeigen öfters auch <Abdrücke> nicht näher
bestimmbarer Objekte. Es könnte sich dabei um in die
Vertiefung vorkragende Steine handeln. Einzelne <Ab-
drücke> könnten auch von Holzkohlestücken stam-
men, die vom Vorheizenbzw. Austrocknen in der Ver-
tiefung haften geblieben waren und miteingegossen
wurden. Die Nr. 31 55, 316I, 3ll I, 3802, 3805, 3814,
3818 und 3851 zeigen eine starke Blasenbildung. Dies
könnte sowohl vom Entgasen des Metalls als auch von
einer feuchten Gussform herrühren.

Generell scheinen die plankonvexen Barren recht
schnell zertellt worden zu sein. Die einfachste Art ist
das Erhitzen der Barreneee. So lassen sie sich ohne gros-
se Mühe aufteilen. Möglicherweise ist das ange-
schmolzene Barrenstück Nr. 3783 auf diesen, in die-
sem Fall etwas zu lange dauernden Prozess zurückzu-
führen. Zahkeiche gerade Trennkanten belegen ein
meisselartiges Trennungsinstrument, wobei sich nicht
bei allen Stücken deutliche Spuren eines Meissels fest-
stellen Inssslaro. Dies könnte darauf hindeuten, dass die
Trennung bei hohen Temperaturen geschah und dabei
nur wenig Kraft angewendet werden musste. Auf den
Barrenunterseiten finden sich mehr gerade Kanten als
auf den Oberseiten, da man beimZerteilen den Baren
auf die plane Oberseite legte. Es lassen sich ebenfalls
Hammerspuren feststellen, meist auf der Unterseiteo;t.
Die Teilung mit dem Hammer ergab weniger präzise
Stücke. Weitere Barren zeigen deutliche Risse6i2. Bei-
de Spuren deuten darauf hin, dass die Barren auch in
<<kaltem>> Zustand zerteih wurden. Die einzelnen Frag-
mente konnten nach Bedarf beliebig weiter zerteilt
werden. Bei wenigen Stücken lässt sich eine relative
Chronologie der Brüche feststellen, unklar bleibt aber
die zeitliche Distanz zwischen den einzelnen Teilun-
gen. Die Trennflächen sind generell verrundet, was für
eine längere Zirkulation der Stücke als Fragmente
spricht. Die Stückzahl der Barren nimmt mit zuneh-

rnendem Gewicht exponentiell ab. 80 (73Vo) von 109

Barrenfragmenten liegen unter 100 g, 58 (537o) unter

50 g.

Die Metallanalysen ergaben drei verschiedene Me-

tallgruppen (s. Annex 1, Kap. 5). Gruppe 1 umfasst 21

Analysen von 20 Barren. Typisch sind hohe Arsen-,

Antimon-, Nickel- und Silberanteile. Dieses Metall

wurde aus Fahlerz gewonnen, stammt also wohl aus

dem Alpenraum. Hervorzuheben ist sein tiefer

Schmelzpunkt, der etwa bei 600'C lag. Gruppe 2 um-

fasst 10 Analysen von 9 Barren. Sie enthalten das glei-

che Metall, nur mit derZtiegietung von Blei und Zinn.

Ztt dieser Gruppe gehören auch die Nr. 3753 tnd3754.
Zwei Gusstropfen im Hort belegen, dass dieses Metall
auch lokal verarbeitet wurde. Zur Gruppe 3 gehöten2

Analysen von 2 Barren, die ebenfalls mit Blei legiert

sind, zusätzlich aber einen sehr hohen Zinkanteil a:uf-

weisen. Northover vermutet die Herkunft dieses spe-

ziellen Metalls in Italien.
Formale Vergleiche zwischen plankonvexen B arren

sind - sofern sie nicht charakteristische Merkmale zei-

gen - nicht besonders aufschlussreich. Wichtig für die

Einordnung der Sücke von Arbedo ist aber, dass sich

plankonvexe Barren auch in anderen Fundkomplexen

des 6. und 5. Jh. v.Chr. finden, so in den Depots von

Parre; Como, Prestino 1983 und Como, Prestino, Via
Isonzo673. Noch bedeutender ist ihre Anwesenheit in
den Siedlungsschichten von Como, Lecco und des For-
cello. Ahnliche Stücke werden auch von S. Polo

d'Enzaund Bismantova gemeldsler+. lsidsl wissen wir
vom Forcello noch nichts genaueres von ihrer Häufig-
keit, von ihrem Verhältnis zu den anderen Banenfor-
men und von ihrer Gewichtsverteilung. Die beiden ab-

gebildeten Stücke lassen jedoch vermuten, dass sich
darunter - wie in Arbedo - auch grössere und schwe-
rere Stücke befanden. In Como scheinen hauptsächlich
Fragmente von plankonvexen Barren vertreten zu sein,

andere Barrenformen sind selten. Wohl liessen sich bei
einer genauen Auswertung der Funde weitere Unter-
schiede zwischen Golaseccagebiet und etruskischer
Padana herausarbeiten. Hinzuweisen ist auch auf ein
solches Barrenfragment im G II B-zeitlichen Haus auf
dem Plateau-Nordrand des Montlingerberges im Al-
penrheintalars. Metallanalysen der Vergleichsstücke
sind nur von Barren des Depots von Parre und von sol-
chen aus S. Polo d'Enza bekannt, welche von Chierci
und von Mantovani veranlasst worden v731s1e20. In Par-
re wurden zwei verschiedene Legierungen festgestellt:

eine erste mit einem Zinnanteil von gut l%o sowie ei-
nem Silberanteil von I.6Vo. Eine zweite wies Anteile
an Eisen, Mangan, Antimon, Arsen und Silber auf,

aber kein Zinn. Diese zweite Legierung lässt sich mit
den Analysen von Arbedo vergleichen. Die erste Le-
gierung könnte dagegen eher von Gussfladen oder
Gussresten stammen. Die Barrenfragmente von S. Po-

lo d'Enza und Bismantova zeigen unterschiedliche
Analysen. Ein Stück aus S. Polo d'Enzahat einen Blei-
anteil von 327o sowie fast 87o an anderen, nicht ana-
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Blei, dafür 12 bzw. 22Vo andere Metalle. Die Analyse
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Marinis). - Lecco: Casini 1994, 139 Fig. 87,6. - Forcello: Etruschi
a nord del Po I, 205 Fig. 103,19.20. - S. Polo und Bismantova: Chie-
rici 1879, 169f., Anm. 40.

67 5 Steinhauser-Zimmermann 1989, Taf. 48,566.
676 Parre: Mantovani 1896199,54f. - S. Polo und Bismantova: Chierici

1819,170 Anm.40.

669 So bereits Chierici 1879, 158.
670 Nr. 31 56.31 60.31 69.37 1 t-31 7 3.37 88.31 9 1.31 94.3801.3803.3805.

3806.381 1 .381 8 .3819.3821-3823.3829.3 833.383 9.3840.3842.3846.
3849.

61t Nr. 3770.3807.3808.3827.3831.3837
672 Nr. 3'784.3194.3796.3816.3852.

673 Parre: Poggiani Keller 1985, l0 Fig. 5 und Kap. 10.2'8. - Prestino
1983: Como fra Etruschi e Celti, 130 Nr.22 (4 Stücke) und Kap.
10.2.1. - Prestino, Via Isonzo: Como fra Etruschi e Celti, 129 Nt.' 9
(8 Stücke?) und Kap. 10.2.3.

674 Corno: Negroni Catacchio 1981, 82; Fig. 10,8-12. Como fra Etru-
schi e Celti, 97 Nr. 24. Dazu unpublizierte Stücke aus der Grabung
von Prestino, Via Isonzo (freundliche Mitteilung von Plof. Dr. R. De

158

L-

159



Depotgrube lagerte? Oder hatten sie sich einfach im
Laufe der Zeit im Depot angesammelt, da ihr Metall
wenig brauchbar war? Oder hatte sie der Giesser ein-
fach noch nicht in den Giessereiprozess einbezogen?
Eine Entscheidung ist nicht möglich.

legt sind. Eine Deutung als Rohguss für eine Platte fällt
wohl ausser Betracht, da nach den Angaben Dreschers
in offenen Formen erkaltete Kupferlegierungen nur
ausnahmsweise für Treibarbeiten verwendet werden
können67?.

g. Kommenlar zu den einzelnen Fundgruppen, Datierung und Interpretation des

Depots von Arbedo

8.1. Die Verteilung der vier Objekt- und Her-
kunftsgruPPen

Tabelle 6 zeigt die Verteilung der vier Objektgrup-

pen. Die Anteile der einzelnen Gruppen verschieben

sich je nach Betrachtungsweise drastisch. Bei Depots

mit einer Zusammensetzung, wie sie das Depot von

Arbedo zeigt (sog. Giessereidepots, s.u'), ist das Ge-

wicht, d.h. die Bronzemenge, der entscheidende Fak-

tor, nicht die Stückzahl.
Einen Überblick über die Herkunft der Objekte

vermittelt Tabelle 7.

8.2. Altmaterial

7.4. Sonderform (Nr. 3864)

Nr. 3864 besitzt eine einheitliche Dicke und einen
geraden Rand. Das Stück wurde in einer offenen Guss-
form gegossen. Formal zeigt es Ahnlichkeiten zu den
in zweiteiligen Gussformen gegossenen Barren des

Forcello, nur dass dort keine geraden Gusskanten be-

7.5. Unbestimmbare Stücke (Nr. 3865.3866)

Die Nr. 3865 und 3866 lassen sich wegen fehlen-
der Oberflächen keinem bestimmten Typ zuweisen.
Sehr wahrscheinlich gehören sie aber zu plankonvexen
Barren. Die Metallanalyse der Nr. 3865 weist das

Stück der Metallgruppe 1 der plankonvexen Barren zu.

Das Altmaterial macht die Hälfte des Depots aus.

Die Herkunft der Objekte ist in Tabelle 8 dargestellt.

Betrachtet man wieder das Gewicht, so stellen die

fremden Objekte mit 7,066 kg (33.0Vo) einen etwas

grösseren Anteil als die sicheren Golasecca-Objekte.
Die fremden Objekte sind im Durchschnitt schwe-

rer als die Golasecca-Objekte, was die Tabelle 9 ver-

deutlicht. Daraus ist abzulesen, dass mit zunehmender

Entfernung vom Herkunftsort nur noch verhältnismäs-

sig schwere Objekte anzutreffen sind. Die lokalen Ob-
jekte hingegen zeigen ein viel tieferes Durchschnitts-
gewicht. Diese Aufstellung macht es denn auch wahr-

scheinlich, dass die meisten Objekte mit unbestimm-

ter Herkunft aus dem Golaseccagebiet stammen.

8.2.1. <Fremde> Fibeln des 6. und 5. Jh. v.Chr.
im Depot

Im Depot liegen 7 Späthallstattfibeln, 9 Certosafi-

beln aus der Padana, 3 Fibeln aus dem Etschtal und

seinem Einzugsbereich sowie 2 Certosafibeln des Ca-

put Adriae. Sie gehören wohl alle ins späte 6. und in
die 1. Hälfte des 5. Jh. v.Chr. Die chronologisch eng

eingrenzbaren Fibeln (Doppelzierfibel und Certosafi-
beln) datieren grösstenteils in die Phase Tessin C, sind

teilweise sogar noch genauer zu datieren (Mitte 5. Jh'
v.Chr.).

Tab. 6. Arbedo TI, Depot 1946. Verteilung der vier Objektgrup-
pen.
Tab.6. ArbedoTI, Ripostiglio 1946. Ripartizione dei quattro grup-

pi di oggetti.

Tab. 7. Arbedo TI, Depot 1946. Herkunft des Materials.

Tab.7. Arbedo TI, Ripostiglio 1946' Provenienza del materiale.

Bis heute wurde hauptsächlich den späthallstätti-

schen Fibeln südlich der Alpen Beachtung geschenktu's.

Während sie zuerst nur als Belege für enge Kontakte
zwischen den Gebieten nördlich und südlich der

6?8 Frey 1971; 1988; De Marinis 1987; Pare 1989. - Allgemeiner Pau-

ti t918,443454.

t6r

100.0%3866Total
Totale

100.0%42.908 kg

114Barren

Lingotti

26.0%I 1.167 kg3.0%

1320Werkstatt

Officina

t2.3%5.283 kg34.IYo

271Bronzeguss I

Fusione del bronzo

71.7o/o5.026 kg7.0%

Altmaterial I zrct
Materiale da rifondere

50.0o/o21.342kg55.9Yo

100.0%42.909 kg100.0%3866Total
Totale

44.2%18.964 kg30.zYoI 166Unbestinrmt
Indeterminata

16.5%7 .094 ke5.3%205Fremd

Straniera

39.9%16.851 kg64.5Vo249sGolasecca

Golasecca

P.rozent

Percent.

Gewicht

Peso

Prozent

Fercent.
Herkqqft
F.rguenienza

677 Drescher 1980,65.
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fach noch nicht in den Giessereiprozess einbezogen?
Eine Entscheidung ist nicht möglich.
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tor, nicht die Stückzahl.
Einen Überblick über die Herkunft der Objekte

vermittelt Tabelle 7.
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7.4. Sonderform (Nr. 3864)

Nr. 3864 besitzt eine einheitliche Dicke und einen
geraden Rand. Das Stück wurde in einer offenen Guss-
form gegossen. Formal zeigt es Ahnlichkeiten zu den
in zweiteiligen Gussformen gegossenen Barren des

Forcello, nur dass dort keine geraden Gusskanten be-

7.5. Unbestimmbare Stücke (Nr. 3865.3866)

Die Nr. 3865 und 3866 lassen sich wegen fehlen-
der Oberflächen keinem bestimmten Typ zuweisen.
Sehr wahrscheinlich gehören sie aber zu plankonvexen
Barren. Die Metallanalyse der Nr. 3865 weist das

Stück der Metallgruppe 1 der plankonvexen Barren zu.

Das Altmaterial macht die Hälfte des Depots aus.

Die Herkunft der Objekte ist in Tabelle 8 dargestellt.

Betrachtet man wieder das Gewicht, so stellen die

fremden Objekte mit 7,066 kg (33.0Vo) einen etwas

grösseren Anteil als die sicheren Golasecca-Objekte.
Die fremden Objekte sind im Durchschnitt schwe-

rer als die Golasecca-Objekte, was die Tabelle 9 ver-

deutlicht. Daraus ist abzulesen, dass mit zunehmender

Entfernung vom Herkunftsort nur noch verhältnismäs-

sig schwere Objekte anzutreffen sind. Die lokalen Ob-
jekte hingegen zeigen ein viel tieferes Durchschnitts-
gewicht. Diese Aufstellung macht es denn auch wahr-

scheinlich, dass die meisten Objekte mit unbestimm-

ter Herkunft aus dem Golaseccagebiet stammen.

8.2.1. <Fremde> Fibeln des 6. und 5. Jh. v.Chr.
im Depot

Im Depot liegen 7 Späthallstattfibeln, 9 Certosafi-

beln aus der Padana, 3 Fibeln aus dem Etschtal und

seinem Einzugsbereich sowie 2 Certosafibeln des Ca-

put Adriae. Sie gehören wohl alle ins späte 6. und in
die 1. Hälfte des 5. Jh. v.Chr. Die chronologisch eng

eingrenzbaren Fibeln (Doppelzierfibel und Certosafi-
beln) datieren grösstenteils in die Phase Tessin C, sind

teilweise sogar noch genauer zu datieren (Mitte 5. Jh'
v.Chr.).

Tab. 6. Arbedo TI, Depot 1946. Verteilung der vier Objektgrup-
pen.
Tab.6. ArbedoTI, Ripostiglio 1946. Ripartizione dei quattro grup-

pi di oggetti.

Tab. 7. Arbedo TI, Depot 1946. Herkunft des Materials.

Tab.7. Arbedo TI, Ripostiglio 1946' Provenienza del materiale.

Bis heute wurde hauptsächlich den späthallstätti-

schen Fibeln südlich der Alpen Beachtung geschenktu's.

Während sie zuerst nur als Belege für enge Kontakte
zwischen den Gebieten nördlich und südlich der
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Alpen in der Zeit vor dem <<Keltensturm>> verwendet wur-
den, diskutierte man später auch über ihre Träger
(Händler, Handwerker, Sklaven und Frauen). Bis jetzt
ging man meist davon aus, dass die Fibeln mit dem
Träger oder der Trägerin über die Alpen kamen. Dies
ist bei den in Gräbern paarig getragenen Fibeln mit ei-
niger Sicherheit anzunehmen6?e. Bei den nur als F.in-
zelstücken in Gräbern auftauchenden Fibeln könnte
beispielsweise auch an zusammen mit Textilien im-
portierte Stücke gedacht werden. Beide Möglichkeiten
zeugen von einem engen Kontakt zwischen beiden Ge-
bieten. Die Grabungen in der Siedlung von Forcello
haben späthallstättische Fibeln auch als gewöhnlichen
Siedlungsabfall ergeben. Ihre Vergesellschaftung mit
ebenfalls <<fremden>> Golaseccafibeln und sogar Go-
laseccakeramik spricht zugunsten einer Interpretation
als Zeugnisse von <<Fremden>>080. Neben dem natürli-
chen Verlust ist anzunehmen, dass defekte Fibeln auch
als Altmetall eingesammelt wurden und so in Depots
gelangten.

Eine Zusammenstellung der <<fremden>> Fibeln
nördlich der Alpen hatte Pauli 1971 versucht. Diese
Anregung wurde aber nicht weiterverfolgt, obwohl die
Hallstattforschung immer mit mindestens einem Auge
nach Süden blickt und obwohl nun das südalpine Ma-
terial durch zahheiche neuere Publikationen gut fass-
bar ist68r. Einerseits hängt dies sicher mit der schwie-
rigeren Identifizierung von Importstücken zusammen.
Andrerseits sind aber auch gewisse Hemmungen ein-
zelner Bearbeiter festzustellen, <<Fremdpersonen> aus
dem Süden - sei es als Individuen oder als Gruppen -
nördlich der Alpen anzunehmen6s2. Bouloumid sprach
sich krass nur für eine Mobilität der Güter, nicht aber
der Menschen aus. Kurz wollte in den zahlreichen,
südalpinen Formen sehr nahestehenden Fibeln der
Heuneburg keine Importe sehen, <<sonst hätten Heu-
neburg und Aussensiedlung nur noch wenige Bogen-
fibeln aufzuweisen, die man überhaupt für eine ein-
heimische Produktion in Anspruch nehmen könnte>>.

Die <keltische>> Heuneburg also praktisch nur von
<Südländern>> bewohnt, ein Schreckgespenst, das wohl
eher die politischen Probleme des ausgehenden 20. Jh.
n.Chr. beleuchtet als die Situation im 6. und 5. Jh.
v.Chr.

Die Späthallstattfibeln im Depot von Arbedo möch-
te ich als Zeugnisse eines intensiven Kontaktes zwi-
schen dem Gebiet nördlich der Alpen und dem Gola-

seccagebiet interpretieren. Diese Kontakte lassen sich
auch in umgekehrter Richtung verfolgen. Das ein-
drücklichste Beispiel ist die Siedlung Bragny-sur-
Saöne, welche neben Golaseccabronzen auch eindeu-
tige Golaseccakeramik geliefert hat6$. Diese Kontakte
sind im Depot an keinen weiteren Bronzen (Gefässe
oder andere Objekte) mehr zu verfolgen. Dies darf als
Hinweis darauf gedeutet werden, dass es sich bei den
von Nord nach Süd laufenden Gütern wohl kaum um
Bronzen handelte. Für einen <Rückstrom> von Nord
nach Süd, wenn auch im kleinregionalen Rahmen, zeu-
gen die drei Fragmente von Walliser Beinringen.

Zahlenmässig etwas stärker vertreten sind die etrus-
kischen Certosafibeln, welche sich formal auf ein Her-
kunftsgebiet einschränken lassen, das die Emilia samt
Bologna und Marzabotto sowie die Umgebung von
Mantova umfasst. Interessant ist, dass bis jetzt etrus-
kische Certosafibeln im Golaseccagebiet fehlen. Dies
ist m. E. eine Forschungslücke, die durch vermehrte
Siedlungsgrabungen aufgefüllt werden wird. Die zahl-
reichen etruskischen Importe in den Gräbern sowie die
vielen und gewichtigen Fragmente etruskischer Bron-
zen in den Depots, ganz abgesehen von der attischen
Keramik und den anderen Importen, sprechen für sehr
enge Kontakte.

Weniger bedeutend erscheinen im Depot die Kon-
takte zum Etschtal und zum Caput Adriae. Im Gola-
seccagebiet gibt es zwar einzelne Fibeln aus dem
Etschtal und auch dort finden sich gelegentlich Gola-
secca-Formen. Der Depotfund von Obervintl/Vandoies
di Sopra enthält sogar eine überraschende Menge von
Bronzen aus dem Golaseccagebiet, darunter auch For-
men (Gürtelblech, vierpassförmige Anhängerscheibe),
welche sich auf den Sopraceneri eingrenzen lassen.
Des weiteren sind beim Typ 5 der im Depot vertrete-
nen lokalen Certosafibeln formale Beziehungen zu
Stücken im Rienz- und Eisacktal festzustellen.

Die Situation präsentiert sich für das Caput Adriae
etwa ähnlich. Auch hier finden sich Golasecca-Formen
bis nach S. Lucia/Most na Soöi. Umgekehrt werden die
Certosafibeln des Typs II nach Terl.an die Formen des-
selben Typs im Golaseccagebiet (Typ 1 im Depot) be-
einflusst haben. Die Kontakte dürften - wie bei den-
jenigen mit dem Gebiet nördlich der Alpen - nicht
hauptsächlich über das Metall gelaufen sein, weshalb
wir sie im Depot nur spärlich fassen.

g.2.2. Etrtskische Obj ekte

154 Objekte von 5,346 kg Gewicht lassen sich si-

cher als mittelitalisch oder etruskisch bestimmen' Die

Obiektpalette reicht von Fibeln, Schmuck, Waffen,

Mdbelstticken. Kandelabern, Kohlebecken bis zum

Svmposiumsgeschirr (Stamnos, Situlen, Kannen,

Scttci-pfer, Raffeln usw.). Alle Objekte sind - bis auf

die zwei Beile - fragmentiert. Die einzelnen Frag-

mente lassen sich zu Typen-Gruppen ordnen, doch fin-

den sich keine zwei Stücke, welche sicher dem glei-

chen Objekt zuzuweisen wären. Die Beile Nr. 17 und

18 sind zwat ganz, wegen ihrer Datierung müssen sie

aber als <Altmaterial> gelten. Die Datierungsspanne

der Objekte ist sehr breit, sie reicht von Aneolithikum
bis in die Mitte des 5. Jh. v.Chr. 10 Objekte (6.1Vo)

datieren vor das 6. Jh. v.Chr., der Rest gehört dem 6.

und 5. Jh. v.Chr. an.

Die genaue Herkunft lässt sich nur bei wenigen

Stücken bestimmen. Dies ist einerseits auf den starken

Fragmentierungsgrad, andrerseits aber auch auf den

schlechten Forschungsstand der Bronzeobjekte in Etru-

rien und in der Padana zurückzuführen, der genaue-

rere Lokalisierungen verbietet. Aus Mittelitalien, d.h.

von südlich des Apennins, stammen die Fibel Nr' 16,

das Beil Nr. 17, das Rasiermesser Nr. 19, die Gürtel-
schliesse Nr.22, das Helmfragment Nr. 38, die Räder

von Kohlebecken Nr. 48 und 49 und der Stamnoshen-

kel Nr. 114. Davon lassen sich drei Objektgattungen
nochmals etwas besser eingrenzen: Die Herkunft des

Stamnoshenkels vermutet Shefton im mittleren Tiber-
tal (Orvieto oder Todi). Aus der Gegend zwischen La-
go di Bolsena und Lago di Trasimeno scheinen die

fahrbaren Kohlebecken zu kommen. Eher aus dem Kü-
stenbereich Etruriens stammen hingegen die Gürtel-
schliessen, obwohl sie auch Fundpunkte im Herstel-
lungs- bzw. Verbreitungsgebiet der beiden letztge-
nannten Objektgruppen aufweisen. Man könnte an-

hand der Überschneidung der Verbreitungsgebiete der

drei Objektgruppen eine gemeinsame Herkunft aus

dem mittleren Tiber- oder aus dem Chiana-Tal postu-

lieren. Doch scheint mir dies im Hinblick auf die chro-
nologische Uneinheitlichkeit dieser Funde und auf die
vielen, nicht genauer lokalisierbaren Stücke des De-
pots als zu gewagt. Eine klare Aussage über die Her-
kunft der Objekte aus Mittelitalien lässt sich somit
nicht geben. Von nördlich des Apennin, aus der Etru-
ria Padana, stammen die Certosafibeln sowie mögli-
cherweise die sechs Fragmente von Rippenzisten, falls
sie nicht lokal hergestellt wurden. Ein Vergleich zwi-
schen der mittelitalischen und der padanischen Grup-
pe der Objekte des Depots von Arbedo scheint mir
beim gegenwärtigen Forschungsstand wenig sinnvoll.

Tab. 8. Arbedo TI, Depot 1946. Herkunft des Altmaterials.
Tab. 8. Arbedo TI, Ripostiglio 1946. Provenienza del materiale da

rifundere.

Tab. 9. Arbedo TI, Depot 1946. Durchschnittsgewicht des Altma-
terials, nach Herkunft.
Tab. 9. Arbedo TI, Ripostiglio 1946. Peso medio del materiale da

rifonde re ordinab per provenienza.

679 Pauli 1918, 451f .; Anm. 190. - Neu publiziert die Gräber 3ll, 315
und 371 von Bologna, Certosa: D. Vitali, Tombe e necropoli galli-
che di Bologna e del teuitorio (Bologna 1992) 99-103.420;Taf.2.

680 Eine Frage ist natürlich, ob sich Leute, die häufig zwischen beiden
Gebieten hin und her reisten, immer noch nach der Mode ihres <Ur-
sprungsgebietes> kleideten oder sich aber je nach Bedarf mit von der
Funktion her gleichen Objekten (2.8. Fibeln) versorgten.
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681 Velbleitungskarte der sicheren Golasecca-Funde nördlich des Tessins
und des Misox: s. Kap. 11.2 und Abb. 42.

682 Bouloumi€ 1985,1'74f. - Kurz 1991, 513.
683 Fengöre/Guillot 1986, l73Fig.13,2; Pauli 1993, 168 Abb.44.
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Alpen in der Zeit vor dem <<Keltensturm>> verwendet wur-
den, diskutierte man später auch über ihre Träger
(Händler, Handwerker, Sklaven und Frauen). Bis jetzt
ging man meist davon aus, dass die Fibeln mit dem
Träger oder der Trägerin über die Alpen kamen. Dies
ist bei den in Gräbern paarig getragenen Fibeln mit ei-
niger Sicherheit anzunehmen6?e. Bei den nur als F.in-
zelstücken in Gräbern auftauchenden Fibeln könnte
beispielsweise auch an zusammen mit Textilien im-
portierte Stücke gedacht werden. Beide Möglichkeiten
zeugen von einem engen Kontakt zwischen beiden Ge-
bieten. Die Grabungen in der Siedlung von Forcello
haben späthallstättische Fibeln auch als gewöhnlichen
Siedlungsabfall ergeben. Ihre Vergesellschaftung mit
ebenfalls <<fremden>> Golaseccafibeln und sogar Go-
laseccakeramik spricht zugunsten einer Interpretation
als Zeugnisse von <<Fremden>>080. Neben dem natürli-
chen Verlust ist anzunehmen, dass defekte Fibeln auch
als Altmetall eingesammelt wurden und so in Depots
gelangten.

Eine Zusammenstellung der <<fremden>> Fibeln
nördlich der Alpen hatte Pauli 1971 versucht. Diese
Anregung wurde aber nicht weiterverfolgt, obwohl die
Hallstattforschung immer mit mindestens einem Auge
nach Süden blickt und obwohl nun das südalpine Ma-
terial durch zahheiche neuere Publikationen gut fass-
bar ist68r. Einerseits hängt dies sicher mit der schwie-
rigeren Identifizierung von Importstücken zusammen.
Andrerseits sind aber auch gewisse Hemmungen ein-
zelner Bearbeiter festzustellen, <<Fremdpersonen> aus
dem Süden - sei es als Individuen oder als Gruppen -
nördlich der Alpen anzunehmen6s2. Bouloumid sprach
sich krass nur für eine Mobilität der Güter, nicht aber
der Menschen aus. Kurz wollte in den zahlreichen,
südalpinen Formen sehr nahestehenden Fibeln der
Heuneburg keine Importe sehen, <<sonst hätten Heu-
neburg und Aussensiedlung nur noch wenige Bogen-
fibeln aufzuweisen, die man überhaupt für eine ein-
heimische Produktion in Anspruch nehmen könnte>>.

Die <keltische>> Heuneburg also praktisch nur von
<Südländern>> bewohnt, ein Schreckgespenst, das wohl
eher die politischen Probleme des ausgehenden 20. Jh.
n.Chr. beleuchtet als die Situation im 6. und 5. Jh.
v.Chr.

Die Späthallstattfibeln im Depot von Arbedo möch-
te ich als Zeugnisse eines intensiven Kontaktes zwi-
schen dem Gebiet nördlich der Alpen und dem Gola-

seccagebiet interpretieren. Diese Kontakte lassen sich
auch in umgekehrter Richtung verfolgen. Das ein-
drücklichste Beispiel ist die Siedlung Bragny-sur-
Saöne, welche neben Golaseccabronzen auch eindeu-
tige Golaseccakeramik geliefert hat6$. Diese Kontakte
sind im Depot an keinen weiteren Bronzen (Gefässe
oder andere Objekte) mehr zu verfolgen. Dies darf als
Hinweis darauf gedeutet werden, dass es sich bei den
von Nord nach Süd laufenden Gütern wohl kaum um
Bronzen handelte. Für einen <Rückstrom> von Nord
nach Süd, wenn auch im kleinregionalen Rahmen, zeu-
gen die drei Fragmente von Walliser Beinringen.

Zahlenmässig etwas stärker vertreten sind die etrus-
kischen Certosafibeln, welche sich formal auf ein Her-
kunftsgebiet einschränken lassen, das die Emilia samt
Bologna und Marzabotto sowie die Umgebung von
Mantova umfasst. Interessant ist, dass bis jetzt etrus-
kische Certosafibeln im Golaseccagebiet fehlen. Dies
ist m. E. eine Forschungslücke, die durch vermehrte
Siedlungsgrabungen aufgefüllt werden wird. Die zahl-
reichen etruskischen Importe in den Gräbern sowie die
vielen und gewichtigen Fragmente etruskischer Bron-
zen in den Depots, ganz abgesehen von der attischen
Keramik und den anderen Importen, sprechen für sehr
enge Kontakte.

Weniger bedeutend erscheinen im Depot die Kon-
takte zum Etschtal und zum Caput Adriae. Im Gola-
seccagebiet gibt es zwar einzelne Fibeln aus dem
Etschtal und auch dort finden sich gelegentlich Gola-
secca-Formen. Der Depotfund von Obervintl/Vandoies
di Sopra enthält sogar eine überraschende Menge von
Bronzen aus dem Golaseccagebiet, darunter auch For-
men (Gürtelblech, vierpassförmige Anhängerscheibe),
welche sich auf den Sopraceneri eingrenzen lassen.
Des weiteren sind beim Typ 5 der im Depot vertrete-
nen lokalen Certosafibeln formale Beziehungen zu
Stücken im Rienz- und Eisacktal festzustellen.

Die Situation präsentiert sich für das Caput Adriae
etwa ähnlich. Auch hier finden sich Golasecca-Formen
bis nach S. Lucia/Most na Soöi. Umgekehrt werden die
Certosafibeln des Typs II nach Terl.an die Formen des-
selben Typs im Golaseccagebiet (Typ 1 im Depot) be-
einflusst haben. Die Kontakte dürften - wie bei den-
jenigen mit dem Gebiet nördlich der Alpen - nicht
hauptsächlich über das Metall gelaufen sein, weshalb
wir sie im Depot nur spärlich fassen.

g.2.2. Etrtskische Obj ekte

154 Objekte von 5,346 kg Gewicht lassen sich si-

cher als mittelitalisch oder etruskisch bestimmen' Die

Obiektpalette reicht von Fibeln, Schmuck, Waffen,

Mdbelstticken. Kandelabern, Kohlebecken bis zum

Svmposiumsgeschirr (Stamnos, Situlen, Kannen,

Scttci-pfer, Raffeln usw.). Alle Objekte sind - bis auf

die zwei Beile - fragmentiert. Die einzelnen Frag-

mente lassen sich zu Typen-Gruppen ordnen, doch fin-

den sich keine zwei Stücke, welche sicher dem glei-

chen Objekt zuzuweisen wären. Die Beile Nr. 17 und

18 sind zwat ganz, wegen ihrer Datierung müssen sie

aber als <Altmaterial> gelten. Die Datierungsspanne

der Objekte ist sehr breit, sie reicht von Aneolithikum
bis in die Mitte des 5. Jh. v.Chr. 10 Objekte (6.1Vo)

datieren vor das 6. Jh. v.Chr., der Rest gehört dem 6.

und 5. Jh. v.Chr. an.

Die genaue Herkunft lässt sich nur bei wenigen

Stücken bestimmen. Dies ist einerseits auf den starken

Fragmentierungsgrad, andrerseits aber auch auf den

schlechten Forschungsstand der Bronzeobjekte in Etru-

rien und in der Padana zurückzuführen, der genaue-

rere Lokalisierungen verbietet. Aus Mittelitalien, d.h.

von südlich des Apennins, stammen die Fibel Nr' 16,

das Beil Nr. 17, das Rasiermesser Nr. 19, die Gürtel-
schliesse Nr.22, das Helmfragment Nr. 38, die Räder

von Kohlebecken Nr. 48 und 49 und der Stamnoshen-

kel Nr. 114. Davon lassen sich drei Objektgattungen
nochmals etwas besser eingrenzen: Die Herkunft des

Stamnoshenkels vermutet Shefton im mittleren Tiber-
tal (Orvieto oder Todi). Aus der Gegend zwischen La-
go di Bolsena und Lago di Trasimeno scheinen die

fahrbaren Kohlebecken zu kommen. Eher aus dem Kü-
stenbereich Etruriens stammen hingegen die Gürtel-
schliessen, obwohl sie auch Fundpunkte im Herstel-
lungs- bzw. Verbreitungsgebiet der beiden letztge-
nannten Objektgruppen aufweisen. Man könnte an-

hand der Überschneidung der Verbreitungsgebiete der

drei Objektgruppen eine gemeinsame Herkunft aus

dem mittleren Tiber- oder aus dem Chiana-Tal postu-

lieren. Doch scheint mir dies im Hinblick auf die chro-
nologische Uneinheitlichkeit dieser Funde und auf die
vielen, nicht genauer lokalisierbaren Stücke des De-
pots als zu gewagt. Eine klare Aussage über die Her-
kunft der Objekte aus Mittelitalien lässt sich somit
nicht geben. Von nördlich des Apennin, aus der Etru-
ria Padana, stammen die Certosafibeln sowie mögli-
cherweise die sechs Fragmente von Rippenzisten, falls
sie nicht lokal hergestellt wurden. Ein Vergleich zwi-
schen der mittelitalischen und der padanischen Grup-
pe der Objekte des Depots von Arbedo scheint mir
beim gegenwärtigen Forschungsstand wenig sinnvoll.

Tab. 8. Arbedo TI, Depot 1946. Herkunft des Altmaterials.
Tab. 8. Arbedo TI, Ripostiglio 1946. Provenienza del materiale da

rifundere.

Tab. 9. Arbedo TI, Depot 1946. Durchschnittsgewicht des Altma-
terials, nach Herkunft.
Tab. 9. Arbedo TI, Ripostiglio 1946. Peso medio del materiale da

rifonde re ordinab per provenienza.

679 Pauli 1918, 451f .; Anm. 190. - Neu publiziert die Gräber 3ll, 315
und 371 von Bologna, Certosa: D. Vitali, Tombe e necropoli galli-
che di Bologna e del teuitorio (Bologna 1992) 99-103.420;Taf.2.

680 Eine Frage ist natürlich, ob sich Leute, die häufig zwischen beiden
Gebieten hin und her reisten, immer noch nach der Mode ihres <Ur-
sprungsgebietes> kleideten oder sich aber je nach Bedarf mit von der
Funktion her gleichen Objekten (2.8. Fibeln) versorgten.
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681 Velbleitungskarte der sicheren Golasecca-Funde nördlich des Tessins
und des Misox: s. Kap. 11.2 und Abb. 42.

682 Bouloumi€ 1985,1'74f. - Kurz 1991, 513.
683 Fengöre/Guillot 1986, l73Fig.13,2; Pauli 1993, 168 Abb.44.
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8.2.2.1. Etruskische Objekte im
Golaseccagebiet

Objekte mittelitalischer und etruskischer Herkunft
finden sich im Golaseccagebiet fast ausschliessiich in
Gräbern, was die ursprüngliche Situation stark verzemt
wiedergibt. Objekte aus Mittelitalien finden wir bereits
sehr früh im Golaseccagebiet68+. Eine grössere Kon-
zenlration von etruskischen Funden ist erstmals in der
Phase G I C, d.h. etwa in der 2. Hälfte des 7. Jh. v.Chr.,
im Raum Castelletto Ticino und Sesto Calende festzu-
stellen. Danach scheinen etruskische Importe für eine
gewisse Zeit nur noch selten ins Golaseccagebiet ge-
langt zu sein. Erst in der Phase G II B, d.h. im späten
6. Jh. und im 1. Viertel des 5. Jh., finden sich wieder
vermehrt etruskische Objekte in den Gräbern (2.B. die
<<Tomba del Tripode> von Sesto Calende und das Grab
von Garlasco, Cascina Bonifica6ss). In grösserer Zahl
erscheinen diese in Gräbern der Phasen G III A1 und
A2, d.h. im 2. Viertel und in der 2. Hälfte des 5. Jh.
v.Chr. Dabei zeichnet sich eine räumliche Verlagerung
der etruskisches Material enthaltenden Gräber ins öst-
liche Golaseccagebiet (Schwerpunkt Como und Um-
gebung) und ins Tessin ab. In der Phase G III A3 sind
etruskische Obiekte in Gräbern nur noch selten ver-
treten. Aus der Lombardei stammen viele Funde aus
gesicherten Gräbern. Im Tessin hingegen kommen sie
praktisch alle aus unkontrollierten Grabungen. Eine
klare Zuweisung zu einer bestimmten Phase ist daher
bei ihnen nicht möglich.Zwei Gräber von Pazzallo und
Castaneda belegen für die Südschweiz jedoch das Fort-
dauern der Beigabe von etruskischem Bronzegeschirr
bis in die Phase G III A3.

Den etruskischen Objekten im Golaseccagebiet der
Phasen G II B-G III A3, d.h. dem Ende des 6. bis zum
Beginn des 4. Jh., soll hier noch etwas nachgegangen
werden. Aus Gräbern stammen 21 Schnabelkannen, 8

Stamnossitulen, 3 Kyathoi, 3 glatte Becken, 1 Perl-
randbecken, 1 Dreifuss mit Becken, I Ziste mit drei
Füssen und 1 Möbelfüsschen6s6. S chnab elkannen kom-
men im ganzen Golaseccagebiet in Gräbern vor. Gesi-
cherte Komplexe stammen erst aus den Phasen G III
A2 und A36s7. Diese weisen entweder eine Attasche mit
Spiralzier, mit einer Sirene oder aber eine Sonderform
auf. Die Attasche mit Spiralzier scheint mit 10 Exem-

plaren die häufigste Form zu sein688. Die ältere Atta-
schenform der Schlangenattasche kommt in 4 Kom-
plexen vor, die aber entweder nicht gesichert oder nicht
genau datierbar sind6se. Zwei davon stammen von Ar-
bedo. Es ist De Marinis zuzustimmen, der diese Schna-
belkannen bereits in die Phase G III A1 datieren woll-
te6e0. Dass das Henkelfragment von Golasecca schon
in die Phase G II B gehört, ist möglich, kann aber nicht
bewiesen werden, da aus Golasecca auch noch jünge-
res Material stammt. Stamnossitulen finden sich bis
jetzL nur in Gräbern in der Lombardei, das Tessin ist
fundleer. Sie datieren in die Phasen G III A1 und A2@'.
Aus Grab 114 von Cerinasca d'Arbedo stammt als Ein-
zelstück im Golaseccagebiet ein Bronzeeimer mit zwei
mobilen Henkeln, der sicher in dieZeit nach der Mit-
te des 5. Jh. gehört.Die Kyathoi zetgen eine ähnliche
Verbreitung. Sie scheinen aber erst in den Phasen G
III A2 und A.3 aufzutreten6ez. Glatte Becken sind in den
Phasen G III A1 und ,{2 nachgewiesen. Sie sind auf
die Gräberfelder von Como beschränktes3. Unter den
Einzelfunden gehören das Perlrandbecken und der
Dreifuss mit Becken in die Phase G II B, die Ziste mit
drei Füssen in die Phase G III A1. Das Möbelfüsschen
ist nicht genauer datierbar. Für die Phase G III ,{1 sind
durch Grabfunde folgende etruskische Objekttypen be-
legt: Stamnossitula, glattes Becken, Perlrandbecken,
Dreifuss mit Becken, Ziste mit drei Füssen. Schnabel-
kanne mit Schlangenattaschen und Möbelfüsschen
gehören wohl auch dazu.

8.2.2.2. Vergleich mit dem Depot
von Arbedo

Der Vergleich mit dem Material des Depots zeigt,
dass das Fundspektrum hier sehr viel breiter ist, dass
aber praktisch alle in den Gräbern vertretenen Typen
auch im Depot zu finden sind. Nicht sicher nachwei-
sen lassen sich die Schnabelkannen, sehr wohl aber
verschiedene andere Kannentypen. Mit dem breiteren
Fundspektrum steht das Depot von Arbedo nicht al-
lein. Auch das Depot von Como, Prestino 1983 enthält
zwei etruskische Objekttypen, welche aus den Gräbern
des Golaseccagebietes nicht bekannt sind.

Geben nun also die Gräber oder die Depots die

<Wirklichkeit>, d.h. das Spektrum der aus Etrurien

kornmenden Objekte im Golaseccagebiet, besser wie-

der? Diese Frage ist beim heutigen Forschungsstand

sehr schwieig zu beantworten, da uns die Siedlungs-

funde als dritte, vermittelnde Fundkategorie praktisch

fehlen. Dass Grabfunde eine gewisse Auswahl von Ob-

iekten enthalten, ist unbestritten. Meist folgt diese

iuswahl bestimmten Kriterien, die auch in anderen

Gräbern fassbar wird. Dies wurde im Golaseccagebiet

hauptsächlich anhand der Keramik zu illustrieren ver-

,u"htu'*. Bei Bronzegefässen, die nur in sehr wenigen

Gräbern vertreten sind, ist die Suche nach Gemein-

samkeiten in der Beigabensitte etwas schwieriger. Ge-

nerell scheinen sich aber die Schnabelkannen im ge-

samten Golaseccagebiet grosser Beliebtheit als Grab-

beigabe erfreut zu haben. Dies zeigen auch die zahl-

reichen Umsetzungen in Keramik. Nur im östlichen

Golaseccagebiet (Como, Brembate Sotto, Lodi

Vecchio) finden sich hingegen Stamnossitulen in Grä-

bern. Im Tessin fehlen diese bis auf die Fragmente im

Depot von Arbedo. Schon De Marinis führte dies auf

verschiedene Beigabensitten zurückue5' Während in der

Lombardei die Brandbestattung üblich war und die

Stamnossitulen in reichen Gräbern als Leichenbrand-

behälter dienten, war im Sopraceneri die Körperbe-

stattung verbreitet, welche keinerlei urnenaftige Ge-

fässe benöti gte.Zttdemkönnten im Tessin die lokal ge-

fertigten Situlen eine gewisse Konkurrenz zu den

Stamnossitulen gebildet haben' Dass aber trotzdem

etruskische Gefässe mit der Funktion eines Eimers

oder einer Situla ins Tessin gelangten, zeigt der Eimer

aus Cerinasca d'Arbedo, Grab ll4.
Wir dürfen deshalb annehmen, dass das Spektrum

der etruskischen Funde im Golaseccagebiet breiter

war, als es die Grabfunde angeben. Zu prüfen bleibt

nun, inwieweit das Material des Depots als typisch für
dieses Spektrum angesehen werden kann' Zuerst wer-

den die Objekte des 6. und 5. Jh. v.Chr betrachtet.

Darunter gibt es Typen, welche in der Padana gut be-

legt sind und somit auch ins Golaseccagebiet gelangt

sein könnten, wie Certosafibeln, Negauerhelme, Mö-
belbeschläge, Kandelaber, Raffeln, Zisten, Fuss-

becken, verschiedene Kannenformen, Infundibula,
Schöpfer und Simpula. Das Gebiet nördlich der Alpen

etgänzt unsere Liste mit Dreifüssen, Bronzeamphoren

und Becken mit festen Henkeln. Kessel und frühe

Stamnoi sind hingegen in der Padana bis jetzt erst ein-

mal belegt. Fahrbare Kohlebecken scheinen zudem

694 Primas 1970, 86. - A. Lang, Früheisenzeitliche Scheibenware der

Golaseccakultur. Germania 53, 1915' 64-:18.
695 De Marinis 1981,20'7f .

696 Vgl. dazu die Tüllenbeile mit seitlichen Spitzen des'Typs S' France-

sö (Variante) von Como, Ca' Morta, <<Tomba del Carrettino> (Ca-

über ihr eng begrenztes Verbreitungsgebiet in Mittel-
italien nie herausgekommen zu sein. Ein ähnliches Bild
zeigen die Funde, welche älter als das 6. Jh. v.Chr.

sind. Das Beil Nr. 18 und die Rasiermesserfragmente

Nr. 20 und.2l gehören zu Typen, die auch in der Pa-

dana verbreitet sind und somit ins Golaseccagebiet ge-

langt sein könnten, auch wenn momentan Fundnach-

weise fehleneso. )ss Rasiermesser Nr. 19, obwohl von

mittelitalischem Typ, besitzt zudem ein Vergleichs-

stück aus der Nähe von Bergamo. Nur auf das Gebiet

südlich des Apennin hingegen lassen sich die Fibel Nr'

16, das Beil Nr. 17 sowie die Gürtelschliesse Nl 22

eingrenzen.
Im Depot gibt es demnach Funde, welche nicht ins

Bild der etruskischen Objekte in Oberitalien und nörd-

lich der Alpen passen, obwohl auch dieses Bild
hauptsächlich aufgrund von Grabfunden gemacht wur-

de.

8.2.2.3. Altmetall aus Etrurien?

Eine Erklärung für diese Situation könnte darin zu

suchen sein, dass nicht alle Stücke des Depots das Go-

laseccagebiet unversehrt erreichten, sondern bereits als

Fragmente. Folgende Argumente können zugunsten

dieser Interpretation angeführt werden: Im Depot fin-
den sich Fragmente von Objekten mit rein mittelitali-
scher Verbreitung. Darunter sind auch Stücke, welche

älter als das 6. Jh. v.Chr. sind. Für sie ist eine Inter-

pretation als <Import> ins Golaseccagebiet sehr un-

wahrscheinlich, handelt es sich dabei - wie bei der

Gürtelschliesse Nr. 22 - nicht um Spitzenprodukte. Als

weiterer Hinweis sind die beiden Rohgüsse Nr. 47 und

I2O anzuführen, die - will man von einer lokalen Pro-

duktion von Kandelabern und etruskischen Situlen im

Golaseccagebiet absehen - nur als reine Metallstücke

nach Arbedo gelangt sein können. Wohl wären diesen

Objekten noch weitere aus dem Depot anzuschliessen,

doch lassen sie sich nicht aus dem übrigen Material

herausfiltern. Auch die Metallanalysen sprechen für ei-

ne enge Beziehung zwischen den etruskischen (und

griechischen) Bronzen und der Bronzeverarbeitung in

ArbedooeT. Nur diese Objekte besitzen einen tiefen

Zinngehalt, wie er bei den Rohgüssen und Werkstatt-

abfällen beobachtet werden kann. Die Blechprodukti-

on scheint zudem anhand der charakteristischen Ko-

balrWerte Richtung Italien zu weisen und mit etrus-

kischen Bronzen im Depot verbunden werden zu kön-

rancini 1984, Nr. 4176) und aus der Gegend von Raron (ASA III'
1870, 171; Taf. XV2), die wie das Beil Nr. 18 wohl aus dem Raum

Bologna stammen.
691 Dazu Kap. 9.4.4 und Annex l.

684 Dazu und zum folgenden R. De Marinis in: Etruschi a nord del Po
1,52,89.

685 Sesto Calende: De Marinis 1988a,226f.; Fig. i76-181. - Garlasco:
Etluschi a nord del Po I, 69f.; Fig.29f.

686 S. Casini in: Etruschi a nord del Po II, 3 I -35. - Dazu: Golasecca: Etru-
schi a nord del Po I, 70f.; Anm. 105; Fig. 31. - Ascona: PA. Donati,
La Schnabelkanne di Ascona. Num. e Ant. Class. XVI, 1987, I I 1-1 I 8.

Cerinasca d'Arbedo, Grab 112: Wyss 1974, 112 Abb.7 Fig.3.
687 G III A2: Como, Ca' Morta, Gräber I/i930 und 114; Gravellone To-

ce, Grab 15. - G III A3: Pazzallo, Grab 1; Castaneda, Grab 53.
688 Como, Ca' Morta, Gräber V1930 und 114; Burcina (Biella); Pazzallo,

r64

Grab 1; Molinazzo d'Arbedo, Grab 74; Cerinasca d'Albedo, Gräber 106
und l18; Castione, Grab 35; Castione-Bergämo, Grab 2; Castaneda.

689 Como, Ca'Morta, GrablIU1924; Brembate Sotto, Grab 11; Moli-
nazzo d'Arbedo, Grab'141' Celinasca d'Arbedo, Grab 112.

690 De Marinis 1981, 205-207.
691 G III A1: Brembate Sotto, Grab 8; Conio, Ca' Morta, GräberY/1926,

Ylll/1926, <Tomba del Camo>. - G III A2: Brembate Sotto, Grab
10; Como, Ca' Morta, Grab I/1930. - Unbestimmt: Como, Ca' Mor-
ta, Grab IIU|924 und Lodi Vecchio.

692 Brenrbate Sotto, Grab l0; Como, Ca' Morta, GrabIII/1924; Cademario.
693 Como, Ca' Morta, Tomba del Cano; Gräber lIUl924 und I/1930.
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8.2.2.1. Etruskische Objekte im
Golaseccagebiet

Objekte mittelitalischer und etruskischer Herkunft
finden sich im Golaseccagebiet fast ausschliessiich in
Gräbern, was die ursprüngliche Situation stark verzemt
wiedergibt. Objekte aus Mittelitalien finden wir bereits
sehr früh im Golaseccagebiet68+. Eine grössere Kon-
zenlration von etruskischen Funden ist erstmals in der
Phase G I C, d.h. etwa in der 2. Hälfte des 7. Jh. v.Chr.,
im Raum Castelletto Ticino und Sesto Calende festzu-
stellen. Danach scheinen etruskische Importe für eine
gewisse Zeit nur noch selten ins Golaseccagebiet ge-
langt zu sein. Erst in der Phase G II B, d.h. im späten
6. Jh. und im 1. Viertel des 5. Jh., finden sich wieder
vermehrt etruskische Objekte in den Gräbern (2.B. die
<<Tomba del Tripode> von Sesto Calende und das Grab
von Garlasco, Cascina Bonifica6ss). In grösserer Zahl
erscheinen diese in Gräbern der Phasen G III A1 und
A2, d.h. im 2. Viertel und in der 2. Hälfte des 5. Jh.
v.Chr. Dabei zeichnet sich eine räumliche Verlagerung
der etruskisches Material enthaltenden Gräber ins öst-
liche Golaseccagebiet (Schwerpunkt Como und Um-
gebung) und ins Tessin ab. In der Phase G III A3 sind
etruskische Obiekte in Gräbern nur noch selten ver-
treten. Aus der Lombardei stammen viele Funde aus
gesicherten Gräbern. Im Tessin hingegen kommen sie
praktisch alle aus unkontrollierten Grabungen. Eine
klare Zuweisung zu einer bestimmten Phase ist daher
bei ihnen nicht möglich.Zwei Gräber von Pazzallo und
Castaneda belegen für die Südschweiz jedoch das Fort-
dauern der Beigabe von etruskischem Bronzegeschirr
bis in die Phase G III A3.

Den etruskischen Objekten im Golaseccagebiet der
Phasen G II B-G III A3, d.h. dem Ende des 6. bis zum
Beginn des 4. Jh., soll hier noch etwas nachgegangen
werden. Aus Gräbern stammen 21 Schnabelkannen, 8

Stamnossitulen, 3 Kyathoi, 3 glatte Becken, 1 Perl-
randbecken, 1 Dreifuss mit Becken, I Ziste mit drei
Füssen und 1 Möbelfüsschen6s6. S chnab elkannen kom-
men im ganzen Golaseccagebiet in Gräbern vor. Gesi-
cherte Komplexe stammen erst aus den Phasen G III
A2 und A36s7. Diese weisen entweder eine Attasche mit
Spiralzier, mit einer Sirene oder aber eine Sonderform
auf. Die Attasche mit Spiralzier scheint mit 10 Exem-

plaren die häufigste Form zu sein688. Die ältere Atta-
schenform der Schlangenattasche kommt in 4 Kom-
plexen vor, die aber entweder nicht gesichert oder nicht
genau datierbar sind6se. Zwei davon stammen von Ar-
bedo. Es ist De Marinis zuzustimmen, der diese Schna-
belkannen bereits in die Phase G III A1 datieren woll-
te6e0. Dass das Henkelfragment von Golasecca schon
in die Phase G II B gehört, ist möglich, kann aber nicht
bewiesen werden, da aus Golasecca auch noch jünge-
res Material stammt. Stamnossitulen finden sich bis
jetzL nur in Gräbern in der Lombardei, das Tessin ist
fundleer. Sie datieren in die Phasen G III A1 und A2@'.
Aus Grab 114 von Cerinasca d'Arbedo stammt als Ein-
zelstück im Golaseccagebiet ein Bronzeeimer mit zwei
mobilen Henkeln, der sicher in dieZeit nach der Mit-
te des 5. Jh. gehört.Die Kyathoi zetgen eine ähnliche
Verbreitung. Sie scheinen aber erst in den Phasen G
III A2 und A.3 aufzutreten6ez. Glatte Becken sind in den
Phasen G III A1 und ,{2 nachgewiesen. Sie sind auf
die Gräberfelder von Como beschränktes3. Unter den
Einzelfunden gehören das Perlrandbecken und der
Dreifuss mit Becken in die Phase G II B, die Ziste mit
drei Füssen in die Phase G III A1. Das Möbelfüsschen
ist nicht genauer datierbar. Für die Phase G III ,{1 sind
durch Grabfunde folgende etruskische Objekttypen be-
legt: Stamnossitula, glattes Becken, Perlrandbecken,
Dreifuss mit Becken, Ziste mit drei Füssen. Schnabel-
kanne mit Schlangenattaschen und Möbelfüsschen
gehören wohl auch dazu.

8.2.2.2. Vergleich mit dem Depot
von Arbedo

Der Vergleich mit dem Material des Depots zeigt,
dass das Fundspektrum hier sehr viel breiter ist, dass
aber praktisch alle in den Gräbern vertretenen Typen
auch im Depot zu finden sind. Nicht sicher nachwei-
sen lassen sich die Schnabelkannen, sehr wohl aber
verschiedene andere Kannentypen. Mit dem breiteren
Fundspektrum steht das Depot von Arbedo nicht al-
lein. Auch das Depot von Como, Prestino 1983 enthält
zwei etruskische Objekttypen, welche aus den Gräbern
des Golaseccagebietes nicht bekannt sind.

Geben nun also die Gräber oder die Depots die

<Wirklichkeit>, d.h. das Spektrum der aus Etrurien

kornmenden Objekte im Golaseccagebiet, besser wie-

der? Diese Frage ist beim heutigen Forschungsstand

sehr schwieig zu beantworten, da uns die Siedlungs-

funde als dritte, vermittelnde Fundkategorie praktisch

fehlen. Dass Grabfunde eine gewisse Auswahl von Ob-

iekten enthalten, ist unbestritten. Meist folgt diese

iuswahl bestimmten Kriterien, die auch in anderen

Gräbern fassbar wird. Dies wurde im Golaseccagebiet

hauptsächlich anhand der Keramik zu illustrieren ver-

,u"htu'*. Bei Bronzegefässen, die nur in sehr wenigen

Gräbern vertreten sind, ist die Suche nach Gemein-

samkeiten in der Beigabensitte etwas schwieriger. Ge-

nerell scheinen sich aber die Schnabelkannen im ge-

samten Golaseccagebiet grosser Beliebtheit als Grab-

beigabe erfreut zu haben. Dies zeigen auch die zahl-

reichen Umsetzungen in Keramik. Nur im östlichen

Golaseccagebiet (Como, Brembate Sotto, Lodi

Vecchio) finden sich hingegen Stamnossitulen in Grä-

bern. Im Tessin fehlen diese bis auf die Fragmente im

Depot von Arbedo. Schon De Marinis führte dies auf

verschiedene Beigabensitten zurückue5' Während in der

Lombardei die Brandbestattung üblich war und die

Stamnossitulen in reichen Gräbern als Leichenbrand-

behälter dienten, war im Sopraceneri die Körperbe-

stattung verbreitet, welche keinerlei urnenaftige Ge-

fässe benöti gte.Zttdemkönnten im Tessin die lokal ge-

fertigten Situlen eine gewisse Konkurrenz zu den

Stamnossitulen gebildet haben' Dass aber trotzdem

etruskische Gefässe mit der Funktion eines Eimers

oder einer Situla ins Tessin gelangten, zeigt der Eimer

aus Cerinasca d'Arbedo, Grab ll4.
Wir dürfen deshalb annehmen, dass das Spektrum

der etruskischen Funde im Golaseccagebiet breiter

war, als es die Grabfunde angeben. Zu prüfen bleibt

nun, inwieweit das Material des Depots als typisch für
dieses Spektrum angesehen werden kann' Zuerst wer-

den die Objekte des 6. und 5. Jh. v.Chr betrachtet.

Darunter gibt es Typen, welche in der Padana gut be-

legt sind und somit auch ins Golaseccagebiet gelangt

sein könnten, wie Certosafibeln, Negauerhelme, Mö-
belbeschläge, Kandelaber, Raffeln, Zisten, Fuss-

becken, verschiedene Kannenformen, Infundibula,
Schöpfer und Simpula. Das Gebiet nördlich der Alpen

etgänzt unsere Liste mit Dreifüssen, Bronzeamphoren

und Becken mit festen Henkeln. Kessel und frühe

Stamnoi sind hingegen in der Padana bis jetzt erst ein-

mal belegt. Fahrbare Kohlebecken scheinen zudem

694 Primas 1970, 86. - A. Lang, Früheisenzeitliche Scheibenware der

Golaseccakultur. Germania 53, 1915' 64-:18.
695 De Marinis 1981,20'7f .

696 Vgl. dazu die Tüllenbeile mit seitlichen Spitzen des'Typs S' France-

sö (Variante) von Como, Ca' Morta, <<Tomba del Carrettino> (Ca-

über ihr eng begrenztes Verbreitungsgebiet in Mittel-
italien nie herausgekommen zu sein. Ein ähnliches Bild
zeigen die Funde, welche älter als das 6. Jh. v.Chr.

sind. Das Beil Nr. 18 und die Rasiermesserfragmente

Nr. 20 und.2l gehören zu Typen, die auch in der Pa-

dana verbreitet sind und somit ins Golaseccagebiet ge-

langt sein könnten, auch wenn momentan Fundnach-

weise fehleneso. )ss Rasiermesser Nr. 19, obwohl von

mittelitalischem Typ, besitzt zudem ein Vergleichs-

stück aus der Nähe von Bergamo. Nur auf das Gebiet

südlich des Apennin hingegen lassen sich die Fibel Nr'

16, das Beil Nr. 17 sowie die Gürtelschliesse Nl 22

eingrenzen.
Im Depot gibt es demnach Funde, welche nicht ins

Bild der etruskischen Objekte in Oberitalien und nörd-

lich der Alpen passen, obwohl auch dieses Bild
hauptsächlich aufgrund von Grabfunden gemacht wur-

de.

8.2.2.3. Altmetall aus Etrurien?

Eine Erklärung für diese Situation könnte darin zu

suchen sein, dass nicht alle Stücke des Depots das Go-

laseccagebiet unversehrt erreichten, sondern bereits als

Fragmente. Folgende Argumente können zugunsten

dieser Interpretation angeführt werden: Im Depot fin-
den sich Fragmente von Objekten mit rein mittelitali-
scher Verbreitung. Darunter sind auch Stücke, welche

älter als das 6. Jh. v.Chr. sind. Für sie ist eine Inter-

pretation als <Import> ins Golaseccagebiet sehr un-

wahrscheinlich, handelt es sich dabei - wie bei der

Gürtelschliesse Nr. 22 - nicht um Spitzenprodukte. Als

weiterer Hinweis sind die beiden Rohgüsse Nr. 47 und

I2O anzuführen, die - will man von einer lokalen Pro-

duktion von Kandelabern und etruskischen Situlen im

Golaseccagebiet absehen - nur als reine Metallstücke

nach Arbedo gelangt sein können. Wohl wären diesen

Objekten noch weitere aus dem Depot anzuschliessen,

doch lassen sie sich nicht aus dem übrigen Material

herausfiltern. Auch die Metallanalysen sprechen für ei-

ne enge Beziehung zwischen den etruskischen (und

griechischen) Bronzen und der Bronzeverarbeitung in

ArbedooeT. Nur diese Objekte besitzen einen tiefen

Zinngehalt, wie er bei den Rohgüssen und Werkstatt-

abfällen beobachtet werden kann. Die Blechprodukti-

on scheint zudem anhand der charakteristischen Ko-

balrWerte Richtung Italien zu weisen und mit etrus-

kischen Bronzen im Depot verbunden werden zu kön-

rancini 1984, Nr. 4176) und aus der Gegend von Raron (ASA III'
1870, 171; Taf. XV2), die wie das Beil Nr. 18 wohl aus dem Raum

Bologna stammen.
691 Dazu Kap. 9.4.4 und Annex l.

684 Dazu und zum folgenden R. De Marinis in: Etruschi a nord del Po
1,52,89.

685 Sesto Calende: De Marinis 1988a,226f.; Fig. i76-181. - Garlasco:
Etluschi a nord del Po I, 69f.; Fig.29f.

686 S. Casini in: Etruschi a nord del Po II, 3 I -35. - Dazu: Golasecca: Etru-
schi a nord del Po I, 70f.; Anm. 105; Fig. 31. - Ascona: PA. Donati,
La Schnabelkanne di Ascona. Num. e Ant. Class. XVI, 1987, I I 1-1 I 8.

Cerinasca d'Arbedo, Grab 112: Wyss 1974, 112 Abb.7 Fig.3.
687 G III A2: Como, Ca' Morta, Gräber I/i930 und 114; Gravellone To-

ce, Grab 15. - G III A3: Pazzallo, Grab 1; Castaneda, Grab 53.
688 Como, Ca' Morta, Gräber V1930 und 114; Burcina (Biella); Pazzallo,
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Grab 1; Molinazzo d'Arbedo, Grab 74; Cerinasca d'Albedo, Gräber 106
und l18; Castione, Grab 35; Castione-Bergämo, Grab 2; Castaneda.

689 Como, Ca'Morta, GrablIU1924; Brembate Sotto, Grab 11; Moli-
nazzo d'Arbedo, Grab'141' Celinasca d'Arbedo, Grab 112.

690 De Marinis 1981, 205-207.
691 G III A1: Brembate Sotto, Grab 8; Conio, Ca' Morta, GräberY/1926,

Ylll/1926, <Tomba del Camo>. - G III A2: Brembate Sotto, Grab
10; Como, Ca' Morta, Grab I/1930. - Unbestimmt: Como, Ca' Mor-
ta, Grab IIU|924 und Lodi Vecchio.

692 Brenrbate Sotto, Grab l0; Como, Ca' Morta, GrabIII/1924; Cademario.
693 Como, Ca' Morta, Tomba del Cano; Gräber lIUl924 und I/1930.
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nen. Die Einheitlichkeit der verwendeten Legierungen
spricht nicht für eine nur sporadische Verwendung von
etruskischen Bronzen, sondern für ein ganz konse-
quentes und gezieltes Wiedereinschmelzen. Die Nach-
frage konnte aber nur durch eingeführten Schrott be-
friedigt werden, da Barren mit dieser Metallzusam-
mensetzung im Depot fehlen.

Als Szenario wäre dann vorzuschlagen, dass am
Ende des 6. und im 5. Jh. neben etruskischen Bron-
zegefässen auch etruskischer Bronzeschrott ins Gola-
seccagebiet gelangte. Darunter befanden sich verschie-
den alte Objekte, wie dies auch am Golasecca-Materi-
al des Depots von Arbedo nachzuweisen ist. Dies be-
darf noch weiterer Kontrolle durch geeignete Befun-
de. Zt denken wäre beispielsweise an Handelsnieder-
lassungen wie Forcello, in denen man in einem Wa-
renlager ein Metallschrott-Depot finden könnte.

Dass aber etruskische Objekte im Golaseccagebiet
nicht nur einfach ohne Anderungen in die Gräber ge-
langten, zeigen die zu einer Situla umgearbeitete
Schnabelkanne aus Grab LI2 von Cerinasca d'Arbedo
sowie die Stamnossitulen mit abgeschlagenen Atta-
schen und Henkeln in den Gräbern von Como. Auch
so konnte Altmetall entstehen und dann in Depots ge-
langen. Wie gross der Anteil dieses erst lokal <gefer-
tigten> Altmetalls an den Fragmenten im Depot ist,
kann nicht ausgemacht werden. Zahheiche Fragmente
von Bronzeobjekten finden sich aber auch bereits in
etruskischen Siedlungen, wie im Forcello oder in
Marzabotto6es.

Zusammenfassend können wir feststellen, dass das
Spektrum der etruskischen Objekte im Golaseccage-
biet wohl breiter war, als uns dies von den Grabfun-
den überliefert wird. Dass hingegen alle im Depotfund
von Arbedo vertretenen Objekttypen als <<Importe>> ins
Golaseccagebiet gelangten, ist jedenfalls für einzelne
Typen unwahrscheinlich. Für einen Teil des Materials
wird deshalb eine Interpretation als Metallschrott vor-
geschlagen.

8.2.3. Griechische Objekte

Dass sich im Depotfund von Arbedo auch Frag-
mente griechischer Herkunft finden, darf als Sensati-
on betrachtet werden. Als sicher griechisch sind 17

Objekte mit einem Gewicht von 0,812 kg anzuspre-

chen. Vertreten sind Gefässe wie Kessel, Becken und
Eimer sowie Schmuck und Waffen. Zwar lassen sich
mit den Objekten Gruppen bilden, doch sind alle
Stücke als Einzelobjekte zu betrachten. Die Datierung
reicht vom 8. bis in die 1. Hälfte des 5. Jh. v.Chr., wo-
bei das Schwergewicht mit 12 Objekten (75Vo) auf dem
6. und 5. Jh. liegt.

Die genauere Herkunft lässt sich nicht bestimmen.
Alle vertretenen Materialgruppen finden Vergleiche
sowohl im griechischen Mutterland als auch in Gross-
griechenland. Die Typen des 8. und 7. Jh. finden sich
nur in Griechenland und ganz im Süden der italieni-
schen Halbinsel sowie auf Sizilien. In Etrurien, das
beispielsweise als Mittler zwischen diesen Gebieten
und dem Norden hätte auftreten können, fehlen sie
ganz.Es kann deshalb wie bei den <<alten> etruskischen
Objekten angenommen werden, dass diese Stücke erst
mit den jüngeren nach Norden gelangten, auch sie
wohl bereits als Metallschrott. Die Gruppe des 6. und
5. Jh. beinhaltet vor allem Gefässfragmente. Griechi-
sche Bronzegefässe dieses Zeitraumes sind sowohl im
nichtgriechischen Italien als auch in der Zone nördlich
der Alpen eine grosse Seltenheit. Aus Italien ist mir -
wenn der Grossteil der <rhodischen>> Kannen als grie-
chischer Import ausfallen sollte - nur ein Kessel aus
Sirolo-Numana bekannt6ee. Etwas häufiger sind grie-
chische Bronzehelme des illyrischen(?) und korinthi-
schen Typs?oo. Aus Oberitalien gibt es weder griechi-
sche Bronzegefässe noch gesicherte Helmfunde. Von
nördlich der Alpen sind die Hydria von Grächwil, der
Kessel des <Fürstengrabes> von Hochdorf sowie der
Krater von Vix samt Weinsieb als sicher griechisch zu
bestimmenrot. Es scheint sich hier also nur um beson-
ders kostbare Produkte zu handeln. Bei den vorlie-
genden Fragmenten von Arbedo könnten nur die zu ei-
nem Podanipter gehörigen Stücke dieser Kategorie zu-
gewiesen werden, die restlichen stammen von ge-
wöhnlichen Bronzegefässen, Nägeln oder von Arm-
schmuck. Die Interpretation als Metallschrott könnte
auch auf diese Fragmente übertragen werden, da mo-
mentan Hinweise auf griechische Gefässe in Oberita-
lien fehlen. Die Metallanalysen der griechischen Ob-
jekte, welche durchwegs niedrige Zinngehalte ergaben,
würden eine solche Interpretation - wie bei den etrus-
kischen - stützen (s. Annex 1). Im Gegensatz zur Sel-
tenheit von griechischen Bronzen steht die weite Ver-
breitung giechischer und besonders attischer Kera-

rri?o'. Für die Poebene darf angenommen werden,

dass sie über die Häfen von Adria und Spina mit grie-

chischen Gütern beliefert wurde. Was man neben der

attischen Keramik auch noch verhandelte, zeigen die

Ausgrabungen der Siedlung Forcello bei Bagnolo S'

Vito. Hier lassen sich zahlreiche griechische Ampho-

ren für Wein und Öl fassen, sowie Fragmente von po-

lychromen Glasfläschchen. Als Herkunft dieser Waren

wird Korinth, Chios, Samos, Attika, Mendes(?), Tha-

sos(?) und Rhodos angenommen. Über Spina und Ad-

ria hätten demnach auch griechische Bronzeobjekte -
dem übrigen Warenstrom folgend - durchaus die Po-

ebene und das Golaseccagebiet eneichen können' Die

Route über Grossgriechenland-Mittelitalien-Bologna
ist sicher nicht auszuschliessen, scheint aber wegen des

sehr gut belegten Warenverkehrs in der Poebene in den

Hintergrund zu treten. Attische Keramik und poly-

chrome Glasfläschen erreichten auch das Golasecca-

gebiet. Andere Funde fehlen im Moment noch, was

.ogli.h"t*eise damit zu erklären ist, dass beide Ob-

jektgruppen im Vergleich mit anderen verhältnismäs-

sig einfach zu erkennen sind. Bis jetzt beschränken

slöfr aie Funde auf Golasecca und Castelletto Ticino

sowie die Umgebung von ComoTo:. Soweit bekannt,

stammen sie sowohl aus Gräbern (Golasecca; Ron-

chetti di Rebbio; Como, Ca' Morta; S. Maria di Ver-

gosa) als auch aus Siedlungen (Castelletto Ticino, Co-

mo). Aus der Siedlung von Como, Prestino kommen

möglicherweise Fragmente von korinthischen Ampho-

1s1io+. 4us dem Tessin fehlen Funde, doch dürfte sich

dies mit einsetzender Siedlungsforschung ändern'

tegorie <<unbestimmt>> daztzählt. Dies lässt sich wohl

mit der bereits oben beschriebenen Tatsache erklären,

dass fremde Funde durchschnittlich ein höheres Ge-

wicht aufweisen als lokale. Alte Objekte aus einer Zeit,

als die Bronze noch alleiniger Werkstoff war, waren

also von ihrem Gewicht her - man denke an das Beil

Nr. 18 - für eine <<Reise>> besser geeignet als jüngere

Funde. Wie die <<alten>> Stücke in das Depot gelang-

ten, kann in den meisten Fällen nicht mehr geklärt wer-

den. Für das Fragment eines canegratezeitlichen Arm-

bandes Nr. 208 lässt sich ein mögliches Szenario re-

konstruieren: Die nächsten Parallelen stammen von

Cerinasca d'Arbedlo70s. Bei der Anlage der eisenzeitli-

chen Gräber wurden bronzezeitliche Gräber gestört,

wohl aber nicht geplündert, da ein Teil des Inventars

- auch Bronzen - wiedereingefüllt wurde. Trotzdem

wird man hin und wieder ein Metallstück aufgehoben

haben, das dann ins DePot gelangte.

Bereits Primas hatte versucht, einzelne Objekttypen

innerhalb des Golaseccagebietes noch weiter einzu-

grenzen, um so den Einzugsbereich des Depots näher

umschreiben zu können. Die meisten Funde aber, so

die Navicellafibeln, die meisten Sanguisugafibeln mit

und ohne Tonkern, die Schlangen- und Dragofibeln,

die Körbchen- und andere Anhänger, die Ringe, Arm-

ringe und Gürtelhaken sind dazu nicht brauchbar' Sie

sind im ganzen Golaseccagebiet verbreitet bzw. das

Material ist so unzureichend publiziert, dass sich re-

gionale Unterschiede noch nicht herausarbeiten lassen'

Für den Sopraceneri und das Misox als Herkunftsge-

biet sprechen folgende Objekttypenioe' $nngulsugnfi-

beln mit Tonkern und komplexer Strichzier I und II,
Tessin C-zeitliche Sanguisugafibeln mit Tonkern, Ein-

lagen, einfacher Strichzier (Var. A-E), Bronzescheiben

mit konzentrischen Rippen und Punktzier, vierpassför-

mige Anhängerscheiben, blattförmige Gürtelbleche so-

wie Situlen mit verzierten Attaschen. Möglicherweise

aus der Leventina oder aus Graubünden stammen die

Halsringfragmente. Einzelne Objekttypen weisen eher

in den Sottoceneri bzw. in die Lombardei, wobei eine

sichere Zuordnung nicht möglich ist' So die Fibel des

Typs Civiglio, die Bronzeperlen' das Fragment eines

Bandarmreifs und die Reste von Bronzetassen (Cape-

duncole). Letztere deuten sogar auf Como und Umge-

bung als Herkunftsort. Unter diesen Objekten befinden

sictr sowohl Tessin C-zeitliche als auch ältere Stücke'

Für dieses Material lassen sich verschiedene Szenari-

en erarbeiten: Entweder gelangten die Objekte - mög-

8.2.4. Golasecca-Formen

906 Objekte mit einem Gewicht von 6,591 kg las-

sen sich sicher als aus dem Golaseccagebiet stammend

identifizieren. Die Objektpalette ist sehr breit: Sie

reicht von Trachtbestandteilen (Fibeln, Anhänger etc')

über Nägel bis zu Gefässen. Auch hier lassen sich die

einzelnen Fragmente nicht zu ganzen Objekten zu-

sammensetzen. Die Datierungsspanne erstreckt sich

von der Frühbronzezeit bis in die Mitte des 5' Jh'

v.Chr. 10 Objekte (l.l7o) sind vor das 6. Jh. v.Chr. zu

datieren, die Hauptmasse gehört ins 6. und 5' Jh'

v.Chr. Der Anteil an älterem Material ist damit gerin-

ger als bei den etruskischen und griechischen Stücken,

auch wenn man noch einige alte Objekte aus der Ka-

698 Forcello: Etruschi a nord del Pol,238-241;Fig.142 (Kyathos- und
Schnabelkannenfragmente). - Marzabotto: Muffatti 1968; 1969;
l9'71.

699 S. Diskussion des Forschungsstandes zu den <rhodischen>> Kannen
inKap.4.1.6.17. Dazu Pare 1989,44'1 Abb. 16. - Kessel mit grie-
chischer Flügel-Schwanz-Attasche aus Sirolo-Numana, Glab 505:
Stud. Etruschi XLy, 197'1, 470, Taf . LXXYf.
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700 H. P11ug, Illyrische Helme. In: Antike Helme, 42-64,bes.57f.; Abb.
14; ders., Korinthische Helme. In: Antike Helme, 65-106, bes.
l0l-103; Abb.48. - Picenum: M. Landolfi, I tlaffici con la Grecia
e la ceramica attica come elemento del processo di maturazione ur-
bana della civiltä picena. In: Formazione della cittä I, l87-199, bes.
189f.; Abb.
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nen. Die Einheitlichkeit der verwendeten Legierungen
spricht nicht für eine nur sporadische Verwendung von
etruskischen Bronzen, sondern für ein ganz konse-
quentes und gezieltes Wiedereinschmelzen. Die Nach-
frage konnte aber nur durch eingeführten Schrott be-
friedigt werden, da Barren mit dieser Metallzusam-
mensetzung im Depot fehlen.

Als Szenario wäre dann vorzuschlagen, dass am
Ende des 6. und im 5. Jh. neben etruskischen Bron-
zegefässen auch etruskischer Bronzeschrott ins Gola-
seccagebiet gelangte. Darunter befanden sich verschie-
den alte Objekte, wie dies auch am Golasecca-Materi-
al des Depots von Arbedo nachzuweisen ist. Dies be-
darf noch weiterer Kontrolle durch geeignete Befun-
de. Zt denken wäre beispielsweise an Handelsnieder-
lassungen wie Forcello, in denen man in einem Wa-
renlager ein Metallschrott-Depot finden könnte.

Dass aber etruskische Objekte im Golaseccagebiet
nicht nur einfach ohne Anderungen in die Gräber ge-
langten, zeigen die zu einer Situla umgearbeitete
Schnabelkanne aus Grab LI2 von Cerinasca d'Arbedo
sowie die Stamnossitulen mit abgeschlagenen Atta-
schen und Henkeln in den Gräbern von Como. Auch
so konnte Altmetall entstehen und dann in Depots ge-
langen. Wie gross der Anteil dieses erst lokal <gefer-
tigten> Altmetalls an den Fragmenten im Depot ist,
kann nicht ausgemacht werden. Zahheiche Fragmente
von Bronzeobjekten finden sich aber auch bereits in
etruskischen Siedlungen, wie im Forcello oder in
Marzabotto6es.

Zusammenfassend können wir feststellen, dass das
Spektrum der etruskischen Objekte im Golaseccage-
biet wohl breiter war, als uns dies von den Grabfun-
den überliefert wird. Dass hingegen alle im Depotfund
von Arbedo vertretenen Objekttypen als <<Importe>> ins
Golaseccagebiet gelangten, ist jedenfalls für einzelne
Typen unwahrscheinlich. Für einen Teil des Materials
wird deshalb eine Interpretation als Metallschrott vor-
geschlagen.

8.2.3. Griechische Objekte

Dass sich im Depotfund von Arbedo auch Frag-
mente griechischer Herkunft finden, darf als Sensati-
on betrachtet werden. Als sicher griechisch sind 17

Objekte mit einem Gewicht von 0,812 kg anzuspre-

chen. Vertreten sind Gefässe wie Kessel, Becken und
Eimer sowie Schmuck und Waffen. Zwar lassen sich
mit den Objekten Gruppen bilden, doch sind alle
Stücke als Einzelobjekte zu betrachten. Die Datierung
reicht vom 8. bis in die 1. Hälfte des 5. Jh. v.Chr., wo-
bei das Schwergewicht mit 12 Objekten (75Vo) auf dem
6. und 5. Jh. liegt.

Die genauere Herkunft lässt sich nicht bestimmen.
Alle vertretenen Materialgruppen finden Vergleiche
sowohl im griechischen Mutterland als auch in Gross-
griechenland. Die Typen des 8. und 7. Jh. finden sich
nur in Griechenland und ganz im Süden der italieni-
schen Halbinsel sowie auf Sizilien. In Etrurien, das
beispielsweise als Mittler zwischen diesen Gebieten
und dem Norden hätte auftreten können, fehlen sie
ganz.Es kann deshalb wie bei den <<alten> etruskischen
Objekten angenommen werden, dass diese Stücke erst
mit den jüngeren nach Norden gelangten, auch sie
wohl bereits als Metallschrott. Die Gruppe des 6. und
5. Jh. beinhaltet vor allem Gefässfragmente. Griechi-
sche Bronzegefässe dieses Zeitraumes sind sowohl im
nichtgriechischen Italien als auch in der Zone nördlich
der Alpen eine grosse Seltenheit. Aus Italien ist mir -
wenn der Grossteil der <rhodischen>> Kannen als grie-
chischer Import ausfallen sollte - nur ein Kessel aus
Sirolo-Numana bekannt6ee. Etwas häufiger sind grie-
chische Bronzehelme des illyrischen(?) und korinthi-
schen Typs?oo. Aus Oberitalien gibt es weder griechi-
sche Bronzegefässe noch gesicherte Helmfunde. Von
nördlich der Alpen sind die Hydria von Grächwil, der
Kessel des <Fürstengrabes> von Hochdorf sowie der
Krater von Vix samt Weinsieb als sicher griechisch zu
bestimmenrot. Es scheint sich hier also nur um beson-
ders kostbare Produkte zu handeln. Bei den vorlie-
genden Fragmenten von Arbedo könnten nur die zu ei-
nem Podanipter gehörigen Stücke dieser Kategorie zu-
gewiesen werden, die restlichen stammen von ge-
wöhnlichen Bronzegefässen, Nägeln oder von Arm-
schmuck. Die Interpretation als Metallschrott könnte
auch auf diese Fragmente übertragen werden, da mo-
mentan Hinweise auf griechische Gefässe in Oberita-
lien fehlen. Die Metallanalysen der griechischen Ob-
jekte, welche durchwegs niedrige Zinngehalte ergaben,
würden eine solche Interpretation - wie bei den etrus-
kischen - stützen (s. Annex 1). Im Gegensatz zur Sel-
tenheit von griechischen Bronzen steht die weite Ver-
breitung giechischer und besonders attischer Kera-

rri?o'. Für die Poebene darf angenommen werden,

dass sie über die Häfen von Adria und Spina mit grie-

chischen Gütern beliefert wurde. Was man neben der

attischen Keramik auch noch verhandelte, zeigen die

Ausgrabungen der Siedlung Forcello bei Bagnolo S'

Vito. Hier lassen sich zahlreiche griechische Ampho-

ren für Wein und Öl fassen, sowie Fragmente von po-

lychromen Glasfläschchen. Als Herkunft dieser Waren

wird Korinth, Chios, Samos, Attika, Mendes(?), Tha-

sos(?) und Rhodos angenommen. Über Spina und Ad-

ria hätten demnach auch griechische Bronzeobjekte -
dem übrigen Warenstrom folgend - durchaus die Po-

ebene und das Golaseccagebiet eneichen können' Die

Route über Grossgriechenland-Mittelitalien-Bologna
ist sicher nicht auszuschliessen, scheint aber wegen des

sehr gut belegten Warenverkehrs in der Poebene in den

Hintergrund zu treten. Attische Keramik und poly-

chrome Glasfläschen erreichten auch das Golasecca-

gebiet. Andere Funde fehlen im Moment noch, was

.ogli.h"t*eise damit zu erklären ist, dass beide Ob-

jektgruppen im Vergleich mit anderen verhältnismäs-

sig einfach zu erkennen sind. Bis jetzt beschränken

slöfr aie Funde auf Golasecca und Castelletto Ticino

sowie die Umgebung von ComoTo:. Soweit bekannt,

stammen sie sowohl aus Gräbern (Golasecca; Ron-

chetti di Rebbio; Como, Ca' Morta; S. Maria di Ver-

gosa) als auch aus Siedlungen (Castelletto Ticino, Co-

mo). Aus der Siedlung von Como, Prestino kommen

möglicherweise Fragmente von korinthischen Ampho-

1s1io+. 4us dem Tessin fehlen Funde, doch dürfte sich

dies mit einsetzender Siedlungsforschung ändern'

tegorie <<unbestimmt>> daztzählt. Dies lässt sich wohl

mit der bereits oben beschriebenen Tatsache erklären,

dass fremde Funde durchschnittlich ein höheres Ge-

wicht aufweisen als lokale. Alte Objekte aus einer Zeit,

als die Bronze noch alleiniger Werkstoff war, waren

also von ihrem Gewicht her - man denke an das Beil

Nr. 18 - für eine <<Reise>> besser geeignet als jüngere

Funde. Wie die <<alten>> Stücke in das Depot gelang-

ten, kann in den meisten Fällen nicht mehr geklärt wer-

den. Für das Fragment eines canegratezeitlichen Arm-

bandes Nr. 208 lässt sich ein mögliches Szenario re-

konstruieren: Die nächsten Parallelen stammen von

Cerinasca d'Arbedlo70s. Bei der Anlage der eisenzeitli-

chen Gräber wurden bronzezeitliche Gräber gestört,

wohl aber nicht geplündert, da ein Teil des Inventars

- auch Bronzen - wiedereingefüllt wurde. Trotzdem

wird man hin und wieder ein Metallstück aufgehoben

haben, das dann ins DePot gelangte.

Bereits Primas hatte versucht, einzelne Objekttypen

innerhalb des Golaseccagebietes noch weiter einzu-

grenzen, um so den Einzugsbereich des Depots näher

umschreiben zu können. Die meisten Funde aber, so

die Navicellafibeln, die meisten Sanguisugafibeln mit

und ohne Tonkern, die Schlangen- und Dragofibeln,

die Körbchen- und andere Anhänger, die Ringe, Arm-

ringe und Gürtelhaken sind dazu nicht brauchbar' Sie

sind im ganzen Golaseccagebiet verbreitet bzw. das

Material ist so unzureichend publiziert, dass sich re-

gionale Unterschiede noch nicht herausarbeiten lassen'

Für den Sopraceneri und das Misox als Herkunftsge-

biet sprechen folgende Objekttypenioe' $nngulsugnfi-

beln mit Tonkern und komplexer Strichzier I und II,
Tessin C-zeitliche Sanguisugafibeln mit Tonkern, Ein-

lagen, einfacher Strichzier (Var. A-E), Bronzescheiben

mit konzentrischen Rippen und Punktzier, vierpassför-

mige Anhängerscheiben, blattförmige Gürtelbleche so-

wie Situlen mit verzierten Attaschen. Möglicherweise

aus der Leventina oder aus Graubünden stammen die

Halsringfragmente. Einzelne Objekttypen weisen eher

in den Sottoceneri bzw. in die Lombardei, wobei eine

sichere Zuordnung nicht möglich ist' So die Fibel des

Typs Civiglio, die Bronzeperlen' das Fragment eines

Bandarmreifs und die Reste von Bronzetassen (Cape-

duncole). Letztere deuten sogar auf Como und Umge-

bung als Herkunftsort. Unter diesen Objekten befinden

sictr sowohl Tessin C-zeitliche als auch ältere Stücke'

Für dieses Material lassen sich verschiedene Szenari-

en erarbeiten: Entweder gelangten die Objekte - mög-

8.2.4. Golasecca-Formen

906 Objekte mit einem Gewicht von 6,591 kg las-

sen sich sicher als aus dem Golaseccagebiet stammend

identifizieren. Die Objektpalette ist sehr breit: Sie

reicht von Trachtbestandteilen (Fibeln, Anhänger etc')

über Nägel bis zu Gefässen. Auch hier lassen sich die

einzelnen Fragmente nicht zu ganzen Objekten zu-

sammensetzen. Die Datierungsspanne erstreckt sich

von der Frühbronzezeit bis in die Mitte des 5' Jh'

v.Chr. 10 Objekte (l.l7o) sind vor das 6. Jh. v.Chr. zu

datieren, die Hauptmasse gehört ins 6. und 5' Jh'

v.Chr. Der Anteil an älterem Material ist damit gerin-

ger als bei den etruskischen und griechischen Stücken,

auch wenn man noch einige alte Objekte aus der Ka-

698 Forcello: Etruschi a nord del Pol,238-241;Fig.142 (Kyathos- und
Schnabelkannenfragmente). - Marzabotto: Muffatti 1968; 1969;
l9'71.

699 S. Diskussion des Forschungsstandes zu den <rhodischen>> Kannen
inKap.4.1.6.17. Dazu Pare 1989,44'1 Abb. 16. - Kessel mit grie-
chischer Flügel-Schwanz-Attasche aus Sirolo-Numana, Glab 505:
Stud. Etruschi XLy, 197'1, 470, Taf . LXXYf.

r66

700 H. P11ug, Illyrische Helme. In: Antike Helme, 42-64,bes.57f.; Abb.
14; ders., Korinthische Helme. In: Antike Helme, 65-106, bes.
l0l-103; Abb.48. - Picenum: M. Landolfi, I tlaffici con la Grecia
e la ceramica attica come elemento del processo di maturazione ur-
bana della civiltä picena. In: Formazione della cittä I, l87-199, bes.
189f.; Abb.

101 Bouloumid 1985, 170; Rolley 1988; Kimmig 1992.
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licherweise über Umwege - bereits als Altmaterial
nach Arbedo. Oder sie kamen mit Trägern ins Tessin,
welche aus der Lombardei stammten oder sich dorl zu-
mindest mit Trachtbestandteilen und Gefässen versorgt
hatten. Die Mobilität der Menschen innerhalb des Go-
laseccagebietes lässt sich heute noch nicht abschätzen.
Andrerseits wird von der Forschung angenommen,
dass Como ein bedeutendes Zentrum des Golasecca-
gebietes war, über das u.a. der gesamte Handel mit
dem Gebidt nördlich der Alpen abliefzu. Damit wäre
der Sopraceneri automatisch mit Como in Verbindung
gestanden, da auch hier zahkeiche Importe festzustel-
len sind.

Geprüft werden soll noch, ob die im Depot vertre-
tenen Objekttypen mit denen der Grabfunde überein-
stimmen. Dabei geht es zuerst nur um die An- bzw.
Abwesenheit von Typen, danach soll auch die prozen-
tuale Verteilung untersucht werden. Das Spektrum der
Objekte ist im Depot selbstverständlich breiter, da
nicht alle Fundkategorien (Nägel, Niete etc.) in die
Gräber gelangten. Die aus den Gräbern bekannten Ob-
jekte scheinen mit Ausnahme der Tessiner Ohrgehän-
ge aus konzentrischen Spiraldrahtringen alle im Depot
vertretenen zu sein?0s. Diese Ohrgehänge bestehen aus
feinem Bronzedraht mit eingehängten, im Querschnitt
V-förmigen, strichverzierten Ringen. Da im erhaltenen
Material des Depots zahheiche kleinteilige Funde lie-
gen, ist es wenig wahrscheinlich, dass Crivelli diese
Stücke nicht geborgen hat. Es muss sich dabei also um
eine wirkliche <Lücke> handeln. Diese kann damit er-
klärt werden, dass meist nur Objekte von einem be-
stimmten Gewicht und/oder einer bestimmten Grösse
ins Depot gelangten. Ging also beispielsweise ein
Stück eines solchen Ohrrings verloren, so wird man es

- falls man den Verlust überhaupt rechtzeitig bemerk-
te - kaum zum Bronzegiesser getragen haben. Als
ganzes Stück wäre der Ohrring aber sehr wohl zum
Altmetall gelegt worden. Ein ähnliches phänomen
konnte auch bei den kleinen Schiebern der Fibelfüsse
und bei den Fibelnadeln beobachtet werden: Sie sind
zahlenmässig stark untervertreten. Sie werden beim
Bruch des Fusses bzw. der Nadel wohl meist verlo-
rengegangen oder kaum aufgelesen worden sein. Ahn-
liches ist für die im Depot nur wenig vertretenen
kleinen Ringe und Bronzeperlen zu vermuten, wie
auch für die Körbchenanhänger. Neben diesen Ereig-
nissen, welche sich noch vor der eigentlichen Hortung
auf das Materialspektrum eines Depots auswirken, gibt

es auch Auswahlkriterien, die erst nach der Hortung
zum Tragen kamen. Dies wurde beim Vergleich der Fi-
belbügel mit den Fibelfüssen festgestellt. Die im De-
pot vertretenen Füsse datieren hauptsächlich in die
Phase Tessin C. Die Fibelbügel hingegen zeigen einen
sehr grossen Anteil an vor-Tessin C-zeitlichem Mate-
rial, insbesondere an Sanguisugafibeln mit Tonkern.
Dies wird damit erklärt, dass die Fibelfrisse mit Vor-
liebe eingeschmolzen wurden. Die Fibelkörper mit
störendem Tonkern legte man gerne zur Seite, bis kein
anderes Rohmaterial mehr zur Verfügung stand. Dies
dürfte auch der Grund dafür sein, dass kaum massive
Sanguisugafibeln und (massive) Raupenfibeln der Pha-
sen Tessin A und B im Depot vertreten sind. Anderes
Material, insbesondere Gefässe und blechförmige Ge-
genstände, wurden zur weiteren Verwendung <<ausge-

schlachteb. Belegt ist das Ausstanzen von Blech-
scheiben und von Rosetten für Dragofibeln, mögli-
cherweise auch das Ausschroten von Gefässteilen, das
Ausschroten von Flickblechen, Unterlagsscheiben und
Blechstücken zur Herstellung von Hohlnieten. Eine
ähnliche Verwendung werden die starken Bleche der
blattförmigen Gürtelbleche gefunden haben, wie ein
umgearbeitetes Flickble ch zeigt.

8.2.5. Objekte unbestimmter Herkunft

1052 Objekte von 7,776 kg Gewicht lassen sich
nicht mit Bestimmtheit kulturell einordnen. Das ge-
ringe Durchschnittsgewicht der Objekte deutet darauf
hin, dass die meisten Objekte lokaler Herkunft sein
könnten.

Blechreste machen zahlenmässig die Hauptgruppe
aus. Einzelne dieser Bleche sind zu <Päckchen> ge-
faltet (Kap. 4.3.26.). Ahnliche <päckchen> finden
sich auch bei anderen Objektgruppen. Drescher hat
vergleichbare <<Päckchen>> von der Heuneburg unter-
sucht und ist dabei mit Bezug auf Funde von Haitha-
bu zur Interpretation als <Amulette/Zatberbleche> ge-
langttor. Er verwies insbesondere auf gefaltete Bleche
mit organischem Inhalt (Körner, Grashalme, Holz-
stückchen) und <Figuren>> wie Schlangen und Bären.
Die von Drescher bearbeiteten Funde sind Siedlungs-
funde und scheinen keinen direkten Bezug zu metall-
verarbeitenden Tätigkeiten zrr haben. Bei den
<Päckchen> aus dem Depot von Arbedo lässt sich nur
in wenigen Fällen eine besondere <Füllung>> erkennen:

Die Nr. 2l und 87 besitzen in ihrem Innern je einen

Srein. Die Nr. 2154 und 2159 zeigen je ein eingefal-

tetes Bleistück und Nr. i541 ein Eisenstück. Organi-

sche Reste wie ankorrodierte Grashalme(?) lassen sich

nicht nur an <<Päckchen> feststellen. Eine besondere

Form weist nur das Nr. 3438 auf, das gewisse Ahn-

lichkeiten zum von Drescher abgebildeten Stück X 129

zeigtllo. Da im Depot von Arbedo die Verarbeitung von

Bronze in hohem Masse nachgewiesen ist, müssen die

verbogenen und zu Päckchen gefalteten Bleche zuerst

unter dem Aspekt der Metallverarbeitung und des

Bronzegusses betrachtet werden. Dass man Bleche zu-

sammenfaltet, hat mehrere Gründe: Erstens nehmen

sie so wenigerPlatz ein, sind damit leichter zu horten

und ermöglichen zudem einen schnelleren Zugriff zut
Ware. Mit dem Einfalten verringert sich aber auch die

Verletzungsgefahr an den scharfen Kanten. Kleine, lo-
se Stücke wurden zudem in grössere eingefaltet, um
so mehr Ordnung zu haben. Andrerseits können Ver-

biegungen bereits bei der Arbeit entstanden sein. Auch
zum Abbrechen von kleineren Stücken - wollte man

dafür nicht den Meissel verwenden - musste das Blech
durch Vor- und Zurückbiegen zerbrochen werden. Ble-
che wurden ebenfalls zum Wiedereinschmelzen zu-

sammengefaltet, damit sie in den kleinen Tiegeln Platz
hatten und diese optimal gefüllt werden konnten. Man
vergleiche auch Nr. ll2, das wohl noch mit dem Ham-
mer flachgeschlagen wurde7r1. Oftmals kombinierte
man auch mehrere Fragmente miteinander, um noch
dichtere <<Päckchen> zu erhalten. In den Zusammen-
hang mit der Füllung von Tiegeln könnten auch die
eingefalteten Bleistücke gebracht werden. Ange-
schmolzene <Päckchen> belegen denn auch das Ein-
schmelzen solcher Gebilde (Nr. 2419, 243I oder
2432). Für die <<Päckchen>> von Arbedo lässt sich in
den meisten Fällen eine technische Erklärung finden.
Unklar sind das textilartig gefaltete <Päckchen> Nr.
3438 und die beiden Bleche mit eingefalteten Steinen.

8.3. Material in Verbindung
mit dem Bronzeguss (<Bronzeguss>)

269 Objekte von4,9JJ kg Gewicht gehören zu die-
ser Gruppe. Sie umfasst Gussfladen, Flüsse und Guss-

tropfen sowie Roh- und Fehlgüsse und angeschmol-
zene Objekte. Das Spektrum der hergestellten Objek-
te umfasst die beim Altmaterial festgestellten Gola-
secca-Typen (vgl. Kap. 4.2). Die Rohgüsse gehören -

soweit bestimmbar - alle in die Phase Tessin C und
engen damit die Aktivitätszeit der im Depot vertrete-
nen Werkstatt auf maximal ein Vierteljahrhundert ein.

8.4. Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabri-
kate und Werkstattabfall
(<Werkstatb)

1320 Objekte mit 5,283 kg Gewicht gehören zu

dieser Gruppe. Die Objektpalette entspricht derjenigen
der Gruppe <<Bronzeguss>. Stärker vertreten - bedingt
durch die zahlreichen kleinen Abfallstücke - ist hier
die Blechherstellung. Diese Reste unterscheiden sich
in der Metallzusammensetzung von den übrigen in Ar-
bedo hergestellten Objekten. Ob sie aus einer anderen

Werkstatt stammen oder ob sie auf die gezielte Aus-
wahl des Ausgangsmaterials durch den Giesser
zurückgehen, ist nicht zu entscheiden (Kap. 6.2.3.2).

8.5. Barren

Die 114 Barrenfragmente haben ein Gewicht von
ll,16l kg. Die Hauptmasse machen die plankonvexen
Baren mit 109 Stücken und i1,083 kg Gewicht aus.

Die Metallanalysen von einem Drittel dieser Barren er-

gaben, dass sie nicht oder nur in seltenen Fällen als

Rohmaterial für die Bronzeverarbeitung genutzt wur-
den (s. Annex 1, Kap. 5). Die Anwesenheit von Bar-
ren im Depot lasst verschiedene Interpretationen zu

(Kap. 7.3).

8.6. Datierung des Depots

Relativchronologisch datiert das Depot von Arbe-
do in die Phase Tessin C/Golasecca III A1 nach De

Marinis. Es gibt keine Funde, die in die nachfolgende
Phasen Tessin D/G III A2 oder ,{3 gehörten. Dies gilt
auch für die Funde mit Herkunft ausserhalb des Go-
laseccagebietes. Sie reichen nur bis in die mit Tessin

C/G III A1 parallelisierbaren Phasen Ha D3 (nördlich
der Alpen), SL IIb2 (S. Lucia/Most na Soöi) und die

Phasen C und D des Forcello bei Bagnolo S. Vito (Etru-

ria Padana). Latönezeitliche Funde fehlen. Absolut-
chronologisch datiert die Phase Tessin C/G III A1 ins

2.Yiertel des 5. Jh. v.Chn (48014754501440). Dieser

Zeitansatz ergibt sich auch durch die nicht-lokalen

701 R. De Marinis, L abitato protostorico di Como. In: Como fra Etru-
schi e Celti, 25-38;De Marinis 1988a, 189f.212-216

708 Diedünnen, imQuerschnittrunden StabfragmenteNr. 1345 und 1346
könnten zu solchen Ohrgehängen gehört häben, doch ist eine siche-

1e lrweisung unmöglich. Jedenfalls fehlen die eingehängten Ringe
im Depot.

709 Dlescher 1984, 126-136. Mit engem Bezug auf: H. Drescher, Me-
tallhandwerk des 8.-ll. Jahrhunderts in Haithabu auf Grund der
Werkstattabfälle. In: Jahnkuhn 1983. 1'7 4-192.

710 Drescher 1984, 13lf.;Abb. 17,3.
'711 Vgl. dazu die gefalteten Bleche aus Augst: Martin 1978, ll5;117

Abb. 14.
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licherweise über Umwege - bereits als Altmaterial
nach Arbedo. Oder sie kamen mit Trägern ins Tessin,
welche aus der Lombardei stammten oder sich dorl zu-
mindest mit Trachtbestandteilen und Gefässen versorgt
hatten. Die Mobilität der Menschen innerhalb des Go-
laseccagebietes lässt sich heute noch nicht abschätzen.
Andrerseits wird von der Forschung angenommen,
dass Como ein bedeutendes Zentrum des Golasecca-
gebietes war, über das u.a. der gesamte Handel mit
dem Gebidt nördlich der Alpen abliefzu. Damit wäre
der Sopraceneri automatisch mit Como in Verbindung
gestanden, da auch hier zahkeiche Importe festzustel-
len sind.

Geprüft werden soll noch, ob die im Depot vertre-
tenen Objekttypen mit denen der Grabfunde überein-
stimmen. Dabei geht es zuerst nur um die An- bzw.
Abwesenheit von Typen, danach soll auch die prozen-
tuale Verteilung untersucht werden. Das Spektrum der
Objekte ist im Depot selbstverständlich breiter, da
nicht alle Fundkategorien (Nägel, Niete etc.) in die
Gräber gelangten. Die aus den Gräbern bekannten Ob-
jekte scheinen mit Ausnahme der Tessiner Ohrgehän-
ge aus konzentrischen Spiraldrahtringen alle im Depot
vertretenen zu sein?0s. Diese Ohrgehänge bestehen aus
feinem Bronzedraht mit eingehängten, im Querschnitt
V-förmigen, strichverzierten Ringen. Da im erhaltenen
Material des Depots zahheiche kleinteilige Funde lie-
gen, ist es wenig wahrscheinlich, dass Crivelli diese
Stücke nicht geborgen hat. Es muss sich dabei also um
eine wirkliche <Lücke> handeln. Diese kann damit er-
klärt werden, dass meist nur Objekte von einem be-
stimmten Gewicht und/oder einer bestimmten Grösse
ins Depot gelangten. Ging also beispielsweise ein
Stück eines solchen Ohrrings verloren, so wird man es

- falls man den Verlust überhaupt rechtzeitig bemerk-
te - kaum zum Bronzegiesser getragen haben. Als
ganzes Stück wäre der Ohrring aber sehr wohl zum
Altmetall gelegt worden. Ein ähnliches phänomen
konnte auch bei den kleinen Schiebern der Fibelfüsse
und bei den Fibelnadeln beobachtet werden: Sie sind
zahlenmässig stark untervertreten. Sie werden beim
Bruch des Fusses bzw. der Nadel wohl meist verlo-
rengegangen oder kaum aufgelesen worden sein. Ahn-
liches ist für die im Depot nur wenig vertretenen
kleinen Ringe und Bronzeperlen zu vermuten, wie
auch für die Körbchenanhänger. Neben diesen Ereig-
nissen, welche sich noch vor der eigentlichen Hortung
auf das Materialspektrum eines Depots auswirken, gibt

es auch Auswahlkriterien, die erst nach der Hortung
zum Tragen kamen. Dies wurde beim Vergleich der Fi-
belbügel mit den Fibelfüssen festgestellt. Die im De-
pot vertretenen Füsse datieren hauptsächlich in die
Phase Tessin C. Die Fibelbügel hingegen zeigen einen
sehr grossen Anteil an vor-Tessin C-zeitlichem Mate-
rial, insbesondere an Sanguisugafibeln mit Tonkern.
Dies wird damit erklärt, dass die Fibelfrisse mit Vor-
liebe eingeschmolzen wurden. Die Fibelkörper mit
störendem Tonkern legte man gerne zur Seite, bis kein
anderes Rohmaterial mehr zur Verfügung stand. Dies
dürfte auch der Grund dafür sein, dass kaum massive
Sanguisugafibeln und (massive) Raupenfibeln der Pha-
sen Tessin A und B im Depot vertreten sind. Anderes
Material, insbesondere Gefässe und blechförmige Ge-
genstände, wurden zur weiteren Verwendung <<ausge-

schlachteb. Belegt ist das Ausstanzen von Blech-
scheiben und von Rosetten für Dragofibeln, mögli-
cherweise auch das Ausschroten von Gefässteilen, das
Ausschroten von Flickblechen, Unterlagsscheiben und
Blechstücken zur Herstellung von Hohlnieten. Eine
ähnliche Verwendung werden die starken Bleche der
blattförmigen Gürtelbleche gefunden haben, wie ein
umgearbeitetes Flickble ch zeigt.

8.2.5. Objekte unbestimmter Herkunft

1052 Objekte von 7,776 kg Gewicht lassen sich
nicht mit Bestimmtheit kulturell einordnen. Das ge-
ringe Durchschnittsgewicht der Objekte deutet darauf
hin, dass die meisten Objekte lokaler Herkunft sein
könnten.

Blechreste machen zahlenmässig die Hauptgruppe
aus. Einzelne dieser Bleche sind zu <Päckchen> ge-
faltet (Kap. 4.3.26.). Ahnliche <päckchen> finden
sich auch bei anderen Objektgruppen. Drescher hat
vergleichbare <<Päckchen>> von der Heuneburg unter-
sucht und ist dabei mit Bezug auf Funde von Haitha-
bu zur Interpretation als <Amulette/Zatberbleche> ge-
langttor. Er verwies insbesondere auf gefaltete Bleche
mit organischem Inhalt (Körner, Grashalme, Holz-
stückchen) und <Figuren>> wie Schlangen und Bären.
Die von Drescher bearbeiteten Funde sind Siedlungs-
funde und scheinen keinen direkten Bezug zu metall-
verarbeitenden Tätigkeiten zrr haben. Bei den
<Päckchen> aus dem Depot von Arbedo lässt sich nur
in wenigen Fällen eine besondere <Füllung>> erkennen:

Die Nr. 2l und 87 besitzen in ihrem Innern je einen

Srein. Die Nr. 2154 und 2159 zeigen je ein eingefal-

tetes Bleistück und Nr. i541 ein Eisenstück. Organi-

sche Reste wie ankorrodierte Grashalme(?) lassen sich

nicht nur an <<Päckchen> feststellen. Eine besondere

Form weist nur das Nr. 3438 auf, das gewisse Ahn-

lichkeiten zum von Drescher abgebildeten Stück X 129

zeigtllo. Da im Depot von Arbedo die Verarbeitung von

Bronze in hohem Masse nachgewiesen ist, müssen die

verbogenen und zu Päckchen gefalteten Bleche zuerst

unter dem Aspekt der Metallverarbeitung und des

Bronzegusses betrachtet werden. Dass man Bleche zu-

sammenfaltet, hat mehrere Gründe: Erstens nehmen

sie so wenigerPlatz ein, sind damit leichter zu horten

und ermöglichen zudem einen schnelleren Zugriff zut
Ware. Mit dem Einfalten verringert sich aber auch die

Verletzungsgefahr an den scharfen Kanten. Kleine, lo-
se Stücke wurden zudem in grössere eingefaltet, um
so mehr Ordnung zu haben. Andrerseits können Ver-

biegungen bereits bei der Arbeit entstanden sein. Auch
zum Abbrechen von kleineren Stücken - wollte man

dafür nicht den Meissel verwenden - musste das Blech
durch Vor- und Zurückbiegen zerbrochen werden. Ble-
che wurden ebenfalls zum Wiedereinschmelzen zu-

sammengefaltet, damit sie in den kleinen Tiegeln Platz
hatten und diese optimal gefüllt werden konnten. Man
vergleiche auch Nr. ll2, das wohl noch mit dem Ham-
mer flachgeschlagen wurde7r1. Oftmals kombinierte
man auch mehrere Fragmente miteinander, um noch
dichtere <<Päckchen> zu erhalten. In den Zusammen-
hang mit der Füllung von Tiegeln könnten auch die
eingefalteten Bleistücke gebracht werden. Ange-
schmolzene <Päckchen> belegen denn auch das Ein-
schmelzen solcher Gebilde (Nr. 2419, 243I oder
2432). Für die <<Päckchen>> von Arbedo lässt sich in
den meisten Fällen eine technische Erklärung finden.
Unklar sind das textilartig gefaltete <Päckchen> Nr.
3438 und die beiden Bleche mit eingefalteten Steinen.

8.3. Material in Verbindung
mit dem Bronzeguss (<Bronzeguss>)

269 Objekte von4,9JJ kg Gewicht gehören zu die-
ser Gruppe. Sie umfasst Gussfladen, Flüsse und Guss-

tropfen sowie Roh- und Fehlgüsse und angeschmol-
zene Objekte. Das Spektrum der hergestellten Objek-
te umfasst die beim Altmaterial festgestellten Gola-
secca-Typen (vgl. Kap. 4.2). Die Rohgüsse gehören -

soweit bestimmbar - alle in die Phase Tessin C und
engen damit die Aktivitätszeit der im Depot vertrete-
nen Werkstatt auf maximal ein Vierteljahrhundert ein.

8.4. Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabri-
kate und Werkstattabfall
(<Werkstatb)

1320 Objekte mit 5,283 kg Gewicht gehören zu

dieser Gruppe. Die Objektpalette entspricht derjenigen
der Gruppe <<Bronzeguss>. Stärker vertreten - bedingt
durch die zahlreichen kleinen Abfallstücke - ist hier
die Blechherstellung. Diese Reste unterscheiden sich
in der Metallzusammensetzung von den übrigen in Ar-
bedo hergestellten Objekten. Ob sie aus einer anderen

Werkstatt stammen oder ob sie auf die gezielte Aus-
wahl des Ausgangsmaterials durch den Giesser
zurückgehen, ist nicht zu entscheiden (Kap. 6.2.3.2).

8.5. Barren

Die 114 Barrenfragmente haben ein Gewicht von
ll,16l kg. Die Hauptmasse machen die plankonvexen
Baren mit 109 Stücken und i1,083 kg Gewicht aus.

Die Metallanalysen von einem Drittel dieser Barren er-

gaben, dass sie nicht oder nur in seltenen Fällen als

Rohmaterial für die Bronzeverarbeitung genutzt wur-
den (s. Annex 1, Kap. 5). Die Anwesenheit von Bar-
ren im Depot lasst verschiedene Interpretationen zu

(Kap. 7.3).

8.6. Datierung des Depots

Relativchronologisch datiert das Depot von Arbe-
do in die Phase Tessin C/Golasecca III A1 nach De

Marinis. Es gibt keine Funde, die in die nachfolgende
Phasen Tessin D/G III A2 oder ,{3 gehörten. Dies gilt
auch für die Funde mit Herkunft ausserhalb des Go-
laseccagebietes. Sie reichen nur bis in die mit Tessin

C/G III A1 parallelisierbaren Phasen Ha D3 (nördlich
der Alpen), SL IIb2 (S. Lucia/Most na Soöi) und die

Phasen C und D des Forcello bei Bagnolo S. Vito (Etru-

ria Padana). Latönezeitliche Funde fehlen. Absolut-
chronologisch datiert die Phase Tessin C/G III A1 ins

2.Yiertel des 5. Jh. v.Chn (48014754501440). Dieser

Zeitansatz ergibt sich auch durch die nicht-lokalen

701 R. De Marinis, L abitato protostorico di Como. In: Como fra Etru-
schi e Celti, 25-38;De Marinis 1988a, 189f.212-216

708 Diedünnen, imQuerschnittrunden StabfragmenteNr. 1345 und 1346
könnten zu solchen Ohrgehängen gehört häben, doch ist eine siche-

1e lrweisung unmöglich. Jedenfalls fehlen die eingehängten Ringe
im Depot.

709 Dlescher 1984, 126-136. Mit engem Bezug auf: H. Drescher, Me-
tallhandwerk des 8.-ll. Jahrhunderts in Haithabu auf Grund der
Werkstattabfälle. In: Jahnkuhn 1983. 1'7 4-192.

710 Drescher 1984, 13lf.;Abb. 17,3.
'711 Vgl. dazu die gefalteten Bleche aus Augst: Martin 1978, ll5;117
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F
Funde. Die Doppelzierfibel Nr. 1 und die Certosafi-
beln Nr. 27 und 28 mit Vergleichsstücken in der Pha-
se C des Forcello, der Henkel eines Bronzekruges des
Typs Weber IVEtr. Nr. 140 und das Balusterende ei-
nes klassisch-griechischen Situlen- oder Eimerhenkels
Nr. 185. Sie gehören alle ins 2.YierIel des 5. Jh., die
Nr. 1, 27 und 28 sogar in die Mitte des 5. Jh. Die
Schliessung des Depots von Arbedo darf deshalb mit
guten Gründen um 450 v.Chr. angesetzt werden. Da
die ältesteri Objekte ins Aneolithikum datieren, um-
fasst die zeitliche Spanne mindestens 2000-2500 Jah-
re. Die Hauptmasse der Funde liegt aber im 6. und 5.
Jh.

8.7. Interpretation des Depots

Die Gruppen <<Bronzeguss>> und <Werkstatb bele-
gen eine sehr enge Verbindung des Depots von Arbe-
do mit einer Bronzegiesserei, welche hier als <<Bron-

zegiesserei Arbedo> bezeichnet wird. Innerhalb dieser
<<Bronzegiesserei>> gibt es zwei voneinander getrennte
Produktionen: einerseits die Produktion von Blech
bzw. von Gefässen und andererseits diejenige von
Schmuck und anderen Objekten. Die beiden Gruppen
unterscheiden sich im verwendeten Metall bzw. des-
sen Zusammensetzung. Ob es sich deshalb bei der
<<Bronzegiesserei Arbedo>> nicht nur um eine, sondern
um zwei, aber sehr nahe gelegene Werkstätten mit spe-

zialisierter Produktion handelt, ist nicht zu entschei-
den7r2. Der Einfachkeit halber wird die Bezeichnung
<<Bronzegiesserei Arbedo> beibehalten, insbesondere
da die Interpretation des Depots dadurch nicht tangiert
wird. Die Gruppe <Altmaterial>> lässt sich ebenfalls mit
einer Giesserei in Verbindung bringen. Sie war zum
Einschmelzen bestimmt. Gewisse Unterschiede in der
Verteilung der Objekte lassen sich mit der Auswahl
von geeigneten Stücken durch den Giesser erklliren.
Die Fragmentierung und das Zusammenfalten von Ob-
jekten sind ebenfalls mit dem Werkstattbetrieb in Ver-
bindung zu bringen. Weitere Hinweise liefern die Me-
tallanalysen, welche das bevorzugte Einschmelzen von
Objekten mit einer bestimmten Legierung wahr-
scheinlich machen. Hier scheinen besonders etruski-
sche und in einem geringeren Masse auch griechische
Objekte eine bedeutende Rolle gespielt haben. Die
Funktion der Barenfragmente im Depot lässt sich we-
niger klar beantworten. Sie weisen wiederum in Rich-
tung Padana/Etrurien, wo solche Barren meist als
<<Tausch,/Transaktions-Mittel> gelten. Ob die Barren
im Depot dieselbe Funktion hatten, beispielsweise
beim Einkauf von etruskischem Schrott, oder ob die
Barren als wenig geeignetes Metall im Depot liegen
geblieben waren, ist nicht zu entscheiden.

In Kapitel 11.1 werden das Depot von Arbedo und
ähnliche Depots in einen weiteren Rahmen gestellt und
Fragen zur Bronzeverarbeitung ausführlicher disku-
tiert.

9. Metalltechnik im Arbeitsgebiet

In diesem Kapitel sollen die anhand der Funde des

Depots von Arbedo gemachten Beobachtungen zur

Herstellungstechnik von Bronzeobjekten zusammen-

gefasst und für einige Objekttypen ausführlicher be-

ichrieben werden. Zuerct wird ein kurzer Überblick
über archäologische Strukturen und Funde des 6', 5'

und vereinzelt auch des 4. Jh. v.Chr. gegeben, welche

im Zusammenhang mit der Bronzeverarbeitung stehen.

Der Schwerpunkt liegt dabei im Golaseccagebiet. Als
Ergänztng dazu werden auch einzelne Befunde aus

dem zirkumalpinen Raum berücksichtigt.

9.I. Archäologische Spuren der Bronzever-
arbeitung

9. 1. 1. Golaseccagebiet

Die bedeutendsten Reste stammen aus den ver-

schiedenen Siedlungsgrabungen Yon Como, Pianvalle
und Prestino. Bis jetzt sind zwei Ofenanlagen bekannt,

die nur in einem Vorbericht vorliegenrt:. Die erste

(Struktur C im Sektor A von Pianvalle) war hufeisen-

förmig und zeigte eine in den Sandstein eingetiefte

Grube. Sie lieferte zahlreiche Schlacken und Kohle-

stücke. Die zweite (Sondage in der Nähe des Sektors

B) bestand aus einer in den Fels eingetieften Grube

und einem umlaufenden Steinkranz. Neben einem

Fragment einer attisch-rotfigurigen Kylix ergab sie

zwei Blasebalgdüsen aus Tonzra. Weitere Funde sind

nicht publiziert. Es ist also unbekannt, was in den bei-

den Öfen erhirzt oder geschmolzen wurde. In einem

Hausgrundriss (Struktur G des Sektors B) lag zahhei-

ches archäologisches Material, darunter auch Guss-

formreste und Tonkerne für SanguisugafibelnT'5. Eine

Ofenstruktur wurde nicht festgestellt.
An Einzelobjekten liegen Tondüsen, Tiegel, Ton-

kerne für Sanguisugafibeln und Gussformen vor. Die
zwei Tondüsen aus dem Bereich des oben erwähnten

Ofens (PV 21S und 219) zeigen eine stumpf- bis recht-

winklige Biegung. Dahinter nehmen sie an Durch-
messer und Wandstärke zu. PV 218 ist an ihrer Spitze

stark verschlackt und abgebrochen. PV 219 zeigt auf
der Innenseite der Biegung eine Verstärkung aus ei-

nem Tonwulst. Das von Negroni Catacchio als Tiegel
angesprochene Stück PV 253 stellt den hinteren Teil
dieses Düsentyps dar, also quasi die Fortsetzung der

beiden obigen Düsen. Dies findet eine gute Bestäti-

gung in einer Düse von Prestino, Via Isonzo7l6. Nach

Negroni Catacchio fanden sich in Pianvalle weitere

solcher Düsenfragmente. Zahkeiche Fragmente

stammten von Tiegeln, von denen aber kein einziges

Stück ganz erhalten sei7r7. Als charakteristisch werden

die grosse Wandstärke, Bronzeablagerungen und ver-

glaste Stellen genannt. Einige stark vorspringende

Ausgüsse zeigten ebenfalls verglaste Stellen, so dass

die Tiegel entweder mit Ausgüssen zu rekonstruieren

sind oder aber die Tiegel schiffchenförmig (vgl. Kap.

9.1.3) waren. Tonkerne für Sanguisugafibeln sind in
Pianvalle sehr zahlreicfurra. |ss Stück PV 282, einerFi-
bel vom lodigianischen Typ zuweisbar, ist unge-

braucht, da es den Zapfen auf der Bügelunterseite noch

besitzt und keine Bronzespuren zeigt. Das Objekt ist
auf seiner Unterseite stark verschlackt. Zwei Tonker-

ne kommen aus der Struktur G des Sektors B, weite-
re stammen aus der Grabung von Prestino, Via Ison-

zolts. Gussformen sind sehr häufig. Ihre Verteilung in-

nerhalb des Sektors B von Pianvalle wurde von Ne-

groni Catacchio publizislzzo. B5 handelt sich um Frag'

mente von Gussformhälften. Nur ein paar wenige kön-

nen als ganz angesprochen werden, ihre andere, zu-

gehörige Hälfte fehlt aber immer. Es handelt sich um
kleine Gussformen für Ringe oder Anhänger, welche

anhand der übrigen Spuren aus Gussfomen hergestellt

worden 1ry41snzzr. Es gibt auch Stücke, die älter als das

6. und 5. Jh. v.Chr. sind722. Identifizierbar sind Guss-

formen von Schlangenfibeln, einer Sanguisugafibel

mit Tonkern und einem Kugelring (Anello a globetti)

sowie von zahlreichen Stäben und Bändern72:' Weiter
gibt es solche für Objekte, die man bis jetzt aus dem

7 12 Y g1. dazu die Beobachtungen Dreschers am Material der Heuneburg,
welches keine räumliche Trennung des Giessens und Treibens er-
kennen lässt. Das Metall unterscheidet sich dort aber - herstellungs-

t70

713 Negroni Catacchio 198L,92,100 Fig. 2, Struktur C. - Como fra Etru-
schi e Celti, 93f.

?14 Como fra Etruschi e Celti, 109 Abb. oben; 110 Abb. unten rechts; Negto-
ni Catacchio 1981, 105 Fig. 9,1; 107 Fig. 11,1 (PV 218); l1'2 (PV 219).

715 Negroni Catacchio 1981, 76f.; 100 Fig. 3, Struktur-G.
lrc pV ZSZ: Negroni Catacchio 1981, 107 Fig. 11,4. - Via Isonzo: Not.

Soprintend. Ärch. Lombardia t982,35f. - Como fra Etruschi e Cel-
ti, 129 Nr. 10; 131 Abb. oben.

717 Negroni Catacchio 1981,92;107 Fig. 11,3. Leider war es mir nicht
möglich, diese Fragmente im Original zu sehen.-- 

-718 Nelroni Catacchio 1981, 90; 106 Fig. 10,10 (PV-281); 10'13 (PV

282). - Como fra Etruschi e Celti,97 Nr. 25f.; 110 Abb. oben'

719 Dank der Freundlichkeit von Herun Prof. Dr. R. De Marinis konnte
ich ein Dutzend unpublizierter Fibei-Tonkerne aus der Grabung von
Prestino, Via Isonzo studieren.

720 Negroni Catacchio 1981, 93f.; 100 Fig. 3, arabische.Ziffern.
721 Nelroni Catacchio 1981, 108 Fig. 12, 2.32. Ihre.Identifizierungen

deiin den Gussformen hergestellten Objekte sind nicht überzeugend.

- Como fra Etruschi e Celti, 109 Abb. unten.
722 Negroni Catacchio 1981,84 Nr.7 (Lanzenspitze). 

--723 Sclilangenfibeln: Negroni Catacchio 1981, 84 Nl 2224. - Sangui-
sugafibel: ebd., 84 Nr. 5. - Kugelring: ebd., 85 Nr. 36.bedingt, da die meisten Objekte durch Kaltbearbeitung hergestellt

werden - nicht in der Zusammensetzung. Drescher 1995,
256.2',7 8.326.336.351.
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Funde. Die Doppelzierfibel Nr. 1 und die Certosafi-
beln Nr. 27 und 28 mit Vergleichsstücken in der Pha-
se C des Forcello, der Henkel eines Bronzekruges des
Typs Weber IVEtr. Nr. 140 und das Balusterende ei-
nes klassisch-griechischen Situlen- oder Eimerhenkels
Nr. 185. Sie gehören alle ins 2.YierIel des 5. Jh., die
Nr. 1, 27 und 28 sogar in die Mitte des 5. Jh. Die
Schliessung des Depots von Arbedo darf deshalb mit
guten Gründen um 450 v.Chr. angesetzt werden. Da
die ältesteri Objekte ins Aneolithikum datieren, um-
fasst die zeitliche Spanne mindestens 2000-2500 Jah-
re. Die Hauptmasse der Funde liegt aber im 6. und 5.
Jh.

8.7. Interpretation des Depots

Die Gruppen <<Bronzeguss>> und <Werkstatb bele-
gen eine sehr enge Verbindung des Depots von Arbe-
do mit einer Bronzegiesserei, welche hier als <<Bron-

zegiesserei Arbedo> bezeichnet wird. Innerhalb dieser
<<Bronzegiesserei>> gibt es zwei voneinander getrennte
Produktionen: einerseits die Produktion von Blech
bzw. von Gefässen und andererseits diejenige von
Schmuck und anderen Objekten. Die beiden Gruppen
unterscheiden sich im verwendeten Metall bzw. des-
sen Zusammensetzung. Ob es sich deshalb bei der
<<Bronzegiesserei Arbedo>> nicht nur um eine, sondern
um zwei, aber sehr nahe gelegene Werkstätten mit spe-

zialisierter Produktion handelt, ist nicht zu entschei-
den7r2. Der Einfachkeit halber wird die Bezeichnung
<<Bronzegiesserei Arbedo> beibehalten, insbesondere
da die Interpretation des Depots dadurch nicht tangiert
wird. Die Gruppe <Altmaterial>> lässt sich ebenfalls mit
einer Giesserei in Verbindung bringen. Sie war zum
Einschmelzen bestimmt. Gewisse Unterschiede in der
Verteilung der Objekte lassen sich mit der Auswahl
von geeigneten Stücken durch den Giesser erklliren.
Die Fragmentierung und das Zusammenfalten von Ob-
jekten sind ebenfalls mit dem Werkstattbetrieb in Ver-
bindung zu bringen. Weitere Hinweise liefern die Me-
tallanalysen, welche das bevorzugte Einschmelzen von
Objekten mit einer bestimmten Legierung wahr-
scheinlich machen. Hier scheinen besonders etruski-
sche und in einem geringeren Masse auch griechische
Objekte eine bedeutende Rolle gespielt haben. Die
Funktion der Barenfragmente im Depot lässt sich we-
niger klar beantworten. Sie weisen wiederum in Rich-
tung Padana/Etrurien, wo solche Barren meist als
<<Tausch,/Transaktions-Mittel> gelten. Ob die Barren
im Depot dieselbe Funktion hatten, beispielsweise
beim Einkauf von etruskischem Schrott, oder ob die
Barren als wenig geeignetes Metall im Depot liegen
geblieben waren, ist nicht zu entscheiden.

In Kapitel 11.1 werden das Depot von Arbedo und
ähnliche Depots in einen weiteren Rahmen gestellt und
Fragen zur Bronzeverarbeitung ausführlicher disku-
tiert.

9. Metalltechnik im Arbeitsgebiet

In diesem Kapitel sollen die anhand der Funde des

Depots von Arbedo gemachten Beobachtungen zur

Herstellungstechnik von Bronzeobjekten zusammen-

gefasst und für einige Objekttypen ausführlicher be-

ichrieben werden. Zuerct wird ein kurzer Überblick
über archäologische Strukturen und Funde des 6', 5'

und vereinzelt auch des 4. Jh. v.Chr. gegeben, welche

im Zusammenhang mit der Bronzeverarbeitung stehen.

Der Schwerpunkt liegt dabei im Golaseccagebiet. Als
Ergänztng dazu werden auch einzelne Befunde aus

dem zirkumalpinen Raum berücksichtigt.

9.I. Archäologische Spuren der Bronzever-
arbeitung

9. 1. 1. Golaseccagebiet

Die bedeutendsten Reste stammen aus den ver-

schiedenen Siedlungsgrabungen Yon Como, Pianvalle
und Prestino. Bis jetzt sind zwei Ofenanlagen bekannt,

die nur in einem Vorbericht vorliegenrt:. Die erste

(Struktur C im Sektor A von Pianvalle) war hufeisen-

förmig und zeigte eine in den Sandstein eingetiefte

Grube. Sie lieferte zahlreiche Schlacken und Kohle-

stücke. Die zweite (Sondage in der Nähe des Sektors

B) bestand aus einer in den Fels eingetieften Grube

und einem umlaufenden Steinkranz. Neben einem

Fragment einer attisch-rotfigurigen Kylix ergab sie

zwei Blasebalgdüsen aus Tonzra. Weitere Funde sind

nicht publiziert. Es ist also unbekannt, was in den bei-

den Öfen erhirzt oder geschmolzen wurde. In einem

Hausgrundriss (Struktur G des Sektors B) lag zahhei-

ches archäologisches Material, darunter auch Guss-

formreste und Tonkerne für SanguisugafibelnT'5. Eine

Ofenstruktur wurde nicht festgestellt.
An Einzelobjekten liegen Tondüsen, Tiegel, Ton-

kerne für Sanguisugafibeln und Gussformen vor. Die
zwei Tondüsen aus dem Bereich des oben erwähnten

Ofens (PV 21S und 219) zeigen eine stumpf- bis recht-

winklige Biegung. Dahinter nehmen sie an Durch-
messer und Wandstärke zu. PV 218 ist an ihrer Spitze

stark verschlackt und abgebrochen. PV 219 zeigt auf
der Innenseite der Biegung eine Verstärkung aus ei-

nem Tonwulst. Das von Negroni Catacchio als Tiegel
angesprochene Stück PV 253 stellt den hinteren Teil
dieses Düsentyps dar, also quasi die Fortsetzung der

beiden obigen Düsen. Dies findet eine gute Bestäti-

gung in einer Düse von Prestino, Via Isonzo7l6. Nach

Negroni Catacchio fanden sich in Pianvalle weitere

solcher Düsenfragmente. Zahkeiche Fragmente

stammten von Tiegeln, von denen aber kein einziges

Stück ganz erhalten sei7r7. Als charakteristisch werden

die grosse Wandstärke, Bronzeablagerungen und ver-

glaste Stellen genannt. Einige stark vorspringende

Ausgüsse zeigten ebenfalls verglaste Stellen, so dass

die Tiegel entweder mit Ausgüssen zu rekonstruieren

sind oder aber die Tiegel schiffchenförmig (vgl. Kap.

9.1.3) waren. Tonkerne für Sanguisugafibeln sind in
Pianvalle sehr zahlreicfurra. |ss Stück PV 282, einerFi-
bel vom lodigianischen Typ zuweisbar, ist unge-

braucht, da es den Zapfen auf der Bügelunterseite noch

besitzt und keine Bronzespuren zeigt. Das Objekt ist
auf seiner Unterseite stark verschlackt. Zwei Tonker-

ne kommen aus der Struktur G des Sektors B, weite-
re stammen aus der Grabung von Prestino, Via Ison-

zolts. Gussformen sind sehr häufig. Ihre Verteilung in-

nerhalb des Sektors B von Pianvalle wurde von Ne-

groni Catacchio publizislzzo. B5 handelt sich um Frag'

mente von Gussformhälften. Nur ein paar wenige kön-

nen als ganz angesprochen werden, ihre andere, zu-

gehörige Hälfte fehlt aber immer. Es handelt sich um
kleine Gussformen für Ringe oder Anhänger, welche

anhand der übrigen Spuren aus Gussfomen hergestellt

worden 1ry41snzzr. Es gibt auch Stücke, die älter als das

6. und 5. Jh. v.Chr. sind722. Identifizierbar sind Guss-

formen von Schlangenfibeln, einer Sanguisugafibel

mit Tonkern und einem Kugelring (Anello a globetti)

sowie von zahlreichen Stäben und Bändern72:' Weiter
gibt es solche für Objekte, die man bis jetzt aus dem

7 12 Y g1. dazu die Beobachtungen Dreschers am Material der Heuneburg,
welches keine räumliche Trennung des Giessens und Treibens er-
kennen lässt. Das Metall unterscheidet sich dort aber - herstellungs-

t70

713 Negroni Catacchio 198L,92,100 Fig. 2, Struktur C. - Como fra Etru-
schi e Celti, 93f.

?14 Como fra Etruschi e Celti, 109 Abb. oben; 110 Abb. unten rechts; Negto-
ni Catacchio 1981, 105 Fig. 9,1; 107 Fig. 11,1 (PV 218); l1'2 (PV 219).

715 Negroni Catacchio 1981, 76f.; 100 Fig. 3, Struktur-G.
lrc pV ZSZ: Negroni Catacchio 1981, 107 Fig. 11,4. - Via Isonzo: Not.

Soprintend. Ärch. Lombardia t982,35f. - Como fra Etruschi e Cel-
ti, 129 Nr. 10; 131 Abb. oben.

717 Negroni Catacchio 1981,92;107 Fig. 11,3. Leider war es mir nicht
möglich, diese Fragmente im Original zu sehen.-- 

-718 Nelroni Catacchio 1981, 90; 106 Fig. 10,10 (PV-281); 10'13 (PV

282). - Como fra Etruschi e Celti,97 Nr. 25f.; 110 Abb. oben'

719 Dank der Freundlichkeit von Herun Prof. Dr. R. De Marinis konnte
ich ein Dutzend unpublizierter Fibei-Tonkerne aus der Grabung von
Prestino, Via Isonzo studieren.

720 Negroni Catacchio 1981, 93f.; 100 Fig. 3, arabische.Ziffern.
721 Nelroni Catacchio 1981, 108 Fig. 12, 2.32. Ihre.Identifizierungen

deiin den Gussformen hergestellten Objekte sind nicht überzeugend.

- Como fra Etruschi e Celti, 109 Abb. unten.
722 Negroni Catacchio 1981,84 Nr.7 (Lanzenspitze). 

--723 Sclilangenfibeln: Negroni Catacchio 1981, 84 Nl 2224. - Sangui-
sugafibel: ebd., 84 Nr. 5. - Kugelring: ebd., 85 Nr. 36.bedingt, da die meisten Objekte durch Kaltbearbeitung hergestellt

werden - nicht in der Zusammensetzung. Drescher 1995,
256.2',7 8.326.336.351.
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Spektrum der überlieferten Fundobjekte nicht kennt,
wie beispielsweise Anhänger724. Den Stiftlöchern in
den Gussformhälften nachzu schliessen, wurden meist
vollplastische Objekte gegossen. Praktisch alle Stücke
zeigen Spuren einer mehrmaligen Überarbeitung, wo-
bei die alte Form so weit wie nötig überschliffen wur-
de. Dabei blieben oftmals die Spuren der <Vorgänger-
form>> sichtbar, insbesondere die tief eingebohrten
Stiftlöcher. Durch diese Wiederverwendung wurden
die Gussformen immer kleiner und die Auswahl der
einzwitzenden Objekte immer beschränkter. Der Frag-
mentierungsgrad der Gussformen von Pianvalle, die
Präsenz von alten Stücken und ihre regelmässige Ver-
teilung sprechen dafür, dass wir es meist mit un-
brauchbar gewordenen und deshalb weggeworfenen
Exemplaren zu tun haben. Dies gilt auch für die in der
Struktur G gefundenen Gussformen. Ihre Vergesell-
schaftung mit Tonkemen für Sanguisugafibeln deutet
aber dennoch auf die Nähe einer Giesserei.

Der Grossteil der Gussformen aus Como scheint
aus Glimmerschiefer (micascisto) zu bestehen. Von
den 65 mir bekannten Stücken bestehen deren 55 aus

Glimmerschiefer, 8 aus Sandstein, eine aus Serpenti-
nit und eine aus einem nicht näher bestimmbaren Ge-
stein. Der Glimmerschiefer, der Lavez sehr ähnlich
sieht und auch ähnliche Eigenschaften aufweist,
scheint in Siedlungsnähe anzustehen72s.

Arls Castello Valtravaglia wurde im 19. Jh. der
Fund einer Bronzegiesserei gemeldet726. Auf der West-
seite der Rocca di Caldö wurden verschiedene Objek-
te gefunden, so die Hälfte einer Gussform für eine
Raupenfibel aus Glimmerschiefer (cloromicascisto),
welche auf ihrer Rückseite Spuren eines eingeritzten
Ringes trug, zwei Fragmente von aes rude, eines da-
von wohl ein Stück eines plankonvexen Barrens (262 g),
verschiedene Gussabfälle, darunter zwei mit erhal-
tenen Gussnähten, wovon eines analysiert wurde
(7.87o Zinn, 9l.5vo Kupfer, Spuren von Eisen), drei
kleine Zinnkonglomerate, eine Bronzeperle, ein Fibel-
fuss und das Fragment eines Ringes. Strukturen fan-
den sich keine, da das Terrain durch die Terrassierun-
gen für den Weinbau bis auf den Kalkfels umgearbei-
tet war. Nachgrabungen von Longhi ergaben nur eini-
ge Scherben, einen Spinnwirtel, Kohlestückchen, zer-
teilte Serpentinitkiesel und kleinere Tonmassen. Diese

brachte er in Zusammenhang mit einer lokalen Töp-
ferwerkstatt oder einer Giesserei. Eine Beurteilung der
Funde ist schwierig, da aus dem Gebiet von Castel Val-
travaglia zahlreiche Brandgräbergruppen stammen. Es
könnte sich demnach bei den Bronzeklümpchen auch
um Reste von Brandbestattungen handeln.

Aus Golasecca stammt ein nicht fertig überarbeite-
tes Bügelfragment einer Certosafibel, welche von ih-
rer Form her entweder G III 41- oder G III A2-zeit-
lich ist?,?.

Aus dem Tessin fehlen - ausser dem Depotfund von
Arbedo - Befunde zur Bronzeverarbeitung. Vom Ca-
stel Grande in Bellinzona sind zwei Fragmente und ei-
ne ganze Gussform bekannt, die möglicherweise ei-
senzeitlich sind728. Eine Gussform (2 Hälften) diente
zum Guss von vier im Querschitt rhombischen Stäben.
Eine fragmentierte Gussformhälfte zeigt auf der einen
Seite einen Ösenstab (Ösennadel), auf der anderen
einLanzen- oder Dolchblatt. Das dritte Fragment ent-
hält auf einer Seite eine zylindrische Vertiefung mit
bombiertem Boden, auf einer anderen zwei Stäbe. Die
Gussformen sind Streufunde. Die eisenzeitlichen
Schichten des Castel Grande wurden durch Planie-
rungsarbeiten in der jüngeren Eisenzeit oder in römi-
scher Zeit abgetragen.

Das Castello von Parre in der Valle Seriana liefer-
te seit der Entdeckung des grossen Bronzedepots im
Jahre 1883 Spuren der Metallverarbeitung, insbeson-
dere SchlackenT2e. Die neuen Grabungen erbrachten
zahlreiche Schlackenfunde, auch in der näheren Um-
gebung des Castello. Konkrete Funde von Öfen oder
Werkstätten fehlen.

9. 1.2. Ostliches Oberitalien

Gut erhaltene Strukturen im Zusammenhang mit
der Metallverarbeitung entdeckte man in der Phase E
(1. Viertel des 5. Jh. v.Chr.) des Sektors R 18 des

Forcello bei Bagnolo S. Vitol3o. Im Norden des Fel-
des lag eine Serie von kleinen Feuergruben und Öfen.
Es sind meist ovale, ins Terrain eingetiefte Gru-
ben (ca. 0.8 x 0.5 m), deren Wände mit Lehm aus-
gestrichen waren. Die Öfen lagen nah beieinander
und hatten auf der Seite eine kleine Feuerstelle oder
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Negroni Catacchio 1981, 84 Nr. 21; 85 Nr. 30.
Negroni Catacchio 1981, 83. Diese Angaben wären durch einen Pe-
trographen zu prüfen. - Für Auskünfte und Hinweise zum Thema
LavezlGlimmerschiefer bin ich Herrn Prof. Dr. H.R. Pfeifer, Lau-
sanne, zu Dank verpflichtet.
A. Longhi, Di un sepolcreto della prima etä del feno, e di una con-
temporanea fonderia di bronzi nel tenitorio di Castello Valtravaglia,
non che di altri cimeli preistorici trovati nel vicino abitato di Ligur-
no. Riv. Arch. Prov. e Ant. Diocesi Como 17, 1880, 34-49. - Saro-
nio 1970, 138f.; Taf. X,l-9.

727 De Marinis 1981, Taf.67,11. - Civ. Racc. Arch. Milano, 428200
(510 A). - Das Stück gehört wohl zu dem anhand der Certosafibeln
des Depots gebildeten Typ 2. Eine Unterscheidung zwischen G III
Al und G III A2 ist nur anhand der ganzen Stücke möglich.

128 2000 anni di pietra ollare, 139-141 Nr. 5-7. - Donati 1986,96;99
Fig.6; 106-108; Fig. 18.

729 Zu Pane s. Kap. 10.2.8.
730 De Marinis et al. 1995, 537f.; Fig. 18.
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einen kleinen, brandgeröteten Bereich. Sie wurden

nicht gleichzeitig benutzt. Als charakteristische Funde

werden genannt: ein Gussformfragment, Fragmente

von zwei Düsen, eine grosse Menge Schlacken, ver-

schiedene Stichel mit Geweihgriff, Abschnitte von
dickem Bronzeblech, Bronzestäbe und -drähte ver-
schiedenen Querschnitts, sonstige Bronzefragmente
(darunter Teile einer Situla) sowie aes rude.

Aus S. Giorgio di Valpolicella, nordwestlich von
Verona, stammt der ausserordentliche Befund einer ei-

sen- und bronzeverarbeitenden Werkstatt des späten 5.

und der 1. Hälfte des 4. Jh. v.Chr.?3r Die Werkstatt lag

in einer Siedlung. Das Gebäude (Struktur H) mass ca.

7 x 3 m und war Nord-Süd ausgerichtet. Auf seiner

westlichen Längsseite war es bis 2 m in den anste-

henden Fels eingetieft. Auf dem Fels liegend wurden

noch Reste von Trockenmauern gefunden, welche den

ehemaligen Oberbau des Gebäudes trugen. Der Ein-
gang befand sich auf der Ostseite. Innerhalb des Ge-

bäudes lag eine in den Fels gehauene Stufe, welche es

in zwei Räume von ca. 2x3 mbzw. ca.5 x 3 m auf-

teilte. In den Felsboden wurden verschiedene Gruben

eingetieft. Das Gebäude zeigt drei Belegungsphasen,
wovon die ersten beiden klar für eine Nutzung als

Werkstätte sprechen, während das Gebäude in der letz-
ten Phase als Wohnhaus diente. Von der handwerkli-
chen Tätigkeit zeugen verschiedene, leicht eingetiefte
Herdstellen. Sie waren mit Lehm ausgestrichen und
besassen eine niedrige Brüstung aus Lehm und Stei-
nen, in welche wohl Blasebalgdüsen eingebettet wa-
ren. Der Inhalt dieser Herdstellen bestand aus Holz-
kohle und kleinen Eisen- und Schlackenstücken. Den

Grund der Gruben überzog eine eisenhaltige Patina.
Diese Herdstellen wurden zum Eisenschmieden
benützt. Es liessen sich mindestens fünf solcher Herd-
stellen feststellen, wobei nicht alle gleichzeitig in Be-

trieb waren. Die Hauptaktivität scheint sich auf den

grossen Raum konzentriert zu haben, hier fand sich

denn auch eine Wasserwanne, welche das beim
Schmieden unerlässliche Wasser enthielt. Nachgewie-
sen ist auch die Verarbeitung von Hirschgeweih, wohl
zur Schäftung der hergestellten Gegenstände. Zur er
sten Phase gehörten zwei Herdstellen im grossen

Raum sowie wohl zwei weitere im kleinen. In einer
zweiten Belegungsphase wurden im grossen Raum die
zwei Herdstellen grossflächig mit einer Lehmschicht
überdeckt und eine weitere Herdstelle eingerichtet.

Diese zeigt dasselbe Bild wie diejenigen der vorheri-
gen Phase. Neu sind zahkeiche Bronzefragmente, die
sich im Lehmboden und im Bereich der Herdstelle fan-
den. Es handelt sich dabei um Gusstropfen, einen Fehl-
guss einer Sanguisugafibel mit Tonkern, Stücke mit
Bearbeitungsspuren und Fragmente von Platten, Fibeln
und Schmuck?32 Die letztercn scheinen bereits in de-

fektem Zustand in die Werkstatt gelangt zu sein. So

sind Fibelnadeln und Armringfragmente zu Ringen zu-
sammengebogen. Anhand der Gusstropfen und wohl
auch der Stücke mit Bearbeitungsspuren ist die Bron-
zeverarbeitung nachgewiesen. Den Rohstoff lieferte
wohl das Einschmelzen von Altmetall. Ob der Roh-
guss einer grossen Sanguisugafibel mit Tonkern aus

dieser Werkstatt stammt, ist nicht sicher. Die Form
kommt jedenfalls in der Gegend nicht sehr häufig vor,
sondern weist eher in Richtung Golaseccagebietl33.

Dies wird durch weitere Fragmente von grossen San-

guisugafibeln, eine sogar mit Einlagen, bestätigt. Bei
zwei Fragmenten könnte es sich sogar um <<Simulacri

di fibule> handeln?:a. Funde von Gussformen fehlen.
Die spektralanalytische Untersuchung von wenigen
Bronzefragmenten ergab zwei Legierungstypen: eine
Zinnbronze und eine Kupfer-Blei-Legierung. Die Ob-

iekte mit letzterer Legierung besitzen eine Gussstruk-
tur, während die Objekte aus Zinnbronze Spuren von
mechanischer Bearbeitung und nachfolgendem Glühen
zeigen.

Santorso befindet sich nordwestlich von Vicenza.
Die Siedlung liegt auf einem Bachschuttkegel und öff-
net sich direkt zur Ebene. Aus den laufenden Grabun-
gen der Siedlung des 5.-2. Jh. v.Chr. wurde ein Ge-

bäude ausführlich vorgestellt, das in seiner ersten

Benützungsphase Spuren handwerklicher Tätigkeiten
orgabz:s. Das Gebäude wird in die 2. Hälfte des 4. bis
um die Mitte des 3. Jh. datiert, ist also etwas jünger

als die übrigen Beispiele?36. Es besass bei seiner Er-
richtung eine leicht rechteckige Form von ca. 8 x 7 m
sowie an seiner Südostecke einen quadratischen An-
bau von ca. 3 x J slttt. Das Gebäude wurde wohl di-
rekt als Werkstatt geplant, denn bereits in der ersten

Benützungsphase wurden Herdstellen zur Metallverar-
beitung, ähnlich denen von S. Giorgio, angelegt. Wie-
derum sind nebeneinander die Eisen- und Bronzever-
arbeitung belegt. Ebenfalls nachweisbar ist die Ge-

weihbearbeitung. Im Anbau wurde in der Nordecke

unter einem grossen Mauerstein eine Grube entdeckt,

731 Salzani 1992,42-66; Güda et aL. 1992.
732 Guida et al. 1992,74-78;Fig. 4.
733 Guida et al. 1992,74 Fig. 4,H. - Vg1. dazu Salzani 1992, 58 Taf.

Y1,20; 64 Taf. XII,9. 1zl-1 6.
134 vgl. Kap. 10.2.5-10.2.7.
135 E6renreich et al. 1988/89. - C. Balista/A. Ruta Serafini, Percolsi di

indagine analitica di una struttura plurifunzionale della II etä del fer-

ro a Santorso (VI). Origini XIY 1, 1988/89, 141-174 mit weiterer
Literatur.

736 Die Beschränkung auf die zweite Hälfte des 4. Jh. scheint nach den
publizierten Fibeln nicht unbedingt gesichert.

'137 -DazLrundzum 
folgenden Ehrenreich et al. 1988/89, 620Fi,9.2 (Nord-

pfeil falsch gerichtet, er zeigt nach Westen).
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Spektrum der überlieferten Fundobjekte nicht kennt,
wie beispielsweise Anhänger724. Den Stiftlöchern in
den Gussformhälften nachzu schliessen, wurden meist
vollplastische Objekte gegossen. Praktisch alle Stücke
zeigen Spuren einer mehrmaligen Überarbeitung, wo-
bei die alte Form so weit wie nötig überschliffen wur-
de. Dabei blieben oftmals die Spuren der <Vorgänger-
form>> sichtbar, insbesondere die tief eingebohrten
Stiftlöcher. Durch diese Wiederverwendung wurden
die Gussformen immer kleiner und die Auswahl der
einzwitzenden Objekte immer beschränkter. Der Frag-
mentierungsgrad der Gussformen von Pianvalle, die
Präsenz von alten Stücken und ihre regelmässige Ver-
teilung sprechen dafür, dass wir es meist mit un-
brauchbar gewordenen und deshalb weggeworfenen
Exemplaren zu tun haben. Dies gilt auch für die in der
Struktur G gefundenen Gussformen. Ihre Vergesell-
schaftung mit Tonkemen für Sanguisugafibeln deutet
aber dennoch auf die Nähe einer Giesserei.

Der Grossteil der Gussformen aus Como scheint
aus Glimmerschiefer (micascisto) zu bestehen. Von
den 65 mir bekannten Stücken bestehen deren 55 aus

Glimmerschiefer, 8 aus Sandstein, eine aus Serpenti-
nit und eine aus einem nicht näher bestimmbaren Ge-
stein. Der Glimmerschiefer, der Lavez sehr ähnlich
sieht und auch ähnliche Eigenschaften aufweist,
scheint in Siedlungsnähe anzustehen72s.

Arls Castello Valtravaglia wurde im 19. Jh. der
Fund einer Bronzegiesserei gemeldet726. Auf der West-
seite der Rocca di Caldö wurden verschiedene Objek-
te gefunden, so die Hälfte einer Gussform für eine
Raupenfibel aus Glimmerschiefer (cloromicascisto),
welche auf ihrer Rückseite Spuren eines eingeritzten
Ringes trug, zwei Fragmente von aes rude, eines da-
von wohl ein Stück eines plankonvexen Barrens (262 g),
verschiedene Gussabfälle, darunter zwei mit erhal-
tenen Gussnähten, wovon eines analysiert wurde
(7.87o Zinn, 9l.5vo Kupfer, Spuren von Eisen), drei
kleine Zinnkonglomerate, eine Bronzeperle, ein Fibel-
fuss und das Fragment eines Ringes. Strukturen fan-
den sich keine, da das Terrain durch die Terrassierun-
gen für den Weinbau bis auf den Kalkfels umgearbei-
tet war. Nachgrabungen von Longhi ergaben nur eini-
ge Scherben, einen Spinnwirtel, Kohlestückchen, zer-
teilte Serpentinitkiesel und kleinere Tonmassen. Diese

brachte er in Zusammenhang mit einer lokalen Töp-
ferwerkstatt oder einer Giesserei. Eine Beurteilung der
Funde ist schwierig, da aus dem Gebiet von Castel Val-
travaglia zahlreiche Brandgräbergruppen stammen. Es
könnte sich demnach bei den Bronzeklümpchen auch
um Reste von Brandbestattungen handeln.

Aus Golasecca stammt ein nicht fertig überarbeite-
tes Bügelfragment einer Certosafibel, welche von ih-
rer Form her entweder G III 41- oder G III A2-zeit-
lich ist?,?.

Aus dem Tessin fehlen - ausser dem Depotfund von
Arbedo - Befunde zur Bronzeverarbeitung. Vom Ca-
stel Grande in Bellinzona sind zwei Fragmente und ei-
ne ganze Gussform bekannt, die möglicherweise ei-
senzeitlich sind728. Eine Gussform (2 Hälften) diente
zum Guss von vier im Querschitt rhombischen Stäben.
Eine fragmentierte Gussformhälfte zeigt auf der einen
Seite einen Ösenstab (Ösennadel), auf der anderen
einLanzen- oder Dolchblatt. Das dritte Fragment ent-
hält auf einer Seite eine zylindrische Vertiefung mit
bombiertem Boden, auf einer anderen zwei Stäbe. Die
Gussformen sind Streufunde. Die eisenzeitlichen
Schichten des Castel Grande wurden durch Planie-
rungsarbeiten in der jüngeren Eisenzeit oder in römi-
scher Zeit abgetragen.

Das Castello von Parre in der Valle Seriana liefer-
te seit der Entdeckung des grossen Bronzedepots im
Jahre 1883 Spuren der Metallverarbeitung, insbeson-
dere SchlackenT2e. Die neuen Grabungen erbrachten
zahlreiche Schlackenfunde, auch in der näheren Um-
gebung des Castello. Konkrete Funde von Öfen oder
Werkstätten fehlen.

9. 1.2. Ostliches Oberitalien

Gut erhaltene Strukturen im Zusammenhang mit
der Metallverarbeitung entdeckte man in der Phase E
(1. Viertel des 5. Jh. v.Chr.) des Sektors R 18 des

Forcello bei Bagnolo S. Vitol3o. Im Norden des Fel-
des lag eine Serie von kleinen Feuergruben und Öfen.
Es sind meist ovale, ins Terrain eingetiefte Gru-
ben (ca. 0.8 x 0.5 m), deren Wände mit Lehm aus-
gestrichen waren. Die Öfen lagen nah beieinander
und hatten auf der Seite eine kleine Feuerstelle oder
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Negroni Catacchio 1981, 84 Nr. 21; 85 Nr. 30.
Negroni Catacchio 1981, 83. Diese Angaben wären durch einen Pe-
trographen zu prüfen. - Für Auskünfte und Hinweise zum Thema
LavezlGlimmerschiefer bin ich Herrn Prof. Dr. H.R. Pfeifer, Lau-
sanne, zu Dank verpflichtet.
A. Longhi, Di un sepolcreto della prima etä del feno, e di una con-
temporanea fonderia di bronzi nel tenitorio di Castello Valtravaglia,
non che di altri cimeli preistorici trovati nel vicino abitato di Ligur-
no. Riv. Arch. Prov. e Ant. Diocesi Como 17, 1880, 34-49. - Saro-
nio 1970, 138f.; Taf. X,l-9.

727 De Marinis 1981, Taf.67,11. - Civ. Racc. Arch. Milano, 428200
(510 A). - Das Stück gehört wohl zu dem anhand der Certosafibeln
des Depots gebildeten Typ 2. Eine Unterscheidung zwischen G III
Al und G III A2 ist nur anhand der ganzen Stücke möglich.

128 2000 anni di pietra ollare, 139-141 Nr. 5-7. - Donati 1986,96;99
Fig.6; 106-108; Fig. 18.

729 Zu Pane s. Kap. 10.2.8.
730 De Marinis et al. 1995, 537f.; Fig. 18.
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einen kleinen, brandgeröteten Bereich. Sie wurden

nicht gleichzeitig benutzt. Als charakteristische Funde

werden genannt: ein Gussformfragment, Fragmente

von zwei Düsen, eine grosse Menge Schlacken, ver-

schiedene Stichel mit Geweihgriff, Abschnitte von
dickem Bronzeblech, Bronzestäbe und -drähte ver-
schiedenen Querschnitts, sonstige Bronzefragmente
(darunter Teile einer Situla) sowie aes rude.

Aus S. Giorgio di Valpolicella, nordwestlich von
Verona, stammt der ausserordentliche Befund einer ei-

sen- und bronzeverarbeitenden Werkstatt des späten 5.

und der 1. Hälfte des 4. Jh. v.Chr.?3r Die Werkstatt lag

in einer Siedlung. Das Gebäude (Struktur H) mass ca.

7 x 3 m und war Nord-Süd ausgerichtet. Auf seiner

westlichen Längsseite war es bis 2 m in den anste-

henden Fels eingetieft. Auf dem Fels liegend wurden

noch Reste von Trockenmauern gefunden, welche den

ehemaligen Oberbau des Gebäudes trugen. Der Ein-
gang befand sich auf der Ostseite. Innerhalb des Ge-

bäudes lag eine in den Fels gehauene Stufe, welche es

in zwei Räume von ca. 2x3 mbzw. ca.5 x 3 m auf-

teilte. In den Felsboden wurden verschiedene Gruben

eingetieft. Das Gebäude zeigt drei Belegungsphasen,
wovon die ersten beiden klar für eine Nutzung als

Werkstätte sprechen, während das Gebäude in der letz-
ten Phase als Wohnhaus diente. Von der handwerkli-
chen Tätigkeit zeugen verschiedene, leicht eingetiefte
Herdstellen. Sie waren mit Lehm ausgestrichen und
besassen eine niedrige Brüstung aus Lehm und Stei-
nen, in welche wohl Blasebalgdüsen eingebettet wa-
ren. Der Inhalt dieser Herdstellen bestand aus Holz-
kohle und kleinen Eisen- und Schlackenstücken. Den

Grund der Gruben überzog eine eisenhaltige Patina.
Diese Herdstellen wurden zum Eisenschmieden
benützt. Es liessen sich mindestens fünf solcher Herd-
stellen feststellen, wobei nicht alle gleichzeitig in Be-

trieb waren. Die Hauptaktivität scheint sich auf den

grossen Raum konzentriert zu haben, hier fand sich

denn auch eine Wasserwanne, welche das beim
Schmieden unerlässliche Wasser enthielt. Nachgewie-
sen ist auch die Verarbeitung von Hirschgeweih, wohl
zur Schäftung der hergestellten Gegenstände. Zur er
sten Phase gehörten zwei Herdstellen im grossen

Raum sowie wohl zwei weitere im kleinen. In einer
zweiten Belegungsphase wurden im grossen Raum die
zwei Herdstellen grossflächig mit einer Lehmschicht
überdeckt und eine weitere Herdstelle eingerichtet.

Diese zeigt dasselbe Bild wie diejenigen der vorheri-
gen Phase. Neu sind zahkeiche Bronzefragmente, die
sich im Lehmboden und im Bereich der Herdstelle fan-
den. Es handelt sich dabei um Gusstropfen, einen Fehl-
guss einer Sanguisugafibel mit Tonkern, Stücke mit
Bearbeitungsspuren und Fragmente von Platten, Fibeln
und Schmuck?32 Die letztercn scheinen bereits in de-

fektem Zustand in die Werkstatt gelangt zu sein. So

sind Fibelnadeln und Armringfragmente zu Ringen zu-
sammengebogen. Anhand der Gusstropfen und wohl
auch der Stücke mit Bearbeitungsspuren ist die Bron-
zeverarbeitung nachgewiesen. Den Rohstoff lieferte
wohl das Einschmelzen von Altmetall. Ob der Roh-
guss einer grossen Sanguisugafibel mit Tonkern aus

dieser Werkstatt stammt, ist nicht sicher. Die Form
kommt jedenfalls in der Gegend nicht sehr häufig vor,
sondern weist eher in Richtung Golaseccagebietl33.

Dies wird durch weitere Fragmente von grossen San-

guisugafibeln, eine sogar mit Einlagen, bestätigt. Bei
zwei Fragmenten könnte es sich sogar um <<Simulacri

di fibule> handeln?:a. Funde von Gussformen fehlen.
Die spektralanalytische Untersuchung von wenigen
Bronzefragmenten ergab zwei Legierungstypen: eine
Zinnbronze und eine Kupfer-Blei-Legierung. Die Ob-

iekte mit letzterer Legierung besitzen eine Gussstruk-
tur, während die Objekte aus Zinnbronze Spuren von
mechanischer Bearbeitung und nachfolgendem Glühen
zeigen.

Santorso befindet sich nordwestlich von Vicenza.
Die Siedlung liegt auf einem Bachschuttkegel und öff-
net sich direkt zur Ebene. Aus den laufenden Grabun-
gen der Siedlung des 5.-2. Jh. v.Chr. wurde ein Ge-

bäude ausführlich vorgestellt, das in seiner ersten

Benützungsphase Spuren handwerklicher Tätigkeiten
orgabz:s. Das Gebäude wird in die 2. Hälfte des 4. bis
um die Mitte des 3. Jh. datiert, ist also etwas jünger

als die übrigen Beispiele?36. Es besass bei seiner Er-
richtung eine leicht rechteckige Form von ca. 8 x 7 m
sowie an seiner Südostecke einen quadratischen An-
bau von ca. 3 x J slttt. Das Gebäude wurde wohl di-
rekt als Werkstatt geplant, denn bereits in der ersten

Benützungsphase wurden Herdstellen zur Metallverar-
beitung, ähnlich denen von S. Giorgio, angelegt. Wie-
derum sind nebeneinander die Eisen- und Bronzever-
arbeitung belegt. Ebenfalls nachweisbar ist die Ge-

weihbearbeitung. Im Anbau wurde in der Nordecke

unter einem grossen Mauerstein eine Grube entdeckt,

731 Salzani 1992,42-66; Güda et aL. 1992.
732 Guida et al. 1992,74-78;Fig. 4.
733 Guida et al. 1992,74 Fig. 4,H. - Vg1. dazu Salzani 1992, 58 Taf.

Y1,20; 64 Taf. XII,9. 1zl-1 6.
134 vgl. Kap. 10.2.5-10.2.7.
135 E6renreich et al. 1988/89. - C. Balista/A. Ruta Serafini, Percolsi di

indagine analitica di una struttura plurifunzionale della II etä del fer-

ro a Santorso (VI). Origini XIY 1, 1988/89, 141-174 mit weiterer
Literatur.

736 Die Beschränkung auf die zweite Hälfte des 4. Jh. scheint nach den
publizierten Fibeln nicht unbedingt gesichert.

'137 -DazLrundzum 
folgenden Ehrenreich et al. 1988/89, 620Fi,9.2 (Nord-

pfeil falsch gerichtet, er zeigt nach Westen).

,l--
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welche ein kleines, noch unpubliziertes Bronze(?)-De-
pot enthielt738. Dieses lag in einem oder zwei organi-
schen Behältern.

Aus der Werkstatt wurden 4 unförmige Metall-
stücke (piccoli lingotti), 2 Blechfragmente, 2 Guss-
tropfen und 2 Schlacken analysiertT3e. Es lassen sich
vier Metallgruppen bilden: Reines Kupfer (2 Metall-
stücke, eine Schlacke), Kupfer und Blei (2 Metall-
stücke, Blechfragment, eine Schlacke), Bronze (Guss-
tropfen) und Bronze mit Blei (Gusstropfen, Blech-
fragment). Die Bearbeiter vermuten anhand der Guss-
tropfen und dem Fehlen von grösseren Bronzestücken
(lingotti), dass die Bronze lokal hergestellt wurde. Ver-
wendet wurde dabei entweder reines Kupfer oder Kup-
fer mit einem zulegierten Bleianteil.

Aus dem Stadtzentrum von Oderzo stammen Spu-
ren der Bronzeverarbeitung, aus einem Kontext, der
ins 6. und 5. Jh. v.Chr. datiert werden kann740. In ei-
nem stark gestörten Areal wurden Spuren von Feuer-
einwirkung festgestellt, dazu eine Grube, die in ihrer
Einfüllung ein kleines Bronzedepot enthielt (Kap.
10.3.10).

Von den gleichen Autoren der Arbeiten über S. Gior-
gio, Santorso und Oderzo stammt ein Artikel zu Alt-
funden der Siedlung Bostel bei Rotzo auf dem Alto-
piano di Asiagoro'. Die Siedlung Bostel umfasst die
Zeitspanne vom späten 5. oder 4. Jh. bis ans Ende des

2. Jh. Nachgewiesen wurde die Verhüttung von Kup-
fererzen, die Herstellung von Legierungen (Zinn-Blei-
Bronze), das Einschmelzen von Altmaterial und die
Anwesenheit von einem Stück aes rude, einer Kupfer-
Blei-Legierung.

Bei der Entdeckung des Depots von S. Pietro/Sem-
peter bei Gorizia wurden Reste von Gebäuden freige-
legt, welche möglicherweise mit einer gleichzeitigen
Siedlung in Verbindung gebracht werden könnten
(Kap. 10.3.11). Besonders erwähnt sei der Fund eines
Gefässes mit blauem, ungebranntem Ton, der als Mo-
dellierton für eine Giesserei interpretiert wurde.

9.1.3. Gebiet nördlich der Alpen

Aus der Siedlung Bragny-sur-Saöne, datiert ins 5.

Jh. v.Chr. (Ha D3 und LT A), stammen noch gröss-

tenteils unpublizierte Reste der Bronzeverarbeitungr+2.
Guillot und Feugöre nannten Schlacken und verglaste
Abfälle, Gusstiegel, verschiedene Gusstrichter, darun-
ter einen aus einer zweiteiligen Gussform und das
Fragment einer steinernen, zweiteiligen Gussform für
kleine Ringe. Zahbeiche kleine Eisenstichel stellten
sie in den Zusammenhang mit der Überarbeitung von
Bronzeobjekten. Flouest erwähnte Strukturen von
Öfen, Gussformen und Tiegelreste, Rohgüsse und
Werkstattabfälle von Blechen, Attaschen, Nieten und
Fibeln. Hinzuweisen ist zudem auf den Fund von
Guss -tropfen einer Blei-Zinn-Legierung.

Die Überreste der Buntmetallverarbeitung auf der
Heuneburg hat Drescher 1984 und 1995 mustergültig
vorgelegti43. Werkstätten wurden - entgegen anders-
lautender Aussagen in Vorberichten - nicht ausgegra-
ben, die Areale mit Bronzeverarbeitung lassen sich nur
mittels Fundkonzentrationen ermitteln. Die Werkstät-
ten scheinen teilweise im Laufe der Zeit innerhalb der
Siedlung verschoben worden zu sein. Das Fundmate-
rial wird nach Sachgruppen (gegossene und getriebe-
ne Bronze, Gussformen, Tiegel, Düsen, Öfen) geord-
net vorgestellt, wobei technische Ausführungen bei
den jeweiligen Gruppen folgen. Die metallenen Reste
der Buntmetallverarbeitung umfassen 404 Einzel-
stücke mit einem Gesamtgewicht von 1,447 kgtu.yr"i-
terführende Untersuchungen an den Fertigobjekten
waren in der Untersuchung nicht vorgesehen. Trotz-
dem lässt sich über die Herstellungstechniken einiges
aussagen. So stellten die Bronzegiesser auf der Heu-
neburg die meisten Objekte mit Wachsmodellen in
Lehmformen her, seltener wurden Objekte mittels fe-
ster Modelle in Lehmformen gegossen. Steingussformen
wurden nur für Barren und spezielle Objekte verwen-
det. 57 Objekte wurden auf ihre Metallzusammenset-
zung analysiertT4s. Die gründlichen Untersuchungen
Dreschers machen die Heuneburg - trotz ganz unler-
schiedlicher Herstellungstechniken - z'rm wichtigsten
nordalpinen Vergleichspunkt zum Depot von Arbedo.

Aus dem Grabhügel des <Fürsten>> von Eberdin-
gen-Hochdof stammen Funde, welche als Reste einer
Bronzegiesserei interpretiefi werden. Befunde einer
Werkstatt fehlen, doch stammen zahlreiche Schlacken,
Gussreste und nicht fertig bearbeitete Objekte aus der
Hügelschüttung und aus drei Gruben im Hügel, wel-

'738 Nur ein Stück publiziert: Ehrenreich et al. 1988/89, 636.626Fi9.4,10
739 Ehrenreich et al. 1988/89, 626 Fig. 4; 636f. - Zur Verwendung des

Wortes <lingotto> s. 636 Anm. 5.
740 Bianchetti et al. 1989, 151f. - A. Ruta Serafini/ C. Gambacurta/M.

Vidale/R.M. Ehrenreich, Oderzo, Via dei Mosaici. Quad. Arch. Ve-
neto Y 1989,261-296.

741 M. Vidale/R. Ehrenreich/M. Micheli/A. Vanzetti, Nuovi indizi sulle
attivitä di trasformazione dei metalli nel sito protostorico di Rotzo.
Arch. Veneta XI, 1988, 15-43.

'742 A. Guillot, Le confluent de la Saöne et du Doubs au premier äge du

Fer. Rev. Arch. Est et Centre-Est XXVll, l-2,1916,109-133. - Feu-
göre/Guillot 1986,209-211; Fig. 44.45. - J.-L. Flouest, La m6tall-
urgie du bronze ä Bragny-sur-Saöne. In: Les Celtes dans le Jura. Aus-
stellungskatalog Pontarliet Yverdon-les-Bains und Lons-le-Saunier
(Yverdon-les-Bains 1991) 62f.

743 Drescher 1984,95-103; 1995.
744 Die vergleichbaren Materialgruppen des Depots von Arbedo

(Bronzeguss und Werkstatt) zählen 1590 Objekte mit 10,309 kg
Gewicht.

745 Drescher 1995, 325-331; Tab. 16-22.
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che während der Aufschüttung angelegt und mit Werk-

stattabfall gefüllt worden waren746. Die publizierten

Stücke erlauben eine Übersicht: Gusstropfen, Guss-

fladen, angeschmolzene Stücke, Bronzestäbe mit Bear-

beitungsspuren, bei der Bearbeitung missratene Stücke

(zwei Pauken- und eine Schlangenfibel) sowie zahl-

reiches Altmaterial, das wohl zum Einschmelzen be-

stimmt war. Darunter finden sich kleine Bronzestäbe,

Nagelfragmente, Blechstücke und zahlreiche Fibel-

fragmente. Zwei davon lassen sich als Fremdformen
bestimmen; ein Fussfragment stammt sicher aus Ober-

italienl47. Neben der Bronzeverarbeitung ist auch die

Verarbeitung von Eisen, Gold, Bernstein und Knochen

belegt. Die Werkstattreste wurden vom Ausgräber in
Zusammenhang mit der Bestattung des <<Fürsten>> und

der teilweise speziell für die Grablegung hergestellten

Ausstattung des Toten in Verbindung gebracht. Beim
Bau des <<Keltenmuseums Hochdorf>> in der Nähe des

Grabhügels wurde eine späthallstatt- bis frühlatöne-

zeitliche Siedlung entdeckt, die auch Uberreste von
Bronzegiessereien lieferte?48.

Eine Bronzegiesserei ist auch aw Fellbach-Schmi-
den, Stiefeläcker bekannt. Es waren nur noch Gruben

erhaltenT4e. Einzelne enthielten Schlacken (Gruben 4, 9

und 16), Tiegelreste (Gruben 5, 19, 29,30) und Dü-
senfragmente (Grube 22), einige Gruben und ihre Fül-
lung zeigten starke Feuereinwirkung (Gruben 4, 5, 8,

15, t6,22,25,32), wobei die Gruben 15 und 16 nach

der Beschreibung des Befundes möglicherweise als

Öfen zur Metallverarbeitung angesprochen werden
können. Wichtig sind die Analysen Zwickers an schiff-
chenförmigen Gusstiegeln, Bronzeobjekten und
Schlackenresten. In einem Tiegel aus Grube 29 wur-
den kleine grüne Kügelchen, Reste der ehemaligen
Füllung des Tiegels, festgestellt und mittels EDAX
analysiert. Die im Tiegel geschmolzene Legierung be-

stand aus Kupfer, Zinn und Blei, mit merklichen An-
teilen an Silber und Zink. Ein ebenfalls analysierter
Gusstropfen aus derselben Grube wies dieselbe Legie-
rung mit den gleichen Verunreinigungen auf. Gleich-
zeitig konnten verschiedene aus Schmiden stammende

Bronzeobjekte mittels Röntgenfluoreszenzmethode
untersucht werden. Eine gegossene Paukenfibel ergab

für den Bügel eine bleihaltigeZinnbronze, während die

separat gearbeitete Nadel kein Blei enthielt. Ebenfalls
aus einer bleihaltigen Zinnbronze bestand ein weiteres
Fibelbruchstück. Vergleichsanalysen von Fibeln vom
Staffelberg ergaben ähnliche Resultate. Untersuchun-

gen an Schlackestücken, welche sicher dem Bronze-
schmelzprozess zugewiesen werden können, ergaben,

dass dabei Temperaturen von bis zu 1300"C erreicht
wurden. Weitere Reste der Bronzebearbeitung stam-
men aus dem nahegelegenen Areal Untere Garten-
äcker750. In einer Silogrube fanden sich Fragmente
von vier bis fünf schiffchenförmigen Gusstiegeln und
Reste einer Tongussform.

Im unbebauten Norden des Erdwerkes 1 von Nie-
dererlbach (Niederbayern) in der Nähe von Landshut,
abseits des mit Häusern bebauten Westteils, fanden
sich sechs beieinanderliegende Gruben mit Giesserei-
und Schmiedeabfallnr. Die Gruben waren eiförmig bis
rund, besassen steile Wände und einen Durchmesser
von etwa 2 m und waren etwa 0.7-1 m in den Boden
eingetieft. Auf dem Grund war immer eine fettige,
holzkohlehaltige Schicht festzustellen. In Grube I fan-
den sich darin ausschliesslich Giesserei- und Schmie-
deabfälle wie Schlacken, Tiegel und Gusstropfen so-

wie ein Ofenrest. Auch in den anderen Gruben fanden
sich Ofenreste. Die weitere Verfüllung bestand aus

Löss, gebranntem Lehm und Erde, welche Siedlungs-
abfälle enthielt. Die steilen Grubenwände und fehlen-
de Einschwemmschichten sprechen für eine rasche

Verfüllung und eine kurze Benützungszeit. Da in den

Gruben Spuren einer starken Feuereinwirkung fehlten,
vermuteten die Bearbeitef, dass sich die Öfen zu ebe-

ner Erde befunden hätten. Die Gruben deuteten sie als

Materialentnahmegruben für den Bau von Öfen, die
hernach mit dem Abraum dieser Anlagen und mit an-

derem Siedlungsmaterial verfüllt worden seien. Dar-
aus ist eine nur kurzzeitige Tätigkeit einer metallver-
arbeitenden Werkstätte zu schliessen. Dies liesse sich
in Zusammenhang mit dem Erdwerk stellen, das als

befestigter Hof angesprochen wird. Im Gegensatz zu

den grösseren Siedlungen hätte hier die Metallverar-
beitung nur sporadisch und in sehr kurzer Zeit statt-
gefunden.

9.2. Modelle zur Organistion der Werkstätten

9.2. 1. Golaseccagebiet

Da Funde und Befunde von Werkstätten im Gola-
seccagebiet praktisch fehlen, ist die Diskussion noch

wenig entwickelt. Die meisten Überlegungen mussten

und müssen anhand von Fertigprodukten gemacht wer-

746 Biel 1985,35-36; 42Taf.2c;84-91 Abb.51; 162 Abb.89.
747 Biel 1985, 89 Abb.51,16.
'748 Arch. Ausgr. Baden-Württemberg 1990, 89-93, bes. 9l1' 1991,

97 -1O2, bes. 99f.; 1993, 9'7 -99.
749 Biel/Joachim 1979; Zwicker 1979.
750 Arch. Ausgr. Baden-Württemberg 1990, 94-96; Abb. 54.55.

75I L.D. Nebelsick/H.-G. Kohnke, Eine hallstattzeitliche Siedlung mit
Giesserei- und Schmiedeabfall von Niedererlbach (Niederbayern).
Arch. Konbl. 15, 1985, 339-350; I. Keesmann, Chemische und mi-
neralogische Untersuchung von Eisenschlacken aus der hallstattzeit-
lichenSiedlung von Niedererlbach. Arch. Konbl. 15, 1985, 351-35'7 '

- Arch. Jahr Bayern i987, 69-71.
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welche ein kleines, noch unpubliziertes Bronze(?)-De-
pot enthielt738. Dieses lag in einem oder zwei organi-
schen Behältern.

Aus der Werkstatt wurden 4 unförmige Metall-
stücke (piccoli lingotti), 2 Blechfragmente, 2 Guss-
tropfen und 2 Schlacken analysiertT3e. Es lassen sich
vier Metallgruppen bilden: Reines Kupfer (2 Metall-
stücke, eine Schlacke), Kupfer und Blei (2 Metall-
stücke, Blechfragment, eine Schlacke), Bronze (Guss-
tropfen) und Bronze mit Blei (Gusstropfen, Blech-
fragment). Die Bearbeiter vermuten anhand der Guss-
tropfen und dem Fehlen von grösseren Bronzestücken
(lingotti), dass die Bronze lokal hergestellt wurde. Ver-
wendet wurde dabei entweder reines Kupfer oder Kup-
fer mit einem zulegierten Bleianteil.

Aus dem Stadtzentrum von Oderzo stammen Spu-
ren der Bronzeverarbeitung, aus einem Kontext, der
ins 6. und 5. Jh. v.Chr. datiert werden kann740. In ei-
nem stark gestörten Areal wurden Spuren von Feuer-
einwirkung festgestellt, dazu eine Grube, die in ihrer
Einfüllung ein kleines Bronzedepot enthielt (Kap.
10.3.10).

Von den gleichen Autoren der Arbeiten über S. Gior-
gio, Santorso und Oderzo stammt ein Artikel zu Alt-
funden der Siedlung Bostel bei Rotzo auf dem Alto-
piano di Asiagoro'. Die Siedlung Bostel umfasst die
Zeitspanne vom späten 5. oder 4. Jh. bis ans Ende des

2. Jh. Nachgewiesen wurde die Verhüttung von Kup-
fererzen, die Herstellung von Legierungen (Zinn-Blei-
Bronze), das Einschmelzen von Altmaterial und die
Anwesenheit von einem Stück aes rude, einer Kupfer-
Blei-Legierung.

Bei der Entdeckung des Depots von S. Pietro/Sem-
peter bei Gorizia wurden Reste von Gebäuden freige-
legt, welche möglicherweise mit einer gleichzeitigen
Siedlung in Verbindung gebracht werden könnten
(Kap. 10.3.11). Besonders erwähnt sei der Fund eines
Gefässes mit blauem, ungebranntem Ton, der als Mo-
dellierton für eine Giesserei interpretiert wurde.

9.1.3. Gebiet nördlich der Alpen

Aus der Siedlung Bragny-sur-Saöne, datiert ins 5.

Jh. v.Chr. (Ha D3 und LT A), stammen noch gröss-

tenteils unpublizierte Reste der Bronzeverarbeitungr+2.
Guillot und Feugöre nannten Schlacken und verglaste
Abfälle, Gusstiegel, verschiedene Gusstrichter, darun-
ter einen aus einer zweiteiligen Gussform und das
Fragment einer steinernen, zweiteiligen Gussform für
kleine Ringe. Zahbeiche kleine Eisenstichel stellten
sie in den Zusammenhang mit der Überarbeitung von
Bronzeobjekten. Flouest erwähnte Strukturen von
Öfen, Gussformen und Tiegelreste, Rohgüsse und
Werkstattabfälle von Blechen, Attaschen, Nieten und
Fibeln. Hinzuweisen ist zudem auf den Fund von
Guss -tropfen einer Blei-Zinn-Legierung.

Die Überreste der Buntmetallverarbeitung auf der
Heuneburg hat Drescher 1984 und 1995 mustergültig
vorgelegti43. Werkstätten wurden - entgegen anders-
lautender Aussagen in Vorberichten - nicht ausgegra-
ben, die Areale mit Bronzeverarbeitung lassen sich nur
mittels Fundkonzentrationen ermitteln. Die Werkstät-
ten scheinen teilweise im Laufe der Zeit innerhalb der
Siedlung verschoben worden zu sein. Das Fundmate-
rial wird nach Sachgruppen (gegossene und getriebe-
ne Bronze, Gussformen, Tiegel, Düsen, Öfen) geord-
net vorgestellt, wobei technische Ausführungen bei
den jeweiligen Gruppen folgen. Die metallenen Reste
der Buntmetallverarbeitung umfassen 404 Einzel-
stücke mit einem Gesamtgewicht von 1,447 kgtu.yr"i-
terführende Untersuchungen an den Fertigobjekten
waren in der Untersuchung nicht vorgesehen. Trotz-
dem lässt sich über die Herstellungstechniken einiges
aussagen. So stellten die Bronzegiesser auf der Heu-
neburg die meisten Objekte mit Wachsmodellen in
Lehmformen her, seltener wurden Objekte mittels fe-
ster Modelle in Lehmformen gegossen. Steingussformen
wurden nur für Barren und spezielle Objekte verwen-
det. 57 Objekte wurden auf ihre Metallzusammenset-
zung analysiertT4s. Die gründlichen Untersuchungen
Dreschers machen die Heuneburg - trotz ganz unler-
schiedlicher Herstellungstechniken - z'rm wichtigsten
nordalpinen Vergleichspunkt zum Depot von Arbedo.

Aus dem Grabhügel des <Fürsten>> von Eberdin-
gen-Hochdof stammen Funde, welche als Reste einer
Bronzegiesserei interpretiefi werden. Befunde einer
Werkstatt fehlen, doch stammen zahlreiche Schlacken,
Gussreste und nicht fertig bearbeitete Objekte aus der
Hügelschüttung und aus drei Gruben im Hügel, wel-

'738 Nur ein Stück publiziert: Ehrenreich et al. 1988/89, 636.626Fi9.4,10
739 Ehrenreich et al. 1988/89, 626 Fig. 4; 636f. - Zur Verwendung des

Wortes <lingotto> s. 636 Anm. 5.
740 Bianchetti et al. 1989, 151f. - A. Ruta Serafini/ C. Gambacurta/M.

Vidale/R.M. Ehrenreich, Oderzo, Via dei Mosaici. Quad. Arch. Ve-
neto Y 1989,261-296.

741 M. Vidale/R. Ehrenreich/M. Micheli/A. Vanzetti, Nuovi indizi sulle
attivitä di trasformazione dei metalli nel sito protostorico di Rotzo.
Arch. Veneta XI, 1988, 15-43.

'742 A. Guillot, Le confluent de la Saöne et du Doubs au premier äge du

Fer. Rev. Arch. Est et Centre-Est XXVll, l-2,1916,109-133. - Feu-
göre/Guillot 1986,209-211; Fig. 44.45. - J.-L. Flouest, La m6tall-
urgie du bronze ä Bragny-sur-Saöne. In: Les Celtes dans le Jura. Aus-
stellungskatalog Pontarliet Yverdon-les-Bains und Lons-le-Saunier
(Yverdon-les-Bains 1991) 62f.

743 Drescher 1984,95-103; 1995.
744 Die vergleichbaren Materialgruppen des Depots von Arbedo

(Bronzeguss und Werkstatt) zählen 1590 Objekte mit 10,309 kg
Gewicht.

745 Drescher 1995, 325-331; Tab. 16-22.
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che während der Aufschüttung angelegt und mit Werk-

stattabfall gefüllt worden waren746. Die publizierten

Stücke erlauben eine Übersicht: Gusstropfen, Guss-

fladen, angeschmolzene Stücke, Bronzestäbe mit Bear-

beitungsspuren, bei der Bearbeitung missratene Stücke

(zwei Pauken- und eine Schlangenfibel) sowie zahl-

reiches Altmaterial, das wohl zum Einschmelzen be-

stimmt war. Darunter finden sich kleine Bronzestäbe,

Nagelfragmente, Blechstücke und zahlreiche Fibel-

fragmente. Zwei davon lassen sich als Fremdformen
bestimmen; ein Fussfragment stammt sicher aus Ober-

italienl47. Neben der Bronzeverarbeitung ist auch die

Verarbeitung von Eisen, Gold, Bernstein und Knochen

belegt. Die Werkstattreste wurden vom Ausgräber in
Zusammenhang mit der Bestattung des <<Fürsten>> und

der teilweise speziell für die Grablegung hergestellten

Ausstattung des Toten in Verbindung gebracht. Beim
Bau des <<Keltenmuseums Hochdorf>> in der Nähe des

Grabhügels wurde eine späthallstatt- bis frühlatöne-

zeitliche Siedlung entdeckt, die auch Uberreste von
Bronzegiessereien lieferte?48.

Eine Bronzegiesserei ist auch aw Fellbach-Schmi-
den, Stiefeläcker bekannt. Es waren nur noch Gruben

erhaltenT4e. Einzelne enthielten Schlacken (Gruben 4, 9

und 16), Tiegelreste (Gruben 5, 19, 29,30) und Dü-
senfragmente (Grube 22), einige Gruben und ihre Fül-
lung zeigten starke Feuereinwirkung (Gruben 4, 5, 8,

15, t6,22,25,32), wobei die Gruben 15 und 16 nach

der Beschreibung des Befundes möglicherweise als

Öfen zur Metallverarbeitung angesprochen werden
können. Wichtig sind die Analysen Zwickers an schiff-
chenförmigen Gusstiegeln, Bronzeobjekten und
Schlackenresten. In einem Tiegel aus Grube 29 wur-
den kleine grüne Kügelchen, Reste der ehemaligen
Füllung des Tiegels, festgestellt und mittels EDAX
analysiert. Die im Tiegel geschmolzene Legierung be-

stand aus Kupfer, Zinn und Blei, mit merklichen An-
teilen an Silber und Zink. Ein ebenfalls analysierter
Gusstropfen aus derselben Grube wies dieselbe Legie-
rung mit den gleichen Verunreinigungen auf. Gleich-
zeitig konnten verschiedene aus Schmiden stammende

Bronzeobjekte mittels Röntgenfluoreszenzmethode
untersucht werden. Eine gegossene Paukenfibel ergab

für den Bügel eine bleihaltigeZinnbronze, während die

separat gearbeitete Nadel kein Blei enthielt. Ebenfalls
aus einer bleihaltigen Zinnbronze bestand ein weiteres
Fibelbruchstück. Vergleichsanalysen von Fibeln vom
Staffelberg ergaben ähnliche Resultate. Untersuchun-

gen an Schlackestücken, welche sicher dem Bronze-
schmelzprozess zugewiesen werden können, ergaben,

dass dabei Temperaturen von bis zu 1300"C erreicht
wurden. Weitere Reste der Bronzebearbeitung stam-
men aus dem nahegelegenen Areal Untere Garten-
äcker750. In einer Silogrube fanden sich Fragmente
von vier bis fünf schiffchenförmigen Gusstiegeln und
Reste einer Tongussform.

Im unbebauten Norden des Erdwerkes 1 von Nie-
dererlbach (Niederbayern) in der Nähe von Landshut,
abseits des mit Häusern bebauten Westteils, fanden
sich sechs beieinanderliegende Gruben mit Giesserei-
und Schmiedeabfallnr. Die Gruben waren eiförmig bis
rund, besassen steile Wände und einen Durchmesser
von etwa 2 m und waren etwa 0.7-1 m in den Boden
eingetieft. Auf dem Grund war immer eine fettige,
holzkohlehaltige Schicht festzustellen. In Grube I fan-
den sich darin ausschliesslich Giesserei- und Schmie-
deabfälle wie Schlacken, Tiegel und Gusstropfen so-

wie ein Ofenrest. Auch in den anderen Gruben fanden
sich Ofenreste. Die weitere Verfüllung bestand aus

Löss, gebranntem Lehm und Erde, welche Siedlungs-
abfälle enthielt. Die steilen Grubenwände und fehlen-
de Einschwemmschichten sprechen für eine rasche

Verfüllung und eine kurze Benützungszeit. Da in den

Gruben Spuren einer starken Feuereinwirkung fehlten,
vermuteten die Bearbeitef, dass sich die Öfen zu ebe-

ner Erde befunden hätten. Die Gruben deuteten sie als

Materialentnahmegruben für den Bau von Öfen, die
hernach mit dem Abraum dieser Anlagen und mit an-

derem Siedlungsmaterial verfüllt worden seien. Dar-
aus ist eine nur kurzzeitige Tätigkeit einer metallver-
arbeitenden Werkstätte zu schliessen. Dies liesse sich
in Zusammenhang mit dem Erdwerk stellen, das als

befestigter Hof angesprochen wird. Im Gegensatz zu

den grösseren Siedlungen hätte hier die Metallverar-
beitung nur sporadisch und in sehr kurzer Zeit statt-
gefunden.

9.2. Modelle zur Organistion der Werkstätten

9.2. 1. Golaseccagebiet

Da Funde und Befunde von Werkstätten im Gola-
seccagebiet praktisch fehlen, ist die Diskussion noch

wenig entwickelt. Die meisten Überlegungen mussten

und müssen anhand von Fertigprodukten gemacht wer-

746 Biel 1985,35-36; 42Taf.2c;84-91 Abb.51; 162 Abb.89.
747 Biel 1985, 89 Abb.51,16.
'748 Arch. Ausgr. Baden-Württemberg 1990, 89-93, bes. 9l1' 1991,

97 -1O2, bes. 99f.; 1993, 9'7 -99.
749 Biel/Joachim 1979; Zwicker 1979.
750 Arch. Ausgr. Baden-Württemberg 1990, 94-96; Abb. 54.55.

75I L.D. Nebelsick/H.-G. Kohnke, Eine hallstattzeitliche Siedlung mit
Giesserei- und Schmiedeabfall von Niedererlbach (Niederbayern).
Arch. Konbl. 15, 1985, 339-350; I. Keesmann, Chemische und mi-
neralogische Untersuchung von Eisenschlacken aus der hallstattzeit-
lichenSiedlung von Niedererlbach. Arch. Konbl. 15, 1985, 351-35'7 '

- Arch. Jahr Bayern i987, 69-71.

175



den. Primas umschrieb den Radius der südschweizei-
schen bronzeverarbeitenden Werkstätten mit verschie-
denen Formen der weiblichen Tracht: den Ohrgehän-
gen aus doppelt gewundenem Spiraldraht, den vier-
passförmigen Anhängerscheiben und den blattförmi-
gen Gürtelblechen. Dazu wies sie auf die <tessini-
schen>> Situlen und die <<Tessiner>> Schnabelkannen
hinzsz. Stöckli hingegen sprach dem Tessin in der
Frühlatönezeit jegliche Eigenständigkeit in der Bron-
zeprodukticin ab753. Er glaubte anhand der späten, Tes-
sin D-zeitlichen Fibeln feststellen zu können, dass die
Südschweiz ihre Formen von der Lombardei über-
nommen habe. Da die Tessin D- und LI B-zeitlichen
Fibeln und Situlen sehr stark geflickt sind, wollte er
selbst die lokale Produktion dieser Objekte als nicht
sehr hoch veranschlagen. Deshalb war es für ihn auch
klar, dass die <Tessiner> Schnabelkannen kaum im
Tessin hergestellt sein konnten. Das Tessin hielt Kim-
mig für das Herstellungsgebiet der <rheinisch-tessini-
schen>> $ilulen;s+. Pauli hat dem widersprochen. Er un-
terschied anhand des Materials der Randverstärkung
(Seele) eine tessinische und eine rheinische Variante,
so dass nur zwei Situlen nördlich der Alpen als <<Im-

porte>> übrig bliebenTss. Diesem Vorgehen erwuchs in
jüngster Zeit Kritlklse. Ein guter Überblick über die
Chronologie und die Typologie der südschweizeri-
schen Situlen wird erst nach der Publikation des Grä-
berfeldes von Castaneda möglich sein. Im Zusam-
menhang mit dem Depot von Arbedo wurden zwei
Werkstatt-Modelle diskutiert. Crivelli sprach sich für
einen wandernden Handwerker aus, der aus Italien
stammend das Tessin bereiste, Fertigobjekte mitbrach-
te, neue Objekte an Ort herstellte und Altmaterial ein-
sammelte?5?. Primas hingegen plädierte für eine feste
Werkstatt, die <<Bronzeschmiede Arbedo>>, wegen der
grossen Fundmengen in der Umgebung von Arbedo
und des in der Phase Tessin C stark steigenden Bron-
zebedarfs758.

9.2.2. Ostliches Oberitalien

Aus diesem Gebiet stammen zwar zahheiche Be-
funde, doch fehlen hier weitergehende Studien ntr Or-
ganisation und zum Aktionsradius dieser Werkstätten.
Aus den Befunden von S. Giorgio di Valpolicella und
Santorso wird klar, dass wir in Siedlungen mit festen,

handwerklich genutzten Gebäuden zu rechnen haben.
Dies gilt auch für kleinere Siedlungen, wie wir eine
wohl in S. Giorgio vor uns haben. Die Werkstätten las-
sen sich an ihren meist recht bescheidenen Innenein-
richtungen wie Öfen, Gruben und Wasserbehälter er-
kennen.

9.2.3. Gebiet nördlich der Alpen

Auch hier fehlen weitgehend Arbeiten zu Werk-
stätten, während man bereits besser über die einzelnen
Techniken informiert istzss. Grössere Diskussions-
beiträge haben nur Kimmig bei den <rheinisch-tessi-
nischen>> Situlen (Kap.9.2.1) und Mansfeld bei den Fi-
beln verfasst. Mansfeld ging wegen der eng begrenz-
ten Verbreitung der von ihm definierten Fibeltypen von
Werkstätten aus, die ihre unmittelbare Umgebung mit
ihren Produkten versorgten. Wanderhandwerker und
auf <Export> arbeitende, grosse Werkstätten schloss er
hingegen aus. Da einzelne Werkstätten nur schwierig
auszumachen seien, sprach er von räumlich trennbaren
<<Werkstattkreisen>>. Bei den Fibeln unterschied er drei
verschiedenen Werkstattkreise, die er drei verschiede-
nen Herstellungsverfahren zuschrieb, dem toreutischen
Verfahren, dem Teilguss und dem Vollgussroo. Er nahm
dabei an, dass ein bestimmter Fibeltyp nur in einem
bestimmten Verfahren hergestellt wurde. Die Ausdeh-
nung der einzelnen Werkstattkreise gewann er aus der
Verbreitung der einzelnen Fibeltypen, innerhalb der er
ein Zentrum definierte. Die Kartierung dieser Phä-
nomene brachte eine teilweise beachtliche Über-
schneidung der drei Kreise. Dies könnte daher rühren,
dass Mansfeld keine chronologische Unterteilung vor-
nahm. So umfassen seine Karten teilweise mehr als
hundert Jahre, eine Zeitspanne, innerhalb der Verän-
derungen wahrscheinlich sind. Wählt man beispiels-
weise die Ha D3-zeitlichen Fibeltypen aus, so ergeben
sich für die Doppelpaukenfibeln zwar räumlich ge-
trennte Verbreitungsgebiete, für die Fusszierfibeln aber
weiterhin Überschneidungen. Dies ist im Gebiet fest-
zustellen, in dem Mansfeld wohl alle Fibeln in natura
studieren konnte. In diesem Zusammenhang wäre
nochmals zu prüfen, ob ein spezieller Fibeltyp wirk-
lich nur in einem der drei Verfahren hergestellt wurde,
oder ob es hier auch - wie das Beispiel Arbedo zeigt

- Unterschiede gibtzot. Ebenfalls zu überprüfen wäre

752 Primas 19'70,92-94. -Zu den Schnabelkannen: Pimas 1968/69,64.67
753 Stöckli 1975, 103.
754 Kimmig 1962/63, 6'1-16.
755 Pauli 197lb, i3-17.
756 De Marinis 1990/91, 198 Anm. 106. - Vgl. auch Kap. 4.2.2.37
'757 Crivelli 1949,45.

758 Primas 1972,92.
759 So W. Kimmig, Zum Handwerk der späten Hallstattzeit. In: Jahn-

kuhn 1983, 13-33.
760 Mansfeld 1973, 4649 mit Karten 10-12.
761 Andeutung für Doppelpaukenfibel dP 4: Mansfeld 19'73,48 Anm. 54.
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die Mansfeldsche Charakterisierung der Verbreitungs-

zentren der einzelnen Fibeltypen.
Die Definition von Werkstattkreisen anhand von

Fertigobjekten dürfte generell sehr schwierig sein, so-

fern man nicht auf ganz charakteristische und räum-

lich eng begrenzte Funde zurückgreifen kann. Dies ist
bei den formal stark variierenden und weit streuenden

Fibeln aber nicht der Fall. Die von Mansfeld beob-

achteten technischen Details sind hier zwar von gros-

ser Wichtigkeit, doch können nur Funde aus einzelnen

Werkstätten zeigen, welche Details und in welcher
Kombination dieselben für die Abgrenzung einer ein-

zelnen Werkstatt verwendet werden können.

Die Untersuchungen Dreschers am Heuneburg-Ma-

terial geben erstmals Einblick in bronzeverarbeitende

Werkstätten in einer über längere Zeit belegten Sied-

lung nördlich der Alpen762. Anhand der Fundverteilung
scheint es keine auf Guss oder Treiben spezialisierten
Werkstätten gegeben zu haben. Hingegen wurde in den

Werkstätten sowohl Bronze als auch Eisen verarbeitet;

ein Phänomen, das auch südlich der Alpen gut fassbar

ist. Die von der Heuneburg überlieferten Funde lassen

hauptsächlich Aussagen zu den Gussformen (vor-
nehmlich Ringgussformen) zu. Anhand dieser scheint
sich eine starke Dominanz des Wachsausschmelzver-
fahrens gegenüber anderen Herstellungstechniken ab-

ztzeichnen. Während das Wachsausschmelzverfahren
über die ganze Zeit beibehalten wurde, änderten im
Laufe der Zeit die Form der Gussformen sowie die Ar-
beitsunterlage der Giesser.

9.3. Herstellungstechniken einzelner Objekttypen

9.3. 1. Einführung und Forschungsstand

Das Interesse an der Rekonstruktion von antiken
Herstellungstechniken ist wohl so alt wie die Archäo-
logie selbst. Bereits im letzten Jahrhundert wurden für
Fragestellungen bei Bronzeobjekten auch naturwis-
senschaftliche Analysenmethoden beigezogen. Ge-

samtdarstellungen fehlen aber bis auf wenige Ausnah-

men. Oft bilden Analysen und technische Beobach-

tungen nur einen Annex zu einer Materialpublikation.

Für das Golaseccagebiet gibt es zum Thema Herstel-
lungstechnik von Bronzeobjekten nur den hervorra-
genden Artikel Castelfrancos zu Sanguisugafibeln mit
Tonkern, die Bemerkungen Primas' zur Herstellung
der Tessiner Schnabelkannen und diejenigen Dreschers
zu ein paar ausgewählten Fundstücken, sowie einige
allgemeinere Zellen zum Bronzehandwerk von
Wysstu,. In der Lombardei wurden Metallanalysen seit
dem letzten Jahrhundert ausgeführt und technische Un-
tersuchungen - v.a. dann an Keramik - durch das von
Bertolone gegründete Centro di Studi Preistorici ed

Archeologici in Varese gefördert. Explizite Arbeiten
zulr Bronzeverarbeitung im Golaseccagebiet fehlen,
Für Italien sind die Arbeiten Formiglis wichtig, der
erstmals auf technische Details hinwiesT6a. In der Nach-
folge wurden einzelne Objekte genauer untersucht?65.

Metallanalysen sind noch selten, mit Ausnahme der
von den Briten durchgeführten Analysenserien an

etruskischen Objekten'ue. Aus Oberitalien fehlen aber

Analysen, die sich ohne grössere Vorbehalte mit den

unseren (s. Annex 1) vergleichen liessen. Für die fol-
genden Ausführungen vergleiche man auch Kapitel 5

und 6 sowie Annex 1 mit dem ausführlichen Bericht
von P. Northover nt den Metallanalysen an ausge-

wählten Objekten des Depots von Arbedo.

9.3.2. Sanguisugafibeln mit Tonkern

Die beste Arbeit stammt von Castelfranco aus dem

Jahre 1882. Um die Herstellungstechnik der grossen

Sanguisugafibeln mit Tonkern zu verstehen, übergab
er ein intaktes Stück des von De Marinis 1981 defi-
nierten lodigianischen Typs (tipo lodigiano, G III A2
und G III A3) dem bekannten Mailänder Giesser Cesa-

re Gallieni mit dem Auftrag, dessen Herstellung zu
rekonstruieren. Castelfranco erlaubte ihm sogar, das

Stück zum besseren Verständnis zt zercägen, weil -
wie er bemerkte - senza qualche sacrificio la veritä
non si fa strada. Drescher kam bei seinen Untersu-
chungen an Material aus Castaneda und Bellinzona im
Museum Braunschweig zu ähnlichen Ergebnissen, oh-
ne den Artikel Castelfrancos gekannt zü haben161.

762 Drescher i995.
763 Castelfranco 1882; Primas 1968169i Drescher 1958; Wyss 1974.
764 Formigli 1911; 1981. - Weitere Arbeiten: L. Follo, Contributi alla

conosCenza della tecnologia dei bronzi antichi. Stud. Etruschi
XXXVIIL I9'10, 155-164; ders., Contributi alla conoscenza della tec-
nologia dei bronzi antichi: Ciste a cordoni e situle. Stud. Etruschi
XL, 1972, 521-526; G. Zampier| Considerazioni tecniche sulla la-
vorazione a sbalzo e cesello de1le situle, laminette votive e placche
di cinturone bronzee. Padusa IX, 1973,154-172.

765 Melucco Vaccaro 1971, 84f.; T.W Potter, A Faliscan town in South
Etruria. Excavations at Narce 1966-'71 (London 1976) 176-178;
D'Agostino 1977,31; Testa 1989,231-246; Bietti Sestrieli 1992,
479486.

766 Craddock 1984; A. MacGregor (ed.),
the Near East in the Collection of
Green (Oxford 1987).

767 Drescher 1958, 90f.; Taf. 21,Mitte.
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den. Primas umschrieb den Radius der südschweizei-
schen bronzeverarbeitenden Werkstätten mit verschie-
denen Formen der weiblichen Tracht: den Ohrgehän-
gen aus doppelt gewundenem Spiraldraht, den vier-
passförmigen Anhängerscheiben und den blattförmi-
gen Gürtelblechen. Dazu wies sie auf die <tessini-
schen>> Situlen und die <<Tessiner>> Schnabelkannen
hinzsz. Stöckli hingegen sprach dem Tessin in der
Frühlatönezeit jegliche Eigenständigkeit in der Bron-
zeprodukticin ab753. Er glaubte anhand der späten, Tes-
sin D-zeitlichen Fibeln feststellen zu können, dass die
Südschweiz ihre Formen von der Lombardei über-
nommen habe. Da die Tessin D- und LI B-zeitlichen
Fibeln und Situlen sehr stark geflickt sind, wollte er
selbst die lokale Produktion dieser Objekte als nicht
sehr hoch veranschlagen. Deshalb war es für ihn auch
klar, dass die <Tessiner> Schnabelkannen kaum im
Tessin hergestellt sein konnten. Das Tessin hielt Kim-
mig für das Herstellungsgebiet der <rheinisch-tessini-
schen>> $ilulen;s+. Pauli hat dem widersprochen. Er un-
terschied anhand des Materials der Randverstärkung
(Seele) eine tessinische und eine rheinische Variante,
so dass nur zwei Situlen nördlich der Alpen als <<Im-

porte>> übrig bliebenTss. Diesem Vorgehen erwuchs in
jüngster Zeit Kritlklse. Ein guter Überblick über die
Chronologie und die Typologie der südschweizeri-
schen Situlen wird erst nach der Publikation des Grä-
berfeldes von Castaneda möglich sein. Im Zusam-
menhang mit dem Depot von Arbedo wurden zwei
Werkstatt-Modelle diskutiert. Crivelli sprach sich für
einen wandernden Handwerker aus, der aus Italien
stammend das Tessin bereiste, Fertigobjekte mitbrach-
te, neue Objekte an Ort herstellte und Altmaterial ein-
sammelte?5?. Primas hingegen plädierte für eine feste
Werkstatt, die <<Bronzeschmiede Arbedo>>, wegen der
grossen Fundmengen in der Umgebung von Arbedo
und des in der Phase Tessin C stark steigenden Bron-
zebedarfs758.

9.2.2. Ostliches Oberitalien

Aus diesem Gebiet stammen zwar zahheiche Be-
funde, doch fehlen hier weitergehende Studien ntr Or-
ganisation und zum Aktionsradius dieser Werkstätten.
Aus den Befunden von S. Giorgio di Valpolicella und
Santorso wird klar, dass wir in Siedlungen mit festen,

handwerklich genutzten Gebäuden zu rechnen haben.
Dies gilt auch für kleinere Siedlungen, wie wir eine
wohl in S. Giorgio vor uns haben. Die Werkstätten las-
sen sich an ihren meist recht bescheidenen Innenein-
richtungen wie Öfen, Gruben und Wasserbehälter er-
kennen.

9.2.3. Gebiet nördlich der Alpen

Auch hier fehlen weitgehend Arbeiten zu Werk-
stätten, während man bereits besser über die einzelnen
Techniken informiert istzss. Grössere Diskussions-
beiträge haben nur Kimmig bei den <rheinisch-tessi-
nischen>> Situlen (Kap.9.2.1) und Mansfeld bei den Fi-
beln verfasst. Mansfeld ging wegen der eng begrenz-
ten Verbreitung der von ihm definierten Fibeltypen von
Werkstätten aus, die ihre unmittelbare Umgebung mit
ihren Produkten versorgten. Wanderhandwerker und
auf <Export> arbeitende, grosse Werkstätten schloss er
hingegen aus. Da einzelne Werkstätten nur schwierig
auszumachen seien, sprach er von räumlich trennbaren
<<Werkstattkreisen>>. Bei den Fibeln unterschied er drei
verschiedenen Werkstattkreise, die er drei verschiede-
nen Herstellungsverfahren zuschrieb, dem toreutischen
Verfahren, dem Teilguss und dem Vollgussroo. Er nahm
dabei an, dass ein bestimmter Fibeltyp nur in einem
bestimmten Verfahren hergestellt wurde. Die Ausdeh-
nung der einzelnen Werkstattkreise gewann er aus der
Verbreitung der einzelnen Fibeltypen, innerhalb der er
ein Zentrum definierte. Die Kartierung dieser Phä-
nomene brachte eine teilweise beachtliche Über-
schneidung der drei Kreise. Dies könnte daher rühren,
dass Mansfeld keine chronologische Unterteilung vor-
nahm. So umfassen seine Karten teilweise mehr als
hundert Jahre, eine Zeitspanne, innerhalb der Verän-
derungen wahrscheinlich sind. Wählt man beispiels-
weise die Ha D3-zeitlichen Fibeltypen aus, so ergeben
sich für die Doppelpaukenfibeln zwar räumlich ge-
trennte Verbreitungsgebiete, für die Fusszierfibeln aber
weiterhin Überschneidungen. Dies ist im Gebiet fest-
zustellen, in dem Mansfeld wohl alle Fibeln in natura
studieren konnte. In diesem Zusammenhang wäre
nochmals zu prüfen, ob ein spezieller Fibeltyp wirk-
lich nur in einem der drei Verfahren hergestellt wurde,
oder ob es hier auch - wie das Beispiel Arbedo zeigt

- Unterschiede gibtzot. Ebenfalls zu überprüfen wäre

752 Primas 19'70,92-94. -Zu den Schnabelkannen: Pimas 1968/69,64.67
753 Stöckli 1975, 103.
754 Kimmig 1962/63, 6'1-16.
755 Pauli 197lb, i3-17.
756 De Marinis 1990/91, 198 Anm. 106. - Vgl. auch Kap. 4.2.2.37
'757 Crivelli 1949,45.

758 Primas 1972,92.
759 So W. Kimmig, Zum Handwerk der späten Hallstattzeit. In: Jahn-

kuhn 1983, 13-33.
760 Mansfeld 1973, 4649 mit Karten 10-12.
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die Mansfeldsche Charakterisierung der Verbreitungs-

zentren der einzelnen Fibeltypen.
Die Definition von Werkstattkreisen anhand von

Fertigobjekten dürfte generell sehr schwierig sein, so-

fern man nicht auf ganz charakteristische und räum-

lich eng begrenzte Funde zurückgreifen kann. Dies ist
bei den formal stark variierenden und weit streuenden

Fibeln aber nicht der Fall. Die von Mansfeld beob-

achteten technischen Details sind hier zwar von gros-

ser Wichtigkeit, doch können nur Funde aus einzelnen

Werkstätten zeigen, welche Details und in welcher
Kombination dieselben für die Abgrenzung einer ein-

zelnen Werkstatt verwendet werden können.

Die Untersuchungen Dreschers am Heuneburg-Ma-

terial geben erstmals Einblick in bronzeverarbeitende

Werkstätten in einer über längere Zeit belegten Sied-

lung nördlich der Alpen762. Anhand der Fundverteilung
scheint es keine auf Guss oder Treiben spezialisierten
Werkstätten gegeben zu haben. Hingegen wurde in den

Werkstätten sowohl Bronze als auch Eisen verarbeitet;

ein Phänomen, das auch südlich der Alpen gut fassbar

ist. Die von der Heuneburg überlieferten Funde lassen

hauptsächlich Aussagen zu den Gussformen (vor-
nehmlich Ringgussformen) zu. Anhand dieser scheint
sich eine starke Dominanz des Wachsausschmelzver-
fahrens gegenüber anderen Herstellungstechniken ab-

ztzeichnen. Während das Wachsausschmelzverfahren
über die ganze Zeit beibehalten wurde, änderten im
Laufe der Zeit die Form der Gussformen sowie die Ar-
beitsunterlage der Giesser.

9.3. Herstellungstechniken einzelner Objekttypen

9.3. 1. Einführung und Forschungsstand

Das Interesse an der Rekonstruktion von antiken
Herstellungstechniken ist wohl so alt wie die Archäo-
logie selbst. Bereits im letzten Jahrhundert wurden für
Fragestellungen bei Bronzeobjekten auch naturwis-
senschaftliche Analysenmethoden beigezogen. Ge-

samtdarstellungen fehlen aber bis auf wenige Ausnah-

men. Oft bilden Analysen und technische Beobach-

tungen nur einen Annex zu einer Materialpublikation.

Für das Golaseccagebiet gibt es zum Thema Herstel-
lungstechnik von Bronzeobjekten nur den hervorra-
genden Artikel Castelfrancos zu Sanguisugafibeln mit
Tonkern, die Bemerkungen Primas' zur Herstellung
der Tessiner Schnabelkannen und diejenigen Dreschers
zu ein paar ausgewählten Fundstücken, sowie einige
allgemeinere Zellen zum Bronzehandwerk von
Wysstu,. In der Lombardei wurden Metallanalysen seit
dem letzten Jahrhundert ausgeführt und technische Un-
tersuchungen - v.a. dann an Keramik - durch das von
Bertolone gegründete Centro di Studi Preistorici ed

Archeologici in Varese gefördert. Explizite Arbeiten
zulr Bronzeverarbeitung im Golaseccagebiet fehlen,
Für Italien sind die Arbeiten Formiglis wichtig, der
erstmals auf technische Details hinwiesT6a. In der Nach-
folge wurden einzelne Objekte genauer untersucht?65.

Metallanalysen sind noch selten, mit Ausnahme der
von den Briten durchgeführten Analysenserien an

etruskischen Objekten'ue. Aus Oberitalien fehlen aber

Analysen, die sich ohne grössere Vorbehalte mit den

unseren (s. Annex 1) vergleichen liessen. Für die fol-
genden Ausführungen vergleiche man auch Kapitel 5

und 6 sowie Annex 1 mit dem ausführlichen Bericht
von P. Northover nt den Metallanalysen an ausge-

wählten Objekten des Depots von Arbedo.

9.3.2. Sanguisugafibeln mit Tonkern

Die beste Arbeit stammt von Castelfranco aus dem

Jahre 1882. Um die Herstellungstechnik der grossen

Sanguisugafibeln mit Tonkern zu verstehen, übergab
er ein intaktes Stück des von De Marinis 1981 defi-
nierten lodigianischen Typs (tipo lodigiano, G III A2
und G III A3) dem bekannten Mailänder Giesser Cesa-

re Gallieni mit dem Auftrag, dessen Herstellung zu
rekonstruieren. Castelfranco erlaubte ihm sogar, das

Stück zum besseren Verständnis zt zercägen, weil -
wie er bemerkte - senza qualche sacrificio la veritä
non si fa strada. Drescher kam bei seinen Untersu-
chungen an Material aus Castaneda und Bellinzona im
Museum Braunschweig zu ähnlichen Ergebnissen, oh-
ne den Artikel Castelfrancos gekannt zü haben161.

762 Drescher i995.
763 Castelfranco 1882; Primas 1968169i Drescher 1958; Wyss 1974.
764 Formigli 1911; 1981. - Weitere Arbeiten: L. Follo, Contributi alla

conosCenza della tecnologia dei bronzi antichi. Stud. Etruschi
XXXVIIL I9'10, 155-164; ders., Contributi alla conoscenza della tec-
nologia dei bronzi antichi: Ciste a cordoni e situle. Stud. Etruschi
XL, 1972, 521-526; G. Zampier| Considerazioni tecniche sulla la-
vorazione a sbalzo e cesello de1le situle, laminette votive e placche
di cinturone bronzee. Padusa IX, 1973,154-172.

765 Melucco Vaccaro 1971, 84f.; T.W Potter, A Faliscan town in South
Etruria. Excavations at Narce 1966-'71 (London 1976) 176-178;
D'Agostino 1977,31; Testa 1989,231-246; Bietti Sestrieli 1992,
479486.

766 Craddock 1984; A. MacGregor (ed.),
the Near East in the Collection of
Green (Oxford 1987).

767 Drescher 1958, 90f.; Taf. 21,Mitte.

Antiquities from Europe and
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9.3.2.1. Der Tonkern

Versieht man eine Fibel mit einem Tonkern, so kann
sie grösser und voluminöser gestaltet werden als eine
massive Fibel. Dies erlaubt mehr Freiheiten bei der
Formgestaltung und bei der Verzierung des Objektes.
Seit wann man Fibeln mit Tonkern herstellte, ist noch
nie genauer untersucht worden. Die Durchsicht des

PBF-Bandes von Eles Masis lässt als Zeitpunkt das 8.

Jh. vermuten. Seit dieser Zeit gibt es jedenfalls San-
guisuga- und Navicellafibeln mit Tonkern. Wo die Fi-
bel mit Tonkern <<erfunden>> wurde, liegt noch im Dun-
keln. Möglicherweise stammt die Idee aus Mittelitali-
en, sie scheint sich aber sehr schnell mit den neuen vo-
luminösen Fibelformen verbreitet zu haben. Bei den
Sanguisugafibeln wird der Tonkern vom Fibelkörper
ganz umschlossen und verleiht ihm damit grössere Sta-
bilität. Dies bedingt eine gute Fixierung des Tonkerns
in der Gussform, was je nach Herstellungstechnik ver-
schieden gelöst werden kann. Baut man um den Ton-
kern ein Wachsmodell der Fibel auf, so wird der Kern
durch eingestossene Stifte fixiert, die keine festge-
schriebene Position haben müssen76s. Verwendet man
jedoch mehrteilige Gussformen, so ist die Plazierung
der Kernhalter auf wenige Stellen im Bereich der
Trennflächen beschränkt. Da die Gussform für eine Fi-
bel mit Tonkern nur entlang ihrer Längsachse sinnvoll
gestückt werden kann, müssen sich alle Fixierungen
auf dieser Achse befinden. Die Spuren dieser Fixie-
rungen verraten also nicht nur die Anwesenheit eines
Tonkerns, ihre Lage vermittelt zudem Informationen
über die Art der Gussform des Objekts.

Die meisten Informationen zu Tonkernen von San-
guisugafibeln liefert das Golaseccagebiet. Die Her-
stellungsspuren im Bereich des Bügels auf den ferti-
gen Fibeln belegen durchgehend die Herstellung in
zweiteiligen Gussformen mit Einsatzstück76e. Dies
wird durch den Rohguss Nr. 2202 sowie die Tonkerne
von Como und die <Simulacri di fibule> (s. Kap.
10.2.5-10.2.7) bestätigt. Der Tonkern war an drei
Punkten in der Gussform ruhig gestellt (Abb. 29): Ein
auf der Bügeloberseite durch den Tonkern gestossener
Kernhalter fixierte ihn in der Höhe während ein auf
der Bügelunterseite vorspringender Zapfen das seitli-
che Schwanken in der Gussform verhinderte. Die Zap-
fen waren nach Ausweis der von ihnen hinterlassenen
Löcher meist langoval, rechteckig oder rund bis oval,
seltener schartenförmig (Nr. 393) oder langrechteckig

(Nr. 287). Das vom Kernhalter hinterlassene Loch auf
dem Bügelhinterteil ist praktisch immer grösser ist als
dasjenige auf dem Bügelvorderteil, das oftmals gar
nicht zu sehen ist. Dies ist auf die Verwendung eines
konischen Kernhalters zurückzuführen, der nach dem
Guss nach hinten herausgezogen und wiederverwendet
werden konnte. Bei einem <<Simulacro di fibulu (Civ.
Racc. Milano A 4312) und bei Nl 447 bestand dieser
Kernhalter wohl aus Bronze. Die Tonkerne mussten
bei der Verwendung von mehrteiligen Gussformen ge-
nau passen. Die sie umgebende Bronze ist meist unter
einem Millimeter dick, so dass auch nur kleinste Grös-
sendifferenzen zu einem Fehlguss führten. Da die
mehrteiligen Gussformen mehrmals verwendet werden
können, dürften die passenden Tonkerne ebenfalls in
einer Form hergestellt worden sein. Einzelne Tonker-
ne besitzen Nähte entlang ihrer Längsachse, die von
ihrer Herstellung in zweiteiligen Formen zetJgeflzzo.

Normalerweise wurden diese Nähte überarbeitet.
Manchmal sind die Tonkern-Hälften leicht gegenein-
ander verschoben. Öfters sind entlang der Längsach-
se der Tonkerne Risse zu erkennen. Diese Spuren kön-
nen mit zwei Herstellungsverfahren erklärt werden:
Entweder fertigte man zwei Tonkernhälften, die man
zusammenklebte, oder man goss die Tonkerne in For-
men. Die Verwendung von gereinigtem Ton und
Schlickern für die Keramikherstellung ist jedenfalls in
dieser Zeit gut belegt. Noch im feuchten Zustand muss-
te der Tonkern mit dem längslaufenden Kernhalter-
loch versehen werden, auch dies liess sich nur in ei-
ner Form exakt durchführen. Der Tonkern musste vor
seiner Verwendung gut getrocknet werden, was durch
das Brennen am schnellsten erreicht werden konnte.
Ein Brennen bei hohen Temperaturen war nicht unbe-
dingt nötig, wie die Analysen der Tonkerne bestätigen
(s. Annex 2). Eine letzte Trocknung erfuhr der Ton-
kern beim Aufheizen der Gussform. Hätte man einen
feuchten Tonkern verwendet, wäre die Gussform durch
den Dampfdruck explodiert. Die unterschiedliche Ver-
färbung der Tonkerne im Kern bzw. in der Randzone
rührt wohl vom Brennen und nicht von der flüssigen
Bronze her, wie Drescher anhand von Experimenten
nachweisen konnteT?r. Der Ton der Kerne ist sehr ho-
mogen. Die Analysen von 7 Tonkernen ergaben einen
einheitlichen, feinkörnigen, kalkfreien, chloritisch-illi-
tischen Ton (s. Annex 2). Auch die übrigen Tonkerne
vermitteln das Bild eines sehr feinkörnigen Tones.
Manchmal sind feine Schamotteeinschlüsse zu erken-

nen. Vereinzelt sind verschiedene, wohl versehentlich

in den Ton geratene Einschlüsse wie Steinchen, Holz-
kohle und Fasern auszumachen.

9.3.2.2. Die Fibelnadel

Neben dem Tonkern wurde auch die fertig bear-

beitete, aber noch nicht gewickelte Nadel in die Guss-

form eingesetzt (Abb. 29).Die Nadel ist im Golasec-
cagebiet immer separat gearbeitet"'. Bgi- Guss des

Fibelkörpers wird sie vom Metall im Uberfangguss
übergossen. Dies scheint ein recht altes Verfahren zu

sein, wie Drescher an einer Fibel des 8. oder der 1.

Hälfte des 7. Jh. v.Chr. zeigle7l3. Die Herstellung von
zweiteiligen Fibeln ist keineswegs technisch bedingt,
da beispielsweise im Etschtal oder in Etrurien die Fi-
beln durchgehend einteilig gearbeitet sind. Die ver-
schiedenen Herstellungstechniken beruhen vielmehr
auf unterschiedlichen Handwerkstraditionen.

Die zwei Rohgüsse Nr. 2358 und2359 könnten an-

hand ihrer Form und ihrer Metallanalysen als Fibel-
nadeln angesprochen werden. Damit liesse sich die ge-

samte Fibelproduktion im Depot von Arbedo nach-
weisen. Metallographische Untersuchungen an Fibel-

"772 Castelfranco 1882, 222;Drescher 1958, 90; Taf. 21,Mitte links.
'173 Drescher 1958, 89f.; Taf. 2l,oben rechts. Vgl. die Rohgüsse von

Spätlatöne-Fibeln aus Jettend, Westgotland: ebd., 93; Taf. 24,oben. -
Förmigli 1971, 139f.143 ging bei den von ihm untersuchten San-

nadeln von Sanguisugafibeln mit Tonkern zeigen nur
geringe Spuren an Kaltbearbeitung (s. Annex 1, Kap'
6). Die Nadeln waren für ihren Zweck bereits genü-

gend stabil, sie benötigten nur noch bedingt eine zu-

sätzliche Härtung.
Ob bei der Einrichtung der Gussform die Nadel mit

dem Tonkern verbunden wurde, lässt sich nicht genau

sagen. Ich kenne aber keinen Tonkern mit einer Ver-

tiefung für die Nadel. Die Nadel lag eher auf dem Ton-

kern auf oder war sogar etwas von ihm entfernt (Nr.

349 .467). Vereinzelte Fibeln (Nr. 40 1 .434 ,436) zeigen
seitlich im Bereich der Nadel kleine Löcher. Dies sind

wohl Abdrücke von in der Gussform vorstehenden
Zapfen, die die Nadel in der Mitte des Fibelbügels hal-
ten sollten. Ahnüche <Distanzhalteo> sind auch bei

anderen Überfanggtissen anzunehmen?74. Davon zu

unterscheiden sind Stücke, bei denen die Nadel beim
Guss leicht verrutschte und an der Fibeloberfläche
sichtbar wurde (Nr. 258.381). Eine spezielle Ausfor-
mung des zu übergiessenden Nadelendes konnte Dre-
scher bei zwei Fibeln feststellen. Die Fibelnadel Nr'
744 zeigt dagegen nur einen rechteckigen Querschnitt,
der einen festen Halt im Bügel garantierte.

guisugafibeln mit Tonkern von deren Einteiligkeit aus. Vgl. Chieco
Bianchi et aL 19'16,Taf. 4,3-5.7.
Vgl. Nr. 353 und Fibel aus Grab VI von Castelveccana, Rocca di
Caldd: Saronio 1970, Taf. II,4.
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Abb.Zg. Schematische Darstellung der Fixierung des Tonkerns in der Gussform für eine Sanguisugafibel mit Tonkern (nach Nr. 407).

Die Fibel wurde <kopfüber> gegossen. Die Gusskanäle wurden der Einfachheit halber weggelassen. Massstab 1:1'

Fig.29. Schema delfissaggio dell'anima nella matrice perfibula a sanguisuga con anima in cotto (secondo n.407). Lafibula ä stata

fuia,capovolta>. Per semplificare il disegno non sono stati rappresentati i canali difusione. Scala I:1.

768 Formigli 1971,142.144 Fig. 16; Drescher 1958,89f.; Taf.2l,oben
rechts.

'769 Der Fuss wurde teilweise durch weitere Einsatzstücke geformt. Vgl.
Kap. 5.3.5.

770 Como, Prestino, Via Isonzo: unpubl. (vgl. Kap. 9.1.1). Depot von

Golasecca./Coarezza: Civ. Racc. Arch. Milano, A4109.A4120.
4I3t.4,4|31 .A,4285.A429LA4300.A43 I 1 .A43 I 6.A43t9.A4321 .

A,433 L A433',1 - A4339. A434r. A4345.A4347 . A4358. A4362.A57'7 8.
4,5782.41',7 1'7 ,r'.77 19.

lll Drescher 1951,65; 1995,289.
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9.3.2.1. Der Tonkern

Versieht man eine Fibel mit einem Tonkern, so kann
sie grösser und voluminöser gestaltet werden als eine
massive Fibel. Dies erlaubt mehr Freiheiten bei der
Formgestaltung und bei der Verzierung des Objektes.
Seit wann man Fibeln mit Tonkern herstellte, ist noch
nie genauer untersucht worden. Die Durchsicht des

PBF-Bandes von Eles Masis lässt als Zeitpunkt das 8.

Jh. vermuten. Seit dieser Zeit gibt es jedenfalls San-
guisuga- und Navicellafibeln mit Tonkern. Wo die Fi-
bel mit Tonkern <<erfunden>> wurde, liegt noch im Dun-
keln. Möglicherweise stammt die Idee aus Mittelitali-
en, sie scheint sich aber sehr schnell mit den neuen vo-
luminösen Fibelformen verbreitet zu haben. Bei den
Sanguisugafibeln wird der Tonkern vom Fibelkörper
ganz umschlossen und verleiht ihm damit grössere Sta-
bilität. Dies bedingt eine gute Fixierung des Tonkerns
in der Gussform, was je nach Herstellungstechnik ver-
schieden gelöst werden kann. Baut man um den Ton-
kern ein Wachsmodell der Fibel auf, so wird der Kern
durch eingestossene Stifte fixiert, die keine festge-
schriebene Position haben müssen76s. Verwendet man
jedoch mehrteilige Gussformen, so ist die Plazierung
der Kernhalter auf wenige Stellen im Bereich der
Trennflächen beschränkt. Da die Gussform für eine Fi-
bel mit Tonkern nur entlang ihrer Längsachse sinnvoll
gestückt werden kann, müssen sich alle Fixierungen
auf dieser Achse befinden. Die Spuren dieser Fixie-
rungen verraten also nicht nur die Anwesenheit eines
Tonkerns, ihre Lage vermittelt zudem Informationen
über die Art der Gussform des Objekts.

Die meisten Informationen zu Tonkernen von San-
guisugafibeln liefert das Golaseccagebiet. Die Her-
stellungsspuren im Bereich des Bügels auf den ferti-
gen Fibeln belegen durchgehend die Herstellung in
zweiteiligen Gussformen mit Einsatzstück76e. Dies
wird durch den Rohguss Nr. 2202 sowie die Tonkerne
von Como und die <Simulacri di fibule> (s. Kap.
10.2.5-10.2.7) bestätigt. Der Tonkern war an drei
Punkten in der Gussform ruhig gestellt (Abb. 29): Ein
auf der Bügeloberseite durch den Tonkern gestossener
Kernhalter fixierte ihn in der Höhe während ein auf
der Bügelunterseite vorspringender Zapfen das seitli-
che Schwanken in der Gussform verhinderte. Die Zap-
fen waren nach Ausweis der von ihnen hinterlassenen
Löcher meist langoval, rechteckig oder rund bis oval,
seltener schartenförmig (Nr. 393) oder langrechteckig

(Nr. 287). Das vom Kernhalter hinterlassene Loch auf
dem Bügelhinterteil ist praktisch immer grösser ist als
dasjenige auf dem Bügelvorderteil, das oftmals gar
nicht zu sehen ist. Dies ist auf die Verwendung eines
konischen Kernhalters zurückzuführen, der nach dem
Guss nach hinten herausgezogen und wiederverwendet
werden konnte. Bei einem <<Simulacro di fibulu (Civ.
Racc. Milano A 4312) und bei Nl 447 bestand dieser
Kernhalter wohl aus Bronze. Die Tonkerne mussten
bei der Verwendung von mehrteiligen Gussformen ge-
nau passen. Die sie umgebende Bronze ist meist unter
einem Millimeter dick, so dass auch nur kleinste Grös-
sendifferenzen zu einem Fehlguss führten. Da die
mehrteiligen Gussformen mehrmals verwendet werden
können, dürften die passenden Tonkerne ebenfalls in
einer Form hergestellt worden sein. Einzelne Tonker-
ne besitzen Nähte entlang ihrer Längsachse, die von
ihrer Herstellung in zweiteiligen Formen zetJgeflzzo.

Normalerweise wurden diese Nähte überarbeitet.
Manchmal sind die Tonkern-Hälften leicht gegenein-
ander verschoben. Öfters sind entlang der Längsach-
se der Tonkerne Risse zu erkennen. Diese Spuren kön-
nen mit zwei Herstellungsverfahren erklärt werden:
Entweder fertigte man zwei Tonkernhälften, die man
zusammenklebte, oder man goss die Tonkerne in For-
men. Die Verwendung von gereinigtem Ton und
Schlickern für die Keramikherstellung ist jedenfalls in
dieser Zeit gut belegt. Noch im feuchten Zustand muss-
te der Tonkern mit dem längslaufenden Kernhalter-
loch versehen werden, auch dies liess sich nur in ei-
ner Form exakt durchführen. Der Tonkern musste vor
seiner Verwendung gut getrocknet werden, was durch
das Brennen am schnellsten erreicht werden konnte.
Ein Brennen bei hohen Temperaturen war nicht unbe-
dingt nötig, wie die Analysen der Tonkerne bestätigen
(s. Annex 2). Eine letzte Trocknung erfuhr der Ton-
kern beim Aufheizen der Gussform. Hätte man einen
feuchten Tonkern verwendet, wäre die Gussform durch
den Dampfdruck explodiert. Die unterschiedliche Ver-
färbung der Tonkerne im Kern bzw. in der Randzone
rührt wohl vom Brennen und nicht von der flüssigen
Bronze her, wie Drescher anhand von Experimenten
nachweisen konnteT?r. Der Ton der Kerne ist sehr ho-
mogen. Die Analysen von 7 Tonkernen ergaben einen
einheitlichen, feinkörnigen, kalkfreien, chloritisch-illi-
tischen Ton (s. Annex 2). Auch die übrigen Tonkerne
vermitteln das Bild eines sehr feinkörnigen Tones.
Manchmal sind feine Schamotteeinschlüsse zu erken-

nen. Vereinzelt sind verschiedene, wohl versehentlich

in den Ton geratene Einschlüsse wie Steinchen, Holz-
kohle und Fasern auszumachen.

9.3.2.2. Die Fibelnadel

Neben dem Tonkern wurde auch die fertig bear-

beitete, aber noch nicht gewickelte Nadel in die Guss-

form eingesetzt (Abb. 29).Die Nadel ist im Golasec-
cagebiet immer separat gearbeitet"'. Bgi- Guss des

Fibelkörpers wird sie vom Metall im Uberfangguss
übergossen. Dies scheint ein recht altes Verfahren zu

sein, wie Drescher an einer Fibel des 8. oder der 1.

Hälfte des 7. Jh. v.Chr. zeigle7l3. Die Herstellung von
zweiteiligen Fibeln ist keineswegs technisch bedingt,
da beispielsweise im Etschtal oder in Etrurien die Fi-
beln durchgehend einteilig gearbeitet sind. Die ver-
schiedenen Herstellungstechniken beruhen vielmehr
auf unterschiedlichen Handwerkstraditionen.

Die zwei Rohgüsse Nr. 2358 und2359 könnten an-

hand ihrer Form und ihrer Metallanalysen als Fibel-
nadeln angesprochen werden. Damit liesse sich die ge-

samte Fibelproduktion im Depot von Arbedo nach-
weisen. Metallographische Untersuchungen an Fibel-

"772 Castelfranco 1882, 222;Drescher 1958, 90; Taf. 21,Mitte links.
'173 Drescher 1958, 89f.; Taf. 2l,oben rechts. Vgl. die Rohgüsse von

Spätlatöne-Fibeln aus Jettend, Westgotland: ebd., 93; Taf. 24,oben. -
Förmigli 1971, 139f.143 ging bei den von ihm untersuchten San-

nadeln von Sanguisugafibeln mit Tonkern zeigen nur
geringe Spuren an Kaltbearbeitung (s. Annex 1, Kap'
6). Die Nadeln waren für ihren Zweck bereits genü-

gend stabil, sie benötigten nur noch bedingt eine zu-

sätzliche Härtung.
Ob bei der Einrichtung der Gussform die Nadel mit

dem Tonkern verbunden wurde, lässt sich nicht genau

sagen. Ich kenne aber keinen Tonkern mit einer Ver-

tiefung für die Nadel. Die Nadel lag eher auf dem Ton-

kern auf oder war sogar etwas von ihm entfernt (Nr.

349 .467). Vereinzelte Fibeln (Nr. 40 1 .434 ,436) zeigen
seitlich im Bereich der Nadel kleine Löcher. Dies sind

wohl Abdrücke von in der Gussform vorstehenden
Zapfen, die die Nadel in der Mitte des Fibelbügels hal-
ten sollten. Ahnüche <Distanzhalteo> sind auch bei

anderen Überfanggtissen anzunehmen?74. Davon zu

unterscheiden sind Stücke, bei denen die Nadel beim
Guss leicht verrutschte und an der Fibeloberfläche
sichtbar wurde (Nr. 258.381). Eine spezielle Ausfor-
mung des zu übergiessenden Nadelendes konnte Dre-
scher bei zwei Fibeln feststellen. Die Fibelnadel Nr'
744 zeigt dagegen nur einen rechteckigen Querschnitt,
der einen festen Halt im Bügel garantierte.

guisugafibeln mit Tonkern von deren Einteiligkeit aus. Vgl. Chieco
Bianchi et aL 19'16,Taf. 4,3-5.7.
Vgl. Nr. 353 und Fibel aus Grab VI von Castelveccana, Rocca di
Caldd: Saronio 1970, Taf. II,4.
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Abb.Zg. Schematische Darstellung der Fixierung des Tonkerns in der Gussform für eine Sanguisugafibel mit Tonkern (nach Nr. 407).

Die Fibel wurde <kopfüber> gegossen. Die Gusskanäle wurden der Einfachheit halber weggelassen. Massstab 1:1'

Fig.29. Schema delfissaggio dell'anima nella matrice perfibula a sanguisuga con anima in cotto (secondo n.407). Lafibula ä stata

fuia,capovolta>. Per semplificare il disegno non sono stati rappresentati i canali difusione. Scala I:1.

768 Formigli 1971,142.144 Fig. 16; Drescher 1958,89f.; Taf.2l,oben
rechts.

'769 Der Fuss wurde teilweise durch weitere Einsatzstücke geformt. Vgl.
Kap. 5.3.5.

770 Como, Prestino, Via Isonzo: unpubl. (vgl. Kap. 9.1.1). Depot von

Golasecca./Coarezza: Civ. Racc. Arch. Milano, A4109.A4120.
4I3t.4,4|31 .A,4285.A429LA4300.A43 I 1 .A43 I 6.A43t9.A4321 .

A,433 L A433',1 - A4339. A434r. A4345.A4347 . A4358. A4362.A57'7 8.
4,5782.41',7 1'7 ,r'.77 19.

lll Drescher 1951,65; 1995,289.
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9.3.2.3. Der Guss und die
M e t al I zu s amm e n s e t zun I

Beim Guss wurde der gesamte Fibelkörper (Bügel,
Fuss und Fussabschluss) gegossen. Nr. 2202 stand
beim Guss auf dem Fuss. Die Simulacri dagegen goss

man - wie die massiven Sanguisugafibeln - auf der
Bügeloberseite liegend. Dieselbe Lage zeigt auch das

einzige mir bekannte Gussformfragment für eine San-
guisugafibel mit Tonkern. Sie besteht aus Glimmer-
schiefer und stammt aus Como, Pianvalle?7s. Anhand
der Fibelform datiert sie in die Phase G III ,{1. Die
Gussform ist langrechteckig und besitzt an der
Schmalseite zwei Stiftlöcher. Die Längsseite zeigt ei-
nen grossen Gusstrichter mit zwei schräg nach unten
führenden Gusskanälen, welche im Fibelkörper mün-
den. Vom Bügelende steigt senkrecht eine Rille nach
oben, welche ehemals die Nadel aufnahm. Längs zum
Fibelkörper läuft die leicht konische Rille für den
Kernhalter. Die Gussform wurde nachträglich über-
schliffen und wiederverwendet, weshalb die Spuren
nur noch wenig tief erhalten sind.

Im Kapitel 5 wurden bereits die verschiedenen im
Depot nachweisbaren Gussfehler besprochen. Das
grösste Problem war anscheinend der saubere Über-
fangguss des Bügels über die Nadel. \pisch für den
Uberfangguss sind keilförmige Fortsätze des Bügels,
welche auf der Bügelunterseite unter die Nadel reichen
und durch eine leicht verschobene Nadel bedingt sind.
Sie wurden bei der Überarbeitung des Stücks nicht
entfernt, wohl um der Nadel zusätzlichen Halt zu ver-
leihen (Nr.247 .391.463). Solche Fortsätze finden sich
auch an anderen Fibeltypen. Einzelne Fibeln weisen an
ihrem Bügel kleinere Fehlstellen auf. Ihr Ursprung ist
nicht immer klar festzustellen (Nr. 388.391.405.454).
Bei einigen dürfte es sich um Blasen handeln. Diese
konnten sich beim Guss am Tonkern - und vorzugs-
weise an dessen Enden - halten. Diese Löcher ent-
standen teilweise auch erst durch die Überarbeitung,
bei der zuviel Material abgetragen wurde.

Bereits Castelfranco und Drescher wiesen auf die
unterschiedlichen Legierungen von Nadel und Fibel-
körper hin. Dies bestätigen die Analysen an Sangui-
sugafibeln mit Tonkern und einfacher Strichzier (s.

Annex 1, Kap. 6). Ausgewählt wurden 7 Fibeln, wel-
che wegen ihrer Grösse in die Phasen Tessin A oder
B gehören. Die Nadeln bestehen aus einer Zinnbron-
ze mit Zinnanteilen von 1 1 .63-1 5 .l4To. Die Bügel hin-
gegen bestehen aus einer Bronze mit lL52-18.05Vo
Zinntnd2.69-6.587o Blei. Der Rohguss Nr. 2202 aus

7'15 Negroni Catacchio 1981,84 Nr.5.
776 Der hohe Bleigehalt wirkte sich bei der Herstellung der Fibelnadel

mit der nur beschränkten mechanischen Bearbeitung nicht negativ
aus.

der Phase Tessin C enthält bereits bedeutend mehr Blei
und liegt mit seinem Zinngehaltvon II.SVo an der un-
teren Grenze.

Die Handwerkstradition, Fibeln zweiteilig herzu-
stellen, bedingte die Verwendung von zwei verschie-
denen Legierungen. Bronze mit einem gewissen Blei-
anteil lässt sich sehr gut giessen und erlaubt einen sau-
beren Guss von auch verhältnismässig dünnen Objek-
ten. Beide Eigenschaften waren beim Guss des Fibel-
bügels sehr willkommen. Zudem senkt das Blei mit zu-
nehmendem Anteil den Schmelzpunkt der Legierung
und bleibt bei gleicher Energiezufuhr beim Schmelzen
länger giessbar. Der hohe Bleigehalt dürfte also auf die
Absicht des Giessers zurückzuführen sein, die Bronze
möglichst lange giessbar zu haben176. Dle Verwendung
einer Zinnbronze für die Nadel garantierte wegen ih-
rer höheren Schmelztemperatur einen sicheren Über-
fangguss des Bügels über die Nadel.

9.3.2.4. Die Überarbeitung

Nach gelungenem Guss wurde der Rohguss über-
arbeitet. Zuerst zog man den Kernhalter heraus und
entfernte die Gusskanäle und die stark vorstehenden
Gussnähte. Danach wurde das Stück gefeilt, um eine
regelmässige Oberfläche zu erhalten. Die originale
Gusshaut wurde dabei vollständig entfernt. Darauf ver-
schloss man das hintere, grössere Kernhalterloch. Das
vordere, meist sehr kleine Loch blieb offen. Das Kern-
halterloch wurde mit einem Bronzestift verschlossen
oder mit flüssiger Bronze ausgegossen. Zugespitzte
Stifte lassen sich bei den Nr. 262,279, 284, 298, 351
(mit Gussnaht), 375, 433, 444 und 45i nachweisen.
Bei Nr. 447 wurde möglicherweise Bronze ins Kern-
halterloch gegossen (oder Rest des Kernhalters?). Das
gestopfte Loch wurde sorgfältig überarbeitet, so dass
es bei guten Stücken praktisch nicht zu sehen ist. Oft-
mals wurde darüber auch noch die einfache Strichzier
angebracht. Viele dieser Kernhalterlöcher sind heute
leer. Es ist nicht zu entscheiden, ob ehemals alle die-
se Löcher gefüllt waren. Etwas ähnliches ist beim Ton-
kern-Zapfen auf der Bügelunterseite zu beobachten.
Der vorstehendeZapfen wurde abgebrochen. Bei eini-
gen Fibeln wurde dort in den Tonkern eine Vertiefung
eingebracht, die oftmals bis zum durchgehenden Kern-
halterloch reicht. Diese Vertiefung wurde mit flüssiger
Bronze aufgefüllt und überarbeitet. Oftmals ist sie im
Laufe der Zeit herausgefallen, doch zeugen die Ver-
tiefungen von ihrer ehemaligen Anwesenheit. Zahkei-

che Fibeln zeigen keine Vertiefung, sie besassen also

wohl nie eine Verkleidung des Zapfenloches. Die An-

oder Abwesenheit des Zapfens scheint keinen be-

stimmten Regeln zu folgen. Das könnte damit zu er-

klären sein, dass das Anbringen dieser Bronzezapfen

(und vielleicht auch der Bronzestifte) vom einzelnen

Girrr". bzw. seinen Vorstellungen von einer Fibel ab-

hing und nicht etwa mit einem bestimmten Fibeltyp

verbunden war. Bei den Nr' 298 und 304 konnte das

Metall des Stiftes und des Zapfens untersucht werden.

Es unterscheidet sich nicht entscheidend vom Metall

des Bügels. Bei Nr. 304 weist das Metall aber gene-

rell einen höheren Bleigehalt auf.

Die Rinne des Nadelhalters wurde nicht gefeilt,

sondern geschabt (Abb. 30). Dies hinterliess charakte-

ristische, längslaufende Spuren. Bei Tessin C-zeitli-
chen Fibeln wurde der Nadelhalter meist mit einem

Schieber versehen, welcher über den Nadelhalter ge-

gossen wurde7i7. Auch Schieber aus einem zusammen-

gebogenen Blechstreifen sind bekannt?ze.

Bei einzelnen Fibeln wurde der Fussabschluss erst

in einem zweiten Arbeitsschritt über den Nadelhalter
gegossen. Der Nadelhalter wurde dann als einfache

Platte gegossen, die durch Kaltarbeit ausgetrieben und

umgebogen wurde. Im Depot lassen sich drei solche

Füsse (Nr. 640.673.684) nachweisen, die wohl Tessin

A- und/oder B-zeitlich sind. In der Phase Tessin C hin-
gegen scheint der umgebogene Nadelhalter samt Fuss-

abschluss in einem Stück gegossen worden zu sein.

Dies änderte sich in der Phase G III A3 beim spätal-
pinen Typ Var. C: Der Fussabschluss wurde entweder

über den mittels Kaltarbeit ausgetriebenen und umge-
bogenen Nadelhalter gegossen oder mit ihm vernie-
tet?7e. B ei einigen Tessin C-zeitlichen S anguisugafibeln
mit Tonkern, Einlagen und einfacher Strichzier wur-
den teilweise die hinter der eigentlichen Abschlussku-
gel liegenden kleineren Kugeln in einem zweiten Guss-

vorgang über die Manschette gegossen (Nr. 592.597
sowie Fibel SLMZ, 12258 aus Grab 68 von Cerinasca
d'Arbedo).

Möglicherweise noch vor Anbringung des Dekors

wurde die Nadelspirale gebogen. Dabei wurde die Na-

del in zwei Windungen um einen Holzstift gewickelt"0.
Bei Nr. 739 ist dieser erhalten geblieben, er besteht aus

einem einjährigen Haselästchen. Während dieses Vor-
ganges musste die Nadel wohl mehrmals geglüht, d.h'

homogenisiert werden, um ein Brechen des verform-
ten Metalls zu verhindern. Danach brachte man die Na-

777 Castelfranco 1882, 223
778 Claro, Alla Monda, cräb tz: SLMZ, 12866. - Castione, Bergämo,

Grab 10: SLMZ, 12973. - Cerinasca d'Arbedo, Grab 61: SLMZ,
12218. - Molinazzo d'Arbedo, Grab 85: SLMZ, 13857.

Abb. 30. Fibetfuss mit Schabspuren (Nr. 646). Länge des Bild-
ausschnitts 23 mm.
Fig. 30. Staffa con tracce di raschiatura (n. 646). Lunghezza del
particolare mm 23.

del noch auf ihre richtige Länge. Am Schluss wurde
die Spirale, und damit auch der übrige Fibelkörper,
nochmals geglüht.

9.3.2.5. Das Dekor

Bei den Sanguisugafibeln mit Tonkern wurde das

Dekor erst nach dem Guss angebracht. Verziert wur-
den normalerweise der Fuss und der Fussabschluss, der

Schieber sowie der Bügel. Die einfache Strichzier so-

wie die Rippenzier wurden mit einer Feile angebracht.

Die Fibel wurde dabei leicht gedreht. Dies ist beson-

ders gut bei den auf der Bügelunter- und Bügelober-
seite verzierten Nr. 246,247 und 369 zu sehen, wo die

Striche auf der Bügelunterseite stumpfwinklig aufein-

andertreffen. Bei längs zum Bügel laufenden Yerzie-
rungen wie bei den Sanguisugafibeln mit komplexer
Strichzier wurde das Dekor wohl mit einem Stichel
angebracht. Bei einigen Stücken lassen sich Fehler er-

kennen: wenn die Feile venutschte (Nr. 270312325,
vgl. Abb. 31) oder der Stichel über ein Dekorfeld her-

ausfuhr (Nr. 383.392, vgl. Abb. 32).
Die Löcher zur Aufnahme von Einlagen wurden

nicht mitgegossen, sondern nach Ausweis der metal-

lographischen Untersuchung eingeschlagen (s. Annex
1, Kap. 6). Spuren finden sich davon auf Nr. 403, wo
der Durchschlag zwar nicht ganz durch das Metall ge-

langte, dieses aber auf charakteristische Art ausbeulte.

Mit welcher Geschicklichkeit das Werkzeug geführt
wurde, zeigen die sehr dicht mit Einlagen übersäten

Fibelbügel wie Nr. 405 oder 415. Überschneidungen
von Löchern sind ausserordentlich selten (Nr. 600).

779 Drescher 1958,91; Taf.2l,Mitte; De Marinis 1981,219'
780 H. Drescher, Die Herstellung von Fibelspilalen. Germania 33, 1955'

340-349; ders. 1984,98 Abb.2.
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9.3.2.6. Flickungen

Flickgüsse lassen sich verschiedentlich nachwei-
sen. Sie wurden nur bei grossen Fehlstellen ausgeführt.
Das beste Beispiel ist das missratene Stück Nr. 2433,
das man in mehreren Anläufen zu reparieren suchte,
dies aber dann aufgab. Bei den Nr. 250 und 360 wur-
den Blasen übergossen, welche sich als kleinere, rund-
liche Stellen abzeichnen. Bei Nr. 377 wvde die Blase
im Nadelhalter aber nicht übergossen, da sie dessen

Funktion nicht beeinträchtigte. Den Nr. 283 und 477
goss man einen neuen Fuss an, bei Nr. 477 war der al-
te beim ersten Guss nicht vollständig ausgegossen
worden. Der Stummel des alten Fusses diente dabei als
Stütze. Bei einer Sanguisugafibel aus Grab 3 von Ca-
stione, Bergämo setzte man den abgebrochenen Fuss
mittels Überfangguss wieder an den Bügelan (SLMZ,
12931). Die Nr. 353 und 435 zeigen einen Flickguss
am hinteren Bügelende. Bei beiden liegt er über dem
Bügeldekor, was für eine sekundäre Reparatur
sprichlrrt. Bei Nr. 353 ist eine Art <Distanzhalter>
sichtbar (Kap. 9.3.2.2). Der Flickguss wurde danach
überfeilt. Der vom Flickguss wegführende Tropfen
liegt auf der Bruchstelle der Fibelnadel, der Guss wur-
de also erst nach dem Bruch der Nadel ausgeführt. Der
Grund dafür ist nicht klar. Möglicherweise versuchte
man den Bügel zu verstärken, um eine Fibelnadel an-
nieten zu können.

Brach die Fibelnadel ab, wurde eine neue angenie-
tet. Dazu musste der Fibelkörper durchlocht werden.
Bei Nr. 260 wurde der Bügel beidseitig etwas flach-
geschlagen, um die Vernietung zu erleichtern. Nach-
gewiesen sind ein (Nr. 260.414) und zwei Nietlöcher
(Nr. 417). Die neue Nadel wurde an ihrem Ende etwas
breitgeschlagen und auf die Bügeloberseite genietet.
Diese Flickung ist in den Phasen Tessin A-C nicht sehr
verbreitet, in den Phasen Tessin D und LT B hingegen
sehr häufig, ja nur selten findet man noch ungeflickte
FibelnTs2. Ob dies im Zusammenhang mit der längeren
Nutzung der Objekte, der grösseren Bereitschaft, de-
fekte Objekte zu flicken, oder allenfalls mit der Ver-
schlechterung der verwendeten Legierungen zusam-
menhängt, müssen weitere Untersuchungen zeigen.
Bei Nr. 435 wurde die neue Nadel mittels Überfang-
guss mit dem Bügel verbunden. Bei Nr. 478 wurde der
Fussabschluss mit einem Eisenniet befestigt. Eisen-
niete lassen sich oft bei Flickungen an Bronzeobjek-
ten feststellen. Auch diese Art Flickung findet sich in
den Phasen Tessin D und LT B häufig.

Möglicherweise als Flickung ist die Bleifüllung der
Fibeln Nn247,261 und 464 anzusprechen. Dies wird
an Nr. 464 mit Einlagen besonders deutlich. Im auf-
gerissenen Bügel ist im Vorderteil noch ein Rest des
Tonkerns erhalten, der sicher als original zu gelten hat.
Auf der Bügelunterseite sind zwei mit einem Meissel
eingeschlagene Kerben zu erkennen. Die hintere ist bis
zum Rand mit Blei gefüllt, während bei der vorderen
im Blei ein Hohlraum sichtbar ist. Das Blei ist weiter
im hinteren Kernhalterloch, im Zapfenloch und in den
Einlagenlöchern zu sehen, es muss den hohlen Bügel
ehemals ganz ausgefüllt haben. Weshalb und wie der
Tonkern entfernt wurde, lässt sich nicht mehr feststel-
len, da die Korrosion des Bleis den Fibelbügel spreng-
te und dabei Teile des Bügels verlorengingen. Möglich
wäre, dass der Kern durch die verschiedenen Öff-
nungen im Bügel gelockert und dann durch das Zap-
fenloch ausgeschüttet wurde. Das Blei wurde wohl
durch die vordere Kerbe eingegossen, wobei man vor-
her die übrigen Öffnungen abdichtete. Die hoch am
(umgekehrten) Bügel gelegenen Kerben ermöglichten
den Abzug der Luft und damit das vollständige Aus-
füllen mit Blei. Bei Nr. 247 ist in einer Öffnung der
Tonkern sichtbar, sonst scheint der Fibelbügel aber
ganz mit Blei gefüllt zu sein. Auch hier ist der Bügel
wiederum zerstörI, so dass Aussagen zum Eingussort
(hinteres Kernhalterloch?) nicht gemacht werden kön-
nen. Bei Nr. 261, ebenfalls mit aufgerissenem Bügel,
sind keine Reste des ehemaligen Tonkerns erhalten,
ebenso wurden keine Kerben angebracht. Weshalb
man die Sanguisugafibelbügel mit Blei füllte, ist mir
nicht klar. Die Bügel hätten auch ohne Tonkern genü-
gend Festigkeit besessen, wie die Navicellafibeln zei-
gen. Zudem dürfte das erhöhte Gewicht der Fibel für
den oder die Trägerln eher störend gewesen sein. Hier
müssten Funde von Sanguisugafibeln mit Bleikern aus
Gräberfeldern zeigen, dass diese Fibeln überhaupt ge-
tragen wurden und nicht etwa nur als Spielerei eines
experimentierfreudigen Handwerkers entstanden.

9.3.3. Navicellafibeln

Praktisch alle Navicellafibeln - ausser den Nr. 216,
224 und 233 - weisen auf ihrer Bügeloberseite zwei
Kernhalterlöcher oder deren Reste auf. Diese liegen
immer auf der Längsachse der Fibeln. Solche sind be-
reits an Navicellafibeln des 7. Jh. v.Chr. fassbar?83. Sie
wurden deshalb - entsprechend des bei den Sanguisu-

safibeln mit Tonkern rekonstruierten Verfahrens - in

äiner mindestens zweiteiligen Gussform mit Tonkern

qegossen. So frühe Belege für Kernhalterlöcher kenne

i"n- U"i Sanguisugafibeln mit Tonkern nicht' Mögli-

cherweise stehen also die Navicellafibeln bei der Ver-

wendung von zwei- oder mehrteiligen Gussformen am

Anfang'
Rohgüsse von Navicellafibeln fehlen im Depot von

Arbedo. Die Ausführungen sind deshalb kurz und leh-

nen sich an diejenigen der Sanguisugafibeln mit Ton-

kern an. Der Tonkern wurde von einem konischen Stift

in der Gussform gehalten. Vom Tonkern selbst ist

meist nur wenig erhalten. Er wurde nach dem Guss

entfernt, um den oder die Fibelträgerln vor dem stän-

digen Absanden zu verschonen. Bei allen Fibeln wur-

Oe der Bügel über die separat gearbeitete Nadel ge-

gossen, was besonders gut bei Nr. 224 ztt sehen ist'

Bei Nr. 232 ist der runde Abdruck eines <Distanzhal-

ters>> zu erkennen.
Bei der Überarbeitung wurden einzelne der Kern-

halterlöcher mit Bronzestiften verschlossen. Dies

könnte mit Blick auf die Form des Stücks Nr. 229 ei-

ne späte Erscheinung und den Sanguisugafibeln mit
Tonkern nachempfunden sein. Das Dekor wurde nicht

mitgegossen, sondern erst nachträglich angebracht. Ei-

ne Ausnahme bildet die mittelitalische Navicellafibel
Nr. 16. Das Dekor wurde meist eingefeilt (Nr. 218.

220.222). Für längslaufende Dekors verwendete man

den Stichel. Bei Nr. 237 wutde die abgebrochene Na-

del durch eine angenietete ersetzt. Das Bügelende wur-

de vorher flachgeschlagen.
Die Navicellafibeln ohne Kernhalterlöcher zeigen

alle im Querschnitt eine halbkreis- oder segmentför-

mige Öffnung. Der Tonkern konnte dadurch genü-

gend fixiert werden, so dass ein Kernhalter nicht nötig

war. Somit entfällt der wichtigste Indikator für eine

mehrteilige Gussform. Zumindest für die im Quer-
schnitt segmentförmigen Bügel Nr.224 und 233 könn-

te eine waagrecht geteilte, zweiteilige Gussform ange-

nommen werden. Bei Nr. 224 dettten die zwei <Di-

stanzhalten> im Nadelbereich darauf hin.

9.3.4. Massive Sanguisugafibeln

Die massiven Sanguisugafibeln lassen sich dem bei

den Sanguisugafibeln mit Tonkern erläuterten Herstel-

lungsprinzip anschliessen. Der Bügel wurde über die

separat gearbeitete Nadel gegossen. Die massiven San-

guisugafibeln mit ovalem Querschnitt wurden in senk-

recht geteilten zweiteiligen Gussformen mit ein oder

Abb. 31 . Sanguisugafibel mit Tonkern (Nr' 325). Der oberste Quer-
strich des Dekors ist nicht sauber angebracht. Länge des Bildaus-

schnitts 26 mm.
Fig. 31. Fibula a sanguisuga con anima in cotto (n. 325)' II trat-
to trasversale piü abo dellct decorazione ö stato effettuato cotx po-

ca cura. Lunghezza del particolare mm 26.

Abb. 32. Sanguisugafibel mit Tonkern und komplexer Strichzier II
(Nr. 392) mit leicht verutschten Stichellinien. Länge des Bildaus-

schnitts 26 mm.
Fig. 32. Fibula a sanguisugcr con anima in cotto e decorazione

tratteg1iata complessa II (n. 392) con tratti di bulirto leggermen-

te spostati. Lunghezza del porticolare mm 26.

zwei (hohler Fortsatz) Einsatzstücken hergestellt' Sie

wurden waagrecht liegend mit der Bügeloberseite nach

unten gegossen. Normalerweise wurde die Gussform

von zwei Gusskanälen gesPiesen.

Die massiven Sanguisugafibeln mit linsenförmi-
gem Querschnitt wurden hingegen in waagrecht ge-

teilten dreiteiligen Gussformen (bei komplexem Fuss-

abschluss mit Einsatzstück) gefertigt (Abb. 33). Sie

wurden auf dem Fuss stehend gegossen. Der einzige

Gusskanal führte - um einen einwandfreien Über-

fangguss zu gewährleisten - zum Bügelende.

Aus der Siedlung von Val Camera di Borno in der

Val Camonica stammt ein Fragment einer wohl zwei-

teiligen Gussform, die zur Herstellung einer massiven

Sanguisugafibel dienter'+. Das beidseitig bearbeitete

Gussformfragment zeigt den ganzen Fibelbügel. Die
Fibel ist für ein massives Stück recht gross, doch feh-

781 So auch bei einer Sanguisugafibel aus Castione, Bergämo, Grab 5:
SLMZ, o. Nr.

782 Drescher 1958, 91; Stöckli 1975, 104; Taf. 24.6.12.13. - Die Un-
tersuchungen am Material von Castaneda durch P Nagy werden zahl-

reiche Aufschlüsse über die Flickung von Fibeln in den Phasen Tes-
sin D und LT B geben.

'783 Von Eles Masi 1986, Nr.750-767.825-855.1083-1089.

t82

'784 De Marinis 1982, 83 Fig. 15,2; 90f.; 1992, 157-159; Fig. 5'6
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9.3.2.6. Flickungen

Flickgüsse lassen sich verschiedentlich nachwei-
sen. Sie wurden nur bei grossen Fehlstellen ausgeführt.
Das beste Beispiel ist das missratene Stück Nr. 2433,
das man in mehreren Anläufen zu reparieren suchte,
dies aber dann aufgab. Bei den Nr. 250 und 360 wur-
den Blasen übergossen, welche sich als kleinere, rund-
liche Stellen abzeichnen. Bei Nr. 377 wvde die Blase
im Nadelhalter aber nicht übergossen, da sie dessen

Funktion nicht beeinträchtigte. Den Nr. 283 und 477
goss man einen neuen Fuss an, bei Nr. 477 war der al-
te beim ersten Guss nicht vollständig ausgegossen
worden. Der Stummel des alten Fusses diente dabei als
Stütze. Bei einer Sanguisugafibel aus Grab 3 von Ca-
stione, Bergämo setzte man den abgebrochenen Fuss
mittels Überfangguss wieder an den Bügelan (SLMZ,
12931). Die Nr. 353 und 435 zeigen einen Flickguss
am hinteren Bügelende. Bei beiden liegt er über dem
Bügeldekor, was für eine sekundäre Reparatur
sprichlrrt. Bei Nr. 353 ist eine Art <Distanzhalter>
sichtbar (Kap. 9.3.2.2). Der Flickguss wurde danach
überfeilt. Der vom Flickguss wegführende Tropfen
liegt auf der Bruchstelle der Fibelnadel, der Guss wur-
de also erst nach dem Bruch der Nadel ausgeführt. Der
Grund dafür ist nicht klar. Möglicherweise versuchte
man den Bügel zu verstärken, um eine Fibelnadel an-
nieten zu können.

Brach die Fibelnadel ab, wurde eine neue angenie-
tet. Dazu musste der Fibelkörper durchlocht werden.
Bei Nr. 260 wurde der Bügel beidseitig etwas flach-
geschlagen, um die Vernietung zu erleichtern. Nach-
gewiesen sind ein (Nr. 260.414) und zwei Nietlöcher
(Nr. 417). Die neue Nadel wurde an ihrem Ende etwas
breitgeschlagen und auf die Bügeloberseite genietet.
Diese Flickung ist in den Phasen Tessin A-C nicht sehr
verbreitet, in den Phasen Tessin D und LT B hingegen
sehr häufig, ja nur selten findet man noch ungeflickte
FibelnTs2. Ob dies im Zusammenhang mit der längeren
Nutzung der Objekte, der grösseren Bereitschaft, de-
fekte Objekte zu flicken, oder allenfalls mit der Ver-
schlechterung der verwendeten Legierungen zusam-
menhängt, müssen weitere Untersuchungen zeigen.
Bei Nr. 435 wurde die neue Nadel mittels Überfang-
guss mit dem Bügel verbunden. Bei Nr. 478 wurde der
Fussabschluss mit einem Eisenniet befestigt. Eisen-
niete lassen sich oft bei Flickungen an Bronzeobjek-
ten feststellen. Auch diese Art Flickung findet sich in
den Phasen Tessin D und LT B häufig.

Möglicherweise als Flickung ist die Bleifüllung der
Fibeln Nn247,261 und 464 anzusprechen. Dies wird
an Nr. 464 mit Einlagen besonders deutlich. Im auf-
gerissenen Bügel ist im Vorderteil noch ein Rest des
Tonkerns erhalten, der sicher als original zu gelten hat.
Auf der Bügelunterseite sind zwei mit einem Meissel
eingeschlagene Kerben zu erkennen. Die hintere ist bis
zum Rand mit Blei gefüllt, während bei der vorderen
im Blei ein Hohlraum sichtbar ist. Das Blei ist weiter
im hinteren Kernhalterloch, im Zapfenloch und in den
Einlagenlöchern zu sehen, es muss den hohlen Bügel
ehemals ganz ausgefüllt haben. Weshalb und wie der
Tonkern entfernt wurde, lässt sich nicht mehr feststel-
len, da die Korrosion des Bleis den Fibelbügel spreng-
te und dabei Teile des Bügels verlorengingen. Möglich
wäre, dass der Kern durch die verschiedenen Öff-
nungen im Bügel gelockert und dann durch das Zap-
fenloch ausgeschüttet wurde. Das Blei wurde wohl
durch die vordere Kerbe eingegossen, wobei man vor-
her die übrigen Öffnungen abdichtete. Die hoch am
(umgekehrten) Bügel gelegenen Kerben ermöglichten
den Abzug der Luft und damit das vollständige Aus-
füllen mit Blei. Bei Nr. 247 ist in einer Öffnung der
Tonkern sichtbar, sonst scheint der Fibelbügel aber
ganz mit Blei gefüllt zu sein. Auch hier ist der Bügel
wiederum zerstörI, so dass Aussagen zum Eingussort
(hinteres Kernhalterloch?) nicht gemacht werden kön-
nen. Bei Nr. 261, ebenfalls mit aufgerissenem Bügel,
sind keine Reste des ehemaligen Tonkerns erhalten,
ebenso wurden keine Kerben angebracht. Weshalb
man die Sanguisugafibelbügel mit Blei füllte, ist mir
nicht klar. Die Bügel hätten auch ohne Tonkern genü-
gend Festigkeit besessen, wie die Navicellafibeln zei-
gen. Zudem dürfte das erhöhte Gewicht der Fibel für
den oder die Trägerln eher störend gewesen sein. Hier
müssten Funde von Sanguisugafibeln mit Bleikern aus
Gräberfeldern zeigen, dass diese Fibeln überhaupt ge-
tragen wurden und nicht etwa nur als Spielerei eines
experimentierfreudigen Handwerkers entstanden.

9.3.3. Navicellafibeln

Praktisch alle Navicellafibeln - ausser den Nr. 216,
224 und 233 - weisen auf ihrer Bügeloberseite zwei
Kernhalterlöcher oder deren Reste auf. Diese liegen
immer auf der Längsachse der Fibeln. Solche sind be-
reits an Navicellafibeln des 7. Jh. v.Chr. fassbar?83. Sie
wurden deshalb - entsprechend des bei den Sanguisu-

safibeln mit Tonkern rekonstruierten Verfahrens - in

äiner mindestens zweiteiligen Gussform mit Tonkern

qegossen. So frühe Belege für Kernhalterlöcher kenne

i"n- U"i Sanguisugafibeln mit Tonkern nicht' Mögli-

cherweise stehen also die Navicellafibeln bei der Ver-

wendung von zwei- oder mehrteiligen Gussformen am

Anfang'
Rohgüsse von Navicellafibeln fehlen im Depot von

Arbedo. Die Ausführungen sind deshalb kurz und leh-

nen sich an diejenigen der Sanguisugafibeln mit Ton-

kern an. Der Tonkern wurde von einem konischen Stift

in der Gussform gehalten. Vom Tonkern selbst ist

meist nur wenig erhalten. Er wurde nach dem Guss

entfernt, um den oder die Fibelträgerln vor dem stän-

digen Absanden zu verschonen. Bei allen Fibeln wur-

Oe der Bügel über die separat gearbeitete Nadel ge-

gossen, was besonders gut bei Nr. 224 ztt sehen ist'

Bei Nr. 232 ist der runde Abdruck eines <Distanzhal-

ters>> zu erkennen.
Bei der Überarbeitung wurden einzelne der Kern-

halterlöcher mit Bronzestiften verschlossen. Dies

könnte mit Blick auf die Form des Stücks Nr. 229 ei-

ne späte Erscheinung und den Sanguisugafibeln mit
Tonkern nachempfunden sein. Das Dekor wurde nicht

mitgegossen, sondern erst nachträglich angebracht. Ei-

ne Ausnahme bildet die mittelitalische Navicellafibel
Nr. 16. Das Dekor wurde meist eingefeilt (Nr. 218.

220.222). Für längslaufende Dekors verwendete man

den Stichel. Bei Nr. 237 wutde die abgebrochene Na-

del durch eine angenietete ersetzt. Das Bügelende wur-

de vorher flachgeschlagen.
Die Navicellafibeln ohne Kernhalterlöcher zeigen

alle im Querschnitt eine halbkreis- oder segmentför-

mige Öffnung. Der Tonkern konnte dadurch genü-

gend fixiert werden, so dass ein Kernhalter nicht nötig

war. Somit entfällt der wichtigste Indikator für eine

mehrteilige Gussform. Zumindest für die im Quer-
schnitt segmentförmigen Bügel Nr.224 und 233 könn-

te eine waagrecht geteilte, zweiteilige Gussform ange-

nommen werden. Bei Nr. 224 dettten die zwei <Di-

stanzhalten> im Nadelbereich darauf hin.

9.3.4. Massive Sanguisugafibeln

Die massiven Sanguisugafibeln lassen sich dem bei

den Sanguisugafibeln mit Tonkern erläuterten Herstel-

lungsprinzip anschliessen. Der Bügel wurde über die

separat gearbeitete Nadel gegossen. Die massiven San-

guisugafibeln mit ovalem Querschnitt wurden in senk-

recht geteilten zweiteiligen Gussformen mit ein oder

Abb. 31 . Sanguisugafibel mit Tonkern (Nr' 325). Der oberste Quer-
strich des Dekors ist nicht sauber angebracht. Länge des Bildaus-

schnitts 26 mm.
Fig. 31. Fibula a sanguisuga con anima in cotto (n. 325)' II trat-
to trasversale piü abo dellct decorazione ö stato effettuato cotx po-

ca cura. Lunghezza del particolare mm 26.

Abb. 32. Sanguisugafibel mit Tonkern und komplexer Strichzier II
(Nr. 392) mit leicht verutschten Stichellinien. Länge des Bildaus-

schnitts 26 mm.
Fig. 32. Fibula a sanguisugcr con anima in cotto e decorazione

tratteg1iata complessa II (n. 392) con tratti di bulirto leggermen-

te spostati. Lunghezza del porticolare mm 26.

zwei (hohler Fortsatz) Einsatzstücken hergestellt' Sie

wurden waagrecht liegend mit der Bügeloberseite nach

unten gegossen. Normalerweise wurde die Gussform

von zwei Gusskanälen gesPiesen.

Die massiven Sanguisugafibeln mit linsenförmi-
gem Querschnitt wurden hingegen in waagrecht ge-

teilten dreiteiligen Gussformen (bei komplexem Fuss-

abschluss mit Einsatzstück) gefertigt (Abb. 33). Sie

wurden auf dem Fuss stehend gegossen. Der einzige

Gusskanal führte - um einen einwandfreien Über-

fangguss zu gewährleisten - zum Bügelende.

Aus der Siedlung von Val Camera di Borno in der

Val Camonica stammt ein Fragment einer wohl zwei-

teiligen Gussform, die zur Herstellung einer massiven

Sanguisugafibel dienter'+. Das beidseitig bearbeitete

Gussformfragment zeigt den ganzen Fibelbügel. Die
Fibel ist für ein massives Stück recht gross, doch feh-

781 So auch bei einer Sanguisugafibel aus Castione, Bergämo, Grab 5:
SLMZ, o. Nr.

782 Drescher 1958, 91; Stöckli 1975, 104; Taf. 24.6.12.13. - Die Un-
tersuchungen am Material von Castaneda durch P Nagy werden zahl-

reiche Aufschlüsse über die Flickung von Fibeln in den Phasen Tes-
sin D und LT B geben.

'783 Von Eles Masi 1986, Nr.750-767.825-855.1083-1089.

t82

'784 De Marinis 1982, 83 Fig. 15,2; 90f.; 1992, 157-159; Fig. 5'6
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len in der Gussform sowohl die Rinne für den Kern-
halter als auch die Vertiefung für den Zapfen des Ton-
kerns. Wegen der Fibelform gehört sie in die Phasen
G III A2 bis G III A3. Klar erkennbar ist die gerade
Rille für die noch nicht gewickelte Nadel. Der Fuss
wurde als flache Platte gegossen. Diese wurde nach
dem Guss durch Kaltbearbeitung umgebogen und da-
nach erst mit einem Fussabschluss versehen (Kap.
9.3.2.4). Der Einguss muss vom Fuss her geschehen
sein, da Sfuren von Gusskanälen fehlen. Dies ge-
währleistete den sicheren Guss des dünnen Fusses. Der
massive Bügel enthielt genügend viel und heisses Ma-
terial, um den Überfangguss des Bügels über die Na-
del zu garantieren.

Den Fehlgüssen zufolge gab es hauptsächlich beim
Überfangguss Probleme. Die Nadel scheint öfters in
der Gussform verrutscht zu sein, wobei die Gefahr des
Herausrutschens die grösste war.

Die Metallanalysen der Rohgüsse zeigen, dass die
meisten Bleiwerte zwischen 14 und 24Vo liegen (s. An-
nex 1). Die Zinnwerte zeigen zwei Konzentrationen:
eine um l}-lL%o und eine zweite, besser belegte um
4Vo.

Das Dekor wurde erst nach dem Guss angebracht.
Die Querstriche wurden ausnahmslos eingefeilt. Die
Kreisaugenzier (Nr. 521.542.543) wurde mit einer
Kreisaugenpunze mit vertieftem Zenlrum eingeschla-
gen. Weshalb der Fehlguss Nr. 2434 trotzdem überfeilt
wurde, ist nicht ersichtlich. Es könnte sich wie bei Nr.
353 um eine Art <Übungsstück> handeln.

Flicke lassen sich bei den massiven Sanguisugafi-
beln nicht feststellen. Dies könnte einerseits auf die
grössere Robustheit der Stücke zurückzuführen sein,
andrerseits auch darauf, dass die Stücke eher einge-
schmolzen als geflickt wurden. Die grazilen Fibeln mit
ihren schmalen Bügeln waren sowieso nicht zu flicken.

9.3.5. Schlangenfibeln

Die Schlangenfibeln wurden in wohl zweiteiligen
Gussformen mit teilweise weiteren Einsatzstücken
(Fuss) gegossen. Leider gibt es keinen einzigen Roh-
guss, bei dem der Übergang vom Bügel zum Fuss er-
halten geblieben ist. Die Rohgüsse hatten samt Fuss
die Form von geraden oder leichtabgewinkelten Stä-
ben und besassen bereits ihre Kopfscheibe. Über den
Bügel gegossene Kopfscheiben sind mir aus dem Ma-

terial des Depots und der <<Tessiner Gräberfelder>
nicht bekanntTss. Bei einzelnen Schlangenfibeln war die
Kopfscheibe (Typen Benvenuti 111, Brembate und
Fraore?86) zweiteilig gearbeitet, wie dies auch bei Dra-
gofibeln festzustellen ist (s. Kap. 9.3.6).

Gussformen von Schlangenfibeln stammen aus Co-
mo, Pianvalle und Prestino787. Es handelt sich dabei um
langrechteckige Gussformen mit einer oder zwei
längslaufenden Rillen, die auf der Strecke eine quer-
laufende Verliefung aufweisen, welche die Kopfschei-
be bildete. Keine dieser Gussformen ist ganz erhalten,
so dass nichts über ihre Grösse, das Verhältnis zwi-
schen Nadel- und Bügelteil sowie über die Fussbildung
ausgesagt werden kann.

Der Rohguss wurde überarbeitet, geglüht und da-
nach in seine Form gebracht. Die Herstellung einer
Schlangenfibel wurde von Drescher anhand von zwei
Fundstücken der Heuneburg beschriebenT88. Überar-
beitungsspuren haben sich hauptsächlich auf der Un-
terseite der Kopfscheiben erhalten. Die Überarbeiter
der Stücke nahmen es dabei oft nicht sehr genau: Rund
um die Fibelnadel blieben Stege stehen. Sie zeigen,
dass teilweise bis zu 1 mm Material der ursprüngli-
chen Gusshaut abgefeilt wurde und dass man andrer-
seits recht zügig arbeitete. Bei Nr. 569 war die Unter-
seite in drei Richtungswechseln bereits fertig gefeilt,
was einen dreieckigen Steg hinterliess. Bei Nr. 568 ist
der Steg quadratisch. Typisch für die gefeilten Kopf-
scheiben ist ihr doppelkonischer Querschnitt. Einzelne
Kopfscheiben wie Nr. 559 wurden ausgetrieben und
sind blechförmig und leicht konisch.

Die Analysen von einem Rohguss und einem nicht
fertig bearbeiteten Stück einer Schlangenfibel ergaben
eine Bronze mit einem Bleianteil von l}-I3Vo und ei-
nem recht niedrigen Zinnanteil von knapp 2bzw. 5Vo

(s. Annex 1).

Das Dekor sitzt an verschiedenen Stellen: am Fuss,
am Bügel und an der Kopfscheibe. Am Fuss wurde es

wie bei den anderen Fibeln eingefeilt. Die besonders
bei den Schlangenfibeln mit bandförmigem Bügel auf-
tretenden Längsrippen sind wohl erst nach dem Guss
angebracht worden. Einzelne Schlangenfibeln besitzen
eine Kopfscheibe mit getreppten, konzentrischen Krei-
sen?8e. Möglich wäre eine Herstellung auf der Dreh-
bank, wie sie beispielsweise für die Überarbeitung von
Nagelköpfen verwendet wurde (s. Kap. 9.3.13).

Der drahtförmige Bügel der Schlangenfibel war
sehr fragil und bruchgefährdet. Deshalb sind Flickun-

Abb. 33. Rekonstruktion einer dreiteiligen Gussform mit einem Einsatzstück für eine massive Sanguisugafibel mit linsenförmigem Quer-
schnitt (nach Nr. 514). Massstab 1:1.

Fig. 33. Ricostruzione di matrice trivalva con pezzo inserito per fibula a sanguisuga piena a sezione lenticolarc (secondo n. 5 l4). Scala I : I.
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Vgl. Drescher 1958, 87; Taf. l9,zweite Reihe.
Für G III A2: wohl Gravellone Toce, Grab l5: De Marinis 1981, Taf.
45,4.5. Breno, Grab l: Bertolone et al. 1956/57,Taf.D,Fig.2,1.2;
XXIX,Ac.
Negroni Catacchio 1981, 84 Nr. 22.24; Fig. 12,24. - Prestino: un-
publ.

788 Drescher 1984,98 Abb.2.
789 Castaneda, Grab 63: Primas 1970, Taf. 31,C4.5. - Von Eles Masi

I 986, Nr. 2221 -223 4.2297 -2302.2321 .2326*2328. - Garlasco, Ca-
scina Bonifica: Etruschi a nord del Po I, 69 Fig.29,1.
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len in der Gussform sowohl die Rinne für den Kern-
halter als auch die Vertiefung für den Zapfen des Ton-
kerns. Wegen der Fibelform gehört sie in die Phasen
G III A2 bis G III A3. Klar erkennbar ist die gerade
Rille für die noch nicht gewickelte Nadel. Der Fuss
wurde als flache Platte gegossen. Diese wurde nach
dem Guss durch Kaltbearbeitung umgebogen und da-
nach erst mit einem Fussabschluss versehen (Kap.
9.3.2.4). Der Einguss muss vom Fuss her geschehen
sein, da Sfuren von Gusskanälen fehlen. Dies ge-
währleistete den sicheren Guss des dünnen Fusses. Der
massive Bügel enthielt genügend viel und heisses Ma-
terial, um den Überfangguss des Bügels über die Na-
del zu garantieren.

Den Fehlgüssen zufolge gab es hauptsächlich beim
Überfangguss Probleme. Die Nadel scheint öfters in
der Gussform verrutscht zu sein, wobei die Gefahr des
Herausrutschens die grösste war.

Die Metallanalysen der Rohgüsse zeigen, dass die
meisten Bleiwerte zwischen 14 und 24Vo liegen (s. An-
nex 1). Die Zinnwerte zeigen zwei Konzentrationen:
eine um l}-lL%o und eine zweite, besser belegte um
4Vo.

Das Dekor wurde erst nach dem Guss angebracht.
Die Querstriche wurden ausnahmslos eingefeilt. Die
Kreisaugenzier (Nr. 521.542.543) wurde mit einer
Kreisaugenpunze mit vertieftem Zenlrum eingeschla-
gen. Weshalb der Fehlguss Nr. 2434 trotzdem überfeilt
wurde, ist nicht ersichtlich. Es könnte sich wie bei Nr.
353 um eine Art <Übungsstück> handeln.

Flicke lassen sich bei den massiven Sanguisugafi-
beln nicht feststellen. Dies könnte einerseits auf die
grössere Robustheit der Stücke zurückzuführen sein,
andrerseits auch darauf, dass die Stücke eher einge-
schmolzen als geflickt wurden. Die grazilen Fibeln mit
ihren schmalen Bügeln waren sowieso nicht zu flicken.

9.3.5. Schlangenfibeln

Die Schlangenfibeln wurden in wohl zweiteiligen
Gussformen mit teilweise weiteren Einsatzstücken
(Fuss) gegossen. Leider gibt es keinen einzigen Roh-
guss, bei dem der Übergang vom Bügel zum Fuss er-
halten geblieben ist. Die Rohgüsse hatten samt Fuss
die Form von geraden oder leichtabgewinkelten Stä-
ben und besassen bereits ihre Kopfscheibe. Über den
Bügel gegossene Kopfscheiben sind mir aus dem Ma-

terial des Depots und der <<Tessiner Gräberfelder>
nicht bekanntTss. Bei einzelnen Schlangenfibeln war die
Kopfscheibe (Typen Benvenuti 111, Brembate und
Fraore?86) zweiteilig gearbeitet, wie dies auch bei Dra-
gofibeln festzustellen ist (s. Kap. 9.3.6).

Gussformen von Schlangenfibeln stammen aus Co-
mo, Pianvalle und Prestino787. Es handelt sich dabei um
langrechteckige Gussformen mit einer oder zwei
längslaufenden Rillen, die auf der Strecke eine quer-
laufende Verliefung aufweisen, welche die Kopfschei-
be bildete. Keine dieser Gussformen ist ganz erhalten,
so dass nichts über ihre Grösse, das Verhältnis zwi-
schen Nadel- und Bügelteil sowie über die Fussbildung
ausgesagt werden kann.

Der Rohguss wurde überarbeitet, geglüht und da-
nach in seine Form gebracht. Die Herstellung einer
Schlangenfibel wurde von Drescher anhand von zwei
Fundstücken der Heuneburg beschriebenT88. Überar-
beitungsspuren haben sich hauptsächlich auf der Un-
terseite der Kopfscheiben erhalten. Die Überarbeiter
der Stücke nahmen es dabei oft nicht sehr genau: Rund
um die Fibelnadel blieben Stege stehen. Sie zeigen,
dass teilweise bis zu 1 mm Material der ursprüngli-
chen Gusshaut abgefeilt wurde und dass man andrer-
seits recht zügig arbeitete. Bei Nr. 569 war die Unter-
seite in drei Richtungswechseln bereits fertig gefeilt,
was einen dreieckigen Steg hinterliess. Bei Nr. 568 ist
der Steg quadratisch. Typisch für die gefeilten Kopf-
scheiben ist ihr doppelkonischer Querschnitt. Einzelne
Kopfscheiben wie Nr. 559 wurden ausgetrieben und
sind blechförmig und leicht konisch.

Die Analysen von einem Rohguss und einem nicht
fertig bearbeiteten Stück einer Schlangenfibel ergaben
eine Bronze mit einem Bleianteil von l}-I3Vo und ei-
nem recht niedrigen Zinnanteil von knapp 2bzw. 5Vo

(s. Annex 1).

Das Dekor sitzt an verschiedenen Stellen: am Fuss,
am Bügel und an der Kopfscheibe. Am Fuss wurde es

wie bei den anderen Fibeln eingefeilt. Die besonders
bei den Schlangenfibeln mit bandförmigem Bügel auf-
tretenden Längsrippen sind wohl erst nach dem Guss
angebracht worden. Einzelne Schlangenfibeln besitzen
eine Kopfscheibe mit getreppten, konzentrischen Krei-
sen?8e. Möglich wäre eine Herstellung auf der Dreh-
bank, wie sie beispielsweise für die Überarbeitung von
Nagelköpfen verwendet wurde (s. Kap. 9.3.13).

Der drahtförmige Bügel der Schlangenfibel war
sehr fragil und bruchgefährdet. Deshalb sind Flickun-

Abb. 33. Rekonstruktion einer dreiteiligen Gussform mit einem Einsatzstück für eine massive Sanguisugafibel mit linsenförmigem Quer-
schnitt (nach Nr. 514). Massstab 1:1.
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Für G III A2: wohl Gravellone Toce, Grab l5: De Marinis 1981, Taf.
45,4.5. Breno, Grab l: Bertolone et al. 1956/57,Taf.D,Fig.2,1.2;
XXIX,Ac.
Negroni Catacchio 1981, 84 Nr. 22.24; Fig. 12,24. - Prestino: un-
publ.

788 Drescher 1984,98 Abb.2.
789 Castaneda, Grab 63: Primas 1970, Taf. 31,C4.5. - Von Eles Masi
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gen häufig. Besonders oft geflickt wurde die U-förmi-
ge Biegung des Bügels vor der eigentlichen Bügel-
windung. Bei Nr. 570 wurden die beiden Bruchstücke
mit einer übergossenen Manschette wieder zusam-
mengehaltenrro. )sn Bruch der Nadel versuchte man
auf verschiedene Weise zt reparieren. Bei Fibeln von
der Sonnenburg bei Lothen und aus dem Gräberfeld
von Welzelach (Osttirol) wurde die Kopfscheibe ge-

locht, die Fibelnadel durchgezogen und mit der Kopf-
scheibe vernietet?er. Bei einer Fibel aus Chur hingegen
wurde die Nadel durch ein zweites Loch einfach
durchgezogen. Der Bügel dieser Fibel ist zudem ge-

flickt (2 Niete;rr. Bei den Fibeln mit zweiteiliger, ver-
nieteter Kopfplatte wie Nr. 570 ist nicht immer zu ent-
scheiden, ob die Kopfscheibe ursprünglich bereits
zweiteilig war und man die gelöste Lotverbindung ver-
nietete, oder ob man beim Bruch der Nadel die Kopf-
platte flachfeilte und eine neue Nadel mit halber Kopf-
scheibe annieteteTe3.

9.3.6. Dragofibeln

Auch für die Dragofibeln fehlen gut erhaltene Roh-
güsse, welche genauere Details über die Herstellungs-
technik lieferten. Ebenso fehlen GussformenTe4. Es ist
aber zu vermuten, dass die Dragofibeln ähnlich wie die
Schlangenfibeln in einer mindestens zweiteiligen,
waagrecht geteilten Gussform mit Einsatzstücken her-
gestellt wurden. Der Fibelkörper wurde als gerades

Teil gegossen, wobei die obere Gussformhälfte im Be-
reich des Bügelknicks mit einer Nase in die untere ein-
fasste. Die Hörnchen wurden rechtwinklig vom Bügel
abstehend gegossen. Der Einguss dürfte bei diesen von
der Nadel her erfolgt sein.

Bei den zweiteilig gearbeiteten Dragofibeln wurde
der Fibelkörper bei der Kopfscheibe aufgetrennt: Ei-
nen Teil bildete der Fuss samt Bügel und einer Hälfte
der Kopfscheibe, den anderen Teil bildete die Nadel
mit der anderen Hälfte der Kopfscheibe.

Die Metallanalysen ergaben, dass man für Drago-
fibeln eine nur wenig bleihaltige Zinnbronze verwen-
dete (s. Annex 1). Der Zinnanteil der untersuchten
Stücke liegt bei etwa l)Vo, womit sie sich gut mit den
zwei Nadeln mit halber Kopfscheibe Nr. 587 und 588

verbinden lassen. Die Legierung scheint keine Unter-
schiede zwischen dem Bügel- und dem Fussteil der
zweiteiligen Dragofibeln zu zeigen. Die Zweiteilung
ist bei den Drago- und bei den Schlangenfibeln also
nicht mit der Verwendung von zwei verschiedenen Le-
gierungen zu erklären. Diese Auftrennung hatte den
Vorteil, dass die Gussform weniger lang wurde und
sich so weniger Schwierigkeiten beim Guss ergaben.

Die Kaltbearbeitung umfasste folgende Schritte:
Der Bügel und die Nadel mussten gebogen und die
Hörnchen umgebogen und die Kopfscheibe leicht aus-
getrieben werden. Nach dem Treiben wurde das Stück
mit der Feile überarbeitet. Die klarsten Spuren davon
finden sich wiederum auf der Unterseite der Kopf-
scheibe (Nr. 578.588). Das Dekor am Fuss wurde wie
bei den anderen Fibeln eingefeilt. Einzelne Fibeln be-
sitzen hinter den Hörnchen zwei bis vier eingefeilte

Querstriche. Das fast fertige Stück wurde nochmals ge-
glüht, um es zu homogenisieren. Bei den zweiteiligen
Dragofibeln erfolgte danach die Zusammenlötung der
beiden Teile der Kopfscheibe. Die Analysen der Lot-
spuren ergaben ein Zinn-Blei-Lot, also ein sog. Weich-
lot. Die beiden zu verlötenden Teile wurde mit der Fei-
le vorher gründlich gereinigt, wie dies deutliche Spu-
rcn zeigen7e5. Am Schluss wurden die Blechrosetten
angebracht. Sie wurden aus altem Blech oder sonsti-
gem Blechabfall ausgeschrotet (Nr. 2572-2582). Die
Scheiben wurden gelocht und dann auf die Rosetten-
Ansätze des Bügels aufgeschoben. Das Lochen geschah

wohl auf einer weichen Unterlage, da alle Scheiben
konisch verformt sind. Nach dem Aufsetzen der Ro-
setten wurden die Ansätze verschlagen. Bei einer Va-
riante wurden neben der Blechscheibe auch noch eine
weitere, etwas massivere Scheibe aufgesetzt und auf
der Schauseite sorgfältig überarbeitet.

Die Lotverbindung zwischen den beiden Kopf-
scheibenhälften scheint wie bei den Schlangenfibeln
nicht immer gehalten zu haben. Bei den Nr. 570 und
579 und möglicherweise auch Nr. 577 wurden die
Kopfscheiben zweimal gelocht und mit Bronze- oder
Eisennieten vernietet. Nicht ausgeschlossen werden
kann auch eine Reparatur einer ehemals einteiligen Fi-
bel.

'793 Gleich geflickte Schlangenfibel mit blattförmigem Bügel von Ca-
stione, Bergämo, Grab 6: SLMZ, 12949. - Eine vernietete Kopf-
scheibe zeigen auch vier Schlangenfibeln aus dem Depot von Ober-
vintl./Vandoies di Sopra: Winkler 1950, Nr. 13.16.97.99. Keine mit
Lotspuren. Bei Nr. 76 handelt es sich urn eine Reparatur, da die Kopf-
scheibe des angenieteten Nadelteils bedeutend kleiner ist.

794 Bronzene Gussform für Hömchen von Dragofibeln aus Sanzeno: O.
Menghin, Ein Fundkomplex mit Bronzegussform aus San Zeno im
Nonsberg. Veröff. Tiroler Landesmus. Ferdinandeum 46, 1966, I37-143.

795 Drescher 1958, 10.

9.3.7. Exkurs zur Verwendung der Lotverbindung

bei zweiteiligen Schlangen- und Dragofibeln

Die Verwendung von Weichlot bei der Herstellung

von Fibeln des 5. Jh. v.Chr. in Oberitalien hat als er-

staunliche Besonderheit ztJ gelten. Castelfranco

schloss das Löten bei seiner Untersuchung an lodigia-

nischen Sanguisugafibeln mit Tonkern (tipo lodigiano)

als in dieser Zeitunbekanntes Verfahren aus. Mansfeld

hingegen wies bereits anhand von zwei Fibeln aus Ce-

rinasca d'Arbedo und Breno auf die Verlötung der

Kopfscheibe hin, ohne aber weitere Schlussfolgerun-

gen At ziehen7e6. Dieses Phänomen ist hauptsächlich im
Golaseccagebiet verbreitet. Wo es anderswo auftaucht,

ist es immer mit Golaseccaformen verbundenTei.

Die ältesten, gesicherten Beispiele für zweiteilige,
gelötete Kopfscheiben bei Schlangen- und Dragofibeln

datieren in die Phase Tessin C/G III A1. Aus Castio-

ne, Bergämo, Grab 6 (SLMZ, 12949) stammt eine

Schlangenfibel mit einfacher Windung und blattförmi-
gem, verziertem Bügel mit geflickter Kopfscheibe, die

der Form und dem Fussabschluss nach in die Phase

Tessin B gehörte, aber sehr massiv ist. Andere Bei-
spiele aus der Phase Tessin B kenne ich nicht. Daraus

ist wohl zu schliessen, dass die Flickung der Kopf-
scheibe mittels angenieter halber Kopfscheibe samt

Nadel wohl erst zusalnmen mit der zweiteilig gearbei-

teten Kopfscheibe aufkam. Die Verlötung von zwei
Kopfscheibenhälften lässt sich auch bei einer Certosa-

fibel des Typs XIb nach TerZan aus Grab 87 von Mo-
linazzo d' Arbedo nachweisen?e8.

Das Löten mit Weichlot stammt aus dem Mittel-
meeffaum. Ins Gebiet nördlich der Alpen kam es erst

in römischer Zeitlse.Im griechischen wie im etruski-
schen Raum ist das Löten ab der 1. Hälfte des 6. Jh.

verbreitet. Dort fand es hauptsächlich bei Gefässen

Verwendung: Separat gearbeitete Attaschen und Stand-

ringe wurden mit dem Gefässkörper verlötet. Im Go-

laseccagebiet blieb die gesamte Toreutik davon völlig
unberührt, auch beispielsweise die Nachahmungen der

etruskischen Schnabelkannen. Die Gefässe wurden
gemäss alter Tradition zusammengenietet oder aus ei-

nem Stück getrieben und die Attaschen angenietet.

Dafür verlötete man die Kopfscheiben von Fibeln. Im
etruskischen Raum aber war das Löten bei Fibeln nicht

üblich, dort wurden sie aus einem Stück gearbeitet (s.

Kap. 9.3.8.4 und 9.3.8.5).
Die Übernahme des Lötens fällt genau in eine

Phase, in welcher sich die Kontakte des Golaseccage-

bietes mit dem meditelranen Raum und insbesondere
mit Etrurien stark intensivieren. Zahkeiche etruskische
Bronzegefässe gelangten ins Golaseccagebiet. Dass

die lokalen Bronzegiesser diese Produkte wohl genau

studierten - sei es als ganze Objekte oder auch als de-

fekte beim Reparieren - darf sicher angenommen wer-
den. Ob dabei die Idee geboren wurde, das Löten auf
die Drago- oder Schlangenfibeln zu übertragen, ist
nicht zu sagen. Ebensogut möglich wäre auch der Kon-
takt von Handwerkern des Golaseccagebietes mit sol-

chen Etruriens, wohl hauptsächlich der Padana. In die-

sem Zusammenhang ist an die viel zitierte Geschich-
te des Helvetiers Helico zu erinnern, der in Rom sei-

ne Handwerkslehre absolviertes0o. Ebenfalls nicht aus-

zuschliessen ist die Anwesenheit von etruskischen
Handwerkern im Golaseccagebiet.

Wie sich das Ganze auch abgespielt haben mag, es

handelte sich dabei nicht um eine einfache Übernah-

me des Lötens wie es in Etrurien gehandhabt wurde.

Man übernahm es für typische Formen des Golasec-

cagebietes, die Schlangenfibeln der Typen Benvenuti
111 bzw. Brembate und die Dragofibeln des Typs Ce-

rinasca d'Arbedo. Der Vorteil beim Verlöten der Fi-
beln war die Verkleinerung der Gussform und somit
die Aussicht auf erfolgreichere Güsse. Diese neue

Technik wurde nicht allgemein akzeptiert oder ange-

wendet, finden sich doch weiterhin einteilige Schlan-
gen- und Dragofibeln. Die Idee dürfte von einer Per-

son ausgegangen sein, die weitere Leute davon über-

zevgen konnte. Die Herstellung von zweiteiligen
Schlangenfibeln hält sich bis in die Phase G III 1'2,
kann also nicht als <Eintagsfliege> abgetan werden.

Zudem wurde sie in dieser Zeit auch auf die Certosa-

fibeln übertragen. Diese Beobachtungen sprechen für
eine Weitergabe des gelernten Wissens und eine Bei-
behaltung von Herstellungstechniken. Die ein- und die

zweiteilige Herstellung von Schlangen- und Dragofi-
beln lief also über Jahrzehnte parallel, ohne dass die

eine Technik die andere verdrängt hätte. Eine genaue-

re Untersuchung der zweiteilig gearbeiteten Fibeln
würde wohl noch mehr Informationen zur Entwicklung
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Cerinasca d'Arbedo, Grab 65: SLMZ, 12243 (2 Ex.). - Castione,
Bergämo, Grab 6: SLMZ, 12949. - Garlasco, Cascina Bonifica: Etru-
schi a nord del Po I, 69 Fig.29,l. - S. Polo, Campo Servirola: Etä
del ferro nel Reggiano, Nr. 957. - Obervintl/Vandoies di Sopra:
Winkler 1950, Taf. VI,17.
Lothen: von Eles Masi 1986, Nr. 2255. -Welzelach: Lippert 1972,
Taf. VIII,2; IX,1 . Dazu H. Stadler, Die eisenzeitlichen Gräber im Vir-
gental und die Frage der Ostausdehnung der Fritzens-Sanzeno-Grup-
pe. In: Die Räter - I Reti, 551-565, bes. 555 Abb. 2,5.6.
Rageth 1993, 108 Abb. 16,10 (Chur, Markthallenplatz 1964-68).

796 Castelfranco 1882, 222;Mansfeld 19'73,9.
797 Nicht sicher als Golaseccaformen anzusprechen sind die geflickten

Schlangenfibeln von Obervintl/Vandoies di Sopra' Das Depot enthält
aber zahlreiche, klar bestimmbare Golasecca-Formen.

798 SLMZ, 13847. Ulrich 1914,Taf . XXXI,9.
799 Drescher 1958, 155. - Formigli 1981,7lJ4, - Dies bestätigte eine

liebenswürdigerweise von Herrn Prof. Dr. Ch. J. Raub (Schwäbisch
Gmünd) durchgeführte Umfrage bei Dr'. S. Kurz (Tübingen), Dr S,

Schickler (Stutigart), Dr. S. Oddy und Dr. P. Craddock (London) und
Dr. Ch. Eluöre (Paris). - Vgl. auch S.P. Needham/D.R. Hook, Lead
and lead alloys in the Bronze Age - recent finds from Runnymede

Bridge. In: Science and Archeology, Glasgow 1987. BAR British Ser.

t9e (i) (Oxtora ß88) 259-214. - Die von Drescher 1995, 304 und
350 postulierte allgemeine Verwendung von Weichlot auf der Heu-
nebuig gründet aul der Gussform einer Kannenattasche mit Silens-
kopf ünä auf einem unstratifizierten Blech mit Lotresten (Sievers
1351;. Andere Beispiele für die Verwendung von Weichlot fehlen
aber in der Hallstattzeit.

800 Plinius d.Ae., Naturalis Historia XIL 2, 5. - Pauli 1978' 443f.;
Anm. 144; G. Dobesch, Die Kelten als Nachbarn der Etrusker in
Norditalien. In: Etrusker nördlich von Etrurien, 161-178, bes.
t7 5-177 .
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gen häufig. Besonders oft geflickt wurde die U-förmi-
ge Biegung des Bügels vor der eigentlichen Bügel-
windung. Bei Nr. 570 wurden die beiden Bruchstücke
mit einer übergossenen Manschette wieder zusam-
mengehaltenrro. )sn Bruch der Nadel versuchte man
auf verschiedene Weise zt reparieren. Bei Fibeln von
der Sonnenburg bei Lothen und aus dem Gräberfeld
von Welzelach (Osttirol) wurde die Kopfscheibe ge-

locht, die Fibelnadel durchgezogen und mit der Kopf-
scheibe vernietet?er. Bei einer Fibel aus Chur hingegen
wurde die Nadel durch ein zweites Loch einfach
durchgezogen. Der Bügel dieser Fibel ist zudem ge-

flickt (2 Niete;rr. Bei den Fibeln mit zweiteiliger, ver-
nieteter Kopfplatte wie Nr. 570 ist nicht immer zu ent-
scheiden, ob die Kopfscheibe ursprünglich bereits
zweiteilig war und man die gelöste Lotverbindung ver-
nietete, oder ob man beim Bruch der Nadel die Kopf-
platte flachfeilte und eine neue Nadel mit halber Kopf-
scheibe annieteteTe3.

9.3.6. Dragofibeln

Auch für die Dragofibeln fehlen gut erhaltene Roh-
güsse, welche genauere Details über die Herstellungs-
technik lieferten. Ebenso fehlen GussformenTe4. Es ist
aber zu vermuten, dass die Dragofibeln ähnlich wie die
Schlangenfibeln in einer mindestens zweiteiligen,
waagrecht geteilten Gussform mit Einsatzstücken her-
gestellt wurden. Der Fibelkörper wurde als gerades

Teil gegossen, wobei die obere Gussformhälfte im Be-
reich des Bügelknicks mit einer Nase in die untere ein-
fasste. Die Hörnchen wurden rechtwinklig vom Bügel
abstehend gegossen. Der Einguss dürfte bei diesen von
der Nadel her erfolgt sein.

Bei den zweiteilig gearbeiteten Dragofibeln wurde
der Fibelkörper bei der Kopfscheibe aufgetrennt: Ei-
nen Teil bildete der Fuss samt Bügel und einer Hälfte
der Kopfscheibe, den anderen Teil bildete die Nadel
mit der anderen Hälfte der Kopfscheibe.

Die Metallanalysen ergaben, dass man für Drago-
fibeln eine nur wenig bleihaltige Zinnbronze verwen-
dete (s. Annex 1). Der Zinnanteil der untersuchten
Stücke liegt bei etwa l)Vo, womit sie sich gut mit den
zwei Nadeln mit halber Kopfscheibe Nr. 587 und 588

verbinden lassen. Die Legierung scheint keine Unter-
schiede zwischen dem Bügel- und dem Fussteil der
zweiteiligen Dragofibeln zu zeigen. Die Zweiteilung
ist bei den Drago- und bei den Schlangenfibeln also
nicht mit der Verwendung von zwei verschiedenen Le-
gierungen zu erklären. Diese Auftrennung hatte den
Vorteil, dass die Gussform weniger lang wurde und
sich so weniger Schwierigkeiten beim Guss ergaben.

Die Kaltbearbeitung umfasste folgende Schritte:
Der Bügel und die Nadel mussten gebogen und die
Hörnchen umgebogen und die Kopfscheibe leicht aus-
getrieben werden. Nach dem Treiben wurde das Stück
mit der Feile überarbeitet. Die klarsten Spuren davon
finden sich wiederum auf der Unterseite der Kopf-
scheibe (Nr. 578.588). Das Dekor am Fuss wurde wie
bei den anderen Fibeln eingefeilt. Einzelne Fibeln be-
sitzen hinter den Hörnchen zwei bis vier eingefeilte

Querstriche. Das fast fertige Stück wurde nochmals ge-
glüht, um es zu homogenisieren. Bei den zweiteiligen
Dragofibeln erfolgte danach die Zusammenlötung der
beiden Teile der Kopfscheibe. Die Analysen der Lot-
spuren ergaben ein Zinn-Blei-Lot, also ein sog. Weich-
lot. Die beiden zu verlötenden Teile wurde mit der Fei-
le vorher gründlich gereinigt, wie dies deutliche Spu-
rcn zeigen7e5. Am Schluss wurden die Blechrosetten
angebracht. Sie wurden aus altem Blech oder sonsti-
gem Blechabfall ausgeschrotet (Nr. 2572-2582). Die
Scheiben wurden gelocht und dann auf die Rosetten-
Ansätze des Bügels aufgeschoben. Das Lochen geschah

wohl auf einer weichen Unterlage, da alle Scheiben
konisch verformt sind. Nach dem Aufsetzen der Ro-
setten wurden die Ansätze verschlagen. Bei einer Va-
riante wurden neben der Blechscheibe auch noch eine
weitere, etwas massivere Scheibe aufgesetzt und auf
der Schauseite sorgfältig überarbeitet.

Die Lotverbindung zwischen den beiden Kopf-
scheibenhälften scheint wie bei den Schlangenfibeln
nicht immer gehalten zu haben. Bei den Nr. 570 und
579 und möglicherweise auch Nr. 577 wurden die
Kopfscheiben zweimal gelocht und mit Bronze- oder
Eisennieten vernietet. Nicht ausgeschlossen werden
kann auch eine Reparatur einer ehemals einteiligen Fi-
bel.

'793 Gleich geflickte Schlangenfibel mit blattförmigem Bügel von Ca-
stione, Bergämo, Grab 6: SLMZ, 12949. - Eine vernietete Kopf-
scheibe zeigen auch vier Schlangenfibeln aus dem Depot von Ober-
vintl./Vandoies di Sopra: Winkler 1950, Nr. 13.16.97.99. Keine mit
Lotspuren. Bei Nr. 76 handelt es sich urn eine Reparatur, da die Kopf-
scheibe des angenieteten Nadelteils bedeutend kleiner ist.

794 Bronzene Gussform für Hömchen von Dragofibeln aus Sanzeno: O.
Menghin, Ein Fundkomplex mit Bronzegussform aus San Zeno im
Nonsberg. Veröff. Tiroler Landesmus. Ferdinandeum 46, 1966, I37-143.

795 Drescher 1958, 10.

9.3.7. Exkurs zur Verwendung der Lotverbindung

bei zweiteiligen Schlangen- und Dragofibeln

Die Verwendung von Weichlot bei der Herstellung

von Fibeln des 5. Jh. v.Chr. in Oberitalien hat als er-

staunliche Besonderheit ztJ gelten. Castelfranco

schloss das Löten bei seiner Untersuchung an lodigia-

nischen Sanguisugafibeln mit Tonkern (tipo lodigiano)

als in dieser Zeitunbekanntes Verfahren aus. Mansfeld

hingegen wies bereits anhand von zwei Fibeln aus Ce-

rinasca d'Arbedo und Breno auf die Verlötung der

Kopfscheibe hin, ohne aber weitere Schlussfolgerun-

gen At ziehen7e6. Dieses Phänomen ist hauptsächlich im
Golaseccagebiet verbreitet. Wo es anderswo auftaucht,

ist es immer mit Golaseccaformen verbundenTei.

Die ältesten, gesicherten Beispiele für zweiteilige,
gelötete Kopfscheiben bei Schlangen- und Dragofibeln

datieren in die Phase Tessin C/G III A1. Aus Castio-

ne, Bergämo, Grab 6 (SLMZ, 12949) stammt eine

Schlangenfibel mit einfacher Windung und blattförmi-
gem, verziertem Bügel mit geflickter Kopfscheibe, die

der Form und dem Fussabschluss nach in die Phase

Tessin B gehörte, aber sehr massiv ist. Andere Bei-
spiele aus der Phase Tessin B kenne ich nicht. Daraus

ist wohl zu schliessen, dass die Flickung der Kopf-
scheibe mittels angenieter halber Kopfscheibe samt

Nadel wohl erst zusalnmen mit der zweiteilig gearbei-

teten Kopfscheibe aufkam. Die Verlötung von zwei
Kopfscheibenhälften lässt sich auch bei einer Certosa-

fibel des Typs XIb nach TerZan aus Grab 87 von Mo-
linazzo d' Arbedo nachweisen?e8.

Das Löten mit Weichlot stammt aus dem Mittel-
meeffaum. Ins Gebiet nördlich der Alpen kam es erst

in römischer Zeitlse.Im griechischen wie im etruski-
schen Raum ist das Löten ab der 1. Hälfte des 6. Jh.

verbreitet. Dort fand es hauptsächlich bei Gefässen

Verwendung: Separat gearbeitete Attaschen und Stand-

ringe wurden mit dem Gefässkörper verlötet. Im Go-

laseccagebiet blieb die gesamte Toreutik davon völlig
unberührt, auch beispielsweise die Nachahmungen der

etruskischen Schnabelkannen. Die Gefässe wurden
gemäss alter Tradition zusammengenietet oder aus ei-

nem Stück getrieben und die Attaschen angenietet.

Dafür verlötete man die Kopfscheiben von Fibeln. Im
etruskischen Raum aber war das Löten bei Fibeln nicht

üblich, dort wurden sie aus einem Stück gearbeitet (s.

Kap. 9.3.8.4 und 9.3.8.5).
Die Übernahme des Lötens fällt genau in eine

Phase, in welcher sich die Kontakte des Golaseccage-

bietes mit dem meditelranen Raum und insbesondere
mit Etrurien stark intensivieren. Zahkeiche etruskische
Bronzegefässe gelangten ins Golaseccagebiet. Dass

die lokalen Bronzegiesser diese Produkte wohl genau

studierten - sei es als ganze Objekte oder auch als de-

fekte beim Reparieren - darf sicher angenommen wer-
den. Ob dabei die Idee geboren wurde, das Löten auf
die Drago- oder Schlangenfibeln zu übertragen, ist
nicht zu sagen. Ebensogut möglich wäre auch der Kon-
takt von Handwerkern des Golaseccagebietes mit sol-

chen Etruriens, wohl hauptsächlich der Padana. In die-

sem Zusammenhang ist an die viel zitierte Geschich-
te des Helvetiers Helico zu erinnern, der in Rom sei-

ne Handwerkslehre absolviertes0o. Ebenfalls nicht aus-

zuschliessen ist die Anwesenheit von etruskischen
Handwerkern im Golaseccagebiet.

Wie sich das Ganze auch abgespielt haben mag, es

handelte sich dabei nicht um eine einfache Übernah-

me des Lötens wie es in Etrurien gehandhabt wurde.

Man übernahm es für typische Formen des Golasec-

cagebietes, die Schlangenfibeln der Typen Benvenuti
111 bzw. Brembate und die Dragofibeln des Typs Ce-

rinasca d'Arbedo. Der Vorteil beim Verlöten der Fi-
beln war die Verkleinerung der Gussform und somit
die Aussicht auf erfolgreichere Güsse. Diese neue

Technik wurde nicht allgemein akzeptiert oder ange-

wendet, finden sich doch weiterhin einteilige Schlan-
gen- und Dragofibeln. Die Idee dürfte von einer Per-

son ausgegangen sein, die weitere Leute davon über-

zevgen konnte. Die Herstellung von zweiteiligen
Schlangenfibeln hält sich bis in die Phase G III 1'2,
kann also nicht als <Eintagsfliege> abgetan werden.

Zudem wurde sie in dieser Zeit auch auf die Certosa-

fibeln übertragen. Diese Beobachtungen sprechen für
eine Weitergabe des gelernten Wissens und eine Bei-
behaltung von Herstellungstechniken. Die ein- und die

zweiteilige Herstellung von Schlangen- und Dragofi-
beln lief also über Jahrzehnte parallel, ohne dass die

eine Technik die andere verdrängt hätte. Eine genaue-

re Untersuchung der zweiteilig gearbeiteten Fibeln
würde wohl noch mehr Informationen zur Entwicklung
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Cerinasca d'Arbedo, Grab 65: SLMZ, 12243 (2 Ex.). - Castione,
Bergämo, Grab 6: SLMZ, 12949. - Garlasco, Cascina Bonifica: Etru-
schi a nord del Po I, 69 Fig.29,l. - S. Polo, Campo Servirola: Etä
del ferro nel Reggiano, Nr. 957. - Obervintl/Vandoies di Sopra:
Winkler 1950, Taf. VI,17.
Lothen: von Eles Masi 1986, Nr. 2255. -Welzelach: Lippert 1972,
Taf. VIII,2; IX,1 . Dazu H. Stadler, Die eisenzeitlichen Gräber im Vir-
gental und die Frage der Ostausdehnung der Fritzens-Sanzeno-Grup-
pe. In: Die Räter - I Reti, 551-565, bes. 555 Abb. 2,5.6.
Rageth 1993, 108 Abb. 16,10 (Chur, Markthallenplatz 1964-68).

796 Castelfranco 1882, 222;Mansfeld 19'73,9.
797 Nicht sicher als Golaseccaformen anzusprechen sind die geflickten

Schlangenfibeln von Obervintl/Vandoies di Sopra' Das Depot enthält
aber zahlreiche, klar bestimmbare Golasecca-Formen.

798 SLMZ, 13847. Ulrich 1914,Taf . XXXI,9.
799 Drescher 1958, 155. - Formigli 1981,7lJ4, - Dies bestätigte eine

liebenswürdigerweise von Herrn Prof. Dr. Ch. J. Raub (Schwäbisch
Gmünd) durchgeführte Umfrage bei Dr'. S. Kurz (Tübingen), Dr S,

Schickler (Stutigart), Dr. S. Oddy und Dr. P. Craddock (London) und
Dr. Ch. Eluöre (Paris). - Vgl. auch S.P. Needham/D.R. Hook, Lead
and lead alloys in the Bronze Age - recent finds from Runnymede

Bridge. In: Science and Archeology, Glasgow 1987. BAR British Ser.

t9e (i) (Oxtora ß88) 259-214. - Die von Drescher 1995, 304 und
350 postulierte allgemeine Verwendung von Weichlot auf der Heu-
nebuig gründet aul der Gussform einer Kannenattasche mit Silens-
kopf ünä auf einem unstratifizierten Blech mit Lotresten (Sievers
1351;. Andere Beispiele für die Verwendung von Weichlot fehlen
aber in der Hallstattzeit.

800 Plinius d.Ae., Naturalis Historia XIL 2, 5. - Pauli 1978' 443f.;
Anm. 144; G. Dobesch, Die Kelten als Nachbarn der Etrusker in
Norditalien. In: Etrusker nördlich von Etrurien, 161-178, bes.
t7 5-177 .
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Abb. 34. Arbedo, Depot. Gliederung der Certosafibeln in ein- bzw.
zweiteilige Stücke anhand der Metallanalysen. x-Achse: Bleigehalt
in Gewichtsprozenten; y-Achse: Anzahl. Aufgetragen sind die si-
cher zweiteiligen (getrennt nach Bügel und Nadel) und die sicher
einteiligen Certosafibeln; dahinter die nicht sicher einordbaren
Fragmente. Der Bleigehalt erlaubt eine klare Trennung von ein-
und zweiteiligen Fibeln.
Fig. 34. Arbedo, ripostiglio. Ripartizione delle fibule Certosa in
uno o due pezzi sulla base delle analisi fisiche del metallo. Asse x:
tasso di piombo, percentuale in rapporto al peso; asse y: numero.
Sono elencate le fibule Certosa sicuramente bipartite (divise per
arco e ardiglione) e quelle a pezzo unico; sullo sfondo frammenti
di appartenenza incerta. Il tasso di piombo permette una chiara
suddivisione delle fibule a pezzo unico e di quelle bipartite.

Dies ist typisch für den Überfangguss und bildet den
letzten Beweis, dass die Nadel nicht etwa nur in den
Bügel eingesteckt oder mit ihm verlötet war803. Eine
Lötung mit Weichlot hätte sich, da bleihaltig, im Rönt-
genbild zusätzlich als schwarze Linie abgezeichnet.

Weitere Aufschlüsse liefern die Metallanalysen al-
ler Certosafibeln (s. Annex 1, Kap. 6). Bei den zwei-
teiligen Certosafibeln wurden sowohl der Bügel als
auch die Nadel analysiert. Am auffälligsten sind die
stark schwankenden Bleiwerte von 0.1-25.937o. Die
Aufteilung nach sicher einteiligen und sicher zweitei-
ligen Fibeln ergibt, dass die einteiligen Fibeln Blei-
werte von 0.63-l.84%o aufweisen, während bei den
zweiteiligen die Bleiwerte von 5.3-l5.2Vo schwanken
(Abb. 34). Die Nadeln der zweiteiligen Cerlosafibeln
liegen mit ihrem Bleianteil von 0.22-1.66 Vo genau in
der Spanne der sicher einteiligen. Damit zeigt sich ein
Unterschied bei den verwendeten Legierungen wie bei
den Sanguisugafibeln. Die zweiteiligen Certosafibeln
besassen eine separat gearbeitete Nadel aus Zinnbron-
ze sowie einen Bügel aus einer stark bleihaltigenZinn-
bronze. Die einteiligen Certosafibeln dagegen bestan-
den aus einer Zinnbtonze. Diese klare Trennung er-

laubt nun auch die Einordnung der restlichen Frag-

tnente. Der Bleianteil der zweiteiligen Certosafibeln

lässt sich gut mit den Bleianteilen von gleichzeitigen

Objekten vergleichen.
Die Röntgenaufnahmen und die Metallanalysen er-

lauben eine genaue Rekonstruktion der Herstellungs-

techniken. Diese werden besser verständlich, wenn

man folgende Punkte berücksichtigt:
1. Sanguisuga- und Navicellafibeln wurden im Tessin

und im übrigen Golaseccagebiet generell zweiteilig
hergestellt. Nur Fibeln mit schmalem Bügel wie
Schlangen- und Dragofibeln waren einteilig.

2. Der Bügel und die Nadel der zweiteiligen Fibeln
bestanden aus technischen Gründen aus zwei ver-
schiedenen Legierungen.

3. Es wurde versucht, die Fibel in ihrer Endform zu

giessen, um sie nach dem Guss möglichst wenig be-

arbeiten zu müssen. So wurde der Nadelhalter in
der Regel bereits aufgebogen gegossen.

4. Die Certosafibel erscheint im Golaseccagebiet erst-

mals in der Phase Tessin C/G III A1, d.h. sie war zur

Znit der Schliessung des Depots noch eine Neuform.

9.3.8.1. Gussformen

Gussformen von Certosafibeln fehlen. Den Aus-
gangspunkt der Rekonstruktion der Gussformen bilden
deshalb die 9 Roh- und Fehlgüsse und die 3 nicht fer-
tig bearbeiteten Stücke aus dem Depot von Arbedo so-

wie ein Rohgussfragment aus dem Depot von Ober-
vintl/Vandoies di Sopra (Abb. 41,3224).

G us sfo rmen für zw eit e ili g e C e rt o s afib e ln

Die Roh- und Fehlgüsse und die nicht fertig bear-

beiteten Stücke stammen alle von zweiteiligen Certo-
safibeln. Die Gussformen mussten also für einen Über-
fangguss angelegt sein. Es lassen sich senkrecht ge-

teilte, zweiteilige Gussformen mit oder ohne Einsatz-
stück nachweisen, wobei der hohe Fragmentierungs-
grad der Sücke - insbesondere das Fehlen der Füsse -
die Rekonstruktionen erschwerl. Bei den nur zweitei-
ligen Gussformen (Nn 2229) gritt die hintere Guss-

formhälfte mit einer Nase in die vordere ein, um den

Nadelhalter bereits rechtwinklig gebogen zu giessen

(Abb. 35). Solche Nasen lassen sich auch bei den

schon aufgebogen gegossenen Fibelfüssen von ande-

ren Fibeltypen beobachten. Der Einguss befand sich
hinter dem Bügelknoten, ähnlich wie bei den massi-
ven Sanguisugafibeln mit linsenförmigem Querschnitt.
Bei den zweiteiligen Gussformen mit Einsatzstück (Nt.
2231.2232) wurde der Fussteil so gestückt, dass der

Abb. 35. Rekonstruktion einer Lavez-Gussform einer Certosafibel
samt Rohguss. Nach Vorbild der Nr.2229 (Fuss) und 2234 (Bngel)
gearbeitet. Länge des Rohgusses 11,3 cm.
Fig. 35. Ricostruzione di matrice in pieta ollare per fibula Certo-
sa e pezzo grezzo. Lavorate su modello dei nn. 2229 (staffa) e 2234
(arco). Lunghezza del pezzo grezzo cm 11,3.

Nadelhalter ganz atfgebogen gegossen werden konn-
te. Im Gegensatz zur Fibel aus der nur zweiteiligen
Gussform musste der Rohguss nur noch gefeilt wer-
den. Das Einsatzstück konnte entweder mehrmals ver-

wendet werden (Nr.2232) oder aber es war ein Ein-
wegteil, das man beim Herausnehmen zerstörte (Nr.

2231). Der Einguss erfolgte ebenfalls vom Bügelkno-
ten her, die Fibel stand also beim Guss auf dem Fuss.

Die Stückung des Fusses ist bereits von den Sangui-

sugafibeln her bekannt, die Verwendung von <<Ein-

wegteilen> für die Fussbildung ist bei Fibeln aber neu.

Daneben wurden Gussformen verwendet, in denen

die Certosafibeln entsprechend den massiven Sangui-

sugafibeln mit ovalem Querschnitt mit der Bügelober-
seite nach unten gegossen wurden (Nr.2234.2235 und

Abb. 41,3224). Die fehlenden Füsse erlauben keine
Zuweisung zu den beiden obigen Gussformvarianten.
Eine Neuigkeit bildet der Nachweis eines Seriengus-

ses (Nr. 2237).
Auffallend ist der Variantenreichtum der Gussfor-

men für Certosafibeln, wärend bei den anderen Fibel-
typen eine gewisse Einheitlichkeit bei den Gussformen
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eines solchen Technikstranges liefern. Von der Ver-
breitung der zweiteiligen Fibeln kann auf kein be-
stimmtes Herstellungszentrum geschlossen werden:
Ein Befund, der als Hinweis auf eine grosse Mobilität
von Handwerkern, Produkten oder Ideen gedeutet wer-
den kann.

9.3.8. Cefiosafibeln

Die Certosafibeln wurden speziell auf ihre Herstel-
lung untersucht. Sie bilden eine relativ kleine Objekr
gruppe, sind zeitlich eng eingrenzbar und spiegeln mit
ihrer Zusammensetzung die verschiedene Herkunft der
Objekte des Depots. Vertreten sind das Golaseccage-
biet mit 36, das östliche Oberitalien mit 2 sowie die
Padana mit 9 Exemplaren.

Ausgangspunkt der Untersuchung war die Beob-
achtung, dass einzelne Certosafibeln - wie die San-
guisugafibeln - aus zwei Teilen bestehen: aus der Na-
del und dem darüber gegossenen Bügelsot. Dies lässt
sich besonders gut bei Nr. 717 sehen, wo die vom Bü-
gel übergossene Nadel aus dem Bügelknoten heraus-
schaut. Praktisch alle Cerlosafibeln mit erhaltenem
Bügelhinterteil sowie einige ausgewählte, ganz erhal-
tene Exemplare der <<Tessiner Gräberfelden im
Schweiz. Landesmuseum wurden geröntgt, um ihre
Konstruktionsweise zu überprüfen8o2. Dabei zeigte
sich, dass die Zweiteiligkeit einer Fibel bei genauem
Beobachten meist bereits von Auge sichtbar ist. Die
separat gearbeitete Nadel tritt bei einem gelungenen
Guss aus der Mitte des Bügelknotens heraus und ist
von diesem allseitig abgesetzt. Zudem ist der Über-
gang zwischen Nadel und Bügel meist scharf. Ein kla-
res Indiz für die Zweiteiligkeit einer Fibel ist ein keil-
förmiger Fofisatz auf der Nadelunterseite (s. Kap.
9.3.2.3). Weitere Hinweise sind feine Risse im Bügel-
knoten sowie eine andersartige Patina bei Bügel und
Nadel. Bei den einteiligen Certosafibeln wächst die
Nadel trotz des Bügelknotens sanft aus dem Bügel her-
aus, was sich sowohl in der Bügelauf- als auch in der
Bügelansicht erkennen lässt. Ein weiteres Indiz ist der
sich zur Nadel hin verjüngende Bügel (Nr. 719), der
einen Überfangguss praktisch ausschliesst. Das Rönt-
gen erlaubt bei Problemstücken wie den Nr. 713-715
sichere Aussagen zu ihrer Herstellung . Ztdem gibt es

Einblicke in die innere Struktur. So gelang es bei Nr.
720 nachzuweisen, dass sich beim Überfangguss zwei
kleine Luftblasen am Ende der Nadel halten konnten.

a 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516.17.t819m21n232425

801 So schon Drescher 1958, 91; Taf. 2l,unten rechts.
802 Die Untersuchung wurde in der EMPA Dübendorf durchgeführt,

durch die Heren Dr. sc. techn. Th. Lüthi und Ing. HTL A. Flisch.
Finanziert wurde das Projekt vom Schweiz. Landesmuseum, Sekti-

on Archäologie und vom Ufficio Cantonale Monumenti Storici in
Bellinzona. Allen Beteiligten sei hier herzlich gedankt.

803 Vgl. Drescher 1958, Taf. 3,oben; 9,Mitte links; l3,oben rechts;
16,unten links; 22,obere Reihen; 26,oben links.
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Abb. 34. Arbedo, Depot. Gliederung der Certosafibeln in ein- bzw.
zweiteilige Stücke anhand der Metallanalysen. x-Achse: Bleigehalt
in Gewichtsprozenten; y-Achse: Anzahl. Aufgetragen sind die si-
cher zweiteiligen (getrennt nach Bügel und Nadel) und die sicher
einteiligen Certosafibeln; dahinter die nicht sicher einordbaren
Fragmente. Der Bleigehalt erlaubt eine klare Trennung von ein-
und zweiteiligen Fibeln.
Fig. 34. Arbedo, ripostiglio. Ripartizione delle fibule Certosa in
uno o due pezzi sulla base delle analisi fisiche del metallo. Asse x:
tasso di piombo, percentuale in rapporto al peso; asse y: numero.
Sono elencate le fibule Certosa sicuramente bipartite (divise per
arco e ardiglione) e quelle a pezzo unico; sullo sfondo frammenti
di appartenenza incerta. Il tasso di piombo permette una chiara
suddivisione delle fibule a pezzo unico e di quelle bipartite.

Dies ist typisch für den Überfangguss und bildet den
letzten Beweis, dass die Nadel nicht etwa nur in den
Bügel eingesteckt oder mit ihm verlötet war803. Eine
Lötung mit Weichlot hätte sich, da bleihaltig, im Rönt-
genbild zusätzlich als schwarze Linie abgezeichnet.

Weitere Aufschlüsse liefern die Metallanalysen al-
ler Certosafibeln (s. Annex 1, Kap. 6). Bei den zwei-
teiligen Certosafibeln wurden sowohl der Bügel als
auch die Nadel analysiert. Am auffälligsten sind die
stark schwankenden Bleiwerte von 0.1-25.937o. Die
Aufteilung nach sicher einteiligen und sicher zweitei-
ligen Fibeln ergibt, dass die einteiligen Fibeln Blei-
werte von 0.63-l.84%o aufweisen, während bei den
zweiteiligen die Bleiwerte von 5.3-l5.2Vo schwanken
(Abb. 34). Die Nadeln der zweiteiligen Cerlosafibeln
liegen mit ihrem Bleianteil von 0.22-1.66 Vo genau in
der Spanne der sicher einteiligen. Damit zeigt sich ein
Unterschied bei den verwendeten Legierungen wie bei
den Sanguisugafibeln. Die zweiteiligen Certosafibeln
besassen eine separat gearbeitete Nadel aus Zinnbron-
ze sowie einen Bügel aus einer stark bleihaltigenZinn-
bronze. Die einteiligen Certosafibeln dagegen bestan-
den aus einer Zinnbtonze. Diese klare Trennung er-

laubt nun auch die Einordnung der restlichen Frag-

tnente. Der Bleianteil der zweiteiligen Certosafibeln

lässt sich gut mit den Bleianteilen von gleichzeitigen

Objekten vergleichen.
Die Röntgenaufnahmen und die Metallanalysen er-

lauben eine genaue Rekonstruktion der Herstellungs-

techniken. Diese werden besser verständlich, wenn

man folgende Punkte berücksichtigt:
1. Sanguisuga- und Navicellafibeln wurden im Tessin

und im übrigen Golaseccagebiet generell zweiteilig
hergestellt. Nur Fibeln mit schmalem Bügel wie
Schlangen- und Dragofibeln waren einteilig.

2. Der Bügel und die Nadel der zweiteiligen Fibeln
bestanden aus technischen Gründen aus zwei ver-
schiedenen Legierungen.

3. Es wurde versucht, die Fibel in ihrer Endform zu

giessen, um sie nach dem Guss möglichst wenig be-

arbeiten zu müssen. So wurde der Nadelhalter in
der Regel bereits aufgebogen gegossen.

4. Die Certosafibel erscheint im Golaseccagebiet erst-

mals in der Phase Tessin C/G III A1, d.h. sie war zur

Znit der Schliessung des Depots noch eine Neuform.

9.3.8.1. Gussformen

Gussformen von Certosafibeln fehlen. Den Aus-
gangspunkt der Rekonstruktion der Gussformen bilden
deshalb die 9 Roh- und Fehlgüsse und die 3 nicht fer-
tig bearbeiteten Stücke aus dem Depot von Arbedo so-

wie ein Rohgussfragment aus dem Depot von Ober-
vintl/Vandoies di Sopra (Abb. 41,3224).

G us sfo rmen für zw eit e ili g e C e rt o s afib e ln

Die Roh- und Fehlgüsse und die nicht fertig bear-

beiteten Stücke stammen alle von zweiteiligen Certo-
safibeln. Die Gussformen mussten also für einen Über-
fangguss angelegt sein. Es lassen sich senkrecht ge-

teilte, zweiteilige Gussformen mit oder ohne Einsatz-
stück nachweisen, wobei der hohe Fragmentierungs-
grad der Sücke - insbesondere das Fehlen der Füsse -
die Rekonstruktionen erschwerl. Bei den nur zweitei-
ligen Gussformen (Nn 2229) gritt die hintere Guss-

formhälfte mit einer Nase in die vordere ein, um den

Nadelhalter bereits rechtwinklig gebogen zu giessen

(Abb. 35). Solche Nasen lassen sich auch bei den

schon aufgebogen gegossenen Fibelfüssen von ande-

ren Fibeltypen beobachten. Der Einguss befand sich
hinter dem Bügelknoten, ähnlich wie bei den massi-
ven Sanguisugafibeln mit linsenförmigem Querschnitt.
Bei den zweiteiligen Gussformen mit Einsatzstück (Nt.
2231.2232) wurde der Fussteil so gestückt, dass der

Abb. 35. Rekonstruktion einer Lavez-Gussform einer Certosafibel
samt Rohguss. Nach Vorbild der Nr.2229 (Fuss) und 2234 (Bngel)
gearbeitet. Länge des Rohgusses 11,3 cm.
Fig. 35. Ricostruzione di matrice in pieta ollare per fibula Certo-
sa e pezzo grezzo. Lavorate su modello dei nn. 2229 (staffa) e 2234
(arco). Lunghezza del pezzo grezzo cm 11,3.

Nadelhalter ganz atfgebogen gegossen werden konn-
te. Im Gegensatz zur Fibel aus der nur zweiteiligen
Gussform musste der Rohguss nur noch gefeilt wer-
den. Das Einsatzstück konnte entweder mehrmals ver-

wendet werden (Nr.2232) oder aber es war ein Ein-
wegteil, das man beim Herausnehmen zerstörte (Nr.

2231). Der Einguss erfolgte ebenfalls vom Bügelkno-
ten her, die Fibel stand also beim Guss auf dem Fuss.

Die Stückung des Fusses ist bereits von den Sangui-

sugafibeln her bekannt, die Verwendung von <<Ein-

wegteilen> für die Fussbildung ist bei Fibeln aber neu.

Daneben wurden Gussformen verwendet, in denen

die Certosafibeln entsprechend den massiven Sangui-

sugafibeln mit ovalem Querschnitt mit der Bügelober-
seite nach unten gegossen wurden (Nr.2234.2235 und

Abb. 41,3224). Die fehlenden Füsse erlauben keine
Zuweisung zu den beiden obigen Gussformvarianten.
Eine Neuigkeit bildet der Nachweis eines Seriengus-

ses (Nr. 2237).
Auffallend ist der Variantenreichtum der Gussfor-

men für Certosafibeln, wärend bei den anderen Fibel-
typen eine gewisse Einheitlichkeit bei den Gussformen
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eines solchen Technikstranges liefern. Von der Ver-
breitung der zweiteiligen Fibeln kann auf kein be-
stimmtes Herstellungszentrum geschlossen werden:
Ein Befund, der als Hinweis auf eine grosse Mobilität
von Handwerkern, Produkten oder Ideen gedeutet wer-
den kann.

9.3.8. Cefiosafibeln

Die Certosafibeln wurden speziell auf ihre Herstel-
lung untersucht. Sie bilden eine relativ kleine Objekr
gruppe, sind zeitlich eng eingrenzbar und spiegeln mit
ihrer Zusammensetzung die verschiedene Herkunft der
Objekte des Depots. Vertreten sind das Golaseccage-
biet mit 36, das östliche Oberitalien mit 2 sowie die
Padana mit 9 Exemplaren.

Ausgangspunkt der Untersuchung war die Beob-
achtung, dass einzelne Certosafibeln - wie die San-
guisugafibeln - aus zwei Teilen bestehen: aus der Na-
del und dem darüber gegossenen Bügelsot. Dies lässt
sich besonders gut bei Nr. 717 sehen, wo die vom Bü-
gel übergossene Nadel aus dem Bügelknoten heraus-
schaut. Praktisch alle Cerlosafibeln mit erhaltenem
Bügelhinterteil sowie einige ausgewählte, ganz erhal-
tene Exemplare der <<Tessiner Gräberfelden im
Schweiz. Landesmuseum wurden geröntgt, um ihre
Konstruktionsweise zu überprüfen8o2. Dabei zeigte
sich, dass die Zweiteiligkeit einer Fibel bei genauem
Beobachten meist bereits von Auge sichtbar ist. Die
separat gearbeitete Nadel tritt bei einem gelungenen
Guss aus der Mitte des Bügelknotens heraus und ist
von diesem allseitig abgesetzt. Zudem ist der Über-
gang zwischen Nadel und Bügel meist scharf. Ein kla-
res Indiz für die Zweiteiligkeit einer Fibel ist ein keil-
förmiger Fofisatz auf der Nadelunterseite (s. Kap.
9.3.2.3). Weitere Hinweise sind feine Risse im Bügel-
knoten sowie eine andersartige Patina bei Bügel und
Nadel. Bei den einteiligen Certosafibeln wächst die
Nadel trotz des Bügelknotens sanft aus dem Bügel her-
aus, was sich sowohl in der Bügelauf- als auch in der
Bügelansicht erkennen lässt. Ein weiteres Indiz ist der
sich zur Nadel hin verjüngende Bügel (Nr. 719), der
einen Überfangguss praktisch ausschliesst. Das Rönt-
gen erlaubt bei Problemstücken wie den Nr. 713-715
sichere Aussagen zu ihrer Herstellung . Ztdem gibt es

Einblicke in die innere Struktur. So gelang es bei Nr.
720 nachzuweisen, dass sich beim Überfangguss zwei
kleine Luftblasen am Ende der Nadel halten konnten.

a 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516.17.t819m21n232425

801 So schon Drescher 1958, 91; Taf. 2l,unten rechts.
802 Die Untersuchung wurde in der EMPA Dübendorf durchgeführt,

durch die Heren Dr. sc. techn. Th. Lüthi und Ing. HTL A. Flisch.
Finanziert wurde das Projekt vom Schweiz. Landesmuseum, Sekti-

on Archäologie und vom Ufficio Cantonale Monumenti Storici in
Bellinzona. Allen Beteiligten sei hier herzlich gedankt.

803 Vgl. Drescher 1958, Taf. 3,oben; 9,Mitte links; l3,oben rechts;
16,unten links; 22,obere Reihen; 26,oben links.
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Abb. 36. Bügelunterseite der Certosafibel Nr. 714 mit starken Feil-
spuren. Längr! des Bildausschnitts 20 mm.
Fig. 36. Parte inferiore dell'arco della fibula Certosa n. 714 con

forti tracce di lima. Lunghezza del particolare mm 20.

festzustellen ist. Dies ist wohl in direkte Verbindung
mit der Einführung der Certosafibel zu setzen. Der
Giesser suchte nach der besten Lösung zur möglichst
einfachen Herstellung dieses Fibeltyps. Experimentiert
wurde bei der komplizierten Fussbildung (t-förmiger
Fuss) und auch bei der Stellung der Fibel in der Guss-
form (auf dem Fuss stehend oder <kopfüber> lie-
gend). Mit Blick auf die Gussformen der anderen Fi-
beltypen ist anzunehmen, dass nach einer gewissen
Probephase sich ein oder zwei Gussformtypen durch-
setzten, dies vielleicht auch im Zusammenhang mit der
Herausbildung der <<Tessiner Certosafibel>.

Gus sformen für einteili g e Certo s afib eln

Roh-, Fehlgüsse oder nicht fertig bearbeitete Stücke
von einteiligen Certosafibeln fehlen im Depot. Anhand
des Vergleichs mit anderen Regionen und der metal-
lographischen Untersuchungen an den einteiligen Fi-
beln im Depot ist anzunehmen, dass die Grundform
der Fibel bereits gegossen wurde. Der Nadelhalter
wurde wohl als einfache Platte und die Nadel als Stab
gegossen. Durch Kaltarbeit wurde die Fibel dann in ih-
re endgültige Form gebracht.

9.3.8.2. Guss und Überarbeitung

Das grösste Problem beim Guss war wie bei den
übrigen zweiteiligen Fibeln der Überfangguss des Bü-
gels über die Nadel. Der Bleigehalt der analysierten
Certosafibeln ist mit l}-I2Vo im Durchschnitt etwas
geringer als bei den massiven Sanguisugafibeln (s. An-
nex 1, Kap. 6). Bei den Zinnwerten ist wie bei den
Sanguisugafibeln wieder eine Zw eiteilung erkennbar,
mit Werten um IlVa und solchen um'|Vo.

Die Überarbeitung der zweiteiligen Certosafibeln
lässt sich an drei nicht fertigen Stücken aus dem De-
pot verfolgen (Nr. 2440-2442). Nachdem man die
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Gusskanäle abgetrennt hatte, wurde der Rohguss über-
feilt. Als Arbeitsrichtung ist dreimal das Feilen vom
Bügelhinterteil zum Fuss hin belegt. Dabei ging man
wohl etappenweise vor: zuerst das Bügelhinterteil mit
Bügelknoten, dann das vordere Bügelstück, der Na-
delhalter und zulelzt der Fussknopf. Es wurde beid-
seitig gearbeitet, d.h. das Stück musste immer wieder
gedreht werden. Die beste Interpretation für dieses
Spurenbild liefert die Erklärung, dass man beim
Überarbeiten die Fibel zuerst am <handlichen> Fuss hielt
und das Stück nachher umdrehte. Überarbeitungs-
spuren sind besonders am Nadelhalter gut sichtbar.
Nicht überarbeitet wurde die dem Nadelhalter zuge-
wandte Unterseite der grossen runden Fussknöpfe, da
die Feile wohl dicker war als der Abstand zwischen
Nadelhalter und Fussknopfunterseite. Anhand metal-
lographischer Untersuchungen an Nr. 2440 konnte be-
reits im halbfertigen Zustand (Fuss noch nicht über-
feilt) eine Bearbeitung mit dem Hammer nachgewie-
sen werden. Möglicherweise versuchte man mit der
Kaltbearbeitung einen Gussfehler zu beheben, wobei
das Stück brach. Normalerweise wurden die gegosse-
nen Bügel nach Aussage der Metallographie der
Stücke nicht mehr kalt überarbeitet. Bei den nur recht-
winklig gebogen gegossenen Nadelhaltern wie Nr.
2440 musste nur dieser noch aufgebogen werden.
Wohl noch vor dem Anbringen des Dekors wurde die
Nadelspirale gewickelt und die Fibel danach geglüht.

Die metallographischen Untersuchungen beleuch-
ten die Überarbeitung der einteiligen Certosafibeln.
Bügel und Nadel weisen einen hohen Grad an Kaltar-
beit auf. Die Nadeln wurden immer stärker bearbeitet
als der Bügel (Nr. 713). Am Übergang zwischen Bü-
gel und Nadel konnte es deswegen zu internen
Brüchen kommen. Bei Nr. 7I3 traf man beim Röntgen
auf einen solchen querlaufenden Riss. Zudem wurde
der Nadelhalter ausgetrieben und aufgebogen. Auch
diese Stücke wurden kräftig überfeilt, was auf der Bü-
gelunterseite besonders gut sichtbar ist (Abb. 36). Da-
bei wurde auch dem Fuss und dem Bügelknoten ihre
endgültige Form gegeben. Die Bügelknoten dieser
Stücke sind generell sehr klein und teilweise recht un-
förmig (Nr. 712-715). Am Schluss wurde die Nadel-
spirale gewickelt und das Stück geglüht.

9.3.8.3. Das Dekor

Bei den Tessin C-zeitlichen Certosafibeln sind das
Oberteil des Nadelhalters sowie der Bügelknoten ver-
ziert. Die Grundform des Bügelknotens wurde bereits
in der Gussform festgelegt, mitgegossene Profilierun-
gen sind selten (Nr. 2236). Der Bügelknoten wurde mit
eingefeilten Quenillen oder -rippen verziert. Ebenfalls

gefeilt sind die manchmal zwischen Fuss und Bügel

iiegenden, plastischen Rippen sowie das Dekor des

Nadelhalteroberteils (querlaufende Linien, ein bis vier

Winkelbänder, schräg laufende Linien sowie Rauten-

muster). Die längslaufenden Bänder wurden mit dem

Stichel angebracht.

des Tessiner Typs zeigt, dass sich diese beiden Her-
stellungstechniken bis in die Phase LT B nebeneinan-

der hielten, ohne dass die eine die andere verdrängt
hätte804. Interessanterweise ist die zweiteilige Fertigung
auch bei anderen frühlatönezeitlichen Fibeltypen fass-

bafsos.

9.3.8.4. Ein- und zweiteilige Certosafibeln

im Golaseccagebiet

Im Depot von Arbedo liegen neben 20 zweiteiligen

auch noch 13 einteilige Certosafibeln, die wegen ihrer

Form als lokal angesprochen werden können. Zudem

lassen sich innerhalb derselben, formal definierten Ty-

pen sowohl ein- als auch zweiteilige Fibeln feststellen.

Wie bei den ein- oder zweiteiligen Schlangen- und

Dragofibeln gesehen, gibt es im selben Gebiet und zur

selben Zeit verschiedene Techniken zur Herstellung ei-

nes typologisch gleichen oder ähnlichen Objekts. Dies

ist mit einer individuellen Werkstatttradition erklärbar.

Die Untersuchungen an Certosafibeln beleuchten die-

sen Fragenkomplex von einer anderen Seite.

Die Certosafibeln fanden in der Phase Tessin C als

Fibeltyp erstmals Eingang in das Fibelspektrum des

Golaseccagebietes. Die fremden Vorbilder waren wohl
alle einteilig und wurden hauptsächlich durch Kaltbe-
arbeitung geformt. Die lokalen Handwerker nahmen

die Certosafibel in ihre Produktion auf, wobei sie sie

formal veränderten. Einige übernahmen auch die Her-
stellungstechnik der Vorbilder, andere hingegen ver-
suchten, das technische Problem anhand des gut be-

herrschten Verfahrens des Überfanggusses des Bügels

über die separat gearbeitete Nadel zu lösen. Probleme
gab dabei der im Querschnitt t-förmige Fuss der Cer-

tosafibeln auf. Das Depot enthält zwei Lösungsversu-

che. Beim ersten wurde der Fuss rechtwinklig umge-

bogen, beim zweiten aber bereits aufgebogen gegos-

sen. Dass hinter den zweiteiligen Certosafibeln ein

Giesser mit seiner bestimmten Vorstellung einer Fibel
und deren Herstellung stand, belegt das Depot von Ar-
bedo. Die 9 Roh- und Fehlgüsse und die 3 nicht fer-
tig bearbeiteten Stücke gehören alle zu zweiteiligen Fi-
beln. Die <<Bronzegiesserei Arbedo> stellte also nur

zweiteilige Certosafibeln her. Gleichzeitig muss es

Werkstätten gegeben haben, welche die formal glei-
chen oder sehr ähnlichen Certosafibeln einteilig her-

stellten. Die Untersuchung von späteren Certosafibeln

9.3.8.5. Certosafibeln ausserhalb
des Golaseccagebietes

Soweit ich das Material überblicke, das älter oder
gleichzeitig wie die Certosafibeln des Depots von Ar-
bedo ist, sind mir nur einteilige Certosafibeln bekannt.

Dies bestätigen die nicht-lokalen Certosafibeln des De-

pots von Arbedo. Zu etruskischen Certosafibeln liegen

aus Marzabotto einige Rohgüsse sowie Gussformfrag-
mente vors06. Die Grundform der Fibel wurde dabei ge-

gossen, der Nadelhalter und die Fibelnadel durch Kalr
bearbeitung geformt. Vier Exemplare aus der Emilia
zeigen Stationen des Herstellungsprozesses von späte-

ren Certosaflfslntü. Bei einzelnen Certosafibeln des

Typs X von TerZan ausserhalb des Tessins lässt sich

deren Zweiteiligkeit auch anhand der Zeichnungen

vermuten, wo nämlich der bereits beschriebene, keil-
förmige Fortsatz stehenbliebs0s. Hier müssten umfang-
reiche Untersuchungen an Originalobjekten unternom-

men werden, um die Verbreitung der Zweiteiligkeit
der Certosafibeln abzuklären. Für die Phase Tessin C/G

m A1 kann postuliert werden, dass zweiteilige Certo-

safibeln nur im Golaseccagebiet hergestellt wurden.

Dieses technische Detail dürfte in Zukunft neben der

Form der Fibeln für eine genauere Lokalisierung von

Certosafibeln dienlich sein.

Von der Metallanalyse aller Certosafibeln des De-

pots erhoffte man sich, dass sich die Certosafibeln des

Caput Adriae und der Padana neben ihrer Form auch

im Metall unterscheiden würden. Dies ist aber nicht
der Fall. Die <fremden>> Formen lassen sich anhand

des Metalls nicht von den Golasecca-Formen unter-

scheiden. Daraus lassen sich verschiedene Schlüsse

ziehen. Entweder wurden die Fibeln im Golaseccage-

biet mit <<Golaseccametall> hergestellt. Oder das am

Ende des 6. und im 5. Jh. v.Chr. in Oberitalien ver-
wendete Metall unterschied sich in den verschiedenen

Kulturbereichen bereits nicht mehr, d.h. es war durch

regen Tausch bereits zu einem <<Einheitsmetall> ge-

worden. Die erste Interpretation scheint mir mit Blick

804 Drescher 1958, 91; Taf. 21,unten rechts,5.
805 Drescher 1958, 92; Taf. 39,unten links. Abb. in: UFAS IV (Basel

l9'14) 185 Abb. 15,6.7.
806 Zimmer 1990,'72. - Bei einem Besuch mit Frau Dr. A'C. Saltini in

Marzabotto konnte ich weitere Rohgüsse von Certosafibeln im Ori-
ginal betrachten.

807 Etä del ferro nel Reesiano, Nr. I093.1 147.1 158.1 159.

808 Stallikon, Üetlibergi-Bahnstation: Bauer et al. 1991, 267 Abb
276a,oben rechts. * Welzelach, Streufund: Lippett 1972'Taf. XLIV6
- Dünnberg, Grab 27 : Penninger 1972, Taf ' 25,81. - S. Anna d'Al
faedo: Salzani 1979, Taf. VI,1.
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Abb. 36. Bügelunterseite der Certosafibel Nr. 714 mit starken Feil-
spuren. Längr! des Bildausschnitts 20 mm.
Fig. 36. Parte inferiore dell'arco della fibula Certosa n. 714 con

forti tracce di lima. Lunghezza del particolare mm 20.

festzustellen ist. Dies ist wohl in direkte Verbindung
mit der Einführung der Certosafibel zu setzen. Der
Giesser suchte nach der besten Lösung zur möglichst
einfachen Herstellung dieses Fibeltyps. Experimentiert
wurde bei der komplizierten Fussbildung (t-förmiger
Fuss) und auch bei der Stellung der Fibel in der Guss-
form (auf dem Fuss stehend oder <kopfüber> lie-
gend). Mit Blick auf die Gussformen der anderen Fi-
beltypen ist anzunehmen, dass nach einer gewissen
Probephase sich ein oder zwei Gussformtypen durch-
setzten, dies vielleicht auch im Zusammenhang mit der
Herausbildung der <<Tessiner Certosafibel>.

Gus sformen für einteili g e Certo s afib eln

Roh-, Fehlgüsse oder nicht fertig bearbeitete Stücke
von einteiligen Certosafibeln fehlen im Depot. Anhand
des Vergleichs mit anderen Regionen und der metal-
lographischen Untersuchungen an den einteiligen Fi-
beln im Depot ist anzunehmen, dass die Grundform
der Fibel bereits gegossen wurde. Der Nadelhalter
wurde wohl als einfache Platte und die Nadel als Stab
gegossen. Durch Kaltarbeit wurde die Fibel dann in ih-
re endgültige Form gebracht.

9.3.8.2. Guss und Überarbeitung

Das grösste Problem beim Guss war wie bei den
übrigen zweiteiligen Fibeln der Überfangguss des Bü-
gels über die Nadel. Der Bleigehalt der analysierten
Certosafibeln ist mit l}-I2Vo im Durchschnitt etwas
geringer als bei den massiven Sanguisugafibeln (s. An-
nex 1, Kap. 6). Bei den Zinnwerten ist wie bei den
Sanguisugafibeln wieder eine Zw eiteilung erkennbar,
mit Werten um IlVa und solchen um'|Vo.

Die Überarbeitung der zweiteiligen Certosafibeln
lässt sich an drei nicht fertigen Stücken aus dem De-
pot verfolgen (Nr. 2440-2442). Nachdem man die
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Gusskanäle abgetrennt hatte, wurde der Rohguss über-
feilt. Als Arbeitsrichtung ist dreimal das Feilen vom
Bügelhinterteil zum Fuss hin belegt. Dabei ging man
wohl etappenweise vor: zuerst das Bügelhinterteil mit
Bügelknoten, dann das vordere Bügelstück, der Na-
delhalter und zulelzt der Fussknopf. Es wurde beid-
seitig gearbeitet, d.h. das Stück musste immer wieder
gedreht werden. Die beste Interpretation für dieses
Spurenbild liefert die Erklärung, dass man beim
Überarbeiten die Fibel zuerst am <handlichen> Fuss hielt
und das Stück nachher umdrehte. Überarbeitungs-
spuren sind besonders am Nadelhalter gut sichtbar.
Nicht überarbeitet wurde die dem Nadelhalter zuge-
wandte Unterseite der grossen runden Fussknöpfe, da
die Feile wohl dicker war als der Abstand zwischen
Nadelhalter und Fussknopfunterseite. Anhand metal-
lographischer Untersuchungen an Nr. 2440 konnte be-
reits im halbfertigen Zustand (Fuss noch nicht über-
feilt) eine Bearbeitung mit dem Hammer nachgewie-
sen werden. Möglicherweise versuchte man mit der
Kaltbearbeitung einen Gussfehler zu beheben, wobei
das Stück brach. Normalerweise wurden die gegosse-
nen Bügel nach Aussage der Metallographie der
Stücke nicht mehr kalt überarbeitet. Bei den nur recht-
winklig gebogen gegossenen Nadelhaltern wie Nr.
2440 musste nur dieser noch aufgebogen werden.
Wohl noch vor dem Anbringen des Dekors wurde die
Nadelspirale gewickelt und die Fibel danach geglüht.

Die metallographischen Untersuchungen beleuch-
ten die Überarbeitung der einteiligen Certosafibeln.
Bügel und Nadel weisen einen hohen Grad an Kaltar-
beit auf. Die Nadeln wurden immer stärker bearbeitet
als der Bügel (Nr. 713). Am Übergang zwischen Bü-
gel und Nadel konnte es deswegen zu internen
Brüchen kommen. Bei Nr. 7I3 traf man beim Röntgen
auf einen solchen querlaufenden Riss. Zudem wurde
der Nadelhalter ausgetrieben und aufgebogen. Auch
diese Stücke wurden kräftig überfeilt, was auf der Bü-
gelunterseite besonders gut sichtbar ist (Abb. 36). Da-
bei wurde auch dem Fuss und dem Bügelknoten ihre
endgültige Form gegeben. Die Bügelknoten dieser
Stücke sind generell sehr klein und teilweise recht un-
förmig (Nr. 712-715). Am Schluss wurde die Nadel-
spirale gewickelt und das Stück geglüht.

9.3.8.3. Das Dekor

Bei den Tessin C-zeitlichen Certosafibeln sind das
Oberteil des Nadelhalters sowie der Bügelknoten ver-
ziert. Die Grundform des Bügelknotens wurde bereits
in der Gussform festgelegt, mitgegossene Profilierun-
gen sind selten (Nr. 2236). Der Bügelknoten wurde mit
eingefeilten Quenillen oder -rippen verziert. Ebenfalls

gefeilt sind die manchmal zwischen Fuss und Bügel

iiegenden, plastischen Rippen sowie das Dekor des

Nadelhalteroberteils (querlaufende Linien, ein bis vier

Winkelbänder, schräg laufende Linien sowie Rauten-

muster). Die längslaufenden Bänder wurden mit dem

Stichel angebracht.

des Tessiner Typs zeigt, dass sich diese beiden Her-
stellungstechniken bis in die Phase LT B nebeneinan-

der hielten, ohne dass die eine die andere verdrängt
hätte804. Interessanterweise ist die zweiteilige Fertigung
auch bei anderen frühlatönezeitlichen Fibeltypen fass-

bafsos.

9.3.8.4. Ein- und zweiteilige Certosafibeln

im Golaseccagebiet

Im Depot von Arbedo liegen neben 20 zweiteiligen

auch noch 13 einteilige Certosafibeln, die wegen ihrer

Form als lokal angesprochen werden können. Zudem

lassen sich innerhalb derselben, formal definierten Ty-

pen sowohl ein- als auch zweiteilige Fibeln feststellen.

Wie bei den ein- oder zweiteiligen Schlangen- und

Dragofibeln gesehen, gibt es im selben Gebiet und zur

selben Zeit verschiedene Techniken zur Herstellung ei-

nes typologisch gleichen oder ähnlichen Objekts. Dies

ist mit einer individuellen Werkstatttradition erklärbar.

Die Untersuchungen an Certosafibeln beleuchten die-

sen Fragenkomplex von einer anderen Seite.

Die Certosafibeln fanden in der Phase Tessin C als

Fibeltyp erstmals Eingang in das Fibelspektrum des

Golaseccagebietes. Die fremden Vorbilder waren wohl
alle einteilig und wurden hauptsächlich durch Kaltbe-
arbeitung geformt. Die lokalen Handwerker nahmen

die Certosafibel in ihre Produktion auf, wobei sie sie

formal veränderten. Einige übernahmen auch die Her-
stellungstechnik der Vorbilder, andere hingegen ver-
suchten, das technische Problem anhand des gut be-

herrschten Verfahrens des Überfanggusses des Bügels

über die separat gearbeitete Nadel zu lösen. Probleme
gab dabei der im Querschnitt t-förmige Fuss der Cer-

tosafibeln auf. Das Depot enthält zwei Lösungsversu-

che. Beim ersten wurde der Fuss rechtwinklig umge-

bogen, beim zweiten aber bereits aufgebogen gegos-

sen. Dass hinter den zweiteiligen Certosafibeln ein

Giesser mit seiner bestimmten Vorstellung einer Fibel
und deren Herstellung stand, belegt das Depot von Ar-
bedo. Die 9 Roh- und Fehlgüsse und die 3 nicht fer-
tig bearbeiteten Stücke gehören alle zu zweiteiligen Fi-
beln. Die <<Bronzegiesserei Arbedo> stellte also nur

zweiteilige Certosafibeln her. Gleichzeitig muss es

Werkstätten gegeben haben, welche die formal glei-
chen oder sehr ähnlichen Certosafibeln einteilig her-

stellten. Die Untersuchung von späteren Certosafibeln

9.3.8.5. Certosafibeln ausserhalb
des Golaseccagebietes

Soweit ich das Material überblicke, das älter oder
gleichzeitig wie die Certosafibeln des Depots von Ar-
bedo ist, sind mir nur einteilige Certosafibeln bekannt.

Dies bestätigen die nicht-lokalen Certosafibeln des De-

pots von Arbedo. Zu etruskischen Certosafibeln liegen

aus Marzabotto einige Rohgüsse sowie Gussformfrag-
mente vors06. Die Grundform der Fibel wurde dabei ge-

gossen, der Nadelhalter und die Fibelnadel durch Kalr
bearbeitung geformt. Vier Exemplare aus der Emilia
zeigen Stationen des Herstellungsprozesses von späte-

ren Certosaflfslntü. Bei einzelnen Certosafibeln des

Typs X von TerZan ausserhalb des Tessins lässt sich

deren Zweiteiligkeit auch anhand der Zeichnungen

vermuten, wo nämlich der bereits beschriebene, keil-
förmige Fortsatz stehenbliebs0s. Hier müssten umfang-
reiche Untersuchungen an Originalobjekten unternom-

men werden, um die Verbreitung der Zweiteiligkeit
der Certosafibeln abzuklären. Für die Phase Tessin C/G

m A1 kann postuliert werden, dass zweiteilige Certo-

safibeln nur im Golaseccagebiet hergestellt wurden.

Dieses technische Detail dürfte in Zukunft neben der

Form der Fibeln für eine genauere Lokalisierung von

Certosafibeln dienlich sein.

Von der Metallanalyse aller Certosafibeln des De-

pots erhoffte man sich, dass sich die Certosafibeln des

Caput Adriae und der Padana neben ihrer Form auch

im Metall unterscheiden würden. Dies ist aber nicht
der Fall. Die <fremden>> Formen lassen sich anhand

des Metalls nicht von den Golasecca-Formen unter-

scheiden. Daraus lassen sich verschiedene Schlüsse

ziehen. Entweder wurden die Fibeln im Golaseccage-

biet mit <<Golaseccametall> hergestellt. Oder das am

Ende des 6. und im 5. Jh. v.Chr. in Oberitalien ver-
wendete Metall unterschied sich in den verschiedenen

Kulturbereichen bereits nicht mehr, d.h. es war durch

regen Tausch bereits zu einem <<Einheitsmetall> ge-

worden. Die erste Interpretation scheint mir mit Blick

804 Drescher 1958, 91; Taf. 21,unten rechts,5.
805 Drescher 1958, 92; Taf. 39,unten links. Abb. in: UFAS IV (Basel

l9'14) 185 Abb. 15,6.7.
806 Zimmer 1990,'72. - Bei einem Besuch mit Frau Dr. A'C. Saltini in

Marzabotto konnte ich weitere Rohgüsse von Certosafibeln im Ori-
ginal betrachten.

807 Etä del ferro nel Reesiano, Nr. I093.1 147.1 158.1 159.

808 Stallikon, Üetlibergi-Bahnstation: Bauer et al. 1991, 267 Abb
276a,oben rechts. * Welzelach, Streufund: Lippett 1972'Taf. XLIV6
- Dünnberg, Grab 27 : Penninger 1972, Taf ' 25,81. - S. Anna d'Al
faedo: Salzani 1979, Taf. VI,1.
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auf die Verbreitung dieser Fibeltypen wenig wahr-
scheinlich. Die <fremden> Stücke aus Arbedo liegen
klar ausserhalb ihres Hauptverbreitungsgebietes, so

dass keine Veranlassung zur <Imitation> gegeben war.

Die zweite Interpretation ist dagegen wahrscheinlicher,
es benötigt zu ihrer Absicherung aber noch zahkeiche
weitere Metallanalysen.

9.3.9. Bronzeperle

Bronzeperlen wurden in zweiteiligen Gussformen
gegossen (Nr. 2443). Der Hohlraum wurde durch ei-
nen Tonkern gebildet. Dieser war spindelförmig und
besass zweizylindrische Fortsätze, die den Kern in der
Gussform hielten. Der Einguss erfolgte schräg zu ei-
ner der Öffnungen hin, die Perle stand also auf ihrer
Schmalseite. Die Überarbeitung geschah mit der Fei-
le.

9.3. 10. Toilettbesteck

Toilettbestecke, insbesondere Scalptoria und Ohr-
löffelchen, wurden in zweiteiligen Gussformen gegos-

sen. Die Ösen wurden mittels eines in die Gussform
eingelegten Kernes hergestellt. Typisch für diese Guss-
formen ist die grosse Zahl von Windpfeifen, die ein
gutes Gelingen des Gusses der sehr schmalen und dün-
nen Objekte sicherten. Die Rohgüsse wurden mit der
Feile überarbeitet, eine Kaltbearbeitung war nicht
nötig. Häufig ist ein Kreisaugenpunzen-Dekor. Nicht
klar ist die Herstellung der einteiligen Pinzetten mit
massivem Schaft wie Nr. 805.

9.3.1I. Gürtelhaken und Gürtelbleche

Gürtelhaken wurden als flache Platte mit 5 vorste-
henden <Flügeln> gegossen. Durch Kaltbearbeitung
wurde das Stück samt Flügeln weiter ausgetrieben. Der
Haken wurde etwas dicker als das übrige Blech belas-

sen und vorne umgebogen. Wegen der unterschiedli-
chen Dicke des Bleches ist es denn auch unwahr-
scheinlich, dass man die Gürtelhaken durch einfaches
Ausschroten aus einem Blech herstellte. Normaler-
weise blieben die Gürtel unverziert, vereinzelt finden
sich Buckelreihen.

Geflickt wurde sowohl der Haken als auch das

Blech. War der Haken abgebrochen, wurde ein neuer

angenietet (Nr. 949). Brach hingegen das Blech, so

wurden die beiden Bruchstücke leicht überlappend zu-

sammengelegt und vernietet (Nr. 950). Einzelne Risse
wurden durch aufgenietete Blechstücke geflickt (Nr.

9s1).
Bei den Gürtelblechen dürfte das Ausgangsprodukt

wohl auch eine gegossene Platte in ovaler Form mit
zwei Laschen gewesen sein. Konkrete Funde fehlen.
Die Überarbeitung und besonders die Verzierung war
hier umfangreicher. Nr. 955 zeigtdie Verwendung von
verschiedenen Punzen. Ein kleiner Riss im Rand wur-
de mit einem kleinen, mit einem Eisenniet befestigten
Bronzeblechstreifen geflickt. Das über die ganze Län-
ge gebrochene Gürtelblech wurde in der oben be-
schriebenen Art mit drei Nieten zusammengenietet.
Ahnhche Reparaturen finden sich im Material der
<<Tessiner Gräberfelder> praktisch an jedem Gürtel-
blechsoe.

9.3.I2. Armringe

Armringe mit spitzen oder profilierten Enden wur-
den in zweiteiligen Gussformen hergestellt. Die Arm-
ringe wurden in gestreckter Form gegossen, und zwar
mehrere, rostartig übereinander angeordnete Armringe
pro Gussform. Die einzelnen Objekte waren durch ei-
nen zentralen Gusskanal und teilweise auch durch seit-
liche Verteilkanäle miteinander verbunden.

Die Analyse von 6 Rohgüssen ergab eine stark blei-
haltige Zinnbronze mit wiederum verhältnismässig tie-
fen Zinnwerten zwischen 5-7Vo (s. Annex 1, Kap. 8).

Die Längsverzierung am Armring Nr. 823 wurde
wohl bereits gegossen, danach aber überarbeitet. Die
Rohgüsse aus dem Depot zeigen kein mitgegossenes
Dekor.

9.3.13. Nägel

Nögel mit kalottenförmigem Kopf aus Bronze und
eisernem Stift stammen aus zweiteiligen Gussformen.
Die eine Hälfte bildete die Kalottenoberseite, die an-
dere die -unterseite. Die Trennkante befand sich im
Randbereich der Kalotte, entweder direkt am Rand
(Nr. 2333) oder leicht oberhalb des Randes (Nr. 2335).
Der Nagel wurde auf dem Rand stehend gegossen, der
Gusskanal war D-förmig. Für den Eisenstift war im
Zentrtm der unteren Gussform ein konischer Hohl-
raum eingebrachtslo. Auch hier scheint das Hauptpro-

blem der saubere Uberfangguss der Kalotte über den

Stift bzw. die genaue Stellung des Stiftes in der Guss-

form gewesen zu sein (Nr. 969.2334).

Bei bronzenen Nögeln mit kalottenförmigem Kopf
verwendete man dreiteilige Gussformen (Nr. 963.965).

T,wei Teile bildeten den Stift und die Unterseite der

Kalotte, der dritte Teil die Kalottenoberseite. Nr. 963

zeigt den Rest eines seitlichen Gusskanals, der Nagel

wurde wohl auch auf dem Rand stehend gegossen.

Die bronzenen Nägel mit flachem Kopl wie Nr.

1019 wurden in einer zweiteiligen Gussform gegossen'

Der Einguss geschah wahrscheinlich über den Stift.

Anhand der Metallanalysen wurden zwei Legie-
rungen festgestellt (s. Annex 1, Kap. 8). Die Nr. 981

md 2332 (Rohguss) bestehen aus einer stark bleihal-

tigenZinnbronze, während die Nr.994, 1007 und 1008

aus einer Zinnbronze ohne Bleianteil gefertigt sind.

Der Unterschied ist nicht anhand der Form der Nägel

erklärbar, da sie wohl alle ztt zweiteiligen Nägeln

(Kopf aus Bronze, Stift aus Eisen) gehören.

Bei den Nägeln wurden hauptsächlich die Köpfe
überarbeitet, da nur diese nach dem Einschlagen des

Nagels noch sichtbar waren. Die meisten Köpfe wur-
den gefeilt (Nr. 995). Bei einzelnen sind konzentrische
Feilspuren sichtbar, die vom Überdrehen der Nagel-
köpfe stammen (Abb. 37). Dies ist neben Nr. 957 bis
jetzL der erste Beleg für den Gebrauch einer Drehbank

im Tessin. Nördlich der Alpen wurden ähnliche Vor-

richtungen bereits früher bei der Herstellung von Bron-
ze- und Holzgerät oder Schmuck aus Knochen, Ge-

weih, Sapropelit und Gagat verwendet8rr. Das Austrei-
ben der Kalotte ist nur bei einigen bronzenen Nägeln
wie den Nr. 961 und962 nachweisbar. Die Ränder der
Kalotten sind teilweise gerundet, teilweise gerade

überfeilt. Dies hängt mit der verwendeten Gussform
zusammen. Befand sich die Gussnaht direkt am Ka-
lottenrand, wurde der ganze Rand überfeilt. Befand sie

sich etwas höher, so überfeilte man nur die Gussnaht.

Der Stift wurde bei den ganz aus Bronze bestehenden

Exemplaren ausgetrieben. Im Bereich der Kalotte, wo
der Treibhammer nicht hingelangte, erhielt sich aber

die ursprüngliche Form des Stiftes (Nr. 962). Fehlstel-
len wie Blasen wurden mittels Überfangguss ge-

schlossen (Nr. 1003).

Abb. 37. Drehspuren auf Nagelkalotte Nr. 973. Länge des Bild-
ausschnitts 25 mm.
Fig. 37. Tracce di torsione sulla calotta del chiodo n. 973. Lunghe-

zza del particolare mm 25.

gestellt, teilweise mit zusätzlicher Verwendung von
Kernen. Das Wachsausschmelzverfahren ist nur an den

Nr. 2254 und 2346 fassbar.

9.3.15. Gefässe und Situlen

Auf die Produktion von Blechen wird im nächsten

Kapitel eingegangen. Es wurden wohl rechteckige und

runde Bleche hergestellt. Nr. 2478 hätte möglicher-
weise ein rundes Blech für ein grosses, einteiliges Ge-

fiiss (Becken?) ergeben sollen.
Zur Herstellungstechnik und Form der Situlen hat

sich Pauli ausführlich geäussert8r2. Das kleinfragmen-
tierte Material von Arbedo liefert dazu keine genaue-

ren Informationen, es könnte aber sehr wohl aus der
Produktion von Bronzegefässen stammen (Kap.

9.3.16). Nr. 2571 zeigt Spuren einer ausgeschroteten

Blechscheibe von 16 cm Durchmesser, die beispiels-
weise als Boden einer Situla gedient haben könnte.
Besser versehen ist das Depot mit Fehlstücken von Si-
tulenattaschen aus langrechteckigen, aus einem grös-

seren Blech ausgeschroteten Plättchen, welche im
Ösenbereich zusammengerollt wurden. Attaschen wur-
den auch aus Stäben hergestellt (Nr. 2451).

9.3.14. Verschiedenes

Aus dem Depot liegen zahlreiche Rohgüsse von

weiteren Objekttypen vor. Üblicherweise wurden die-

se in zwei-, manchmal auch dreiteiligen Formen her-

9.3.16. Bleche

Ausgangspunkt zur Herstellung von Blechen oder

blechförmigen Objekten waren gegossene Platten. Im
Depot sind - soweit erkennbar - nur rechteckige Plat-

809 Ulrich l9l4,Taf.III,13; XV[,5.6; Primas 1970,Taf. 19,82;24,81
32,C1;34,1; 45,15.

Vgl. Nadelkopfgussform von Rötha-Geschwitz: Drescher 1958, Taf
29,unten.

811 Drescher 1980, 58-61; 1984, 115-126.
812 Pauli 1978, 335-338.
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auf die Verbreitung dieser Fibeltypen wenig wahr-
scheinlich. Die <fremden> Stücke aus Arbedo liegen
klar ausserhalb ihres Hauptverbreitungsgebietes, so

dass keine Veranlassung zur <Imitation> gegeben war.

Die zweite Interpretation ist dagegen wahrscheinlicher,
es benötigt zu ihrer Absicherung aber noch zahkeiche
weitere Metallanalysen.

9.3.9. Bronzeperle

Bronzeperlen wurden in zweiteiligen Gussformen
gegossen (Nr. 2443). Der Hohlraum wurde durch ei-
nen Tonkern gebildet. Dieser war spindelförmig und
besass zweizylindrische Fortsätze, die den Kern in der
Gussform hielten. Der Einguss erfolgte schräg zu ei-
ner der Öffnungen hin, die Perle stand also auf ihrer
Schmalseite. Die Überarbeitung geschah mit der Fei-
le.

9.3. 10. Toilettbesteck

Toilettbestecke, insbesondere Scalptoria und Ohr-
löffelchen, wurden in zweiteiligen Gussformen gegos-

sen. Die Ösen wurden mittels eines in die Gussform
eingelegten Kernes hergestellt. Typisch für diese Guss-
formen ist die grosse Zahl von Windpfeifen, die ein
gutes Gelingen des Gusses der sehr schmalen und dün-
nen Objekte sicherten. Die Rohgüsse wurden mit der
Feile überarbeitet, eine Kaltbearbeitung war nicht
nötig. Häufig ist ein Kreisaugenpunzen-Dekor. Nicht
klar ist die Herstellung der einteiligen Pinzetten mit
massivem Schaft wie Nr. 805.

9.3.1I. Gürtelhaken und Gürtelbleche

Gürtelhaken wurden als flache Platte mit 5 vorste-
henden <Flügeln> gegossen. Durch Kaltbearbeitung
wurde das Stück samt Flügeln weiter ausgetrieben. Der
Haken wurde etwas dicker als das übrige Blech belas-

sen und vorne umgebogen. Wegen der unterschiedli-
chen Dicke des Bleches ist es denn auch unwahr-
scheinlich, dass man die Gürtelhaken durch einfaches
Ausschroten aus einem Blech herstellte. Normaler-
weise blieben die Gürtel unverziert, vereinzelt finden
sich Buckelreihen.

Geflickt wurde sowohl der Haken als auch das

Blech. War der Haken abgebrochen, wurde ein neuer

angenietet (Nr. 949). Brach hingegen das Blech, so

wurden die beiden Bruchstücke leicht überlappend zu-

sammengelegt und vernietet (Nr. 950). Einzelne Risse
wurden durch aufgenietete Blechstücke geflickt (Nr.

9s1).
Bei den Gürtelblechen dürfte das Ausgangsprodukt

wohl auch eine gegossene Platte in ovaler Form mit
zwei Laschen gewesen sein. Konkrete Funde fehlen.
Die Überarbeitung und besonders die Verzierung war
hier umfangreicher. Nr. 955 zeigtdie Verwendung von
verschiedenen Punzen. Ein kleiner Riss im Rand wur-
de mit einem kleinen, mit einem Eisenniet befestigten
Bronzeblechstreifen geflickt. Das über die ganze Län-
ge gebrochene Gürtelblech wurde in der oben be-
schriebenen Art mit drei Nieten zusammengenietet.
Ahnhche Reparaturen finden sich im Material der
<<Tessiner Gräberfelder> praktisch an jedem Gürtel-
blechsoe.

9.3.I2. Armringe

Armringe mit spitzen oder profilierten Enden wur-
den in zweiteiligen Gussformen hergestellt. Die Arm-
ringe wurden in gestreckter Form gegossen, und zwar
mehrere, rostartig übereinander angeordnete Armringe
pro Gussform. Die einzelnen Objekte waren durch ei-
nen zentralen Gusskanal und teilweise auch durch seit-
liche Verteilkanäle miteinander verbunden.

Die Analyse von 6 Rohgüssen ergab eine stark blei-
haltige Zinnbronze mit wiederum verhältnismässig tie-
fen Zinnwerten zwischen 5-7Vo (s. Annex 1, Kap. 8).

Die Längsverzierung am Armring Nr. 823 wurde
wohl bereits gegossen, danach aber überarbeitet. Die
Rohgüsse aus dem Depot zeigen kein mitgegossenes
Dekor.

9.3.13. Nägel

Nögel mit kalottenförmigem Kopf aus Bronze und
eisernem Stift stammen aus zweiteiligen Gussformen.
Die eine Hälfte bildete die Kalottenoberseite, die an-
dere die -unterseite. Die Trennkante befand sich im
Randbereich der Kalotte, entweder direkt am Rand
(Nr. 2333) oder leicht oberhalb des Randes (Nr. 2335).
Der Nagel wurde auf dem Rand stehend gegossen, der
Gusskanal war D-förmig. Für den Eisenstift war im
Zentrtm der unteren Gussform ein konischer Hohl-
raum eingebrachtslo. Auch hier scheint das Hauptpro-

blem der saubere Uberfangguss der Kalotte über den

Stift bzw. die genaue Stellung des Stiftes in der Guss-

form gewesen zu sein (Nr. 969.2334).

Bei bronzenen Nögeln mit kalottenförmigem Kopf
verwendete man dreiteilige Gussformen (Nr. 963.965).

T,wei Teile bildeten den Stift und die Unterseite der

Kalotte, der dritte Teil die Kalottenoberseite. Nr. 963

zeigt den Rest eines seitlichen Gusskanals, der Nagel

wurde wohl auch auf dem Rand stehend gegossen.

Die bronzenen Nägel mit flachem Kopl wie Nr.

1019 wurden in einer zweiteiligen Gussform gegossen'

Der Einguss geschah wahrscheinlich über den Stift.

Anhand der Metallanalysen wurden zwei Legie-
rungen festgestellt (s. Annex 1, Kap. 8). Die Nr. 981

md 2332 (Rohguss) bestehen aus einer stark bleihal-

tigenZinnbronze, während die Nr.994, 1007 und 1008

aus einer Zinnbronze ohne Bleianteil gefertigt sind.

Der Unterschied ist nicht anhand der Form der Nägel

erklärbar, da sie wohl alle ztt zweiteiligen Nägeln

(Kopf aus Bronze, Stift aus Eisen) gehören.

Bei den Nägeln wurden hauptsächlich die Köpfe
überarbeitet, da nur diese nach dem Einschlagen des

Nagels noch sichtbar waren. Die meisten Köpfe wur-
den gefeilt (Nr. 995). Bei einzelnen sind konzentrische
Feilspuren sichtbar, die vom Überdrehen der Nagel-
köpfe stammen (Abb. 37). Dies ist neben Nr. 957 bis
jetzL der erste Beleg für den Gebrauch einer Drehbank

im Tessin. Nördlich der Alpen wurden ähnliche Vor-

richtungen bereits früher bei der Herstellung von Bron-
ze- und Holzgerät oder Schmuck aus Knochen, Ge-

weih, Sapropelit und Gagat verwendet8rr. Das Austrei-
ben der Kalotte ist nur bei einigen bronzenen Nägeln
wie den Nr. 961 und962 nachweisbar. Die Ränder der
Kalotten sind teilweise gerundet, teilweise gerade

überfeilt. Dies hängt mit der verwendeten Gussform
zusammen. Befand sich die Gussnaht direkt am Ka-
lottenrand, wurde der ganze Rand überfeilt. Befand sie

sich etwas höher, so überfeilte man nur die Gussnaht.

Der Stift wurde bei den ganz aus Bronze bestehenden

Exemplaren ausgetrieben. Im Bereich der Kalotte, wo
der Treibhammer nicht hingelangte, erhielt sich aber

die ursprüngliche Form des Stiftes (Nr. 962). Fehlstel-
len wie Blasen wurden mittels Überfangguss ge-

schlossen (Nr. 1003).

Abb. 37. Drehspuren auf Nagelkalotte Nr. 973. Länge des Bild-
ausschnitts 25 mm.
Fig. 37. Tracce di torsione sulla calotta del chiodo n. 973. Lunghe-

zza del particolare mm 25.

gestellt, teilweise mit zusätzlicher Verwendung von
Kernen. Das Wachsausschmelzverfahren ist nur an den

Nr. 2254 und 2346 fassbar.

9.3.15. Gefässe und Situlen

Auf die Produktion von Blechen wird im nächsten

Kapitel eingegangen. Es wurden wohl rechteckige und

runde Bleche hergestellt. Nr. 2478 hätte möglicher-
weise ein rundes Blech für ein grosses, einteiliges Ge-

fiiss (Becken?) ergeben sollen.
Zur Herstellungstechnik und Form der Situlen hat

sich Pauli ausführlich geäussert8r2. Das kleinfragmen-
tierte Material von Arbedo liefert dazu keine genaue-

ren Informationen, es könnte aber sehr wohl aus der
Produktion von Bronzegefässen stammen (Kap.

9.3.16). Nr. 2571 zeigt Spuren einer ausgeschroteten

Blechscheibe von 16 cm Durchmesser, die beispiels-
weise als Boden einer Situla gedient haben könnte.
Besser versehen ist das Depot mit Fehlstücken von Si-
tulenattaschen aus langrechteckigen, aus einem grös-

seren Blech ausgeschroteten Plättchen, welche im
Ösenbereich zusammengerollt wurden. Attaschen wur-
den auch aus Stäben hergestellt (Nr. 2451).

9.3.14. Verschiedenes

Aus dem Depot liegen zahlreiche Rohgüsse von

weiteren Objekttypen vor. Üblicherweise wurden die-

se in zwei-, manchmal auch dreiteiligen Formen her-

9.3.16. Bleche

Ausgangspunkt zur Herstellung von Blechen oder

blechförmigen Objekten waren gegossene Platten. Im
Depot sind - soweit erkennbar - nur rechteckige Plat-

809 Ulrich l9l4,Taf.III,13; XV[,5.6; Primas 1970,Taf. 19,82;24,81
32,C1;34,1; 45,15.

Vgl. Nadelkopfgussform von Rötha-Geschwitz: Drescher 1958, Taf
29,unten.

811 Drescher 1980, 58-61; 1984, 115-126.
812 Pauli 1978, 335-338.
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ten belegt. Bei Nr. 2341 lässt sich die ursprüngliche
Grösse mit etwa 8,5 x 7,5 cm angeben, doch sind auch
grössere Platten anzunehmen. Ihre Dicke schwankt
zwischen 0,3 und 0,5 cm. Diese Platten wurden in
zweiteiligen Gussformen gegossen, wobei die eine
Gussformhälfte nur als einfache Deckplatte diente. Bei
den Nr. 2338 und 2339 hatte die Form keinen Guss-
kanal, sondern war auf der ganzen Breite der Platte
nach oben offen. Bei Nr. 2341 hingegen besass die
Platte an äer oberen linken Ecke einen (abgebroche-
nen) Gusskanal. An Gussfehlern sind Blasen, teilwei-
se auch erst im Bruch, erkennbar. Die Nr. 2338 und
2339 zeigen Abschrotspuren, bei Nr. 2338 geschah

dies nach Aussage der metallographischen Untersu-
chungen noch im Rohzustand. Danach wurden sie aus-
getrieben8'3. Die schönsten Treibspuren zeigt Nr. 2478,
eine ehemals runde Platte mit konzentrischen, beid-
seitig versetzt angebrachten Treibschlägen. Zur Aus-
dehnung des Bleches wurden sowohl radiale als auch
senkrecht dazu stehende Schläge gesetzt. Die Nr. 2419
und 2481 zeigen nur in eine Richtung laufende Treib-
schläge. Stücke mit geraden, senkrecht zueinander lau-
fenden Treibschlägen fehlen im Depot von Arbedos'a.

Die Kunst des Treibens von Bronzeblech besteht
darin, das Metall möglichst Tange zu bearbeiten, doch
damit vor dem Reissen des Metalls aufzuhören. Da-
nach muss das Blech geglüht werden, worauf die Kalr
bearbeitung wieder neu beginnen kann. Dass auch der
geübte Handwerker bisweilen ein paar Schläge zuviel
anbrachte, zeigen die Risse in den nicht fertig ausge-
triebenen Platten. Diese wurden entweder weggelegt
oder der fehlerhafte Teil abgeschrotet. Beim Treiben
des Bronzebleches konnte die gewünschte Form sehr
genau erreicht werden. Trotzdem waren die Ränder oft
unregelmässig, so dass man sie zur besseren Handha-
bung und möglicherweise auch zur einfacheren Lage-
rung der Bleche vereinheitlichte. Dazu wurden die vor-
springenden Stellen umgebogenen und festgehämmert
(Nr. 3534.3535.3539). Beim <<Zuschneiden> der Ble-
che wurden diese Ränder dann abgeschrotet. Bei die-
sem Vorgang fielen weitere Abfallstücke an: die un-
zähligen rechteckigen, unregelmässigen und geboge-
nen, ein- oder zweiseitig abgeschroteten Blechplätt-
chen. Was alles aus den Blechen ausgeschnitten wur-
de, lässt sich nicht genau sagen. An Abfallstücken be-
legt sind gerade Kanten, gebogene (sowohl Kreisin-
nen- als auch Kreisaussenseite) sowie recht- oder
stumpfwinklige Ecken. Solche Abfälle ergeben sich
beispielsweise beim <Zuschneiden>> von Blechteilen

einer Situlasts. flssshel vermutete, dass die Einzeltei-
le der Bronzegefässe nicht aus vorgefertigtem Bron-
zeblech ausgeschnitten sondern diese bereits aus der
gegossenen Platte ausgetrieben wurden. Demnach wä-
re beim <Zuschneiden> nur wenig Abfall angefallen.
Das Blech mit ausgeschroteter Scheibe Nr. 2571 und
die einseitig abgeschroteten Abfall-Plättchen mit run-
dem Ausschnitt und erhaltener Ecke scheinen dem zu-
mindest teilweise zu widersprechen. Hingegen sind
andere Abfallstücke so schmal und weisen oft paralle-
le Kanten auf, dass man sie als Abfälle beim <Zu-
schneiden>> bzw. Anpassen eines bereits vorgeformten
Bleches ansprechen könnte. Es ist im Fall Arbedo al-
so durchaus mit beiden Vorgehensweisen zu rechnen.
Wie bedeutend die Produktion dieser Blechbahnen
war, ob man sie beispielsweise in grossen Mengen her-
stellte oder ob dies nur sporadisch geschah, lässt sich
nicht abschätzen. Für kleinere Teile wurde wohl auch
<Altmaterial>, d.h. Blech von defekten Bronzegefäs-
sen, verwendet. Sicherlich ist bei der Blechproduktion
nicht nur an Wandungsbleche für Gefässe zu denken.
Die Attaschen der Situlen sind wohl auch aus einem
nicht sehr dünn ausgetriebenen Blech als langrecht-
eckige Plättchen ausgeschrotet worden. Der Henkel
Nr. 1083 wurde aus einem Blech gefertigt. Die Plätt-
chen Nr. 2545 und 2546 könnten beispielsweise sol-
che <Zwischenprodukte> darstellen. Ahnhches ist für
das Kreissegment Nr. 3529 zu vermuten. Die Verwen-
dung solcher Plättchen ist fast unbegrenzt. Durch Be-
arbeitung lassen sie sich zu Blechen und Stäben um-
gestalten und vielfältig verwenden. Dasselbe gilt auch
für die Abfallstücke. Das <Zuschneiden>> der Bleche
erfolgte mittels eines Meissels, die Bleche wurden al-
so ausgeschrotet. Spuren eines Schneidewerkzeugs,
einer Blechschere, wurden nicht beobachtetsl6. Die Ab-
fallstücke wurden teilweise wiederum ausgetrieben
und weiterverwendet, wohl zur Herstellung von klei-
neren Blechen, wie Flickblechen. Andere Abfallstücke
wurden zur Herstellung von Unterlagsscheiben,
Blechnieten, Blechscheiben oder Blechrosetten für
Dragofibeln verwendet.

Die Metallographie und die Metallzusammenset-
zung dieser Platten sind einheitlich (s. Annex 1, Kap.
7). Beim Zinngehalt ist ein Peak bei 4Vo festztstellen.
Die Stücke lassen sich damit neben die im Depot ver-
tretenen Rohgüsse und nicht fertig bearbeiteten Stücke
stellen. Der Bleigehalt der Objekte ist - da sie stark
ausgetrieben wurden - immer gering. Allein das Stück
Nr. 2339 zeigt einen hohen Bleianteil. Es wird deshalb

nichtzur Blechproduktion verwendet worden sein' Der

Guss von Platten als praktische Aufbewahrungs-Form

für Metall wäre hierzu eine mögliche Erklärung. Der

Vergleich mit dem im Depot liegenden Blechmaterial

(Gefässe) zeigt, dass sich Bleche mit geringem und ho-

iemZinngehalt etwa die Waage halten. Bei den etrus-

kischen und griechischen Gefässen besteht die Haupt-

rnasse jedoch aus Bronzen mit einem getingen Zinn-

anteil. Grosse Unterschiede zu den Rohgüssen und

den nicht fertig bearbeiteten Stücken im Depot zeigen

die Verunreinigungen, insbesondere die Kobaltwerte.

Vergleichbar sind jedoch die Analysenwerte von Bron-

zegefässen aus dem Golaseccagebiet und aus Etrurien.

achtungen: Brüche in der Gussform (Nn 2209.2211)

oder ausgebrochene Stellen (Nr. 2210.2240.2285.

2295), besonders auch im Eingussbereich (Nr. 233I),
weisen klar auf Steinformen. Der Ring-Rohguss Nr.

2249 isr nicht rund, sondern vieleckig. Dies ist wohl
auf das unsorgfältige Einritzen des Ring-Negativs in

die Steingussform zurückzuführen. Andere Rohgüsse

zei gen län g sl aufende Rillen (Nr. 2202.2232.23 5 4), die

durch das Auskratzen des Negativs mittels eines spit-

zen Werkzeugs entstanden sind.

Zahbeich sind kleine, eingegossene Teile. Es ist oft
nicht klar, ob sie von Gussformen stammen, oder ob

sie als Verunreinigung im Metall oder in der Gussform

anzusehen sind. Bei grösseren Stücken wie bei den Nr.

2202,221!,2274und 2368 istjedoch eher an von der

Steingussform abgesprengte Stücke zu denken.

Die Rohgüsse des Depots geben also zahlreiche

Hinweise auf eine Verwendung von Gussformen aus

Stein. Metallgussformen können nicht ganz ausge-

schlossen werden. Mit Blick auf die bekannten Guss-

formen des Golaseccagebietes ist aber die hauptsäch-

liche Verwendung von Glimmerschiefer und Lavez als

Material für die Gussformen wahrscheinlich. Lavez ist

in frischem Zustand einfach zu bearbeiten und erlaubt

mit wenig Aufwand die Herstellung auch komplizier-
ter Gussformen. Glimmerschiefer ist etwas härter. Bei-

de Gesteine sind hitzebeständig und reissen auch nach

vielen Güssen kaum aus. Lavez steht im Tessin an, war

also verhältnismässig einfach zu beschaffen, er fehlt
jedoch in der Lombardeisrs. Hier scheint man sich an

lokal anstehenden Glimmerschiefer mit ähnlichen Ei-
genschaften gehalten haben. Die Lav ezlagerstätten lie-
gen alle über 1500 m ü.M. Ob man zur Herstellung
von GussformenLavez abbaute oder ob man sich mit
dem Zusammenlesen von Blöcken in Bachbetten im
Tal begnügte, ist nicht bekannt. Geht man von einem

Abbau des Lavez aus, muss eine gewisse <Vorratshal-

tung>> angenommen werden, da die meisten Lagerstät-

ten nicht das ganze Jahr über zugänglich sind. Die im
Depot von Arbedo liegenden Rohgüsse bedingten ver-

hältnismässig kleine Gussformen. Ihre Länge betrug

wohl selten mehr als 30, meist jedoch unter 20 cm.

Die Breite wird 10 cm selten überschritten haben'

Dies erforderte keinen eigentlichen Abbau von gros-

sen Platten. Die Qualität der Blöcke in Bachbetten

dürfte zudem wegen der Auslese durch den Wasser-

transport besser gewesen sein als diejenige von gebro-

9.4. Allgemeine Aspekte der Bronzeverarbeitung
im Depot von Arbedo

9.4.I.Das Material der Gussformen

Gussformen fehlen im Depot von Arbedo. Mögli-
cherweise ist Nr. 1233 ein Teil einer bronzenen Guss-

form. Aus dem Golaseccagebiet sind nur Gussformen

aus Stein, insbesondere aus Lavez und Glimmerschie-
fer, überliefert (Kap. 9.1.1). Es könnte sich hier jedoch

um eine überliefungsbedingte, einseitige Auswahl han-

deln. Wir haben deshalb die vorliegenden Rohgüsse

auf unsere Fragestellung hin zu untersuchen' Ein er-

stes Hilfsmittel bietet die Metallographie. Alle unter-

suchten Rohgüsse ergaben, dass das Metall in der Guss-

form rasch abkühlte, wie dies für Metall- oder Stein-

formen typisch ist (s. Annex 1, Kap. 6). Mehrteilige
Gussformen aus Ton sind also für die Rohgüsse von

Arbedo auszuschliessen. Bei den wenigen im Wachs-

ausschmelzverfahren hergestellten Objekten bestand

die Form jedoch aus Ton. Viele Rohgüsse weisen ei-

ne glatte Oberfläche auf, was für die Verwendung ei-

ner Metallform spricht"'. Eine ähnliche Oberfläche lie-
fern jedoch auch Gussformen aus Lavez, da sich der

stark talkhaltige Stein ohne grosse Mühe glatt polie-
ren lässt. Ahnliches gilt für Formen aus Glimmer-
schiefer. Auch die Windpfeifen sagen nichts weiteres

über das Material der Gussform aus, da auch Metall-
formen solche aufweisen können. Die Toilettbesteck-
Rohgüsse zeigen aber so viele, dicht beieinanderlie-
gende Windpfeifen, dass man eher an eine Steinform
denken möchte. Aussagekräftiger sind andere Beob-

pot Seeboden anl Millstätter See); Depot Obervintl/Vandoies di So-
pra: Lunz l9l3, Taf . 1,32; 2,14.

815 <Schnittmuster> von Bronzegefässen bei Drescher 1980, 63f.
816 Weidmann 1.991, 234 Abb. 249: 238.

817 Zt Metallformen: Drescher 1957, bes' 56; Taf. I (Windpfeifen); 60
(Oberfläche). - Ders. 1958, 111-115. - H. Dreschet Der Guss von
Kleingerät, dalgestellt an Funden aus provinzialrömischen Werkstät-
ten. Eärly Medieval Stud. 6. Ant. arkiv 53 (Lund 1973) 48-62, bes.

57 Abb. 7.
818 2000 anni di pietra ollare, 14'7-235. - V Serneels' Les carriöres de

piene ollaire äe l'Alpe Sovenat (Peccia, Valle Maggia, Ticino). Mi-

naria Helvetica 8b, 1988, 3-16. - H'-R. Pfeifer, Wenig bekannte Bei-
spiele von ehemaliger Lavezausbeutung in den südlichen Al-
pentälern. Minaria Hälvetica 9, 1989, 8-54. - Die Gussformen von
'Como müssten unter dem Aspekt "einheimisches oder importiertes
Material?" von einem Petrographen untersucht wet'den.

813 Zum Treiben von Bronzeblech vgl. H. Hirschhuber, Helm, Flasche
und Situla aus dem Fürstengrab. Bemerkungen zu ihrer Restaulie-
rung und Beobachtungen zur vorgeschichtlichen Toreutik. In: Pen-
ninger 1972,91-119.

814 Prüssing 1991, Nr. 422 (Depot Schönberg b. Niederwölz); 424 (De-
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ten belegt. Bei Nr. 2341 lässt sich die ursprüngliche
Grösse mit etwa 8,5 x 7,5 cm angeben, doch sind auch
grössere Platten anzunehmen. Ihre Dicke schwankt
zwischen 0,3 und 0,5 cm. Diese Platten wurden in
zweiteiligen Gussformen gegossen, wobei die eine
Gussformhälfte nur als einfache Deckplatte diente. Bei
den Nr. 2338 und 2339 hatte die Form keinen Guss-
kanal, sondern war auf der ganzen Breite der Platte
nach oben offen. Bei Nr. 2341 hingegen besass die
Platte an äer oberen linken Ecke einen (abgebroche-
nen) Gusskanal. An Gussfehlern sind Blasen, teilwei-
se auch erst im Bruch, erkennbar. Die Nr. 2338 und
2339 zeigen Abschrotspuren, bei Nr. 2338 geschah

dies nach Aussage der metallographischen Untersu-
chungen noch im Rohzustand. Danach wurden sie aus-
getrieben8'3. Die schönsten Treibspuren zeigt Nr. 2478,
eine ehemals runde Platte mit konzentrischen, beid-
seitig versetzt angebrachten Treibschlägen. Zur Aus-
dehnung des Bleches wurden sowohl radiale als auch
senkrecht dazu stehende Schläge gesetzt. Die Nr. 2419
und 2481 zeigen nur in eine Richtung laufende Treib-
schläge. Stücke mit geraden, senkrecht zueinander lau-
fenden Treibschlägen fehlen im Depot von Arbedos'a.

Die Kunst des Treibens von Bronzeblech besteht
darin, das Metall möglichst Tange zu bearbeiten, doch
damit vor dem Reissen des Metalls aufzuhören. Da-
nach muss das Blech geglüht werden, worauf die Kalr
bearbeitung wieder neu beginnen kann. Dass auch der
geübte Handwerker bisweilen ein paar Schläge zuviel
anbrachte, zeigen die Risse in den nicht fertig ausge-
triebenen Platten. Diese wurden entweder weggelegt
oder der fehlerhafte Teil abgeschrotet. Beim Treiben
des Bronzebleches konnte die gewünschte Form sehr
genau erreicht werden. Trotzdem waren die Ränder oft
unregelmässig, so dass man sie zur besseren Handha-
bung und möglicherweise auch zur einfacheren Lage-
rung der Bleche vereinheitlichte. Dazu wurden die vor-
springenden Stellen umgebogenen und festgehämmert
(Nr. 3534.3535.3539). Beim <<Zuschneiden> der Ble-
che wurden diese Ränder dann abgeschrotet. Bei die-
sem Vorgang fielen weitere Abfallstücke an: die un-
zähligen rechteckigen, unregelmässigen und geboge-
nen, ein- oder zweiseitig abgeschroteten Blechplätt-
chen. Was alles aus den Blechen ausgeschnitten wur-
de, lässt sich nicht genau sagen. An Abfallstücken be-
legt sind gerade Kanten, gebogene (sowohl Kreisin-
nen- als auch Kreisaussenseite) sowie recht- oder
stumpfwinklige Ecken. Solche Abfälle ergeben sich
beispielsweise beim <Zuschneiden>> von Blechteilen

einer Situlasts. flssshel vermutete, dass die Einzeltei-
le der Bronzegefässe nicht aus vorgefertigtem Bron-
zeblech ausgeschnitten sondern diese bereits aus der
gegossenen Platte ausgetrieben wurden. Demnach wä-
re beim <Zuschneiden> nur wenig Abfall angefallen.
Das Blech mit ausgeschroteter Scheibe Nr. 2571 und
die einseitig abgeschroteten Abfall-Plättchen mit run-
dem Ausschnitt und erhaltener Ecke scheinen dem zu-
mindest teilweise zu widersprechen. Hingegen sind
andere Abfallstücke so schmal und weisen oft paralle-
le Kanten auf, dass man sie als Abfälle beim <Zu-
schneiden>> bzw. Anpassen eines bereits vorgeformten
Bleches ansprechen könnte. Es ist im Fall Arbedo al-
so durchaus mit beiden Vorgehensweisen zu rechnen.
Wie bedeutend die Produktion dieser Blechbahnen
war, ob man sie beispielsweise in grossen Mengen her-
stellte oder ob dies nur sporadisch geschah, lässt sich
nicht abschätzen. Für kleinere Teile wurde wohl auch
<Altmaterial>, d.h. Blech von defekten Bronzegefäs-
sen, verwendet. Sicherlich ist bei der Blechproduktion
nicht nur an Wandungsbleche für Gefässe zu denken.
Die Attaschen der Situlen sind wohl auch aus einem
nicht sehr dünn ausgetriebenen Blech als langrecht-
eckige Plättchen ausgeschrotet worden. Der Henkel
Nr. 1083 wurde aus einem Blech gefertigt. Die Plätt-
chen Nr. 2545 und 2546 könnten beispielsweise sol-
che <Zwischenprodukte> darstellen. Ahnhches ist für
das Kreissegment Nr. 3529 zu vermuten. Die Verwen-
dung solcher Plättchen ist fast unbegrenzt. Durch Be-
arbeitung lassen sie sich zu Blechen und Stäben um-
gestalten und vielfältig verwenden. Dasselbe gilt auch
für die Abfallstücke. Das <Zuschneiden>> der Bleche
erfolgte mittels eines Meissels, die Bleche wurden al-
so ausgeschrotet. Spuren eines Schneidewerkzeugs,
einer Blechschere, wurden nicht beobachtetsl6. Die Ab-
fallstücke wurden teilweise wiederum ausgetrieben
und weiterverwendet, wohl zur Herstellung von klei-
neren Blechen, wie Flickblechen. Andere Abfallstücke
wurden zur Herstellung von Unterlagsscheiben,
Blechnieten, Blechscheiben oder Blechrosetten für
Dragofibeln verwendet.

Die Metallographie und die Metallzusammenset-
zung dieser Platten sind einheitlich (s. Annex 1, Kap.
7). Beim Zinngehalt ist ein Peak bei 4Vo festztstellen.
Die Stücke lassen sich damit neben die im Depot ver-
tretenen Rohgüsse und nicht fertig bearbeiteten Stücke
stellen. Der Bleigehalt der Objekte ist - da sie stark
ausgetrieben wurden - immer gering. Allein das Stück
Nr. 2339 zeigt einen hohen Bleianteil. Es wird deshalb

nichtzur Blechproduktion verwendet worden sein' Der

Guss von Platten als praktische Aufbewahrungs-Form

für Metall wäre hierzu eine mögliche Erklärung. Der

Vergleich mit dem im Depot liegenden Blechmaterial

(Gefässe) zeigt, dass sich Bleche mit geringem und ho-

iemZinngehalt etwa die Waage halten. Bei den etrus-

kischen und griechischen Gefässen besteht die Haupt-

rnasse jedoch aus Bronzen mit einem getingen Zinn-

anteil. Grosse Unterschiede zu den Rohgüssen und

den nicht fertig bearbeiteten Stücken im Depot zeigen

die Verunreinigungen, insbesondere die Kobaltwerte.

Vergleichbar sind jedoch die Analysenwerte von Bron-

zegefässen aus dem Golaseccagebiet und aus Etrurien.

achtungen: Brüche in der Gussform (Nn 2209.2211)

oder ausgebrochene Stellen (Nr. 2210.2240.2285.

2295), besonders auch im Eingussbereich (Nr. 233I),
weisen klar auf Steinformen. Der Ring-Rohguss Nr.

2249 isr nicht rund, sondern vieleckig. Dies ist wohl
auf das unsorgfältige Einritzen des Ring-Negativs in

die Steingussform zurückzuführen. Andere Rohgüsse

zei gen län g sl aufende Rillen (Nr. 2202.2232.23 5 4), die

durch das Auskratzen des Negativs mittels eines spit-

zen Werkzeugs entstanden sind.

Zahbeich sind kleine, eingegossene Teile. Es ist oft
nicht klar, ob sie von Gussformen stammen, oder ob

sie als Verunreinigung im Metall oder in der Gussform

anzusehen sind. Bei grösseren Stücken wie bei den Nr.

2202,221!,2274und 2368 istjedoch eher an von der

Steingussform abgesprengte Stücke zu denken.

Die Rohgüsse des Depots geben also zahlreiche

Hinweise auf eine Verwendung von Gussformen aus

Stein. Metallgussformen können nicht ganz ausge-

schlossen werden. Mit Blick auf die bekannten Guss-

formen des Golaseccagebietes ist aber die hauptsäch-

liche Verwendung von Glimmerschiefer und Lavez als

Material für die Gussformen wahrscheinlich. Lavez ist

in frischem Zustand einfach zu bearbeiten und erlaubt

mit wenig Aufwand die Herstellung auch komplizier-
ter Gussformen. Glimmerschiefer ist etwas härter. Bei-

de Gesteine sind hitzebeständig und reissen auch nach

vielen Güssen kaum aus. Lavez steht im Tessin an, war

also verhältnismässig einfach zu beschaffen, er fehlt
jedoch in der Lombardeisrs. Hier scheint man sich an

lokal anstehenden Glimmerschiefer mit ähnlichen Ei-
genschaften gehalten haben. Die Lav ezlagerstätten lie-
gen alle über 1500 m ü.M. Ob man zur Herstellung
von GussformenLavez abbaute oder ob man sich mit
dem Zusammenlesen von Blöcken in Bachbetten im
Tal begnügte, ist nicht bekannt. Geht man von einem

Abbau des Lavez aus, muss eine gewisse <Vorratshal-

tung>> angenommen werden, da die meisten Lagerstät-

ten nicht das ganze Jahr über zugänglich sind. Die im
Depot von Arbedo liegenden Rohgüsse bedingten ver-

hältnismässig kleine Gussformen. Ihre Länge betrug

wohl selten mehr als 30, meist jedoch unter 20 cm.

Die Breite wird 10 cm selten überschritten haben'

Dies erforderte keinen eigentlichen Abbau von gros-

sen Platten. Die Qualität der Blöcke in Bachbetten

dürfte zudem wegen der Auslese durch den Wasser-

transport besser gewesen sein als diejenige von gebro-

9.4. Allgemeine Aspekte der Bronzeverarbeitung
im Depot von Arbedo

9.4.I.Das Material der Gussformen

Gussformen fehlen im Depot von Arbedo. Mögli-
cherweise ist Nr. 1233 ein Teil einer bronzenen Guss-

form. Aus dem Golaseccagebiet sind nur Gussformen

aus Stein, insbesondere aus Lavez und Glimmerschie-
fer, überliefert (Kap. 9.1.1). Es könnte sich hier jedoch

um eine überliefungsbedingte, einseitige Auswahl han-

deln. Wir haben deshalb die vorliegenden Rohgüsse

auf unsere Fragestellung hin zu untersuchen' Ein er-

stes Hilfsmittel bietet die Metallographie. Alle unter-

suchten Rohgüsse ergaben, dass das Metall in der Guss-

form rasch abkühlte, wie dies für Metall- oder Stein-

formen typisch ist (s. Annex 1, Kap. 6). Mehrteilige
Gussformen aus Ton sind also für die Rohgüsse von

Arbedo auszuschliessen. Bei den wenigen im Wachs-

ausschmelzverfahren hergestellten Objekten bestand

die Form jedoch aus Ton. Viele Rohgüsse weisen ei-

ne glatte Oberfläche auf, was für die Verwendung ei-

ner Metallform spricht"'. Eine ähnliche Oberfläche lie-
fern jedoch auch Gussformen aus Lavez, da sich der

stark talkhaltige Stein ohne grosse Mühe glatt polie-
ren lässt. Ahnliches gilt für Formen aus Glimmer-
schiefer. Auch die Windpfeifen sagen nichts weiteres

über das Material der Gussform aus, da auch Metall-
formen solche aufweisen können. Die Toilettbesteck-
Rohgüsse zeigen aber so viele, dicht beieinanderlie-
gende Windpfeifen, dass man eher an eine Steinform
denken möchte. Aussagekräftiger sind andere Beob-

pot Seeboden anl Millstätter See); Depot Obervintl/Vandoies di So-
pra: Lunz l9l3, Taf . 1,32; 2,14.

815 <Schnittmuster> von Bronzegefässen bei Drescher 1980, 63f.
816 Weidmann 1.991, 234 Abb. 249: 238.

817 Zt Metallformen: Drescher 1957, bes' 56; Taf. I (Windpfeifen); 60
(Oberfläche). - Ders. 1958, 111-115. - H. Dreschet Der Guss von
Kleingerät, dalgestellt an Funden aus provinzialrömischen Werkstät-
ten. Eärly Medieval Stud. 6. Ant. arkiv 53 (Lund 1973) 48-62, bes.

57 Abb. 7.
818 2000 anni di pietra ollare, 14'7-235. - V Serneels' Les carriöres de

piene ollaire äe l'Alpe Sovenat (Peccia, Valle Maggia, Ticino). Mi-

naria Helvetica 8b, 1988, 3-16. - H'-R. Pfeifer, Wenig bekannte Bei-
spiele von ehemaliger Lavezausbeutung in den südlichen Al-
pentälern. Minaria Hälvetica 9, 1989, 8-54. - Die Gussformen von
'Como müssten unter dem Aspekt "einheimisches oder importiertes
Material?" von einem Petrographen untersucht wet'den.

813 Zum Treiben von Bronzeblech vgl. H. Hirschhuber, Helm, Flasche
und Situla aus dem Fürstengrab. Bemerkungen zu ihrer Restaulie-
rung und Beobachtungen zur vorgeschichtlichen Toreutik. In: Pen-
ninger 1972,91-119.

814 Prüssing 1991, Nr. 422 (Depot Schönberg b. Niederwölz); 424 (De-
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chenen Platten. Der Lavezbedarf einer Werkstatt ist
schwierig abzuschätzen. Das Beispiel der Cerlosafi-
beln zeigt, dass wohl mit recht vielen Gussformen ge-
rechnet werden muss. Der Verschleiss der Gussformen
durch die mehrmalige Verwendung ist nach persönli-
chen Erfahrungen als eher gering einzuschätzen. Klei-
nere Fehlstellen wie Risse, Brüche oder abgeplatzte
Teile konnten selbstverständlich auftreten. Die Guss-
formen wurden mehrmals überarbeitet. Zahlreiche
Gussformfragmente belegen die Benutzung aller sechs
Flächen. Die Negative wurden wohl mit Eisenwerk-
zeug eingebracht, wobei der frische Lavez bereits mit
einem harten Holz oder einem Knochen zu bearbeiten
ist. Dass der Lavez ein bekannter und beliebter Werk-
stoff war, belegen auchLavez-Armringe. Diese lassen
sich in grösserer Zahl im Oberwallis, im Kanton Frei-
burg, im Aostatal und im Golaseccagebiet nachwei-
sensle.

9.4.2. Die verwendeten Tiegel

Die in der <<Bronzegiesserei Arbedo> gegossenen
Objekte sind relativ klein und brauchen mengenmäs-
sig wenig Bronze. Die meisten Objekte wurden zudem
als Einzelstücke gegossen, der Serienguss war nur bei
Ringen und ähnlich kleinen Objekten verbreitet. Es ist
deshalb anzunehmen, dass die Bronze in kleineren
Mengen aufgeschmolzen wurde. So konnten die Ob-
jekte in kurzer Zeitmit genügend heisser Bronze ver-
sehen werden. Für grössere Objekte, wie die Baluster
des Wagens von Como, Ca' Morta wird man jedoch
grössere Tiegel verwendet haben. Über Tiegel wissen
wir im Golaseccagebiet praktisch nichts, da die Reste
von Como, Prestino unpubliziert sind. Der erstante
Tiegelinhalt Nr. 2201 stammt aus einem runden, leicht
konischen Tiegel mit gerundetem Boden. Die Höhe
des Tiegels sowie die Art der Mündung (Ausguss?)
lässt sich nicht angeben. Der Inhalt stammt aber nicht
aus einem schiffchenförmigen Tiegel, wie wir ihn von
nördlich der Alpen kennen.

9.4.3. Die Überarbeitung der Metallobjekte

Generell lässt sich bei allen Objekten eine starke
und gründliche Überfeilung des Rohgusses mit einem
Materialabtrag von bis zu 1 mm feststellen. Die er-
haltenen Feilspuren lassen auf eine recht grobe Feile
schliessen. Über das Material der Feilen lässt sich

nichts aussagen. Es ist wohl nicht nur mit Eisenwerk-
zeugen zu rechnen, sondern auch mit Geräten aus
Stein. Eine nachträgliche Feinbearbeitung, d.h. eine
Polierung des Objektes, scheint nicht stattgefunden zu
haben. Darauf deuten die Feilspuren an Nadelhalter,
Bügelunterseite und Kopfscheibe und die Schabspuren
in den Nadelhaltenillen einzelner Fibeln. Die Bügel-
oberseiten sind meist glatt, was auf eine sekundäre Po-
litur des Fibelteils durch den Kontakt mit Textilien,
durch die Handhabung und wohl auch durch das Put-
zen zurickzuführen ist. Gerade bei den rauh belasse-
nenen Flächen der Bügel- und der Kopfscheibenunter-
seite drängt sich die Frage auf, ob daran die mit den
Fibeln zusammengehaltenen Textilien nicht Schaden
nahmen. Zwar wurden grobe Stoffe verwendet, doch
zeigen nicht nur grosse Fibeln die rauhe Oberfläche.
Auch kleine Certosa- und Sanguisugafibeln, die wohl
für dünne Stoffe gebraucht wurden, sind nur grob über-
arbeitet. Die Überarbeitung hängt wohl auch nicht mit
der Qualität des Dekors zusammen, da auch bei bes-
ser verzierten Objekten diese Feilspuren festzustellen
sind. Es scheint demnach kein Bedürfnis nach einer
sauber polierten Oberfläche einer Fibel bestanden zu
haben. Oder man begnügte sich mit einer glänzenden
Bügeloberseite, da der Rest der Fibel ja nur zum klein-
sten Teil sichtbar war.

Beim Dekor lassen sich Qualitätsunterschiede fest-
stellen, beispielsweise bei der einfachen Strich- und
Rippenzier der Sanguisugafibeln. Es gibt sorgfältig, in
gleichen Abständen eingefeilte Linien oder sauber ge-
setzte, skandierte Rippen. Daneben findet man grob
eingefeilte, schräg gesetzte Linien sowie Rippen ohne
klare Ordnung. In der Mitte zwischen diesen Extremen
liegen die meisten Stücke. Ihr Dekor ist meist in aus-
reichender Qualität angebracht, vemät aber keine be-
sondere Sorgfalt. Interessant wäre zu wissen, was den

Qualitätsunterschied bewirkte. War es eine bestimmte
Giessertradition, die nur saubere Dekors anbrachte,
oder war das Dekor mit dem Wert des Objekts ver-
bunden, zahlte man also für eine besser überarbeitete
Fibel einen höheren Preis? Eine Kontrollmöglichkeit
sind die reich ausgestatteten Gräber, bei denen man
gern von der wirtschaftlichen Besserstellung der Be-
statteten ausgeht. Die <Tomba del Tripode>> von Sesto
Calende enthält beispielsweise eine qualitätvoll ver-
zierte Sanguisugafibel mit Tonkern, gerippter Strich-
zier und Einlagen. Im Grab VIIIll926 (t. dell'elmo)
von Como Ca' Morta liegt hingegen neben einer sil-
bernen und einer mit Goldblech verzierten Fibel eine
nur sehr grob überarbeitete Certosafibel82o. Es werden

weitere Beobachtungen am Fundmaterial nötig sein,

um hier mögliche Zusammenhänge aufzudecken.

9.4.4. Das Metall

Das Depot von Arbedo liefert nur einen Ausschnitt

aus einer <<Giesserwerkstatt>>, über deren Funktionie-

ren wir sehr wenig wissen. Insbesondere ist nicht be-

kannt, ob darin noch weiteres, unlegiertes Metall wie

Kupfer, Zinn und Blei gelagert wurde, das zur Her-

stellung von bestimmten Legierungen diente'

Die Metallanalysen erfordern ein solches Szenario

aber nicht unbedingt oder zumindest nicht im grossen

Stil (s. Annex 1). Mit dem Einschmelzen von Altma-
terial und mit dem dabei gezielten Mischen von

Stücken verschiedener Zusammensetzung waren alle

für die Bronzeverarbeitung nachgewiesenen Legierun-
gen herzustellen. Generell kann bei den Rohgüssen

und den nicht fertig bearbeiteten Objekten ein im Ver-

gleich mit dem Altmaterial geringerer Zinngehalt fest-

gestellt werden. Northover vermutete als Erklärung ei-

ne Zinnknappheit. Dies müsste anhand von Metall-
analysen an zeitgleichen Objekten aus der näheren Um-
gebung geprüft werden. Möglicherweise steht dahinter

auch nur der Giesser, der sich hauptsächlich mit Bron-
ze mit einem geringen Zinngehalt versorgte. North-
over wies in diesem Zusammenhang bereits auf die

etruskischen und griechischen Bronzen hin, welche ge-

nau dieses Charakteristikum zeigen. Da dieses Mate-
rial mehr als einen Drittel des Altmaterials ausmacht,

scheint eine solche Erklärung durchaus plausibel.
Richtung Italien weisen denn auch die Uberreste der
Blechherstellung mit ihren charakteristischen Kobalt-
Werten.

Etwas Besonderes bilden die Barren, die kaum in
den Giessereiprozess einbezogen wurden. Der Gross-
teil besteht aus Fahlerz-Kupfer, das wohl aus dem Al-
penraum stammt. Der Transfer von Metall verlief si-
cher nicht als <Einbahnverkehn>. Die beiden in einer

zweiteiligen Gussform gegossenen Barren, die aus der
Padana stammen, bestehen aus diesem Metall. Sie sind
möglicherweise ein Teil eines Metall-<Rückstromes>>.

Einen guten Hinweis auf die Komplexität der vom Me-
tall zurückgelsgten Wege geben auch die Analysen der

Certosafibeln aus der Padana und dem Caput Adriae,
welche sich anhand des Metalls nicht mehr von Go-
lasecca-Fibeln unterscheiden. Zwei Analysen von Bar-
ren deuten wegen ihres markantenZinkgehaltes jedoch

eher auf Italien als Herkunftsgebiet.
Das Tessin und insbesondere der Sopraceneri ist

arm an Metallen. Es kann deshalb für dieses Gebiet

nicht an einen Bergbau gedacht werden, aus dem die

Bronzegiesser ihr Metall beziehen ksnnlsntzt. Im Sot-

toceneri, im Malcantone, sind jedoch gold-, bleiglanz-
und zinkblendehaltige Erze bekannt. Das übrige Go-

laseccagebiet ist noch schwierig abntschätzen, da Zu-
sammenfassungen ftir Nicht-Edelmetalle fehlen822. Me-
tallvorkommen gibt es aber in den Tälern hinter Ber-
gamo und im Piemont. Nördlich des Alpenkammes

sind das Wallis, Graubünden und andere Alpentäler die

nächsten Gebiete mit verhältnismässig ergiebigen Me-
tallvorkommen823. Für Graubünden hat Wyss jüngst ei-

nen zusammenfassenden Artikel über einige Sondie-
rungen und Beobachtungen zum prähistorischen Erz-
abbau veröffentlicht.Zwar liegen Cl4-Daten von Koh-
lestücken aus Schlacken vor, welche in die ältere Ei-
senzeit zurückreichen, doch sind dazu noch zahlreiche
Fragen offen.

Ein Szenario zum Weg des Metalls im Tessin
während des 5. Jh. v.Chr. lässt sich momentan nicht
entwerfen, da zu viele Daten fehlen. Einerseits ist da-

bei auf die noch kaum entwickelte Erforschung des

prähistorischen Bergbaus in den Schweizer Alpen,
andrerseits aber auch auf die fehlenden Siedlungsgra-
bungen im Tessin hinzuweisen. Das Depot von Arbe-
do zeigt aber, dass das Wiedereinschmelzen von Alt-
material eine bedeutende Stellung einnahm und dass

dabei auch Altmaterial aus Etrurien eine wichtige Rol-
le spielte.

819 Curdy et al. 1993,148.150 Fig. 26. - Nachtrag: Castelletto Ticino,
loc. Bosco del Monte, t. M: De Marinis 1975, 254;-Taf . XV,D (Dat.:
G II A).
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821 E. Kündig/F. de Quervin, Fundstellen mineralischer Rohstoffe in der
Schweiz lBern 1953) mit Übersichtskarte. - Schweiz. Geotechn.
Kommission (Hrsg.), Karte der Vorkommen mineralischer Rohstof-
fe der Schweiz l:200'000. Blatt Ticino-Uri/Iessin-Uri (Znrich 1994).

822 Für Gold: P. Piana Agostinetti/G. Bergonzi/M. Cattin/M. Del Solda-
to/F.M. GambarilM.Tlzzon\, Gold in the Alps: a view from the south.
In: G. Morteani/J.P Northover (eds.), Prehistoric Cold in Europe.
Mins, Metallurgy and Manufacture. NATO Advanced Science Insti-
tutes, Series 8,280 (Dordrecht 1995) 199-218'

823 J. Bil1, Früh- und mittelbronzezeitliche Höhensiedlungen im Alpen-
rheintal im Lichte der Bronzeproduktion. Arch. Kombl. 10, 1980,
1'1-21. - U. Eberli, Lagerstätten mineralischer Rohstoffe. In: Primas
et aL. 1992,11-14. - R. Wyss, Prähistorische Kupfererzgewinnung
in den Schweizer Alpen. ZAK 50, 3, 1993, 195-212. Unbedingt nötig
wäre - Stichwort Holz von alten Bäumen - eine genaue Untersu-
chung der analysierten Kohle.820 De Marinis l98l , Taf . 3l ,2.
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chenen Platten. Der Lavezbedarf einer Werkstatt ist
schwierig abzuschätzen. Das Beispiel der Cerlosafi-
beln zeigt, dass wohl mit recht vielen Gussformen ge-
rechnet werden muss. Der Verschleiss der Gussformen
durch die mehrmalige Verwendung ist nach persönli-
chen Erfahrungen als eher gering einzuschätzen. Klei-
nere Fehlstellen wie Risse, Brüche oder abgeplatzte
Teile konnten selbstverständlich auftreten. Die Guss-
formen wurden mehrmals überarbeitet. Zahlreiche
Gussformfragmente belegen die Benutzung aller sechs
Flächen. Die Negative wurden wohl mit Eisenwerk-
zeug eingebracht, wobei der frische Lavez bereits mit
einem harten Holz oder einem Knochen zu bearbeiten
ist. Dass der Lavez ein bekannter und beliebter Werk-
stoff war, belegen auchLavez-Armringe. Diese lassen
sich in grösserer Zahl im Oberwallis, im Kanton Frei-
burg, im Aostatal und im Golaseccagebiet nachwei-
sensle.

9.4.2. Die verwendeten Tiegel

Die in der <<Bronzegiesserei Arbedo> gegossenen
Objekte sind relativ klein und brauchen mengenmäs-
sig wenig Bronze. Die meisten Objekte wurden zudem
als Einzelstücke gegossen, der Serienguss war nur bei
Ringen und ähnlich kleinen Objekten verbreitet. Es ist
deshalb anzunehmen, dass die Bronze in kleineren
Mengen aufgeschmolzen wurde. So konnten die Ob-
jekte in kurzer Zeitmit genügend heisser Bronze ver-
sehen werden. Für grössere Objekte, wie die Baluster
des Wagens von Como, Ca' Morta wird man jedoch
grössere Tiegel verwendet haben. Über Tiegel wissen
wir im Golaseccagebiet praktisch nichts, da die Reste
von Como, Prestino unpubliziert sind. Der erstante
Tiegelinhalt Nr. 2201 stammt aus einem runden, leicht
konischen Tiegel mit gerundetem Boden. Die Höhe
des Tiegels sowie die Art der Mündung (Ausguss?)
lässt sich nicht angeben. Der Inhalt stammt aber nicht
aus einem schiffchenförmigen Tiegel, wie wir ihn von
nördlich der Alpen kennen.

9.4.3. Die Überarbeitung der Metallobjekte

Generell lässt sich bei allen Objekten eine starke
und gründliche Überfeilung des Rohgusses mit einem
Materialabtrag von bis zu 1 mm feststellen. Die er-
haltenen Feilspuren lassen auf eine recht grobe Feile
schliessen. Über das Material der Feilen lässt sich

nichts aussagen. Es ist wohl nicht nur mit Eisenwerk-
zeugen zu rechnen, sondern auch mit Geräten aus
Stein. Eine nachträgliche Feinbearbeitung, d.h. eine
Polierung des Objektes, scheint nicht stattgefunden zu
haben. Darauf deuten die Feilspuren an Nadelhalter,
Bügelunterseite und Kopfscheibe und die Schabspuren
in den Nadelhaltenillen einzelner Fibeln. Die Bügel-
oberseiten sind meist glatt, was auf eine sekundäre Po-
litur des Fibelteils durch den Kontakt mit Textilien,
durch die Handhabung und wohl auch durch das Put-
zen zurickzuführen ist. Gerade bei den rauh belasse-
nenen Flächen der Bügel- und der Kopfscheibenunter-
seite drängt sich die Frage auf, ob daran die mit den
Fibeln zusammengehaltenen Textilien nicht Schaden
nahmen. Zwar wurden grobe Stoffe verwendet, doch
zeigen nicht nur grosse Fibeln die rauhe Oberfläche.
Auch kleine Certosa- und Sanguisugafibeln, die wohl
für dünne Stoffe gebraucht wurden, sind nur grob über-
arbeitet. Die Überarbeitung hängt wohl auch nicht mit
der Qualität des Dekors zusammen, da auch bei bes-
ser verzierten Objekten diese Feilspuren festzustellen
sind. Es scheint demnach kein Bedürfnis nach einer
sauber polierten Oberfläche einer Fibel bestanden zu
haben. Oder man begnügte sich mit einer glänzenden
Bügeloberseite, da der Rest der Fibel ja nur zum klein-
sten Teil sichtbar war.

Beim Dekor lassen sich Qualitätsunterschiede fest-
stellen, beispielsweise bei der einfachen Strich- und
Rippenzier der Sanguisugafibeln. Es gibt sorgfältig, in
gleichen Abständen eingefeilte Linien oder sauber ge-
setzte, skandierte Rippen. Daneben findet man grob
eingefeilte, schräg gesetzte Linien sowie Rippen ohne
klare Ordnung. In der Mitte zwischen diesen Extremen
liegen die meisten Stücke. Ihr Dekor ist meist in aus-
reichender Qualität angebracht, vemät aber keine be-
sondere Sorgfalt. Interessant wäre zu wissen, was den

Qualitätsunterschied bewirkte. War es eine bestimmte
Giessertradition, die nur saubere Dekors anbrachte,
oder war das Dekor mit dem Wert des Objekts ver-
bunden, zahlte man also für eine besser überarbeitete
Fibel einen höheren Preis? Eine Kontrollmöglichkeit
sind die reich ausgestatteten Gräber, bei denen man
gern von der wirtschaftlichen Besserstellung der Be-
statteten ausgeht. Die <Tomba del Tripode>> von Sesto
Calende enthält beispielsweise eine qualitätvoll ver-
zierte Sanguisugafibel mit Tonkern, gerippter Strich-
zier und Einlagen. Im Grab VIIIll926 (t. dell'elmo)
von Como Ca' Morta liegt hingegen neben einer sil-
bernen und einer mit Goldblech verzierten Fibel eine
nur sehr grob überarbeitete Certosafibel82o. Es werden

weitere Beobachtungen am Fundmaterial nötig sein,

um hier mögliche Zusammenhänge aufzudecken.

9.4.4. Das Metall

Das Depot von Arbedo liefert nur einen Ausschnitt

aus einer <<Giesserwerkstatt>>, über deren Funktionie-

ren wir sehr wenig wissen. Insbesondere ist nicht be-

kannt, ob darin noch weiteres, unlegiertes Metall wie

Kupfer, Zinn und Blei gelagert wurde, das zur Her-

stellung von bestimmten Legierungen diente'

Die Metallanalysen erfordern ein solches Szenario

aber nicht unbedingt oder zumindest nicht im grossen

Stil (s. Annex 1). Mit dem Einschmelzen von Altma-
terial und mit dem dabei gezielten Mischen von

Stücken verschiedener Zusammensetzung waren alle

für die Bronzeverarbeitung nachgewiesenen Legierun-
gen herzustellen. Generell kann bei den Rohgüssen

und den nicht fertig bearbeiteten Objekten ein im Ver-

gleich mit dem Altmaterial geringerer Zinngehalt fest-

gestellt werden. Northover vermutete als Erklärung ei-

ne Zinnknappheit. Dies müsste anhand von Metall-
analysen an zeitgleichen Objekten aus der näheren Um-
gebung geprüft werden. Möglicherweise steht dahinter

auch nur der Giesser, der sich hauptsächlich mit Bron-
ze mit einem geringen Zinngehalt versorgte. North-
over wies in diesem Zusammenhang bereits auf die

etruskischen und griechischen Bronzen hin, welche ge-

nau dieses Charakteristikum zeigen. Da dieses Mate-
rial mehr als einen Drittel des Altmaterials ausmacht,

scheint eine solche Erklärung durchaus plausibel.
Richtung Italien weisen denn auch die Uberreste der
Blechherstellung mit ihren charakteristischen Kobalt-
Werten.

Etwas Besonderes bilden die Barren, die kaum in
den Giessereiprozess einbezogen wurden. Der Gross-
teil besteht aus Fahlerz-Kupfer, das wohl aus dem Al-
penraum stammt. Der Transfer von Metall verlief si-
cher nicht als <Einbahnverkehn>. Die beiden in einer

zweiteiligen Gussform gegossenen Barren, die aus der
Padana stammen, bestehen aus diesem Metall. Sie sind
möglicherweise ein Teil eines Metall-<Rückstromes>>.

Einen guten Hinweis auf die Komplexität der vom Me-
tall zurückgelsgten Wege geben auch die Analysen der

Certosafibeln aus der Padana und dem Caput Adriae,
welche sich anhand des Metalls nicht mehr von Go-
lasecca-Fibeln unterscheiden. Zwei Analysen von Bar-
ren deuten wegen ihres markantenZinkgehaltes jedoch

eher auf Italien als Herkunftsgebiet.
Das Tessin und insbesondere der Sopraceneri ist

arm an Metallen. Es kann deshalb für dieses Gebiet

nicht an einen Bergbau gedacht werden, aus dem die

Bronzegiesser ihr Metall beziehen ksnnlsntzt. Im Sot-

toceneri, im Malcantone, sind jedoch gold-, bleiglanz-
und zinkblendehaltige Erze bekannt. Das übrige Go-

laseccagebiet ist noch schwierig abntschätzen, da Zu-
sammenfassungen ftir Nicht-Edelmetalle fehlen822. Me-
tallvorkommen gibt es aber in den Tälern hinter Ber-
gamo und im Piemont. Nördlich des Alpenkammes

sind das Wallis, Graubünden und andere Alpentäler die

nächsten Gebiete mit verhältnismässig ergiebigen Me-
tallvorkommen823. Für Graubünden hat Wyss jüngst ei-

nen zusammenfassenden Artikel über einige Sondie-
rungen und Beobachtungen zum prähistorischen Erz-
abbau veröffentlicht.Zwar liegen Cl4-Daten von Koh-
lestücken aus Schlacken vor, welche in die ältere Ei-
senzeit zurückreichen, doch sind dazu noch zahlreiche
Fragen offen.

Ein Szenario zum Weg des Metalls im Tessin
während des 5. Jh. v.Chr. lässt sich momentan nicht
entwerfen, da zu viele Daten fehlen. Einerseits ist da-

bei auf die noch kaum entwickelte Erforschung des

prähistorischen Bergbaus in den Schweizer Alpen,
andrerseits aber auch auf die fehlenden Siedlungsgra-
bungen im Tessin hinzuweisen. Das Depot von Arbe-
do zeigt aber, dass das Wiedereinschmelzen von Alt-
material eine bedeutende Stellung einnahm und dass

dabei auch Altmaterial aus Etrurien eine wichtige Rol-
le spielte.

819 Curdy et al. 1993,148.150 Fig. 26. - Nachtrag: Castelletto Ticino,
loc. Bosco del Monte, t. M: De Marinis 1975, 254;-Taf . XV,D (Dat.:
G II A).
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821 E. Kündig/F. de Quervin, Fundstellen mineralischer Rohstoffe in der
Schweiz lBern 1953) mit Übersichtskarte. - Schweiz. Geotechn.
Kommission (Hrsg.), Karte der Vorkommen mineralischer Rohstof-
fe der Schweiz l:200'000. Blatt Ticino-Uri/Iessin-Uri (Znrich 1994).

822 Für Gold: P. Piana Agostinetti/G. Bergonzi/M. Cattin/M. Del Solda-
to/F.M. GambarilM.Tlzzon\, Gold in the Alps: a view from the south.
In: G. Morteani/J.P Northover (eds.), Prehistoric Cold in Europe.
Mins, Metallurgy and Manufacture. NATO Advanced Science Insti-
tutes, Series 8,280 (Dordrecht 1995) 199-218'

823 J. Bil1, Früh- und mittelbronzezeitliche Höhensiedlungen im Alpen-
rheintal im Lichte der Bronzeproduktion. Arch. Kombl. 10, 1980,
1'1-21. - U. Eberli, Lagerstätten mineralischer Rohstoffe. In: Primas
et aL. 1992,11-14. - R. Wyss, Prähistorische Kupfererzgewinnung
in den Schweizer Alpen. ZAK 50, 3, 1993, 195-212. Unbedingt nötig
wäre - Stichwort Holz von alten Bäumen - eine genaue Untersu-
chung der analysierten Kohle.820 De Marinis l98l , Taf . 3l ,2.
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9.5. Charakterisierung der <<Bronzegiesserei
Arbedo>

Die Rohgüsse und die nicht fertig bearbeiteten
Stücke erlauben einen Einblick in die Produktion der
<<Bronzegiesserei Arbedo>>. Hergestellt wurden:

Sanguisugafibeln mit Tonkern
Massive Sanguisugafibeln mit asymmetrischem
Bügel und ovalem sowie linsenförmigem Quer-
schnitt
Massive Sanguisugafibeln mit asymmetrischem
Bügel, linsenförmigem Querschnitt und kurzem
Fuss
Schlangenfibeln
Dragofibeln mit Kopfscheibe
Zw eiteili ge C erto s afibeln
Blechscheiben, glatt oder mit konzentrischen Rip-
pen
Aufsätze
Bronzepeden82a

Toilettbestecke bzw. Toilettgarnituren
Ringe
Anhänger
Armringe
Gürtelhaken
Nägel mit kalottenförmigem Kopf, mit Kopf aus

Bronze und Stift aus Eisen
Blechniete und Unterlagsscheiben
Situlen
Platten zur Blechherstellung
Bleche zu verschiedener Verwendung
Nicht näher bestimmbare Obiekte

Diese Palette enthält alle wichtigen Fibel- und
Schmucktypen des Golaseccagebietes. Die Rohgüsse

eines Kandelabers und einer Situlaattasche sind als

einzige Werkstücke von wohl fremder Herkunft. Bei
den übrigen (Ringe, unbestimmte Objekte, Gusstrich-
ter) lässt sich dies nicht genauer feststellen, wobei ei-
ne Herkunft aus dem Golaseccagebiet wahrscheinlich
ist.

Eine direkte Verbindung von Rohgüssen und den
nicht fertig bearbeiteten Stücken mit Fertigobjekten
aus den naheliegenden Gräberfeldern ist kaum mög-
lich. Die meisten Objekte des Depots sind stark frag-
mentiert, so dass zu wenig Anhaltspunkte für eine si-
chere Verbindung gegeben sind. Eine Ausnahme bil-
det die Certosafibel aus Grab 75 von Cerinasca d'Ar-
bedo, die recht gut mit dem Rohguss Nr. 2236 über-
einstimmt825.

Zeitlich gehören die Formen - soweit bestimmbar

- alle in die Phase Tessin ClG III A1. Wir haben es

hier mit einem chronologisch einheitlichen Material zu
tun, das uns etwa das Alter der <<Bronzegiesserei Ar-
bedo> zur Zeit der Schliessung des Depots angibt. Sie
wird wohl höchstens ein oder zwei Jahrzehnte bestan-
den haben. Ein <Mindestalten> ist kaum anzugeben, da
die Rohgüsse, die nicht fertig bearbeiteten Stücke und
die Werkstattabfälle bei einer vollen Produktion bereits
nach kurzer Zeithätten entstehen können.

Charakteristisch für die <<Bronzegiesserei Arbedo>
sind folgende technischen Details:
1. Grundsätzlich wurde versucht, alle zu giessenden

Objekte in mehrteiligen Gussformen herzustellen.
Das Wachsausschmelzverfahren wurde praktisch
nie angewendet.

2. Die Gussformen bestanden sehr wahrscheinlich
zum grössten Teil aus Lavez, den man aus der Ge-
gend bezog.

3. Sanguisugafibeln mit und ohne Tonkern wurden
gemäss alter Tradition zweiteilig hergestellt. Der
Bügel wurde dabei über die separat gearbeitete Na-
del gegossen.

4. Die Nadel bestand aus einer Zinnbronze ohne Blei,
der Bügel aber aus einer bleihaltigenZinnbtonze.

5. Die neuen Certosafibeln wurden gleich wie die
Sanguisugafibeln zweiteilig gearbeitet.

6. Die Metallzusammensetzung präsentiert sich fol-
gendermassen:
Für Fibeln und andere Objekte (ausser Bleche):
Der Anteil des Bleis in der bleihaltigen Zinnbron-
ze der Rohgüsse ist im Vergleich mit etwas älteren
Vergleichsstücken immer recht hoch. Er liegt meist
zwischen 10 und 2}Vo,kann aber bis 30Va steigen.
Bei einzelnen Fibeltypen lassen sich Unterschiede
im Bleigehalt feststellen. Der Anteil des Zinns ist
im Vergleich mit etwas älteren Vergleichsstücken
immer niedriger. Bei den Sanguisuga- und den Cer-
tosafibeln lassen sich zwei Peaks feststellen, einer
etwas über und. einer deutlich unter lj%o, wobei
sich auch hier die einzelnen Typen unterscheiden
lassen.
Für Bleche: Das verwendete Metall zeigt ebenfalls
eher geringe Zinnwerte. Durch einen markanten
Kobalt-Gehalt unterscheidet es sich aber deutlich
von der Bronze der übrigen Rohgüsse (Fibeln und
Schmuck).

7. Alle Rohgüsse wurden stark mit der Feile überar-
beitet.

8. Dekors wurden.praktisch nie mitgegossen, sondern

erst nach dem Überarbeiten mit Feile, Stichel oder

Punze angebracht.

9. Die Kaltbearbeitung ist innerhalb vergleichbarer

Objektgruppen wie Fibeln oder der Bleche einheit-

lich.

Bei der Beschreibung der Herstellungstechnik der

Certosafibeln wurde bereits versucht, Eigenheiten der

<<Bronzegiesserei Arbedo>> bzw. des dahinter stehen-

den Giessers herauszustellen und sie gegen andere re-

gionale Werkstätten bzw. andere Giesser abztsetzen.

Es wurde dabei vorgeschlagen, die Punkte 1 und 5 als

besonders typisch anzusehen. Diese beiden Punkte las-

sen sich wohl direkt auf den Giesser bzw. dessen er-

lerntes Wissen zurückführen. Ebenfalls charakteri-

stisch für den Giesser sind die verwendeten Legierun-

gen mit einem hohen Blei- und einem niedtigenZinn-
wert sowie die einheitliche Bearbeitung (Punkte 6 und

9). Nicht zur einzelnen Werkstatt führen das Guss-

formmaterial, die zweiteilige Herstellung von San-

guisugafibeln sowie die Überarbeitung und das De-

kor. Hier dürften normalerweise vom Giesser regiona-

le <<Normen>> angewendet worden sein, was die San-

guisugafibeln mit Tonkern und einfacher Strichzier il-
lustrieren, die in ihrem Dekor über mehr als hundert

Jahre nicht verändert wurden. Werkstattbedingte Un-

terschiede fassen wir hingegen wohl bei ganz speziel-

len Dekors, wie beispielsweise den eingefeilten Quer-
strichen hinter den Hörnchen der Dragofibeln, an De-

tails bei der Überarbeitung, ob beispielsweise Kern-

halter und Zapfenlöcher bei den Sanguisugafibeln mit
Tonkern verschlossen wurden oder nicht, oder bei der

zweiteiligen Herstellung der Schlangen-, Drago- und

Certosafibeln. Da diese technischen Details über län-

gereZeit zu beobachten sind, kann auf eine starke Tra-

dition innerhalb der Bronzegiesserei geschlossen wer-

den, welche das Fachwissen über Generationen wei-

tergab und bewahrteszo.

Die Organisation der <<Bronzegiesserei Arbedo> -
seien es nun eine oder zwei Werkstätten - lässt sich

folgendermassen rekonstruieren: Die Werkstatt wurde

von einem Giesser, dem <<Meister>>, geleitet, der

gemäss seinem Wissen und seinem Können Bronze-

objekte herstellte. Wieviel weiteres <<Personal>> er noch

beschäftigte, lässt sich nicht sagen. Falls der Betrieb

mehrere Mitarbeiter umfasste, scheinen diese jeden-

falls nach den Vorstellungen des <<Meisters> gearbei-

Iet zu haben. Es lässt sich bei den Rohgüssen keine

zweite Technik - beispielsweise die Herstellung von

einteiligen Certosafibeln - nachweisen, die von einem

anders ausgebildeten Giesser stammen könnte. Das

Wissen und die Erfahrung wurde vom <<Meister>> an

<Lehrlinge> weitergegeben. Der <<Meister> vermittel-

te den <Lehrlingen>> sein ganz spezifisches, ebenfalls

von einem Giesser gelerntes Wissen, das diese beibe-

hielten und wiederum weitergaben. Mit diesem System

lassen sich die gleichzeitig nebeneinander existieren-

den Herstellungstechniken bei den Schlangen-, Drago-

und Certosafibeln erklären. Diese eigenständigen

<Traditionslinien> dürften auch darauf hindeuten, dass

der Bronzeguss in kleineren, voneinander unabhängi-

gen Werkstätten geübt wurde. Eine zentrale Vermitt-

lung des Handwerks in einem Herrschaftszentrum ist

deshalb wohl auszuschliessen. Dies bestätigen auch

die Verhältnisse im Golaseccagebiet selbst. Es lässt

sich kein ausdrückliches Zentrum ausmachen, auch

wenn Bergamo, Como und die Umgebung von Bellin-
zona ausgesprochene Dichtezentren sind und bei den

ersten beiden sogar protourbane Siedlungen nachge-

wiesen wurden.
Für die Beurteilung der <<Bronzegiesserei Arbedo>

muss weiter die günstige Verkehrslage und die Fund-

dichte in und um Arbedo in Betracht gezogen werden.

Auf dem Schuttkegel der Traversagna wurden allein

drei Gräbergruppen angegraben, zwei weitere stam-

men von Castione. In der Nähe liegen Bellinzona mit
dem sicher besiedelten Castel Grande, Claro und Gor-

duno. Dies lässt auf eine erhebliche Siedlungsdichte

im Bereich des Zusammenflusses von Ticino und Moe-

sa schliessen, welche einem Bronzegiesser durchaus

Verdienst gegeben hätte. Dazu kommen zahlreiche

weitere Gräbergruppen, die in etwas weiterer Entfer-

nung im Tessintal und im Misox liegen. Ebenfalls in
Betracht nt ziehen ist der bereits von Primas genann-

te steigende Bronzebedarf in der Phase Tessin C, in
der mehr und schwerere Trachtbestandteile pro Person

getragen wurden als in den vorhergehenden Phasen'

In Arbedo könnte also gut eine Bronzegiesserei ge-

standen haben, die die Umgebung mit Bronzeobjekten

versorgte. Die ergrabenen Werkstätten von S' Giorgio

in Valpolicella und Santorso geben uns eine Vorstel-

lung dieser Gebäude. Über die Lage der Werkstätten

in den Siedlungen lässt sich noch wenig aussagen. Ei-
nen Hinweis gibt Parre, wo Wohn- und Gewerbebau-

ten voneinander getrennt waren' Für Arbedo sind we-

gen der drei Gräberfelder möglicherweise drei ver-

schiedene Siedlungen auf dem Schuttkegel anzuneh-

men. Einen Anhaltspunkt zur Lokalisierung einer die-

ser Siedlungen könnte das Depot von Arbedo geben'

824 Ztx
825 Frey

Diskussion einer lokalen Herstellung
1971, 368 Abb.'7,2; SLMZ, 12289.

s. Kap. 4.2.2.23
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9.5. Charakterisierung der <<Bronzegiesserei
Arbedo>

Die Rohgüsse und die nicht fertig bearbeiteten
Stücke erlauben einen Einblick in die Produktion der
<<Bronzegiesserei Arbedo>>. Hergestellt wurden:

Sanguisugafibeln mit Tonkern
Massive Sanguisugafibeln mit asymmetrischem
Bügel und ovalem sowie linsenförmigem Quer-
schnitt
Massive Sanguisugafibeln mit asymmetrischem
Bügel, linsenförmigem Querschnitt und kurzem
Fuss
Schlangenfibeln
Dragofibeln mit Kopfscheibe
Zw eiteili ge C erto s afibeln
Blechscheiben, glatt oder mit konzentrischen Rip-
pen
Aufsätze
Bronzepeden82a

Toilettbestecke bzw. Toilettgarnituren
Ringe
Anhänger
Armringe
Gürtelhaken
Nägel mit kalottenförmigem Kopf, mit Kopf aus

Bronze und Stift aus Eisen
Blechniete und Unterlagsscheiben
Situlen
Platten zur Blechherstellung
Bleche zu verschiedener Verwendung
Nicht näher bestimmbare Obiekte

Diese Palette enthält alle wichtigen Fibel- und
Schmucktypen des Golaseccagebietes. Die Rohgüsse

eines Kandelabers und einer Situlaattasche sind als

einzige Werkstücke von wohl fremder Herkunft. Bei
den übrigen (Ringe, unbestimmte Objekte, Gusstrich-
ter) lässt sich dies nicht genauer feststellen, wobei ei-
ne Herkunft aus dem Golaseccagebiet wahrscheinlich
ist.

Eine direkte Verbindung von Rohgüssen und den
nicht fertig bearbeiteten Stücken mit Fertigobjekten
aus den naheliegenden Gräberfeldern ist kaum mög-
lich. Die meisten Objekte des Depots sind stark frag-
mentiert, so dass zu wenig Anhaltspunkte für eine si-
chere Verbindung gegeben sind. Eine Ausnahme bil-
det die Certosafibel aus Grab 75 von Cerinasca d'Ar-
bedo, die recht gut mit dem Rohguss Nr. 2236 über-
einstimmt825.

Zeitlich gehören die Formen - soweit bestimmbar

- alle in die Phase Tessin ClG III A1. Wir haben es

hier mit einem chronologisch einheitlichen Material zu
tun, das uns etwa das Alter der <<Bronzegiesserei Ar-
bedo> zur Zeit der Schliessung des Depots angibt. Sie
wird wohl höchstens ein oder zwei Jahrzehnte bestan-
den haben. Ein <Mindestalten> ist kaum anzugeben, da
die Rohgüsse, die nicht fertig bearbeiteten Stücke und
die Werkstattabfälle bei einer vollen Produktion bereits
nach kurzer Zeithätten entstehen können.

Charakteristisch für die <<Bronzegiesserei Arbedo>
sind folgende technischen Details:
1. Grundsätzlich wurde versucht, alle zu giessenden

Objekte in mehrteiligen Gussformen herzustellen.
Das Wachsausschmelzverfahren wurde praktisch
nie angewendet.

2. Die Gussformen bestanden sehr wahrscheinlich
zum grössten Teil aus Lavez, den man aus der Ge-
gend bezog.

3. Sanguisugafibeln mit und ohne Tonkern wurden
gemäss alter Tradition zweiteilig hergestellt. Der
Bügel wurde dabei über die separat gearbeitete Na-
del gegossen.

4. Die Nadel bestand aus einer Zinnbronze ohne Blei,
der Bügel aber aus einer bleihaltigenZinnbtonze.

5. Die neuen Certosafibeln wurden gleich wie die
Sanguisugafibeln zweiteilig gearbeitet.

6. Die Metallzusammensetzung präsentiert sich fol-
gendermassen:
Für Fibeln und andere Objekte (ausser Bleche):
Der Anteil des Bleis in der bleihaltigen Zinnbron-
ze der Rohgüsse ist im Vergleich mit etwas älteren
Vergleichsstücken immer recht hoch. Er liegt meist
zwischen 10 und 2}Vo,kann aber bis 30Va steigen.
Bei einzelnen Fibeltypen lassen sich Unterschiede
im Bleigehalt feststellen. Der Anteil des Zinns ist
im Vergleich mit etwas älteren Vergleichsstücken
immer niedriger. Bei den Sanguisuga- und den Cer-
tosafibeln lassen sich zwei Peaks feststellen, einer
etwas über und. einer deutlich unter lj%o, wobei
sich auch hier die einzelnen Typen unterscheiden
lassen.
Für Bleche: Das verwendete Metall zeigt ebenfalls
eher geringe Zinnwerte. Durch einen markanten
Kobalt-Gehalt unterscheidet es sich aber deutlich
von der Bronze der übrigen Rohgüsse (Fibeln und
Schmuck).

7. Alle Rohgüsse wurden stark mit der Feile überar-
beitet.

8. Dekors wurden.praktisch nie mitgegossen, sondern

erst nach dem Überarbeiten mit Feile, Stichel oder

Punze angebracht.

9. Die Kaltbearbeitung ist innerhalb vergleichbarer

Objektgruppen wie Fibeln oder der Bleche einheit-

lich.

Bei der Beschreibung der Herstellungstechnik der

Certosafibeln wurde bereits versucht, Eigenheiten der

<<Bronzegiesserei Arbedo>> bzw. des dahinter stehen-

den Giessers herauszustellen und sie gegen andere re-

gionale Werkstätten bzw. andere Giesser abztsetzen.

Es wurde dabei vorgeschlagen, die Punkte 1 und 5 als

besonders typisch anzusehen. Diese beiden Punkte las-

sen sich wohl direkt auf den Giesser bzw. dessen er-

lerntes Wissen zurückführen. Ebenfalls charakteri-

stisch für den Giesser sind die verwendeten Legierun-

gen mit einem hohen Blei- und einem niedtigenZinn-
wert sowie die einheitliche Bearbeitung (Punkte 6 und

9). Nicht zur einzelnen Werkstatt führen das Guss-

formmaterial, die zweiteilige Herstellung von San-

guisugafibeln sowie die Überarbeitung und das De-

kor. Hier dürften normalerweise vom Giesser regiona-

le <<Normen>> angewendet worden sein, was die San-

guisugafibeln mit Tonkern und einfacher Strichzier il-
lustrieren, die in ihrem Dekor über mehr als hundert

Jahre nicht verändert wurden. Werkstattbedingte Un-

terschiede fassen wir hingegen wohl bei ganz speziel-

len Dekors, wie beispielsweise den eingefeilten Quer-
strichen hinter den Hörnchen der Dragofibeln, an De-

tails bei der Überarbeitung, ob beispielsweise Kern-

halter und Zapfenlöcher bei den Sanguisugafibeln mit
Tonkern verschlossen wurden oder nicht, oder bei der

zweiteiligen Herstellung der Schlangen-, Drago- und

Certosafibeln. Da diese technischen Details über län-

gereZeit zu beobachten sind, kann auf eine starke Tra-

dition innerhalb der Bronzegiesserei geschlossen wer-

den, welche das Fachwissen über Generationen wei-

tergab und bewahrteszo.

Die Organisation der <<Bronzegiesserei Arbedo> -
seien es nun eine oder zwei Werkstätten - lässt sich

folgendermassen rekonstruieren: Die Werkstatt wurde

von einem Giesser, dem <<Meister>>, geleitet, der

gemäss seinem Wissen und seinem Können Bronze-

objekte herstellte. Wieviel weiteres <<Personal>> er noch

beschäftigte, lässt sich nicht sagen. Falls der Betrieb

mehrere Mitarbeiter umfasste, scheinen diese jeden-

falls nach den Vorstellungen des <<Meisters> gearbei-

Iet zu haben. Es lässt sich bei den Rohgüssen keine

zweite Technik - beispielsweise die Herstellung von

einteiligen Certosafibeln - nachweisen, die von einem

anders ausgebildeten Giesser stammen könnte. Das

Wissen und die Erfahrung wurde vom <<Meister>> an

<Lehrlinge> weitergegeben. Der <<Meister> vermittel-

te den <Lehrlingen>> sein ganz spezifisches, ebenfalls

von einem Giesser gelerntes Wissen, das diese beibe-

hielten und wiederum weitergaben. Mit diesem System

lassen sich die gleichzeitig nebeneinander existieren-

den Herstellungstechniken bei den Schlangen-, Drago-

und Certosafibeln erklären. Diese eigenständigen

<Traditionslinien> dürften auch darauf hindeuten, dass

der Bronzeguss in kleineren, voneinander unabhängi-

gen Werkstätten geübt wurde. Eine zentrale Vermitt-

lung des Handwerks in einem Herrschaftszentrum ist

deshalb wohl auszuschliessen. Dies bestätigen auch

die Verhältnisse im Golaseccagebiet selbst. Es lässt

sich kein ausdrückliches Zentrum ausmachen, auch

wenn Bergamo, Como und die Umgebung von Bellin-
zona ausgesprochene Dichtezentren sind und bei den

ersten beiden sogar protourbane Siedlungen nachge-

wiesen wurden.
Für die Beurteilung der <<Bronzegiesserei Arbedo>

muss weiter die günstige Verkehrslage und die Fund-

dichte in und um Arbedo in Betracht gezogen werden.

Auf dem Schuttkegel der Traversagna wurden allein

drei Gräbergruppen angegraben, zwei weitere stam-

men von Castione. In der Nähe liegen Bellinzona mit
dem sicher besiedelten Castel Grande, Claro und Gor-

duno. Dies lässt auf eine erhebliche Siedlungsdichte

im Bereich des Zusammenflusses von Ticino und Moe-

sa schliessen, welche einem Bronzegiesser durchaus

Verdienst gegeben hätte. Dazu kommen zahlreiche

weitere Gräbergruppen, die in etwas weiterer Entfer-

nung im Tessintal und im Misox liegen. Ebenfalls in
Betracht nt ziehen ist der bereits von Primas genann-

te steigende Bronzebedarf in der Phase Tessin C, in
der mehr und schwerere Trachtbestandteile pro Person

getragen wurden als in den vorhergehenden Phasen'

In Arbedo könnte also gut eine Bronzegiesserei ge-

standen haben, die die Umgebung mit Bronzeobjekten

versorgte. Die ergrabenen Werkstätten von S' Giorgio

in Valpolicella und Santorso geben uns eine Vorstel-

lung dieser Gebäude. Über die Lage der Werkstätten

in den Siedlungen lässt sich noch wenig aussagen. Ei-
nen Hinweis gibt Parre, wo Wohn- und Gewerbebau-

ten voneinander getrennt waren' Für Arbedo sind we-

gen der drei Gräberfelder möglicherweise drei ver-

schiedene Siedlungen auf dem Schuttkegel anzuneh-

men. Einen Anhaltspunkt zur Lokalisierung einer die-

ser Siedlungen könnte das Depot von Arbedo geben'
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825 Frey

Diskussion einer lokalen Herstellung
1971, 368 Abb.'7,2; SLMZ, 12289.
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10. Vergleich mit Bronzedepotfunden des Alpenraumes des 6. bis zum Beginn

des 4. Jh. v.Chr.

10.1. Einleitung

In diesem Kapitel sollen die Bronzedepots des 6.

bis zum Beginn des 4. Jh. v.Chr. im Alpenraum näher

betrachtet und mit dem Depot von Arbedo verglichen

werden. Die Komplexe wurden nach folgenden Krite-
rien ausgewählt:
1. Es muss sich um Depots von Bronzeobjekten han-

deln. Depots von anderen Materialien und ge-

mischte Depots wurden weggelassen.

2. Die Depots müssen gesichert sein. Die Objekte
sollten auf engem Raum zusammen gefunden wor-
den sein, wenn möglich in einer Grube oder einem
ähnlichem <Behälte>.

3. Die Depots müssen ganz oder teilweise erhalten
und somit einem eingehenden Materialstudium zu-
gänglich sein. Verschollene Depots wurden ausge-

klammert.
4. Der räumliche Einzugsbereich umfasst den Alpen-

raum und die angrenzenden Regionen.
5. Der zeitliche Rahmen reicht vom 6. bis zum Be-

ginn des 4. Jh.
Ausnahmsweise werden auch Funde besprochen,

die in der Literatur als <Depotfunde> gelten, die von
ihrer Zusammensetzung oder ihrem Befund her aber

nicht alle obigen Kriterien erfüllen (Plesio, S. Anna
d'Alfaedo, Bergisel).

Die starke Einschränkung auf die gesicherten Bron-
zedepots mag auf den ersten Blick unbefriedigend er-
scheinen. Sie hat jedoch zahkeiche Vorteile. Es ist da-

durch möglich, sich nur mit einer kleinen, klar umris-
senen Fundgruppe zu beschäftigen. Dies erlaubt eine
intensive Auseinandersetzung mit dem doch sehr zahl-
reichen Fundmaterial und ein sicheres Arbeiten mit
Fundkomplexen. Somit ist man von den vielen unge-
sicherten und unklaren Befunden und Funden befreit,
welche die Arbeit erschweren und eine Synthese be-
hindern.

Alle besprochenen Fundkomplexe wurden soweit
als möglich in natura studiert. Die nicht in Bearbeitung
befindlichen Depots von Vertemate, Golasecca/Coa-
tezza, ObervintlA/andoies di Sopra, Dercolo, S. Anna
d'Alfaedo und Gorizia wurden teilweise neu aufge-
nommen, teilweise mit den Materialpublikationen ver-

glichen. Die in Bearbeitung stehenden Depots von Co-
mo, Parre und Bergisel konnten dank der Freundlich-
keit der Bearbeiter in den Museen oder anhand von
Fundzeichnungen studiert werden.

Die Depots werden nach folgenden Kriterien prä-

sentiert: Zuerst wird auf die geographische Lage des

Fundortes eingegangen, darauf folgt ein Kommentar
zur Fundgeschichte, Fundüberlieferung, Forschungs-
geschichte und zur Datierung. Danach wird geprüft, in-
wieweit das am Depot von Arbedo erarbeitete Ord-
nungsschema auch auf die anderen Depotfunde über-
tragen werden kann.

Die Depots werden in vier geographischen

Gruppen vorgestellt: Golaseccagebiet, Venetien/Caput
Adriae, oberes Etschtal mit Einzugsbereich und Inntal
(Abb. 38).

10.2. Das Golaseccagebiet

10.2.I. Der Depotfund von Como,
Prestino 1983

Prestino liegt im Südwesten der Stadt Como, auf
einer leichten Anhöhe. Das Gebiet ist als Siedlungs-
gebiet der älteren und des Beginns der jüngeren Ei-
senzeit bekannt827. 1983 wurden in der Flur <Fabbrica>

zwei Grundstücke (mappali 984 und 991) prospek-

tiert82s. Dabei wurde festgestellt, dass nur wenig unter
der Grasnarbe bereits der Sandstein anstand. De Ma-
rinis vermutete anhand einiger Streufunde, dass das

Gebiet in prähistorischer Zeit zwar besiedelt war, dass

die Schichten aber bereits in der Antike erodiert sind.
Bei der abschliessenden Absuche des Areals mit dem
Metalldetektor stiess man auf einen kleinen Bronze-
depotfund, der in einer in den Fels eingetieften Grube
lag.

Das Depot enthält gut 30 Bronzeobjekte mit einem
Gewicht von etwas über 300 g. Ein kurzer Katalog
wurde publiziert und der Depotfund war anlässlich der

Ausstellung <<Como fra Etruschi e Celti> ausgestellt.
Das Fragment eines wohl etruskischen Objekts wurde

827 Ztsammenfassend: Como fra Etruschi e Celti.
828 Fundberichte: Not. Soprintend. Arch. Lombardia 1983, 35f.; De Ma-

rinis 1986,470f.
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keit der Bearbeiter in den Museen oder anhand von
Fundzeichnungen studiert werden.

Die Depots werden nach folgenden Kriterien prä-

sentiert: Zuerst wird auf die geographische Lage des
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10.2. Das Golaseccagebiet
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gebiet der älteren und des Beginns der jüngeren Ei-
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zwei Grundstücke (mappali 984 und 991) prospek-

tiert82s. Dabei wurde festgestellt, dass nur wenig unter
der Grasnarbe bereits der Sandstein anstand. De Ma-
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Ausstellung <<Como fra Etruschi e Celti> ausgestellt.
Das Fragment eines wohl etruskischen Objekts wurde

827 Ztsammenfassend: Como fra Etruschi e Celti.
828 Fundberichte: Not. Soprintend. Arch. Lombardia 1983, 35f.; De Ma-

rinis 1986,470f.
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von De Marinis veröffentlicht82e. Das Depot und die
Grabungen in Prestino sind noch in Bearbeitung83o.

Datierung

De Marinis schlug eine Datierung nach G III A1
vor, mit dem Hinweis, dass auch Material der Phase G
II B vertreten sei. Dieser Datierung ist zuzustimmen.
Als typische Objekte der Phase G II B sind zu nennen:

eine Sanguisugafibel mit Tonkern, Einlagen, einfacher
Strichzier und Längsstrichen sowie zwei Sanguisuga-
fibeln mit Tonkern und einfacher Strichzier mit Bü-
gellänge 4,5 cmsr. In die Phase G III A1 gehören eine

Sanguisugafibel mit Tonkern des Typs Palestro (Vari-
ante B 1 nach der Definition in Kap. 4.2.2.3), eine San-

guisugafibel mit Tonkern des Typs Mazzucca di Mon-
tanaso, eine Sanguisugafibel mit Tonkern und kom-
plexer Strichzier I, eine massive Sanguisugafibel des

spätalpinen Typs der Var. A mit linsenförmigem Bü-
gelquerschnitt und ein Fibelfuss mit kugelförmigem
Fortsatz832.

flach und zeigt keinerlei Hinweise, die bei einer Re-
konstruktion des ursprünglichen Gegenstandes helfen
könnten. Damit reiht sich das Stück in den Umkreis
der unbestimmbaren, wohl etruskischen Fragmente des

Depots von Arbedo ein.
Altere Srücke als die Fibeln der Phase G II B las-

sen sich nicht feststellen.
Material in Verbindung mit dem Bronzegr.rss.' Sechs

Objekte sind als Gussfladen und Gusstropfen, Roh-
güsse und angeschmolzene Objekte zu bestimmen.
Nicht .fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate uncl

Werkstattabfall: Hierzu gehören zwei rechteckige Ble-
che mit einseitigen Abschrotspuren.
Barren: Vier Fragmente stammen von plankonvexen
Barren; es handelt sich um ein Randstück und drei all-
seitig abgebrochene Stücke.

Das Depot von Como, Prestino 1983 lässt sich in-
haltlich sehr gut mit dem Depot von Arbedo verglei-
chen. Es lag ebenfalls in einer Grube, fiir welche aber

- erhaltungsbedingt? - keine so aufwendige Kon-
struktion wie in Arbedo oder Parre festzustellen war.

Es stammt wohl aus einer Siedlungszone.

2

doch sind ähnliche Formen bereits früher belegt' Der

stark fragmentierte Körbchenanhänger lässt sich kei-

nem Typ zuweisen. Rundbodige Körbchenanhänger

gibt es von G II B bis G III A2. Mit Blick auf die stra-

tigraphische Situation der Steinkiste darf eine Datie-

rung ins 5. Jh. angenommen werden.

Vergleich mit dem Depot von Arbedo

Altmaterial: Mit einer Ausnahme sind wohl alle Ob-
jekte als Altmaterial einzustufen. Vertreten sind Körb-
chenanhänger, Ringe, Armringe und weitere, unbe-

stimmbare Fragmente. Die Datierungsspanne der ein-

zelnen Objekte lässt sich nicht genauer bestimmen.

Klare Zerstörungsspuren sind nicht festzustellen, was

auf die Kleinteiligkeit der einzelnen Fragmente

zurückzuführen sein dürfte.
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Material in Verbindung mit clem Bronzeguss: Ein klei-
ner Ring zeigt noch Gussnähte und einen nicht abge-

schlagenen Gusskanal. Das Stück scheint mit zu we-

nig Metall gegossen worden zu sein.

Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate uncl

Werkstattabfall sowie Barren finden sich im Depot

nicht.
Das kleine Ensemble von Pianvalle enthält nur zwei

der vier Objektgruppen des Depots von Arbedo. Ver-

gleichbar ist aber die Lage in einem <Behälter>, hier

in einer Steinkiste. Das wenige, sehr kleinfragmen-
tierte Material und seine Lage in einer markant grös-

seren Steinkiste könnten darauf hinweisen, dass die

vorliegenden Objekte möglicherweise nur noch den

Rest eines viel grösseren Depots darstellen' Bei der

Leerung des Depots wäre ein wenig Material liegen-

geblieben; die Glasscherben wären bei der späteren

Wiedereinfüllung in die Kiste gelangt.
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Vergleich mit dem Depot von Arbedo

Das Depot von Prestino könnte als <Taschenausga-

be>> des Depots von Arbedo bezeichnet werden, da es

ihm in seiner Zusammensetzung, Typenauswahl und
Datierung sehr genau entspricht.
Altmaterial: Alle Objekte sind fragmentiert. Vertreten
sind die Objektgruppen Fibeln (Fibelbügel und Fibel-
füsse), Aufsätze, Armringe, Stäbe, Bleche und unbe-

stimmbare Fragmente. Dies lässt sich gut mit dem
Spektrum von Arbedo vergleichen, nur dass wegen der
geringen Grösse des Depots nicht alle Objektgruppen
vertreten sind.

Zerstörungsspuren zeigen verschiedene Stücke:
Am etruskischen Objekt sind Meisselspuren sichtbar,
Armring- und Stabfragmente sind verbogen.

Die meisten Stücke sind - soweit bestirnmbar - Go-
laseccaformen, drei Fragmente stammen aber aus dem
etruskischen Raum: zwei Fragmente von Raffeln so-

wie ein nicht näher bestimmbares Fragment mit ein-
geschnittener Palmette, bei welchem De Marinis die
Zugehörigkeit zu einem Vulcenter Dreifuss vermutete.
Dies ist aber sicher nicht richtig, da das Stück nirgends
an einen Dreifuss passt. Eingeschnittene Palmetten
kenne ich sonst nicht. Das Fragment selbst ist völlig

f0.2.2. Der Depofund von Como,
Pianvalle

Der kleine Depotfund stammt aus der I97l ent-
deckten Siedlung von Pianvalle, aus dem Grabungs-
sektor B und lag in einer rechteckigen Steinkiste ohne

Boden- und DeckplatteT. Diese durchschlug eine
Schicht mit Material vom Ende des 6. und dem Be-
ginn des 5. Jh. v.Chr. und störte einen Boden mit Fun-
den des 7. Jh.

Die Kiste enthielt etwa 20 Bronzefragmente von
kaum 50 g Gewicht und einige gelbe Glasstücke. Das

in der Kiste gelagerte Material füllte diese nur zu ei-
nem kleinen Teil. Die Kiste war deshalb wohl für mehr
Material konstruiert worden.

Das Depot und die Grabungen in Pianvalle sind
noch in Bearbeitung.

Dalierung

Zur Datierung stehen uns zwei Objekte zur Verfü-
gung: Ein Armring mit Doppelkugelende und ein rund-
bodiger Körbchenanhänger. Der Armring des Typs b
nach De Marinis datiert in die Phase G III A1 oder 42,

Abb. 3g. Bronzedepotfunde des 6. bis zurn Beginn des 4. Jh. v.Chr. im Alpenraum. O Gesicherler Depotfund; o nicht gesicherter oder

klin Depotfund (in der Literatur aber als Depotfund bezeichnet); 0 Arbedo. I Como, Prestino 1983;2 Como, P^ianvalle;,3 Como, Presti-

no, Via Isonzo;4 Plesio;5 Sagno; 6 Verlemate; 7 Golasecca/Coarezza;8 Pane;9 Santorso; 10 Oderzo; 11 S. Pietro/Sempeter; 12 S.

Anna d'Alfaedo, Campo Paraiso; 13 Dercolo; 14 ObervintlA/andoies di Sopra; 15 Fliess; 16 Bergisel'

Fig. 38. Ripostigli di'bronzi dal VIJino all'inizio del IV sec. a.C. nella regione alpina. O ripostiglio attestato; O ripostiglio incerto o

inäsistente (ripitato perö nella letieranta come ripostiglio); Q Arbedo. I Como, Prestino 1983; 2 Como, Pianvalle; 3 Como, Presti'

no,ViaIsonzo;4plesio;5Sagno;6Vertemate;7Golaiecca/Coarezza;BParre;9Santorso;I0Oderzo;l1SPien'o/Sempeter;12S.
Anna d'Alfaedo, Campo Paraiso; l3 Dercolo; l4 Obervintl/Vandoies di Sopra; l5 Fliess; l6 Bergisel.

829 Conro f'r'a Etruschi e Celti, 129f. - De Malinis 1914,410 Fig. l.
830 Für das fi'er"rndlichst erlaubte Studiunr des Materials sei Henn Prof.

Dr. R. De Marinis und Frau Dr. M. Uboldi vom Museo Civico in
Corrro helzlich gedankt.

831 Como fl'a Etluschi e Celti, 129 NL. 11.12.
832 Corno fra Etruschi e Celti, 129 Nr'. 13.16-19.
833 Negroni Cataccl.rio 1981,79; Fig. 3, Struktur Q 1; Cono fra Etru-

schi e Celti. 97f.
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10.2.3. Der Depotfund von Como,
Prestino, Via Isonzo

1981-84 fanden in zwei Grundstücken an der Via
Isonzo (mappali 248 und 911) im Zusammenhang mit
einer geplanten Überbauung Ausgrabungen statt, wel-
che bedeutende Reste einer eisenzeitlichen Siedlung
aufdecktens:a. Dabei stiess man in Sektor II in sekun-
därer Lage.auf einen Klumpen mit zusammenkorro-
dierten Bronze- und Eisenstücken, der bei der Restau-
rierung aufgelöst werden konntes35. Dies spricht deut-
lich für die ursprüngliche Zusammengehörigkeit der
Funde, auch wenn ein klarer Befund fehlt. De Marinis
sprach den Klumpen als Inhalt eines Tiegels an. Die
Objekte zeigen aber keinerlei Hitzeeinwirkung, so dass

die These des Tiegels nicht favorisiert werden kann.
Auch ein andersgearteter Behälter wäre möglich ge-

wesen.
Der Klumpen umfasst knapp vierzig Einzelstücke

mit einem Gewicht von etwa 1,1 kg. Bis auf ein un-
förmiges Eisenstück836 bestehen die Objekte aus Bron-
ze. Es sind nur Fibeln, Platten und Barren vertreten.

Das Depot und die Grabungen in Prestino sind noch
in Bearbeitung.

Datierung

De Marinis datierte das Depot in die Phase G III
42, wobei auch einiges Material der Phase G III A1
vertreten sei. In die Phase G III A2 gehört eine Fibel
mit Tonkern des lodigianischen Typs. Nach G III A1
hingegen datieren vier Sanguisugafibeln mit Tonkern
des Typs Mazzucca di Montanaso und drei Sanguisu-
gafibeln des Typs Palestro (zwei Var. A, eine Var. B 1

nach der Definition in Kap. 4.2.2.3.). Drei weitere Fi-
beln sind nicht näher bestimmbar.

Vergleich mit dem Depofund von Arbedo

Altmaterial: Alle Objekte sind fragmentiert. Fibeln
und Fragmente von Bronzeplatten sind die einzigen
Objektgruppen. Die Datierungsspanne umfasst die
Phasen G III A1 und G III A2. Zerstörungsspuren sind
nicht festzustellen.
Material in Verbindung mit dem Bronzegzss sowie

nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und
Werksnnabfall fehlen im Depot.
Barren: Knapp zwanzig Fragmente stammen von Bar-
ren. Soweit es sich nicht um Splitter handelt, stammen
die meisten Fragmente von plankonvexen Barren. Je

ein Fragment gehöfi zu einem in einer zweiteiligen
Gussform gegossenen Barren sowie zu einem im Quer-
schnitt D-förmigem Stück.

Das Ensemble von Como, Prestino (Via Isonzo)
enthält nur zwei der Objektgruppen des Depots von
Arbedo. Da der Fund in sekundärer Fundlage ange-
troffen wurde, könnte es sich dabei auch nur um einen
Ausschnitt aus einem grösseren Depot handeln.

10.2.4. Der <Depotfund>> von Plesio

1906 publizierte Ricci einen Fundkomplex von Ple-
sio als Depotfunds3T. Am 20.3.1900 fanden Arbeiter
ganz in der Nähe dieses Dorfes beim Fundamentaus-
hub für einen Stall in 1 m Tiefe zwei kleine, hand-
getöpferte Gefässe aus rötlich-gelbem Ton. Eines, des-
sen Mündung mit einem Stein zugedeckt war, enthielt
zahheiche Bronzeobjekte, das andere war leer. Wegen
der Kleinheit der Gefässe, der Menge der Bronzen und
weil angeblich weder Knochen noch Asche beobach-
tet wurden, schloss Ricci auf einen Depotfund.

Das Studium der Objekte durch Casini ergab aber, dass

einige Objekte deutliche Spuren von Hitzeeinwirkung und
Reste eines schwarzen Pulvers zeigen, die auf eine Brand-
bestattung schliessen lassenßa. Die Objekttypen selbst
sind gut mit denjenigen aus gleichzeitigen Frauengräbem
vergleichbar. Beim Komplex von Plesio handelt es sich
also um ein G Itr A3-zeitliches Frauengrab.

10.2.5. Der Depotfund von Sagno

Die Funde von Sagno, Vertemate und Golasec-
calCoarezza gehören zu den bis jetzt nur in der Lom-
bardei bekannten Depots von sogenannten <Simulacri
di fibule>. Sie wurden alle im 19. Jh. oder früher ent-
deckt und in keinem Fall vollständig geborgen.

Sagno liegt im Sottoceneri, nördlich von Chiasso
an der Flanke des Monte Bisbino, nahe der Grenze zu
Italien. Gemäss den Angaben von G. Borsieri wurden
im April des Jahres 1609 von einem Bauern in einem

834

835

836
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Not. Soprintend. Arch. Lombardia 1 98 1, 4648; 1982, 34-36; 1983,
35f.; 1984, 29-31;De Marinis 1986, 471477; Como fra Etruschi e
Celti, 1 13-118.
Not. Soprintend. Arch. Lombardia 1982,35f.; Como fra Etruschi e
Celti, 128f.131 Fig. unten.
Vom Gewicht her könnte es sich auch um einen Bronzebarren han-

deln, der stark mit rostfarbener Patina belegt ist. Das Stück müsste
zur Prüfung angebohrt werden.

836 S. Ricci, Il ripostiglio preromano di Plesio. Riv. Arch. Prov. e Ant.
Diocesi Como, 51f., i906, 43-56.

838 Casini 1983.

Feld bei Sagno unter einem grossen Stein 108 Simu-

lacri gefundslr:0. Bin Objekt gelangte über den Land-

vogt von Mendrisio an Borsieri. Dieser überlieferte ei-

ne genaue Beschreibung sowie eine Skizze der Ob-
jekte.

10.2.6. Der Depotfund von Vertemate

Vertemate liegt etwa 10 km südlich von Como. Im
Winter I834l35liess Angelo Clerici von Vertemate ein

Stück bewaldetes Heideland in der Flur Canturino, im
Nordwesten des Gemeindegebiets, urbar machen84o. Die
Arbeiter stiessen dabei auf zahlreiche Bronzegegen-

stände. Bei der genaueren Untersuchung des Fundor-
tes wurden weitere Bronzeobjekte, sicher mehr als

hundert an der Zahl, entdeckt. Es scheint sich dabei
nur um Simulacri gehandelt zu haben. Clerici behielt
eine kleinere Zahl, den Rest nahmen die Arbeiter.

Der Fund wurde erst 1880 bekannt, als Castelfran-
co bei seinem Freund Domenico Clerici das letzte

übriggebliebene Stück des Depots entdeckte und die-
sen um mehr Informationen bat. Der Bruder Clericis,
damals Bürgermeister von Vertemate, liess ihm eine
genauere Beschreibung des Fundes und der Fundum-
stände zukommen und gab ihm auch die Namen der
noch lebenden Arbeiter von 1835. Der Bericht und die
Aussagen der Arbeiter stimmten gut überein, so dass

die Fundnachricht als gesichert gelten kann. Über die
Zahl der Objekte und über ihre Fundlage ist aber nichts
genaueres bekannt.

Das einzelne Stück gelangte nach Mailand ins Ca-

stello Sforzescor4'.

10.2.7. Der Depotfund von Golasecca/Coarezza

Golasecca und Coarezza liegen beide am Ticino
und sind etwa 2 km voneinander entfernt. Das Depot
wurde 1870 an der Strasse zwischen Golasecca und
Coarezza beim Fällen einer riesigen Kastanie ent-
desks+2. Die Simulacri lagen in der blossen Erde, sechs

bis sieben an der Zahl, angeordnet wie Melonen-
schnitze. So iedenfalls beschrieb es einer der Finder.
Dies wurde vom bewährten Ausgräber Castelfrancos,
Paolo Guazzoni, bestätigt. Von diesen Objekten ge-

langten vier ins Museum Mailand (Brera) und zwei ins

Museum St-Germain in Paris843. 1914 kamen als Ge-

schenk von Dr. Guido De Vecchi über 170 Simulacri
ans Museum Mailand, angeblich aus einem Depotfund
bei Coarezza844. Man könnte nun vermuten, dass diese

Simulacri aus dem 1870 entdeckten Depotfund stamm-
ten. Dafrir gibt es einige Hinweise: Das Simulacro A
4l2I (1914125216) zeigt ein praktisch identisches De-
kor aus vier Rippenpaaren und zentralem Kreuz wie
das sicher aus dem Depot von 1870 stammende Stück
in Paris. Dazu gibt es weitere, mit Rippen verzierte
Stücke, die Ahnüchkieiten zum von Castelfranco ab-
gebildeten Exemplar aufweisen845. Die anderen ent-
sprechen sowohl in ihrer Form als auch in ihrem Ge-

wicht den sicher aus dem Depot von 1870 stammen-
den Stücken. Nimmt man eine gemeinsame Herkunft
aller Simulacri aus der Gegend von Golasecca und Coa-
rezza aus einem Depotfund an, so umfasste dieser
mindestens i80 Objekte. Heute sind in den Civiche
Raccolte Archeologiche in Mailand noch 165 Stück
mit einem Gewicht von gut 18,1 kg erhalten.

Die Depots von Sagno, Vertemate und Golasec-
calCoarezza enthielten anscheinend nur <<Simulacri di
fibule>. Diese fallen unter die Kategorie Material in
Verbindung mit dem Bronzeguss, wobei wiederum al-
le als Fehlgüsse zu betrachten sind. Meist sind grosse

Blasen zu beobachten, in einzelnen Fällen auch Kalt-
schweisse. Wenige tragen antike Kratz- oder Feilspu-
ren, die aber wohl nicht als Bearbeitungsspuren auf-
zufassen sind846.

Alle Stücke zeigen dieselbe Gusstechnik. Sie be-

sitzen einen Tonkern, der auf der oberen (konvexen)

Seite ein längslaufendes, durchgehendes Kernhalter-
loch sowie auf der unteren, konkaven Seite einen vor-
stehenden Zapfen aufweist. Der Kern entspricht also

einem normalen Fibel-Tonkern (vgl. Kap. 9.3.2). Die-
ser wurde mit der Unterseite nach oben in die Guss-

form gestellt. Die Bronze wurde über vier Guss-

kanäle, je zwei auf jeder Seite des Zapfens, einge-
gossen. Beide Enden des gegossenen Objekts sind
stumpf und zeigen weder einen Ansatz für den Fuss

noch für die Nadel.
Bereits Castelfranco versuchte die Funktion dieser

Objekte zu klären. Er hob die grosse Ahnlichkeit der
Simulacri mit grossen Sanguisugafibeln heraus, wes-
halb er sie auch als <Simulacri di fibule>> benannte. Er
konnte für sie aber keinen Verwendungszweck ange-

ben. Er diskutierte eine mögliche Funktion als Votiva

839 Magni 1902,16f.
840 Castelfranco 1882, 218f.
841 Inv. Nr. 45657 (alte Nr. 964). Zeichnung bei Castelfranco 1882, Taf. X,i.
842 Castelfranco 1882,221.
843 Mailand: Civ. Racc. Arch., Nr. A1116 (694).A7711 (693).A7'718

(690) und A7719 (695). A7716 seitenverkehrt abgebildet bei Ca-
stelfranco 1882, Taf. X,3. Das Stück zeigt zudem feine Rippenzier,
ist also nicht glatt. - Paris: ebd.,'laf . X,2.4.

844 Inventarbuch Civ. Racc. Arch.: Übergabe von 6 Simulacri am
2.10.1914, der Rest folgte am 14.10. Ohne Herkunftsangabe. - Bei
F. von Duhn, Depotfund. II. Italien. In: M. Ebert (Hrsg.), Reallex.
Vorgesch. II (Berlin 1925) 370 Nr. *24 ist als Herkunft Coatezzaan'
gegeben.

845 A41 1 1.A41 14.A4115.A4316.A4349.A4359. - Mit Kreisaugenzier:
A4108.

846 A4360.1'1119 (69s).
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10.2.3. Der Depotfund von Como,
Prestino, Via Isonzo

1981-84 fanden in zwei Grundstücken an der Via
Isonzo (mappali 248 und 911) im Zusammenhang mit
einer geplanten Überbauung Ausgrabungen statt, wel-
che bedeutende Reste einer eisenzeitlichen Siedlung
aufdecktens:a. Dabei stiess man in Sektor II in sekun-
därer Lage.auf einen Klumpen mit zusammenkorro-
dierten Bronze- und Eisenstücken, der bei der Restau-
rierung aufgelöst werden konntes35. Dies spricht deut-
lich für die ursprüngliche Zusammengehörigkeit der
Funde, auch wenn ein klarer Befund fehlt. De Marinis
sprach den Klumpen als Inhalt eines Tiegels an. Die
Objekte zeigen aber keinerlei Hitzeeinwirkung, so dass

die These des Tiegels nicht favorisiert werden kann.
Auch ein andersgearteter Behälter wäre möglich ge-

wesen.
Der Klumpen umfasst knapp vierzig Einzelstücke

mit einem Gewicht von etwa 1,1 kg. Bis auf ein un-
förmiges Eisenstück836 bestehen die Objekte aus Bron-
ze. Es sind nur Fibeln, Platten und Barren vertreten.

Das Depot und die Grabungen in Prestino sind noch
in Bearbeitung.

Datierung

De Marinis datierte das Depot in die Phase G III
42, wobei auch einiges Material der Phase G III A1
vertreten sei. In die Phase G III A2 gehört eine Fibel
mit Tonkern des lodigianischen Typs. Nach G III A1
hingegen datieren vier Sanguisugafibeln mit Tonkern
des Typs Mazzucca di Montanaso und drei Sanguisu-
gafibeln des Typs Palestro (zwei Var. A, eine Var. B 1

nach der Definition in Kap. 4.2.2.3.). Drei weitere Fi-
beln sind nicht näher bestimmbar.

Vergleich mit dem Depofund von Arbedo

Altmaterial: Alle Objekte sind fragmentiert. Fibeln
und Fragmente von Bronzeplatten sind die einzigen
Objektgruppen. Die Datierungsspanne umfasst die
Phasen G III A1 und G III A2. Zerstörungsspuren sind
nicht festzustellen.
Material in Verbindung mit dem Bronzegzss sowie

nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und
Werksnnabfall fehlen im Depot.
Barren: Knapp zwanzig Fragmente stammen von Bar-
ren. Soweit es sich nicht um Splitter handelt, stammen
die meisten Fragmente von plankonvexen Barren. Je

ein Fragment gehöfi zu einem in einer zweiteiligen
Gussform gegossenen Barren sowie zu einem im Quer-
schnitt D-förmigem Stück.

Das Ensemble von Como, Prestino (Via Isonzo)
enthält nur zwei der Objektgruppen des Depots von
Arbedo. Da der Fund in sekundärer Fundlage ange-
troffen wurde, könnte es sich dabei auch nur um einen
Ausschnitt aus einem grösseren Depot handeln.

10.2.4. Der <Depotfund>> von Plesio

1906 publizierte Ricci einen Fundkomplex von Ple-
sio als Depotfunds3T. Am 20.3.1900 fanden Arbeiter
ganz in der Nähe dieses Dorfes beim Fundamentaus-
hub für einen Stall in 1 m Tiefe zwei kleine, hand-
getöpferte Gefässe aus rötlich-gelbem Ton. Eines, des-
sen Mündung mit einem Stein zugedeckt war, enthielt
zahheiche Bronzeobjekte, das andere war leer. Wegen
der Kleinheit der Gefässe, der Menge der Bronzen und
weil angeblich weder Knochen noch Asche beobach-
tet wurden, schloss Ricci auf einen Depotfund.

Das Studium der Objekte durch Casini ergab aber, dass

einige Objekte deutliche Spuren von Hitzeeinwirkung und
Reste eines schwarzen Pulvers zeigen, die auf eine Brand-
bestattung schliessen lassenßa. Die Objekttypen selbst
sind gut mit denjenigen aus gleichzeitigen Frauengräbem
vergleichbar. Beim Komplex von Plesio handelt es sich
also um ein G Itr A3-zeitliches Frauengrab.

10.2.5. Der Depotfund von Sagno

Die Funde von Sagno, Vertemate und Golasec-
calCoarezza gehören zu den bis jetzt nur in der Lom-
bardei bekannten Depots von sogenannten <Simulacri
di fibule>. Sie wurden alle im 19. Jh. oder früher ent-
deckt und in keinem Fall vollständig geborgen.

Sagno liegt im Sottoceneri, nördlich von Chiasso
an der Flanke des Monte Bisbino, nahe der Grenze zu
Italien. Gemäss den Angaben von G. Borsieri wurden
im April des Jahres 1609 von einem Bauern in einem
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Not. Soprintend. Arch. Lombardia 1 98 1, 4648; 1982, 34-36; 1983,
35f.; 1984, 29-31;De Marinis 1986, 471477; Como fra Etruschi e
Celti, 1 13-118.
Not. Soprintend. Arch. Lombardia 1982,35f.; Como fra Etruschi e
Celti, 128f.131 Fig. unten.
Vom Gewicht her könnte es sich auch um einen Bronzebarren han-

deln, der stark mit rostfarbener Patina belegt ist. Das Stück müsste
zur Prüfung angebohrt werden.

836 S. Ricci, Il ripostiglio preromano di Plesio. Riv. Arch. Prov. e Ant.
Diocesi Como, 51f., i906, 43-56.

838 Casini 1983.

Feld bei Sagno unter einem grossen Stein 108 Simu-

lacri gefundslr:0. Bin Objekt gelangte über den Land-

vogt von Mendrisio an Borsieri. Dieser überlieferte ei-

ne genaue Beschreibung sowie eine Skizze der Ob-
jekte.

10.2.6. Der Depotfund von Vertemate

Vertemate liegt etwa 10 km südlich von Como. Im
Winter I834l35liess Angelo Clerici von Vertemate ein

Stück bewaldetes Heideland in der Flur Canturino, im
Nordwesten des Gemeindegebiets, urbar machen84o. Die
Arbeiter stiessen dabei auf zahlreiche Bronzegegen-

stände. Bei der genaueren Untersuchung des Fundor-
tes wurden weitere Bronzeobjekte, sicher mehr als

hundert an der Zahl, entdeckt. Es scheint sich dabei
nur um Simulacri gehandelt zu haben. Clerici behielt
eine kleinere Zahl, den Rest nahmen die Arbeiter.

Der Fund wurde erst 1880 bekannt, als Castelfran-
co bei seinem Freund Domenico Clerici das letzte

übriggebliebene Stück des Depots entdeckte und die-
sen um mehr Informationen bat. Der Bruder Clericis,
damals Bürgermeister von Vertemate, liess ihm eine
genauere Beschreibung des Fundes und der Fundum-
stände zukommen und gab ihm auch die Namen der
noch lebenden Arbeiter von 1835. Der Bericht und die
Aussagen der Arbeiter stimmten gut überein, so dass

die Fundnachricht als gesichert gelten kann. Über die
Zahl der Objekte und über ihre Fundlage ist aber nichts
genaueres bekannt.

Das einzelne Stück gelangte nach Mailand ins Ca-

stello Sforzescor4'.

10.2.7. Der Depotfund von Golasecca/Coarezza

Golasecca und Coarezza liegen beide am Ticino
und sind etwa 2 km voneinander entfernt. Das Depot
wurde 1870 an der Strasse zwischen Golasecca und
Coarezza beim Fällen einer riesigen Kastanie ent-
desks+2. Die Simulacri lagen in der blossen Erde, sechs

bis sieben an der Zahl, angeordnet wie Melonen-
schnitze. So iedenfalls beschrieb es einer der Finder.
Dies wurde vom bewährten Ausgräber Castelfrancos,
Paolo Guazzoni, bestätigt. Von diesen Objekten ge-

langten vier ins Museum Mailand (Brera) und zwei ins

Museum St-Germain in Paris843. 1914 kamen als Ge-

schenk von Dr. Guido De Vecchi über 170 Simulacri
ans Museum Mailand, angeblich aus einem Depotfund
bei Coarezza844. Man könnte nun vermuten, dass diese

Simulacri aus dem 1870 entdeckten Depotfund stamm-
ten. Dafrir gibt es einige Hinweise: Das Simulacro A
4l2I (1914125216) zeigt ein praktisch identisches De-
kor aus vier Rippenpaaren und zentralem Kreuz wie
das sicher aus dem Depot von 1870 stammende Stück
in Paris. Dazu gibt es weitere, mit Rippen verzierte
Stücke, die Ahnüchkieiten zum von Castelfranco ab-
gebildeten Exemplar aufweisen845. Die anderen ent-
sprechen sowohl in ihrer Form als auch in ihrem Ge-

wicht den sicher aus dem Depot von 1870 stammen-
den Stücken. Nimmt man eine gemeinsame Herkunft
aller Simulacri aus der Gegend von Golasecca und Coa-
rezza aus einem Depotfund an, so umfasste dieser
mindestens i80 Objekte. Heute sind in den Civiche
Raccolte Archeologiche in Mailand noch 165 Stück
mit einem Gewicht von gut 18,1 kg erhalten.

Die Depots von Sagno, Vertemate und Golasec-
calCoarezza enthielten anscheinend nur <<Simulacri di
fibule>. Diese fallen unter die Kategorie Material in
Verbindung mit dem Bronzeguss, wobei wiederum al-
le als Fehlgüsse zu betrachten sind. Meist sind grosse

Blasen zu beobachten, in einzelnen Fällen auch Kalt-
schweisse. Wenige tragen antike Kratz- oder Feilspu-
ren, die aber wohl nicht als Bearbeitungsspuren auf-
zufassen sind846.

Alle Stücke zeigen dieselbe Gusstechnik. Sie be-

sitzen einen Tonkern, der auf der oberen (konvexen)

Seite ein längslaufendes, durchgehendes Kernhalter-
loch sowie auf der unteren, konkaven Seite einen vor-
stehenden Zapfen aufweist. Der Kern entspricht also

einem normalen Fibel-Tonkern (vgl. Kap. 9.3.2). Die-
ser wurde mit der Unterseite nach oben in die Guss-

form gestellt. Die Bronze wurde über vier Guss-

kanäle, je zwei auf jeder Seite des Zapfens, einge-
gossen. Beide Enden des gegossenen Objekts sind
stumpf und zeigen weder einen Ansatz für den Fuss

noch für die Nadel.
Bereits Castelfranco versuchte die Funktion dieser

Objekte zu klären. Er hob die grosse Ahnlichkeit der
Simulacri mit grossen Sanguisugafibeln heraus, wes-
halb er sie auch als <Simulacri di fibule>> benannte. Er
konnte für sie aber keinen Verwendungszweck ange-

ben. Er diskutierte eine mögliche Funktion als Votiva

839 Magni 1902,16f.
840 Castelfranco 1882, 218f.
841 Inv. Nr. 45657 (alte Nr. 964). Zeichnung bei Castelfranco 1882, Taf. X,i.
842 Castelfranco 1882,221.
843 Mailand: Civ. Racc. Arch., Nr. A1116 (694).A7711 (693).A7'718

(690) und A7719 (695). A7716 seitenverkehrt abgebildet bei Ca-
stelfranco 1882, Taf. X,3. Das Stück zeigt zudem feine Rippenzier,
ist also nicht glatt. - Paris: ebd.,'laf . X,2.4.

844 Inventarbuch Civ. Racc. Arch.: Übergabe von 6 Simulacri am
2.10.1914, der Rest folgte am 14.10. Ohne Herkunftsangabe. - Bei
F. von Duhn, Depotfund. II. Italien. In: M. Ebert (Hrsg.), Reallex.
Vorgesch. II (Berlin 1925) 370 Nr. *24 ist als Herkunft Coatezzaan'
gegeben.

845 A41 1 1.A41 14.A4115.A4316.A4349.A4359. - Mit Kreisaugenzier:
A4108.

846 A4360.1'1119 (69s).
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oder Grabbeigaben, konnte sich dafür aber nicht rich-
tig begeistern, da diese Objekte nie in Gräbern, dafür
aber in Siedlungsschichten zu finden seien. Magni, der
weitere Simulacri zusammenstellte, übernahm die In-
terpretation als Votivasa?. Bis heute wurden keine wei-
teren Interpretationen vorgeschlagens4s. Hier ist ledig-
lich darauf hinzuweisen, dass aus der Grabung von S.

Giorgio di Valpolicella, aus dem Bereich einer bron-
ze- und eisenverarbeitetenden Werkstatt, einige Ob-
jekte stammen, welche als Simulacri angesprochen
werden könnten84e.

Bei der Datierung der Objekte ist Castelfranco zu-
zustimmen, der sie mit Fibeln verknüpfte, die nach
dem heutigen Chronologieschema den Phasen G III A2
und A3 (Tessin D) zugewiesen werden.

10.2.8. Der Depotfund von Pane

Parre liegt im Seriotal (Valle Seriana) nördlich von
Bergamo, wo die Valle Nossana in die Valle Seriana
mündet850, Das Castello di Parre, der Fundort der De-
pots, ist eine Flussterrasse, die auf drei Seiten durch
steil abfallende bis überhängende Flanken und auf der
vierten durch einen Moränenrücken geschützt ist. Das

Castello liegt auf 580 m ü. M.
Parre liegt nicht wie Arbedo an einer Hauptver-

kehrsachse. Das Seriotal endet am Fuss der Alpi Oro-
bie. Über sie führen hohe Pässe ins Veltlin (Valtelli-
na). Besser sind die Verbindungen von Clusone aus,

das etwa in der Mitte der Valle Seriana liegt. Von hier
gelangt man auf verschiedenen Wegen in die Val Ca-
monica. Die Valle Nossana ist ebenfalls kein Durch-
gangstal. Ein etwas weiter südlich von Pane ins Se-

riotal mündendes Tal führt dagegen ins Brembo-Tal
(Valle Brembana). Die Täler nördlich von Bergamo
sind also nicht als <Transitachsen>) zu betrachten, dürf-
ten aber im regionalen Verkehr rege benützt worden
sein. Besondere Bedeutung kommt diesen Tälern je-
doch wegen der anstehendenErze zu. Oberhalb Parre,

am Monte Trevasco, wurden bis vor einigen Jahren Ei-
sen, Blei und Kalamin abgebaut.

847 Magni 1902,23f.
848 Vgl. Pauli l91la, 12 Anm. 5.
849 S. Giorgio: Salzani 1992,58 Taf. VI,20; 64 Taf. XII,9. - Weitere

aus der Valpolicella, zwischen Domegliara und Dolcö: Salzani 1981,
84 Nr. 3.7, evtl. 5. Die Zeichnung erlaubt keine sichere Beurteilung.

850 R. Poggiani Keller, Carta Archeologica della Lombardia. II. La Pro-
vincia di Bergamo. II. La carta archeologica del territorio di Berga-
mo. Schede (Modena 1992) 105-rc1, Nr. 448.

851 Fundberichte: G. Mantovani, Pane. Not. Arch. Bergomensi 1882-83,
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Fundgeschichte

Im April 1883 wurde auf dem dem Serio zuge-
wandten Sporn des Castello, auf dem Besitz Cominel-
li (detti Mattoncelli), bei landwirtschaftlichen Arbei-
ten ein Bronzedepotfund entdeckt"'. Dieser lag 0.7 m
unter dem damaligen Bodenniveau. Er befand sich in
einer runden Grube von 0.8 m Durchmesser und einer
Tiefe von 1 m. Die Wände waren mit kleinen Steinen
verkleidet und die Grube war mit einer Dolomitplatte
von 0.45x0.6 m und einer Dicke von 0.15 m ver-
schlossen. Die Platte deckte also - wenn die Massan-
gaben stimmen - die Grube nicht ganz, sie muss des-
halb auf den Bronzen selbst aufgelegen haben. Die ne-
ben (und auch in?) der Grube liegende Erde erschien
schwärzlich und mit Kohlen vermischtssz.

Mantovani schätzte die Fundmenge auf mindestens
1000 kg. Er erwähnte als Inhalt des Depots 35 Barren,
davon der Hauptteil ganz und einige halbiert, mit
Durchmesser zwischen 22 und 15 cm, sowie zahlrei-
che Barrenfragmente, mit Schlacken vermischt. Den
grössten Teil kauften wegen der guten Legierung der
Bronze die Giesser Barigozzi von Mailand, für etwa
1.50 Lire das Kilogramm. Wenige Stücke konnte Man-
tovani den Grundeigentümern abkaufen, welche diese
zur Erinnerung aufbewahrt hatten. Es war aber Man-
tovani nicht mehr möglich, die verkauften Stücke zu
sehen. Das von Mantovani gerettete Material umfasst
Barren und Bronzeobjekte. Er nannte einen ganzen

Barren, zwei halbe, drei kleinere und etwa 20 Barren-
fragmente sowie 230 Bronzeobjekte. Mantovani
schrieb dazu, dass er alle Bronzeobjekte - im Gegen-
salz zrt den Barren - habe erwerben können853. Bestand
der Grossteil des Fundes also nur aus Barren oder be-
zieht sich die Angabe Mantovanis auf die Stücke im
Besitz der Finder? Da genauere Angaben fehlen, bleibt
die Zusammensetzung des Depots unklar. Alle von
Mantovani geretteten Objekte gelangten ins Museo Ar-
cheologico di Bergamo. Einige Stücke gingen verlo-
ren, andere wurden in den siebziger Jahren gestohlen854.

Auf dem Castello wurde nach dem grossen Fund
eine Grabung unternommen, die nach den Angaben
Mantovanis nur menschliche Knochen und einige Rui-
nen einer mittelalterlichen Burg zuTage fördertess. Erst
1983-90, 1992 und 1994 fanden wieder archäologi-
sche Untersuchungen statt, im Rahmen einer geplan-

208f.; Mantovani 1896/99. - Bei den Arbeiten handelte es sich wohl
um Tenassierungsarbeiten am Spom des Castello.

852 Mantovani 1896/99,45: <<mentre ia terra circonstante appariva ne-
riccia e mista di carboni>, Dagegen ebd., 55; <... nonchö dall'ingen-
te numero di lingots e dalle scorie, carboni e ceneri sparsi in copia
dentro e fuori del pozzelto, ...>>

853 Mantovani 1896199,46.
854 Freundliche Mitteilung der Direktorin Dr. S. Casini.
855 Mantovani 1896199, 45.57.

ten Überbauung des Castello8s6. Sie erbrachten zahl-

reiche Siedlungsspuren, die von der Spätbronzezeit bis

ins 4. Jh. n.Chr. reichen. Ein klarer Siedlungsunter-

bruch ist am Ende des 1. Jh' v.Chr. festzustellen, wohl

im Zusammenhang mit der römischen Eroberung des

Alpenraumes. Eine Wiederbelegung ist im 3. und 4.

Jh. n.Chr. nachgewiesen. Auf dem Plateau des Castel-

lo ist eine Verschiebung des Siedlungsplatzes festzu-

stellen: In der Eisenzeit wurde hauptsächlich der nörd-

liche Teil bewohnt, wobei dort auch römische Spuren

fassbar sind. In der Mitte des Plateaus liegt eine Zone

mit Spuren von handwerklichen Tätigkeiten und eine

Zone mit Findlingen (Kultplatz?). Im Süden dagegen

scheint das Zentrum der römischen Belegung zu sein'

Diese lag teilweise auf dem gewachsenen Boden, teil-

weise auf Resten von vorgeschichtlichen, handwerkli-

chen Tätigkeiten. Von diesen sind die Töpferei und die

Metallverarbeitung belegt.

Forschungsgeschichte

Mantovani publizierte 1884 die erste Fundmeldung

und 1900 einen kleinen Artikel zum Depot mit der

Fundgeschichte, einem summarischen Inventar und ei-

ner Tafel mit 113 Heliotypien. Er datierte den Fund in

diö erste Phase der älteren Eisenzeit und stellte ihn

zeitlich näher zum Gräberfeld von Vadena/Pfatten als

zu demjenigen von Brembate Sottoss?' Dabei diskutier-

te er die im Komplex liegende Scharnierfibel und ei-

ne kleine Amphore aus Blei' Besonders interessant

sind die von ihm veranlassten Analysen der Barren

(s.u.). Mantovani sprach sich für die Interpretation als

Giessereidepot aus. Als Argumente nannte er die La-

ge des Fundes, die Konstruktion des Behälters, den

Fragmentierungsgrad aller Objekte, die teilweise sicht-

baren Gussnähte und die grosse Zahl an Barrenfrag-

menten sowie an Schlacken, Kohlestückchen und

Ascheresten. Den Metallreichtum führle er auf die Me-

tallvorkommen in der Umgebung von Paffe, insbe-

sondere am Monte Trevasco, zurück.

Primas wies 1972 auf die Lage an einer Wegkreu-

zung hin858. Sie sprach den Fund als ausgesprochenes

Altmetalldepot an, dessen Inhalt hauptsächlich aus der

näheren Umgebung stamme. Gleichzeitig machte sie

auf einige Formen aus dem östlichen Oberitalien auf-

merksam. Sie setzte das Depot zeitlich vor dasjenige

von Arbedo, da Certosafibeln noch fehlten. 19'75 be-

schäftigte sich De Marinis kurz mit dem Depot85e. Nach

ihm gehört die Hauptmasse der Funde in die Phase G

II, die Deponierung setzte De Marinis aber wegen des

Fischschwanzanhängers (Pendaglio a coda di pesce) an

den Beginn der Phase G III A1. Gleichzeitig publi
zierte er eine Tafel mit 22 Objekten, worunter drei

Fragmente von zusammengesetzten Kalottenhelmen.

Carancini und von Eles Masi veröffentlichten die Na-

deln und Fibeln des Depots. Beide nahmen eine De-

ponierung erst in römischer Zeit an860.

Poggiani Keller äusserte sich mehrmals zum Fund

von Parre861. Dank ihrer Grabungen ist gesichert, dass

das Castello in der Zeit det Niederlegung des Depots

besiedelt war. Anhand der vorliegenden Zwischener-

gebnisse gehörte das Depot zu einer Zone des Plateaus

(Sektor C), welche nicht mit Wohnhäusern besetzt war'

sondern eine Art <Handwerkerzone>> bildete. Die
Fundstelle liess sich bei den modernen Grabungen aber

nicht mehr genau lokalisieren, da ein guter Teil des

Terrains durch die Ausgrabungen Mantovanis und

durch die Arbeiten von i883 bis auf den gewachsenen

Boden gestört worden war. Poggiani Keller brachte das

Depot und weitere Spuren der Metallverarbeitung auf
dem Castello mit den Erzvorkommen des Seriotals zu-

sammen, welche beispielsweise am Monte Trevasco

nur wenig über dem Castello anstehen'

Gleirscher sprach sich in seinem Beitrag zu den al-

pinen Depotfunden für eine kultische Interpretation

aus, wobei er die Depots von Parre, Arbedo und Ober-

vintl/Vandoies di Sopra als gleichartige Funde be-

trachtete862.

Die noch andauernde Siedlungsgrabung von Parre

wird von Dr. R. Poggiani Keller geleitet und ausge-

wefiet; der Depotfund von Parre wird von Prof' R. De

Marinis bearbeitet.

Datierung

In der Literatur werden zwei Datierungen vorge-

schlagen: Der Beginn der Phase G III A1 (mit der

Hauptmasse der Funde in G II) oder die römische Zeit.

Argumente für die Datierung in die römische Zeit sind

die Scharnierfibel und die Bleiamphore. Die Fibel

gehört zu einem der Aucissa-Fibel verwandten Typ,

welche ihren Ursprung bereits im 1. Jh. v.Chr. hat. Ei-

856 Not. Soprintend. Arch' Lombardia 1983,4245; 1984' 21-26;1985'
48-50; i986, 35-39; 1988-89,21-23; Poggiani Keller 1985; 1992'

857 Dazu und zum folgenden: Mantovani 1896199' 53-56'
858 Primas 1972,88f.
859 De Marinis/Gu5tin 1915,244f .248 Fig. 10; De Marinis 1982, 88'

860 Carancini 1975, Nr. 1283.1603.1'148; von Eles Masi 1986, Nn 422'

540.620.940.950.961.968.9'12.1012. 1 013. 1206. 1305. 1415. I 603.

1601 .1612.1661.r7 05.1't28.11 29.11 32.17 5 l.l'1 63.1'7'l 8-l'7 80.1'7 87.

1798. 18 19. 1 843. 1958.1969.197 3. 1987.2035.2085 .21'1 1.2217'2228.2
246.2249.2258.2265 A.2268.2269.227 1.2332.2337 .250 l.

861 Not. Soprintend. Arch. Lombardia 1983, 42.45; Pos=g]ari Keiler
tgS5, gltt mit Abb. des gesamten Depots; Poggiani Keller 1992'

309; Anm. 1. - Frau Dr. R. Poggiani Käller sei für ihre Führung auf

dem Castello im Oktober 1994 herzlich gedankt'
862 Gleirscher 1991/93, 126-128'
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oder Grabbeigaben, konnte sich dafür aber nicht rich-
tig begeistern, da diese Objekte nie in Gräbern, dafür
aber in Siedlungsschichten zu finden seien. Magni, der
weitere Simulacri zusammenstellte, übernahm die In-
terpretation als Votivasa?. Bis heute wurden keine wei-
teren Interpretationen vorgeschlagens4s. Hier ist ledig-
lich darauf hinzuweisen, dass aus der Grabung von S.

Giorgio di Valpolicella, aus dem Bereich einer bron-
ze- und eisenverarbeitetenden Werkstatt, einige Ob-
jekte stammen, welche als Simulacri angesprochen
werden könnten84e.

Bei der Datierung der Objekte ist Castelfranco zu-
zustimmen, der sie mit Fibeln verknüpfte, die nach
dem heutigen Chronologieschema den Phasen G III A2
und A3 (Tessin D) zugewiesen werden.

10.2.8. Der Depotfund von Pane

Parre liegt im Seriotal (Valle Seriana) nördlich von
Bergamo, wo die Valle Nossana in die Valle Seriana
mündet850, Das Castello di Parre, der Fundort der De-
pots, ist eine Flussterrasse, die auf drei Seiten durch
steil abfallende bis überhängende Flanken und auf der
vierten durch einen Moränenrücken geschützt ist. Das

Castello liegt auf 580 m ü. M.
Parre liegt nicht wie Arbedo an einer Hauptver-

kehrsachse. Das Seriotal endet am Fuss der Alpi Oro-
bie. Über sie führen hohe Pässe ins Veltlin (Valtelli-
na). Besser sind die Verbindungen von Clusone aus,

das etwa in der Mitte der Valle Seriana liegt. Von hier
gelangt man auf verschiedenen Wegen in die Val Ca-
monica. Die Valle Nossana ist ebenfalls kein Durch-
gangstal. Ein etwas weiter südlich von Pane ins Se-

riotal mündendes Tal führt dagegen ins Brembo-Tal
(Valle Brembana). Die Täler nördlich von Bergamo
sind also nicht als <Transitachsen>) zu betrachten, dürf-
ten aber im regionalen Verkehr rege benützt worden
sein. Besondere Bedeutung kommt diesen Tälern je-
doch wegen der anstehendenErze zu. Oberhalb Parre,

am Monte Trevasco, wurden bis vor einigen Jahren Ei-
sen, Blei und Kalamin abgebaut.

847 Magni 1902,23f.
848 Vgl. Pauli l91la, 12 Anm. 5.
849 S. Giorgio: Salzani 1992,58 Taf. VI,20; 64 Taf. XII,9. - Weitere

aus der Valpolicella, zwischen Domegliara und Dolcö: Salzani 1981,
84 Nr. 3.7, evtl. 5. Die Zeichnung erlaubt keine sichere Beurteilung.

850 R. Poggiani Keller, Carta Archeologica della Lombardia. II. La Pro-
vincia di Bergamo. II. La carta archeologica del territorio di Berga-
mo. Schede (Modena 1992) 105-rc1, Nr. 448.

851 Fundberichte: G. Mantovani, Pane. Not. Arch. Bergomensi 1882-83,
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Fundgeschichte

Im April 1883 wurde auf dem dem Serio zuge-
wandten Sporn des Castello, auf dem Besitz Cominel-
li (detti Mattoncelli), bei landwirtschaftlichen Arbei-
ten ein Bronzedepotfund entdeckt"'. Dieser lag 0.7 m
unter dem damaligen Bodenniveau. Er befand sich in
einer runden Grube von 0.8 m Durchmesser und einer
Tiefe von 1 m. Die Wände waren mit kleinen Steinen
verkleidet und die Grube war mit einer Dolomitplatte
von 0.45x0.6 m und einer Dicke von 0.15 m ver-
schlossen. Die Platte deckte also - wenn die Massan-
gaben stimmen - die Grube nicht ganz, sie muss des-
halb auf den Bronzen selbst aufgelegen haben. Die ne-
ben (und auch in?) der Grube liegende Erde erschien
schwärzlich und mit Kohlen vermischtssz.

Mantovani schätzte die Fundmenge auf mindestens
1000 kg. Er erwähnte als Inhalt des Depots 35 Barren,
davon der Hauptteil ganz und einige halbiert, mit
Durchmesser zwischen 22 und 15 cm, sowie zahlrei-
che Barrenfragmente, mit Schlacken vermischt. Den
grössten Teil kauften wegen der guten Legierung der
Bronze die Giesser Barigozzi von Mailand, für etwa
1.50 Lire das Kilogramm. Wenige Stücke konnte Man-
tovani den Grundeigentümern abkaufen, welche diese
zur Erinnerung aufbewahrt hatten. Es war aber Man-
tovani nicht mehr möglich, die verkauften Stücke zu
sehen. Das von Mantovani gerettete Material umfasst
Barren und Bronzeobjekte. Er nannte einen ganzen

Barren, zwei halbe, drei kleinere und etwa 20 Barren-
fragmente sowie 230 Bronzeobjekte. Mantovani
schrieb dazu, dass er alle Bronzeobjekte - im Gegen-
salz zrt den Barren - habe erwerben können853. Bestand
der Grossteil des Fundes also nur aus Barren oder be-
zieht sich die Angabe Mantovanis auf die Stücke im
Besitz der Finder? Da genauere Angaben fehlen, bleibt
die Zusammensetzung des Depots unklar. Alle von
Mantovani geretteten Objekte gelangten ins Museo Ar-
cheologico di Bergamo. Einige Stücke gingen verlo-
ren, andere wurden in den siebziger Jahren gestohlen854.

Auf dem Castello wurde nach dem grossen Fund
eine Grabung unternommen, die nach den Angaben
Mantovanis nur menschliche Knochen und einige Rui-
nen einer mittelalterlichen Burg zuTage fördertess. Erst
1983-90, 1992 und 1994 fanden wieder archäologi-
sche Untersuchungen statt, im Rahmen einer geplan-

208f.; Mantovani 1896/99. - Bei den Arbeiten handelte es sich wohl
um Tenassierungsarbeiten am Spom des Castello.

852 Mantovani 1896/99,45: <<mentre ia terra circonstante appariva ne-
riccia e mista di carboni>, Dagegen ebd., 55; <... nonchö dall'ingen-
te numero di lingots e dalle scorie, carboni e ceneri sparsi in copia
dentro e fuori del pozzelto, ...>>

853 Mantovani 1896199,46.
854 Freundliche Mitteilung der Direktorin Dr. S. Casini.
855 Mantovani 1896199, 45.57.

ten Überbauung des Castello8s6. Sie erbrachten zahl-

reiche Siedlungsspuren, die von der Spätbronzezeit bis

ins 4. Jh. n.Chr. reichen. Ein klarer Siedlungsunter-

bruch ist am Ende des 1. Jh' v.Chr. festzustellen, wohl

im Zusammenhang mit der römischen Eroberung des

Alpenraumes. Eine Wiederbelegung ist im 3. und 4.

Jh. n.Chr. nachgewiesen. Auf dem Plateau des Castel-

lo ist eine Verschiebung des Siedlungsplatzes festzu-

stellen: In der Eisenzeit wurde hauptsächlich der nörd-

liche Teil bewohnt, wobei dort auch römische Spuren

fassbar sind. In der Mitte des Plateaus liegt eine Zone

mit Spuren von handwerklichen Tätigkeiten und eine

Zone mit Findlingen (Kultplatz?). Im Süden dagegen

scheint das Zentrum der römischen Belegung zu sein'

Diese lag teilweise auf dem gewachsenen Boden, teil-

weise auf Resten von vorgeschichtlichen, handwerkli-

chen Tätigkeiten. Von diesen sind die Töpferei und die

Metallverarbeitung belegt.

Forschungsgeschichte

Mantovani publizierte 1884 die erste Fundmeldung

und 1900 einen kleinen Artikel zum Depot mit der

Fundgeschichte, einem summarischen Inventar und ei-

ner Tafel mit 113 Heliotypien. Er datierte den Fund in

diö erste Phase der älteren Eisenzeit und stellte ihn

zeitlich näher zum Gräberfeld von Vadena/Pfatten als

zu demjenigen von Brembate Sottoss?' Dabei diskutier-

te er die im Komplex liegende Scharnierfibel und ei-

ne kleine Amphore aus Blei' Besonders interessant

sind die von ihm veranlassten Analysen der Barren

(s.u.). Mantovani sprach sich für die Interpretation als

Giessereidepot aus. Als Argumente nannte er die La-

ge des Fundes, die Konstruktion des Behälters, den

Fragmentierungsgrad aller Objekte, die teilweise sicht-

baren Gussnähte und die grosse Zahl an Barrenfrag-

menten sowie an Schlacken, Kohlestückchen und

Ascheresten. Den Metallreichtum führle er auf die Me-

tallvorkommen in der Umgebung von Paffe, insbe-

sondere am Monte Trevasco, zurück.

Primas wies 1972 auf die Lage an einer Wegkreu-

zung hin858. Sie sprach den Fund als ausgesprochenes

Altmetalldepot an, dessen Inhalt hauptsächlich aus der

näheren Umgebung stamme. Gleichzeitig machte sie

auf einige Formen aus dem östlichen Oberitalien auf-

merksam. Sie setzte das Depot zeitlich vor dasjenige

von Arbedo, da Certosafibeln noch fehlten. 19'75 be-

schäftigte sich De Marinis kurz mit dem Depot85e. Nach

ihm gehört die Hauptmasse der Funde in die Phase G

II, die Deponierung setzte De Marinis aber wegen des

Fischschwanzanhängers (Pendaglio a coda di pesce) an

den Beginn der Phase G III A1. Gleichzeitig publi
zierte er eine Tafel mit 22 Objekten, worunter drei

Fragmente von zusammengesetzten Kalottenhelmen.

Carancini und von Eles Masi veröffentlichten die Na-

deln und Fibeln des Depots. Beide nahmen eine De-

ponierung erst in römischer Zeit an860.

Poggiani Keller äusserte sich mehrmals zum Fund

von Parre861. Dank ihrer Grabungen ist gesichert, dass

das Castello in der Zeit det Niederlegung des Depots

besiedelt war. Anhand der vorliegenden Zwischener-

gebnisse gehörte das Depot zu einer Zone des Plateaus

(Sektor C), welche nicht mit Wohnhäusern besetzt war'

sondern eine Art <Handwerkerzone>> bildete. Die
Fundstelle liess sich bei den modernen Grabungen aber

nicht mehr genau lokalisieren, da ein guter Teil des

Terrains durch die Ausgrabungen Mantovanis und

durch die Arbeiten von i883 bis auf den gewachsenen

Boden gestört worden war. Poggiani Keller brachte das

Depot und weitere Spuren der Metallverarbeitung auf
dem Castello mit den Erzvorkommen des Seriotals zu-

sammen, welche beispielsweise am Monte Trevasco

nur wenig über dem Castello anstehen'

Gleirscher sprach sich in seinem Beitrag zu den al-

pinen Depotfunden für eine kultische Interpretation

aus, wobei er die Depots von Parre, Arbedo und Ober-

vintl/Vandoies di Sopra als gleichartige Funde be-

trachtete862.

Die noch andauernde Siedlungsgrabung von Parre

wird von Dr. R. Poggiani Keller geleitet und ausge-

wefiet; der Depotfund von Parre wird von Prof' R. De

Marinis bearbeitet.

Datierung

In der Literatur werden zwei Datierungen vorge-

schlagen: Der Beginn der Phase G III A1 (mit der

Hauptmasse der Funde in G II) oder die römische Zeit.

Argumente für die Datierung in die römische Zeit sind

die Scharnierfibel und die Bleiamphore. Die Fibel

gehört zu einem der Aucissa-Fibel verwandten Typ,

welche ihren Ursprung bereits im 1. Jh. v.Chr. hat. Ei-

856 Not. Soprintend. Arch' Lombardia 1983,4245; 1984' 21-26;1985'
48-50; i986, 35-39; 1988-89,21-23; Poggiani Keller 1985; 1992'

857 Dazu und zum folgenden: Mantovani 1896199' 53-56'
858 Primas 1972,88f.
859 De Marinis/Gu5tin 1915,244f .248 Fig. 10; De Marinis 1982, 88'

860 Carancini 1975, Nr. 1283.1603.1'148; von Eles Masi 1986, Nn 422'

540.620.940.950.961.968.9'12.1012. 1 013. 1206. 1305. 1415. I 603.

1601 .1612.1661.r7 05.1't28.11 29.11 32.17 5 l.l'1 63.1'7'l 8-l'7 80.1'7 87.

1798. 18 19. 1 843. 1958.1969.197 3. 1987.2035.2085 .21'1 1.2217'2228.2
246.2249.2258.2265 A.2268.2269.227 1.2332.2337 .250 l.

861 Not. Soprintend. Arch. Lombardia 1983, 42.45; Pos=g]ari Keiler
tgS5, gltt mit Abb. des gesamten Depots; Poggiani Keller 1992'

309; Anm. 1. - Frau Dr. R. Poggiani Käller sei für ihre Führung auf

dem Castello im Oktober 1994 herzlich gedankt'
862 Gleirscher 1991/93, 126-128'
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ne Aucissa-Fibel stammt zudem aus einer Sondage des

Castellos63. Die Amphore findet Vergleiche in gleich-
zeitigen Komplexen im Mittelmeelraum8e. Der Fundorl
des Depots, der Sektor C, lieferte sowohl Funde der
Eisenzeit als auch der römischen Zeit. Beide Objekte
könnten also aus den oberen Schichten des Castello
stammen, der Depotfund, der nachweislich 0.7 m un-
ter der Erdoberfläche lag, aus den unteren. Eine ge-
naue Fundtrennung war 1883 sicher nicht zl erwarten.
Aus diesem Grund und mit Blick auf die sonstige Ein-
heitlichkeit des Materials darf man die beiden Objek-
te als ZutaI von 1883 interpretieren.

Die eisenzeitliche Datierung hat bereits De Marinis
abgehandelt. Anhand des Fischschwanzanhängers
stellte er das Depot an den Beginn der Phase G III A1,
in der dieser Anhängertyp im Golaseccagebiet erstmals
in Gräbern fassbar ist865. Die Datierung des Komplexes
anhand des nicht sehr kurzlebigen Fischschwanzan-
hängers ist problematisch, da dieser Anhängertyp aus-
serhalb des Golaseccagebietes bereits früher bekannt
ist. Eine ausschliessliche Datierung nach G III A1 ist
deshalb nicht stichhaltigs6e. In der Tat gibt es kein wei-
teres Stück im Depot, insbesondere keine Fibel, wel-
che eine Datierung nach G III A1 rechtfertigte.

Die Hauptmasse der Funde gehöt in die Phasen G II
A bis B. Eine genauere Phasentrennung wird die Publi-
kation von De Marinis bringen. Generell der Phase G II
sind insbesondere die zahlreichen Sanguisuga-, Navicel-
la- und Schlangenfibeln sowie die Fibelfüsse zuzuwei-
sen. In dieseZeit gehören auch die vierpass-förmige An-
hängerscheibe, die Bronzescheiben und die Gürtelble-
che. Einige Objekte sind etwas genauer einzuordnen: Die
Bronzeperle gehön zum von De Marinis definierten Typ
2, der in die Phase G II A/B datiert8n. Ans Ende der Pha-

se G II dürften die Armringe mit profilierlen Enden
gehören, insbesondere der massive Armring, sowie der
Gehängeschmuck*e'. Der Phase G II B muss die Certo-
safibel des Typs Ia zugewiesen werdens6e. Demnach kann
die Niederlegung des Depots von Parre in die Phase G
II B gestellt werden. Sichere Anhaltspunkte für eine Da-
tierung nach G III A1 fehlen.

863 Mantovani 1896/99, Nr. 82; Poggiani Keller 1985, 33 Fig. 35,3. -
Vgl. E. Ettlinger, Die römischen Fibeln in der Schweiz (Bern 1973)
89-92 (Typ 28, Spezialform); Taf . 9,2.3.5;93f. (Typ 29); G. Finger-
lin, Dangstetten I. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Würt
temberg 22 (Stuttgart 1986), 319 Grube 291 Nr. 1.

864 Freundliche Mitteilung von Frau Prof. Dr. S. Martin-Kilcher, mit
Hinweis auf A. Tchernia,/P. Pomey/A. Hesnard et al., L 6pave ro-
maine de 1a Madrague de Giens (Var). Gallia Suppl. XXXIV (Paris

1981,229. Die Stücke datieren in die Phasen G III A1

866 Vgl. Hochdorf, <<Fürstengrab>: Biel 1985,96f.; Abb.55.56.
86'7 Mantovani 1896/99, Nr. 67; De Marinis 1981, 233.
868 Massiver Armring: De Marinis/Gu5tin 1975, 248Frg. lO,oberste Rei-

he, Mitte. Vgl. dazu Kap. 4.2.2.27. - Gehängeschmuck: Mantovani
1896/99, Nr. 58.113; De Marinis 1914,'10f .

869 De Marinis/Gu5tin I915,248 Fig. l0,zweitunterste Reihe, rechts. -
Vgl. dazu Kap. 3.3.

Vergleich mit dem Depot von Arbedo

Die Funde, welche vom grossen Depot von Parre
übriggeblieben sind, lassen sich problemlos den vier
anhand des Depots von Arbedo definierten Gruppen
zuweisen:
Altmaterial: Alle Objekte sind als Altmaterial einzu-
stufen, ganze Objekte fehlen. Vertreten sind die Ob-
jektgruppen Nadeln, Fibeln (Fibelbügel und Fibelfüs-
se), Bronzescheiben, Anhänger, vierpassförmige An-
hängerscheiben, Aufsätze, Bronzeperlen, Toilettbe-
steck, Armringe, Gürtelhaken, Blechtassen, Situlen,
Helme und unbestimmbare Fragmente. Dies entspricht
ungefähr dem in Arbedo festgestellten Spektrum, wo-
bei einzelne Objekttypen fehlen. Insbesondere sind
wenig Bleche vorhanden. Da wir aber nicht wissen, ob
wir im vorliegenden Material wirklich alle Objekte
bzw. Objekttypen des Depots vor uns haben, können
keine weiteren Schlüsse aus dem Fehlen von Objekt-
gruppen gezogen werden.

An einigen Objekten sind klare Zerstörungsspuren
sichtbar. Zu nennen sind verbogene Fibeln, Armreife,
Gürtelhaken, Stäbe und Gefässhenkels7o.

Das Fundspektrum des Depots widerspiegelt die
geographische Lage p2n'ssszt. Das Golaseccagebiet fin-
det seinen Niederschlag in zahlreichen Objekten wie
Fibeln, Anhängern oder ArmrinEenstz. Häufig sind auch
Fibeln aus dem unteren Etschtal und aus dem Este-
Kreis, wobei einzelne Fibeln eher dem Gebiet des

Etschtals, andere eher Este selbst zugewiesen werden
können873. Die übrigen Fibelfragmente sind nicht näher
einzuordnen, da sie von in ganz Oberitalien verbreite-
ten Typen stammen. Die Teile von Helmen mit zu-
sammengesetzter Kalotte sind keinem bestimmten Typ
zuzuweisen. Es kann deshalb nicht entschieden werden,
ob sie aus dem Südostalpenraum oder aber aus dem Ge-
biet südlich des Po stammen874. In Richtung Pada-
na weist jedenfalls ein Fragment eines Radanhängerss7s.

Die Hauptmasse der Funde datiert in die Phase G
tI. Ahnlich wie beim Depot von Arbedo gibt es aber
auch ältere Stücke. Drei spätbronzezeitliche Nadeln

870 Vgl. Mantovani 1896/99, Nr. 32.64.66.12.76.78.83.90. 103 .112. Da-
zu ein verbogenes Attaschenfragment einer Bronzetasse (Capedun-
cola), unpubl.

87I Dazu Poggiani Keller 1992,323f.;De Marinis 1992.
872 Fibeln: von Eles Masi 1986, Nr. 940.950.961 .968.9'72.1206. - An-

hänger und Armringe: De Marinis/Gudtin 1975,248 Fig. lO,vierte
Reihe rechts und oberste Reihe, zweiter und dritter von rechts. -
Bronzeperle: s. Anm. 867.

873 Von Eles Masi 1986, Nr. 620.1958.1969.1913.2035.2501 sowie die
Certosafibel des Typs Ia. - Etschtal: von Eles Masi 1986, Nr. 1987.

- Este: ebd., Nr. 540.2085.
874 De Marinis/Gudtin 1975, 244f.248 Fig. lO,oberste Reihe rechts;

zweite Reihe rechts. Dazu: Egg 1986, 169. Möglicherweise auch zu
Helmen gehören zwei Stifte (Mantovani 1896199, Nr. 65; Poggiani
Keller 1985, I I Fig. T,zweite Reihe unten): vgl. Egg 1986, 133f. (Nr.
6) und Taf. 49,b (Nr. 105).

815 Mantovani 1896/99, Nr. 99; R. De Marinis in: Etruschi a nord del
Po I, 66f.; Etä del Feno nel Reggiano, 169; Nr. 1338-1342.
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wurden bereits von Carancini publiziertsro. ]{in7u ksrn-

men ein Fragment einer Messerklinge sowie zwei

Fragmente von BronzesichelnsT?.

Material in Verbindung mit dem Bronzegzss.' Gussfla-

den und Gusstropfen finden sich nicht unter den er-

haltenen Objekten. Unter den Barenfragmenten könn-

te sich möglicherweise solches Material befunden ha-

ben. Belegt sind aber Rohgüsse und angeschmolzene

Stücke. Rohgüsse stammen von einem Henkel einer

Bronzetasse (Capeduncola) und einem Ringa's. Hinzu

kommt eine angeschmolzene Röhre sowie ein Reif-

fragment mit anhaftender, angeschmolzener Bronzeye.

Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und

Werkstattabfall: In diese Gruppe gehört das Fragment

eines Bronzestabes, der an einem Ende noch eine Guss-

naht zeigt, dessen anderes Ende aber bereits überar-

beitet ist88o.

Barren:Wie hoch der Anteil der Barren am Depot war,

lässt sich nicht mehr bestimmen. Ob zudem die von

Mantovani erwähnten Fragmente alle zu Barren gehör-

ten oder ob sich darunter auch Gussfladen und andere

Gussreste befanden, ist ebenfalls nicht klar.

Die von Mantovani besprochenen Barren gehören

alle zum plankonvexen Typ, der auch im Depot von

Arbedo den Hauptanteil der Stücke stellt. Mantovani

erwähnte als Besonderheit, dass zwei Barren recht-

eckige, dreieckige und runde Abdrücke zeigten. Der

erste, halb erhaltene Barren besitzt alle diese Abdrücke

auf der Unterseite. Der andere zeigt nur auf der Ober-

seite runde, tiefe Löcherssr. )lg rechteckigen und drei-

eckigen Abdrücke sind wohl auf Fremdkörper in der

Gussform des Barrens zurückzuführen, wie dies auch

bei einzelnen Fragmenten aus Arbedo erkennbar ist.

Die tiefen, runden Löcher sind aber als gewollt ange-

bracht zu interpretieren. Sie finden unter den Stücken

von Arbedo keinen Vergleich, dafür unter solchen aus

der Siedlung Forcello bei Bagnolo S' Vitossz. Die

Löcher dienten dazu, den Barren einfacher zertellenzt
können.

Besonders interessant für den Vergleich mit Arbe-

do sind die Metallanalysents:. Sie ergaben mindestens

zwei verschiedene Legierungen. Chemische Analysen

durch Prof. G. Carrara an mehreren Barren ergaben

folgende Prozentwerte: Cu: 91.07; Sn: 7.15; Ag: 1.59;

Sb, Spuren von Hg rtndZn sowie Verluste: 0.19. An-
dere Analysen an anderen Barren durch die Prof. Mau-

ri und Venanzio ergaben Anteile an Mangan, Antimon,

876 Carancini 1975, Nr. 1283.1603.1748.
877 Messer: Mantovani 1896199, Nr.21. - Sicheln: ebd., Nr' 20; Pog-

eiani Keller 1985, ll Fig. T.unten rechts.
878 Flenkel: Mantovani 1896/99, Nr. 100. - Ring: Poggiani Keller 1985'

I I Fip.. T.vierte Reihe, zweitunterstes Stück.
879 Röhre-: Mantovani 1896/99, Nr. 69' - Reif unpubl.
880 Mantovani 1896199, Nt'. 104.

Arsen und Silber, das Zinn liess sich dabei jedoch nicht
nachweisen. Leider vermerkte Mantovani nicht, wel-

che Fragmente er analysieren liess. Gerade die zweite

Legierung lässt sich mit den Analysen von Arbedo in
Verbindung bringen. Die erste Legierung könnte da-

gegen eher darauf hinweisen, dass Mantovani Guss-

fladen oder Gussreste analysieren liess.

Der Inhalt des Depots von Parre lässt sich gut mit
demjenigen von Arbedo vergleichen. Da das Material

des Depots aber nicht vollständig erhalten ist, ist ein
konkreter Vergleich der Prozentanteile der vier Ob-
jektgruppen nicht möglich. Hinzuweisen ist zudem auf
dieselbe Konstruktion des <<Behälters>>. Das Depot von
Parre stammt aus dem Bereich einer gleichzeitigen

Siedlung. Unterschiede gibt es hingegen bei der Ver-

kehrslage der beiden Fundorte und beim Vorkommen

von Erzen in der unmittelbaren Umgebung der Depots.

10.3. Das Veneto und das CaPut
Adriae

10.3.9. Der Depotfund von Santorso

Der Befund zum Depot ist in Kapitel 9.1.2 be-

schriebenssa. Das kleine Ensemble wurde in einem Ge-

bäude gefunden, in dem während dessen ersten Benüt-

zungsphase (wohl noch 4. Jh. v.Chr') Bronze und Ei-
sen verarbeitet wurde. In der Nordecke des quadrati-

schen Anbaus (G) entdeckte man unter einem grossen

Mauerstein eine Grube, welche ein kleines Depot von

<semifiniti di rame>> enthielt. Dieses lag in einem oder

zwei organischen Behältern. Stratigraphisch gehört die

Deponierung zur ersten Phase des Gebäudes.

Das kleine Depot ist bis auf ein Barrenfragment un-

publiziert. Dieses besteht nach den Analysen von Eh-

renreich aus einer Kupfer-Blei-Legierung. Wichtig ist

die Fundlage im Bereich einer Siedlung, ja sogar in ei-

nem Gebäude, das anhand der archäologischen Spuren

als Schmiede und Giesserei angesprochen werden

kann. Die Analyse des Barens lässt mögliche Verbin-

dungen zu den stark verbleiten Barren von Arbedo und

zum (<aes rude>> in der Padana vermuten.

881 Halber Banen: Poggiani Keller 1985, 10 Fig. 5' grösster Barren' -
Kleinerer: Mantovä;i 1896199, Nr. 109; Poggiani Keller 1985, 10

Fig. 5, kleinster Baren.
882 Etiuschi a nord del PoI,204-210, bes.205 Fig. 103' Nr' 6-9 17'

883 Mantovani 1896199,54f .

884 Ehrenreich et al. 1988/89, bes. 623;626 Fig 4,l0;636.



ne Aucissa-Fibel stammt zudem aus einer Sondage des

Castellos63. Die Amphore findet Vergleiche in gleich-
zeitigen Komplexen im Mittelmeelraum8e. Der Fundorl
des Depots, der Sektor C, lieferte sowohl Funde der
Eisenzeit als auch der römischen Zeit. Beide Objekte
könnten also aus den oberen Schichten des Castello
stammen, der Depotfund, der nachweislich 0.7 m un-
ter der Erdoberfläche lag, aus den unteren. Eine ge-
naue Fundtrennung war 1883 sicher nicht zl erwarten.
Aus diesem Grund und mit Blick auf die sonstige Ein-
heitlichkeit des Materials darf man die beiden Objek-
te als ZutaI von 1883 interpretieren.

Die eisenzeitliche Datierung hat bereits De Marinis
abgehandelt. Anhand des Fischschwanzanhängers
stellte er das Depot an den Beginn der Phase G III A1,
in der dieser Anhängertyp im Golaseccagebiet erstmals
in Gräbern fassbar ist865. Die Datierung des Komplexes
anhand des nicht sehr kurzlebigen Fischschwanzan-
hängers ist problematisch, da dieser Anhängertyp aus-
serhalb des Golaseccagebietes bereits früher bekannt
ist. Eine ausschliessliche Datierung nach G III A1 ist
deshalb nicht stichhaltigs6e. In der Tat gibt es kein wei-
teres Stück im Depot, insbesondere keine Fibel, wel-
che eine Datierung nach G III A1 rechtfertigte.

Die Hauptmasse der Funde gehöt in die Phasen G II
A bis B. Eine genauere Phasentrennung wird die Publi-
kation von De Marinis bringen. Generell der Phase G II
sind insbesondere die zahlreichen Sanguisuga-, Navicel-
la- und Schlangenfibeln sowie die Fibelfüsse zuzuwei-
sen. In dieseZeit gehören auch die vierpass-förmige An-
hängerscheibe, die Bronzescheiben und die Gürtelble-
che. Einige Objekte sind etwas genauer einzuordnen: Die
Bronzeperle gehön zum von De Marinis definierten Typ
2, der in die Phase G II A/B datiert8n. Ans Ende der Pha-

se G II dürften die Armringe mit profilierlen Enden
gehören, insbesondere der massive Armring, sowie der
Gehängeschmuck*e'. Der Phase G II B muss die Certo-
safibel des Typs Ia zugewiesen werdens6e. Demnach kann
die Niederlegung des Depots von Parre in die Phase G
II B gestellt werden. Sichere Anhaltspunkte für eine Da-
tierung nach G III A1 fehlen.

863 Mantovani 1896/99, Nr. 82; Poggiani Keller 1985, 33 Fig. 35,3. -
Vgl. E. Ettlinger, Die römischen Fibeln in der Schweiz (Bern 1973)
89-92 (Typ 28, Spezialform); Taf . 9,2.3.5;93f. (Typ 29); G. Finger-
lin, Dangstetten I. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Würt
temberg 22 (Stuttgart 1986), 319 Grube 291 Nr. 1.

864 Freundliche Mitteilung von Frau Prof. Dr. S. Martin-Kilcher, mit
Hinweis auf A. Tchernia,/P. Pomey/A. Hesnard et al., L 6pave ro-
maine de 1a Madrague de Giens (Var). Gallia Suppl. XXXIV (Paris

1981,229. Die Stücke datieren in die Phasen G III A1

866 Vgl. Hochdorf, <<Fürstengrab>: Biel 1985,96f.; Abb.55.56.
86'7 Mantovani 1896/99, Nr. 67; De Marinis 1981, 233.
868 Massiver Armring: De Marinis/Gu5tin 1975, 248Frg. lO,oberste Rei-

he, Mitte. Vgl. dazu Kap. 4.2.2.27. - Gehängeschmuck: Mantovani
1896/99, Nr. 58.113; De Marinis 1914,'10f .

869 De Marinis/Gu5tin I915,248 Fig. l0,zweitunterste Reihe, rechts. -
Vgl. dazu Kap. 3.3.

Vergleich mit dem Depot von Arbedo

Die Funde, welche vom grossen Depot von Parre
übriggeblieben sind, lassen sich problemlos den vier
anhand des Depots von Arbedo definierten Gruppen
zuweisen:
Altmaterial: Alle Objekte sind als Altmaterial einzu-
stufen, ganze Objekte fehlen. Vertreten sind die Ob-
jektgruppen Nadeln, Fibeln (Fibelbügel und Fibelfüs-
se), Bronzescheiben, Anhänger, vierpassförmige An-
hängerscheiben, Aufsätze, Bronzeperlen, Toilettbe-
steck, Armringe, Gürtelhaken, Blechtassen, Situlen,
Helme und unbestimmbare Fragmente. Dies entspricht
ungefähr dem in Arbedo festgestellten Spektrum, wo-
bei einzelne Objekttypen fehlen. Insbesondere sind
wenig Bleche vorhanden. Da wir aber nicht wissen, ob
wir im vorliegenden Material wirklich alle Objekte
bzw. Objekttypen des Depots vor uns haben, können
keine weiteren Schlüsse aus dem Fehlen von Objekt-
gruppen gezogen werden.

An einigen Objekten sind klare Zerstörungsspuren
sichtbar. Zu nennen sind verbogene Fibeln, Armreife,
Gürtelhaken, Stäbe und Gefässhenkels7o.

Das Fundspektrum des Depots widerspiegelt die
geographische Lage p2n'ssszt. Das Golaseccagebiet fin-
det seinen Niederschlag in zahlreichen Objekten wie
Fibeln, Anhängern oder ArmrinEenstz. Häufig sind auch
Fibeln aus dem unteren Etschtal und aus dem Este-
Kreis, wobei einzelne Fibeln eher dem Gebiet des

Etschtals, andere eher Este selbst zugewiesen werden
können873. Die übrigen Fibelfragmente sind nicht näher
einzuordnen, da sie von in ganz Oberitalien verbreite-
ten Typen stammen. Die Teile von Helmen mit zu-
sammengesetzter Kalotte sind keinem bestimmten Typ
zuzuweisen. Es kann deshalb nicht entschieden werden,
ob sie aus dem Südostalpenraum oder aber aus dem Ge-
biet südlich des Po stammen874. In Richtung Pada-
na weist jedenfalls ein Fragment eines Radanhängerss7s.

Die Hauptmasse der Funde datiert in die Phase G
tI. Ahnlich wie beim Depot von Arbedo gibt es aber
auch ältere Stücke. Drei spätbronzezeitliche Nadeln

870 Vgl. Mantovani 1896/99, Nr. 32.64.66.12.76.78.83.90. 103 .112. Da-
zu ein verbogenes Attaschenfragment einer Bronzetasse (Capedun-
cola), unpubl.

87I Dazu Poggiani Keller 1992,323f.;De Marinis 1992.
872 Fibeln: von Eles Masi 1986, Nr. 940.950.961 .968.9'72.1206. - An-

hänger und Armringe: De Marinis/Gudtin 1975,248 Fig. lO,vierte
Reihe rechts und oberste Reihe, zweiter und dritter von rechts. -
Bronzeperle: s. Anm. 867.

873 Von Eles Masi 1986, Nr. 620.1958.1969.1913.2035.2501 sowie die
Certosafibel des Typs Ia. - Etschtal: von Eles Masi 1986, Nr. 1987.

- Este: ebd., Nr. 540.2085.
874 De Marinis/Gudtin 1975, 244f.248 Fig. lO,oberste Reihe rechts;

zweite Reihe rechts. Dazu: Egg 1986, 169. Möglicherweise auch zu
Helmen gehören zwei Stifte (Mantovani 1896199, Nr. 65; Poggiani
Keller 1985, I I Fig. T,zweite Reihe unten): vgl. Egg 1986, 133f. (Nr.
6) und Taf. 49,b (Nr. 105).

815 Mantovani 1896/99, Nr. 99; R. De Marinis in: Etruschi a nord del
Po I, 66f.; Etä del Feno nel Reggiano, 169; Nr. 1338-1342.
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wurden bereits von Carancini publiziertsro. ]{in7u ksrn-

men ein Fragment einer Messerklinge sowie zwei

Fragmente von BronzesichelnsT?.

Material in Verbindung mit dem Bronzegzss.' Gussfla-

den und Gusstropfen finden sich nicht unter den er-

haltenen Objekten. Unter den Barenfragmenten könn-

te sich möglicherweise solches Material befunden ha-

ben. Belegt sind aber Rohgüsse und angeschmolzene

Stücke. Rohgüsse stammen von einem Henkel einer

Bronzetasse (Capeduncola) und einem Ringa's. Hinzu

kommt eine angeschmolzene Röhre sowie ein Reif-

fragment mit anhaftender, angeschmolzener Bronzeye.

Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und

Werkstattabfall: In diese Gruppe gehört das Fragment

eines Bronzestabes, der an einem Ende noch eine Guss-

naht zeigt, dessen anderes Ende aber bereits überar-

beitet ist88o.

Barren:Wie hoch der Anteil der Barren am Depot war,

lässt sich nicht mehr bestimmen. Ob zudem die von

Mantovani erwähnten Fragmente alle zu Barren gehör-

ten oder ob sich darunter auch Gussfladen und andere

Gussreste befanden, ist ebenfalls nicht klar.

Die von Mantovani besprochenen Barren gehören

alle zum plankonvexen Typ, der auch im Depot von

Arbedo den Hauptanteil der Stücke stellt. Mantovani

erwähnte als Besonderheit, dass zwei Barren recht-

eckige, dreieckige und runde Abdrücke zeigten. Der

erste, halb erhaltene Barren besitzt alle diese Abdrücke

auf der Unterseite. Der andere zeigt nur auf der Ober-

seite runde, tiefe Löcherssr. )lg rechteckigen und drei-

eckigen Abdrücke sind wohl auf Fremdkörper in der

Gussform des Barrens zurückzuführen, wie dies auch

bei einzelnen Fragmenten aus Arbedo erkennbar ist.

Die tiefen, runden Löcher sind aber als gewollt ange-

bracht zu interpretieren. Sie finden unter den Stücken

von Arbedo keinen Vergleich, dafür unter solchen aus

der Siedlung Forcello bei Bagnolo S' Vitossz. Die

Löcher dienten dazu, den Barren einfacher zertellenzt
können.

Besonders interessant für den Vergleich mit Arbe-

do sind die Metallanalysents:. Sie ergaben mindestens

zwei verschiedene Legierungen. Chemische Analysen

durch Prof. G. Carrara an mehreren Barren ergaben

folgende Prozentwerte: Cu: 91.07; Sn: 7.15; Ag: 1.59;

Sb, Spuren von Hg rtndZn sowie Verluste: 0.19. An-
dere Analysen an anderen Barren durch die Prof. Mau-

ri und Venanzio ergaben Anteile an Mangan, Antimon,

876 Carancini 1975, Nr. 1283.1603.1748.
877 Messer: Mantovani 1896199, Nr.21. - Sicheln: ebd., Nr' 20; Pog-

eiani Keller 1985, ll Fig. T.unten rechts.
878 Flenkel: Mantovani 1896/99, Nr. 100. - Ring: Poggiani Keller 1985'

I I Fip.. T.vierte Reihe, zweitunterstes Stück.
879 Röhre-: Mantovani 1896/99, Nr. 69' - Reif unpubl.
880 Mantovani 1896199, Nt'. 104.

Arsen und Silber, das Zinn liess sich dabei jedoch nicht
nachweisen. Leider vermerkte Mantovani nicht, wel-

che Fragmente er analysieren liess. Gerade die zweite

Legierung lässt sich mit den Analysen von Arbedo in
Verbindung bringen. Die erste Legierung könnte da-

gegen eher darauf hinweisen, dass Mantovani Guss-

fladen oder Gussreste analysieren liess.

Der Inhalt des Depots von Parre lässt sich gut mit
demjenigen von Arbedo vergleichen. Da das Material

des Depots aber nicht vollständig erhalten ist, ist ein
konkreter Vergleich der Prozentanteile der vier Ob-
jektgruppen nicht möglich. Hinzuweisen ist zudem auf
dieselbe Konstruktion des <<Behälters>>. Das Depot von
Parre stammt aus dem Bereich einer gleichzeitigen

Siedlung. Unterschiede gibt es hingegen bei der Ver-

kehrslage der beiden Fundorte und beim Vorkommen

von Erzen in der unmittelbaren Umgebung der Depots.

10.3. Das Veneto und das CaPut
Adriae

10.3.9. Der Depotfund von Santorso

Der Befund zum Depot ist in Kapitel 9.1.2 be-

schriebenssa. Das kleine Ensemble wurde in einem Ge-

bäude gefunden, in dem während dessen ersten Benüt-

zungsphase (wohl noch 4. Jh. v.Chr') Bronze und Ei-
sen verarbeitet wurde. In der Nordecke des quadrati-

schen Anbaus (G) entdeckte man unter einem grossen

Mauerstein eine Grube, welche ein kleines Depot von

<semifiniti di rame>> enthielt. Dieses lag in einem oder

zwei organischen Behältern. Stratigraphisch gehört die

Deponierung zur ersten Phase des Gebäudes.

Das kleine Depot ist bis auf ein Barrenfragment un-

publiziert. Dieses besteht nach den Analysen von Eh-

renreich aus einer Kupfer-Blei-Legierung. Wichtig ist

die Fundlage im Bereich einer Siedlung, ja sogar in ei-

nem Gebäude, das anhand der archäologischen Spuren

als Schmiede und Giesserei angesprochen werden

kann. Die Analyse des Barens lässt mögliche Verbin-

dungen zu den stark verbleiten Barren von Arbedo und

zum (<aes rude>> in der Padana vermuten.

881 Halber Banen: Poggiani Keller 1985, 10 Fig. 5' grösster Barren' -
Kleinerer: Mantovä;i 1896199, Nr. 109; Poggiani Keller 1985, 10

Fig. 5, kleinster Baren.
882 Etiuschi a nord del PoI,204-210, bes.205 Fig. 103' Nr' 6-9 17'

883 Mantovani 1896199,54f .

884 Ehrenreich et al. 1988/89, bes. 623;626 Fig 4,l0;636.



10.3.10. Der Depotfund von Oderzo

Das Umfeld des Depots von Oderzo wurde in Ka-
pitel9.l.2 beschrieben. Es lag ebenfalls in einer Sied-
lungszones85 . Zeitlich gehört es ins 6. und 5. Jh. v.Chr.
In der Einfüllung einer Grube lagen auf verschiedenen
Niveaus Bronzeobjekte, die als <Depob bezeichnet
werden. Wegen der unterschiedlichen Lage der Ob-
jekte halten es die Ausgräber für möglich, dass sie
nicht <en bloc>>, sondern zu verschiedenen Zeitpunk-
ten in die Grube kamen.

Das Depot enthielt einige Blech- und Stabfrag-
mente, zwei davon zusammengefaltet und eingerollt;
ein Fragment eines Rohgusses aus einer zweiteiligen
Form; einen Gusstropfen mit anhaftendem Keramik-
material; drei kleine Barrenfragmente (<<aes rude>>),

darunter ein grösseres Stück mit flacher Seite, von dem
Fragmente abgeschlagen worden waren; zwei Werk-
zeugfragmente: je ein Blattfragment eines Meissels
und eines Beils.

Aufgrund der Form und Dicke des Beilblattes ver-
muteten die Bearbeiter eine Datierung ins 8. oder 7.

Jh., wobei sie eine Zugehörigkeit zu den Typen Ardea
und Volterra erwogen. Ein ähnliches oder noch älteres
Datum schlugen sie für das Meisselfragment vor. Die
Zuweisung ist nicht ganz sicher, da im Veneto zumin-
dest Bronzebeile bis ins 6. Jh. in Gräbern belegt sind.
Anhand der Analyse von verschiedenen Spuren auf
dem Beilblatt konnte nachgewiesen werden, dass es

sich dabei um ein gebrauchtes und mehrfach nachge-
schliffenes Stück handelt. Die Untersuchung der Pati-
na des Objektes liess auf eine Lagerung in unter-
schiedlichem Milieu schliessen.

Als glaubhafte Hypothese stellten die Bearbeiter
das Szenario auf, dass die Grube - wie in Santorso -
zur Lagerung des Bronzevorrats einer Giesserei dien-
te. Diese Objekte seien wohl in organischen Behältern
(Lederbeutel oder Holzkästchen) vergraben worden,
wie man solche in Santorso beobachtete. Durch die
häufige Benutzung der Struktur, d.h. das Entnehmen
bzw. Vergraben von Bronzeobjekten, seien teilweise
Objekte verloren gegangen. Dies würde die verschie-
dene Lage in der Einfüllung erklären.

Vergleich mit dem Depot von Arbedo

Das Depot von Oderzo lässt sich bedingt mit
demjenigen von Arbedo vergleichen, wobei beachtet
werden muss, dass es sich hierbei nach der Interpreta-

tion der Bearbeiter nur um die Reste von wohl um-
fangreicheren Bronzedeponierungen handelt.
Altmaterial; Alle Objekte sind fragmentiert, bei ein-
zelnen lassen sich sogar Gebrauchsspuren nachwei-
sen. Unter dem Material finden sich anscheinend
auch <Altstücke>>, die bedeutend älter als der Zeit-
punkt der Schliessung des Depots sind. Für das Beil-
fragment wird die Herkunft aus Bologna oder süd-
lich davon vermutet. Einzelne Objekte sind verbo-
gen und zusammengefaltet. Zum Material in Verbin-
dung mit dem Bronzegass gehören der Rohguss und
der Gusstropfen. Nicht fertig bearbeitete Objekte,
Halbfabrikate und Werkstattabfal/ lassen sich nicht
sicher nachweisen. Hingegen sind drei Barren im
Depot vertreten.

Neben dem Fehlen von Halbfabrikaten und Werk-
stattabfällen ist als weiterer Unterschied zt Arbedo die
Struktur des Depots zu nennen. Wie bei Santorso liegt
hier zwar ein <Behälter>> vor, doch handelt es sich in
beiden Fällen um eine einfache Grube. Ob die <<leich-

tere>> Bauweise für nur eine sporadische Nutzung der
Grube spricht oder ob es sich hier um eine regionale
Eigenheit handelt, wäre an anderen Befunden abzu-
klären.

10.3.11. Der Depotfund von
S. Pietro/Sempeter

S. Pietro/$mpeter ist ein Dorf neben Gorizia. Go-
rizialiegt am Isonzo, an der Ostgrenze Italiens zu Slo-
wenien, etwa 20 km von der Adria entfernt. Bei der
Auffindung des Depots 1867 gehörte die Gegend noch
zur österreichisch-ungarischen Monarchie. Das Dorf
wurde deshalb auch St. Peter bei Görz genannt, wobei
man sich bei allen lokal erschienen Berichten zum De-
pot des Italienischen bediente. 1919 kam Görz anlta-
lien. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Gorizia zwi-
schen Italien und Jugoslawien aufgeteilt (Gorizia-No-
va Gorica). S. Pietro kam an Jugoslawien und erhielt
den Namen Smpeter pri Gorici. Heute gehört es zu
Slowenien.

Den Fundberichten zufolge wurde das Depot am
steilen Westabhang des Hügels S. Marco, der im Osten
von S. Pietro/$mpeter liegt, im Weinberg des Carl von
Mulitsch aus Gorizia gefunden. Der Fundort lag etwa
120 Fuss über S. Pietro/$mpeter, d.h. etwa auf 140 m
ü.M. Die genaue Fundstelle des Depots ist nicht be-
kannt und lässt sich nach den Angaben Furlanis auch
nicht mehr rekonstruieren, da die Pläne zum The-

resianischen Kataster verloren sind und die Grund-

stücke im Franziszeischen Kataster andere Nummern

tragen886.

S. Pietro/Sempeter und Gorizia liegen in verkehrs-

technisch bedeutender Lage. Für die prähistorische

Zeit illtstriert dies das nur etwa 25 km nördlich da-

von am Isonzo/Soöa gelegene grosse Gräberfeld von

S. LuciaAvlost na Soöi.

Fundgeschichte

Der Depotfund wurde am 15.11.1867 entdecktssz.

Durch andauernde Regenfälle bedingt hatten sich am

Hügel S. Marco einige Erdschlipfe ereignet, wovon

auch eine Terrassierung im Weinberg des Carl von Mu-
litsch betroffen worden war. Nach den Angaben von

Coroninis wurden dabei einige Bronzen freigelegt,
welche die Aufmerksamkeit eines in der Nähe woh-
nenden Knaben erregten. Nach von Bülow hingegen

untersuchte der Sohn eines in der Nähe wohnenden

Dorfbewohners eine neu entstandene Erdspalte mit ei-

nem Stock und vernahm dabei das Klingen von Me-
tall. Der Vater des Knaben grub mit anderen an dieser

Stelle ohne grosse Schwierigkeiten nach und entdeck-

te das Depot. Neben dem Metall fanden sie auch zwei
dickwandige Tongefässe, welche bei der Ausgrabung

aber in Brüche gingen. Der genaue Zusammenhang
zwischen Bronzen und Keramik ist nicht ganz klar. Of-
fenbar lagen die Bronzen aber nicht in den Gefässen,

wie dies Pigorini mit falscher Berufung auf von Bülow
vermeldete. Von Czörnig berichtete mit Bezug auf E.

von Sacken (der seinerseits wohl durch von Coronini
informiert worden war), dass eines der Gefässe mit
blauer, ungebrannter Tonerde gefüllt gewesen sei, wie
solche zum Modellieren und beim Giessen gebraucht

werde. Die Fundumstände dürfen als gesichert ange-

sehen werden, da die erste Fundmeldung mit der Fund-
geschichte bereits am 25.11.1867 durch den Grafen
Franz von Coronini-Paravich bekannt gemacht wurde.

Über die Menge der gefundenen Bronzen herscht
nicht ganz Klarheit. Von Coronini sprach in der ersten

Fundmeldung von mehr als vierhundert Stück (<piü di
quattro centinaju), von Bülow sprach hingegen von

mehr als vier Zentner, von Czörnig von gegen 400

Pfund, eine Gewichtsangabe, die Pigorini auf 228 kg
umrechnete.

Über die Art der Objekte herrschte bei allen Be-

richterstattern Klarheit. Es handelte sich um Altmate-
rial, zusammengesetzt aus Gebrauchsgegenständen,

Waffen und Schmuck, und noch rohen Objekten.
Am22.2.1868 besuchte Ch. von Bülow aus Schwe-

rin zusammen mit den beiden Grafen von Coronini die
Fundstelle, wo gerade der Weinberg erneuert wurde.
Durch die dabei ausgeführten Erdarbeiten waren 3 bis

8 Fuss (etwa 1 bis 2.5 m) unter der Oberfläche <<eine

Reihe anscheinender Höhlen-Wohnungen sichtbar ge-

worden.>> Auf von Bülows Wunsch gruben die Arbei-
ter <<in einer dieser schwärzlichen Stellen etwas wei-
ter nach und fanden dabei viele dickwandige Scherben

von gebranntem Thon.> Es handelte sich dabei wohl
um Siedlungsreste, die möglicherweise mit dem Depot
in Verbindung standen. Genaueres kann dazu nicht
ausgesagt werden, da die Scherben nicht mehr erhal-

ten sind.
Der Fund wurde leider verstreut. Gatti berichtete

von vier verschiedenen Teilen. Ein erster Teil wurde

demnach von den Findern zerstört. Ein zweiter Teil ge-

langte in die Hände von nicht näher bezeichneten Drit-
ten. Der dritte und der vierte Teil kamen an den

Reichsgrafen Johann von Coronini-Cronberg und an

Wilhelm von Ritter. Von Czörnig berichtete, dass

durch von Ritter zahlreiche Objekte an die Grafen von
Coronini gelangten. Von Bülow meldete, dass der
grössere Teil des Fundes gerettet werden konnte. Die
restlichen Bronzen wurden nach den Angaben von

Czörnigs eingeschmolzen, nach Cossar an eine

Glockengiesserei verkauft. Ob es sich dabei um die

Giesserei von Mulitschs handelte, ist nicht klarss. Ei-
nige Objekte gelangten an Museen. Gatti berichtete be-

reits im Januar 1868, dass von Coronini und von Rit-
ter einige ihrer Objekte an das Museo Provinciale di
Gorizia geschenkt hatten und dass Franz von Coroni-
ni Stücke der Antikensammlung des Allerhöchsten
Kaiserhauses in Wien übergeben hatte. Diese gelang-

ten 1899 im Tausch an das Naturhistorische Museum
in Wiensse. Beim Besuch von Bülows im Februar 1868

erhielt dieser zu Handen der Schweriner Altertums-
sammlung 16 Objekte, nämlich 11 Beii- und Axtfrag-
mente, 3 <Gefässfüsse>> und 2 Gefässscherben, die von

885 Bianchetti et al. 1989.
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1869,236-240 (mit Fundverzeichnis 240f. von G.C.F. Lisch). Glei-
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1868, 58-60; C. von Czörnig, Das Land Görz und Gradisca (mit
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bes.141-144; Pigorini 1877; Furlani 1983184,23f. - Mir nicht zu-
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10.3.10. Der Depotfund von Oderzo

Das Umfeld des Depots von Oderzo wurde in Ka-
pitel9.l.2 beschrieben. Es lag ebenfalls in einer Sied-
lungszones85 . Zeitlich gehört es ins 6. und 5. Jh. v.Chr.
In der Einfüllung einer Grube lagen auf verschiedenen
Niveaus Bronzeobjekte, die als <Depob bezeichnet
werden. Wegen der unterschiedlichen Lage der Ob-
jekte halten es die Ausgräber für möglich, dass sie
nicht <en bloc>>, sondern zu verschiedenen Zeitpunk-
ten in die Grube kamen.

Das Depot enthielt einige Blech- und Stabfrag-
mente, zwei davon zusammengefaltet und eingerollt;
ein Fragment eines Rohgusses aus einer zweiteiligen
Form; einen Gusstropfen mit anhaftendem Keramik-
material; drei kleine Barrenfragmente (<<aes rude>>),

darunter ein grösseres Stück mit flacher Seite, von dem
Fragmente abgeschlagen worden waren; zwei Werk-
zeugfragmente: je ein Blattfragment eines Meissels
und eines Beils.

Aufgrund der Form und Dicke des Beilblattes ver-
muteten die Bearbeiter eine Datierung ins 8. oder 7.

Jh., wobei sie eine Zugehörigkeit zu den Typen Ardea
und Volterra erwogen. Ein ähnliches oder noch älteres
Datum schlugen sie für das Meisselfragment vor. Die
Zuweisung ist nicht ganz sicher, da im Veneto zumin-
dest Bronzebeile bis ins 6. Jh. in Gräbern belegt sind.
Anhand der Analyse von verschiedenen Spuren auf
dem Beilblatt konnte nachgewiesen werden, dass es

sich dabei um ein gebrauchtes und mehrfach nachge-
schliffenes Stück handelt. Die Untersuchung der Pati-
na des Objektes liess auf eine Lagerung in unter-
schiedlichem Milieu schliessen.

Als glaubhafte Hypothese stellten die Bearbeiter
das Szenario auf, dass die Grube - wie in Santorso -
zur Lagerung des Bronzevorrats einer Giesserei dien-
te. Diese Objekte seien wohl in organischen Behältern
(Lederbeutel oder Holzkästchen) vergraben worden,
wie man solche in Santorso beobachtete. Durch die
häufige Benutzung der Struktur, d.h. das Entnehmen
bzw. Vergraben von Bronzeobjekten, seien teilweise
Objekte verloren gegangen. Dies würde die verschie-
dene Lage in der Einfüllung erklären.

Vergleich mit dem Depot von Arbedo

Das Depot von Oderzo lässt sich bedingt mit
demjenigen von Arbedo vergleichen, wobei beachtet
werden muss, dass es sich hierbei nach der Interpreta-

tion der Bearbeiter nur um die Reste von wohl um-
fangreicheren Bronzedeponierungen handelt.
Altmaterial; Alle Objekte sind fragmentiert, bei ein-
zelnen lassen sich sogar Gebrauchsspuren nachwei-
sen. Unter dem Material finden sich anscheinend
auch <Altstücke>>, die bedeutend älter als der Zeit-
punkt der Schliessung des Depots sind. Für das Beil-
fragment wird die Herkunft aus Bologna oder süd-
lich davon vermutet. Einzelne Objekte sind verbo-
gen und zusammengefaltet. Zum Material in Verbin-
dung mit dem Bronzegass gehören der Rohguss und
der Gusstropfen. Nicht fertig bearbeitete Objekte,
Halbfabrikate und Werkstattabfal/ lassen sich nicht
sicher nachweisen. Hingegen sind drei Barren im
Depot vertreten.

Neben dem Fehlen von Halbfabrikaten und Werk-
stattabfällen ist als weiterer Unterschied zt Arbedo die
Struktur des Depots zu nennen. Wie bei Santorso liegt
hier zwar ein <Behälter>> vor, doch handelt es sich in
beiden Fällen um eine einfache Grube. Ob die <<leich-

tere>> Bauweise für nur eine sporadische Nutzung der
Grube spricht oder ob es sich hier um eine regionale
Eigenheit handelt, wäre an anderen Befunden abzu-
klären.

10.3.11. Der Depotfund von
S. Pietro/Sempeter

S. Pietro/$mpeter ist ein Dorf neben Gorizia. Go-
rizialiegt am Isonzo, an der Ostgrenze Italiens zu Slo-
wenien, etwa 20 km von der Adria entfernt. Bei der
Auffindung des Depots 1867 gehörte die Gegend noch
zur österreichisch-ungarischen Monarchie. Das Dorf
wurde deshalb auch St. Peter bei Görz genannt, wobei
man sich bei allen lokal erschienen Berichten zum De-
pot des Italienischen bediente. 1919 kam Görz anlta-
lien. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Gorizia zwi-
schen Italien und Jugoslawien aufgeteilt (Gorizia-No-
va Gorica). S. Pietro kam an Jugoslawien und erhielt
den Namen Smpeter pri Gorici. Heute gehört es zu
Slowenien.

Den Fundberichten zufolge wurde das Depot am
steilen Westabhang des Hügels S. Marco, der im Osten
von S. Pietro/$mpeter liegt, im Weinberg des Carl von
Mulitsch aus Gorizia gefunden. Der Fundort lag etwa
120 Fuss über S. Pietro/$mpeter, d.h. etwa auf 140 m
ü.M. Die genaue Fundstelle des Depots ist nicht be-
kannt und lässt sich nach den Angaben Furlanis auch
nicht mehr rekonstruieren, da die Pläne zum The-

resianischen Kataster verloren sind und die Grund-

stücke im Franziszeischen Kataster andere Nummern

tragen886.

S. Pietro/Sempeter und Gorizia liegen in verkehrs-

technisch bedeutender Lage. Für die prähistorische

Zeit illtstriert dies das nur etwa 25 km nördlich da-

von am Isonzo/Soöa gelegene grosse Gräberfeld von

S. LuciaAvlost na Soöi.

Fundgeschichte

Der Depotfund wurde am 15.11.1867 entdecktssz.

Durch andauernde Regenfälle bedingt hatten sich am

Hügel S. Marco einige Erdschlipfe ereignet, wovon

auch eine Terrassierung im Weinberg des Carl von Mu-
litsch betroffen worden war. Nach den Angaben von

Coroninis wurden dabei einige Bronzen freigelegt,
welche die Aufmerksamkeit eines in der Nähe woh-
nenden Knaben erregten. Nach von Bülow hingegen

untersuchte der Sohn eines in der Nähe wohnenden

Dorfbewohners eine neu entstandene Erdspalte mit ei-

nem Stock und vernahm dabei das Klingen von Me-
tall. Der Vater des Knaben grub mit anderen an dieser

Stelle ohne grosse Schwierigkeiten nach und entdeck-

te das Depot. Neben dem Metall fanden sie auch zwei
dickwandige Tongefässe, welche bei der Ausgrabung

aber in Brüche gingen. Der genaue Zusammenhang
zwischen Bronzen und Keramik ist nicht ganz klar. Of-
fenbar lagen die Bronzen aber nicht in den Gefässen,

wie dies Pigorini mit falscher Berufung auf von Bülow
vermeldete. Von Czörnig berichtete mit Bezug auf E.

von Sacken (der seinerseits wohl durch von Coronini
informiert worden war), dass eines der Gefässe mit
blauer, ungebrannter Tonerde gefüllt gewesen sei, wie
solche zum Modellieren und beim Giessen gebraucht

werde. Die Fundumstände dürfen als gesichert ange-

sehen werden, da die erste Fundmeldung mit der Fund-
geschichte bereits am 25.11.1867 durch den Grafen
Franz von Coronini-Paravich bekannt gemacht wurde.

Über die Menge der gefundenen Bronzen herscht
nicht ganz Klarheit. Von Coronini sprach in der ersten

Fundmeldung von mehr als vierhundert Stück (<piü di
quattro centinaju), von Bülow sprach hingegen von

mehr als vier Zentner, von Czörnig von gegen 400

Pfund, eine Gewichtsangabe, die Pigorini auf 228 kg
umrechnete.

Über die Art der Objekte herrschte bei allen Be-

richterstattern Klarheit. Es handelte sich um Altmate-
rial, zusammengesetzt aus Gebrauchsgegenständen,

Waffen und Schmuck, und noch rohen Objekten.
Am22.2.1868 besuchte Ch. von Bülow aus Schwe-

rin zusammen mit den beiden Grafen von Coronini die
Fundstelle, wo gerade der Weinberg erneuert wurde.
Durch die dabei ausgeführten Erdarbeiten waren 3 bis

8 Fuss (etwa 1 bis 2.5 m) unter der Oberfläche <<eine

Reihe anscheinender Höhlen-Wohnungen sichtbar ge-

worden.>> Auf von Bülows Wunsch gruben die Arbei-
ter <<in einer dieser schwärzlichen Stellen etwas wei-
ter nach und fanden dabei viele dickwandige Scherben

von gebranntem Thon.> Es handelte sich dabei wohl
um Siedlungsreste, die möglicherweise mit dem Depot
in Verbindung standen. Genaueres kann dazu nicht
ausgesagt werden, da die Scherben nicht mehr erhal-

ten sind.
Der Fund wurde leider verstreut. Gatti berichtete

von vier verschiedenen Teilen. Ein erster Teil wurde

demnach von den Findern zerstört. Ein zweiter Teil ge-

langte in die Hände von nicht näher bezeichneten Drit-
ten. Der dritte und der vierte Teil kamen an den

Reichsgrafen Johann von Coronini-Cronberg und an

Wilhelm von Ritter. Von Czörnig berichtete, dass

durch von Ritter zahlreiche Objekte an die Grafen von
Coronini gelangten. Von Bülow meldete, dass der
grössere Teil des Fundes gerettet werden konnte. Die
restlichen Bronzen wurden nach den Angaben von

Czörnigs eingeschmolzen, nach Cossar an eine

Glockengiesserei verkauft. Ob es sich dabei um die

Giesserei von Mulitschs handelte, ist nicht klarss. Ei-
nige Objekte gelangten an Museen. Gatti berichtete be-

reits im Januar 1868, dass von Coronini und von Rit-
ter einige ihrer Objekte an das Museo Provinciale di
Gorizia geschenkt hatten und dass Franz von Coroni-
ni Stücke der Antikensammlung des Allerhöchsten
Kaiserhauses in Wien übergeben hatte. Diese gelang-

ten 1899 im Tausch an das Naturhistorische Museum
in Wiensse. Beim Besuch von Bülows im Februar 1868

erhielt dieser zu Handen der Schweriner Altertums-
sammlung 16 Objekte, nämlich 11 Beii- und Axtfrag-
mente, 3 <Gefässfüsse>> und 2 Gefässscherben, die von
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Bülow bei den Grabungen aufgesammelt hatte8eo. In den
1870er Jahren, als Pigorini sich mit dem Depot be-
schäftigte, übergab ihm von Coronini weitere Objekte
zu Handen des Museo Preistorico di Romaser. Nach
den Angaben Pigorinis besass damals auch schon das

Museo Civico di Trieste Stücke des Depots*e2. Furlani
ging den einzelnen, in fremde Museen gelangten Fun-
den nach und konnte weitere Stücke im Museo Civi-
co di Storia Patria <G. Chierici> in Reggio Emilia und
im Museo'delle Origini in Rom ausfindig p4s[ensr:.

Die Funde im Besitz von Coroninis scheinen heute al-
le verschollen zu sein. Vom gesamten Fund sind nach
den Angaben Furlanis heute noch 61 Objekte erhalten;
mindestens 33 weitere sind aus der Literatur bekanntrq4.

Die erhaltenen Objekte besitzen ein Gewicht von
knapp 20 kg. Es ist zu vermuten, dass diese eine stark
reduzierte Auswahl des gesamten Fundspektrums dar-
stellen. Die grossen und schweren Axte wurden wohl
am ehesten als Vorzeigestücke den Museen verschenkt.
Einzelstücke und kleinere Objekte dürften dagegen
eher in Privatbesitz verblieben sein. Die beste Auswahl
scheint das Naturhistorische Museum in Wien zu be-
sitzen.

Forschungsgeschichte

Bereits in der ersten Fundmeldung vermutete von
Coronini wegen der zahheichen zerbrochenen und der
rohen Bronzeobjekte einen Zusammenhang mit einer
Bronzegiesserei. Gleichzeitig interpretierte er den Be-
fund aber als Nekropole und datierte sie in die Bron-
zezeit. Eine ähnliche Interpretation lieferte etwas spä-

ter Kandler. Von Bülow hingegen nahm aufgrund sei-
ner Entdeckungen am Hügel S. Marco eine befestigte
Siedlung mit einer eigenen Bronzegiesserei an, wobei
er auf die nicht fertig bearbeiteten Objekte sowie auf
das zum Einschmelzen bestimmte Altmaterial auf-
merksam machte. Er wies den Fund den keltischen
Karnern zu und datierte ihn ins 4. Jh. v.Chr. Von
Czörnig brachte erstmals eine nach Typen geordnete
Übersicht über den pundsos. Auch von Sacken interpre-
tierte den Fund als Überrest einer Bronzegiesserei

und brachte damit auch das mit Ton gefüllte Gefäss in
Verbindung. Er datierte den Fund in die späte Bronze-
zeit, d.h. (nach damaligem Wissensstand) in die letz-
ten Jahrhunderte vor Christus. Von Pigorini stammt die
beste Darstellung des Fundes, da er sehr viele Stücke,
und insbesondere diejenigen im Besitze von Coroni-
nis, gesehen hatte. Wertvoll ist auch seine Tafel mit 15

abgebildeten Objekten. Insbesondere wies er auf die
Anwesenheit einiger <<ramo secco>>-Barren hin. Auch
Pigorini sprach sich angesichts der Gussformen und
der Barren, welche er als Rohmaterial betrachtete, für
die Interpretation als Reste einer Bronzegiesserei aus.
Er präzisierte zudem die Datierung des Fundes. Er
setzte ihn in die erste Eisenzeit (mit den drei Phasen
Villanova, Marzabotto und Certosa) und zwar an den
Übergang zwischen den Phase Marzabotto und Certo-
sa. Bei den im Depot vertretenen Formen machte er
sowohl italische Einflüsse als auch solche aus den
nördlich angrenzenden Gebieten aus. Fast I20 Jahre
nach der Entdeckung beschäftigte sich Furlani wieder
intensiv mit dem Komplex. Sein Verdienst ist es, ei-
nen möglichst umfassenden Katalog der noch existie-
renden Funde angelegt und die genaue Fundsituation
abgeklärt zu haben. Leider ist die Arbeit unpubliziert.
Die Datierung der Objekte reicht nach Furlani von der
Spätbronzezeit bis ins 6. Jh. v.Chr. Zu den älteren Ob-
jekten gehörten die Beile und Axte, die Fibeln zu den
jüngeren. Ab dem 8. Jh. v.Chr. konnte Furlani einen
zunehmenden italischen Einfluss nachweisen. Auch er
sprach sich für die Giesserei-Interpretation des Fundes
aus. Gabrovec verglich das Depot mit der Fliegenhöh-
le bei Skocjan und interpretierte es als Überrest eines
Kultplatzes8e6.

Datierung

Für die Datierung der Schliessung des Depots wer-
den am besten die Fibeln beigezogen: eine Drei- und
eine Fünfknopffibel, zwei Sanguisugafibeln mit Ton-
kern und einer Bügellänge von 3 und 4 cm, zwei
Schlangenfibeln mit einfacher Windung, eine Schlan-
genfibel mit geknicktem Bügel, eine Dragofibel und

einePraecertsszfl$slaor. Keine dieser Formen ist zwin-

send in die Phase SL IIb nachTetlan und TrampuZ zu

äatier"n. Hingegen finden alle gute Vergleiche in der

Phase IIa, wobei die Dreiknopffibel noch etwas älter

(SL Ic2) sein könnte. Die Fünfknopffibel gehört in die

itrase SL lla/tsz. Die Schliessung des Depots ist des-

halb für die Phase SL IIa2 anzunehmen, was TerZan

und TrampuZ mit Este III-früh und De Marinis mit

G II A/B parallelisieren8ee. Absolutchronologisch be-

deutete dies die Zeit tm bzw. nach der Mitte des 6.

Jh. v.Chr.
Wohl auch noch ins 6. Jh. zu stellen ist das Frag-

ment einer Palette des <tipo comacino B> oder <tipo

venetico A>> nach Zuffaso}. Auch die zwei <<ramo sec-

co>>-Barren könnten noch ins 6. Jh. gehören' Einen

<<terminus ad quem>> liefert das Heiligtum der Deme-

ter Thesmophoros in Bitalemi auf Sizilien, wo Bruch-

stücke im von 570 bis 540 datierten Depot 26lagenso' '
Der Beginn der Produktion dieser Barren lässt sich

noch nicht festlegen. Zwei weitere Fragmente stam-

men von <<ramo secco>>-ähnlichen Barren (aber ohne

<<ramo secco>>). Das Fragment eines profilierten Rin-
ges findet ein Vergleichsstück im SL Ila-zeitlichen
Grab S 783 von S. Lucia/Most na Soöieo2.

Objekte mit aneinandergereihten Knoten werden

verschiedentlich erwähnt und als Knotenhalsring,
Knotenfibel, Mehrkopfnadel oder Armring angespro-

chen. Da die Funde verschollen sind, ist nicht mehr zu

klären, ob die Fragmente des Depots wirklich die ge-

samte Objektpalette umfassten. Das Fragment eines

Knotenhalsringes oder einer Knotenfibel gehört noch

in die Phase SL Ice03, d.h. ins l. Jh. Die von Czir'nig
erwähnten Nadeln mit grossen kugelförmigen Knöp-
fen mit darüberliegender Scheibe, wohl Mehrkopfna-
deln, sind vermutlich ähnlich zt dalieren, wobei ein-

zelne Stücke noch in die Phase SL II a1 hineinreichen
können. Zur Herstellung solcher Nadeln könnte die

von Pigorini abgebildete Gussform gedient haben, wo-

bei aus der Zeichnung deren Konstruktion nicht klar

'svildoo+. Weiter vermeldete von Czörnig einfache, <<oben

in eine Schnecke gebogene>> Nadeln, möglicherweise
einfache Rollennadeln, wie sie in den Gräbern von S.

Lucia/Most na Soöi häufig vorkommen. Die Knoten-
armringe dürften ähnlich wie die Mehrkopfnadeln zu

datieren sein. Die Spiralfibeln besitzen eine Datie-
rungsspanne von Ha A bis Ha Dms.

Zu den ältesten Objekten des Depots gehören ein
mittelständiges sowie zwei oberständige Schaftlap-
penbeile, die in die Spätbronzezeit (bronzo recente

bzw. bronzo finale) datiert werden könnene06. In die

Spätbronzezeit gehört auch das Tüllenbeil des Typs

mit schlichtem Lappendekor und abgesetzter Klinge,
das in Nieder- und Oberösterreich und in der Steier-

mark Vergleiche findet'O'. Möglicherweise noch früher
zu datieren ist die bronzene Gussform für ein Beil mit
Randleisten (?)s08.

Klar dem Beiltyp Marsiliana d'Albegna sind je
ein Fragment in Gorizia und in Reggio Emllia ntzu-
weisen. Beide zeigen am Beilblatt die charakteristi-
schen, schrägen <Flügel>. Wohl zu demselben Typ
oder zum Typ Volterra Var. B gehören zwei Fragmen-

te in Wien sowie je ein weiteres in Gorizia und Schwe-

rin, alle ohne Flügeleoe. Für beide Typen wird eine Da-

tierung indie2. Hälfte des 8. Jh. vorgeschlagen. Ver-

breitet sind diese Typen in ganz Etrurien und im Pi-

cenum, mit Bologna als bisher nördlichstem Fund-

punkt. Ein Beil in Gorizia lässt sich mit einem Stück

aus Premariacco (Prov. Udine) vergleichen, für das Ca-

rancini eine Datierung ins 8. Jh. postuligtln'O. Ein Beil
mit breitem Blatt und endständiger Ose lässt ver-

schiedene Vergleiche zu, so zu den Typel Bortoloni'
Albiano, Ponso oder anderen Beilen mit Oseel', Diese

werden ins 7., 6. und teilweise noch ins 5. Jh. datiert,

wobei die untere Grenze mit ihrem Vorkommen im De-

pot von Obervintl/Vandoies di Sopra begründet wird.
Die Vergleichsstücke streuen im östlichen Oberitalien.
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Bülow bei den Grabungen aufgesammelt hatte8eo. In den
1870er Jahren, als Pigorini sich mit dem Depot be-
schäftigte, übergab ihm von Coronini weitere Objekte
zu Handen des Museo Preistorico di Romaser. Nach
den Angaben Pigorinis besass damals auch schon das

Museo Civico di Trieste Stücke des Depots*e2. Furlani
ging den einzelnen, in fremde Museen gelangten Fun-
den nach und konnte weitere Stücke im Museo Civi-
co di Storia Patria <G. Chierici> in Reggio Emilia und
im Museo'delle Origini in Rom ausfindig p4s[ensr:.

Die Funde im Besitz von Coroninis scheinen heute al-
le verschollen zu sein. Vom gesamten Fund sind nach
den Angaben Furlanis heute noch 61 Objekte erhalten;
mindestens 33 weitere sind aus der Literatur bekanntrq4.

Die erhaltenen Objekte besitzen ein Gewicht von
knapp 20 kg. Es ist zu vermuten, dass diese eine stark
reduzierte Auswahl des gesamten Fundspektrums dar-
stellen. Die grossen und schweren Axte wurden wohl
am ehesten als Vorzeigestücke den Museen verschenkt.
Einzelstücke und kleinere Objekte dürften dagegen
eher in Privatbesitz verblieben sein. Die beste Auswahl
scheint das Naturhistorische Museum in Wien zu be-
sitzen.

Forschungsgeschichte

Bereits in der ersten Fundmeldung vermutete von
Coronini wegen der zahheichen zerbrochenen und der
rohen Bronzeobjekte einen Zusammenhang mit einer
Bronzegiesserei. Gleichzeitig interpretierte er den Be-
fund aber als Nekropole und datierte sie in die Bron-
zezeit. Eine ähnliche Interpretation lieferte etwas spä-

ter Kandler. Von Bülow hingegen nahm aufgrund sei-
ner Entdeckungen am Hügel S. Marco eine befestigte
Siedlung mit einer eigenen Bronzegiesserei an, wobei
er auf die nicht fertig bearbeiteten Objekte sowie auf
das zum Einschmelzen bestimmte Altmaterial auf-
merksam machte. Er wies den Fund den keltischen
Karnern zu und datierte ihn ins 4. Jh. v.Chr. Von
Czörnig brachte erstmals eine nach Typen geordnete
Übersicht über den pundsos. Auch von Sacken interpre-
tierte den Fund als Überrest einer Bronzegiesserei

und brachte damit auch das mit Ton gefüllte Gefäss in
Verbindung. Er datierte den Fund in die späte Bronze-
zeit, d.h. (nach damaligem Wissensstand) in die letz-
ten Jahrhunderte vor Christus. Von Pigorini stammt die
beste Darstellung des Fundes, da er sehr viele Stücke,
und insbesondere diejenigen im Besitze von Coroni-
nis, gesehen hatte. Wertvoll ist auch seine Tafel mit 15

abgebildeten Objekten. Insbesondere wies er auf die
Anwesenheit einiger <<ramo secco>>-Barren hin. Auch
Pigorini sprach sich angesichts der Gussformen und
der Barren, welche er als Rohmaterial betrachtete, für
die Interpretation als Reste einer Bronzegiesserei aus.
Er präzisierte zudem die Datierung des Fundes. Er
setzte ihn in die erste Eisenzeit (mit den drei Phasen
Villanova, Marzabotto und Certosa) und zwar an den
Übergang zwischen den Phase Marzabotto und Certo-
sa. Bei den im Depot vertretenen Formen machte er
sowohl italische Einflüsse als auch solche aus den
nördlich angrenzenden Gebieten aus. Fast I20 Jahre
nach der Entdeckung beschäftigte sich Furlani wieder
intensiv mit dem Komplex. Sein Verdienst ist es, ei-
nen möglichst umfassenden Katalog der noch existie-
renden Funde angelegt und die genaue Fundsituation
abgeklärt zu haben. Leider ist die Arbeit unpubliziert.
Die Datierung der Objekte reicht nach Furlani von der
Spätbronzezeit bis ins 6. Jh. v.Chr. Zu den älteren Ob-
jekten gehörten die Beile und Axte, die Fibeln zu den
jüngeren. Ab dem 8. Jh. v.Chr. konnte Furlani einen
zunehmenden italischen Einfluss nachweisen. Auch er
sprach sich für die Giesserei-Interpretation des Fundes
aus. Gabrovec verglich das Depot mit der Fliegenhöh-
le bei Skocjan und interpretierte es als Überrest eines
Kultplatzes8e6.

Datierung

Für die Datierung der Schliessung des Depots wer-
den am besten die Fibeln beigezogen: eine Drei- und
eine Fünfknopffibel, zwei Sanguisugafibeln mit Ton-
kern und einer Bügellänge von 3 und 4 cm, zwei
Schlangenfibeln mit einfacher Windung, eine Schlan-
genfibel mit geknicktem Bügel, eine Dragofibel und

einePraecertsszfl$slaor. Keine dieser Formen ist zwin-

send in die Phase SL IIb nachTetlan und TrampuZ zu

äatier"n. Hingegen finden alle gute Vergleiche in der

Phase IIa, wobei die Dreiknopffibel noch etwas älter

(SL Ic2) sein könnte. Die Fünfknopffibel gehört in die

itrase SL lla/tsz. Die Schliessung des Depots ist des-

halb für die Phase SL IIa2 anzunehmen, was TerZan

und TrampuZ mit Este III-früh und De Marinis mit

G II A/B parallelisieren8ee. Absolutchronologisch be-

deutete dies die Zeit tm bzw. nach der Mitte des 6.

Jh. v.Chr.
Wohl auch noch ins 6. Jh. zu stellen ist das Frag-

ment einer Palette des <tipo comacino B> oder <tipo

venetico A>> nach Zuffaso}. Auch die zwei <<ramo sec-

co>>-Barren könnten noch ins 6. Jh. gehören' Einen

<<terminus ad quem>> liefert das Heiligtum der Deme-

ter Thesmophoros in Bitalemi auf Sizilien, wo Bruch-

stücke im von 570 bis 540 datierten Depot 26lagenso' '
Der Beginn der Produktion dieser Barren lässt sich

noch nicht festlegen. Zwei weitere Fragmente stam-

men von <<ramo secco>>-ähnlichen Barren (aber ohne

<<ramo secco>>). Das Fragment eines profilierten Rin-
ges findet ein Vergleichsstück im SL Ila-zeitlichen
Grab S 783 von S. Lucia/Most na Soöieo2.

Objekte mit aneinandergereihten Knoten werden

verschiedentlich erwähnt und als Knotenhalsring,
Knotenfibel, Mehrkopfnadel oder Armring angespro-

chen. Da die Funde verschollen sind, ist nicht mehr zu

klären, ob die Fragmente des Depots wirklich die ge-

samte Objektpalette umfassten. Das Fragment eines

Knotenhalsringes oder einer Knotenfibel gehört noch

in die Phase SL Ice03, d.h. ins l. Jh. Die von Czir'nig
erwähnten Nadeln mit grossen kugelförmigen Knöp-
fen mit darüberliegender Scheibe, wohl Mehrkopfna-
deln, sind vermutlich ähnlich zt dalieren, wobei ein-

zelne Stücke noch in die Phase SL II a1 hineinreichen
können. Zur Herstellung solcher Nadeln könnte die

von Pigorini abgebildete Gussform gedient haben, wo-

bei aus der Zeichnung deren Konstruktion nicht klar

'svildoo+. Weiter vermeldete von Czörnig einfache, <<oben

in eine Schnecke gebogene>> Nadeln, möglicherweise
einfache Rollennadeln, wie sie in den Gräbern von S.

Lucia/Most na Soöi häufig vorkommen. Die Knoten-
armringe dürften ähnlich wie die Mehrkopfnadeln zu

datieren sein. Die Spiralfibeln besitzen eine Datie-
rungsspanne von Ha A bis Ha Dms.

Zu den ältesten Objekten des Depots gehören ein
mittelständiges sowie zwei oberständige Schaftlap-
penbeile, die in die Spätbronzezeit (bronzo recente

bzw. bronzo finale) datiert werden könnene06. In die

Spätbronzezeit gehört auch das Tüllenbeil des Typs

mit schlichtem Lappendekor und abgesetzter Klinge,
das in Nieder- und Oberösterreich und in der Steier-

mark Vergleiche findet'O'. Möglicherweise noch früher
zu datieren ist die bronzene Gussform für ein Beil mit
Randleisten (?)s08.

Klar dem Beiltyp Marsiliana d'Albegna sind je
ein Fragment in Gorizia und in Reggio Emllia ntzu-
weisen. Beide zeigen am Beilblatt die charakteristi-
schen, schrägen <Flügel>. Wohl zu demselben Typ
oder zum Typ Volterra Var. B gehören zwei Fragmen-

te in Wien sowie je ein weiteres in Gorizia und Schwe-

rin, alle ohne Flügeleoe. Für beide Typen wird eine Da-

tierung indie2. Hälfte des 8. Jh. vorgeschlagen. Ver-

breitet sind diese Typen in ganz Etrurien und im Pi-

cenum, mit Bologna als bisher nördlichstem Fund-

punkt. Ein Beil in Gorizia lässt sich mit einem Stück

aus Premariacco (Prov. Udine) vergleichen, für das Ca-

rancini eine Datierung ins 8. Jh. postuligtln'O. Ein Beil
mit breitem Blatt und endständiger Ose lässt ver-

schiedene Vergleiche zu, so zu den Typel Bortoloni'
Albiano, Ponso oder anderen Beilen mit Oseel', Diese

werden ins 7., 6. und teilweise noch ins 5. Jh. datiert,

wobei die untere Grenze mit ihrem Vorkommen im De-

pot von Obervintl/Vandoies di Sopra begründet wird.
Die Vergleichsstücke streuen im östlichen Oberitalien.

890 Inv. Nr. nach Katalog: 41114186. Heute sind nach freundlicher Mit-
teilung von Frau Dr. E. Nagel, Alch. Landesmus. Mecklenburg-Vor-
pommern in Schwerin, noch 7 Beil- und Axtfragmente erhalten, de-
ren Fotos sie mir liebenswürdigerweise zukommen liess.
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Ein Beil in Trieste kann dem Typ Treviso, dem Typ
mit kurzer Schulter oder dem Typ Lagundo zugerech-
net werdenetz. Diese Typen datieren ins 8. und 7. Jh.
und besitzen eine ähnliche Verbreitung wie die obigen.
Diesen Beiltypen zuzurechnen sind auch je ein Frag-
ment in Schwerin und Wien, da sie keinen Absatz be-
sitzen und der Ansatz des breiten Blattes erkennbar
iste'3. Nicht genauer zuweisbar sind zwei Fragmente in
Rom und eines in Goriziaera.

Die Axte lassen sich in zwei Gruppen einteilen, in
solche mit einseitig vorspringendem Blatt und solchen
mit beidseitig geradem Blatt. Die ersten treten in zwei
Gruppen auf. Die erste bilden Axte mit einseitig weit
vorspringendem Blatt vom Typ Abano. Drei Frag-
mente in Rom und je eines in Gorizia, Schwerin, Trie-
ste und Wien gehören dazuels. Die zwei Vergleichsfun-
de lassen sich nicht näher datieren. Zur zweiten Grup-
pe gehören Axte mit nur wenig vorspringendem Blatt.
Der Depotfund von S. Francesco in Bologna liefert für
diesen Typ einen Datierungshinweis (Schliessung
frühes 7. Jh.). Hierzu gehören je zwei Exemplare in
Schwerin und Wien und ein Stück in Romer6.

Die Axte mit beidseitig geradem Blatt gehören zu
einer Formgruppe, die in ganz Italien verbreitet ist. Die
rein funktional bedingte Form erschwert die typologi-
sche Unterteilung, wobei bei unseren Exemplaren
noch der starke Fragmentierungsgrad hinzukommt.
Soweit ersichtlich besitzen alle vorliegenden Stücke
ein ovales Schaftloch und einen spitzen Nacken. Die-
ses Merkmal verbindet sie mit den Axten mit einsei-
tig vorspringendem Blatt und weist auf eine ähnliche
Herkunft. Sie werden hier in drei Gruppen geteilt: In
Axte mit Fortsatz am Nackene't, Axte ohne Fortsatzers

und nicht genauer zuweisbare [x1sqo. Als Vergleiche
bieten sich die Axttypen l'Aquila und S. Francesco
(ascia ad occhio a lama larga) und S. Francesco (ascia
ad occhio ovale) an, alles Typen, die auch in Bologna
und teilweise auch weiter nördlich verbreitet sinde2o.

Auch hier bietet der Depotfund von Bologna den
einzigen sicheren Anhaltspunkt bei der Datierung. Die
Laufzeit dieser Typen kennen wir aber nicht.

Keinem der beiden Gruppen sicher zuweisbar ist
ein weiteres Axtfragment in \Vis1szt. Eine Axt mit
rundstabigem Fortsatz befindet sich in Gorizias22. Sie
besitzt ein Vergleichsstück in Slowenien.

Vergleich mit dem Depotfund von Arbedo

Da das Depot von S. Pietro/Sempeter nur unvoll-
ständig erhalten ist, kann über die ursprüngliche Zu-
sammensetzung nichts Genaueres ausgesagt werden.
Trotzdem lassen die erhaltenen sowie die in der Lite-
ratur überlieferten Objekte einen Vergleich mit dem
Depot von Arbedo zu.
Altmaterial: Bis auf vier Beile sind alle erhaltenen Ob-
jekte fragmentiert. Die ganzen Beile (mittel- und ober-
ständiges Schaftlappenbeil, Tüllenbeil, Beil Typ Pre-
mariacco) sind wohl alle bedeutend älter als die
Schliessungszeit und können deshalb als Altmaterial
bezeichnet werden. Das Spektrum umfasst nur Fibeln
(Bügel und Füsse), Nadeln, Armringe, eine Palette,
Lappenbeile und Axte, was auf die schlechte Über-
lieferung des Depots zurückzuführen sein wird.

Die Beile zeigen klare Zerstörungsspuren. Ham-
mer- und Meisselspuren zeugen von der Zerteilung der
Blätter und von Abschlagen der Fortsätze,r. Ein Beil
in Wien (34849) besitzt auf den Lappen zahkeiche
Meisselspuren, so als ob das Beil als Unterlage zum
Zefieilen von Objekten benutzt worden wäre. Bei je
einer Axt in Schwerin und Trieste ist das Schaftloch
mit einem Bronzestreifen gefüllt.

Die Fibeln, die Nadeln und die Arm- und Halsrin-
ge(?) sind ais lokale Formen zu betrachten. Sie alle fin-
den gute Vergleiche im nahen Gräberfeld von S. Lu-
cialMost na Soöi. Verbindungen mit Este und Go-
lasecca zeigt das Fragment einer Palette, auch wenn
das Stück möglicherweise lokal gearbeitet wurde. Von
südlich des Po stammen die Beile des Typs Marsilia-
na d'Albegna oder Volterra Var. B. Ihre weite Ver-
breitung lässt keine genauere Lokalisierung zu. Wohl
auch auf italischen Einfluss gehen die Axte mit beid-

settig geradem Blatt zurück' wobei eine Herstellung im

äririän"t oberitalien - zusammen mit den Axten mit

einseitig vorspringendem Blatt - angenoilrmen werden

kann. Dieser Einfluss ist aber nicht nur an Objekten

des 8. Jh. fassbar, sondern auch an den <<ramo secco>>-

Baren des 6. Jh. Wann die <<alten>>, italischen Objek-

te nach S. Pietro/Sempeter gelangt sind, lässt sich nicht

feststellen.
Die Datierung der Objekte des Depots reicht von

der Spätbronzezeit (bronzo recente) bis in die Mitte

des 6. Jh. v.Chr. Der verhältnismässig.hohe Anteil an

altem Material dürfte wohl mit den Uberlieferungs-

bedingungen des Depots zusammenhängen.

Material in Verbindung mit dem Bronzeguss.' Bereits

in den ersten Fundberichten werden Rohgüsse er-

wähnt, von Czörnig berichtete weiter von Fehlgüssen,

geschmolzenen Metallklumpen und hohlen Gussfor-

men. Nur von den metallenen Gussformen ist eine er-

halten geblieben, eine andere in einer Zeichnung über-

liefert. Es handelt sich dabei nur um Gussformhälften,

d.h. nicht tm ganze Gussformen' Da sie aus Metall

sind, müssen sie zum Altmaterial gezählt werden.

Von den Rohgüssen oder den Metallklumpen hat

sich kein einzigei Stück erhalten. Einzelne Axte zei-

gen nw oberflächlich überarbeitete Gussnähte, als

Rohgüsse im eigentlichen Sinne sind sie aber nicht zu

bezeichneneza.

Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und

Werkstattabfallhaben sich nicht erhalten, könnten sich

aber unter den verschollenen Materialien befunden ha-

ben.
Barren: Die bedeutendsten Barren sind sicher die zwei

heute verschollenen <<ramo secco>>-Barren im Besitze

von Coroninis. Im Naturhistorischen Museum Wien

liegt ein beidseitig abgebrochenes Barrenfragment, das

zu diesem Barrentyp gehört, aber keinen <<ramo sec-

co>> trägte25. Die Dicke des Stücks nimmt gegen eine

Seite hin ab, wo ein Ende zu vermuten ist. Der Quer-
schnitt ist langrechteckig und die Schmalseiten zeigen

die typischen breiten, unregelmässigen Gussnäh1srzo. 1n

Wien liegen weiter drei Barren mit D-förmigem und

trapezförmigem Querschnitte2T' Drei Fragmente stam-

men von flachen Platten mit abgeschrägtem oder zu-

924 Mus. Etn. Preist. L. Pigorini, 23178.23180; Naturhist' Mus' Wien,

34854.
g25 Furlani 1983/84, Nr. 43 (als Beil gedeutet); Naturhist' Mus' Wien,

34856. L. 8 cm, B. 7,3 cm. D. mäx. 2,8 cm, Gew' 732 g Rostfar-

bene Flecken.
OZe ifi. F Panvini Rosati, Il ripostigli,o-di Ca-stelfranco Emilia' Nuovi- 

Eiämenti. Emilia Preromanä o, igZo, 15-26 mit guten Fotos, aber

ohne Schnitte.
927 Naturhist. Mus. Wien, 34855 (3 Stück) Vgl. Padova Preromana' Taf

20,211a.

gespitztem Randn's. Andere Fragmente lassen sich

nicht sicher Barren zuweisene2s.

Die Patina der von mir untersuchten Objekte ist ein-

heitlich dunkelgrün. Einzelne Objekte sind jedoch

hellgrün, dunkelgrün-schwarz oder auch dunkelbron-

zen. Sehr viele tragen rostfarbene Flecken. Einzelne

besitzen eine starke Krustenbildung, welche Abdrücke

ehemals anhaftender Gegenstände zeigt.
Der Depotfund von S. Pietro/Sempeter gehört vom

Gewicht her zu den grossen Bronzedepots, wobei er

mit seinen wohl 200 kg bedeutend grösser als Arbe-

do ist. Er lässt sich - soweit dies die wenigen erhalte-

nen Stücke erlauben - recht gut mit dem Depot von

Arbedo vergleichen. Dies gilt erstsns für den Inhalt.

Alle vier Materialgruppen scheinen im Depot vertre-

ten gewesen zu sein. Neben lokalen Funden treten auch

solche aus Italien südlich des Po auf, die teilweise be-

deutend älter als die Schliessungszeit des Depots sind.

Hinzu kommt die Anwesenheit von Barren etruski-

scher Herkunft, insbesondere auch der flachen, in wohl

zweiteiligen Gussformen gegossenen Barren. Zwei-
tens lässt sich auch die Fundsituation an bedeutender

Verkehrslage (Isonzo) vergleichen. Ztdem darf ver-

mutet werden, dass das Depot im Bereich einer Sied-

lung lag.

10.4. Das Etschtal und sein Einzugsbereich

10.4.12. Der <Depotfund>> von S. Anna d'Alfaedo,
Campo Paraiso

Dieser Fundkomplex wurde bis 1981 der Gemeinde

Breonio zugerechnet, und ist deshalb in der Literatur un-

ter dieser Gemeinde oder einfach unter der Bezeichnung

<Campo Paraiso>> zu findene3o. S. Anna d'Alfaedo, Cam-

po Paraiso liegt in der oberen Valpolicella, auf etwa 900

m ü.M. Da ich den Fundort nicht besuchte, kann ich kei-

ne weiteren Angaben zur genauen Lage machen' Nach

den Aussagen De Stefanis und Salzanis liegt er an ei-

nem Hang im Bereich einer Mulde.
Die archäologische Umgebung des Fundortes hat

bereits Salzani mehrfach beschriebenszt. Qa17 in der

928 Mus. Etn. Preist. L. Pigorini Roma, 23171; Naturhist' Mus' Wien,

34855 (2 Stück). - VglI Etruschi a nord del Po I, 205 ftg 
^ l^O? - -

929 Mus. irov. Stor. Arä Gorizia' ohne Inv' (Furlani 1983/84, Nr"

70-72); Mus. Etn. Preist. L. Pigorini Roma,23112'23175; Natur-

hist. Mus. Wien, 34855.
930 Salzani tggt, i+f .; L. Capuis/G. Leonardi/S. Pesavento Mattioli/G'

Rosada, Carta Archeologiia de1 Veneto II (Modena 1990) 55 58' Nr'
91.g3l Salzani 1979, 590-594;Fig. 1; 1981' 80.100.166-123 '128:'1992,21;
Farbtafeln zwischen 40 und 41.
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912 Furlani 1983184, Nr. 13. Mus. Civ. Stor. Arte Trieste, 9708; Caran-
cini 1984, Nr. 3545-3553.3557-3515 oder 3603-3617.

9i3 Furlani 1983184, Nr. 12.14; Arch. Landesmus. Schwerin,4180; Na-
turhist. Mus. Wien, 34851.

914 Furlani 1983/84, Nr. 15-17; Mus. Etn. Preist. L. Pigorini Roma,
23I'74 tnd 23179; Mus. Prov. Stor. Arte Gorizia, M 11.

915 Furlani 1983/84, Nr. 29-34. Mus. Etn. e Preist. L. Pigorini Roma,
231'70,23176 (Pigorini 18'77,Taf. VI,6) und 231'77 (Ebd, Taf. VI,1);
Mus. Prov. Stor. Arte Gorizia, M 17; Arch. Landesmus. Schwerin,
4172; Mus. Civ. Stor. Arte Trieste, 28265 (Pigorini 1877, Taf. VI,3);
Naturhist. Mus. Wien, 34854; Carancini 1984, Nr. 4465.4466.

9 16 Furlani 1983/84, Nr. 26-28.3 1.35; Arch. Landesmus. Schwerin, 41 7 1

tnd 41'74; Naturhist. Mus. Wien, 34853-34854; Mus. Etn. Preist. L.
Pigorini Roma, 23173.

917 Furlani 1983/84, Nr. 37.38; Mus. Prov. Stor. Arte Gorizia, M 20;
Arch. Landesmus. Schwelin, 4173.

918 Furlani 1983184,Nr. 18-20.22.23; Mus. Prov. Stor. Arte Gorizia, M
18; Mus. Civ. L. Chierici Reggio Emilia, 55222; Mus. Etn. Preist.
L. Pigorini Roma, 23180 (Pigorini 1877 , Taf . VI,4); Naturhist. Mus.
Wien, 34854 und 34852.

919 Furlani 1983/84,Nr.21.24.41.42.44; Mus. Prov. Stor. Arte Gorizia,
M 21-22; Mus. Civ. L. Chierici Reggio Emilia, 55223; Mus. Etn.
Preist. L. Pigorini, 231'78; Arch. Landesmus. Schwerin, 4177.

920 Carancini 1984, Nr. 43064312.43864396.43994401. Vgl. auch
Mayer 1977, Nr. 53-59.

921 Furlani 1983/84, Nr. 39; Naturhist. Mus. Wien, 34854.
922 Furlani 

"983184, 
Nr. 38; Mus. Prov. Stor. Arte Gorizia, M 19.

923 Mus. Etn. Preist. L. Pigorini, 231'74.23176; Arch. Landesmus.
Schwerin, 4172; Naturhist. Mus. Wien, 34849.34851.34853.34854 (3
Beile).
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Ein Beil in Trieste kann dem Typ Treviso, dem Typ
mit kurzer Schulter oder dem Typ Lagundo zugerech-
net werdenetz. Diese Typen datieren ins 8. und 7. Jh.
und besitzen eine ähnliche Verbreitung wie die obigen.
Diesen Beiltypen zuzurechnen sind auch je ein Frag-
ment in Schwerin und Wien, da sie keinen Absatz be-
sitzen und der Ansatz des breiten Blattes erkennbar
iste'3. Nicht genauer zuweisbar sind zwei Fragmente in
Rom und eines in Goriziaera.

Die Axte lassen sich in zwei Gruppen einteilen, in
solche mit einseitig vorspringendem Blatt und solchen
mit beidseitig geradem Blatt. Die ersten treten in zwei
Gruppen auf. Die erste bilden Axte mit einseitig weit
vorspringendem Blatt vom Typ Abano. Drei Frag-
mente in Rom und je eines in Gorizia, Schwerin, Trie-
ste und Wien gehören dazuels. Die zwei Vergleichsfun-
de lassen sich nicht näher datieren. Zur zweiten Grup-
pe gehören Axte mit nur wenig vorspringendem Blatt.
Der Depotfund von S. Francesco in Bologna liefert für
diesen Typ einen Datierungshinweis (Schliessung
frühes 7. Jh.). Hierzu gehören je zwei Exemplare in
Schwerin und Wien und ein Stück in Romer6.

Die Axte mit beidseitig geradem Blatt gehören zu
einer Formgruppe, die in ganz Italien verbreitet ist. Die
rein funktional bedingte Form erschwert die typologi-
sche Unterteilung, wobei bei unseren Exemplaren
noch der starke Fragmentierungsgrad hinzukommt.
Soweit ersichtlich besitzen alle vorliegenden Stücke
ein ovales Schaftloch und einen spitzen Nacken. Die-
ses Merkmal verbindet sie mit den Axten mit einsei-
tig vorspringendem Blatt und weist auf eine ähnliche
Herkunft. Sie werden hier in drei Gruppen geteilt: In
Axte mit Fortsatz am Nackene't, Axte ohne Fortsatzers

und nicht genauer zuweisbare [x1sqo. Als Vergleiche
bieten sich die Axttypen l'Aquila und S. Francesco
(ascia ad occhio a lama larga) und S. Francesco (ascia
ad occhio ovale) an, alles Typen, die auch in Bologna
und teilweise auch weiter nördlich verbreitet sinde2o.

Auch hier bietet der Depotfund von Bologna den
einzigen sicheren Anhaltspunkt bei der Datierung. Die
Laufzeit dieser Typen kennen wir aber nicht.

Keinem der beiden Gruppen sicher zuweisbar ist
ein weiteres Axtfragment in \Vis1szt. Eine Axt mit
rundstabigem Fortsatz befindet sich in Gorizias22. Sie
besitzt ein Vergleichsstück in Slowenien.

Vergleich mit dem Depotfund von Arbedo

Da das Depot von S. Pietro/Sempeter nur unvoll-
ständig erhalten ist, kann über die ursprüngliche Zu-
sammensetzung nichts Genaueres ausgesagt werden.
Trotzdem lassen die erhaltenen sowie die in der Lite-
ratur überlieferten Objekte einen Vergleich mit dem
Depot von Arbedo zu.
Altmaterial: Bis auf vier Beile sind alle erhaltenen Ob-
jekte fragmentiert. Die ganzen Beile (mittel- und ober-
ständiges Schaftlappenbeil, Tüllenbeil, Beil Typ Pre-
mariacco) sind wohl alle bedeutend älter als die
Schliessungszeit und können deshalb als Altmaterial
bezeichnet werden. Das Spektrum umfasst nur Fibeln
(Bügel und Füsse), Nadeln, Armringe, eine Palette,
Lappenbeile und Axte, was auf die schlechte Über-
lieferung des Depots zurückzuführen sein wird.

Die Beile zeigen klare Zerstörungsspuren. Ham-
mer- und Meisselspuren zeugen von der Zerteilung der
Blätter und von Abschlagen der Fortsätze,r. Ein Beil
in Wien (34849) besitzt auf den Lappen zahkeiche
Meisselspuren, so als ob das Beil als Unterlage zum
Zefieilen von Objekten benutzt worden wäre. Bei je
einer Axt in Schwerin und Trieste ist das Schaftloch
mit einem Bronzestreifen gefüllt.

Die Fibeln, die Nadeln und die Arm- und Halsrin-
ge(?) sind ais lokale Formen zu betrachten. Sie alle fin-
den gute Vergleiche im nahen Gräberfeld von S. Lu-
cialMost na Soöi. Verbindungen mit Este und Go-
lasecca zeigt das Fragment einer Palette, auch wenn
das Stück möglicherweise lokal gearbeitet wurde. Von
südlich des Po stammen die Beile des Typs Marsilia-
na d'Albegna oder Volterra Var. B. Ihre weite Ver-
breitung lässt keine genauere Lokalisierung zu. Wohl
auch auf italischen Einfluss gehen die Axte mit beid-

settig geradem Blatt zurück' wobei eine Herstellung im

äririän"t oberitalien - zusammen mit den Axten mit

einseitig vorspringendem Blatt - angenoilrmen werden

kann. Dieser Einfluss ist aber nicht nur an Objekten

des 8. Jh. fassbar, sondern auch an den <<ramo secco>>-

Baren des 6. Jh. Wann die <<alten>>, italischen Objek-

te nach S. Pietro/Sempeter gelangt sind, lässt sich nicht

feststellen.
Die Datierung der Objekte des Depots reicht von

der Spätbronzezeit (bronzo recente) bis in die Mitte

des 6. Jh. v.Chr. Der verhältnismässig.hohe Anteil an

altem Material dürfte wohl mit den Uberlieferungs-

bedingungen des Depots zusammenhängen.

Material in Verbindung mit dem Bronzeguss.' Bereits

in den ersten Fundberichten werden Rohgüsse er-

wähnt, von Czörnig berichtete weiter von Fehlgüssen,

geschmolzenen Metallklumpen und hohlen Gussfor-

men. Nur von den metallenen Gussformen ist eine er-

halten geblieben, eine andere in einer Zeichnung über-

liefert. Es handelt sich dabei nur um Gussformhälften,

d.h. nicht tm ganze Gussformen' Da sie aus Metall

sind, müssen sie zum Altmaterial gezählt werden.

Von den Rohgüssen oder den Metallklumpen hat

sich kein einzigei Stück erhalten. Einzelne Axte zei-

gen nw oberflächlich überarbeitete Gussnähte, als

Rohgüsse im eigentlichen Sinne sind sie aber nicht zu

bezeichneneza.

Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und

Werkstattabfallhaben sich nicht erhalten, könnten sich

aber unter den verschollenen Materialien befunden ha-

ben.
Barren: Die bedeutendsten Barren sind sicher die zwei

heute verschollenen <<ramo secco>>-Barren im Besitze

von Coroninis. Im Naturhistorischen Museum Wien

liegt ein beidseitig abgebrochenes Barrenfragment, das

zu diesem Barrentyp gehört, aber keinen <<ramo sec-

co>> trägte25. Die Dicke des Stücks nimmt gegen eine

Seite hin ab, wo ein Ende zu vermuten ist. Der Quer-
schnitt ist langrechteckig und die Schmalseiten zeigen

die typischen breiten, unregelmässigen Gussnäh1srzo. 1n

Wien liegen weiter drei Barren mit D-förmigem und

trapezförmigem Querschnitte2T' Drei Fragmente stam-

men von flachen Platten mit abgeschrägtem oder zu-

924 Mus. Etn. Preist. L. Pigorini, 23178.23180; Naturhist' Mus' Wien,

34854.
g25 Furlani 1983/84, Nr. 43 (als Beil gedeutet); Naturhist' Mus' Wien,

34856. L. 8 cm, B. 7,3 cm. D. mäx. 2,8 cm, Gew' 732 g Rostfar-

bene Flecken.
OZe ifi. F Panvini Rosati, Il ripostigli,o-di Ca-stelfranco Emilia' Nuovi- 

Eiämenti. Emilia Preromanä o, igZo, 15-26 mit guten Fotos, aber

ohne Schnitte.
927 Naturhist. Mus. Wien, 34855 (3 Stück) Vgl. Padova Preromana' Taf

20,211a.

gespitztem Randn's. Andere Fragmente lassen sich

nicht sicher Barren zuweisene2s.

Die Patina der von mir untersuchten Objekte ist ein-

heitlich dunkelgrün. Einzelne Objekte sind jedoch

hellgrün, dunkelgrün-schwarz oder auch dunkelbron-

zen. Sehr viele tragen rostfarbene Flecken. Einzelne

besitzen eine starke Krustenbildung, welche Abdrücke

ehemals anhaftender Gegenstände zeigt.
Der Depotfund von S. Pietro/Sempeter gehört vom

Gewicht her zu den grossen Bronzedepots, wobei er

mit seinen wohl 200 kg bedeutend grösser als Arbe-

do ist. Er lässt sich - soweit dies die wenigen erhalte-

nen Stücke erlauben - recht gut mit dem Depot von

Arbedo vergleichen. Dies gilt erstsns für den Inhalt.

Alle vier Materialgruppen scheinen im Depot vertre-

ten gewesen zu sein. Neben lokalen Funden treten auch

solche aus Italien südlich des Po auf, die teilweise be-

deutend älter als die Schliessungszeit des Depots sind.

Hinzu kommt die Anwesenheit von Barren etruski-

scher Herkunft, insbesondere auch der flachen, in wohl

zweiteiligen Gussformen gegossenen Barren. Zwei-
tens lässt sich auch die Fundsituation an bedeutender

Verkehrslage (Isonzo) vergleichen. Ztdem darf ver-

mutet werden, dass das Depot im Bereich einer Sied-

lung lag.

10.4. Das Etschtal und sein Einzugsbereich

10.4.12. Der <Depotfund>> von S. Anna d'Alfaedo,
Campo Paraiso

Dieser Fundkomplex wurde bis 1981 der Gemeinde

Breonio zugerechnet, und ist deshalb in der Literatur un-

ter dieser Gemeinde oder einfach unter der Bezeichnung

<Campo Paraiso>> zu findene3o. S. Anna d'Alfaedo, Cam-

po Paraiso liegt in der oberen Valpolicella, auf etwa 900

m ü.M. Da ich den Fundort nicht besuchte, kann ich kei-

ne weiteren Angaben zur genauen Lage machen' Nach

den Aussagen De Stefanis und Salzanis liegt er an ei-

nem Hang im Bereich einer Mulde.
Die archäologische Umgebung des Fundortes hat

bereits Salzani mehrfach beschriebenszt. Qa17 in der

928 Mus. Etn. Preist. L. Pigorini Roma, 23171; Naturhist' Mus' Wien,

34855 (2 Stück). - VglI Etruschi a nord del Po I, 205 ftg 
^ l^O? - -

929 Mus. irov. Stor. Arä Gorizia' ohne Inv' (Furlani 1983/84, Nr"

70-72); Mus. Etn. Preist. L. Pigorini Roma,23112'23175; Natur-

hist. Mus. Wien, 34855.
930 Salzani tggt, i+f .; L. Capuis/G. Leonardi/S. Pesavento Mattioli/G'

Rosada, Carta Archeologiia de1 Veneto II (Modena 1990) 55 58' Nr'
91.g3l Salzani 1979, 590-594;Fig. 1; 1981' 80.100.166-123 '128:'1992,21;
Farbtafeln zwischen 40 und 41.
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912 Furlani 1983184, Nr. 13. Mus. Civ. Stor. Arte Trieste, 9708; Caran-
cini 1984, Nr. 3545-3553.3557-3515 oder 3603-3617.

9i3 Furlani 1983184, Nr. 12.14; Arch. Landesmus. Schwerin,4180; Na-
turhist. Mus. Wien, 34851.

914 Furlani 1983/84, Nr. 15-17; Mus. Etn. Preist. L. Pigorini Roma,
23I'74 tnd 23179; Mus. Prov. Stor. Arte Gorizia, M 11.

915 Furlani 1983/84, Nr. 29-34. Mus. Etn. e Preist. L. Pigorini Roma,
231'70,23176 (Pigorini 18'77,Taf. VI,6) und 231'77 (Ebd, Taf. VI,1);
Mus. Prov. Stor. Arte Gorizia, M 17; Arch. Landesmus. Schwerin,
4172; Mus. Civ. Stor. Arte Trieste, 28265 (Pigorini 1877, Taf. VI,3);
Naturhist. Mus. Wien, 34854; Carancini 1984, Nr. 4465.4466.

9 16 Furlani 1983/84, Nr. 26-28.3 1.35; Arch. Landesmus. Schwerin, 41 7 1

tnd 41'74; Naturhist. Mus. Wien, 34853-34854; Mus. Etn. Preist. L.
Pigorini Roma, 23173.

917 Furlani 1983/84, Nr. 37.38; Mus. Prov. Stor. Arte Gorizia, M 20;
Arch. Landesmus. Schwelin, 4173.

918 Furlani 1983184,Nr. 18-20.22.23; Mus. Prov. Stor. Arte Gorizia, M
18; Mus. Civ. L. Chierici Reggio Emilia, 55222; Mus. Etn. Preist.
L. Pigorini Roma, 23180 (Pigorini 1877 , Taf . VI,4); Naturhist. Mus.
Wien, 34854 und 34852.

919 Furlani 1983/84,Nr.21.24.41.42.44; Mus. Prov. Stor. Arte Gorizia,
M 21-22; Mus. Civ. L. Chierici Reggio Emilia, 55223; Mus. Etn.
Preist. L. Pigorini, 231'78; Arch. Landesmus. Schwerin, 4177.

920 Carancini 1984, Nr. 43064312.43864396.43994401. Vgl. auch
Mayer 1977, Nr. 53-59.

921 Furlani 1983/84, Nr. 39; Naturhist. Mus. Wien, 34854.
922 Furlani 

"983184, 
Nr. 38; Mus. Prov. Stor. Arte Gorizia, M 19.

923 Mus. Etn. Preist. L. Pigorini, 231'74.23176; Arch. Landesmus.
Schwerin, 4172; Naturhist. Mus. Wien, 34849.34851.34853.34854 (3
Beile).
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r
Nähe ist eine Siedlung auf dem Monte Loffa, die auch
Material des 5. Jh. v.Chr. geliefert hat. Weitere Fund-
stellen von zeitgleichem Material in der Umgebung
sind Breonio, Vaio della Merla, Covolo della Roba,
Covolo dei Camerini und Cä del Vecio.

S. Anna d'Alfaedo liegt nicht an einer Hauptver-
kehrsachse, diese führt durch das nahe Etschtal. Salza-
ni betonte jedoch den Weg durch die Valpolicella als
Alternative zum schwierigen Weg durch die Veroneser
Klause (Chiüsa di Rivoli).

Fundgeschichte

Die Entdeckungs- und Fundgeschichte des <<De-

pots>> zog sich über mehrere Jahre hin, eine abschlies-
sende archäologische Erforschung des Platzes fehlt
aber bis heute.

Im Mai 1881 entdeckte der Bauer Giacomo Fiori-
ni auf seinem Grundstück, das nahe hinter seinem
Wohnhaus und nicht weit vom Dorf Breonio entfernt
lag, eine reiche archäologische Schichtq:r. Fiorini stiess
beim Ausebnen des Geländes, das eine gestufte Mul-
de bildete, in wenigen Zentimetern Tiefe auf die
Schicht, welche Holzkohle, Asche, Keramik, Bronze-
und Eisenobjekte enthielt. Der staatliche Altertümer-
Inspektor De Stefani erhielt am 25 .5. die Meldung des
Fundes, konnte sich aber wegen des ununterbrochenen
Regens nur ganz kurz, wohl am 27.5., zur Fundstelle
begeben. Das vom Bauern gegrabene Loch war bereits
teilweise mit Wasser gefüllt und die Wände begannen
einzustürzen. Dieses Loch war oval und mass in der
Länge wie in der Tiefe 2.5 m'e. Auf einer Längsseite
erschien die archäologische Schicht, die an der höch-
sten Stelle lediglich 10 cm dick war, in Form eines ge-
wundenen Fadens. Die Schicht senkte sich wie ein ge-
drückter Bogen bis in eine Tiefe von 1.5 m, wo sie ei-
ne Dicke von 22 cm hatte. Sie setzte sich aus Lehm,
Asche, Kohle, Knochenstücken, Scherben, sowie einer
ungewöhnlichen Anzahl von meist zerbrochenen
Bronze- und Eisenobjekten zusammen und bildete we-
gen der Nässe einen schwarzen Brei. Einen Brandho-
rizont wollte De Stefani ausschliessen, da in der
Schicht eine unverletzte Bernsteinperle gefunden wur-
de. Die geborgenen Knochen hingegen waren mehr
oder weniger kalziniert, ebenso wie einige Geweih-
stücke. De Stefani konnte bei seinem Besuch den

Grundbesitzer nicht ohne Schwierigkeiten davon über-
zeugen, dass er ihm alle gefundenen Objekte zu Han-
den des Museums in Verona herausgab. Darüber hin-
aus - und dies geschah mittels eines Geldbetrages -
verabredete er mit dem Bauern, dass die weiteren Ar-
beiten unter der Aufsicht De Stefanis im kommenden
Herbst ausgeführt würden, wenn das Maisfeld, in dem
der Fund gemacht worden war, abgeerntet war. Die
weiterhin gefundenen Objekte sollten wiederum dem
Museum in Verona abgeliefert werden. De Stefani hielt
die Fundgeschichte in einem Bericht vom 30.5. fest.
Neben Obiekten aus Feuerstein, Bernstein, Bronze und
Eisen nannte er auch zahkeiche Keramikfragmente als
Funde.

Die geplanten Ausgrabungen im Herbst 1881 fan-
den aber nicht statt, da sowohl das Wetter sehr regne-
risch war als auch die von De Stefani angeforderten
staatlichen Geldmittel ausblieben. Deshalb unternahm
G. Fiorini im darauffolgenden Winter an der Fundstelle
weitere Grabungen und brachte De Stefani die von ihm
gefundenen Objekte. Unter diesen fanden sich Stücke
aus Feuerstein, Bronze, Eisen und Keramik, sowie ver-
brannte und unverbrannte Tierknochen. De Stefani be-
richtete im Februar 1883 von weiteren, ihm vom Bau-
ern zugetragenen Objekten der gleichen Art. Darunter
sind zwei römische Zangenfibeln von Interesse. Erst
im September 1883 konnte De Stefani auf dem Fund-
platz eigene Grabungen vornehmen. Er öffnete an ver-
schiedenen Punkten am Rand der ersten Grabung
Schnitte von 2 m Breite, welche bis auf den gewach-
senen Boden in etwa 2.5 m Tiefe reichten. Im Gra-
bungsbericht ist erstmals von mehreren, gewellten
Schichten die Rede, welche verschieden dick seien und
die Tiefe von 2.5 m nicht unterschrittene34. Darin la-
gen, mit Asche und Kohle vermischt, die Objekte. Die-
se Schichten liefen schon nach wenigen Metern aus.
An einigen Stellen waren sie <<nierenförmig> verformt,
was man - wenn man diese Information auf die Pro-
filansicht überträgt - als Gruben interpretieren könn-
te. De Stefani konnte den Befund nicht deuten, wollte
aber eine Siedlung oder ein Gräberfeld ausschliessen.
Da er die Station fiir erschöpft hielt, beendete er sei-
ne Grabungen. Das Fundspektrum seiner Grabung ent-
sprach ganz dem der vorangehenden Kampagnen. Bei
der Aufzählung der Funde von 188i bis 1883 nannte
De Stefani auch Steine (Granit, Porphyr, Schiefer) aus
dem nahen Etschtal, darunter Mahl-, Klopf- und Glätt-

steine. Unter den Tierknochen bestimmte er solche von

Rind, Hirsch, kleinen Wiederkäuern und Schwein.

Die ganze Situation des Fundes von Campo Parai-

so ist also unklar. Nach der Beschreibung De Stefanis

handelte es sich um eine Art Graben oder Grube von

etwa 2 m Breite und 1.5 m Tiefe, worin die ver-

schiedenen Funde lagen. Der Grabenrand oder eine be-

sonders deutliche Grabenfüllung zeichnete sich jeden-

falls im Profil von 1881 durch die von De Stefani be-

schriebene Schicht deutlich ab. Ob darüber weitere

Schichten lagen, ist nicht klar. De Stefani sprach aber

bereits 1883 von verschiedenen Schichten, die teil-
weise <<nierenförmig> verformt waren, was ein Hin-
weis auf nicht erkannte Strukturen (Gruben etc') sein

könnte. Die Funde, d.h. Keramik, Feuerstein, Bronze-

und Eisenobjekte, lagen in diesen Schichten zusam-

men und waren mit Asche und Kohle vermischt. Das

Material muss demnach gleichzeitig in die Schichten

gekommen sein, auch wenn es nach der Analyse Salza-

nis verschiedener Zeitstellung ist. Grössere Strukturen
wie Mauern oder Gräber wurden nicht entdeckt.

Möglicherweise könnten Nachgrabungen auf dem

Platz weitere Informationen liefern, doch ist zu be-

fürchten, dass die Arbeiten von 1881-83 bereits den

Grossteil der Spuren zerstört haben. Insbesondere wür-
den Keramikfunde einen besseren Überblick über die

verschiedenen Belegungsphasen des Ortes erlauben.

Forschungsgeschichte

De Stefani publizierte von 1881 bis 1884 die Er-
gebnisse der Grabungen, wobei er 1881 auch zwei Ta-

feln mit einer Auswahl von 23 Objekten beilegte.
Sonst blieb der Fund unpubliziert. De Stefani datierte
den Komplex in die erste Eisenzeitphase, ohne sich

aber genauer festzulegen. Mit der Interpretation des

Fundes von Campo Paraiso hatte er seine Mühe. 1881

wollte er in ihm noch Reste einer Siedlung mit einer
Bronzegiesserei sehen, wobei er das Fehlen von Guss-

resten und Gussformen bemerkte. Einen Depotfund
schloss er wegen des Befundes und der Verschieden-

artigkeit der Objekte aber aus. 1883 äusserte er sich

vorsichtiger, indem er sowohl einen Depotfund als

auch eine Werkstatt eines wandernden Bronzegiessers
in Betracht zog. Sicher war für ihn nur, dass es sich
weder um eine Siedlung noch um ein Gräberfeld han-

delte.
De Stefani verschenkte zahlreiche Objekter:s. So

gelangte 1881 eine Gruppe von Objekten an Castel-
franco (heute Civ. Racc. Arch. Milano), 1882 und 1884

kamen Obiekte ins Museo Pigorini in Rom. Das in
Verona liegende Material wurde später unter dem Mu-
seo Archeologico und dem Museo di Storia Naturale
aufgeteilt und hatte ntsäIzlich unter den Wirren des 2.

Weltkrieges zu leiden. Im Laufe der Zeit gingen des-

halb praktisch alle Keramikfragmente und Eisenob-
jekte verloren. 1930 gelangten weitere fünf Objekte
des Fundes von einem alten Arbeiter De Stefanis an

die Soprintendenza Arch. per il Veneto e il Friuli Ve-

nezia Giulia. Vom Fund von Campo Paraiso sind heu-

te etwa 350 Bronzeobjekte erhalten, die ein Gewicht
von circa 3.3 kg haben.

Salzani verdanken wir - fast hundert Jahre nach der

Entdeckung - die Zusammenstellung und die Gesamt-
publikation des Fundes von Campo Paraisoe36. Bis auf
wenige Funde ist nun das gesamte, heute noch exi-
stierende Material fn5s$21r:r. Die publizierten Zeich-
nungen können als verhältnismässig gut angesehen

werden, wenn auch die Details oft unbefriedigend sind.

So fehlen bei einigen Fibeln die Aufsichten und die

Bügelquerschnitte. Die Bügeldekors sind oftmals in
Bügelan- und Bügelaufsicht unterschiedlich angege-

ben. Generell kann bei allen Zeichnungen eine Ver-

flauung der Formen beobachtet werden, die beispiels-

weise den scharf profilierten Bügelknoten der Certo-

safibeln nicht gerecht wird. Hinzu kommen weitere,

kleinere Ungenauigkeitene3s. Die meisten Fibeln - mit
Ausnahme der Certosafibeln - finden sich auch im
Werk von Eles Masise3e.

Salzani erkannte im Material von Campo Paraiso

verschiedene chronologische Phasen. Die Bronzen
dürften demnach mehrheitlich dem 6. und 5. Jh. v.Chr.

zuzurechnen sein. Die Keramik datiert hingegen in die

932 Salzani 1979, 501-504.584f. - Ausführlicher: Not. Scavi Ant. 1881,
382-384; 1882,244-246;1883, 39-411 1884, 161-163. S. De Sre-
fani, Sopra molti e diversi oggetti di alta antichitä scoperti a Breo-
nio nel Veronese. Atti Reale Ist. Veneto Scienze, Lettere ed Arti VII,
1881, l-9. - Im Archiv des Mus. Etn. e Preist. L. Pigorini in Rom
fanden sich unter den Akten zum Fund keine neuen Informationen,
welche für die Fundgeschichte oder den Befund von Belang wären.

933 De Stefani gibt an, dass Fiorini nicht ganz drei Arbeitstage mit den
Grabungen beschäftigt gewesen war.

934 Im ersten Bericht gab De Stefani eine Tiefe von 1.5 m an (s.o.). Ob
die Schichten später in noch grösserel Tiefe gefunden oder ob die
2.5 m einfach als Grenze (gewachsener Boden) angegeben wurden,
geht aus dem Bericht nicht hervor.

935 Salzant 19'19,502.
936 Salzani 19'79. Nachtrag: Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona VII, 1980,

698f. - Die Objekte von Campo Paraiso konnten praktisch alle in na-
tura studiert und teilweise neu gezeichnet werden. Ausnahmen bilden
die in der Räterausstellung gezeigren Objekte, die Stücke in der So-
printendenz des Veneto sowie die im Museo di Storia Naturale in
Verona ausgestellten Stücke, für deren Vitrine der Schlüssel nicht ge-

funden werden konnte.
937 Am 15.3.93 konnten in Mailand (Civ. Racc. Arch.) weitere Objekte

des Depots aufgenommen werden: Inv. Nr. 836 (421131): Ring mit
D-förmlgem Qulrschnitt und Kreisaugenzier. 831 (A21132): Ring mit
D-förmigem Querschnitt. 838 (A21 128): Rundstabiger Ring 859 und
860 (A2l 1 17-A21122): 6 Keramikfragmente, davon A2 I 1 19 ähnlich
zu Salzani 19'79,'laf. XXIV13. Die Nr. 831-833.841.845 sind noch
nicht identifizierbar. - Im Mus. Etn. Preist. L. Pigorini liegen unter

der Inv. Nr. 23313 zwei Situlen-Randfragmente, eines davon (mit
Bronzeseele) ist bei Salzani nicht abgebildet.

938 Salzani 1979, Taf. XI,4: seitenverkehrt; XI,7: Fibelfuss (nicht Boden-
fragment) ; Xtr, 1 0: Bodenfragment (nicht Rand); XVI, 17 : seitenverkehrt;
XIX,14: Certosafibel mit nicht umlaufendem Bügelkloten; XX,5: Gür-
telblech vorne mit 2 Nietlijchem; XXI,2: Geftiss mit schräg schraffierten
Dreiecken; XXII,9: Zweiknopffibel (Knöpfe abgebrochen).

939 Von Eles Masi 1986, Nr. 425.1073.1664,1665.1976.1979.1980.
1982-1984.1990.1992-1995.1999 :2002 2005-2009.2031 .2042.
20 5 2-20 5 5 .20 60.20 6 5 .20 67 .20 68.201 L20',1 2.2 r 69 .2 17 0.220 6.

2248.2250.2261 .237 4.231 6.23'7 8.2381 .238'7 A (nur eine Fibell).2464.

- Die Nr. 1742 w:rd von Salzani nicht erwähnt. Die Nr. 2384 stammt
nicht von Campo Palaiso, sondern von Belluno, Caverzano' Necroao-
li del1a Vigna, Freundliche Mitteilung von Dr. M. Amore' Mus. Etn.
e Preist. L. Pigorini, Roma.
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Nähe ist eine Siedlung auf dem Monte Loffa, die auch
Material des 5. Jh. v.Chr. geliefert hat. Weitere Fund-
stellen von zeitgleichem Material in der Umgebung
sind Breonio, Vaio della Merla, Covolo della Roba,
Covolo dei Camerini und Cä del Vecio.

S. Anna d'Alfaedo liegt nicht an einer Hauptver-
kehrsachse, diese führt durch das nahe Etschtal. Salza-
ni betonte jedoch den Weg durch die Valpolicella als
Alternative zum schwierigen Weg durch die Veroneser
Klause (Chiüsa di Rivoli).

Fundgeschichte

Die Entdeckungs- und Fundgeschichte des <<De-

pots>> zog sich über mehrere Jahre hin, eine abschlies-
sende archäologische Erforschung des Platzes fehlt
aber bis heute.

Im Mai 1881 entdeckte der Bauer Giacomo Fiori-
ni auf seinem Grundstück, das nahe hinter seinem
Wohnhaus und nicht weit vom Dorf Breonio entfernt
lag, eine reiche archäologische Schichtq:r. Fiorini stiess
beim Ausebnen des Geländes, das eine gestufte Mul-
de bildete, in wenigen Zentimetern Tiefe auf die
Schicht, welche Holzkohle, Asche, Keramik, Bronze-
und Eisenobjekte enthielt. Der staatliche Altertümer-
Inspektor De Stefani erhielt am 25 .5. die Meldung des
Fundes, konnte sich aber wegen des ununterbrochenen
Regens nur ganz kurz, wohl am 27.5., zur Fundstelle
begeben. Das vom Bauern gegrabene Loch war bereits
teilweise mit Wasser gefüllt und die Wände begannen
einzustürzen. Dieses Loch war oval und mass in der
Länge wie in der Tiefe 2.5 m'e. Auf einer Längsseite
erschien die archäologische Schicht, die an der höch-
sten Stelle lediglich 10 cm dick war, in Form eines ge-
wundenen Fadens. Die Schicht senkte sich wie ein ge-
drückter Bogen bis in eine Tiefe von 1.5 m, wo sie ei-
ne Dicke von 22 cm hatte. Sie setzte sich aus Lehm,
Asche, Kohle, Knochenstücken, Scherben, sowie einer
ungewöhnlichen Anzahl von meist zerbrochenen
Bronze- und Eisenobjekten zusammen und bildete we-
gen der Nässe einen schwarzen Brei. Einen Brandho-
rizont wollte De Stefani ausschliessen, da in der
Schicht eine unverletzte Bernsteinperle gefunden wur-
de. Die geborgenen Knochen hingegen waren mehr
oder weniger kalziniert, ebenso wie einige Geweih-
stücke. De Stefani konnte bei seinem Besuch den

Grundbesitzer nicht ohne Schwierigkeiten davon über-
zeugen, dass er ihm alle gefundenen Objekte zu Han-
den des Museums in Verona herausgab. Darüber hin-
aus - und dies geschah mittels eines Geldbetrages -
verabredete er mit dem Bauern, dass die weiteren Ar-
beiten unter der Aufsicht De Stefanis im kommenden
Herbst ausgeführt würden, wenn das Maisfeld, in dem
der Fund gemacht worden war, abgeerntet war. Die
weiterhin gefundenen Objekte sollten wiederum dem
Museum in Verona abgeliefert werden. De Stefani hielt
die Fundgeschichte in einem Bericht vom 30.5. fest.
Neben Obiekten aus Feuerstein, Bernstein, Bronze und
Eisen nannte er auch zahkeiche Keramikfragmente als
Funde.

Die geplanten Ausgrabungen im Herbst 1881 fan-
den aber nicht statt, da sowohl das Wetter sehr regne-
risch war als auch die von De Stefani angeforderten
staatlichen Geldmittel ausblieben. Deshalb unternahm
G. Fiorini im darauffolgenden Winter an der Fundstelle
weitere Grabungen und brachte De Stefani die von ihm
gefundenen Objekte. Unter diesen fanden sich Stücke
aus Feuerstein, Bronze, Eisen und Keramik, sowie ver-
brannte und unverbrannte Tierknochen. De Stefani be-
richtete im Februar 1883 von weiteren, ihm vom Bau-
ern zugetragenen Objekten der gleichen Art. Darunter
sind zwei römische Zangenfibeln von Interesse. Erst
im September 1883 konnte De Stefani auf dem Fund-
platz eigene Grabungen vornehmen. Er öffnete an ver-
schiedenen Punkten am Rand der ersten Grabung
Schnitte von 2 m Breite, welche bis auf den gewach-
senen Boden in etwa 2.5 m Tiefe reichten. Im Gra-
bungsbericht ist erstmals von mehreren, gewellten
Schichten die Rede, welche verschieden dick seien und
die Tiefe von 2.5 m nicht unterschrittene34. Darin la-
gen, mit Asche und Kohle vermischt, die Objekte. Die-
se Schichten liefen schon nach wenigen Metern aus.
An einigen Stellen waren sie <<nierenförmig> verformt,
was man - wenn man diese Information auf die Pro-
filansicht überträgt - als Gruben interpretieren könn-
te. De Stefani konnte den Befund nicht deuten, wollte
aber eine Siedlung oder ein Gräberfeld ausschliessen.
Da er die Station fiir erschöpft hielt, beendete er sei-
ne Grabungen. Das Fundspektrum seiner Grabung ent-
sprach ganz dem der vorangehenden Kampagnen. Bei
der Aufzählung der Funde von 188i bis 1883 nannte
De Stefani auch Steine (Granit, Porphyr, Schiefer) aus
dem nahen Etschtal, darunter Mahl-, Klopf- und Glätt-

steine. Unter den Tierknochen bestimmte er solche von

Rind, Hirsch, kleinen Wiederkäuern und Schwein.

Die ganze Situation des Fundes von Campo Parai-

so ist also unklar. Nach der Beschreibung De Stefanis

handelte es sich um eine Art Graben oder Grube von

etwa 2 m Breite und 1.5 m Tiefe, worin die ver-

schiedenen Funde lagen. Der Grabenrand oder eine be-

sonders deutliche Grabenfüllung zeichnete sich jeden-

falls im Profil von 1881 durch die von De Stefani be-

schriebene Schicht deutlich ab. Ob darüber weitere

Schichten lagen, ist nicht klar. De Stefani sprach aber

bereits 1883 von verschiedenen Schichten, die teil-
weise <<nierenförmig> verformt waren, was ein Hin-
weis auf nicht erkannte Strukturen (Gruben etc') sein

könnte. Die Funde, d.h. Keramik, Feuerstein, Bronze-

und Eisenobjekte, lagen in diesen Schichten zusam-

men und waren mit Asche und Kohle vermischt. Das

Material muss demnach gleichzeitig in die Schichten

gekommen sein, auch wenn es nach der Analyse Salza-

nis verschiedener Zeitstellung ist. Grössere Strukturen
wie Mauern oder Gräber wurden nicht entdeckt.

Möglicherweise könnten Nachgrabungen auf dem

Platz weitere Informationen liefern, doch ist zu be-

fürchten, dass die Arbeiten von 1881-83 bereits den

Grossteil der Spuren zerstört haben. Insbesondere wür-
den Keramikfunde einen besseren Überblick über die

verschiedenen Belegungsphasen des Ortes erlauben.

Forschungsgeschichte

De Stefani publizierte von 1881 bis 1884 die Er-
gebnisse der Grabungen, wobei er 1881 auch zwei Ta-

feln mit einer Auswahl von 23 Objekten beilegte.
Sonst blieb der Fund unpubliziert. De Stefani datierte
den Komplex in die erste Eisenzeitphase, ohne sich

aber genauer festzulegen. Mit der Interpretation des

Fundes von Campo Paraiso hatte er seine Mühe. 1881

wollte er in ihm noch Reste einer Siedlung mit einer
Bronzegiesserei sehen, wobei er das Fehlen von Guss-

resten und Gussformen bemerkte. Einen Depotfund
schloss er wegen des Befundes und der Verschieden-

artigkeit der Objekte aber aus. 1883 äusserte er sich

vorsichtiger, indem er sowohl einen Depotfund als

auch eine Werkstatt eines wandernden Bronzegiessers
in Betracht zog. Sicher war für ihn nur, dass es sich
weder um eine Siedlung noch um ein Gräberfeld han-

delte.
De Stefani verschenkte zahlreiche Objekter:s. So

gelangte 1881 eine Gruppe von Objekten an Castel-
franco (heute Civ. Racc. Arch. Milano), 1882 und 1884

kamen Obiekte ins Museo Pigorini in Rom. Das in
Verona liegende Material wurde später unter dem Mu-
seo Archeologico und dem Museo di Storia Naturale
aufgeteilt und hatte ntsäIzlich unter den Wirren des 2.

Weltkrieges zu leiden. Im Laufe der Zeit gingen des-

halb praktisch alle Keramikfragmente und Eisenob-
jekte verloren. 1930 gelangten weitere fünf Objekte
des Fundes von einem alten Arbeiter De Stefanis an

die Soprintendenza Arch. per il Veneto e il Friuli Ve-

nezia Giulia. Vom Fund von Campo Paraiso sind heu-

te etwa 350 Bronzeobjekte erhalten, die ein Gewicht
von circa 3.3 kg haben.

Salzani verdanken wir - fast hundert Jahre nach der

Entdeckung - die Zusammenstellung und die Gesamt-
publikation des Fundes von Campo Paraisoe36. Bis auf
wenige Funde ist nun das gesamte, heute noch exi-
stierende Material fn5s$21r:r. Die publizierten Zeich-
nungen können als verhältnismässig gut angesehen

werden, wenn auch die Details oft unbefriedigend sind.

So fehlen bei einigen Fibeln die Aufsichten und die

Bügelquerschnitte. Die Bügeldekors sind oftmals in
Bügelan- und Bügelaufsicht unterschiedlich angege-

ben. Generell kann bei allen Zeichnungen eine Ver-

flauung der Formen beobachtet werden, die beispiels-

weise den scharf profilierten Bügelknoten der Certo-

safibeln nicht gerecht wird. Hinzu kommen weitere,

kleinere Ungenauigkeitene3s. Die meisten Fibeln - mit
Ausnahme der Certosafibeln - finden sich auch im
Werk von Eles Masise3e.

Salzani erkannte im Material von Campo Paraiso

verschiedene chronologische Phasen. Die Bronzen
dürften demnach mehrheitlich dem 6. und 5. Jh. v.Chr.

zuzurechnen sein. Die Keramik datiert hingegen in die

932 Salzani 1979, 501-504.584f. - Ausführlicher: Not. Scavi Ant. 1881,
382-384; 1882,244-246;1883, 39-411 1884, 161-163. S. De Sre-
fani, Sopra molti e diversi oggetti di alta antichitä scoperti a Breo-
nio nel Veronese. Atti Reale Ist. Veneto Scienze, Lettere ed Arti VII,
1881, l-9. - Im Archiv des Mus. Etn. e Preist. L. Pigorini in Rom
fanden sich unter den Akten zum Fund keine neuen Informationen,
welche für die Fundgeschichte oder den Befund von Belang wären.

933 De Stefani gibt an, dass Fiorini nicht ganz drei Arbeitstage mit den
Grabungen beschäftigt gewesen war.

934 Im ersten Bericht gab De Stefani eine Tiefe von 1.5 m an (s.o.). Ob
die Schichten später in noch grösserel Tiefe gefunden oder ob die
2.5 m einfach als Grenze (gewachsener Boden) angegeben wurden,
geht aus dem Bericht nicht hervor.

935 Salzant 19'19,502.
936 Salzani 19'79. Nachtrag: Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona VII, 1980,

698f. - Die Objekte von Campo Paraiso konnten praktisch alle in na-
tura studiert und teilweise neu gezeichnet werden. Ausnahmen bilden
die in der Räterausstellung gezeigren Objekte, die Stücke in der So-
printendenz des Veneto sowie die im Museo di Storia Naturale in
Verona ausgestellten Stücke, für deren Vitrine der Schlüssel nicht ge-

funden werden konnte.
937 Am 15.3.93 konnten in Mailand (Civ. Racc. Arch.) weitere Objekte

des Depots aufgenommen werden: Inv. Nr. 836 (421131): Ring mit
D-förmlgem Qulrschnitt und Kreisaugenzier. 831 (A21132): Ring mit
D-förmigem Querschnitt. 838 (A21 128): Rundstabiger Ring 859 und
860 (A2l 1 17-A21122): 6 Keramikfragmente, davon A2 I 1 19 ähnlich
zu Salzani 19'79,'laf. XXIV13. Die Nr. 831-833.841.845 sind noch
nicht identifizierbar. - Im Mus. Etn. Preist. L. Pigorini liegen unter

der Inv. Nr. 23313 zwei Situlen-Randfragmente, eines davon (mit
Bronzeseele) ist bei Salzani nicht abgebildet.

938 Salzani 1979, Taf. XI,4: seitenverkehrt; XI,7: Fibelfuss (nicht Boden-
fragment) ; Xtr, 1 0: Bodenfragment (nicht Rand); XVI, 17 : seitenverkehrt;
XIX,14: Certosafibel mit nicht umlaufendem Bügelkloten; XX,5: Gür-
telblech vorne mit 2 Nietlijchem; XXI,2: Geftiss mit schräg schraffierten
Dreiecken; XXII,9: Zweiknopffibel (Knöpfe abgebrochen).

939 Von Eles Masi 1986, Nr. 425.1073.1664,1665.1976.1979.1980.
1982-1984.1990.1992-1995.1999 :2002 2005-2009.2031 .2042.
20 5 2-20 5 5 .20 60.20 6 5 .20 67 .20 68.201 L20',1 2.2 r 69 .2 17 0.220 6.

2248.2250.2261 .237 4.231 6.23'7 8.2381 .238'7 A (nur eine Fibell).2464.

- Die Nr. 1742 w:rd von Salzani nicht erwähnt. Die Nr. 2384 stammt
nicht von Campo Palaiso, sondern von Belluno, Caverzano' Necroao-
li del1a Vigna, Freundliche Mitteilung von Dr. M. Amore' Mus. Etn.
e Preist. L. Pigorini, Roma.
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mittlere bis späte Latdnezeit, womit die Fibel vom Mit-
tellatöneschema verbunden werden kann. Hinzu kom-
men einige römische Funde sowie ein modernes
Schmuckstückroo. Salzani gelangte - zusammen mit der
spärlichen Beschreibung des Befundes durch De Ste-
fani - zu folgendem, mehrphasigem Szenario: Die
Bronzen gehörten zu einem Depot, das gegen Ende des

5. Jh. vergraben worden sei. Dieser Depotfund sei
dann im 2. oder 1. Jh. gestört und mit Siedlungsma-
terial vermischt worden. Hierzu zählte Salzani die
Keramik, die Fibel vom Mittellatöneschema, die Kno-
chen sowie die Kohle und die Asche. Diese Brand-
spuren setzte er explizit von den Bronzen ab, da die-
se keinerlei Spuren einer Feuereinwirkung zeigten. Für
die römischen Funde vermutete Salzani eine mögliche
Unterschiebung ortsfremden Materials durch Fiorini.

Bei den Bronzen wies Salzani darauf hin, dass die
meisten Objekte defekt seien. Antike Flickungen, be-
sonders an Fibeln, bezeugten eine längere Benutzung
vor ihrem Ende im Depotfund. Dies sowie die chro-
nologische Spanne von etwa zweihundert Jahren
brachte er mit einem Altmetallsammler zusammen, der
alte, unbrauchbare Objekte einsammelte und diese
dann an eine Werkstatt verkaufte oder selbst ein-
schmolz. Wegen des geringen Gewichts der Bronzen
und wegen der starken Fragmentierung der Objekte
dachte Salzani an einen verhältnismässig kleinen
Behälter für das Depot.

Den Grossteil der Funde rechnete er lokalen Werk-
stätten zu. Daneben konnte er auch Objekte aus dem
Golaseccagebiet, aus dem südostalpinen Raum sowie
ein Stück aus dem nordalpinen Raum nachweisen.

Als Datierung der Objekte schlug Salzani einen
Zeitratm vom Ende des 7. bis zur 2. Hälfte des 5. Jh.

vor, wobei er eine Schliessung des Depots am Ende
dieses Zeitraums annahm.

Gleirscher versuchte, die Funde von Campo Parai-
so in einen Zusammenhang mit dem <<Brandopfer-
platz>> auf der Rungger Egg bei Seis/Siusi zu bringene4r.

Als Gemeinsamkeiten zwischen beiden Stationen er-
wähnte er den Fragmentierungsgrad der Bronzeobjek-
te, ihre Brandpatina, die Dominanz von Fibeln, Gür-
telhaken und Ringen sowie die Anwesenheit anderer
Objektgruppen (Bronzegefässe, Keramike42, Spinnwir-
tel). Gemeinsamkeiten sah Gleirscher auch bei der Da-
tierung der Plätze, insbesondere bei ihrem Beginn im
7. Jh. Für Campo Paraiso schlug er eine Zäsur in der
Frühlatönezeit vor, möglicherweise im Zusammenhang
mit dem <Keltensturm>> in Oberitalien. Den Befund

von Campo Paraiso interpretierte er analog zur Rung-
ger Egg als <<Bothros>> eines Brandopferplatzes. Der ei-
gentliche Altar wäre demnach etwas entfernt davon zu
suchen.

Der Fund von Campo Paraiso - ein Depotfund?

Der Fund von Campo Paraiso entspricht nicht den
Anforderungen für einen <<Bronzedepotfund>>, wie sie
in der Einleitung zu diesem Kapitel aufgestellt wur-
den. Weder handelt es sich um einen <<reinen>> Bron-
zefund noch wurden die Objekte in einem gut defi-
nierten <Behälter> gefunden. Die Trennung der Bron-
zen vom übrigen Fundmaterial basiert - soweit mög-
lich - allein auf der chronologischen Unterscheidung
von Material des 6. und 5. Jh. und solchem der jün-
geren Eisenzeit und der römischen Zeit. Der gesamte
Befund scheint jedoch nach den Beschreibungen De
Stefanis in die jüngere Eisenzeit zu datieren, da Kera-
mik, Eisen und Bronzen vermischt aufgefunden wur-
den. Die Interpretation Salzanis, dass es sich bei den
Bronzen um einen in späterer Zeit gestörten Depotfund
handle, hat einiges für sich, kann aber sicher nicht als
alleinige Lösung angesehen werden.

Da die Bronzefunde von Campo Paraiso immer
wieder als <<Depob angesprochen werden, sollen sie
hier trotzdem vorerst als eine Einheit betrachtet wer-
den. Dies erlaubt eine nähere Behandlung sowie einen
Vergleich mit den übrigen Depotfunden.

Datierung

Die Datierung der Schliessung des <Depots> in die
2.Hälfte des 5. Jh. v.Chr. begründete Salzani mit Cer-
tosafibeln der Typen VIII, Xm und Xn nach Terüan,
dicken Sanguisugafibeln mit massivem Fussabschluss
sowie dem profilierten Körbchenanhängers4:. Generell
dem 5. Jh. rechnete er die Certosafibeln der Typen II,
VI, VII und Xa, die Ringe, die Situlen mit eiförmigem
Körper, mit abgesetztem Hals und vom tessinischen
Typ, die Raupenfibel, die Fibel mit Armbrustspirale
und die Gürtelhaken zu. Als zeitliche Spanne des <<De-

pots> gab er das 6. und 5. Jh. an.

Die untere zeitliche Grenze der Bronzefunde von
Campo Paraiso kann - wenn man sie als Einheit auf-
fasst - noch etwas genauer bestimmt werden. Die Cer-
tosafibeln der Typen Xm und Xn gehören klar in die

Zeit nach der Mitte des 5. Jh., wobei ihre Laufzeit bis

in die Phase LT B reichen kanne44. Die Certosafibeln

des Typs VIII sind im Raum des Etschtals noch durch

keinen Komplex genauer datierte4s. Es gibt aber keinen

guten Grund, weshalb sie bedeutend jünger als die

übrigen sein sollten. Ebenfalls bis in die 2. Hälfte des

5. Jh. kommen die Typen VIa und VIIc vor. Mit Aus-

nahme der Fibeln des Typs X scheint die Datierungs-

spanne der Certosafibeln also nicht sehr weit ins 4' Jh.

hineinzureichen. Weitere, sichere Fibelformen der 2.

Hälfte des 5. Jh. oder gar des 4. Jh. fehlens46. Erst nach

der Mitte des 5. Jh. sind die rechteckigen Gürtelplat-

ten mit massivem Haken belegt. Sie weisen klar in
Richtung S. Lucia/Most na Soöi, wo sie für die Phase

SL IIc (parallel zu Tessin D bzw. LT A) typisch sinde4?.

Einen etwas engeren Zeiftaum liefert der profilierte
Körbchenanhänger, der wegen seines grossen, profi-
lierten Abschlusses der Variante C der Typologie De

Marinis' zugewiesen werden kanne48. Diese Variante ist
typisch für die Phase G III A3. Fasst man diese Infor-
mationen zusammen, so bildet der profilierte Körb-
chenanhänger der Phase G III A3 den Terminus ante

quem non für die Schliessung des <<Depots>>. Da aber

klare Funde des 4. Jh. fehlen, wird man für die

Schliessungszeit eher an den Beginn der Phase G III
A3 denken wollen. Absolutchronologisch hiesse das

etwa die Zeittm4OO oder der Beginn des 4' Jh. v.Chr.

Bei der Beurteilung der übrigen Funde ist Salzani

zuzustimmen, der die meisten Objekte dem 6. und dem

5. Jh. zurechnete. Die ältesten Objekte datieren wohl
noch ans Ende des 7. Jh.

Salzani stellte auch die erhaltenen Messerfragmen-
te zum Bestand des 6. und 5. Jh. Seine Vergleiche sind

aber wenig überzeugend. Nothdurfter rechnet Messer

mit geschweiftem Rücken eher der Latdnezeit zue4e.

Vergleich mit dem Depotfund von Arbedo

Die Bronzen des Fundes von S. Anna d'Alfaedo,
Campo Paraiso lassen sich mit dem Depot von Arbe-
do nur schlecht vergleichen.
Altmaterial: Nicht alle Bronzen können als eigentli-
ches Altmaterial angesprochen werden. Insgesamt 20

Fibeln, darunter 11 Certosafibeln sind ganz erhalten.

944 Salzani 19'19, Taf. VI,1.3 (Xm); VI,2.5? (Xn). Dazu De Marinis
1981,225. - Wohl auch einem Typ X zuzurechnen der grosse Fuss
Taf. XIX,17.

945 Die Typenansprache TerZans wird hier übernommen, da genügend
gut publizierte Vergleichsfunde fehlen.

946 Die von Salzani als Tessin D-zeitliche Form angesprochene dicke San-
guisugafibel mit massivem Fussabschluss (Taf. III,4) ist nicht mit den
öolaseccatypen vergleichbar, dürfte deshalb wohl nicht so j91g sein..

947 Salzani 1979, Taf. VIII,1.2; evtl. IX,10; XX,5. Vgl. TerZan/TrampuZ
19'13,440, S. Lucia/Most na Soöi II, Taf. 50,86; 124,A6; 136'82;
142,A4; 148,F7 ; 156, 46.

945 Salzani 1919, Taf. XX,12; De Marinis 1981,232'

Hinzu kommen eine Gürtelplatte, ein Körbchenanhän-
ger und 3 Pinzettensso.

Unter dem eigentlichen Altmaterial vertreten sind
Fibeln (Fibelbügel und -füsse), Gürtel, Gefässe

(hauptsächlich Situlen), Ringe, Nähnadeln sowie eini-
ge wenige Einzelstücke. Das Typenspektrum ist - im
Gegensatz beispielsweise zum Depot von Arbedo -
sehr eingeschränkt, er besteht eigentlich nur aus Fi-
beln, Gefässen und Ringen.

An einzelnen Objekten sind Spuren einer antiken
Flickung sichtbar, welche für eine längere Benutzung

der Gegenstände spricht. So wurde bei einigen Fibeln
die abgebrochene Nadel wieder angenietet oder der ge-

brochene Bügel vernietet. Bei zwei Fibeln lässt sich
feststellen, dass man bei ihnen nach dem Verlust der
Nadel das Bügelhinterteil zu einer neuen Nadel aus-

triebe5r. Dadurch wurde die ganze Fibel verkürzt, das

Dekor des Bügelhinterteils durch die Kaltarbeit zer-

stört und die neue Nadel bedeutend dünner als die al-

te. Ein Gürtelblech besitzt einen angenieteten Haken

und zwei Gefässfragmente zeigen kleinere Reparatu-

Jenes2.

Einige Objekte sind verbogen, darunter finden sich

hauptsächlich Fibeln, aber auch ein massiver Stab und

ein paar dünnere Stäbe, die zu Ringen zusammenge-

bogen sind. An einem Fibelbügelfragment mit Rau-

tenzier lassen sich möglicherweise Hammerspuren
feststellen.

Fast die Hälfte aller Gefässhenkel besitzt eine ein-
gehängte Attasche oder Reste davon. Die Wand- und

Bodenfragmente sind zudem nie stark verbogen oder

zusammengefaltet. Dies deutet nicht unbedingt auf ei-

ne intentionelle Zerstörung der Gefässe, sondern könn-
te mit deren natürlichem Zerfall erklärt werden.

Bei den Certosafibeln lässt sich feststellen, dass bei
6 von 40 Certosafibeln mit erhaltenem Fuss der Fuss-

knopf fehltn'. Bei allen diesen Fibeln fehlt ebenfalls

die Nadel, einzelne sind sogar verbogen. Gleirscher hat

das Fehlen des Fussknopfes als typisch für den von
ihm bearbeiteten Brandopferplarz auf der Rungger Egg

bei Seis/Siusi herausgestellt und dies auch als Kenn-
zeichen der übrigen alpinen Bronzedepotfunde postu-

liertes4. Dieses Phänomen lässt sich aber bei den hier
behandelten Depots nur noch beim Fund von Campo

Paraiso feststellen.

949 Salzani 1979,580; Nothdurfter 1980,20.
950 Salzani 1919, Taf. 1,4.9; II,2; III,2; IYl; Y1.9; VI,l 5-7; VII,1.4;

V[I,1; XVII,40.41; XV[I,4.6.12:, XIX,6; XX,11.12; XXII'12;
XXIII,2.

951 Nadel angenietet: Salzani 1979,Taf.I,4;lll,7; VII,9; XXII,l0. * Bügel
vemietet:-ebd., Taf. VI,12. - Kopfscheibe vemietet: ebd., Taf. I,7. - Na-

del sekundär aus Bügel ausgetrieben: ebd., Täf. I,5; ilI,3. Vgl. Stück von
ObervintWandoies di Sopra: Winkler 1950, Nr. 162; Taf. XII,2.

952 Gürtelblech: Salzani 1919, Taf. VIII,2. - Gefässe: ebd., Taf. IX'9;
XII,8.

953 Salzani 1979, Taf. IY9; Y,2.1 .11.12;YI,l0.
954 Gleirscher 1991193, 115.127f.
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940 Salzani 1979,.Taf . XXI[,12. Geschliffener Stein mit moderner Fas-
sung und 4 Osen, möglicherweise für Rosenkranz oder Schmuck-
stück.

941 Gleirscher 1991/93, 119-122.130-134.

942 Gleirscher datierte - ohne weitere Ausführungen - die Kelamik von
Campo Paraiso noch ins 6. oder 5. Jh., kornrnt damit aber in Kon-
flikt mit den Datierungen Salzanis.

943 Salzani 1979,587f.
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mittlere bis späte Latdnezeit, womit die Fibel vom Mit-
tellatöneschema verbunden werden kann. Hinzu kom-
men einige römische Funde sowie ein modernes
Schmuckstückroo. Salzani gelangte - zusammen mit der
spärlichen Beschreibung des Befundes durch De Ste-
fani - zu folgendem, mehrphasigem Szenario: Die
Bronzen gehörten zu einem Depot, das gegen Ende des

5. Jh. vergraben worden sei. Dieser Depotfund sei
dann im 2. oder 1. Jh. gestört und mit Siedlungsma-
terial vermischt worden. Hierzu zählte Salzani die
Keramik, die Fibel vom Mittellatöneschema, die Kno-
chen sowie die Kohle und die Asche. Diese Brand-
spuren setzte er explizit von den Bronzen ab, da die-
se keinerlei Spuren einer Feuereinwirkung zeigten. Für
die römischen Funde vermutete Salzani eine mögliche
Unterschiebung ortsfremden Materials durch Fiorini.

Bei den Bronzen wies Salzani darauf hin, dass die
meisten Objekte defekt seien. Antike Flickungen, be-
sonders an Fibeln, bezeugten eine längere Benutzung
vor ihrem Ende im Depotfund. Dies sowie die chro-
nologische Spanne von etwa zweihundert Jahren
brachte er mit einem Altmetallsammler zusammen, der
alte, unbrauchbare Objekte einsammelte und diese
dann an eine Werkstatt verkaufte oder selbst ein-
schmolz. Wegen des geringen Gewichts der Bronzen
und wegen der starken Fragmentierung der Objekte
dachte Salzani an einen verhältnismässig kleinen
Behälter für das Depot.

Den Grossteil der Funde rechnete er lokalen Werk-
stätten zu. Daneben konnte er auch Objekte aus dem
Golaseccagebiet, aus dem südostalpinen Raum sowie
ein Stück aus dem nordalpinen Raum nachweisen.

Als Datierung der Objekte schlug Salzani einen
Zeitratm vom Ende des 7. bis zur 2. Hälfte des 5. Jh.

vor, wobei er eine Schliessung des Depots am Ende
dieses Zeitraums annahm.

Gleirscher versuchte, die Funde von Campo Parai-
so in einen Zusammenhang mit dem <<Brandopfer-
platz>> auf der Rungger Egg bei Seis/Siusi zu bringene4r.

Als Gemeinsamkeiten zwischen beiden Stationen er-
wähnte er den Fragmentierungsgrad der Bronzeobjek-
te, ihre Brandpatina, die Dominanz von Fibeln, Gür-
telhaken und Ringen sowie die Anwesenheit anderer
Objektgruppen (Bronzegefässe, Keramike42, Spinnwir-
tel). Gemeinsamkeiten sah Gleirscher auch bei der Da-
tierung der Plätze, insbesondere bei ihrem Beginn im
7. Jh. Für Campo Paraiso schlug er eine Zäsur in der
Frühlatönezeit vor, möglicherweise im Zusammenhang
mit dem <Keltensturm>> in Oberitalien. Den Befund

von Campo Paraiso interpretierte er analog zur Rung-
ger Egg als <<Bothros>> eines Brandopferplatzes. Der ei-
gentliche Altar wäre demnach etwas entfernt davon zu
suchen.

Der Fund von Campo Paraiso - ein Depotfund?

Der Fund von Campo Paraiso entspricht nicht den
Anforderungen für einen <<Bronzedepotfund>>, wie sie
in der Einleitung zu diesem Kapitel aufgestellt wur-
den. Weder handelt es sich um einen <<reinen>> Bron-
zefund noch wurden die Objekte in einem gut defi-
nierten <Behälter> gefunden. Die Trennung der Bron-
zen vom übrigen Fundmaterial basiert - soweit mög-
lich - allein auf der chronologischen Unterscheidung
von Material des 6. und 5. Jh. und solchem der jün-
geren Eisenzeit und der römischen Zeit. Der gesamte
Befund scheint jedoch nach den Beschreibungen De
Stefanis in die jüngere Eisenzeit zu datieren, da Kera-
mik, Eisen und Bronzen vermischt aufgefunden wur-
den. Die Interpretation Salzanis, dass es sich bei den
Bronzen um einen in späterer Zeit gestörten Depotfund
handle, hat einiges für sich, kann aber sicher nicht als
alleinige Lösung angesehen werden.

Da die Bronzefunde von Campo Paraiso immer
wieder als <<Depob angesprochen werden, sollen sie
hier trotzdem vorerst als eine Einheit betrachtet wer-
den. Dies erlaubt eine nähere Behandlung sowie einen
Vergleich mit den übrigen Depotfunden.

Datierung

Die Datierung der Schliessung des <Depots> in die
2.Hälfte des 5. Jh. v.Chr. begründete Salzani mit Cer-
tosafibeln der Typen VIII, Xm und Xn nach Terüan,
dicken Sanguisugafibeln mit massivem Fussabschluss
sowie dem profilierten Körbchenanhängers4:. Generell
dem 5. Jh. rechnete er die Certosafibeln der Typen II,
VI, VII und Xa, die Ringe, die Situlen mit eiförmigem
Körper, mit abgesetztem Hals und vom tessinischen
Typ, die Raupenfibel, die Fibel mit Armbrustspirale
und die Gürtelhaken zu. Als zeitliche Spanne des <<De-

pots> gab er das 6. und 5. Jh. an.

Die untere zeitliche Grenze der Bronzefunde von
Campo Paraiso kann - wenn man sie als Einheit auf-
fasst - noch etwas genauer bestimmt werden. Die Cer-
tosafibeln der Typen Xm und Xn gehören klar in die

Zeit nach der Mitte des 5. Jh., wobei ihre Laufzeit bis

in die Phase LT B reichen kanne44. Die Certosafibeln

des Typs VIII sind im Raum des Etschtals noch durch

keinen Komplex genauer datierte4s. Es gibt aber keinen

guten Grund, weshalb sie bedeutend jünger als die

übrigen sein sollten. Ebenfalls bis in die 2. Hälfte des

5. Jh. kommen die Typen VIa und VIIc vor. Mit Aus-

nahme der Fibeln des Typs X scheint die Datierungs-

spanne der Certosafibeln also nicht sehr weit ins 4' Jh.

hineinzureichen. Weitere, sichere Fibelformen der 2.

Hälfte des 5. Jh. oder gar des 4. Jh. fehlens46. Erst nach

der Mitte des 5. Jh. sind die rechteckigen Gürtelplat-

ten mit massivem Haken belegt. Sie weisen klar in
Richtung S. Lucia/Most na Soöi, wo sie für die Phase

SL IIc (parallel zu Tessin D bzw. LT A) typisch sinde4?.

Einen etwas engeren Zeiftaum liefert der profilierte
Körbchenanhänger, der wegen seines grossen, profi-
lierten Abschlusses der Variante C der Typologie De

Marinis' zugewiesen werden kanne48. Diese Variante ist
typisch für die Phase G III A3. Fasst man diese Infor-
mationen zusammen, so bildet der profilierte Körb-
chenanhänger der Phase G III A3 den Terminus ante

quem non für die Schliessung des <<Depots>>. Da aber

klare Funde des 4. Jh. fehlen, wird man für die

Schliessungszeit eher an den Beginn der Phase G III
A3 denken wollen. Absolutchronologisch hiesse das

etwa die Zeittm4OO oder der Beginn des 4' Jh. v.Chr.

Bei der Beurteilung der übrigen Funde ist Salzani

zuzustimmen, der die meisten Objekte dem 6. und dem

5. Jh. zurechnete. Die ältesten Objekte datieren wohl
noch ans Ende des 7. Jh.

Salzani stellte auch die erhaltenen Messerfragmen-
te zum Bestand des 6. und 5. Jh. Seine Vergleiche sind

aber wenig überzeugend. Nothdurfter rechnet Messer

mit geschweiftem Rücken eher der Latdnezeit zue4e.

Vergleich mit dem Depotfund von Arbedo

Die Bronzen des Fundes von S. Anna d'Alfaedo,
Campo Paraiso lassen sich mit dem Depot von Arbe-
do nur schlecht vergleichen.
Altmaterial: Nicht alle Bronzen können als eigentli-
ches Altmaterial angesprochen werden. Insgesamt 20

Fibeln, darunter 11 Certosafibeln sind ganz erhalten.

944 Salzani 19'19, Taf. VI,1.3 (Xm); VI,2.5? (Xn). Dazu De Marinis
1981,225. - Wohl auch einem Typ X zuzurechnen der grosse Fuss
Taf. XIX,17.

945 Die Typenansprache TerZans wird hier übernommen, da genügend
gut publizierte Vergleichsfunde fehlen.

946 Die von Salzani als Tessin D-zeitliche Form angesprochene dicke San-
guisugafibel mit massivem Fussabschluss (Taf. III,4) ist nicht mit den
öolaseccatypen vergleichbar, dürfte deshalb wohl nicht so j91g sein..

947 Salzani 1979, Taf. VIII,1.2; evtl. IX,10; XX,5. Vgl. TerZan/TrampuZ
19'13,440, S. Lucia/Most na Soöi II, Taf. 50,86; 124,A6; 136'82;
142,A4; 148,F7 ; 156, 46.

945 Salzani 1919, Taf. XX,12; De Marinis 1981,232'

Hinzu kommen eine Gürtelplatte, ein Körbchenanhän-
ger und 3 Pinzettensso.

Unter dem eigentlichen Altmaterial vertreten sind
Fibeln (Fibelbügel und -füsse), Gürtel, Gefässe

(hauptsächlich Situlen), Ringe, Nähnadeln sowie eini-
ge wenige Einzelstücke. Das Typenspektrum ist - im
Gegensatz beispielsweise zum Depot von Arbedo -
sehr eingeschränkt, er besteht eigentlich nur aus Fi-
beln, Gefässen und Ringen.

An einzelnen Objekten sind Spuren einer antiken
Flickung sichtbar, welche für eine längere Benutzung

der Gegenstände spricht. So wurde bei einigen Fibeln
die abgebrochene Nadel wieder angenietet oder der ge-

brochene Bügel vernietet. Bei zwei Fibeln lässt sich
feststellen, dass man bei ihnen nach dem Verlust der
Nadel das Bügelhinterteil zu einer neuen Nadel aus-

triebe5r. Dadurch wurde die ganze Fibel verkürzt, das

Dekor des Bügelhinterteils durch die Kaltarbeit zer-

stört und die neue Nadel bedeutend dünner als die al-

te. Ein Gürtelblech besitzt einen angenieteten Haken

und zwei Gefässfragmente zeigen kleinere Reparatu-

Jenes2.

Einige Objekte sind verbogen, darunter finden sich

hauptsächlich Fibeln, aber auch ein massiver Stab und

ein paar dünnere Stäbe, die zu Ringen zusammenge-

bogen sind. An einem Fibelbügelfragment mit Rau-

tenzier lassen sich möglicherweise Hammerspuren
feststellen.

Fast die Hälfte aller Gefässhenkel besitzt eine ein-
gehängte Attasche oder Reste davon. Die Wand- und

Bodenfragmente sind zudem nie stark verbogen oder

zusammengefaltet. Dies deutet nicht unbedingt auf ei-

ne intentionelle Zerstörung der Gefässe, sondern könn-
te mit deren natürlichem Zerfall erklärt werden.

Bei den Certosafibeln lässt sich feststellen, dass bei
6 von 40 Certosafibeln mit erhaltenem Fuss der Fuss-

knopf fehltn'. Bei allen diesen Fibeln fehlt ebenfalls

die Nadel, einzelne sind sogar verbogen. Gleirscher hat

das Fehlen des Fussknopfes als typisch für den von
ihm bearbeiteten Brandopferplarz auf der Rungger Egg

bei Seis/Siusi herausgestellt und dies auch als Kenn-
zeichen der übrigen alpinen Bronzedepotfunde postu-

liertes4. Dieses Phänomen lässt sich aber bei den hier
behandelten Depots nur noch beim Fund von Campo

Paraiso feststellen.

949 Salzani 1979,580; Nothdurfter 1980,20.
950 Salzani 1919, Taf. 1,4.9; II,2; III,2; IYl; Y1.9; VI,l 5-7; VII,1.4;

V[I,1; XVII,40.41; XV[I,4.6.12:, XIX,6; XX,11.12; XXII'12;
XXIII,2.

951 Nadel angenietet: Salzani 1979,Taf.I,4;lll,7; VII,9; XXII,l0. * Bügel
vemietet:-ebd., Taf. VI,12. - Kopfscheibe vemietet: ebd., Taf. I,7. - Na-

del sekundär aus Bügel ausgetrieben: ebd., Täf. I,5; ilI,3. Vgl. Stück von
ObervintWandoies di Sopra: Winkler 1950, Nr. 162; Taf. XII,2.

952 Gürtelblech: Salzani 1919, Taf. VIII,2. - Gefässe: ebd., Taf. IX'9;
XII,8.

953 Salzani 1979, Taf. IY9; Y,2.1 .11.12;YI,l0.
954 Gleirscher 1991193, 115.127f.
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940 Salzani 1979,.Taf . XXI[,12. Geschliffener Stein mit moderner Fas-
sung und 4 Osen, möglicherweise für Rosenkranz oder Schmuck-
stück.

941 Gleirscher 1991/93, 119-122.130-134.

942 Gleirscher datierte - ohne weitere Ausführungen - die Kelamik von
Campo Paraiso noch ins 6. oder 5. Jh., kornrnt damit aber in Kon-
flikt mit den Datierungen Salzanis.

943 Salzani 1979,587f.
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Der Grossteil der Funde dürfte aus der näheren
Umgebung des Fundortes stammenes5' Die alpinen
Zweiknopffibeln und die Bogenfibeln mit Strich- und
Kreisaugenzier streuen vom Etschtal nördlich von
Verona bis ins Inntal. Die Certosafibeln des Typs Xm
werden als <Trentiner Certosafibeln> bezeichnetes6.

Dies stimmt nur bedingt: Lunzhatte I9l4 eine <<Tren-

tiner Certosafibel> herausgearbeitet, die ein über den
Bügel laufendes Leiterband und zusätzlich auf der
Kuppe ein eingefeiltes Andreaskreuz besitzt. Teräan
rechnete Fibeln mit Leiterband zum Typ Xm, ohne
aber die Unterscheidung zwischen Fibeln mit bzw. oh-
ne Andreaskreuz zu machen. Die beiden unterschied-
lich definierten Typen wurden später von Salzani und
Pauli unglücklicherweise verquickt, so dass nun alle
Fibeln des Typs Xm als <<Trentiner Certosafibeln> gal-
ten, was dem Tessin damit die meisten <<Trentiner Cer-
tosafibeln> bescherle. Es gibt also zwei verschiedene
Certosafibeltypen mit Leiterband: Der erste besitzt nur
ein Leiterband ohne weitere Bügelzier. Dieser Typ ist
hauptsächlich im Tessin und den angrenzenden Al-
pentälern verbreitet, Einzelstücke findet man aber auch
auf dem Dürnberg oder in S. Anna d'Alfaedo (Salza-
ni 1979, Taf. VI,3). Der zweite besitzt sowohl ein Lei-
terband als auch ein Andreaskreuz auf dem Bügel. Die-
se Variante findet sich hauptsächlich im Etschtal, so

auch in S. Anna d'Alfaedo (Salzani 1979,Taf. VI,1).
Möglicherweise stammen aus diesem Gebiet auch die
von Salzani als nordalpin angesprochene Bogenfibel
mit geknicktem Bügel und die bandförmige Fibel mit
Armbrustspitaleesl .

Andere Formen weisen in ihrer Verbreitung in den
paläovenetischen Raum und ins Capqt Adriae. Zunen-
nen sind die Certosafibeln der Typen II und VI, die
Schlangenfibeln mit mehrfacher Windung (fibule ser-
peggianti a gomiti multipli), die Schlangenfibeln mit
zweifacher Windung (fibule serpeggianti a doppia
molla e gomito), die Gürtelplatten und die Raupenfi-
bel mit doppeltem Bügelsss.

Ins Golaseccagebiet hingegen weisen die Dragofi-
bel des Typs Cerinasca d'Arbedo, die Schlangenfibel
des Typs Benvenuti 111, die Certosafibeln der Typen
Xn und Xm, der profilierte Körbchenanhänger sowie
die Fragmente von tessinischen Situlen, wovon ein At-
taschenpaar ein Vergleichsstück in Castione, Grab 28
besitZte5e.

Als generell oberitalisch bzw. südalpin dürfen die
Certosafibeln des Typs VII, die Bogenfibeln mit längs-
gestreiftem Bügel, die massiven Sanguisugafibeln mit
einfacher Strichzier, die Schlangenfibeln mit einfa-
chem Bügel und die Schlangenfibeln mit doppelter
Windung betrachtet werden.
Material in Verbindung mit dem Bronzegzss; Gleir-
scher vermeldete für die meisten Bronzeobjekte von
Campo Paraiso eine <<Brandpatina>>, dies in Wider-
spruch zur Aussage Salzanis, nach der die Bronzen
nicht die geringste Spur einer Feuereinwirktng zeig-
tene60. Bereits im Kapitel 2.6 wurde im Zusammenhang
mit der Patina der Funde des Depots von Arbedo die
<Brandpatinu behandelt. Eine solche Bezeichnung ist
demnach nicht haltbar. Nur naturwissenschaftliche Un-
tersuchungen könnten zeigen, ob die Objekte tatsäch-
lich im Feuer waren oder nicht. Die von mir unter-
suchten Bronzen von Campo Paraiso zeigten jedenfalls

- mit Ausnahme eines kleinen Blechfragmentes - kei-
ne Indizien frir eine nachhaltige Feuereinwirkung: we-
der verformte Objekte noch blasige Oberflächen noch
zusammengeschmolzene Objekte. Es scheint deshalb
unwahrscheinlich, dass die Funde zwar von einem
<Brandopferplalz>> stammen, keines aber wirkliche
Spuren der Feuereinwirkung zeigt. Oftmals blättert bei
den Bronzen von Campo Paraiso die alte Oberfläche
ab, dies kann aber nicht in Zusammenhang mit Feuer
gebracht werden. Einige Stücke sind stark versinterte6l.
Die Patina ist recht einheitlich. Sie ist bei den meisten
Objekten dunkelgrün. Daneben lassen sich aber auch
hellgrüne, dunkelbraune, schwarze und bronzefarbene
Oberflächen feststellen. Ganz wenige Funde zeigen
rostfarbene Flecken.
Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und
Werk*anabfal/ sowie Barren fehlen im Spektrum des

Fundes von Campo Paraiso.
Der Komplex von S. Anna d'Alfaedo, Campo Pa-

raiso lässt sich mit keinem der alpinen Bronzedepot-
funde vergleichen. Der Anteil von ganzen Objekten ist
sehr hoch und die Typenauswahl ist sehr beschränkt;
er enthält praktisch nur Fibeln, Gefässe und Ringe. Bei
den Certosafibeln lassen sich Fragmentierungsprakti-
ken feststellen, wie man sie auch vom <Brandopfer-
platz>> auf der Rungger Egg her kennt. Die Objekte
selbst lassen jedoch keinerlei Spuren einer Feuerein-
wirkung erkennen.

Der komplizierte und nicht klar überlieferte Befund

trägt znt Klärung der Lage nichts bei, ja er mahnt zu

besonderer Vorsicht bei der Interpretation. Die Bron-

zeobjekte von Campo Paraiso sollten nicht als <<Bron-

zedepotfund>> bezeichnet werden. Der Befund und die

Auswahl der Objekttypen verbieten dies. Eine neue In-

terpretation von Campo Paraiso kann wohl nur nach

Nachgrabungen auf dem Platz selbst und in dessen

näherer Umgebung erfolgen.

10.4.13. Der Depotfund von Dercolo

Dercolo (Com. Campodenno TN) liegt am Ende der

Valle del Non (Nonstal), kurz bevor der Noce durch

eine tiefe, felsige Schlucht beiMezzocorona ins Etsch-

tal fliesst. Das Dorf Dercolo selbst liegt auf einem

sanft nach Osten abfallenden Sporn, der von zwei
durch tiefe Schluchten dem Noce zufliessenden

Bächen im Norden und Süden begrenzt wirdsez. Gegen

Westen ist der Sporn durch den ebenfalls in einer tie-
fen Schlucht fliessenden Rio di Belasio vom übrigen
Gelände abgetrennt und so auf drei Seiten natürlich ge-

schützt. Der Sporn fällt gegen Osten in mehreren Ter-

rassen gegen den Noce ab. Ganz im Westen besitzt er

seine höchste Stelle, welche verhältnismässig flach ist
und auf etwa 440 m ü.M. liegt. Eine Terrasse tiefer
befindet sich der alte Dorfkern von Dercolo (420 m ü.

M.). Das Dorf scheint in diesem Jahrhundert, wohl
nach dem Krieg, gegen Westen gewachsen zu sein. Da-

bei wurde die höchste Terrasse langsam überbaut. Hier
steht auch das Schulhaus mit einem Sportplatz.

Wie das ganze Nonstal ist auch Dercolo reich an

archäologischen Funden. Belegt sind bronzezeitliche,
eisenzeitliche und römische Spurene63. Soweit ich das

eisenzeitliche Material überblicke, das im Museo Naz.
Trento liegt, handelt es sich dabei um latönezeitliches
Materiale64.

Fundgeschichte

Die Hauptquelle zur Entdeckung des Depots ist
Oberziner, der seinen Artikel noch im Fundjahr ver-

fasste. Er verdankte seine Informationen Luigi Campi

von Cles, welche dieser seinerseits von Hochw. Don
Carlo Tambosi, Pfarrer von Quetta, einem Dorf nörd-
lich von Dercolo, erhalten hatte.

Im März 1883, möglicherweise am 22.3.I883e65,

fand der junge Domenico Valentinelli bei Erdarbeiten
das Depot. Als Fundort wird ein Hügel angegeben, der
etwa 150 Schritte vom Dorfe entfernt und dessen Kup-
pe ganz flach sei. Diese Angabe wird durch eine Fund-
meldung Campis noch etwas präzisierte66. Er berichtet
dabei von einem Fund in Dercolo im November 1883,

von dem später noch die Rede sein wird. Dieser wur-
de von Francesco Pezzi auf seinem Grundstück in der

Flur <<a Plan> (Piano) gemacht, nur wenige Schritte
von seinem Haus entfernt, über dem Dorf und etwa
50 m vom Fundort des Depots entfernt. Diese Meldung
erlaubt die Aussage, dass das Depot auf der höchsten,
oben abgeflachten Terasse des Sporns von Dercolo
gefunden wurde. Ein Gang ins Archiv zur Klärung der
damaligen Besitzverhältnisse würde wohl eine weite-
re Eingrenzung des Fundortes erlauben.

In einer Tiefe von etwa einem Meter stiess Valen-

tinelli auf eine Mauerkonstruktion. Diese bestand aus

zwei Mauern, welche sich in einem Winkel trafen.
Ausserhalb des Winkels befand sich schwarzer Humus
mit grobem Kies vermischt. Der Bereich innerhalb des

Winkels war fast bis oben mit Erde gefüllt, welche mit
Kohle vermischt 1v2f6;. Darin stand aufrecht eine Si-

tula, in der zahlreiche Bronzeobjekte lagen.
Der Depotfund wurde von Valentinelli an einen An-

tiquitätenhändler verkauft, der ihn seinerseits an einen
Antiquitätenhändler in Bozen veräusserte. Die ganze

Geschichte löste im Trentino einen Entrüstungssturm
aus, weil man die Objekte gerne im Land behalten hät-

1ssos. )s1 Bozner Antiquitätenhändler suchte für die

Ware einen Käufer. So erhielt F. Orgler im Sommer
1883 ein Kistchen mit den Bronzen zur Ansichts0s.

Schliesslich kaufte das Museum Ferdinandeum in Inns-

bruck den Depotfund für 120 fl.s?0.

Nach den Angaben Oberziners, der eine Beschrei-

bung des Fundes vom Museum Ferdinandeum erhal-

ten hatte, und denjenigen Wiesers von 1883, dem in
Innsbruck die Funde zur Verfügung standen, umfasste

das Depot folgende Objekte: 1 Situla (der Behälter der

anderen Funde), 3 Kettengehänge, 1 Spiralanhänger,
15 Mehrkopfanhänger, 1 Schuhanhänger, 1 Anhänger,

955 Salzani 1979, 586. - Zu den Bogenfibeln mit Sttich- und Kreisau-
genzier s. Kap. 4.1.3.

956 Terian19'76,335;381 Abb. 52 (Xm);335f.;363 Abb. 31 (Xn). Lunz
1974,91f.131f.; Taf. 88,4; Salzani 1979,576f.; Pauli 1991,307 Fig.
12;311.

957 Bogenfibel: Salzani 1919, Taf. VII,l. Vgl. dazu das Dekor der alpi-
nen Zweiknopffibeln. - Fibel mit Armbrustspirale: ebd., Taf. XIX,5.

958 Schlangenfibeln mit mehrfacher Windung: Salzani 1979, Taf. VII,10;
XVIII,5. - Schlangenfibeln mit zweifacher Windung: ebd., Taf. I,8;
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il,11; XXII,4. - Raupenfibel: ebd., Taf. VII,4. Vgl. von Eles Masi
1986, Nr. 424.425; S. Lucia./Most na Soöi II, Taf . 171,44; 277, 4.

959 Dragofibel: Salzani 1979, Taf. I,7. - Schlangenfibel: ebd., Taf.
XVIII,4. - Situlen: ebd., Taf. XIY1.3.4; XVI1,42.43. - Vgl. zu ebd.,
Taf. XIV3.4: SLMZ, 11819.

960 Gleirscher l99l/93, 120; Anm.23.
961 Besonders ausgeprägt bei Salzani 191 9, Taf . XYllI,2; XlX,2.

962 Dercolo besuchte ich am 3.2.1993. - Carta d'Italia 1:25000, IGMI
Foglio 21 IV S.O. (Spormaggiore). Ungefähre Koordinaten des
Fundpunktes : 32TPS57 9239.

963 Roberti 1952, 92f. Nr. 14 mit weiterer Lit. - Dazu: A.B. Meyer'
Schöpflöffel mit nordetruskischer Inschrift von Siebeneich in Südtirol
und die verwandten inschriftlichen Funde. Abhandl. Ber. königl. Zoo-
log. Anthropolog.-Ethnograph. Mus. Dresden IX,6, 1900/1901, 1-19,
bei. 12f. Dfusen Hinweis verdanke ich A. Alberti, Laives/Leifers.

964 Inv. Nr. 341 1.3413-3434.3445-3448.3450.349 1.4644'4645.47 06-
4711.5083.5084.6316.6566. - Ein Teil dieser Funde gehört dem
Stadtmuseum Bozen.

965 Mitt. k. k. Central-Comm. Denkmalpfl. X, 1884, XCV Datum sonst
nirgends erwähnt.

966 Campi 1884,264f.
967 Oberziner 1883, 166: <<... una costruzione muraria. Essa consta di

due pareti a secco disposte in forma di angolo, tutto circondato all'ester-
no dä humus nero, mescolato con grossa ghiaia, e chiuso quasi all'aper-
tura da tena frammista a carboni.r>

968 Archivio Trentino II, l, 1883, 119; Oberziner 1883, 165; Campi
1884, 119.

969 Orgler 1884, LXX[.
970 Zeitschn Ferdinandeum 28, 1884, VIII.XXI.XXII (Zuwachs 1883).
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Der Grossteil der Funde dürfte aus der näheren
Umgebung des Fundortes stammenes5' Die alpinen
Zweiknopffibeln und die Bogenfibeln mit Strich- und
Kreisaugenzier streuen vom Etschtal nördlich von
Verona bis ins Inntal. Die Certosafibeln des Typs Xm
werden als <Trentiner Certosafibeln> bezeichnetes6.

Dies stimmt nur bedingt: Lunzhatte I9l4 eine <<Tren-

tiner Certosafibel> herausgearbeitet, die ein über den
Bügel laufendes Leiterband und zusätzlich auf der
Kuppe ein eingefeiltes Andreaskreuz besitzt. Teräan
rechnete Fibeln mit Leiterband zum Typ Xm, ohne
aber die Unterscheidung zwischen Fibeln mit bzw. oh-
ne Andreaskreuz zu machen. Die beiden unterschied-
lich definierten Typen wurden später von Salzani und
Pauli unglücklicherweise verquickt, so dass nun alle
Fibeln des Typs Xm als <<Trentiner Certosafibeln> gal-
ten, was dem Tessin damit die meisten <<Trentiner Cer-
tosafibeln> bescherle. Es gibt also zwei verschiedene
Certosafibeltypen mit Leiterband: Der erste besitzt nur
ein Leiterband ohne weitere Bügelzier. Dieser Typ ist
hauptsächlich im Tessin und den angrenzenden Al-
pentälern verbreitet, Einzelstücke findet man aber auch
auf dem Dürnberg oder in S. Anna d'Alfaedo (Salza-
ni 1979, Taf. VI,3). Der zweite besitzt sowohl ein Lei-
terband als auch ein Andreaskreuz auf dem Bügel. Die-
se Variante findet sich hauptsächlich im Etschtal, so

auch in S. Anna d'Alfaedo (Salzani 1979,Taf. VI,1).
Möglicherweise stammen aus diesem Gebiet auch die
von Salzani als nordalpin angesprochene Bogenfibel
mit geknicktem Bügel und die bandförmige Fibel mit
Armbrustspitaleesl .

Andere Formen weisen in ihrer Verbreitung in den
paläovenetischen Raum und ins Capqt Adriae. Zunen-
nen sind die Certosafibeln der Typen II und VI, die
Schlangenfibeln mit mehrfacher Windung (fibule ser-
peggianti a gomiti multipli), die Schlangenfibeln mit
zweifacher Windung (fibule serpeggianti a doppia
molla e gomito), die Gürtelplatten und die Raupenfi-
bel mit doppeltem Bügelsss.

Ins Golaseccagebiet hingegen weisen die Dragofi-
bel des Typs Cerinasca d'Arbedo, die Schlangenfibel
des Typs Benvenuti 111, die Certosafibeln der Typen
Xn und Xm, der profilierte Körbchenanhänger sowie
die Fragmente von tessinischen Situlen, wovon ein At-
taschenpaar ein Vergleichsstück in Castione, Grab 28
besitZte5e.

Als generell oberitalisch bzw. südalpin dürfen die
Certosafibeln des Typs VII, die Bogenfibeln mit längs-
gestreiftem Bügel, die massiven Sanguisugafibeln mit
einfacher Strichzier, die Schlangenfibeln mit einfa-
chem Bügel und die Schlangenfibeln mit doppelter
Windung betrachtet werden.
Material in Verbindung mit dem Bronzegzss; Gleir-
scher vermeldete für die meisten Bronzeobjekte von
Campo Paraiso eine <<Brandpatina>>, dies in Wider-
spruch zur Aussage Salzanis, nach der die Bronzen
nicht die geringste Spur einer Feuereinwirktng zeig-
tene60. Bereits im Kapitel 2.6 wurde im Zusammenhang
mit der Patina der Funde des Depots von Arbedo die
<Brandpatinu behandelt. Eine solche Bezeichnung ist
demnach nicht haltbar. Nur naturwissenschaftliche Un-
tersuchungen könnten zeigen, ob die Objekte tatsäch-
lich im Feuer waren oder nicht. Die von mir unter-
suchten Bronzen von Campo Paraiso zeigten jedenfalls

- mit Ausnahme eines kleinen Blechfragmentes - kei-
ne Indizien frir eine nachhaltige Feuereinwirkung: we-
der verformte Objekte noch blasige Oberflächen noch
zusammengeschmolzene Objekte. Es scheint deshalb
unwahrscheinlich, dass die Funde zwar von einem
<Brandopferplalz>> stammen, keines aber wirkliche
Spuren der Feuereinwirkung zeigt. Oftmals blättert bei
den Bronzen von Campo Paraiso die alte Oberfläche
ab, dies kann aber nicht in Zusammenhang mit Feuer
gebracht werden. Einige Stücke sind stark versinterte6l.
Die Patina ist recht einheitlich. Sie ist bei den meisten
Objekten dunkelgrün. Daneben lassen sich aber auch
hellgrüne, dunkelbraune, schwarze und bronzefarbene
Oberflächen feststellen. Ganz wenige Funde zeigen
rostfarbene Flecken.
Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und
Werk*anabfal/ sowie Barren fehlen im Spektrum des

Fundes von Campo Paraiso.
Der Komplex von S. Anna d'Alfaedo, Campo Pa-

raiso lässt sich mit keinem der alpinen Bronzedepot-
funde vergleichen. Der Anteil von ganzen Objekten ist
sehr hoch und die Typenauswahl ist sehr beschränkt;
er enthält praktisch nur Fibeln, Gefässe und Ringe. Bei
den Certosafibeln lassen sich Fragmentierungsprakti-
ken feststellen, wie man sie auch vom <Brandopfer-
platz>> auf der Rungger Egg her kennt. Die Objekte
selbst lassen jedoch keinerlei Spuren einer Feuerein-
wirkung erkennen.

Der komplizierte und nicht klar überlieferte Befund

trägt znt Klärung der Lage nichts bei, ja er mahnt zu

besonderer Vorsicht bei der Interpretation. Die Bron-

zeobjekte von Campo Paraiso sollten nicht als <<Bron-

zedepotfund>> bezeichnet werden. Der Befund und die

Auswahl der Objekttypen verbieten dies. Eine neue In-

terpretation von Campo Paraiso kann wohl nur nach

Nachgrabungen auf dem Platz selbst und in dessen

näherer Umgebung erfolgen.

10.4.13. Der Depotfund von Dercolo

Dercolo (Com. Campodenno TN) liegt am Ende der

Valle del Non (Nonstal), kurz bevor der Noce durch

eine tiefe, felsige Schlucht beiMezzocorona ins Etsch-

tal fliesst. Das Dorf Dercolo selbst liegt auf einem

sanft nach Osten abfallenden Sporn, der von zwei
durch tiefe Schluchten dem Noce zufliessenden

Bächen im Norden und Süden begrenzt wirdsez. Gegen

Westen ist der Sporn durch den ebenfalls in einer tie-
fen Schlucht fliessenden Rio di Belasio vom übrigen
Gelände abgetrennt und so auf drei Seiten natürlich ge-

schützt. Der Sporn fällt gegen Osten in mehreren Ter-

rassen gegen den Noce ab. Ganz im Westen besitzt er

seine höchste Stelle, welche verhältnismässig flach ist
und auf etwa 440 m ü.M. liegt. Eine Terrasse tiefer
befindet sich der alte Dorfkern von Dercolo (420 m ü.

M.). Das Dorf scheint in diesem Jahrhundert, wohl
nach dem Krieg, gegen Westen gewachsen zu sein. Da-

bei wurde die höchste Terrasse langsam überbaut. Hier
steht auch das Schulhaus mit einem Sportplatz.

Wie das ganze Nonstal ist auch Dercolo reich an

archäologischen Funden. Belegt sind bronzezeitliche,
eisenzeitliche und römische Spurene63. Soweit ich das

eisenzeitliche Material überblicke, das im Museo Naz.
Trento liegt, handelt es sich dabei um latönezeitliches
Materiale64.

Fundgeschichte

Die Hauptquelle zur Entdeckung des Depots ist
Oberziner, der seinen Artikel noch im Fundjahr ver-

fasste. Er verdankte seine Informationen Luigi Campi

von Cles, welche dieser seinerseits von Hochw. Don
Carlo Tambosi, Pfarrer von Quetta, einem Dorf nörd-
lich von Dercolo, erhalten hatte.

Im März 1883, möglicherweise am 22.3.I883e65,

fand der junge Domenico Valentinelli bei Erdarbeiten
das Depot. Als Fundort wird ein Hügel angegeben, der
etwa 150 Schritte vom Dorfe entfernt und dessen Kup-
pe ganz flach sei. Diese Angabe wird durch eine Fund-
meldung Campis noch etwas präzisierte66. Er berichtet
dabei von einem Fund in Dercolo im November 1883,

von dem später noch die Rede sein wird. Dieser wur-
de von Francesco Pezzi auf seinem Grundstück in der

Flur <<a Plan> (Piano) gemacht, nur wenige Schritte
von seinem Haus entfernt, über dem Dorf und etwa
50 m vom Fundort des Depots entfernt. Diese Meldung
erlaubt die Aussage, dass das Depot auf der höchsten,
oben abgeflachten Terasse des Sporns von Dercolo
gefunden wurde. Ein Gang ins Archiv zur Klärung der
damaligen Besitzverhältnisse würde wohl eine weite-
re Eingrenzung des Fundortes erlauben.

In einer Tiefe von etwa einem Meter stiess Valen-

tinelli auf eine Mauerkonstruktion. Diese bestand aus

zwei Mauern, welche sich in einem Winkel trafen.
Ausserhalb des Winkels befand sich schwarzer Humus
mit grobem Kies vermischt. Der Bereich innerhalb des

Winkels war fast bis oben mit Erde gefüllt, welche mit
Kohle vermischt 1v2f6;. Darin stand aufrecht eine Si-

tula, in der zahlreiche Bronzeobjekte lagen.
Der Depotfund wurde von Valentinelli an einen An-

tiquitätenhändler verkauft, der ihn seinerseits an einen
Antiquitätenhändler in Bozen veräusserte. Die ganze

Geschichte löste im Trentino einen Entrüstungssturm
aus, weil man die Objekte gerne im Land behalten hät-

1ssos. )s1 Bozner Antiquitätenhändler suchte für die

Ware einen Käufer. So erhielt F. Orgler im Sommer
1883 ein Kistchen mit den Bronzen zur Ansichts0s.

Schliesslich kaufte das Museum Ferdinandeum in Inns-

bruck den Depotfund für 120 fl.s?0.

Nach den Angaben Oberziners, der eine Beschrei-

bung des Fundes vom Museum Ferdinandeum erhal-

ten hatte, und denjenigen Wiesers von 1883, dem in
Innsbruck die Funde zur Verfügung standen, umfasste

das Depot folgende Objekte: 1 Situla (der Behälter der

anderen Funde), 3 Kettengehänge, 1 Spiralanhänger,
15 Mehrkopfanhänger, 1 Schuhanhänger, 1 Anhänger,

955 Salzani 1979, 586. - Zu den Bogenfibeln mit Sttich- und Kreisau-
genzier s. Kap. 4.1.3.

956 Terian19'76,335;381 Abb. 52 (Xm);335f.;363 Abb. 31 (Xn). Lunz
1974,91f.131f.; Taf. 88,4; Salzani 1979,576f.; Pauli 1991,307 Fig.
12;311.

957 Bogenfibel: Salzani 1919, Taf. VII,l. Vgl. dazu das Dekor der alpi-
nen Zweiknopffibeln. - Fibel mit Armbrustspirale: ebd., Taf. XIX,5.

958 Schlangenfibeln mit mehrfacher Windung: Salzani 1979, Taf. VII,10;
XVIII,5. - Schlangenfibeln mit zweifacher Windung: ebd., Taf. I,8;
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il,11; XXII,4. - Raupenfibel: ebd., Taf. VII,4. Vgl. von Eles Masi
1986, Nr. 424.425; S. Lucia./Most na Soöi II, Taf . 171,44; 277, 4.

959 Dragofibel: Salzani 1979, Taf. I,7. - Schlangenfibel: ebd., Taf.
XVIII,4. - Situlen: ebd., Taf. XIY1.3.4; XVI1,42.43. - Vgl. zu ebd.,
Taf. XIV3.4: SLMZ, 11819.

960 Gleirscher l99l/93, 120; Anm.23.
961 Besonders ausgeprägt bei Salzani 191 9, Taf . XYllI,2; XlX,2.

962 Dercolo besuchte ich am 3.2.1993. - Carta d'Italia 1:25000, IGMI
Foglio 21 IV S.O. (Spormaggiore). Ungefähre Koordinaten des
Fundpunktes : 32TPS57 9239.

963 Roberti 1952, 92f. Nr. 14 mit weiterer Lit. - Dazu: A.B. Meyer'
Schöpflöffel mit nordetruskischer Inschrift von Siebeneich in Südtirol
und die verwandten inschriftlichen Funde. Abhandl. Ber. königl. Zoo-
log. Anthropolog.-Ethnograph. Mus. Dresden IX,6, 1900/1901, 1-19,
bei. 12f. Dfusen Hinweis verdanke ich A. Alberti, Laives/Leifers.

964 Inv. Nr. 341 1.3413-3434.3445-3448.3450.349 1.4644'4645.47 06-
4711.5083.5084.6316.6566. - Ein Teil dieser Funde gehört dem
Stadtmuseum Bozen.

965 Mitt. k. k. Central-Comm. Denkmalpfl. X, 1884, XCV Datum sonst
nirgends erwähnt.

966 Campi 1884,264f.
967 Oberziner 1883, 166: <<... una costruzione muraria. Essa consta di

due pareti a secco disposte in forma di angolo, tutto circondato all'ester-
no dä humus nero, mescolato con grossa ghiaia, e chiuso quasi all'aper-
tura da tena frammista a carboni.r>

968 Archivio Trentino II, l, 1883, 119; Oberziner 1883, 165; Campi
1884, 119.

969 Orgler 1884, LXX[.
970 Zeitschn Ferdinandeum 28, 1884, VIII.XXI.XXII (Zuwachs 1883).
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1 Körbchenanhänger, 14 Doppelscheibenanhänger, 1

Radscheibe, 64 Knöpfe, 14 Spiralröhrchen, 4 Stäb-

chen,76 Certosafibeln, 1 Raupenfibel, 1 Paukenfibel,
1 <<Messer>> und 2 Pferdchenappliken.

Zum Ensemble gehören aber noch weitere Objek-
te. Roberti berichtete 1914, dass 4 Certosafibeln des

Depots von Dercolo sich im Museo Civico von Tren-
to befändene7t. 1952 schrieb er, dass neben der 1883 ge-

fundenen Situla weitere Knöpfe, ein Mehrkopfanhän-
ger, eine blaue Perle, 2 Certosafibeln, eine <gallische>

Fibel sowie 2 Stücke einer Kette gefunden worden sei-

en. Ausser dem Mehrkopfanhänger befinden sich alle
Objekte im Museo Nazionale Trento, wobei es sich
möglicherweise nur um 2 und nicht 4 Certosafibeln
handelt. Die Funde ohne die Latöne-Fibel tragen die
Inventarnummern 4706-4711e72. Sie stammen alle aus

der Sammlung von Dr. Giusto De Vigili von Mezzo-
lombardo (Inv. Nr. 200), der die Objekte 1890 dem
Museo Civico Trento verkaufte. Zur lnventarnummer
200 findet sich folgende Notiz: <Catenella di metallo
simile al bronzo ritrovato vicino al grande recipiente
di oggetti preromani presso Dercolo>>. Da die genann-

ten Objekte (ausser der Glasperle) völlig mit den im
Museum Ferdinandeum liegenden übereinstimmen,
dürfen sie ruhig dem Depot zugerechnet werden. Ihrer
angeblichen Lage ausserhalb der Situla ist m.E. keine
weitere Bedeutung zuzumessen, da sowohl die Um-
stände der Bergung und des Verkaufs unklar sind als

auch die Situla selbst bei der Auffindung defekt war.

Die von Roberti erwähnte Mittellatönefibel besitzt ei-
ne andere Inventarnummer (3411) und trägt als Her-
kunftsvermerk die Angabe <<Dercolo t$Q)vsott. Sie ist
also nicht sicher mit dem Depotfund in Beziehung zu

bringen. Laviosa Zambotti bildete eine Certosafibel
mit eingehängtem Mehrkopfanhänger von unbekann-
ter Herkunft im Museo Nazionale Trento (Inv. Nr.
3052) ab und verwies auf deren nahe Verwandtschaft
mit den Objekten des Depots von Dercoloe?4. In Grös-
se und Form entsprechen tatsächlich beide Objekte den

Funden von Dercolo so gut, dass an dieselbe Herkunft
gedacht werden kann. Zudem berichtete ja Roberti von
weiteren Certosafibeln und von einem Mehrkopfan-
hänger.

Möglicherweise gehörte noch weiteres Material
zum Depotfund. Campi berichtete jedenfalls 1884 vom
Kauf von sieben Objekten (5 Armringe, 1 Certosafi-
bel, 1 Ring) mit der nicht überprüfbaren Ortsangabe

<<aus dem Distrikt Fondo>>ei5. Die Certosafibel entspre-

che in Grösse und Aussehen ganz der von Oberziner
abgebildeten von Dercolo. Campi hielt es für möglich,
dass diese Fibel auch von Dercolo stammen könnte, da

er die Objekte beim selben Antiquitätenhändler ge-

kauft habe, der den Fund nach Innsbruck veräussert
hatte.

Forschungsgeschichte

Oberziner ist es zu verdanken, dass das Depot noch
in seinem Fundjahr ausführlich beschrieben, dessen

Haupttypen (23 Objekte) auf zwei Tafeln in guten
Zeichnungen abgebildet und das Material eingehend
studiert wurde. Oberziner war davon überzeugt, dass

es sich beim Fund um ein Grab handeln müsse, auch
wenn im Fundbericht nirgends Knochen erwähnt wor-
den seien und Mauerkonstruktionen bei Gräbern bis-
lang fehltens76. Ganz ausschliessen wollte er ein Depot
oder eine Giesserei, letztere wegen des Fehlens von
Gussformen und wegen der geringen Metallmenge.
Als wenig wahrscheinlich verwarf er auch die Inter-
pretation als Weihefund, da er annahm, dass niemals
defekte oder geflickte Objekte einer Gottheit geweiht
worden wären. Aus demselben Grund verneinte er die
Interpretation als in Kriegszeiten verborgener Schatz

oder als Händlerdepot. Gegen ein übliches Depot spre-

che, dass es keine Waffen oder Geräte enthalte, son-

dern hauptsächlich Schmuck, und dass die Objekte
zeitlich und formal eng zusammengehörten. Deshalb
bleibe eigentlich nur die Interpretation als Grab (de-
posito mortuario) übrig. Die Bronzen seien einer Frau
oder eher - wegen des halbmondförmigen Messers, der
<<Kommandostäbe> und der Inschrift auf einem Pferd-
chen - einem Priester ins Grab gelegt worden. Den
Fund von Dercolo sprach er als <<italisch>> an, bemerkte
dabei aber die Anwesenheit der <gallischen> Pauken-
fibel. Diese wies er noch der Zeir vor dem <Kelten-
sturm>> in Italien zu, als sich aber bereits keltische Ein-
flüsse bemerkbar machten. Den Fund wollte er keiner
bestimmten ethnischen Gruppe zuweisen, obwohl die
Formen klar italisch seien.

Wieser veröffentlichte 1883 eine kurze Fundmel-
dung mit drei Fundzeichnungen, wobei er den Artikel
Oberziners noch nicht kannte. Besonders interessant
ist seine Beobachtung, dass die Fibeln und Knöpfe an

971 G. Roberti, Bricciche di antichitä. Pro Cultura V, 1914,188f., bes.
188; Roberti 1952,92 Nr. 14a. - Das Museo Diocesano Trento be-
sitzt entgegen Roberti keine Funde von Dercolo. Briefliche Mittei-
lung vom 8.3.1993 von Arch. D. Primerano mit Hinweis auf den
1907 durch Mons. Casagrande redigierten Katalog.

972 Mus. Naz. Trento Nr. 4706.4707:2 Certosafibeln, 4'1O8.4709:2 Ket-
ten,4710: blaue Glasperle, 4'711:20 Knöpfe.
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973 Abgebildet bei Laviosa Zambotti 1938, 507f.; Frg.245.
974 Laviosa Zambotti 1938, 338f.; Fig. 133.
9'75 Campi 1884, 120f.; Anm. 5.
9'J6 Oberziner 1883, 166f.192-199

den Spiralen bzw. Ösen Reste von Schnüren zeigten.

Wegen der zahlreichen Exemplare eines einzigen Ob-

jekttyps sprach er den Fund als <Waren-Depot>> an und
-datierte 

es in die ältere Hallstattzeit. In einem Nach-

rag von 1884 nahm Wieser kurz Stellungzum Artikel
Oberziners, wobei er eine ausführlichere Besprechung

(mit Konekturen von ungenauen Angaben Oberziners)

versprach, welche aber nie publiziert vgldsszr. B1

wandte sich gegen die Interpretation als Grabbeigabe,

wobei er die Fundumstände und das von ihm bereits

erwähnte, mehrmalige Auftreten desselben Objekttyps

als Argumente vorbrachte. Pigorini brachte 1885 eine

knappe Synthese der Arbeiten Oberziners und Wie-

serse78. Er sprach sich dabei gegen die Interpretation

des Fundes als Grabbeigabe und für diejenige als De-

potfund aus. Zudem präzisierte er die Datierung des

Fundes: Dieser gehöre in die Zeit um 400 v.Chr. Auch

Orgler interpretierte 1884 den Fund nicht als Grab,

sondern als Depotfund wegen der vielen zerbrochenen

Fibeln und Schmuckgegenstände. Er wies ihn einem

wandernden Händler zu, der die Objekte zum Wieder-
einschmelzen erworben, verborgen und nicht mehr ge-

hoben habe. Die Interpretation des Fundes von Der-
colo als Grab fand eigentlich nur bei Campi Zustim-
mung, der dieselbe Interpretation zuerst für seine Be-
funde in Mechel vorschlugozr. Laviosa Zambotti be-
n:utzle den Depotfund als gesicherten Komplex für die

Einordnung von Südtiroler Funden. Sie datierte das

Depot an den Beginn der zweiten Eisenzeit, d.h. in die

Mitte des 5. Jh. v.Chr.s8o.

Franz interpretierte den Befund mit dem Mauer-
winkel und der kohlehaltigen Erde als Rest eines ab-

gebrannten Gebäudese8r. Da die Situla und die übrigen
Funde keine Spuren der Hitzeeinwirkung zeigten, sei-

en sie erst nach dem Brand an diesen Ort gelangt. Den
Brand des Gebäudes brachte Franz mit der Eroberung

des Nonstales während des Drusus-Feldzuges 15

v.Chr. in Verbindung. Das Zusammenkommen des

Fundes erklärte er sich so, dass nach der Zerstörung

entweder ein römischer Händler oder ein Einheimi-
scher die defekten Bronzen aus den Ruinen zusam-

mensuchte oder sie den überlebenden Nonsbergern ab-

nahm, um sie einzuschmelzen. Die beachtliche Datie-
rungsspanne zwischen dem 4. Jh., in das Franz die

Certosafibeln datierte, und der römischen Eroberung

führte er auf die lange Aufbewahrungszeit von
<Gerümpel aus Vorvätertagen>> zurück.

Menghin kehrte wieder zur ursprünglichen Datie-
rung des Fundes zurück, wobei er die Befundinterpre-
tation Franz' akzeptiertsesz. finhand der Paukenfibel,
welche er als Südtiroler Sonderform heraushob und ihr
eine kurze Laufzeit zumass, präzisierte er die Datie-
rung in die Zeit um oder kurz nach 400. Den Depot-

fund von Dercolo betrachtete er aber nicht isoliert.
Menghin sprach von einem ganzen Depotfundhori-
zonI, der die Komplexe von Dercolo, Calliano, Kal-
tern/Caldaro, Obervintl/Vandoies di Sopra, Steinach,
Grattenbergl (Wörgl) und Arbedo umfasse. Diesen Ho-
rizont verband er mit den Zerstörungen der Keltenzü-
ge nach Italien, womit die Depotfunde zu <<Verwahr-

funden>> wurden. Gerade den Depotfund von Dercolo
zog Menghin bei, um keltische Zerstörungen auch im
Nonsberg nachzuweisen. Primas setzte 1972 das De-
pot von Dercolo deutlich von den Depots mit Altme-
tall wie Arbedo und Obervintl/Vandoies di Sopra ab,

da es nur neue, unzerbrochene Objekte verhältnismäs-

sig weniger Typen enthaltees3. Wegen der Pferdchenap-

plike mit Inschrift zog sie eine Interpretation als Votiv-
fund in Betracht.

Lunz publizierte 1974 nochmals eine detaillierte
Aufstellung und eine Typentafel der Funde von Der-

co1oe84. Er datierte die Niederlegung des Depots um
400. Als wichtig für die Interpretation strich er die Tat-

sache heraus, dass es fast ausschliesslich als neuwer-

tig zu betr achtende S chmuckgegenstände enthalte. B e-

schädigungen an einzelnen Stücken führte er auf die

Lagerung des Fundes zurück. Dies gelte insbesondere

für die Certosafibeln, deren Nadeln zwar abgebrochen

seien, sich aber als lose Fibelnadeln im Material des

Depots fänden. Einen Zusammenhang mit den Kel-
tenzügen nach Italien wollte er nicht annehmen, da im
inneralpinen Gebiet deren Spuren kaum zu fassen sei-

en.

Teri,an beschäftigte sich 1976 mit der chronologi-
schen Einordnung des Depots. Anhand der Certosafi-
beln des Typs VIIc parallelisierte sie die Schliessung

des Depots von Dercolo mit derjenigen von Arbedo
und Obervintl/Vandoies di Sopra und sprach von ei-

nem eigentlichen Depot-Horizont, den sie in die Mit-
te des 5. Jh. datiertees5. Zemmer-Plank verdanken wir
gute Fotos von zahlreichen Funden des Depots, im
speziellen der Situla, der Stäbchen, der Kettengehän-
ge und weiterer Objektse'u. In der Datierung und in der

Interpretation ging ZemmerPlank mit Lunz einig. Sie

977 F. Wieser, Bronzefund bei Dercolo. Mitt. Anthr. Ges. Wien XIV'
1884,1241.

918 L. Pigorini in Bull. Paletn. Italiana XI, 1885, 55f.
9'].9 L. Campi, Il sepolcreto di Meclo nella Naunia. Archivio Trentino III,

1884, 191-208, bes. 206.
980 Laviosa Zambotti 1938, 300f.

981 Franz 1954,157f.
982 Menghin 1961,24.27.
983 Primas 1972,89f.
984 Lunz l9'l 4,'1 9 -85.129.235f .; Taf . 7 5.'7 6.

985 Teri.an 19'76,433.
986 Zemmer-Plank 1980,214-225.232; Abb. 1-10; Taf.3-5'
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1 Körbchenanhänger, 14 Doppelscheibenanhänger, 1

Radscheibe, 64 Knöpfe, 14 Spiralröhrchen, 4 Stäb-

chen,76 Certosafibeln, 1 Raupenfibel, 1 Paukenfibel,
1 <<Messer>> und 2 Pferdchenappliken.

Zum Ensemble gehören aber noch weitere Objek-
te. Roberti berichtete 1914, dass 4 Certosafibeln des

Depots von Dercolo sich im Museo Civico von Tren-
to befändene7t. 1952 schrieb er, dass neben der 1883 ge-

fundenen Situla weitere Knöpfe, ein Mehrkopfanhän-
ger, eine blaue Perle, 2 Certosafibeln, eine <gallische>

Fibel sowie 2 Stücke einer Kette gefunden worden sei-

en. Ausser dem Mehrkopfanhänger befinden sich alle
Objekte im Museo Nazionale Trento, wobei es sich
möglicherweise nur um 2 und nicht 4 Certosafibeln
handelt. Die Funde ohne die Latöne-Fibel tragen die
Inventarnummern 4706-4711e72. Sie stammen alle aus

der Sammlung von Dr. Giusto De Vigili von Mezzo-
lombardo (Inv. Nr. 200), der die Objekte 1890 dem
Museo Civico Trento verkaufte. Zur lnventarnummer
200 findet sich folgende Notiz: <Catenella di metallo
simile al bronzo ritrovato vicino al grande recipiente
di oggetti preromani presso Dercolo>>. Da die genann-

ten Objekte (ausser der Glasperle) völlig mit den im
Museum Ferdinandeum liegenden übereinstimmen,
dürfen sie ruhig dem Depot zugerechnet werden. Ihrer
angeblichen Lage ausserhalb der Situla ist m.E. keine
weitere Bedeutung zuzumessen, da sowohl die Um-
stände der Bergung und des Verkaufs unklar sind als

auch die Situla selbst bei der Auffindung defekt war.

Die von Roberti erwähnte Mittellatönefibel besitzt ei-
ne andere Inventarnummer (3411) und trägt als Her-
kunftsvermerk die Angabe <<Dercolo t$Q)vsott. Sie ist
also nicht sicher mit dem Depotfund in Beziehung zu

bringen. Laviosa Zambotti bildete eine Certosafibel
mit eingehängtem Mehrkopfanhänger von unbekann-
ter Herkunft im Museo Nazionale Trento (Inv. Nr.
3052) ab und verwies auf deren nahe Verwandtschaft
mit den Objekten des Depots von Dercoloe?4. In Grös-
se und Form entsprechen tatsächlich beide Objekte den

Funden von Dercolo so gut, dass an dieselbe Herkunft
gedacht werden kann. Zudem berichtete ja Roberti von
weiteren Certosafibeln und von einem Mehrkopfan-
hänger.

Möglicherweise gehörte noch weiteres Material
zum Depotfund. Campi berichtete jedenfalls 1884 vom
Kauf von sieben Objekten (5 Armringe, 1 Certosafi-
bel, 1 Ring) mit der nicht überprüfbaren Ortsangabe

<<aus dem Distrikt Fondo>>ei5. Die Certosafibel entspre-

che in Grösse und Aussehen ganz der von Oberziner
abgebildeten von Dercolo. Campi hielt es für möglich,
dass diese Fibel auch von Dercolo stammen könnte, da

er die Objekte beim selben Antiquitätenhändler ge-

kauft habe, der den Fund nach Innsbruck veräussert
hatte.

Forschungsgeschichte

Oberziner ist es zu verdanken, dass das Depot noch
in seinem Fundjahr ausführlich beschrieben, dessen

Haupttypen (23 Objekte) auf zwei Tafeln in guten
Zeichnungen abgebildet und das Material eingehend
studiert wurde. Oberziner war davon überzeugt, dass

es sich beim Fund um ein Grab handeln müsse, auch
wenn im Fundbericht nirgends Knochen erwähnt wor-
den seien und Mauerkonstruktionen bei Gräbern bis-
lang fehltens76. Ganz ausschliessen wollte er ein Depot
oder eine Giesserei, letztere wegen des Fehlens von
Gussformen und wegen der geringen Metallmenge.
Als wenig wahrscheinlich verwarf er auch die Inter-
pretation als Weihefund, da er annahm, dass niemals
defekte oder geflickte Objekte einer Gottheit geweiht
worden wären. Aus demselben Grund verneinte er die
Interpretation als in Kriegszeiten verborgener Schatz

oder als Händlerdepot. Gegen ein übliches Depot spre-

che, dass es keine Waffen oder Geräte enthalte, son-

dern hauptsächlich Schmuck, und dass die Objekte
zeitlich und formal eng zusammengehörten. Deshalb
bleibe eigentlich nur die Interpretation als Grab (de-
posito mortuario) übrig. Die Bronzen seien einer Frau
oder eher - wegen des halbmondförmigen Messers, der
<<Kommandostäbe> und der Inschrift auf einem Pferd-
chen - einem Priester ins Grab gelegt worden. Den
Fund von Dercolo sprach er als <<italisch>> an, bemerkte
dabei aber die Anwesenheit der <gallischen> Pauken-
fibel. Diese wies er noch der Zeir vor dem <Kelten-
sturm>> in Italien zu, als sich aber bereits keltische Ein-
flüsse bemerkbar machten. Den Fund wollte er keiner
bestimmten ethnischen Gruppe zuweisen, obwohl die
Formen klar italisch seien.

Wieser veröffentlichte 1883 eine kurze Fundmel-
dung mit drei Fundzeichnungen, wobei er den Artikel
Oberziners noch nicht kannte. Besonders interessant
ist seine Beobachtung, dass die Fibeln und Knöpfe an

971 G. Roberti, Bricciche di antichitä. Pro Cultura V, 1914,188f., bes.
188; Roberti 1952,92 Nr. 14a. - Das Museo Diocesano Trento be-
sitzt entgegen Roberti keine Funde von Dercolo. Briefliche Mittei-
lung vom 8.3.1993 von Arch. D. Primerano mit Hinweis auf den
1907 durch Mons. Casagrande redigierten Katalog.

972 Mus. Naz. Trento Nr. 4706.4707:2 Certosafibeln, 4'1O8.4709:2 Ket-
ten,4710: blaue Glasperle, 4'711:20 Knöpfe.
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973 Abgebildet bei Laviosa Zambotti 1938, 507f.; Frg.245.
974 Laviosa Zambotti 1938, 338f.; Fig. 133.
9'75 Campi 1884, 120f.; Anm. 5.
9'J6 Oberziner 1883, 166f.192-199

den Spiralen bzw. Ösen Reste von Schnüren zeigten.

Wegen der zahlreichen Exemplare eines einzigen Ob-

jekttyps sprach er den Fund als <Waren-Depot>> an und
-datierte 

es in die ältere Hallstattzeit. In einem Nach-

rag von 1884 nahm Wieser kurz Stellungzum Artikel
Oberziners, wobei er eine ausführlichere Besprechung

(mit Konekturen von ungenauen Angaben Oberziners)

versprach, welche aber nie publiziert vgldsszr. B1

wandte sich gegen die Interpretation als Grabbeigabe,

wobei er die Fundumstände und das von ihm bereits

erwähnte, mehrmalige Auftreten desselben Objekttyps

als Argumente vorbrachte. Pigorini brachte 1885 eine

knappe Synthese der Arbeiten Oberziners und Wie-

serse78. Er sprach sich dabei gegen die Interpretation

des Fundes als Grabbeigabe und für diejenige als De-

potfund aus. Zudem präzisierte er die Datierung des

Fundes: Dieser gehöre in die Zeit um 400 v.Chr. Auch

Orgler interpretierte 1884 den Fund nicht als Grab,

sondern als Depotfund wegen der vielen zerbrochenen

Fibeln und Schmuckgegenstände. Er wies ihn einem

wandernden Händler zu, der die Objekte zum Wieder-
einschmelzen erworben, verborgen und nicht mehr ge-

hoben habe. Die Interpretation des Fundes von Der-
colo als Grab fand eigentlich nur bei Campi Zustim-
mung, der dieselbe Interpretation zuerst für seine Be-
funde in Mechel vorschlugozr. Laviosa Zambotti be-
n:utzle den Depotfund als gesicherten Komplex für die

Einordnung von Südtiroler Funden. Sie datierte das

Depot an den Beginn der zweiten Eisenzeit, d.h. in die

Mitte des 5. Jh. v.Chr.s8o.

Franz interpretierte den Befund mit dem Mauer-
winkel und der kohlehaltigen Erde als Rest eines ab-

gebrannten Gebäudese8r. Da die Situla und die übrigen
Funde keine Spuren der Hitzeeinwirkung zeigten, sei-

en sie erst nach dem Brand an diesen Ort gelangt. Den
Brand des Gebäudes brachte Franz mit der Eroberung

des Nonstales während des Drusus-Feldzuges 15

v.Chr. in Verbindung. Das Zusammenkommen des

Fundes erklärte er sich so, dass nach der Zerstörung

entweder ein römischer Händler oder ein Einheimi-
scher die defekten Bronzen aus den Ruinen zusam-

mensuchte oder sie den überlebenden Nonsbergern ab-

nahm, um sie einzuschmelzen. Die beachtliche Datie-
rungsspanne zwischen dem 4. Jh., in das Franz die

Certosafibeln datierte, und der römischen Eroberung

führte er auf die lange Aufbewahrungszeit von
<Gerümpel aus Vorvätertagen>> zurück.

Menghin kehrte wieder zur ursprünglichen Datie-
rung des Fundes zurück, wobei er die Befundinterpre-
tation Franz' akzeptiertsesz. finhand der Paukenfibel,
welche er als Südtiroler Sonderform heraushob und ihr
eine kurze Laufzeit zumass, präzisierte er die Datie-
rung in die Zeit um oder kurz nach 400. Den Depot-

fund von Dercolo betrachtete er aber nicht isoliert.
Menghin sprach von einem ganzen Depotfundhori-
zonI, der die Komplexe von Dercolo, Calliano, Kal-
tern/Caldaro, Obervintl/Vandoies di Sopra, Steinach,
Grattenbergl (Wörgl) und Arbedo umfasse. Diesen Ho-
rizont verband er mit den Zerstörungen der Keltenzü-
ge nach Italien, womit die Depotfunde zu <<Verwahr-

funden>> wurden. Gerade den Depotfund von Dercolo
zog Menghin bei, um keltische Zerstörungen auch im
Nonsberg nachzuweisen. Primas setzte 1972 das De-
pot von Dercolo deutlich von den Depots mit Altme-
tall wie Arbedo und Obervintl/Vandoies di Sopra ab,

da es nur neue, unzerbrochene Objekte verhältnismäs-

sig weniger Typen enthaltees3. Wegen der Pferdchenap-

plike mit Inschrift zog sie eine Interpretation als Votiv-
fund in Betracht.

Lunz publizierte 1974 nochmals eine detaillierte
Aufstellung und eine Typentafel der Funde von Der-

co1oe84. Er datierte die Niederlegung des Depots um
400. Als wichtig für die Interpretation strich er die Tat-

sache heraus, dass es fast ausschliesslich als neuwer-

tig zu betr achtende S chmuckgegenstände enthalte. B e-

schädigungen an einzelnen Stücken führte er auf die

Lagerung des Fundes zurück. Dies gelte insbesondere

für die Certosafibeln, deren Nadeln zwar abgebrochen

seien, sich aber als lose Fibelnadeln im Material des

Depots fänden. Einen Zusammenhang mit den Kel-
tenzügen nach Italien wollte er nicht annehmen, da im
inneralpinen Gebiet deren Spuren kaum zu fassen sei-

en.

Teri,an beschäftigte sich 1976 mit der chronologi-
schen Einordnung des Depots. Anhand der Certosafi-
beln des Typs VIIc parallelisierte sie die Schliessung

des Depots von Dercolo mit derjenigen von Arbedo
und Obervintl/Vandoies di Sopra und sprach von ei-

nem eigentlichen Depot-Horizont, den sie in die Mit-
te des 5. Jh. datiertees5. Zemmer-Plank verdanken wir
gute Fotos von zahlreichen Funden des Depots, im
speziellen der Situla, der Stäbchen, der Kettengehän-
ge und weiterer Objektse'u. In der Datierung und in der

Interpretation ging ZemmerPlank mit Lunz einig. Sie

977 F. Wieser, Bronzefund bei Dercolo. Mitt. Anthr. Ges. Wien XIV'
1884,1241.

918 L. Pigorini in Bull. Paletn. Italiana XI, 1885, 55f.
9'].9 L. Campi, Il sepolcreto di Meclo nella Naunia. Archivio Trentino III,

1884, 191-208, bes. 206.
980 Laviosa Zambotti 1938, 300f.

981 Franz 1954,157f.
982 Menghin 1961,24.27.
983 Primas 1972,89f.
984 Lunz l9'l 4,'1 9 -85.129.235f .; Taf . 7 5.'7 6.

985 Teri.an 19'76,433.
986 Zemmer-Plank 1980,214-225.232; Abb. 1-10; Taf.3-5'
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wies jedoch auf dem profanen Gebrauch fernstehende
Objekte im Depot hin, die nicht als gewöhnlicher
Schmuck bezeichnet werden könnten. So das <<Mes-

ser>>, die Radscheibe, die glöckchenartigen Bronze-
knöpfe, die verschiedenen Anhänger und insbesonde-
re die Stäbchengarnituren. Auch Gleirscher setzte den
Fund um 400 ane87. Er widersprach der Interpretation
Lunz', dass es sich bei den Funden um neuwertiges
Material handle, da bei den meisten Fibeln die Nadel
abgebrochdn sei. Zusammen mit den Stäbchengarnitu-
ren, den Pferdchenappliken und den Anhängern deute
dies auf ein kultisches Depot. Dabei wies er auf
Ahnhchkeiten mit Reitia-Heiligtümern, von welchen die
Deponierung unverbrannter, ganzet oder wenig zer-
störter Objekte bekannt sei. Gleirscher schlug als In-
terpretation die Zugehörigkeit zu einem Baum-Heilig-
tum vor.

Der Befund

Der Befund des Depots soll hier diskutiert werden,
da ein bisher unpubliziertes Fundstück dies nötig
macht. Im Museum Ferdinandeum liegt unter den Fun-
den des Depots von Dercolo eine modern abgebro-
chene Fibelspirale mit erhaltener Nadel, welche zu ei-
ner Mittellatönefibel gehört (Abb. 39, Nr. 11i8).

Die Beschreibung Oberziners sagt - wie bereits
Lunz bemerkte - über die exakte Fundlage des Depots
wenig aus. Oberziner erhielt zudem den Fundbericht
nicht direkt vom Finder, sondern über mindestens zwei
<<Stationen>> von Mittelsmännern. Bearbeiter wie
Franz, Lunz und Gleirscher interpretierten die Anga-
ben trotzdem relativchronologisch, indem sie die De-
ponierung der Situla immer nach dem Brand ansetz-
ten. Die Zuweisung zum Brandhorizont kann wegen
fehlender Spuren von Hitzeeinwirkung als wenig
wahrscheinlich betrachtet werden. Von Interesse ist,
dass 1883 in Dercolo, nur 50 m vom Fundort des De-
pots entfernt, ebenfalls ein Brandhorizont entdeckt
wurdee88. In 1.5 m Tiefe fand Francesco Pezzi eine
Mauerkonstruktion. Der zugehörige Boden bestand
aus rotem, 8 cm dicken Lehm. Die Mauern zeiglen
Brandspuren und einige der Objekte Reste der ver-
kohlten Stiele. Campi erwähnte einen Hohlmeissel, ei-
nen Pickel, einen Hammer (mazza-acetta ad occhio),
zwei Tüllenlanzenspitzen mit lorbeerblattförmigem

Blatt, ein unbestimmtes Werkzeug, einen verbogenen
Stab, eine Bronzenadel mit Öhr und ein Keramikge-
fäss mit linearer Verzierung. Die Objekte gelangten ins
Museum Trento, wo zumindest ein Teil unter der Be-
zeichnung <<Dercolo 1885> läuftsss. Die Eisenfunde sind
wenig charakteristisch und für die Keramik, einen
Henkelkrug mit schräg schraffierten Dreiecken, habe
ich keinen Vergleich gefunden. Das besprochene Fi-
belfragment, das sicher nicht zum eigentlichen Depot-
fund gehört, lässt jedoch die Möglichkeit zu, dass der
Brand auch erst nach der Deponierung der Fundes
stattgefunden haben könnte. Eine weitere Mittellatö-
nefibel sowie zwei <<Sanzenoschalen>> und eine <<tazza

umbelicata> im Museum Trento belegen jedenfalls ei-
ne markante mittel- bis spätlatönezeitliche Präsenz in
Dercolo, welche stratigraphisch höher liegen müsste
als das Depotsro. Klarheit dürften erst Grabungen auf
der obersten Terrasse von Dercolo bringen. Das Gelän-
de ist heute stark überbaut, viele Spuren dürften schon
zerstört sein.

Der Fund

Der Depotfund von Dercolo umfasst heute noch die
Situla und 303 Objekte und Fragmente. Diese sind
wohl insgesamt 218 Objekten zuzuweisen, wobei 2
Objekte (Nadel einer Mittellatönefibel und Glasperle)
nicht dazuzurechnen sindeel. Die Situla wiegt (restau-
riert) etwas mehr als 1.1 kg, der Inhalt knapp 2.8 kg,
was ein Gesamtgewicht von etwa 3.9 kg ergibt. Die
Patina ist nicht einheitlich. Am häufigsten sind bron-
zene bis dunkelbronzene Objekte, gefolgt von Stücken,
die eine Kombination von dunkelbronzener und grü-
ner Oberfläche aufweisen. Seltener sind dunkelgrüne
Objekte. Dass die Gegenstände zum selben Fund
gehören, bestätigt die Situla, welche sowohl dunkel-
bronzene als auch grüne Stellen zeigt.

Die Funde im Ferdinandeum tragen die Inventar-
nummern 905-1104 und 1108-1129, die Inventarnum-
mern auf einigen Objekten sind aber nicht mehr gut
lesbar, so dass nicht immer einem Objekt eine Inven-
tarnummer zuweisbar ist.

Die einzelnen Funde werden hier näher beschrie-
ben und typologisch geordnet.
Certosafibeln' Von den ehemals 76 Certosafibeln sind
heute noch 75 Certosafibeln im Museum Ferdinande-

98'7 Gleirscher 1991193, 128-131.
988 Campi. 1884,264f .
989 Mus. Naz. Trento, Inv. Nr. 4644.4645.6376.6566.
990 Fibel: Laviosa Zambotti 1938, 507 Fig.245. - Keramik: Mus. Naz.

Trento, Inv. Nr.3445-3447 (Besitz Stadtmuseum Bozen). Laviosa
Zambotli 1938,476. Dazu P. Gleirscher, Die Kleinfunde von der Ho-
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hen Birgabei Birgitz. Ber. RGK 68, 1987, 181-351, bes.212 Abb.
8,6.8;215*211; R. Perini, 2000 anni di vita sui Montesei di Serso
(Pergine/Trento l9'78)'72, c; 75, Mitte.

991 Der gesamte Depotfund konnte dank der Freundlichkeit von Frau
Prof. Dr. L. Zemmer-Plank und Dr. F. Marzatico vollständig studiert
und in Zeichnungen aufgenommen werden.
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wies jedoch auf dem profanen Gebrauch fernstehende
Objekte im Depot hin, die nicht als gewöhnlicher
Schmuck bezeichnet werden könnten. So das <<Mes-

ser>>, die Radscheibe, die glöckchenartigen Bronze-
knöpfe, die verschiedenen Anhänger und insbesonde-
re die Stäbchengarnituren. Auch Gleirscher setzte den
Fund um 400 ane87. Er widersprach der Interpretation
Lunz', dass es sich bei den Funden um neuwertiges
Material handle, da bei den meisten Fibeln die Nadel
abgebrochdn sei. Zusammen mit den Stäbchengarnitu-
ren, den Pferdchenappliken und den Anhängern deute
dies auf ein kultisches Depot. Dabei wies er auf
Ahnhchkeiten mit Reitia-Heiligtümern, von welchen die
Deponierung unverbrannter, ganzet oder wenig zer-
störter Objekte bekannt sei. Gleirscher schlug als In-
terpretation die Zugehörigkeit zu einem Baum-Heilig-
tum vor.

Der Befund

Der Befund des Depots soll hier diskutiert werden,
da ein bisher unpubliziertes Fundstück dies nötig
macht. Im Museum Ferdinandeum liegt unter den Fun-
den des Depots von Dercolo eine modern abgebro-
chene Fibelspirale mit erhaltener Nadel, welche zu ei-
ner Mittellatönefibel gehört (Abb. 39, Nr. 11i8).

Die Beschreibung Oberziners sagt - wie bereits
Lunz bemerkte - über die exakte Fundlage des Depots
wenig aus. Oberziner erhielt zudem den Fundbericht
nicht direkt vom Finder, sondern über mindestens zwei
<<Stationen>> von Mittelsmännern. Bearbeiter wie
Franz, Lunz und Gleirscher interpretierten die Anga-
ben trotzdem relativchronologisch, indem sie die De-
ponierung der Situla immer nach dem Brand ansetz-
ten. Die Zuweisung zum Brandhorizont kann wegen
fehlender Spuren von Hitzeeinwirkung als wenig
wahrscheinlich betrachtet werden. Von Interesse ist,
dass 1883 in Dercolo, nur 50 m vom Fundort des De-
pots entfernt, ebenfalls ein Brandhorizont entdeckt
wurdee88. In 1.5 m Tiefe fand Francesco Pezzi eine
Mauerkonstruktion. Der zugehörige Boden bestand
aus rotem, 8 cm dicken Lehm. Die Mauern zeiglen
Brandspuren und einige der Objekte Reste der ver-
kohlten Stiele. Campi erwähnte einen Hohlmeissel, ei-
nen Pickel, einen Hammer (mazza-acetta ad occhio),
zwei Tüllenlanzenspitzen mit lorbeerblattförmigem

Blatt, ein unbestimmtes Werkzeug, einen verbogenen
Stab, eine Bronzenadel mit Öhr und ein Keramikge-
fäss mit linearer Verzierung. Die Objekte gelangten ins
Museum Trento, wo zumindest ein Teil unter der Be-
zeichnung <<Dercolo 1885> läuftsss. Die Eisenfunde sind
wenig charakteristisch und für die Keramik, einen
Henkelkrug mit schräg schraffierten Dreiecken, habe
ich keinen Vergleich gefunden. Das besprochene Fi-
belfragment, das sicher nicht zum eigentlichen Depot-
fund gehört, lässt jedoch die Möglichkeit zu, dass der
Brand auch erst nach der Deponierung der Fundes
stattgefunden haben könnte. Eine weitere Mittellatö-
nefibel sowie zwei <<Sanzenoschalen>> und eine <<tazza

umbelicata> im Museum Trento belegen jedenfalls ei-
ne markante mittel- bis spätlatönezeitliche Präsenz in
Dercolo, welche stratigraphisch höher liegen müsste
als das Depotsro. Klarheit dürften erst Grabungen auf
der obersten Terrasse von Dercolo bringen. Das Gelän-
de ist heute stark überbaut, viele Spuren dürften schon
zerstört sein.

Der Fund

Der Depotfund von Dercolo umfasst heute noch die
Situla und 303 Objekte und Fragmente. Diese sind
wohl insgesamt 218 Objekten zuzuweisen, wobei 2
Objekte (Nadel einer Mittellatönefibel und Glasperle)
nicht dazuzurechnen sindeel. Die Situla wiegt (restau-
riert) etwas mehr als 1.1 kg, der Inhalt knapp 2.8 kg,
was ein Gesamtgewicht von etwa 3.9 kg ergibt. Die
Patina ist nicht einheitlich. Am häufigsten sind bron-
zene bis dunkelbronzene Objekte, gefolgt von Stücken,
die eine Kombination von dunkelbronzener und grü-
ner Oberfläche aufweisen. Seltener sind dunkelgrüne
Objekte. Dass die Gegenstände zum selben Fund
gehören, bestätigt die Situla, welche sowohl dunkel-
bronzene als auch grüne Stellen zeigt.

Die Funde im Ferdinandeum tragen die Inventar-
nummern 905-1104 und 1108-1129, die Inventarnum-
mern auf einigen Objekten sind aber nicht mehr gut
lesbar, so dass nicht immer einem Objekt eine Inven-
tarnummer zuweisbar ist.

Die einzelnen Funde werden hier näher beschrie-
ben und typologisch geordnet.
Certosafibeln' Von den ehemals 76 Certosafibeln sind
heute noch 75 Certosafibeln im Museum Ferdinande-

98'7 Gleirscher 1991193, 128-131.
988 Campi. 1884,264f .
989 Mus. Naz. Trento, Inv. Nr. 4644.4645.6376.6566.
990 Fibel: Laviosa Zambotti 1938, 507 Fig.245. - Keramik: Mus. Naz.

Trento, Inv. Nr.3445-3447 (Besitz Stadtmuseum Bozen). Laviosa
Zambotli 1938,476. Dazu P. Gleirscher, Die Kleinfunde von der Ho-
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hen Birgabei Birgitz. Ber. RGK 68, 1987, 181-351, bes.212 Abb.
8,6.8;215*211; R. Perini, 2000 anni di vita sui Montesei di Serso
(Pergine/Trento l9'78)'72, c; 75, Mitte.

991 Der gesamte Depotfund konnte dank der Freundlichkeit von Frau
Prof. Dr. L. Zemmer-Plank und Dr. F. Marzatico vollständig studiert
und in Zeichnungen aufgenommen werden.
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um auffindbar;2 weilere liegen in Trento. Das Depot
enthielt also mindestens 78 Certosafibeln.

Die Certosafibeln sind sich sehr ähnlich. Ausser
fünf Exemplarenee2, die etwas massiver sind, entspre-

chen sich die Fibeln in Massen und Form weitge-
hendst. Unterschiede lassen sich nur bei der Gestal-
tung des Bügelknotens und der Verzierung des Fusses

fassen. Da die einteilig gearbeiteten Fibeln stark mit
Hammer und Feile überarbeitet wurden, lässt sich nicht
feststellen,'ob sie aus einer einzigen Gussform stam-
men. Sie dürften aber mindestens aus der gleichen

Werkstatt kommen. Der Gedanke Lunz' , dass es sich
dabei um Bronzen aus einer Werkstatt handle, ist des-

halb mindestens von formaler Seite her kaum zu ver-
werfen. Die Diskussion dreht sich nach dem Artikel
Gleirschers darum, ob die Fibeln <prägefrisch> (Lunz)
ins Depot gelangten oder ob die Nadeln der Fibeln in
einer kultischen Handlung vor der Deponierung abge-

brochen wurden (Gleirscher). Lunz wies darauf hin,
dass die meisten Nadeln der Fibeln als lose Nadeln im
Depot vorhanden seien und machte die Lagerung der
Funde für diese Schäden verantwortlich.

2 Fibeln sind ganzee3, 12 weisen noch ein längeres

Stück der Nadel auf, während bei 61 Fibeln die Nadel
im Bereich der Spirale abgebrochen ist. Insgesamt sind
51 lose Fibelnadeln erhalten, die zu den letzteren Fi-
beln gehören könnten. über SOVI der ganz abgebro-
chenen Fibelnadeln sind also im Depot vorhanden. Die
Brüche scheinen alle alt zu sein und nicht wie bei-
spielsweise bei der Paukenfibel auf die Bergung
zurückzugehen. Bei einer kultischen Zerstörung der
Funde müssten davon Spuren zu sehen sein. Der Ver-
such, eine gerade auf Federung konstruierte Fibelna-
del einfach zu zerbrechen, wird kaum spur- und wi-
derstandslos durchführbar sein: Verbogene Nadeln und
aufgebogene Spiralen wdren das Resultat. Solche Spu-
ren lassen sich aber bei den Certosafibeln nicht fest-
stellen, weshalb von einem <<normalen>> Bruch auszu-
gehen ist. Es ist kaum anzunehmen, dass die kultische
Handlung darin bestand, die Fibel so lange zu öffnen
und zu schliessen, bis die Nadel wegen Materialermü-
dung brach. Die These LtJnz' , dass die Brüche durch
die Lagerung entstanden, hat also einiges für sich.

Die typologische Ordnung der Certosafibeln Lunz'
anhand des Bügelknotens lässt sich noch ausbauen. 8
Certosafibeln besitzen einen ungegliederten Bügel-
knotenee4. Keines dieser Exemplare zeigt einen verzier-

ten Fuss. 5 Fibeln sind massiver als die übrigen und
weisen einen nur leicht profilierten Bügelknoten auf.
Davon zeigt ein Stück einen verzierten Fuss (Abb. 39).
Die restlichen 64 Certosafibeln besitzen einen dreifach
profilierten Bügelknoten, wobei 13 einen verzieften
Fuss habeneqs. Innerhalb dieser Gruppe gibt es Unter-
schiede in der Gestaltung des Bügelknotens. Als die
beiden Extreme sind ein sehr flacher Bügelknoten mit
breitem Mittelfeld bzw. ein scharf profilierter Bügel-
knoten mit drei etwa gleich grossen Rippen zu nennen.
Dazwischen gibt es aber so zahlreiche Varianten, dass

auf eine weitere Untergliederung verzichtet wird. Für
die weitere Gliederung bietet die Gruppe der massi-
veren Certosafibeln einen Ansatzpunkt: Die Stücke mit
gegliedertem Bügelknoten lassen sich ebenfalls - zählt
man die verschollene Fibel in Innsbruck dazu - in Fün-
fergruppen mit je einer verzierten Fibel einteilen. Dies
ergäbe 13 <Einheiten>>, zusammen mit den massive-
ren Fibeln dann 14. Die 8 Certosafibeln mit ungeglie-
dertem Bügelknoten lassen sich nicht in dieses System
einpassen, wobei sie vielleicht wegen der fehlenden
Bügelgliederung und des fehlenden Fussdekors ausge-
klammert werden könnten. Der Versuch, die Certosa-
fibeln mit gegliedertem Bügelknoten in Vierer- oder
Achter-Gruppen zu unterteilen, gelingt nicht. Die Idee,

die Fibeln in solche <Einheiten> aufzuteilen, basiert
auf einem publizierten, aber noch nicht genauer be-
schriebenem Befund aus dem Gräberfeld von Va-
dena/Pfatten. In Grab 4 (1989) lagen nämlich 8 Cer-
tosafibeln in einer Reihe nebeneinanderee6. Möglicher-
weise sassen sie auf einem Stoff beieinander, vielleicht
wurden sie auch mit einem einen durch die Spirale lau-
fenden Stift zusammengehalten. In diesem Sinne
könnten dann die organischen Reste (Holz? Schnüre?)
in den Spiralen der Fibeln von Dercolo gedeutet wer-
denee?. Es gilt nun, das Phänomen der in <<Serie>> ge-

fundenen Certosafibeln in Zukunft zu verfolgen.
Die genaue typologische und chronologische Ein-

ordnung der Certosafibeln bietet einige Schwierigkei-
ten, da gut publizierte Komplexe aus der Umgebung
fehlen. Teri.an wies die Fibeln ihrem breit gefassten

Typ VIIc zu. Ein gutes Vergleichsstück, das aber einen
verzierten Bügel besitzt, stammt aus Melaun/Meluno.
Ein ähnliches, wenn auch etwas kleineres Stück ist von
Mechel/I\4eclo publiziert ss. Ein guter Vergleich stammt
aus Grab 3 (1980) vonGazzo Veronese, Dosso del Pol.
Das Grab enthielt neben Certosafibeln eine eiserne
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992 Mus. Ferd. Innsbruck, Inv. Nr 921.922.926.929.972 (verziert). S.
Abb. 39.

993 Mus. Ferd. Innsbruck, Inv. Nr. 1102 (Oberziner 1883, Taf.1I,42);952
und 1104 modern gelötet (Bruch alt?). Mus. Naz. Trento, Inv. Nr. 4706.

994 Mus. Ferd. Innsbruck, Inv. Nr. 934-939.1099.1102. Wieser 1883, 221
Fig. 73; Ltnz 1974, Taf.75,1.

995 Verzielt: Mus. Ferd. Innsbruck, Inv. Nr. 905.940.964-971.1098.
1 101. i 104. Lunz l9'7 4, Taf . 1 5,2.3.

996 Dal Ri 1992,499f.; Fig. 11.
997 Organische Reste: Mus. Ferd. Innsbruck, Inv. Nr. 905.914.9i7.918.

921.922.93 1.9 40.9 5'l .9 62. I 098.1 10 I . - Eine naturwissenschaftliche
Untersuchung der Reste steht noch aus. - Die Reste könnten auch
mit die Helstellung der Fibelspirale erklärt werden, vgl. Nr. 739.

998 Melaun: von Merhart 1927, 80 Abb. VII,17; Lunz 1974,'faf . 64,5.

- Mechel: Gehring 1916, Taf . I,21.
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um auffindbar;2 weilere liegen in Trento. Das Depot
enthielt also mindestens 78 Certosafibeln.

Die Certosafibeln sind sich sehr ähnlich. Ausser
fünf Exemplarenee2, die etwas massiver sind, entspre-

chen sich die Fibeln in Massen und Form weitge-
hendst. Unterschiede lassen sich nur bei der Gestal-
tung des Bügelknotens und der Verzierung des Fusses

fassen. Da die einteilig gearbeiteten Fibeln stark mit
Hammer und Feile überarbeitet wurden, lässt sich nicht
feststellen,'ob sie aus einer einzigen Gussform stam-
men. Sie dürften aber mindestens aus der gleichen

Werkstatt kommen. Der Gedanke Lunz' , dass es sich
dabei um Bronzen aus einer Werkstatt handle, ist des-

halb mindestens von formaler Seite her kaum zu ver-
werfen. Die Diskussion dreht sich nach dem Artikel
Gleirschers darum, ob die Fibeln <prägefrisch> (Lunz)
ins Depot gelangten oder ob die Nadeln der Fibeln in
einer kultischen Handlung vor der Deponierung abge-

brochen wurden (Gleirscher). Lunz wies darauf hin,
dass die meisten Nadeln der Fibeln als lose Nadeln im
Depot vorhanden seien und machte die Lagerung der
Funde für diese Schäden verantwortlich.

2 Fibeln sind ganzee3, 12 weisen noch ein längeres

Stück der Nadel auf, während bei 61 Fibeln die Nadel
im Bereich der Spirale abgebrochen ist. Insgesamt sind
51 lose Fibelnadeln erhalten, die zu den letzteren Fi-
beln gehören könnten. über SOVI der ganz abgebro-
chenen Fibelnadeln sind also im Depot vorhanden. Die
Brüche scheinen alle alt zu sein und nicht wie bei-
spielsweise bei der Paukenfibel auf die Bergung
zurückzugehen. Bei einer kultischen Zerstörung der
Funde müssten davon Spuren zu sehen sein. Der Ver-
such, eine gerade auf Federung konstruierte Fibelna-
del einfach zu zerbrechen, wird kaum spur- und wi-
derstandslos durchführbar sein: Verbogene Nadeln und
aufgebogene Spiralen wdren das Resultat. Solche Spu-
ren lassen sich aber bei den Certosafibeln nicht fest-
stellen, weshalb von einem <<normalen>> Bruch auszu-
gehen ist. Es ist kaum anzunehmen, dass die kultische
Handlung darin bestand, die Fibel so lange zu öffnen
und zu schliessen, bis die Nadel wegen Materialermü-
dung brach. Die These LtJnz' , dass die Brüche durch
die Lagerung entstanden, hat also einiges für sich.

Die typologische Ordnung der Certosafibeln Lunz'
anhand des Bügelknotens lässt sich noch ausbauen. 8
Certosafibeln besitzen einen ungegliederten Bügel-
knotenee4. Keines dieser Exemplare zeigt einen verzier-

ten Fuss. 5 Fibeln sind massiver als die übrigen und
weisen einen nur leicht profilierten Bügelknoten auf.
Davon zeigt ein Stück einen verzierten Fuss (Abb. 39).
Die restlichen 64 Certosafibeln besitzen einen dreifach
profilierten Bügelknoten, wobei 13 einen verzieften
Fuss habeneqs. Innerhalb dieser Gruppe gibt es Unter-
schiede in der Gestaltung des Bügelknotens. Als die
beiden Extreme sind ein sehr flacher Bügelknoten mit
breitem Mittelfeld bzw. ein scharf profilierter Bügel-
knoten mit drei etwa gleich grossen Rippen zu nennen.
Dazwischen gibt es aber so zahlreiche Varianten, dass

auf eine weitere Untergliederung verzichtet wird. Für
die weitere Gliederung bietet die Gruppe der massi-
veren Certosafibeln einen Ansatzpunkt: Die Stücke mit
gegliedertem Bügelknoten lassen sich ebenfalls - zählt
man die verschollene Fibel in Innsbruck dazu - in Fün-
fergruppen mit je einer verzierten Fibel einteilen. Dies
ergäbe 13 <Einheiten>>, zusammen mit den massive-
ren Fibeln dann 14. Die 8 Certosafibeln mit ungeglie-
dertem Bügelknoten lassen sich nicht in dieses System
einpassen, wobei sie vielleicht wegen der fehlenden
Bügelgliederung und des fehlenden Fussdekors ausge-
klammert werden könnten. Der Versuch, die Certosa-
fibeln mit gegliedertem Bügelknoten in Vierer- oder
Achter-Gruppen zu unterteilen, gelingt nicht. Die Idee,

die Fibeln in solche <Einheiten> aufzuteilen, basiert
auf einem publizierten, aber noch nicht genauer be-
schriebenem Befund aus dem Gräberfeld von Va-
dena/Pfatten. In Grab 4 (1989) lagen nämlich 8 Cer-
tosafibeln in einer Reihe nebeneinanderee6. Möglicher-
weise sassen sie auf einem Stoff beieinander, vielleicht
wurden sie auch mit einem einen durch die Spirale lau-
fenden Stift zusammengehalten. In diesem Sinne
könnten dann die organischen Reste (Holz? Schnüre?)
in den Spiralen der Fibeln von Dercolo gedeutet wer-
denee?. Es gilt nun, das Phänomen der in <<Serie>> ge-

fundenen Certosafibeln in Zukunft zu verfolgen.
Die genaue typologische und chronologische Ein-

ordnung der Certosafibeln bietet einige Schwierigkei-
ten, da gut publizierte Komplexe aus der Umgebung
fehlen. Teri.an wies die Fibeln ihrem breit gefassten

Typ VIIc zu. Ein gutes Vergleichsstück, das aber einen
verzierten Bügel besitzt, stammt aus Melaun/Meluno.
Ein ähnliches, wenn auch etwas kleineres Stück ist von
Mechel/I\4eclo publiziert ss. Ein guter Vergleich stammt
aus Grab 3 (1980) vonGazzo Veronese, Dosso del Pol.
Das Grab enthielt neben Certosafibeln eine eiserne
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Abb. 40. Fundauswahl aus dem Depotfund von Dercolo. Massstab Situla 1:2' sonst 2:3.

Fig.40. Scelta di reperti del ripostiglio di Dercolo. Situla scala l:2, altrimenti 2:3'
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992 Mus. Ferd. Innsbruck, Inv. Nr 921.922.926.929.972 (verziert). S.
Abb. 39.

993 Mus. Ferd. Innsbruck, Inv. Nr. 1102 (Oberziner 1883, Taf.1I,42);952
und 1104 modern gelötet (Bruch alt?). Mus. Naz. Trento, Inv. Nr. 4706.

994 Mus. Ferd. Innsbruck, Inv. Nr. 934-939.1099.1102. Wieser 1883, 221
Fig. 73; Ltnz 1974, Taf.75,1.

995 Verzielt: Mus. Ferd. Innsbruck, Inv. Nr. 905.940.964-971.1098.
1 101. i 104. Lunz l9'7 4, Taf . 1 5,2.3.

996 Dal Ri 1992,499f.; Fig. 11.
997 Organische Reste: Mus. Ferd. Innsbruck, Inv. Nr. 905.914.9i7.918.

921.922.93 1.9 40.9 5'l .9 62. I 098.1 10 I . - Eine naturwissenschaftliche
Untersuchung der Reste steht noch aus. - Die Reste könnten auch
mit die Helstellung der Fibelspirale erklärt werden, vgl. Nr. 739.

998 Melaun: von Merhart 1927, 80 Abb. VII,17; Lunz 1974,'faf . 64,5.

- Mechel: Gehring 1916, Taf . I,21.
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Latönegürtelgarnitur mit durchbrochenem Haken und
einen attischen Eulen-Skyphoseee. Damit sind wir sicher
in der 2. Hälfte des 5. Jh. Eine genauere Datierung ist
anhand der Fibeln nicht möglich.
Die äbrigen Fibeln: Die Raupenfibel und die Pauken-
fibel sind als ganze Fibeln anzusprechen, die Nadel der
Paukenfibel ist modern abgebrochentooo. fsv Chronolo-
gie tragen sie nicht viel bei, da beide eine längere Lauf-
zeit besitzen und anscheinend auch noch nach der Mit-
te des 5. Jh. hergestellt wurden. Dies gilt auch für die
Raupenfibel, die schon Lunz von älteren Exemplaren
absetzte. Hier ist insbesondere auf die gegenständig
angeordnete Strichzier auf den Rippen und auf Fuss
und Bügelende hinzuweisen, wie sie sich bei den gros-
sen, reich verzierten Dreiknopffibeln findetroo'. Die
Raupenfibeln wurden im Etschtal noch länger als im
Golaseccagebiet produziert, da dort die letzten dieses
Fibeltyps in die Phase G II B datieren.
Der Körbchenanhänger; Der Körbchenanhänger be-
sitzt gerade Seiten, in der Frontalansicht spitzt sich der
Boden gegen unten zu (Abb. 39, Nr. 1090). Der Hen-
kel ist hoch und schwingt über die Breite des Körb-
chens aus. Der Anhänger hängt an einem grossen, aus

einem Stab zusammengebogenem Ring, der seinerseits
an einem kleinen, gegossenen Ring eingehängt ist. An
diesem scheinen sich Reste einer organischen Schnur
erhalten zu haben.

Lunz wies bereits darauf hin, dass Körbchenan-
hänger im Etschtal selten und deshalb wohl als Importe
zu betrachtel sslsntooz. Das Stück gehört nach der Ty-
pologie De Marinis' ntr Yar. C der Körbchenanhänger
mit konischem Boden der Phasen G III A2 und G III
A3, wobei es ein verhältnismässig grosses Exemplar
dslclsllltoo:.
Der Schuhanhönger: Auch der Schuhanhänger ist an
zwei Ringen befestigtroo4. Der Anhänger stellt einen
Schuh mit flacher Spitze dar und ist reich verziert
(Abb. 39, Nr. 1091). Der Saum ist durch Querstriche
betont, Schrägstriche befinden sich in Fussmitte. Dem
Rist entlang läuft eine gestrichelte Linie. Grosse, ge-
riffelte Kreisaugen betonen die Knöchel, während drei
Paare kleinerer Kreisaugen den Rist säumen.

Gute Vergleiche stammen aus der näheren Umge-
bung: Mechel/l\4ec1o, Sdruzzinä, Montesei di Serso

und Archi di Castelrottoro05. Ausser Dercolo stammen
gesicherte Komplexe nur aus dem Golaseccagebiet.
Die Schuhanhänger weisen dort meist einen leicht
schrägen Schaft auf, während diejenigen im Bereich
des Etschtales einen geraden Schaft besitzen. Casini
hat sich mit ihrer Typologie beschäftigt'006. Das Stück
von Dercolo könnte als Zwischenform der Typen D
und E betrachtet werden. Für den Typ E sprechen die
Grösse und die Betonung des Rists, für den Typ E aber
die gerade Form und die Strich- und die Kreisaugen-
zier. Typ D ist durch mehrere Funde in die Phase G III
A3 datiert. Typ E wollte Casini wegen der formalen
Unterschiede zum Typ D eher LT B zuweisen, gesi-
cherte Komplexe fehlen aber.

Das Fragment einer bronzenen Latöne-Gürtelgarni-
tur: Der durchbrochene <Anhänge> (Abb. 39, Nr.
1095) gehört zu einer latönezeitlichen Gürtelgarnitur,
welche einen bronzenen, durchbrochenen Gürtelhaken
mit zugehörigen Ringen, ein geknicktes, in Tierköpfen
endendes Bronzebeschläg und zwei durchbrochene
Bronzebeschläge umfasst'O0i. Vergleichsstücke stammen
aus Ensdrune, S. Polo d'Enza, Este und aus dem G III
A3-zeitlichen Grab 75 von Castanedaro0s. Das Bronze-
beschläg ist alt abgebrochen, ihm fehlt die untere Öse.
Aus diesem Grund und weil andere Teile des zu-
gehörigen Gürtels fehlen, haben wir im Stück wohl
tatsächlich einen <Anhänger>> zu sehen. Das G III A2-
zeitliche Grab von Melegnano enthält neben weiteren
Anhängern ebenfalls einen nicht mehr funktionstüch-
tigen, durchbrochenen Bronzegürtelhaken'0oe.
Messeranhänger und Radscheibe: Das <<Messer>> hat
bereits die frühen Bearbeiter wegen der stumpfen
Schneide dazu bewogen, ihm seine praktische Funkti-
on abzusprechen (Abb. 39, Nr. 1081;'o'0. Der Mes-
seranhänger ist beidseitig verziert. Die Unterteilung
der Fläche durch eine geriffelte Linie bleibt auf bei-
den Seiten gleich, das einpunzierte Dekor ist jedoch
verschieden. An der Öse hängt ein wohl aus einem
Armringfragment zusammengebogener Ring. Die Öse
ist abgescheuert, was deutlich am dadurch zerstörten
Dekor abgelesen werden kann.

Von einem <<Rasiermesser>> sprach erstmals Lavio-
sa Zambotti, welche damit die Formähnlichkeit zu vil-
lanovazeitlichen Rasiermessern betonterolr. Ahnliche

Anhänger gibt es im Golaseccagebiet' wobei diese in

stilisierterer Form erscheinen. Primas hatte sich 1965

mit ihnen beschäftigt und in ihnen Stilisierungen von

pferdefiguren gesehen, wobei sie auf Vorbilder in San-

zeno hinwiesrol2. Casini akzeptierte 1983 diese Inter-

pretation und wies die Anhänger (pendagli a falcetto)

äer Phase G III A3 nach De Marinis zu.

Bei einer stilistischen Ordnung dieser Anhänger

stehen die Stücke von Dercolo und Obervintl/Vandoies

di Sopra am Beginn der Reihe (Variante 1). Danach

folgen die Stücke aus MechelAvleclo, Plesio und den

Gräbern 42 :und 68 von Castaneda (Variante 2). An

letzter Stelle stehen die stark stilisierten Stücke aus

dem Grab vom 13.4.1948 von Pianezzo (Variante 3).

Die Exemplare der Variante 1 sind durch klare Formen

und ein flächendeckendes Dekor charakterisiert' Bei

Variante 2 sind die Formen geschwungener, der Griff
weist zwei gegenständige Protuberanzen atf und kann

zusäIzlich durchbrochen sein. Das Dekor - falls vor-

handen - besteht aus Kreisaugen oder Punktreihen,

welche sehr viel freier als bei Variante 1 verteilt sind,

wobei sich teilweise klare Bezüge zum Dekor der Va-

riante 1 feststellen lassen. Bei Variante 3 ist die Form

bereits stark verflossen, das Kreisaugendekor bleibt.

Die Datierung der Stücke aus dem Golaseccagebiet
(Varianten 2 und 3) ist zwar für G III A'3 gesichert, un-

klar bleibt die Datierung der Variante 1. Da sie sich

doch deutlich von den obigen Anhängern in Form und

Dekor unterscheiden, könnten sie durchaus etwas älter

sein. Die Herkunft der Form muss noch diskutiert wer-

den. Gute Vergleichsfunde für die am wenigsten stili-
sierten Stücke der Variante 1 finden sich bei den

<<Prunkmessern>> im Raum Tirol, weshalb hier der Ter-

minus <<Messeranhängen> vorgeschlagen wirdtot:. Dies

kann am Beispiel des <<Messers>> von Dercolo gezeigt

werden. Das eingepunzte Dekor nimmt deutlich auf die

Einzelteile des Messers Rücksicht, so ist die Klinge
deutlich vom Griff absetzt. Die Klinge zeigt zudem ge-

gen den Rücken und gegen den Griff ein Zierband aus

Halbkreisen. Ein solches (aus Kreisaugen) ist auch am

Messer von Mieming-Locherboden sichtbar. Die Ver-

bindung zwischen den Stücken von Dercolo und Ober-

vintl/Vandoies di Sopra einerseits und den Stücken aus

dem Golaseccagebiet andererseits bildet ein Exemplar

aus dem G III A3-zeitlichen Grab von Plesio'o'4. Im glei-

chen Grab findet sich bereits auch ein etwas stärker

stilisiertes Stück.
Die Radscheibe besitzt ihren besten Vergleich im

Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra und im <De-

pot>> von Bergisel'o't.
Doppelblechscheibenanhänger: Im Depot liegen 14

solcher Anhänger (Abb. :9;'ore. Die Osen sind alle
modern gebrochen. Es lassen sich zwei Varianten un-

terscheiden: Die Variante 1 (Nr. 1075) mit 6 Anhän-
gern besteht aus dickem Blech und ist deshalb doppelt

so schwer - etwa 20 g - wie die Variante 2. Typisch
ist zudem, dass die konzentrischen Kreise des zweifa-

chen Punktkreises weit auseinander liegen. Yariante 2
(Nr. 1059) mit 8 Anhängern besteht aus dünnerem

Blech und die konzentrischen Kreise des zweifachen

Punktkreises liegen enger beisammen' Damit die bei-

den Hälften dieser Variante besser zusammenhielten,

wurden sie bereits in der Antike zusammengenietet

oder mit einem Blechstreifen zusammengebunden.

Auf der Innenseite lassen sich Spuren des Arbeits-

vorganges erkennen. Nach dem Austreiben der beiden

Blechscheiben wurde der zweifache Punktkreis ange-

bracht. Danach setzte man in der Mitte des zentralen

Buckels einen Zirkel an und markierte damit die Krei-
se für die Buckelreihen. Bei der dünneren Variante ist

die Spitze des Zirkels öfters durch das dünne Metall
gedrungen.

Lunz stellte die Vergleichsfunde zusammen' wobei

einige Nachträge anzubringen sindr017.

Mehrkopfanhänger: Auch die 15 Mehrkopfanhänger
(Abb. 40) lassen sich typologisch weiter unterteilenror8.

10 davon sind sehr ähnlich und könnten aus derselben

Gussform stammen. Sie besitzen vier Köpfe und eine

längliche, gefaste.. Öse. 2 Anhänger haben ebenfalls

vier Köpfe, die Öse ist jedoch rundlich gestaltet. 2

weitere vierkopfige Anhänger besitz.en durch einge-

feilte Linien abgesetzte Köpfe, die Ose ist ebenfalls

rund und gefast. Ein Exemplar _hat nur 3 Köpfe' Fünf
dieser Anhänger zeigen in die Ose eingehängte <Rin-

ge>> aus Blechstreifen. An den 10 Mehrkopfanhängern
sind keine Abnützungsspuren an der Ose feststellbar

(Abb. 40,1034), während einige der anderen abge-

scheuerte Stellen besitzen (Abb. 40,1036).

Andere Anhänger: Ein aufgebogener Doppelspiralan-
hänger gehörte wegen seiner Grösse wohl nicht zum
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Stud. Etruschi L, 1982,471f.; Fig. 15. - Den Hinweis verdanke ich
Frau Dr. A.C. Saltini, welche die Fibeln gesehen hat.
Lunz 19'74,79.82-84; Taf . 15,4.5.
Lunz 19'73,73; Taf. I,1. Abgebildet auch bei Laviosa Zambotti 1938,
315f.; Fig. 111.
Ltnz 1973,80; Taf. 76,8.
De Marinis 1981, 230f.
Oryler 1884, LXXII Fig. 7; Llunz 19'14, 82; Taf .'76,7.
Nachweise bei Lunz 1974, 136; Taf. 85,8; Pauli 1978, 461f.630f.:
Fig. 52. - Archi di Casteh'otto (VR): L. Salzani, Relazione prelimi
nare sulle campagne di scavo 1978-1981 ad Archi di Casteh'otto. Bo1l.
Mns. Civ. Stor. Nat. Verona IX, 1982,359402, bes. 399 Fig. 27,7.

1006 Casini 1983, 131-135.
1007 Lunz 1974, 80f.; Taf.16,9; Zemrner-Plank 1980,224 Abb. 6.
1008 Ensdmne: Frey 1991, 107 Abb. 6,6. - S. Polo: Etä del femo nel

Reggiano, Nr 1393-1396, bes. 1394. - Este, Benvenuti Grab 116:
Jacobsthal l9M,'laf. l'71,363. Nicht abgebildet bei: L. Calzavara Ca-
puis/A. Ruta Selafini, Per un aggiornamento della problematica del cel-
tismo nel Veneto. In: Celti ed Etruschi, 281-307, bes. 300 302 mit Fig.
20.21. - Castaneda: De Marinis 1911,26f .; Fig. 3; 1981, 237 Fig.7.

1009 De Marinis 1981, Taf.59,18. Frey 1991, 108 Abb.7.
l0l0 Lunz 1913,12;1974,Taf.76,2;Bianco Peroni 1979, Nr. 1130: Zem-

rner-Plank 1980, 224 Abb. 1.
l0ll LaviosaZambotti 1938, 193.

M. Primas, Latönezeitliche Frauengräber nichtkeltischel Art aus der

Sädschweiz. ZAK24, 1965/66,193-210, bes. 203-205; Casini 1983,

135-138; Nachweis der Stücke bei Primas und Casini' - Anhänger
aus Mechel: Bianco Peroni 1979, Nr. 1131.
M. Egg, Spätbronze- und eisenzeitliche Bewaffnung im^rnittleren Al-
penra"u"m. In: Die Räter - I Reti, 401-438, bes' 414f.; Abb. 4'l'2
(Mieming und Zams).
Casini 1983, Taf. III,9.10.
Lltrnz I974,Taf .16,1; Zemmer-Plank 1980,222 Abb' 5. - <Bergisel>:
Gleirscher 1991193, 123 Fig.6,hinten rechts - Neufund (Tessin B-

zeitlich) aus Brixen/Bressanone, Stufels/Stufles B: Dal Ri 1985, 198;

Anrn. 23; Taf. I,D404.
1016 Oberziner 1883, Taf. II,2 (wohl Var' 2); Orgler 1884, LXXII Fig' 4

(wohl Var. l); Lunz 19'74,Taf '16,3 (Yat2).
10i7 Lunz 1974,81;Taf .86,A. - Nachträge: G. LeonardilA. Ruta Serafini, L a-

bitato protostorico di Rotzo (Altipiano diAsiago) Preist. Alpina l7' 1981'
'7J5,Les.39 Fig. 38,166. - L. Zemmer-Plank, Zwei Neufunde aus Tirol'
Veröff. Tiroler 

-Landesmus. Ferdinandeum 70, 1990' 331-346' bes'

331-339 (Stanz und Wörgl). - Fliess: Sydow 1995, 46; Taf. 41'113 114'

1018 Lunz 1974,81f.; Taf. 76,10; 87,B.
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Latönegürtelgarnitur mit durchbrochenem Haken und
einen attischen Eulen-Skyphoseee. Damit sind wir sicher
in der 2. Hälfte des 5. Jh. Eine genauere Datierung ist
anhand der Fibeln nicht möglich.
Die äbrigen Fibeln: Die Raupenfibel und die Pauken-
fibel sind als ganze Fibeln anzusprechen, die Nadel der
Paukenfibel ist modern abgebrochentooo. fsv Chronolo-
gie tragen sie nicht viel bei, da beide eine längere Lauf-
zeit besitzen und anscheinend auch noch nach der Mit-
te des 5. Jh. hergestellt wurden. Dies gilt auch für die
Raupenfibel, die schon Lunz von älteren Exemplaren
absetzte. Hier ist insbesondere auf die gegenständig
angeordnete Strichzier auf den Rippen und auf Fuss
und Bügelende hinzuweisen, wie sie sich bei den gros-
sen, reich verzierten Dreiknopffibeln findetroo'. Die
Raupenfibeln wurden im Etschtal noch länger als im
Golaseccagebiet produziert, da dort die letzten dieses
Fibeltyps in die Phase G II B datieren.
Der Körbchenanhänger; Der Körbchenanhänger be-
sitzt gerade Seiten, in der Frontalansicht spitzt sich der
Boden gegen unten zu (Abb. 39, Nr. 1090). Der Hen-
kel ist hoch und schwingt über die Breite des Körb-
chens aus. Der Anhänger hängt an einem grossen, aus

einem Stab zusammengebogenem Ring, der seinerseits
an einem kleinen, gegossenen Ring eingehängt ist. An
diesem scheinen sich Reste einer organischen Schnur
erhalten zu haben.

Lunz wies bereits darauf hin, dass Körbchenan-
hänger im Etschtal selten und deshalb wohl als Importe
zu betrachtel sslsntooz. Das Stück gehört nach der Ty-
pologie De Marinis' ntr Yar. C der Körbchenanhänger
mit konischem Boden der Phasen G III A2 und G III
A3, wobei es ein verhältnismässig grosses Exemplar
dslclsllltoo:.
Der Schuhanhönger: Auch der Schuhanhänger ist an
zwei Ringen befestigtroo4. Der Anhänger stellt einen
Schuh mit flacher Spitze dar und ist reich verziert
(Abb. 39, Nr. 1091). Der Saum ist durch Querstriche
betont, Schrägstriche befinden sich in Fussmitte. Dem
Rist entlang läuft eine gestrichelte Linie. Grosse, ge-
riffelte Kreisaugen betonen die Knöchel, während drei
Paare kleinerer Kreisaugen den Rist säumen.

Gute Vergleiche stammen aus der näheren Umge-
bung: Mechel/l\4ec1o, Sdruzzinä, Montesei di Serso

und Archi di Castelrottoro05. Ausser Dercolo stammen
gesicherte Komplexe nur aus dem Golaseccagebiet.
Die Schuhanhänger weisen dort meist einen leicht
schrägen Schaft auf, während diejenigen im Bereich
des Etschtales einen geraden Schaft besitzen. Casini
hat sich mit ihrer Typologie beschäftigt'006. Das Stück
von Dercolo könnte als Zwischenform der Typen D
und E betrachtet werden. Für den Typ E sprechen die
Grösse und die Betonung des Rists, für den Typ E aber
die gerade Form und die Strich- und die Kreisaugen-
zier. Typ D ist durch mehrere Funde in die Phase G III
A3 datiert. Typ E wollte Casini wegen der formalen
Unterschiede zum Typ D eher LT B zuweisen, gesi-
cherte Komplexe fehlen aber.

Das Fragment einer bronzenen Latöne-Gürtelgarni-
tur: Der durchbrochene <Anhänge> (Abb. 39, Nr.
1095) gehört zu einer latönezeitlichen Gürtelgarnitur,
welche einen bronzenen, durchbrochenen Gürtelhaken
mit zugehörigen Ringen, ein geknicktes, in Tierköpfen
endendes Bronzebeschläg und zwei durchbrochene
Bronzebeschläge umfasst'O0i. Vergleichsstücke stammen
aus Ensdrune, S. Polo d'Enza, Este und aus dem G III
A3-zeitlichen Grab 75 von Castanedaro0s. Das Bronze-
beschläg ist alt abgebrochen, ihm fehlt die untere Öse.
Aus diesem Grund und weil andere Teile des zu-
gehörigen Gürtels fehlen, haben wir im Stück wohl
tatsächlich einen <Anhänger>> zu sehen. Das G III A2-
zeitliche Grab von Melegnano enthält neben weiteren
Anhängern ebenfalls einen nicht mehr funktionstüch-
tigen, durchbrochenen Bronzegürtelhaken'0oe.
Messeranhänger und Radscheibe: Das <<Messer>> hat
bereits die frühen Bearbeiter wegen der stumpfen
Schneide dazu bewogen, ihm seine praktische Funkti-
on abzusprechen (Abb. 39, Nr. 1081;'o'0. Der Mes-
seranhänger ist beidseitig verziert. Die Unterteilung
der Fläche durch eine geriffelte Linie bleibt auf bei-
den Seiten gleich, das einpunzierte Dekor ist jedoch
verschieden. An der Öse hängt ein wohl aus einem
Armringfragment zusammengebogener Ring. Die Öse
ist abgescheuert, was deutlich am dadurch zerstörten
Dekor abgelesen werden kann.

Von einem <<Rasiermesser>> sprach erstmals Lavio-
sa Zambotti, welche damit die Formähnlichkeit zu vil-
lanovazeitlichen Rasiermessern betonterolr. Ahnliche

Anhänger gibt es im Golaseccagebiet' wobei diese in

stilisierterer Form erscheinen. Primas hatte sich 1965

mit ihnen beschäftigt und in ihnen Stilisierungen von

pferdefiguren gesehen, wobei sie auf Vorbilder in San-

zeno hinwiesrol2. Casini akzeptierte 1983 diese Inter-

pretation und wies die Anhänger (pendagli a falcetto)

äer Phase G III A3 nach De Marinis zu.

Bei einer stilistischen Ordnung dieser Anhänger

stehen die Stücke von Dercolo und Obervintl/Vandoies

di Sopra am Beginn der Reihe (Variante 1). Danach

folgen die Stücke aus MechelAvleclo, Plesio und den

Gräbern 42 :und 68 von Castaneda (Variante 2). An

letzter Stelle stehen die stark stilisierten Stücke aus

dem Grab vom 13.4.1948 von Pianezzo (Variante 3).

Die Exemplare der Variante 1 sind durch klare Formen

und ein flächendeckendes Dekor charakterisiert' Bei

Variante 2 sind die Formen geschwungener, der Griff
weist zwei gegenständige Protuberanzen atf und kann

zusäIzlich durchbrochen sein. Das Dekor - falls vor-

handen - besteht aus Kreisaugen oder Punktreihen,

welche sehr viel freier als bei Variante 1 verteilt sind,

wobei sich teilweise klare Bezüge zum Dekor der Va-

riante 1 feststellen lassen. Bei Variante 3 ist die Form

bereits stark verflossen, das Kreisaugendekor bleibt.

Die Datierung der Stücke aus dem Golaseccagebiet
(Varianten 2 und 3) ist zwar für G III A'3 gesichert, un-

klar bleibt die Datierung der Variante 1. Da sie sich

doch deutlich von den obigen Anhängern in Form und

Dekor unterscheiden, könnten sie durchaus etwas älter

sein. Die Herkunft der Form muss noch diskutiert wer-

den. Gute Vergleichsfunde für die am wenigsten stili-
sierten Stücke der Variante 1 finden sich bei den

<<Prunkmessern>> im Raum Tirol, weshalb hier der Ter-

minus <<Messeranhängen> vorgeschlagen wirdtot:. Dies

kann am Beispiel des <<Messers>> von Dercolo gezeigt

werden. Das eingepunzte Dekor nimmt deutlich auf die

Einzelteile des Messers Rücksicht, so ist die Klinge
deutlich vom Griff absetzt. Die Klinge zeigt zudem ge-

gen den Rücken und gegen den Griff ein Zierband aus

Halbkreisen. Ein solches (aus Kreisaugen) ist auch am

Messer von Mieming-Locherboden sichtbar. Die Ver-

bindung zwischen den Stücken von Dercolo und Ober-

vintl/Vandoies di Sopra einerseits und den Stücken aus

dem Golaseccagebiet andererseits bildet ein Exemplar

aus dem G III A3-zeitlichen Grab von Plesio'o'4. Im glei-

chen Grab findet sich bereits auch ein etwas stärker

stilisiertes Stück.
Die Radscheibe besitzt ihren besten Vergleich im

Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra und im <De-

pot>> von Bergisel'o't.
Doppelblechscheibenanhänger: Im Depot liegen 14

solcher Anhänger (Abb. :9;'ore. Die Osen sind alle
modern gebrochen. Es lassen sich zwei Varianten un-

terscheiden: Die Variante 1 (Nr. 1075) mit 6 Anhän-
gern besteht aus dickem Blech und ist deshalb doppelt

so schwer - etwa 20 g - wie die Variante 2. Typisch
ist zudem, dass die konzentrischen Kreise des zweifa-

chen Punktkreises weit auseinander liegen. Yariante 2
(Nr. 1059) mit 8 Anhängern besteht aus dünnerem

Blech und die konzentrischen Kreise des zweifachen

Punktkreises liegen enger beisammen' Damit die bei-

den Hälften dieser Variante besser zusammenhielten,

wurden sie bereits in der Antike zusammengenietet

oder mit einem Blechstreifen zusammengebunden.

Auf der Innenseite lassen sich Spuren des Arbeits-

vorganges erkennen. Nach dem Austreiben der beiden

Blechscheiben wurde der zweifache Punktkreis ange-

bracht. Danach setzte man in der Mitte des zentralen

Buckels einen Zirkel an und markierte damit die Krei-
se für die Buckelreihen. Bei der dünneren Variante ist

die Spitze des Zirkels öfters durch das dünne Metall
gedrungen.

Lunz stellte die Vergleichsfunde zusammen' wobei

einige Nachträge anzubringen sindr017.

Mehrkopfanhänger: Auch die 15 Mehrkopfanhänger
(Abb. 40) lassen sich typologisch weiter unterteilenror8.

10 davon sind sehr ähnlich und könnten aus derselben

Gussform stammen. Sie besitzen vier Köpfe und eine

längliche, gefaste.. Öse. 2 Anhänger haben ebenfalls

vier Köpfe, die Öse ist jedoch rundlich gestaltet. 2

weitere vierkopfige Anhänger besitz.en durch einge-

feilte Linien abgesetzte Köpfe, die Ose ist ebenfalls

rund und gefast. Ein Exemplar _hat nur 3 Köpfe' Fünf
dieser Anhänger zeigen in die Ose eingehängte <Rin-

ge>> aus Blechstreifen. An den 10 Mehrkopfanhängern
sind keine Abnützungsspuren an der Ose feststellbar

(Abb. 40,1034), während einige der anderen abge-

scheuerte Stellen besitzen (Abb. 40,1036).

Andere Anhänger: Ein aufgebogener Doppelspiralan-
hänger gehörte wegen seiner Grösse wohl nicht zum
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Kettengehänge mit Doppelspiralanhängern. Ein fla-
cher Bronzering (Abb. 40, Nr. 1093) lässt sich mögli-
cherweise mit ähnlichen, G III A3-zeitlichen Ringen
aus dem Golaseccagebiet vergleisftsntoto. Nicht näher
einzuordnen ist ein abgescheuerter Ring mit Fortsatz
sowie 3 kleine Bronzeperlen.
Kettengehönge: Die drei ganz erhaltenen Ketten-
gehänge sind eine Besonderheitro2o. Grab 14 (1989) von
Vadena/Pfqtten zeigt aber anhand von Kettenresten
und einem Vierringanhänger, dass solche Gehänge
wohl allgemein getragen wurdenrO2r. Das Gehänge mit
Doppelspiralanhängern findet ein nahes, wenn auch
sehr fragmentiertes Vergleichsstück im G III A3-zeit-
lichen Grab von Plesioro22. Der Vierringanhänger und
sein Gegenstück zeigen deutliche Abnutzungsspuren,
und zwar zwei (Abb. 40, Nr. 1115). Das heisst, dass

diese Anhänger an zwei Ringen hingen, die nach oben
schräg wegliefen. Zumindest dieses Gehänge kann
deshalb nicht als neuwerlig betrachtet werden.
Knöpfe: Wohl dekorativen Zweck hatten die zahlrei-
chen kleinen Bronzeknöpfe'oz:. Oberziner meldete 61

Knöpfe, heute sind noch deren 56 erhalten, wenn man
die 3 später näher besprochenen Knöpfe hinzuzählt.
Mit den 20 Knöpfen in Trento umfasste der Fund min-
destens 78 Knöpfe. Diese sind rund, leicht gewölbt und
haben einen Durchmesser von etwa 1.2 bis 1.5 cm. Sie
besitzen eine mitgegossene Öse, die entweder gerun-
det oder eckig ausgearbeitet sein kann. Ob dies im Sin-
ne von zwei verschiedenen Herstellern bzw. zwei ver-
schiedenen <Gehängen> interpretiert werden kann,
muss offen bleiben.

Von den von Wieser erwähnten organischen Resten
(Schnüre?) hat sich nichts mehr erhalten, da die Knöp-
fe im Museum auf einen Messingdrahtaufgezogen und
teilweise mit ihm verlötet worden waren.

Die 3 anders gearbeiteten Knöpfe sind ganz ver-
schieden. Einer (Nr. 980) ist ein abgebrochener Kopf
eines Bronzenagels mit quadratischem Stift, der zwei-
te besteht aus einer flachen Platte mit mitgegossener
Öse und der dritte (Abb. 40, Nr. 974) isr ein gewölb-
ter Knopf mit mitgegossener, gebogener Öse und ein-
gefeiltem Zierstreifen entlang des Randesro24. Dieser
findet ein direktes Vergleichsstück im Grab II von Os-
succio und - ohne Zierstreifen - im Grab von Plesio
und in S. Polo d'Enza. Die Gräber datieren das Stück
in die Phase G III 43.

Das Depot enthält auch vier grosse, formal sehr
ähnliche Knöpfe'025. Drei besitzen wie die kleinen Knöp-
fe mitgegossene Ösen, wobei sie sich in deren Aus-
arbeitung unterscheiden. Der vierte besitzt zur Befe-
stigung einen durchgehenden Niet.
Spiralröllchen: Im Depot liegen mindestens zvrei et-
wa 27 cm lange Bronzespiralröllchen sowie 3 kürze-
re, nur etwa 4 crrl langetozo. Ihr Durchmesser schwankt
zwischen 0,85 und 1 cm. Möglicherweise gehören die
restlichen Fragmente zu weiteren zwei grossen Röll-
chen, doch lassen sich die modern gebrochenen Frag-
mente nicht zusammensetzen.
Stäbchengarnituren: Mit den Stäbchengarnituren hat
sich kürzlich Zemmer-Plank beschäftigt und Ver-
gleichsstücke zusammengestelltlo2T. Sie wies dabei dar-
auf hin, dass immer vier Stäbchen (2 und 2) zusam-
mengehören, welche gleichartig gestaltete Enden und
einen feststehenden Verzierungskanon besitzen. Die
Stäbchen von Dercolo liefern ein weiteres Argument
für die enge Zusammengehörigkeit der Stücke: Sie
sind nämlich alle gleich schwer (42 9. Zemmer-Plank
vermutete ihre Verwendung als Losstäbe.
Die Pferdchenappliken: Die beiden Pferdchenappliken
weisen zahlreiche Gemeinsamkeiten auf, Unterschiede
zeigen sich in Details'028. Die Stücke sind halbplastisch
gearbeitet. Sie bestehen aus einem geraden, im Quer-
schnitt D-förmigen Stab, der am rechten Ende in einer
Pferdeprotome endet. Angegeben sind der geschwun-
gene Hals mit Mähne und der Kopf mit einem Ohr so-

wie ein angewinkeltes Vorderbein. Applike 1, welche
eine Inschriftträgt, ist am linken Stabende abgeflacht
und besitzt dort ein Nietloch. Der Stab trägt die ein-
gefeilte Inschrift <pirikaniSnu>> oder <<lirikaniSnu>>r02e.

Die Mähne ist auf ihrer ganzen Länge mit Strichen ver-
ziert, auch das Ohr ist strichverziert. Die Schnauze ist
mit drei Querstrichen markiert. Quer über den Kopf -
als angedeutetes Geschirr? - laufen zwei Striche. Die
Applike 2 zeigt zwei formale Unterschiede zur Appli-
ke 1: Das linke Ende des Stabes verbreitert sich stark
und auf dem Stab - dem <<Rücken>> des Pferdes - ist
ein <<Dorn>> oder eine <<Flosse>> sichtbar. Dies führte
Ftanz dazu, von Seepferdchen zu sprechenlo3o. Dies
scheint mir aber nur für diese Applike und eine aus der
Sammlung Campi zuzulreffen, wie der Vergleich mit
dem Reiterfigürchen von Sanzeno Zeigtto:t. Das linke
Ende des Stabes trägt Schrägstriche, die Mähne ist nur

am Rand verziert. Beim Kopf sind mehr Details ange-

geben: das Auge sowie Teile des Geschirrs, auch die-

ies wie an obigem Stück mit zwei oder drei Strichen

angegeben. Die beiden Stücke sind so ähnlich, dass

lrran anihre Herkunft aus einer Werkstatt denken könn-

te. Diesen steht wiederum der Tridentiner Reiter von

Sanzeno nahe. Beide Appliken von Dercolo weisen auf

der Rückseite eingefeilte Kerben auf, welche auch auf

der Vorderseite gut sichtbar sind. Applike 1 zeigt 6 sol-

cher Kerben ,3 am Stab, 2 am Hals und eine am Kopf.

Applike 2 zeigtnur 3 Kerben, je eine am Stab, am Hals

und am Kopf. Die Kerben liegen bei beiden Appliken

an verschiedenen Stellen. Ihre Funktion ist nicht klar.

Ahnliche Kerben habe ich nur an einer weiteren Pfer-

deapplike aus Sanzeno feststellen könnenro32.

Solche Appliken werden, insbesondere wenn sie In-

schriften tragen, als Votiva interpretiert' Eine einge-

hende Bearbeitung dieser Apptiken fehlt aber. Zudem

scheinen Pferdefiguren in den Kultplätzen des Süd-

ostalpenraumes und Venetiens besonders beliebt ge-

wesen zu sein.

Glasperle: Die Glasperle in Trento stammt nicht sicher

aus dem Depot, sie wurde nachträglich in dessen Nähe

gefunden. Sie könnte gut aus anderen Siedlungs-

schichten kommen.
Die Situla: Der Behälter des Depots bedarf einer aus-

führlicheren Würdigung als dies bis jetzt geschehen ist
(Abb. 40, Nr. 1097). Die Situla ist aus vier Teilen zu-

sammengesetzt'. Der eigentliche Körper besteht aus

drei Teilen, einem Blech für die untere Hälfte, einem

Blech für die gerundete Schulter und einem Blech für
den Rand. Der Boden ist angefalzt, die übrigen Teile

sind mit grossköpfigen Nieten vernietet. Der Rand-

und wohl auch der Schulterteil (grosse Fehlstelle) sind

aus einem Blech zusammengebogen, zumindest der

Randteil ist aber nicht vernietet. Der Rand ist nicht -
wie bei Situlen allgemein üblich - umgebördelt, son-

dern er ist stamnosartig gebogen. Die aus einem Stab

gefertigten Attaschen sind lang und ihre Schmalseiten

gezähnr. Die Öse ist unverhältnismässig hoch, um

über den Rand der Situla herauszuragen. Der Henkel

ist rundstabig, seine Enden sind sorgfältig als Vogel-

protomen ausgestaltet. Der Henkel ist alt gebrochen,

die Hälfte der Schulter war bereits bei der Auffindung
zerstört. Lunz vermutete, dass sie mit einem Holz-
deckel mit einem Bronzegriff verschlossen 1v21t033.

Form und Randbildung der Situla weisen klar auf

die etruskische Gefässform des Stamnos. Laviosa

Zambottiwies auf ähnliche Situlen in S. Lucia hin, wo-

bei sie die Besonderheit des Randes nicht beachtetelo3a.

Von der Form der Situla her zu schliessen, wird es sich

beim Vorbild wohl um eine Stamnossitula gehandelt

haben, da sie keinen sehr ausgeprägten Hals besitzt'o:s.

Funde von Stamnoi oder Stamnossitulen sind mir bis

auf eine muschelförmige Attasche von Sanzeno aus

dem Etschtal nicht bekanntr036. Doch kann durchaus an-

genommen werden, dass solche Gefässe auch in grös-

serer Zahl in dieses Gebiet gelangten. Erstaunlich ist

ihre lokale Nachahmung. Dies ist aus dem Golasecca-

gebiet, wo zahlreiche Stamnossitulen gefunden wur-

den, nicht bekannt.

Die Datierung des Depots

Anhand der Fibeln lässt sich das Datum der Nie-

derlegung des Depots nur grob mit der Zeit nach der

Mitte des 5. Jh. v.Chr. bestimmen. Wir sind deshalb

gezwungen, weitere Bronzeobjekte zur Datierung bei-

zuziehen, die meist keine so ktuzeLaufzeit wie die Fi-

beln besitzen. Da im Depot jedoch zahlreiche solcher

Objekte vorhanden sind, die sich gegenseitig konigie-
ren, scheint dieses Vorgehen trotzdem gerechtfertigt.

Der Körbchenanhänger (G III A2-A3), das Beschläg

eines Latönegürtels (G III A3), das Kettengehänge mit
Doppelspiralanhängern (G III A3), der Knopf und die

Bronzescheibe sprechen für eine Datierung in die Pha-

se G III A3fi:l A. Der Schuhanhänger (G III A3-UI
B?) gehört durchaus auch in diesen Rahmen.

Absolutchronologisch setzte De Marinis diese Pha-

se von 410 bis 3751350 an. Wo genau der Komplex
von Dercolo in dieser Spanne anzusetzen ist, scheint

mir unklar. Doch möchte ich ein nicht allzu spätes Da-

tum vorschlagen, etwa die Zeit um 400 oder den Be-

ginn des 4. Jh. Damit wären wir wieder bei dem schon

seit längerer Zeit vorgeschlagenen, wenn auch auf an-

dere Art zustandegekommen Absolutdatum für das

Depot von Dercolo.

Vergleich mit dem Depot von Arbedo und Versuch ei-

ner Interpretation

Die beiden Ensembles von Arbedo und Dercolo las-

sen sich nicht miteinander vergleichen, da Verbin-

dungspunkte zwischen ihnen fehlen. Sie können als die

zwei Extreme der hier näher behandelten Depots be-

trachtet werden.1019
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Kettengehänge mit Doppelspiralanhängern. Ein fla-
cher Bronzering (Abb. 40, Nr. 1093) lässt sich mögli-
cherweise mit ähnlichen, G III A3-zeitlichen Ringen
aus dem Golaseccagebiet vergleisftsntoto. Nicht näher
einzuordnen ist ein abgescheuerter Ring mit Fortsatz
sowie 3 kleine Bronzeperlen.
Kettengehönge: Die drei ganz erhaltenen Ketten-
gehänge sind eine Besonderheitro2o. Grab 14 (1989) von
Vadena/Pfqtten zeigt aber anhand von Kettenresten
und einem Vierringanhänger, dass solche Gehänge
wohl allgemein getragen wurdenrO2r. Das Gehänge mit
Doppelspiralanhängern findet ein nahes, wenn auch
sehr fragmentiertes Vergleichsstück im G III A3-zeit-
lichen Grab von Plesioro22. Der Vierringanhänger und
sein Gegenstück zeigen deutliche Abnutzungsspuren,
und zwar zwei (Abb. 40, Nr. 1115). Das heisst, dass

diese Anhänger an zwei Ringen hingen, die nach oben
schräg wegliefen. Zumindest dieses Gehänge kann
deshalb nicht als neuwerlig betrachtet werden.
Knöpfe: Wohl dekorativen Zweck hatten die zahlrei-
chen kleinen Bronzeknöpfe'oz:. Oberziner meldete 61

Knöpfe, heute sind noch deren 56 erhalten, wenn man
die 3 später näher besprochenen Knöpfe hinzuzählt.
Mit den 20 Knöpfen in Trento umfasste der Fund min-
destens 78 Knöpfe. Diese sind rund, leicht gewölbt und
haben einen Durchmesser von etwa 1.2 bis 1.5 cm. Sie
besitzen eine mitgegossene Öse, die entweder gerun-
det oder eckig ausgearbeitet sein kann. Ob dies im Sin-
ne von zwei verschiedenen Herstellern bzw. zwei ver-
schiedenen <Gehängen> interpretiert werden kann,
muss offen bleiben.

Von den von Wieser erwähnten organischen Resten
(Schnüre?) hat sich nichts mehr erhalten, da die Knöp-
fe im Museum auf einen Messingdrahtaufgezogen und
teilweise mit ihm verlötet worden waren.

Die 3 anders gearbeiteten Knöpfe sind ganz ver-
schieden. Einer (Nr. 980) ist ein abgebrochener Kopf
eines Bronzenagels mit quadratischem Stift, der zwei-
te besteht aus einer flachen Platte mit mitgegossener
Öse und der dritte (Abb. 40, Nr. 974) isr ein gewölb-
ter Knopf mit mitgegossener, gebogener Öse und ein-
gefeiltem Zierstreifen entlang des Randesro24. Dieser
findet ein direktes Vergleichsstück im Grab II von Os-
succio und - ohne Zierstreifen - im Grab von Plesio
und in S. Polo d'Enza. Die Gräber datieren das Stück
in die Phase G III 43.

Das Depot enthält auch vier grosse, formal sehr
ähnliche Knöpfe'025. Drei besitzen wie die kleinen Knöp-
fe mitgegossene Ösen, wobei sie sich in deren Aus-
arbeitung unterscheiden. Der vierte besitzt zur Befe-
stigung einen durchgehenden Niet.
Spiralröllchen: Im Depot liegen mindestens zvrei et-
wa 27 cm lange Bronzespiralröllchen sowie 3 kürze-
re, nur etwa 4 crrl langetozo. Ihr Durchmesser schwankt
zwischen 0,85 und 1 cm. Möglicherweise gehören die
restlichen Fragmente zu weiteren zwei grossen Röll-
chen, doch lassen sich die modern gebrochenen Frag-
mente nicht zusammensetzen.
Stäbchengarnituren: Mit den Stäbchengarnituren hat
sich kürzlich Zemmer-Plank beschäftigt und Ver-
gleichsstücke zusammengestelltlo2T. Sie wies dabei dar-
auf hin, dass immer vier Stäbchen (2 und 2) zusam-
mengehören, welche gleichartig gestaltete Enden und
einen feststehenden Verzierungskanon besitzen. Die
Stäbchen von Dercolo liefern ein weiteres Argument
für die enge Zusammengehörigkeit der Stücke: Sie
sind nämlich alle gleich schwer (42 9. Zemmer-Plank
vermutete ihre Verwendung als Losstäbe.
Die Pferdchenappliken: Die beiden Pferdchenappliken
weisen zahlreiche Gemeinsamkeiten auf, Unterschiede
zeigen sich in Details'028. Die Stücke sind halbplastisch
gearbeitet. Sie bestehen aus einem geraden, im Quer-
schnitt D-förmigen Stab, der am rechten Ende in einer
Pferdeprotome endet. Angegeben sind der geschwun-
gene Hals mit Mähne und der Kopf mit einem Ohr so-

wie ein angewinkeltes Vorderbein. Applike 1, welche
eine Inschriftträgt, ist am linken Stabende abgeflacht
und besitzt dort ein Nietloch. Der Stab trägt die ein-
gefeilte Inschrift <pirikaniSnu>> oder <<lirikaniSnu>>r02e.

Die Mähne ist auf ihrer ganzen Länge mit Strichen ver-
ziert, auch das Ohr ist strichverziert. Die Schnauze ist
mit drei Querstrichen markiert. Quer über den Kopf -
als angedeutetes Geschirr? - laufen zwei Striche. Die
Applike 2 zeigt zwei formale Unterschiede zur Appli-
ke 1: Das linke Ende des Stabes verbreitert sich stark
und auf dem Stab - dem <<Rücken>> des Pferdes - ist
ein <<Dorn>> oder eine <<Flosse>> sichtbar. Dies führte
Ftanz dazu, von Seepferdchen zu sprechenlo3o. Dies
scheint mir aber nur für diese Applike und eine aus der
Sammlung Campi zuzulreffen, wie der Vergleich mit
dem Reiterfigürchen von Sanzeno Zeigtto:t. Das linke
Ende des Stabes trägt Schrägstriche, die Mähne ist nur

am Rand verziert. Beim Kopf sind mehr Details ange-

geben: das Auge sowie Teile des Geschirrs, auch die-

ies wie an obigem Stück mit zwei oder drei Strichen

angegeben. Die beiden Stücke sind so ähnlich, dass

lrran anihre Herkunft aus einer Werkstatt denken könn-

te. Diesen steht wiederum der Tridentiner Reiter von

Sanzeno nahe. Beide Appliken von Dercolo weisen auf

der Rückseite eingefeilte Kerben auf, welche auch auf

der Vorderseite gut sichtbar sind. Applike 1 zeigt 6 sol-

cher Kerben ,3 am Stab, 2 am Hals und eine am Kopf.

Applike 2 zeigtnur 3 Kerben, je eine am Stab, am Hals

und am Kopf. Die Kerben liegen bei beiden Appliken

an verschiedenen Stellen. Ihre Funktion ist nicht klar.

Ahnliche Kerben habe ich nur an einer weiteren Pfer-

deapplike aus Sanzeno feststellen könnenro32.

Solche Appliken werden, insbesondere wenn sie In-

schriften tragen, als Votiva interpretiert' Eine einge-

hende Bearbeitung dieser Apptiken fehlt aber. Zudem

scheinen Pferdefiguren in den Kultplätzen des Süd-

ostalpenraumes und Venetiens besonders beliebt ge-

wesen zu sein.

Glasperle: Die Glasperle in Trento stammt nicht sicher

aus dem Depot, sie wurde nachträglich in dessen Nähe

gefunden. Sie könnte gut aus anderen Siedlungs-

schichten kommen.
Die Situla: Der Behälter des Depots bedarf einer aus-

führlicheren Würdigung als dies bis jetzt geschehen ist
(Abb. 40, Nr. 1097). Die Situla ist aus vier Teilen zu-

sammengesetzt'. Der eigentliche Körper besteht aus

drei Teilen, einem Blech für die untere Hälfte, einem

Blech für die gerundete Schulter und einem Blech für
den Rand. Der Boden ist angefalzt, die übrigen Teile

sind mit grossköpfigen Nieten vernietet. Der Rand-

und wohl auch der Schulterteil (grosse Fehlstelle) sind

aus einem Blech zusammengebogen, zumindest der

Randteil ist aber nicht vernietet. Der Rand ist nicht -
wie bei Situlen allgemein üblich - umgebördelt, son-

dern er ist stamnosartig gebogen. Die aus einem Stab

gefertigten Attaschen sind lang und ihre Schmalseiten

gezähnr. Die Öse ist unverhältnismässig hoch, um

über den Rand der Situla herauszuragen. Der Henkel

ist rundstabig, seine Enden sind sorgfältig als Vogel-

protomen ausgestaltet. Der Henkel ist alt gebrochen,

die Hälfte der Schulter war bereits bei der Auffindung
zerstört. Lunz vermutete, dass sie mit einem Holz-
deckel mit einem Bronzegriff verschlossen 1v21t033.

Form und Randbildung der Situla weisen klar auf

die etruskische Gefässform des Stamnos. Laviosa

Zambottiwies auf ähnliche Situlen in S. Lucia hin, wo-

bei sie die Besonderheit des Randes nicht beachtetelo3a.

Von der Form der Situla her zu schliessen, wird es sich

beim Vorbild wohl um eine Stamnossitula gehandelt

haben, da sie keinen sehr ausgeprägten Hals besitzt'o:s.

Funde von Stamnoi oder Stamnossitulen sind mir bis

auf eine muschelförmige Attasche von Sanzeno aus

dem Etschtal nicht bekanntr036. Doch kann durchaus an-

genommen werden, dass solche Gefässe auch in grös-

serer Zahl in dieses Gebiet gelangten. Erstaunlich ist

ihre lokale Nachahmung. Dies ist aus dem Golasecca-

gebiet, wo zahlreiche Stamnossitulen gefunden wur-

den, nicht bekannt.

Die Datierung des Depots

Anhand der Fibeln lässt sich das Datum der Nie-

derlegung des Depots nur grob mit der Zeit nach der

Mitte des 5. Jh. v.Chr. bestimmen. Wir sind deshalb

gezwungen, weitere Bronzeobjekte zur Datierung bei-

zuziehen, die meist keine so ktuzeLaufzeit wie die Fi-

beln besitzen. Da im Depot jedoch zahlreiche solcher

Objekte vorhanden sind, die sich gegenseitig konigie-
ren, scheint dieses Vorgehen trotzdem gerechtfertigt.

Der Körbchenanhänger (G III A2-A3), das Beschläg

eines Latönegürtels (G III A3), das Kettengehänge mit
Doppelspiralanhängern (G III A3), der Knopf und die

Bronzescheibe sprechen für eine Datierung in die Pha-

se G III A3fi:l A. Der Schuhanhänger (G III A3-UI
B?) gehört durchaus auch in diesen Rahmen.

Absolutchronologisch setzte De Marinis diese Pha-

se von 410 bis 3751350 an. Wo genau der Komplex
von Dercolo in dieser Spanne anzusetzen ist, scheint

mir unklar. Doch möchte ich ein nicht allzu spätes Da-

tum vorschlagen, etwa die Zeit um 400 oder den Be-

ginn des 4. Jh. Damit wären wir wieder bei dem schon

seit längerer Zeit vorgeschlagenen, wenn auch auf an-

dere Art zustandegekommen Absolutdatum für das

Depot von Dercolo.

Vergleich mit dem Depot von Arbedo und Versuch ei-

ner Interpretation

Die beiden Ensembles von Arbedo und Dercolo las-

sen sich nicht miteinander vergleichen, da Verbin-

dungspunkte zwischen ihnen fehlen. Sie können als die

zwei Extreme der hier näher behandelten Depots be-

trachtet werden.1019
1020
1021
r022
t023
1024

1025

De Marinis 1981,,235.
Zemmer-Plank 1980, Taf. 3; Abb.2.3;Lunz 1974,81; Taf. 76,5.
Da1 Ri 1992, 502 Fig. 13,11.13.
Casini 1983, 144f.;Taf. lY,2-9.
Lunz 19'7 4, Taf . 7 5,6 (mit anhängendem, modernem Drahtstück).
Lrnz 1974,Taf.75,'7. - Ossuccio, t. II: De Marinis 1981, Taf. 51,27.

- Plesio: Casini 1983, Taf. II,7. - S. Polo: Etä del ferro nel Reggia-
no, Nr. 1399-1402.
Oberziner 1883, Taf. II,6.

Oberziner 1883, Taf. I,11.
Lunz 1974,82; Zemner-Plank 1980, bes. Taf. 4.5.
Lunz 1974,220 

^bb.4.F. Bravi, La lingua dei Reti II (Bolzano 1980) Nr. 156. - S. Schu-
macher, Die rätischen Inschr.iften. Innsbrucker Beitr. Kulturwiss.
Sonderh. T9 (Innsbruck 1992) 152 NO-11.
Fnnz 1954, 157f.; Taf. III.IV
G. Ciurletti, Omaggio al cavaliere di Sanzeno. In: Die Räter - I Re-
ti,27-50 mit weiterer Lit.

1032 G. Fogolari, Sanzeno nella Anaunia. In: Civiltä del fero. Documenti
e stud'i VI (Bologna 1960) 265-321,bes.299 Fig. l0,links.

1033 Situla: Zemmer-Flank 1980, 215 Abb. 1. - Deckel: Lunz l9'74'236;
Taf .16,4.

1034 Laviosa Zambotti 1938, 300.

1035 Vgl. De Marinis 1981,207-212und Shefton 1988 sowie Kap..4 l'6'9'
1036 F-Malzatico, Sanzeno: scavo ne1 Fondo Gremes ln: Alcheoalp - Ar-

cheologia delle Alpi I (Trento 1993) 7-13' bes' 3 I Fig. 30' 40 Flg' 22'

- Eine'Fundliste di;ses Attaschentyps fehlt. Er datiert aber sichel in die
zweite Hälfte des 5. Jh. v.Cll. Vgl. De Madnis 1981, 211f.; Nr' 2 5'
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Dem Fund von Dercolo fehlt das Altmaterial (Bron-

zeschrott). Soweit dies sich feststellen lässt, sind die
Objekte ganz in die Situla gelangt, wo einige dann im
Laufe der Zeit beschädigt wurden. Es handelt sich da-
bei hauptsächlich um abgebrochene Fibelnadeln. Wohl
auch auf die Lagerung oder die Bergung zurückzu-
führen sind die defekten Teile der Situla. Bei allen de-
fekten Objekten sind keinerlei Zerstörungsspuren
sichtbar.

Die Funäe scheinen aus einer verhältnismässig kur-
zenZeitspanne zu stammen, <<Altstücke> gibt es nicht.
Dies gilt insbesondere frir die Certosafibeln, die 10
Mehrkopfanhänger, die Stäbchengarnitur und die bei-
den Pferdchenappliken. Diese Objekte scheinen aus ei-
ner Werkstatt zu stammen. Die auffällige Einheitlich-
keit führte dazu, im Depot nur neuwertige Objekte se-
hen zu wollen. Dies ist aber nicht allgemein gültig, da
Objekte wie der Messeranhänger, einzelne Mehrkopf-
anhänger und mindestens ein Kettengehänge klare Ge-
brauchsspuren zeigen.

Unbedingt beachtet werden müssen bei der Inter-
pretation die Pferdeappliken, wovon eine mit Inschrift.
Sie werden allgemein als Votiva gedeutet. Stimmt dies,
so sind die Appliken der Ausgangspunkt für die wei-
tere Interpretation. Da im Depot kein Altmaterial liegt,
können sie nicht als zum Einschmelzen freigegebene
Votiva betrachtet werden. Ebenso sind nicht alle Ob-
jekte als neuwertig zu bezeichnen, so dass nicht von
<bestellter Ware>> eines Bronzegiessers gesprochen
werden kann. Unter dem Material befinden sich zudem
verschiedene <<Sätze>>, wie bei den Doppelblechschei-
benanhängern, Mehrkopfanhängern, Kettengehängen
und wohl auch bei den Certosafibeln nachzuweisen ist.
Es bleibt also die Interpretation des Depots als Votiv-
fund mit der Weihung von ganzen Objekten durch ver-
schiedene Personen. Vorläufig nicht erklärt werden
kann, weshalb sich so viele gleiche Certosafibeln im
Depot befinden. Es muss sich dabei um Produkte der-
selben Werkstatt handeln, welche sie wohl in kurzer
Zeit herstellte. Eine Möglichkeit wäre, dass für die
Weihung grössere Mengen an Fibeln benötigt wurden
und eine Werkstätte diese auf Bestellung gearbeitet
hätte. Von einem <Heiligtum> zu sprechen scheint mir
nicht gerechtfertigt, da der Depotfund dafür allein
nicht ausreicht. Er könnte eine besondere Weihegabe
eines Heiligtums gewesen sein, dies ist aber nicht
zwingend. Das sehr einheitliche Material spricht auch
gegen eine willkürliche Auswahl von Objekten aus ei-
nem Heiligtum, da dabei wohl chronologisch hetero-

generes Material zusammengekommen wäre. Leider
wissen wir nichts Genaueres über die Weihung von
Bronzen in den nahegelegenen Heiligtümern von San-
zeno oder MechelAyleclo.

10.4.14. Der Depotfund
von Obervintl/Vandoies di Sopra

Vintl/Vandoies liegt im Pustertal, etwa in der Mit-
te zwischen Bruneck/Brunico und Brixen/Bressanone,
auf dem rechten Rienzufer. Vintl besteht aus verschie-
denen Siedlungseinheiten: Niedervintl/Vandoies di
Sotto liegt im Westen des Gemeindegebietes, Ober-
vintl/Vandoies di Sopra etwa in der Mitte. Weiter öst-
lich davon liegen die zwei Weiler Dörfel/Villetta und
die Kärnergasse, welche auf dem Schuttkegel des
Winnebach/Rio Marcio steht. Der Fundort des Depots
liegt etwa 500 m östlich davon, nahe an der Grenze
zu St. Sigmund/S. Sigismondo, dort wo die Rienz in
einem Bogen nach Süden den grossen Schuttkegel von
Obervintl/Vandoies di Sopra zu umfliessen beginnt.
Der Fundpunkt liegt auf etwa 760 m ü.M.rr03?.

Aus Vintl/Vandoies sind zahlreiche, leider schlecht
dokumentierte archäologische Funde bekannt. In Nie-
dervintl/Vandoies di Sotto scheint eine römische Sied-
lung gestanden zu haben. Die nächsten eisenzeitlichen
Fundstellen liegen auf dem Burgstall von Nieder-
vintl/Vandoies di Sotto, in TerentenlTerento, St. Sig-
mund/S. Sigismondo und Kiens/Cftisnssto:s. Besondere
Bedeutung kommt den eisenzeitlichen Siedlungsresten
von St. Sigmund/S. Sigismondo zt, da hier erstmals -
neben zahlreichen Höhensiedlungen - eine Siedlung
im Talboden nachgewiesen werden konnte.

Das Pustertal ist eine wichtige Ost-West-Achse: Es
verbindet das Eisacktal (Brennerroute) mit dem
Drautal. Gegen Süden gibt es zahlreiche Verbindungen
ins Piavetal. Gegen Norden ist das Pustertal durch die
Zillertaler Alpen und die Hohen Tauern abgeschlossen.
Die nächsten bequemen Alpenübergänge sind der
Brenner (Inntal) und der Grossglockner (Salzachtal).

Fundgeschichte - Die Quellen

Wenn sich auch der Fundort verhältnismässig ge-
nau rekonstruieren lässt, so ist doch über die eigentli-
che Entdeckung und insbesondere über das Ausmass
und das weitere Schicksal des Fundes nur wenig be-

kannt. Sicher ist jedenfalls, dass Campi als erstem Be-

arbeiter des Depots nur ein Teil des Fundes bekannt

war. Eine Rekonstruktion des gesamten Fundkomple-

xes ist heute kaum mehr möglich.$
Die älteste datierte Fundnachricht stammt aus der

<<Bozner Zeitung>> von Mittwoch, dem 19.4.I871t$''

Dort heisst es: <<Fund von Alterthümern. In einem

Srcinbruche bei Obervintl in Pusterthal ist in der Char-

woche ein Fund von römischen Alterthümern: Mün-

zen Geräthschaften etc. in sehr grosser Anzahl ge-

macht und an das Innsbrucker Museum abgeliefert

worden. Es ist zu bemerken, dass der Fundort ein neu-

er ist.>> Im Zuwachsverzeichnis des Museum Ferdi-

nandeum für die Jahre 1871-1873 wird der Ankauf ei-

ner grösseren Anzahl antiker Gegenstände wie Keulen,

Fibeln, Ketten und Nadeln erwähnt, welche bei Ober-

vintl <<beim Steinbruche an dem Platze nächst der ehe-

maligen Hinrichtungsstätte an der Grenze von Sig-

mund etwa 20 Schritte von der Strasse>> gefunden wor-
den seienrO4O. Zwei antike Bronzestatuetten und Bruch-
stücke von Gefässen aus Obervintl gelangten 1871

auch in die Münzen- und Altertümersammlung des k.

k. Gymnasium in Bozenro4r. Orgler, der bis 1872 Di-
rektor des Gymnasiums war, berichtete 1877 nochmals

von diesen pgndsnro+2. Er präzisierte den Fundort der

Bronzen mit <in der Nähe von Obervintl> und gab an,

diese sgien beim Bau der Eisenbahn zum Vorschein ge-

kommen. Weiter meldete er zwei Kopfringe und einen

Handgelenkring sowie ein Bronzeschwert. Diese

brachie Orgler nicht mit den obigen Funden in Ver-

bindung, sondern er fügte sie als Aufzählung weiterer
archäologischer Funde auf Gemeindegebiet an. Wohl
ebenfalls kurz nach der Entdeckung sind einige Stücke

in die Daktyliothek des Vinzentinums in Brixen ge-

langt, wobei kein Eingangsdatum bekannt ist. Lunz
vermutet aber, dass dies vor 1875 geschehen sein

lnss s r 0+3. Ein beiliegender, handschriftlicher Zettel lau-
tet: <Römische Alterthümer in Vintl ausgegraben>>.

Eine Bearbeitung erfuhr der Depotfund erst 1887

durch Camplro++. gfosl die Fundumstände berichtete er

folgendes: Die Entdeckung des Fundes erfolgte um die

Mitte des Monats April 1871 bei Obervintl, am rech-

ten Ufer der Rienz gegen Sigmund, 30 Schritte von der

Poststrasse entfernt, im Zusammenhang mit einem

Steinbruch. Die Parzelle, worauf der Fund gemacht

wurde, gehörte damals Joseph Kammerer vulgo

<<Obermeyer)> von Obervintl. Der Ort, Campi nannte
ihn <Waldgrund>>, heisse im Volksmund <<der Galgen>>,

da man glaube, dass dort in früherer Zeit die Verbre-

cher der Jurisdiktion Obervintl gerichtet worden seien.

Campi sprach von einem Fundbericht im Museum Fer-

dinandeum, den Winkler als verschollen meldete'o4s. Es

wird sich nach Campis Angaben jedoch kaum um
mehr gehandelt haben, als im Zuwachsverzeichnis von

1873 steht. Campi bemerkte weiter: <Mit Gewissheit

kann angenommen werden, dass an der Stelle, wo der
Fund gemacht wurde, weder Kohle noch Asche, mit-
hin keine Spur von Brand sich vorfand. Keine Gebäu-

dereste, keine Topfscherben, noch weniger Gebeine,

die auf eine Beilegung oder Bestattung schliessen las-

sen, lagen hier vor, denn sämtliche Gegenstände wa-

ren sorgfältig zwischen den Steinen aufbewahrb>.1909
jedoch schrieb er: <Gli oggetti giacevano fra due gros-

si macigni, disposti con un certo ordine, ...>> Was zu

dieser Präzisierung führte, ist nicht klar, Campi gab je-

denfalls keine weiteren Quellen an. 1892 erwähnte

Wieser die beiden Funde von Bergisel und Vintl, wo-
bei er als Funde <<Brocken von Rohmetall, Schlacken,

halbfertige und misslungene Gussstücke und grosse

Mengen von zerbrochenen Bronze-Obj ecten>> aufzähl-

lero+6. )isss Information wurde in Junk's Naturführer
von Tirol (1913) allein auf das Depot von Obervintl
bezogentoot.

Winkler konnte in den Museumsakten feststellen,

dass am 20.4.181I für die Funde von Obervintl einem

Georg Leutner in Obervintl 20 Gulden angewiesen

worden 1rya1gnro+s.

F und g e s c hic ht e - Rekons ffuktionsv e r s uc h

Die Quellen zum Fund sind sehr spärlich, die ge-

naueren Fundumstände selbst sind nur durch sekundä-

re Quellen überliefert. Es ist nicht anzunehmen, dass

Orgler oder Campi sich in Obervintl um nähere Infor-
mationen bemühten.

Das Funddatum kann durch die Zeitungsnotiz vom
19.4.I87I mit der Angabe, dass der Fund in der Kar-
woche getätigt wurde, auf die Daten vom 3.4' (Mon-

tag) bis 8.4. (Samstag) eingeschränkt werden.
Lunz hat sich um die genaue Lokalisierung des

Fundortes verdient gemacht. Er konnte den Flurnamen

1037 Den Fundort des Depots besuchte ich am 2.2.1993 mit A. Alberti,
Laives/Leifels. - Carta d'Italia 1:25000, IGMI Foglio 4A II N.O.
(Vandoies). Koordinaten des Fundpunktes: zwischen 32TQS 1 1 9883
und 32TQS120883.

1038 Vintl: Nothdurfter 1981. - Terenten: R. Lunz, Ausgrabungen in Teren-
ten. Denkmalpfl. SüdtiroyTutela Beni Cult. Alto Adige 1986, l9l*199.
- St. Sigmund und Kiens: R. Lunz, Ur- und Frühgeschichte. In: Hei-
matbuch der Gemeinde Kiens (Kiens 1988) 9-35, bes. 16-19.

1039 Lunz 19'73,69 Anm. 4.
1040 Zeitschr. Ferdinandeum 18, 1873, XXV.XXVI. - Sind die <Keulen>>

möglicherweise ein Druckfehler? Sollte es ursprünglich <Keile> (Bei-
le) [eissen? - Im gieichen Verzeichnis treten vier weitere Gegenstände
unbekannter Funktion mit Fundort <Obervintl 1871> auf, die aber
nicht mit dem Depot in Verbindung gebracht wurden.

1041 Programm k. k. Gymnasium in Bozen XXI, 1870-71, 40. Den Hin-
weis verdanke ich A. Alberti, Laives/Leifers.

1042 Mitt. k. k. Central-Comm. Denkmalpfl . III, 18'1'7 , CXV - Zu Orgler:
Öster. Biograph. Lexikon 1815-1950 VII (Wien 19'18) 245.

1043 Lunz 1973,'70f.
1044 Campi 1887, LXXI. Gleichlautend Campi 1909,368.
1045 Winkler 1950, l0f.
1046 Wiesel 1892, 11.
1047 Nothdurfter 1981, 79.
1048 Winkler 1950, 11.
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Dem Fund von Dercolo fehlt das Altmaterial (Bron-

zeschrott). Soweit dies sich feststellen lässt, sind die
Objekte ganz in die Situla gelangt, wo einige dann im
Laufe der Zeit beschädigt wurden. Es handelt sich da-
bei hauptsächlich um abgebrochene Fibelnadeln. Wohl
auch auf die Lagerung oder die Bergung zurückzu-
führen sind die defekten Teile der Situla. Bei allen de-
fekten Objekten sind keinerlei Zerstörungsspuren
sichtbar.

Die Funäe scheinen aus einer verhältnismässig kur-
zenZeitspanne zu stammen, <<Altstücke> gibt es nicht.
Dies gilt insbesondere frir die Certosafibeln, die 10
Mehrkopfanhänger, die Stäbchengarnitur und die bei-
den Pferdchenappliken. Diese Objekte scheinen aus ei-
ner Werkstatt zu stammen. Die auffällige Einheitlich-
keit führte dazu, im Depot nur neuwertige Objekte se-
hen zu wollen. Dies ist aber nicht allgemein gültig, da
Objekte wie der Messeranhänger, einzelne Mehrkopf-
anhänger und mindestens ein Kettengehänge klare Ge-
brauchsspuren zeigen.

Unbedingt beachtet werden müssen bei der Inter-
pretation die Pferdeappliken, wovon eine mit Inschrift.
Sie werden allgemein als Votiva gedeutet. Stimmt dies,
so sind die Appliken der Ausgangspunkt für die wei-
tere Interpretation. Da im Depot kein Altmaterial liegt,
können sie nicht als zum Einschmelzen freigegebene
Votiva betrachtet werden. Ebenso sind nicht alle Ob-
jekte als neuwertig zu bezeichnen, so dass nicht von
<bestellter Ware>> eines Bronzegiessers gesprochen
werden kann. Unter dem Material befinden sich zudem
verschiedene <<Sätze>>, wie bei den Doppelblechschei-
benanhängern, Mehrkopfanhängern, Kettengehängen
und wohl auch bei den Certosafibeln nachzuweisen ist.
Es bleibt also die Interpretation des Depots als Votiv-
fund mit der Weihung von ganzen Objekten durch ver-
schiedene Personen. Vorläufig nicht erklärt werden
kann, weshalb sich so viele gleiche Certosafibeln im
Depot befinden. Es muss sich dabei um Produkte der-
selben Werkstatt handeln, welche sie wohl in kurzer
Zeit herstellte. Eine Möglichkeit wäre, dass für die
Weihung grössere Mengen an Fibeln benötigt wurden
und eine Werkstätte diese auf Bestellung gearbeitet
hätte. Von einem <Heiligtum> zu sprechen scheint mir
nicht gerechtfertigt, da der Depotfund dafür allein
nicht ausreicht. Er könnte eine besondere Weihegabe
eines Heiligtums gewesen sein, dies ist aber nicht
zwingend. Das sehr einheitliche Material spricht auch
gegen eine willkürliche Auswahl von Objekten aus ei-
nem Heiligtum, da dabei wohl chronologisch hetero-

generes Material zusammengekommen wäre. Leider
wissen wir nichts Genaueres über die Weihung von
Bronzen in den nahegelegenen Heiligtümern von San-
zeno oder MechelAyleclo.

10.4.14. Der Depotfund
von Obervintl/Vandoies di Sopra

Vintl/Vandoies liegt im Pustertal, etwa in der Mit-
te zwischen Bruneck/Brunico und Brixen/Bressanone,
auf dem rechten Rienzufer. Vintl besteht aus verschie-
denen Siedlungseinheiten: Niedervintl/Vandoies di
Sotto liegt im Westen des Gemeindegebietes, Ober-
vintl/Vandoies di Sopra etwa in der Mitte. Weiter öst-
lich davon liegen die zwei Weiler Dörfel/Villetta und
die Kärnergasse, welche auf dem Schuttkegel des
Winnebach/Rio Marcio steht. Der Fundort des Depots
liegt etwa 500 m östlich davon, nahe an der Grenze
zu St. Sigmund/S. Sigismondo, dort wo die Rienz in
einem Bogen nach Süden den grossen Schuttkegel von
Obervintl/Vandoies di Sopra zu umfliessen beginnt.
Der Fundpunkt liegt auf etwa 760 m ü.M.rr03?.

Aus Vintl/Vandoies sind zahlreiche, leider schlecht
dokumentierte archäologische Funde bekannt. In Nie-
dervintl/Vandoies di Sotto scheint eine römische Sied-
lung gestanden zu haben. Die nächsten eisenzeitlichen
Fundstellen liegen auf dem Burgstall von Nieder-
vintl/Vandoies di Sotto, in TerentenlTerento, St. Sig-
mund/S. Sigismondo und Kiens/Cftisnssto:s. Besondere
Bedeutung kommt den eisenzeitlichen Siedlungsresten
von St. Sigmund/S. Sigismondo zt, da hier erstmals -
neben zahlreichen Höhensiedlungen - eine Siedlung
im Talboden nachgewiesen werden konnte.

Das Pustertal ist eine wichtige Ost-West-Achse: Es
verbindet das Eisacktal (Brennerroute) mit dem
Drautal. Gegen Süden gibt es zahlreiche Verbindungen
ins Piavetal. Gegen Norden ist das Pustertal durch die
Zillertaler Alpen und die Hohen Tauern abgeschlossen.
Die nächsten bequemen Alpenübergänge sind der
Brenner (Inntal) und der Grossglockner (Salzachtal).

Fundgeschichte - Die Quellen

Wenn sich auch der Fundort verhältnismässig ge-
nau rekonstruieren lässt, so ist doch über die eigentli-
che Entdeckung und insbesondere über das Ausmass
und das weitere Schicksal des Fundes nur wenig be-

kannt. Sicher ist jedenfalls, dass Campi als erstem Be-

arbeiter des Depots nur ein Teil des Fundes bekannt

war. Eine Rekonstruktion des gesamten Fundkomple-

xes ist heute kaum mehr möglich.$
Die älteste datierte Fundnachricht stammt aus der

<<Bozner Zeitung>> von Mittwoch, dem 19.4.I871t$''

Dort heisst es: <<Fund von Alterthümern. In einem

Srcinbruche bei Obervintl in Pusterthal ist in der Char-

woche ein Fund von römischen Alterthümern: Mün-

zen Geräthschaften etc. in sehr grosser Anzahl ge-

macht und an das Innsbrucker Museum abgeliefert

worden. Es ist zu bemerken, dass der Fundort ein neu-

er ist.>> Im Zuwachsverzeichnis des Museum Ferdi-

nandeum für die Jahre 1871-1873 wird der Ankauf ei-

ner grösseren Anzahl antiker Gegenstände wie Keulen,

Fibeln, Ketten und Nadeln erwähnt, welche bei Ober-

vintl <<beim Steinbruche an dem Platze nächst der ehe-

maligen Hinrichtungsstätte an der Grenze von Sig-

mund etwa 20 Schritte von der Strasse>> gefunden wor-
den seienrO4O. Zwei antike Bronzestatuetten und Bruch-
stücke von Gefässen aus Obervintl gelangten 1871

auch in die Münzen- und Altertümersammlung des k.

k. Gymnasium in Bozenro4r. Orgler, der bis 1872 Di-
rektor des Gymnasiums war, berichtete 1877 nochmals

von diesen pgndsnro+2. Er präzisierte den Fundort der

Bronzen mit <in der Nähe von Obervintl> und gab an,

diese sgien beim Bau der Eisenbahn zum Vorschein ge-

kommen. Weiter meldete er zwei Kopfringe und einen

Handgelenkring sowie ein Bronzeschwert. Diese

brachie Orgler nicht mit den obigen Funden in Ver-

bindung, sondern er fügte sie als Aufzählung weiterer
archäologischer Funde auf Gemeindegebiet an. Wohl
ebenfalls kurz nach der Entdeckung sind einige Stücke

in die Daktyliothek des Vinzentinums in Brixen ge-

langt, wobei kein Eingangsdatum bekannt ist. Lunz
vermutet aber, dass dies vor 1875 geschehen sein

lnss s r 0+3. Ein beiliegender, handschriftlicher Zettel lau-
tet: <Römische Alterthümer in Vintl ausgegraben>>.

Eine Bearbeitung erfuhr der Depotfund erst 1887

durch Camplro++. gfosl die Fundumstände berichtete er

folgendes: Die Entdeckung des Fundes erfolgte um die

Mitte des Monats April 1871 bei Obervintl, am rech-

ten Ufer der Rienz gegen Sigmund, 30 Schritte von der

Poststrasse entfernt, im Zusammenhang mit einem

Steinbruch. Die Parzelle, worauf der Fund gemacht

wurde, gehörte damals Joseph Kammerer vulgo

<<Obermeyer)> von Obervintl. Der Ort, Campi nannte
ihn <Waldgrund>>, heisse im Volksmund <<der Galgen>>,

da man glaube, dass dort in früherer Zeit die Verbre-

cher der Jurisdiktion Obervintl gerichtet worden seien.

Campi sprach von einem Fundbericht im Museum Fer-

dinandeum, den Winkler als verschollen meldete'o4s. Es

wird sich nach Campis Angaben jedoch kaum um
mehr gehandelt haben, als im Zuwachsverzeichnis von

1873 steht. Campi bemerkte weiter: <Mit Gewissheit

kann angenommen werden, dass an der Stelle, wo der
Fund gemacht wurde, weder Kohle noch Asche, mit-
hin keine Spur von Brand sich vorfand. Keine Gebäu-

dereste, keine Topfscherben, noch weniger Gebeine,

die auf eine Beilegung oder Bestattung schliessen las-

sen, lagen hier vor, denn sämtliche Gegenstände wa-

ren sorgfältig zwischen den Steinen aufbewahrb>.1909
jedoch schrieb er: <Gli oggetti giacevano fra due gros-

si macigni, disposti con un certo ordine, ...>> Was zu

dieser Präzisierung führte, ist nicht klar, Campi gab je-

denfalls keine weiteren Quellen an. 1892 erwähnte

Wieser die beiden Funde von Bergisel und Vintl, wo-
bei er als Funde <<Brocken von Rohmetall, Schlacken,

halbfertige und misslungene Gussstücke und grosse

Mengen von zerbrochenen Bronze-Obj ecten>> aufzähl-

lero+6. )isss Information wurde in Junk's Naturführer
von Tirol (1913) allein auf das Depot von Obervintl
bezogentoot.

Winkler konnte in den Museumsakten feststellen,

dass am 20.4.181I für die Funde von Obervintl einem

Georg Leutner in Obervintl 20 Gulden angewiesen

worden 1rya1gnro+s.

F und g e s c hic ht e - Rekons ffuktionsv e r s uc h

Die Quellen zum Fund sind sehr spärlich, die ge-

naueren Fundumstände selbst sind nur durch sekundä-

re Quellen überliefert. Es ist nicht anzunehmen, dass

Orgler oder Campi sich in Obervintl um nähere Infor-
mationen bemühten.

Das Funddatum kann durch die Zeitungsnotiz vom
19.4.I87I mit der Angabe, dass der Fund in der Kar-
woche getätigt wurde, auf die Daten vom 3.4' (Mon-

tag) bis 8.4. (Samstag) eingeschränkt werden.
Lunz hat sich um die genaue Lokalisierung des

Fundortes verdient gemacht. Er konnte den Flurnamen

1037 Den Fundort des Depots besuchte ich am 2.2.1993 mit A. Alberti,
Laives/Leifels. - Carta d'Italia 1:25000, IGMI Foglio 4A II N.O.
(Vandoies). Koordinaten des Fundpunktes: zwischen 32TQS 1 1 9883
und 32TQS120883.

1038 Vintl: Nothdurfter 1981. - Terenten: R. Lunz, Ausgrabungen in Teren-
ten. Denkmalpfl. SüdtiroyTutela Beni Cult. Alto Adige 1986, l9l*199.
- St. Sigmund und Kiens: R. Lunz, Ur- und Frühgeschichte. In: Hei-
matbuch der Gemeinde Kiens (Kiens 1988) 9-35, bes. 16-19.

1039 Lunz 19'73,69 Anm. 4.
1040 Zeitschr. Ferdinandeum 18, 1873, XXV.XXVI. - Sind die <Keulen>>

möglicherweise ein Druckfehler? Sollte es ursprünglich <Keile> (Bei-
le) [eissen? - Im gieichen Verzeichnis treten vier weitere Gegenstände
unbekannter Funktion mit Fundort <Obervintl 1871> auf, die aber
nicht mit dem Depot in Verbindung gebracht wurden.

1041 Programm k. k. Gymnasium in Bozen XXI, 1870-71, 40. Den Hin-
weis verdanke ich A. Alberti, Laives/Leifers.

1042 Mitt. k. k. Central-Comm. Denkmalpfl . III, 18'1'7 , CXV - Zu Orgler:
Öster. Biograph. Lexikon 1815-1950 VII (Wien 19'18) 245.

1043 Lunz 1973,'70f.
1044 Campi 1887, LXXI. Gleichlautend Campi 1909,368.
1045 Winkler 1950, l0f.
1046 Wiesel 1892, 11.
1047 Nothdurfter 1981, 79.
1048 Winkler 1950, 11.
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<beim Galgen> dank der Befragung alter Dorfbewoh-
ner ausfindig machen: Es handelt sich dabei um eine
schmale Hangverebnung an der oben beschriebenen
Stelle, welche einige Meter über der Hauptstrasse liegt.
Diese wird heute als eine Art Waldstrasse genutzt; sie
wurde im westlichen Teil 1986 befestigt. Nördlich die-
ses Weges sind im Gelände ein grosser und einige klei-
nere Ausbrüche ns erkennen, wohl der Steinbruch von
1871. Wie mir Dr. Lunz mündlich mitteilte,liess er die
Stelle mehrmals mit einem Metalldetektor absuchen -
ohne Erfolg. Das Depot scheint 1871 vollständig ge-

borgen worden zu sein. Bisher nicht weiter untersucht
wurde Campis Angabe des Grundbesitzers. Der
<<Obermayr>> in Obervintl war ein Hof, der ll80 zur
Hälfte dem Landesfürsten von Tirol und zur andern
Hälfte den Herren von Schöneck gehörtetoae. Im Maria-
Theresianischen-Kataster von 1780 ist der ganze Be-
sitz umschrieben. Ich suchte darin nach einem Grund-
stück, das zu den sonstigen, von der Fundbeschreibung
her bekannten Einzelheiten passt. Tatsächlich gibt es

ein 7 Morgen grosses Grundstück, das als <Wald an

der Rastlen>> bezeichnet wird und dessen Grenzen fol-
gendermassen angegeben werden: Eine Seite stösst an

den Wald des Raspichler zu St. Sigmund, eine an die
Landstrasse, eine an des Untermeyers Wald und eine
an den Terner Steig'o'o. Die Grundbücher wurden bis
1890 daraufhin kontrollierl, ob das betreffende Grund-
stück möglicherweise den Besitzer wechselte. Dies
war aber nicht der Fall. Dank A. Alberti, der Zugang
zu den Grundbuchplänen im Südtiroler Denkmal-
amt/Tutela Beni Culturali hat, konnte das betreffende
Grundstück (Parzellennr. 315) mit dem östlichsten
Grundstück der Gemeinde Vintl/Vandoies identifiziert
werden. Im besagten Plan ist auch die Bezeichnung
<<Rastl>> für den Wald oberhalb der Hauptstrasse ver-
bürgt. Das Grundstück entspricht völlig der Beschrei-
bung im Theresianischen Kataster und stimmt auch mit
der Lokalisierung des Fundortes des Depots durch
Lunz überein. Die von Orgler gemeldete Verbindung
des Depots mit dem Bahnbau kann dahingehend er-
klärt werden, dass man das im Steinbruch gewonnene
Material - Brixner- und Rensen-Granit - für den Bahn-
bau (Bahnhöfe, Brücken, Dämme) verwendeter0sr.

Im Jahr 1871 wurden anscheinend auch die zwei
römischen Herkulesstatuetten gefunden, von denen
Orgler sprach und die heute in Bozen liegenros2. Lunz

hat vorgeschlagen, diese dem Fundort Niedervintl/
Vandoies di Sotto zuzuschreiben, der bereits durch
zahlreiche römische Funde bekannt ist'Os3. Dies scheint
umso wahrscheinlicher, da die Funde ebenfalls mit
dem Bahnbau in Verbindung gebracht werden können.
Die Bahnlinie führt direkt unter dem Dorf Niedervintl/
Vandoies di Sotto vorbei, bei Erdarbeiten könnten also
sehr gut römische Funde gemacht worden sein. Somit
kann dem Bericht Orglers in beiden Fällen Rechnung
getragen werden.

Über die eigentlichen Fundumstände des Depots
berichtet allein Campi. Seine Aussagen sind aber sehr
vage, so dass man sich wohl berechtigterweise fragen
muss, wieviel Informationen er aus dem von ihm er-
wähnten Fundbericht zog und wieviel er einfach re-
konstruierte. Vorsicht gebietet jedenfalls, dass seine
Angaben - ohne Vermerk einer Quelle - im Bericht
von 1909 detailreicher ausfallen als in demjenigen von
1877. Es darf sicher angenommen werden, dass die
Bronzen nah beieinander lagen. Das felsige Gelände
macht ebenfalls eine Lage zwischen Steinen wahr-
scheinlich. Weitere Schlussfolgerungen wie die völli-
ge Abwesenheit von anderen archäologischen Spuren
scheinen mir dagegen nicht unbedingt gesichert.

Der Fundort ist - sofern sich die Topographie
(Rienzlauf) seit der frühen Latönezeit nicht verändert
hat - nicht unbedingt siedlungsgünstig. Möglich wäre
aber eine Siedlung auf dem breiten Schuttfächer von
Obervintl/Vandoies di Sopra, vergleichbar mit derjeni-
gen in St. Sigmund/S. Sigismondo. Sicher kann die La-
ge aber nicht als ideal für ein Versteck betrachtet wer-
den, da der Weg durchs Pustertal sehr nah am Depot-
fund vorbeiführte.

Forschungsgeschichte

Die erste Bearbeitung des Fundes erfolgte 1887 -
16 Jahre nach der Entdeckung - durch Campi. Neben
einer Beschreibung der im Depot vefiretenen Typen
bildete er auch 6 ausgewählte Objekte in recht guten
Zeichnungen n$tos+. Campi wies darauf hin, dass nur
zwei, ein Beil und ein Halsring, ganz erhalten seien.
Bei den übrigen Stücken handle es sich um Fragmen-
te mit teilweise deutlichen Spuren ihrer Zerstörung.
Vergleiche zu den Objekten fand Campi in Hallstatt,

Este und in der Krain, wobei atch zahlteiche Stücke

aus der näheren Umgebung beigezogen werden konn-

ten. Campi betrachtete den Fund als zeitlich verhält-

nismässig einheitlich. Wichtig für die Datierung hob

er die Paukenfibel (gallische Fibel) sowie das Fehlen

von latönezeitlichen Funden hervor. Als absolutchro-

nologisches Datum schlug Campi das 5. Jh. v.Chr' vor,

wobei er den Beginn des 4. Jh. als unterste Grenze be-

lrt:achtete. Den Fund sprach er als Massenfund an und

diskutierte dessen Art: Handels-Depot, Gussstätte oder

Depot (ripostiglio)? Die ersten beiden schloss er aus,

da neuwertige Objekte bzw Gusstiegel und Gussfor-

men fehlten. Er schlug deshalb die Interpretation als

<ripostiglio> vor, unter dem er eine Altmetallsamm-

lung zum Zweck des Wiedereinschmelzens verstand.

In seinem Artikel von 1909 blieb er bei seinen schon

1887 gemachten Ausserungen, wobei er einige De-

tails änderte. Als ganz erhaltene Objekte meldete er ein

Beil und die gallische Fibel (also nicht mehr den Hals-

reif). Die zeitliche Spanne des Depots veranschlagte er

etwas grösser und benützte dies als Argument gegen

die Interpretation als Grabfundros5.

Wieser hingegen betrachtete 1892 das Depot von
Obervintl als <<Gussstätte> und brachte es mit dem

Fund von Bergisel in Verbindungto56. l92J publizierte

von Merhart einige Bronzen des Depots und regte ei-

ne Bearbeitung des Fundes a1tosr. Invi6sa Zambotti be-

fasste sich nur kurz mit dem Fund. Sie datierte es wie

das Depot von Dercolo an den Beginn der zweiten Ei-
senzeit, was für sie die Mitte des 5. Jh. bedeuteteros8.

Neben Reproduktionen der Zeichntngen Campis bil-
dete sie auch einzelne Funde im Museum Bozen ab,

wobei sie zwischen diesen und den Funden in Inns-

bruck keinen Bezug herstellte. Sie wollte im Material
von Obervintl/Vandoies di Sopra - wohl aus politi-
scher Sicht - hauptsächlich Einflüsse aus dem Piave-

tal erkennen.
1949 äusserte sich Franz in seiner Abhandlung

<<Aus dem vorgeschichtlichen Kulturleben in den Al-
pen>> zu den Depotfunden, insbesondere zu demjeni-
gen von Obervintl/Vandoies di Sopra'o'n. Dabei wies er

auf zahlreiche absichtlich zerkleinerte Objekte im De-

pot hin und verglich sie mit den Hacksilberfunden des

Mittelalters. Die zeitliche Spanne des Depots be-

stimmte er von der Späthallstattzeit bis in die römische

Zeit, da er einige Halsringfragmente als römisch be-

trachtete. Beide Informationen zusammenziehend deu-

tete er den Depotfund als durch <im Laufe längerer

Zeit durch die Spartätigkeit einer Familie> angehäuf-

tes <Kapital>.
Erst 1950 erfolgte eine ausführlichere Bearbeitung

des Depots durch Winkler. Neben einer guten Objekt-
beschreibung bildete er auf 17 Tafeln 225 Objekte, fast

807o des Materials in Innsbruck, in Fotos ab. Winkler
ordnete die Funde nach typologischen Kriterien und

brachte zu den einzelnen Typen Vergleiche bei. Er
stellte fest, dass die meisten Formen als Lokalformen
anzusprechen seienr060. Fremdeinflüsse nahm er haupt-

sächlich aus dem Südosten an, diejenigen aus Sü-

den, Westen und Norden betrachtete er dagegen als ge-

ring. Winkler erkannte, dass die Funde verschiedenen

Zeitperioden entstammten, wobei er die ältesten Fun-

de dem 5., die jüngeren dem 4. Jh. zuwies. Anhand
typologis.cher Überlegungen kam er zu einer Datierung
in die Übergangszeit zwischen Späthallstatt- und

Frühlatönezeit. Da er - unter Einfluss seines Lehrers

Franz - eine starke <alpine kulturelle Retardierung> in
Betracht zog, datierte er die Schliessung des Depots

ins 3. Jh. Mit Nachdruck wies Winkler auf die An-
wesenheit von Rohgüssen und Gussabfällen hin. We-

gen dieser Objekte und des übrigen Altmetalls brach-

te er den Fundkomplex mit der Giessertätigkeit in Ver-

bindung: Er schlug die Interpretation als Bronzevor-
ratslager und Gussmaterialdepot einer nahegelegenen

Bronzegiesserei vor. Winkler hob auch den Fundort
des Depots hervor: Dieser liege an einem verkehrs-

technisch bedeutenden Weg und in einem stark besie-

delten Tal. Er machte zusätzlich auf ähnliche Funde -
insbesondere Bergisel und Arbedo - aufmerksam, die

sowohl von ihrer Zusammenset^)ng als auch von ih-
rer Verkehrslage her gut mit dem Obervintler Fund zu

vergleichen seien.
Franz äusserte sich 1954 nochmals im Rahmen sei-

nes Artikels über die drei alpenländischen Depotfun-
de zu Obervintlro6l. Er bekräftigte die Datierung in rö-

mische Zeittnd interpretierte alle drei Funde als Alt-
metallager zum Wiedereinschmelzen' Auf seine frühe-
re Interpretation als vergrabener <<Sparstrumpf> kam er

dabei nicht mehr zurück.
Menghin brachte 1961 das Depot mit den frühen

Keltenzügen nach Italien in Verbindung und sprach es

als <<Verwahrfund> snroez. finfuand der Paukenfibeln da-
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Rustical-Steuer-Kataster des Gerichtes Schöneck I, 2'75 Z.C.C. -Den
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gedankt.
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im Pustertal 1871 1989 (Bozen 1989).

E. Walde-Psenner, Die vorrömischen und r'ömischen Bronzestatuetten
aus Südtirol. Arch.-Hist. Forsch. Tirol 6 (Calliano 1979) Nr. 13.14.
Lunz 1973,69f. Ausführlich znm römischen Untervintl/Vandoies di
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Campi 1909, 379-382.
Wieser 1892, 11.
Von Merhart 192'7,102.93 Abb. VIII,8.15, 103 Abb. XIILI-3.
Laviosa Zambotti 1938, 17O.252f.301.547. - Funde im Museum Bo-
zen: ebd., 283 Fig. 9l (Lunz 1973,Taf' 1,20),313*316; Fig. 11-l

(Llrrnz 1913, Taf. 1,1), 380 Anm. 7;411f.;Fig. 111.172 (Lunz 1973'
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1059 Jahrb. Östem. Alpenver. 1949, ll0-128. Stellen zitiert bei Winkler
1950, 55f.

1060 Winkler 1950, 48-58.
1061 Franz 1954, 160.
1062 Menghin 1961, 24-26.

235

1052

1053

1054

].

1055
1056
t05'7
1058



r
<beim Galgen> dank der Befragung alter Dorfbewoh-
ner ausfindig machen: Es handelt sich dabei um eine
schmale Hangverebnung an der oben beschriebenen
Stelle, welche einige Meter über der Hauptstrasse liegt.
Diese wird heute als eine Art Waldstrasse genutzt; sie
wurde im westlichen Teil 1986 befestigt. Nördlich die-
ses Weges sind im Gelände ein grosser und einige klei-
nere Ausbrüche ns erkennen, wohl der Steinbruch von
1871. Wie mir Dr. Lunz mündlich mitteilte,liess er die
Stelle mehrmals mit einem Metalldetektor absuchen -
ohne Erfolg. Das Depot scheint 1871 vollständig ge-

borgen worden zu sein. Bisher nicht weiter untersucht
wurde Campis Angabe des Grundbesitzers. Der
<<Obermayr>> in Obervintl war ein Hof, der ll80 zur
Hälfte dem Landesfürsten von Tirol und zur andern
Hälfte den Herren von Schöneck gehörtetoae. Im Maria-
Theresianischen-Kataster von 1780 ist der ganze Be-
sitz umschrieben. Ich suchte darin nach einem Grund-
stück, das zu den sonstigen, von der Fundbeschreibung
her bekannten Einzelheiten passt. Tatsächlich gibt es

ein 7 Morgen grosses Grundstück, das als <Wald an

der Rastlen>> bezeichnet wird und dessen Grenzen fol-
gendermassen angegeben werden: Eine Seite stösst an

den Wald des Raspichler zu St. Sigmund, eine an die
Landstrasse, eine an des Untermeyers Wald und eine
an den Terner Steig'o'o. Die Grundbücher wurden bis
1890 daraufhin kontrollierl, ob das betreffende Grund-
stück möglicherweise den Besitzer wechselte. Dies
war aber nicht der Fall. Dank A. Alberti, der Zugang
zu den Grundbuchplänen im Südtiroler Denkmal-
amt/Tutela Beni Culturali hat, konnte das betreffende
Grundstück (Parzellennr. 315) mit dem östlichsten
Grundstück der Gemeinde Vintl/Vandoies identifiziert
werden. Im besagten Plan ist auch die Bezeichnung
<<Rastl>> für den Wald oberhalb der Hauptstrasse ver-
bürgt. Das Grundstück entspricht völlig der Beschrei-
bung im Theresianischen Kataster und stimmt auch mit
der Lokalisierung des Fundortes des Depots durch
Lunz überein. Die von Orgler gemeldete Verbindung
des Depots mit dem Bahnbau kann dahingehend er-
klärt werden, dass man das im Steinbruch gewonnene
Material - Brixner- und Rensen-Granit - für den Bahn-
bau (Bahnhöfe, Brücken, Dämme) verwendeter0sr.

Im Jahr 1871 wurden anscheinend auch die zwei
römischen Herkulesstatuetten gefunden, von denen
Orgler sprach und die heute in Bozen liegenros2. Lunz

hat vorgeschlagen, diese dem Fundort Niedervintl/
Vandoies di Sotto zuzuschreiben, der bereits durch
zahlreiche römische Funde bekannt ist'Os3. Dies scheint
umso wahrscheinlicher, da die Funde ebenfalls mit
dem Bahnbau in Verbindung gebracht werden können.
Die Bahnlinie führt direkt unter dem Dorf Niedervintl/
Vandoies di Sotto vorbei, bei Erdarbeiten könnten also
sehr gut römische Funde gemacht worden sein. Somit
kann dem Bericht Orglers in beiden Fällen Rechnung
getragen werden.

Über die eigentlichen Fundumstände des Depots
berichtet allein Campi. Seine Aussagen sind aber sehr
vage, so dass man sich wohl berechtigterweise fragen
muss, wieviel Informationen er aus dem von ihm er-
wähnten Fundbericht zog und wieviel er einfach re-
konstruierte. Vorsicht gebietet jedenfalls, dass seine
Angaben - ohne Vermerk einer Quelle - im Bericht
von 1909 detailreicher ausfallen als in demjenigen von
1877. Es darf sicher angenommen werden, dass die
Bronzen nah beieinander lagen. Das felsige Gelände
macht ebenfalls eine Lage zwischen Steinen wahr-
scheinlich. Weitere Schlussfolgerungen wie die völli-
ge Abwesenheit von anderen archäologischen Spuren
scheinen mir dagegen nicht unbedingt gesichert.

Der Fundort ist - sofern sich die Topographie
(Rienzlauf) seit der frühen Latönezeit nicht verändert
hat - nicht unbedingt siedlungsgünstig. Möglich wäre
aber eine Siedlung auf dem breiten Schuttfächer von
Obervintl/Vandoies di Sopra, vergleichbar mit derjeni-
gen in St. Sigmund/S. Sigismondo. Sicher kann die La-
ge aber nicht als ideal für ein Versteck betrachtet wer-
den, da der Weg durchs Pustertal sehr nah am Depot-
fund vorbeiführte.

Forschungsgeschichte

Die erste Bearbeitung des Fundes erfolgte 1887 -
16 Jahre nach der Entdeckung - durch Campi. Neben
einer Beschreibung der im Depot vefiretenen Typen
bildete er auch 6 ausgewählte Objekte in recht guten
Zeichnungen n$tos+. Campi wies darauf hin, dass nur
zwei, ein Beil und ein Halsring, ganz erhalten seien.
Bei den übrigen Stücken handle es sich um Fragmen-
te mit teilweise deutlichen Spuren ihrer Zerstörung.
Vergleiche zu den Objekten fand Campi in Hallstatt,

Este und in der Krain, wobei atch zahlteiche Stücke

aus der näheren Umgebung beigezogen werden konn-

ten. Campi betrachtete den Fund als zeitlich verhält-

nismässig einheitlich. Wichtig für die Datierung hob

er die Paukenfibel (gallische Fibel) sowie das Fehlen

von latönezeitlichen Funden hervor. Als absolutchro-

nologisches Datum schlug Campi das 5. Jh. v.Chr' vor,

wobei er den Beginn des 4. Jh. als unterste Grenze be-

lrt:achtete. Den Fund sprach er als Massenfund an und

diskutierte dessen Art: Handels-Depot, Gussstätte oder

Depot (ripostiglio)? Die ersten beiden schloss er aus,

da neuwertige Objekte bzw Gusstiegel und Gussfor-

men fehlten. Er schlug deshalb die Interpretation als

<ripostiglio> vor, unter dem er eine Altmetallsamm-

lung zum Zweck des Wiedereinschmelzens verstand.

In seinem Artikel von 1909 blieb er bei seinen schon

1887 gemachten Ausserungen, wobei er einige De-

tails änderte. Als ganz erhaltene Objekte meldete er ein

Beil und die gallische Fibel (also nicht mehr den Hals-

reif). Die zeitliche Spanne des Depots veranschlagte er

etwas grösser und benützte dies als Argument gegen

die Interpretation als Grabfundros5.

Wieser hingegen betrachtete 1892 das Depot von
Obervintl als <<Gussstätte> und brachte es mit dem

Fund von Bergisel in Verbindungto56. l92J publizierte

von Merhart einige Bronzen des Depots und regte ei-

ne Bearbeitung des Fundes a1tosr. Invi6sa Zambotti be-

fasste sich nur kurz mit dem Fund. Sie datierte es wie

das Depot von Dercolo an den Beginn der zweiten Ei-
senzeit, was für sie die Mitte des 5. Jh. bedeuteteros8.

Neben Reproduktionen der Zeichntngen Campis bil-
dete sie auch einzelne Funde im Museum Bozen ab,

wobei sie zwischen diesen und den Funden in Inns-

bruck keinen Bezug herstellte. Sie wollte im Material
von Obervintl/Vandoies di Sopra - wohl aus politi-
scher Sicht - hauptsächlich Einflüsse aus dem Piave-

tal erkennen.
1949 äusserte sich Franz in seiner Abhandlung

<<Aus dem vorgeschichtlichen Kulturleben in den Al-
pen>> zu den Depotfunden, insbesondere zu demjeni-
gen von Obervintl/Vandoies di Sopra'o'n. Dabei wies er

auf zahlreiche absichtlich zerkleinerte Objekte im De-

pot hin und verglich sie mit den Hacksilberfunden des

Mittelalters. Die zeitliche Spanne des Depots be-

stimmte er von der Späthallstattzeit bis in die römische

Zeit, da er einige Halsringfragmente als römisch be-

trachtete. Beide Informationen zusammenziehend deu-

tete er den Depotfund als durch <im Laufe längerer

Zeit durch die Spartätigkeit einer Familie> angehäuf-

tes <Kapital>.
Erst 1950 erfolgte eine ausführlichere Bearbeitung

des Depots durch Winkler. Neben einer guten Objekt-
beschreibung bildete er auf 17 Tafeln 225 Objekte, fast

807o des Materials in Innsbruck, in Fotos ab. Winkler
ordnete die Funde nach typologischen Kriterien und

brachte zu den einzelnen Typen Vergleiche bei. Er
stellte fest, dass die meisten Formen als Lokalformen
anzusprechen seienr060. Fremdeinflüsse nahm er haupt-

sächlich aus dem Südosten an, diejenigen aus Sü-

den, Westen und Norden betrachtete er dagegen als ge-

ring. Winkler erkannte, dass die Funde verschiedenen

Zeitperioden entstammten, wobei er die ältesten Fun-

de dem 5., die jüngeren dem 4. Jh. zuwies. Anhand
typologis.cher Überlegungen kam er zu einer Datierung
in die Übergangszeit zwischen Späthallstatt- und

Frühlatönezeit. Da er - unter Einfluss seines Lehrers

Franz - eine starke <alpine kulturelle Retardierung> in
Betracht zog, datierte er die Schliessung des Depots

ins 3. Jh. Mit Nachdruck wies Winkler auf die An-
wesenheit von Rohgüssen und Gussabfällen hin. We-

gen dieser Objekte und des übrigen Altmetalls brach-

te er den Fundkomplex mit der Giessertätigkeit in Ver-

bindung: Er schlug die Interpretation als Bronzevor-
ratslager und Gussmaterialdepot einer nahegelegenen

Bronzegiesserei vor. Winkler hob auch den Fundort
des Depots hervor: Dieser liege an einem verkehrs-

technisch bedeutenden Weg und in einem stark besie-

delten Tal. Er machte zusätzlich auf ähnliche Funde -
insbesondere Bergisel und Arbedo - aufmerksam, die

sowohl von ihrer Zusammenset^)ng als auch von ih-
rer Verkehrslage her gut mit dem Obervintler Fund zu

vergleichen seien.
Franz äusserte sich 1954 nochmals im Rahmen sei-

nes Artikels über die drei alpenländischen Depotfun-
de zu Obervintlro6l. Er bekräftigte die Datierung in rö-

mische Zeittnd interpretierte alle drei Funde als Alt-
metallager zum Wiedereinschmelzen' Auf seine frühe-
re Interpretation als vergrabener <<Sparstrumpf> kam er

dabei nicht mehr zurück.
Menghin brachte 1961 das Depot mit den frühen

Keltenzügen nach Italien in Verbindung und sprach es

als <<Verwahrfund> snroez. finfuand der Paukenfibeln da-
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M. Schmelzer, Aus der Geschichte der Gemeinde Vintl. In: Vintl,
87-238, bes. 167-170.
Rustical-Steuer-Kataster des Gerichtes Schöneck I, 2'75 Z.C.C. -Den
Mitarbeitem des Südtiroler Landesarchivs sei für ihre Hilfe herzlichst
gedankt.
Zur Geologie: G. Lechner/R. Oberhofer Lechner, Geologie und Mor-
phologie des Gemeindegebietes von Vintl. In: Vintl, 9-38. - Die Pu-
stertalbahn wurde im November 1871 eröffnet: F.Pozzato, Die Bahn
im Pustertal 1871 1989 (Bozen 1989).

E. Walde-Psenner, Die vorrömischen und r'ömischen Bronzestatuetten
aus Südtirol. Arch.-Hist. Forsch. Tirol 6 (Calliano 1979) Nr. 13.14.
Lunz 1973,69f. Ausführlich znm römischen Untervintl/Vandoies di
Sotto: Nothdurfter 1981.
Zur Identifizierung der Objekte anhand der Zeichnungen, insbeson-
dere durch Winkler: Lunz 19'73,71; Anm. 19. - Die Abbildungen
von Laviosa Zambolti 1938 und von Eles Masi 1986 gehen alle auf
diejenigen Campis zurück.

Campi 1909, 379-382.
Wieser 1892, 11.
Von Merhart 192'7,102.93 Abb. VIII,8.15, 103 Abb. XIILI-3.
Laviosa Zambotti 1938, 17O.252f.301.547. - Funde im Museum Bo-
zen: ebd., 283 Fig. 9l (Lunz 1973,Taf' 1,20),313*316; Fig. 11-l

(Llrrnz 1913, Taf. 1,1), 380 Anm. 7;411f.;Fig. 111.172 (Lunz 1973'
Taf.1,23.25). Diese Abbildungen (darunter ein Passstück zu einem

Gürtel in Innsbruck) wurden von Winkler und Lunz nicht vollständig
erwähnt.

1059 Jahrb. Östem. Alpenver. 1949, ll0-128. Stellen zitiert bei Winkler
1950, 55f.

1060 Winkler 1950, 48-58.
1061 Franz 1954, 160.
1062 Menghin 1961, 24-26.
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tierte er das Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra in
die Zeit um 400.

Primas betonte 1972 die guten Entsprechungen in
Umfang, Zusammensetzung und Datierung zwischen
den Depots von Obervintl/Vandoies di Sopra und Ar-
bedo, wobei sie das Fehlen von Barren in Obervintl
vermerkte. Zudem wies sie auf die verkehrstechnische
Bedeutung des Fundortes an einer wichtigen Ost-West-
Verbindung.hin. Die Interpretation des Depots als Alt-
metalldepot eines Bronzegiessers schien ihr für die
beiden Depots am wahrscheinlichsten.

Lunz verdanken wir die umfangreichen Nachfor-
schungen zum Fundorl und die Publikation der in Bo-
zen (Stadtmuseum) und Brixen (Vinzentinum) liegen-
den Teile des Depots1063. Neben lokalen Fundstücken,
die sich auch in den Depots von Dercolo und Bergisel
finden, wies er auch einige Funde aus dem Tessin nach,
so eine vierpassförmige Anhängerscheibe, Sanguisu-
gafibeln mit Strichzier an den Bügelenden, Schlan-
genfibeln mit grosser Kopfscheibe und eine Pinzette.
Zudem machte er auf das Fragment einer späthallstät-
tischen Fusszierfibel aufmerksam. Anhand der jüng-
sten Funde datierte Lunz das Depot - gleich wie die-
jenigen von Bergisel und Dercolo - in seine Phase Ez
IIIc, welche er mit Este III-spätbzw. Tessin D paral-
lelisierte. Als Absolutdatum schlug er dieZeit um 400
oder die 1. Hälfte des 4. Jh. vor. Lunz betrachtete das
Obervintler Depot als <<Brucherzdepot>>, das ein Pu-
stertaler Altmetallhändler oder Bronzegiesser <<an ein-
samer Stelle am nördlichen Talbodenrand>> versteckt
habe.

Terian relhre 1976 das Depot von ObervintlNan-
doies di Sopra dem von ihr postulierten Depot-Hori-
zont der Mitte des 5. Jh. ein'064 . 1979 erschien eine De-
tailstudie von Kilian-Dirlmeier zu hallstattzeitlichen
Gürtelblechen aus Tirol, wobei die Gürtelblechfrag-
mente aus dem Depot von Obervintl/Vandoies di So-
pra ebenfalls behandelt wurden106s. Anhand der Dekors
und der Form schlug sie eine hallstattzeitliche Datie-
rung dieser Gürtel vor. Die Vergleichsfunde zur spät-
hallstattzeitlichen Fusszierfibel hat 1986 Gleirscher
zusammengestellt, wobei er sich auch zur Datierung
des Depots äusserter066. Gleirscher l99ll93 versuchte
das Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra, dem er
die ähnlichen Depots von Arbedo und Parre zur Seite

stellte, in Verbindung mit kultischen Handlungen zu
bringen'ou'. Die alleinige Anwesenheit von Bronzeob-
jekten, der hohe Fibelanteil und die zerstörten Objek-
te sprächen klar für eine kultische Deutung. Das Feh-
len von Gussformen und spezielle Fragmentierungs-
techniken liessen sich nicht mit einer Giesserei in
Übereinstimmung bringen. Gleirscher datierte den Fund
in die Frühlatönezeit, d.h. an den Beginn des 4. Jh.,
und parallelisierte ihn mit dem Depot von S. Anna
d'Alfaedo, Campo Paraiso.

Die Funde

Winkler hatte bei seiner Arbeit über die Funde im
Museum Ferdinandeum insgesamt 293 Fundnummern
vergeben. Nach seinen Angaben waren 287 Objekte
noch im Museum vorhanden. Diese Zahl stimmt nicht.
Von der Gesamtzahl sind die von Campi abgebildeten
bzw. erwähnten und von Winkler frilschlich als ver-
schollen gemeldeten 8 Bronzen sowie zwei wohl dop-
pelt gerechnete Objekte abzuziehenlo6s. Zwei abgebil-
dete, aber nicht katalogisierte Fibelnadeln sind noch
hinzuzuzählen. Ein Gürtelfragment mit erhaltenem, in
zwei Arme auslaufendem Gürtelhaken gehörte wohl
zum Depot, war aber schon 1950 verschollen. Der
Fund im Museum Ferdinandeum umfasste 1950 dem-
nach 285 noch existierende Objekte.

Das Inventarbuch des Tiroler Landesmuseum Fer-
dinandeum rechnet dem Depotfund von Obervintl/
Vandoies di Sopra die Inventarnummern 2308-2352
und 314l-3316 (281 Nummern) zstoeo. Unter einer
Nummer laufen selten mehrere Objekte, wobei im In-
ventar deren Stückzahl nicht angegeben ist. Die Über-
prüfung der Inventarnummern fiel schon Winkler
schwer, da diese öfters nicht oder nur teilweise les-
bar sind. Die Aufrechnung der erhaltenen Funde ge-
gen die Inventarnummern spricht nicht für grössere
Verluste, dies umso mehr, da Winkler auf alte Mu-
seumsphotos des Fundes zurückgreifen konnte. 1992
waren bis auf einen Fibelfuss und einen Teil eines
Gürtelbleches alle von Winkler aufgenommenen Ob-
jekte vorhaldgp toro.

Zum Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra zu-
gehörig ist ein Komplex von 58 Bronzen im Stadtmu-

seum Bozen und einer von 13 Bronzen im Bischöfli-
chen Gymnasium Vinzentinum in Brixen'o7t. Die Zu-

gehörigkeit zum Depot belegen zwei Fragmente von

Gürtelblechen in Bozen, die an Stücke in Innsbruck

anpassenroT2.

Wohl auch zugehörig ist ein kleines Ensemble von
16 Bronzen mit der Herkunftsangabe <Pustertal> im
Ferdinandeum in Innsbruck (2353-2368), wovon be-

reits einige Objekte mit der Bezeichnung <Obervintl>
publiziert wurdenro73. Die einschlägige Fundmeldung

nennt zusätzlich 3 Fibelfragmente, die heute aber nicht
mehr zum Komplex gehören. Es könnte sich dabei um
eine Vogelfibel und eine grosse Bogenfibel mit ge-

knicktem Bügel handeln'074. Wohl auch aus dem Depot
stammt ein Fragment eines figürlich verzierten Gür-
telblechsro?5.

Ein italischer Gürtelhaken, der angeblich i873 in
Vintl zusammen mit einer Zeusstatuette gefunden wur-
de, gehört aus chronologischen Überlegungen nicht
zum Depotlo76.

Die Funde von Obervintl wurden folglich nach ih-
rer Auffindung - wohl von den Findern - in minde-
stens vier Teile aufgeteilt, die dann an Interessierte und
Museen verkauft wurden. Es ist zu vermuten, dass nur
ein Teil des Fundes <überlebte> und dass davon wie-
der nur ein Teil bekannt ist. Die Stücke scheinen auch

verhältnismässig lange im Handel gewesen sein: Ein
erster Teil wurde bereits 1871 an das Ferdinandeum
verkauft, die Bronzen <<aus dem Pusterthal> folgten
aber erst 1885'077. Die einzelnen Komplexe belegen
nicht nur eine Aufteilung des Materials, sondern auch
eine bestimmte Auslese. Während dem Ferdinandeum
1871 hauptsächlich schöne Stücke wie Beile, Fibeln,
Gürtel und Schmuck verkauft wurden, enthält der
Komplex von Bozen bereits mehr unverzierte Blech-
stücke, derjenige von Brixen hingegen schon keine Fi-
beln mehr, sondern nur noch Bleche, darunter ein ver-
ziertes Gürtelblech. Auch der <<Pustertalen Komplex
in Innsbruck ist weniger spektakulär. Wir haben also

damit zu rechnen, dass vornehmlich <schöne> Stücke
überlebten.

Der Depotfund umfasste ehemals mindestens 373

Objekte, zählt man die Fibeln und das verzierte Gür-
telblech noch hinzu mindestens 377.Diese Objekte ha-

ben ein Gewicht von etwa 5.9 kg.
Die Patina der Objekte ist von unterschiedlicher

Farbe. Viele Stücke sind bronzen bis dunkelbronzen.
Etwa gleichviele besitzen eine dunkelgrüne Patina, die
teilweise ins Braune oder Graue spielt. Selten ist eine
bronzefarbene und grüne Patina. Einzelne Stücke zei-
gen rostfarbene Flecken.

Datierung

Als <Schlussstücke>> des Depots sind verschiedene
Fibeltypen in die Diskussion gebracht worden. Campi
betrachtete die Paukenfibel als ausschlaggebend für
die Datierung, Laviosa Zambotti die Paukenfibel, die
ostalpinen Tierkopffibeln, die grossen Sanguisugafi-
beln und die Certosafibeln, Winkler die ostalpinen
Tierkopffibeln und die Certosafifslntoza, Menghin hin-
gegen wiederum wie Campi die Paukenfibel. Lunz
strich die ostalpinen Tierkopffibeln, die verzierte Drei-
knopffibel, die <Tessinen> Pinzette sowie die Certosa-
fibeln heraus, TerZan die Certosafiben des Typs VIIc.
Gleirscher 1986 nannte die ostalpinen Tierkopffibeln
und die Certosafibeln, Tomedi die ostalpinen Tier-
kopffibeln und die Certosafibeln der Typen VIa und
VIICroTe.

Die ostalpinen Tierkopffibeln, wovon im Depot 5
Bügelfragmente und 6 möglicherweise zugehörige Na-
delfragmente liegen, datieren das Depot ganz klar in
die Phase LT Ar080. Moosleitner hat zwar versucht, den

Fibeltyp wegen seines Auftretens in der Siedlung auf
dem Hellbrunnerberg bei Salzburg noch in die Spät-

hallstattzeit zu datierenrorr. Weder sein Argument, dass

auf dem Hellbrunnerberg keine Latönekeramik vor-
handen sei, noch die von ihm aufgeführten hallstatt-
zeitlichen Grabkomplexe mit Tierkopffibeln sind, da

ungesichert, beweiskräftig. Das Argument, dass die
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Llllrz 1973; 1914,79-85.162f .

Teri.an 1916,433.
Kilian-Dirlmeier 1919.Die Legende zu Abb. 3 ist nicht richtig. Zum
Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra gehören nur die Nr.
10.1i.14-16. Die Nr. 12 stammt möglicherweise aus dem Depot, die
Nr. 13 aber aus Volano (Rovereto). - W. Menghin, Ein Gürtelblech
vom Staffelsee bei Murnau, Oberbayern. Bayer. Vorgeschbl. 46,
1981,5'1-62. Fig. 2 von Kilian-Dirlmeyer übernommen (Konektur).
Gleirscher 1986,318.
Gleirscher 199I/93, 124.127f .
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Campi: Winkler 1950, Nr. 65.95.134.165.202.206.212.214. Wohl
doppelt gezählt: ebd., Nr. 133.239. - Nadeln: ebd., Taf. XI,7.8. - Ver-
schollen: Gürtel: ebd., Nr. 215.
Die uneinheitliche Numerierung des Fundkomplexes ist auf die Vor-
gehensweise bei der erst nach 19 I 8 erfolgten Inventarisierung zurück-
zuführen.
Fibelfuss: Winkler 1950, Nr. 180. - Cürtelblech: ebd., Nr'. 220
(3198c). Alle Funde konnten dank der Freundlichkeit von Frau
Prof. Dr. L. Zemmer-P1ank gezeichnet werden.

107 i Auch diese Objekte konnten dank der Freundlichkeit von Dr. R. Lunz
und Dr. P Rainer vollständig zeichnerisch aufgenommen werden. -
In Brixen liegen 13 (nicht nur l1) Objekte.

1072 Winkler 1950, Nr. 220 z'tLunz 1973,Taf. 1,25; Winkler 1950, Nt'.
210 zu Lrnz 1973, Taf.2,l8.

1073 Kilian-Dirlmeier 1979, 17 Abb. 3,12 (2364); R. Lunz, Archäologie
Südtiro1s. Arch.-Hist. Forsch. Tirol 7 (Calliano 1981) 191 Taf. 80,1.

- Gute Übeleinstimmung: Gürtel (s.o.); Blechfragment mit Buckel-
zier (2368):Lunz l9l3,Taf .2,1'1; Phaleren (2356.2358.2363): ebd.,
Taf. 2,16. - Fundmeldung'. Zeitschr. Ferdinandeum 29, 1885, XXV:
<Mehrere Fragmente von Bronceblech, 3 Fibelfragmente angeblich
aus dem Pusterthal>.

1074 Winkler 1950,32; Zemmer-Plank 1980,229 Abb. 13, oben; von Eles
Masi 1986, Nr. 640.

1075 F Wieser, Fragment eines Gürtelbleches mit getriebenem Thieror-
nament aus dem Pusterthale. Mitt. Anthr. Ges. Wien XIV 1883, 84f.;
Frey 1969, 109 Nr.41; Taf. 81,41.

10'7 6 L. Zemmer-Plank, Teile importierter Bronzegürtel im Ferdinandeum.
Situla 20121, 1980, 365-37 4.

107'7 Zlsätzlich könnte vermutet werden, dass auch die hallstattzeitlichen
Bronzen des <Depots> vom Bergisel aus dem Depot von Obervintl
stammen. Vgl. Kap. 10.5.16.

1078 Sein <keltisches Nussarmband>> (243, Taf . I,8) ist in Wahrheit ein
profilierter Nagelkopf .

1079 Tomedi 1994,49; Anm.6.
1080 Bügel: Winkler 1950, Nr. 135-140. - Nadeln: ebd., Nr. 52.142-145;

Lulz 19'73, Taf. 1,8.
1081 F. Moosleitner, Ein hallstattzeitlicher <Fürstensitz>> am Hellbrunner-

berg bei Salzburg. Germania 57, 1979,53-74. Dazu Gleirscher 1986,
319; Anm. 43. -Zu dem Fibeltyp s. auch Pauli 1978, 106-109.
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tierte er das Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra in
die Zeit um 400.

Primas betonte 1972 die guten Entsprechungen in
Umfang, Zusammensetzung und Datierung zwischen
den Depots von Obervintl/Vandoies di Sopra und Ar-
bedo, wobei sie das Fehlen von Barren in Obervintl
vermerkte. Zudem wies sie auf die verkehrstechnische
Bedeutung des Fundortes an einer wichtigen Ost-West-
Verbindung.hin. Die Interpretation des Depots als Alt-
metalldepot eines Bronzegiessers schien ihr für die
beiden Depots am wahrscheinlichsten.

Lunz verdanken wir die umfangreichen Nachfor-
schungen zum Fundorl und die Publikation der in Bo-
zen (Stadtmuseum) und Brixen (Vinzentinum) liegen-
den Teile des Depots1063. Neben lokalen Fundstücken,
die sich auch in den Depots von Dercolo und Bergisel
finden, wies er auch einige Funde aus dem Tessin nach,
so eine vierpassförmige Anhängerscheibe, Sanguisu-
gafibeln mit Strichzier an den Bügelenden, Schlan-
genfibeln mit grosser Kopfscheibe und eine Pinzette.
Zudem machte er auf das Fragment einer späthallstät-
tischen Fusszierfibel aufmerksam. Anhand der jüng-
sten Funde datierte Lunz das Depot - gleich wie die-
jenigen von Bergisel und Dercolo - in seine Phase Ez
IIIc, welche er mit Este III-spätbzw. Tessin D paral-
lelisierte. Als Absolutdatum schlug er dieZeit um 400
oder die 1. Hälfte des 4. Jh. vor. Lunz betrachtete das
Obervintler Depot als <<Brucherzdepot>>, das ein Pu-
stertaler Altmetallhändler oder Bronzegiesser <<an ein-
samer Stelle am nördlichen Talbodenrand>> versteckt
habe.

Terian relhre 1976 das Depot von ObervintlNan-
doies di Sopra dem von ihr postulierten Depot-Hori-
zont der Mitte des 5. Jh. ein'064 . 1979 erschien eine De-
tailstudie von Kilian-Dirlmeier zu hallstattzeitlichen
Gürtelblechen aus Tirol, wobei die Gürtelblechfrag-
mente aus dem Depot von Obervintl/Vandoies di So-
pra ebenfalls behandelt wurden106s. Anhand der Dekors
und der Form schlug sie eine hallstattzeitliche Datie-
rung dieser Gürtel vor. Die Vergleichsfunde zur spät-
hallstattzeitlichen Fusszierfibel hat 1986 Gleirscher
zusammengestellt, wobei er sich auch zur Datierung
des Depots äusserter066. Gleirscher l99ll93 versuchte
das Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra, dem er
die ähnlichen Depots von Arbedo und Parre zur Seite

stellte, in Verbindung mit kultischen Handlungen zu
bringen'ou'. Die alleinige Anwesenheit von Bronzeob-
jekten, der hohe Fibelanteil und die zerstörten Objek-
te sprächen klar für eine kultische Deutung. Das Feh-
len von Gussformen und spezielle Fragmentierungs-
techniken liessen sich nicht mit einer Giesserei in
Übereinstimmung bringen. Gleirscher datierte den Fund
in die Frühlatönezeit, d.h. an den Beginn des 4. Jh.,
und parallelisierte ihn mit dem Depot von S. Anna
d'Alfaedo, Campo Paraiso.

Die Funde

Winkler hatte bei seiner Arbeit über die Funde im
Museum Ferdinandeum insgesamt 293 Fundnummern
vergeben. Nach seinen Angaben waren 287 Objekte
noch im Museum vorhanden. Diese Zahl stimmt nicht.
Von der Gesamtzahl sind die von Campi abgebildeten
bzw. erwähnten und von Winkler frilschlich als ver-
schollen gemeldeten 8 Bronzen sowie zwei wohl dop-
pelt gerechnete Objekte abzuziehenlo6s. Zwei abgebil-
dete, aber nicht katalogisierte Fibelnadeln sind noch
hinzuzuzählen. Ein Gürtelfragment mit erhaltenem, in
zwei Arme auslaufendem Gürtelhaken gehörte wohl
zum Depot, war aber schon 1950 verschollen. Der
Fund im Museum Ferdinandeum umfasste 1950 dem-
nach 285 noch existierende Objekte.

Das Inventarbuch des Tiroler Landesmuseum Fer-
dinandeum rechnet dem Depotfund von Obervintl/
Vandoies di Sopra die Inventarnummern 2308-2352
und 314l-3316 (281 Nummern) zstoeo. Unter einer
Nummer laufen selten mehrere Objekte, wobei im In-
ventar deren Stückzahl nicht angegeben ist. Die Über-
prüfung der Inventarnummern fiel schon Winkler
schwer, da diese öfters nicht oder nur teilweise les-
bar sind. Die Aufrechnung der erhaltenen Funde ge-
gen die Inventarnummern spricht nicht für grössere
Verluste, dies umso mehr, da Winkler auf alte Mu-
seumsphotos des Fundes zurückgreifen konnte. 1992
waren bis auf einen Fibelfuss und einen Teil eines
Gürtelbleches alle von Winkler aufgenommenen Ob-
jekte vorhaldgp toro.

Zum Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra zu-
gehörig ist ein Komplex von 58 Bronzen im Stadtmu-

seum Bozen und einer von 13 Bronzen im Bischöfli-
chen Gymnasium Vinzentinum in Brixen'o7t. Die Zu-

gehörigkeit zum Depot belegen zwei Fragmente von

Gürtelblechen in Bozen, die an Stücke in Innsbruck

anpassenroT2.

Wohl auch zugehörig ist ein kleines Ensemble von
16 Bronzen mit der Herkunftsangabe <Pustertal> im
Ferdinandeum in Innsbruck (2353-2368), wovon be-

reits einige Objekte mit der Bezeichnung <Obervintl>
publiziert wurdenro73. Die einschlägige Fundmeldung

nennt zusätzlich 3 Fibelfragmente, die heute aber nicht
mehr zum Komplex gehören. Es könnte sich dabei um
eine Vogelfibel und eine grosse Bogenfibel mit ge-

knicktem Bügel handeln'074. Wohl auch aus dem Depot
stammt ein Fragment eines figürlich verzierten Gür-
telblechsro?5.

Ein italischer Gürtelhaken, der angeblich i873 in
Vintl zusammen mit einer Zeusstatuette gefunden wur-
de, gehört aus chronologischen Überlegungen nicht
zum Depotlo76.

Die Funde von Obervintl wurden folglich nach ih-
rer Auffindung - wohl von den Findern - in minde-
stens vier Teile aufgeteilt, die dann an Interessierte und
Museen verkauft wurden. Es ist zu vermuten, dass nur
ein Teil des Fundes <überlebte> und dass davon wie-
der nur ein Teil bekannt ist. Die Stücke scheinen auch

verhältnismässig lange im Handel gewesen sein: Ein
erster Teil wurde bereits 1871 an das Ferdinandeum
verkauft, die Bronzen <<aus dem Pusterthal> folgten
aber erst 1885'077. Die einzelnen Komplexe belegen
nicht nur eine Aufteilung des Materials, sondern auch
eine bestimmte Auslese. Während dem Ferdinandeum
1871 hauptsächlich schöne Stücke wie Beile, Fibeln,
Gürtel und Schmuck verkauft wurden, enthält der
Komplex von Bozen bereits mehr unverzierte Blech-
stücke, derjenige von Brixen hingegen schon keine Fi-
beln mehr, sondern nur noch Bleche, darunter ein ver-
ziertes Gürtelblech. Auch der <<Pustertalen Komplex
in Innsbruck ist weniger spektakulär. Wir haben also

damit zu rechnen, dass vornehmlich <schöne> Stücke
überlebten.

Der Depotfund umfasste ehemals mindestens 373

Objekte, zählt man die Fibeln und das verzierte Gür-
telblech noch hinzu mindestens 377.Diese Objekte ha-

ben ein Gewicht von etwa 5.9 kg.
Die Patina der Objekte ist von unterschiedlicher

Farbe. Viele Stücke sind bronzen bis dunkelbronzen.
Etwa gleichviele besitzen eine dunkelgrüne Patina, die
teilweise ins Braune oder Graue spielt. Selten ist eine
bronzefarbene und grüne Patina. Einzelne Stücke zei-
gen rostfarbene Flecken.

Datierung

Als <Schlussstücke>> des Depots sind verschiedene
Fibeltypen in die Diskussion gebracht worden. Campi
betrachtete die Paukenfibel als ausschlaggebend für
die Datierung, Laviosa Zambotti die Paukenfibel, die
ostalpinen Tierkopffibeln, die grossen Sanguisugafi-
beln und die Certosafibeln, Winkler die ostalpinen
Tierkopffibeln und die Certosafifslntoza, Menghin hin-
gegen wiederum wie Campi die Paukenfibel. Lunz
strich die ostalpinen Tierkopffibeln, die verzierte Drei-
knopffibel, die <Tessinen> Pinzette sowie die Certosa-
fibeln heraus, TerZan die Certosafiben des Typs VIIc.
Gleirscher 1986 nannte die ostalpinen Tierkopffibeln
und die Certosafibeln, Tomedi die ostalpinen Tier-
kopffibeln und die Certosafibeln der Typen VIa und
VIICroTe.

Die ostalpinen Tierkopffibeln, wovon im Depot 5
Bügelfragmente und 6 möglicherweise zugehörige Na-
delfragmente liegen, datieren das Depot ganz klar in
die Phase LT Ar080. Moosleitner hat zwar versucht, den

Fibeltyp wegen seines Auftretens in der Siedlung auf
dem Hellbrunnerberg bei Salzburg noch in die Spät-

hallstattzeit zu datierenrorr. Weder sein Argument, dass

auf dem Hellbrunnerberg keine Latönekeramik vor-
handen sei, noch die von ihm aufgeführten hallstatt-
zeitlichen Grabkomplexe mit Tierkopffibeln sind, da

ungesichert, beweiskräftig. Das Argument, dass die

1063
t064
1 065

1066
1067

Llllrz 1973; 1914,79-85.162f .

Teri.an 1916,433.
Kilian-Dirlmeier 1919.Die Legende zu Abb. 3 ist nicht richtig. Zum
Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra gehören nur die Nr.
10.1i.14-16. Die Nr. 12 stammt möglicherweise aus dem Depot, die
Nr. 13 aber aus Volano (Rovereto). - W. Menghin, Ein Gürtelblech
vom Staffelsee bei Murnau, Oberbayern. Bayer. Vorgeschbl. 46,
1981,5'1-62. Fig. 2 von Kilian-Dirlmeyer übernommen (Konektur).
Gleirscher 1986,318.
Gleirscher 199I/93, 124.127f .

1068

i069

I 070

Campi: Winkler 1950, Nr. 65.95.134.165.202.206.212.214. Wohl
doppelt gezählt: ebd., Nr. 133.239. - Nadeln: ebd., Taf. XI,7.8. - Ver-
schollen: Gürtel: ebd., Nr. 215.
Die uneinheitliche Numerierung des Fundkomplexes ist auf die Vor-
gehensweise bei der erst nach 19 I 8 erfolgten Inventarisierung zurück-
zuführen.
Fibelfuss: Winkler 1950, Nr. 180. - Cürtelblech: ebd., Nr'. 220
(3198c). Alle Funde konnten dank der Freundlichkeit von Frau
Prof. Dr. L. Zemmer-P1ank gezeichnet werden.

107 i Auch diese Objekte konnten dank der Freundlichkeit von Dr. R. Lunz
und Dr. P Rainer vollständig zeichnerisch aufgenommen werden. -
In Brixen liegen 13 (nicht nur l1) Objekte.

1072 Winkler 1950, Nr. 220 z'tLunz 1973,Taf. 1,25; Winkler 1950, Nt'.
210 zu Lrnz 1973, Taf.2,l8.

1073 Kilian-Dirlmeier 1979, 17 Abb. 3,12 (2364); R. Lunz, Archäologie
Südtiro1s. Arch.-Hist. Forsch. Tirol 7 (Calliano 1981) 191 Taf. 80,1.

- Gute Übeleinstimmung: Gürtel (s.o.); Blechfragment mit Buckel-
zier (2368):Lunz l9l3,Taf .2,1'1; Phaleren (2356.2358.2363): ebd.,
Taf. 2,16. - Fundmeldung'. Zeitschr. Ferdinandeum 29, 1885, XXV:
<Mehrere Fragmente von Bronceblech, 3 Fibelfragmente angeblich
aus dem Pusterthal>.

1074 Winkler 1950,32; Zemmer-Plank 1980,229 Abb. 13, oben; von Eles
Masi 1986, Nr. 640.

1075 F Wieser, Fragment eines Gürtelbleches mit getriebenem Thieror-
nament aus dem Pusterthale. Mitt. Anthr. Ges. Wien XIV 1883, 84f.;
Frey 1969, 109 Nr.41; Taf. 81,41.

10'7 6 L. Zemmer-Plank, Teile importierter Bronzegürtel im Ferdinandeum.
Situla 20121, 1980, 365-37 4.

107'7 Zlsätzlich könnte vermutet werden, dass auch die hallstattzeitlichen
Bronzen des <Depots> vom Bergisel aus dem Depot von Obervintl
stammen. Vgl. Kap. 10.5.16.

1078 Sein <keltisches Nussarmband>> (243, Taf . I,8) ist in Wahrheit ein
profilierter Nagelkopf .

1079 Tomedi 1994,49; Anm.6.
1080 Bügel: Winkler 1950, Nr. 135-140. - Nadeln: ebd., Nr. 52.142-145;

Lulz 19'73, Taf. 1,8.
1081 F. Moosleitner, Ein hallstattzeitlicher <Fürstensitz>> am Hellbrunner-

berg bei Salzburg. Germania 57, 1979,53-74. Dazu Gleirscher 1986,
319; Anm. 43. -Zu dem Fibeltyp s. auch Pauli 1978, 106-109.
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Armbrustkonstruktion noch auf eine späthallstattzeit-
liche Entstehung weise, kann mit dem Hinweis auf die

Langlebigkeit dieser Nadelkonstruktion im Ostalpen-
raum bis tief in die Latönezeit hinein zurückgewiesen
werden.

Von den 12 Certosafibeln können nur deren 3 mit
der Typologie TerZans in befriedigendem Masse ver-

bunden werden. Es handelt sich dabei um Fibeln des

Typs VIa, deren Füsse mit Kreisaugenpunzen verziert
sind1082. Terlan datierte die Entstehung des Typs noch

in der Phase SL IIb2, wobei die klar ausgeprägten

Stücke des Typs, insbesondere die kreisaugenverzier-
ten, erst in der Phase IIc (LT A) auftauchen. Stücke

mit Kreisaugen sind im östlichen Oberitalien bis nach

S. LuciaAvlost na Soöi verbreitet. Die dem Typ VIIc
zugewiesenen Fibeln sind sehr unterschiedlichros3. Ge-

sicherte Parallelen fehlen für sie. Die Rautenzier auf
dem Bügel besitzt Vergleiche in der näheren Umge-

bung und im Südostenros4. Eine Datierung dieser Stücke

in die Phase LI A ist gut möglich. Die restlichen Cer-

tosafibeln sind so fragmentiert, dass sie keinem be-

stimmten Typ zuzuweisen sind. Hinzuweisen ist auf
das Fehlen von Certosafibeln des Typs X. Ebenfalls in
die Phase LI A hineinreichen könnten die Paukenfibel
und die reich verzierte Dreiknopffibel, wobei für letz-
tere gesicherte Komplexs fstrlentoss. Unter den Fibeln
gibt es sonst keine weiteren Formen mehr, die zwin-
gend in die Phase LT A datiert werden müssten.

Unter den übrigen Bronzeobjekten kommt einem
Fragment einer Gürtelplatte besondere Bedeutung
zur0s6. Es entspricht in Form, Grösse und Verzierung
einem Stück aus S. Lucia/Most na Soöi. Gürtelplatten
dieses Typs gehören in die Phase SL IIc. Für eine Da-

tierung in die Phase LT A könnte auch der Messeran-
hänger sprechenro8T.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das

Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra in die Phase

LT A datiert. Objekte, die eine sichere Plazierung des

Depots innerhalb dieser Phase erlaubten, fehlen. Trolz-
dem scheint es Hinweise für eine nicht allzu späte Da-

tierung zu geben. Bereits angetönt wurde das Fehlen

von Certosafibeln des Typs X, das möglicherweise
chronologisch bedingt sein könnte. Hier können auch

die verhältnismässig zahlreichen Objekte aus dem Go-

laseccagebiet beigezogen werden. Darunter findet.sich
kein einziges Stück, das in die Phase G III A2-3lTes-
sin D gehört (s. nachfolgendes Kapitel). Somit möch-
te ich eine Datierung in ein frühes LT A vorschlagen,
was in der Terminologie des Golaseccagebietes die
Phase G III A2 bedeutet. Absolutchronologisch hiesse

dies die 2. Hälfte des 5. Jh. v.Chr. (450140410 nach
De Marinis).

Franz datierte das Depot anhand der verzierten
<Halsringe> in römische Zeitross. Tatsächlich gibt es

spätrömische Armbänder mit vergleichbarem Dekor,
d.h. Kreisaugen und randbegleitender Strichzier. Die-
se sind jedoch breiter und weisen einen Hakenver-

schluss auf. Die Datierung der <Halsringe> des Depots
in die Eisenzeit sichern zahlreiche Fragmente aus dem
Gräberfeld von Vadena lP f atIen.

Vergleich mit dem Depot von Arbedo

Das Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra lässt

sich gut mit demjenigen von Arbedo vergleichen.
Altmaterial: Es können alle Objekte als Altmaterial be-

trachtet werden. Ganz erhalten ist ein Beil, das aber als

gebraucht einzustufen ist. Campi meldete einen ganz

erhaltenen Halsring bzw eine ganz erhaltene <galli-
sche> Fibel. Beim Halsring, welcher aber bereits bei
der Inventarisierung zerbrochen war, handelt es sich
wohl um die Winkler-Nummern 238,240 und 241. Die
Paukenfibel verlor ihre Nadel dagegen bereits in der

Antike. Dass einzelne Objekte bei der Auffindung oder
im Museum zerbrachen, zeigen weitere Funder08e.

Als Objektgruppen vertreten sind Beile, Fibeln
(Bügel, Füsse und Nadeln), Bronzescheiben, vierpass-
förmige Anhängerscheiben, Kugelanhänger und an-

dere Anhänger, Knöpfe, Toilettbesteck, Ringe, Arm-
ringe, Halsringe, Gürtelbleche, Gürtelplatten, Nägel,
Blechniete, Blechtassen, Situlen (Körper-, Henkel-
und Attaschenfragmente), Becken, Siebe, Phaleren,
Sägen, Beschläge, Stabfragmente, Bleche und unbe-
stimmbare Objekte. Das Spektrum ist also ähnlich breit
wie in Arbedo.

Zerstörungsspuren sind an zahlreichen Objekten
fassbar. Die Beile zeigen Schlag- und Hiebspuren, At-

1082 Winkler 1950, Nr. l28.l30.Lunz 1973, Taf. 1,10. Nicht zugehörig
der Bügel Winkler 1950, Nr. 127, da anpassend an Fuss Nr. 131. -
Zum Typ: TerZan 19'76. 325.430. Stücke mit lfueisaugenverzienrng
(soweiiftontroll ierbar): Libna, Podzemelj, Smarjetat ?t,3mihel. Mag-
dalenska gora, S. Lucia/Most na Soöi, Este, Obervintl/Vandoies di
Sopra und MecheVMeclo (Gehring 1916, Tat. 1,24).

1083 Winkler 1950, Nr. 124.129 sowie die sehr ähnlichen Stücke Lunz
19'13,Taf . 1,9; Winkler 1950, Nr. 126.

1084 Winkler 1950, Nr. 126. - Lothen?: Krämer 1960, 24 Abb. 1,4. - Me
laun/l\4e1uno: Lunz 19l4,Taf.64,5. - S. Lucia/Most na Soöi: Mar-
chesetti 1886, Taf. XIX,10. S. Lucia/Most na Soöi II, Taf. 11,C1;
20,81 ; 156,A1 ; 246,82; 270,39.
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Paukenfibel: Winkler 1950, Nr. l4l.DazuLunz 19'74,'79.83f. - Drei-
knopffibel: Lunz 1973,13; Taf. 1,1. Wohl zugehörig die punzver-
zierten, grosskopfigen Niete Winkler 1950, Nr. 251f.
Winkler 1950, Nr. 16 (<Henkelattasche>). - S. Lucia/Most na Soöi II,
Taf . 142,A4 (S 1 548). - TerZan/Trampul. l9'7 3, 440.
Lunz1913,Taf. 1,12. Dazu ausführliche Diskussion im Kap. 10.4.13.
Frunz 1954, 160. Vgl. Marzatico 1991,39'7 mit Anm. 63 und E. Ca-
vada./L. Dal Ri, Spätrömerzeitliche Gräber aus dem 4.-5. Jh. in Pfar
ten-Vadena. Schlern 55, 1981, 59-81, bes. 69f. und Taf. VII,18a.
Winkler 1950, 50.75l85.89/9 1.135.1421 145.231 /233. - Mit modernen
Bruchstellen: Winkler 1950, Nr. 43.116.111 .148.155 sowie 87.191
(anpassend). Lunz 197 3, Taf . 2,6. 10.12.
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F
taschen und Armringe sind verbogen, die Knotenhals-

ringfragmente sind verbogen und deren Knoten teil-
weise verschoben, die Fibeln sind verbogen und zer-

drückt, Gürtelbleche und Bleche zusammengebogen

und Nagelkalotten eingeschlagen. Einzelne Attaschen

und ein Gürtelblechfragment wurden ausgeschrotet.

Kleine Ringe sicherte man gruppenweise an einem

Draht. Ein Beilblatt diente bei der Zerteilung von Ob-
jekten als Unterlage, wovon zahkeiche Meisselspuren

zeugen. Spezielle Fragmentierungspraktiken im Sinne

Gleirschers lassen sich bei den Fibeln nicht beobach-

ten.
Im Depot lassen sich Objekte verschiedener Her-

kunft feststellen. Der Grossteil dürfte einer lokalen
Produktion entstammen, die Vergleiche im ganzen

oberen Etschtal (Südtirol und Trentino) und im nörd-
lich angrenzenden Inntal findet. Diese Formen werden
hier nicht näher behandelt, da die Publikation der Fun-

de von der Rungger Egg bei Seis/Siusi demnächst er-

folgen wird. Zu diesen Funden gehören die bandför-
migen Schlangenfibeln, die Dragofibeln, die Certosa-
fibeln, die Kahnfibeln, die ostalpinen Tierkopffibeln,
die Paukenfibel, die Zweiknopffibel, die Dreiknopffi-
beln, die Bogenfibeln mit Rauten- und Kreisaugenzier.
die Knotenhalsringe, die dünnen <Halsringe>, die Rad-

scheibe, die Gürtelbleche und die Beile. Einzelne die-
ser Formen belegen einen engen Kontakt zum Süd-
ostalpenraum, so die Vogelfibelntooo, die Dragofibeln,
die Certosafibeln, die Knotenhalsringe und die Gür-
telplatte. Gleirscher vermutete auch für die späthall-
stättische Fusszierfibel eine Produktion im Südostal-
penraum, wobei man seiner formalen Ableitung von
Dragofibeln nur ungern zustimmen wirdr0er. Der Typ
streut ohne klares Zentrum von Ostfrankreich bis Slo-
wenien.

Bereits Winkler und nachher Lunz haben auf die
zahlreichen Objekte im Depot aufmerksam gemacht,

die im Golaseccagebiet sehr gute Vergleichsstücke be-

sitzen (Abb. 41). Das eindeutigste Stück ist ein Frag-
ment eines Tessiner blattförmigen Gürlelbleches'oe2. Ty-
pisch ist die erhaltene Rippe und das punzierte Dekor
mit charakteristischem Rad-Motiv. Auf der Rippe be-

finden sich zwei Nietlöcher einer antiken Flickung.

Wegen der Kleinheit des Fragmentes kann die Zahl der
Rippen nicht bestimmt werden, so dass eine genauere

Datierung nicht möglich ist. Die Tessiner Gürtelbleche
waren in den Phasen Tessin A bis Tessin C in Mode.
Ebenfalls in Richtung Tessin weist die vierpassförmi-
ge Anhängerscheibe mit gleicher Datierungtox. Zahl-
reiche Fibelfragmente besitzen Golasecca-Form. Vier
massive Füsse können Tessin C/G III A1-zeitlichen Fi-
beln zugewiesen werden, wobei einer (Abb. 41, Nr.
3350) wohl als Fuss einer Dragofibel bestimmt wer-
den kannroe4. Den Füssen können Fibelbügel ange-

schlossen werden. So 6 Fragmente von massiven San-

guisugafibeln mit ovalem und linsenförmigem Quer-
schnitt, teilweise mit Strichzier auf der Bügelober- und
-unterseiteroes. Zw ei Schlangenfibelbügel könnten zum
Typ Benvenuti./Brembate gehörentoso. Einer davon zeigt
eine vernietete Kopfplatte, wie dies im Golaseccage-

biet - wegen der zweiteilig gearbeiteten Fibeln - häu-
fig auftritt. Die Sanguisuga- und die Schlangenfibeln
gehören in die Phase Tessin C/G III A1. Möglicher-
weise ebenfalls aus dem Golaseccagebiet stammen die
zwei Sanguisugafibeln mit Tonkern mit Bügellänge 3

und 4 s1nr0e7. Aufgrund der Grösse möchte man eine
Datierung in die Phasen Tessin A und B vorschlagen.
Der Bügelvorderteil samt Fuss einer Kompositfibel
lässt sich dem von De Marinis definierten Typ Sesto

Calende zuweisen, der nur im Golaseccagebiet ver-
breitet ist und in die Phase G II B gehörtloe8. Zwei Na-
vicellafibelfragmente dürften ebenfalls in Richtung
Golaseccagebiet weisentoee. fsssil C-zeitlich ist das

Fragment einer kreisaugenverzierten Pinzettettoo. \,/is1

Armringfragmente mit profiliertem Ende und Strich-
zier können zum von De Marinis definierten Typ a ge-

rechnet werdenrr0r. Möglicherweise von einer <<tessini-

schen>> Situla stammt ein verziertes Attaschenfrag-
ment. Das Fragment eines Nagels mit Bronzekopf und
(nicht erhaltenem) Eisenstift (Abb. 41) findet ebenfalls
im Depot von Arbedo gute Vergleisfugttoz. Auch einige
Rohgüsse sind Stücken aus dem Depot von Arbedo
sehr ähnlich (s.u.). Eine Certosafibel stammt wohl aus

dem Raum Bologna"ot.
Die durch die Golasecca-Funde angegebene Datie-

rungsspanne lässt sich auch bei anderen Funden fest-

1090 V Stare, Kultne palice iz Smarjete. Arh. Vestnik XXIV .i973,
730-143, bes. Taf.^4,3 (Rovi5öe) ünd V. Stare, Prazgodovina Smar-
jete. Katalogi in Monografije 10 (Ljubliana 19'73) Taf.22,19.

1091 Lunz 1973,Taf.1,4; Gleirscher 1986.
1092 Winkler i950, Nr. 219; Taf . XY2. - Vgl. Kap. 4.2.2.30.
1093 Winkler 1950, Nr. 209;Taf . XIV9. - Vgl. Kap. 4.2.2.18.
1094 Winkler 1950, Nr. 175.1'77.181.182; Taf. XIII,5.7.11.12. - Vgl. Kap.

4.2.2.8.
1095 Winkler 1950, Nr. 108-110.115.117.118; Taf. IX,1-3.7.10.11.17. Die

Nr. I I 8 mit charakteristischer Rippe auf der Rückseite des Nadelhal-
ters. - Vgl. Kap.4.2.2.4.

1096 Winkler 1950, Nr. 74.76; Taf. VI,7.9. Weitere Schlangenfibeln mit
Nietlöchern: Nr. 73.97.99. - Ygl. Kap. 4.2.2.5.

1097 Winkler 1950, 123, Taf. VIII,9; IX,16; Lunz 1973, 12; Taf. 1,5. -
Ygl. Kap.4.2.2.3.

1098 Winkler 1950, Nr. 66;Taf .Y,2; De Marinis I99Ol9l,170f.; Fig. 6,5.6.
1099 Winkler 1950, Nr. 102; Taf. VIII,15. Vgl. Nr. 223 und von Eles Ma-

si 1986, Nr. 1066-1068. - Winkler 1950, Nr. 106; Taf. VI[,14. Vgl.
von Eles Masi 1986, Nr. 952.1502.1503; Not. Soprintend. Arch. Pie-
monte 7, 1988, 61; Taf. XXIX; Curdy 1991, 362f.;Fie.3,2; S. Lu-
cia/Most na Soöi II, Taf. 103,A3 (Grab S 1007).

1100 Lunz 1973,Taf . 1,11. - Vgl. Kap.4.2.2.24.
I l0 1 Winkler 1 950, Nr. 22.24.39.45 ; Taf. III, 14; IY 3. - Vgl. Kap. 4.2.2'27 .

1102 Attasche: Winkler 1950,225; Taf. XVI,I. - Nagel: ebd.,244.
1103 Winkler 1950, Nr. 125;Taf . X,5.5a. Freundliche Mitteilung von Dr.

A.C. Saltini.



Armbrustkonstruktion noch auf eine späthallstattzeit-
liche Entstehung weise, kann mit dem Hinweis auf die

Langlebigkeit dieser Nadelkonstruktion im Ostalpen-
raum bis tief in die Latönezeit hinein zurückgewiesen
werden.

Von den 12 Certosafibeln können nur deren 3 mit
der Typologie TerZans in befriedigendem Masse ver-

bunden werden. Es handelt sich dabei um Fibeln des

Typs VIa, deren Füsse mit Kreisaugenpunzen verziert
sind1082. Terlan datierte die Entstehung des Typs noch

in der Phase SL IIb2, wobei die klar ausgeprägten

Stücke des Typs, insbesondere die kreisaugenverzier-
ten, erst in der Phase IIc (LT A) auftauchen. Stücke

mit Kreisaugen sind im östlichen Oberitalien bis nach

S. LuciaAvlost na Soöi verbreitet. Die dem Typ VIIc
zugewiesenen Fibeln sind sehr unterschiedlichros3. Ge-

sicherte Parallelen fehlen für sie. Die Rautenzier auf
dem Bügel besitzt Vergleiche in der näheren Umge-

bung und im Südostenros4. Eine Datierung dieser Stücke

in die Phase LI A ist gut möglich. Die restlichen Cer-

tosafibeln sind so fragmentiert, dass sie keinem be-

stimmten Typ zuzuweisen sind. Hinzuweisen ist auf
das Fehlen von Certosafibeln des Typs X. Ebenfalls in
die Phase LI A hineinreichen könnten die Paukenfibel
und die reich verzierte Dreiknopffibel, wobei für letz-
tere gesicherte Komplexs fstrlentoss. Unter den Fibeln
gibt es sonst keine weiteren Formen mehr, die zwin-
gend in die Phase LT A datiert werden müssten.

Unter den übrigen Bronzeobjekten kommt einem
Fragment einer Gürtelplatte besondere Bedeutung
zur0s6. Es entspricht in Form, Grösse und Verzierung
einem Stück aus S. Lucia/Most na Soöi. Gürtelplatten
dieses Typs gehören in die Phase SL IIc. Für eine Da-

tierung in die Phase LT A könnte auch der Messeran-
hänger sprechenro8T.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das

Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra in die Phase

LT A datiert. Objekte, die eine sichere Plazierung des

Depots innerhalb dieser Phase erlaubten, fehlen. Trolz-
dem scheint es Hinweise für eine nicht allzu späte Da-

tierung zu geben. Bereits angetönt wurde das Fehlen

von Certosafibeln des Typs X, das möglicherweise
chronologisch bedingt sein könnte. Hier können auch

die verhältnismässig zahlreichen Objekte aus dem Go-

laseccagebiet beigezogen werden. Darunter findet.sich
kein einziges Stück, das in die Phase G III A2-3lTes-
sin D gehört (s. nachfolgendes Kapitel). Somit möch-
te ich eine Datierung in ein frühes LT A vorschlagen,
was in der Terminologie des Golaseccagebietes die
Phase G III A2 bedeutet. Absolutchronologisch hiesse

dies die 2. Hälfte des 5. Jh. v.Chr. (450140410 nach
De Marinis).

Franz datierte das Depot anhand der verzierten
<Halsringe> in römische Zeitross. Tatsächlich gibt es

spätrömische Armbänder mit vergleichbarem Dekor,
d.h. Kreisaugen und randbegleitender Strichzier. Die-
se sind jedoch breiter und weisen einen Hakenver-

schluss auf. Die Datierung der <Halsringe> des Depots
in die Eisenzeit sichern zahlreiche Fragmente aus dem
Gräberfeld von Vadena lP f atIen.

Vergleich mit dem Depot von Arbedo

Das Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra lässt

sich gut mit demjenigen von Arbedo vergleichen.
Altmaterial: Es können alle Objekte als Altmaterial be-

trachtet werden. Ganz erhalten ist ein Beil, das aber als

gebraucht einzustufen ist. Campi meldete einen ganz

erhaltenen Halsring bzw eine ganz erhaltene <galli-
sche> Fibel. Beim Halsring, welcher aber bereits bei
der Inventarisierung zerbrochen war, handelt es sich
wohl um die Winkler-Nummern 238,240 und 241. Die
Paukenfibel verlor ihre Nadel dagegen bereits in der

Antike. Dass einzelne Objekte bei der Auffindung oder
im Museum zerbrachen, zeigen weitere Funder08e.

Als Objektgruppen vertreten sind Beile, Fibeln
(Bügel, Füsse und Nadeln), Bronzescheiben, vierpass-
förmige Anhängerscheiben, Kugelanhänger und an-

dere Anhänger, Knöpfe, Toilettbesteck, Ringe, Arm-
ringe, Halsringe, Gürtelbleche, Gürtelplatten, Nägel,
Blechniete, Blechtassen, Situlen (Körper-, Henkel-
und Attaschenfragmente), Becken, Siebe, Phaleren,
Sägen, Beschläge, Stabfragmente, Bleche und unbe-
stimmbare Objekte. Das Spektrum ist also ähnlich breit
wie in Arbedo.

Zerstörungsspuren sind an zahlreichen Objekten
fassbar. Die Beile zeigen Schlag- und Hiebspuren, At-

1082 Winkler 1950, Nr. l28.l30.Lunz 1973, Taf. 1,10. Nicht zugehörig
der Bügel Winkler 1950, Nr. 127, da anpassend an Fuss Nr. 131. -
Zum Typ: TerZan 19'76. 325.430. Stücke mit lfueisaugenverzienrng
(soweiiftontroll ierbar): Libna, Podzemelj, Smarjetat ?t,3mihel. Mag-
dalenska gora, S. Lucia/Most na Soöi, Este, Obervintl/Vandoies di
Sopra und MecheVMeclo (Gehring 1916, Tat. 1,24).

1083 Winkler 1950, Nr. 124.129 sowie die sehr ähnlichen Stücke Lunz
19'13,Taf . 1,9; Winkler 1950, Nr. 126.

1084 Winkler 1950, Nr. 126. - Lothen?: Krämer 1960, 24 Abb. 1,4. - Me
laun/l\4e1uno: Lunz 19l4,Taf.64,5. - S. Lucia/Most na Soöi: Mar-
chesetti 1886, Taf. XIX,10. S. Lucia/Most na Soöi II, Taf. 11,C1;
20,81 ; 156,A1 ; 246,82; 270,39.
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Paukenfibel: Winkler 1950, Nr. l4l.DazuLunz 19'74,'79.83f. - Drei-
knopffibel: Lunz 1973,13; Taf. 1,1. Wohl zugehörig die punzver-
zierten, grosskopfigen Niete Winkler 1950, Nr. 251f.
Winkler 1950, Nr. 16 (<Henkelattasche>). - S. Lucia/Most na Soöi II,
Taf . 142,A4 (S 1 548). - TerZan/Trampul. l9'7 3, 440.
Lunz1913,Taf. 1,12. Dazu ausführliche Diskussion im Kap. 10.4.13.
Frunz 1954, 160. Vgl. Marzatico 1991,39'7 mit Anm. 63 und E. Ca-
vada./L. Dal Ri, Spätrömerzeitliche Gräber aus dem 4.-5. Jh. in Pfar
ten-Vadena. Schlern 55, 1981, 59-81, bes. 69f. und Taf. VII,18a.
Winkler 1950, 50.75l85.89/9 1.135.1421 145.231 /233. - Mit modernen
Bruchstellen: Winkler 1950, Nr. 43.116.111 .148.155 sowie 87.191
(anpassend). Lunz 197 3, Taf . 2,6. 10.12.
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F
taschen und Armringe sind verbogen, die Knotenhals-

ringfragmente sind verbogen und deren Knoten teil-
weise verschoben, die Fibeln sind verbogen und zer-

drückt, Gürtelbleche und Bleche zusammengebogen

und Nagelkalotten eingeschlagen. Einzelne Attaschen

und ein Gürtelblechfragment wurden ausgeschrotet.

Kleine Ringe sicherte man gruppenweise an einem

Draht. Ein Beilblatt diente bei der Zerteilung von Ob-
jekten als Unterlage, wovon zahkeiche Meisselspuren

zeugen. Spezielle Fragmentierungspraktiken im Sinne

Gleirschers lassen sich bei den Fibeln nicht beobach-

ten.
Im Depot lassen sich Objekte verschiedener Her-

kunft feststellen. Der Grossteil dürfte einer lokalen
Produktion entstammen, die Vergleiche im ganzen

oberen Etschtal (Südtirol und Trentino) und im nörd-
lich angrenzenden Inntal findet. Diese Formen werden
hier nicht näher behandelt, da die Publikation der Fun-

de von der Rungger Egg bei Seis/Siusi demnächst er-

folgen wird. Zu diesen Funden gehören die bandför-
migen Schlangenfibeln, die Dragofibeln, die Certosa-
fibeln, die Kahnfibeln, die ostalpinen Tierkopffibeln,
die Paukenfibel, die Zweiknopffibel, die Dreiknopffi-
beln, die Bogenfibeln mit Rauten- und Kreisaugenzier.
die Knotenhalsringe, die dünnen <Halsringe>, die Rad-

scheibe, die Gürtelbleche und die Beile. Einzelne die-
ser Formen belegen einen engen Kontakt zum Süd-
ostalpenraum, so die Vogelfibelntooo, die Dragofibeln,
die Certosafibeln, die Knotenhalsringe und die Gür-
telplatte. Gleirscher vermutete auch für die späthall-
stättische Fusszierfibel eine Produktion im Südostal-
penraum, wobei man seiner formalen Ableitung von
Dragofibeln nur ungern zustimmen wirdr0er. Der Typ
streut ohne klares Zentrum von Ostfrankreich bis Slo-
wenien.

Bereits Winkler und nachher Lunz haben auf die
zahlreichen Objekte im Depot aufmerksam gemacht,

die im Golaseccagebiet sehr gute Vergleichsstücke be-

sitzen (Abb. 41). Das eindeutigste Stück ist ein Frag-
ment eines Tessiner blattförmigen Gürlelbleches'oe2. Ty-
pisch ist die erhaltene Rippe und das punzierte Dekor
mit charakteristischem Rad-Motiv. Auf der Rippe be-

finden sich zwei Nietlöcher einer antiken Flickung.

Wegen der Kleinheit des Fragmentes kann die Zahl der
Rippen nicht bestimmt werden, so dass eine genauere

Datierung nicht möglich ist. Die Tessiner Gürtelbleche
waren in den Phasen Tessin A bis Tessin C in Mode.
Ebenfalls in Richtung Tessin weist die vierpassförmi-
ge Anhängerscheibe mit gleicher Datierungtox. Zahl-
reiche Fibelfragmente besitzen Golasecca-Form. Vier
massive Füsse können Tessin C/G III A1-zeitlichen Fi-
beln zugewiesen werden, wobei einer (Abb. 41, Nr.
3350) wohl als Fuss einer Dragofibel bestimmt wer-
den kannroe4. Den Füssen können Fibelbügel ange-

schlossen werden. So 6 Fragmente von massiven San-

guisugafibeln mit ovalem und linsenförmigem Quer-
schnitt, teilweise mit Strichzier auf der Bügelober- und
-unterseiteroes. Zw ei Schlangenfibelbügel könnten zum
Typ Benvenuti./Brembate gehörentoso. Einer davon zeigt
eine vernietete Kopfplatte, wie dies im Golaseccage-

biet - wegen der zweiteilig gearbeiteten Fibeln - häu-
fig auftritt. Die Sanguisuga- und die Schlangenfibeln
gehören in die Phase Tessin C/G III A1. Möglicher-
weise ebenfalls aus dem Golaseccagebiet stammen die
zwei Sanguisugafibeln mit Tonkern mit Bügellänge 3

und 4 s1nr0e7. Aufgrund der Grösse möchte man eine
Datierung in die Phasen Tessin A und B vorschlagen.
Der Bügelvorderteil samt Fuss einer Kompositfibel
lässt sich dem von De Marinis definierten Typ Sesto

Calende zuweisen, der nur im Golaseccagebiet ver-
breitet ist und in die Phase G II B gehörtloe8. Zwei Na-
vicellafibelfragmente dürften ebenfalls in Richtung
Golaseccagebiet weisentoee. fsssil C-zeitlich ist das

Fragment einer kreisaugenverzierten Pinzettettoo. \,/is1

Armringfragmente mit profiliertem Ende und Strich-
zier können zum von De Marinis definierten Typ a ge-

rechnet werdenrr0r. Möglicherweise von einer <<tessini-

schen>> Situla stammt ein verziertes Attaschenfrag-
ment. Das Fragment eines Nagels mit Bronzekopf und
(nicht erhaltenem) Eisenstift (Abb. 41) findet ebenfalls
im Depot von Arbedo gute Vergleisfugttoz. Auch einige
Rohgüsse sind Stücken aus dem Depot von Arbedo
sehr ähnlich (s.u.). Eine Certosafibel stammt wohl aus

dem Raum Bologna"ot.
Die durch die Golasecca-Funde angegebene Datie-

rungsspanne lässt sich auch bei anderen Funden fest-

1090 V Stare, Kultne palice iz Smarjete. Arh. Vestnik XXIV .i973,
730-143, bes. Taf.^4,3 (Rovi5öe) ünd V. Stare, Prazgodovina Smar-
jete. Katalogi in Monografije 10 (Ljubliana 19'73) Taf.22,19.

1091 Lunz 1973,Taf.1,4; Gleirscher 1986.
1092 Winkler i950, Nr. 219; Taf . XY2. - Vgl. Kap. 4.2.2.30.
1093 Winkler 1950, Nr. 209;Taf . XIV9. - Vgl. Kap. 4.2.2.18.
1094 Winkler 1950, Nr. 175.1'77.181.182; Taf. XIII,5.7.11.12. - Vgl. Kap.

4.2.2.8.
1095 Winkler 1950, Nr. 108-110.115.117.118; Taf. IX,1-3.7.10.11.17. Die

Nr. I I 8 mit charakteristischer Rippe auf der Rückseite des Nadelhal-
ters. - Vgl. Kap.4.2.2.4.

1096 Winkler 1950, Nr. 74.76; Taf. VI,7.9. Weitere Schlangenfibeln mit
Nietlöchern: Nr. 73.97.99. - Ygl. Kap. 4.2.2.5.

1097 Winkler 1950, 123, Taf. VIII,9; IX,16; Lunz 1973, 12; Taf. 1,5. -
Ygl. Kap.4.2.2.3.

1098 Winkler 1950, Nr. 66;Taf .Y,2; De Marinis I99Ol9l,170f.; Fig. 6,5.6.
1099 Winkler 1950, Nr. 102; Taf. VIII,15. Vgl. Nr. 223 und von Eles Ma-

si 1986, Nr. 1066-1068. - Winkler 1950, Nr. 106; Taf. VI[,14. Vgl.
von Eles Masi 1986, Nr. 952.1502.1503; Not. Soprintend. Arch. Pie-
monte 7, 1988, 61; Taf. XXIX; Curdy 1991, 362f.;Fie.3,2; S. Lu-
cia/Most na Soöi II, Taf. 103,A3 (Grab S 1007).

1100 Lunz 1973,Taf . 1,11. - Vgl. Kap.4.2.2.24.
I l0 1 Winkler 1 950, Nr. 22.24.39.45 ; Taf. III, 14; IY 3. - Vgl. Kap. 4.2.2'27 .

1102 Attasche: Winkler 1950,225; Taf. XVI,I. - Nagel: ebd.,244.
1103 Winkler 1950, Nr. 125;Taf . X,5.5a. Freundliche Mitteilung von Dr.

A.C. Saltini.



stellen, besonders gut an den Fibelfüssen. Neben
Stücken, die man gerne Tessin B-zeitlichen Fibeln zu-

weisen möchte, gibt es auch älteretl04. Etwas älter als

die oben besprochenen, Tessin C-zeitlichen, massiven
Sanguisugafibeln dürften die schlankeren Fibelbügel
sein. Tessin C- oder Tessin B-zeitlich ist die Fusszier-
fibel; Tessin A-zeitlich oder noch früher das Fragment
einer Dragofibel mit kleiner Kopfscheibettos. )ie vs1-

schiedenartigen Knotenhalsringe könnten verschiede-
ne chronologische Horizonte vertreten. Ihre Datierung
reicht von der 2. Hälfte des 7. bis in die 2. Hälfte des

5. Jh.r106 Ins 7. oder gar noch 8. Jh. gehören eine gros-

se Navicellafibel sowie eine grazllere mit charakteri-
stischem KreisaugendekorrroT. Möglicherweise das älte-

ste Stück stellt das Objekt mit zwei einseitig vorste-
henden Randleisten und zwei Nietlöchern dar. Es

könnte zu einer bronzenen Runggel bzw. einem schwe-
ren Laubmesser des 13. bis 8. Jh. gehören, wobei das

Stück sehr massiv islttot. Vy'snig geeignet für eine Da-
tierung sind die Bogenfibeln mit Rauten- und Kreisau-
genzier sowie die Beile. Diese sind typologisch oft we-
nig charakteristisch und weisen zudem im Südostal-
penraum eine lange Latfzeit nsfttoo.

Die Datierungsspanne des Depots reicht somit vom
8. oder 7. Jh. bis in die 2. Hälfte des 5. Jh.

Material in Verbindung mit dem Bronzegass.' Im De-
pot liegen 6 Rohgüsse: Ein Fibelbügelfragment, ein
Fragment eines Fibelfusses mit Abschlusskugel und
kugeligem Forlsatz, ein Fussfragment einer Certosafi-
bel, ein Armringfragment mit rhombischem und eines

mit dreieckigem Querschnitt, ein Fragment eines Rin-
ges sowie zwei Gusskanäle mit tannenzweigförmig ab-
gehenden Seitenkanälen. Hinzu kommen ein grosser

Gusstropfen und ein Fragment eines grossen Flussesrrro.

Die Fragmente des Fibel- und Certosafibelfusses zei-
gen grosse Ahntcht<eit zu den Rohgüssen im Depot
von Arbedo (Abb.41). Bei beiden stimmen sowohl die
Form als auch die technischen Details (Lage der Guss-

nähte) überein. Man könnte beide als Importe aus dem
Golaseccagebiet ansehen. Im Moment besitzen wir je-
doch keine weiteren Angaben zur Herstellungstechnik
von Fibeln im Südtirol als Vergleichsinformationen.

Die anderen Rohgüsse liefern keine weiteren Hinwei-
se, da sie zu wenig charakteristische Formen darstel-
len. Zwei Fibelbügel sind angeschmolzen. Die starke

Auslese der Funde könnte zum Verlust der <unschö-
nen> Rohgüsse geführt haben.
Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und
Werkstattabfal/: Wohl vom Abschroten einer starken
Gussnaht stammt ein Stück in Bozen. Ein Rohguss ei-
nes Aufsatzes zeigt an seiner Oberkante erste Bear-
beitungsspurenrrrr. Zwei Bleche weisen starke Treib-
spuren auf. Diese einzelnen Hiebe sind eng gesetzt, bei
einem Stück laufen weitere Spuren rechtwinklig dazu.

Dieses Blech ist an der unteren Längsseite durch ei-
nen Hieb gesprungen und wohl danach vom übrigen
Blech abgeschrotet worden. Abschrotspuren zeigen
auch zwei kleine rechteckige Bleche, wie man sie aus

dem Depot von Arbedo zu Hunderten kenntlrr2. Einige
Stäbe mit unterschiedlichem Querschnitt zeigen Bear-
beitungsspuren. Ein Stab ist durch das Treiben ge-

spalten. Das <stilusförmige Stäbchen>> wurde aus ei-
nem langrechteckigen Blech zusammengestaucht, aber

noch während des Arbeitens weggelegtrl'3. Als mögli-
che Halbfabrikate könnten eine aus einem Blechband
gearbeitete Attasche in Bozen und ein an beiden En-
den ausgetriebenes Stäbchen in Brixen angesprochen

lvgldsnttt+. Möglicherweise auch als Attaschenhalbfa-
brikat könnte ein bisher immer als <Beil>> angespro-

chenes Stück gelten. Die <Randleisten> befinden sich
nämlich nur auf einer Seite, die andere ist vollkommen
flach. Die dünne Verbreiterung, das <Beilblatb, könn-
te als Attasche gedeutet werden, bei der aber die Niet-
löcher noch fehlten. Das Stück wäre dann als Fragment
eines Eimerhenkels anzusprechenrrrs.

Einige Funde des Depots zeigen technische Details,
die sie von Objekten des Golaseccagebietes unter-
scheiden. Eine Bogenfibel mit Rauten- und Kreisau-
genzier weist starke Hiebspuren auf dem Bügelhinter-
teil auf"'6. Dieses Spurenbild ist dahingehend zu inter-
pretieren, dass der Handwerker nach dem Verlust der
Nadel aus dem dicken Fibelbügel eine zweite Nadel
austreiben wollte. Diesen Vorgang belegen einige Fi-
beln aus dem Fund von S. Anna d'Alfaedo, Campo Pa-

1104 <Tessin B-zeitlich>: Winkler 1950, Nr. 172.178 (Schlangenfibel mit
blattförmigem Bügel). 179. 1 86-1 88. 190. 1 93. 1 94.196.191 . - <Tessin
A-zeitlich>: ebd. Nr. l7 3.1'7 4.199.200?
Winklel 1950, Nr. l5l; Taf. XI,18; von Eles Masi 1986, Nr.
2390-2418.
Marzatico 199I, 3911 Anm. 62 mit Datierung aller Obervintier
Stücke in die 2. Hälfte des 5. Jh. v.Chr.
Winkler 1950, Nr. 100; Taf. VIII,l7. Vgl. von Eles Masi 1986, Nr.
654-6'1lA und bes. 715J29. - Winkler 1950, Nr. 105; Taf. VIII,13.
Vgl. von Eles Masi 1986, Nr. 806-814.819.820.
Nothdurfter 1980,39-43. Primas 1986, Nr. 2052-2060.
Carancini 1979, Nr. 3587 .359 1.3629.3664.36'7 6. Alle Zeichnungen
nachLunz 19J4.
Winkler 1950, Nr. 288.286.287.20.285.284.290.291.292; Taf.
XVII,17 (Fibel); XVII,15 (Fuss); XVII,16 (Certosafibel); III,12;
XVII,14 (Armringe); XV[,19.20 (Gusskanäle); XV[,13 (Ring);

XVII,2l (Gusstropfen). Fluss im Vinzentinum, Brixen. - Ange-
schmolzen: ebd., Nr. 289.139; Taf. XVII,I8; X,6.6a.

1111 Lunz 1973,Taf.2,20. - Winkler 1950, Nr. 242.
1112 Treibspuren: Lunz 1973,Taf.1,32;2,14. Dazu Prüssing 1991, Nr.

422.424. - Abschrotspuren: Winkler 1950, Nr. 271.2'72; Taf.
xvill,t0. lt.

1113 Winkler 1950, Nr. 15 (Taf. III,7);21(Taf. III,13); 36, 270 (Taf.
XVIII,9); 2'74 (Tat. XVm,13). - Enden gespalten: ebd., Nr. 25. -
Stab: ebd., Nr. 260; Taf. XVIII,14.

1 1 14 Attasche: Lunz 197 3;'laf . 2,25. - Stäbchen: Vinzentinum, unpubl. -
Attasche: Winkler 1950, Nr.2591,Taf. I1,7.

1115 Prüssing 1991, Nr. 106.
1116 Winkler 1950, Nr. 162l-Taf. XII,2. Die <Gusszäpfchen>> sind Teile

des durch die Bearbeitung entstandenen <<Bartes>>. Vgl. Salzani 1979,
Taf. I,5;d III,3.
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stellen, besonders gut an den Fibelfüssen. Neben
Stücken, die man gerne Tessin B-zeitlichen Fibeln zu-

weisen möchte, gibt es auch älteretl04. Etwas älter als

die oben besprochenen, Tessin C-zeitlichen, massiven
Sanguisugafibeln dürften die schlankeren Fibelbügel
sein. Tessin C- oder Tessin B-zeitlich ist die Fusszier-
fibel; Tessin A-zeitlich oder noch früher das Fragment
einer Dragofibel mit kleiner Kopfscheibettos. )ie vs1-

schiedenartigen Knotenhalsringe könnten verschiede-
ne chronologische Horizonte vertreten. Ihre Datierung
reicht von der 2. Hälfte des 7. bis in die 2. Hälfte des

5. Jh.r106 Ins 7. oder gar noch 8. Jh. gehören eine gros-

se Navicellafibel sowie eine grazllere mit charakteri-
stischem KreisaugendekorrroT. Möglicherweise das älte-

ste Stück stellt das Objekt mit zwei einseitig vorste-
henden Randleisten und zwei Nietlöchern dar. Es

könnte zu einer bronzenen Runggel bzw. einem schwe-
ren Laubmesser des 13. bis 8. Jh. gehören, wobei das

Stück sehr massiv islttot. Vy'snig geeignet für eine Da-
tierung sind die Bogenfibeln mit Rauten- und Kreisau-
genzier sowie die Beile. Diese sind typologisch oft we-
nig charakteristisch und weisen zudem im Südostal-
penraum eine lange Latfzeit nsfttoo.

Die Datierungsspanne des Depots reicht somit vom
8. oder 7. Jh. bis in die 2. Hälfte des 5. Jh.

Material in Verbindung mit dem Bronzegass.' Im De-
pot liegen 6 Rohgüsse: Ein Fibelbügelfragment, ein
Fragment eines Fibelfusses mit Abschlusskugel und
kugeligem Forlsatz, ein Fussfragment einer Certosafi-
bel, ein Armringfragment mit rhombischem und eines

mit dreieckigem Querschnitt, ein Fragment eines Rin-
ges sowie zwei Gusskanäle mit tannenzweigförmig ab-
gehenden Seitenkanälen. Hinzu kommen ein grosser

Gusstropfen und ein Fragment eines grossen Flussesrrro.

Die Fragmente des Fibel- und Certosafibelfusses zei-
gen grosse Ahntcht<eit zu den Rohgüssen im Depot
von Arbedo (Abb.41). Bei beiden stimmen sowohl die
Form als auch die technischen Details (Lage der Guss-

nähte) überein. Man könnte beide als Importe aus dem
Golaseccagebiet ansehen. Im Moment besitzen wir je-
doch keine weiteren Angaben zur Herstellungstechnik
von Fibeln im Südtirol als Vergleichsinformationen.

Die anderen Rohgüsse liefern keine weiteren Hinwei-
se, da sie zu wenig charakteristische Formen darstel-
len. Zwei Fibelbügel sind angeschmolzen. Die starke

Auslese der Funde könnte zum Verlust der <unschö-
nen> Rohgüsse geführt haben.
Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und
Werkstattabfal/: Wohl vom Abschroten einer starken
Gussnaht stammt ein Stück in Bozen. Ein Rohguss ei-
nes Aufsatzes zeigt an seiner Oberkante erste Bear-
beitungsspurenrrrr. Zwei Bleche weisen starke Treib-
spuren auf. Diese einzelnen Hiebe sind eng gesetzt, bei
einem Stück laufen weitere Spuren rechtwinklig dazu.

Dieses Blech ist an der unteren Längsseite durch ei-
nen Hieb gesprungen und wohl danach vom übrigen
Blech abgeschrotet worden. Abschrotspuren zeigen
auch zwei kleine rechteckige Bleche, wie man sie aus

dem Depot von Arbedo zu Hunderten kenntlrr2. Einige
Stäbe mit unterschiedlichem Querschnitt zeigen Bear-
beitungsspuren. Ein Stab ist durch das Treiben ge-

spalten. Das <stilusförmige Stäbchen>> wurde aus ei-
nem langrechteckigen Blech zusammengestaucht, aber

noch während des Arbeitens weggelegtrl'3. Als mögli-
che Halbfabrikate könnten eine aus einem Blechband
gearbeitete Attasche in Bozen und ein an beiden En-
den ausgetriebenes Stäbchen in Brixen angesprochen

lvgldsnttt+. Möglicherweise auch als Attaschenhalbfa-
brikat könnte ein bisher immer als <Beil>> angespro-

chenes Stück gelten. Die <Randleisten> befinden sich
nämlich nur auf einer Seite, die andere ist vollkommen
flach. Die dünne Verbreiterung, das <Beilblatb, könn-
te als Attasche gedeutet werden, bei der aber die Niet-
löcher noch fehlten. Das Stück wäre dann als Fragment
eines Eimerhenkels anzusprechenrrrs.

Einige Funde des Depots zeigen technische Details,
die sie von Objekten des Golaseccagebietes unter-
scheiden. Eine Bogenfibel mit Rauten- und Kreisau-
genzier weist starke Hiebspuren auf dem Bügelhinter-
teil auf"'6. Dieses Spurenbild ist dahingehend zu inter-
pretieren, dass der Handwerker nach dem Verlust der
Nadel aus dem dicken Fibelbügel eine zweite Nadel
austreiben wollte. Diesen Vorgang belegen einige Fi-
beln aus dem Fund von S. Anna d'Alfaedo, Campo Pa-

1104 <Tessin B-zeitlich>: Winkler 1950, Nr. 172.178 (Schlangenfibel mit
blattförmigem Bügel). 179. 1 86-1 88. 190. 1 93. 1 94.196.191 . - <Tessin
A-zeitlich>: ebd. Nr. l7 3.1'7 4.199.200?
Winklel 1950, Nr. l5l; Taf. XI,18; von Eles Masi 1986, Nr.
2390-2418.
Marzatico 199I, 3911 Anm. 62 mit Datierung aller Obervintier
Stücke in die 2. Hälfte des 5. Jh. v.Chr.
Winkler 1950, Nr. 100; Taf. VIII,l7. Vgl. von Eles Masi 1986, Nr.
654-6'1lA und bes. 715J29. - Winkler 1950, Nr. 105; Taf. VIII,13.
Vgl. von Eles Masi 1986, Nr. 806-814.819.820.
Nothdurfter 1980,39-43. Primas 1986, Nr. 2052-2060.
Carancini 1979, Nr. 3587 .359 1.3629.3664.36'7 6. Alle Zeichnungen
nachLunz 19J4.
Winkler 1950, Nr. 288.286.287.20.285.284.290.291.292; Taf.
XVII,17 (Fibel); XVII,15 (Fuss); XVII,16 (Certosafibel); III,12;
XVII,14 (Armringe); XV[,19.20 (Gusskanäle); XV[,13 (Ring);

XVII,2l (Gusstropfen). Fluss im Vinzentinum, Brixen. - Ange-
schmolzen: ebd., Nr. 289.139; Taf. XVII,I8; X,6.6a.

1111 Lunz 1973,Taf.2,20. - Winkler 1950, Nr. 242.
1112 Treibspuren: Lunz 1973,Taf.1,32;2,14. Dazu Prüssing 1991, Nr.

422.424. - Abschrotspuren: Winkler 1950, Nr. 271.2'72; Taf.
xvill,t0. lt.

1113 Winkler 1950, Nr. 15 (Taf. III,7);21(Taf. III,13); 36, 270 (Taf.
XVIII,9); 2'74 (Tat. XVm,13). - Enden gespalten: ebd., Nr. 25. -
Stab: ebd., Nr. 260; Taf. XVIII,14.

1 1 14 Attasche: Lunz 197 3;'laf . 2,25. - Stäbchen: Vinzentinum, unpubl. -
Attasche: Winkler 1950, Nr.2591,Taf. I1,7.

1115 Prüssing 1991, Nr. 106.
1116 Winkler 1950, Nr. 162l-Taf. XII,2. Die <Gusszäpfchen>> sind Teile

des durch die Bearbeitung entstandenen <<Bartes>>. Vgl. Salzani 1979,
Taf. I,5;d III,3.
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raiso. Das Stück wurde aber nach wenigen Schlägen
bereits wieder weggelegt.

Bei den Dragofibeln und den Schlangenfibeln mit
grosser Kopfscheibe lässt sich eine besondere Be-
handlung der Kopfscheibe erkennen. Bei der Dragofi-
bel ist sie über den Bügel gegossen wordenrrlT. Die
Kopfscheiben der Schlangenfibeln wurden separat

hergestellt, wobei sie beidseitig des Loches eine halb-
kugelige Verdickung zeigen. Die Scheibe wurde über
den Bügel'geschoben und die Verdickungen zur Fi-
xierung etwas verhämmert. Die mit Rosetten verzier-
te Scheibe wurde aus Blech gearbeitet, auf den Bügel
geschoben und dann mit dem Bügel vergossen. Damit
unterscheiden sich diese Fibeln deutlich von den Fi-
beln des Golaseccagebietes, finden aber Vergleichs-
stücke in Este.
Barren: Barren sind im Depot nicht vertreten. Wieser
vermeldete zwar im Zusammenhang mit den Depots
von Obervintl/Vandoies di Sopra und Bergisel Barren
und Schlacken. Diese Information scheint sich aber nur
auf den Fund von Bergisel zu beziehen Beim von
Winkler als Barren angesprochenen Stück (293) han-
delt es sich um ein Fragment eines unbestimmten Ob-
jektes mit U-förmigem Querschnitt.

Der Depotfund von Obervintl/Vandoies di Sopra
lässt sich gut mit dem Depotfund von Arbedo verglei-
chen, ausser dass hier die Barren fehlen. Gemeinsam
ist die breite Objektpalette, der fragmenrarische Zt-
stand der Objekte sowie der Nachweis der Giesser-
tätigkeit und der Metallbearbeitung. Diese sind zwar
viel weniger ausgeprägt als in Arbedo, doch könnte
dies mit der schlechten Überlieferung des Fundes zu-
sammenhängen.

Beide Fundpunkte liegen an einer wichtigen Ver-
kehrsachse. Der Bezug zl einer Siedlung ist in Ober-
vintl/Vandoies di Sopra nicht klar.

10.5. Das Inntal

10.5.15. Der Depotfund von Fliess

Fliess (VB Landeck) liegt im Oberinntal kurz vor
Landeck, auf der rechten Innseite, an der Südflanke
des Grabberges auf etwa 1100 m ü.M.rrr8

Der Fundort des Depots liegt im Ortszentrum von
Fliess, etwa 90 m östlich der Pfarrkirche (Parzelle 80)

an einem nach Süden abfallenden Hang.

1117 Dragofibel: Winkler 1950, Nr. 67 (Taf. VII,l). - Schlangenfibeln:
Kopfscheibe übergeschoben: ebd., Nr.68 (Taf. VI,l);71 (Taf. VI,4);
96 (Taf. VII,7); Ltnz 1973, Taf. 3,9. - Kopfscheibe vergossen: ebd.,
Nr. 94 (Taf. VII,6). - Vgl. Drescher 1958, 87; Taf. 19,zweite Reihe.

Fliess besitzt eine wichtige verkehrstechnische La-
ge. Durch das Inntal führt sowohl vom Engadin als
auch vom Etschtal über den Reschenpass her eine be-
deutende Verkehrsachse. In römischer Zeit führte an-
scheinend die Via Claudia Augusta über das Fliesser
Plateau. Von Fliess aus kann man zusätzlich über den
Piller Sattel ins Pitztal gelangen, das bei Imst wieder
ins Inntal mündet.

Fundgeschichte

Am 24.10.1990 wurde das Depot bei Bauarbeiten
entdeckt. Der Besitzer der Parzelle, Josef Kathrein,
wollte den zwischen Strasse und Wirtschaftsgebäude
gelegenen Raum durch Einebnen des Terrains als Ga-
rage nutzen Gearbeitet wurde wegen des beschränk-
ten Platzes und wegen der Rutschgefahr nur mit einem
kleinen Bagger. Dieser Massnahme ist wohl die Ent-
deckung zu verdanken. Glücklicherweise wurde das

Depot bei den Arbeiten zwar aufgedeckt, doch nicht
beschädigt. Ein Teil der Bronzen, welcher bereits mit
dem Aushub weggefahren worden war, konnte wie-
dergefunden werden. Nach Angaben Sydows lag das

Depot am östlichen Ende eines etwa 8 m langen, von
Westen nach Osten bis auf elwa 2 m Höhe zuneh-
menden Abstiches in ungefähr 1.5 m Tiefe. Die Bron-
zenlagen alle dicht beieinander, einen Behälter konn-
te der Finder nicht feststellen. Eine Untersuchung des

Baggerprofils ergab keine weiteren archäologischen
Spuren. Diese waren möglicherweise durch frühere
Baumassnahmen bereits zerstört worden.

Aus Fliess kannte man bisher keine prähistorischen
Funde. Die Umgebung des Fundortes ist bis auf einen
östlich davon gelegenen Acker überbaut. Die nächste
grössere archäologische Fundstelle mit Material der
Hallstattzeit liegt am Piller Sattel.

Dank der sofortigen Meldung des Fundes an die
Aussenstelle des Bundesdenkmalamtes für Tirol und
Vorarlberg konnte die Fundsituation aufgenommen
und das Material für die wissenschaftliche Bearbeitung
und die Konservierung sichergestellt werden. In sehr
kurzer Zeit erfolgte durch Sydow die Bearbeitung und
Publikation aller Stücke dieses wichtigen Fundes. Da-
mit wurde erstmals ein grosses hallstattzeitliches Bron-
zedepot ohne Verspätung von 50-100 Jahren veröf-
fentlicht.

l1l8 Erste Fundmeldung: W. Sydow Fliess. Fundber. Ostereich 30, i991,
262f. - Tomecli 1994; Sydow 1995. - Henn Landesdenkmalpfleger
Dr. W. Sydow sei für die Präsentation des Materials des Depots und
für weitere Auskünfte herzlich gedankt.

Der DePotfund

Der Depotfund umfasst 385 Stücke und wiegt

31.783 kgrrre. p'" Objekte sind kaum patiniert und ha-

ben ihren Bronzeton behalten. Es handelt sich vor-

nehrnlich um Fragmente,25 Objekte (6'57o) sind als

ganz anz]usqlg gfu 9q I t zo.

Die Datierung

Tomedi 1994 betrachtete die Protocertosafibeln als

die jüngsten Stticke des Depots und kam damit auf ei-

nen Zeitpunkt in der 1. Hälfte des 6. Jh. v.Chr. Das

von ihm vorgestellte Fragment einet abruzzesischen

Panzerplatte kann zur Datierung nichts beitragen. Sy-

dow 1995 äusserte sich nirgends zusammenfassend zur

Chronologie des Depots. Es scheint aber keine Funde

zu geben, die zwingend in die 2. Hälfte des 6. Jh'

gehörten. Bei den Fibeln schlug er als Datierung der

jlngsten Stücke die Mitte des 6. Jh. vorrl2r. Mit Blick
auf seine Datierungsgrundlagen scheint dieses Datum

zweifelhaft. Sicher befinden wir uns in einem Zeit-

raum, der vor die Golasecca-Phase Tessin B/G II B zu

stellen ist. Die besten Datierungshinweise geben hier

die Fibeln, auch wenn für eine sichere Datierung noch

viel zu wenig publizierte Komplexe der 1. Hälfte des

6. Jh. v.Chr. vorliegen. Dass die Schliessung des De-

pots in der Phase Tessin A (G II A und G II A/B) lie-
gen muss, zeigen die zahlreichen Dragofibeln des Typs

Vaöe-Uffing. Hierhin gehören auch die mit sechs Frag-

menten gut vertretenen Raupenfibeln. Nach der Typo-

logie De Marinis' wären diese sogar G II A zrtzuwei-

senrr22. In diese Phase gehören auch Vergleiche für den

Fussabschluss der Bogenfibeln Nr' 221 und 277, so-

wie der kleinen Sanguisugafibel Nr. 206tt23. Generell

Tessin A-zeitlich dürfte der Fussabschluss Nr' 201

sein. De Marinis datierte die alpinen Zweiknopffibeln
im Golaseccagebiet in die Phase G II A/8"'z4. Ob man

diesen Zeitansatz auch auf diejenigen von Fliess über-

tragen kann, bleibt abzuklären. Möglicherweise ver-

fügt dieser Fibeltyp in seinem Herkunftsgebiet über ei-

ne längere Laufzeit. Die Schliessung des Depots von

Fliess ist deshalb nur allgemein in die Phase Tessin A
zu datieren. Absolutchronologisch bedeutet dies wohl
die 1. Hälfte des 6. Jh.

Vergleich mit dem Depot von Arbedo

Zwischen beiden Depotfunden lassen sich Ge-

meinsamkeiten feststellen.
Altmaterial: Dazu gehören 374 Funde (91Vo)' Alle
Funde dürfen wohl als Altmaterial betrachtet werden.

Dies gilt auch für die ganzen Objekte, was besonders

gut an den Beilen abgelesen werden kann (Nr. 5.8.21).

Sie zeigen durchgehend Abnützungsspuren und sind

teilweise fast ganz abgeschliffen; gleiches gilt für die

Meissel. Einzelne Ringe zeigen Abnützungsspuren

und der massive Fussring Nr. 105 ist zusammengebo-

gen. Den Grossteil machen aber Fragmente aus, näm-

lich 350 (93.5Vo) von 374. Darunter finden sich - wie
Sydow betonte - keine Passstücke. Zahkeiche Ftag-
mente zeigen durch Flickstellen an, dass sie zumZeit-
punkt ihrer Deponierung bereits längere Zeil benulzt
worden waren. Wenige Stücke, insbesondere Beile und

Sägen, scheinen nach Sydow unbenutzt zu ceinrr25. Das

Späktrum der Funde umfasst: Beile und Axte, Lan-

zen, Meissel, Sägen, Raspeln, eine Panzerscheibe, Fi-

beln, Fuss-, Arm-, Hals-, Ohr- und Fingeninge, Rin-

ge, Anhänger, Gürtelbleche, Blechtassen, Situlen, Ei-
mer, Kegelhalsamphoren, Rippenzisten, Schalen,

Becken, Siebe sowie Blechfragmente und einige un-

bestimmbare Stücke. Es ist dadurch mit der breiten

Objektpalette des Depots von Arbedo vergleichbar,

auch wenn sich bei einzelnen Objekttypen, insbeson-

dere bei den Geräten, Unterschiede feststellen lassen.

Diese können mit der unterschiedlichen Zeitstellung

der Depotfunde erklärt werden, die zu einem anderen

<Material-Ausschnitb> führten.
Zahheiche Objekte zeigen Zerstörungsspuren. Die-

se lassen sich u.a. wieder bei den Beilen sehr schön

fassen, insbesondere sind hier Hiebspuren am Blatt zu

nennen (Nr. 297.309). Gürtelbleche wurden teilweise

mehrfach gefaltet (Nr. 120.130) oder die Laschen auf-

gebogen. Fibeln zeigen zerdrückte Bügel, verdrehte

Füsse, aufgebogene Nadeln und sind - besonders die

Schlangenfibeln - teilweise ganz zusammengedrückt.

Die verschiedenen Ringtypen sind verbogen, einge-

rollt, zusammengedrückt oder verdreht (Nr. 67.105'

108.123.254). Die Bronzegefässe sind zusammenge-

drückt und teilweise gefaltet (Nr. 56.146.171'360). Bei

den Blechen gibt es <Päckchen> (Nr. 1751339), auch

solche mit mehreren Komponenten (Nr' 971264,

1119 Das Gesamtgewicht ist in der Publikation nicht angegeben,.ich ver-

danke es einär'brieflichen Mitteilung von Herm Dr. W Sydow vom

l't.l.lgg6.Im Katalog werden nur Gewichte über 100 g qng9ge9gl'
1120 Nr. 1.3.5.8.21.22.29.45.46.54.65.71;72;14:76.71-79.105.115.190-192.

194.196.301.
1 121 Sydow 1995, 37. - Seine Datierung der Raupenfibeln.anhand der Grä-

b6r XXVIII und XXXN von Valtiavaglia ans Ende des 6 Jh basiert

auf der falschen Datierung dieser StüCke durch von Eles Masi 1986'

Es ergeben sich damit keine <Retardierungen>.

1122 De Marinis 1978, 80; Taf. III.
ti23 eogenfibeln: vg1. Etä del ferro a Como, Taf'21,5' - Sanguisugafibel:

vel]Quad. Sop-rintend. Arch. Piemonte 5, 1986' Taf. LII'11'
ll24 De Marinis 1990/91, t72; Anm.30.
t iiS Suao* ß95, 61. Nr. 47-49.3 14 (Sägen).309.3 13 (Beile). Der Beweis

Oäfur ist aber - was Sydow selbst zugibt - sehr schwierig zu erbrin-

gen, besonders wenn man den Zustand der Stücke nur von blossem

Auge beurteilen kann.
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raiso. Das Stück wurde aber nach wenigen Schlägen
bereits wieder weggelegt.

Bei den Dragofibeln und den Schlangenfibeln mit
grosser Kopfscheibe lässt sich eine besondere Be-
handlung der Kopfscheibe erkennen. Bei der Dragofi-
bel ist sie über den Bügel gegossen wordenrrlT. Die
Kopfscheiben der Schlangenfibeln wurden separat

hergestellt, wobei sie beidseitig des Loches eine halb-
kugelige Verdickung zeigen. Die Scheibe wurde über
den Bügel'geschoben und die Verdickungen zur Fi-
xierung etwas verhämmert. Die mit Rosetten verzier-
te Scheibe wurde aus Blech gearbeitet, auf den Bügel
geschoben und dann mit dem Bügel vergossen. Damit
unterscheiden sich diese Fibeln deutlich von den Fi-
beln des Golaseccagebietes, finden aber Vergleichs-
stücke in Este.
Barren: Barren sind im Depot nicht vertreten. Wieser
vermeldete zwar im Zusammenhang mit den Depots
von Obervintl/Vandoies di Sopra und Bergisel Barren
und Schlacken. Diese Information scheint sich aber nur
auf den Fund von Bergisel zu beziehen Beim von
Winkler als Barren angesprochenen Stück (293) han-
delt es sich um ein Fragment eines unbestimmten Ob-
jektes mit U-förmigem Querschnitt.

Der Depotfund von Obervintl/Vandoies di Sopra
lässt sich gut mit dem Depotfund von Arbedo verglei-
chen, ausser dass hier die Barren fehlen. Gemeinsam
ist die breite Objektpalette, der fragmenrarische Zt-
stand der Objekte sowie der Nachweis der Giesser-
tätigkeit und der Metallbearbeitung. Diese sind zwar
viel weniger ausgeprägt als in Arbedo, doch könnte
dies mit der schlechten Überlieferung des Fundes zu-
sammenhängen.

Beide Fundpunkte liegen an einer wichtigen Ver-
kehrsachse. Der Bezug zl einer Siedlung ist in Ober-
vintl/Vandoies di Sopra nicht klar.

10.5. Das Inntal

10.5.15. Der Depotfund von Fliess

Fliess (VB Landeck) liegt im Oberinntal kurz vor
Landeck, auf der rechten Innseite, an der Südflanke
des Grabberges auf etwa 1100 m ü.M.rrr8

Der Fundort des Depots liegt im Ortszentrum von
Fliess, etwa 90 m östlich der Pfarrkirche (Parzelle 80)

an einem nach Süden abfallenden Hang.

1117 Dragofibel: Winkler 1950, Nr. 67 (Taf. VII,l). - Schlangenfibeln:
Kopfscheibe übergeschoben: ebd., Nr.68 (Taf. VI,l);71 (Taf. VI,4);
96 (Taf. VII,7); Ltnz 1973, Taf. 3,9. - Kopfscheibe vergossen: ebd.,
Nr. 94 (Taf. VII,6). - Vgl. Drescher 1958, 87; Taf. 19,zweite Reihe.

Fliess besitzt eine wichtige verkehrstechnische La-
ge. Durch das Inntal führt sowohl vom Engadin als
auch vom Etschtal über den Reschenpass her eine be-
deutende Verkehrsachse. In römischer Zeit führte an-
scheinend die Via Claudia Augusta über das Fliesser
Plateau. Von Fliess aus kann man zusätzlich über den
Piller Sattel ins Pitztal gelangen, das bei Imst wieder
ins Inntal mündet.

Fundgeschichte

Am 24.10.1990 wurde das Depot bei Bauarbeiten
entdeckt. Der Besitzer der Parzelle, Josef Kathrein,
wollte den zwischen Strasse und Wirtschaftsgebäude
gelegenen Raum durch Einebnen des Terrains als Ga-
rage nutzen Gearbeitet wurde wegen des beschränk-
ten Platzes und wegen der Rutschgefahr nur mit einem
kleinen Bagger. Dieser Massnahme ist wohl die Ent-
deckung zu verdanken. Glücklicherweise wurde das

Depot bei den Arbeiten zwar aufgedeckt, doch nicht
beschädigt. Ein Teil der Bronzen, welcher bereits mit
dem Aushub weggefahren worden war, konnte wie-
dergefunden werden. Nach Angaben Sydows lag das

Depot am östlichen Ende eines etwa 8 m langen, von
Westen nach Osten bis auf elwa 2 m Höhe zuneh-
menden Abstiches in ungefähr 1.5 m Tiefe. Die Bron-
zenlagen alle dicht beieinander, einen Behälter konn-
te der Finder nicht feststellen. Eine Untersuchung des

Baggerprofils ergab keine weiteren archäologischen
Spuren. Diese waren möglicherweise durch frühere
Baumassnahmen bereits zerstört worden.

Aus Fliess kannte man bisher keine prähistorischen
Funde. Die Umgebung des Fundortes ist bis auf einen
östlich davon gelegenen Acker überbaut. Die nächste
grössere archäologische Fundstelle mit Material der
Hallstattzeit liegt am Piller Sattel.

Dank der sofortigen Meldung des Fundes an die
Aussenstelle des Bundesdenkmalamtes für Tirol und
Vorarlberg konnte die Fundsituation aufgenommen
und das Material für die wissenschaftliche Bearbeitung
und die Konservierung sichergestellt werden. In sehr
kurzer Zeit erfolgte durch Sydow die Bearbeitung und
Publikation aller Stücke dieses wichtigen Fundes. Da-
mit wurde erstmals ein grosses hallstattzeitliches Bron-
zedepot ohne Verspätung von 50-100 Jahren veröf-
fentlicht.

l1l8 Erste Fundmeldung: W. Sydow Fliess. Fundber. Ostereich 30, i991,
262f. - Tomecli 1994; Sydow 1995. - Henn Landesdenkmalpfleger
Dr. W. Sydow sei für die Präsentation des Materials des Depots und
für weitere Auskünfte herzlich gedankt.

Der DePotfund

Der Depotfund umfasst 385 Stücke und wiegt

31.783 kgrrre. p'" Objekte sind kaum patiniert und ha-

ben ihren Bronzeton behalten. Es handelt sich vor-

nehrnlich um Fragmente,25 Objekte (6'57o) sind als

ganz anz]usqlg gfu 9q I t zo.

Die Datierung

Tomedi 1994 betrachtete die Protocertosafibeln als

die jüngsten Stticke des Depots und kam damit auf ei-

nen Zeitpunkt in der 1. Hälfte des 6. Jh. v.Chr. Das

von ihm vorgestellte Fragment einet abruzzesischen

Panzerplatte kann zur Datierung nichts beitragen. Sy-

dow 1995 äusserte sich nirgends zusammenfassend zur

Chronologie des Depots. Es scheint aber keine Funde

zu geben, die zwingend in die 2. Hälfte des 6. Jh'

gehörten. Bei den Fibeln schlug er als Datierung der

jlngsten Stücke die Mitte des 6. Jh. vorrl2r. Mit Blick
auf seine Datierungsgrundlagen scheint dieses Datum

zweifelhaft. Sicher befinden wir uns in einem Zeit-

raum, der vor die Golasecca-Phase Tessin B/G II B zu

stellen ist. Die besten Datierungshinweise geben hier

die Fibeln, auch wenn für eine sichere Datierung noch

viel zu wenig publizierte Komplexe der 1. Hälfte des

6. Jh. v.Chr. vorliegen. Dass die Schliessung des De-

pots in der Phase Tessin A (G II A und G II A/B) lie-
gen muss, zeigen die zahlreichen Dragofibeln des Typs

Vaöe-Uffing. Hierhin gehören auch die mit sechs Frag-

menten gut vertretenen Raupenfibeln. Nach der Typo-

logie De Marinis' wären diese sogar G II A zrtzuwei-

senrr22. In diese Phase gehören auch Vergleiche für den

Fussabschluss der Bogenfibeln Nr' 221 und 277, so-

wie der kleinen Sanguisugafibel Nr. 206tt23. Generell

Tessin A-zeitlich dürfte der Fussabschluss Nr' 201

sein. De Marinis datierte die alpinen Zweiknopffibeln
im Golaseccagebiet in die Phase G II A/8"'z4. Ob man

diesen Zeitansatz auch auf diejenigen von Fliess über-

tragen kann, bleibt abzuklären. Möglicherweise ver-

fügt dieser Fibeltyp in seinem Herkunftsgebiet über ei-

ne längere Laufzeit. Die Schliessung des Depots von

Fliess ist deshalb nur allgemein in die Phase Tessin A
zu datieren. Absolutchronologisch bedeutet dies wohl
die 1. Hälfte des 6. Jh.

Vergleich mit dem Depot von Arbedo

Zwischen beiden Depotfunden lassen sich Ge-

meinsamkeiten feststellen.
Altmaterial: Dazu gehören 374 Funde (91Vo)' Alle
Funde dürfen wohl als Altmaterial betrachtet werden.

Dies gilt auch für die ganzen Objekte, was besonders

gut an den Beilen abgelesen werden kann (Nr. 5.8.21).

Sie zeigen durchgehend Abnützungsspuren und sind

teilweise fast ganz abgeschliffen; gleiches gilt für die

Meissel. Einzelne Ringe zeigen Abnützungsspuren

und der massive Fussring Nr. 105 ist zusammengebo-

gen. Den Grossteil machen aber Fragmente aus, näm-

lich 350 (93.5Vo) von 374. Darunter finden sich - wie
Sydow betonte - keine Passstücke. Zahkeiche Ftag-
mente zeigen durch Flickstellen an, dass sie zumZeit-
punkt ihrer Deponierung bereits längere Zeil benulzt
worden waren. Wenige Stücke, insbesondere Beile und

Sägen, scheinen nach Sydow unbenutzt zu ceinrr25. Das

Späktrum der Funde umfasst: Beile und Axte, Lan-

zen, Meissel, Sägen, Raspeln, eine Panzerscheibe, Fi-

beln, Fuss-, Arm-, Hals-, Ohr- und Fingeninge, Rin-

ge, Anhänger, Gürtelbleche, Blechtassen, Situlen, Ei-
mer, Kegelhalsamphoren, Rippenzisten, Schalen,

Becken, Siebe sowie Blechfragmente und einige un-

bestimmbare Stücke. Es ist dadurch mit der breiten

Objektpalette des Depots von Arbedo vergleichbar,

auch wenn sich bei einzelnen Objekttypen, insbeson-

dere bei den Geräten, Unterschiede feststellen lassen.

Diese können mit der unterschiedlichen Zeitstellung

der Depotfunde erklärt werden, die zu einem anderen

<Material-Ausschnitb> führten.
Zahheiche Objekte zeigen Zerstörungsspuren. Die-

se lassen sich u.a. wieder bei den Beilen sehr schön

fassen, insbesondere sind hier Hiebspuren am Blatt zu

nennen (Nr. 297.309). Gürtelbleche wurden teilweise

mehrfach gefaltet (Nr. 120.130) oder die Laschen auf-

gebogen. Fibeln zeigen zerdrückte Bügel, verdrehte

Füsse, aufgebogene Nadeln und sind - besonders die

Schlangenfibeln - teilweise ganz zusammengedrückt.

Die verschiedenen Ringtypen sind verbogen, einge-

rollt, zusammengedrückt oder verdreht (Nr. 67.105'

108.123.254). Die Bronzegefässe sind zusammenge-

drückt und teilweise gefaltet (Nr. 56.146.171'360). Bei

den Blechen gibt es <Päckchen> (Nr. 1751339), auch

solche mit mehreren Komponenten (Nr' 971264,

1119 Das Gesamtgewicht ist in der Publikation nicht angegeben,.ich ver-

danke es einär'brieflichen Mitteilung von Herm Dr. W Sydow vom

l't.l.lgg6.Im Katalog werden nur Gewichte über 100 g qng9ge9gl'
1120 Nr. 1.3.5.8.21.22.29.45.46.54.65.71;72;14:76.71-79.105.115.190-192.

194.196.301.
1 121 Sydow 1995, 37. - Seine Datierung der Raupenfibeln.anhand der Grä-

b6r XXVIII und XXXN von Valtiavaglia ans Ende des 6 Jh basiert

auf der falschen Datierung dieser StüCke durch von Eles Masi 1986'

Es ergeben sich damit keine <Retardierungen>.

1122 De Marinis 1978, 80; Taf. III.
ti23 eogenfibeln: vg1. Etä del ferro a Como, Taf'21,5' - Sanguisugafibel:

vel]Quad. Sop-rintend. Arch. Piemonte 5, 1986' Taf. LII'11'
ll24 De Marinis 1990/91, t72; Anm.30.
t iiS Suao* ß95, 61. Nr. 47-49.3 14 (Sägen).309.3 13 (Beile). Der Beweis

Oäfur ist aber - was Sydow selbst zugibt - sehr schwierig zu erbrin-

gen, besonders wenn man den Zustand der Stücke nur von blossem

Auge beurteilen kann.
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100/380). An den Spuren lässt sich der Einsatz des

Hammers und des Meissels ablesen, zahlreiche Blech-
stücke wurden auch durch Hin- und Herbewegen ge-
trennt. Spezielle Fragmentierungspraktiken lassen sich
nicht erkennen.

Gewichtsmässig dominieren die Geräte, hinzu
kommen noch einige schwere Gürtelbleche. Die übri-
gen Funde wie Fibeln, Ringe und Bleche fallen dage-
gen wenig ins Gewicht (s.u.).

Die Datlerungsspanne des Altmaterials kann nur
ungefähr abgeschätzt werden. Einzelne Fibeln lassen
sich nach gängiger Chronologie noch ans Ende des 7.

Jh. setzen und ergeben so eine mögliche Datierungs-
spanne von etwa einem halben Jahrhundert. Klare Alt-
stücke aus dem 8. Jh. oder aus der Bronzezeit fehlen.

Die Diskussion der lokalen und der fremden For-
men im Depot ist schwierig, da uns gleichzeitige Fund-
komplexe aus der Gegend und auch aus dem weiteren
Umkreis (hauptsächlich Engadin und Vorarlberg) feh-
lenrr26. Somit lässt sich eigentlich nur das Fragment ei-
ner abruzzesischen Panzerscheibe sicher als Fremd-
stück aussondern: Es stammt aus Mittelitalien'r2i. Eben-
falls als nicht lokal bezeichnete Sydow eine Gruppe
von Gürtelblechen (<Gruppe 6>), die massiven, stark
verzierten Fussringe und die blechförmigen Armspan-
gen mit C-förmigem Querschnitt und wies diese mit
gutem Erfolg dem Alpenrheintal zu. Doch wissen wir
auch in diesem Falle nicht, wo die Grenze zwischen
den <Oberinntalern>> und den <Alpenrheintalern> Gür-
telblechen verlief. Noch weniger klar ist es bei den Fi-
beln und den Gefässen. Diese lassen klare Bezüge zum
Golaseccagebiet, zum estensischen Raum und zum
Ostalpenraum erkennen, zwischen <<Importen>> und lo-
kalen <Imitationen>> kann jedoch noch nicht unter-
schieden werden. Die Objekte lassen aber generell er-
kennen, dass der südliche und südöstliche Einfluss do-
minierend war.
Material in Verbindung mit dem Bronzegzss.' Dieser
Gruppe kann nur der Rohguss einer kleinen Sanguisu-
gafibel Nr. 206 zugewiesen werden. Weitere Rohgüs-
se und andere Hinweise auf Giessereiaktivität wie
Gusstropfen, Flüsse etc. fehlen vollständig.
Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und
Werkstattabfall finden sich etwas zahlreicher. Sydow
erstellte eine Liste von 10 <Halbfabrikaten>> bzw.
<Rohprodukten>>, worunter sich aber verschiedene
Stücke finden, welche nicht dazugezählt werden dür-

1126 Zusammenfassend Sydow 1995, 59f.
1121 Tomedl 1994.
I 1 28 Sydow 1995, 6l ; Nr. 1.54. 1 I l. 1 25 .1 51.17 6.206.218.250.263. Atszu-

scheiden: Nr. 125 (Kreuzattaschenbecken, nicht fertiggestellt?); 151
(Blech, Halbfabrikat?); 206 (Rohguss); 21 8 (Bogenfibel, Halbfabri-
kat, da Verzierung nur einseitig. Dies ist aber auch bei der Fibel aus
dem Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra [Winkler Nr. 64] der Fall,
die klare Abnützungsspuren zeigt); 250 (Dragofibel, Fuss angeblich
nicht aufgebogen); 263 (Blechstück, nit Bearbeitungsspuren?).
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fenrr2s. Zu unserer Gruppe gehören folgende 10 Stücke:
Die Bogenfibel mit noch nicht umgebogenem Fuss Nr.
208, das Beil Nr. 1ttze, der ungelochte Henkel Nr. 54,
der überarbeitete Rohguss eines unbekannten Obiekts
Nr. 111, das längliche Plättchen mit Treibspuren Nr.
176, die Unterlagsscheibe Nr. 326 und möglicherwei-
se auch die ausgeschroteten, rechteckigen Plättchen
Nr. 166, 349, 372 und 379 als Ausgangsprodukte für
Unterlagsscheiben oder Flicke. Möglicherweise gehör-
ten auch die beiden <<unbenutzten> Klingenfragmente
Nr. 309 und 313 dazu.
Barren fehlen im Depot.

Der Depotfund von Fliess umfasst nur drei Obiekr
gruppen des Depots von Arbedo. Da beide Depots
vollständig bzw. praktisch vollständig geborgen wur-
den, ist hier erstmals auch eine Gegenüberstellung der
Anteile der vier Gruppen am Gesamtmaterial möglich.
Allerdings beruht der Vergleich der Gewichte auf
Schätzungen, da die Gewichte der Objekte des Depots
von Fliess nicht generell angegeben wurden (Tab. 10).

Auffallend ist der geringe Anteil der Gruppen
Bronzeguss und Werkstatt im Depotfund von Fliess.
Das Depot von Fliess enthält vorwiegend Altmaterial.
Das Spektrum des Altmaterials lässt sich in seiner
Breite gut mit demjenigen Arbedos vergleichen.

Die Interpretation des Depots von Arbedo als Teil
einer Bronzegiesserei kann nicht auf das Fliesser De-
pot übertragen werden. Dazu fehlen dem letzteren die
deutlichen Spuren der Bronzeverarbeitung. Da aber die
Gruppen Bronzeguss und Werkstatt nicht ganz fehlen,
ist doch eine gewisse Verbindung mit einer Bronze-
giesserei gegeben. Das Depot könnte deshalb bei-
spielsweise als eine Ladung Altmetall gedeutet wer-
den, welche für den Transport gedacht oder über ge-
wisse Strecken transportiert worden war. Dafür wäre
neben dem sehr hohen Anteil an schweren Stücken
auch das Gewicht des Depots anzuführen (s. Kap.
Il.L1.2). So machen die 66 Objekte über 100 g fast
807o des Gesamtgewichtes aus (Durchschnittsgewicht
372 g), die andern 319 Objekte fallen kaum noch ins
Gewicht (Durchschnittsgewicht 22,5 g)ttto. Für den
Transport wurden hauptsächlich schwere und <handli-
che> Stücke ausgewählt, die einen bedeutend einfa-
cheren Transport als viele kleine Fragmente ermög-
lichten. Das Gesamtgewicht von gut 30 kg könnte zu-
dem als Traglast interpretiert werden, die ein Mensch
ohne Schwierigkeiten zu transportieren vermochte.

1129 Sydow 1995, 65 bemerkte, die Osen seien erst nach dem Guss an-
gebracht worden. Dies mag für einige Stücke zutreffen, doch gibt es
auch Beile, deren Ose anhand der Gussnahtreste gegossen wurde
(Nr. 27.298.301).

1130 Beim Depot von Arbedo hingegen sind nur 60 Objekte (I.6Vo) über
100 g schwer. Sie haben ein Gewicht von 14.839 ke (34.6Vo). Dar-
unter finden sich aber 29 Banen von 7.947 kg.

Tab. 10. Vergleich der Depotfunde von Arbedo und Fliess. * geschätzte werte.

Tab. 10. Confronto tra i ripostigli di Arbedo e di Fliess. * valori stimati'

Sydow schlug als Interpretation eine rituelle Depo-

nierung vorr131. Die Fragmentierung der Objekte, die

fehlenden Passstücke und Vergleiche mit Opfern und

Grabbeigaben sprächen gegen eine Interpretation als

<Giesserdepob>. Diese immer wiederkehrenden Argu-
mente werden in Kapitel 11.1 ausführlicher bespro-

chen. Hier sei nur auf ein Detail eingegangen ' Zahl-
reiche der Güftelbleche im Depot zeigen Flickungenttrz'

Einige dieser Flicke lassen erkennen, dass sie aus an-

deren Gürtelblechen ausgeschrotet wurdenrr33' Hinzu

kommen bereits aus Gürtelblechen ausgeschrotete

Stücke sowie der aus einem Gürtelblech gearbeitete Si-

tulenboden aus Grab S 2439 von S' Lucia/Most na

Soöi. Diese Stücke zeigen exemplarisch, dass durch

die Wiederverwendung von Objekten in einer Bronze-
giesserei - sei dies nun als Flicke oder als Material
zum Einschmelzen - die Wahrscheinlichkeit, ganze

oder zusammengehörige Fragmente zu finden, sehr

klein wird. Die Fragmentierung der Objekte sowie die

fehlenden Passstücke sind deshalb als gute Argumen-
te zu werten, dass das Depot von Fliess in einen wei-
teren Zusammenhang mit der Bronzeverarbeitung ge-

stellt werden kann.
Gut vergleichbar mit Arbedo ist die verkehrstech-

nische Lage des Fundortes, beide Depots liegen an ei-

ner wichtigen Verkehrsachse. Doch fehlen für das

Fliesser Depot und dessen nähere Umgebung jegliche

Befunde und Funde.

10.5.16. Der <Depotfund>> vom Bergisel

Der Bergisel liegt südlich von Innsbruck und be-

herrscht den Zusammenfluss von Inn und Sill. Die an-

gebliche Fundstelle liegt auf einer grossen, teilweise
künstlich angelegten, nach Norden ausgerichteten Ter-

rasse. Heute befinden sich dort neben den Schiess-

ständen die Gedenkstätten für die Tiroler Freiheits-
kämpfer, das Kaiserjägermuseum und ein Restaurant'

Der Bergiset liegt an einer verkehrstechnisch sehr

bedeutenden Stelle: Hier vereinigt sich der Weg vom

oberen Inntal (Engadin, Reschen, Arlberg) mit der

Brennerroute. Wilten/Veldidena und Innsbruck ver-

danken diesem Verkehrsknotenpunkt ihre Existenz.

Der <Depotfund> vom Bergisel ein Depotfund?

In der letzten Zeit wurden vermehrt Stimmen laut,

die zumindest Zweifel an der Einheitlichkeit des <De-

potfundes> vom Bergisel anmeldeten. Sie erscheinen

nach der Zusammenstellung der wenigen Meldungen
zu diesem Fund gerechtfertigt. Klarheit dürfte die Ar-
beit W. Nachtschatts bringen, der den <Depotfund> als

Magisterarbeit und Dissertation an der Leopold-Fran-
zens-Universität Innsbruck bearbeitelstt:+. Sis zum Er-

scheinen dieser Arbeit möchte ich den <Depotfund>

vom Bergisel nicht mehr als eigentlichen Bronzede-

potfund führen.

i131 Sydow 1995,60-63.
1 1 3 2 Nr. I l'7 . 128.129 - 13 t. t3'7 . 1 48.1 5 6.268.330'
1 1 33 Nr. 129.130.268 (Gürtelbleche). I 65.166.326.37 9 (Plättchen)

1134 Henn Dr. W Nachtschatt, Hall i.T., sei lür seine fi'eundiiche Präsen-

tation des Materials und für die Zusendttng der Zusammenfassung sei-

ner Arbeit herzlich gedankt.
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100/380). An den Spuren lässt sich der Einsatz des

Hammers und des Meissels ablesen, zahlreiche Blech-
stücke wurden auch durch Hin- und Herbewegen ge-
trennt. Spezielle Fragmentierungspraktiken lassen sich
nicht erkennen.

Gewichtsmässig dominieren die Geräte, hinzu
kommen noch einige schwere Gürtelbleche. Die übri-
gen Funde wie Fibeln, Ringe und Bleche fallen dage-
gen wenig ins Gewicht (s.u.).

Die Datlerungsspanne des Altmaterials kann nur
ungefähr abgeschätzt werden. Einzelne Fibeln lassen
sich nach gängiger Chronologie noch ans Ende des 7.

Jh. setzen und ergeben so eine mögliche Datierungs-
spanne von etwa einem halben Jahrhundert. Klare Alt-
stücke aus dem 8. Jh. oder aus der Bronzezeit fehlen.

Die Diskussion der lokalen und der fremden For-
men im Depot ist schwierig, da uns gleichzeitige Fund-
komplexe aus der Gegend und auch aus dem weiteren
Umkreis (hauptsächlich Engadin und Vorarlberg) feh-
lenrr26. Somit lässt sich eigentlich nur das Fragment ei-
ner abruzzesischen Panzerscheibe sicher als Fremd-
stück aussondern: Es stammt aus Mittelitalien'r2i. Eben-
falls als nicht lokal bezeichnete Sydow eine Gruppe
von Gürtelblechen (<Gruppe 6>), die massiven, stark
verzierten Fussringe und die blechförmigen Armspan-
gen mit C-förmigem Querschnitt und wies diese mit
gutem Erfolg dem Alpenrheintal zu. Doch wissen wir
auch in diesem Falle nicht, wo die Grenze zwischen
den <Oberinntalern>> und den <Alpenrheintalern> Gür-
telblechen verlief. Noch weniger klar ist es bei den Fi-
beln und den Gefässen. Diese lassen klare Bezüge zum
Golaseccagebiet, zum estensischen Raum und zum
Ostalpenraum erkennen, zwischen <<Importen>> und lo-
kalen <Imitationen>> kann jedoch noch nicht unter-
schieden werden. Die Objekte lassen aber generell er-
kennen, dass der südliche und südöstliche Einfluss do-
minierend war.
Material in Verbindung mit dem Bronzegzss.' Dieser
Gruppe kann nur der Rohguss einer kleinen Sanguisu-
gafibel Nr. 206 zugewiesen werden. Weitere Rohgüs-
se und andere Hinweise auf Giessereiaktivität wie
Gusstropfen, Flüsse etc. fehlen vollständig.
Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und
Werkstattabfall finden sich etwas zahlreicher. Sydow
erstellte eine Liste von 10 <Halbfabrikaten>> bzw.
<Rohprodukten>>, worunter sich aber verschiedene
Stücke finden, welche nicht dazugezählt werden dür-

1126 Zusammenfassend Sydow 1995, 59f.
1121 Tomedl 1994.
I 1 28 Sydow 1995, 6l ; Nr. 1.54. 1 I l. 1 25 .1 51.17 6.206.218.250.263. Atszu-

scheiden: Nr. 125 (Kreuzattaschenbecken, nicht fertiggestellt?); 151
(Blech, Halbfabrikat?); 206 (Rohguss); 21 8 (Bogenfibel, Halbfabri-
kat, da Verzierung nur einseitig. Dies ist aber auch bei der Fibel aus
dem Depot von Obervintl/Vandoies di Sopra [Winkler Nr. 64] der Fall,
die klare Abnützungsspuren zeigt); 250 (Dragofibel, Fuss angeblich
nicht aufgebogen); 263 (Blechstück, nit Bearbeitungsspuren?).
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fenrr2s. Zu unserer Gruppe gehören folgende 10 Stücke:
Die Bogenfibel mit noch nicht umgebogenem Fuss Nr.
208, das Beil Nr. 1ttze, der ungelochte Henkel Nr. 54,
der überarbeitete Rohguss eines unbekannten Obiekts
Nr. 111, das längliche Plättchen mit Treibspuren Nr.
176, die Unterlagsscheibe Nr. 326 und möglicherwei-
se auch die ausgeschroteten, rechteckigen Plättchen
Nr. 166, 349, 372 und 379 als Ausgangsprodukte für
Unterlagsscheiben oder Flicke. Möglicherweise gehör-
ten auch die beiden <<unbenutzten> Klingenfragmente
Nr. 309 und 313 dazu.
Barren fehlen im Depot.

Der Depotfund von Fliess umfasst nur drei Obiekr
gruppen des Depots von Arbedo. Da beide Depots
vollständig bzw. praktisch vollständig geborgen wur-
den, ist hier erstmals auch eine Gegenüberstellung der
Anteile der vier Gruppen am Gesamtmaterial möglich.
Allerdings beruht der Vergleich der Gewichte auf
Schätzungen, da die Gewichte der Objekte des Depots
von Fliess nicht generell angegeben wurden (Tab. 10).

Auffallend ist der geringe Anteil der Gruppen
Bronzeguss und Werkstatt im Depotfund von Fliess.
Das Depot von Fliess enthält vorwiegend Altmaterial.
Das Spektrum des Altmaterials lässt sich in seiner
Breite gut mit demjenigen Arbedos vergleichen.

Die Interpretation des Depots von Arbedo als Teil
einer Bronzegiesserei kann nicht auf das Fliesser De-
pot übertragen werden. Dazu fehlen dem letzteren die
deutlichen Spuren der Bronzeverarbeitung. Da aber die
Gruppen Bronzeguss und Werkstatt nicht ganz fehlen,
ist doch eine gewisse Verbindung mit einer Bronze-
giesserei gegeben. Das Depot könnte deshalb bei-
spielsweise als eine Ladung Altmetall gedeutet wer-
den, welche für den Transport gedacht oder über ge-
wisse Strecken transportiert worden war. Dafür wäre
neben dem sehr hohen Anteil an schweren Stücken
auch das Gewicht des Depots anzuführen (s. Kap.
Il.L1.2). So machen die 66 Objekte über 100 g fast
807o des Gesamtgewichtes aus (Durchschnittsgewicht
372 g), die andern 319 Objekte fallen kaum noch ins
Gewicht (Durchschnittsgewicht 22,5 g)ttto. Für den
Transport wurden hauptsächlich schwere und <handli-
che> Stücke ausgewählt, die einen bedeutend einfa-
cheren Transport als viele kleine Fragmente ermög-
lichten. Das Gesamtgewicht von gut 30 kg könnte zu-
dem als Traglast interpretiert werden, die ein Mensch
ohne Schwierigkeiten zu transportieren vermochte.

1129 Sydow 1995, 65 bemerkte, die Osen seien erst nach dem Guss an-
gebracht worden. Dies mag für einige Stücke zutreffen, doch gibt es
auch Beile, deren Ose anhand der Gussnahtreste gegossen wurde
(Nr. 27.298.301).

1130 Beim Depot von Arbedo hingegen sind nur 60 Objekte (I.6Vo) über
100 g schwer. Sie haben ein Gewicht von 14.839 ke (34.6Vo). Dar-
unter finden sich aber 29 Banen von 7.947 kg.

Tab. 10. Vergleich der Depotfunde von Arbedo und Fliess. * geschätzte werte.

Tab. 10. Confronto tra i ripostigli di Arbedo e di Fliess. * valori stimati'

Sydow schlug als Interpretation eine rituelle Depo-

nierung vorr131. Die Fragmentierung der Objekte, die

fehlenden Passstücke und Vergleiche mit Opfern und

Grabbeigaben sprächen gegen eine Interpretation als

<Giesserdepob>. Diese immer wiederkehrenden Argu-
mente werden in Kapitel 11.1 ausführlicher bespro-

chen. Hier sei nur auf ein Detail eingegangen ' Zahl-
reiche der Güftelbleche im Depot zeigen Flickungenttrz'

Einige dieser Flicke lassen erkennen, dass sie aus an-

deren Gürtelblechen ausgeschrotet wurdenrr33' Hinzu

kommen bereits aus Gürtelblechen ausgeschrotete

Stücke sowie der aus einem Gürtelblech gearbeitete Si-

tulenboden aus Grab S 2439 von S' Lucia/Most na

Soöi. Diese Stücke zeigen exemplarisch, dass durch

die Wiederverwendung von Objekten in einer Bronze-
giesserei - sei dies nun als Flicke oder als Material
zum Einschmelzen - die Wahrscheinlichkeit, ganze

oder zusammengehörige Fragmente zu finden, sehr

klein wird. Die Fragmentierung der Objekte sowie die

fehlenden Passstücke sind deshalb als gute Argumen-
te zu werten, dass das Depot von Fliess in einen wei-
teren Zusammenhang mit der Bronzeverarbeitung ge-

stellt werden kann.
Gut vergleichbar mit Arbedo ist die verkehrstech-

nische Lage des Fundortes, beide Depots liegen an ei-

ner wichtigen Verkehrsachse. Doch fehlen für das

Fliesser Depot und dessen nähere Umgebung jegliche

Befunde und Funde.

10.5.16. Der <Depotfund>> vom Bergisel

Der Bergisel liegt südlich von Innsbruck und be-

herrscht den Zusammenfluss von Inn und Sill. Die an-

gebliche Fundstelle liegt auf einer grossen, teilweise
künstlich angelegten, nach Norden ausgerichteten Ter-

rasse. Heute befinden sich dort neben den Schiess-

ständen die Gedenkstätten für die Tiroler Freiheits-
kämpfer, das Kaiserjägermuseum und ein Restaurant'

Der Bergiset liegt an einer verkehrstechnisch sehr

bedeutenden Stelle: Hier vereinigt sich der Weg vom

oberen Inntal (Engadin, Reschen, Arlberg) mit der

Brennerroute. Wilten/Veldidena und Innsbruck ver-

danken diesem Verkehrsknotenpunkt ihre Existenz.

Der <Depotfund> vom Bergisel ein Depotfund?

In der letzten Zeit wurden vermehrt Stimmen laut,

die zumindest Zweifel an der Einheitlichkeit des <De-

potfundes> vom Bergisel anmeldeten. Sie erscheinen

nach der Zusammenstellung der wenigen Meldungen
zu diesem Fund gerechtfertigt. Klarheit dürfte die Ar-
beit W. Nachtschatts bringen, der den <Depotfund> als

Magisterarbeit und Dissertation an der Leopold-Fran-
zens-Universität Innsbruck bearbeitelstt:+. Sis zum Er-

scheinen dieser Arbeit möchte ich den <Depotfund>

vom Bergisel nicht mehr als eigentlichen Bronzede-

potfund führen.

i131 Sydow 1995,60-63.
1 1 3 2 Nr. I l'7 . 128.129 - 13 t. t3'7 . 1 48.1 5 6.268.330'
1 1 33 Nr. 129.130.268 (Gürtelbleche). I 65.166.326.37 9 (Plättchen)

1134 Henn Dr. W Nachtschatt, Hall i.T., sei lür seine fi'eundiiche Präsen-

tation des Materials und für die Zusendttng der Zusammenfassung sei-

ner Arbeit herzlich gedankt.
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Fundgeschichte

Die erste Nachricht über den <Depotfund>> vom
Bergisel stammt aus dem Jahr 1877.In der Zuwachs-
liste des Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum ftir die
Jahre 1874,1875 und 1876 erschien unter der Rubrik
<Alterthümer> die Meldung: <Verschiedene antike
Bronze-Gegenstände, ausgegraben im Jahre 1844 auf
dem Berg Is.el.>>'3s 1892 sprach Wieser von einer Guss-

stätte am Bergisel, für deren Grossartigkeit der Um-
stand spreche, <<dass das dort gesammelte Bronzema-
terial in Wagenladungen fortgeführt und centnerweise
an Glocken- und Gelbgiesser verkauft wurde.>>1r36 Da-
mit erschöpfen sich die Quellen zum <<Depotfund>.

Auch die gründliche Suche Nachtschatts hat keine wei-
teren direkten Quellen ergeben.

Forschungsgeschichte

Anhand der wenigen Reste datierte Wieser den
Fund in die Hallstattzeit. Winkler stellte bei der Bear-
beitung des Depots von Obervintl/Vandoies di Sopra
überraschende Gemeinsamkeiten in Zusammenset-
zung und Alter mit dem Fund vom Bergisel fest und
interpretierte beide als Giesserei an einer verkehrs-
technisch bedeutenden Lags"" .

Die erste ausführlichere Bearbeitung erfolgte 1954

durch Franztt:a. )isss1 nahm an, dass Wieser noch auf
die mündliche Überlieferung des grossen Fundes

zurückgreifen konnte, da zwischen dem Fundjahr und
dem Stellenantritt Wiesers als prähistorischer Fachdi-
rektor im Ferdinandeum nur 33 Jahre lagen. Franzprä-
sentierte erstmals einen Überblick über den Fund und
bildete 11 von knapp 200 Objekten (Inv. Nr. 2952-
3140) des Fundes ab, die grösstenteils als Bruch-
material zu bezeichnen seien. An eisenzeitlichen
Objekten zählte er auf: Kahnfibeln, Bogenfibeln mit
langem Fuss und Fussknopf, Schlangenfibeln, Drago-
fibeln, Fibeln mit Armbrustspirale, offene Armreifen,
zwei Fragmente eines Hohlbuckelringes, Gefässatta-
schen, ein Bandhenkel eines Beckens oder einer
Beckentasse, Nadelfragmente, Blechfragmente von
Gefässen und Gürteln mit getriebener und eingravier-
ter Verzierung, Ringe, Knöpfe, Kammfragmente, Frag-
mente von Sägen, Blechröhrchen und ein Fragment ei-
nes Messeranhängers I r3e. Hinzu kommen bronzezeitli-

che Objekte: Ein Rasiermesser mit Vollgriff sowie ei-
nes mit durchbrochenem Griff, ein Griffdornmesser
und das Bruchstück einer Sichel. An römischen Fun-
den zählte er eine kräftig profilierte Fibel, eine Zwie-
belknopffibel und drei Rohgüsse einer Marsstatuette
aufr140. Zudem berichtete er von Gusstropfen, ge-

schmolzenen Blechen und Gusskanälenrr4r. Franz inter-
pretierte den Fund als Altbronzenvorrat, dessen
Schliessung er wegen der römischen Funde in die spä-

te Kaiserzeit verlegte. Eine Giesserei schloss er aus,

da Schmelztiegel und Gussformen fehlten. Die lange
Datierungsspanne erklärte Franz damit, dass bei den
Einheimischen - wie bei den heutigen Bauern -
<Gerümpel aus Vorvätertagen>> herumgelegen sei, das

sie an einen Altmetallhändler abgaben.
Osmund Menghin nahm sich 1964 des Fundes anrr42.

Er ordnete die Objekte nochmals in drei zeitliche
Gruppen (Bronzezeit, Eisenzeit, Römisch) und zählte
zwei weitere Stücke dazu, ein Bronzebeil aus der Sill-
schlucht und einen Bronzering. Trotz der unklaren

Quellenlage sprach sich Menghin dafür aus, dass alle
Funde zusammengehörten und bezeichnete sie als An-
sammlung von Altmaterial. Bei der Bildung dieses De-
pots sei aber nicht, wie Franz vermutete, einfach her-
umliegendes Altmetall eingesammelt worden. Bei ei-
ner zeitlichen Spanne von gut 1500 Jahren sei dies
ganz einfachnicht anzunehmen, insbesondere auch, da

die römische Eroberung die alten Siedlungsstrukturen
zerstört habe. Er wies auf die <Brandpatina>> einiger
urnenfelderzeitlicher Bronzen hin und vermutete des-
halb, dass der grösste Teil des Fundes durch Grabraub
zustande gekommen sei. Für die urnenfelderzeitlichen
Bronzen dachte er an das Wiltener Urnenfeld oder an

Gräber beim ehemaligen Stiegele-Wirtshaus, für die
eisenzeitlichen Bronzen an noch unbekannte Gräber-
felder im Raum Innsbruck. Das Depot am Bergisel be-

trachtete Menghin als Versteckfund, da Grabraub in rö-
mischer Zeit als Verbrechen geahndet worden sei. Er
vermutete, dass das Metall in Richtung Süden zt ei-
ner Giesserei hätte abtransportiert werden sollen. Den
Grund, dass dies nicht geschehen sei, sah er in den

alamannisch-juthungischen Einfällen in den sechziger
Jahren des 3. Jh. n.Chr., bei denen der Altmetall-
händler und seine Helfer getötet oder zerstreut worden
seien.

Keinen Aufschluss über den möglichen Fundort des

<<Depots>> ergaben 1963 die Grabungen von Plank

beim Restaurant neben dem Kaiserjägermuseum' Sie

iorderten zahlreiche Keramik, aber nur wenige Bron-

zefi zu Tage"o:'

Ftgazzolapublizierte l97I weitete Stücke des Fun-

des, wobei sie die Bronzen und die 1963 gefundene

Keramik als Einheit betrachtete"++. Eine Interpretation

zum Fund selbst gab sie jedoch nicht ab'

Lunz äusserte sich I974 kritisch zum <<Depot>> vom

Bergisel und zu seinen Bearbeiternrr+s. B1 gab zt be'

denfen, dass die Zusammengehörigkeit der Funde

nicht gesichert sei, dass zwischen der Auffindung des

Komplexes und der ersten Erwähnung 33 Jahre ver-

gingen, dass auf einem Inventarfoto von Merharts nur

iallitattzeitliche Bronzen und der Hohlbuckelring zu

sehen seien und dass die massive Beimengung von

hallstattzeitlichen Bronzen nicht durch Grabraub zu

erklären sei, da den Bronzen einerseits eine Brandpa-

dna fehle, andrerseits die Fragmentierung der Bronzen

stark an die Depots von Obervintl/Vandoies di Sopra,

S. Anna d'Alfaedo und Arbedo erinnere. Lunz ver-

mutete deshalb eine sekundäre Fundvermischung, bei

der einem ursprünglich späthallstattzeitlichen Depot

andere Bronzen beigemischt worden wären' Dabei

dachte er an Funde aus Wilten oder sogar vom Berg-

isel selbst, die alle unter der Bezeichnung <Bergisel>

inventarisiert worden seien. Ebenso als nicht zu-

gehörige Beimischung betrachtete Lunz den latöne-

ieitlichen Hohlbuckelring. Als charakteristisches

Schlussstück des Depots strich er eine Sanguisugafi-

bel mit schwerem Fuss und Fussring heraus' welche er

mit Tessin D-zeitlichen Fibeln verglich, die aber in die

Phase Tessin C/G III A1 gehört (spätalpiner Typ Var'

A)rr+e. 4tt absolutes Datum gab er die Zeit um 400

v.Chr. an und parallelisierte die Niederlegung mit der-

jenigen der Depots von S. Anna d'Alfaedo, Ober-

vintl/Vandoies di Sopra und Dercolo.
Bereits in den fünfziger Jahren hatte Pittioni eine

kultische Interpretation des Fundes als Weihedepot

vorgeschlagen und dabei die breite Datierung und die

grosse Masse als Argumente dafür angeführt"4?' 1980

äusserte er sich nochmals im selben Sinne zum Fund,

wobei er kritisch auf den Beitrag Menghins von 1964

einging. Diesen scheint er aber nur flüchtig gelesen zu

haben, da er das Hauptargument Menghins für die brei-

te Datierung des Fundes, den Grabraub, gar nicht er-

wähnte. Viel folgenschwerer war jedoch seine Be-

hauptung, dass die Funde 1844 in einer 1/3 m dicken

Kulturschicht mit zahlreichen keramischen Resten zu-

sammen gefunden worden seien. Auch dies beruht auf

dem unsorgfältigen Lesen des Artikels von Menghin,

welcher vor den Ausführungen zum <<Depot>> über die

Ausgrabungen Planks von 1963 beim Restaurant

sprach und dabei die etwa 30 cm starke Kulturschicht

mit Keramikfunden erwähnte. Diese Information wur-

de unkritisch von Gleirscher übernommen. Dieser

sprach sich ebenfalls für eine kultische Interpretation

ausrra8. Wegen der vermeintlich mit den Bronzen ver-

gesellschafteten Keramik glaubte Gleirscher im <De-

pot> vom Bergisel ein Phänomen zwischen den ei-

gentlichen Brandopferplätzen wie Rungger Egg und

den reinen Metalldepots wie Obervintl/Vandoies di So-

pra, Arbedo und Parre erkennen zu können: Die Me-

tallobjekte seien fragmentiert - aber nicht verbrannt -
und es sei eine grosse Menge an Keramik deponiert

worden. Zudemhielt er im Gegensatz zuLunz die Ein-

heit des gesamten Komplexes, also auch der urnenfel-

derzeitlichen und römischen Funde für möglich, da er

den Bergisel - zumindest was die römischen Funde be-

trifft - mit dem, nota bene auch ungesicherten Campo

Paraiso verglich.

Kommentar

Vor der Publikation der Funde und der Ergebnisse

der Nachforschungen zu den Fundumständen durch

Nachtschatt wird man sich eines abschliessenden Ur-

teils über den <Depotfund>> vom Bergisel enthalten

müssen. Trotzdem seien einige Anmerkungen ge-

macht.
l. ZtmFund gibt es keinerlei Quellen. Die erste Mel-

dung stammt von 1877, ein ausführlicherer Bericht

erst von 1892, also fast 50 Jahre nach dem über-

lieferten Fundjahr. Dies ist bei der angeblichen

Grossartigkeit der Fundmenge doch etwas erstaun-

lich.
2. Dass die römischen Funde wohl nicht zu den hall-

stattzeitlichen Bronzen gehören, scheint sehr wahr-

scheinlich. Neben der von Lunz erwähnten Foto

von Merharts darf auch Wieser als Zeuge beigezo-

gen werden. Er datierte den Fund ausdrücklich in

di" Hullstuttzeit, die Anwesenheit von römischen

Fibeln oder gar der Statuetten hätte er sicher be-

merkt und erwähnt. Ahnliches gilt wohl auch für

die meisten urnenfelderzeitlichen Funde. Entweder

wurden diese Funde nachträglich im Museum un-

1135 Zeitschr. Ferdinandeum 21, 1877, 13.
1136 Wieser 1892, ll.
1137 Winkler 1950, 56-58, mit Datierung von Obervintl/Vandoies di So-

pra ins 3. Jh. v.Chr'.
1138 Franz 1954, 158*160; Taf. I.II.
1139 Franz 1954,159; Taf. I,1-4.6; II,5.

1140 Franz 1954,159l' Taf. II,l-4.
l14l Franz 1954, Taf. I,5.
ll42 O. Menghin, Urgeschichtliches vom Betgisel.

ser/H. Kramer/O. Menghin/G. Mutschlechner/F,
Buch (Innsbruck 1964) 23-32, bes. 24-28.

i 143 L. Plank, Die Ausgrabung auf dem Bergisel I 963 Veröff Tiroler Lan-

desmus. Ferdinandeum 48, 1968' 123-147'
ff++ ft4-q,. Fugazzola, Contributo allo studio del <gruppo di Melaun-Frit-

i"t-. REvisione critica. Ann. Univ. Fenara n s' sez XY vol' II' 1

(Fenara 1971) 12,9t-98; Fig. 23-25; 113 Fig' 29'

1145 Lunz 1974,84f.

ll46 Cleirscher l99ll93' 123 Fig. 6.vorne links'
ii+i n. pittt""l, Urgeschichte däs österreichischen Raumes (Wien 1954)-^ 

OäSf.; ÄnÄ. SS":. Ders., Urzeit Anmerkungen-und.Exkulse mit einer

äät"itio"t.i"rtt tiu".. zi il." Urgeschicätsfor.s^chung^ i1 9-stelreich
lg54-:78. Geschichte Östen'eichs I, 2 (Wien 1980), 203-205'

I 148 Gleilscher 1991193, 122-124'
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Fundgeschichte

Die erste Nachricht über den <Depotfund>> vom
Bergisel stammt aus dem Jahr 1877.In der Zuwachs-
liste des Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum ftir die
Jahre 1874,1875 und 1876 erschien unter der Rubrik
<Alterthümer> die Meldung: <Verschiedene antike
Bronze-Gegenstände, ausgegraben im Jahre 1844 auf
dem Berg Is.el.>>'3s 1892 sprach Wieser von einer Guss-

stätte am Bergisel, für deren Grossartigkeit der Um-
stand spreche, <<dass das dort gesammelte Bronzema-
terial in Wagenladungen fortgeführt und centnerweise
an Glocken- und Gelbgiesser verkauft wurde.>>1r36 Da-
mit erschöpfen sich die Quellen zum <<Depotfund>.

Auch die gründliche Suche Nachtschatts hat keine wei-
teren direkten Quellen ergeben.

Forschungsgeschichte

Anhand der wenigen Reste datierte Wieser den
Fund in die Hallstattzeit. Winkler stellte bei der Bear-
beitung des Depots von Obervintl/Vandoies di Sopra
überraschende Gemeinsamkeiten in Zusammenset-
zung und Alter mit dem Fund vom Bergisel fest und
interpretierte beide als Giesserei an einer verkehrs-
technisch bedeutenden Lags"" .

Die erste ausführlichere Bearbeitung erfolgte 1954

durch Franztt:a. )isss1 nahm an, dass Wieser noch auf
die mündliche Überlieferung des grossen Fundes

zurückgreifen konnte, da zwischen dem Fundjahr und
dem Stellenantritt Wiesers als prähistorischer Fachdi-
rektor im Ferdinandeum nur 33 Jahre lagen. Franzprä-
sentierte erstmals einen Überblick über den Fund und
bildete 11 von knapp 200 Objekten (Inv. Nr. 2952-
3140) des Fundes ab, die grösstenteils als Bruch-
material zu bezeichnen seien. An eisenzeitlichen
Objekten zählte er auf: Kahnfibeln, Bogenfibeln mit
langem Fuss und Fussknopf, Schlangenfibeln, Drago-
fibeln, Fibeln mit Armbrustspirale, offene Armreifen,
zwei Fragmente eines Hohlbuckelringes, Gefässatta-
schen, ein Bandhenkel eines Beckens oder einer
Beckentasse, Nadelfragmente, Blechfragmente von
Gefässen und Gürteln mit getriebener und eingravier-
ter Verzierung, Ringe, Knöpfe, Kammfragmente, Frag-
mente von Sägen, Blechröhrchen und ein Fragment ei-
nes Messeranhängers I r3e. Hinzu kommen bronzezeitli-

che Objekte: Ein Rasiermesser mit Vollgriff sowie ei-
nes mit durchbrochenem Griff, ein Griffdornmesser
und das Bruchstück einer Sichel. An römischen Fun-
den zählte er eine kräftig profilierte Fibel, eine Zwie-
belknopffibel und drei Rohgüsse einer Marsstatuette
aufr140. Zudem berichtete er von Gusstropfen, ge-

schmolzenen Blechen und Gusskanälenrr4r. Franz inter-
pretierte den Fund als Altbronzenvorrat, dessen
Schliessung er wegen der römischen Funde in die spä-

te Kaiserzeit verlegte. Eine Giesserei schloss er aus,

da Schmelztiegel und Gussformen fehlten. Die lange
Datierungsspanne erklärte Franz damit, dass bei den
Einheimischen - wie bei den heutigen Bauern -
<Gerümpel aus Vorvätertagen>> herumgelegen sei, das

sie an einen Altmetallhändler abgaben.
Osmund Menghin nahm sich 1964 des Fundes anrr42.

Er ordnete die Objekte nochmals in drei zeitliche
Gruppen (Bronzezeit, Eisenzeit, Römisch) und zählte
zwei weitere Stücke dazu, ein Bronzebeil aus der Sill-
schlucht und einen Bronzering. Trotz der unklaren

Quellenlage sprach sich Menghin dafür aus, dass alle
Funde zusammengehörten und bezeichnete sie als An-
sammlung von Altmaterial. Bei der Bildung dieses De-
pots sei aber nicht, wie Franz vermutete, einfach her-
umliegendes Altmetall eingesammelt worden. Bei ei-
ner zeitlichen Spanne von gut 1500 Jahren sei dies
ganz einfachnicht anzunehmen, insbesondere auch, da

die römische Eroberung die alten Siedlungsstrukturen
zerstört habe. Er wies auf die <Brandpatina>> einiger
urnenfelderzeitlicher Bronzen hin und vermutete des-
halb, dass der grösste Teil des Fundes durch Grabraub
zustande gekommen sei. Für die urnenfelderzeitlichen
Bronzen dachte er an das Wiltener Urnenfeld oder an

Gräber beim ehemaligen Stiegele-Wirtshaus, für die
eisenzeitlichen Bronzen an noch unbekannte Gräber-
felder im Raum Innsbruck. Das Depot am Bergisel be-

trachtete Menghin als Versteckfund, da Grabraub in rö-
mischer Zeit als Verbrechen geahndet worden sei. Er
vermutete, dass das Metall in Richtung Süden zt ei-
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händler und seine Helfer getötet oder zerstreut worden
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Keinen Aufschluss über den möglichen Fundort des

<<Depots>> ergaben 1963 die Grabungen von Plank

beim Restaurant neben dem Kaiserjägermuseum' Sie

iorderten zahlreiche Keramik, aber nur wenige Bron-

zefi zu Tage"o:'

Ftgazzolapublizierte l97I weitete Stücke des Fun-

des, wobei sie die Bronzen und die 1963 gefundene

Keramik als Einheit betrachtete"++. Eine Interpretation
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Lunz äusserte sich I974 kritisch zum <<Depot>> vom
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denfen, dass die Zusammengehörigkeit der Funde
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iallitattzeitliche Bronzen und der Hohlbuckelring zu

sehen seien und dass die massive Beimengung von

hallstattzeitlichen Bronzen nicht durch Grabraub zu

erklären sei, da den Bronzen einerseits eine Brandpa-

dna fehle, andrerseits die Fragmentierung der Bronzen

stark an die Depots von Obervintl/Vandoies di Sopra,

S. Anna d'Alfaedo und Arbedo erinnere. Lunz ver-

mutete deshalb eine sekundäre Fundvermischung, bei
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sprach und dabei die etwa 30 cm starke Kulturschicht

mit Keramikfunden erwähnte. Diese Information wur-
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Kommentar
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pra ins 3. Jh. v.Chr'.
1138 Franz 1954, 158*160; Taf. I.II.
1139 Franz 1954,159; Taf. I,1-4.6; II,5.

1140 Franz 1954,159l' Taf. II,l-4.
l14l Franz 1954, Taf. I,5.
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desmus. Ferdinandeum 48, 1968' 123-147'
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i"t-. REvisione critica. Ann. Univ. Fenara n s' sez XY vol' II' 1

(Fenara 1971) 12,9t-98; Fig. 23-25; 113 Fig' 29'

1145 Lunz 1974,84f.

ll46 Cleirscher l99ll93' 123 Fig. 6.vorne links'
ii+i n. pittt""l, Urgeschichte däs österreichischen Raumes (Wien 1954)-^ 
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ter <Bergisel>> zusammengefasst oder aber unab-
sichtlich vermischt. Letzteres ist nicht ganz von der
Hand zu weisen, wenn man sich der Verhältnisse
im Ferdinandeum vor den Arbeiten von Merharts
glinpgl[tt+s.

3. Betrachtet man nur die hallstattzeitlichen Bronzen,
so datieren sie vorn 7. bis ins 5. Jh., wobei der
Schwerpunkt klar im 6. und 5. Jh. liegt",o. Fibeln,
die mit Sicherheit in die 2. Hälfte des 5. Jh. zu da-
tieren wäien, gibt es nicht. Nur die Fragmente ei-
nes Messeranhängers und einer Radscheibe könn-
ten in diese Zeit gehören Das Material umfasst die
Gntppen Altme t al l, M at e r i al in Ve r b indun g mit de m
Bronzeguss und nicht fertig bearbeitete Objekte,
Halbfabrikate und Werkstattabfall. Die zwei Bar-
renfragmente lassen sich ohne Metallanalyse nicht
sicher der Hallstattzeit zuweisen, insbesondere da
ja auch römische Rohgüsse vorliegen. Unter dem
Altmaterial sind nicht wenige Fibelfragmente aus-
zumachen, die formal Golasecca-Bronzen entspre-
chen. Zl nennen sind die bereits erwähnte Sangui-
sugafibel des spätalpinen Typs Var. A sowie Fibel-
füsse von Schlangenfibeln mit scharf profiliertem
Fortsatz, Schlangenfibeln mit Kopfscheiben mit
konzentrischen Kreisen und Sanguisugafibeln mit
Tonkern, davon eine sogar mit dicht gesetzten Ein-
lagen.
Das Material des <Depots>> vom Bergisel lässt sich

also - wie bereits Winkler und Lunz feststellten - so-

wohl von seiner Zusammensetnng als auch von sei-
ner Datierung und von seinen Bezügen zum Golasec-
cagebiet sehr gut mit dem Depot von Obervintl/Van-
doies di Sopra vergleichen. Diese Ahnüctrkeiten kön-
nen verschiedene Gründe haben. Einerseits wäre dar-
an zu denken, dass im 5. Jh. enge Beziehungen zwi-
schen dem Golaseccagebiet und Rienz- und Inntal be-
standen. Dieser Fragestellung müsste noch anhand von
anderem Material nachgegangen werden. Oder aber
die beiden Komplexe gehören wirklich zusammen:
Das Fehlen von Nachrichten, die grosse Ahntichkeit
der Objekte mit den Funden des Depots von Ober-
vintl/Vandoies di Sopra sowie das Erscheinungsdatum
1877 der ersten Funde lässt nämlich den Verdacht auf-
kommen, es könnte sich bei den hallstattzeitlichen Ob-
jekten des <Depots>> vom Bergisel um Obervintler
Funde handeln, die - aus welchen Gründen auch im-
mer - unter falscher Flagge segeln. Dass das Depot
von Obervintl/Vandoies di Sopra in mehrere Teile auf-
geteilt wurde und dass diese teilweise längere Zeit im
<<Handel>> blieben, konnte hier nachgewiesen werden.
Die Durchsicht des Materials, verbunden mit einer ge-
nauen Prüfung der einzelnen Objekte, ob sie mögli-
cherweise an Obervintler Funde anpassen, hat kein po-
sitives Resultat ergebelttst. Dies ist aber nicht weiter
erstaunlich, da es auch unter den verschiedenen, sicher
zum Depot gehörigen Komplexen gar keine oder nur
sehr wenige anpassende Stücke gibt.

11. SYnthese

11.1. Die Bronzedepotfunde des Alpenraumes
vom 6. bis zum Beginn des 4. Jh. v.Chr.

im Vergleich

11.1.1. Zw überlieferung der Depotfunde

Die älteste Fundnachricht eines Depotfundes im

Untersuchungsgebiet stammt aus dem Jahre 1609, die

Funde sind aber nicht erhalten. In den sechziger bis

achtziger Jahren des 19. Jh' wurden allein fünf gros-

se Depotfunde (S. Pietro/Sempeter, GolaseccalCoa-

rezza, Obervintl/Vandoies di Sopra, Parre und Derco-

lo) entdeckt. Nur einer (Dercolo) ist praktisch ganz e?

halten geblieben. Für die Entdeckung dieser Depots

lassen sich keine einheitlichen Gründe fassen. Nach ei-

ner zeitlichen Lücke folgt das Depot von Arbedo

(1946), das den Anschluss zu den in den siebziger und

achtziger Jahren dieses Jahrhunderts entdeckten De-

pots bildet. Diese kamen mit Ausnahme desjenigen

von Fliess bei Siedlungsgrabungen zum Vorschein. Wo

die Schwerpunkte der Grabungstätigkeit wie im Raum

Como auf Siedlungen lagen, finden sich denn auch

gehäuft Depotfunde.

Il.l.2. Zeitliche Gliederung der Depotfunde

Als erstes interessiert die Verteilung der Depotfun-

de innerhalb des untersuchtenZeitratmes. Als Grund-

lage dazu dient das Chronologiesystem des Golasec-

cagebietes (Tab. i1).
Nicht auf eine einzelne chronologische Phase ein-

grenzbar sind folgende DePots:

Oderzo: 6.-5. Jh. v.Chr.

Como, Pianvalle: G II B-G III A2'
Sagno, Vertemate und
Golasecca/Coarezza: G III A2-G III A3'
Santorso: 4. Jh. v.Chr.

Aus der Zusammenstellung wird ersichtlich, dass

sich keine klaren Konzentrationen feststellen lassen'

Pro Phase sind etwa gleich viel Depotfunde bekannt.

Deshalb ist eine Horizontbildung im Sinne Menghins,

als Zeugnis eines <<Zerstörungshorizontes>>, keinesfalls

möglich. Dies verbietet im konkreten Falle auch die

Chronologie der Ereignisse: Nur der Depotfund von

Dercolo fällt in die Zeit des <Keltensturmes>> zu Be-

ginn des 4. Jh. Das Depot von Arbedo hingegen wur-

de beispielsweise zwei bis drei Generationen früher

geschlossen. Gleichfalls als wenig brauchbar zeigt sich

der <Depothorizonb> der Depots von Arbedo, Ober-

Tab. 11. Datierung der besprochenen Bronzedepotfunde unter

Verwendung des Golasecca-Chronologiesystems.
Tab. 11. Datazione dei ripostigli di bronzi trattati in base al siste-

ma cronologico di Golasecca'

vintl/Vandoies di Sopra und Dercolo, welche Terlan
als chronologische Einheit herausstrich. Dieser <Hori-

zont>> umfasst allein im Hinblick auf die Schliessung

der Depots eine Zeitspanne von mindestens einem hal-

ben Jahrhundert, ist also für feinchronologische Be-

trachtungen ungeeignet. Zudem enthalten die Depots

von Arbedo und Obervintl/Vandoies di Sopra Materi-

al mit einer sehr breiten Datierungsspanne, so dass

auch von diesem Blickpunkt her die Bildung eines

chronologischen Horizontes wenig sinnvoll erscheint.

Gegen oben lassen sich die untersuchten Bronze-

deponierungen ohne Probleme an diejenigen der vor-

angehenden Jahrhunderte anschliessen. Gegen unten

fehlen bis jetzt im untersuchten Raum die mittel- und

spätlatönezeitlichen Bronzedepots.

11.1.3. Räumliche Gliederung der Depotfunde

Auch in der räumlichen Verteilung lassen sich kei-

ne Schwerpunkte feststellen. Auf der Verbreitungskar-

te ist das Golaseccagebiet mit etwas mehr Fundpunk-

ten verffeten (Abb. 3S). Dies beruht einerseits auf der

Ausrichtung dieser Arbeit auf dieses Gebiet, anderer-

seits auf forschungsbedingten Fundkonzentrationen im

Raum Como.
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1150 Das Fragment einer Runggel oder einer grossen Sichel wäre mögli-
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Bei einem Vergleich von zeitlicher und räumlicher
Verbreitung ergeben sich ebenfalls keine Schwerpunk-
te, was am Beispiel des Golaseccagebietes gezeigt

werden kann (Tab. 12).

lI.I.4. Inhaltliche Gliederung
der Depotfunde und die zugehörigen Befunde

Anhand des Materials des Depots von Arbedo wur-
de ein Ordnungsschema mit vier Gruppen (Altmateri-
al, Bronzeguss, Werkstatt und Barren) ausgearbeitet.

Bei der Besprechung der anderen Bronzedepotfunde
wurde untersucht, inwieweit sich dieses Schema auch

auf diese übertragen lässt. Dazu muss angemerkt wer-
den, dass zahlreiche Depots nicht vollständig überlie-
fert sind, was zu Lücken oder starken Verzerrungen
führen kann.

Die gesicherten Bronzedepotfunde lassen sich in 8
Klassen unterteilen:
Klasse 1 enthält alle am Depot von Arbedo definier-
ten Gruppen: Parre und Como, Prestino 1983.

Klasse 2 umfasst nur die Gruppen Altmaterial, Bron-
zeguss und Werkstatt: Fliess und Obervintl/Vandoies
di Sopra.
Klasse 3 umfasst nur die Gruppen Altmaterial, Bron-
zeguss und Barren: Oderzo.
Klasse 4 enthält die Gruppen Altmaterial und Bronze-
guss: Como, Pianvalle.
Klasse 5 umfasst die Gruppen Altmaterial und Barren:
Como, Prestino Via Isonzo.
Klasse 6 umfasst nur die Gruppe Bronzeguss: Sagno,

Vertemate und Golasec calCoarezza.
Klasse 7 enthält nichts Vergleichbares: Dercolo.
Nicht klar ist die Zuweisung des Depots von S. Pie-

tro/Sempeter zu Klasse 1, 3 oder 5.

Weitere Kombinationen - möglich wären 15 Klas-
sen - sind noch nicht belegt, aber durchaus denkbar.

Insbesondere wäre hier an reine Depots von Altmate-
rial oder Barren zu denken.

Depots der Klassen l, 3, 4 und 5 wurden im Zu-
sammenhang mit einer Siedlung gefunden. Das Depot
von Parre lag in einer Zone, in der handwerkliche
Tätigkeiten nachgewiesen sind. An Parre anzuschlies-
sen ist das Depot von Oderzo. Dasjenige von Santor-
so lag direkt in einem Gebäude, das als Schmiede und
Bronzegiesserei diente. Für die andern Depots sind
keine konkreten Befunde überliefert. Im Falle der De-
pots von Arbedo und S. Pietro/$mpeter kann ebenfalls
ein Siedlungszusammenhang vermutet werden. Unklar
ist die Situation bei Fliess und Obervintl/Vandoies di
Sopra, doch haben die Fundstellen nicht als <<ver-

steckte Orte>> zu gelten.

Tab. 12. Datierung der besprochenen Bronzedepotfunde des Gola-
seccagebietes.
Tab. 12. Datazione dei ripostigli di bronzi dell'area golasecchia-

11.1.5. Das Gewicht der Depotfunde

Leider kennen wir nur in ganz seltenen Fällen das

Gesamtgewicht der Depotfunde. Noch seltener sind
Angaben zum Befund, die eine Interpretation der Ge-
wichtsangabe erst'ermöglichten. So war die Depot-
grube von Arbedo beispielsweise ganz gefüllt, das Ge-

samtgewicht von etwa 44 kg gibt also gewissermas-
sen den <<Höchststanö an (Tab. 13).

Es lassen sich bei einzelnen Depots mit vergleich-
barem Befund wie Parre und Arbedo Gewichtsunter-
schiede feststellen, welche für die eng mit einer Bron-
zegiesserei verbundenen Depots als Indikatoren der
Grösse der zugehörigen Werkstatt interpretiert werden
können. Im Gegensatz dazu steht die leere Grube von
Como, Pianvalle, die ehemals wohl einen gewichtige-
ren Inhalt besass. Die reine Gewichtsangabe sagt also

über das Depot nur wenig aus.

II.I.6. <Giesserdepots>> - Versuch einer Definition

Für das Depot von Arbedo wurde die Zugehörig-
keit zu einer Werkstatt einer Bronzegiesserei vorge-
schlagen. Diese Interpretation möchte ich auch auf die
restlichen Depots der Klasse 1 übertragen. Sie wird
durch den Befund von Parre unterstützt. Anzuschlies-
sen ist wohl auch Klasse 2, da das Fehlen von nicht
als Rohstoff genutzten Baren möglicherweise ein re-
gional begrenztes Phänomen ist, das nur die Padana

und ihre Randzonen umfasste.

Tab. 13. Gewicht der besprochenen Bronzedepotfunde.

Tab. 13. Peso dei ripostigli di bronzi trattati.

Wie in Kapitel 2.1 ausgeführt wurde, ist die Be-

zeichnung des <Giesserdepots/Giesserhorts>> nur un-

genügend definiert. Hier soll anhand des Fundes von

Arbedo, das dank seiner Grösse und seiner praktisch

vollständigen Überlieferung das wichtigste der hier

behandelten Depots darstellt, eine Präzisierung ver-

sucht werden.
Als <Giesserdepob werden hier Depots bezeichnet,

die klare Reste einer bronzeverarbeitenden Tätigkeit

liefern, d.h.
Altmaterial als <Rohmaterial> zum Einschmelzen

oder Umarbeiten,
Roh- und Fehlgüsse, Gusszapfen- und kanäle, Ab-
gratschrott, Gussfladen und Gusstropfen sowie

nicht fertig bearbeitete Stücke, Halbfabrikate und

Werkstattabfall.

Über die Anteile dieser drei Materialgruppen

lässt sich mangels sicherer Daten noch wenig aussagen.

Vergleicht man aber die beiden vollständig bzw. prak-

tisch vollständig geborgenen Depots von Fliess und

Arbedo, so lassen sich interne Unterschiede feststel-

len, die bei der <Feininterpretation>> berücksichtigt

werden müssen.
Barren bzw. Barrenfragmente sind eine Besonder-

heit von einigen Depots. Im Falle von Arbedo konnte

anhand von Metallanalysen nachgewiesen werden,

dass es sich dabei nicht um Rohmaterial für eine Gies-

serei handelt. Ahnliches ist für die anderen Depots zu

vermuten. Sichere Aussagen können nur Metallanaly-

sen bringen.

Die ganze Problematik der Giesserdepots kann

m.E. nur richtig verstanden werden, wenn man ein kla-

reres Bild des gesamten Giessereibetriebes hat. Das

Depot von Arbedo sowie die in Kapitel 9 und 10 be-

handelten Befunde und Funde von Werkstätten und

Depots erlauben einen guten, wenn auch nicht voll-
ständigen Einblick.

II.l.7. Versuch einer Skizze des eisenzeitlichen Gies-

sereibetriebes

I I .1.1 .1 . Die Werkstatt

Im untersuchten Zeitraum darf angenommen wer-

den, dass das Handwerk des Bronzegiessers von Spe-

zialisten ausgeübt wurde, welche während ihrer Ar-
beitszeit ausschliesslich mit der Produktion und Repa-

ratur von Bronzeobjekten beschäftigt waren. Die Be-

funde von S. Giorgio di Valpolicella und Santorso zei-

gen eigentliche Werkstätten, d.h. eigens zu Produkti-

onszwecken genutzte Gebäude mit einer spezifischen

Einrichtung (Feuerstellen/Öfen, Wasserbehälter, De-

potgrube). Ahntche Werkstätten können in den Sied-

lungen des Golaseccagebietes angenommen werden,

auch wenn konkrete Befunde noch fehlen' Ganz klar
nachgewiesen sind jedoch handwerkliche Tätigkeiten

in Siedlungen, so in Como und in Parre.

Der Bronzeguss bedingt keine grossen technischen

Einrichtungen. Die Verhüttung und die Raffinierung

des Metalls geschah bereits in der Nähe der Abbau-
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GtrB.GMA2 Como, Pianvalle

Sagno; Vertemate; Golasecca/CoarezzaGMA2-GMA3

GMA2 Como, Prestino Via Isonzo

Arbedo; Cono, Prestino 1983GItrA1

ParreGtrB

Como, Pianvalle Steinkiste: leer Cista: vuota ca. 0.05 kg

Como, Prestino 1983 Grube (?) Fossa() ca. 0.3 kg

Como, Prestino Via Isonzo ? 2 mind.lmin. lkg
Dercolo Situla: voll? Situla: piena? ca. 4 kg

Obervintl/Vandoies di SoPra Grube? Fossa? mind.lmin. 6kg
Golasecca/Coatezza ? ? mind.lmin. lSkg
Fliess keine Struktur ftessuna struttura ca.32kg
Arbedo Grube: voll Fossa: piena ca.44kg
S. Pietro/SemPeter ? 7 ca. 200 kg

Parre Grube: voll? Fossa: piena? ca. 1000 kg
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Bei einem Vergleich von zeitlicher und räumlicher
Verbreitung ergeben sich ebenfalls keine Schwerpunk-
te, was am Beispiel des Golaseccagebietes gezeigt
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stellen; den Giessern stand also bereits Metall - in wel-
cher Form (Barren oder Altmetall) auch immer - zur
Verfügung. Zum Guss von <Kleinfunden>> wie Fibeln,
Anhängern und anderem Schmuck benützte man nur
kleine Tiegel, welche wiederum nur kleine Öfen be-

dingten. Es handelte sich dabei um kleine, seichte Ver-
tiefungen, die möglicherweise mit einer niedrigen Brü-
stung umgeben waren, in welche man die Düsen für
den Blasebalg einsetzte (vgl. Como, Pianvalle Sektor
B). Die leichte Bauweise ermöglichte einerseits einen
schnellen und unkomplizierten Um- und Neubau die-
ser Öfen. Andererseits schwindet damit die Hoffnung
der Archäologen, einen intakten Ofen zu finden. Nach
der Entfernung der Blasebalgdüsen und der für die
Brüstung verwendeten Steine bleibt nichts als eine et-

was brandgerötete Grube übrig. Nimmt man zudem an,

dass der Giesser diese noch auf Gusstropfen hin ab-

suchte, bevor er sie zuschüttete, wird eine Identifizie-
rung als Ofen noch schwierigerttsz. \sfsn dem Ofen
benötigte es zudem Tiegel, Blasebalgdüsen, Blasebäl-
ge sowie Zangen zur Handhabung des Tiegels. Die in
Como gefundenen Tiegel sind noch unpubliziert. Von
hier kennen wir zahlreiche, gewinkelte Tondüsen von
Blasebälgen. Für Arbedo wird man neben dem ei-
gentlichen Giesserofen auch noch eine Schmiedeesse

annehmen dürfen, da im Depot die Herstellung von
Bronzenägeln mit Eisenstiften nachgewiesen ist. Die
umgekehrte Kombination, eine Eisenschmiede mit zu-

sätzlicher Bronzeverarbeitung, ist beispielsweise für S.

Giorgio di Valpolicella nachgewiesen.
Neben den Ofen gehörte zu den <<festen>> Anlagen

noch ein Behälter für das Metall, das Depot. Dieser
Behälter bestand im Fall von Arbedo und Parre aus ei-
ner mit Steinen ausgekleideten Grube mit Steindeckel,
im Fall von Como, Pianvalle aus einer Kiste aus Stein-
platten. In Santorso und Oderzo war dieser Behälter
eine einfache Erdgrube, in Santorso konnten darin Re-

ste von organischen Behältern festgestellt werden, in
denen die Bronzeobjekte lagen. Steinausgekleidete
Gruben mit Steindeckel sind aus Siedlungen und vom
Grabbau her bekannt, so dass diese Art Konstruktion
als allgemein üblich und als vielfältig verwendet an-
gesehen werden kann. Das Depot hatte verschiedene
Funktionen: Erstens garantierte es für das kleinteilige
Bronzematerial eine saubere und verlustfreie Aufbe-
wahrung. Hätte das Material offen dagelegen, wäre es

innert kurzer Zeit durch das Verlesen durch den Gies-
ser selbst sowie durch Kinder und Kleinvieh zerstreut
worden. Zweitens gewann man durch die Versenkung

im Boden Platz. Über die Verwendung von hölzernen
Truhen und Kästen wissen wir mangels Funden nichts,
doch sind für Santorso kleinere organische Behälter
belegt. Für das grosse Gewicht des Metalls, das im Fal-
le von Pare wohl 1000 kg betrug, war eine Grube
aber immer noch am vorteilhaftesten. Das Depot von
S. Francesco in Bologna lag in einem grossen Gefäss,

das zu diesem Zweck in den Boden eingegraben wor-
den warrr53. Drittens bildete die Grube mit massivem
Steindeckel auch einen gewissen Schutz vor Diebstahl.
In Santorso lag die Depotgrube in einem kleinen An-
bau der Werkstatt, den man sich als abschliessbaren
Raum vorstellen kann. Zudem werden die Werkstätten
sicher mit einem Schloss versehen gewesen sein, da

sich darin auch weiteres kostbares Gut (Werkzeug,
Brennstoff) befand. Das Einschliessen in einem Ge-

bäude wird generell der sicherste Schutz gewesen sein.

Die romantischen Vorstellungen, dass der Giesser bei
Nacht und Nebel die gewünschte Portion Metall aus

seinem vergrabenen Depot ausserhalb des Dorfes hol-
te, entbehren jeglicher Realitätsnähe. Erstens belegt
das Depot von Parre einen klaren Zusammenhang mit
einer gleichzeitigen Siedlung, was wohl auch für Ar-
bedo angenommen werden kann. Zudem wäre - be-

dingt durch die menschliche Neugier - ein <<geheimes>>

Versteck wohl nur kvze Zeit geheim geblieben, und
der Giesser hätte das Depot in kurzen Abständen ver-
legen müssen, bei Bronzemengen wie beim Depot von
Pane wohl keine leichte Aufgabe. Zweitens wäre es

für den Giesser viel zu mühsam gewesen, immer auf
Vorrat Material mitzunehmen - und dann das ge-

wünschte doch nicht zur Hand zu haben. Zu denken
ist hier beispielsweise an Bleche, die man zu passen-

den Flicken umarbeiten wollte oder an Objekte mit ei-
ner bestimmten Legierung. Das weitaus sinnvollste
war also, das Metall in der Werkstatt und damit immer
zur Hand zu haben.

Die Metallanalysen der Barren von Arbedo haben
gezeigt, dass sich im Depot wohl kein Rohmetall be-
fand. Es ist anzunehmen, dass <<reines>> Metall (Kup-
fet, Zinn, Blei) getrennt aufbewahrt wurde. Dass man
unlegiertes und legiertes Metall trennt, ist denn auch
aus der Sicht eines Bronzegiessers nichts als logisch:
Er hatte keinerlei Interesse, das für spezielle Legie-
rungen gebrauchte <<reine>> Metall aus dem bereits le-
gierten wieder auszusortieren. Noch weiter zu unter-
suchen bleibt der Stellenwert des <<reinen> Metalls in
den Giessereien. Die Analysen der Objekte von Arbe-
do zeigen jedenfalls die grosse Bedeutung des Ein-

schmelzens von Altmaterial. Eine separate Lagerung

ist auch für andere, für die Herstellung von Objekten

benötigte Metalle - Eisen- oder Bleistäbe für Gefäss-

seelen oder das Weichlot für Fibeln - anzunehmen.

Wie diese Depots organisiert waren, d.h. ob es dar-

in eine bestimmte Ordnung gab und ob möglicherwei-

se gewisse Objekte separat in Säckchen verpackt wa-

ren, lässt sich leider nicht sagen, da bis anhin noch nie

ein grosses Depot sachgemäss geborgen werden konn-

Ie.
In Kapitel 11.1.5 wurde vermutet, dass die Grösse

der Depots im Zusammenhang mit der Grösse der zu-

gehörigen Bronzegiesserei stehe, wobei auf die ver-

schiedenen, überlieferungsbedingten Unsicherheiten

hingewiesen wurde. Das Depot von Arbedo würde mit
seinen etwa 44 kg eine Mittelstellung einnehmen. Die
grössten dieser Depots umfassen aber bis zu zwanzig-
mal mehr Material. Für das sowohl von der Zusam-
mensetzung als auch vom Befund her sehr gut mit Ar-
bedo vergleichbare Depot von Parre kennen wir leider
das genaue Verhältnis zwischen den vier Objektgrup-
pen (Anteil der Banen) nicht, so dass ein konkreter
Vergleich unmöglich ist.

Die Werkstatt dürfte mit Gestellen ausgestattet ge-

wesen sein, auf denen die zahlreichen Gussformen la-
gen. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass die
Bronzedepots keine Gussformen enthielten und des-

halb kaum in den Zusammenhang mit einer Bronze-
giesserei gebracht werden könntenrrs4. Nimmt man je-
doch an, dass die Bronzedepots zu einer <Werkstatt>
gehörIen, so war es kaum sinnvoll, Gussformen und
Metall zu mischen. Zudem hätten die Gussformen aus

Stein und Ton durch spitze Gegenstände Schaden neh-

men können. Für das Golaseccagebiet ist zu vermuten,
dass die meisten Gussformen aus Stein (Lavez und
Glimmerschiefer) bestanden. Steingussformen haben

die Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen. In feuch-
te Gussformen lässt sich aber nicht giessen, da das vor-
handene Wasser im Kontakt mit dem glühenden Me-
tall verdampft und dabei die Gussform sprengt oder
zumindest das Gussstück unbrauchbar macht. Der
Giesser wird deshalb darauf geachtet haben, die Guss-

formen möglichst trocken zu lagern und sich so den

mehreren Stunden dauernden Trocknungsprozess zu

ersparen. Deshalb lagerte man die Gussformen nicht
in einer sicher immer etwas feuchten Erdgrube, son-

dern auf einem luftigen Gestell.
Weiter wird man in der Werkstätte <Arbeitsplätze>

annehmen dürfen: Da wurden Bleche ausgetrieben,

Rohgüsse überarbeitet, Stücke geflickt und Gussfor-
men hergestellt. Die meisten dieser Arbeiten benötig-
ten keine feste Einrichtung, für das Treiben von Ble-
chen wird man jedoch einen Amboss verwendet ha-

ben. An Werkzeugen sind Meissel, Hämmer, Feilen,
Durchschläge und verschiedenste Punzen belegt. Ob
alle diese Werkzeuge aus Eisen bestanden oder ob man

sich teilweise auch noch Geräten (Treibhämmer, Fei-
len usw.) aus anderen Materialien wie Stein, Knochen,
Geweih oder Holz bediente, müssen künftige Funde
zeigen.

Über die Arbeitsorganisation wissen wir nichts.
Anhand der technischen Untersuchungen möchte man

am ehesten einen Meister und ein paar Hilfskräfte an-

nehmen, darunter wohl auch einen <<Lehrling>. Viele
Arbeiten, wie das Betreiben des Blasebalges oder das

Schleifen von Gussformen, könnten durchaus auch an

Kinder abgegeben worden sein. Möglich wäre auch die
Mitarbeit von Frauenllss.

I1.I.7.2. Der Weg des Metalls

Woher und wie der Giesser sein unlegiertes Rohma-
terialbezog lässt sich anhand des Depots von Arbedo
nicht klären. Ebenfalls unbekannt ist das Verhältnis
zwischen diesem <<reinem>> Metall und Altmetall, doch
dürfte das Einschmelzen von Altmaterial recht bedeu-

tend gewesen sein.
Das im Depot vertretene Altmaterial kam auf ver-

schiedene Weise zusammen. Der Giesser wird sicher
Altmaterial eingesammelt haben, wobei verschiedene
Szenarien möglich sind, die einander nicht auszu-

schliessen brauchen. Einerseits könnte der Giesser oder

ein <Händlen mit den Fertigobjekten zwecks Verkauf
in der näheren Umgebung herumgereist sein. Dabei
hätte er alte und oder defekte Stücke <<anZahlung>> ge-

nommen und weiteres Altmetall eingesammelt. And-
rerseits ist auch möglich, dass die Leute der Umge-
bung sich direkt beim Giesser versorgten und dabei al-
te und defekte Stücke mitbrachten. Die überaus gün-

stige Verkehrslage Arbedos lässt vermuten, dass der

Giesser wohl nicht allzuweit herumreisen musste, um
seine Produkte an den Mann oder an die Frau zu brin-
gen.

Anhand der genauer datierbaren Rohgüsse und der

nicht fertig bearbeiteten Objekte bestand die <Werk-

statb Arbedo nur in der Phase Tessin C. Unter dem

Altmaterial im Depot befinden sich aber auch ältere
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stellen; den Giessern stand also bereits Metall - in wel-
cher Form (Barren oder Altmetall) auch immer - zur
Verfügung. Zum Guss von <Kleinfunden>> wie Fibeln,
Anhängern und anderem Schmuck benützte man nur
kleine Tiegel, welche wiederum nur kleine Öfen be-

dingten. Es handelte sich dabei um kleine, seichte Ver-
tiefungen, die möglicherweise mit einer niedrigen Brü-
stung umgeben waren, in welche man die Düsen für
den Blasebalg einsetzte (vgl. Como, Pianvalle Sektor
B). Die leichte Bauweise ermöglichte einerseits einen
schnellen und unkomplizierten Um- und Neubau die-
ser Öfen. Andererseits schwindet damit die Hoffnung
der Archäologen, einen intakten Ofen zu finden. Nach
der Entfernung der Blasebalgdüsen und der für die
Brüstung verwendeten Steine bleibt nichts als eine et-

was brandgerötete Grube übrig. Nimmt man zudem an,

dass der Giesser diese noch auf Gusstropfen hin ab-

suchte, bevor er sie zuschüttete, wird eine Identifizie-
rung als Ofen noch schwierigerttsz. \sfsn dem Ofen
benötigte es zudem Tiegel, Blasebalgdüsen, Blasebäl-
ge sowie Zangen zur Handhabung des Tiegels. Die in
Como gefundenen Tiegel sind noch unpubliziert. Von
hier kennen wir zahlreiche, gewinkelte Tondüsen von
Blasebälgen. Für Arbedo wird man neben dem ei-
gentlichen Giesserofen auch noch eine Schmiedeesse

annehmen dürfen, da im Depot die Herstellung von
Bronzenägeln mit Eisenstiften nachgewiesen ist. Die
umgekehrte Kombination, eine Eisenschmiede mit zu-

sätzlicher Bronzeverarbeitung, ist beispielsweise für S.

Giorgio di Valpolicella nachgewiesen.
Neben den Ofen gehörte zu den <<festen>> Anlagen

noch ein Behälter für das Metall, das Depot. Dieser
Behälter bestand im Fall von Arbedo und Parre aus ei-
ner mit Steinen ausgekleideten Grube mit Steindeckel,
im Fall von Como, Pianvalle aus einer Kiste aus Stein-
platten. In Santorso und Oderzo war dieser Behälter
eine einfache Erdgrube, in Santorso konnten darin Re-

ste von organischen Behältern festgestellt werden, in
denen die Bronzeobjekte lagen. Steinausgekleidete
Gruben mit Steindeckel sind aus Siedlungen und vom
Grabbau her bekannt, so dass diese Art Konstruktion
als allgemein üblich und als vielfältig verwendet an-
gesehen werden kann. Das Depot hatte verschiedene
Funktionen: Erstens garantierte es für das kleinteilige
Bronzematerial eine saubere und verlustfreie Aufbe-
wahrung. Hätte das Material offen dagelegen, wäre es

innert kurzer Zeit durch das Verlesen durch den Gies-
ser selbst sowie durch Kinder und Kleinvieh zerstreut
worden. Zweitens gewann man durch die Versenkung

im Boden Platz. Über die Verwendung von hölzernen
Truhen und Kästen wissen wir mangels Funden nichts,
doch sind für Santorso kleinere organische Behälter
belegt. Für das grosse Gewicht des Metalls, das im Fal-
le von Pare wohl 1000 kg betrug, war eine Grube
aber immer noch am vorteilhaftesten. Das Depot von
S. Francesco in Bologna lag in einem grossen Gefäss,

das zu diesem Zweck in den Boden eingegraben wor-
den warrr53. Drittens bildete die Grube mit massivem
Steindeckel auch einen gewissen Schutz vor Diebstahl.
In Santorso lag die Depotgrube in einem kleinen An-
bau der Werkstatt, den man sich als abschliessbaren
Raum vorstellen kann. Zudem werden die Werkstätten
sicher mit einem Schloss versehen gewesen sein, da

sich darin auch weiteres kostbares Gut (Werkzeug,
Brennstoff) befand. Das Einschliessen in einem Ge-

bäude wird generell der sicherste Schutz gewesen sein.

Die romantischen Vorstellungen, dass der Giesser bei
Nacht und Nebel die gewünschte Portion Metall aus

seinem vergrabenen Depot ausserhalb des Dorfes hol-
te, entbehren jeglicher Realitätsnähe. Erstens belegt
das Depot von Parre einen klaren Zusammenhang mit
einer gleichzeitigen Siedlung, was wohl auch für Ar-
bedo angenommen werden kann. Zudem wäre - be-

dingt durch die menschliche Neugier - ein <<geheimes>>

Versteck wohl nur kvze Zeit geheim geblieben, und
der Giesser hätte das Depot in kurzen Abständen ver-
legen müssen, bei Bronzemengen wie beim Depot von
Pane wohl keine leichte Aufgabe. Zweitens wäre es

für den Giesser viel zu mühsam gewesen, immer auf
Vorrat Material mitzunehmen - und dann das ge-

wünschte doch nicht zur Hand zu haben. Zu denken
ist hier beispielsweise an Bleche, die man zu passen-

den Flicken umarbeiten wollte oder an Objekte mit ei-
ner bestimmten Legierung. Das weitaus sinnvollste
war also, das Metall in der Werkstatt und damit immer
zur Hand zu haben.

Die Metallanalysen der Barren von Arbedo haben
gezeigt, dass sich im Depot wohl kein Rohmetall be-
fand. Es ist anzunehmen, dass <<reines>> Metall (Kup-
fet, Zinn, Blei) getrennt aufbewahrt wurde. Dass man
unlegiertes und legiertes Metall trennt, ist denn auch
aus der Sicht eines Bronzegiessers nichts als logisch:
Er hatte keinerlei Interesse, das für spezielle Legie-
rungen gebrauchte <<reine>> Metall aus dem bereits le-
gierten wieder auszusortieren. Noch weiter zu unter-
suchen bleibt der Stellenwert des <<reinen> Metalls in
den Giessereien. Die Analysen der Objekte von Arbe-
do zeigen jedenfalls die grosse Bedeutung des Ein-

schmelzens von Altmaterial. Eine separate Lagerung

ist auch für andere, für die Herstellung von Objekten

benötigte Metalle - Eisen- oder Bleistäbe für Gefäss-

seelen oder das Weichlot für Fibeln - anzunehmen.

Wie diese Depots organisiert waren, d.h. ob es dar-

in eine bestimmte Ordnung gab und ob möglicherwei-

se gewisse Objekte separat in Säckchen verpackt wa-

ren, lässt sich leider nicht sagen, da bis anhin noch nie

ein grosses Depot sachgemäss geborgen werden konn-

Ie.
In Kapitel 11.1.5 wurde vermutet, dass die Grösse

der Depots im Zusammenhang mit der Grösse der zu-

gehörigen Bronzegiesserei stehe, wobei auf die ver-

schiedenen, überlieferungsbedingten Unsicherheiten

hingewiesen wurde. Das Depot von Arbedo würde mit
seinen etwa 44 kg eine Mittelstellung einnehmen. Die
grössten dieser Depots umfassen aber bis zu zwanzig-
mal mehr Material. Für das sowohl von der Zusam-
mensetzung als auch vom Befund her sehr gut mit Ar-
bedo vergleichbare Depot von Parre kennen wir leider
das genaue Verhältnis zwischen den vier Objektgrup-
pen (Anteil der Banen) nicht, so dass ein konkreter
Vergleich unmöglich ist.

Die Werkstatt dürfte mit Gestellen ausgestattet ge-

wesen sein, auf denen die zahlreichen Gussformen la-
gen. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass die
Bronzedepots keine Gussformen enthielten und des-

halb kaum in den Zusammenhang mit einer Bronze-
giesserei gebracht werden könntenrrs4. Nimmt man je-
doch an, dass die Bronzedepots zu einer <Werkstatt>
gehörIen, so war es kaum sinnvoll, Gussformen und
Metall zu mischen. Zudem hätten die Gussformen aus

Stein und Ton durch spitze Gegenstände Schaden neh-

men können. Für das Golaseccagebiet ist zu vermuten,
dass die meisten Gussformen aus Stein (Lavez und
Glimmerschiefer) bestanden. Steingussformen haben

die Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen. In feuch-
te Gussformen lässt sich aber nicht giessen, da das vor-
handene Wasser im Kontakt mit dem glühenden Me-
tall verdampft und dabei die Gussform sprengt oder
zumindest das Gussstück unbrauchbar macht. Der
Giesser wird deshalb darauf geachtet haben, die Guss-

formen möglichst trocken zu lagern und sich so den

mehreren Stunden dauernden Trocknungsprozess zu

ersparen. Deshalb lagerte man die Gussformen nicht
in einer sicher immer etwas feuchten Erdgrube, son-

dern auf einem luftigen Gestell.
Weiter wird man in der Werkstätte <Arbeitsplätze>

annehmen dürfen: Da wurden Bleche ausgetrieben,

Rohgüsse überarbeitet, Stücke geflickt und Gussfor-
men hergestellt. Die meisten dieser Arbeiten benötig-
ten keine feste Einrichtung, für das Treiben von Ble-
chen wird man jedoch einen Amboss verwendet ha-

ben. An Werkzeugen sind Meissel, Hämmer, Feilen,
Durchschläge und verschiedenste Punzen belegt. Ob
alle diese Werkzeuge aus Eisen bestanden oder ob man

sich teilweise auch noch Geräten (Treibhämmer, Fei-
len usw.) aus anderen Materialien wie Stein, Knochen,
Geweih oder Holz bediente, müssen künftige Funde
zeigen.

Über die Arbeitsorganisation wissen wir nichts.
Anhand der technischen Untersuchungen möchte man

am ehesten einen Meister und ein paar Hilfskräfte an-

nehmen, darunter wohl auch einen <<Lehrling>. Viele
Arbeiten, wie das Betreiben des Blasebalges oder das

Schleifen von Gussformen, könnten durchaus auch an

Kinder abgegeben worden sein. Möglich wäre auch die
Mitarbeit von Frauenllss.

I1.I.7.2. Der Weg des Metalls

Woher und wie der Giesser sein unlegiertes Rohma-
terialbezog lässt sich anhand des Depots von Arbedo
nicht klären. Ebenfalls unbekannt ist das Verhältnis
zwischen diesem <<reinem>> Metall und Altmetall, doch
dürfte das Einschmelzen von Altmaterial recht bedeu-

tend gewesen sein.
Das im Depot vertretene Altmaterial kam auf ver-

schiedene Weise zusammen. Der Giesser wird sicher
Altmaterial eingesammelt haben, wobei verschiedene
Szenarien möglich sind, die einander nicht auszu-

schliessen brauchen. Einerseits könnte der Giesser oder

ein <Händlen mit den Fertigobjekten zwecks Verkauf
in der näheren Umgebung herumgereist sein. Dabei
hätte er alte und oder defekte Stücke <<anZahlung>> ge-

nommen und weiteres Altmetall eingesammelt. And-
rerseits ist auch möglich, dass die Leute der Umge-
bung sich direkt beim Giesser versorgten und dabei al-
te und defekte Stücke mitbrachten. Die überaus gün-

stige Verkehrslage Arbedos lässt vermuten, dass der

Giesser wohl nicht allzuweit herumreisen musste, um
seine Produkte an den Mann oder an die Frau zu brin-
gen.

Anhand der genauer datierbaren Rohgüsse und der

nicht fertig bearbeiteten Objekte bestand die <Werk-

statb Arbedo nur in der Phase Tessin C. Unter dem

Altmaterial im Depot befinden sich aber auch ältere
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Objekte. Dass in der Phase Tessin C noch Objekte der

vorangehenden Phase Tessin B vorhanden waren, ist
durchaus anzunehmen. Schwieriger mit dem einfachen

Einsammeln von <Gerümpel aus den Vorvätertagen>
(Franz) zu erklären ist aber die Anwesenheit von Tes-

sin A-zeitlichen oder noch früheren Objekten. <Alt-
stücke>> mit teilweise beträchtlicher Zeitdifferenz zür

Schliessungszeit des Depots scheinen für grosse De-

pots wie Arbedo, Parre, ObervintlA/andoies di Sopra,

S. Pietro/Srirpeter oder S. Francesco in Bolognal's6 ge-

radent typisch zu sein. Ihre Anwesenheit ist verschie-

denartig zu erklären:
1. Archäologische Funde sind eine zeitlose Angele-

genheit. Die <Altstücke> könnten also durch das

Auflesen und Aufbewahren solcher Funde ins De-
pot gelangt sein. Am Beispiel eines canegratezeit-
lichen Armbandes im Depot von Arbedo wurde

vermutet, dass dieses aus einem beim Aushub für
eine eisenzeitliche Bestattung zerstörten btonze-
zeitlichen Grab stammen könnte. Ahnliches lässt

sich auch an anderen Funden belegen: In einem

frtihmittelalterlichen Depot vom Runden Berg bei

Urach fand sich neben Eisenobjekten auch ein bron-

zezeitliches l![sssslrrsz. Da auf dem Runden Berg

auch eine urnenfelderzeitliche Besiedlung belegt

ist, wird das Messer wohl im Laufe von Bauarbei-

ten zum Vorschein gekommen und vom Schmied
als Altmetall aufbewahrt worden sein. Das Depot

von Camaiore, Colle Le Banche (Prov. Lucca), das

im 8. Jh. geschlossen wurde, enthält zahlreiche

Funde des 10. Jh. v.Chr. Die Interpretation als ein

im 8. Jh. entdeckter, spätbronzezeitlicher Depot-

fund, der in ein zweites Depot inkorporiert wurde,

scheint gut möglichrr5s. Ein entsprechendes Bild lie-
ferten auch die Altmetalldepots der Giessereien, in
denen Teile der Depots von Pane, S. Pietro/$m-
peter und vom Bergisel(?) eingeschmolzen wurden.

2. Es darf angenommen werden, dass die Giesser
wohl nicht nur von Käufern ihrer Ware Altmateri-
al einhandelten, sondern auch von Berufskollegen.
Nimmt man als Ausgangspunkt eines solchen Han-

dels ein Depot vom Umfange des Depots von Par-

re oder S. Francesco an, so bestand natürlich die

Chance, nicht nur <<modernes>> Material zu erhal-

ten, sondern auch <Altstücke>>. Da die Auswahl
nicht nach typologischen Kriterien geschah, son-

dern nach dem Gewicht und allenfalls der Legie-
rung der Stücke, wurden die verschieden alten
Fragmente gleich behandelt. Die Möglichkeit, bei
einem Tausch alte Objekte zu bekommen, bestand

aber auch bei kleineren Depots, wie Arbedo oder
Obervintl/Vandoies di Sopra. Bedingung für die Er-
haltung dieser Altstücke ist allerdings, dass die ein-
zelnen Depots nicht vollständig eingeschmolzen
wurden. Diese Voraussetzung wird am ehesten im
Bereich von grossen Siedlungen erfüllt, wo immer
eine entsprechende Menge an Metall vorhanden

war. In kleineren Siedlungen, wo der Bedarf an

Bronzeobjekten gering war, wird eher einmal der
gesamte Bronzevorrat aufgebraucht worden seinr r5e.

Für den Tausch über längere Strecken wurden - wie
in Kapitel 8.2 dargestellt - hauptsächlich grosse und

schwere Objekte ausgewählt, welche einfacher zu

transportieren waren als kleinteiliges Material'r60. Wie
am fremden Material von Arbedo ablesbar, dürften da-

bei <Altstücke> wieder etwas im Vorteil gewesen sein.

Durch das wiederholte Weitergeben von Altmetall
konnte dieses beträchtliche Strecken zurücklegen. Am
eindrücklichsten zeigen dies im Depot von Arbedo die
wohl griechischen Ringhenkelattaschen. Ahnüche
Beispiele hat Primas fijr bronzezeitliche Sicheln zu-

sammengestellt. Ein ausgedehnter Handel mit Bronze-
schrott ist auch zwischen dem Kontinent und den Bri-
tischen Inseln belegt"e'. In Verbindung mit einem

Tausch von Metallschrott könnte auch das Depot von
Fliess gestellt werden. Geringe Anteile an den Grup-
pen Bronzeguss und Werkstatt belegen zwar die Ver-

bindung mit einer Giesserei, doch fehlen l<7are Zeug-

nisse der Bronzeverabeitung (Gusstropfen usw.). Das

Depot enthält praktisch nur Altmaterial, worunter
schwere Objekte (Geräte, Waffen, Gürtelbleche) klar
dominieren. Leichtere Objekte wie Fibeln und Ringe
erscheinen dagegen eher als wenig wichtige Zugabe.
Beffachtet man zudem das Gesamtgewicht von ca. 32 kg

- eine durch einen kräftigen Menschen gut trans-
portierbare Last - scheint die Interpretation als Zeug-
nis eines <Schrotthandels> durchaus plausibel.

Beispiele für die Übernahme von Material aus an-

deren Depots enthält auch das Depot von Arbedo: Die
zahlreichen Bügel von Sanguisugafibeln mit Tonkern
und einfacher Strichzier könnten aus chronologischen

Gründen zu einem guten Teil aus einem (oder mehre-

ren) anderen, etwas älteren Depots stammen' Anzu-

führen sind weiter die etruskischen und griechischen

Stücke, deren Verbreitung die Poebene nie erreichte

und die teilweise ein hohes Alter aufweisen. In diesen

Rahmen passen auch die beiden Rohgüsse von etrus-

kischen Objekten: Die Depots umfassten nämlich -
wie am Beispiel Arbedo wieder bestens sichtbar -
nicht nur Altmaterial, sondern auch Roh- und Fehl-

güsse sowie nicht fertig bearbeitete Stücke und Werk-

stattabfall.
Zu untersuchen bleibt weiter, wie der Giesser das

vorhandene Metall verwendete. Bereits in den Kapi-

teln 4.2.2.9 und 8.2.4 wurde ausgeführt, dass der Gies-

ser gewisse Stücke bevorzugte. So schmolz er bei-

spielsweise wohl lieber Fibelfüsse ein als Fibelbügel

mit Tonkern, da die Entfernung des Tonkerns Mehrar-

beit verursachte. Wahrscheinlich ist, dass der Giesser

Stücke mit einer ihm passenden Legierung sehr rasch

wieder einschmolz und solche mit nicht passender Le-

gierung aussonderte. Ahnliches gilt wohl auch für
Objekte, die für eine Weiterverwendung (Flickblech'

Niet usw.) brauchbar waren. Das ganz gezielte Ein-

schmelzen von Altmetall zeigen die Metallanalysen:

Der generell geringe Zinngehalt der Rohgüsse und der

nicht fertig bearbeiteten Objekte sowie die Kobalt-Ver-

unreinigungen bei den Blechen müssen darauf zurück-
geführt werden.

Zum Einschmelzen mussten die grösseren Stücke

zerkleinert oder zusammengefaltet werden, um eine

kompakte Füllung der kleinen Tiegel zu eneichenrr62.

Gegen diese von Stein bereits in allgemeinerem Rah-

men geäusserte Erklärung für die Fragmentierung von

Bronzeobjekten in Depots erwuchs von verschiedenen

Seiten Einspruchna:. Ein Argument dabei war, dass Ob-
jekte zum Einschmelzen nicht unbedingt zerkleinert
werden müssten. Diese Aussage ist im Prinzip richtig.
Doch muss beachtet werden, dass die meisten prähi-

storischen Obiekte - auch Beile oder Schwerter -
Bronzemengen von maximal einem halbem Kilo-
gramm benötigten. Noch weniger Bronze brauchten

die Objekte, deren Herstellung im Depot von Arbedo
belegt ist. Zudem zeigen Rohgüsse und Gussformen,

dass pro Gussform meist nur ein Objekt gegossen wur-
de. Dies bedeutete für den Giesser, dass er den Tiegel
bei jeder Gussform neu an- und nach dem Guss wie-

der absetzen musste. Das kostet Zeit, welche beim

Giessen überaus kostbar ist, da das flüssige Metall
rasch erstarrt. Deshalb verwendete man kleine Tiegel,

um immer gut giessbare Bronze zu haben. Hinzu kom-
men weitere Vorteile von kleinen Tiegeln: weniger auf-

wendige Herstellung, geringerer Brennstoffverbrauch
zum Aufheizen, leichte Handhabung des Tiegels sowie

individuellerer Einsatz. Dass die Gefahr des Erstarrens

schon bei kleinen Tiegeln akut ist, zeigt der verhält-
nismässig hohe Bleigehalt in den Rohgüssen und den

nicht fertig bearbeiteten Objekten des Depots von Ar-
bedo, der auf das Bedürfnis des Giessers nach mög-
lichst lange giessbarer Bronze zurückzuführen ist.

Nicht bestritten werden soll aber, das man Objekte
auch aus anderen Gründen als nur zum Einschmelzen
zerkleinerte.

Als weiteres Gegenargument wurde angeführt, dass

die Fragmente unterschiedlich gross seien und dass

einzelne Stücke (insbesondere Barren) ein grösseres

Gewicht aufwiesen als die schwersten Fertigobjekte"64.

Dem ist entgegenzuhalten, dass das Einschmelzen von

Altmetall keinerlei <<Normgrössen>> beim einzu-

schmelzenden Gut erfordert. Im Gegenteil: Während

für das Ausfüllen von Leerstellen im Tiegel kleine Ob-
jekte von Vorteil sind, lassen sich grosse, massive

Stücke besser einschmelzen. Eine gleichmässige Zet-
kleinerung der Objekte vor dem Einschmelzen war al-

so weder nötig noch sinnvoll. Der Giesser wird nur
dann Objekte zerkleinert haben, wenn dies wirklich
notwendig war. Dabei wird er sich diejenigen Stücke

ausgesucht haben, bei denen dies am einfachsten zu

bewerkstelligen war. Dies erklärt auch, weshalb gros-

se und sogar ganze Stücke wie das Beil Nr. 18 in ei-

nem Giesserdepot liegen können. Zudem muss auch

immer noch mit der Möglichkeit des Tausches von Alt-
metall gerechnet werden. Hier waren - wie oben aus-

geführt - hauptsächlich kompakte und gewichtige Ob-
jekte gefragt, auch in diesem Falle wäre eine Zerklei-
nerung wenig sinnvoll gewesen.

Als weiterer Einwand könnte vorgebracht werden,

dass im Depot Objekte verschiedener Legierungen 
^)-

sammenlagen und der Giesser möglicherweise
Schwierigkeiten bei deren Auseinanderhaltung gehabt

hätte. Die Rohgüsse im Depot von Arbedo zeigen ganz

konkret, dass dies anscheinend nicht der Fall war.

Dafür gibt es gute Gründe: Sicher kannte der Giesser

das Metall so gut, dass er anhand der Farbe, der Här-

te usw. sehr wohl entscheiden konnte, für was die Le-
gierung zu gebrauchen war. Zudem wusste er bei ei-

nem Grossteil der Funde über deren Zusammenselzufig
Bescheid. Bei den lokalen ist das mit der Handwerks-

tradition, in der der Giesser stand, zu erklären' Beim
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1157 J. Pauli, Die urgeschichtliche Besiedlung des Runden Bergs bei
Urach. Der Runde Berg von Urach X (Heidelberg 1994) 15f.; Abb.
4.

1158 D. Cocchi Genick, Colle Le Banche (com. di Camaiore, prov. di Luc-
ca). In: L etä dei metalli nella Toscana nord-occidentale. Catalogo
mostra Viareggio (Viareggio 1985) 324-360.
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1159 Damit könnte beispielsweise das Fehlen von alten Stücken im De-
pot von Fliess erklärt werden.

1160 Needham 1990, 105f.; Fig.30.
1161 Sicheln: Primas 1986,40. * Britische Inseln: J.P. Northover, The Ex-

ploration of the Long-distance Movement of Bronze in Bronze and
Early Iron Age Europe. Univ. London Inst. Arch. Bull. 19, 1982,
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Objekte. Dass in der Phase Tessin C noch Objekte der

vorangehenden Phase Tessin B vorhanden waren, ist
durchaus anzunehmen. Schwieriger mit dem einfachen

Einsammeln von <Gerümpel aus den Vorvätertagen>
(Franz) zu erklären ist aber die Anwesenheit von Tes-

sin A-zeitlichen oder noch früheren Objekten. <Alt-
stücke>> mit teilweise beträchtlicher Zeitdifferenz zür

Schliessungszeit des Depots scheinen für grosse De-

pots wie Arbedo, Parre, ObervintlA/andoies di Sopra,

S. Pietro/Srirpeter oder S. Francesco in Bolognal's6 ge-

radent typisch zu sein. Ihre Anwesenheit ist verschie-

denartig zu erklären:
1. Archäologische Funde sind eine zeitlose Angele-

genheit. Die <Altstücke> könnten also durch das

Auflesen und Aufbewahren solcher Funde ins De-
pot gelangt sein. Am Beispiel eines canegratezeit-
lichen Armbandes im Depot von Arbedo wurde

vermutet, dass dieses aus einem beim Aushub für
eine eisenzeitliche Bestattung zerstörten btonze-
zeitlichen Grab stammen könnte. Ahnliches lässt

sich auch an anderen Funden belegen: In einem

frtihmittelalterlichen Depot vom Runden Berg bei

Urach fand sich neben Eisenobjekten auch ein bron-

zezeitliches l![sssslrrsz. Da auf dem Runden Berg

auch eine urnenfelderzeitliche Besiedlung belegt

ist, wird das Messer wohl im Laufe von Bauarbei-

ten zum Vorschein gekommen und vom Schmied
als Altmetall aufbewahrt worden sein. Das Depot

von Camaiore, Colle Le Banche (Prov. Lucca), das

im 8. Jh. geschlossen wurde, enthält zahlreiche

Funde des 10. Jh. v.Chr. Die Interpretation als ein

im 8. Jh. entdeckter, spätbronzezeitlicher Depot-

fund, der in ein zweites Depot inkorporiert wurde,

scheint gut möglichrr5s. Ein entsprechendes Bild lie-
ferten auch die Altmetalldepots der Giessereien, in
denen Teile der Depots von Pane, S. Pietro/$m-
peter und vom Bergisel(?) eingeschmolzen wurden.

2. Es darf angenommen werden, dass die Giesser
wohl nicht nur von Käufern ihrer Ware Altmateri-
al einhandelten, sondern auch von Berufskollegen.
Nimmt man als Ausgangspunkt eines solchen Han-

dels ein Depot vom Umfange des Depots von Par-

re oder S. Francesco an, so bestand natürlich die

Chance, nicht nur <<modernes>> Material zu erhal-

ten, sondern auch <Altstücke>>. Da die Auswahl
nicht nach typologischen Kriterien geschah, son-

dern nach dem Gewicht und allenfalls der Legie-
rung der Stücke, wurden die verschieden alten
Fragmente gleich behandelt. Die Möglichkeit, bei
einem Tausch alte Objekte zu bekommen, bestand

aber auch bei kleineren Depots, wie Arbedo oder
Obervintl/Vandoies di Sopra. Bedingung für die Er-
haltung dieser Altstücke ist allerdings, dass die ein-
zelnen Depots nicht vollständig eingeschmolzen
wurden. Diese Voraussetzung wird am ehesten im
Bereich von grossen Siedlungen erfüllt, wo immer
eine entsprechende Menge an Metall vorhanden

war. In kleineren Siedlungen, wo der Bedarf an

Bronzeobjekten gering war, wird eher einmal der
gesamte Bronzevorrat aufgebraucht worden seinr r5e.

Für den Tausch über längere Strecken wurden - wie
in Kapitel 8.2 dargestellt - hauptsächlich grosse und

schwere Objekte ausgewählt, welche einfacher zu

transportieren waren als kleinteiliges Material'r60. Wie
am fremden Material von Arbedo ablesbar, dürften da-

bei <Altstücke> wieder etwas im Vorteil gewesen sein.

Durch das wiederholte Weitergeben von Altmetall
konnte dieses beträchtliche Strecken zurücklegen. Am
eindrücklichsten zeigen dies im Depot von Arbedo die
wohl griechischen Ringhenkelattaschen. Ahnüche
Beispiele hat Primas fijr bronzezeitliche Sicheln zu-

sammengestellt. Ein ausgedehnter Handel mit Bronze-
schrott ist auch zwischen dem Kontinent und den Bri-
tischen Inseln belegt"e'. In Verbindung mit einem

Tausch von Metallschrott könnte auch das Depot von
Fliess gestellt werden. Geringe Anteile an den Grup-
pen Bronzeguss und Werkstatt belegen zwar die Ver-

bindung mit einer Giesserei, doch fehlen l<7are Zeug-

nisse der Bronzeverabeitung (Gusstropfen usw.). Das

Depot enthält praktisch nur Altmaterial, worunter
schwere Objekte (Geräte, Waffen, Gürtelbleche) klar
dominieren. Leichtere Objekte wie Fibeln und Ringe
erscheinen dagegen eher als wenig wichtige Zugabe.
Beffachtet man zudem das Gesamtgewicht von ca. 32 kg

- eine durch einen kräftigen Menschen gut trans-
portierbare Last - scheint die Interpretation als Zeug-
nis eines <Schrotthandels> durchaus plausibel.

Beispiele für die Übernahme von Material aus an-

deren Depots enthält auch das Depot von Arbedo: Die
zahlreichen Bügel von Sanguisugafibeln mit Tonkern
und einfacher Strichzier könnten aus chronologischen

Gründen zu einem guten Teil aus einem (oder mehre-

ren) anderen, etwas älteren Depots stammen' Anzu-

führen sind weiter die etruskischen und griechischen

Stücke, deren Verbreitung die Poebene nie erreichte

und die teilweise ein hohes Alter aufweisen. In diesen

Rahmen passen auch die beiden Rohgüsse von etrus-

kischen Objekten: Die Depots umfassten nämlich -
wie am Beispiel Arbedo wieder bestens sichtbar -
nicht nur Altmaterial, sondern auch Roh- und Fehl-

güsse sowie nicht fertig bearbeitete Stücke und Werk-

stattabfall.
Zu untersuchen bleibt weiter, wie der Giesser das

vorhandene Metall verwendete. Bereits in den Kapi-

teln 4.2.2.9 und 8.2.4 wurde ausgeführt, dass der Gies-

ser gewisse Stücke bevorzugte. So schmolz er bei-

spielsweise wohl lieber Fibelfüsse ein als Fibelbügel

mit Tonkern, da die Entfernung des Tonkerns Mehrar-

beit verursachte. Wahrscheinlich ist, dass der Giesser

Stücke mit einer ihm passenden Legierung sehr rasch

wieder einschmolz und solche mit nicht passender Le-

gierung aussonderte. Ahnliches gilt wohl auch für
Objekte, die für eine Weiterverwendung (Flickblech'

Niet usw.) brauchbar waren. Das ganz gezielte Ein-

schmelzen von Altmetall zeigen die Metallanalysen:

Der generell geringe Zinngehalt der Rohgüsse und der

nicht fertig bearbeiteten Objekte sowie die Kobalt-Ver-

unreinigungen bei den Blechen müssen darauf zurück-
geführt werden.

Zum Einschmelzen mussten die grösseren Stücke

zerkleinert oder zusammengefaltet werden, um eine

kompakte Füllung der kleinen Tiegel zu eneichenrr62.

Gegen diese von Stein bereits in allgemeinerem Rah-

men geäusserte Erklärung für die Fragmentierung von

Bronzeobjekten in Depots erwuchs von verschiedenen

Seiten Einspruchna:. Ein Argument dabei war, dass Ob-
jekte zum Einschmelzen nicht unbedingt zerkleinert
werden müssten. Diese Aussage ist im Prinzip richtig.
Doch muss beachtet werden, dass die meisten prähi-

storischen Obiekte - auch Beile oder Schwerter -
Bronzemengen von maximal einem halbem Kilo-
gramm benötigten. Noch weniger Bronze brauchten

die Objekte, deren Herstellung im Depot von Arbedo
belegt ist. Zudem zeigen Rohgüsse und Gussformen,

dass pro Gussform meist nur ein Objekt gegossen wur-
de. Dies bedeutete für den Giesser, dass er den Tiegel
bei jeder Gussform neu an- und nach dem Guss wie-

der absetzen musste. Das kostet Zeit, welche beim

Giessen überaus kostbar ist, da das flüssige Metall
rasch erstarrt. Deshalb verwendete man kleine Tiegel,

um immer gut giessbare Bronze zu haben. Hinzu kom-
men weitere Vorteile von kleinen Tiegeln: weniger auf-

wendige Herstellung, geringerer Brennstoffverbrauch
zum Aufheizen, leichte Handhabung des Tiegels sowie

individuellerer Einsatz. Dass die Gefahr des Erstarrens

schon bei kleinen Tiegeln akut ist, zeigt der verhält-
nismässig hohe Bleigehalt in den Rohgüssen und den

nicht fertig bearbeiteten Objekten des Depots von Ar-
bedo, der auf das Bedürfnis des Giessers nach mög-
lichst lange giessbarer Bronze zurückzuführen ist.

Nicht bestritten werden soll aber, das man Objekte
auch aus anderen Gründen als nur zum Einschmelzen
zerkleinerte.

Als weiteres Gegenargument wurde angeführt, dass

die Fragmente unterschiedlich gross seien und dass

einzelne Stücke (insbesondere Barren) ein grösseres

Gewicht aufwiesen als die schwersten Fertigobjekte"64.

Dem ist entgegenzuhalten, dass das Einschmelzen von

Altmetall keinerlei <<Normgrössen>> beim einzu-

schmelzenden Gut erfordert. Im Gegenteil: Während

für das Ausfüllen von Leerstellen im Tiegel kleine Ob-
jekte von Vorteil sind, lassen sich grosse, massive

Stücke besser einschmelzen. Eine gleichmässige Zet-
kleinerung der Objekte vor dem Einschmelzen war al-

so weder nötig noch sinnvoll. Der Giesser wird nur
dann Objekte zerkleinert haben, wenn dies wirklich
notwendig war. Dabei wird er sich diejenigen Stücke

ausgesucht haben, bei denen dies am einfachsten zu

bewerkstelligen war. Dies erklärt auch, weshalb gros-

se und sogar ganze Stücke wie das Beil Nr. 18 in ei-

nem Giesserdepot liegen können. Zudem muss auch

immer noch mit der Möglichkeit des Tausches von Alt-
metall gerechnet werden. Hier waren - wie oben aus-

geführt - hauptsächlich kompakte und gewichtige Ob-
jekte gefragt, auch in diesem Falle wäre eine Zerklei-
nerung wenig sinnvoll gewesen.

Als weiterer Einwand könnte vorgebracht werden,

dass im Depot Objekte verschiedener Legierungen 
^)-

sammenlagen und der Giesser möglicherweise
Schwierigkeiten bei deren Auseinanderhaltung gehabt

hätte. Die Rohgüsse im Depot von Arbedo zeigen ganz

konkret, dass dies anscheinend nicht der Fall war.

Dafür gibt es gute Gründe: Sicher kannte der Giesser

das Metall so gut, dass er anhand der Farbe, der Här-

te usw. sehr wohl entscheiden konnte, für was die Le-
gierung zu gebrauchen war. Zudem wusste er bei ei-

nem Grossteil der Funde über deren Zusammenselzufig
Bescheid. Bei den lokalen ist das mit der Handwerks-

tradition, in der der Giesser stand, zu erklären' Beim

1156 Carancini 1919,632Fig. L

1157 J. Pauli, Die urgeschichtliche Besiedlung des Runden Bergs bei
Urach. Der Runde Berg von Urach X (Heidelberg 1994) 15f.; Abb.
4.

1158 D. Cocchi Genick, Colle Le Banche (com. di Camaiore, prov. di Luc-
ca). In: L etä dei metalli nella Toscana nord-occidentale. Catalogo
mostra Viareggio (Viareggio 1985) 324-360.
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1159 Damit könnte beispielsweise das Fehlen von alten Stücken im De-
pot von Fliess erklärt werden.

1160 Needham 1990, 105f.; Fig.30.
1161 Sicheln: Primas 1986,40. * Britische Inseln: J.P. Northover, The Ex-

ploration of the Long-distance Movement of Bronze in Bronze and
Early Iron Age Europe. Univ. London Inst. Arch. Bull. 19, 1982,
45-72; Needham 1990, ll2.

1162 ygl. dazu die römischen Tiegel und deren Füllung aus Augst: Mar- 1164 5.-F. Rittershofer, Der Hortfund von Bühl und seine Beziehungen'
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fremden Altmaterial, insbesondere beim etruskischen,
scheinen weitreichende Verbindungen gespielt zu ha-
ben, welche dem Giesser das Metall mit der ge-

wünschten Zusammens etntng brachten.
Zu untersuchen bleibt noch der eigentliche Bron-

zeverbrauch. Dies soll am theoretischen Beispiel der
massiven Sanguisugafibeln mit ovalem Bügelquer-
schnitt illustriert werden. Diese benötigen für den Kör-
per samt Gusskanälen und Gusstrichter etwa 40 g

Bronze, was dem Gewicht von vier Fibelfüssen ent-
spricht. Es ist sicher anzunehmen, dass der Giesser

mehrere solcher Fibeln herstellte. Geht man beispiels-
weise von 20 Fibeln als <Tagesproduktion> aus, was

bei einer alleinigen Herstellung dieses Fibeltyps sicher
zu niedrig gegriffen ist, so brauchte es dafür allein 80

Fibelfüsse. Die knapp 120 Fibelfüsse, welche im De-
pot liegen, wären also in Kürze eingeschmolzen!

Der grosse Bedarf an diesen kleinen Stücken wird
denn auch der Hauptgrund dafür sein, weshalb anpas-

sende Stücke, beispielsweise bei den Fibelbügeln und
den Fibelfüssen, im Depot fehlen. Der Verbrauch an

Bronzematerial war so gross und die Auswahl von ge-

eigneten Stücken (Fibelfüsse!) derartig, dass die Wahr-
scheinlichkeit für den Verbleib von zusammengehöri-
gen Stücken im Depot sehr rasch abnahm. Dazu trug
bei einzelnen Objektgattungen nicht nur das Ein-
schmelzen, sondern auch die Wiederverwendung bei.
Ebenfalls für das Fehlen von Passstücken verantwort-
lich ist der Zustand der Objekte beim Eintritt ins De-
pot (teilweise mit fehlenden Teilen) sowie das Ein-
handeln von Bronzematerial aus anderen Depots. Die-
se Beobachtung gilt auch für Roh- und Fehlgüsse so-

wie nicht fertig bearbeitete Objekte. Diese wanderten
bei Guss- oder Bearbeitungsfehlern wohl sehr oft di-
rekt wieder in den Tiegel zurück. Deshalb sind auch

Fehl- und Rohgüsse aus derselben Gussform selten.

11.1.8. Verschiedene Erscheinungsformen von Gies-
serdepots

Giesserdepots sind selten. Dies zeigt beispielswei-
se ein Blick auf Steins Hortfundkatalog Süddeutsch-
lands. Nur gerade das Depot von Enderndorf-Stock-
heim (Kr. Roth bei Nürnberg) zeigt neben Altmaterial
auch die Gruppen Bronzeguss und Werkstatt und ent-
spricht damit der obigen Definition"6s. Andere Depots
enthalten zwar gelegentlich Rohgüsse und Gussreste,

doch immer in sehr bescheidenen Mengen. Nicht klar
ist, ob auch die grossen Depots in Osteuropa wie bei-
spielsweise Uioara di Sus oder $pälnaca II als Gies-
serdepots betrachtet werden können1r66. Generell ist fest-
zuhalten, dass die meisten Bearbeiter von Depots stark
auf Fertigprodukte bzw. deren Reste fixiert sind. Roh-
güsse, Halbfertigprodukte, Abgratschrott oder Guss-

tropfen werden deshalb oft einfach unter dem Begriff
<<Gussreste>> schubladisiert, ohne deren grossen Aussa-
gewert bei einer differenzierten Betrachtung zu kennen.

Was wäre mit dem Depot von Arbedo geschehen,

wenn man es nicht in der Mitte des 5. Jh. v.Chr. auf-
gelassen hätte? Für die Überlieferung des Depots ist
bereits wichtig, in welchem Moment es geschlossen

wurde. War der Metallvonat praktisch aufgebraucht
oder hatte sich der Giesser gerade mit neuem Materi-
al versorgt? Im Falle von Arbedo war die Grube prak-
tisch gefüllt. Das Depot von Como, Prestino 1983 kann
hingegen als Beispiel für ein praktisch aufgebrauchtes
Depot gelten.

Was geschah, wenn ein Depot aufgelassen wurde?
Beim Bau eines neuen oder bei der Verlegung der
Werkstatt wurde das Depot sicher geräumt. Dabei blie-
ben nur wenige oder gar keine Reste übrig, je nach-
dem, wie sorgfältig der Giesser dabei vorging. Die En-
sembles von Oderzo oder Como, Pianvalle könnten
solche geräumte Depots darstellen. Die wenigen übrig-
gebliebenen Objekte erlaubten aber keine sichere Zu-
weisung zu einem Giesserdepot mehr, wenn nicht der
Befund noch gewisse Rückschlüsse ermöglichte.

Desgleichen wird es auch beispielsweise reine Alt-
metalldepots gegeben haben, deren Inhalt einzig zum
Zw eck der Einschm elzung und Wiederverwendung ge-

sammelt worden war. Fehlt der entsprechende Befund
oder lag das Depot gar nicht im Bereich einer Bron-
zegiesserei, so ist die Interpretation als Altmaterialde-
pot zum Einschmelzen oder zur Wiederverwertung
nicht beweisbar. Gute Beispiele für solche Altmateri-
aldepots stammen aus römischer Zeittt6l .Interessant ist
der Befund von Novae, wo Altmetall in grösseren

Mengen in den beiden Aerarien des Stabsgebäudes
(und nicht etwa bei den Fabricae) gefunden wurde. Die
Analyse der Funde und deren Verbindung mit schrift-
lichen Quellen weist auf eine Hortung von Altmetall
zwecks Einschmelzung oder Wiederverwendung. Die-
ser Fall wird sicher nicht ohne weiteres auf prähisto-
rische Zeiten übertragbar sein. Doch zeigr er, wie viel-
fältig die Befunde sein können.

Die meisten der oben gebildeten Klassen - mit Aus-

nahme von Klasse 7 - könnten also in Verbindung mit

einer Giesserei gebracht werden. Daneben gibt es aber

noch zahkeiche andere Interpretationsmöglichkeiten'

Eine generalisierende Ansprache aller Depots als

<Giesserdepots>> ist daher sicher nicht sinnvoll.

Im Falle der meisten hier behandelten Giesserde-

Doß wurde das Metall nicht aufgebraucht. Weshalb

äi", ,o war, ist schwierig zu beurteilen. Für alle diese

Depots fehlen klare Befunde, die Auskunft über die

Art der Schliessung geben könnten. Zu erwähnen sei-

en hier beispielsweise Brandschichten oder Über-

schwemmungsspurenlr6s' Es ist anzunehmen, dass bei

den einzelnen Depots unterschiedliche Ursachen und

Gründe mitspielten. Überzeugende Argumente für ei-

ne einheitliche Erklärung scheint es mir dabei nicht zu

geben.

1 1. 1.9. Zusammenfassung

Es wurde versucht - ausgehend vom Depot von Ar-
bedo -, einzelne Depots als Überreste von Bronze-

giessereien zu interpretieren. Gestützt werden diese

Ausführungen durch archäologische Befunde und

durch die Analyse der Depotinhalte. Allgemeine Über-

legungen zum Giessereibetrieb versuchten die ein-

zelnen Stationen bei der Entstehung, Hortung und Be-

wirtschaftung der Depots nachzuzeichnen und damit
gewisse Phänomene zu erklären. Dabei wurde klar,
dass zu den <Giesserdepots>> weitere Depots gerechnet

werden müssen, ohne dass sich dies an ihrem Inhalt
oder auch an ihrem Befund sicher ablesen liesse.

Aus der Untersuchung der Bronzedepots des Al-
penraumes ist auch hervorgegangen, dass nicht alle

Depots als <Giesserdepots> angesprochen werden kön-
nen. Das beste Beispiel dafür ist das Depot von Der-

colo, das man am ehesten als Weihedepot interpretie-
ren möchte. Daneben gibt es aber sicher noch weite-

re, andersgeartete Deponierungen.
Die Untersuchung hat ebenfalls gezeigt, dass das

Problem der Depotfunde nicht auf dem Papier gelöst

werden kann. Abgesehen von fachmännisch geborge-

nen Neufunden können nur genaue Untersuchungen
am Originalmaterial neue Aspekte eröffnen.

11.2. Das Golaseccagebiet und
die nördlich angrenzenden Gebiete

ll.2.L Das Golaseccagebiet aus der Sicht L. Paulis

Mit den Verbindungen des Golaseccagebietes zu

den nördlich angrenzenden Gebieten hat sich am in-
tensivsten Pauli beschäftigt.Zu diesem Thema erschien

l97I eine eigene Publikation, auch später hat er sich

noch mehrmals dazu geäussert.

Pauli reagierte damit atf zuletzt von Primas vorge-

brachte Ausserungen, dass das Golaseccagebiet so-

wohl als Durchgangsland als auch als Abnehmer beim
Güteraustausch zwischen Etrurien und dem Gebiet

nördlich der Alpen zu gelten haberr6e. Primas wies zu-

sätzlich darauf hin, dass die Alpenpässe <<in breiter
Fronb> begangen worden seien und dass sich dabei kei-
ne bevorzugte Route abzeichne.

Pauli kam l97l hingegen zum Schluss, dass das

Golaseccagebiet nur Abnehmer von etruskischen Wa-

ren, nicht aber deren Vermittler nach Norden gewesen

sei. Die etruskischen und die tessinischen Importe
nördlich der Alpen seien auf zwei verschiedenen We-

gen dorthin gelangt: Die etruskischen über den Gros-

sen St. Bernhard-Westschweiz-Jura-Ostfrankreich. Die
tessinischen über den S. Bernardino-Alpenrheintal-
Süddeutschland. Pauli begründete seine These nicht
mit der Verbreitung der etruskischen Importe nördlich
der Alpen, sondern mit der Verbreitung von Kleinfun-
den wie Fibeln und Anhängerschmuck. Funden also,

die selbst nicht Objekte eines <<Handels>> waren, son-

dern nur als Begleiter von kostbareren Gütern zu wer-
ten sind. Pauli untersuchte sowohl das Auftreten von
italischen Funden nördlich der Alpen als auch dasje-

nige von hallstättischen Objekten südlich davon. Er
glaubte feststellen zu können, dass einzelne italische
Typen das Golaseccagebiet <<umgingen>> oder nur sehr

selten bis dorthin gelangten, dass diese Typen aber sehr

wohl in der Westschweiz und in Ostfrankreich zu fas-

sen seien. Gleichfalls versuchte er dasselbe anhand von
ostfranzösischen Objekten in Oberitalien nachzuwei-

sen. In Ergänzung dazu meinte er feststellen zu kön-
nen, dass im Golaseccagebiet häufige Typen nördlich
des Alpenkammes nur in der Ostschweiz und in Süd-

deutschland zu finden seien, die Westschweiz - mit
Ausnahme des Oberwallis - und Frankreich aber frei
von Golasecca-Funden blieben.

Trotzdem konnte Pauli zwei Punkte nicht unbe-

sprochen lassen: Erstens die überaus günstige ver-

kehrstechnische Lage des Golaseccagebietes, welche

1165 Stein 1976, Nr. 314; Müller'-Karye 1959, Taf. 156-158.
1166 M. Petrescu-Dimbovila, Die Sicheln in Rumänien mit Colpus der

jung- und spätbronzezeitlichen Horte Rumäniens. PBF XVIIL I
(München 1978) Nr. 177 und 184.

I 167 T. Sarnowski, Bronzefunde aus dem Stabsgebäude in Novae und Alt-
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metalldepots in den römischen Kastellen und Legionslagern. Ger-
mania 63, 2, 1985, 521-540 mit weiterer Lit. - Für eine zivile Sied-
lung (Augst) vgl. Martin 1978, 113-115 und M. Martin, Römische
Schatzfunde aus Augst und Kaiseraugst. Augster Mus.hefte 2 (Augst
1977) 22-2'7. 1168 Gute Befunde für den Alpenraum bei Curdy et al. 1993 1169 Primas i970, 101.
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fremden Altmaterial, insbesondere beim etruskischen,
scheinen weitreichende Verbindungen gespielt zu ha-
ben, welche dem Giesser das Metall mit der ge-

wünschten Zusammens etntng brachten.
Zu untersuchen bleibt noch der eigentliche Bron-

zeverbrauch. Dies soll am theoretischen Beispiel der
massiven Sanguisugafibeln mit ovalem Bügelquer-
schnitt illustriert werden. Diese benötigen für den Kör-
per samt Gusskanälen und Gusstrichter etwa 40 g

Bronze, was dem Gewicht von vier Fibelfüssen ent-
spricht. Es ist sicher anzunehmen, dass der Giesser

mehrere solcher Fibeln herstellte. Geht man beispiels-
weise von 20 Fibeln als <Tagesproduktion> aus, was

bei einer alleinigen Herstellung dieses Fibeltyps sicher
zu niedrig gegriffen ist, so brauchte es dafür allein 80

Fibelfüsse. Die knapp 120 Fibelfüsse, welche im De-
pot liegen, wären also in Kürze eingeschmolzen!

Der grosse Bedarf an diesen kleinen Stücken wird
denn auch der Hauptgrund dafür sein, weshalb anpas-

sende Stücke, beispielsweise bei den Fibelbügeln und
den Fibelfüssen, im Depot fehlen. Der Verbrauch an

Bronzematerial war so gross und die Auswahl von ge-

eigneten Stücken (Fibelfüsse!) derartig, dass die Wahr-
scheinlichkeit für den Verbleib von zusammengehöri-
gen Stücken im Depot sehr rasch abnahm. Dazu trug
bei einzelnen Objektgattungen nicht nur das Ein-
schmelzen, sondern auch die Wiederverwendung bei.
Ebenfalls für das Fehlen von Passstücken verantwort-
lich ist der Zustand der Objekte beim Eintritt ins De-
pot (teilweise mit fehlenden Teilen) sowie das Ein-
handeln von Bronzematerial aus anderen Depots. Die-
se Beobachtung gilt auch für Roh- und Fehlgüsse so-

wie nicht fertig bearbeitete Objekte. Diese wanderten
bei Guss- oder Bearbeitungsfehlern wohl sehr oft di-
rekt wieder in den Tiegel zurück. Deshalb sind auch

Fehl- und Rohgüsse aus derselben Gussform selten.

11.1.8. Verschiedene Erscheinungsformen von Gies-
serdepots

Giesserdepots sind selten. Dies zeigt beispielswei-
se ein Blick auf Steins Hortfundkatalog Süddeutsch-
lands. Nur gerade das Depot von Enderndorf-Stock-
heim (Kr. Roth bei Nürnberg) zeigt neben Altmaterial
auch die Gruppen Bronzeguss und Werkstatt und ent-
spricht damit der obigen Definition"6s. Andere Depots
enthalten zwar gelegentlich Rohgüsse und Gussreste,

doch immer in sehr bescheidenen Mengen. Nicht klar
ist, ob auch die grossen Depots in Osteuropa wie bei-
spielsweise Uioara di Sus oder $pälnaca II als Gies-
serdepots betrachtet werden können1r66. Generell ist fest-
zuhalten, dass die meisten Bearbeiter von Depots stark
auf Fertigprodukte bzw. deren Reste fixiert sind. Roh-
güsse, Halbfertigprodukte, Abgratschrott oder Guss-

tropfen werden deshalb oft einfach unter dem Begriff
<<Gussreste>> schubladisiert, ohne deren grossen Aussa-
gewert bei einer differenzierten Betrachtung zu kennen.

Was wäre mit dem Depot von Arbedo geschehen,

wenn man es nicht in der Mitte des 5. Jh. v.Chr. auf-
gelassen hätte? Für die Überlieferung des Depots ist
bereits wichtig, in welchem Moment es geschlossen

wurde. War der Metallvonat praktisch aufgebraucht
oder hatte sich der Giesser gerade mit neuem Materi-
al versorgt? Im Falle von Arbedo war die Grube prak-
tisch gefüllt. Das Depot von Como, Prestino 1983 kann
hingegen als Beispiel für ein praktisch aufgebrauchtes
Depot gelten.

Was geschah, wenn ein Depot aufgelassen wurde?
Beim Bau eines neuen oder bei der Verlegung der
Werkstatt wurde das Depot sicher geräumt. Dabei blie-
ben nur wenige oder gar keine Reste übrig, je nach-
dem, wie sorgfältig der Giesser dabei vorging. Die En-
sembles von Oderzo oder Como, Pianvalle könnten
solche geräumte Depots darstellen. Die wenigen übrig-
gebliebenen Objekte erlaubten aber keine sichere Zu-
weisung zu einem Giesserdepot mehr, wenn nicht der
Befund noch gewisse Rückschlüsse ermöglichte.

Desgleichen wird es auch beispielsweise reine Alt-
metalldepots gegeben haben, deren Inhalt einzig zum
Zw eck der Einschm elzung und Wiederverwendung ge-

sammelt worden war. Fehlt der entsprechende Befund
oder lag das Depot gar nicht im Bereich einer Bron-
zegiesserei, so ist die Interpretation als Altmaterialde-
pot zum Einschmelzen oder zur Wiederverwertung
nicht beweisbar. Gute Beispiele für solche Altmateri-
aldepots stammen aus römischer Zeittt6l .Interessant ist
der Befund von Novae, wo Altmetall in grösseren

Mengen in den beiden Aerarien des Stabsgebäudes
(und nicht etwa bei den Fabricae) gefunden wurde. Die
Analyse der Funde und deren Verbindung mit schrift-
lichen Quellen weist auf eine Hortung von Altmetall
zwecks Einschmelzung oder Wiederverwendung. Die-
ser Fall wird sicher nicht ohne weiteres auf prähisto-
rische Zeiten übertragbar sein. Doch zeigr er, wie viel-
fältig die Befunde sein können.

Die meisten der oben gebildeten Klassen - mit Aus-

nahme von Klasse 7 - könnten also in Verbindung mit

einer Giesserei gebracht werden. Daneben gibt es aber

noch zahkeiche andere Interpretationsmöglichkeiten'

Eine generalisierende Ansprache aller Depots als

<Giesserdepots>> ist daher sicher nicht sinnvoll.

Im Falle der meisten hier behandelten Giesserde-

Doß wurde das Metall nicht aufgebraucht. Weshalb

äi", ,o war, ist schwierig zu beurteilen. Für alle diese

Depots fehlen klare Befunde, die Auskunft über die

Art der Schliessung geben könnten. Zu erwähnen sei-

en hier beispielsweise Brandschichten oder Über-

schwemmungsspurenlr6s' Es ist anzunehmen, dass bei

den einzelnen Depots unterschiedliche Ursachen und

Gründe mitspielten. Überzeugende Argumente für ei-

ne einheitliche Erklärung scheint es mir dabei nicht zu

geben.

1 1. 1.9. Zusammenfassung

Es wurde versucht - ausgehend vom Depot von Ar-
bedo -, einzelne Depots als Überreste von Bronze-

giessereien zu interpretieren. Gestützt werden diese

Ausführungen durch archäologische Befunde und

durch die Analyse der Depotinhalte. Allgemeine Über-

legungen zum Giessereibetrieb versuchten die ein-

zelnen Stationen bei der Entstehung, Hortung und Be-

wirtschaftung der Depots nachzuzeichnen und damit
gewisse Phänomene zu erklären. Dabei wurde klar,
dass zu den <Giesserdepots>> weitere Depots gerechnet

werden müssen, ohne dass sich dies an ihrem Inhalt
oder auch an ihrem Befund sicher ablesen liesse.

Aus der Untersuchung der Bronzedepots des Al-
penraumes ist auch hervorgegangen, dass nicht alle

Depots als <Giesserdepots> angesprochen werden kön-
nen. Das beste Beispiel dafür ist das Depot von Der-

colo, das man am ehesten als Weihedepot interpretie-
ren möchte. Daneben gibt es aber sicher noch weite-

re, andersgeartete Deponierungen.
Die Untersuchung hat ebenfalls gezeigt, dass das

Problem der Depotfunde nicht auf dem Papier gelöst

werden kann. Abgesehen von fachmännisch geborge-

nen Neufunden können nur genaue Untersuchungen
am Originalmaterial neue Aspekte eröffnen.

11.2. Das Golaseccagebiet und
die nördlich angrenzenden Gebiete

ll.2.L Das Golaseccagebiet aus der Sicht L. Paulis

Mit den Verbindungen des Golaseccagebietes zu

den nördlich angrenzenden Gebieten hat sich am in-
tensivsten Pauli beschäftigt.Zu diesem Thema erschien

l97I eine eigene Publikation, auch später hat er sich

noch mehrmals dazu geäussert.

Pauli reagierte damit atf zuletzt von Primas vorge-

brachte Ausserungen, dass das Golaseccagebiet so-

wohl als Durchgangsland als auch als Abnehmer beim
Güteraustausch zwischen Etrurien und dem Gebiet

nördlich der Alpen zu gelten haberr6e. Primas wies zu-

sätzlich darauf hin, dass die Alpenpässe <<in breiter
Fronb> begangen worden seien und dass sich dabei kei-
ne bevorzugte Route abzeichne.

Pauli kam l97l hingegen zum Schluss, dass das

Golaseccagebiet nur Abnehmer von etruskischen Wa-

ren, nicht aber deren Vermittler nach Norden gewesen

sei. Die etruskischen und die tessinischen Importe
nördlich der Alpen seien auf zwei verschiedenen We-

gen dorthin gelangt: Die etruskischen über den Gros-

sen St. Bernhard-Westschweiz-Jura-Ostfrankreich. Die
tessinischen über den S. Bernardino-Alpenrheintal-
Süddeutschland. Pauli begründete seine These nicht
mit der Verbreitung der etruskischen Importe nördlich
der Alpen, sondern mit der Verbreitung von Kleinfun-
den wie Fibeln und Anhängerschmuck. Funden also,

die selbst nicht Objekte eines <<Handels>> waren, son-

dern nur als Begleiter von kostbareren Gütern zu wer-
ten sind. Pauli untersuchte sowohl das Auftreten von
italischen Funden nördlich der Alpen als auch dasje-

nige von hallstättischen Objekten südlich davon. Er
glaubte feststellen zu können, dass einzelne italische
Typen das Golaseccagebiet <<umgingen>> oder nur sehr

selten bis dorthin gelangten, dass diese Typen aber sehr

wohl in der Westschweiz und in Ostfrankreich zu fas-

sen seien. Gleichfalls versuchte er dasselbe anhand von
ostfranzösischen Objekten in Oberitalien nachzuwei-

sen. In Ergänzung dazu meinte er feststellen zu kön-
nen, dass im Golaseccagebiet häufige Typen nördlich
des Alpenkammes nur in der Ostschweiz und in Süd-

deutschland zu finden seien, die Westschweiz - mit
Ausnahme des Oberwallis - und Frankreich aber frei
von Golasecca-Funden blieben.

Trotzdem konnte Pauli zwei Punkte nicht unbe-

sprochen lassen: Erstens die überaus günstige ver-

kehrstechnische Lage des Golaseccagebietes, welche

1165 Stein 1976, Nr. 314; Müller'-Karye 1959, Taf. 156-158.
1166 M. Petrescu-Dimbovila, Die Sicheln in Rumänien mit Colpus der

jung- und spätbronzezeitlichen Horte Rumäniens. PBF XVIIL I
(München 1978) Nr. 177 und 184.

I 167 T. Sarnowski, Bronzefunde aus dem Stabsgebäude in Novae und Alt-
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gerudezu zu Betrachtungen über transalpinen Handel
einlädt. Zweitens die Art und Weise des Erwerbs von
etruskischen Importen im Tessin, da Erz- oder Salz-
vorkommen als Quelle des Reichtums fehlen. Die Be-
teiligung am Handel als Träger oder Säumer schliesse

- so Pauli - das Reichwerden aus, ausser für die Or-
ganisatoren. Seien diese Etrusker gewesen, so könne
man nicht verstehen, weshalb sie durch das dicht be-

siedelte Golaseccagebiet gezogen seien, wo sie wohl
<Wegzölle>> hatten entrichten müssen. Dass die Orga-
nisatoren aber <Golasecca-Leute>> gewesen seien, dem
widerspreche die Verbreitung der Kleinfunde und das

Fehlen von stadtartigen Siedlungen, die es als Waren-
umschlagplätze brauche.

Später verdeutlichte Pauli seine Ansichten des

transalpinen Handels durch vier Karten, welche die
Handelsrouten in den Phasen Ha D1, HaD2, Ha D3
und LT A illustrieren solltenrr?o. Grosse Bedeutung mass

er dabei der Flussschiffahrt ztt, da zahlreiche wichtige
Siedlungen (darunter die <Fürstensitze>> nördlich der
Alpen) an schiffbaren oder ab diesem Punkt erst schiff-
baren Flüssen oder am Zusammenfluss von Flüssen
liegen. Die Entwicklung der Verkehrswege stellte sich
Pauli etwa folgendermassen vor: In der Phase Ha D1
stellte er die Ost-West-Verbindung über Donau-Heu-
neburg-Breisach-B ritzgyberg-Doubs-Rhone als Haupt-
verkehrsachse heraus, deren Aktivierung er sogar der
ersten Heuneburgdynastie zuschrieb. In HaD2 sollten
grosse Veränderungen eingetreten sein: Der Hohenas-
perg löse die Heuneburg als Zentrtm ab und mit
Chätillon-sur-Gläne trete erstmals eine Siedlung auf,

die klare Bezüge zu Oberitalien zeige, wobei er als

Verbindung nach Süden die Pässe Col des Mosses und
Grosser St. Bernhard vorsah. Dieser Kontakt mit Ober-
italien verstärke sich in der Phase Ha D3, wofür zahl-
reiche Fibeln und Anhänger Zeugnis ablegten. In LT
A sah Pauli wiederum eine tiefgreifende Anderung:
Die Ausbildung neuer Machtzentren in der Cham-
pagne und im Mittelrheingebiet und deren klare Aus-
richtung nach Italien habe die direkten Nord-Süd-Ver-
bindungen in den Vordergrund gerückt. Für diese Zeit
nahm Pauli nun auch das Golaseccagebiet als <<Ver-

kehrsachse>> an. Diese Verkehrswege seien dann durch
den <Keltensturm>> unterbrochen worden.

1i70 L. Pauli in Etruschi a nord del Po II, 18-30; ders. 1991. Neue, mar-
kant geänderte Version: ders. 1992; ders. 1993, bes. L62-170.

1171 Donati 1979; ders. 1989, bes.63: <<... concludevo invitando ciascuno
ad evitare la tendenza a privilegiare un collegamento piuttosto che un
altro perchö, basandosi su qualche reperto, ö possibile costruire tutte le
strade e far funzionare i collegamenti senza per questo essere nel vero.>>

11.2.2. Kommentar zu den Thesen Paulis

Zur Rekonstruktion der Verkehrswege im alpinen
Gebiet und zur Herausarbeitung von <Hauptverkehrs-

achsen>> bzw. ..Übergängen ohne Bedeutung> hat sich
Donati zwei Mal in pointierter Weise g€äussertttrt.

Zwei Punkte müssen besonders hervorgehoben wer-
den: Erstens wies Donati darauf hin, dass dem Men-
schen in den Alpen eigentlich nur ein Hindernis zu

schaffen mache - das Wetter bzw. das Klima. Zwei-
tens legte er grossen Wert auf die Geländekenntnis der

Alpenbewohner. Diese Kenntnis sei uns heute wegen
der anderen Fortbewegungsmittel verloren gegangen

und sei nur durch die intensive Begehung eines be-

stimmten Gebietes wieder zurückzugewinnen. Eine
Rekonstruktion von bevorzugten und weniger bevor-
zugren Übergängen und Passagen sei deshalb vom
Schreibtisch aus nicht möglich.

Diese Vorsicht gilt nicht nur für den Alpenraum,
sondern auch für das Flachland. In diesem Sinne sind
die Karten Paulis nur unter grossen Vorbehalten als

verwendbar einzustufen, insbesondere da auch weite-
re Einwände, beispielsweise was den Forschungsstand
der kartierten Fundgattung (Siedlungen) oder die
Überbetonung der Wasserwege als Verkehrsachsen be-

trifft, zu machen wärenlr72.

Um auf Paulis Überlegungen von I97I zurlJ.ckzu'

kommen, so hat sich seitdem einiges verändert: Das

Golaseccagebiet ist durch De Marinis 1981 aufgrund
seiner Materialsammlung neu definiert wordenr'?3. Die-
ses umfasst demnach die Südschweiz (Tessin und Mi-
sox) sowie die Lombardei und das Piemont zwischen
den Flüssen Serio und Sesia, wobei der Po die südli-
che Grenze bildet. Für Pauli endete iedoch das Gola-
seccagebiet bereits auf der Linie Novara-Milano-Cre-
r;rralt'l4. Damit gehören nun viele Fundpunkte zum Go-
laseccagebiet, die Pauli nicht dazu rechnete und wel-
che er auch als Belege für seine <Umgehungs-Theo-
rie> beizog. Durch die Untersuchungen Stöcklis und
De Marinis' ist auch die Chronologie verbessert wor-
den. So ist nun beispielsweise klar, dass das Golasec-
cagebiet sich keineswegs erst dann mit Schnabelkan-
nen versorgte, als sie nördlich der Alpen bereits aus

der Mode ftspelttrs. Die Siedlungsgrabungen in Como
haben zudem bedeutende Siedlungsreste ergeben und
einen sehr engen Kontakt mit der Padana aufgezeigt,
viel enger als er aus den bis dahin bekannten Grab-
funden ablesbar war. In Como wird allgemein eine

11'72 Zum Verhältnis Wasserweg-Landweg vgl. F. Braudel, La Mdditer-
ran6e et le monde m6ditenan6en ä l'6poque de Philippe II. I (Paris
1966) 252-2',7 t.

11'13 De Marinis 1981, 491,253 Fie. 9.
1174 Pauli 191Ia, 119 Abb.4l:'122.
ll75 Pauli 197lb,25.

<stadtartige> Siedlung gesehen, wie sie Pauli für einen

Huna"tt,r-t chlagplatz forderte' Von grosser Bedeu-

iung *inA auch zwei Siedlungsgrabungen ausserhalb

ä"iCotut""cagebietes: Forcello bei Bagnolo S' Vito

und Bragny-sur-Saöne. Beide Siedlungen waren

üauptsachlich auf den Handel ausgerichtet' Sie haben

nebän Golasecca-Metallfunden auch Golasecca-Kera-

mit geliefert, was als guter Hinweis auf die physische

Än*är"ntt"it von Personen aus dem Golaseccagebiet

angesehen werden kann'
-Üb".uut nützlich sind jedoch die von Pauli ange-

fertigten Verbreitungskarten von Kleinfunden, insbe-

sondere die Karten 5, 6, 10 und 12, bei den anderen

sind in einigen Fällen Korrekturen nötigttre' Etwas

störend ist die teilweise aus Gründen der Verdeutli-

chung gewählte Zeitspanne von der Spätbronzezeit bis

UI A, äa damit historische Entwicklungen verwischt

werden.

im Wallis von der Furka bis zumindest in die Re-

gion Sitten/Sion.
in Graubünden, wobei das Schwergewicht im Vor-

derrheintal und im Rheintal liegt"?8.

im Alpenrheintal bis zum Bodensee.

Die Kontrolle durch die Verbreitung allgemein ober-

italischer Funde ergibt keine Verschiebungen. Die

meisten Fundpunkte mit typischen Golasecca-Funden

haben auch allgemein oberitalische Typen geliefert,

welche im Golaseccagebiet ebenfalls verbreitet sind'

Die direkt anschliessenden Gebiete, so insbesonde-

re das Berner Oberland, die Innerschweiz und der Kan-

ton Glarus sind mangels Funden und einer archäolo-

gischen Forschung noch kaum zu bewertenttrs' [gs5s1-

halb dieses Gebietes streuen die Funde von typischen

Golasecca-Objekten klar lockerer. Im Bereich der aus

den Zentralalpen kommenden Flüsse Reuss und

Linth/Limmat sind weitere Funde auszumachen, wie

auch in der Verlängerung des Rheintales nach Norden'

Gegen Westen streuen Funde vom Genfersee über Bra-

gny-sur-Saöne bis nach Bourges und in die Cham-

pagne.
Eine Verdeutlichung des Bildes ergibt sich, wenn

man die Certosafibeln als weitere Fundgattung mit-

kartiert (Liste 9). Den Grossteil der Funde machen

Certosafibeln des Typs X aus, deren Datierung von G

III A2-LT B reicht. Auf eine Aufteilung des Typs X,

insbesondere in die Typen Xm (<Trentiner Certosafi-

bel>) und Xn (<Tessiner Certosafibel>) wird hier ver-

zichtet, da die Typologie TerZans neu überprüft wer-

den muss und die Zuschreibung des Typs Xm zum

Trentino ungerechtfertigt istrrS0. Im Alpenrheintal ver-

dichtet sich damit das Fundbild weiter, ohne aber neue

Gebiete zu erschliessen. Deutlicher wird das Bild je-

doch für das Aaretal und die Westschweiz, was insbe-

sondere das Berner Oberland als Verbindung zwischen

Wallis und Mittelland betont.

Bis jetzt noch nie untersucht wurde, wie sich diese

Funde zum andern Material dieser Fundstellen verhal-

ten. Zuerst sollen die Bronzen und insbesondere die

Fibeln betrachtet werden. Für das 6. und 5. Jh' ergibt

sich der doch etwas überraschende Befund, dass im

Wallis und im Rheintal bis an den Bodensee nur gera-

de sechs sichere Hallstattfibeln bekannt sind (Liste 11)'

Chur und der Montlingerberg haben beispielsweise nur

je eine solche Fibel geliefert. Der Anteil der südlichen

iib"ttyp"n liegt aber in beiden Stationen bei ca' 907o'

11.2.3. Golasecca-Funde nördlich des Tessins und des

Misox vom 6. bis ins 4. Ih. v.Chr.

Im folgenden soll auf zwei Aspekte näher einge-

gangen werden, die eng miteinander zusammenhän-

g"n' nl" Verbreitung von Golasecca-Objekten der

Fhus"n Tessin A-LT B nördlich des Tessins und des

Misox sowie die Frage nach Bedeutung der transalpi-

nen Verbindungen vom 6. bis ins 4. Jh.

Für eine Verbreitungskarte von Golasecca-Objek-

ten nördlich des Tessins und des Misox hat Pauli be-

reits erstes Material zusafirmengetragenllT?' Die verbes-

serte Chronologie, Typologie und bedeutend mehr pu-

blizierte Funde ergeben heute ein klareres Bild (Abb'

42).
In die Liste der Golasecca-Funde nördlich des Tes-

sin und des Misox (mit Ausnahme der Certosafibeln)

wurden nur Objekte aufgenommen, die sich als typisch

für das Golaseccagebiet nt erkennen geben (Liste 7)'

Es handelt sich dabei hauptsächlich um Bronzen (meist

Fibeln); Keramik ist nur in Einzelfällen belegt' Allge-

mein italische Funde wurden - wie es bereits Pauli ge-

tan hatte - davon abgetrennt. Für die geographisch

nächste Zone, das Wallis, Graubünden und das Al-
penrheintal wurden auch diese Funde aufgelistet, um

damit einen Vergleichswert zu erhalten (Liste 8)'

Die Verbreitung der typischen Golasecca-Funde

zeigt folgende Konzentrationen:

I 176 Beisoiel Karte I 3: Die angeblich weslschweizerisch-ostlranzösischen- 
öUi.if.t. in Oberitalien sin'd bis aulden Steigbügelring aus Aosta we-

nig beweiskräftig.
tl77 Pauli l97lb, Karten 5.6 und 10.

fiZS Out Hinterrheintal ist mangels Funden noch nicht zu beurteilen'

1179 Innerschweiz: Primas er a1.1992. - Glarus: M.P. Schindler, Archäoiogi-^- - 
t"ä" i"tAe im Kanton Glarus. Minaria Helvetica l3a, 1993,14-33'

rrSO i"il* 1916,335;381 Abb. 52 (Xm); 335f.;363 Abb' 31 (Xn)' Lunz--"" 
191i, ilt.; izlt.; Taf. 88,A. Pauli 1991, 307 Fig -12; 311 - Aus-

führliche Besprechung der Typologie in Kap l0'4 12'
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gerudezu zu Betrachtungen über transalpinen Handel
einlädt. Zweitens die Art und Weise des Erwerbs von
etruskischen Importen im Tessin, da Erz- oder Salz-
vorkommen als Quelle des Reichtums fehlen. Die Be-
teiligung am Handel als Träger oder Säumer schliesse

- so Pauli - das Reichwerden aus, ausser für die Or-
ganisatoren. Seien diese Etrusker gewesen, so könne
man nicht verstehen, weshalb sie durch das dicht be-

siedelte Golaseccagebiet gezogen seien, wo sie wohl
<Wegzölle>> hatten entrichten müssen. Dass die Orga-
nisatoren aber <Golasecca-Leute>> gewesen seien, dem
widerspreche die Verbreitung der Kleinfunde und das

Fehlen von stadtartigen Siedlungen, die es als Waren-
umschlagplätze brauche.

Später verdeutlichte Pauli seine Ansichten des

transalpinen Handels durch vier Karten, welche die
Handelsrouten in den Phasen Ha D1, HaD2, Ha D3
und LT A illustrieren solltenrr?o. Grosse Bedeutung mass

er dabei der Flussschiffahrt ztt, da zahlreiche wichtige
Siedlungen (darunter die <Fürstensitze>> nördlich der
Alpen) an schiffbaren oder ab diesem Punkt erst schiff-
baren Flüssen oder am Zusammenfluss von Flüssen
liegen. Die Entwicklung der Verkehrswege stellte sich
Pauli etwa folgendermassen vor: In der Phase Ha D1
stellte er die Ost-West-Verbindung über Donau-Heu-
neburg-Breisach-B ritzgyberg-Doubs-Rhone als Haupt-
verkehrsachse heraus, deren Aktivierung er sogar der
ersten Heuneburgdynastie zuschrieb. In HaD2 sollten
grosse Veränderungen eingetreten sein: Der Hohenas-
perg löse die Heuneburg als Zentrtm ab und mit
Chätillon-sur-Gläne trete erstmals eine Siedlung auf,

die klare Bezüge zu Oberitalien zeige, wobei er als

Verbindung nach Süden die Pässe Col des Mosses und
Grosser St. Bernhard vorsah. Dieser Kontakt mit Ober-
italien verstärke sich in der Phase Ha D3, wofür zahl-
reiche Fibeln und Anhänger Zeugnis ablegten. In LT
A sah Pauli wiederum eine tiefgreifende Anderung:
Die Ausbildung neuer Machtzentren in der Cham-
pagne und im Mittelrheingebiet und deren klare Aus-
richtung nach Italien habe die direkten Nord-Süd-Ver-
bindungen in den Vordergrund gerückt. Für diese Zeit
nahm Pauli nun auch das Golaseccagebiet als <<Ver-

kehrsachse>> an. Diese Verkehrswege seien dann durch
den <Keltensturm>> unterbrochen worden.

1i70 L. Pauli in Etruschi a nord del Po II, 18-30; ders. 1991. Neue, mar-
kant geänderte Version: ders. 1992; ders. 1993, bes. L62-170.

1171 Donati 1979; ders. 1989, bes.63: <<... concludevo invitando ciascuno
ad evitare la tendenza a privilegiare un collegamento piuttosto che un
altro perchö, basandosi su qualche reperto, ö possibile costruire tutte le
strade e far funzionare i collegamenti senza per questo essere nel vero.>>

11.2.2. Kommentar zu den Thesen Paulis

Zur Rekonstruktion der Verkehrswege im alpinen
Gebiet und zur Herausarbeitung von <Hauptverkehrs-

achsen>> bzw. ..Übergängen ohne Bedeutung> hat sich
Donati zwei Mal in pointierter Weise g€äussertttrt.

Zwei Punkte müssen besonders hervorgehoben wer-
den: Erstens wies Donati darauf hin, dass dem Men-
schen in den Alpen eigentlich nur ein Hindernis zu

schaffen mache - das Wetter bzw. das Klima. Zwei-
tens legte er grossen Wert auf die Geländekenntnis der

Alpenbewohner. Diese Kenntnis sei uns heute wegen
der anderen Fortbewegungsmittel verloren gegangen

und sei nur durch die intensive Begehung eines be-

stimmten Gebietes wieder zurückzugewinnen. Eine
Rekonstruktion von bevorzugten und weniger bevor-
zugren Übergängen und Passagen sei deshalb vom
Schreibtisch aus nicht möglich.

Diese Vorsicht gilt nicht nur für den Alpenraum,
sondern auch für das Flachland. In diesem Sinne sind
die Karten Paulis nur unter grossen Vorbehalten als

verwendbar einzustufen, insbesondere da auch weite-
re Einwände, beispielsweise was den Forschungsstand
der kartierten Fundgattung (Siedlungen) oder die
Überbetonung der Wasserwege als Verkehrsachsen be-

trifft, zu machen wärenlr72.

Um auf Paulis Überlegungen von I97I zurlJ.ckzu'

kommen, so hat sich seitdem einiges verändert: Das

Golaseccagebiet ist durch De Marinis 1981 aufgrund
seiner Materialsammlung neu definiert wordenr'?3. Die-
ses umfasst demnach die Südschweiz (Tessin und Mi-
sox) sowie die Lombardei und das Piemont zwischen
den Flüssen Serio und Sesia, wobei der Po die südli-
che Grenze bildet. Für Pauli endete iedoch das Gola-
seccagebiet bereits auf der Linie Novara-Milano-Cre-
r;rralt'l4. Damit gehören nun viele Fundpunkte zum Go-
laseccagebiet, die Pauli nicht dazu rechnete und wel-
che er auch als Belege für seine <Umgehungs-Theo-
rie> beizog. Durch die Untersuchungen Stöcklis und
De Marinis' ist auch die Chronologie verbessert wor-
den. So ist nun beispielsweise klar, dass das Golasec-
cagebiet sich keineswegs erst dann mit Schnabelkan-
nen versorgte, als sie nördlich der Alpen bereits aus

der Mode ftspelttrs. Die Siedlungsgrabungen in Como
haben zudem bedeutende Siedlungsreste ergeben und
einen sehr engen Kontakt mit der Padana aufgezeigt,
viel enger als er aus den bis dahin bekannten Grab-
funden ablesbar war. In Como wird allgemein eine

11'72 Zum Verhältnis Wasserweg-Landweg vgl. F. Braudel, La Mdditer-
ran6e et le monde m6ditenan6en ä l'6poque de Philippe II. I (Paris
1966) 252-2',7 t.

11'13 De Marinis 1981, 491,253 Fie. 9.
1174 Pauli 191Ia, 119 Abb.4l:'122.
ll75 Pauli 197lb,25.

<stadtartige> Siedlung gesehen, wie sie Pauli für einen

Huna"tt,r-t chlagplatz forderte' Von grosser Bedeu-

iung *inA auch zwei Siedlungsgrabungen ausserhalb

ä"iCotut""cagebietes: Forcello bei Bagnolo S' Vito

und Bragny-sur-Saöne. Beide Siedlungen waren

üauptsachlich auf den Handel ausgerichtet' Sie haben

nebän Golasecca-Metallfunden auch Golasecca-Kera-

mit geliefert, was als guter Hinweis auf die physische

Än*är"ntt"it von Personen aus dem Golaseccagebiet

angesehen werden kann'
-Üb".uut nützlich sind jedoch die von Pauli ange-

fertigten Verbreitungskarten von Kleinfunden, insbe-

sondere die Karten 5, 6, 10 und 12, bei den anderen

sind in einigen Fällen Korrekturen nötigttre' Etwas

störend ist die teilweise aus Gründen der Verdeutli-

chung gewählte Zeitspanne von der Spätbronzezeit bis

UI A, äa damit historische Entwicklungen verwischt

werden.

im Wallis von der Furka bis zumindest in die Re-

gion Sitten/Sion.
in Graubünden, wobei das Schwergewicht im Vor-

derrheintal und im Rheintal liegt"?8.

im Alpenrheintal bis zum Bodensee.

Die Kontrolle durch die Verbreitung allgemein ober-

italischer Funde ergibt keine Verschiebungen. Die

meisten Fundpunkte mit typischen Golasecca-Funden

haben auch allgemein oberitalische Typen geliefert,

welche im Golaseccagebiet ebenfalls verbreitet sind'

Die direkt anschliessenden Gebiete, so insbesonde-

re das Berner Oberland, die Innerschweiz und der Kan-

ton Glarus sind mangels Funden und einer archäolo-

gischen Forschung noch kaum zu bewertenttrs' [gs5s1-

halb dieses Gebietes streuen die Funde von typischen

Golasecca-Objekten klar lockerer. Im Bereich der aus

den Zentralalpen kommenden Flüsse Reuss und

Linth/Limmat sind weitere Funde auszumachen, wie

auch in der Verlängerung des Rheintales nach Norden'

Gegen Westen streuen Funde vom Genfersee über Bra-

gny-sur-Saöne bis nach Bourges und in die Cham-

pagne.
Eine Verdeutlichung des Bildes ergibt sich, wenn

man die Certosafibeln als weitere Fundgattung mit-

kartiert (Liste 9). Den Grossteil der Funde machen

Certosafibeln des Typs X aus, deren Datierung von G

III A2-LT B reicht. Auf eine Aufteilung des Typs X,

insbesondere in die Typen Xm (<Trentiner Certosafi-

bel>) und Xn (<Tessiner Certosafibel>) wird hier ver-

zichtet, da die Typologie TerZans neu überprüft wer-

den muss und die Zuschreibung des Typs Xm zum

Trentino ungerechtfertigt istrrS0. Im Alpenrheintal ver-

dichtet sich damit das Fundbild weiter, ohne aber neue

Gebiete zu erschliessen. Deutlicher wird das Bild je-

doch für das Aaretal und die Westschweiz, was insbe-

sondere das Berner Oberland als Verbindung zwischen

Wallis und Mittelland betont.

Bis jetzt noch nie untersucht wurde, wie sich diese

Funde zum andern Material dieser Fundstellen verhal-

ten. Zuerst sollen die Bronzen und insbesondere die

Fibeln betrachtet werden. Für das 6. und 5. Jh' ergibt

sich der doch etwas überraschende Befund, dass im

Wallis und im Rheintal bis an den Bodensee nur gera-

de sechs sichere Hallstattfibeln bekannt sind (Liste 11)'

Chur und der Montlingerberg haben beispielsweise nur

je eine solche Fibel geliefert. Der Anteil der südlichen

iib"ttyp"n liegt aber in beiden Stationen bei ca' 907o'

11.2.3. Golasecca-Funde nördlich des Tessins und des

Misox vom 6. bis ins 4. Ih. v.Chr.

Im folgenden soll auf zwei Aspekte näher einge-

gangen werden, die eng miteinander zusammenhän-

g"n' nl" Verbreitung von Golasecca-Objekten der

Fhus"n Tessin A-LT B nördlich des Tessins und des

Misox sowie die Frage nach Bedeutung der transalpi-

nen Verbindungen vom 6. bis ins 4. Jh.

Für eine Verbreitungskarte von Golasecca-Objek-

ten nördlich des Tessins und des Misox hat Pauli be-

reits erstes Material zusafirmengetragenllT?' Die verbes-

serte Chronologie, Typologie und bedeutend mehr pu-

blizierte Funde ergeben heute ein klareres Bild (Abb'

42).
In die Liste der Golasecca-Funde nördlich des Tes-

sin und des Misox (mit Ausnahme der Certosafibeln)

wurden nur Objekte aufgenommen, die sich als typisch

für das Golaseccagebiet nt erkennen geben (Liste 7)'

Es handelt sich dabei hauptsächlich um Bronzen (meist

Fibeln); Keramik ist nur in Einzelfällen belegt' Allge-

mein italische Funde wurden - wie es bereits Pauli ge-

tan hatte - davon abgetrennt. Für die geographisch

nächste Zone, das Wallis, Graubünden und das Al-
penrheintal wurden auch diese Funde aufgelistet, um

damit einen Vergleichswert zu erhalten (Liste 8)'

Die Verbreitung der typischen Golasecca-Funde

zeigt folgende Konzentrationen:

I 176 Beisoiel Karte I 3: Die angeblich weslschweizerisch-ostlranzösischen- 
öUi.if.t. in Oberitalien sin'd bis aulden Steigbügelring aus Aosta we-

nig beweiskräftig.
tl77 Pauli l97lb, Karten 5.6 und 10.

fiZS Out Hinterrheintal ist mangels Funden noch nicht zu beurteilen'

1179 Innerschweiz: Primas er a1.1992. - Glarus: M.P. Schindler, Archäoiogi-^- - 
t"ä" i"tAe im Kanton Glarus. Minaria Helvetica l3a, 1993,14-33'

rrSO i"il* 1916,335;381 Abb. 52 (Xm); 335f.;363 Abb' 31 (Xn)' Lunz--"" 
191i, ilt.; izlt.; Taf. 88,A. Pauli 1991, 307 Fig -12; 311 - Aus-

führliche Besprechung der Typologie in Kap l0'4 12'
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Schwieriger wird die Beurteilung in der Latönezeit, da
sich im Laufe der Phase LT B die Latönefibeln - auch
südlich der Alpen - immer mehr durchsetzten. Trotz-
dem gibt es in den Phasen G III A2 und A3 noch zahl-
reiche Golasecca-Formen ausmachen. Im Alpenrhein-
tal unterhalb Chur ist zudem in oder ab der Phase LT
A ein östlicher Einfluss auszumachen, der sich
hauptsächlich in den Sanzeno-Schalen und den ostal-
pinen Tierkopffibeln (Liste 10) manifestiert. Bei der
Keramik ergibt sich ein anderes Bild: Importierte Ge-
fässe stammen nur aus Brig, Sagogn und Tamins. Den-
noch zeigen zumindest in Graubünden und im Alpen-
rheintal lokale Formen teilweise eine südliche Beein-
flussung (s. Kap. I1.2.4).

11.2.4. Die engen Beziehungen der nordalpinen Al-
pentäler zum Golaseccagebiet am Beispiel Graubün-
dens und des Alpenrheintales

Im Zentrum dieser Ausführungen steht das Gräber-
feld von Tämins, das den am besten publizierlen Fund-
komplex Graubündens und des Alpenrheintales darstellt.

Bei den Fibeln ist im ganzen Untersuchungsgebiet
eine klare Dominanz von Golasecca-Formen festzu-
stellen. Typische regionale Bronzeformen scheinen
verziefie Gürtelbleche sowie Halsringe zu sein. Die
Gürtelbleche stehen in formaler Verbindung zu den
tessinischen (vgl. Kap. 4.2.2.30), und die Halsringe
finden sich - obwohl eine eher östliche Form - auch
in der Leventina. In Richtung Osten weist hingegen
der zahlreiche Klapperblechschmuck.

Bei der Keramik lässt sich während der älteren Ei-
senzeit ein bedeutender Formenwechsel beobachtenll8r.
Zuerst finden wir Keramik, die sich ohne Probleme an

die nordschweizerisch-süddeutsche Keramik der Hall-
stattzeit anschliessen lässt, sowohl was die Formen als
auch was die Verzierungen (Rot- und Schwarzbema-
lung, Graphitierung) betrifftrr82. Während der Phase Tes-

sin A tritt die sog. Keramik vom Typ Tamins auf1r83. Sie
unterscheidet sich sowohl in den Formen als auch in
der Herstellungstechnik von der bemalten Hallstattke-
ramik. Sie ist dünnwandig, hart gebrannt, zeigt eine
geglättete Oberfläche und besitzt eine graue bis
schwärzliche Farbe. Meist sind die Gefässe verziert,

wobei das Repertoire recht breit ist. Conradin hat sich
um die Herleitung der Formen bemüht, ihre Ergebnis-
se scheinen allgemein anerkannt zu sein. Sie stellte
fest, dass - obwohl die Bronzen in den Gräbern von
Tamins nach Süden wiesen - die Keramik doch mit
der typischen Golasecca-Keramik nichts Gemeinsames
habe. Diese Feststellung erstaunt doch etwas, denn die
meisten von ihr angeführten Vergleichsbeispiele stam-
men aus dem Süden. Den einzelnen Formen sei des-
halb kurz nachgegangen. Der Gefässtyp 7b, <Bechen>
mit kantigem Schulterumbruch, lässt sich von keiner
nordalpinen Form ableiten, sondern findet gute Ver-
gleichsbeispiele bereits im Tessin bei den karenierten
Bechern und den weitmündigen, karenierten Gefäs-
senr18a. Der Gefässtyp 9a (Krüge) ist wohl ebenfalls mit
südalpinen Formen zu verbindenttss, ebenso einige situ-
lenartige Gefässe (Typ 5),,s0. Auch für den Gefässtyp 8,
die grauen lJrnen, findet sich durchaus Verwandtes"sT.
Wichtiges Detail ist, dass die Taminser Becher und Ur-
nen wie die südalpinen Gefässe generell einen abge-
setzten Boden besitzen. Die Verwandtschaft zu südal-
pinen Formen ist in jedem Fall sichtbar, die Formen
wurden aber nicht sklavisch übernommen. Dies kann
gut an Gefässen des Typs 8 aus Balzers gezeigt wer-
den, die teilweise mit einem <hallstättischen> Kegel-
hals ausgestattet wurden. Die Behandlung des Tones,
die Dünnwandigkeit der Gefässe, die Glättung und der
gute Brand orientieren sich ebenfalls an südalpinen
Gefässen, wobei diese Elemente teilweise mit anderen
Mitteln umgesetzt wurden. Die Verzierung hingegen
lässt sich - wie Conradin bereits feststellte - eher mit
Südbayern vergleichen, auch wenn eingeritzte Muster
und Kleisstempel im Gebiet südlich der Alpen nicht
gänzlich unbekannt sindr188. Die Keramik vom Typ Ta-
mins findet sich vom Bodensee bis ins Vorderrheintal,
im Domleschg und im Albulatal. Für die Definition der
westlichen Ausdehnung dieser Keramik lassen sich
zwei Gefässe aus der Leventina beiziehen, die sich an
die Keramik vom Typ Tamins anhängen lassen: ein
Gefäss mit Pferdchenzier aus Osco und ein Gefäss mit
Besenstrich aus Quintor'8e. Ein weiteres Taminser Ge-
fäss stammt aus Mesoccorreo. Für die südliche Ausdeh-
nung der Keramik vom Typ Tamins sind Funde dieser
Keramik aus dem Veltlin wichtig. Die bedeutendste
Station ist Grosio, Dosso dei Castellillel. Sie macht

o

a

o

t

 

a

a
J7

1\

1( ?

-t/

Abb.42. Verbreitung von Golasecca-Funden im Gebiet nör'dlich des Tessins und des Misox. O Typische Golasecca-Fr.rnde; 
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Celtosa-

fibeln; r allgemein äberitalische Funde, welche auch im Golaseccagebiet häufig sind (nur im Alpenrheintal und in Wallis kartiert).

Fig. 42. Difiusione di ritrovantenti goktsecchiani a nord clel Ticirto e dellcr Mesolcina. o Reperti golasecchiani tipici; L.fibule Certo-

il Vallese).
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1181 Zum folgenden: Conradin 1978; Rageth 1992 und 1995; J. BillAV.
Nungässer/M. Maggetti/G. Galetti, Liechtensteinische Keramikfun-
de del Eisenzeit. JbHVFL 91, 1992,85-165; Bill 1992.

I I 82 Rot- r"rnd Schwarzbernalung ist auch südlich der Alpen an einzelnen
Cefässen nachgewiesen: Primas 1970, 30.34.36; De Marinis 1988,
191.

1183 Datierte Kor.r.rplexe: Tessin A: Tamins, Gräber 3, 6 und 33. - Tessin
B: Montlingerberg, Plateau-Nordrand Horizont B: Steinhauser-Zirn-
rrelrnann 1989, Taf.48.49, bes. Nr'.576; Wallschnitt I (1951): FLei
1954/55,138 Abb. 7,34.35. Chur, Kasernenstrasse 30 (1989): Rageth
1995. - Gute Tessir.r C-Kornplexe fehlen bislang.
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1 I 84 Prinras 1970, Taf. 36,D3; 38,82; 42,81 .

I 185 Plimas 1970, Taf. 20,81:, 26,2;.
1186 Primas 1970, Tal. 18,A1;42,A1.
ll87 Prirnas 1970, Taf. l8,C; 36,A1.D1; 49,F1;Pauli l97la,Taf.5,14

8,6; 37,4.
ll88 Plimas 1910,34 Abb.7,'l; Taf.20,B1;21,D; 38,A1.
ll89 Prirnas 1970, Taf. 45,1 (Osco); 49,A1 (Quinto). Das Gefüss von

Quinto zeigt innen Kratzspufen wie dic Gef?isse von Tarnins (vgl.
Conladin 1,918, 13 Abb. 8,2.3). - Conradin 1978, 153 Karte 3. Die-
se Fundpunkte von Rageth l992 nicht verzeichnet.

1190 Rageth 1992, 111 Abb. I,Cl.
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Schwieriger wird die Beurteilung in der Latönezeit, da
sich im Laufe der Phase LT B die Latönefibeln - auch
südlich der Alpen - immer mehr durchsetzten. Trotz-
dem gibt es in den Phasen G III A2 und A3 noch zahl-
reiche Golasecca-Formen ausmachen. Im Alpenrhein-
tal unterhalb Chur ist zudem in oder ab der Phase LT
A ein östlicher Einfluss auszumachen, der sich
hauptsächlich in den Sanzeno-Schalen und den ostal-
pinen Tierkopffibeln (Liste 10) manifestiert. Bei der
Keramik ergibt sich ein anderes Bild: Importierte Ge-
fässe stammen nur aus Brig, Sagogn und Tamins. Den-
noch zeigen zumindest in Graubünden und im Alpen-
rheintal lokale Formen teilweise eine südliche Beein-
flussung (s. Kap. I1.2.4).

11.2.4. Die engen Beziehungen der nordalpinen Al-
pentäler zum Golaseccagebiet am Beispiel Graubün-
dens und des Alpenrheintales

Im Zentrum dieser Ausführungen steht das Gräber-
feld von Tämins, das den am besten publizierlen Fund-
komplex Graubündens und des Alpenrheintales darstellt.

Bei den Fibeln ist im ganzen Untersuchungsgebiet
eine klare Dominanz von Golasecca-Formen festzu-
stellen. Typische regionale Bronzeformen scheinen
verziefie Gürtelbleche sowie Halsringe zu sein. Die
Gürtelbleche stehen in formaler Verbindung zu den
tessinischen (vgl. Kap. 4.2.2.30), und die Halsringe
finden sich - obwohl eine eher östliche Form - auch
in der Leventina. In Richtung Osten weist hingegen
der zahlreiche Klapperblechschmuck.

Bei der Keramik lässt sich während der älteren Ei-
senzeit ein bedeutender Formenwechsel beobachtenll8r.
Zuerst finden wir Keramik, die sich ohne Probleme an

die nordschweizerisch-süddeutsche Keramik der Hall-
stattzeit anschliessen lässt, sowohl was die Formen als
auch was die Verzierungen (Rot- und Schwarzbema-
lung, Graphitierung) betrifftrr82. Während der Phase Tes-

sin A tritt die sog. Keramik vom Typ Tamins auf1r83. Sie
unterscheidet sich sowohl in den Formen als auch in
der Herstellungstechnik von der bemalten Hallstattke-
ramik. Sie ist dünnwandig, hart gebrannt, zeigt eine
geglättete Oberfläche und besitzt eine graue bis
schwärzliche Farbe. Meist sind die Gefässe verziert,

wobei das Repertoire recht breit ist. Conradin hat sich
um die Herleitung der Formen bemüht, ihre Ergebnis-
se scheinen allgemein anerkannt zu sein. Sie stellte
fest, dass - obwohl die Bronzen in den Gräbern von
Tamins nach Süden wiesen - die Keramik doch mit
der typischen Golasecca-Keramik nichts Gemeinsames
habe. Diese Feststellung erstaunt doch etwas, denn die
meisten von ihr angeführten Vergleichsbeispiele stam-
men aus dem Süden. Den einzelnen Formen sei des-
halb kurz nachgegangen. Der Gefässtyp 7b, <Bechen>
mit kantigem Schulterumbruch, lässt sich von keiner
nordalpinen Form ableiten, sondern findet gute Ver-
gleichsbeispiele bereits im Tessin bei den karenierten
Bechern und den weitmündigen, karenierten Gefäs-
senr18a. Der Gefässtyp 9a (Krüge) ist wohl ebenfalls mit
südalpinen Formen zu verbindenttss, ebenso einige situ-
lenartige Gefässe (Typ 5),,s0. Auch für den Gefässtyp 8,
die grauen lJrnen, findet sich durchaus Verwandtes"sT.
Wichtiges Detail ist, dass die Taminser Becher und Ur-
nen wie die südalpinen Gefässe generell einen abge-
setzten Boden besitzen. Die Verwandtschaft zu südal-
pinen Formen ist in jedem Fall sichtbar, die Formen
wurden aber nicht sklavisch übernommen. Dies kann
gut an Gefässen des Typs 8 aus Balzers gezeigt wer-
den, die teilweise mit einem <hallstättischen> Kegel-
hals ausgestattet wurden. Die Behandlung des Tones,
die Dünnwandigkeit der Gefässe, die Glättung und der
gute Brand orientieren sich ebenfalls an südalpinen
Gefässen, wobei diese Elemente teilweise mit anderen
Mitteln umgesetzt wurden. Die Verzierung hingegen
lässt sich - wie Conradin bereits feststellte - eher mit
Südbayern vergleichen, auch wenn eingeritzte Muster
und Kleisstempel im Gebiet südlich der Alpen nicht
gänzlich unbekannt sindr188. Die Keramik vom Typ Ta-
mins findet sich vom Bodensee bis ins Vorderrheintal,
im Domleschg und im Albulatal. Für die Definition der
westlichen Ausdehnung dieser Keramik lassen sich
zwei Gefässe aus der Leventina beiziehen, die sich an
die Keramik vom Typ Tamins anhängen lassen: ein
Gefäss mit Pferdchenzier aus Osco und ein Gefäss mit
Besenstrich aus Quintor'8e. Ein weiteres Taminser Ge-
fäss stammt aus Mesoccorreo. Für die südliche Ausdeh-
nung der Keramik vom Typ Tamins sind Funde dieser
Keramik aus dem Veltlin wichtig. Die bedeutendste
Station ist Grosio, Dosso dei Castellillel. Sie macht
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Abb.42. Verbreitung von Golasecca-Funden im Gebiet nör'dlich des Tessins und des Misox. O Typische Golasecca-Fr.rnde; 
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Celtosa-

fibeln; r allgemein äberitalische Funde, welche auch im Golaseccagebiet häufig sind (nur im Alpenrheintal und in Wallis kartiert).

Fig. 42. Difiusione di ritrovantenti goktsecchiani a nord clel Ticirto e dellcr Mesolcina. o Reperti golasecchiani tipici; L.fibule Certo-
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1181 Zum folgenden: Conradin 1978; Rageth 1992 und 1995; J. BillAV.
Nungässer/M. Maggetti/G. Galetti, Liechtensteinische Keramikfun-
de del Eisenzeit. JbHVFL 91, 1992,85-165; Bill 1992.

I I 82 Rot- r"rnd Schwarzbernalung ist auch südlich der Alpen an einzelnen
Cefässen nachgewiesen: Primas 1970, 30.34.36; De Marinis 1988,
191.

1183 Datierte Kor.r.rplexe: Tessin A: Tamins, Gräber 3, 6 und 33. - Tessin
B: Montlingerberg, Plateau-Nordrand Horizont B: Steinhauser-Zirn-
rrelrnann 1989, Taf.48.49, bes. Nr'.576; Wallschnitt I (1951): FLei
1954/55,138 Abb. 7,34.35. Chur, Kasernenstrasse 30 (1989): Rageth
1995. - Gute Tessir.r C-Kornplexe fehlen bislang.
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1 I 84 Prinras 1970, Taf. 36,D3; 38,82; 42,81 .

I 185 Plimas 1970, Taf. 20,81:, 26,2;.
1186 Primas 1970, Tal. 18,A1;42,A1.
ll87 Prirnas 1970, Taf. l8,C; 36,A1.D1; 49,F1;Pauli l97la,Taf.5,14

8,6; 37,4.
ll88 Plimas 1910,34 Abb.7,'l; Taf.20,B1;21,D; 38,A1.
ll89 Prirnas 1970, Taf. 45,1 (Osco); 49,A1 (Quinto). Das Gefüss von

Quinto zeigt innen Kratzspufen wie dic Gef?isse von Tarnins (vgl.
Conladin 1,918, 13 Abb. 8,2.3). - Conradin 1978, 153 Karte 3. Die-
se Fundpunkte von Rageth l992 nicht verzeichnet.

1190 Rageth 1992, 111 Abb. I,Cl.
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wahrscheinlich, dass die Verbreitung der Keramik vom
Typ Tamins auch das Oberhalbstein, das Oberengadin
und das Veltlin umfasste. Die zeitlich folgende Kera-
mik vom Typ Schneller zeigt eine so starke formale
Abhängigkeit von der Keramik vom Typ Tamins, dass

an eine ungestörte Entwicklung gedacht werden könn-
te. Ob die Verbreitung dieser Keramik auch über das

Alpenrheintal hinausreichte, müsste abgeklärt wer-
dsnrrsz. Nichl weiter behandelt werden hier die östlichen
und südöstlichen Einflüsse, welche sich bei einigen si-
tulenförmigen Gefässen, bei weiten Schüsseln und ge-

wissen Krugformen abzeichnenrtr:. $is treten im Ver-
gleich mit dem anderen Material eher in den Hinter-
grund.

Vergleichbar mit dem Golaseccagebiet südlich der
Alpen ist auch der Grabbau und die Beigabe von Ge-

fässen. Besonders ist jedoch, dass das Trachtzubehör
aus Metall meist mit dem Leichnam verbrannt wurde.
Ein Vergleich mit der Tracht des Golaseccagebietes
südlich des Alpenkammes ist deshalb noch nicht mög-
lich.

11.2.5. Die anderen nordalpinen Alpentäler

Momentan stehen uns nur wenige Funde zur Ver-
fügung, welche genauere Aussagen über die Einord-
nung des oberen Vorderrheintales, des Oberwallis und
des Reusstales erlauben. Hier muss die künftige For-
schung noch viel leisten.

Für das Reusstal haben die Ausgrabungen in Am-
steg einen gewissen Anhaltspunkt ergeben: die weni-
gen eisenzeitlichen Keramikfragmente lassen sich for-
mal am besten an südliche und an Taminser Formen
anSChlieSSenl re4.

Für das Oberwallis ist eine ähnliche Situation wie
in Graubünden zu vermuten. Die Bronzen sprechen je-
denfalls klar dafür: Bei den Fibeln dominieren die Go-
lasecca-Formen. Eine lokale Sonderform lässt sich bei
den Ringen mit den <Walliser Beinringen> fassen. Zur
Keramik kann vorläufig folgendes gesagt werden: Es

handelt sich nicht um Keramik vom Typ Tamins, son-

dern um eigenständige Formen. Der Import von Ge-

fässen aus dem Süden ist aber nachgewiesen. Erst die
Auswertung der modern gegrabenen Siedlung von
Brig-Glis, Waldmatte wird zeigen, wie eng die Ver-

bindungen des Oberwallis zum Süden warenrres

ILz.6. Diskussion der Ergebnisse

Die nördlich an das Golaseccagebiet anschliessen-

den Alpentäler (Alpenrheintal, Wallis, wahrscheinlich
auch die Kantone Glarus und Uri sowie das Berner
Oberland) zeigen enge bis sehr enge Beziehungen zum
Golaseccagebiet. Diese manifestieren sich am klarsten
bei den Bronzen, insbesondere den Fibeln, die gröss-

tenteils den Golasecca-Bronzen entsprechen. Diese
Bronzen entstammen einer gemeinsamen Handwerks-
tradition, welche nur durch enge Kontakte zwischen
den nördlichen Alpentälern und dem Golaseccagebiet
entstanden sein kann. Neben diesen überregionalen
Bronzeformen finden sich aber auch lokale oder re-
gionale.

Bei der Keramik sind die Golasecca-Einflüsse zu-
mindest bei der Keramik vom Typ Tamins ebenfalls
fassbar, auch wenn sich diese Keramik merklich von
der typischen Golasecca-Keramik unterscheidet. Die
Keramik scheint also wie die regionalen oder lokalen
Bronzeformen eine Unterteilung des insbesondere
durch die Fibeln definierten <<Grossraumes>> zu erlau-
ben. Dasselbe Phänomen lässt sich auch im Golasec-
cagebiet selbst beobachten, das De Marinis kürzlich in
vier Fazies gliederte: in eine östliche (Sottoceneri und
Lombardei), in eine westliche (Sesto Calende-Gola-
secca-Castelletto Ticino), in eine südliche (Lomellina)
und in eine nördliche (Sopraceneri, Misox, Val d'Os-
sola)tteo. Die Unterschiede zwischen den Fazies beru-
hen dabei hauptsächlich auf für eine bestimmte Fazies

typischen Keramikformen. Hinzu kommen spezifische
Bestattungssitten (Körperbestattung-Kremation, Flach-
gräber-Hügel), ein Element in dem auch Graubünden
und das Alpenrheintal ihre Besonderheiten zeigen.

Ob diese engen Beziehungen zum Golaseccagebiet
uns dazu berechtigen, die Täler nördlich des Alpen-
kammes zum Golaseccagebiet zu zählen, beispiels-
weise als <<Fazies Tamins>> oder als <Oberwalliser Fa-

zies>, bleibt zu diskutieren. Hier sind weitere Funde
und Materialpublikationen abzuwarten. Im gleichen
Zusammenhang wäre auch südlich der Alpen zu prü-
fen, ob sich bei den lombardischen und piemontesi-

schen Alpentälern vergleichbare Situationen zeigenltel'

Die engen Beziehungen in der Handwerkstradition

der Bronzebearbeitung und möglicherweise auch in

der Keramik umfassen also ein Gebiet, das auf beiden

Seiten über den Alpenkamm hinausgreift und im Sü-

den den Po ereichtrrss. Damit präsentiert sich dieses Ge-

biet ähnlich wie das Gebiet der Fritzens-Sanzeno-

Gruppe: Die Alpen bildeten hier keine Spene, sondern

ein 
-virbindendes 

Element. Die innere Unterteilung

dieses Gebietes kann anhand der unterschiedlichen Ke-

ramik und der Bestattungssitten erfolgen'

Aus diesen Beobachtungen gibt es auch noch eine

<technische>> Schlussfolgerung zrt z\ehen, welche die

im schweizerischen Alpenraum verwendeten Chrono-

logiesysteme betrifft. Bisher wurde für alle Alpentäler

noiOtlctr des Alpenkammes die nordalpine Hallstatt-

und Frühlatöne-Chronologie (Ha C, Ha D und LT A)

verwendet, in der Meinung, nordalpine Täler müssten

eben nach dem nordalpinem Chronologiesystem be-

handelt werden. Nicht beachtet wurde dabei, dass die

Chronologiesysteme beidseits des Alpenkammes auf

typischen Kleinfunden basieren, wobei ab dem 6' Jh'

die Fibeln an erster Stelle stehen. Die Anwendung des

einen oder anderen Chronologiesystems ist also direkt

vom vorhandenen Material abhängig, nicht von der La-

ge des zu untersuchenden Gebietes. Im Falle der nörd-

ii"h un das Tessin und das Misox angrenzenden Al-
pentäler dominieren ohne Frage die Kleinfunde südal-

pinen Typs. Dies bedingt deshalb die Verwendung des

ilidulpin"n Chronologiesystems' Am besten gebraucht

man dabei momentan wohl das von Primas ausgear-

beitete Chronologiesystem der Südschweiz, das gele-

gentlich durch dasjenige von De Marinis präzisiert

werden kannlree. Diese Situation ist sicher nicht als ide-

al zu bezeichnen, da man nun für das Oberwallis und

das Alpenrheintal den Ausdruck <<Tessin A-D> benut-

,"n *ütt. Sieht man in dieser Bezeichnung jedoch ei-

ne rein technische Phasenbezeichnung - was Phasen-

bezeichnungen ja auch sein sollten, die <kulturelle>

Komponente hat mit Chronologie eigentlich nichts zu

tun, wird aber oft damit vermischt - so sind diese Be-

zeichnungen sicher vorläufig nt akzeplieten. Die un-

befriedigende Lage zeigt abet auf, dass man sich im
Bereich des Golaseccagebietes und der angrenzenden

Gebiete Gedanken um eine gemeinsames, überregio-

1197 Auf Fig. 42 wurden dazu einige wenige Funde eingetragen -.ohne- 
Än*n*""ft auf Vollständiekeit: 

-Das Tesiiner Cürtelblech von Tirano'
ä"r b"potfund von Paniund die Cräber von Breno - Dazu De Ma-
rinis 1992.

ttSA Äbiukta."n wäre auch, wieweit sich Golasecca-Bronzen auch noch

südlich des Po in grösserer Konzentration finden'
ttSS DitMetatlfunde vän Brig-Glis, Waldmatte wurden auf diese Weise
^ - - - 

.li e.folg chronologisch 
-bestimmt. Die wenigen, nursporadisch auf-

iriienaerinorOatpinän Typen erlauben teilweise eine Parallelisierung

nales Chronologiesystem machen müsste. Die gene-

re[e Übernahme des De Marinis-Systems scheint mir

zu früh, da insbesondere seine Phasen bis G II B noch

nicht an genügend publiziertem Material geprüft wer-

den können. Sonst dürfte die Zukunft aber bei diesem

System liegenr2oo.

II.2.7 . Das Golaseccagebiet
und der transalpine Handel

Geht man nun nochmals die Frage der Rolle des

Golaseccagebietes im transalpinen Handel an' so hat

sich die Situation grundlegend geändert. Das Golasec-

cagebiet liegt nun nicht mehr isoliert, sondern ist mit

den nördlich davon liegenden Alpentälern durch enge

Kontakte verbunden. Dies dürfte - besonders wenn da-

hinter auch handfeste wirtschaftliche Interessen steck-

ten - eine gewisse Einheitlichkeit bedeutet haben. Dies

ermöglichte also Reisenden und Waren einen sicheren

Weg durch das Gebirge. Dafür wird man bestimmt ger-

ne bezahlt haben, bedeutete der Alpenübergang doch

eine Reise von mehreren Tagen, während der man

wohl Nahrungsmittel und ein Nachtlager benötigte'

Die Idee Paulis, dass man durch unbewohntes Gebiet

billiger reise, kann sicher nicht auf die prähistorische

Zeit ibertragen werden, in der es weder Karten noch

gut ausgeschilderte Wege gab, die ein Einzelgänger-

tum einfach machen.

Dass die Bewohner des Golaseccagebietes und der

nördlich davon gelegenen Alpentäler diese Situation

auch ausnützten, wird anhand der Funde vom Forcel-

lo und von Bragny deutlich. Beide Stationen markie-

ren quasi die Endpunkte einer Route von Oberitalien

über die Alpen bis nach Ostfrankreich und in beiden

finden sich deutliche Anzeichen von Golasecca-Leu-

[snrzor. In ihnen könnte man also <<Händleo> sehen, die

die Ware in der Poebene von den Etruskern übernah-

men, sie über die Alpen transportierten und dann dort

weiter verteilten. In diesem Sinne erstaunt es denn

nicht, dass sogar in Bourges neben zahlreichem etrus-

kischem Bronzegeschirr auch Golasecca-Bronzen ge-

funden wurden. Ein weiterer wichtiger Punkt stellt die

Heuneburg dar, welche die Bedeutung der Stid-Nord-

Verbindung betont. Auch hier sind wieder typische Go-

1191 R. Poggiani Keller, Grosio (So), Dosso dei Castelli e Dosso Girol-
do. Un insediamento protostorico sotto i castelli e altri resti dell'etä
del Bronzo e del Feno. Quaderni del parco delle incisioni rupestri di
Grosio 2. Sondrio 1995, 84-90.91-101.

ll92 Die enge Verbindung Graubündens mit der Südschweiz ist auch in
der Mittel- und SpätlatÖnezeit durch Funde (Fibelformen, vasi a trot-
tola) belegbar.
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Stauffer-Isenring 1983, 109*1 I 1.120.
B. Schmid-Sikimi, Die Siedlung auf dem Flüeli bei Amsteg (UR).
In: Primas et al. 1992, 21 9-306, bes. 297 Abb. 1 I 3 ; 299-300.
Curdy et al. 1993. - Der Autor bearbeitet die Metallfunde der älte-
ren Eisenzeit der Siedlung von Brig-Glis, Waldmatte.
De Marinis 1988a, 19lf. Leider hat De Marinis die einzelnen Fazies
mit von antiken Schiftstellern überlieferten Namen verbunden.

der nord- und südalpinen Chronologiesysteme -Die gleiche Situation

nilisentiert sich im Alpenrheintal. Hier bringt das südalpine Chrono-

iosiesystem klalere Vörstellungen über den Zeitpunkt des markanten

Wächiets der Keramik is. Kap. 11.2.4.t.

IZOO pot Primas-System ist ierminologisch wenig ausbaufähig (wie be-

nennt man die Phasen vor <Tessin A>?).
fZOf aui enge Verbindungen zu Ostlrankreich hat bereits Pare 1992'

454460 aufmerksam gemacht.
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wahrscheinlich, dass die Verbreitung der Keramik vom
Typ Tamins auch das Oberhalbstein, das Oberengadin
und das Veltlin umfasste. Die zeitlich folgende Kera-
mik vom Typ Schneller zeigt eine so starke formale
Abhängigkeit von der Keramik vom Typ Tamins, dass

an eine ungestörte Entwicklung gedacht werden könn-
te. Ob die Verbreitung dieser Keramik auch über das

Alpenrheintal hinausreichte, müsste abgeklärt wer-
dsnrrsz. Nichl weiter behandelt werden hier die östlichen
und südöstlichen Einflüsse, welche sich bei einigen si-
tulenförmigen Gefässen, bei weiten Schüsseln und ge-

wissen Krugformen abzeichnenrtr:. $is treten im Ver-
gleich mit dem anderen Material eher in den Hinter-
grund.

Vergleichbar mit dem Golaseccagebiet südlich der
Alpen ist auch der Grabbau und die Beigabe von Ge-

fässen. Besonders ist jedoch, dass das Trachtzubehör
aus Metall meist mit dem Leichnam verbrannt wurde.
Ein Vergleich mit der Tracht des Golaseccagebietes
südlich des Alpenkammes ist deshalb noch nicht mög-
lich.

11.2.5. Die anderen nordalpinen Alpentäler

Momentan stehen uns nur wenige Funde zur Ver-
fügung, welche genauere Aussagen über die Einord-
nung des oberen Vorderrheintales, des Oberwallis und
des Reusstales erlauben. Hier muss die künftige For-
schung noch viel leisten.

Für das Reusstal haben die Ausgrabungen in Am-
steg einen gewissen Anhaltspunkt ergeben: die weni-
gen eisenzeitlichen Keramikfragmente lassen sich for-
mal am besten an südliche und an Taminser Formen
anSChlieSSenl re4.

Für das Oberwallis ist eine ähnliche Situation wie
in Graubünden zu vermuten. Die Bronzen sprechen je-
denfalls klar dafür: Bei den Fibeln dominieren die Go-
lasecca-Formen. Eine lokale Sonderform lässt sich bei
den Ringen mit den <Walliser Beinringen> fassen. Zur
Keramik kann vorläufig folgendes gesagt werden: Es

handelt sich nicht um Keramik vom Typ Tamins, son-

dern um eigenständige Formen. Der Import von Ge-

fässen aus dem Süden ist aber nachgewiesen. Erst die
Auswertung der modern gegrabenen Siedlung von
Brig-Glis, Waldmatte wird zeigen, wie eng die Ver-

bindungen des Oberwallis zum Süden warenrres

ILz.6. Diskussion der Ergebnisse

Die nördlich an das Golaseccagebiet anschliessen-

den Alpentäler (Alpenrheintal, Wallis, wahrscheinlich
auch die Kantone Glarus und Uri sowie das Berner
Oberland) zeigen enge bis sehr enge Beziehungen zum
Golaseccagebiet. Diese manifestieren sich am klarsten
bei den Bronzen, insbesondere den Fibeln, die gröss-

tenteils den Golasecca-Bronzen entsprechen. Diese
Bronzen entstammen einer gemeinsamen Handwerks-
tradition, welche nur durch enge Kontakte zwischen
den nördlichen Alpentälern und dem Golaseccagebiet
entstanden sein kann. Neben diesen überregionalen
Bronzeformen finden sich aber auch lokale oder re-
gionale.

Bei der Keramik sind die Golasecca-Einflüsse zu-
mindest bei der Keramik vom Typ Tamins ebenfalls
fassbar, auch wenn sich diese Keramik merklich von
der typischen Golasecca-Keramik unterscheidet. Die
Keramik scheint also wie die regionalen oder lokalen
Bronzeformen eine Unterteilung des insbesondere
durch die Fibeln definierten <<Grossraumes>> zu erlau-
ben. Dasselbe Phänomen lässt sich auch im Golasec-
cagebiet selbst beobachten, das De Marinis kürzlich in
vier Fazies gliederte: in eine östliche (Sottoceneri und
Lombardei), in eine westliche (Sesto Calende-Gola-
secca-Castelletto Ticino), in eine südliche (Lomellina)
und in eine nördliche (Sopraceneri, Misox, Val d'Os-
sola)tteo. Die Unterschiede zwischen den Fazies beru-
hen dabei hauptsächlich auf für eine bestimmte Fazies

typischen Keramikformen. Hinzu kommen spezifische
Bestattungssitten (Körperbestattung-Kremation, Flach-
gräber-Hügel), ein Element in dem auch Graubünden
und das Alpenrheintal ihre Besonderheiten zeigen.

Ob diese engen Beziehungen zum Golaseccagebiet
uns dazu berechtigen, die Täler nördlich des Alpen-
kammes zum Golaseccagebiet zu zählen, beispiels-
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den den Po ereichtrrss. Damit präsentiert sich dieses Ge-
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-virbindendes 

Element. Die innere Unterteilung

dieses Gebietes kann anhand der unterschiedlichen Ke-

ramik und der Bestattungssitten erfolgen'

Aus diesen Beobachtungen gibt es auch noch eine

<technische>> Schlussfolgerung zrt z\ehen, welche die

im schweizerischen Alpenraum verwendeten Chrono-

logiesysteme betrifft. Bisher wurde für alle Alpentäler

noiOtlctr des Alpenkammes die nordalpine Hallstatt-

und Frühlatöne-Chronologie (Ha C, Ha D und LT A)

verwendet, in der Meinung, nordalpine Täler müssten

eben nach dem nordalpinem Chronologiesystem be-

handelt werden. Nicht beachtet wurde dabei, dass die

Chronologiesysteme beidseits des Alpenkammes auf

typischen Kleinfunden basieren, wobei ab dem 6' Jh'

die Fibeln an erster Stelle stehen. Die Anwendung des

einen oder anderen Chronologiesystems ist also direkt

vom vorhandenen Material abhängig, nicht von der La-

ge des zu untersuchenden Gebietes. Im Falle der nörd-

ii"h un das Tessin und das Misox angrenzenden Al-
pentäler dominieren ohne Frage die Kleinfunde südal-

pinen Typs. Dies bedingt deshalb die Verwendung des

ilidulpin"n Chronologiesystems' Am besten gebraucht

man dabei momentan wohl das von Primas ausgear-

beitete Chronologiesystem der Südschweiz, das gele-

gentlich durch dasjenige von De Marinis präzisiert

werden kannlree. Diese Situation ist sicher nicht als ide-

al zu bezeichnen, da man nun für das Oberwallis und

das Alpenrheintal den Ausdruck <<Tessin A-D> benut-

,"n *ütt. Sieht man in dieser Bezeichnung jedoch ei-

ne rein technische Phasenbezeichnung - was Phasen-

bezeichnungen ja auch sein sollten, die <kulturelle>

Komponente hat mit Chronologie eigentlich nichts zu

tun, wird aber oft damit vermischt - so sind diese Be-

zeichnungen sicher vorläufig nt akzeplieten. Die un-

befriedigende Lage zeigt abet auf, dass man sich im
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Gebiete Gedanken um eine gemeinsames, überregio-
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zu früh, da insbesondere seine Phasen bis G II B noch
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ermöglichte also Reisenden und Waren einen sicheren

Weg durch das Gebirge. Dafür wird man bestimmt ger-

ne bezahlt haben, bedeutete der Alpenübergang doch

eine Reise von mehreren Tagen, während der man

wohl Nahrungsmittel und ein Nachtlager benötigte'

Die Idee Paulis, dass man durch unbewohntes Gebiet

billiger reise, kann sicher nicht auf die prähistorische

Zeit ibertragen werden, in der es weder Karten noch

gut ausgeschilderte Wege gab, die ein Einzelgänger-

tum einfach machen.
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lo und von Bragny deutlich. Beide Stationen markie-

ren quasi die Endpunkte einer Route von Oberitalien

über die Alpen bis nach Ostfrankreich und in beiden

finden sich deutliche Anzeichen von Golasecca-Leu-
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Grosio 2. Sondrio 1995, 84-90.91-101.

ll92 Die enge Verbindung Graubündens mit der Südschweiz ist auch in
der Mittel- und SpätlatÖnezeit durch Funde (Fibelformen, vasi a trot-
tola) belegbar.
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Stauffer-Isenring 1983, 109*1 I 1.120.
B. Schmid-Sikimi, Die Siedlung auf dem Flüeli bei Amsteg (UR).
In: Primas et al. 1992, 21 9-306, bes. 297 Abb. 1 I 3 ; 299-300.
Curdy et al. 1993. - Der Autor bearbeitet die Metallfunde der älte-
ren Eisenzeit der Siedlung von Brig-Glis, Waldmatte.
De Marinis 1988a, 19lf. Leider hat De Marinis die einzelnen Fazies
mit von antiken Schiftstellern überlieferten Namen verbunden.

der nord- und südalpinen Chronologiesysteme -Die gleiche Situation

nilisentiert sich im Alpenrheintal. Hier bringt das südalpine Chrono-

iosiesystem klalere Vörstellungen über den Zeitpunkt des markanten

Wächiets der Keramik is. Kap. 11.2.4.t.

IZOO pot Primas-System ist ierminologisch wenig ausbaufähig (wie be-

nennt man die Phasen vor <Tessin A>?).
fZOf aui enge Verbindungen zu Ostlrankreich hat bereits Pare 1992'

454460 aufmerksam gemacht.
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lasecca-Bronzen zu finden. Daneben gibt es zahlreiche
Objekte von Bronzen bis zur Keramik, die auf Gola-
secca- bzw. oberitalische Einflüsse zurückgeführt wer-
den könnenr2o2.

Momentan lassen sich am Material die intensiven
B eziehungen des Golasecc agebietes zur P adana am be-
sten ablesen. Dies ist bereits mehrfach besprochen
worden, so dass als Stichworte nur die Schrift, die
Töpferscheibe, die etruskischen Bronzegefässe, die at-
tische Keramik und weitere Importe (Koralle, Weih-
rauch usw.) genannt ssisltzo:. Diese Beziehungen
spiegeln sich auch im Depot von Arbedo: Einerseits in
den zahbeichen Fragmenten etruskischer und sogar
griechischer Provenienz, von denen wohl ein be-
stimmter Teil bereits als Altmaterial nach Arbedo ge-
langte, ein Teil aber auch von importierten Bronzege-

1202 Zusammenfassend: Sievers 1984, 83-85. Vgl. auch die Golaseccafun
de anderer süddeutscher Fundstellen wie Ludwigsburg oder Singen.
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fässen stammt. Andrerseits auch in von der Padana
übernommenen Techniken wie dem Weichlöten. Mit
all diesen Hinweisen wird es immer schwieriger, die
These Paulis von einer <hermetisch abgeschlossenen
Gesellschaft>> noch aufrechtzuerhahent2o4. Dass man mit
solch weitgespannten Verbindungen sehr wohl reich
werden konnte, ist anzunehmen. Über die Verteilung
des Reichtums innerhalb des Golaseccagebietes lassen
sich noch kaum Angaben machen. Da hauptsächlich
Gräber bekannt sind, ist nicht genau abzuschätzen, wie
stark die unterschiedlichen Beigabensitten unser Bild
verzeffen. Ein gewisser Reichtum, angezeigt durch die
Beigabe von Bronzegefässen, ist jedoch in der Lom-
bardei und in der Südschweiz festzustellen.

1203 Etruschi a nord del Po und Como fra Etruschi e Celti.
1204 Pauli 1992, l9l.

12. Zusammenfassung - Rdsumö - Summary

Das Bronzedepot von Arbedo-Castione TI, dal

Marc wurde 1946bei Erdarbeiten entdeckt und von A.

Crivelli zu rund 957o gerettet. Es umfasst heute 3866

Objekte mit einem Gewicht von 42.909 kg und ist da-

mit das grösste noch erhaltene eisenzeitliche Bronze-

depot aus dem Alpenraum. Nach Übersichtsartikeln

von Crivelli (1946) und Primas (1972) folgt hier erst-

mals die Präsentation des gesamten Materials. Der Ka-

talog umfasst alle Objekte, während auf den Tafeln

1768 Gegenstände abgebildet sind.

Die Schliessung des Depots von Arbedo fällt in die

Phase Tessin C/Golasecca III A1 (entspricht Ha D3, S.

Lucia/Most na Soöi SL IIb2 und Forcello Phase C).

Absolutchronologisch bedeutet dies ein Datum um 450

v.Chr.
Das Depot von Arbedo wird in vier Materialgrup-

pen eingeteilt:
1. Altmaterial.
2. Objekte in Verbindung mit dem Bronzeguss

(<Bronzeguss>).
3. Nicht fertig bearbeitete Objekte, Halbfabrikate und

' Werkstattabfall (<Werkstatb).
4. Banen.

Die Gruppe Altmaterial mit 216I Objekten macht

gewichtsmässig die Hälfte des Depots aus (21.432k9).

Sie enthält praktisch nur fragmentierte Objekte, die

sich nicht zusammensetzen lassen. Lediglich zwei Ob-
jekte (Nr. 17 und 18) sind ganz. Es handelt sich dabei

um Altstücke. Die Objekte werden nach Herkunft ge-

ordnet vorgestellt. Die typologische Gliederung inner-
halb dieser Gruppen liefert besonders für das Golasec-

cagebiet neue Ansätze zur Ordnung des Materials
und macht das Depot von Arbedo zu einem wichtigen
Referenzpunkt. Die gewichtsmässig grösste Gruppe
(1052 Stücke, 1.776 kg) bilden Objekte unbekannter

Herkunft. An zweiter Stelle folgt mit 6.996 kg die

Gruppe der fremden Objekte (188 Stücke). Den

Hauptanteil stellen die Fragmente etruskischer Prove-

nienz, 17 können als sicher griechisch identifiziert
werden. Danach folgt die Gruppe der Golasecca-Ob-
jekte (906 Stücke, 6.591 kg). Die Datierungsspanne

der Gruppe Altmaterial reicht vom Aneolithikum bis

in die Mitte des 5. Jh. v.Chr., wobei das Schwerge-

wicht auf dem 6. und 5. Jh. liegt.
Die Gruppe Bronzeguss umfasst 271 Objekte von

total 5.026 kg: Gussfladen, Gusstropfen, Roh- und

Fehlgüsse von verschiedenen Objekten, Gusstrichter

etc. Soweit bestimmbar sind die Objekte Golasecca-

Typen und datieren in die Phase Tessin C.

Eng damit verbunden ist die Gruppe Werkstatt
(1320 Stücke, 5.283 kg), welche nicht fertig bearbei-

tete Objekte, Halbfabrikate und Werkstattabfall ent-

hält. Markant sind darin Reste der Blechherstellung

vertreten. Beide Gruppen geben einen guten Einblick
in die Produktion einer Bronzegiesserei.

Die vierte Gruppe stellen die 114 Barrenmitll.16T
kg Gewicht. Den Hauptteil stellen plankonvexe Bar-

ren, zwei Fragmente gehören zu in der Padana ver-

breiteten Typen (<<aes formatum>>). Verbindungen zur

Padana zeigen auch die Metallanalysen, insbesondere

die Stücke mit einem hohen Bleianteil (s. Annex 1).

In Analogie zu den padanischen Stücken kann eine

Verwendung der Barren als <Tausch/Transaktionsmit-

tel>> vermutet werden. Die Analysen haben zudem er-

geben, dass die Barren nicht als Rohmaterial für die

durch die Gruppen Bronzeguss und Werkstatt reprä-

sentierte Produktion gelten können.
Das Depot von Arbedo enthält mit den beiden

Gruppen Bronzeguss und Werkstatt zahlteiche Reste

der Bronzeverarbeitung sowie sämtliche Stadien der

Herstellung von Gegenständen; dies erlaubt die Inter-
pretation des Fundes als Metalldepot (<Giesserdepob)

einer Bronzewerkstatt, der <<Bronzegiesserei Arbedo>.

Da bei der Blech- bzw. Schmuckproduktion verschie-

dene Bronzen verwendet wurden, könnten anstatt ei-

ner auch zwei eng verbundene Giessereien mit spe-

zialisierter Produktion angenommen werden (s. Annex
1). Das Altmaterial war zum Einschmelzen und Wie-
derverwenden (2.8. von Blechen als Flickbleche) be-

stimmt, wobei ungleichmässige Verteilungen bei Ob-
jekten, beispielsweise zwischen Fibelbügeln und Fi-
belfüssen, mit der spezifischen Auswahl durch den

Giesser erklärbar sind. Ein weiteres Argument für die

Interpretation als <Giesserdepob> sind die Metallana-
lysen (s. Annex 1), die eine einheitliche Herstellungs-

technik der Objekte nachweisen. Zudem liefern sie

wichtige Erkenntnisse zu;m verwendeten Metall: Bei

der Blechherstellung ist beispielsweise eine ganz spe-

zifische Verwendung von kobalthaltiger Bronze nach-

weisbar, die wohl auf das Einschmelzen von etruski-
schem Material zurückzuführen ist. Diese Resultate

und der grosse Anteil an etruskischem Material im De-

pot deuten auf eine gezielte Benutzung von etruski-
schem und griechischem Altmaterial. Objekte mit ei-

ner auf Mittelitalien beschränkten Verbreitung und die

griechischen Stücke lassen vermuten, dass ein Teil der

fremden Objekte das Golaseccagebiet bereits als Me-
tallschrott erreichte. Die engen Beziehungen zur etrus-
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kischen Poebene illustriert u.a. die Ubernahme der
Löttechnik im Golaseccagebiet in der ersten Hälfte des

5. Jh.

Die Gruppen Bronzeguss und Werkstatt erlauben
anhand charakteristischer Spuren (Gussnähte, Bear-
beitungsspuren etc.) die Rekonstruktion der Herstel-
lungstechniken verschiedenster Objekte, insbesondere
von Fibeln (Kap. 6). Die meisten Stücke wurden in
komplizierten, mehrteiligen Gussformen aus Stein,
wohl grösstenteils Lavez, gegossen. Dabei wurde dar-
auf geachtet, dass sie bereits beim Giessen weitgehend
ihre Endform erhielten und sich die Überarbeitung auf
ein Überfeilen beschränkte. Naturwissenschaftliche
Analysen des Metalls und der Tonkerne von Sangui-
sugafibeln geben weitere Informationen zu den ver-
wendeten Legierungen, zur Bearbeitung und zu tech-
nischen Einzelheiten (s. Annex 1 und 2). Diese Er-
gebnisse betonen den Wert interdisziplinärer Zusam-
menarbeit und zeigen, dass solche Untersuchungen
neue, wichtige Aspekte zur Gliederung des archäolo-
gischen Materials bringen können. Die Kombination
von technischen Beobachtungen und Metallanalysen
ermöglichte zusätzlich die Umschreibung von spezifi-
schen Besonderheiten der <<Bronzegiesserei Arbedo>.
Im Vergleich mit anderem Material der Region erga-

ben sich weitere Aufschlüsse zur Organisation und
zum Funktionieren von Bronzegiessereien in der er-

sten Hälfte des 5. Jh. v.Chr. im Golaseccagebiet. An-
hand formaler und technischer Kriterien liess sich ei-
ne Handwerkstradition definieren, welche Gebiete mit
engen gegenseitigen Beziehungen kennzeichnet.

In einem weiteren Schritt wurden die ungefähr zeit-
gleichen Bronzedepots des Alpenraumes mit demjeni-

gen von Arbedo verglichen. Ausgangsbasis war auch

hier wieder die genaue Kenntnis der Depots, welche
alle in natura studiert und teilweise neu aufgenommen
wurden. Es zeigte sich, dass die anhand des Depots
von Arbedo ausgearbeiteten vier Materialgruppen auch

bei anderen Depots festzustellen sind; lediglich in ei-
nem Fall fehlt jede Übereinstimmung. Das Fehlen bzw.
Vorhandensein von Materialgruppen sowie deren An-
teile führten zt einer Gliederung der Depots in ver-
schiedene Gruppen, welche einer differenzierten Inter-
pretation bedürfen. Einige, wie die Depots von Parre
und Obervintl/Vandoies di Sopra, lassen sich eng an

das Depot von Arbedo anschliessen und sind deshalb

wohl ähnlich zu interpretieren, das Depot von Derco-
lo zeigt hingegen eine klar verschiedene Zusammen-
setzung, die auf eine kultische Deponierung deutet.

Zudem wurden die Beziehungen des Golaseccage-
bietes zu den nördlich angrenzenden Alpentälem (Wal-
lis, Innerschweiz, Alpenrheintal) anhand von Verbrei-
tungskaften von Golasecca-Objekten sowie von Er-
kenntnissen untersucht, die sich aus den technischen
Beobachtungen gewinnen liessen."Zwischen beiden
Zonen herrschten sehr enge Beziehungen, die einen re-
gen Kontakt über den Alpenkamm belegen. Dieses Er-
gebnis hat Konsequenzen für die Beurteilung des

transalpinen Handels und Verkehrs. Zusammen mit
Befunden aus wichtigen nordalpinen Siedlungen (Bra-
gny-sur-Saöne, Chäti11on-sur-G1äne, Heuneburg) spricht
es für einen intensiven, durch das Golaseccagebiet
laufenden Handel von der Poebene mit dem Gebiet
nördlich der Alpen.

Rdsum6

C'est gräce ä l'intervention d'A. Crivelli que le

ddpöt d'objets en bronze ddcouvert fortuitement en

1946 iL Arbedo-Castione TI, dal Marc, lors de travaux

d'excavation, a pu Otre prdservl d 957o. Cet ensemble

del'äge du Fer comprend aujourd'hui 3866 objets pour

un poids total de 42.909 kg, ce qui en fait le ddpöt le

plus important de cette dpoque jamais ddcouvert en

iontexte alpin et qui soit encore conservd. Aprös les

articles de fond publids par Crivelli (1946) et par Pri-

mas (1972),1e pr6sent ouvrage traite pour la premiöre

fois de la totalitd du matdriel, dlcrit in extenso dans le

catalogue, et dont 1768 piöces sont illustrdes dans les

planches.
La datation du ddpöt d'Arbedo le situe dans la pha-

se Tessin C/Golasecca III A1 (cette phase correspond ä

Ha D3, S. Lucia/Most na Soöi SL IIb2 et Forcello pha-

se C), soit environ 450 av. J.-C. en datation absolue.

Le corpus peut ötre divisd en quatre catdgories:

1. Objets de rebut (piöces anciennes, <Altmaterial>).

2. Objets en relation avec la fonte du bronze (<Bron-

zeguss>).
3. Objets manufacturds, demi-fabricats et ddchets

d'atelier non ddterminds (<Werkstatb).
4. Lingots (<Barren>).

D'un point de vue pond6ral, le groupe des piöces

de rebut correspond, avec 216I objets, ä la moitid du

d6p6t (2I.432 t).Il ne contient pratiquement que des

fragments de piöces, qui ne se raccordent pas entre eux.

Seules deux piöces sont entiöres (no 17 et 18), et

concernent des objets anciens. Les objets sont pr6-

sentds d'aprds leur provenance; la rdpartition typolo-
gique ä I'intdrieur de chacun de ces groupes fournit de

nouvelles donnöes pour la classification du matdriel,
faisant du ddpöt d'Arbedo l'un des points de rdfdrence

majeurs pour la Culture de Golasecca. Les objets de

provenance inddtermin6e dominent avec 1052 piöces

(7.776 kg), suivis par ceux d'origine dtrangöre (188

piöces, soit 6.996 kg): ici, la majeure partie concerne

des piöces dtrusques; 17 individus sont avec certitude

de provenance grecque. Les objets de type Golasecca

forment le dernier groupe (906 piöces, soit 6.591 kg).

La fourchette chronologique observ6e dans les objets

de rebut s'6tend de I'En6olithique ä la moitid du 5" s.

av. J.-C., une majoritd de piöces datant des 6" et 5" s.

av. J.-C.
Le groupe des objets en relation avec la fonte du

bronze (groupe 2) comprend2Tl pidces (5.026 kg); il
s'agit de ddchets de coul6e: loupes et gouttelettes de

bronze, objets bruts ou ratds de coul6e, jets de fonte,

etc. Pour autant qu'ils soient identifiables, ces objets

sont de type Golasecca et peuvent Ötre dat6s de la pha-

se Tessin C.

Le groupe 3 est trös proche du pr6cddent (1320

piöces, 5.283 kg); il est constitu6 d'objets non ter-

min6s, de demi-fabricats et de d6chets d'atelier. Les

rdsidus de la production de töles y sont bien repr6-

sentds. Ces deux groupes fournissent un bon apergu de

la production d'un atelier de metallurgiste.
Le quatriöme groupe est constitud de ll4lingots pe-

sant au total ll.167 kg. Les lingots plano-convexes do-

minent: deux fragments se rattachent aux types fr6quents

dans la plaine padane (<<aes formatum>>); ces liens 96o-
graphiques ont 6t€ confirmds par les analyses m6tallur-

giques, en particulier pour les piöces ä forte teneur en

plomb (cf. annexe 1). Par analogie avec ces derniöres,

on peut admettre une utilisation des lingots comme

<<moyen d'dchange ou de transaction>>. Argument sup-

pldmentaire, les analyses ont ddmontrd que les lingots

n'avaient vraisemblablement pas 6td utilisds pour la pro-

duction des piöces appartenant aux catdgories 2 et 3.

Avec ces derniöres catdgories (2 et 3), on dispose

ä Arbedo de nombreux d6chets illustrant le travail de

l'artisan ä tous les stades de production; elles caractö-

risent un ddpöt de mdtal rattachd ä un atelier, sans dou-

te ä <l'atelier du mdtallurgiste d'Arbedo>. Divers al-

liages ont 6td utilis6s pour la production de parures ou

de töles et pourraient laisser supposer la prdsence de

deux ateliers distincts, mais travaillant en dtroite

connexion, et proc6dant chacun d'une spdcialisation

particuliöre (cf. annexe 1). Les objets anciens, de re-

but, dtaient refondus ou r6utilisds (p. ex. certains 616-

ments comme töles de r6paration); la proportion in6-

gale de certains fragments, par exemple entre les arcs

et les pieds de fibules, est explicable par un choix sp6-

cifique de I'artisan. Les analyses m6tallographiques in-
diquent une technique de production homogöne et ap-

portent un argument suppldmentaire pour attribuer le

corpus ä un vdritable ddpöt de mdtallurgiste du

bronze (cf. annexe 1): dans la production de tÖle par

exemple, on a pu attester l'utilisation trös spdcifique

de bronze contenant du cobalt, pr6sence due sans doute

ä la refonte de matdriel de provenance 6trusque. Ces

rdsultats, associ6s ä f important pourcentage de piöces

typologiques dtrusques dans le ddpöt, indiquent la vo-

lont6 d'utiliser sp6cifiquement du matdriel de rebut, de

provenance gr6co-6trusque. Certains objets de rebut,

ceux dont la rdpartition se limite ä l'Italie centrale ain-

si que les piöces de provenance grecque, permettent de

supposer qu'une partie du matdriel d'origine 6tran-

göre avait atteint la zone du Golasecca d6jä ä 1'6tat de

rebut. L adoption de la technique du soudage au cours

de la premiöre moitid du 5" s. av. J'-C. illustre bien les

relations soutenues qu'entretenaient les rdgions gola-

secchiennes avec la plaine du Po dtrusque.
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kischen Poebene illustriert u.a. die Ubernahme der
Löttechnik im Golaseccagebiet in der ersten Hälfte des

5. Jh.

Die Gruppen Bronzeguss und Werkstatt erlauben
anhand charakteristischer Spuren (Gussnähte, Bear-
beitungsspuren etc.) die Rekonstruktion der Herstel-
lungstechniken verschiedenster Objekte, insbesondere
von Fibeln (Kap. 6). Die meisten Stücke wurden in
komplizierten, mehrteiligen Gussformen aus Stein,
wohl grösstenteils Lavez, gegossen. Dabei wurde dar-
auf geachtet, dass sie bereits beim Giessen weitgehend
ihre Endform erhielten und sich die Überarbeitung auf
ein Überfeilen beschränkte. Naturwissenschaftliche
Analysen des Metalls und der Tonkerne von Sangui-
sugafibeln geben weitere Informationen zu den ver-
wendeten Legierungen, zur Bearbeitung und zu tech-
nischen Einzelheiten (s. Annex 1 und 2). Diese Er-
gebnisse betonen den Wert interdisziplinärer Zusam-
menarbeit und zeigen, dass solche Untersuchungen
neue, wichtige Aspekte zur Gliederung des archäolo-
gischen Materials bringen können. Die Kombination
von technischen Beobachtungen und Metallanalysen
ermöglichte zusätzlich die Umschreibung von spezifi-
schen Besonderheiten der <<Bronzegiesserei Arbedo>.
Im Vergleich mit anderem Material der Region erga-

ben sich weitere Aufschlüsse zur Organisation und
zum Funktionieren von Bronzegiessereien in der er-

sten Hälfte des 5. Jh. v.Chr. im Golaseccagebiet. An-
hand formaler und technischer Kriterien liess sich ei-
ne Handwerkstradition definieren, welche Gebiete mit
engen gegenseitigen Beziehungen kennzeichnet.

In einem weiteren Schritt wurden die ungefähr zeit-
gleichen Bronzedepots des Alpenraumes mit demjeni-

gen von Arbedo verglichen. Ausgangsbasis war auch

hier wieder die genaue Kenntnis der Depots, welche
alle in natura studiert und teilweise neu aufgenommen
wurden. Es zeigte sich, dass die anhand des Depots
von Arbedo ausgearbeiteten vier Materialgruppen auch

bei anderen Depots festzustellen sind; lediglich in ei-
nem Fall fehlt jede Übereinstimmung. Das Fehlen bzw.
Vorhandensein von Materialgruppen sowie deren An-
teile führten zt einer Gliederung der Depots in ver-
schiedene Gruppen, welche einer differenzierten Inter-
pretation bedürfen. Einige, wie die Depots von Parre
und Obervintl/Vandoies di Sopra, lassen sich eng an

das Depot von Arbedo anschliessen und sind deshalb

wohl ähnlich zu interpretieren, das Depot von Derco-
lo zeigt hingegen eine klar verschiedene Zusammen-
setzung, die auf eine kultische Deponierung deutet.

Zudem wurden die Beziehungen des Golaseccage-
bietes zu den nördlich angrenzenden Alpentälem (Wal-
lis, Innerschweiz, Alpenrheintal) anhand von Verbrei-
tungskaften von Golasecca-Objekten sowie von Er-
kenntnissen untersucht, die sich aus den technischen
Beobachtungen gewinnen liessen."Zwischen beiden
Zonen herrschten sehr enge Beziehungen, die einen re-
gen Kontakt über den Alpenkamm belegen. Dieses Er-
gebnis hat Konsequenzen für die Beurteilung des

transalpinen Handels und Verkehrs. Zusammen mit
Befunden aus wichtigen nordalpinen Siedlungen (Bra-
gny-sur-Saöne, Chäti11on-sur-G1äne, Heuneburg) spricht
es für einen intensiven, durch das Golaseccagebiet
laufenden Handel von der Poebene mit dem Gebiet
nördlich der Alpen.

Rdsum6

C'est gräce ä l'intervention d'A. Crivelli que le

ddpöt d'objets en bronze ddcouvert fortuitement en

1946 iL Arbedo-Castione TI, dal Marc, lors de travaux

d'excavation, a pu Otre prdservl d 957o. Cet ensemble

del'äge du Fer comprend aujourd'hui 3866 objets pour

un poids total de 42.909 kg, ce qui en fait le ddpöt le

plus important de cette dpoque jamais ddcouvert en

iontexte alpin et qui soit encore conservd. Aprös les

articles de fond publids par Crivelli (1946) et par Pri-

mas (1972),1e pr6sent ouvrage traite pour la premiöre

fois de la totalitd du matdriel, dlcrit in extenso dans le

catalogue, et dont 1768 piöces sont illustrdes dans les

planches.
La datation du ddpöt d'Arbedo le situe dans la pha-

se Tessin C/Golasecca III A1 (cette phase correspond ä

Ha D3, S. Lucia/Most na Soöi SL IIb2 et Forcello pha-

se C), soit environ 450 av. J.-C. en datation absolue.

Le corpus peut ötre divisd en quatre catdgories:

1. Objets de rebut (piöces anciennes, <Altmaterial>).

2. Objets en relation avec la fonte du bronze (<Bron-

zeguss>).
3. Objets manufacturds, demi-fabricats et ddchets

d'atelier non ddterminds (<Werkstatb).
4. Lingots (<Barren>).

D'un point de vue pond6ral, le groupe des piöces

de rebut correspond, avec 216I objets, ä la moitid du

d6p6t (2I.432 t).Il ne contient pratiquement que des

fragments de piöces, qui ne se raccordent pas entre eux.

Seules deux piöces sont entiöres (no 17 et 18), et

concernent des objets anciens. Les objets sont pr6-

sentds d'aprds leur provenance; la rdpartition typolo-
gique ä I'intdrieur de chacun de ces groupes fournit de

nouvelles donnöes pour la classification du matdriel,
faisant du ddpöt d'Arbedo l'un des points de rdfdrence

majeurs pour la Culture de Golasecca. Les objets de

provenance inddtermin6e dominent avec 1052 piöces

(7.776 kg), suivis par ceux d'origine dtrangöre (188

piöces, soit 6.996 kg): ici, la majeure partie concerne

des piöces dtrusques; 17 individus sont avec certitude

de provenance grecque. Les objets de type Golasecca

forment le dernier groupe (906 piöces, soit 6.591 kg).

La fourchette chronologique observ6e dans les objets

de rebut s'6tend de I'En6olithique ä la moitid du 5" s.

av. J.-C., une majoritd de piöces datant des 6" et 5" s.

av. J.-C.
Le groupe des objets en relation avec la fonte du

bronze (groupe 2) comprend2Tl pidces (5.026 kg); il
s'agit de ddchets de coul6e: loupes et gouttelettes de

bronze, objets bruts ou ratds de coul6e, jets de fonte,

etc. Pour autant qu'ils soient identifiables, ces objets

sont de type Golasecca et peuvent Ötre dat6s de la pha-

se Tessin C.

Le groupe 3 est trös proche du pr6cddent (1320

piöces, 5.283 kg); il est constitu6 d'objets non ter-

min6s, de demi-fabricats et de d6chets d'atelier. Les

rdsidus de la production de töles y sont bien repr6-

sentds. Ces deux groupes fournissent un bon apergu de

la production d'un atelier de metallurgiste.
Le quatriöme groupe est constitud de ll4lingots pe-

sant au total ll.167 kg. Les lingots plano-convexes do-

minent: deux fragments se rattachent aux types fr6quents

dans la plaine padane (<<aes formatum>>); ces liens 96o-
graphiques ont 6t€ confirmds par les analyses m6tallur-

giques, en particulier pour les piöces ä forte teneur en

plomb (cf. annexe 1). Par analogie avec ces derniöres,

on peut admettre une utilisation des lingots comme

<<moyen d'dchange ou de transaction>>. Argument sup-

pldmentaire, les analyses ont ddmontrd que les lingots

n'avaient vraisemblablement pas 6td utilisds pour la pro-

duction des piöces appartenant aux catdgories 2 et 3.

Avec ces derniöres catdgories (2 et 3), on dispose

ä Arbedo de nombreux d6chets illustrant le travail de

l'artisan ä tous les stades de production; elles caractö-

risent un ddpöt de mdtal rattachd ä un atelier, sans dou-

te ä <l'atelier du mdtallurgiste d'Arbedo>. Divers al-

liages ont 6td utilis6s pour la production de parures ou

de töles et pourraient laisser supposer la prdsence de

deux ateliers distincts, mais travaillant en dtroite

connexion, et proc6dant chacun d'une spdcialisation

particuliöre (cf. annexe 1). Les objets anciens, de re-

but, dtaient refondus ou r6utilisds (p. ex. certains 616-

ments comme töles de r6paration); la proportion in6-

gale de certains fragments, par exemple entre les arcs

et les pieds de fibules, est explicable par un choix sp6-

cifique de I'artisan. Les analyses m6tallographiques in-
diquent une technique de production homogöne et ap-

portent un argument suppldmentaire pour attribuer le

corpus ä un vdritable ddpöt de mdtallurgiste du

bronze (cf. annexe 1): dans la production de tÖle par

exemple, on a pu attester l'utilisation trös spdcifique

de bronze contenant du cobalt, pr6sence due sans doute

ä la refonte de matdriel de provenance 6trusque. Ces

rdsultats, associ6s ä f important pourcentage de piöces

typologiques dtrusques dans le ddpöt, indiquent la vo-

lont6 d'utiliser sp6cifiquement du matdriel de rebut, de

provenance gr6co-6trusque. Certains objets de rebut,

ceux dont la rdpartition se limite ä l'Italie centrale ain-

si que les piöces de provenance grecque, permettent de

supposer qu'une partie du matdriel d'origine 6tran-

göre avait atteint la zone du Golasecca d6jä ä 1'6tat de

rebut. L adoption de la technique du soudage au cours

de la premiöre moitid du 5" s. av. J'-C. illustre bien les

relations soutenues qu'entretenaient les rdgions gola-

secchiennes avec la plaine du Po dtrusque.
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Les traces caractdristiques, telles les 6barbures, ob-
serv6es sur les groupes d'objets associ6s ä la fonte du
bronze et aux ateliers (groupes 2 et 3), permettent de
reconstituer les techniques de production des divers
objets, et plus particuliörement des fibules (chap. 6).
La majorit€ des piöces a 4t4, coulle dans des moules
en pierre complexes, composds de divers 616ments, la
plupart vraisemblablement en pierre ollaire. Les arti-
sans ont pris garde ä ce que la forme ddfinitive de I'ob-
jet souhaitd soit quasiment atteinte dös la fonte, afin
que les travaux de finition se limitent au stricte mini-
mum. Les analyses scientifiques effectudes sur le m6-
tal et les noyaux en argile des fibules a sanguisuga
fournissent de plus amples informations sur les alliages
utilisds, ainsi que sur les diverses dtapes de travail,
lclairant de nombreux aspects techniques (cf. annexes
I et 2). Ces rdsultats soulignent I'importance d'une
collaboration scientifique interdisciplinaire et montrent
que de telles analyses ouvrent de nouvelles perspec-
tives permettant une meilleure classification du mat6-
riel archdologique. En outre, la combinaison d'obser-
vations techniques et d'analyses mdtallographiques a
permis de cerner certaines particularitds sp6cifiques ä
<<l'atelier du m6tallurgiste d'Arbedo>. Associd ä
d'autres objets mis au jour dans la r6gion, le matdriel
d'Arbedo appofie de nouveaux 6l6ments sur I'organi-
sation et le fonctionnement d'ateliers de m6tallurgistes
au cours de la premiöre moiti6 du 5" s. av. J.-C. dans
le domaine golasecchien. A I'aide de critöres formels
et techniques, on a pu d6finir une tradition artisanale
spdcifique, attestant d' 6troites relations entre certaines
rdgions.

Dans un second temps, I'auteur a compar6 entre eux
les ddpöts d'objets en bronze contemporains ddcou-

verts en milieu alpin, travail qui a requis une reprise
de I'analyse de ces ensembles, tous 6tudi6s in natura
et parfois r6inventorids afin d'6tablir une base de tra-
vail cohdrente et homogöne. Ainsi, on a pu d6montrer
que les quatre cat6gories d'objets identifides dans le
d6pöt d'Arbedo se retrouvent dans les autres en-
sembles analys6s, ä une seule exception prös. La pr6-
sence ou l'absence de certaines catdgories, ainsi que
leurs pourcentages, ont conduit ä une division des
ddpöts en plusieurs groupes ayant chacun sa propre in-
terpr6tation fonctionnelle: certains d6pöts, comme
ceux de Parre et d'Obervintl/Vandoies di Sopra, sont
trös proches du ddpöt d'Arbedo, et on peut sans doute
leur attribuer une fonction similaire. Le d6pöt de Der-
colo quant ä lui pr6sente une composition nettement
diffdrente, indiquant un but cultuel.

A I'aide de cartes de rdpartition des objets gola-
secchiens et des connaissances acquises gräce aux ob-
servations techniques, l'auteur s'est attachö ä dtablir
quelles dtaient les relations entre la zone du Golasec-
ca et les vall6es alpines limitrophes (Valais, Suisse cen-
trale, vallde alpine du Rhin): on voit des rapports trös
dtroits se tisser entre ces zones, attestant de contacts
intensifs ä travers les Alpes. Ces donn6es ne sont pas
sans consdquence pour l'dvaluation de la circulation et
des dchanges transalpins: elles parlent en effet en fa-
veur d'un commerce important entre la plaine du Po
et les rdgions au Nord des Alpes, avec des sites ma-
jeurs tels que Bragny-sur-Saöne, Chätillon-sur-Gläne
ou la Heuneburg, commerce transitant pr6cis6ment par
les r6gions golasecchiennes.

Traduction Catherine Leuzinger-Piccand

SummarY

The bronze hoard of Arbedo-Castione TI, dal Marc

was discovered 1946 during earthworks and about

957o of it was saved by A. Crivelli. Today it contains

3866 objects, weighs 42.909 kg and is therefore the

biggest preserved Iron Age bronze hoard of the Alpine
region. Following general articles by Crivelli (1946)

and Primas (1972) this is the first presentation of the

whole deposit. While the catalogue contains all the ob-
jects, a total number of 1768 pieces only is shown in

the plates.
The hoard of Arbedo was finally accumulated in

phase Tessin C/Golasecca III A1 (Ha D3, S. Lu-
cialMost na Soöi SL IIb2 and Forcello Phase C). In
terms of absolute chronology this corresponds to the

approximate date of 450 BC.
The hoard of Arbedo is divided into four categories

of material:
1. Scrap ("Altmaterial").
2. Objects related to Bronze casting ("Bronzeguss").
3. Unfinished objects, half-finished pieces and work-

shop waste ("Werkstatt").
4. Ingots ("Barren").
The category "Altmaterial" with its 2161 objects con-
tains about half the overall weight of the deposit
(21.432 kg). It contains mostly fragmentary objects
that cannot be put together. Only two objects (Nos. 17

and 18) are whole. They both date earlier than the time
at which the deposit was finally assembled. The ob-
jects are presented in the order of their origin. The ty-
pological order within these groups provides new ap-

proaches for the classification of the material, espe-

cially within the Golasecca region and makes the hoard
of Arbedo an important point of reference. The largest
group by weight (1052 pieces, J .776 kg) contains ob-
jects of unknown origin. The next group weighing
6.996 kg contains foreign objects (188 pieces). The
main part are fragments of Etruscan origin, while 17

pieces can be identified as being of Greek origin. The
next group consists of Golasecca objects (906 pieces,

6.591 kg). The chronological period of the category
"Altmaterial" ranges from the Eneolithic up to the

middle of the 5th century with the main emphasis in
the sixth and fifth centuries.

The category "Bronzeguss" is composed of 271 ob-
jects with a total weight of 5026 kg: flows, drips, as-

cast and mis-cast stages of different objects, sprue etc.

As far as they are identifiable the objects are of Go-
lasecca type and date to the phase Tessin C.

Closely related to it is the category "Werkstatt"
(1320 pieces,5283 kg), which contains unfinished ob-
jects, half finished pieces and workshop waste. Partic-
ularly noteworthy are the remnants of sheet manufac-

turing. Both categories give a good insight into the pro-
duction of a bronze foundry and workshop.

The fourth category contains 114 ingots weighing
II.167 kg. The majority of them are plano-convexe
pieces, two fragments are of the type distributed in the

Padana region ("aes formatum"). The metal analyses

also show links to the Padana, especially the pieces

with a high lead content. Analogous to the Padanic
pieces one can suspect the use of the ingots as a means

of exchange or transaction. In addition the analyses

have shown that the ingots cannot be seen as the raw
material for the production represented in the groups
"Bronzeguss" and "Werkstatt".

The hoard of Arbedo with its two categories
"Bronzeguss" and "Werkstatt" contains numerous
remnants of bronze manufacturing as well as all stages

of the production of objects; this allows one to inter-
pret the find as a metal deposit ("founder deposit") of
a bronze workshop, the "bronze foundry Arbedo". As
different alloys were used in the manufacture of sheet

and jewellery respectively, one could imagine two
closely related foundries with specialised production
instead of just one. The scrap was meant to be used

for melting and recycling (for example sheet for re-
pairing sheet). Specific selection by the founder ex-
plains the irregular distribution of object parts, for ex-
ample of fibulae bows and feet respectively. The met-
al analyses are a furlher point of argument for the in-
terpretation as "founder deposit", as they prove a stand-

ardised manufacturing technique of the objects. In ad-

dition they provide important knowledge of the metal
used: for the manufacture of sheet for example, it can

be shown, that bronze with a high content of cobalt
was used, which can probably be put down to the melt-
ing of Etruscan material. These results and the great

amount of Etruscan material in the hoard point to the

specific use of old material of Greek and Etruscan ori-
gin. Chronologicaly older pieces, objects that were on-
ly distributed in central Italy and the Greek artefacts
indicate that a certain amount of the foreign objects
were already scrap when they reached the Golasecca

region. The strong links with the Etruscan Po Valley
is, among other things, illustrated also by the adoption
of the soldering technique in the Golasecca region dur-
ing the first half of the 5th century.

Characteristic traces (such as flash, working marks)
on pieces of the categories "Bronzeguss" and "Werk-
statt" enable one to reconstruct the manufacturing
technique of numerous objects, especially of the fibu-
lae (chapter 6). Most of them were cast in complicat-
ed multi-part moulds made of stone, probably mainly
potstone. The founder ensured that they already re-
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Les traces caractdristiques, telles les 6barbures, ob-
serv6es sur les groupes d'objets associ6s ä la fonte du
bronze et aux ateliers (groupes 2 et 3), permettent de
reconstituer les techniques de production des divers
objets, et plus particuliörement des fibules (chap. 6).
La majorit€ des piöces a 4t4, coulle dans des moules
en pierre complexes, composds de divers 616ments, la
plupart vraisemblablement en pierre ollaire. Les arti-
sans ont pris garde ä ce que la forme ddfinitive de I'ob-
jet souhaitd soit quasiment atteinte dös la fonte, afin
que les travaux de finition se limitent au stricte mini-
mum. Les analyses scientifiques effectudes sur le m6-
tal et les noyaux en argile des fibules a sanguisuga
fournissent de plus amples informations sur les alliages
utilisds, ainsi que sur les diverses dtapes de travail,
lclairant de nombreux aspects techniques (cf. annexes
I et 2). Ces rdsultats soulignent I'importance d'une
collaboration scientifique interdisciplinaire et montrent
que de telles analyses ouvrent de nouvelles perspec-
tives permettant une meilleure classification du mat6-
riel archdologique. En outre, la combinaison d'obser-
vations techniques et d'analyses mdtallographiques a
permis de cerner certaines particularitds sp6cifiques ä
<<l'atelier du m6tallurgiste d'Arbedo>. Associd ä
d'autres objets mis au jour dans la r6gion, le matdriel
d'Arbedo appofie de nouveaux 6l6ments sur I'organi-
sation et le fonctionnement d'ateliers de m6tallurgistes
au cours de la premiöre moiti6 du 5" s. av. J.-C. dans
le domaine golasecchien. A I'aide de critöres formels
et techniques, on a pu d6finir une tradition artisanale
spdcifique, attestant d' 6troites relations entre certaines
rdgions.

Dans un second temps, I'auteur a compar6 entre eux
les ddpöts d'objets en bronze contemporains ddcou-

verts en milieu alpin, travail qui a requis une reprise
de I'analyse de ces ensembles, tous 6tudi6s in natura
et parfois r6inventorids afin d'6tablir une base de tra-
vail cohdrente et homogöne. Ainsi, on a pu d6montrer
que les quatre cat6gories d'objets identifides dans le
d6pöt d'Arbedo se retrouvent dans les autres en-
sembles analys6s, ä une seule exception prös. La pr6-
sence ou l'absence de certaines catdgories, ainsi que
leurs pourcentages, ont conduit ä une division des
ddpöts en plusieurs groupes ayant chacun sa propre in-
terpr6tation fonctionnelle: certains d6pöts, comme
ceux de Parre et d'Obervintl/Vandoies di Sopra, sont
trös proches du ddpöt d'Arbedo, et on peut sans doute
leur attribuer une fonction similaire. Le d6pöt de Der-
colo quant ä lui pr6sente une composition nettement
diffdrente, indiquant un but cultuel.

A I'aide de cartes de rdpartition des objets gola-
secchiens et des connaissances acquises gräce aux ob-
servations techniques, l'auteur s'est attachö ä dtablir
quelles dtaient les relations entre la zone du Golasec-
ca et les vall6es alpines limitrophes (Valais, Suisse cen-
trale, vallde alpine du Rhin): on voit des rapports trös
dtroits se tisser entre ces zones, attestant de contacts
intensifs ä travers les Alpes. Ces donn6es ne sont pas
sans consdquence pour l'dvaluation de la circulation et
des dchanges transalpins: elles parlent en effet en fa-
veur d'un commerce important entre la plaine du Po
et les rdgions au Nord des Alpes, avec des sites ma-
jeurs tels que Bragny-sur-Saöne, Chätillon-sur-Gläne
ou la Heuneburg, commerce transitant pr6cis6ment par
les r6gions golasecchiennes.

Traduction Catherine Leuzinger-Piccand

SummarY

The bronze hoard of Arbedo-Castione TI, dal Marc

was discovered 1946 during earthworks and about

957o of it was saved by A. Crivelli. Today it contains

3866 objects, weighs 42.909 kg and is therefore the

biggest preserved Iron Age bronze hoard of the Alpine
region. Following general articles by Crivelli (1946)

and Primas (1972) this is the first presentation of the

whole deposit. While the catalogue contains all the ob-
jects, a total number of 1768 pieces only is shown in

the plates.
The hoard of Arbedo was finally accumulated in

phase Tessin C/Golasecca III A1 (Ha D3, S. Lu-
cialMost na Soöi SL IIb2 and Forcello Phase C). In
terms of absolute chronology this corresponds to the

approximate date of 450 BC.
The hoard of Arbedo is divided into four categories

of material:
1. Scrap ("Altmaterial").
2. Objects related to Bronze casting ("Bronzeguss").
3. Unfinished objects, half-finished pieces and work-

shop waste ("Werkstatt").
4. Ingots ("Barren").
The category "Altmaterial" with its 2161 objects con-
tains about half the overall weight of the deposit
(21.432 kg). It contains mostly fragmentary objects
that cannot be put together. Only two objects (Nos. 17

and 18) are whole. They both date earlier than the time
at which the deposit was finally assembled. The ob-
jects are presented in the order of their origin. The ty-
pological order within these groups provides new ap-

proaches for the classification of the material, espe-

cially within the Golasecca region and makes the hoard
of Arbedo an important point of reference. The largest
group by weight (1052 pieces, J .776 kg) contains ob-
jects of unknown origin. The next group weighing
6.996 kg contains foreign objects (188 pieces). The
main part are fragments of Etruscan origin, while 17

pieces can be identified as being of Greek origin. The
next group consists of Golasecca objects (906 pieces,

6.591 kg). The chronological period of the category
"Altmaterial" ranges from the Eneolithic up to the

middle of the 5th century with the main emphasis in
the sixth and fifth centuries.

The category "Bronzeguss" is composed of 271 ob-
jects with a total weight of 5026 kg: flows, drips, as-

cast and mis-cast stages of different objects, sprue etc.

As far as they are identifiable the objects are of Go-
lasecca type and date to the phase Tessin C.

Closely related to it is the category "Werkstatt"
(1320 pieces,5283 kg), which contains unfinished ob-
jects, half finished pieces and workshop waste. Partic-
ularly noteworthy are the remnants of sheet manufac-

turing. Both categories give a good insight into the pro-
duction of a bronze foundry and workshop.

The fourth category contains 114 ingots weighing
II.167 kg. The majority of them are plano-convexe
pieces, two fragments are of the type distributed in the

Padana region ("aes formatum"). The metal analyses

also show links to the Padana, especially the pieces

with a high lead content. Analogous to the Padanic
pieces one can suspect the use of the ingots as a means

of exchange or transaction. In addition the analyses

have shown that the ingots cannot be seen as the raw
material for the production represented in the groups
"Bronzeguss" and "Werkstatt".

The hoard of Arbedo with its two categories
"Bronzeguss" and "Werkstatt" contains numerous
remnants of bronze manufacturing as well as all stages

of the production of objects; this allows one to inter-
pret the find as a metal deposit ("founder deposit") of
a bronze workshop, the "bronze foundry Arbedo". As
different alloys were used in the manufacture of sheet

and jewellery respectively, one could imagine two
closely related foundries with specialised production
instead of just one. The scrap was meant to be used

for melting and recycling (for example sheet for re-
pairing sheet). Specific selection by the founder ex-
plains the irregular distribution of object parts, for ex-
ample of fibulae bows and feet respectively. The met-
al analyses are a furlher point of argument for the in-
terpretation as "founder deposit", as they prove a stand-

ardised manufacturing technique of the objects. In ad-

dition they provide important knowledge of the metal
used: for the manufacture of sheet for example, it can

be shown, that bronze with a high content of cobalt
was used, which can probably be put down to the melt-
ing of Etruscan material. These results and the great

amount of Etruscan material in the hoard point to the

specific use of old material of Greek and Etruscan ori-
gin. Chronologicaly older pieces, objects that were on-
ly distributed in central Italy and the Greek artefacts
indicate that a certain amount of the foreign objects
were already scrap when they reached the Golasecca

region. The strong links with the Etruscan Po Valley
is, among other things, illustrated also by the adoption
of the soldering technique in the Golasecca region dur-
ing the first half of the 5th century.

Characteristic traces (such as flash, working marks)
on pieces of the categories "Bronzeguss" and "Werk-
statt" enable one to reconstruct the manufacturing
technique of numerous objects, especially of the fibu-
lae (chapter 6). Most of them were cast in complicat-
ed multi-part moulds made of stone, probably mainly
potstone. The founder ensured that they already re-
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ceived their final form in the casting process and that
the finishing process could be reduced to polishing.
Scientific analyses of the metal and the clay cores of
Sanguisuga fibulae provide information on the used al-
loys, the working and technical detail (s. Annex 1 and

2). These results emphasise the value of interdiscipli-
nary co-operation and show that such studies can pro-
vide new and important insights into the typological
subdivision of the archaeological material. The com-
bination of tächnical observations and metal analyses

additionally enabled one to outline specialities of the
"Arbedo Bronze foundry". Further information on the
organisation and the working of bronze foundries dat-
ing from the first half of the 5th century BC in the Go-
lasecca area was obtained by comparison with other
finds of the region. Using formal and technical crite-
ria one was able to define a craft tradition that char-
acterises regions with strong links.

Taking the next step, the more or less contempo-
rary bronze hoards of the Alpine region were com-
pared to that in Arbedo. Here again, the exact knowl-
edge of the deposits was based on the study of the ac-

tual pieces and their partially new cataloguing. It
turned out that the four categories of material defined
in the Arbedo hoard can also be identified in other de-

posits; only one case showed no correspondence at all.
The presence or absence of categories of material or
parts of them led to a subdivision of the deposits into
various groups that require different interpretations.
Some of them, such as the hoards of Parre and Ober-
vintl/Vandoies di Sopra, can be closely linked with the

deposit of Arbedo and can therefore probably be in-
terpreted similarly. On the other hand the hoard of Der-
colo shows a different composition that indicates a rit-
ual deposition.

In addition the contacts between the Golasecca re-
gion and the neighbouring Alpine valleys to the north
(Valais, Central Switzerland, Alpine Rhine Valley)
were analysed using maps of Golasecca objects as well
as the results attained from the technical observations.
The analysis showed strong links between the two re-

gions illustrating frequent contact across the Alps. This
result bears consequences for the assessment of the

transalpine trade and traffic. These strong links in com-
bination with important settlements north of the Alps
(Bragny-sur-Saöne, Chätillon-sur-Gläne, Heuneburg)
imply intensive trade between the Po Valley and the

regions north of the Alps through the Golasecca re-
gion.

Translation Sandy Hrimmerle

Ungedruckte Quellen zum Depotfund

von Arbedo

Alle Angaben stammen aus Rapporten des Ispettore dei Mu-

sei e degli Scavi, Aldo Crivelli. Die Originale befinden sich im

Ufficio öantonale Monumenti Storici in Bellinzona. Für die Über-

lassung von Kopien bin ich Hern Dr. G. Foletti zu Dank ver-

pflichtet.

1. Rapporto N.2 del Ispettorato dei Musei e degli Scavi del 12

gennaio 1946, p. ls.: Ritrovamento di Arbedo

Nei giorni 10, ll, 12 u.s. ho fatto dei sopralluoghi ad Arbedo

ne1 teneno del sig. Pellandini Romeo presso la capella <dal Marc>.

Alcuni giorni prima, il sig. Pellandini, scavando i fossi per la vi-
te, ritrovö, sotto una pioda di non grande dimensione, un mucchio

di bronzi antichi. Il giorno 9 andarono sul luogo della scoperta le

scuole di Arbedo e vennero cosi asportati parecchi oggetti. Inter-

venni il giorno 10, appena avvertito, ricuperando immediatamen-
te circa 50 kg. di bronzi antichi, presso il prop. del terreno, che

feci trasportare con un caffetto, da me personalmente accompa-
gnato, fino a Bellinzona presso il domicilio del Conservatore del
Museo sig. M.o Angelo Cassina, dove ancora si trova il deposito'
Diedi inoltre ordine all'usciere di Arbedo di non lasciar entrare

nessuno nel terreno della scoperta che, per fortuna, ö ben cintato
e chiuso con un solido cancello.

Il giorno seguente, dovendo recarmi a Torricella, inviai sul po-

sto i1 prof. Nesurini con f incarico di procedere alla immediata rac-

colta del materiale asportato dagli scolari e dai privati.
Vennero cosi ricuperati circa altri Kg. 15 di bronzi.
Ne1 pomeriggio potei trovarmi sul posto per incominciare I'e-

same dello scavo. /
Il giorno 12 continuai la ricerca nel terreno la quale frutta sem-

pre un forte quantitativo di bronzi buttati fuori dalla trincea con la
terTa.

Il ricupero ö assai lento perchö ostacolato dal teneno gelato e

calpestato dai molti curiosi.
Nei giorni ll e 12 il prof. Nesurini ha fatto i rilievi mappali

necessari.
Le ricerche continuano.
Deve trattarsi, dai dati finora raccolti, del ripostiglio di un fon-

ditore di bronzo de1la prima epoca del Ferro (circa 400 anni av.

C.) perciö la scoperta ö eccezionale e rara e di altissimo valore ar-

cheologico per la grande varietä tipologica degli oggetti molti dei

quali finora sconosciuti.

2. Rapporto N. 3 del Ispettorato dei Musei e degli Scavi del 19

gennaio 1946, p. I: Ritrovamento di Arbedo

Ho continuato l'esplorazione del ripostiglio nei giorni 14, 15

u.s. con esito sempre favorevole.
Le ricerche sono ora sospese per causa del cattivo tempo e ver-

ranno riprese appena sciolta la neve.

3. Rapporto N. 7 del Ispettorato dei Musei e degli Scavi del 16

febbraio 1946, p. l: Scavi di Arbedo

Il 13 u.s. ho fatto un sopralluogo per accertatmi delle condizioni
del terreno allo scopo di poter proseguire con gli scavi' La zona ö

ancora coperta di neve.

4. Rapporto N. 8 del Ispettorato dei Musei e degli Scavi del 23

febbraio 1946, p. 1: Disegni archeologici

Il prof. Nesurini ha continuato il lavoro nel pom. dei giorni 19,

20,22 u.s. aiutando a disegnare sulle schede gli oggetti di Arbe-
do dei recenti ritrovamenti.

Inventario ritrovamenti di Arbedo
Abbiamo iniziato la pulitura, la ricomposizione, la catalogazione

e la schedatura delle centinaia di bronzi del ripostiglio di Arbedo.

Listen

Iiste lA: Bogmfibeln mit linsenfi)rmigelt Qß langovalem
Ouerschnitt,- niit Strichzier an den Enden, zenlralem
Fautenfeld mit beidseitig je einem freien, leicht
halbplastischen Feld

Arbedo, Depot 1946: Nr. 12 (194612'7'7).

S. Anna d'Alfoedo, Campo Parniso.' Salzani 1979, Tat. III,|.6;
XX,1; XIX,2.3 (ohne freie Bänder zwischen Rauten- und Quer-
strichfeldern).
ObervintlNandoies di Sopra: Winkler 1950, Nr. 161, Taf. XII,1.
Mechel/Meclo; Campi 1889, Taf. VII,2 (in der Mitte ein Feld mit
einfacher Schraffur).
Welzelach, Gräbefeld: Lippert 197 2, Taf . XLIV5'
Bergisel : Gleirscher 1991 193, 123 Ftg. 6,vorne.
Dürrnberg bei Hallein, Grab Il9: Pauli 1978, Taf.223,2.3.
Hallstax, Grab 1036: K. Kromer, Das Gräberfeld von Hallstatt (Fi-
renze 1959) Taf 198.

Huglfing (Ldkr Weilheim), Grabhügelgruppe 2 Hügel l0: Kossack
t959,Taf. t06,7.

Liste lB: Bogenfibeln mit linsenförmigem Querschnitt
und Rauten- und Kreisaugenzier

Variante A: Zentrales Feld mit zwei Kreisaugen, auf jeder Seite je
ein Rautenfeld und ein Feld mit einem Kreisauge

ObentintlNandoies di Sopra: Winkler 1950, Taf. XIl,2.Lunz 1973,
Taf. 1,2.

Lothen?: Krämer 1960,24 Abb. 1,3.

Mechel/Meclor Campi 1889, Taf. VII,9. Lunz 1974,Taf.41,5'
Trento: Lunz 1974,Taf. 43,2.3.
Ala: Lunz 1974,Taf.43,1 .

Mattarello: Lunz 1974, Taf . 43,4.

S. Anna d'Alfaedo, Campo Paraiso; Salzani 1979, Taf. II,1.7;
XVIII,6.10-12; XXII,8.10. Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona VII,
1980,698 Fig. 1,1.

S. Giorgio di Valpolicella.' Salzani 1981, 86 Nr. 10.

Vaöe: F. Starö, Vaöe (Ljubljana 1955) Taf. XXXI,3.4.
Giubiasco, Grab 3l: Ulrich 1914, Taf. XLI,8.
Giubiasco, Grab 252: H. Klumbach in: Helvetia Antiqua. Fest-

schrift Emil Vogt (Zürich 1966) 174 Abb. 1,3.

I-eicht abweichendes Dekor:
ObervintlMandoies di Sopra: Winkler 1950, Taf. XI,14.20.
S. Anna d'Alfaedo, Campo Paraiso.' Salzani 1979,Taf. 11,4.

Möglicherweise zugehörig das Stück von Niederrasen/Rasun di
Sotto: Lunz 1974, Taf . 46,6.
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ceived their final form in the casting process and that
the finishing process could be reduced to polishing.
Scientific analyses of the metal and the clay cores of
Sanguisuga fibulae provide information on the used al-
loys, the working and technical detail (s. Annex 1 and

2). These results emphasise the value of interdiscipli-
nary co-operation and show that such studies can pro-
vide new and important insights into the typological
subdivision of the archaeological material. The com-
bination of tächnical observations and metal analyses

additionally enabled one to outline specialities of the
"Arbedo Bronze foundry". Further information on the
organisation and the working of bronze foundries dat-
ing from the first half of the 5th century BC in the Go-
lasecca area was obtained by comparison with other
finds of the region. Using formal and technical crite-
ria one was able to define a craft tradition that char-
acterises regions with strong links.

Taking the next step, the more or less contempo-
rary bronze hoards of the Alpine region were com-
pared to that in Arbedo. Here again, the exact knowl-
edge of the deposits was based on the study of the ac-

tual pieces and their partially new cataloguing. It
turned out that the four categories of material defined
in the Arbedo hoard can also be identified in other de-

posits; only one case showed no correspondence at all.
The presence or absence of categories of material or
parts of them led to a subdivision of the deposits into
various groups that require different interpretations.
Some of them, such as the hoards of Parre and Ober-
vintl/Vandoies di Sopra, can be closely linked with the

deposit of Arbedo and can therefore probably be in-
terpreted similarly. On the other hand the hoard of Der-
colo shows a different composition that indicates a rit-
ual deposition.

In addition the contacts between the Golasecca re-
gion and the neighbouring Alpine valleys to the north
(Valais, Central Switzerland, Alpine Rhine Valley)
were analysed using maps of Golasecca objects as well
as the results attained from the technical observations.
The analysis showed strong links between the two re-

gions illustrating frequent contact across the Alps. This
result bears consequences for the assessment of the

transalpine trade and traffic. These strong links in com-
bination with important settlements north of the Alps
(Bragny-sur-Saöne, Chätillon-sur-Gläne, Heuneburg)
imply intensive trade between the Po Valley and the

regions north of the Alps through the Golasecca re-
gion.

Translation Sandy Hrimmerle

Ungedruckte Quellen zum Depotfund

von Arbedo

Alle Angaben stammen aus Rapporten des Ispettore dei Mu-

sei e degli Scavi, Aldo Crivelli. Die Originale befinden sich im

Ufficio öantonale Monumenti Storici in Bellinzona. Für die Über-

lassung von Kopien bin ich Hern Dr. G. Foletti zu Dank ver-

pflichtet.

1. Rapporto N.2 del Ispettorato dei Musei e degli Scavi del 12

gennaio 1946, p. ls.: Ritrovamento di Arbedo

Nei giorni 10, ll, 12 u.s. ho fatto dei sopralluoghi ad Arbedo

ne1 teneno del sig. Pellandini Romeo presso la capella <dal Marc>.

Alcuni giorni prima, il sig. Pellandini, scavando i fossi per la vi-
te, ritrovö, sotto una pioda di non grande dimensione, un mucchio

di bronzi antichi. Il giorno 9 andarono sul luogo della scoperta le

scuole di Arbedo e vennero cosi asportati parecchi oggetti. Inter-

venni il giorno 10, appena avvertito, ricuperando immediatamen-
te circa 50 kg. di bronzi antichi, presso il prop. del terreno, che

feci trasportare con un caffetto, da me personalmente accompa-
gnato, fino a Bellinzona presso il domicilio del Conservatore del
Museo sig. M.o Angelo Cassina, dove ancora si trova il deposito'
Diedi inoltre ordine all'usciere di Arbedo di non lasciar entrare

nessuno nel terreno della scoperta che, per fortuna, ö ben cintato
e chiuso con un solido cancello.

Il giorno seguente, dovendo recarmi a Torricella, inviai sul po-

sto i1 prof. Nesurini con f incarico di procedere alla immediata rac-

colta del materiale asportato dagli scolari e dai privati.
Vennero cosi ricuperati circa altri Kg. 15 di bronzi.
Ne1 pomeriggio potei trovarmi sul posto per incominciare I'e-

same dello scavo. /
Il giorno 12 continuai la ricerca nel terreno la quale frutta sem-

pre un forte quantitativo di bronzi buttati fuori dalla trincea con la
terTa.

Il ricupero ö assai lento perchö ostacolato dal teneno gelato e

calpestato dai molti curiosi.
Nei giorni ll e 12 il prof. Nesurini ha fatto i rilievi mappali

necessari.
Le ricerche continuano.
Deve trattarsi, dai dati finora raccolti, del ripostiglio di un fon-

ditore di bronzo de1la prima epoca del Ferro (circa 400 anni av.

C.) perciö la scoperta ö eccezionale e rara e di altissimo valore ar-

cheologico per la grande varietä tipologica degli oggetti molti dei

quali finora sconosciuti.

2. Rapporto N. 3 del Ispettorato dei Musei e degli Scavi del 19

gennaio 1946, p. I: Ritrovamento di Arbedo

Ho continuato l'esplorazione del ripostiglio nei giorni 14, 15

u.s. con esito sempre favorevole.
Le ricerche sono ora sospese per causa del cattivo tempo e ver-

ranno riprese appena sciolta la neve.

3. Rapporto N. 7 del Ispettorato dei Musei e degli Scavi del 16

febbraio 1946, p. l: Scavi di Arbedo

Il 13 u.s. ho fatto un sopralluogo per accertatmi delle condizioni
del terreno allo scopo di poter proseguire con gli scavi' La zona ö

ancora coperta di neve.

4. Rapporto N. 8 del Ispettorato dei Musei e degli Scavi del 23

febbraio 1946, p. 1: Disegni archeologici

Il prof. Nesurini ha continuato il lavoro nel pom. dei giorni 19,

20,22 u.s. aiutando a disegnare sulle schede gli oggetti di Arbe-
do dei recenti ritrovamenti.

Inventario ritrovamenti di Arbedo
Abbiamo iniziato la pulitura, la ricomposizione, la catalogazione

e la schedatura delle centinaia di bronzi del ripostiglio di Arbedo.

Listen

Iiste lA: Bogmfibeln mit linsenfi)rmigelt Qß langovalem
Ouerschnitt,- niit Strichzier an den Enden, zenlralem
Fautenfeld mit beidseitig je einem freien, leicht
halbplastischen Feld

Arbedo, Depot 1946: Nr. 12 (194612'7'7).

S. Anna d'Alfoedo, Campo Parniso.' Salzani 1979, Tat. III,|.6;
XX,1; XIX,2.3 (ohne freie Bänder zwischen Rauten- und Quer-
strichfeldern).
ObervintlNandoies di Sopra: Winkler 1950, Nr. 161, Taf. XII,1.
Mechel/Meclo; Campi 1889, Taf. VII,2 (in der Mitte ein Feld mit
einfacher Schraffur).
Welzelach, Gräbefeld: Lippert 197 2, Taf . XLIV5'
Bergisel : Gleirscher 1991 193, 123 Ftg. 6,vorne.
Dürrnberg bei Hallein, Grab Il9: Pauli 1978, Taf.223,2.3.
Hallstax, Grab 1036: K. Kromer, Das Gräberfeld von Hallstatt (Fi-
renze 1959) Taf 198.

Huglfing (Ldkr Weilheim), Grabhügelgruppe 2 Hügel l0: Kossack
t959,Taf. t06,7.

Liste lB: Bogenfibeln mit linsenförmigem Querschnitt
und Rauten- und Kreisaugenzier

Variante A: Zentrales Feld mit zwei Kreisaugen, auf jeder Seite je
ein Rautenfeld und ein Feld mit einem Kreisauge

ObentintlNandoies di Sopra: Winkler 1950, Taf. XIl,2.Lunz 1973,
Taf. 1,2.

Lothen?: Krämer 1960,24 Abb. 1,3.

Mechel/Meclor Campi 1889, Taf. VII,9. Lunz 1974,Taf.41,5'
Trento: Lunz 1974,Taf. 43,2.3.
Ala: Lunz 1974,Taf.43,1 .

Mattarello: Lunz 1974, Taf . 43,4.

S. Anna d'Alfaedo, Campo Paraiso; Salzani 1979, Taf. II,1.7;
XVIII,6.10-12; XXII,8.10. Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Verona VII,
1980,698 Fig. 1,1.

S. Giorgio di Valpolicella.' Salzani 1981, 86 Nr. 10.

Vaöe: F. Starö, Vaöe (Ljubljana 1955) Taf. XXXI,3.4.
Giubiasco, Grab 3l: Ulrich 1914, Taf. XLI,8.
Giubiasco, Grab 252: H. Klumbach in: Helvetia Antiqua. Fest-

schrift Emil Vogt (Zürich 1966) 174 Abb. 1,3.

I-eicht abweichendes Dekor:
ObervintlMandoies di Sopra: Winkler 1950, Taf. XI,14.20.
S. Anna d'Alfaedo, Campo Paraiso.' Salzani 1979,Taf. 11,4.

Möglicherweise zugehörig das Stück von Niederrasen/Rasun di
Sotto: Lunz 1974, Taf . 46,6.
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Variante B: Zentrales Feld mit drei Kreisaugen, aufjeder Seite je
ein Rautenfeld und ein Feld mit zwei Kreisaugen

ObenintlNandoies di Sopra: Winkler 1950, Taf. XII,3.
S. Anna d'Alfuedo, Campo Paraiso: Salzani 1979,Taf. 1I,2.5.6.
Castellin di Fisterre: von Eles Masi 1986, Nr. 1988.

Leicht abweichendes Dekor:
S. Anna d'Alfaedo, Campo Paraiso: Salzani 1979, Taf. II,3;
XVIII,T_9.

Variante C: Zehtrales Rautenfeld, auf jeder Seite je ein Feld mit
Twei Kreisaugen

Dürrnberg bei Hallein, Grab 100: Moosleitner et al. 1974, Taf.
166,B1.
Eppan/Appiano, Schloss Boimont: R. Lunz, Ur- und Frühge-
schichte des Eppaner Raumes (Eppan 1990) 26 Abb. 31.

Te renten/Te rent o : F,bd.
Möglicherweise zugehörig das Stück von Niederrasen/Rasun di
Sotto : Lunz 197 4, "taf . 46,7.

K e ine r Var iant e zuzuw e i s e n

Bagnolo S. Vito, Forcello, Phase E; De Marinis et al. 1995,538.

4.3. Mit Pferdeprotomen
Vulci, Polledrara, tomba dell' Iside:
15. Becken mit Bronzerädern. London. BM 436. Haynes 1977,

Taf. VIII,b.
16. Becken mit Bronzerädern. London. BM 437. Haynes 1977,

Taf. VIII,c.

4.4. Mit Meerwesen
Castel San Mariano, <<Fürstengrab>> :
77. Zwei iugendliche Meerwesen. Höckmann 1982, Nr. 40.

A.5. Mit Kugeln
Bisenzio, Piana di San Bernardino. 1965:
18. Becken mit vier Eisenkugeln und Bronzerädern. Colonna 1980,

Taf.II,2.

A.6. Ohne genaue Angaben bzw. Fragmente
Cittd di Castello, Fabbrecce:
19. Eisengestell mit Bronzerädern. G. Camporeale, Irradiazione

della cultura chiusina arcaica. VIII Conv. Naz. Stud. Etruschi
ed Italici, Orvieto 1972 (Firenze 1975) 100-130, bes. 126

Anm. 111.

Fundort unbekannt:
20. Stütze mit Bronzerad. Berlin, Antiquarium. Undset 1890, 76

Anm. l.
21. Becken. Lausanne. Undset 1890.76 Anm. 1.

Liste 2: Etruskische Kohlebecken

A. Kohlebecken mit funktionstüchtigen Rädern

A.1. Mit Löwenfiguren
Castel San Mariano, <<Fürstengrab>> :
1. Vier sitzende Löwen. Höckmann 1982, Nr. 36.
2. Zwei sitzende Löwen. Ebd., Nr. 37.
3. Liegender Löwe. Ebd., Nr. 38.
4. Liegender Löwe. Ebd., Nr. 39.
Bisenzio (Capodimonte di Bolsena):
5. Becken mit liegenden Löwen und Bronzerädern. 1887. Firen-

2e73323. Brown 1960,91 81.
6. Becken mit liegenden Löwen und Bronzerädern. 1888. Karls-

ruhe. Brown 1960,91 82. Schumacher 1890, Nr. 380.
Onieto:
7. Becken mit liegenden Löwen und Bronzerädem. Ehem. Samm-

lung Hirsch, New York. Nun Martin-von-Wagner-Museum,
Würzburg. Löwen fehlen heute. Brown 1960, 91 83. Simon 1985.

Fundort unbekannt:
8. Becken mit vier Löwen und Bronzerädern. Museum Campa-

na. Undset 1890,76 Anm. 1.

9. Becken mit vier sitzenden Löwen. Baltimore 54.166. Brown
1960,94t.; Anm. 1.

4.2. Mir Seepferdchen
Castiglione del Lago:
10. Becken mit vier ausgeschnittenen Seepferdchen und Bron-

zerädern. 1894. Firenze 15824. Brown 1960,94 Anm. 1,1.

Chiusi:
11. Vier Stützen mit ausgeschnittenen Seepferdchen und Rädern.

Brown 1960, 94 Anm. 1,5.
Chiusi?:
12. London Br. 385. Undset 1890, 76 Fig. 16. Brown 1960, 94

Anm. 1,11.
Orvieto:
13. Becken mit vier gegossenen Seepferdchen und Bronzerädern.

Brown 1960, 94 Anm. 1,8. Woytowitsch 1978, Nr. 149.
Herkunft unbekannt:
14. Vier Stützen mit Seepferdchen. London Br. 387. Undset 1890,

76 Fig. 16. Brown 1960,94 Anm. 1,12.

A.7. Bronzeräder von Kohlebecken (Zugehörigkeit vermutet )
Arbedo, Depot 1946:
22. Rad. Nr. 48 (1946162).
23. Rad. Nr.49 (1946/65).
Castel San Mariano, <<Fürstengrab>> :
24.Drei sechsspeichige Räder. Höckmann 1982, Nr.41.
25.Zwei Räder. Ebd., Nr.42.
26.Ein achtspeichiges Rad. Ebd., Nr.43.
27 . F;in achtspeichiges Rad. Ebd., Nr. 44.
<<Etrurien>>:

28. Vier Räder wie Vulci, Polledrara, tomba dell'Iside, BM 43'7.

Paris, Louvre, Salle des bronzes, Nr. 6842. Undset 1890, 76
Anm. L

Murlo, Poggio Civitate:
29. Radfragment. Warden 1985, 127 Nr. 247.
Vulci:
30. Drei Räder. Woytowitsch 1978, Nr. 198.
Ohne Fundort:
31. Vier Räder. Brüssel, Museum Ravenstein. l2O3 tnd 1206.

Undset 1890,76 Anm. L

B. Kohlebecken mit fixen Rädern

B.l. Mit Seepferdchen
Castiglione del Lago, La Rosa, tomba II:
L Wohl zwei Becken mit ausgeschnittenen Seepferdchen. Pa-

gnotta 1984, 105f.
Chiusi:
2. Becken mit ausgeschnittenen Seepferdchen. Brown 1960, 94

Anm. 1,4.

Cirtä della Pieve (Chiusi):
3. Becken mit ausgeschnittenen Seepferdchen. 1886. Karlsruhe.

Brown 1960,94 Anm. 1,14. Schumacher 1890, Nr. 382.
Montepulciano:
4. Becken mit ausgeschnittenen Seepferdchen. 1897. Firenze

77448. Brown 1960,94 Anm. i,2.
Zwischen Orte und Chiusi:
5. Becken mit ausgeschnittenen Seepferdchen. 1884. Firenze.

Brown 1960, 94 Anm. 1,3.
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FunrLort unbekannt:
Z""irurr" mit Seepferdchen. London. Br' 388. Brown 1960, 94

Anm. I,13. Undset 1890' 76 Fig. l7'

7. Seepferdchen. Kopenhagen, Nationalmuseum 3809. Woyto-

witsch 1978, 66 Anm' 11'

g. Becken mit ausgeschnittenen Seepferdchen. Como, Museo Ci-

vico. WoYtowitsch 1978' Nr. 150.

9. Becken mit Seepferdchen. Field Museum of Natural History

Chicago. De Puma 1986' SB. 11.

10. Eckstück mit Seepferdchen. Hamburg' Brown 1960' 94 Anm.

1,7. Arch. Anz.l9l7,90 Fig' 14.

Liste 3: Raffiln in Ober- und Mittelitalien vom 7.-5.
Jh. v.Chn

8.2. Unbestimmt
11. Becken mit festen Rädem. Wien, Antiquitätenkabinett. Undset

1890,76 Anm. l.

C. tlnklare Zuweisung

1. Ausgeschnittenes Seepferdchen. Angeblich aus Cittä Vecchia,

Malta. Oxford. 1889.815. Brown 1960, 94 Anm. 1,6.

Zu etruskischer Produktion?: Solocha-Kurgan, Zenttalgrab: Becken

mit vier Bronzerädem und Palmetten als Bekönung. Simon 1985, 298.

Fratte, Grab VI-IX. 9.2 x 6.5 cm. Rechteckig. Letztes Viertel 6.

Jh. v.Chr. - Greco/Pontrandolfo 1990, 235 Nr. 11.

Gremiasco, Guardamonte Strato D. Fragment. Rechteckig. Längs-
und Breitseite umgebogen. 2. Hälfte 5. Jh. v.Chr. (G III A2). -L. Tosello, Materiali protostorici di Gremiasco, Guardamonte.
Boll. Soc. Piemontese Arch. e Belle Arti XLV 1993, 75-24,bes.
Fig.7,3.
Grottazzolina (Ascoli Piceno), Grab XXI. 6. Jh. v.Chr.? - Not.
Scavi Ant. 1960, 382 Nr. 47.
Imola Montericco, Grab 72. 2 Fragmente. Längsseite umgebogen.

1. Viertel 5. Jh. v.Chr. - Von Eles Masi 1981, 134; Tat.'74,72.58.
Lttgo dell'Accesa,Tomba a camera D. Trapezförmig. - Mon. Ant'
Linc. XXXV 1933,22; Taf. X,De.
Lavinium (Pratica di Mare), Grab unter dem <heroon di Enea>.

8 x 5.4 cm. Trapezförmig. Längsseiten umgebogen. Dat. unbe-

stimmt. -Lazio 
primitivo, 310 Nr. 34.

Marsiliana d'Albegna, Grab 10. L. 11 cm. Trapezförmig. 7. Jh.

v.Chr. - 
Minto 1921, Taf. XXXVII,3.

Massalubrense, loc. Deserto, Grab B. 13 x 8.6 x 1 cm. Recht-
eckig. Mit Holzgriff. Ende 6. Jh. v.Chr. - 

P. Zancani Mortuori,
Resti di tombe del VI secolo a.C. presso Sorrento. Rendiconti Ac-
cad. Naz. Lincei XLII, l-2, 198'l ,7-10, bes. 8f.; Fig. 1; Taf. III.N.
Mazzano Romano, Grab 63. 14.8 x 7.2 cm. Rechteckig. Minde-
stens drei Seiten umgebogen. In dreieckigen Laschen endend. 7.

Jh. v.Chr. - Not. Scavi Anl 1902, 595 Fig. l.
Marzabotto. Fragment. Löcher dreieckig. - Muffatti 1968, 156;

Taf. XXIb,4.
Montedinove, Streufund. 8.8 x 4.7 cm. Rechteckig. Längsseiten

umgebogen. - N. Lucentini, Nuove tombe picene a Montedino-
ve. In: Civiltä picena nelle Marche, 464-502, bes. 475 Nr. 39 und
483 Fig. 12,10.
Montegiorgio. Unpubliziert. Mus. Ancona. - Von Duhn/Messer-
schmidt 1939,236.
Nocera. Nekropole. 13.2 x 8 cm. Rechteckig. 2 Raffeln. 5. Jh.

v.Chr. - Jacobsthal 1932, Nr. 9. Abbildung bei Guzzo 1970,Taf.
V Fig. 8.

Onieto, Crocifisso del Tufo, Grab l'7. 2 Fragmente. 2. Hälfte 6.

Jh. v.Chr. 
-Bizzam 

1962, Nr. 338.339.
Orvieto, Crocifisso del Tufo, Grab 26. L. 12.1 cm. Ende 6' Jh.

v.Chr. - Ebd., Nr. 578.
Orvieto, Cannicella, Grab 4 (1984-90). 15 x 10 cm. Längsseiten
umgebogen. 2.Hälfte 6. Jh. v.Chr. - Prayon 1993,5'7; Abb. 78.

Padula, Valle Pupina, Grab IX. Fragmente. Kurz vor 500. - De
la Geniöre 1968, 311.
Palestrina, tomba Bernardini. 12.5 x 8.7 cm. Rechteckig. Silber.

- 
F. Canciani/F.-W. von Hase, La tomba Bernardini di Palestra.

Latium vetus II (Rom 1979) Nr. 33; Taf. 20,3.

Palinuro, Grab XVI[. 19 x 9.7 bzw. 7.6 cm. Trapezförmig.
Löcher dreieckig? - R. Naumann/B. Neutsch, Palinuro. II. Ne-
kropole. Mitt. DAI Rom, Ergheft 4 (Heidelberg 1960), 55; Taf.

66,3.
Picenum, ohne genaue Fundortangabe. Fragment' Trapezförmig.
Längsseiten umgebogen. Löcher dreieckig. Piceno IV A (6. Jh'

v.Chr.). - 
Lollini 1976,138t; Taf. XI,8.

Picenum, ohne genaue Fundortangabe. Fragment. Rechteckig.
Längsseiten umgebogen. Piceno V (5. Jh. v.Chr.). - Lollini 1976,

150 Taf. XVII,9.
Poggio Buco, Grab V. 11 x 7 cm. Rechteckig. Längs- und Breit-
seiten umgebogen, zwei Bronzenägel auf Breitseite. Mitte 7' Jh.

v.Chr. - Bartoloni 1972, 63t. Nr. 21; Fig. 28; Taf . XXXI,d'
Poggio Buco, Grab B. Rechteckig. 2. Viertel 7. Jh. v.Chr. - Mat-
teucig 1951,29 Nr. 661 Taf. XXIII,3.
Pontecagnano, Grab 928. Fragment. 7. Jh. v.Chr. - D'Agostino
1977, 15 Nr. R68; 100 Fig. 22; Taf . XVIII,e.
Populonia, tomba dei flabelli di bronzo. Rechteckig. 7' Jh. bis l.
Hälfte 6. Jh. v.Chr. - Minto 1943,Taf. XXXY2.5.
Populonia, Podere il Casone, Grab 30. 12.5 x 6 cm' Drei Nägel'
7. Jh. v.Chr. - Not. Scavi Ant. 1961, 88.
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Alphabetische Reihenfolge, ohne Rücksicht auf die Form. Die-
se wird aber - falls Angaben vorhanden - erwähnt.

Arbedo, Depot 1946. 63 Fragmente von verschiedensten Raffeln.
Terminus ante: Mitte 5. Jh. v.Chr.
Bisenzio, Olmo Bello, Grab79. Trapezförmig. Längsseiten umge-

bogen. Löcher dreieckig. 2. Hälfte 6. Jh. v.Chr. - Unpubliziert.
Mus. Naz. di Villa Giulia.
Bologna, Certosa, Grab 415. 16.5 x 8 cm. Rechteckig, allseitig
umgebogen. Um 470. - Zannoni 1876, Taf. CXXXXII,6.
Cairano, Grab XIII. 13 x 6.7 x 0.7 cm. Rechteckig, Längsseiten

umgebogen. Beginn 5. Jh. v.Chr. - G. Bailo Modesti, Cairano
nell'etä arcaica. Uabitato e la necropoli (Napoli 1981) 16f.,

162-165, Taf. 80, T.XIll.l.
Calvi Risorta, Nekopole beim Friedhof, Grab I. Rechteckig.
Längsseiten umgebogen. 6. Jh. v.Chr. - W. Johannowsky, Mate-
riali di etä arcaica dalla Campania. Mon. Ant. Magna Grecia IV
(Napoli 1983) 226 Nr. 54; Taf. 53,d.
Campovalano, Grab 2. 1. Hälfte 6. Jh. v.Chr. - Zanco 1974,30.
Capestrano, Grab 2. L. 9.5 cm. Trapezförmig. 5. Jh' v.Chr. -Moretti 1936137,95; Taf. IV Fig. 1.

Capestrano, Grab 3. 9 x 6.5 cm. Rechteckig. Dat. ? - Ebd., 95f.
Capestrano, Grab 12. 9 x 4 cm. Rechteckig. Mit Holzgriff. 5. Jh.

v.Chr. - Ebd., 97.
Castellamare di Stabia, Nekropole S. Maria delle Grazie, Grab 6.

- Bonghi Jovino 1982, 105.

Colfiorito, Grab 6. 13 x 7 cm. Trapezförmig. Längsseiten umge-
bogen. Löcher dreieckig. 1. Hälfte 5. Jh. - Bonomi Ponzi 1985,

259 Nr. 6.14;260 Fig.23,14.
Colfiorito, Grab 30. 1l x 6.5 cm. Rechteckig. Längsseiten umge-
bogen. Laschen. Löcher dreieckig. Letztes Viertel 5. Jh. v.Chr. -Ebd.,27l Nr. 30.20; Fig. 34,20.
Como, Prestino, ripostiglio 1983.2 Fragmente. Como fra Etruschi
e Celti, 130 Nr.21.22.
Castel di Decima, Grab 752. 6.6 x 3.5 cm. L Viertel 7. Jh. v.Chr'

- 
Not. Scavi Ant. XXX, 1975, 304 Fig. 86; 316 Nr. 32.

Este, Capodaglio, Gräber 31. 5. Jh. v.Chr. - Frey 1969,99.
Fermo. IJnplbliziert. Mus. Ancona. - 

Von Duhn/Messerschmidt
1939,240.



Variante B: Zentrales Feld mit drei Kreisaugen, aufjeder Seite je
ein Rautenfeld und ein Feld mit zwei Kreisaugen

ObenintlNandoies di Sopra: Winkler 1950, Taf. XII,3.
S. Anna d'Alfuedo, Campo Paraiso: Salzani 1979,Taf. 1I,2.5.6.
Castellin di Fisterre: von Eles Masi 1986, Nr. 1988.

Leicht abweichendes Dekor:
S. Anna d'Alfaedo, Campo Paraiso: Salzani 1979, Taf. II,3;
XVIII,T_9.

Variante C: Zehtrales Rautenfeld, auf jeder Seite je ein Feld mit
Twei Kreisaugen

Dürrnberg bei Hallein, Grab 100: Moosleitner et al. 1974, Taf.
166,B1.
Eppan/Appiano, Schloss Boimont: R. Lunz, Ur- und Frühge-
schichte des Eppaner Raumes (Eppan 1990) 26 Abb. 31.

Te renten/Te rent o : F,bd.
Möglicherweise zugehörig das Stück von Niederrasen/Rasun di
Sotto : Lunz 197 4, "taf . 46,7.

K e ine r Var iant e zuzuw e i s e n

Bagnolo S. Vito, Forcello, Phase E; De Marinis et al. 1995,538.

4.3. Mit Pferdeprotomen
Vulci, Polledrara, tomba dell' Iside:
15. Becken mit Bronzerädern. London. BM 436. Haynes 1977,

Taf. VIII,b.
16. Becken mit Bronzerädern. London. BM 437. Haynes 1977,

Taf. VIII,c.

4.4. Mit Meerwesen
Castel San Mariano, <<Fürstengrab>> :
77. Zwei iugendliche Meerwesen. Höckmann 1982, Nr. 40.

A.5. Mit Kugeln
Bisenzio, Piana di San Bernardino. 1965:
18. Becken mit vier Eisenkugeln und Bronzerädern. Colonna 1980,

Taf.II,2.

A.6. Ohne genaue Angaben bzw. Fragmente
Cittd di Castello, Fabbrecce:
19. Eisengestell mit Bronzerädern. G. Camporeale, Irradiazione

della cultura chiusina arcaica. VIII Conv. Naz. Stud. Etruschi
ed Italici, Orvieto 1972 (Firenze 1975) 100-130, bes. 126

Anm. 111.

Fundort unbekannt:
20. Stütze mit Bronzerad. Berlin, Antiquarium. Undset 1890, 76

Anm. l.
21. Becken. Lausanne. Undset 1890.76 Anm. 1.

Liste 2: Etruskische Kohlebecken

A. Kohlebecken mit funktionstüchtigen Rädern

A.1. Mit Löwenfiguren
Castel San Mariano, <<Fürstengrab>> :
1. Vier sitzende Löwen. Höckmann 1982, Nr. 36.
2. Zwei sitzende Löwen. Ebd., Nr. 37.
3. Liegender Löwe. Ebd., Nr. 38.
4. Liegender Löwe. Ebd., Nr. 39.
Bisenzio (Capodimonte di Bolsena):
5. Becken mit liegenden Löwen und Bronzerädern. 1887. Firen-

2e73323. Brown 1960,91 81.
6. Becken mit liegenden Löwen und Bronzerädern. 1888. Karls-

ruhe. Brown 1960,91 82. Schumacher 1890, Nr. 380.
Onieto:
7. Becken mit liegenden Löwen und Bronzerädem. Ehem. Samm-

lung Hirsch, New York. Nun Martin-von-Wagner-Museum,
Würzburg. Löwen fehlen heute. Brown 1960, 91 83. Simon 1985.

Fundort unbekannt:
8. Becken mit vier Löwen und Bronzerädern. Museum Campa-

na. Undset 1890,76 Anm. 1.

9. Becken mit vier sitzenden Löwen. Baltimore 54.166. Brown
1960,94t.; Anm. 1.

4.2. Mir Seepferdchen
Castiglione del Lago:
10. Becken mit vier ausgeschnittenen Seepferdchen und Bron-

zerädern. 1894. Firenze 15824. Brown 1960,94 Anm. 1,1.

Chiusi:
11. Vier Stützen mit ausgeschnittenen Seepferdchen und Rädern.

Brown 1960, 94 Anm. 1,5.
Chiusi?:
12. London Br. 385. Undset 1890, 76 Fig. 16. Brown 1960, 94

Anm. 1,11.
Orvieto:
13. Becken mit vier gegossenen Seepferdchen und Bronzerädern.

Brown 1960, 94 Anm. 1,8. Woytowitsch 1978, Nr. 149.
Herkunft unbekannt:
14. Vier Stützen mit Seepferdchen. London Br. 387. Undset 1890,

76 Fig. 16. Brown 1960,94 Anm. 1,12.

A.7. Bronzeräder von Kohlebecken (Zugehörigkeit vermutet )
Arbedo, Depot 1946:
22. Rad. Nr. 48 (1946162).
23. Rad. Nr.49 (1946/65).
Castel San Mariano, <<Fürstengrab>> :
24.Drei sechsspeichige Räder. Höckmann 1982, Nr.41.
25.Zwei Räder. Ebd., Nr.42.
26.Ein achtspeichiges Rad. Ebd., Nr.43.
27 . F;in achtspeichiges Rad. Ebd., Nr. 44.
<<Etrurien>>:

28. Vier Räder wie Vulci, Polledrara, tomba dell'Iside, BM 43'7.

Paris, Louvre, Salle des bronzes, Nr. 6842. Undset 1890, 76
Anm. L

Murlo, Poggio Civitate:
29. Radfragment. Warden 1985, 127 Nr. 247.
Vulci:
30. Drei Räder. Woytowitsch 1978, Nr. 198.
Ohne Fundort:
31. Vier Räder. Brüssel, Museum Ravenstein. l2O3 tnd 1206.

Undset 1890,76 Anm. L

B. Kohlebecken mit fixen Rädern

B.l. Mit Seepferdchen
Castiglione del Lago, La Rosa, tomba II:
L Wohl zwei Becken mit ausgeschnittenen Seepferdchen. Pa-

gnotta 1984, 105f.
Chiusi:
2. Becken mit ausgeschnittenen Seepferdchen. Brown 1960, 94

Anm. 1,4.

Cirtä della Pieve (Chiusi):
3. Becken mit ausgeschnittenen Seepferdchen. 1886. Karlsruhe.

Brown 1960,94 Anm. 1,14. Schumacher 1890, Nr. 382.
Montepulciano:
4. Becken mit ausgeschnittenen Seepferdchen. 1897. Firenze

77448. Brown 1960,94 Anm. i,2.
Zwischen Orte und Chiusi:
5. Becken mit ausgeschnittenen Seepferdchen. 1884. Firenze.

Brown 1960, 94 Anm. 1,3.
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FunrLort unbekannt:
Z""irurr" mit Seepferdchen. London. Br' 388. Brown 1960, 94

Anm. I,13. Undset 1890' 76 Fig. l7'

7. Seepferdchen. Kopenhagen, Nationalmuseum 3809. Woyto-

witsch 1978, 66 Anm' 11'

g. Becken mit ausgeschnittenen Seepferdchen. Como, Museo Ci-

vico. WoYtowitsch 1978' Nr. 150.

9. Becken mit Seepferdchen. Field Museum of Natural History

Chicago. De Puma 1986' SB. 11.

10. Eckstück mit Seepferdchen. Hamburg' Brown 1960' 94 Anm.

1,7. Arch. Anz.l9l7,90 Fig' 14.

Liste 3: Raffiln in Ober- und Mittelitalien vom 7.-5.
Jh. v.Chn

8.2. Unbestimmt
11. Becken mit festen Rädem. Wien, Antiquitätenkabinett. Undset

1890,76 Anm. l.

C. tlnklare Zuweisung

1. Ausgeschnittenes Seepferdchen. Angeblich aus Cittä Vecchia,

Malta. Oxford. 1889.815. Brown 1960, 94 Anm. 1,6.

Zu etruskischer Produktion?: Solocha-Kurgan, Zenttalgrab: Becken

mit vier Bronzerädem und Palmetten als Bekönung. Simon 1985, 298.

Fratte, Grab VI-IX. 9.2 x 6.5 cm. Rechteckig. Letztes Viertel 6.

Jh. v.Chr. - Greco/Pontrandolfo 1990, 235 Nr. 11.

Gremiasco, Guardamonte Strato D. Fragment. Rechteckig. Längs-
und Breitseite umgebogen. 2. Hälfte 5. Jh. v.Chr. (G III A2). -L. Tosello, Materiali protostorici di Gremiasco, Guardamonte.
Boll. Soc. Piemontese Arch. e Belle Arti XLV 1993, 75-24,bes.
Fig.7,3.
Grottazzolina (Ascoli Piceno), Grab XXI. 6. Jh. v.Chr.? - Not.
Scavi Ant. 1960, 382 Nr. 47.
Imola Montericco, Grab 72. 2 Fragmente. Längsseite umgebogen.

1. Viertel 5. Jh. v.Chr. - Von Eles Masi 1981, 134; Tat.'74,72.58.
Lttgo dell'Accesa,Tomba a camera D. Trapezförmig. - Mon. Ant'
Linc. XXXV 1933,22; Taf. X,De.
Lavinium (Pratica di Mare), Grab unter dem <heroon di Enea>.

8 x 5.4 cm. Trapezförmig. Längsseiten umgebogen. Dat. unbe-

stimmt. -Lazio 
primitivo, 310 Nr. 34.

Marsiliana d'Albegna, Grab 10. L. 11 cm. Trapezförmig. 7. Jh.

v.Chr. - 
Minto 1921, Taf. XXXVII,3.

Massalubrense, loc. Deserto, Grab B. 13 x 8.6 x 1 cm. Recht-
eckig. Mit Holzgriff. Ende 6. Jh. v.Chr. - 

P. Zancani Mortuori,
Resti di tombe del VI secolo a.C. presso Sorrento. Rendiconti Ac-
cad. Naz. Lincei XLII, l-2, 198'l ,7-10, bes. 8f.; Fig. 1; Taf. III.N.
Mazzano Romano, Grab 63. 14.8 x 7.2 cm. Rechteckig. Minde-
stens drei Seiten umgebogen. In dreieckigen Laschen endend. 7.

Jh. v.Chr. - Not. Scavi Anl 1902, 595 Fig. l.
Marzabotto. Fragment. Löcher dreieckig. - Muffatti 1968, 156;

Taf. XXIb,4.
Montedinove, Streufund. 8.8 x 4.7 cm. Rechteckig. Längsseiten

umgebogen. - N. Lucentini, Nuove tombe picene a Montedino-
ve. In: Civiltä picena nelle Marche, 464-502, bes. 475 Nr. 39 und
483 Fig. 12,10.
Montegiorgio. Unpubliziert. Mus. Ancona. - Von Duhn/Messer-
schmidt 1939,236.
Nocera. Nekropole. 13.2 x 8 cm. Rechteckig. 2 Raffeln. 5. Jh.

v.Chr. - Jacobsthal 1932, Nr. 9. Abbildung bei Guzzo 1970,Taf.
V Fig. 8.

Onieto, Crocifisso del Tufo, Grab l'7. 2 Fragmente. 2. Hälfte 6.

Jh. v.Chr. 
-Bizzam 

1962, Nr. 338.339.
Orvieto, Crocifisso del Tufo, Grab 26. L. 12.1 cm. Ende 6' Jh.

v.Chr. - Ebd., Nr. 578.
Orvieto, Cannicella, Grab 4 (1984-90). 15 x 10 cm. Längsseiten
umgebogen. 2.Hälfte 6. Jh. v.Chr. - Prayon 1993,5'7; Abb. 78.

Padula, Valle Pupina, Grab IX. Fragmente. Kurz vor 500. - De
la Geniöre 1968, 311.
Palestrina, tomba Bernardini. 12.5 x 8.7 cm. Rechteckig. Silber.

- 
F. Canciani/F.-W. von Hase, La tomba Bernardini di Palestra.

Latium vetus II (Rom 1979) Nr. 33; Taf. 20,3.

Palinuro, Grab XVI[. 19 x 9.7 bzw. 7.6 cm. Trapezförmig.
Löcher dreieckig? - R. Naumann/B. Neutsch, Palinuro. II. Ne-
kropole. Mitt. DAI Rom, Ergheft 4 (Heidelberg 1960), 55; Taf.

66,3.
Picenum, ohne genaue Fundortangabe. Fragment' Trapezförmig.
Längsseiten umgebogen. Löcher dreieckig. Piceno IV A (6. Jh'

v.Chr.). - 
Lollini 1976,138t; Taf. XI,8.

Picenum, ohne genaue Fundortangabe. Fragment. Rechteckig.
Längsseiten umgebogen. Piceno V (5. Jh. v.Chr.). - Lollini 1976,

150 Taf. XVII,9.
Poggio Buco, Grab V. 11 x 7 cm. Rechteckig. Längs- und Breit-
seiten umgebogen, zwei Bronzenägel auf Breitseite. Mitte 7' Jh.

v.Chr. - Bartoloni 1972, 63t. Nr. 21; Fig. 28; Taf . XXXI,d'
Poggio Buco, Grab B. Rechteckig. 2. Viertel 7. Jh. v.Chr. - Mat-
teucig 1951,29 Nr. 661 Taf. XXIII,3.
Pontecagnano, Grab 928. Fragment. 7. Jh. v.Chr. - D'Agostino
1977, 15 Nr. R68; 100 Fig. 22; Taf . XVIII,e.
Populonia, tomba dei flabelli di bronzo. Rechteckig. 7' Jh. bis l.
Hälfte 6. Jh. v.Chr. - Minto 1943,Taf. XXXY2.5.
Populonia, Podere il Casone, Grab 30. 12.5 x 6 cm' Drei Nägel'
7. Jh. v.Chr. - Not. Scavi Ant. 1961, 88.
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Alphabetische Reihenfolge, ohne Rücksicht auf die Form. Die-
se wird aber - falls Angaben vorhanden - erwähnt.

Arbedo, Depot 1946. 63 Fragmente von verschiedensten Raffeln.
Terminus ante: Mitte 5. Jh. v.Chr.
Bisenzio, Olmo Bello, Grab79. Trapezförmig. Längsseiten umge-

bogen. Löcher dreieckig. 2. Hälfte 6. Jh. v.Chr. - Unpubliziert.
Mus. Naz. di Villa Giulia.
Bologna, Certosa, Grab 415. 16.5 x 8 cm. Rechteckig, allseitig
umgebogen. Um 470. - Zannoni 1876, Taf. CXXXXII,6.
Cairano, Grab XIII. 13 x 6.7 x 0.7 cm. Rechteckig, Längsseiten

umgebogen. Beginn 5. Jh. v.Chr. - G. Bailo Modesti, Cairano
nell'etä arcaica. Uabitato e la necropoli (Napoli 1981) 16f.,

162-165, Taf. 80, T.XIll.l.
Calvi Risorta, Nekopole beim Friedhof, Grab I. Rechteckig.
Längsseiten umgebogen. 6. Jh. v.Chr. - W. Johannowsky, Mate-
riali di etä arcaica dalla Campania. Mon. Ant. Magna Grecia IV
(Napoli 1983) 226 Nr. 54; Taf. 53,d.
Campovalano, Grab 2. 1. Hälfte 6. Jh. v.Chr. - Zanco 1974,30.
Capestrano, Grab 2. L. 9.5 cm. Trapezförmig. 5. Jh' v.Chr. -Moretti 1936137,95; Taf. IV Fig. 1.

Capestrano, Grab 3. 9 x 6.5 cm. Rechteckig. Dat. ? - Ebd., 95f.
Capestrano, Grab 12. 9 x 4 cm. Rechteckig. Mit Holzgriff. 5. Jh.

v.Chr. - Ebd., 97.
Castellamare di Stabia, Nekropole S. Maria delle Grazie, Grab 6.

- Bonghi Jovino 1982, 105.

Colfiorito, Grab 6. 13 x 7 cm. Trapezförmig. Längsseiten umge-
bogen. Löcher dreieckig. 1. Hälfte 5. Jh. - Bonomi Ponzi 1985,

259 Nr. 6.14;260 Fig.23,14.
Colfiorito, Grab 30. 1l x 6.5 cm. Rechteckig. Längsseiten umge-
bogen. Laschen. Löcher dreieckig. Letztes Viertel 5. Jh. v.Chr. -Ebd.,27l Nr. 30.20; Fig. 34,20.
Como, Prestino, ripostiglio 1983.2 Fragmente. Como fra Etruschi
e Celti, 130 Nr.21.22.
Castel di Decima, Grab 752. 6.6 x 3.5 cm. L Viertel 7. Jh. v.Chr'

- 
Not. Scavi Ant. XXX, 1975, 304 Fig. 86; 316 Nr. 32.

Este, Capodaglio, Gräber 31. 5. Jh. v.Chr. - Frey 1969,99.
Fermo. IJnplbliziert. Mus. Ancona. - 

Von Duhn/Messerschmidt
1939,240.



S. Marzano, Castello, Grab 164. Ortentalizzante. P. Gastaldi, Le
necropoli protostoriche della valle del Sarno: proposta per una sud-
divisione in fasi. AION Arch. Stud. Quad. I, 19'79, 13-57,bes.23.
S. Polo, Campo Servirola. Fünf Fragmente, wohl von Raffeln (im
Text als Siebe gedeutet, die Löcher sind aber aufgeschlagen). -Etä del ferro nel Reggiano, Nr.765-767.
S. Severino Marche, Grab 1. Rechteckig, mit Aufhängering. Ende
5. Jh. - Unpubliziert, Museum Ancona.
Satricum, ältere Stipe votiva der Mater Matuta. Trapezförmig.
Längskanten umgebogen, mit Fortsätzen. Löcher rund-oval. 7.-6.
Jh. v.Chr. - Unpubliziert, Mus. Naz. di Villa Giulia.
Satricum, ä1täre Stipe votiva der Mater Matuta. Rechteckig. Längs-
kanten umgebogen. Nägel. 7.-6. Jh. v.Chr. - Unpubliziert, Mus.
Naz. di Villa Giulia.
Sirolo-Numana. Dall'Osso 1915, 14'7.

Sirolo-Numana, Grab 178. Rechteckig. Längs- und Breitseiten um-
gebogen. 2. Hälfte 5. Jh. v.Chr. - Unpubliziert, Mus. Ancona.
Zum Grab vgl. Husty 1990,37 Nr. 6 (Kyathos) und Shefton 1988,

135-145 (Stamnos der Giardini-Margherita-Gruppe).
Sorrento. Jacobsthal 1932, Nr. 10.

Spinetoli. Not. Scavi Ant. 1878, 295.
Tblentino. Bull. Paletn. Italiana 1880, 163f.; Taf. XI,17.
Trevignano, Olivetello, Grab 1965. Zwei Raffeln. L. 16 und 14

cm. L Hälfte 6. Jh. v.Chr. - Arte e Civiltä degli Etruschi, Nr.
1t3.t14.
Trivio di Serra S. Quirico, Grab 28. Rechteckig. Längsseiten um-
gebogen. Piceno IV B (Ende 6. bis Anfang 5. Jh. v.Chr.). - Lol-
lini 1976, l46f .; Taf . XV7. Lollini 1985, 333; 339 Fig. 17,13.
Vetulonia, tomba del Duce, Gruppe IV. Fragment. 7. Jh. v.Chr. -Camporeale 1967, Nr. 54:. Taf. XVII,e.
Vetulonia, tomba del figulo. 7. Jh. v.Chr. - Not. Scavi Ant. 1894, 349.
Vico Equense, necropoli di Via Nicotera, Grab 67. ll x 6 cm.
Rechteckig. Längs- und Breitseiten umgebogen. Vier Bronzenägel.
Um 425. - Bonghi Jovino 1982, 23.105:' Taf . '7Q,12.

Vico Equense, necropoli di Via Nicotera, Streufund. Rechteckig.
Fragment. - Ebd., 41; Taf. 88,5.
Vico Equense, necropoli di Via Nicotera, Streufund. Fragment. -Ebd., Taf. 88,6.
Vulci, Osteria Grab 16 (12.1.1962). L. 18 cm. Trapezförmig.
Längsseiten umgebogen. Mit Aufträngeloch. 6. Jh. v.Chr.? - Sca-

vi della <Hercle> I (Roma 1966),33-35; Fig. 14.

Liste 4: Stamnossitulen mit angelöteten, hakenförmigen
Attaschen für zwei bewegliche Henkel

Berücksichtigt werden hier nur die nicht figürlich verzierten
Attaschen.

Gruppe A

Arbedo, Depot 1946. Nr. 115 (19461103). Eine Attasche. Linien
plastisch. 3.8 x 3.6 x 1 cm.
Como, Ca' Morta, Grab IW1924. Stamnossitula mit zwei angelö-
teten Attaschen und zwei Henkeln. Dekor im Ösenteil plastisch,
im Hakenteil nur eingefeilt. Ausbildung der beiden Attaschen un-
terschiedlich. 3.4 x 3.2 x 0.7 cm bzw. 3.2 x 3.5 x 0.7 cm. Dat.:
Vermischter Komplex. - Saronio 1968169, Taf. XI,3. De Marinis
t981,97t.

Gruppe B

Brembate Sotto, Grab 8. Stamnossitula mit zwei abgeschlagenen
Attaschen und zwei Henkeln sowie Deckel mit profiliertem Griff.
Dekor einziseliert. Dat.: G III A1. - 

De Marinis 1981, 129;Taf.
15,t-3.

Alöria, Grab 85. Rand mit zwei angelöteten Attaschen und zwei
Henkeln. Dekor einziselierl. Rand der Stamnossitula besonders
verziert. Dat.: 460-400. - Jehasse 1973, Nr. 1592b; Taf. 153.

Gruppe C

Brembate Sotto, Grab 10. Stamnossitula mit zwei abgeschlagenen
Attaschen und zwei Henkeln sowie Deckel ohne Griff. Dekor auf
Hakenteil plastisch. Dat.: G III A2. - De Marinis 1981, 133f.;
Taf. 42,1-3.
Orvieto, Crocifisso del Tufo, Grab 26. Zwei Attaschen. Dekor auf
Hakenteil plastisch. Dat.: mit attisch-rotfiguriger Kylix der Zeit um
515. - Bizzani 1962, 110 Nr. 579.580 Fig. 35.

Gruppe D

Como, Ca' Morta, Grab V11926. Stamnossitula mit zwei abge-
schlagenen Attaschen und zwei Henkeln. Hakenteil frei, Dekor ein-
ziseliert, Kreise eingepunzt.4.4 x 4.8 x 0.9 cm. Dat.: nicht voll-
ständiger Komplex, möglicherweise zu Grab lVll926 gehörig. -De Marinis 1981, 55f.; Taf.32,4.

Gruppe E

Populonia, Podere di S. Cerbone, tomba ad edicola presso i gran-

di tumuli. Eine Attasche. Dat.: mehrere, nicht trennbare Bestat-
tungen. - Minto 1943, Taf . XLIY5.
Fratte, Grab 134 (1111011973). Stamnossitula mit zwei angelöte-
ten Attaschen und zwei Henkeln sowie Deckel. Hakenteil wohl
leicht plastisch. Dat.:2. Viertel bis Mitte 5. Jh. v.Chr. - Gre-
co/Pontrandolfo 1990,250 Nr. 7; Fig. 420.
Manchester Museum, Etruscan and Italic Collection. Eine Atta-
sche. Hakenteil plastisch. 

- Maclntosh Turfa 1982, 174 Nr. 31;
Taf. XIVb.

Gruppe F

Variante Fl
Padula, Valle Pupina, Grab IX. Eine Attasche. Dat.: kurz vor 500.

- De la Geniöre 1968, Taf . 25,6.
Collezione Gorga, Rom. Eine Attasche. Dekor einziseliert. - Un-
publiziert, lnv. Nr. 236670.

Variante F2a
Aläria, Grab 90. Zwer Attaschen und Reste einer Stamnossitula.
Dekor einziseliert. Dat.: 475425. - Jehasse 1973, Nr. 1862; Taf.
1 53.
Civiche Raccolte Archeologiche, Milano. Stamnossitula mit zwei
angelöteten Attaschen und zwei Henkeln sowie Deckel mit klei-
nem Griff. Dekor einziseliert. - Unpubliziert, Inv. Nr. A 3448.
Wohl Hinweis De Marinis 1981,263 Anm. 84 (Collezione Vi-
mercati Sozzi).
Vico Equense, Necropoli di via Nicotera, Einzelfund. Stamnossi-
tula mit zwei angelöteten Attaschen und zwei Henkeln sowie
Deckel mit profiliertem Griff. - Bonghi Jovino 1982, Taf. 84,5.
Bologna, Cerlosa, Grab 151. Stamnossitula mit zwei angelöteten
Attaschen und zwei Henkeln. Dekor einziseliert. Dat.: nach de la
Geniöre 1968, 2Il Anm. 136 ins 1. Viertel des 5. Jh., nach De
Marinis 1981, 210 Nr. 8 ins 2. Viertel des 5. Jh. v.Chr. - Zan-
noni 1876, Taf. LX[I,7-10.
S. Polo, Campo Servirola. Eine Attasche. Dekor einziseliert. -Etä del felro nel Reggiano, Nr.752.
Padua, Qu,artiere S. Lucia-PiazzaGaribal.di, Streufund. Eine Atta-
sche. Dekor einziseliert. - Padova Preromana, 1521,Taf.24,Dl0.

t,t;,Lnvice. Hügelgrab XIII. Stamnossitula mit zwei angelöteten At-

::.;;; Dekoi einziseliert' Dat.: ? Beifund: Eisenmesser' - 
M'

äi"rt7f.t, Das Hügelgräberfeld bei Mirkovice, Bez' DomaZlice'

irtir- Ä."rt. LXXXI' 1990, 7 4-139, bes' 100 Abb' 22'1; l09f '

Variante F2b
ihrnno. Certosa, Grab 108. Stamnossitula mit zwei angelöteten
"nriuitr.n 

und zwei Henkeln sowie Deckel' Dekor plastisch' Dat':

r. +eO v.Chr. - 
Zannoni 18'76, 197 ' Morigi Govi/Sassatelli 1984'

256f . Nt' 161"7 '

inlopna, Certosa, Grab 154. Stamnossitula mit zwei angelöteten

airuön"n und zwei Henkeln. Dekor einziseliert' Mindestens eine

Attasche mit zwei Nieten am Rand befestigt' Dat': um 450' -Zan-
noni 1876, Taf. LXIV7. De Marinis 1981, 210 Nr' 9' Gute Abbil-

June in N. Heger, Ein etruskischer Bronzeeimer aus der Salzach,

Bavär. Vorgeschbl' 38, t9'73,52-56, bes' Taf' 3.1'

Vo,rion, fS
Rijksmuseum G. M. Kam' Nijmegen, Sammlung. Eine Attasche' -
Den Boesterd 1956' Tal. V. I l0'
Bourges (Cher), Rue du Dun, Grab 1849. Stamnossitula mit zwei

Atta;hen und zwei Henkeln. Rand der Stamnossitula profiliert?

Dat.: LI A. - Willaume 1985, 4349;Taf.9'10' Gran-Aymerich

t992, 351f.; Taf. 91 Fig. 8.2.

Gurgy (Yonne), La Picardie, Grab F 61. Stamnossitula mit zwei

ung"iot"t"n Attaschen und zwei Henkeln sowie Deckel mit profi-

lieitem Griff. Dekor einziseliert' Dat.: Ha D3. - Pellet/Delor

1980,29-32 Fig. 14.15'

Castelvetro, loc. Galassina, Grab 2 (1879)' Stamnossitula mit zwei

angelöteten Attaschen und zwei Henkeln sowie Deckel mit profi-

lieitem Griff. Dekor einziseliert. Dat.: kurz nach der Mitte des 5'

Jh. v.Chr. - Squadrini 1989,274"277 Fig' 228'

Archäologisches Institut der Universität Heidelberg, Sammlung'

Eine Attasche. Mit zentralem Niet. - Borell 1989, Nr. 68' 65 Abb.,

Taf. 30.
Bologna, Arnoaldi, Grab B (1884). Eine Attasche. Dekor einzise-

liert. Dat.: ? - Not. Scavi Ant. 1884, 12f.

Bologna, Aureli, Grab 17. Stamnossitula mit zwei angelöteten At-
taschen und zwei Henkeln. Dekor im Hakenteil plastisch. Augen

mit Iris und Pupille. Dat.: ? - Unpubliziert.
Sirolo-Numana, Grab 178. Stamnossitula mit zwei angelöteten Atta-

schen und zwei Henkeln. Dekor im Hakenteil plastisch. Rand der

Stamnossitula mit Eierstab und Perlkranz. Dat': 2. Hälfte 5. Jh' v.Chr.

Vgl. Husty 1990,3'7 Nr. 6 (Kyathos) und Shefton 1988, 135-145

(Stamnos der Giardini-Margherita-Gruppe)' - Unpubliziert.

Keiner Gruppe zuzuweisen
Bologna, Certosa, Grab 117. Stamnossitula mit zwei angelöteten

oder eher angenieteten (?) Attaschen und zwei Henkeln. Rand der

Stamnossitula mit Eierstab verziert. Attaschen glatt? Dat.: um 450

v.Chr. - Zannoni l876,Taf. LIY5. De Marinis 1981' 210 Nr' 6.

Bourges (Cher), Fonds-Guaidons, Grab? Stamnossitula sowie zwei

Attaschen mit zwei Henkeln. Attaschenform und Henkelabschluss

nicht der normalen Form entsprechend, nachträglich angebracht?

Die Zugehörigkeit von Attaschen und Henkeln zur Stamnossitula
scheint nach der Foto gesichert. Dat.: ? Gräberfeld mit späthall-

statt- und frühlatönezeitlichen Bestattungen. - H. Breuil/P. de

Goy, Note sur une s6pulture de la Rue de Dun. M6m. Soc. Ant.

Centre XXV[, 1903, 157-173. Willaume 1985, 27; Taf. ll,l4.
Gran-Aymerich 1992, 352f .; Taf . 92 Fig. 9.1; 9.2.

Castiglione del Lago, La Rosa, Grab I. Eine Attasche' Verzierung

nicht zu erkennen. - Pagnotta 1984, 104 Nr. 9, Taf. XXXVIII,2.
Fratte, Grab XLVII (511211927). Stamnossitula mit zwei angelö-

teten, verzierten Attaschen und zwei Henkeln sowie Deckel mit
profiliertem Griff. Attaschen nicht abgebildet' Dat.: um 480. -
Greco/Pontrandolfo 1990, 246f. Nr. 6; Fre. 414.
Field Museum of Natural History, Chicago. Angeblich aus Tar-

quinia. Stamnossitula mit zwei angelöteten Attaschen und zwei

Henkeln sowie Deckel mit profiliertem Griff. Rand der Stamnos-

situla mit Eierstab vetzierl. Attaschen nicht abgebildet' - De Pu-

ma 1986, Nr. SB 1; Taf . 37 ,a (mit Deckel von SB 2).

Field Museum of Natural History, Chicago. Angeblich aus Tar-

quinia. Stamnossitula mit zwei angelöteten Attaschen und zwei

Henkeln sowie Deckel mit figürlichem Griff. Dekor der Attaschen

nicht erkennbar. - De Puma 1986, Nr. SB 2; Taf . 3'7 'b 
(mit Deckel

von SB 1).

Marzabotto. Zwei unterschiedliche Attaschen. Dekor nicht er-

kennbar. - Muffatti 1969, Nr. 334.336; Taf. ILb'7.10.
Suessula, Grab. Stamnossitula mit zwei angelöteten Attaschen und

zwei Henkeln sowie Deckel mit profiliertem Griff' Auf der Zeich-

nung ist kein Dekor auf dem Hakenteil zu erkennen. Dat.: ? - F.

von Duhn, La necropoli di Suessula. Mitt' DAI Rom II' 1887,

234-275,bes.241 mit Fig. 13.14.

Talamone. Attaschenpaar. Verzierung nicht zu erkennen. - Unpu-

bliziert. Mus. Arch. Firenze, Sala XIY Vetrina M oberstes Regal.

Zugehörig?
Bologna, Certosa, Grab294. - De Marinis 1981' 210 Nr' 11. Dat.

um 490 v.Chr. Zannoni 1876,344.
Bologna, Certosa, Grab 290. - 

De Marinis 1981, 210 Nr. 10' Zan-

noni 1876, 343; Taf . LXXXVI,l g.

Genua, Yia XX Settembre, Grab 70. - R. Paribeni, Necropoli ar-

caica rinvenuta nella cittä di Genova. Ausonia Y 1910' 13-55, bes.

53 Fig. 13.

Genua, Yia XX Settembre, Grab 84. Stamnossitula mit Attaschen,

Henkeln und Deckel. - Ebd., 52 Fig. 11. Dazu De Marinis 1981,

263 Anm. 83.

Aus der Marne. Mus6e Chälons-sur-Marne' Stamnossitula' - Un-

publiziert, Hinweis in: Jacobsthal 1944, l4O.
Meulan (Seine-et-Oise). Mus6e Saint-Germain, Salle S. Reinach,

Nr. 8509. - Unpubliziert, Hinweis in: Jacobsthal 1944' 140'

Stamnossitulen ohne Attaschen im Golaseccagebiet

Como, Ca' Morta, Grab VlIIll926. Stamnossitula mit Abdrücken

der beiden angelöteten Attaschen. Boden nicht erhalten. Dat.: G

III A1. - De Marinis 1981, 56f.; Taf.29,l.
Como, Ca'Morta, Tomba del Carro. Stamnossitula mit Abdrücken

der beiden angelöteten Attaschen. Einfacher Blechdeckel, mit
Bronzestab fixiert, der durch zwei Ösen führt. Dat.: G III A1. -
De Marinis 1981, 65f.; Taf . 27,1-3.
Como, Ca'Morta, Grab V1930. Stamnossitula mit Abdrücken der

beiden angelöteten Attaschen. Dat.: G III A2. - De Marinis 1981'

69; Taf . 36,1.

Liste 5: Infundibula

Diese Liste baut auf dem grundlegenden Artikel von Ztffa
1960 auf und beinhaltet alle seither gemachten Nachträge' Das Ma-
terial wird nach TyPen geordnet.

Tvp I

Arbedo, Depot. Nr. 153 (1946120). - Primas 1972,'78 Abb. 1'3;

80.
Bisenzio, Grab 74. Dat.: letztes Viertel 6. Jh. v'Chr. (attische Ke-

ramik 540-520). - Colonna 1980, 45; Anm. 9; Taf' II Fig. 3.4.

Campovalano, Grab 2. Terrosi Zanco 19'74, 162t.; Taf . XL. Zan-

co 1974, Nr. 18; Taf. 29,a.
Cancho Roano. M. Almagro-Gorbea, Les Etrusques et la p6ninsule

Ib6rique. In: Les Etrusques e I'Europe, l'74-l79,bes. l'79;260
Nr. 304.
Castel S. Mariano, <<Fürstengrab> (Zuffa 1960' Nr. 21): nicht ver-

schollen. Mus. Arch. Perugia, Inv. Nr. 1433. Dat': 560-500/490.

- Terrosi Zanco 1974, 163 Anm' 10. Höckmann 1982' 159.
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S. Marzano, Castello, Grab 164. Ortentalizzante. P. Gastaldi, Le
necropoli protostoriche della valle del Sarno: proposta per una sud-
divisione in fasi. AION Arch. Stud. Quad. I, 19'79, 13-57,bes.23.
S. Polo, Campo Servirola. Fünf Fragmente, wohl von Raffeln (im
Text als Siebe gedeutet, die Löcher sind aber aufgeschlagen). -Etä del ferro nel Reggiano, Nr.765-767.
S. Severino Marche, Grab 1. Rechteckig, mit Aufhängering. Ende
5. Jh. - Unpubliziert, Museum Ancona.
Satricum, ältere Stipe votiva der Mater Matuta. Trapezförmig.
Längskanten umgebogen, mit Fortsätzen. Löcher rund-oval. 7.-6.
Jh. v.Chr. - Unpubliziert, Mus. Naz. di Villa Giulia.
Satricum, ä1täre Stipe votiva der Mater Matuta. Rechteckig. Längs-
kanten umgebogen. Nägel. 7.-6. Jh. v.Chr. - Unpubliziert, Mus.
Naz. di Villa Giulia.
Sirolo-Numana. Dall'Osso 1915, 14'7.

Sirolo-Numana, Grab 178. Rechteckig. Längs- und Breitseiten um-
gebogen. 2. Hälfte 5. Jh. v.Chr. - Unpubliziert, Mus. Ancona.
Zum Grab vgl. Husty 1990,37 Nr. 6 (Kyathos) und Shefton 1988,

135-145 (Stamnos der Giardini-Margherita-Gruppe).
Sorrento. Jacobsthal 1932, Nr. 10.

Spinetoli. Not. Scavi Ant. 1878, 295.
Tblentino. Bull. Paletn. Italiana 1880, 163f.; Taf. XI,17.
Trevignano, Olivetello, Grab 1965. Zwei Raffeln. L. 16 und 14

cm. L Hälfte 6. Jh. v.Chr. - Arte e Civiltä degli Etruschi, Nr.
1t3.t14.
Trivio di Serra S. Quirico, Grab 28. Rechteckig. Längsseiten um-
gebogen. Piceno IV B (Ende 6. bis Anfang 5. Jh. v.Chr.). - Lol-
lini 1976, l46f .; Taf . XV7. Lollini 1985, 333; 339 Fig. 17,13.
Vetulonia, tomba del Duce, Gruppe IV. Fragment. 7. Jh. v.Chr. -Camporeale 1967, Nr. 54:. Taf. XVII,e.
Vetulonia, tomba del figulo. 7. Jh. v.Chr. - Not. Scavi Ant. 1894, 349.
Vico Equense, necropoli di Via Nicotera, Grab 67. ll x 6 cm.
Rechteckig. Längs- und Breitseiten umgebogen. Vier Bronzenägel.
Um 425. - Bonghi Jovino 1982, 23.105:' Taf . '7Q,12.

Vico Equense, necropoli di Via Nicotera, Streufund. Rechteckig.
Fragment. - Ebd., 41; Taf. 88,5.
Vico Equense, necropoli di Via Nicotera, Streufund. Fragment. -Ebd., Taf. 88,6.
Vulci, Osteria Grab 16 (12.1.1962). L. 18 cm. Trapezförmig.
Längsseiten umgebogen. Mit Aufträngeloch. 6. Jh. v.Chr.? - Sca-

vi della <Hercle> I (Roma 1966),33-35; Fig. 14.

Liste 4: Stamnossitulen mit angelöteten, hakenförmigen
Attaschen für zwei bewegliche Henkel

Berücksichtigt werden hier nur die nicht figürlich verzierten
Attaschen.

Gruppe A

Arbedo, Depot 1946. Nr. 115 (19461103). Eine Attasche. Linien
plastisch. 3.8 x 3.6 x 1 cm.
Como, Ca' Morta, Grab IW1924. Stamnossitula mit zwei angelö-
teten Attaschen und zwei Henkeln. Dekor im Ösenteil plastisch,
im Hakenteil nur eingefeilt. Ausbildung der beiden Attaschen un-
terschiedlich. 3.4 x 3.2 x 0.7 cm bzw. 3.2 x 3.5 x 0.7 cm. Dat.:
Vermischter Komplex. - Saronio 1968169, Taf. XI,3. De Marinis
t981,97t.

Gruppe B

Brembate Sotto, Grab 8. Stamnossitula mit zwei abgeschlagenen
Attaschen und zwei Henkeln sowie Deckel mit profiliertem Griff.
Dekor einziseliert. Dat.: G III A1. - 

De Marinis 1981, 129;Taf.
15,t-3.

Alöria, Grab 85. Rand mit zwei angelöteten Attaschen und zwei
Henkeln. Dekor einziselierl. Rand der Stamnossitula besonders
verziert. Dat.: 460-400. - Jehasse 1973, Nr. 1592b; Taf. 153.

Gruppe C

Brembate Sotto, Grab 10. Stamnossitula mit zwei abgeschlagenen
Attaschen und zwei Henkeln sowie Deckel ohne Griff. Dekor auf
Hakenteil plastisch. Dat.: G III A2. - De Marinis 1981, 133f.;
Taf. 42,1-3.
Orvieto, Crocifisso del Tufo, Grab 26. Zwei Attaschen. Dekor auf
Hakenteil plastisch. Dat.: mit attisch-rotfiguriger Kylix der Zeit um
515. - Bizzani 1962, 110 Nr. 579.580 Fig. 35.

Gruppe D

Como, Ca' Morta, Grab V11926. Stamnossitula mit zwei abge-
schlagenen Attaschen und zwei Henkeln. Hakenteil frei, Dekor ein-
ziseliert, Kreise eingepunzt.4.4 x 4.8 x 0.9 cm. Dat.: nicht voll-
ständiger Komplex, möglicherweise zu Grab lVll926 gehörig. -De Marinis 1981, 55f.; Taf.32,4.

Gruppe E

Populonia, Podere di S. Cerbone, tomba ad edicola presso i gran-

di tumuli. Eine Attasche. Dat.: mehrere, nicht trennbare Bestat-
tungen. - Minto 1943, Taf . XLIY5.
Fratte, Grab 134 (1111011973). Stamnossitula mit zwei angelöte-
ten Attaschen und zwei Henkeln sowie Deckel. Hakenteil wohl
leicht plastisch. Dat.:2. Viertel bis Mitte 5. Jh. v.Chr. - Gre-
co/Pontrandolfo 1990,250 Nr. 7; Fig. 420.
Manchester Museum, Etruscan and Italic Collection. Eine Atta-
sche. Hakenteil plastisch. 

- Maclntosh Turfa 1982, 174 Nr. 31;
Taf. XIVb.

Gruppe F

Variante Fl
Padula, Valle Pupina, Grab IX. Eine Attasche. Dat.: kurz vor 500.

- De la Geniöre 1968, Taf . 25,6.
Collezione Gorga, Rom. Eine Attasche. Dekor einziseliert. - Un-
publiziert, lnv. Nr. 236670.

Variante F2a
Aläria, Grab 90. Zwer Attaschen und Reste einer Stamnossitula.
Dekor einziseliert. Dat.: 475425. - Jehasse 1973, Nr. 1862; Taf.
1 53.
Civiche Raccolte Archeologiche, Milano. Stamnossitula mit zwei
angelöteten Attaschen und zwei Henkeln sowie Deckel mit klei-
nem Griff. Dekor einziseliert. - Unpubliziert, Inv. Nr. A 3448.
Wohl Hinweis De Marinis 1981,263 Anm. 84 (Collezione Vi-
mercati Sozzi).
Vico Equense, Necropoli di via Nicotera, Einzelfund. Stamnossi-
tula mit zwei angelöteten Attaschen und zwei Henkeln sowie
Deckel mit profiliertem Griff. - Bonghi Jovino 1982, Taf. 84,5.
Bologna, Cerlosa, Grab 151. Stamnossitula mit zwei angelöteten
Attaschen und zwei Henkeln. Dekor einziseliert. Dat.: nach de la
Geniöre 1968, 2Il Anm. 136 ins 1. Viertel des 5. Jh., nach De
Marinis 1981, 210 Nr. 8 ins 2. Viertel des 5. Jh. v.Chr. - Zan-
noni 1876, Taf. LX[I,7-10.
S. Polo, Campo Servirola. Eine Attasche. Dekor einziseliert. -Etä del felro nel Reggiano, Nr.752.
Padua, Qu,artiere S. Lucia-PiazzaGaribal.di, Streufund. Eine Atta-
sche. Dekor einziseliert. - Padova Preromana, 1521,Taf.24,Dl0.

t,t;,Lnvice. Hügelgrab XIII. Stamnossitula mit zwei angelöteten At-

::.;;; Dekoi einziseliert' Dat.: ? Beifund: Eisenmesser' - 
M'

äi"rt7f.t, Das Hügelgräberfeld bei Mirkovice, Bez' DomaZlice'

irtir- Ä."rt. LXXXI' 1990, 7 4-139, bes' 100 Abb' 22'1; l09f '

Variante F2b
ihrnno. Certosa, Grab 108. Stamnossitula mit zwei angelöteten
"nriuitr.n 

und zwei Henkeln sowie Deckel' Dekor plastisch' Dat':

r. +eO v.Chr. - 
Zannoni 18'76, 197 ' Morigi Govi/Sassatelli 1984'

256f . Nt' 161"7 '

inlopna, Certosa, Grab 154. Stamnossitula mit zwei angelöteten

airuön"n und zwei Henkeln. Dekor einziseliert' Mindestens eine

Attasche mit zwei Nieten am Rand befestigt' Dat': um 450' -Zan-
noni 1876, Taf. LXIV7. De Marinis 1981, 210 Nr' 9' Gute Abbil-

June in N. Heger, Ein etruskischer Bronzeeimer aus der Salzach,

Bavär. Vorgeschbl' 38, t9'73,52-56, bes' Taf' 3.1'

Vo,rion, fS
Rijksmuseum G. M. Kam' Nijmegen, Sammlung. Eine Attasche' -
Den Boesterd 1956' Tal. V. I l0'
Bourges (Cher), Rue du Dun, Grab 1849. Stamnossitula mit zwei

Atta;hen und zwei Henkeln. Rand der Stamnossitula profiliert?

Dat.: LI A. - Willaume 1985, 4349;Taf.9'10' Gran-Aymerich

t992, 351f.; Taf. 91 Fig. 8.2.

Gurgy (Yonne), La Picardie, Grab F 61. Stamnossitula mit zwei

ung"iot"t"n Attaschen und zwei Henkeln sowie Deckel mit profi-

lieitem Griff. Dekor einziseliert' Dat.: Ha D3. - Pellet/Delor

1980,29-32 Fig. 14.15'

Castelvetro, loc. Galassina, Grab 2 (1879)' Stamnossitula mit zwei

angelöteten Attaschen und zwei Henkeln sowie Deckel mit profi-

lieitem Griff. Dekor einziseliert. Dat.: kurz nach der Mitte des 5'

Jh. v.Chr. - Squadrini 1989,274"277 Fig' 228'

Archäologisches Institut der Universität Heidelberg, Sammlung'

Eine Attasche. Mit zentralem Niet. - Borell 1989, Nr. 68' 65 Abb.,

Taf. 30.
Bologna, Arnoaldi, Grab B (1884). Eine Attasche. Dekor einzise-

liert. Dat.: ? - Not. Scavi Ant. 1884, 12f.

Bologna, Aureli, Grab 17. Stamnossitula mit zwei angelöteten At-
taschen und zwei Henkeln. Dekor im Hakenteil plastisch. Augen

mit Iris und Pupille. Dat.: ? - Unpubliziert.
Sirolo-Numana, Grab 178. Stamnossitula mit zwei angelöteten Atta-

schen und zwei Henkeln. Dekor im Hakenteil plastisch. Rand der

Stamnossitula mit Eierstab und Perlkranz. Dat': 2. Hälfte 5. Jh' v.Chr.

Vgl. Husty 1990,3'7 Nr. 6 (Kyathos) und Shefton 1988, 135-145

(Stamnos der Giardini-Margherita-Gruppe)' - Unpubliziert.

Keiner Gruppe zuzuweisen
Bologna, Certosa, Grab 117. Stamnossitula mit zwei angelöteten

oder eher angenieteten (?) Attaschen und zwei Henkeln. Rand der

Stamnossitula mit Eierstab verziert. Attaschen glatt? Dat.: um 450

v.Chr. - Zannoni l876,Taf. LIY5. De Marinis 1981' 210 Nr' 6.

Bourges (Cher), Fonds-Guaidons, Grab? Stamnossitula sowie zwei

Attaschen mit zwei Henkeln. Attaschenform und Henkelabschluss

nicht der normalen Form entsprechend, nachträglich angebracht?

Die Zugehörigkeit von Attaschen und Henkeln zur Stamnossitula
scheint nach der Foto gesichert. Dat.: ? Gräberfeld mit späthall-

statt- und frühlatönezeitlichen Bestattungen. - H. Breuil/P. de

Goy, Note sur une s6pulture de la Rue de Dun. M6m. Soc. Ant.

Centre XXV[, 1903, 157-173. Willaume 1985, 27; Taf. ll,l4.
Gran-Aymerich 1992, 352f .; Taf . 92 Fig. 9.1; 9.2.

Castiglione del Lago, La Rosa, Grab I. Eine Attasche' Verzierung

nicht zu erkennen. - Pagnotta 1984, 104 Nr. 9, Taf. XXXVIII,2.
Fratte, Grab XLVII (511211927). Stamnossitula mit zwei angelö-

teten, verzierten Attaschen und zwei Henkeln sowie Deckel mit
profiliertem Griff. Attaschen nicht abgebildet' Dat.: um 480. -
Greco/Pontrandolfo 1990, 246f. Nr. 6; Fre. 414.
Field Museum of Natural History, Chicago. Angeblich aus Tar-

quinia. Stamnossitula mit zwei angelöteten Attaschen und zwei

Henkeln sowie Deckel mit profiliertem Griff. Rand der Stamnos-

situla mit Eierstab vetzierl. Attaschen nicht abgebildet' - De Pu-

ma 1986, Nr. SB 1; Taf . 37 ,a (mit Deckel von SB 2).

Field Museum of Natural History, Chicago. Angeblich aus Tar-

quinia. Stamnossitula mit zwei angelöteten Attaschen und zwei

Henkeln sowie Deckel mit figürlichem Griff. Dekor der Attaschen

nicht erkennbar. - De Puma 1986, Nr. SB 2; Taf . 3'7 'b 
(mit Deckel

von SB 1).

Marzabotto. Zwei unterschiedliche Attaschen. Dekor nicht er-

kennbar. - Muffatti 1969, Nr. 334.336; Taf. ILb'7.10.
Suessula, Grab. Stamnossitula mit zwei angelöteten Attaschen und

zwei Henkeln sowie Deckel mit profiliertem Griff' Auf der Zeich-

nung ist kein Dekor auf dem Hakenteil zu erkennen. Dat.: ? - F.

von Duhn, La necropoli di Suessula. Mitt' DAI Rom II' 1887,

234-275,bes.241 mit Fig. 13.14.

Talamone. Attaschenpaar. Verzierung nicht zu erkennen. - Unpu-

bliziert. Mus. Arch. Firenze, Sala XIY Vetrina M oberstes Regal.

Zugehörig?
Bologna, Certosa, Grab294. - De Marinis 1981' 210 Nr' 11. Dat.

um 490 v.Chr. Zannoni 1876,344.
Bologna, Certosa, Grab 290. - 

De Marinis 1981, 210 Nr. 10' Zan-

noni 1876, 343; Taf . LXXXVI,l g.

Genua, Yia XX Settembre, Grab 70. - R. Paribeni, Necropoli ar-

caica rinvenuta nella cittä di Genova. Ausonia Y 1910' 13-55, bes.

53 Fig. 13.

Genua, Yia XX Settembre, Grab 84. Stamnossitula mit Attaschen,

Henkeln und Deckel. - Ebd., 52 Fig. 11. Dazu De Marinis 1981,

263 Anm. 83.

Aus der Marne. Mus6e Chälons-sur-Marne' Stamnossitula' - Un-

publiziert, Hinweis in: Jacobsthal 1944, l4O.
Meulan (Seine-et-Oise). Mus6e Saint-Germain, Salle S. Reinach,

Nr. 8509. - Unpubliziert, Hinweis in: Jacobsthal 1944' 140'

Stamnossitulen ohne Attaschen im Golaseccagebiet

Como, Ca' Morta, Grab VlIIll926. Stamnossitula mit Abdrücken

der beiden angelöteten Attaschen. Boden nicht erhalten. Dat.: G

III A1. - De Marinis 1981, 56f.; Taf.29,l.
Como, Ca'Morta, Tomba del Carro. Stamnossitula mit Abdrücken

der beiden angelöteten Attaschen. Einfacher Blechdeckel, mit
Bronzestab fixiert, der durch zwei Ösen führt. Dat.: G III A1. -
De Marinis 1981, 65f.; Taf . 27,1-3.
Como, Ca'Morta, Grab V1930. Stamnossitula mit Abdrücken der

beiden angelöteten Attaschen. Dat.: G III A2. - De Marinis 1981'

69; Taf . 36,1.

Liste 5: Infundibula

Diese Liste baut auf dem grundlegenden Artikel von Ztffa
1960 auf und beinhaltet alle seither gemachten Nachträge' Das Ma-
terial wird nach TyPen geordnet.

Tvp I

Arbedo, Depot. Nr. 153 (1946120). - Primas 1972,'78 Abb. 1'3;

80.
Bisenzio, Grab 74. Dat.: letztes Viertel 6. Jh. v'Chr. (attische Ke-

ramik 540-520). - Colonna 1980, 45; Anm. 9; Taf' II Fig. 3.4.

Campovalano, Grab 2. Terrosi Zanco 19'74, 162t.; Taf . XL. Zan-

co 1974, Nr. 18; Taf. 29,a.
Cancho Roano. M. Almagro-Gorbea, Les Etrusques et la p6ninsule

Ib6rique. In: Les Etrusques e I'Europe, l'74-l79,bes. l'79;260
Nr. 304.
Castel S. Mariano, <<Fürstengrab> (Zuffa 1960' Nr. 21): nicht ver-

schollen. Mus. Arch. Perugia, Inv. Nr. 1433. Dat': 560-500/490.

- Terrosi Zanco 1974, 163 Anm' 10. Höckmann 1982' 159.

275
274



Ceregnano, Pezzoli-Mezzana. Zerbinati 1994, 148f .; 153 Fig. 1.

Marzaboxo (Zuffa1960, Nr.27). Muffatti 1968, 154 Nr. 316; Taf.
XXIb,3.
Orvieto, Crocifisso del Tufo, Grab l7 . Dat.: 2. Hälfte 6. Jh. v.Chr.
(attische Kylix 550 v.Chr.). 

-Bizzani 
1962,89t. Nr. 332.333.340;

Fig. 30. Nr. 332 zugehörig?
Populonia, Tomba dei flabelli di bronzo (Ztffa 1960, Nr. 1). Zur
Datierung: M. Cristofani Martelli, Documenti di arte orienta-
lizzante da Chiusi. Stud. Etruschi XLl, 1973, 97-120, bes. 105
Anm. 27.
Populonia, Tomba dei colatoi. Dat.: Ende 7.-6. Jh. v.Chr. - Not.
Scavi Ant. 1961, 86f.; Fig.24.
S. Maria di Capua Vetere. Antiqlarium di Teano. Terrosi Zanco
1914, l62f .; Anm. 6.
Tröstina. Mus. Arch. Firenze. Colonna 1980, 45 Anm. 9 mit Hin-
weis auf U. Tarchi, L'arte etrusco-romana nell'Umbria e nella Sa-
bina I (Milano 1936), Taf. C. Der Henkel ist zwar der Lyra-Form
ähnlich, zeigt aber zahlreiche Besonderheiten.
Herkunft unbekannt. Neg. 29.443 DAI Rom. Tenosi Zanco 1974,
163;Taf. XLII,b.
Herkunft unbekannt. Etruscan and Italic Collection Manchester
Museum. Maclntosh Turfa 1982, 177 Nr. 41;Taf. XIYd.

Typ III

Bisenzio, Olmo Bello, Grab 80 (Scavi Benedetti 1927-31). Dat.:
2. IJ.älfte 6. Jh. v.Chr. 

-Unpubliziert. 
Mus. Naz. di Villa Giulia.

Novi Pazar. D. Mano-Zisi/I-. Popoviö, Der Fund von Novi Pazar.
Ber. RGK 50,1969, l9l-208, bes. 195 Nr. 4; Taf. 56-60.
Trevignano (Zuffa 1960, Nr. 3l; Taf. XLV). Herkunft: Trevigna-
no, Grab vom 11.8.1965. Colonna 1980, 45 Anm. 8 mit Hinweis
auf Arte e civiltä degli Etruschi, 47 Nr. 65.
Herkunft unbekannt. Kunstwerke der Antike. Münzen und Me-
daillen AG, Auktion 51, 14.115.3.1975, 102 Nr. 228; Taf. 61. Hin-
weis bei Treister 1990, 165.

Typ IIItt

Pantikapaion, Mithridates Mount (1949). Mit Weihinschrift an Arte-
mis von Ephesos. Dat. anhand historischer Überlegungen: nach Per-
serprotektorat 546. - Treister 1990, Taf. 21,1.2 und M. Treister,
Etruscan objects in the north pontic area and the ways of their pe-
netration. Stud. Etruschi LV[, 1991,71-79,bes.73f.; Thf. XIX,a.
S. Martino in Gattara, Grab 15. Dat.: letztes Viertel 6. Jh. v.Chr.
(attische Keramik um 520 v.Chr., vgl. Stjernquist 1988, 168). -Von Eles Masi 1981, 172-175;Taf . 93,87.20.
Herkunft unbekannt. Mus. d'Art et d'Histoire Genf. Inv. Nr. MF.
1170. Treister 1990,Taf .21,4.

Liste 6: Simpula

Liste der Simpula mit flacher Schale und rechtwinklig abge-
setztem Stiel mit umgebogenem Ende aus Komplexen der Zeit bis
um die Mitte des 5. Jh. v.Chr.

Alöria, Grab 85. Simpulaset. Dal: 460400. 
- Jehasse 1973, Nr.

1589.1590.
Alöria, Grab 90. 4 Simpula. Dat.: 475425. 

- Jehasse 1973, Nr.
1795-179',7 .1846.
Alöria, Grab 91. 3 Simpula, darunter ein Set. Dat.: 475450. 

-Jehasse 1973, Nr. 1910.1911a.b.
Alöria, Grab 98. Simpulaset. DaL: 460425. 

- Jehasse 1973, Nr.
2116.2n1.
Al€ria, Grab 102. 3 Simpula, darunter ein Set. Dat.: 475-450. 

-Jehasse 1973, Nr. 2196.2197.2199;Taf . 154.

Bologna, Certosa, Grab 27. Simpulaset. Dat.: um 500. - Zanno-
ni 1876, Taf. XIX,8-17. De Marinis 1981, 210 Nr. 5.
Bologna, Certosa, Grab 52. Simpulaset. Dat.: Mitte 5. Jh. v.Chr.

- Zannoni 187 6, Taf . XXIX,I 4.17 .18. Primas 197 0,'7 9 Anm. I 9.
Bologna, Certosa, Grab 108. Simpulaset. Dat.: um 460 v.Chr. -Zannoni 1876, Taf. L,3. Morigi Govi/Sassatelli 1984, 256f.; Nr.
161,14.
Bologna, Certosa, Grab 117. Simpulaset. Dar.: um 450. 

- Zan-
noni 1876, Taf. LIV,12.15-17. De Marinis 1981, 210 Nr. 6.
Bologna, Certosa, Grab 134. Simpulaset. Dat.: ?. 

-Zannoni 
1876,

Taf. LXI,7.8.
Bologna, Certosa, Grab 151. Simpulaset. Dat.: 1. Viertel 5. Jh.
(nach de 1a Geniöre 1968,211 Anm. 136) bzw. 2. Viertel 5. v.Chr.
(nach De Marinis 1981,210 Nr. 8). - Zannoni 1876,Taf. LX[I,6.
Bologna, Certosa, Grab 154. Simpulaset. Dar.: um 450. - Zan-
noni 1876, Taf. LXN,5. De Marinis 1981, 210 Nr. 9.
Bologna, Certosa, Grab 255. Simpulaset. Dat.: ?. 

-Zannoni 
1876,

Taf. LXXXVIII,Ig.
Bologna, Certosa, Grab269. Simpulaset. Dat.; ?. 

-Zannoni7876,Taf. LXXXXI,Ig.
Bologna, Certosa, Grab 405. Simpulaset. Dat.: Ende 6. Jh. v.Chr.

- Zannom 1876, Taf. CXXXX,10.20.21. Morigi Govi/Sassatelli
1984, 25'7t.; Nr. 163,6.
Campovalano, Grab 42. Simpulum mit zwei Protomen. Dat.: 1.

Hälfre 5. Jh. v Chr. 
-Zanco 1974,40f.86.

Castelvetro,loc. Galassina, Grab 2 (1879). Simpulaset. Dat.: kurz nach
der Mitte des 5. Jh. v.Chr. - Squadrini 1989,274.n8 Fig. 229,1.2.
Chianciano Terme, Grab D. Simpulaset. Dat.: 1. Hälfte 5. Jh.
v.Chr. - G. Paolucci/E. Pacciani/A. Rastrelli, Tomba D. In: Le
necropoli etrusche di Chianciano Terme. Catalogo mostra (Mon-
tepulciano 1986) 153 Nr.D23.24; Taf. XX.
Imola, Montericco, Grab 67. Simpulaset. Dat.: 5. Jh. v.Chr. 

- Von
Eles Masi 1981, ll9-l2l; Taf . 66,67.13 und 67.14.
Onieto, Crocifisso del Tufo, Grab 4 (1893). Simpulaset. Dat.: 1.
Viertel 5. Jh. v.Chr. - Melucco Vaccaro 19'71,81 Nr. 20; Taf.
XXXIX,3.
Padula, Contrada Pantanello, Grab IV. Simpulum. Dat.: 2. Viertel
5. Jh. v.Chr. - De la Genidre 1968, 313; Taf . 27,3.
Vulci, Osteria, Grab 4'7 (<Tomba del guerriero>). Simpulaset. Dat.:
spätes 6. Jh. v.Chr. 

- Les Etrusques er I'Europe,137f. Nr. 154.
Vulci, Osteria, Grab 50 (Scavi Mengarelli 1925-32). Simpulaset.
Dat.: wohl 1. Hälfte 5. Jh. v.Chr. 

- Unpubliziert. Mus. Naz. di
Villa Giulia.

S ag o gn/S a g ens' S chie db e rg :

Siedlung'
i.-fr"tuJ.i, Stralucido-Zier' - Conradin 1978' 125, Abb' 65,1'

Tamins, Unterm DorJ:
Ä,."i It Kompositfibel Typ Golasecca. Dat.: G II A/8. - 

Conra-

ä" rsts. 68 Abb. 3. schmid-Sikimiö 1991,390 Fig. 11. vgl. De

vurinis l990l9l,l70f'r Fig' 6'4'

c,lub 6: Fibelfuss mit kugeligem Fortsatz. Dat': Tessin A' 
- 

Con-

*ain tqZS. 72 Abb.7; 86 Abb' 20,2' Schmid-Sikimiö 1991,390

Fie.1l.
Giab33: Karenierter Becher. Dat.: G II A und G II A/B' Conra-

din 1978,88 Abb. 22,1; 9l Abb. 25. Vgl. De Marinis l990l9l'
188; Anm. 63.

Grab 46: Massive Sanguisugafibel mit einfacher Strichzier an den

Enden, gekerbtem Mittelfeld, linsenförmigem Querschnitt und

kurzem Fuss. Dat.: Tessin C. - Conradin 1978, 96t; Abb' 29;

30,1. Schmid-Sikimiö 1991,392 Fig. 14'

Grab 55: Fibelfuss ohne Einlagen mit kugeligem Fortsatz. Dat.:

Tessin C. - 
Conradin 1978, 100 Abb. 33. Schmid-Sikimtö 1991'

392Fig.15.
Glab 56: Fibelfuss mit Einlagen und zwei Kugeln. Dat.: Tessin C.

- Conradin 1978, 98 Abb. 31. Schmid-Sikimiö 1991,392Fig.15'
Grab 5'7: Massiver Armring mit spitzen Enden' Dat.: Tessin C oder

jünger. 
- Conradin 1 978, 392 Abb. 3 I . Schmid-Sikimiö 199 l, 392

Fig. 15.

Streufund: Sanguisugafibel mit Tonkern, Einlagen, strichverzierten

Enden und einer Bügellänge von 4.5 cm. Dat': Tessin B. - Con-

radin 1978,97 Abb. 30.
Domat/Ems, En Streia 4:
Siedlung.
Dragofibel Typ Cerinasca d'Arbedo. Dat.: Tessin C' - Jahrb. Hist.

Ges. Graubünden 1996, 123 Abb.25,l'
Lantsch/Lenz, Bot da Loz:
Siedlung.
Massive Sanguisugafibel mit asymmetrischem Bügel und linsen-
förmigem Querschnitt. Dat.: Tessin C. - Primas l9'74,43 Fig. 9'8'
Rychener 1983, Taf . 3,23.
Vaz/Obervaz, St. Donatus :

Streufund.
Toilettbesteck (Pinzette). Dat.: Tessin C. - JbSGUF 59, 1976'
267f.; 1*bb.25,16.
Maladers, Tummihügel:
Siedlung.
Fibelfuss ohne Einlagen mit doppelspulenförmigem Fortsatz. Dat':
wohl Tessin B. - 

Archäologie Graubünden, 58 Abb' 4.

Chur Areal Ackermann 1970-74:
Siedlung.
Massive Sanguisugafibel mit asymmetrischem Bügel und linsen-
förmigem Querschnitt. Dat.: Tessin C. - Rageth 1993, 119 Abb.
2',7,1.

Profilierter Körbchenanhänger Typ B. Dat.: G III A2-A3' - Ra-

geth 1993, ll9 Abb.2',7,19.
Kugelring (Anello a globetti). Dat.: G III A1-A3' - Rageth 1993,

119 Abb. 27,18.
Chur M arkthallenplatz I 964-68 :
Siedlung.
Schlangenfibel mit einfachem, verziertem Bügel. Dat': Tessin B.

- Conradin 1978, 135 Abb. 75,10. Rageth 1993, 108 Abb' 16,8.

Schlangenfibel mit einfachem, verzieftem Bügel' Dat.: Tessin B. -
Conradin 1978, 135 Abb.75,10 rechts. Rageth 1993, 108 Abb. 16,9'

Schlangenfibel Typ Benvenuti 111 oder Brembate' Dat.: Tessin C'

- Conradin 1978, 135 Abb. 75,11. Rageth 1993, 108 Abb. 16'7.

Fibelfuss mit Einlagen und konischem Fortsatz. Dat.: Tessin B. -
Conradin 1978, 135 Abb. 75,8. Rageth 1993, 108 Abb. 16,18.

Fibelfuss mit Einlagen und zwei Kugeln. Dat': Tessin C. - Con-
radin 1978, 135 Abb.75,14. Rageth 1993, 108 Abb. 16'19.

Fibelfuss mit trompetenförmigem Fortsatz. Dat.: G III A3. - Con-
radin 1978, 135 Abb.75,19. Rageth 1993, 108 Abb' 16,20.

Chur, Mittenberg:
Dragofibel vom Typ Cerinasca d'Arbedo oder Vorläufertyp? Dat.:
Tessin B oder Tessin C. - Repertorium Eisenzeit, Taf. 14,14. Pri-
mas 1974a,43 Abb. 9,10.
Chur Areal Sennho[ 1984:
Siedlung.
Schlangenfibel mit einfacher Windung. Dat.: wohl Tessin B. -
Rageth 1993, 126 Abb.32,1.
Fibelfuss ohne Einlagen mit kugeligem Fortsatz. - Rageth 1993,

126 Abb.32,2.
Chur Wels chdötfli- Kas e rnens tras s e 3 0 :

Schlangenfibel mit einfacher Windung. Dat': Tessin B? - Rageth

t995,115 Abb. 6,1.
Schiers, Chrea:
Fibelfuss ohne Einlagen mit profiliertem Fortsatz' - Rageth 1988,

98 Abb.51,24.
Profilierter Körbchenanhänger Typ D. Dat.: LT B. - Rageth 1988,

98 Abb.51,22.
Susch, Padnal:
Siedlung.
Schlangenfibel Typ Benvenuti 111 oder Brembate. Dat.: Tessin C.

- Conrad 1940, Taf. VI[I,22.
Scuol, Russonch:
Siedlung.
Vierpassförmige Anhängerscheibe. - JbSGU 48, 1960161, l4l.
Müstaif Kloster St. Johann:
Siedlung.
Profilierler Körbchenanhänger Typ B. Dat.: G III A2-A3. - P.

Gleirscher, Die vorklosterzeitlichen Kleinfunde (1962-l'991)' ln:
H.R. Sennhauser/H.R. Courvoisier/P. Gleilscher et al., Müstair,
Kloster St. Johann 1. Veröff. Inst. Denkmalpfl. ETH Zürich 16, I
(Zürich 1996) 121-198, bes. 132; Taf. 1,13.

Kanton St. Gallen

Mels, Grissli:
Einzelfund.
Sanguisugafibel mit Tonkern, einfacher Strichzier und Bügellänge
4.5 cm. Dat.: Tessin B. - Nagy 1996, Taf . 1,7 '

Mels, Castels:
Siedlung.
Schlangenfibel mit einfachem Bügel. Dat.: Tessin B. - Nagy
1996,Taf.1,1.
Zweiteilige Schlangenfibel vom Typ Benvenuti 111. Dat': Tessin

C. - Nagy 1996,Taf.1,2.
Schlangenfibel vom Typ Benvenuti 111. Dat.: Tessin C. - Nagy
1996, Taf . 1,3.

Fibelfuss mit doppelkonischem Fortsatz. Dat.: Tessin C. - Nagy
1996, Taf. 1,8.

Vierpassförmige Anhängerscheibe. - Nagy 1996, Taf. 1,13.

Wartau, Ochsenberg:
Zahbeiche, unpublizierte Funde. Freundl. Mitteilung Prof. Dr. M'
Primas und Dr. B. Schmid-sikimiö. Zur Fundstelle: JbSGUF 77'

1994,219.
Oberriet, Montlingerberg :

Siedlung.
Horizont A (Feld 4, Abstich 2):
Fibelfuss mit profiliertem Fortsatz. Dat.: Tessin B' - Schindler

1996,87 Abb. 3,528.
Horizont B (Feld 4, Abstich 3b):
Schlangenfibel mit einfachem Bügel. Dat.: Tessin B. - Schindler
1996,81 Abb. 3,576.
Altfunde:
Dragofibel Typ Cerinasca d'Arbedo (?). Dat.: Tessin C. - Stein-

hauser-Zimmermann 1989, Taf. 15,1 15.

Armring mit überlappenden Enden Typ b. - Steinhauser-Zim-
mermann 1989, Taf. 16,121. Vgl. De Marinis 1981,228.
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Liste 7: Liste der Golaseccaformen nördlich des Tessins
und des Misox

Mit * bezeichnet nicht ganz sicher zuweisbare Funde. Soweit
datierbar, wird den Objekten eine Datierung beigefügt. Die Certo-
safibeln werden in einer gesonderten Liste geführt. Nicht aufgeli-
stet sind die Bronzegefässe mit möglicher Herkunft aus dem Go-
laseccagebiet (Rippenzisten und Situlen).

Kanton Graubünden

TrunlTruns, Grepault:
Siedlung.
Toilettbesteck (Pinzette) mit Kugelzier. Dat: Tessin B. 

- JbSGU
29, 1941, t21 Abb.29,7.
Schlangenfibel Typ Benvenuti 111 (oder Fraore?). Dat.: G III
Al-A2. 

- JbSGU 29, 1941, 121 Abb. 29,8. Primas 1974b, 99
Abb. 12,6. De Marinis 1981, 216 Nr. 1.

Surcasti, Kirchenhügel :
Siedlung.
Schlangenfibel Typ Benvenuti 111. Dat.: Tessin C. - Conradin
1978, l2l Abb. 61,2. Primas 1974, 43 Abb. 9,7.
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Ceregnano, Pezzoli-Mezzana. Zerbinati 1994, 148f .; 153 Fig. 1.

Marzaboxo (Zuffa1960, Nr.27). Muffatti 1968, 154 Nr. 316; Taf.
XXIb,3.
Orvieto, Crocifisso del Tufo, Grab l7 . Dat.: 2. Hälfte 6. Jh. v.Chr.
(attische Kylix 550 v.Chr.). 

-Bizzani 
1962,89t. Nr. 332.333.340;

Fig. 30. Nr. 332 zugehörig?
Populonia, Tomba dei flabelli di bronzo (Ztffa 1960, Nr. 1). Zur
Datierung: M. Cristofani Martelli, Documenti di arte orienta-
lizzante da Chiusi. Stud. Etruschi XLl, 1973, 97-120, bes. 105
Anm. 27.
Populonia, Tomba dei colatoi. Dat.: Ende 7.-6. Jh. v.Chr. - Not.
Scavi Ant. 1961, 86f.; Fig.24.
S. Maria di Capua Vetere. Antiqlarium di Teano. Terrosi Zanco
1914, l62f .; Anm. 6.
Tröstina. Mus. Arch. Firenze. Colonna 1980, 45 Anm. 9 mit Hin-
weis auf U. Tarchi, L'arte etrusco-romana nell'Umbria e nella Sa-
bina I (Milano 1936), Taf. C. Der Henkel ist zwar der Lyra-Form
ähnlich, zeigt aber zahlreiche Besonderheiten.
Herkunft unbekannt. Neg. 29.443 DAI Rom. Tenosi Zanco 1974,
163;Taf. XLII,b.
Herkunft unbekannt. Etruscan and Italic Collection Manchester
Museum. Maclntosh Turfa 1982, 177 Nr. 41;Taf. XIYd.

Typ III

Bisenzio, Olmo Bello, Grab 80 (Scavi Benedetti 1927-31). Dat.:
2. IJ.älfte 6. Jh. v.Chr. 

-Unpubliziert. 
Mus. Naz. di Villa Giulia.

Novi Pazar. D. Mano-Zisi/I-. Popoviö, Der Fund von Novi Pazar.
Ber. RGK 50,1969, l9l-208, bes. 195 Nr. 4; Taf. 56-60.
Trevignano (Zuffa 1960, Nr. 3l; Taf. XLV). Herkunft: Trevigna-
no, Grab vom 11.8.1965. Colonna 1980, 45 Anm. 8 mit Hinweis
auf Arte e civiltä degli Etruschi, 47 Nr. 65.
Herkunft unbekannt. Kunstwerke der Antike. Münzen und Me-
daillen AG, Auktion 51, 14.115.3.1975, 102 Nr. 228; Taf. 61. Hin-
weis bei Treister 1990, 165.

Typ IIItt

Pantikapaion, Mithridates Mount (1949). Mit Weihinschrift an Arte-
mis von Ephesos. Dat. anhand historischer Überlegungen: nach Per-
serprotektorat 546. - Treister 1990, Taf. 21,1.2 und M. Treister,
Etruscan objects in the north pontic area and the ways of their pe-
netration. Stud. Etruschi LV[, 1991,71-79,bes.73f.; Thf. XIX,a.
S. Martino in Gattara, Grab 15. Dat.: letztes Viertel 6. Jh. v.Chr.
(attische Keramik um 520 v.Chr., vgl. Stjernquist 1988, 168). -Von Eles Masi 1981, 172-175;Taf . 93,87.20.
Herkunft unbekannt. Mus. d'Art et d'Histoire Genf. Inv. Nr. MF.
1170. Treister 1990,Taf .21,4.

Liste 6: Simpula

Liste der Simpula mit flacher Schale und rechtwinklig abge-
setztem Stiel mit umgebogenem Ende aus Komplexen der Zeit bis
um die Mitte des 5. Jh. v.Chr.

Alöria, Grab 85. Simpulaset. Dal: 460400. 
- Jehasse 1973, Nr.

1589.1590.
Alöria, Grab 90. 4 Simpula. Dat.: 475425. 

- Jehasse 1973, Nr.
1795-179',7 .1846.
Alöria, Grab 91. 3 Simpula, darunter ein Set. Dat.: 475450. 

-Jehasse 1973, Nr. 1910.1911a.b.
Alöria, Grab 98. Simpulaset. DaL: 460425. 

- Jehasse 1973, Nr.
2116.2n1.
Al€ria, Grab 102. 3 Simpula, darunter ein Set. Dat.: 475-450. 

-Jehasse 1973, Nr. 2196.2197.2199;Taf . 154.

Bologna, Certosa, Grab 27. Simpulaset. Dat.: um 500. - Zanno-
ni 1876, Taf. XIX,8-17. De Marinis 1981, 210 Nr. 5.
Bologna, Certosa, Grab 52. Simpulaset. Dat.: Mitte 5. Jh. v.Chr.

- Zannoni 187 6, Taf . XXIX,I 4.17 .18. Primas 197 0,'7 9 Anm. I 9.
Bologna, Certosa, Grab 108. Simpulaset. Dat.: um 460 v.Chr. -Zannoni 1876, Taf. L,3. Morigi Govi/Sassatelli 1984, 256f.; Nr.
161,14.
Bologna, Certosa, Grab 117. Simpulaset. Dar.: um 450. 

- Zan-
noni 1876, Taf. LIV,12.15-17. De Marinis 1981, 210 Nr. 6.
Bologna, Certosa, Grab 134. Simpulaset. Dat.: ?. 

-Zannoni 
1876,

Taf. LXI,7.8.
Bologna, Certosa, Grab 151. Simpulaset. Dat.: 1. Viertel 5. Jh.
(nach de 1a Geniöre 1968,211 Anm. 136) bzw. 2. Viertel 5. v.Chr.
(nach De Marinis 1981,210 Nr. 8). - Zannoni 1876,Taf. LX[I,6.
Bologna, Certosa, Grab 154. Simpulaset. Dar.: um 450. - Zan-
noni 1876, Taf. LXN,5. De Marinis 1981, 210 Nr. 9.
Bologna, Certosa, Grab 255. Simpulaset. Dat.: ?. 

-Zannoni 
1876,

Taf. LXXXVIII,Ig.
Bologna, Certosa, Grab269. Simpulaset. Dat.; ?. 

-Zannoni7876,Taf. LXXXXI,Ig.
Bologna, Certosa, Grab 405. Simpulaset. Dat.: Ende 6. Jh. v.Chr.

- Zannom 1876, Taf. CXXXX,10.20.21. Morigi Govi/Sassatelli
1984, 25'7t.; Nr. 163,6.
Campovalano, Grab 42. Simpulum mit zwei Protomen. Dat.: 1.

Hälfre 5. Jh. v Chr. 
-Zanco 1974,40f.86.

Castelvetro,loc. Galassina, Grab 2 (1879). Simpulaset. Dat.: kurz nach
der Mitte des 5. Jh. v.Chr. - Squadrini 1989,274.n8 Fig. 229,1.2.
Chianciano Terme, Grab D. Simpulaset. Dat.: 1. Hälfte 5. Jh.
v.Chr. - G. Paolucci/E. Pacciani/A. Rastrelli, Tomba D. In: Le
necropoli etrusche di Chianciano Terme. Catalogo mostra (Mon-
tepulciano 1986) 153 Nr.D23.24; Taf. XX.
Imola, Montericco, Grab 67. Simpulaset. Dat.: 5. Jh. v.Chr. 

- Von
Eles Masi 1981, ll9-l2l; Taf . 66,67.13 und 67.14.
Onieto, Crocifisso del Tufo, Grab 4 (1893). Simpulaset. Dat.: 1.
Viertel 5. Jh. v.Chr. - Melucco Vaccaro 19'71,81 Nr. 20; Taf.
XXXIX,3.
Padula, Contrada Pantanello, Grab IV. Simpulum. Dat.: 2. Viertel
5. Jh. v.Chr. - De la Genidre 1968, 313; Taf . 27,3.
Vulci, Osteria, Grab 4'7 (<Tomba del guerriero>). Simpulaset. Dat.:
spätes 6. Jh. v.Chr. 

- Les Etrusques er I'Europe,137f. Nr. 154.
Vulci, Osteria, Grab 50 (Scavi Mengarelli 1925-32). Simpulaset.
Dat.: wohl 1. Hälfte 5. Jh. v.Chr. 

- Unpubliziert. Mus. Naz. di
Villa Giulia.

S ag o gn/S a g ens' S chie db e rg :

Siedlung'
i.-fr"tuJ.i, Stralucido-Zier' - Conradin 1978' 125, Abb' 65,1'

Tamins, Unterm DorJ:
Ä,."i It Kompositfibel Typ Golasecca. Dat.: G II A/8. - 

Conra-

ä" rsts. 68 Abb. 3. schmid-Sikimiö 1991,390 Fig. 11. vgl. De

vurinis l990l9l,l70f'r Fig' 6'4'

c,lub 6: Fibelfuss mit kugeligem Fortsatz. Dat': Tessin A' 
- 

Con-

*ain tqZS. 72 Abb.7; 86 Abb' 20,2' Schmid-Sikimiö 1991,390

Fie.1l.
Giab33: Karenierter Becher. Dat.: G II A und G II A/B' Conra-

din 1978,88 Abb. 22,1; 9l Abb. 25. Vgl. De Marinis l990l9l'
188; Anm. 63.

Grab 46: Massive Sanguisugafibel mit einfacher Strichzier an den

Enden, gekerbtem Mittelfeld, linsenförmigem Querschnitt und

kurzem Fuss. Dat.: Tessin C. - Conradin 1978, 96t; Abb' 29;

30,1. Schmid-Sikimiö 1991,392 Fig. 14'

Grab 55: Fibelfuss ohne Einlagen mit kugeligem Fortsatz. Dat.:

Tessin C. - 
Conradin 1978, 100 Abb. 33. Schmid-Sikimtö 1991'

392Fig.15.
Glab 56: Fibelfuss mit Einlagen und zwei Kugeln. Dat.: Tessin C.

- Conradin 1978, 98 Abb. 31. Schmid-Sikimiö 1991,392Fig.15'
Grab 5'7: Massiver Armring mit spitzen Enden' Dat.: Tessin C oder

jünger. 
- Conradin 1 978, 392 Abb. 3 I . Schmid-Sikimiö 199 l, 392

Fig. 15.

Streufund: Sanguisugafibel mit Tonkern, Einlagen, strichverzierten

Enden und einer Bügellänge von 4.5 cm. Dat': Tessin B. - Con-

radin 1978,97 Abb. 30.
Domat/Ems, En Streia 4:
Siedlung.
Dragofibel Typ Cerinasca d'Arbedo. Dat.: Tessin C' - Jahrb. Hist.

Ges. Graubünden 1996, 123 Abb.25,l'
Lantsch/Lenz, Bot da Loz:
Siedlung.
Massive Sanguisugafibel mit asymmetrischem Bügel und linsen-
förmigem Querschnitt. Dat.: Tessin C. - Primas l9'74,43 Fig. 9'8'
Rychener 1983, Taf . 3,23.
Vaz/Obervaz, St. Donatus :

Streufund.
Toilettbesteck (Pinzette). Dat.: Tessin C. - JbSGUF 59, 1976'
267f.; 1*bb.25,16.
Maladers, Tummihügel:
Siedlung.
Fibelfuss ohne Einlagen mit doppelspulenförmigem Fortsatz. Dat':
wohl Tessin B. - 

Archäologie Graubünden, 58 Abb' 4.

Chur Areal Ackermann 1970-74:
Siedlung.
Massive Sanguisugafibel mit asymmetrischem Bügel und linsen-
förmigem Querschnitt. Dat.: Tessin C. - Rageth 1993, 119 Abb.
2',7,1.

Profilierter Körbchenanhänger Typ B. Dat.: G III A2-A3' - Ra-

geth 1993, ll9 Abb.2',7,19.
Kugelring (Anello a globetti). Dat.: G III A1-A3' - Rageth 1993,

119 Abb. 27,18.
Chur M arkthallenplatz I 964-68 :
Siedlung.
Schlangenfibel mit einfachem, verziertem Bügel. Dat': Tessin B.

- Conradin 1978, 135 Abb. 75,10. Rageth 1993, 108 Abb' 16,8.

Schlangenfibel mit einfachem, verzieftem Bügel' Dat.: Tessin B. -
Conradin 1978, 135 Abb.75,10 rechts. Rageth 1993, 108 Abb. 16,9'

Schlangenfibel Typ Benvenuti 111 oder Brembate' Dat.: Tessin C'

- Conradin 1978, 135 Abb. 75,11. Rageth 1993, 108 Abb. 16'7.

Fibelfuss mit Einlagen und konischem Fortsatz. Dat.: Tessin B. -
Conradin 1978, 135 Abb. 75,8. Rageth 1993, 108 Abb. 16,18.

Fibelfuss mit Einlagen und zwei Kugeln. Dat': Tessin C. - Con-
radin 1978, 135 Abb.75,14. Rageth 1993, 108 Abb. 16'19.

Fibelfuss mit trompetenförmigem Fortsatz. Dat.: G III A3. - Con-
radin 1978, 135 Abb.75,19. Rageth 1993, 108 Abb' 16,20.

Chur, Mittenberg:
Dragofibel vom Typ Cerinasca d'Arbedo oder Vorläufertyp? Dat.:
Tessin B oder Tessin C. - Repertorium Eisenzeit, Taf. 14,14. Pri-
mas 1974a,43 Abb. 9,10.
Chur Areal Sennho[ 1984:
Siedlung.
Schlangenfibel mit einfacher Windung. Dat.: wohl Tessin B. -
Rageth 1993, 126 Abb.32,1.
Fibelfuss ohne Einlagen mit kugeligem Fortsatz. - Rageth 1993,

126 Abb.32,2.
Chur Wels chdötfli- Kas e rnens tras s e 3 0 :

Schlangenfibel mit einfacher Windung. Dat': Tessin B? - Rageth

t995,115 Abb. 6,1.
Schiers, Chrea:
Fibelfuss ohne Einlagen mit profiliertem Fortsatz' - Rageth 1988,

98 Abb.51,24.
Profilierter Körbchenanhänger Typ D. Dat.: LT B. - Rageth 1988,

98 Abb.51,22.
Susch, Padnal:
Siedlung.
Schlangenfibel Typ Benvenuti 111 oder Brembate. Dat.: Tessin C.

- Conrad 1940, Taf. VI[I,22.
Scuol, Russonch:
Siedlung.
Vierpassförmige Anhängerscheibe. - JbSGU 48, 1960161, l4l.
Müstaif Kloster St. Johann:
Siedlung.
Profilierler Körbchenanhänger Typ B. Dat.: G III A2-A3. - P.

Gleirscher, Die vorklosterzeitlichen Kleinfunde (1962-l'991)' ln:
H.R. Sennhauser/H.R. Courvoisier/P. Gleilscher et al., Müstair,
Kloster St. Johann 1. Veröff. Inst. Denkmalpfl. ETH Zürich 16, I
(Zürich 1996) 121-198, bes. 132; Taf. 1,13.

Kanton St. Gallen

Mels, Grissli:
Einzelfund.
Sanguisugafibel mit Tonkern, einfacher Strichzier und Bügellänge
4.5 cm. Dat.: Tessin B. - Nagy 1996, Taf . 1,7 '

Mels, Castels:
Siedlung.
Schlangenfibel mit einfachem Bügel. Dat.: Tessin B. - Nagy
1996,Taf.1,1.
Zweiteilige Schlangenfibel vom Typ Benvenuti 111. Dat': Tessin

C. - Nagy 1996,Taf.1,2.
Schlangenfibel vom Typ Benvenuti 111. Dat.: Tessin C. - Nagy
1996, Taf . 1,3.

Fibelfuss mit doppelkonischem Fortsatz. Dat.: Tessin C. - Nagy
1996, Taf. 1,8.

Vierpassförmige Anhängerscheibe. - Nagy 1996, Taf. 1,13.

Wartau, Ochsenberg:
Zahbeiche, unpublizierte Funde. Freundl. Mitteilung Prof. Dr. M'
Primas und Dr. B. Schmid-sikimiö. Zur Fundstelle: JbSGUF 77'

1994,219.
Oberriet, Montlingerberg :

Siedlung.
Horizont A (Feld 4, Abstich 2):
Fibelfuss mit profiliertem Fortsatz. Dat.: Tessin B' - Schindler

1996,87 Abb. 3,528.
Horizont B (Feld 4, Abstich 3b):
Schlangenfibel mit einfachem Bügel. Dat.: Tessin B. - Schindler
1996,81 Abb. 3,576.
Altfunde:
Dragofibel Typ Cerinasca d'Arbedo (?). Dat.: Tessin C. - Stein-

hauser-Zimmermann 1989, Taf. 15,1 15.

Armring mit überlappenden Enden Typ b. - Steinhauser-Zim-
mermann 1989, Taf. 16,121. Vgl. De Marinis 1981,228.
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Liste 7: Liste der Golaseccaformen nördlich des Tessins
und des Misox

Mit * bezeichnet nicht ganz sicher zuweisbare Funde. Soweit
datierbar, wird den Objekten eine Datierung beigefügt. Die Certo-
safibeln werden in einer gesonderten Liste geführt. Nicht aufgeli-
stet sind die Bronzegefässe mit möglicher Herkunft aus dem Go-
laseccagebiet (Rippenzisten und Situlen).

Kanton Graubünden

TrunlTruns, Grepault:
Siedlung.
Toilettbesteck (Pinzette) mit Kugelzier. Dat: Tessin B. 

- JbSGU
29, 1941, t21 Abb.29,7.
Schlangenfibel Typ Benvenuti 111 (oder Fraore?). Dat.: G III
Al-A2. 

- JbSGU 29, 1941, 121 Abb. 29,8. Primas 1974b, 99
Abb. 12,6. De Marinis 1981, 216 Nr. 1.

Surcasti, Kirchenhügel :
Siedlung.
Schlangenfibel Typ Benvenuti 111. Dat.: Tessin C. - Conradin
1978, l2l Abb. 61,2. Primas 1974, 43 Abb. 9,7.
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Verzierter Ring. Dat.: Tessin D. - Steinhauser-Zimmermann
1989, Taf. 15,111.

Jona, Kempraten:
Grab.
Profilierter Körbchenanhänger Typ D. Dat.: LI B. - JbSGU 19,

1927,'79. JbSGU 25,1933,87f. A. Tanner, Die Latönegräber der

nordalpinen Schweiz 417 (Bern 1979) Taf. 18,11.

Fürstentum Liechtenstein

Balzers, Runder Büchel-Areal Foser:
Gräber.
Sanguisugafibel mit Tonkern und Strichzier (Typ Mazzucca di
Montanaso oder komplexe Strichzier I?). Dat.: Tessin C. - 

Er-
grabene Geschichte, 46 mit Abb.
Eschen, Malanser:
Siedlung.
Sanguisugafibel mit Tonkern, Einlagen, gerippter Strichzier an den
Enden und Bügellänge 4.5 cm. Dat.: Tessin B. - 

D. Beck, Ma-
lanser Ausgrabung 1953. JbHVFL 53, 1953,201f.206.
Gamprin, an der Halde:
Grab?
2 Sanguisugafibeln mit Tonkern vom spätalpinen Typ Var. C. Dat.:
G III A3. - 

A. Frommelt, Bronzefunde von Gamprin. JbHVFL
41, 1941, 77-88, bes. 84-88.

Kanton Zürich

Effre tikon- I llnau, B is ikon :
Grabfund.
Rechteckiger Gürtelhaken. - Primas 1970,146; Taf. 54.

Fehraltorf, Lochweid:
3 Schlangenfibeln. Dat.: Tessin A. - C. Hauser-Fischer, Die Fun-
de aus Spätbronze-, Hallstatt- und Latönezeit im Heimatmuseum
Pfäffikon ZH. JbSGUF 73,1990,7-l'7,bes.13 Abb. 6,33-36.
Maschwanden, Gstad:
Grab 1: Drachenkopffibel. Dat.: Frühlatönezeit. - A. Tanner, Die
Latönegräber der nordalpinen Schweiz 416 (Bern 1979)Taf.6l,Bl.

Kanton Aargau

U nt e rlunkhofen, B drhau :
Hügel 63, Körpergrab 5. Profilierter Körbchenanhänger Typ B.
Dat.: Tessin D/G III A.2 und A3. - E.L. Rochholz, Die Waldgrä-
ber zu Unter-Lunkhofen. Argovia 5, 1866, 217-332; Taf. III,1. G.
Lüscher, Unterlunkhofen und die hallstattzeitliche Grabkeramik in
der Schweiz. Antiqua 24 (Basel 1993) Taf. 25,238.
Wil b. Laufenburg:
Navicellafibel mit seitlichen Knöpfen und Strichzier. - Reperto-
rium Eisenzeit,Taf .3,22. Vgl. Von Eles Masi 1986, Nr. 1233.1235.

Kant o n B a s e I - Land s c haft

Allschwil, Ziegelei:
Grab.
Kugelring (Anello a globetti). - Müller 1981, 83 Abb. 6; 94 Abb.
12,5.

Kanton Wallis

Reckingen:
Sanguisugafibel mit Tonkern des spätalpinen Typs Var. C. Dat.: G
III A3. 

-Peyer 
1991,341 Fr5.7,12.
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Sanguisugafibel mit Tonkern des lodigianischen Typs Var. B. Dat.:
G III A3. - Repertorium Eisenzeit, Taf . 17,2"7.

Ritzingen:
Sanguisugafibel mit Tonkern vom Typ Mazzucca di Montanaso.
Dat.: Tessin C. - Curdy 1991,362f.; Fig. 3,1.
Sanguisugafibel mit Tonkern und komplexem Dekor aus Längs-
und Querstrichen sowie Kreisaugen. - Curdy 1991, 362t.; Frg.
3,2.Y91. Nol Soprintend. Arch. Piemonte 7, 1988, 61; Taf. XXIX.
Von Eles Masi 1986, Nr. 952.1502.1503. Winkler 1950, Nr. 106;

Taf. VI[,14. S. Lucia/Most na Soöi II, Taf. 103,A3 (Grab S 1007).
Brig-Glis, Waldmatte:
Siedlung.
Schlangenfibel mit einfacher Windung und blattförmigem, ver-
ziertem Bügel. Dat.: Tessin B. - Curdy et al. 1993,148Fi5.22,2.
Profilierter Körbchenanhänger Typ B. Dat.: G III A2 und G III ,{3.

- Curdy et al. 1989, 111 Fig. 9,5.
Kugeliger Becher. Dat.: Tessin A bis Tessin B. - Curdy et al.
1993, 149 Fig. 25,unten.
Henkeltopf. - Curdy et aL. 1993, 148 Fig. 24,links; 149 Ftg.
25,oben.
Dazt;. zahlrerche, noch unpublizierte Funde.
Zene g, g,en, Heidene g.g :
Aus zerstörten Gräbern.
Sanguisugafibel mit Tonkern vom lodigianischen Typ A. Dat.: G
III A2. - Repertorium Eisenzeit, Taf . 17,31. Wallis vor der Ge-
schichte, 330 Nr. 39.
Zeneggen:
Massive Sanguisugafibel vom spätalpinen Typ Var. D. Dat.: G III
A3. - Repertorium Eisenzeit, Taf. 17,30.
St. Niklaus:
Aus zerstörten Gräbern.
Zwei Navicellafibeln mit strichverziertem Bügel. Dat.: Tessin A
oder Tessin B. - JbSGUF 67 , 1984, 202 Fig. 38,3.4.
Kompositfibel (Typ Sesto Calende?). - JbSGUF 6'7, 1984,202
Fig. 38,5. Vgl. De Marinis 1990/91,170f.; Fig. 6,5.6.
Zw ei treibv erzierte B ronzescheiben. - JbS GUF 67, 19 84, 202 F ig.
38,6.7.
Zwei Armringe mit profiliertem Ende und Strichzier (Typ a nach
De Marinis). Dat.: G II B-G III A1. - JbSGUF 6'7, 1984,201
Fig.37,5.
Raron, Heidnischbühl:
Gräber.
Sanguisugafibel mit Tonkern des lodigianischen Typs (tipo lodi-
giano). Dat. G III A2-A3. - ASA 1873,399401Fig. IV; 450f.
Leukerbad:
Angeblich Grab, von der Datierung der <Beigaben>> her aber zwei-
felhaft.
Sanguisugafibel mit Tonkern des lodigianischen Typs Var. B. Dat.:
G III A3. - Peyer 1991,341 Fig. 7,10.
Sitten/Sion, Rue de Lausanne:
Grabfunde 1860 und 1869.
Armringe mit spitzen Enden (*). - Drack 19"70, 56 Abb. 43,1.3.
Conthey, Sensine:
Grabfunde um I 890.
Armringe mit spitzen Enden (*). - Drack 19'70,56 Abb. 43,2.4.
<<Wallis>>:

Vierpassanhängerset. - Unpubl. Kantonsmus. Sitten, 699b.
Freundl. Mitteilung Dr. B. Schmid-Sikimii.

Canton de Vaud

St. Sulpice, En Pötoleyres:
Grab 44:. Schieber für Fibelfuss (spätalpine Sanguisugafibel Var.

C). Dat.: LT A bzw. G III A3. - Kaenel 1990, Taf.41,11.
Grab 48: Profilierter Körbchenanhänger Typ C. Dat.: LI A. - Kae-
nel 1990, Taf. 44,9.

Canton de Genäve

Corsier:
äÄL"-lt Bronzeperle (zu Fibel gehörig)' Dat': Lr A' - Kaenel

ß90,Taf' 6,T' 3'r'

Kanton Bern

Port bei Nidau:
i-rr"".iiu"r mit 4 Hörnchen. - W. Drack, Altere Eisenzeit der

5.rri".lr. Kt. Bern 1' Teil (Basel 1958) 27f'; A-b!'-15' Vgl' von

gi"r rtluti 1986, Nr' 2482-2489' Casini 1994, 106 Fig' 64'1'

schichtlichen Siedlungen im Gewann <Mühlezelgle> in Singen am

Hohentwil, Kreis Konstanz. Materialh. Arch. Baden-Württemberg

32 (Stuttgan 1995) Taf. 39,438.
Hundersingen, Heuneburg :

Siedlung.
Sanguisugafibel mit Tonkern (?) und deckender Strichzier. Strati-

fizierung: (IVb). Dat.: Ha Dl bzw. G II B und G II A/B. - Mans-

feld 1973, Taf. 1,5. Sievers 1984, Taf' 212,2188. Vgl. Kap. IV'
Massive Sanguisugafibel mit eingefeiltem Kreuz auf dem Bügel.

Stratifizierung: IVb/l. Dat.: Ha Dl bzw. G II B. - Mansfeld 1973'

Taf . 16,'124. Sievers 1984, Taf ' 212,2190. Vgl' Como, Ca' Morta

Grab 130: Rittatore 1966,Taf. LXX,unten rechts. Von Eles Masi

1986, Nr. 1784. De Marinis 1990191, 190.
Massive Fünfknopffibel mit Strichzier' Stratifizierung: IVa/1. Dat.:

Ha D1 bzw. G II A/8. - 
Mansfeld 1973, Taf. 16'722. Sievers

1984, Taf . 212,2189. Vgl. Valtravaglia, Grab XXXIV: Batchvaro-

va 1967169, Fig. 8,4. De Marinis 1990191, 172; Anm' 30'
Von der Heuneburg zahlreiche weitere, südalpine oder auf südal-

pine Anregungen zurückgehende Fibelformen, die aber nicht si-

cher dem Golaseccagebiet zugewiesen werden können.

Toilettbesteck (Import?). Stratifizierung: IIIb-IVb' Dat': G II B' -
Sievers 1984, Taf. lll,14'71.
Eb e rdin g en-H o chdorf, Pfaffenw äldle :

Gräber.
2 Toilettbestecke. Dat.: Tessin C. - Zirn 1987, Taf. 142,4.5.

N ainh of- H o he nfe I s ( Ldkr. P ar s b e rg ), M at zhaus en :

Gräber.
Sanguisugafibel mit Tonkern (?) und deckender Strichzier' Dat': G

II B oder G II A/8. - Torbrügge 1979, Taf' 81'8.

Frankreich

La Riviöre-Drugeon, tum. des Gentianes:

Navicellafibel mit Strichzier. - 
Bicheti\4ill otte 1992, 62Frg' 44,8'

Vgl. von Eles Masi 1986, Nr. 1204.1205.

Haguenau, Donauberg tum' 13, V:

Dragofibel mit 4 Hörnchen. - Schaeffet 1930,23 Fig' 17,L' Vgl'

uon-El"t Masi 1986, Nl2482-2489' Casini 1994' 106 Fig' 64'1'

Bragny-sur-Saöne:
Siedlung.
Massive Sanguisugafibel mit einfacher Strichzier, linsenförmigem

Querschnitt und kurzem Fuss (Typ Ca' Morta Var B) Dat': Tes-

sin C/G III A1. - Feugöre/Guillot 1986, 191 Fig.33,2'
2 profilierte Körbchenanhänger Typ B. Dat.: G III A2-A3' - Feu-

göre/Guillot 1986, 184 Fig.24,l und Les Celtes. Ausstellungska-

talog Venezia (Milano 1991) 118 Abb. oben.

ermring mit profiliertem Ende und Strichzier Typ a (*)' Dat': G
II B-G III A1. - Feugöre/Guillot 1986, 180 Fig.21,9'
Situlenattasche mit eingepunzten, punktierten Kreisen. - Feu-

göre/Guillot 1986, 189 Ftg.32,1 .

Situlenattasche mit Kreisaugenpunzen. - Feugöre/Guillot 1986,

189 Fig. 32,7.
Bechermit Mitteleinzug Typ <Eierbecheo mit glattem Oberteil Typ

A 2. Dat.: G III A1-A2. - Feugöre/Guillot 1986, 173 Fig. l3'2'
Becher mit Mitteleinzug, glattem Boden und geripptem Oberteil

Typ D 1. Dat.: G III A1-A3. - Pauli 1993' 168 Abb' 44.

Vix, Mont Lassois:
Siedlung.
Schlangenfibel mit einfacher Windung und blattförmigem, ver-

ziertem Bügel. Dat.: G II B. - Joffroy 1960' Taf. 19,3.

Toilettbesteck. Dat.: G II B. - Joffroy 1960,Taf. l'7'21.

Bourges, Rue de Dun:
Grab.
Mindestens drei profilierte Körbchenanhänger Typ B. Dat': G III
A2-A3. - Willaume 1985, 46f. Nr. 7'l-'79; "taf . 9,1-3. Kimmig
1988, 210.
Croix-en-Champagne:
Profilierter Körbchenanhänger. - Frcy 1951 ,244 Anm. 65.

Liste B: Liste der südalpinen Formen, die nicht alleinfür
das Golaseccasebiel typisch sind' aus den Kanlonen
Graubünden unA Watti{ und dem St. Galler Alpenrheintal

Kanton Graubünden

Belgien

Han-sur-Lesse:
Grotte.
Entenring (ruota con anatrelle). Dat.: G III A1-A3. - De Mari-
nis 1988, 220.247.

Deutschland

Vella/Villa, Pleif:
Kleine Navicellafibel mit geometrischer Strichzier. - 

J. Rageth,

Spätbronzezeitliche Siedlungsreste von Villa-Pleif (Lugnez, GR)'

Bündner Monatsbl. 1987,293-333, bes. 311 Abb. 14'1. Vgl' zum

Typ: von Eles Masi 1986, Nr. 860-862 (Typ, unverziert); zum De-

kor: Ebd., Nr. 1255 (ähnlich unsorgfältiges Dekor).

Fellers/Falera:
Kleine Sanguisugafibel. - 

Pauli 197lb,49 Nr' 6.

Tamins, Unterm Dorf:
Grab 24: Dragofibel mit durchbrochenem Bügel (Typ Vaöe-Uf-

fing). Dat.: G II A. - Conradin 19'78, 84 Abb. 18; 86 Abb. 20'3'

Vgl. von Eles Masi 1986, Nr. 2504-2515.
Chur Markthallenplatz I 96448 :

Schlangenfibel mit einfachem Bügel, geflickt' Dat': Tessin B. -
Conradin 1978, 135 Abb.75,6. Rageth 1993, 108 Abb. 16'10'

Verschiedene Schlangenfibelfragmente. Dat.: Tessin A bis Tessin

C. - Conradin 79'78,135 Abb' '75,2-5. Rageth 1993, 108 Abb'

16,1-6.9. r0.
Zwei massive Sanguisugafibeln mit symmetrischem Bügel' Dat':

Tessin A oder Tessin B. - Conradin 1978, 135 Abb. 75,9' Rageth

1993, 108 Abb. 16,15.
Zwei Fibelfüsse ohne Einlagen, mit kugeligem Fortsatz' Dat': wohl

Tessin A oder B. - Conradin 1978, 135 Abb.75,1. Rageth 1993,

r08 Abb. 16,16.21

Haldenst e in, Lie chtenstein :

Siedlung.
Fibelfusi ohne Einlagen mit kugeligem Fortsatz. - Conradin

t978, l2l Abb. 61,16.
Susch, Padnal:
Siedlung.
Drago- oder Schlangenfibel. - Conrad 1940, Taf. VIII'20'

Singen a. H., Mühlenzelgle:
Siedlung, Fundstelle 22.
O.agofi6et, Typ Cerinasca d'Arbedo (grazile Variante) oder G II
B-Form? Dat.: G II B oder G III A1' - S. Hopert' Die vorge-
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Verzierter Ring. Dat.: Tessin D. - Steinhauser-Zimmermann
1989, Taf. 15,111.

Jona, Kempraten:
Grab.
Profilierter Körbchenanhänger Typ D. Dat.: LI B. - JbSGU 19,

1927,'79. JbSGU 25,1933,87f. A. Tanner, Die Latönegräber der

nordalpinen Schweiz 417 (Bern 1979) Taf. 18,11.

Fürstentum Liechtenstein

Balzers, Runder Büchel-Areal Foser:
Gräber.
Sanguisugafibel mit Tonkern und Strichzier (Typ Mazzucca di
Montanaso oder komplexe Strichzier I?). Dat.: Tessin C. - 

Er-
grabene Geschichte, 46 mit Abb.
Eschen, Malanser:
Siedlung.
Sanguisugafibel mit Tonkern, Einlagen, gerippter Strichzier an den
Enden und Bügellänge 4.5 cm. Dat.: Tessin B. - 

D. Beck, Ma-
lanser Ausgrabung 1953. JbHVFL 53, 1953,201f.206.
Gamprin, an der Halde:
Grab?
2 Sanguisugafibeln mit Tonkern vom spätalpinen Typ Var. C. Dat.:
G III A3. - 

A. Frommelt, Bronzefunde von Gamprin. JbHVFL
41, 1941, 77-88, bes. 84-88.

Kanton Zürich

Effre tikon- I llnau, B is ikon :
Grabfund.
Rechteckiger Gürtelhaken. - Primas 1970,146; Taf. 54.

Fehraltorf, Lochweid:
3 Schlangenfibeln. Dat.: Tessin A. - C. Hauser-Fischer, Die Fun-
de aus Spätbronze-, Hallstatt- und Latönezeit im Heimatmuseum
Pfäffikon ZH. JbSGUF 73,1990,7-l'7,bes.13 Abb. 6,33-36.
Maschwanden, Gstad:
Grab 1: Drachenkopffibel. Dat.: Frühlatönezeit. - A. Tanner, Die
Latönegräber der nordalpinen Schweiz 416 (Bern 1979)Taf.6l,Bl.

Kanton Aargau

U nt e rlunkhofen, B drhau :
Hügel 63, Körpergrab 5. Profilierter Körbchenanhänger Typ B.
Dat.: Tessin D/G III A.2 und A3. - E.L. Rochholz, Die Waldgrä-
ber zu Unter-Lunkhofen. Argovia 5, 1866, 217-332; Taf. III,1. G.
Lüscher, Unterlunkhofen und die hallstattzeitliche Grabkeramik in
der Schweiz. Antiqua 24 (Basel 1993) Taf. 25,238.
Wil b. Laufenburg:
Navicellafibel mit seitlichen Knöpfen und Strichzier. - Reperto-
rium Eisenzeit,Taf .3,22. Vgl. Von Eles Masi 1986, Nr. 1233.1235.

Kant o n B a s e I - Land s c haft

Allschwil, Ziegelei:
Grab.
Kugelring (Anello a globetti). - Müller 1981, 83 Abb. 6; 94 Abb.
12,5.

Kanton Wallis

Reckingen:
Sanguisugafibel mit Tonkern des spätalpinen Typs Var. C. Dat.: G
III A3. 

-Peyer 
1991,341 Fr5.7,12.
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Sanguisugafibel mit Tonkern des lodigianischen Typs Var. B. Dat.:
G III A3. - Repertorium Eisenzeit, Taf . 17,2"7.

Ritzingen:
Sanguisugafibel mit Tonkern vom Typ Mazzucca di Montanaso.
Dat.: Tessin C. - Curdy 1991,362f.; Fig. 3,1.
Sanguisugafibel mit Tonkern und komplexem Dekor aus Längs-
und Querstrichen sowie Kreisaugen. - Curdy 1991, 362t.; Frg.
3,2.Y91. Nol Soprintend. Arch. Piemonte 7, 1988, 61; Taf. XXIX.
Von Eles Masi 1986, Nr. 952.1502.1503. Winkler 1950, Nr. 106;

Taf. VI[,14. S. Lucia/Most na Soöi II, Taf. 103,A3 (Grab S 1007).
Brig-Glis, Waldmatte:
Siedlung.
Schlangenfibel mit einfacher Windung und blattförmigem, ver-
ziertem Bügel. Dat.: Tessin B. - Curdy et al. 1993,148Fi5.22,2.
Profilierter Körbchenanhänger Typ B. Dat.: G III A2 und G III ,{3.

- Curdy et al. 1989, 111 Fig. 9,5.
Kugeliger Becher. Dat.: Tessin A bis Tessin B. - Curdy et al.
1993, 149 Fig. 25,unten.
Henkeltopf. - Curdy et aL. 1993, 148 Fig. 24,links; 149 Ftg.
25,oben.
Dazt;. zahlrerche, noch unpublizierte Funde.
Zene g, g,en, Heidene g.g :
Aus zerstörten Gräbern.
Sanguisugafibel mit Tonkern vom lodigianischen Typ A. Dat.: G
III A2. - Repertorium Eisenzeit, Taf . 17,31. Wallis vor der Ge-
schichte, 330 Nr. 39.
Zeneggen:
Massive Sanguisugafibel vom spätalpinen Typ Var. D. Dat.: G III
A3. - Repertorium Eisenzeit, Taf. 17,30.
St. Niklaus:
Aus zerstörten Gräbern.
Zwei Navicellafibeln mit strichverziertem Bügel. Dat.: Tessin A
oder Tessin B. - JbSGUF 67 , 1984, 202 Fig. 38,3.4.
Kompositfibel (Typ Sesto Calende?). - JbSGUF 6'7, 1984,202
Fig. 38,5. Vgl. De Marinis 1990/91,170f.; Fig. 6,5.6.
Zw ei treibv erzierte B ronzescheiben. - JbS GUF 67, 19 84, 202 F ig.
38,6.7.
Zwei Armringe mit profiliertem Ende und Strichzier (Typ a nach
De Marinis). Dat.: G II B-G III A1. - JbSGUF 6'7, 1984,201
Fig.37,5.
Raron, Heidnischbühl:
Gräber.
Sanguisugafibel mit Tonkern des lodigianischen Typs (tipo lodi-
giano). Dat. G III A2-A3. - ASA 1873,399401Fig. IV; 450f.
Leukerbad:
Angeblich Grab, von der Datierung der <Beigaben>> her aber zwei-
felhaft.
Sanguisugafibel mit Tonkern des lodigianischen Typs Var. B. Dat.:
G III A3. - Peyer 1991,341 Fig. 7,10.
Sitten/Sion, Rue de Lausanne:
Grabfunde 1860 und 1869.
Armringe mit spitzen Enden (*). - Drack 19"70, 56 Abb. 43,1.3.
Conthey, Sensine:
Grabfunde um I 890.
Armringe mit spitzen Enden (*). - Drack 19'70,56 Abb. 43,2.4.
<<Wallis>>:

Vierpassanhängerset. - Unpubl. Kantonsmus. Sitten, 699b.
Freundl. Mitteilung Dr. B. Schmid-Sikimii.

Canton de Vaud

St. Sulpice, En Pötoleyres:
Grab 44:. Schieber für Fibelfuss (spätalpine Sanguisugafibel Var.

C). Dat.: LT A bzw. G III A3. - Kaenel 1990, Taf.41,11.
Grab 48: Profilierter Körbchenanhänger Typ C. Dat.: LI A. - Kae-
nel 1990, Taf. 44,9.

Canton de Genäve

Corsier:
äÄL"-lt Bronzeperle (zu Fibel gehörig)' Dat': Lr A' - Kaenel

ß90,Taf' 6,T' 3'r'

Kanton Bern

Port bei Nidau:
i-rr"".iiu"r mit 4 Hörnchen. - W. Drack, Altere Eisenzeit der

5.rri".lr. Kt. Bern 1' Teil (Basel 1958) 27f'; A-b!'-15' Vgl' von

gi"r rtluti 1986, Nr' 2482-2489' Casini 1994, 106 Fig' 64'1'

schichtlichen Siedlungen im Gewann <Mühlezelgle> in Singen am

Hohentwil, Kreis Konstanz. Materialh. Arch. Baden-Württemberg

32 (Stuttgan 1995) Taf. 39,438.
Hundersingen, Heuneburg :

Siedlung.
Sanguisugafibel mit Tonkern (?) und deckender Strichzier. Strati-

fizierung: (IVb). Dat.: Ha Dl bzw. G II B und G II A/B. - Mans-

feld 1973, Taf. 1,5. Sievers 1984, Taf' 212,2188. Vgl. Kap. IV'
Massive Sanguisugafibel mit eingefeiltem Kreuz auf dem Bügel.

Stratifizierung: IVb/l. Dat.: Ha Dl bzw. G II B. - Mansfeld 1973'

Taf . 16,'124. Sievers 1984, Taf ' 212,2190. Vgl' Como, Ca' Morta

Grab 130: Rittatore 1966,Taf. LXX,unten rechts. Von Eles Masi

1986, Nr. 1784. De Marinis 1990191, 190.
Massive Fünfknopffibel mit Strichzier' Stratifizierung: IVa/1. Dat.:

Ha D1 bzw. G II A/8. - 
Mansfeld 1973, Taf. 16'722. Sievers

1984, Taf . 212,2189. Vgl. Valtravaglia, Grab XXXIV: Batchvaro-

va 1967169, Fig. 8,4. De Marinis 1990191, 172; Anm' 30'
Von der Heuneburg zahlreiche weitere, südalpine oder auf südal-

pine Anregungen zurückgehende Fibelformen, die aber nicht si-

cher dem Golaseccagebiet zugewiesen werden können.

Toilettbesteck (Import?). Stratifizierung: IIIb-IVb' Dat': G II B' -
Sievers 1984, Taf. lll,14'71.
Eb e rdin g en-H o chdorf, Pfaffenw äldle :

Gräber.
2 Toilettbestecke. Dat.: Tessin C. - Zirn 1987, Taf. 142,4.5.

N ainh of- H o he nfe I s ( Ldkr. P ar s b e rg ), M at zhaus en :

Gräber.
Sanguisugafibel mit Tonkern (?) und deckender Strichzier' Dat': G

II B oder G II A/8. - Torbrügge 1979, Taf' 81'8.

Frankreich

La Riviöre-Drugeon, tum. des Gentianes:

Navicellafibel mit Strichzier. - 
Bicheti\4ill otte 1992, 62Frg' 44,8'

Vgl. von Eles Masi 1986, Nr. 1204.1205.

Haguenau, Donauberg tum' 13, V:

Dragofibel mit 4 Hörnchen. - Schaeffet 1930,23 Fig' 17,L' Vgl'

uon-El"t Masi 1986, Nl2482-2489' Casini 1994' 106 Fig' 64'1'

Bragny-sur-Saöne:
Siedlung.
Massive Sanguisugafibel mit einfacher Strichzier, linsenförmigem

Querschnitt und kurzem Fuss (Typ Ca' Morta Var B) Dat': Tes-

sin C/G III A1. - Feugöre/Guillot 1986, 191 Fig.33,2'
2 profilierte Körbchenanhänger Typ B. Dat.: G III A2-A3' - Feu-

göre/Guillot 1986, 184 Fig.24,l und Les Celtes. Ausstellungska-

talog Venezia (Milano 1991) 118 Abb. oben.

ermring mit profiliertem Ende und Strichzier Typ a (*)' Dat': G
II B-G III A1. - Feugöre/Guillot 1986, 180 Fig.21,9'
Situlenattasche mit eingepunzten, punktierten Kreisen. - Feu-

göre/Guillot 1986, 189 Ftg.32,1 .

Situlenattasche mit Kreisaugenpunzen. - Feugöre/Guillot 1986,

189 Fig. 32,7.
Bechermit Mitteleinzug Typ <Eierbecheo mit glattem Oberteil Typ

A 2. Dat.: G III A1-A2. - Feugöre/Guillot 1986, 173 Fig. l3'2'
Becher mit Mitteleinzug, glattem Boden und geripptem Oberteil

Typ D 1. Dat.: G III A1-A3. - Pauli 1993' 168 Abb' 44.

Vix, Mont Lassois:
Siedlung.
Schlangenfibel mit einfacher Windung und blattförmigem, ver-

ziertem Bügel. Dat.: G II B. - Joffroy 1960' Taf. 19,3.

Toilettbesteck. Dat.: G II B. - Joffroy 1960,Taf. l'7'21.

Bourges, Rue de Dun:
Grab.
Mindestens drei profilierte Körbchenanhänger Typ B. Dat': G III
A2-A3. - Willaume 1985, 46f. Nr. 7'l-'79; "taf . 9,1-3. Kimmig
1988, 210.
Croix-en-Champagne:
Profilierter Körbchenanhänger. - Frcy 1951 ,244 Anm. 65.

Liste B: Liste der südalpinen Formen, die nicht alleinfür
das Golaseccasebiel typisch sind' aus den Kanlonen
Graubünden unA Watti{ und dem St. Galler Alpenrheintal

Kanton Graubünden

Belgien

Han-sur-Lesse:
Grotte.
Entenring (ruota con anatrelle). Dat.: G III A1-A3. - De Mari-
nis 1988, 220.247.

Deutschland

Vella/Villa, Pleif:
Kleine Navicellafibel mit geometrischer Strichzier. - 

J. Rageth,

Spätbronzezeitliche Siedlungsreste von Villa-Pleif (Lugnez, GR)'

Bündner Monatsbl. 1987,293-333, bes. 311 Abb. 14'1. Vgl' zum

Typ: von Eles Masi 1986, Nr. 860-862 (Typ, unverziert); zum De-

kor: Ebd., Nr. 1255 (ähnlich unsorgfältiges Dekor).

Fellers/Falera:
Kleine Sanguisugafibel. - 

Pauli 197lb,49 Nr' 6.

Tamins, Unterm Dorf:
Grab 24: Dragofibel mit durchbrochenem Bügel (Typ Vaöe-Uf-

fing). Dat.: G II A. - Conradin 19'78, 84 Abb. 18; 86 Abb. 20'3'

Vgl. von Eles Masi 1986, Nr. 2504-2515.
Chur Markthallenplatz I 96448 :

Schlangenfibel mit einfachem Bügel, geflickt' Dat': Tessin B. -
Conradin 1978, 135 Abb.75,6. Rageth 1993, 108 Abb. 16'10'

Verschiedene Schlangenfibelfragmente. Dat.: Tessin A bis Tessin

C. - Conradin 79'78,135 Abb' '75,2-5. Rageth 1993, 108 Abb'

16,1-6.9. r0.
Zwei massive Sanguisugafibeln mit symmetrischem Bügel' Dat':

Tessin A oder Tessin B. - Conradin 1978, 135 Abb. 75,9' Rageth

1993, 108 Abb. 16,15.
Zwei Fibelfüsse ohne Einlagen, mit kugeligem Fortsatz' Dat': wohl

Tessin A oder B. - Conradin 1978, 135 Abb.75,1. Rageth 1993,

r08 Abb. 16,16.21

Haldenst e in, Lie chtenstein :

Siedlung.
Fibelfusi ohne Einlagen mit kugeligem Fortsatz. - Conradin

t978, l2l Abb. 61,16.
Susch, Padnal:
Siedlung.
Drago- oder Schlangenfibel. - Conrad 1940, Taf. VIII'20'

Singen a. H., Mühlenzelgle:
Siedlung, Fundstelle 22.
O.agofi6et, Typ Cerinasca d'Arbedo (grazile Variante) oder G II
B-Form? Dat.: G II B oder G III A1' - S. Hopert' Die vorge-
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Kanton St. Gallen

Mels, Castels:
Dragofibel. - Nagy 1996,Taf. 1,4.

Obe rrier, M ont I inge rbe rg:
Altfunde:
Eiserne Schlangenfibel. - Steinhauser-Zimmermann 1989, Taf.
15,104.
Dragofibel. - Steinhauser-Zimmermann 1989, Taf. 15,116. Vgl.
von Eles Masi 1986, 23902418.
Schnitt 2a (Abstich lb):
Eiserne Schlaägenfibel. - Steinhauser-Zimmermann 1989, Taf.
82,1323.

Fürstentum Liechtenstein

Balzers, Runder Büchel-Areal Foser:
Gräber.
Schlangenfibel. - Ergrabene Geschichte, 46 mit Abb.

Kanton Wallis

Brig-Glis, Waldmatte:
Siedlung.
Eiserne Schlangenfibel. - Curdy et al. 1989, 111 Fig. 9,1.
Eiserne Schlangenfibel. - Curdy et al. 1993,148,Fig.22,1.
Sion/Sitten, Rue de Lausanne:
Grabfunde 1860 und 1869.
Navicellafibel mit gedrücktem Bügel Typ Este. - Primas 1974a,
36 Abb. 2,7. Ygl. von Eles Masi 1986, Nr. 825-855, bes.
826.830.832.
Schlangenfibel mit doppelter Windung und Bügelknick (Variante).

- Primas 1974a, 36 Abb. 2,9. Vgl. von Eles Masi 1986, Nr.
2154-2168, bes.2l65A.
Martigny:
2 Navicellafibeln mit rhombischem Bügel und Seitenknöpfen Var.
B. - Rey-Vodoz 1986, l7l Taf. 1,3.4. Ygl. von Eles Masi 1986,
Nr. 1280-1283. Herkunft gesichert?

Liste 9: Liste der Certosafibeln nördlich des Tessins
und des Misox

Nicht aufgenommen wurden nordalpine Nachahmungen mit
Latöne-Spiralkonstruktion.

Kanton Graubünden

Trin/Trins:
Certosafibel Typ X. Dat.: G III A2. - Primas 1974a, 43 Abb. 9,9.
JbSGU 31, 1939,73; 46, 1957, 1l5f .; Abb. 44,4.
Thmins:
Certosafibel Typ X. - Primas 1974b, 99; Abb. 12,'7.

Maladers, Tummihügel:
Certosafibelfuss (Typ X). - Archäologie Graubünden, 58 Abb. 4.
Chur Areal Ackermann 1970-74:
Ceftosafibel Typ X. - Rageth 1993, 119 Abb. 27,15.
Chur Markthallenplatz I 964-68 :
Certosafibelfuss mit rechteckigem Nadelhalter. Dat.: wohl Tessin
C. - Conradin 1978, 135 Abb. 75,12. Rageth 1993, 108 Abb.
16,14.
Certosafibel Typ X. - Conradin 1978, 135 Abb. 75,13. Rageth
1993, 108 Abb. 16,12.
Certosafibel Typ X.- Rageth 1993, 108 Abb. 16,11.

Kanton St. Gallen

Mels, Castels:
Cerlosafibelfuss (Typ X). - Nagy 1996, Taf . 1,9.
Oberriet, Montlingerberg :
Altfunde:
Certosafibel Typ II, zweifach geflickt. Dat.: Tessin C. - Schind-
ler 1996,89 Abb. 6,3.
Certosafibelfuss mit rechteckigem Nadelhalter und bandförmigem
Bügel, wohl Typ II. Dat.: Tessin C. - Bill 1979,21'l Abb. 3,2.
Steinhauser-Zimmermann 1989, Taf. 15,1 19.

Certosafibel Typ X. - Bill 1979, 217 Abb.3,4. Steinhauser-Zim-
mermann 1989, Taf. 15,117.
Certosafibel Typ X. - Bill 1979,21'7 l'bb.3,6. Steinhauser-Zim-
mermann 1989, Taf. 15,118.
Stratifizierter Fund:
Horizont A (Feld 4):
Certosafibelfuss mit rechteckigem Nadelhalter. Dat.: wohl Tessin
C. - Bill 1979, 2l'7 Abb. 3,3. Steinhauser-Zimmermann 1989,
Taf. 45,490.
Vom Montlingerberg?:
Certosafibel Typ X. - Bill 1979, Abb. 3,5.
Wartau, Ochsenberg,:
Certosafibel Typ X. - JbSGUF 75, 1992,201f.; Abb. 9.
Widnau, B ündtelibrücke :
Certosafibel Typ II. Dat.: Tessin C. - Schindler 1996, 89 Abb.
6,2.

Fürstentum Liechtenstein

Balzers, Gutenberg:
2 Certosafibelfragmente Typ X. - Btll 1979,215 {bb.2,2.3.
Balzers, Runder Büchel-Areal Foser:
Gräber.
Certosafibel Typ II. Dat.: Tessin C. - Ergrabene Geschichte, 46
mit Abb.
Eschen, Malanser:
Certosafibel Typ X. - Bill 1979, 215 Abb.2,l.
Schaan, Krüppel:
Certosafibel Typ X. - Bill 1979,213 Abb. 1.

Kanton Zürich

Stallikon, Ü etlib e rg, B ahns t ation :
Zerstörte Gräber.
3 Certosafibeln Typ X. - Bauer et al. 1991, 267 Abb.2"l6a.
Das als Certosafibel angesprochene Fragment (ebd.,265 Abb.2'14)
stammt von einem Bronzemesser. Die als Fragmente von Gola-
secca-Keramik angesprochenen Scherben 1002 und 1003 (ebd., 167
und Taf. 73) sind nicht sicher als solche anzusprechen. Wahr-
scheinlicher ist eine Herkunft aus dem Alpenrheintal oder aus Süd-
bayern.
Stallikon, Ü etliberg, Sonnenbühl :
Grabhügel.
Certosafibelfragment? Dat.: LI A. - Bauer et al. 1991, 266.2'70
Abb. 277,oben rechts.

Kanton Wallis

Brig-Glis, Waldmatte:
Certosafibel Typ X. Dat.: G III A2. - Curdy et al. 1993, 148 Fig.
22,6.
Certosafibel Typ X. - Curdy et al. 1993, 148 Fig.22,7.

T,eneggen, Heidenegg:
1,," zerstörten Gräbern'

ä.no*fit.r Typ X. - Repertorium Eisenzeit, Taf' 17,32' Wallis

uor der Geschichte' 330 Nr' 38'

t at.schental/Ferden:
ä".to.afiU.l Typ X. - M'-R' Sauter, Pr6histoire du Valais (Sion

tS50) 92' PeYer 1991,341Fig' 7,13'

Venthöne, Buiron P ranati:

Certosafibel Typ X' - JbSGU 48,1960161' 142'

MartignY:
ö"ttoiufiU.t Typ X (Fragment). - Rey-Vodoz 1986' 17I Taf ' l'2'

Kanton Freiburg

P o sieux, Chätillon- sur- Gläne :

Siedlung.
Certosafibelfuss mit rechteckigem Nadelhalter. Dat.: wohl Tessin

C. - Ramseyer 1983, 180 Fig. 20,3.

Certosafibel aus Eisen. - 
H. Schwab, Chätillon-sur-Gläne' Ger-

mania 61, 1983,2,405458, bes. 431 Abb. 20,9. Vgl. De Marinis
1991,250 Fig. 8,7 (Phase F, Beginn 5. Jh. v'Chr.).

Kanton Aargau

Möriken, Kestenberg:
Siedlung.
Cerlosafibel Typ X. - JbSGU 45, 1956, 3l Abb.7,l9

Kanton Bas el - Lands chaft

MuttenL Margelacker:
Grab 11: Certosafibel Typ X. - Müller 1981, 99 Abb. 17'1

Kanton Basel-Stadt

Bas el, Kleinbas el- Bie rb urg :

Grab: Certosafibel Typ X. - JbSGUF 66, 1983,269 Abb.32'l

Deutschland

Canton de Vaud

Vevey, En Credeiles:
Grab 28. Certosafibel Typ X (Fragment). Dat.: W 82. - S. Mar-

tin-Kilcher, Das keltische Gräberfeld von Vevey VD. JbSGUF 64,

1981, 107-156,bes. 14'7 Abb. 33,6.

lttusanne, Vidy, Route de Chavannes 29:

Aus römischem Vicus (Grabung 1985). - Kaenel 1990,289.

St. Sulpice, En PätoleYres:

Grab 50. Certosafibel Typ XI. Dat.: LI A. - Kaenel 1990, Taf.

45,2.
Grandson:
Grab 1. Certosafibel Typ X.- Kaenel 1990, 233;Taf. l5'1.

Canton de GenDve

Chöne - B ou gerie s, Apriliä res :

Grab l. Certosafibel Typ X.- Kaenel 1990, 226;Taf.4.

Kanton Bern

Spiez,. Schönegg:
Gräber.
Certosafibel Typ X. - Tschumi 1953, 131 Abb. 83. Repertorium
Eisenzeit, Taf.7,l.
Münsingen, Rain:
Grab 28. Certosafibel Typ X. Dat.: LI A. - Hodson 1968' Taf.

13,708.
Grab 48. Certosafibel Typ X. Dat.: UI Bl. - Hodson 1968' Taf.

2t;789.
Grab 51. Certosafibel Typ X.Dat.: LT A. - Hodson 1968' Taf.

23,63t.
Grab 62. Cenosafibel Typ X, stark verziert. Dat.: LT B1. - Hod-
son 1968, Taf.28,851.
Grab 69. Certosafibel Typ X. - Hodson 1968, Taf. 32,560.
Grab 120. Certosafibel Typ X. - Hodson 1968, Taf. 48'333.
Grab a. Certosafibel Typ X. - Hodson 1968, Taf. 93'26173.
Münsingen, Tägermatten:
Grab 24. Certosafibel Typ X. Dat.: LI A. - Osterwalder 1971172,

26 {bb.24,1.
Veching en- S innerin g en, Sange rn :

Aus zerstörten Gräbern.
Certosafibel Typ X.- Osterwalder 1971172,35 Abb. 32,1'
Deisswil bei Stettlen:
Aus zerstörten Gräbern.
Certosafibel Typ X, stark verziert. - Tschumi 1953, 335 Abb.

214,5.
Aatwangen, Zopfen:
Grabhügel III. 2 Certosafibeln Typ X. - W. Drack, Altere Eisen-

zeit der Schweiz. Kanton Bern III. Materialh. Ur- u. Frühgesch.

Schweiz 3 (Basel 1960) Taf. I,ll;3,34.

Singen a. Hohentwil (Konstanz):
Grab 2l: Certosafibel Typ X. - R. Giessler/G. Kraft, Untersu-

chungen zur frühen und älteren Latönezeit am Oberhein und in
der Schweiz. Ber. RGK 32, 1942,20-115, bes. Taf' 10'11.

Hausen am Tann (Zollernalbkreis ), Lochenstein:
Siedlung.
Certosafibel Typ X. - J. Biel, Vorgeschichtliche Höhensiedlun-
gen in Südwürttemberg-Hohenzollern' Forsch' u. Ber. Ur- u. Früh-

gesch. Baden-Württemberg 24 (Stuttgart 198'7) 129-131; Abb.

36,'l; 3'7,3; Taf . 94,747 .

Frankreich

La Riviäre-Drugeon, tum. des Gentianes:

Certosafibel Typ X. - 
Bichet/Millotte 1992, 62 Fig. 44,9'

Liste l0: Liste der östlichen Fibelfurmen im Alpenrheintal

Kanton Graubünden

Chur Areal Ackermann 1970-74:
Siedlung.
Ostalpine Tierkopffibel. - Rageth 1993, 119 

^bb.2'7 '12.
Ramosch, Mottatta:
Siedlung.
<Fusszierfibel>. - JbSGU 47,1958159, Taf. 88,oben.

Kanton St. Gallen

Walenstadt, B ers chi s - St. Georg :

Siedlung.
Ostalpine Tierkopffibel. - Schindler 1996,90 Abb. 8.
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Kanton St. Gallen

Mels, Castels:
Dragofibel. - Nagy 1996,Taf. 1,4.

Obe rrier, M ont I inge rbe rg:
Altfunde:
Eiserne Schlangenfibel. - Steinhauser-Zimmermann 1989, Taf.
15,104.
Dragofibel. - Steinhauser-Zimmermann 1989, Taf. 15,116. Vgl.
von Eles Masi 1986, 23902418.
Schnitt 2a (Abstich lb):
Eiserne Schlaägenfibel. - Steinhauser-Zimmermann 1989, Taf.
82,1323.

Fürstentum Liechtenstein

Balzers, Runder Büchel-Areal Foser:
Gräber.
Schlangenfibel. - Ergrabene Geschichte, 46 mit Abb.

Kanton Wallis

Brig-Glis, Waldmatte:
Siedlung.
Eiserne Schlangenfibel. - Curdy et al. 1989, 111 Fig. 9,1.
Eiserne Schlangenfibel. - Curdy et al. 1993,148,Fig.22,1.
Sion/Sitten, Rue de Lausanne:
Grabfunde 1860 und 1869.
Navicellafibel mit gedrücktem Bügel Typ Este. - Primas 1974a,
36 Abb. 2,7. Ygl. von Eles Masi 1986, Nr. 825-855, bes.
826.830.832.
Schlangenfibel mit doppelter Windung und Bügelknick (Variante).

- Primas 1974a, 36 Abb. 2,9. Vgl. von Eles Masi 1986, Nr.
2154-2168, bes.2l65A.
Martigny:
2 Navicellafibeln mit rhombischem Bügel und Seitenknöpfen Var.
B. - Rey-Vodoz 1986, l7l Taf. 1,3.4. Ygl. von Eles Masi 1986,
Nr. 1280-1283. Herkunft gesichert?

Liste 9: Liste der Certosafibeln nördlich des Tessins
und des Misox

Nicht aufgenommen wurden nordalpine Nachahmungen mit
Latöne-Spiralkonstruktion.

Kanton Graubünden

Trin/Trins:
Certosafibel Typ X. Dat.: G III A2. - Primas 1974a, 43 Abb. 9,9.
JbSGU 31, 1939,73; 46, 1957, 1l5f .; Abb. 44,4.
Thmins:
Certosafibel Typ X. - Primas 1974b, 99; Abb. 12,'7.

Maladers, Tummihügel:
Certosafibelfuss (Typ X). - Archäologie Graubünden, 58 Abb. 4.
Chur Areal Ackermann 1970-74:
Ceftosafibel Typ X. - Rageth 1993, 119 Abb. 27,15.
Chur Markthallenplatz I 964-68 :
Certosafibelfuss mit rechteckigem Nadelhalter. Dat.: wohl Tessin
C. - Conradin 1978, 135 Abb. 75,12. Rageth 1993, 108 Abb.
16,14.
Certosafibel Typ X. - Conradin 1978, 135 Abb. 75,13. Rageth
1993, 108 Abb. 16,12.
Certosafibel Typ X.- Rageth 1993, 108 Abb. 16,11.

Kanton St. Gallen

Mels, Castels:
Cerlosafibelfuss (Typ X). - Nagy 1996, Taf . 1,9.
Oberriet, Montlingerberg :
Altfunde:
Certosafibel Typ II, zweifach geflickt. Dat.: Tessin C. - Schind-
ler 1996,89 Abb. 6,3.
Certosafibelfuss mit rechteckigem Nadelhalter und bandförmigem
Bügel, wohl Typ II. Dat.: Tessin C. - Bill 1979,21'l Abb. 3,2.
Steinhauser-Zimmermann 1989, Taf. 15,1 19.

Certosafibel Typ X. - Bill 1979, 217 Abb.3,4. Steinhauser-Zim-
mermann 1989, Taf. 15,117.
Certosafibel Typ X. - Bill 1979,21'7 l'bb.3,6. Steinhauser-Zim-
mermann 1989, Taf. 15,118.
Stratifizierter Fund:
Horizont A (Feld 4):
Certosafibelfuss mit rechteckigem Nadelhalter. Dat.: wohl Tessin
C. - Bill 1979, 2l'7 Abb. 3,3. Steinhauser-Zimmermann 1989,
Taf. 45,490.
Vom Montlingerberg?:
Certosafibel Typ X. - Bill 1979, Abb. 3,5.
Wartau, Ochsenberg,:
Certosafibel Typ X. - JbSGUF 75, 1992,201f.; Abb. 9.
Widnau, B ündtelibrücke :
Certosafibel Typ II. Dat.: Tessin C. - Schindler 1996, 89 Abb.
6,2.

Fürstentum Liechtenstein

Balzers, Gutenberg:
2 Certosafibelfragmente Typ X. - Btll 1979,215 {bb.2,2.3.
Balzers, Runder Büchel-Areal Foser:
Gräber.
Certosafibel Typ II. Dat.: Tessin C. - Ergrabene Geschichte, 46
mit Abb.
Eschen, Malanser:
Certosafibel Typ X. - Bill 1979, 215 Abb.2,l.
Schaan, Krüppel:
Certosafibel Typ X. - Bill 1979,213 Abb. 1.

Kanton Zürich

Stallikon, Ü etlib e rg, B ahns t ation :
Zerstörte Gräber.
3 Certosafibeln Typ X. - Bauer et al. 1991, 267 Abb.2"l6a.
Das als Certosafibel angesprochene Fragment (ebd.,265 Abb.2'14)
stammt von einem Bronzemesser. Die als Fragmente von Gola-
secca-Keramik angesprochenen Scherben 1002 und 1003 (ebd., 167
und Taf. 73) sind nicht sicher als solche anzusprechen. Wahr-
scheinlicher ist eine Herkunft aus dem Alpenrheintal oder aus Süd-
bayern.
Stallikon, Ü etliberg, Sonnenbühl :
Grabhügel.
Certosafibelfragment? Dat.: LI A. - Bauer et al. 1991, 266.2'70
Abb. 277,oben rechts.

Kanton Wallis

Brig-Glis, Waldmatte:
Certosafibel Typ X. Dat.: G III A2. - Curdy et al. 1993, 148 Fig.
22,6.
Certosafibel Typ X. - Curdy et al. 1993, 148 Fig.22,7.

T,eneggen, Heidenegg:
1,," zerstörten Gräbern'

ä.no*fit.r Typ X. - Repertorium Eisenzeit, Taf' 17,32' Wallis

uor der Geschichte' 330 Nr' 38'

t at.schental/Ferden:
ä".to.afiU.l Typ X. - M'-R' Sauter, Pr6histoire du Valais (Sion

tS50) 92' PeYer 1991,341Fig' 7,13'

Venthöne, Buiron P ranati:

Certosafibel Typ X' - JbSGU 48,1960161' 142'

MartignY:
ö"ttoiufiU.t Typ X (Fragment). - Rey-Vodoz 1986' 17I Taf ' l'2'

Kanton Freiburg

P o sieux, Chätillon- sur- Gläne :

Siedlung.
Certosafibelfuss mit rechteckigem Nadelhalter. Dat.: wohl Tessin

C. - Ramseyer 1983, 180 Fig. 20,3.

Certosafibel aus Eisen. - 
H. Schwab, Chätillon-sur-Gläne' Ger-

mania 61, 1983,2,405458, bes. 431 Abb. 20,9. Vgl. De Marinis
1991,250 Fig. 8,7 (Phase F, Beginn 5. Jh. v'Chr.).

Kanton Aargau

Möriken, Kestenberg:
Siedlung.
Cerlosafibel Typ X. - JbSGU 45, 1956, 3l Abb.7,l9

Kanton Bas el - Lands chaft

MuttenL Margelacker:
Grab 11: Certosafibel Typ X. - Müller 1981, 99 Abb. 17'1

Kanton Basel-Stadt

Bas el, Kleinbas el- Bie rb urg :

Grab: Certosafibel Typ X. - JbSGUF 66, 1983,269 Abb.32'l

Deutschland

Canton de Vaud

Vevey, En Credeiles:
Grab 28. Certosafibel Typ X (Fragment). Dat.: W 82. - S. Mar-

tin-Kilcher, Das keltische Gräberfeld von Vevey VD. JbSGUF 64,

1981, 107-156,bes. 14'7 Abb. 33,6.

lttusanne, Vidy, Route de Chavannes 29:

Aus römischem Vicus (Grabung 1985). - Kaenel 1990,289.

St. Sulpice, En PätoleYres:

Grab 50. Certosafibel Typ XI. Dat.: LI A. - Kaenel 1990, Taf.

45,2.
Grandson:
Grab 1. Certosafibel Typ X.- Kaenel 1990, 233;Taf. l5'1.

Canton de GenDve

Chöne - B ou gerie s, Apriliä res :

Grab l. Certosafibel Typ X.- Kaenel 1990, 226;Taf.4.

Kanton Bern

Spiez,. Schönegg:
Gräber.
Certosafibel Typ X. - Tschumi 1953, 131 Abb. 83. Repertorium
Eisenzeit, Taf.7,l.
Münsingen, Rain:
Grab 28. Certosafibel Typ X. Dat.: LI A. - Hodson 1968' Taf.

13,708.
Grab 48. Certosafibel Typ X. Dat.: UI Bl. - Hodson 1968' Taf.

2t;789.
Grab 51. Certosafibel Typ X.Dat.: LT A. - Hodson 1968' Taf.

23,63t.
Grab 62. Cenosafibel Typ X, stark verziert. Dat.: LT B1. - Hod-
son 1968, Taf.28,851.
Grab 69. Certosafibel Typ X. - Hodson 1968, Taf. 32,560.
Grab 120. Certosafibel Typ X. - Hodson 1968, Taf. 48'333.
Grab a. Certosafibel Typ X. - Hodson 1968, Taf. 93'26173.
Münsingen, Tägermatten:
Grab 24. Certosafibel Typ X. Dat.: LI A. - Osterwalder 1971172,

26 {bb.24,1.
Veching en- S innerin g en, Sange rn :

Aus zerstörten Gräbern.
Certosafibel Typ X.- Osterwalder 1971172,35 Abb. 32,1'
Deisswil bei Stettlen:
Aus zerstörten Gräbern.
Certosafibel Typ X, stark verziert. - Tschumi 1953, 335 Abb.

214,5.
Aatwangen, Zopfen:
Grabhügel III. 2 Certosafibeln Typ X. - W. Drack, Altere Eisen-

zeit der Schweiz. Kanton Bern III. Materialh. Ur- u. Frühgesch.

Schweiz 3 (Basel 1960) Taf. I,ll;3,34.

Singen a. Hohentwil (Konstanz):
Grab 2l: Certosafibel Typ X. - R. Giessler/G. Kraft, Untersu-

chungen zur frühen und älteren Latönezeit am Oberhein und in
der Schweiz. Ber. RGK 32, 1942,20-115, bes. Taf' 10'11.

Hausen am Tann (Zollernalbkreis ), Lochenstein:
Siedlung.
Certosafibel Typ X. - J. Biel, Vorgeschichtliche Höhensiedlun-
gen in Südwürttemberg-Hohenzollern' Forsch' u. Ber. Ur- u. Früh-

gesch. Baden-Württemberg 24 (Stuttgart 198'7) 129-131; Abb.

36,'l; 3'7,3; Taf . 94,747 .

Frankreich

La Riviäre-Drugeon, tum. des Gentianes:

Certosafibel Typ X. - 
Bichet/Millotte 1992, 62 Fig. 44,9'

Liste l0: Liste der östlichen Fibelfurmen im Alpenrheintal

Kanton Graubünden

Chur Areal Ackermann 1970-74:
Siedlung.
Ostalpine Tierkopffibel. - Rageth 1993, 119 

^bb.2'7 '12.
Ramosch, Mottatta:
Siedlung.
<Fusszierfibel>. - JbSGU 47,1958159, Taf. 88,oben.

Kanton St. Gallen

Walenstadt, B ers chi s - St. Georg :

Siedlung.
Ostalpine Tierkopffibel. - Schindler 1996,90 Abb. 8.
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Sargans, Jux:
Einzelfund. <Fusszierfibel>. - Schindler 1996,90 Abb. 9.

Mels, Castels:
Siedlung.
Ostalpine Tierkopffibel. - Nagy 1996, Taf. 1,10.

Oberriet, M ontlinge rbe rg :
Siedlung. Grabung 1921.

Ostalpine Tierkopffibel. - Steinhauser-Zimmermann 1989, Taf.

15,109.

Fürstentum Liechtenstein

Balzers, Runder Büchel-Areal Foser:
Gräber.
Ostalpine Tierkopffibel. - Ergrabene Geschichte, 46 Abb. unten

rechts.
<Navicellafibel> mit Certosafuss und Armbrustspirale. - Ergra-
bene Geschichte, 46 Abb. unten links. Zur Bügelform vgl. Lavio-
sa Zambotti 1938, 313f.; Fig. 109.110; zur Kombination des Cer-

tosafibelfusses mit einem anderem Fibelbügel: P. Gleirscher, Ur-
zeitliche Siedlungsreste vom Muiggensbichl in Telfes. Tiroler Hei-
mat 50, 1986,9-21, bes. 17 Abb. 8,10.
Gamprin, Lutzengütle:
Siedlung.
Ostalpine Tierkopffibel. - A. Hi1d, Lutzengütle (Ausgrabung
1937). JbHVFL 3'7, 1937,85-98, bes. 9'7; ltbb. 15,14.

Land Vorarlberg

Bludenz, Montikel:
Ostalpine Tierkopffibel. - Von Merhart 1927,103 Abb. XIII,11;
1 05.

Liste ll: Hallstattfibeln im Wallis, in Graubünden und
im St. Galler Rheintal

Kanton Wallis

FiL9,ll.,i"rriu.tn (Nr. l-?) 
624

L,ili..r r'rin"tn (Nr. I l.l 6.21 4.21 6-243)
'sö rir"ltnf . m mit Tonkern (N t' 24 449 4'2202'239 0-239 5'

11? 1)

M;rG Sanguisugafibeln (Nl 495-543'2203-2212'2396'2434'

2435)
q" r.-l a n sen f i be I n (N r. 5 44-57 4'221 3 -22 | 5'24 36)
"t-t-,, 

" " 
rTu.t n ( Nr. 5 75-5 86. 22 I 6.2437 -24 39 )

är^iÄ!"t" von Drago- oder Schlangenfibell (\1-587-589)
l-..?^. 

" 
ii rt"tn ( Nr. lZ. I 5. 2 7-3 5 ;7 1 1 -7 3 4'2229 -2237 .2440-24 42)

ii-tr"iftltt. von Sanguisuga-, Schiangen- oder Dragofibeln
(Nr. I 3.590- 707 2217 -2228)

Einzeltypen (Nr. t2.2 I l-2 13.708-710)

Fibelnadetn (Nr. 735-760)
N"i"rn iu'. 3b.37.206.201\ 4

iii,l-escneiuen (Nr. 761-76?) 1

Ä"rra"e". (Nr. 768-787.1130-1132) 23

ü"äoiJ tru'. 788.789.1 133) 3

7*"i1". (Nr.790-7921 3

Ärr"iir" (Nr. 793-795.1134.1135.2238) 6

iiänr"p.tr.n (Nr. 196-802.2443) 8

ioä.itu'.tt..t (Nr. 210.803-808'2239-2248) tl
p"ä"n'na Ringe (Nr. 809-811.1136'2249-22542444'2445) 18

käu" rNr. 818t I

Ä'-.inee und Armreifen (Nr. I 74. I 75'208.209.215'819-941'' 
tiqo"-t ++.zzs5-2330.2397) 210

Otälnge (Nr. 942.943.113'7-t139) 5

iatsrln"ge'1Nr.944945) 2
g"inrinäe (Nr. 8- l0) 3

crirt.t tivr. 22.946-956.2331) 13

Naeel rNr. 187.958-1025.1145.1146.2332-2336) '76

Nieie(Nr. 1026-1028.1039-1044.233'1.2559-2562) 14

Näsel oder Niete (Nr. 1029-1038) 10

Unierlagsscheiben tNr.2563-2570) 8

Gefässe 205

Zisten (Nr. 23.122-128)
Stamnos (Nr. 114)
Situlen (Nr. 1 15-1 20. I 85. 1 049-1 1 10.2446 245 1)

Becken/kessel (Nr. 48.49. I 2 1. I 29-133.1'1 0.11 l. 1 76-1 83'
t 1 47 - 1 193.2419 .2452.2453)

Kannen (Nr. 134-152)
Tassen (Nr. 1045-1048)
Infundibula (Nr. 153.154)
Schöpfer (Nr. 155)
Simpula (Nr. 156-165)
unböstimmte Gefässe (Nr. 166-168'19 l-201.1194-1196)

Siebe (Nr. 1197-1208)
Beile (Nr. 17.18)
Lanzen (Nr. l'12.11 3.205.1111-1128)
Pfeilspitze (Nr. 1129)
Dolch (Nr. 204)
Rasiermesser (Nr. 19-21)
Helme (Nr. 38.39)
Wagenbestandteil (Nr. 957)
Möbelbeschläge (Nr. 40-44. 1 86)
Kandelaber (Nr. 45-47)
Raffeln (Nr.50-113)
Säge (Nr. 1222)
Angelhaken (Nr. 1223)
Buckel (Nr. 1224-1227)
Zwingen (Nr. 1245-1248)
Klammem (Nr. 1249-1252)
Manschetten (Nr. 1254-1258)
Beschläge (Nr. 169.1259-1291)
Stäbe (Nr. 1292-135 1.2454-241 2)
Platten (Nr. 2338-2342.241 8-2481)
Bleche (Nr. 24-26.1209-1221.1352-2161.2398.2402-2418.

2420-2432.247 3-24'7 6.24822558.251 l-3',7 52)
Gussfl aden, Flüsse und Gusstropfen (Nr' 21 62-2200.24'7'7 )
Tiegelinhalt (Nr. 2201)
Gusstrichter und Gusskanäle (Nr. 2363-2380)
Abgratschrott (Nr. 238 1-2389)
Barren (Nr. 3153-3866)
Unbestimmt (Nr. 1 84. 1 8 8- 1 9 0.202.203. 1228-1244' 1253.

399-2401.2343-2362)

Fibule
<Fusszierfibeln> (nn. l-7)
Fibule a navicella (nn. 11.16.214.216-243)
Fibule a sanguisuga con anima in cotto (nn. 244494.2202.

2390-2395.2433)
Fibule a sanguisuga piene (nn. 495-543.2203-2212.2396.

2434.243s)
Fibnle serpeggianti (nn. 544-57 4.2213-2215.2436)
Fibule a dlago (nn. 515-586.2216.2431-2439)
Frammenti di fibule a drago o serpeggianti (nn. 587-589)
Fibule Certosa (nn. I 4. | 5.2'7 -3 5.7 | 1 -1 3 4.2229 -2237 .

624
,7 ,7

3l

259

31

62
35
16

3
4',7

259

131
1

26

62
35
16
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Brig-Glis, Waldmatte:
Siedlung.
Fusszierfibel. - Curdy et al. 1993, 148 Fig.22,4.
Schlangenfibel mit einfachem, verziertem Bügel. - Curdy et al.
1993, 148 Fig. 22,3.
Martigny:
Fragment einer gegossenen Paukenfibel, Fuss fehlt. - 

Rey-Vodoz
1986, 155.171 Taf. 1,1.

Kanton Graubünden

TrunlTruns, Darvella:
Grab 13: Doppelzierfibel dzl. - A. Tanner, Das Latönegräberfeld
von Trun-Darvella. Schriften Seminar Urgesch. Univ. Bern 5 (Bern
I 980) 55f.; Taf. 7 ,t.
Tamins, Unterm Dorf:
Grab 46: Fusszierfibel. - Conradin 1978, 96f. Abb. 29; 30,1.
Schmid-Sikimiö 1991, 392 Fig. 14.
Chur Welschdörfli 1977 :
Späthallstattfibel? - Ch. Zindel, Der Schneller und seine for-
schungsgeschichtliche Bedeutung für das Alpenrheintal. HA 9,
34136, 19'18, 145-150, bes. 149 Abb. unten.

Kanton St. Gallen

Mels, Castels:
Siedlung.
Fragment Späthallstattfibel? - Nagy 1996,Taf. 1,12.
Oberriet, Montlingerberg :
Siedlung. Grabung 1951, Wallschnitt 1.

Schlangenfibel 54. - Schindler 1996, 88 Abb. 5.
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2440-2442)
Staffe di fibule a sanguisuga, serpeggianti o a drago

(nn. 13.590-707 .2217 -2228)
Tipi isolati (nn. 12.211-213.708-7 i0)
Ardiglioni (nn. 735-760)

Spilloni (nn. 36.3'7 .206.207 )
Dischi di bronzo (nn. '761-:16'7)

Pendagli (nn. 7 68-'7 81 .1130-1'132)
Bottoni (nn. 788-789.1133)
Bullette (nn. 1 90-:792)
Elementi ornamentali troncoconici (nn.'793J95 1134.1135'2238)
Perle di bronzo (nn.196-802.2443)
Conedi da toeletta (nn. 210.803-808.2239-2248)
Perle e anelli (nn. 809-8 17. I I 36.2249-2254.2444'2445)
Catenella (n. 818)
Bracciali e armille (nn. 17 4. 11 5.208.209.21 5 819 -9 41.1 140-1 1 M.

2255-2330.239',7)
Orecchini (nn. 942.943.1131 -1139)
<Torques> (nn. 944.945)
<Bracelets valaisans> (nn. 8-10)
Fermagli di cintura (nn. 22.946-956'233 1)

Chiodi (nn. 1 87.95 8- 1 025. 1 1 45. 1 | 46.2332-233 6)
Ribattini (nn. 1 026- I 028. 1039 - l0 44.2337 25 59 -25 62)
Chiodi o ribattini (nn. 1029-1038)
Rondelle (nn. 2563 2570)
Recipienti

Ciste (nn. 23.122-128)
Stamnos (n. l14)
Situle (nn. 1 I 5-1 20. 1 85. 1 049-l 110'2446-245 I)
Bacili/Öalderoni (nn. 48.49. 1 2 1. 1 29-133.11 0.1'7 l. 176- I 83.

1 1 47 - I 19 3.2419.2452.2453)
Brocche (nn. 134 152)
Capeduncole (nn. 1045-1048)
Infundibula (nn. 153. 154)
Ramaiolo (n. 155)
Simpula (nn. 156-165)
Recipienti indeterminati (nn. 166-168.191-201.1194-1196)

Colatoi (nn. 1 197 -1208)
Asce (nn. 17.18)
Lance (nn. 1'l 2.17 3.205.11 I I -I 128)
Cuspide di freccia (n. 1129)
Pugnale (n.204)
Rasoi (nn. 19-21)
Elmi (nn. 38.39)
Elemento di un cano (n. 957)
Rivestimenti di mobili (nn. 40-44.186)
Candelabri (nn.4541)
Grattuge (nn.50-113)
Sega (n. 1222)
Amo (n. 1223)
Protuberanze (nn. 1224-1227 )
Morsetti (nn. 1245-1248)
Grappe (nn. 1249-1252)
Fasce (nn. 1254-1258)
Borchie (nn. 169.1259-129 l)
Aste (nn. 1292-135 1.2454-241 2)
Placche (nn. 2338-2342.247 8-2481)
Lamine (nn. 24-26.1209-122t.1352-2161.2398.2402-2418.

2420-2432.247 3-24'7 6.2482-2558.25'l t-3'7 52)
Pani di bronzo, focacce e gocce di bronzo (nn. 2162-2200'

24'7'7)
Contenuto di un crogiolo (nn.2201)
Imbuti e canali di fusione (nn. 2363-2380)
Residui di sbavatule (nn. 2381-2389)
Lingotti (nn. 3753-3866)
Indöterminati (nn. 1 84. 1 8 8- I 9 0'202.203 1 228- 1244. 1253.

2399-2401.2343-2362)
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Tab. 14. Arbedo TI, Depot 1946. Zusammenstellung der objekttypen. Tab. 14. Arbedo TI, Ripostiglio 1946. Sunto dei tipi di oggetti.
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Sargans, Jux:
Einzelfund. <Fusszierfibel>. - Schindler 1996,90 Abb. 9.

Mels, Castels:
Siedlung.
Ostalpine Tierkopffibel. - Nagy 1996, Taf. 1,10.

Oberriet, M ontlinge rbe rg :
Siedlung. Grabung 1921.

Ostalpine Tierkopffibel. - Steinhauser-Zimmermann 1989, Taf.

15,109.

Fürstentum Liechtenstein

Balzers, Runder Büchel-Areal Foser:
Gräber.
Ostalpine Tierkopffibel. - Ergrabene Geschichte, 46 Abb. unten

rechts.
<Navicellafibel> mit Certosafuss und Armbrustspirale. - Ergra-
bene Geschichte, 46 Abb. unten links. Zur Bügelform vgl. Lavio-
sa Zambotti 1938, 313f.; Fig. 109.110; zur Kombination des Cer-

tosafibelfusses mit einem anderem Fibelbügel: P. Gleirscher, Ur-
zeitliche Siedlungsreste vom Muiggensbichl in Telfes. Tiroler Hei-
mat 50, 1986,9-21, bes. 17 Abb. 8,10.
Gamprin, Lutzengütle:
Siedlung.
Ostalpine Tierkopffibel. - A. Hi1d, Lutzengütle (Ausgrabung
1937). JbHVFL 3'7, 1937,85-98, bes. 9'7; ltbb. 15,14.

Land Vorarlberg

Bludenz, Montikel:
Ostalpine Tierkopffibel. - Von Merhart 1927,103 Abb. XIII,11;
1 05.

Liste ll: Hallstattfibeln im Wallis, in Graubünden und
im St. Galler Rheintal

Kanton Wallis

FiL9,ll.,i"rriu.tn (Nr. l-?) 
624

L,ili..r r'rin"tn (Nr. I l.l 6.21 4.21 6-243)
'sö rir"ltnf . m mit Tonkern (N t' 24 449 4'2202'239 0-239 5'

11? 1)

M;rG Sanguisugafibeln (Nl 495-543'2203-2212'2396'2434'

2435)
q" r.-l a n sen f i be I n (N r. 5 44-57 4'221 3 -22 | 5'24 36)
"t-t-,, 

" " 
rTu.t n ( Nr. 5 75-5 86. 22 I 6.2437 -24 39 )

är^iÄ!"t" von Drago- oder Schlangenfibell (\1-587-589)
l-..?^. 

" 
ii rt"tn ( Nr. lZ. I 5. 2 7-3 5 ;7 1 1 -7 3 4'2229 -2237 .2440-24 42)

ii-tr"iftltt. von Sanguisuga-, Schiangen- oder Dragofibeln
(Nr. I 3.590- 707 2217 -2228)

Einzeltypen (Nr. t2.2 I l-2 13.708-710)

Fibelnadetn (Nr. 735-760)
N"i"rn iu'. 3b.37.206.201\ 4

iii,l-escneiuen (Nr. 761-76?) 1

Ä"rra"e". (Nr. 768-787.1130-1132) 23

ü"äoiJ tru'. 788.789.1 133) 3

7*"i1". (Nr.790-7921 3

Ärr"iir" (Nr. 793-795.1134.1135.2238) 6

iiänr"p.tr.n (Nr. 196-802.2443) 8

ioä.itu'.tt..t (Nr. 210.803-808'2239-2248) tl
p"ä"n'na Ringe (Nr. 809-811.1136'2249-22542444'2445) 18

käu" rNr. 818t I

Ä'-.inee und Armreifen (Nr. I 74. I 75'208.209.215'819-941'' 
tiqo"-t ++.zzs5-2330.2397) 210

Otälnge (Nr. 942.943.113'7-t139) 5

iatsrln"ge'1Nr.944945) 2
g"inrinäe (Nr. 8- l0) 3

crirt.t tivr. 22.946-956.2331) 13

Naeel rNr. 187.958-1025.1145.1146.2332-2336) '76

Nieie(Nr. 1026-1028.1039-1044.233'1.2559-2562) 14

Näsel oder Niete (Nr. 1029-1038) 10

Unierlagsscheiben tNr.2563-2570) 8

Gefässe 205

Zisten (Nr. 23.122-128)
Stamnos (Nr. 114)
Situlen (Nr. 1 15-1 20. I 85. 1 049-1 1 10.2446 245 1)

Becken/kessel (Nr. 48.49. I 2 1. I 29-133.1'1 0.11 l. 1 76-1 83'
t 1 47 - 1 193.2419 .2452.2453)

Kannen (Nr. 134-152)
Tassen (Nr. 1045-1048)
Infundibula (Nr. 153.154)
Schöpfer (Nr. 155)
Simpula (Nr. 156-165)
unböstimmte Gefässe (Nr. 166-168'19 l-201.1194-1196)

Siebe (Nr. 1197-1208)
Beile (Nr. 17.18)
Lanzen (Nr. l'12.11 3.205.1111-1128)
Pfeilspitze (Nr. 1129)
Dolch (Nr. 204)
Rasiermesser (Nr. 19-21)
Helme (Nr. 38.39)
Wagenbestandteil (Nr. 957)
Möbelbeschläge (Nr. 40-44. 1 86)
Kandelaber (Nr. 45-47)
Raffeln (Nr.50-113)
Säge (Nr. 1222)
Angelhaken (Nr. 1223)
Buckel (Nr. 1224-1227)
Zwingen (Nr. 1245-1248)
Klammem (Nr. 1249-1252)
Manschetten (Nr. 1254-1258)
Beschläge (Nr. 169.1259-1291)
Stäbe (Nr. 1292-135 1.2454-241 2)
Platten (Nr. 2338-2342.241 8-2481)
Bleche (Nr. 24-26.1209-1221.1352-2161.2398.2402-2418.

2420-2432.247 3-24'7 6.24822558.251 l-3',7 52)
Gussfl aden, Flüsse und Gusstropfen (Nr' 21 62-2200.24'7'7 )
Tiegelinhalt (Nr. 2201)
Gusstrichter und Gusskanäle (Nr. 2363-2380)
Abgratschrott (Nr. 238 1-2389)
Barren (Nr. 3153-3866)
Unbestimmt (Nr. 1 84. 1 8 8- 1 9 0.202.203. 1228-1244' 1253.

399-2401.2343-2362)

Fibule
<Fusszierfibeln> (nn. l-7)
Fibule a navicella (nn. 11.16.214.216-243)
Fibule a sanguisuga con anima in cotto (nn. 244494.2202.

2390-2395.2433)
Fibule a sanguisuga piene (nn. 495-543.2203-2212.2396.

2434.243s)
Fibnle serpeggianti (nn. 544-57 4.2213-2215.2436)
Fibule a dlago (nn. 515-586.2216.2431-2439)
Frammenti di fibule a drago o serpeggianti (nn. 587-589)
Fibule Certosa (nn. I 4. | 5.2'7 -3 5.7 | 1 -1 3 4.2229 -2237 .

624
,7 ,7

3l

259

31

62
35
16

3
4',7
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Brig-Glis, Waldmatte:
Siedlung.
Fusszierfibel. - Curdy et al. 1993, 148 Fig.22,4.
Schlangenfibel mit einfachem, verziertem Bügel. - Curdy et al.
1993, 148 Fig. 22,3.
Martigny:
Fragment einer gegossenen Paukenfibel, Fuss fehlt. - 

Rey-Vodoz
1986, 155.171 Taf. 1,1.

Kanton Graubünden

TrunlTruns, Darvella:
Grab 13: Doppelzierfibel dzl. - A. Tanner, Das Latönegräberfeld
von Trun-Darvella. Schriften Seminar Urgesch. Univ. Bern 5 (Bern
I 980) 55f.; Taf. 7 ,t.
Tamins, Unterm Dorf:
Grab 46: Fusszierfibel. - Conradin 1978, 96f. Abb. 29; 30,1.
Schmid-Sikimiö 1991, 392 Fig. 14.
Chur Welschdörfli 1977 :
Späthallstattfibel? - Ch. Zindel, Der Schneller und seine for-
schungsgeschichtliche Bedeutung für das Alpenrheintal. HA 9,
34136, 19'18, 145-150, bes. 149 Abb. unten.

Kanton St. Gallen

Mels, Castels:
Siedlung.
Fragment Späthallstattfibel? - Nagy 1996,Taf. 1,12.
Oberriet, Montlingerberg :
Siedlung. Grabung 1951, Wallschnitt 1.

Schlangenfibel 54. - Schindler 1996, 88 Abb. 5.
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t'7

2440-2442)
Staffe di fibule a sanguisuga, serpeggianti o a drago

(nn. 13.590-707 .2217 -2228)
Tipi isolati (nn. 12.211-213.708-7 i0)
Ardiglioni (nn. 735-760)

Spilloni (nn. 36.3'7 .206.207 )
Dischi di bronzo (nn. '761-:16'7)

Pendagli (nn. 7 68-'7 81 .1130-1'132)
Bottoni (nn. 788-789.1133)
Bullette (nn. 1 90-:792)
Elementi ornamentali troncoconici (nn.'793J95 1134.1135'2238)
Perle di bronzo (nn.196-802.2443)
Conedi da toeletta (nn. 210.803-808.2239-2248)
Perle e anelli (nn. 809-8 17. I I 36.2249-2254.2444'2445)
Catenella (n. 818)
Bracciali e armille (nn. 17 4. 11 5.208.209.21 5 819 -9 41.1 140-1 1 M.

2255-2330.239',7)
Orecchini (nn. 942.943.1131 -1139)
<Torques> (nn. 944.945)
<Bracelets valaisans> (nn. 8-10)
Fermagli di cintura (nn. 22.946-956'233 1)

Chiodi (nn. 1 87.95 8- 1 025. 1 1 45. 1 | 46.2332-233 6)
Ribattini (nn. 1 026- I 028. 1039 - l0 44.2337 25 59 -25 62)
Chiodi o ribattini (nn. 1029-1038)
Rondelle (nn. 2563 2570)
Recipienti

Ciste (nn. 23.122-128)
Stamnos (n. l14)
Situle (nn. 1 I 5-1 20. 1 85. 1 049-l 110'2446-245 I)
Bacili/Öalderoni (nn. 48.49. 1 2 1. 1 29-133.11 0.1'7 l. 176- I 83.

1 1 47 - I 19 3.2419.2452.2453)
Brocche (nn. 134 152)
Capeduncole (nn. 1045-1048)
Infundibula (nn. 153. 154)
Ramaiolo (n. 155)
Simpula (nn. 156-165)
Recipienti indeterminati (nn. 166-168.191-201.1194-1196)

Colatoi (nn. 1 197 -1208)
Asce (nn. 17.18)
Lance (nn. 1'l 2.17 3.205.11 I I -I 128)
Cuspide di freccia (n. 1129)
Pugnale (n.204)
Rasoi (nn. 19-21)
Elmi (nn. 38.39)
Elemento di un cano (n. 957)
Rivestimenti di mobili (nn. 40-44.186)
Candelabri (nn.4541)
Grattuge (nn.50-113)
Sega (n. 1222)
Amo (n. 1223)
Protuberanze (nn. 1224-1227 )
Morsetti (nn. 1245-1248)
Grappe (nn. 1249-1252)
Fasce (nn. 1254-1258)
Borchie (nn. 169.1259-129 l)
Aste (nn. 1292-135 1.2454-241 2)
Placche (nn. 2338-2342.247 8-2481)
Lamine (nn. 24-26.1209-122t.1352-2161.2398.2402-2418.

2420-2432.247 3-24'7 6.2482-2558.25'l t-3'7 52)
Pani di bronzo, focacce e gocce di bronzo (nn. 2162-2200'

24'7'7)
Contenuto di un crogiolo (nn.2201)
Imbuti e canali di fusione (nn. 2363-2380)
Residui di sbavatule (nn. 2381-2389)
Lingotti (nn. 3753-3866)
Indöterminati (nn. 1 84. 1 8 8- I 9 0'202.203 1 228- 1244. 1253.

2399-2401.2343-2362)
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Tab. 14. Arbedo TI, Depot 1946. Zusammenstellung der objekttypen. Tab. 14. Arbedo TI, Ripostiglio 1946. Sunto dei tipi di oggetti.
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Annex 1: Analysis of copper alloy metalwork

irom Arbedo TI

Peter Northover

1. AnalYtical methods

273 samples from copper alloy 
"ot^j-ects 

in the Arbedo TI, hoard

wer; taken for metallurglöal studyl20s; sample sites are appropri-

ately marked on the illustrations of the objects (Taf. 1-81). The

mai-ority of the samples were cut with a fine jeweller's saw with

32'teethlcm, the remainder drilled with a hand-held modelmaker's

electric drill with a 1 mm diameter bit. All samples were hot

mounted in conducting acrylic or thermo-setting resins' ground and

oolished to a I gm diamond finish.
Analysis was by electron probe microanalysis with wavelength

dispersive spectromeffy. Operating conditions were an accelerat-

ing voltage of 25 kY a beam current of 30 nA, and an X-ray take-

ofi angle of 40o or 62o according to the instrument used. Thirteen

elements were analysed; pure element and mineral standards were

used with a counting time of 10 s per element. Detection limits

were mainly between 100 ppm and 200 ppm, with the exception

of 300 ppm for gold and 0.27o for arsenic. This last is due to the

compromises made to avoid the well known interference between

the principal lines in the lead and arsenic specha, the lead Lcr and

arsenic Kcx,. The relatively strong lead Mq' line could be used, but

for arsenic the weak KB line was required, hence the degradation

in performance. A more sensitive analysis for arsenic can be made

but was not thought to be necessary here. Another small source of
inaccuracy is in the analysis of lead. The correction software as-

sumes that the lead is in solid solution in the bronze whereas in
fact it can be present as large discrete particles. Quantitative met-

allographic methods exist to provide a more accurate measurement

of lead, but as the error here is only of the order of 57o of the lead

content (i.e. 0.5-l7o by weight of lead) this was thought not to be

significant.
Three areas, each 30 x 50 U.m, were analysed on each sample;

the mean compositions for each sample, normalised to 700Vo, are

presented in the table of analyses. Al1 compositions are in weight Eo.

After analysis the same samples were examined metallo-
graphically in both the as polished and etched states. A variety of
etches was necessary to match the variety of compositions found.

The principal etches were:
1) I g FeC\;20 ml HCI; 100 ml H2O; in use dilute 1:1 with

H2O and/or C2H5OH
2) 50 ml NH4OH (s.g. 0.880); 50 ml H2O; addH2O2 (30 vol)

as required
3) 250 ml saturated aqueous solution K2Cr2O7,8 ml H2SO4; 2

ml saturated aqueous solution NaCl; dilute 1:9 with H2O for
use.
Klemm's tint etchants (varying additions of potassium

metabisulphite to a saturated aqueous solution of sodium thiosul-
phate) were used experimentally, and with some success, for the

fahlerz-based As-Cu-Sb alloys.
The metallographic data are summarised in tabular form; a key

to the abbreviations is attached.

2. The alloys

Of the 273 samples analysed 6 were from the lead filling of
vessel rims or were lead-tin solders; the remainder of these were

copper alloys. To gain a general impression of the range and dis-

tribution of the alloy content, lead concentrations were plotted

against tin for all of them (Fig. a3).
The great majority of these compositions have tin below 757o

and lead below 25Va; although there are a few high tin bronzes the

highest tin measurements are the result of enrichment during cor-
rosion. The highest lead contents measured are the result of ex-

treme segregation with occasionally massive, millimetre-sized par-

ticles occurring in the samples. Within this range of lead and tin
contents the compositions are not uniformly spread but are dis-

tinctly clustered. In the bronzes tin contents fall into two main clus-
ters - medium htgh (9.13Vo) tin and low (2-57o) with smaller
groupings of high tin bronze (13-167o) low medium (5-:7.5Vo tin)
and copper (<l%o lin). Superimposed at the origin are the tin-free

fahlerz-copper ingots rich in arsenic, antimony, nickel and silver'
High lead contents are associated with only some of the clus-

ters: with the coppers and with the low-medium and high medium

tin bronzes. As tin contents increase above 707o lead contents gen-

erally decrease. This pattern can be simply interpreted - the lead-

ed coppers can be associated with the ingots; the low-lead low tin
bronzes belong to hammered sheet fragments and vessel parts; the

leaded medium tin bronzes are associated with variants of both

Sanguisuga and Certosa fibulae; the higher tin bronzes are also as-

sociated with Sanguisuga fibulae, while unleaded 10-157o tin
bronzes are associated with wrought parts of two-piece fibulae and

with some sheet bronze vessels. The multimodal nature of these

tin and lead distributions is emphasised in Figs. 44 and 45 re-

spectively. It is worth noting that 146 samples (49.27o) have less

than2Vo lead, i.e. lead contents below the level at which lead would

have a significant impact on the properties of the metal and can

general be regarded as an impurity or as residual from recycled

leaded scrap.
Thus, even at this simple level of analysis, there are strong cor-

relations between alloy content and object type. These comelations

will be looked at in more detail in the later sections discussing in-
dividual types but one or two more general comments are in order

at this stage. From the widespread introduction of leaded bronze

across southern and western Europe at the end of the second mil-
lennium BC it was customary to select leaded alloys for cast prod-

ucts but to retain unleaded bronze for those items for which a large

degree of working was required. To begin with the principal
wrought product for which unleaded bronze was retained was sheet

bronze and this is something still seen at Arbedo' To this must now

be added the wrought parts of two part fibulae (i.e. the pins and

springs). Within this generpl split there were numerous local vari-

ations of absolute levels of tin and lead reflecting both local choice

and, more rarely, alloy selection for specific purposes' The variety

of alloys and their conelation with different object types is defi-
nitely more extensive than in earlier, Late Bronze Age/Hallstatt

contexts and must be interpreted in relation to both the function of
the hoard, and to the way in which it must have been assembled.

research project
Research.

288

1205 The analytical programme was funded as part of.-a

supportea by tht Swiss National Fund for Scientifc

289



Schwarz, G. Th. ( 1971) Das Misox in ur- und frühgeschichtlicher Zeit. HA
2,6,2648.

Shefton, B.B. (1979) Die <<rhodischen>> Bronzekannen. Marburger Stud.
Vor- u. Frühgesch.2. Mainz.

- (1988) Der Stamnos. In: Kimmig 1988, 104-152.
Sievers, S. (1984) Die Kleinfunde der Heuneburg. Heuneburgstudien V

Röm.-Germ. Forsch. 42. Mainz.
Simon, E. (1985) Etruskischer Gitterwagen. Arch. Anz. 1985,2,296-299.
Squadrini, G. (1989) Necropoli etrusca della Galassina di Castelvetro: La

tomba 2 de1 1879. In: Modena dalle origini all'anno mille. Studi di ar-
cheologia e storia I. Catalogo mosfra,272-281. Modena.

Stauffer-Isenrins, L. (1983) Die Siedlungsreste von Scuol-Munt Baselgia
(Unterengadin GR). Antiqua 9. Basel.

Stein, F. (1976) Bronzezeitliche Horlfunde in Süddeutschland. Saarbrücker
Beitr. A1tk. 23. Bonn.

Steingräber, S. (1979) Etruskische Möbe1. Archaeologica 9. Rom.
Steinhauser-Zimmermann, R.A. (1989) Der Montlingerberg im Kanton St.

Gallen (Schweiz). Funde und Grabungen von 1898 bis 1960. St. Gal-
len.

Stöckli, W.E. (1975) Chronologie derjüngeren Eisenzeit im Tessin. Antiqua
2. Basel.

Stjernquist, B. (1967) Ciste a cordoni (Rippenzisten). Acta Arch. Lunden-
sia IY 6. Lund.

- (1988) Die Rippenciste. In: Kimmig 1988, 161-175.
Sydow W (1995) Der hallstattzeitliche Bronzehort von Fliess im Oberinn-

tal, Tirol. Fundber. Osterreich, Materialh. A 3. Wien.
Terrosi Zanco, O. (1974) Possibili antiche vie commerciali tra 1'Etru-

ria e la zona tremana. Att. VIII Conv. Naz. Stud. Etruschi ed Ita-
lici <Aspetti e problemi dell'Etruria interna>, Orvi'eto 1972,
161-184. Firenze.

TerZan, B. (1976) Cetolka Fibula. Arh. Vestnik 27, 317-536.
TerZan, B./TrampuZ, N. (1973) Prispevek h kronologiji svetolucijske sku-

pine. Arh. Vestnik XXIY 416460.
Testa, A. (1989) Candelabri e Thymiateria. Catalogo del Mus. Gregor.

Etrusco 2. Roma.
Tomedi, G. (1994) F,in Fragment einer abruzzesischen Panzerscheibe aus

dem Depotfund von Fliess, Nordtirol. Arch. Konbl. 24,49-60.
Torbrügge, W. (1979) Die Hallstattzeit in der Oberpfalz L Materialh. bay-

er. Vorgesch. A 39. Kallmünz.
Treister, M. (1990)The earliest etruscan object in the nofth pontic area from

the Collection of the Pushkin State Museum of Fine Arts. In: Die Welt
der Etrusker. Internat. Kolloquium, Berlin 1988, 165-169. Berlin.

Tschumi, O. (1953) Urgeschichte des Kantons Bern. Bem.
Ulrich, R. (1914) Die Gräberfelder in der Umgebung von Bellinzona Kt.

Tessin. Zürich.
Undset, L (1890) Archäologische Aufsätze über südeuropäische Fund-

stücke IV. Antike Wagen-Gebilde. Zeitschr. Ethn.22, 49-75.
IJrban, Th. (1993) Studien zur mittleren Bronzezeit in Norditalien. Uni-

versitätsforsch. prähist. Arch. 14. Bonn.

Valtellina e mondo alpino (1989) R. Poggiani Keller (a cura di), Valtelli-
na e mondo alpino nella preistoria. Catalogo mostra. Modena.

Vintl (1981) P Gruber (Hrsg.), Vintl. Geschichte und Gegenwart einer Ge-
meinde. Vintl.

Wallis vor der Geschichte (1986) A. Gallay (Hrsg.), Das Wallis vor der
Geschichte. Ausstellungskatalog Sitten. Sitten.

Wamset G. (1975) Zur Hallstattkultur in Ostfrankreich. Ber. RGK 56, 3-178.
Warden, P.G. (1985) The metal finds from Poggio Civitate (Murlo),

1966-78. Archaeologica 47. Roma.
Weber Th. (1983)Btonzekannen. Studien zu ausgewählten archaischen und

klassischen Oinochoenformen aus Metall in Griechenland und Etruri-
en. Arch. Studien 5. Frankfurt a. M./Berrt.

Weidmann, Th. (1991) Metallverarbeitende Werkstätten. In: Bauer et al.
199t,232-238.

Wieset E (1883) Depöt-Fund bei Deröolo im Nonsberge. Mitt. Anthr. Ges.
Wien, XIII,220-221.

- ( I 892) Vorgeschichte und Geschichte von Tirol und Vorarlberg. In: Die
österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, 1-12. Wien.

Willaume, M. (1985)Le Beny ä l'äge du Fer, HaC-La Töne II, pr6cdd6 du
Catalogue des collections de l'äge du Fer du Mus6e de Bourges. BAR
Int. Ser. 247. Oxford.

Winkler R. (,/950) Der Bronzen-Depotfund von Obervintl. In: Beiträge zur
Vorgeschichte des westlichen Pustertals. Schlem-Schriften 70, 3-60.
Innsbruck.

Woytowitsch, E. (1978) Die Wagen der Bronze- und frühen Eisenzeit in Ita-
lien. PBF XVIL 1. München.

I4!ss, R. (1974) Technik, Wirtschaft, Handel und Kriegswesen der Eisen-
zeit. In: UFAS IV i05-138. Basel.

Zannoni, A. (1876) Gli scavi della Certosa di Bologna. Bologna.

- (IB8B) La fonderia di Bologna. Bologna.
Zancani Mortuoro, P. (1977/79) Francavilla-Marittima, Necropoli di

Macchiabate. Atti e Mem. Soc. Magna Grecia XVIII-XX,7-91.
Zanco, O. (1974)Bronzi arcaici da Campovalano. Documenti di antichitä

italiche e romane VI. Chieti.
Zemmer-Plank, L. ( I 980) Bronzene Stäbchengarnituren im Ferdinandeum.

Veröff. Tiroler Landesmus. Ferdinandeum 60, 211-233.
Zerbinati, E. (1994) Breve nota su alcuni bronzi preromani scoperti nel set-

tecento a Pezzoli-Mezzana di Ceregnano (RO). In: B.M. Scarfi (a cu-
ra di), Studi di archeologia della X regio in riccordo di M. Tombola-
ni. Studia archaeogica 70, 147-155. Roma.

Zimmer, G. ( 1990) Griechische Bronzegusswerkstätten. Zur Technologie-
entwicklung eines antiken Kunsthandwerkes. Mainz.

Zuffa, M. (1960)Intundibula. Stud. Etruschi XXVIII, 165-207.
Zürn, H. (1987) Hallstattzeitliche Grabfunde in Württemberg und Hohen-

zollern. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 25.
Stuttgart.

Zwicker, U. ( I 979) Untersuchungen an schiffchenförmigen Schmelztiegeln
und Schlackenresten aus der späten Hallstattzeit. Fundber. Baden-
Württemberg 4, 118-129.

Annex 1: Analysis of copper alloy metalwork

irom Arbedo TI

Peter Northover

1. AnalYtical methods

273 samples from copper alloy 
"ot^j-ects 

in the Arbedo TI, hoard

wer; taken for metallurglöal studyl20s; sample sites are appropri-

ately marked on the illustrations of the objects (Taf. 1-81). The

mai-ority of the samples were cut with a fine jeweller's saw with

32'teethlcm, the remainder drilled with a hand-held modelmaker's

electric drill with a 1 mm diameter bit. All samples were hot

mounted in conducting acrylic or thermo-setting resins' ground and

oolished to a I gm diamond finish.
Analysis was by electron probe microanalysis with wavelength

dispersive spectromeffy. Operating conditions were an accelerat-

ing voltage of 25 kY a beam current of 30 nA, and an X-ray take-

ofi angle of 40o or 62o according to the instrument used. Thirteen

elements were analysed; pure element and mineral standards were

used with a counting time of 10 s per element. Detection limits

were mainly between 100 ppm and 200 ppm, with the exception

of 300 ppm for gold and 0.27o for arsenic. This last is due to the

compromises made to avoid the well known interference between

the principal lines in the lead and arsenic specha, the lead Lcr and

arsenic Kcx,. The relatively strong lead Mq' line could be used, but

for arsenic the weak KB line was required, hence the degradation

in performance. A more sensitive analysis for arsenic can be made

but was not thought to be necessary here. Another small source of
inaccuracy is in the analysis of lead. The correction software as-

sumes that the lead is in solid solution in the bronze whereas in
fact it can be present as large discrete particles. Quantitative met-

allographic methods exist to provide a more accurate measurement

of lead, but as the error here is only of the order of 57o of the lead

content (i.e. 0.5-l7o by weight of lead) this was thought not to be

significant.
Three areas, each 30 x 50 U.m, were analysed on each sample;

the mean compositions for each sample, normalised to 700Vo, are

presented in the table of analyses. Al1 compositions are in weight Eo.

After analysis the same samples were examined metallo-
graphically in both the as polished and etched states. A variety of
etches was necessary to match the variety of compositions found.

The principal etches were:
1) I g FeC\;20 ml HCI; 100 ml H2O; in use dilute 1:1 with

H2O and/or C2H5OH
2) 50 ml NH4OH (s.g. 0.880); 50 ml H2O; addH2O2 (30 vol)

as required
3) 250 ml saturated aqueous solution K2Cr2O7,8 ml H2SO4; 2

ml saturated aqueous solution NaCl; dilute 1:9 with H2O for
use.
Klemm's tint etchants (varying additions of potassium

metabisulphite to a saturated aqueous solution of sodium thiosul-
phate) were used experimentally, and with some success, for the

fahlerz-based As-Cu-Sb alloys.
The metallographic data are summarised in tabular form; a key

to the abbreviations is attached.

2. The alloys

Of the 273 samples analysed 6 were from the lead filling of
vessel rims or were lead-tin solders; the remainder of these were

copper alloys. To gain a general impression of the range and dis-

tribution of the alloy content, lead concentrations were plotted

against tin for all of them (Fig. a3).
The great majority of these compositions have tin below 757o

and lead below 25Va; although there are a few high tin bronzes the

highest tin measurements are the result of enrichment during cor-
rosion. The highest lead contents measured are the result of ex-

treme segregation with occasionally massive, millimetre-sized par-

ticles occurring in the samples. Within this range of lead and tin
contents the compositions are not uniformly spread but are dis-

tinctly clustered. In the bronzes tin contents fall into two main clus-
ters - medium htgh (9.13Vo) tin and low (2-57o) with smaller
groupings of high tin bronze (13-167o) low medium (5-:7.5Vo tin)
and copper (<l%o lin). Superimposed at the origin are the tin-free

fahlerz-copper ingots rich in arsenic, antimony, nickel and silver'
High lead contents are associated with only some of the clus-

ters: with the coppers and with the low-medium and high medium

tin bronzes. As tin contents increase above 707o lead contents gen-

erally decrease. This pattern can be simply interpreted - the lead-

ed coppers can be associated with the ingots; the low-lead low tin
bronzes belong to hammered sheet fragments and vessel parts; the

leaded medium tin bronzes are associated with variants of both

Sanguisuga and Certosa fibulae; the higher tin bronzes are also as-

sociated with Sanguisuga fibulae, while unleaded 10-157o tin
bronzes are associated with wrought parts of two-piece fibulae and

with some sheet bronze vessels. The multimodal nature of these

tin and lead distributions is emphasised in Figs. 44 and 45 re-

spectively. It is worth noting that 146 samples (49.27o) have less

than2Vo lead, i.e. lead contents below the level at which lead would

have a significant impact on the properties of the metal and can

general be regarded as an impurity or as residual from recycled

leaded scrap.
Thus, even at this simple level of analysis, there are strong cor-

relations between alloy content and object type. These comelations

will be looked at in more detail in the later sections discussing in-
dividual types but one or two more general comments are in order

at this stage. From the widespread introduction of leaded bronze

across southern and western Europe at the end of the second mil-
lennium BC it was customary to select leaded alloys for cast prod-

ucts but to retain unleaded bronze for those items for which a large

degree of working was required. To begin with the principal
wrought product for which unleaded bronze was retained was sheet

bronze and this is something still seen at Arbedo' To this must now

be added the wrought parts of two part fibulae (i.e. the pins and

springs). Within this generpl split there were numerous local vari-

ations of absolute levels of tin and lead reflecting both local choice

and, more rarely, alloy selection for specific purposes' The variety

of alloys and their conelation with different object types is defi-
nitely more extensive than in earlier, Late Bronze Age/Hallstatt

contexts and must be interpreted in relation to both the function of
the hoard, and to the way in which it must have been assembled.
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3. Impurity patterns

With the exception of one important group, overall impurity
levels are rather low with the impurity content of many objects be-
ing below lVo.The exception is the ingots which contain alloy lev-
els of arsenic, antimony, nickel and silver. These were quite clear-
ly excluded from the make-up of the majority of objects included
,in the deposit, and especially from the metalworking canied on at
Arbedo and represented in the hoard. Literally only a handful of
objects (perhaps five or six depending on definitions) show any
content of this type of metal.

Beyond this grouping the most consistent impurity is arsenicl
antimony, nickel, silver are typically, although not always, below
0.17o. Given this general uniformity among these elements we
must look to other elements for information on the history and dif-
ferent origins of the metal examined. The two impurities most use-
ful for diagnostic purposes within the bulk of the Arbedo assem-

blage are cobalt and bismuth. As an example the bismuth contents
for Certosa and Sanguisuga fibulae and the off-cuts of hammered
strip are shown in Fig. 46, clearly pointing to differences between
the fibulae and the strip off-cuts. The same split is apparent when
the cobalt contents are examined inFig.47; cobalt is particularly
important in suggesting an origin for the sheet bronze and will be
discussed later in Section 7. With just these two elements it is not
possible to separate the impurity patterns of the two types of fibu-
la and there is cerlainly some overlap. However, when arsenic con-
tents are also considered there is some differentiation between the
two (Fig. 48). Further discussion of impurity patterns will take
place in later sections.

4. Greek and Etruscan

Among the analysed objects other than fibulae are fourteen that
have been identified stylistically as of Etruscan origin (together
with an associated lead-tin solder sample) and four that were of
Greek origin. For comparison there is available a very large data-
base of Greek and Etruscan copper alloy analyses compiled by Dr.
P.T. Craddock of the Department of Scientific Research of The
British Museum1206. Relative to this the number of objects is rather
small for determining trends, but a number of comments can be
made. The apparent Greek bronzes comprise a low lead and high
lead low to medium tin bronze, both of which are very typical for
vessel fittings. The other two objects of Greek type are leaded cop-
pers; among the published analysesl20T this is rare for Geometric and
Archaic Greek material, and is perhaps more common in Iberia
and Atlantic Europe at the end of the Late Bronze Age and be-
ginning of the Iron Age. One of the two coppers contains alloy
levels of arsenic and antimony and this is best parallelled in Etrus-
can and other Italian contexts. From the point of view of metal-
lurgy it must be questioned whether these objects are truly Greek.

The Etruscan objects comprise a mixture of leaded and un-
leaded and medium and low tin bronzes. Craddock's data show
that low tin bronze was a persistent trait in Etruscan metalwork
but possibly rather more common in the 7th-6th centuries BC than
later. There are always examples of copper objects such as the can-
delabra part and a cheese grater from a private collection analysed
by the writerl2o8. A number ofobjects has elevated iron contents sug-
gestive of newly smelted metal. Arsenic is usually the principal
impurity but one item, Nr. 147, has iron, arsenic, antimony, silver
and bismuth at elevated levels and reflect a connection with a spe-

cific copper source. The impurity pattern with Co>Ni that charac-
terises a range of later Etruscan metalwork, including the coinage,
is only seen in two objects (Nr. 129 and Nr. 141, both vessel fit-
tings). These compositions only become really frequent in the 5th
century BC so that it is possible to suggest that much of the Etrus-
can style scrap might have been old at the time of deposition.

5. Ingots

Thirty{hree fragments of ingot were sampled, all but two ap-
parently of plano-convex type; the two exceptions, Nr. 3753 and
3'754, are of an Etruscan form. The first division that can be made
among the compositions is between twenty-one without alloy lev-
el contents of either lead or tin, and twelve with them.

The twenty-one without lead or tin are all characterised by the
occurrence of high levels of arsenic, antimony, nickel and silver.
They should in fact be considered at least as ternary As-Cu-Sb al-
loys; unfortunately the equilibrium diagram for this ternary system
is not available so our interpretation of compositions and mi-
crostructure has to be purely empirical. The microstructure of all
the pieces is based on an as-cast cored dendritic structure with an
interdendritic distribution of intermetallic compounds, silver and
copper sulphide. Some, however, additionally show signs of cold
work and/or heat treatment (e.g. Nr. 3'758.3759.3'769) presumably
incurred during the breaking up of the ingots. The ingots as cast
will in any case be brittle but both hot and cold hammering or chis-
elling may have been required to break up the tougher pieces.

A plot of arsenic against antimony (Fig. a9) shows that the ma-
jority of these ingots has more antimony than arsenic and this has

an effect on the intermetallics present. On the arsenic rich side they
are stoichiometrically related to Cu3As and on the antimony-rich
side to Cu2Sb but both are probably specific ternary intermetallic
compounds, for example Cu16As2Sb3. The B-phase in the Cu-Sb
binary and, presumably, in adjacent areas of the ternary has the
same crystal structure as the B-phase in the Cu-Sn system and thus
has the potential to form a martensite when quenched from the

B-phase region. This may account for the needles formed in the in-
terdendritic material in some of the ingot fragments; however,
more detailed microanalysis showed that the microstructure was
also modified by the silver and nickel impurities and that exten-
sive research will be needed to understand these structures fully.
In other cases these phases have a striated appearance, possibly de-
riving from the formation of mechanical twins, or of phase/an-
tiphase domains in ordered intermetallic structuresl2o9. A specific
feature of these compositions is the very low liquidus temperature
which, say in ARB226 nor ARB230 could be as low as 600oC
(Fis.72-73).

The possibility of a martensitic transition is important because

it increases the chance of it being possible actually to work these

alloys. Malleability also appears to be enhanced by high nickel
contents. Thus the ingots cannot be excluded as a potential source
of usable metal, is especially if they were mixed with some bronze
or tin. This seems to have been a path chosen in Ha 82-83 in cen-
tral Switzerland where copper of this type was alloyed to bronze;
analyses show an exact inverse correlation between tin and anti-
mony showing some understanding of the properties of the cop-
pe1l2t9. At that time the metal was used for both cast and wrought
products, from bracelets to end-winged axes. Another parallel for
the Arbedo ingots is offered by those from the Montlingerberg;
these are rather uncertain in date but cannot really be earlier than

rr^ p I 2 I l. This type of composition has an even longer history in cen-

l-'1,"o,,..n". The relative proportions of the elements in the ma-

il-li'J"iirr.t" ingots, with Sb>As and lower levels of Ni, Ag is

l."j".i -""h that oi Singen metal' a group first characterised in the

::1.lffi;;;;*" ..öt.tv from Singen am Hohentwiefztz' 16"

l?äfutei.uf co-nnections defined by these ingots must be with the

-^J ^"ä 
north-east, with the Alps and central Europe'

""' ift. analysis of Nr. 3865, with high levels of iron and cobalt'

i, almost ."ituinly from the same type of ore but with the smelt

.un unO". different, more reducing conditions' This would also ac-

"äunt 
fo. the high sulphur content; similar quantities of sulphides

"un 
utto be observed in the Montlingerberg matetialrzrr'

Of the twelve ingot pieces that contain lead and tin' ten have

the same distribution of arsenic, antimony, nickel and silver' They

can be divided up in various ways although the divisions may have

no nr"u, significince' One, as given in the table, is based on iron

"orit"nt, 
a reflection of smelting practice. Tin is, with one excep-

tion below 77o; Nr. 3782 with 2.24Vo tin is reminiscent of the Ha

82-83 examples mentioned above' Lead is either at high impuri-

tv or low alloy level on the one hand or very high alloy level (up

tä and exceedi ng 3OVa" Fig. 7 4) on the other. High alloy levels of

lead are seen at Arbedo in the cast parts of a number of fibulae

and in much of the casting waste, but these latter objects general-

ly have low levels of impurities. Why such large amounts of lead

were added to metal which already had a low liquidus temperature

and long freezing range must remain an open question; there is no

strictly metallurgical reason for it. Very high lead contents are char-

acteriitic of the Armorican socketed axes and some Iberian axes

of the end of the Atlantic Bronze Age, contemporary with Ha

B3-C, and a proto-monetary function for these objects has been

suggestedl2l4. Nearer the time of Arbedo, and lasting until about the

3rd century BC is the proto-Etruscan coinage of ramo secco bars'

a metallurgically non-functional composition with up to 30Vo iron'
Interestingly, when this was replaced in the 3rd century BC by

coinage (and by ingot bars in Tarquinia) the metal used was a heavy

leaded bronze or copper with, in one bar from Tarquinia, as much

as71.SVo 1"u6121s. Similar symbolic uses for this ingot material must

be considered at Arbedo. Apart from the marks of hammering and

heating already described, the only evidence for their processing

at Arbedo is two drips of casting waste (Nr. 2183'2185)' both with
low alloy levels of tin and lead. If on occasion the metal was

pressed into use for alloying and casting there is no evidence that

it was for any specific artifact type.
The final pair of samples of ingot material, Nr. 3775 and 3780,

are different, with low levels of impurities except for iron, zinc

and sulphur; these fragments are also alloyed with lead. Contrary
to what has been written in the past, zinc can be an important el-

ement in considering the provenancing of copper. The iron and sul-
phur contents, especially in Nr. 3775, indicate the presence of raw

copper and the level of zinc compares well with that from raw.c-op-

p"i fro- a Late Iron Age coppei-lead-zinc source in Walesl2l6. A
number of such sources appear in prehistory: that from Wales just

referred to, in the Early Bronze Age in Italy and, it would appear,

the Iron Age there as well, and in the Middle-Late Bronze Ages

in Mesopotamia. Obviously a source in Italy has considerable rel-

evance to Arbedo and it should be noted that the published analy-

ses of ramo seccobars show up to 17o ztnclzl1 ' Zinc appears spo-

radically in the artifacts in the hoard, for example 0.877o in afibtt-
la (Nr. 2217).

The fibulae in the Arbedo hoard are, perhaps, the most im-
portant and characteristic part of it. The development, morpholo-
gy and general construction are discussed in detail elsewhere. The

puryose of this section is to set out the metallurgical contribution

io our understanding of the manufacture of the principal fibulae

types at Arbedo, Certosct and Sanguisuga. As will be seen, there

are significant variations in alloy content between the two types

although they were manufactured at the same time in the same area

with similar demands on the metals employed. This question must

be addressed but, with no comparable survey of alloy selection

from any similar industry, conclusions may be limited.
The first step was to define the alloys used for the two princi-

pal types. The number of Drago and Schlangen fibulae samples

was too small for extensive comparisons to be made, but the com-

positions observed can be matched among the Sanguisuga and Cer-

iosa fibulae, perhaps with some bias towards the former' The tin
and lead contents ofthe fibulae are presented in Figs. 50 and 51.

The tin contents of the two types show dramatic differences. The

majority of the tin contents of Certosa fibulae form an approxi-

mately normal distribution with a peak aL ll-l2%o; the distribution

is skewed to lower tin contents with a minor peak at about'l%o.

Reference to the table of analyses shows us that this <<tail> is con-

centrated among those Certosa fibulae and fragments with what

can be labelled casting detail in the form of flash, sprue and de-

fects. In other words the remains of Certosa fibulae in the course

of manufacture concentrate in this lower tin range.

The shape of the Sanguisuga distribution is rather different and

is truly bi-modal with a shallow peak among the low tin bronzes

at 4-57o tin, and a second peak among high tin bronzes at l3-147o
tin; the main Certosa peak falls between these two. The lower peak

is close to the lower peak of the Certosa distribution although the

difference is still significant in terms of the metallurgical history

of the two groups. What is remarkable is that with the Sanguisuga

fibulae as well this lower peak is associated with the working de-

bris (see working fragments [fibulae] in the table of analyses). It
would appear that there is a convergence of both fibulae traditions

towards a low tin bronze at the time the Arbedo hoard was final-
ly accumulated. In comparison with the Certosa fibulae the high

tin peak is significantly higher than that for the Certosa fibulae; a

metallographic check of the samples showed that this effect was

real and not simply the result of differential enhancement of tin
contents by corrosion. We should note, also, that the material iden-

tified as <stock for pins/springs> is a low lead high tin bronze com-

parable with Sanguisuga fibulae.
It should be pointed out here that some debris from the cast-

ing of fibulae is associated with higher tin contents in the range

n-t+qo, but the fragments cannot be definitely identified as be-

longing to a specific type; probably several are involved.

The lead contents of the Sanguisuga and Certosa fibulae have
.several points of similarity and one important difference. Both

groups have a concentration of unleaded/low lead metal associat-

äO *ittr the wrought parts of two-piece brooches and with single

piece brooches. For the Sanguisuga group there is then a spread of
iead contents up to about 257o; the minimum aI l0-12%o is prob-

ably accidental. This pattern is followed quite closely by the Cer-

tosa fibulae with the exception of a peak of lead contents at

\O-l2Vo, exactly at the apparent minimum of the Sanguisuga fibu-

lae. The majority of this peak relates to the work in progress at

Arbedo, i.e. the Certosa fibulae with casting detail. This shows a

certain consistency of practice and it is also possible that some of
this debris comes from a single campaign of casting.

12 15 Craddock/Burnett (forthcoming).
1216 For further consideration of this topic see Musson et al. 1993

1217 Craddock/Burnett (forthcoming).
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3. Impurity patterns

With the exception of one important group, overall impurity
levels are rather low with the impurity content of many objects be-
ing below lVo.The exception is the ingots which contain alloy lev-
els of arsenic, antimony, nickel and silver. These were quite clear-
ly excluded from the make-up of the majority of objects included
,in the deposit, and especially from the metalworking canied on at
Arbedo and represented in the hoard. Literally only a handful of
objects (perhaps five or six depending on definitions) show any
content of this type of metal.

Beyond this grouping the most consistent impurity is arsenicl
antimony, nickel, silver are typically, although not always, below
0.17o. Given this general uniformity among these elements we
must look to other elements for information on the history and dif-
ferent origins of the metal examined. The two impurities most use-
ful for diagnostic purposes within the bulk of the Arbedo assem-

blage are cobalt and bismuth. As an example the bismuth contents
for Certosa and Sanguisuga fibulae and the off-cuts of hammered
strip are shown in Fig. 46, clearly pointing to differences between
the fibulae and the strip off-cuts. The same split is apparent when
the cobalt contents are examined inFig.47; cobalt is particularly
important in suggesting an origin for the sheet bronze and will be
discussed later in Section 7. With just these two elements it is not
possible to separate the impurity patterns of the two types of fibu-
la and there is cerlainly some overlap. However, when arsenic con-
tents are also considered there is some differentiation between the
two (Fig. 48). Further discussion of impurity patterns will take
place in later sections.

4. Greek and Etruscan

Among the analysed objects other than fibulae are fourteen that
have been identified stylistically as of Etruscan origin (together
with an associated lead-tin solder sample) and four that were of
Greek origin. For comparison there is available a very large data-
base of Greek and Etruscan copper alloy analyses compiled by Dr.
P.T. Craddock of the Department of Scientific Research of The
British Museum1206. Relative to this the number of objects is rather
small for determining trends, but a number of comments can be
made. The apparent Greek bronzes comprise a low lead and high
lead low to medium tin bronze, both of which are very typical for
vessel fittings. The other two objects of Greek type are leaded cop-
pers; among the published analysesl20T this is rare for Geometric and
Archaic Greek material, and is perhaps more common in Iberia
and Atlantic Europe at the end of the Late Bronze Age and be-
ginning of the Iron Age. One of the two coppers contains alloy
levels of arsenic and antimony and this is best parallelled in Etrus-
can and other Italian contexts. From the point of view of metal-
lurgy it must be questioned whether these objects are truly Greek.

The Etruscan objects comprise a mixture of leaded and un-
leaded and medium and low tin bronzes. Craddock's data show
that low tin bronze was a persistent trait in Etruscan metalwork
but possibly rather more common in the 7th-6th centuries BC than
later. There are always examples of copper objects such as the can-
delabra part and a cheese grater from a private collection analysed
by the writerl2o8. A number ofobjects has elevated iron contents sug-
gestive of newly smelted metal. Arsenic is usually the principal
impurity but one item, Nr. 147, has iron, arsenic, antimony, silver
and bismuth at elevated levels and reflect a connection with a spe-

cific copper source. The impurity pattern with Co>Ni that charac-
terises a range of later Etruscan metalwork, including the coinage,
is only seen in two objects (Nr. 129 and Nr. 141, both vessel fit-
tings). These compositions only become really frequent in the 5th
century BC so that it is possible to suggest that much of the Etrus-
can style scrap might have been old at the time of deposition.

5. Ingots

Thirty{hree fragments of ingot were sampled, all but two ap-
parently of plano-convex type; the two exceptions, Nr. 3753 and
3'754, are of an Etruscan form. The first division that can be made
among the compositions is between twenty-one without alloy lev-
el contents of either lead or tin, and twelve with them.

The twenty-one without lead or tin are all characterised by the
occurrence of high levels of arsenic, antimony, nickel and silver.
They should in fact be considered at least as ternary As-Cu-Sb al-
loys; unfortunately the equilibrium diagram for this ternary system
is not available so our interpretation of compositions and mi-
crostructure has to be purely empirical. The microstructure of all
the pieces is based on an as-cast cored dendritic structure with an
interdendritic distribution of intermetallic compounds, silver and
copper sulphide. Some, however, additionally show signs of cold
work and/or heat treatment (e.g. Nr. 3'758.3759.3'769) presumably
incurred during the breaking up of the ingots. The ingots as cast
will in any case be brittle but both hot and cold hammering or chis-
elling may have been required to break up the tougher pieces.

A plot of arsenic against antimony (Fig. a9) shows that the ma-
jority of these ingots has more antimony than arsenic and this has

an effect on the intermetallics present. On the arsenic rich side they
are stoichiometrically related to Cu3As and on the antimony-rich
side to Cu2Sb but both are probably specific ternary intermetallic
compounds, for example Cu16As2Sb3. The B-phase in the Cu-Sb
binary and, presumably, in adjacent areas of the ternary has the
same crystal structure as the B-phase in the Cu-Sn system and thus
has the potential to form a martensite when quenched from the

B-phase region. This may account for the needles formed in the in-
terdendritic material in some of the ingot fragments; however,
more detailed microanalysis showed that the microstructure was
also modified by the silver and nickel impurities and that exten-
sive research will be needed to understand these structures fully.
In other cases these phases have a striated appearance, possibly de-
riving from the formation of mechanical twins, or of phase/an-
tiphase domains in ordered intermetallic structuresl2o9. A specific
feature of these compositions is the very low liquidus temperature
which, say in ARB226 nor ARB230 could be as low as 600oC
(Fis.72-73).

The possibility of a martensitic transition is important because

it increases the chance of it being possible actually to work these

alloys. Malleability also appears to be enhanced by high nickel
contents. Thus the ingots cannot be excluded as a potential source
of usable metal, is especially if they were mixed with some bronze
or tin. This seems to have been a path chosen in Ha 82-83 in cen-
tral Switzerland where copper of this type was alloyed to bronze;
analyses show an exact inverse correlation between tin and anti-
mony showing some understanding of the properties of the cop-
pe1l2t9. At that time the metal was used for both cast and wrought
products, from bracelets to end-winged axes. Another parallel for
the Arbedo ingots is offered by those from the Montlingerberg;
these are rather uncertain in date but cannot really be earlier than

rr^ p I 2 I l. This type of composition has an even longer history in cen-

l-'1,"o,,..n". The relative proportions of the elements in the ma-

il-li'J"iirr.t" ingots, with Sb>As and lower levels of Ni, Ag is

l."j".i -""h that oi Singen metal' a group first characterised in the

::1.lffi;;;;*" ..öt.tv from Singen am Hohentwiefztz' 16"

l?äfutei.uf co-nnections defined by these ingots must be with the

-^J ^"ä 
north-east, with the Alps and central Europe'

""' ift. analysis of Nr. 3865, with high levels of iron and cobalt'

i, almost ."ituinly from the same type of ore but with the smelt

.un unO". different, more reducing conditions' This would also ac-

"äunt 
fo. the high sulphur content; similar quantities of sulphides

"un 
utto be observed in the Montlingerberg matetialrzrr'

Of the twelve ingot pieces that contain lead and tin' ten have

the same distribution of arsenic, antimony, nickel and silver' They

can be divided up in various ways although the divisions may have

no nr"u, significince' One, as given in the table, is based on iron

"orit"nt, 
a reflection of smelting practice. Tin is, with one excep-

tion below 77o; Nr. 3782 with 2.24Vo tin is reminiscent of the Ha

82-83 examples mentioned above' Lead is either at high impuri-

tv or low alloy level on the one hand or very high alloy level (up

tä and exceedi ng 3OVa" Fig. 7 4) on the other. High alloy levels of

lead are seen at Arbedo in the cast parts of a number of fibulae

and in much of the casting waste, but these latter objects general-

ly have low levels of impurities. Why such large amounts of lead

were added to metal which already had a low liquidus temperature

and long freezing range must remain an open question; there is no

strictly metallurgical reason for it. Very high lead contents are char-

acteriitic of the Armorican socketed axes and some Iberian axes

of the end of the Atlantic Bronze Age, contemporary with Ha

B3-C, and a proto-monetary function for these objects has been

suggestedl2l4. Nearer the time of Arbedo, and lasting until about the

3rd century BC is the proto-Etruscan coinage of ramo secco bars'

a metallurgically non-functional composition with up to 30Vo iron'
Interestingly, when this was replaced in the 3rd century BC by

coinage (and by ingot bars in Tarquinia) the metal used was a heavy

leaded bronze or copper with, in one bar from Tarquinia, as much

as71.SVo 1"u6121s. Similar symbolic uses for this ingot material must

be considered at Arbedo. Apart from the marks of hammering and

heating already described, the only evidence for their processing

at Arbedo is two drips of casting waste (Nr. 2183'2185)' both with
low alloy levels of tin and lead. If on occasion the metal was

pressed into use for alloying and casting there is no evidence that

it was for any specific artifact type.
The final pair of samples of ingot material, Nr. 3775 and 3780,

are different, with low levels of impurities except for iron, zinc

and sulphur; these fragments are also alloyed with lead. Contrary
to what has been written in the past, zinc can be an important el-

ement in considering the provenancing of copper. The iron and sul-
phur contents, especially in Nr. 3775, indicate the presence of raw

copper and the level of zinc compares well with that from raw.c-op-

p"i fro- a Late Iron Age coppei-lead-zinc source in Walesl2l6. A
number of such sources appear in prehistory: that from Wales just

referred to, in the Early Bronze Age in Italy and, it would appear,

the Iron Age there as well, and in the Middle-Late Bronze Ages

in Mesopotamia. Obviously a source in Italy has considerable rel-

evance to Arbedo and it should be noted that the published analy-

ses of ramo seccobars show up to 17o ztnclzl1 ' Zinc appears spo-

radically in the artifacts in the hoard, for example 0.877o in afibtt-
la (Nr. 2217).

The fibulae in the Arbedo hoard are, perhaps, the most im-
portant and characteristic part of it. The development, morpholo-
gy and general construction are discussed in detail elsewhere. The

puryose of this section is to set out the metallurgical contribution

io our understanding of the manufacture of the principal fibulae

types at Arbedo, Certosct and Sanguisuga. As will be seen, there

are significant variations in alloy content between the two types

although they were manufactured at the same time in the same area

with similar demands on the metals employed. This question must

be addressed but, with no comparable survey of alloy selection

from any similar industry, conclusions may be limited.
The first step was to define the alloys used for the two princi-

pal types. The number of Drago and Schlangen fibulae samples

was too small for extensive comparisons to be made, but the com-

positions observed can be matched among the Sanguisuga and Cer-

iosa fibulae, perhaps with some bias towards the former' The tin
and lead contents ofthe fibulae are presented in Figs. 50 and 51.

The tin contents of the two types show dramatic differences. The

majority of the tin contents of Certosa fibulae form an approxi-

mately normal distribution with a peak aL ll-l2%o; the distribution

is skewed to lower tin contents with a minor peak at about'l%o.

Reference to the table of analyses shows us that this <<tail> is con-

centrated among those Certosa fibulae and fragments with what

can be labelled casting detail in the form of flash, sprue and de-

fects. In other words the remains of Certosa fibulae in the course

of manufacture concentrate in this lower tin range.

The shape of the Sanguisuga distribution is rather different and

is truly bi-modal with a shallow peak among the low tin bronzes

at 4-57o tin, and a second peak among high tin bronzes at l3-147o
tin; the main Certosa peak falls between these two. The lower peak

is close to the lower peak of the Certosa distribution although the

difference is still significant in terms of the metallurgical history

of the two groups. What is remarkable is that with the Sanguisuga

fibulae as well this lower peak is associated with the working de-

bris (see working fragments [fibulae] in the table of analyses). It
would appear that there is a convergence of both fibulae traditions

towards a low tin bronze at the time the Arbedo hoard was final-
ly accumulated. In comparison with the Certosa fibulae the high

tin peak is significantly higher than that for the Certosa fibulae; a

metallographic check of the samples showed that this effect was

real and not simply the result of differential enhancement of tin
contents by corrosion. We should note, also, that the material iden-

tified as <stock for pins/springs> is a low lead high tin bronze com-

parable with Sanguisuga fibulae.
It should be pointed out here that some debris from the cast-

ing of fibulae is associated with higher tin contents in the range

n-t+qo, but the fragments cannot be definitely identified as be-

longing to a specific type; probably several are involved.

The lead contents of the Sanguisuga and Certosa fibulae have
.several points of similarity and one important difference. Both

groups have a concentration of unleaded/low lead metal associat-

äO *ittr the wrought parts of two-piece brooches and with single

piece brooches. For the Sanguisuga group there is then a spread of
iead contents up to about 257o; the minimum aI l0-12%o is prob-

ably accidental. This pattern is followed quite closely by the Cer-

tosa fibulae with the exception of a peak of lead contents at

\O-l2Vo, exactly at the apparent minimum of the Sanguisuga fibu-

lae. The majority of this peak relates to the work in progress at

Arbedo, i.e. the Certosa fibulae with casting detail. This shows a

certain consistency of practice and it is also possible that some of
this debris comes from a single campaign of casting.

12 15 Craddock/Burnett (forthcoming).
1216 For further consideration of this topic see Musson et al. 1993

1217 Craddock/Burnett (forthcoming).

6. Fibulae

1206 Craddock 1985.
1207 Craddock 1985.
1208 Northover 1987, 28-51.

1209 M.R. Notis, personal communication.
1210 Rychner 1990.

1211 Steinhauser-Zimmermann 1989.
1212 First labelled as such in Waterbolk/Butler 1965

1213 Northover, unpublished data.
I 2l 4 Rivallain undated.

290
29t



A further check on this view of the manufacture of fibulae in
the context of the Arbedo hoard is to plot the tin and lead contents
of non-specific casting debris (sprue, drips, runs, spills etc.; Figs.
52-53). The two pairs of curves follow each other very closely.
The two tin distributions peak in the range of low tin bronzes, em-
phasising the use of low tin bronze at Arbedo.

The particular range of alloys used for making fibulae repre-
sented by the <wort in progress> in the Arbedo hoard concentrates
on leaded and unleaded low tin bronzes. The lead content is pri-
marily a matter of choice on the part of the metallurgist, although
the detailed reasoning behind the exact choices made may be ob-
scure to us töday. The addition of lead to a bronze decreases the
viscosity of the melt, reduces the liquidus temperature and in-
creases the freezing range. For casting multiple copies of fibulae
at the same time the last two are the most important; the long freez-
ing range means that there remain channels in the metal structure
through which hot metal can continue to flow to ensure the prop-
er filling of small complex moulds. The low liquidus temperature
ensures that, with a reasonable degree of superheat, there will be
time to fill several moulds from a single crucible. For a major re-
duction in viscosity only 2Vo lead is necessary, but for the other
properties rhe I0-127o lead peak seen in the plot for Certosa fibu-
lae is very suitable. At this level there is sufficient benefit to the
casting behaviour without loss of strength and without any effect
on the appearance of the object. Above 20Vo lead the metal will
take on a mottled grey colour, and there will also be a tendency
for the melt to separate into two liquids in the crucible. Conversely
it is not essential to maintain lead free metal for the wl'ought part
of a fibula; the l07a lead alloy would be sufficiently similar to an
unleaded bronze for adequate performance of the pin and spring.
The analytical data suggest that control of lead content was indeed
less strict than in the sheet being formed at Arbedo which has lead
as an impurity only.

The choice of tin content is a more complex issue. Bronze is
a very flexible alloy tin contents any value from 5-127o would
satisfy almost all the needs of Bronze and Iron Age smiths. Greater
control was usually exercised because uniformity was seen to be
an advantage. The finished fragments of fibulae at Arbedo as op-
posed to the work in progress have 70-l2Vo tin in the Certosa fibu-
lae and up to l2-l4%o in the Sanguisuga fibulae. There is little to
choose between these two alloys although the higher tin bronze
will be a little harder to work and would require more frequent an-
nealing in the early stages. There would be also a small difference
in colour, the higher tin bronze being observably whiter, and this
may have been attractive. Given this tradition, why the move to a
lower tin content? The simplest conclusion and, possibly the best,
is a problem with the availability of tin. There is no evidence of
tin metal in the deposit and virtually no copper that matches the
impurity pattern of the fibulae; perhaps, then, incoming metal was
a very low tin bronze like that seen in some Sanguisuga fibulae
parts and some of the hammered strip; the higher tin scrap would
then be a resource for raising the tin content of the new metal and
perhaps the ingot metal occasionally had to be used in the same
way. One possible source of very low tin scrap can be found in the
Gleek and Etruscan material analysed.

This discussion has so far concentrated on the aspects of the
fibulae associated with possible manufacture at Arbedo. However,
the typology of the fibulae indicates specifically local forms, and
forms from farther away, especially the Este and Etruscan forms
of the Certosa fibulae. We must now determine whether the im-
purity patterns or alloy choice have any conelation with these dif-
ferences in type. The answer is that there seems to be very little
effect. The two Este fibulae ale very similar to each other with
Co>Ni, albeit at a low level, but this is about the only positive dis-
tinction. It is possible also that the Certosa fibulae in the course of
manufacture have a lower arsenic content than the others, the low-
er arsenic content being matched by the Sanguisuga fibulae (Fig.
48).

The last matter to consider with the fibulae is the evidence for
their manufacture offered by the metallography. The evidence is
restricted because the curatorial constraints on sampling meant that
metallographic samples could not be taken from many of the Cer-
tosa fibulae. Both the Certosa (Fig. 69-71) and Sanguisuga (Fig.
64-65) fibulae castings show evidence of rapid cooling during so-
lidification, the result of the use of stone or metal moulds. Even
so the dendrite arm-spacing can be below 10 pm and this is the
smallest value for this quantity ever recorded by the writer; it
means that after casting the metal was solid in a matter of tens of
seconds at most. In the finished fibulae, whether they are made in
one or two parts, the bow is generally homogenised, i.e. heated
above about 650'C to remove the dendritic segregation of the cast
structure. This heating would have occured during the working
and annealing associated with final forming of the pin and spring.
The pins themselves, even with as much as l3%o tin, are fully ho-
mogenised with no residual eutectoid. Recrystallised grain sizes
are typically 30-50 pm, and final cold work is of the order of
70-20Vo, that is the pins and springs may be left partially hardened
to improve their elastic properties (Fig. 63). This can be seen in
the hardnesses of the different parts of Certosa fibulae:

Type Part Hardness
l-part blooch Worked bow/spring 206-220 HV2.5
2-part blooch Pin 166-190 HV2.5
2-part blooch Bow 126 HV2.5
As-cast parts All parts 72.4-1081127-144 HV2.5
(HV2.5 = Vickers diamond pyramid haldness number with 2.5 kg load)

These results are much as to be expected with a maximum
hardness in the coiled spring where deformation can be expected
to be greatest; the pins are not quite so hard. The as-cast and par-
tially homogenised sections are generally soft although the cast-
ings may be brittle and variation in hardness will be a function of
casting conditions and subsequent cold work.

Scanning electron microscopy of the sample of a perforated
Sanguisuga fibula bow showed that it had been pierced with a met-
al punch; this could be of either bronze or an iron alloy.

The principal conclusion from the metallography is that there
is very considerable similarity in the way in which the two types
of fibula were cast and worked. There are obvious differences in
technique with the use of a ceramic core in the bows of some San-
guisuga fibulae, but otherwise the details are similar', notably the
evidence of extremely rapid cooling rates from the melt. Feeding
was from a single sprue cup through one or two runners and gates.
The principal casting defects were excessive flash from poor mat-
ing of the moulds, and mis-runs. There is some slight evidence of
shift between mould valves but nothing excessive. The working
and annealing of the pins and springs was done under conditions
sufficient to homogenise the whole fibula (see also Fig. 66-6'7).

7. Vessels and sheet

The starting point of this section of the discussion must be the
collection of partially finished hammered sheet, strip and bar frag-
ments. These pieces are off-cuts from the manufacture of both
sheet and strip but are rather homogeneous in both composition
and style of working. Accepting that they clearly define a specif-
ic industry we can then use these factors to see which, if any, of
the finished sheet products at Arbedo - cauldrons, situlae and
specifically Etruscan types - are connected with them. As might
be expected the sheet is mostly unleaded so the comparison of al-
loy contents is only for tin (Fig. 54). The off-cuts form a near nor-
mal distribution with a peak at 34Vo tin, i.e. an unleaded low tin
bronze. The assemblage of other vessel fragments is multi-modal
but does include a matching peak; in othel words a proportion of

thevesselfragmentsappearsrelatedtothesamesheetproduction.
i'.lr tin bronzes occur in al1 the forms of vessel and sheet but dom-

i,i^i.r in the off-cuts, i'e' the probable remains of work in progress
'j'-i*"a". As referred to previously in connection with the fibu-

i;" ;;" Etruscan and Greek material was a source of very low tin
'^ti].," T}r" actual identifiable vessel fragments (situlae and caul-

l'"'iä"rftl are about 507o low and 5OVo high tin bronze, while

äifr.i non-uu.ibutable sheet fragments are almost entirely of high

tin bronze"

The working of sheet at Arbedo as exemplified by the ham-
mered off-cuts has a very consistent style. As with the fibulae, low
tin bronze is in evidence; high tin bronze scrap is available to neu-

tralise very low tin metal in the current supply. The remaining
question is why should this metal be so different from the stock
used for the fibulae. The conclusion must be that sheet and vessel

manufacture at Arbedo was a specialised craft with its own con-
nections, which seem to be strongly oriented towards Italy. The
dedicated metal supply may have been designed to ensure a sup-
ply of lead-free bronze. Although totally lead-free bronze is not
necessary for the production of sheet it is advantageous and rising
lead conients do löad to an unsatisfactory productl22l. Consistency

was not always maintained though since occasionally a fragment of
situla sheet will contain lead.

8. Miscellaneous

Other object types are presented by only a handful of samples,

for example toilet instruments, nail-heads and bracelets. These ob-
jects are cast and leaded bronze is the norm for the majority. The

bracelets in particular were examined in a rough cast state and

show the same association with lower tin bronzes observed for
work in progress. A scanning electron microscope examination of
a finished fragment suggested that the decoration was partly cast

in and then probably finished with metal tools and then polishing.

The compositions are similar to the Certosa and other fibulae; two
have a zinc impurity. The toilet instruments are high tin bronzes

but not otherwise distinctive. The nail heads are, on the other hand,

very mixed with one piece with high cobalt (0.257o) and iron
(1.547o) suggesting the use of freshly smelted copper. Another has

an ingot-related composition with arsenic, antimony and nickel
with high lead, while others have very high tin contents' For this
category alone we can say that the pattern is that there is no pat-

tern.

9. Metalworking styles and the composition
of the hoard

The metallurgical investigation of Arbedo makes a consider-
able contribution to our understanding of the hoard, in better defin-
ing particular categories of object, in sorting material into scrap,

current work and waste, and in suggesting the geographical con-

nections of the hoard.
Firstly it is important to emphasise that the Arbedo hoard must

be closely connected with the operations of a workshop or work-
shops and is not a parcel of metal deposited whilst in transit' The
nature of some of the casting waste, such as the oxidised bronze
(see metallographic table) is such that it would not have been trans-

ported. Needha*I222 has examined the weight disü'ibution of frag-

ments from hoards and settlements and has concluded that the ma-
jority of hoards has a minimum weight size for the metal fragments

in it larger than the weight of many fragments for settlements, in
other words it is not worth collecting fragments for transport be-

low a certain size. Arbedo spans both hoard and settlement size

ranges and is certainly not a hoard for transport.
There are three principal categories of material in the hoard.

The first is ingots, which we have seen have little metallurgical

T)'pe
Off-cuts
Situlae
Cauldrons
Etruscan/Greek
Other sheet

Proportion
21 of 25
14 of 24
8of16
l0 of 13

1of 9

We have seen that the evidence of unfinished pieces and cast-

ing waste suggests that the work in progress on the manufacture

of-fibulo. at the time the hoard as finally assembled and deposit-

ed was mainly utilising low-tin bronze' We can make the same

conclusion about the sheet but, as indicated in the discussion of
irnpurity patterns, the metal in the stlip has had a different histo-

ry with a very different impurity pattern, the principal difference

being the cobalt content. The pattern in the off-cuts is that Co>Ni,

illustrated in Fig. 55. The same pattern is seen in most of the sheet

metal fragments from the vessels, although there is now an in-

creased proportion with Ni>Co scattered thlough all vessel types

(Fig. 56). In the discussion of impurity patterns reference was made

to the Etruscan connections of this impurity pattem, particularly

with the coinage although it is also seen in sheet and other metal-

work.
More interestingly it is seen some of the Etruscan vessel frag-

ments at Arbedo (e.g. Nr. 141, 147) reinforcing the connection; an-

other relevant example is the Rippenzisre (Nr. 124). This is im-
portant because another source of this impurity pattern was im-
portant in Iron Age Europe. This is in southern Britain and has

been discussed in recent excavation reports, for example for Maid-
en Castle, Dorset, Englandl2ls. This affects Switzerland because

the cauldrons from La Töne itself have this patternl2lg. To some

extent it is not possible to separate these two types but the low tin
contents of the hammered strip at Arbedo are not observed in Eng-
land, and antimony as an impurity is much more evident where an

Etruscan origin is likely.
The hammered sheet has many surface traces indicating the

size and shape of hammer used and the structured way in which
the metal was worked. The metallography also reveals a rather con-

sistent style. In the off-cuts the structure half the samples have
some residual coring from the original as-cast dendritic segrega-
tion. This means that the metal has never been hot enough to be

homogenised; annealing temperatures of the order of 550-600'C
are probable (Fig. 68). There is now some comparative material;
the main sheets from the situlae from the Iron Age cemetery at

Castaneda GR, are characterised by rather low tin contents, by
cobalt as an impurity and fre,quently by cored microstructures and

low annealing temperaturesl22o. Compared with this the vessel frag-
ments at Arbedo, either situlae or cauldrons, are more likely to be

homogenised. The recrystallised grain sizes are often very smal1,

in the region of 10 pm in the vessel fragments, and a little larger
in the off-cuts at 20 pm. There is no clear pattern as to whether
the sheet has any final cold work, and cutting up the sheet for scrap

may well have distorted it.

1218 For detailed discussion see Northover 1991

12 lgNorthover, unpublished data.
1220 Patrick Nagy. personal communication.
1221 Staniaszek/Northover i983.

1222 Needham 1990. - The Isleham, Camblidgeshire, England foundry
hoard exhibits the same pattern of waste and scrap fiagments in an

Ha Bl context.
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A further check on this view of the manufacture of fibulae in
the context of the Arbedo hoard is to plot the tin and lead contents
of non-specific casting debris (sprue, drips, runs, spills etc.; Figs.
52-53). The two pairs of curves follow each other very closely.
The two tin distributions peak in the range of low tin bronzes, em-
phasising the use of low tin bronze at Arbedo.

The particular range of alloys used for making fibulae repre-
sented by the <wort in progress> in the Arbedo hoard concentrates
on leaded and unleaded low tin bronzes. The lead content is pri-
marily a matter of choice on the part of the metallurgist, although
the detailed reasoning behind the exact choices made may be ob-
scure to us töday. The addition of lead to a bronze decreases the
viscosity of the melt, reduces the liquidus temperature and in-
creases the freezing range. For casting multiple copies of fibulae
at the same time the last two are the most important; the long freez-
ing range means that there remain channels in the metal structure
through which hot metal can continue to flow to ensure the prop-
er filling of small complex moulds. The low liquidus temperature
ensures that, with a reasonable degree of superheat, there will be
time to fill several moulds from a single crucible. For a major re-
duction in viscosity only 2Vo lead is necessary, but for the other
properties rhe I0-127o lead peak seen in the plot for Certosa fibu-
lae is very suitable. At this level there is sufficient benefit to the
casting behaviour without loss of strength and without any effect
on the appearance of the object. Above 20Vo lead the metal will
take on a mottled grey colour, and there will also be a tendency
for the melt to separate into two liquids in the crucible. Conversely
it is not essential to maintain lead free metal for the wl'ought part
of a fibula; the l07a lead alloy would be sufficiently similar to an
unleaded bronze for adequate performance of the pin and spring.
The analytical data suggest that control of lead content was indeed
less strict than in the sheet being formed at Arbedo which has lead
as an impurity only.

The choice of tin content is a more complex issue. Bronze is
a very flexible alloy tin contents any value from 5-127o would
satisfy almost all the needs of Bronze and Iron Age smiths. Greater
control was usually exercised because uniformity was seen to be
an advantage. The finished fragments of fibulae at Arbedo as op-
posed to the work in progress have 70-l2Vo tin in the Certosa fibu-
lae and up to l2-l4%o in the Sanguisuga fibulae. There is little to
choose between these two alloys although the higher tin bronze
will be a little harder to work and would require more frequent an-
nealing in the early stages. There would be also a small difference
in colour, the higher tin bronze being observably whiter, and this
may have been attractive. Given this tradition, why the move to a
lower tin content? The simplest conclusion and, possibly the best,
is a problem with the availability of tin. There is no evidence of
tin metal in the deposit and virtually no copper that matches the
impurity pattern of the fibulae; perhaps, then, incoming metal was
a very low tin bronze like that seen in some Sanguisuga fibulae
parts and some of the hammered strip; the higher tin scrap would
then be a resource for raising the tin content of the new metal and
perhaps the ingot metal occasionally had to be used in the same
way. One possible source of very low tin scrap can be found in the
Gleek and Etruscan material analysed.

This discussion has so far concentrated on the aspects of the
fibulae associated with possible manufacture at Arbedo. However,
the typology of the fibulae indicates specifically local forms, and
forms from farther away, especially the Este and Etruscan forms
of the Certosa fibulae. We must now determine whether the im-
purity patterns or alloy choice have any conelation with these dif-
ferences in type. The answer is that there seems to be very little
effect. The two Este fibulae ale very similar to each other with
Co>Ni, albeit at a low level, but this is about the only positive dis-
tinction. It is possible also that the Certosa fibulae in the course of
manufacture have a lower arsenic content than the others, the low-
er arsenic content being matched by the Sanguisuga fibulae (Fig.
48).

The last matter to consider with the fibulae is the evidence for
their manufacture offered by the metallography. The evidence is
restricted because the curatorial constraints on sampling meant that
metallographic samples could not be taken from many of the Cer-
tosa fibulae. Both the Certosa (Fig. 69-71) and Sanguisuga (Fig.
64-65) fibulae castings show evidence of rapid cooling during so-
lidification, the result of the use of stone or metal moulds. Even
so the dendrite arm-spacing can be below 10 pm and this is the
smallest value for this quantity ever recorded by the writer; it
means that after casting the metal was solid in a matter of tens of
seconds at most. In the finished fibulae, whether they are made in
one or two parts, the bow is generally homogenised, i.e. heated
above about 650'C to remove the dendritic segregation of the cast
structure. This heating would have occured during the working
and annealing associated with final forming of the pin and spring.
The pins themselves, even with as much as l3%o tin, are fully ho-
mogenised with no residual eutectoid. Recrystallised grain sizes
are typically 30-50 pm, and final cold work is of the order of
70-20Vo, that is the pins and springs may be left partially hardened
to improve their elastic properties (Fig. 63). This can be seen in
the hardnesses of the different parts of Certosa fibulae:

Type Part Hardness
l-part blooch Worked bow/spring 206-220 HV2.5
2-part blooch Pin 166-190 HV2.5
2-part blooch Bow 126 HV2.5
As-cast parts All parts 72.4-1081127-144 HV2.5
(HV2.5 = Vickers diamond pyramid haldness number with 2.5 kg load)

These results are much as to be expected with a maximum
hardness in the coiled spring where deformation can be expected
to be greatest; the pins are not quite so hard. The as-cast and par-
tially homogenised sections are generally soft although the cast-
ings may be brittle and variation in hardness will be a function of
casting conditions and subsequent cold work.

Scanning electron microscopy of the sample of a perforated
Sanguisuga fibula bow showed that it had been pierced with a met-
al punch; this could be of either bronze or an iron alloy.

The principal conclusion from the metallography is that there
is very considerable similarity in the way in which the two types
of fibula were cast and worked. There are obvious differences in
technique with the use of a ceramic core in the bows of some San-
guisuga fibulae, but otherwise the details are similar', notably the
evidence of extremely rapid cooling rates from the melt. Feeding
was from a single sprue cup through one or two runners and gates.
The principal casting defects were excessive flash from poor mat-
ing of the moulds, and mis-runs. There is some slight evidence of
shift between mould valves but nothing excessive. The working
and annealing of the pins and springs was done under conditions
sufficient to homogenise the whole fibula (see also Fig. 66-6'7).

7. Vessels and sheet

The starting point of this section of the discussion must be the
collection of partially finished hammered sheet, strip and bar frag-
ments. These pieces are off-cuts from the manufacture of both
sheet and strip but are rather homogeneous in both composition
and style of working. Accepting that they clearly define a specif-
ic industry we can then use these factors to see which, if any, of
the finished sheet products at Arbedo - cauldrons, situlae and
specifically Etruscan types - are connected with them. As might
be expected the sheet is mostly unleaded so the comparison of al-
loy contents is only for tin (Fig. 54). The off-cuts form a near nor-
mal distribution with a peak at 34Vo tin, i.e. an unleaded low tin
bronze. The assemblage of other vessel fragments is multi-modal
but does include a matching peak; in othel words a proportion of

thevesselfragmentsappearsrelatedtothesamesheetproduction.
i'.lr tin bronzes occur in al1 the forms of vessel and sheet but dom-

i,i^i.r in the off-cuts, i'e' the probable remains of work in progress
'j'-i*"a". As referred to previously in connection with the fibu-

i;" ;;" Etruscan and Greek material was a source of very low tin
'^ti].," T}r" actual identifiable vessel fragments (situlae and caul-

l'"'iä"rftl are about 507o low and 5OVo high tin bronze, while

äifr.i non-uu.ibutable sheet fragments are almost entirely of high

tin bronze"

The working of sheet at Arbedo as exemplified by the ham-
mered off-cuts has a very consistent style. As with the fibulae, low
tin bronze is in evidence; high tin bronze scrap is available to neu-

tralise very low tin metal in the current supply. The remaining
question is why should this metal be so different from the stock
used for the fibulae. The conclusion must be that sheet and vessel

manufacture at Arbedo was a specialised craft with its own con-
nections, which seem to be strongly oriented towards Italy. The
dedicated metal supply may have been designed to ensure a sup-
ply of lead-free bronze. Although totally lead-free bronze is not
necessary for the production of sheet it is advantageous and rising
lead conients do löad to an unsatisfactory productl22l. Consistency

was not always maintained though since occasionally a fragment of
situla sheet will contain lead.

8. Miscellaneous

Other object types are presented by only a handful of samples,

for example toilet instruments, nail-heads and bracelets. These ob-
jects are cast and leaded bronze is the norm for the majority. The

bracelets in particular were examined in a rough cast state and

show the same association with lower tin bronzes observed for
work in progress. A scanning electron microscope examination of
a finished fragment suggested that the decoration was partly cast

in and then probably finished with metal tools and then polishing.

The compositions are similar to the Certosa and other fibulae; two
have a zinc impurity. The toilet instruments are high tin bronzes

but not otherwise distinctive. The nail heads are, on the other hand,

very mixed with one piece with high cobalt (0.257o) and iron
(1.547o) suggesting the use of freshly smelted copper. Another has

an ingot-related composition with arsenic, antimony and nickel
with high lead, while others have very high tin contents' For this
category alone we can say that the pattern is that there is no pat-

tern.

9. Metalworking styles and the composition
of the hoard

The metallurgical investigation of Arbedo makes a consider-
able contribution to our understanding of the hoard, in better defin-
ing particular categories of object, in sorting material into scrap,

current work and waste, and in suggesting the geographical con-

nections of the hoard.
Firstly it is important to emphasise that the Arbedo hoard must

be closely connected with the operations of a workshop or work-
shops and is not a parcel of metal deposited whilst in transit' The
nature of some of the casting waste, such as the oxidised bronze
(see metallographic table) is such that it would not have been trans-

ported. Needha*I222 has examined the weight disü'ibution of frag-

ments from hoards and settlements and has concluded that the ma-
jority of hoards has a minimum weight size for the metal fragments

in it larger than the weight of many fragments for settlements, in
other words it is not worth collecting fragments for transport be-

low a certain size. Arbedo spans both hoard and settlement size

ranges and is certainly not a hoard for transport.
There are three principal categories of material in the hoard.

The first is ingots, which we have seen have little metallurgical

T)'pe
Off-cuts
Situlae
Cauldrons
Etruscan/Greek
Other sheet

Proportion
21 of 25
14 of 24
8of16
l0 of 13

1of 9

We have seen that the evidence of unfinished pieces and cast-

ing waste suggests that the work in progress on the manufacture

of-fibulo. at the time the hoard as finally assembled and deposit-

ed was mainly utilising low-tin bronze' We can make the same

conclusion about the sheet but, as indicated in the discussion of
irnpurity patterns, the metal in the stlip has had a different histo-

ry with a very different impurity pattern, the principal difference

being the cobalt content. The pattern in the off-cuts is that Co>Ni,

illustrated in Fig. 55. The same pattern is seen in most of the sheet

metal fragments from the vessels, although there is now an in-

creased proportion with Ni>Co scattered thlough all vessel types

(Fig. 56). In the discussion of impurity patterns reference was made

to the Etruscan connections of this impurity pattem, particularly

with the coinage although it is also seen in sheet and other metal-

work.
More interestingly it is seen some of the Etruscan vessel frag-

ments at Arbedo (e.g. Nr. 141, 147) reinforcing the connection; an-

other relevant example is the Rippenzisre (Nr. 124). This is im-
portant because another source of this impurity pattern was im-
portant in Iron Age Europe. This is in southern Britain and has

been discussed in recent excavation reports, for example for Maid-
en Castle, Dorset, Englandl2ls. This affects Switzerland because

the cauldrons from La Töne itself have this patternl2lg. To some

extent it is not possible to separate these two types but the low tin
contents of the hammered strip at Arbedo are not observed in Eng-
land, and antimony as an impurity is much more evident where an

Etruscan origin is likely.
The hammered sheet has many surface traces indicating the

size and shape of hammer used and the structured way in which
the metal was worked. The metallography also reveals a rather con-

sistent style. In the off-cuts the structure half the samples have
some residual coring from the original as-cast dendritic segrega-
tion. This means that the metal has never been hot enough to be

homogenised; annealing temperatures of the order of 550-600'C
are probable (Fig. 68). There is now some comparative material;
the main sheets from the situlae from the Iron Age cemetery at

Castaneda GR, are characterised by rather low tin contents, by
cobalt as an impurity and fre,quently by cored microstructures and

low annealing temperaturesl22o. Compared with this the vessel frag-
ments at Arbedo, either situlae or cauldrons, are more likely to be

homogenised. The recrystallised grain sizes are often very smal1,

in the region of 10 pm in the vessel fragments, and a little larger
in the off-cuts at 20 pm. There is no clear pattern as to whether
the sheet has any final cold work, and cutting up the sheet for scrap

may well have distorted it.

1218 For detailed discussion see Northover 1991

12 lgNorthover, unpublished data.
1220 Patrick Nagy. personal communication.
1221 Staniaszek/Northover i983.

1222 Needham 1990. - The Isleham, Camblidgeshire, England foundry
hoard exhibits the same pattern of waste and scrap fiagments in an

Ha Bl context.
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Fig. 43. Plot of lead against tin, all analyses

connection with the rest of the deposit. It is suggested that they
may have had a proto-monetary exchange function like the ramo
secco bars of Etruria. Nonetheless they show signs of manipula-
tion, some being alloyed with lead, while others show signs of
working. There is also evidence that they could contribute to the
alloys used for other objects, perhaps as a substitute for tin or high
tin bronze.

Secondly, unfinished and mis-cast objects, and casting waste
testify to the principal products of the workshop or workshops con-
nected with the hoard, Certosa and Sanguisuga fibulae and sheet

bronze. The fibulae appear in one-piece and two-piece versions
with leaded bronze used for the cast parts of two-piece brooches
and unleaded or low-lead bronze for wrought parts. The alloys used
for the Certosa and Sanguisuga fibulae differ but there is a con-
vergence towards lower tin bronzes for the material actually being
produced at the time of deposition represented by casting waste
and as-cast and mis-cast pieces. These would have been the first
to be re-cycled because the founder would have had good know-
ledge of the metal, and they would have been unlikely to remain
long unused in the metal stock. The styles of metalworking re-
vealed by metallography are very similar and the two types could
have been produced by one workshop or, perhaps, by two work-

30 02468101214
%Sn

Fig. 44. Bar chart of tin contents, a1l analyses.

18 20 22

Fig. 45. Bar chart of lead contents' all analyses' Fig. 46. Comparison of bismuth contents, selected types.

shops with strong links between them. Other minor products such
as bracelets have a similar metallurgy.

The sheet bronze being worked on at Arbedo is also a low tin
bronze but the impurity pattern demonstrates a different origin for
the metal. The connections are strongly with Etruria and central
Italy. The separate identity of this metal may reflect an increased
degree of specialisation associated with sheet metalworking and a
need to guarantee lead-free bronze. This separation, though, makes
it hard to assess the exact place of sheet metal in the Arbedo con-
text, although the abundance of situlae in the adjacent cemetery
must be part of the equation.

The third category of material must largely be seen as scrap,
mainly fragments of fibulae and bronze vessels, together with some
Greek and Etruscan imports. With the exception of these last the
scrap generally much higher tin contents than the casting waste
and as-cast material. The scrap could then be the next material to
be recycled with a corresponding swing in tin contents but, more
probably, could have been used to modify the tin contents of im-
ported low tin scrap, exactly like the Etruscan fragments. There is
no evidence of either tin or lead metal per se that could have made
a contribution to alloying.
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Fig. 47 . Comparison of cobalt contents, selected types.
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Fig. 48. Arsenic contents of fibulae'
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connection with the rest of the deposit. It is suggested that they
may have had a proto-monetary exchange function like the ramo
secco bars of Etruria. Nonetheless they show signs of manipula-
tion, some being alloyed with lead, while others show signs of
working. There is also evidence that they could contribute to the
alloys used for other objects, perhaps as a substitute for tin or high
tin bronze.

Secondly, unfinished and mis-cast objects, and casting waste
testify to the principal products of the workshop or workshops con-
nected with the hoard, Certosa and Sanguisuga fibulae and sheet

bronze. The fibulae appear in one-piece and two-piece versions
with leaded bronze used for the cast parts of two-piece brooches
and unleaded or low-lead bronze for wrought parts. The alloys used
for the Certosa and Sanguisuga fibulae differ but there is a con-
vergence towards lower tin bronzes for the material actually being
produced at the time of deposition represented by casting waste
and as-cast and mis-cast pieces. These would have been the first
to be re-cycled because the founder would have had good know-
ledge of the metal, and they would have been unlikely to remain
long unused in the metal stock. The styles of metalworking re-
vealed by metallography are very similar and the two types could
have been produced by one workshop or, perhaps, by two work-
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Fig. 44. Bar chart of tin contents, a1l analyses.

18 20 22

Fig. 45. Bar chart of lead contents' all analyses' Fig. 46. Comparison of bismuth contents, selected types.

shops with strong links between them. Other minor products such
as bracelets have a similar metallurgy.

The sheet bronze being worked on at Arbedo is also a low tin
bronze but the impurity pattern demonstrates a different origin for
the metal. The connections are strongly with Etruria and central
Italy. The separate identity of this metal may reflect an increased
degree of specialisation associated with sheet metalworking and a
need to guarantee lead-free bronze. This separation, though, makes
it hard to assess the exact place of sheet metal in the Arbedo con-
text, although the abundance of situlae in the adjacent cemetery
must be part of the equation.

The third category of material must largely be seen as scrap,
mainly fragments of fibulae and bronze vessels, together with some
Greek and Etruscan imports. With the exception of these last the
scrap generally much higher tin contents than the casting waste
and as-cast material. The scrap could then be the next material to
be recycled with a corresponding swing in tin contents but, more
probably, could have been used to modify the tin contents of im-
ported low tin scrap, exactly like the Etruscan fragments. There is
no evidence of either tin or lead metal per se that could have made
a contribution to alloying.
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Fig.51 . Nr. 1003: situla handle attachment showing recrystallised

sräin structure with elongated sulphide inclusions (long' dark grey

ianicles), in low tin bronze. Scale l:350.

Fig. 58. Nr. 1108: situla base, showing recrystallised grain struc-

ture with slip traces (left) and typical intemal corrosion pattern

(bottom right), in medium tin bronze. Scale l:350.

Fig. 60. Nr. ll59: probable cauldron sheet with typical recrys-
tallised and homogenised grain structure with moderate cold work,
in medium tin bronze. Scale 1:350.
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Fig. 59. Nr. 1157: cauldron sheet, showing residual coring under
fine-grained, r'ecrystallised structure, similar in style to much of
the hammered strip, in medium tin bronze. Scale 1:350.
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Fig. 61. Nr. 1181: cauldron sheet with fully recrystallised and ho-
mogenised equiaxed grain structure with a gradient of cold work
across the sample increasing in severity from left to right, in low
tin bronze. Scale 1:350.
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Fig. 62. Nr. 1181: cauldron rim, showing partly as cast (left), and

partly worked and recrystallised structure (right) in low tin bronze.

Scale 1:350.
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Fig. 63. Nr'. 2359: stock for pin or spring; partly recrystallised, palt-
ly homogenised, in low lead, mediurn to high tin bronze. Scale
1:350.

Fig. 64. Nr. 2205: heavily leaded blonze casting from foot of San-
guisuga fibula; lead particles vary from small round inclusions to
large irlegular shapes. Scale 1:350.

Fig,69. Nr. 713: spring of Certosa fibula showing reclystallised

anä homogenised grain structure with some secondary grain

growth and a little final cold work, in medium tin bronze. Scale

1:350.

Fig. 70. Nr'. 2235: flash from casting of Certosa fibula showing
Frapidly cooled structure. Scale 1:90.
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Fig. 65. Nr. 2210: partly worked foot of a Sanguisuga fibula; main-
ly cored dendritic structul'e with some incipient lecrystallisation;
the iight, branched shapes are the cores ofthe dendrites; in a lead-
ed low tin bronze. Scale 1:350.

Fig. 66. Nr. 2375: sprue; typical cast dendritic structure in low lead,
medium tin bronze, with lead and eutectoid particles between arms
of dendrites. Scale l:350.

Fig. 7 i. Nr. 2442: foot of Certosa fibula showing typical cast, cored

dendritic structure; note also the pyramidal impression left by hard-

ness testing, in leaded medium tin bronze. Scale 1:90.
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Fig. 72. Nr. 3756: typical high antimony copper ingot with sul-

phide inclusions, as cast. Scale 1:350.
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Fig.67. Nr. 2378: sprue; showing cellular solidification in low lead
copper. Scale 1:350.

Fig. 68. Nr. 2478: hammered plate; deformed coled structule un-
der equiaxed recrystallised grains, in impure copper. Scale i:350.

Fig. 73. Nr. 3771: section of high antimony copper ingot with com-

plex interdendritic phases and nickel oxide crystals. Scale 1:350.
Fig.74. Nr. 3774: deformed leaded copper ingot. Scale 1:350.
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Fig. 70. Nr'. 2235: flash from casting of Certosa fibula showing
Frapidly cooled structure. Scale 1:90.
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Fig. 65. Nr. 2210: partly worked foot of a Sanguisuga fibula; main-
ly cored dendritic structul'e with some incipient lecrystallisation;
the iight, branched shapes are the cores ofthe dendrites; in a lead-
ed low tin bronze. Scale 1:350.

Fig. 66. Nr. 2375: sprue; typical cast dendritic structure in low lead,
medium tin bronze, with lead and eutectoid particles between arms
of dendrites. Scale l:350.

Fig. 7 i. Nr. 2442: foot of Certosa fibula showing typical cast, cored

dendritic structure; note also the pyramidal impression left by hard-

ness testing, in leaded medium tin bronze. Scale 1:90.
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Fig. 72. Nr. 3756: typical high antimony copper ingot with sul-

phide inclusions, as cast. Scale 1:350.
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Fig.67. Nr. 2378: sprue; showing cellular solidification in low lead
copper. Scale 1:350.

Fig. 68. Nr. 2478: hammered plate; deformed coled structule un-
der equiaxed recrystallised grains, in impure copper. Scale i:350.

Fig. 73. Nr. 3771: section of high antimony copper ingot with com-

plex interdendritic phases and nickel oxide crystals. Scale 1:350.
Fig.74. Nr. 3774: deformed leaded copper ingot. Scale 1:350.
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ARBO78
ARBO79
ARB128
ARBO81
ARB154
ARB.I92
ARB126
ARB125
ARB216
ARB123
ARB219
ARB218
ARB,I20
ARB124

ARB196

ARB122
ARB127
ARB217
ARB121

Sample
Greek and Etruscan

63
59
45
129
161
202
44
48
141
147
147
146
191
130

147

183
176
179
178

Number
1946t510.12
1 946/51 0.1 9
1946/615
1946t657
1 946/658
1 946/1 609
1 946/66
1946t62
1946t206
1 946/53
1946/53
1946t54
1946t18
1 946/60

1 946t53

1946t45
1946t107
1 946/33
1946/31

lnventorv
"Cheese grater"
"Cheese grater"
Candelabra
Bowl, embossed rim
Vessel
SheeVsolder
Object
Wheel
Vessel handle
Vessel footring
Vessel footring
Vessel footring
Attachment (from situla?,
Vessel attachment

Vessel footring, solder

Tripod stand
Vessel fitting
Vessel handle
Vessel handle

Obiect
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan?
Etruscan

Etruscan

Greek
Greek
Greek
Greek

Part
0.18
0.09
1.98
0.05
0.08
0.03
0.46
0.18
0.28
o.74
0.81
1.94
0.00
0.05

0.31

0.16
0.32
0.01
1.63

Fe
0.02
0.01
0.00
0.06
0.00
0.00
0.0'1

0.02
0.15
0.06
0.07
0.01
0.01
0.01

0.02

0.01
0.03
0.01
0.00

Co
0.03
0.02
0.01
0.04
0.01
0.02
0.06
0.08
0.03
0.1 0
0.08
0.03
0.03
0.09

0.05

0.00
0.03
0.01
0.02

Ni
89.25
92.52
97.51
94.74
96,71
90.44
69.61
87.65
96.26
89,36
86.50
87.87
37.39
71.50

29.82

84.90
90.67
75.01
73.03

Cu
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.04
0.05
0.60
0.04
0.01

0.04

0.00
0.00
0.01
0.00

Zn
<0.20
<0.20

0.42
0.26
0.16
0.11

<0.20
0.40
4.25
1.76
0.58
0.33
0.06
0.63

1.41

3.89
0.24

<0.20
<0.20

As
0.00
0.02
0.01
0.01
0.05
0.00
0.06
0.10
0.06
0.62
0.71
0.39
0.04
0.16

029

4.92
0.12
0.65
0.03

sb
10.41
7.17
0.00
4.58
2.81
9.34
4.15
6.18
1.77
1.31
1.36
0.96
0.77
4.02

32.27

0.03
5.83
6.41
0.02

Sn
0.07
0.02
0.01
0.01
0.08
0.01
0.06
0.05
0.05
0.21
0.20
0.08
0.00
0.09

0.06

4.20
0.04
0.01
0.06

Ao
0.01
0.01
0.02
0.04
0.03
0.01
0.05
0.00
0.02
0.50
0.55
0.13
0.0'l
0.19

0.14

0.04
0.08
0.06
0.03

Bi
0.00
0.03
0.03
o.o2
0.05
o.o2
5.32
5.26
1.06
5.17
8.97
7.42

61.62
23.O5

3.91

5.69
2.49

17.72
24.99

Pb
0.00
0.05
0.01
0.07
0.00
0.01
0.00
0.04
0.00
0.00
0.03
0.00
0.02
0.08

0.02

0.03
0.06
o.o2
0.12

Au
0.01
0.04
0.01
0.10
0.02
0.01
0.1 0

0.04
0.05
0.12
0.1 0
0.24
0.00
o.12

0.12

0.11
0.10
0.06
0.01

S

253 1946t285
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula

la

pin/spring
bow

bow
pin/spring
lead filling

bow
bow
bow

bow
pin/spring

pin/spring
bow

bow
pin/spring
bow
bow

pin/spring
bow

bow, perforated

bow

pin/spring

bow

nm
rim/body
rim/body?
rim/body?
sheet
sheet
rim reinforce

0.01
0.01

0.01
0.01

0.03
0.02

0.01
0.01

0.49
0.36

0.01
0.01

0.02
0.00

0.

0.

0.02
0.11

0.00
0.00
0.00
0.01

0.00
0.03
0.01
0.03

85.24
81.52

78.52
84.94

0.08

80.66
79.06
83.17

80.62
83.74

85.07
80.02

64.64
83.88
79.73
82.45

86.01
35 90

90.98

63 36

84.00

75.58

0.01
0.00

0.00
0.00
0.03
0.00

0.23
o.52

0.64
0.42

<0.20
<0.20

0.23
o.o2
o.o2
0.05

0.50
0.03
0.03
0.02

13.10
0.87
5.90
2.69

0.95
a2a

2.81

0.04
0.01
0.01
0.06

0.30
0.07
0.10
0.04

11

13.53 0.13 0.86 3.46 0.00 c.04

6.58
0.85

99.34

16.29
15.84
13.37

2.46
4.53
1.65

0.00
0.00

0.05
o.17

94

001

298
298
298

261
261
261

285
285

301
301

304
304
304
304

1946t373
1946t373
1946t373

1946t465.49
1946/465.49
1946t465.49

1 946/361
'1946/361

1946t340
1946t340

't946t280
1946t280
1946t280
1946t280

1946t282
19461282

1 946/506.1 4

1946t241

1946t236

1946t259

1946/670
1946/660
1946t2494
1 946/2660
1 946/1 501
1946t2527
1946t2527

0.01
0.01
0.00

0.01
0.02
0.01

0.05
0.09
0.01

0.00
0.01
0.01

0.25
<0.20
<0.20

0.01
0.01
0.08

13.74
13.63
0.04

0.17
0.09
o.17

0.64
0.04
0.12

0.01
0.00
o.o2

0.01
0.20
0.00

o.02
0.02
0.01

0.05
0.00
o.o2

0.19
0. 16
0.18

0.0'1
0.01
0.00

<0.20
<0.20

0.46

0.01
0.00
0.00

0.10
0.07
0.04

0.15
0.09
o.o2

0.00
0.01
o.o2

0.03
0.05
0.04

o.o7
0.01

0.0'l
0.01

0.14
0.11

0.30
0.03

11.52
'14.'t6

0.20
0.11

0.61
0.18

6.19
1.09

0.08
0.04

0.08
0.40

0.00
0.03

<0.20
<0.20

0.01
0.82

12.66
13.95

0.07
0.22

1.55
4.10

0.01
0.00

0.01
0.14

2.65
0.01
0.00
o.o2

0.04
0.01
0.03
0.00

18.05
14.65
14.05
't4.63

5

426
426

413

495

516

0.03
0.09

0.05

0.03

0.09

0.01
0.00

0.03

0.02

0.01

0.04

0.12
0.04

0.16

0.10

0.01

0.41

0.00
0.01

0.03

0.01

0.06

0.01

0.49
0.27

0.10

0.24

0.29

0.08
0.01

0.08

12.16
16 84

5.65

0.07
0.17

0,08

0.03
1.51

0.02

0.00
0.00

0.00

0.04
0.04

0.02

0,03

0.01

0.43

15.97

15.14

6.76

0.06

o.o2

0.19

0.04

0.02

0.19

1.45

0.29

0.02

0.01

0.04

0.06

0.05

0.081

96.80
96.52
94.32
90.74
95.32
94.02
96.95

2.
0.03
0.01
0.02
0.05
0.01
0.00

o.o2
0.01
0.01
0.04
0.00
0.00
0.08

53

76
77

(,)

Sample Number lnventorv Obiect Part
Sanguisuga fibulae

Fe Co Ni Cu Zn As sb Sn Ao Bi Pb Au s

ARB150
ARB197

ARB142
ARB198

a n fibulae

93

Sample
Draqo fibulae

587
587

588
588

580
580

579

{umber

19461512.13
1946t512.13

1946t512.',\2
19461512.12

1946t384
19461384

1946t387

lnventory

Drago/Schlangen fibula
Drago/Schlangen fibula

Drago/Schlangen fibula
Draoo/Schlangen fibu la

Drago fibula
Drago fibula

Drago fibula

Obiect

spring
solder

spnng
solder

bow
solder

bow

Part

0.01
0.33

0.00
0.02

o.24
0.09

0.1 3

Fe

0.00
000

0.03
0.00

0.05
0.02

o.'14

Co

0.03
000

0.1 0

0.01

0.12
048

0.01

Ni

83.49
22.44

88.09
3.05

87.34
261

88.58

Cu

0.00
0.00

0.00
0.01

0.02
0.03

0.00

Zn

0.34
0.24

0.37
0.34

<0.20
<0,20

<0.20

As

0.00
000

0.04
o0a

0.04
0.00

0.01

Sb

14.70
23.01

10.03
66.93

10.56
59.91

9.81

Sn

0.01
ooo

0.06
0.00

0.04
006

0.00

Aq

0.01
0.01

0.10
0.00

0.10
004

0.05

Bi

1.33
1.24

1.12
0.37

1.45
8.91

1.20

Pb

0.03
0.01

0.03
0.00

0.00
0.02

0.01

Au

0.05
0.10

0.03
0.04

0.03
0.06

0.06

s

ARBO75
ARB133
ARB134
ARB135

Samole
Bronze nail heads

981
994
1 007
1 008

Number
194612'17m
1946t1076
1946t218d
19461218a

lnventory
Nail head
Nail head
Nail head
Nail head

Obiect Part
0.02
0.01
1.54
0.09

Fe
0.04
0.04
o.25
0.01

Co
0.71
0.21
0.12
0.01

Ni
74.08
92.47
81.67
81.70

Cu
0.02
0.0'l
0.03
0.00

Zn
0.89

<0.20
<0.20

o.25

As
2.01
0.00
0.04
0.00

Sb
4.49
7.01

15.60
17.30

Sn
0.61
0.03
0.06
0.11

Aq
0.01
0.00
0.1 8
0.15

Bi
16.75
0.00
0.22
0.03

Pb
0.00
o.o7
0.00
0.00

Au
0.37
0.02
0.21
0.35

s

ARB158
ARB159

Sample
1040
1041

1946t2355
1946t654.24

lnventorv Obiect
Paper clip repair
Paper clip repair

Part
re rs

situlae

rivet
0.05
0.15

Fe
0.10
0.05

Co
0.04
0.35

Ni
96.62
90.41

Cu Zn
0.03
0.04

As
0.29
0.62

0.03
0.04

sb
1.98
7.53

Sn
0.06
o.o2

Ao
0.03
0.16

Bi
0.20
0.55

Pb Au
0.01
0.04

0.57
0.04

s

1 049
1 050
1052
1051
1054
1057
1057

Situla
Situla
Situla
Situla
Situla
Situla

0.00
0.08
0.05
0.00
0.23
0.00

0.04
0.07
o.o2
0.04
0.08
0.02

0.04
0.04
1.08
0.04
0.o2
0.02

0.03
0.02
0.03
0.01
0.02
0.02
0.02

0.22
0.46
1.26
0.50
0.13
0.43
0.26

0.01
0.05
0.07
0.06
0.08
0.01
0.12

2.26
3.75
6.91
4.',16
4.95
't.85

0.06
0.04
0.09
o.o2
0.00
0.08

0.02
0.29
0.26
0.18
0.13
0.12
0.51

0.03
0.22
0.07
0.30
0.01
0.11
0.09



()J

ARBO78
ARBO79
ARB128
ARBO81
ARB154
ARB.I92
ARB126
ARB125
ARB216
ARB123
ARB219
ARB218
ARB,I20
ARB124

ARB196

ARB122
ARB127
ARB217
ARB121

Sample
Greek and Etruscan

63
59
45
129
161
202
44
48
141
147
147
146
191
130

147

183
176
179
178

Number
1946t510.12
1 946/51 0.1 9
1946/615
1946t657
1 946/658
1 946/1 609
1 946/66
1946t62
1946t206
1 946/53
1946/53
1946t54
1946t18
1 946/60

1 946t53

1946t45
1946t107
1 946/33
1946/31

lnventorv
"Cheese grater"
"Cheese grater"
Candelabra
Bowl, embossed rim
Vessel
SheeVsolder
Object
Wheel
Vessel handle
Vessel footring
Vessel footring
Vessel footring
Attachment (from situla?,
Vessel attachment

Vessel footring, solder

Tripod stand
Vessel fitting
Vessel handle
Vessel handle

Obiect
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan
Etruscan?
Etruscan

Etruscan

Greek
Greek
Greek
Greek

Part
0.18
0.09
1.98
0.05
0.08
0.03
0.46
0.18
0.28
o.74
0.81
1.94
0.00
0.05

0.31

0.16
0.32
0.01
1.63

Fe
0.02
0.01
0.00
0.06
0.00
0.00
0.0'1

0.02
0.15
0.06
0.07
0.01
0.01
0.01

0.02

0.01
0.03
0.01
0.00

Co
0.03
0.02
0.01
0.04
0.01
0.02
0.06
0.08
0.03
0.1 0
0.08
0.03
0.03
0.09

0.05

0.00
0.03
0.01
0.02

Ni
89.25
92.52
97.51
94.74
96,71
90.44
69.61
87.65
96.26
89,36
86.50
87.87
37.39
71.50

29.82

84.90
90.67
75.01
73.03

Cu
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.04
0.05
0.60
0.04
0.01

0.04

0.00
0.00
0.01
0.00

Zn
<0.20
<0.20

0.42
0.26
0.16
0.11

<0.20
0.40
4.25
1.76
0.58
0.33
0.06
0.63

1.41

3.89
0.24

<0.20
<0.20

As
0.00
0.02
0.01
0.01
0.05
0.00
0.06
0.10
0.06
0.62
0.71
0.39
0.04
0.16

029

4.92
0.12
0.65
0.03

sb
10.41
7.17
0.00
4.58
2.81
9.34
4.15
6.18
1.77
1.31
1.36
0.96
0.77
4.02

32.27

0.03
5.83
6.41
0.02

Sn
0.07
0.02
0.01
0.01
0.08
0.01
0.06
0.05
0.05
0.21
0.20
0.08
0.00
0.09

0.06

4.20
0.04
0.01
0.06

Ao
0.01
0.01
0.02
0.04
0.03
0.01
0.05
0.00
0.02
0.50
0.55
0.13
0.0'l
0.19

0.14

0.04
0.08
0.06
0.03

Bi
0.00
0.03
0.03
o.o2
0.05
o.o2
5.32
5.26
1.06
5.17
8.97
7.42

61.62
23.O5

3.91

5.69
2.49

17.72
24.99

Pb
0.00
0.05
0.01
0.07
0.00
0.01
0.00
0.04
0.00
0.00
0.03
0.00
0.02
0.08

0.02

0.03
0.06
o.o2
0.12

Au
0.01
0.04
0.01
0.10
0.02
0.01
0.1 0

0.04
0.05
0.12
0.1 0
0.24
0.00
o.12

0.12

0.11
0.10
0.06
0.01

S

253 1946t285
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula

Sanguisuga fibula

la

pin/spring
bow

bow
pin/spring
lead filling

bow
bow
bow

bow
pin/spring

pin/spring
bow

bow
pin/spring
bow
bow

pin/spring
bow

bow, perforated

bow

pin/spring

bow

nm
rim/body
rim/body?
rim/body?
sheet
sheet
rim reinforce

0.01
0.01

0.01
0.01

0.03
0.02

0.01
0.01

0.49
0.36

0.01
0.01

0.02
0.00

0.

0.

0.02
0.11

0.00
0.00
0.00
0.01

0.00
0.03
0.01
0.03

85.24
81.52

78.52
84.94

0.08

80.66
79.06
83.17

80.62
83.74

85.07
80.02

64.64
83.88
79.73
82.45

86.01
35 90

90.98

63 36

84.00

75.58

0.01
0.00

0.00
0.00
0.03
0.00

0.23
o.52

0.64
0.42

<0.20
<0.20

0.23
o.o2
o.o2
0.05

0.50
0.03
0.03
0.02

13.10
0.87
5.90
2.69

0.95
a2a

2.81

0.04
0.01
0.01
0.06

0.30
0.07
0.10
0.04

11

13.53 0.13 0.86 3.46 0.00 c.04

6.58
0.85

99.34

16.29
15.84
13.37

2.46
4.53
1.65

0.00
0.00

0.05
o.17

94

001

298
298
298

261
261
261

285
285

301
301

304
304
304
304

1946t373
1946t373
1946t373

1946t465.49
1946/465.49
1946t465.49

1 946/361
'1946/361

1946t340
1946t340

't946t280
1946t280
1946t280
1946t280

1946t282
19461282

1 946/506.1 4

1946t241

1946t236

1946t259

1946/670
1946/660
1946t2494
1 946/2660
1 946/1 501
1946t2527
1946t2527

0.01
0.01
0.00

0.01
0.02
0.01

0.05
0.09
0.01

0.00
0.01
0.01

0.25
<0.20
<0.20

0.01
0.01
0.08

13.74
13.63
0.04

0.17
0.09
o.17

0.64
0.04
0.12

0.01
0.00
o.o2

0.01
0.20
0.00

o.02
0.02
0.01

0.05
0.00
o.o2

0.19
0. 16
0.18

0.0'1
0.01
0.00

<0.20
<0.20

0.46

0.01
0.00
0.00

0.10
0.07
0.04

0.15
0.09
o.o2

0.00
0.01
o.o2

0.03
0.05
0.04

o.o7
0.01

0.0'l
0.01

0.14
0.11

0.30
0.03

11.52
'14.'t6

0.20
0.11

0.61
0.18

6.19
1.09

0.08
0.04

0.08
0.40

0.00
0.03

<0.20
<0.20

0.01
0.82

12.66
13.95

0.07
0.22

1.55
4.10

0.01
0.00

0.01
0.14

2.65
0.01
0.00
o.o2

0.04
0.01
0.03
0.00

18.05
14.65
14.05
't4.63

5

426
426

413

495

516

0.03
0.09

0.05

0.03

0.09

0.01
0.00

0.03

0.02

0.01

0.04

0.12
0.04

0.16

0.10

0.01

0.41

0.00
0.01

0.03

0.01

0.06

0.01

0.49
0.27

0.10

0.24

0.29

0.08
0.01

0.08

12.16
16 84

5.65

0.07
0.17

0,08

0.03
1.51

0.02

0.00
0.00

0.00

0.04
0.04

0.02

0,03

0.01

0.43

15.97

15.14

6.76

0.06

o.o2

0.19

0.04

0.02

0.19

1.45

0.29

0.02

0.01

0.04

0.06

0.05

0.081

96.80
96.52
94.32
90.74
95.32
94.02
96.95

2.
0.03
0.01
0.02
0.05
0.01
0.00

o.o2
0.01
0.01
0.04
0.00
0.00
0.08

53

76
77

(,)

Sample Number lnventorv Obiect Part
Sanguisuga fibulae

Fe Co Ni Cu Zn As sb Sn Ao Bi Pb Au s

ARB150
ARB197

ARB142
ARB198

a n fibulae

93

Sample
Draqo fibulae

587
587

588
588

580
580

579

{umber

19461512.13
1946t512.13

1946t512.',\2
19461512.12

1946t384
19461384

1946t387

lnventory

Drago/Schlangen fibula
Drago/Schlangen fibula

Drago/Schlangen fibula
Draoo/Schlangen fibu la

Drago fibula
Drago fibula

Drago fibula

Obiect

spring
solder

spnng
solder

bow
solder

bow

Part

0.01
0.33

0.00
0.02

o.24
0.09

0.1 3

Fe

0.00
000

0.03
0.00

0.05
0.02

o.'14

Co

0.03
000

0.1 0

0.01

0.12
048

0.01

Ni

83.49
22.44

88.09
3.05

87.34
261

88.58

Cu

0.00
0.00

0.00
0.01

0.02
0.03

0.00

Zn

0.34
0.24

0.37
0.34

<0.20
<0,20

<0.20

As

0.00
000

0.04
o0a

0.04
0.00

0.01

Sb

14.70
23.01

10.03
66.93

10.56
59.91

9.81

Sn

0.01
ooo

0.06
0.00

0.04
006

0.00

Aq

0.01
0.01

0.10
0.00

0.10
004

0.05

Bi

1.33
1.24

1.12
0.37

1.45
8.91

1.20

Pb

0.03
0.01

0.03
0.00

0.00
0.02

0.01

Au

0.05
0.10

0.03
0.04

0.03
0.06

0.06

s

ARBO75
ARB133
ARB134
ARB135

Samole
Bronze nail heads

981
994
1 007
1 008

Number
194612'17m
1946t1076
1946t218d
19461218a

lnventory
Nail head
Nail head
Nail head
Nail head

Obiect Part
0.02
0.01
1.54
0.09

Fe
0.04
0.04
o.25
0.01

Co
0.71
0.21
0.12
0.01

Ni
74.08
92.47
81.67
81.70

Cu
0.02
0.0'l
0.03
0.00

Zn
0.89

<0.20
<0.20

o.25

As
2.01
0.00
0.04
0.00

Sb
4.49
7.01

15.60
17.30

Sn
0.61
0.03
0.06
0.11

Aq
0.01
0.00
0.1 8
0.15

Bi
16.75
0.00
0.22
0.03

Pb
0.00
o.o7
0.00
0.00

Au
0.37
0.02
0.21
0.35

s

ARB158
ARB159

Sample
1040
1041

1946t2355
1946t654.24

lnventorv Obiect
Paper clip repair
Paper clip repair

Part
re rs

situlae

rivet
0.05
0.15

Fe
0.10
0.05

Co
0.04
0.35

Ni
96.62
90.41

Cu Zn
0.03
0.04

As
0.29
0.62

0.03
0.04

sb
1.98
7.53

Sn
0.06
o.o2

Ao
0.03
0.16

Bi
0.20
0.55

Pb Au
0.01
0.04

0.57
0.04

s

1 049
1 050
1052
1051
1054
1057
1057

Situla
Situla
Situla
Situla
Situla
Situla

0.00
0.08
0.05
0.00
0.23
0.00

0.04
0.07
o.o2
0.04
0.08
0.02

0.04
0.04
1.08
0.04
0.o2
0.02

0.03
0.02
0.03
0.01
0.02
0.02
0.02

0.22
0.46
1.26
0.50
0.13
0.43
0.26

0.01
0.05
0.07
0.06
0.08
0.01
0.12

2.26
3.75
6.91
4.',16
4.95
't.85

0.06
0.04
0.09
o.o2
0.00
0.08

0.02
0.29
0.26
0.18
0.13
0.12
0.51

0.03
0.22
0.07
0.30
0.01
0.11
0.09



(})

N)

1053
1053
1053
1068
1066
1094
1094
'1094

1090
1090
1090
1 108
1 100
2449
2448
2446
191

1946t2249
1946t2249
'1946t2249
"t946t654t15
1946/978
't946t2554
1946t2554
1946t2554
1946t2538
1946t2538
1946t2538
1946t1492
1946t671
1946/983
1 946/982
1946n09
1546t18

sheet
rivet
attachment
attachment
attachment
sheet 1

sheet 2
rivet
straight strip
crumpled strip
rivet
base
bottom
attachment
attachment
attachment
attachment

0.49
1.00
0.14
0.10
0.09
0.16
o.o2
0.00
0.10
0.11
0.11
0.11
0.11
0.22
0.32
0.32
0.00

0.03 0.05

Situla
Situla
Situla
Situla
Situla
Situla
Situla
Situla
Situla?
Situla?
Situla?
Situla
Situla
Situla
Situla
Situla
Situla?

0.01
2.12
o.o2
0.49
0.01
0.00
0.09
0.01
0.01
0.03
0.11
0.04
0.06
0.02
0.01
0.39
0.00

0.02
0.10
0.02
0.08
0.02
0.01
o.o2
0.03
0.01
0.09
o.14
0.03
0.09
o.o2
0.03
0.16
0.01

0.01
0.03
0.02
0.14
0.10
o.14
0.09
0.16
0.01
o.o2
0.14
0.08
0.06
0.o2
o.o2
0.04
0.03

96.92
81.07
97.79
90.10
89.27
78.66
84.90
87.53
87.79
96.20
89.83
88.40
97.27
88.27
94.98
95.23
37.39

0.02
0.23
o.o2
0.01
0.00
0.00
o.o2
0.03
0.00
o.o2
0.02
0.02
0.08
o.o2
0.03
0.20
0.04

0.o2
0.04
o.o2
0.07
0.00
0.00
0.05
0.04
0.02
0.04
0.06
0.02
0.01
0.00
0.01
0.01
0.02

0.02
1.11
0.05
0.00
0.06
o.12
0.21
0.19
0.71
0.34
0.19
0.26
0.00
0.24
0.00
0.35
0.06

0.03
0.03
0.01
0.19
0.07
0.02
0.25
0.01
0.06
0.03
0.06
0.05
0.13
0.00
0.02
0.03
0.04

1.88
0.78
1.58
6.32
9.35

't'1.97
10.25
7.38

11.18
3.06
7.09
6.54
1.65

11.05
4.23
2.65
0.77

0.11
0.10
0.04
0.08
0.08
0.02
0.22
0.09
0.04
0.04
0.07
0.06
0.09
0.01
0.06
0.06
0.00

o.o2
0.05
0.00
0.01
0.02
o.o2
0.02
0.07
0.03
0.01
0.09
0.03
0.04
0.09
0.02
0.08
0.01

0.45
13.34
0.29
2.42
0.94
8.88
3.85
4.47
0.05
0.01
2.09
1.29
0.42
0.04
0.26
0.48

61.62

1946t1082

1 946/690.

sheet cut-outs 0.01 0-04 88.41 0.00 0.53 0.08 10.62 0.03 0.00

(,)
(})

ng jet 83.22
72.41

0.00
0.04

0.03
0.12

0. 0.

ARB155
ARB,I56
ARB157

ARB131
ARB132

ARB160
Other sheet

ARB199
ARB183
ARB182
ARB173
ARB172
ARB171
ARB170
ARB169
ARB168
ARB167
ARB165
ARB166
ARB164
ARB162
ARB161
ARB163
ARB236

;amole
Vessels : cauldrons &c.

1 375
1 360
1 365

1218

2154
2159

1148
1149
1149
1152
1154
1157
1162
1 163
1 159
1 181
1 181
1 181
1 183
1184
1184
1184
124

Number

1946t537
1946t527
1946t',t32

194612625"
"1946t2240

1946t662

1946t',1450
1946t2561
1946t2561
1946t2585
1 946/659
1946t1446
1946t1734
1946t2623
1 946/2536
1 946/666
1 946/666
1 946/666
1946/669
1946t2241
1946t2241
1946t2241
1 946/667

lnventorv

Sheet

Sheet, decorated
Sheet, decorated
Sheet, decorated

Sheet
Sheet

Cauldron/bowl
Cauldron
Cauldron
Cauldron/bowl
Cauldron
Cauldron
Cauldron
Vessel (cauldron?)
Cauldron?
Cauldron
Cauldron
Cauldron
Cauldron?
Cauldron bottom
Cauldron bottom
Cauldron bottom
Rippenziste

Obiect

base?
repair sheet

nm
main sheet
sheet repair

base, rivet
base, repair
base
wall

Part

0.06

0.01
0.03
o.o2

0.05
0.07

0.01
0.04
0.15
0.08
0.01
0.03
0.01
0.04
0.01
0.09
0.06
o.26
0.00
0.05
0.04
0.13
0.09

Fe

0.01

0.05
0.00
0.03

0.01
0.00

0.01
0.03
o.o2
0.03
0.03
0.01
0.03
0.'10
0.01
o.o2
0.01
0.01
0.00
0.04
0.05
0.01
0.07

Co

0.01

0.08
0.00
o.o2

o.o2
0.00

0.23
0.08
0.11
0.03
0.03
0.02
o.o7
0.03
0.03
0.05
0.02
0.01
0.22
o.o2
o.o2
0.03
0.03

Ni

89.58
88.53
88.11

90.87
90.1 3

94.40

92.90
93.47
93.66
97.89
96.07
92.43
95.33
95.10
90.08
90.83
97.48
98.84
88.24
94.00
95.99
91.89
94.74

Cu

0.00

0.01
0.01
0.01

0.01
0.02

0.01
0.00
o.o2
0.00
0.00
0.02
0.00
0.15
0.00
0.03
0.00
0.01
0.01
0.02
o.o2
0.00
0.02

Zn

0.39
0.72
0.00

o.72
o.12

0.15

<0.1 0
0.26
0.16
0.53
0.09
0.62
0.01
o.41
0.65
0.58
0.12
0.00
0.25
0.72
0.28
0.57
o.27

As

0.01

0.03
0.00
0.02

0.01
0-05

0.02
0.01
0.03
0.03
o.o2
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.12
0.03
0.04
0.01
0.03

sb

5.27

9.56
10.27
10.83

8.21
9.39

6.60
5.88
5.7'l
1.18
3.55
6.68
4.34
3.12
8.94
5.48
2.18
0.73
9.83
3.63
2.52
7.27
4.60

Sn

0.0'l

0.22
0.03
0.03

0.03
0.06

0.08
0.05
0.03
o.o2
0.01
0.04
0.03
0.06
0.05
0.11
0.01
0.01
0.12
0.05
0.04
0.01
0.03

Aq

0.04

0.00
0.00
0.04

0.00
0.05

0.04
o.o0
0.01
0.00
0.02
0.02
0.02
0.07
0.07
0.21
0.04
0.00
0.31
0.04
0.00
0.01
0.02

Bi

0.01

0.06
0.04
0.54

0.06
0.05

0.09
0.08
o.o2
0.15
0.00
0.02
0.03
0.72
0.07
2.20
0.04
0.06
0.85
1.07
0.57
o.o2
0.04

Pb

0.03

0.01
0.00
0.05

0.00
o.o4

0.01
0.04
0.01
0.00
0.04
0.03
0.00
0.01
0.04
0.02
0.01
0.04
0.00
0.03
0.03
0.00
0.01

Au

0.01

0.00
0.36
0.30

0.02
0.00

0.01
0.05
0.07
0.07
0.13
0.06
0.11
0.17
0.04
0.36
0.02
0.02
0.05
0.30
0.41
0.06
0.04

s

ARB1 13
ARB114
ARB1,I5
ARB116
ARB117
ARB232
ARB145

ments

ARBO77
ARBO86

instruments

't47
146

00
't1

12
52
49

5

,l

2255
2311
2267
2289
2266
823
2330

2242
2244

2208
2207
2209
2210
2211
2214
2436
2221
2216
2218
2219
2217
2222
2225
2358
2359

2202
2204
2206

Number

1946t8s2
1946/867
19461854
1 946/863
1946t877
1946t492.1
1 946/893

1 946/469
1 946/686

1946t702.2
1946/681
19461682
1946/683
1946n23
1946t732
1946t733
1946t734
1946t679
1946t512.14
1946t726
1946t724
'19461728
19461729
1946t725
1946/690.1
1946n31
1946t920
194612307

Bracelet fragment
Bracelet fragment
Bracelet fragment
Bracelet fragment
Bracelet fragment
Bracelet
Bracelet

Toilet instrument
Toilet instrument

Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Schlangen fibula
Schlangen fibula
Fibula body
Drago fibula
Fibula body
Fibula body
Fibula body
Fibula fragment
Fibula body
Stock fon pin/spring
Stock fon pin/spring

Obiect

raw, mis-cast

as-cast

raw
raw
raw
raw

?mis-cast

as-cast, fooVbow
bow
as-cast, bow
as-cast, bow
as cast, foot
as-cast, foot (l)
as-cast, foot (l)
as-cast, foot (l)
as-cast
worked
as-cast
as-cast, bow
as-cast, foot
as-cast, foot
as-cast, foot
as-cast, foot
as-cast, foot
?as-cast
?as-cast

Part

0.09
0.45
0.06
0.00
0.18
0.04
0.00

0.00
0.04

0.04
1.56
0.00
o.o2
0.00
0.00
0.00
o.o2
0.00
0.00
0.17
0.01
0.54
o"o2
0.93
1.37
0.53
0.01
0.11

Fe

0.01
0.04
0.04
0.00
0.04
0.07
0.01

0.02
0.02

0.03
0.11
0.02
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.03
0.00
0.02
0.02
0.03
0.08
0.01
0.01
0.01

Co

0.01
0.00
0.02
0.02
0.03
0.05
0.05

0 03
02

0.01
0.09
0.07
0.07
0.03
0.02
0.01
0.01
0.03
0.03
0.01
0.09
0.07
0.06
0.04
0.07
0.05
0.01
0.01

Ni

76.28
60.23
87.10
75.45
75.49
79.51
70.65

77.44
83.39

69.67
75.80
77.13
80.08
82.16
71.08
75.26
59.65
83.83
83.78
67.45
86.75
74.90
81.21
69.56
71.50
79.47
85.08
84.39

Cu

0.49
0.02
0.01
0.01
0.15
0.03
0.02

0.00
0.01

0.01
0.21
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.00
0.00
0.03
0.01
0.00
0.11
0.04
0.87
0.18
0.04
0.00
0.00

Zn

0.00
0.37
0.06
0.00
0.09
0.06
0.34

0.00
0.44

0.00
0.00
0.00
0.41
0.08
0.01
0.68
o.12
0.62
0.03
0.64
0.61
0.23
0.00
o.14
0.62
0.10
0.00
0.08

As

0.04
0.05
0.07
o.o2
0.01
0.00
0.03

0.02
0.01

0.00
0.14
0.04
0.09
0.03
0.02
0.09
0.03
0.03
0.01
0.05
0.00
0.04
0.03
0.01
o.12
0.03
0.03
0.01

sb

7.07
7.13
5.80
4.87
6.79

1 1.96
5.00

11.03
13.70

11.53
12.42
4.32
4.33
3.70
5.70
2.84

10.20
1.67
5.26
9.12

11.17
7.05
6.71
7.12

11.99
11.52
14.57
14.03

Sn

0.'t6
0.06
0.04
0.03
0.04
0.03
0.05

0.03
0.05

0.05
0.09
0.05
0.07
0.04
0.00
0.05
0.09
0.09
0.08
0.04
0.09
0.08
0.04
0.06
0.10
0.08
0.04
o.o2

Aq

4.21
0.09
0.05
0.08
0.11
0.07
0.14

0.00
0.09

0.05
0.01
0.04
o.22
0.09
0.20
0.03
0.00
0.21
0.03
0.01
0.08
0.06
0.18
0.10
0.11
0.23
0.00
0.00

Bi

15.32
31.34
6.65

19.49
16.79
8.08

23.70

11.36
2.15

18.53
8.42

18.27
14.64
13.80
22.96
20.99
29.87
13.48
10.03
22.04

1.18
16.60
11.45
20.4'l
13.20
7.76
o.22
1.31

Pb

0.00
0,03
0.05
0.00
0.01
0.01
0.00

0.02
0.00

0.05
0.06
0.06
0.00
0.00
0.03
0.01
0.04
0.03
0.02
0.01
0.05
0.10
0.02
0.05
0.00
0.01
0.01

Au

0.33
0.21
0.06
0.00
0.27
0.08
0.01

0.05
0.08

1.13
0.00
0.01
0.04
0.00
0.00
0.00
0.01
0.66
0.4'l
0.01
0.25
0.13
0.70
0.60
0.18
o.o2
o.o2

s

tYvr nrr r!
Samole

ARB143
ARB136
ARB140

ARBO76 2332
Number

2338
2339
2342

19461219a

1 946/83
1946t746
1946/1595

Obiect

Hammered plate
Plate (cast?)
Plate (?cast)

Nail head as-cast?
Part

ments

nts rue

mis-cast
rkin

o.17
o.o2
0.17

0.10
Fe

o.o2
Co

0.01
0.01
0.02

o.o2
0.72
0.04

0.05
Ni

85.28
Cu

96.58
78.36
96.81

0.01
0.00
o.o2

0.04
Zn As

0.37
1.57
0.23

0.50

0.07
2.66
0.08

0.01
sb

2.20
0.75
0.51

3.30
Sn Aq

0.08

0.07
0.75
0.03

B'

0.01
0.04
0.1?

0.66 9.64
Pb

0.25
15.08

1.89

0.00
0.04
0.03

0.03
Au

0.24
0.00
0.06

o.28
s

2373 1946t697.7 Sprue

0.05
0.09 0.04 0.06

0.02
0.06 0.05 0.02

14.08
6.33 0.22 20.56

0.05
0.01



(})

N)

1053
1053
1053
1068
1066
1094
1094
'1094

1090
1090
1090
1 108
1 100
2449
2448
2446
191

1946t2249
1946t2249
'1946t2249
"t946t654t15
1946/978
't946t2554
1946t2554
1946t2554
1946t2538
1946t2538
1946t2538
1946t1492
1946t671
1946/983
1 946/982
1946n09
1546t18

sheet
rivet
attachment
attachment
attachment
sheet 1

sheet 2
rivet
straight strip
crumpled strip
rivet
base
bottom
attachment
attachment
attachment
attachment

0.49
1.00
0.14
0.10
0.09
0.16
o.o2
0.00
0.10
0.11
0.11
0.11
0.11
0.22
0.32
0.32
0.00

0.03 0.05

Situla
Situla
Situla
Situla
Situla
Situla
Situla
Situla
Situla?
Situla?
Situla?
Situla
Situla
Situla
Situla
Situla
Situla?

0.01
2.12
o.o2
0.49
0.01
0.00
0.09
0.01
0.01
0.03
0.11
0.04
0.06
0.02
0.01
0.39
0.00

0.02
0.10
0.02
0.08
0.02
0.01
o.o2
0.03
0.01
0.09
o.14
0.03
0.09
o.o2
0.03
0.16
0.01

0.01
0.03
0.02
0.14
0.10
o.14
0.09
0.16
0.01
o.o2
0.14
0.08
0.06
0.o2
o.o2
0.04
0.03

96.92
81.07
97.79
90.10
89.27
78.66
84.90
87.53
87.79
96.20
89.83
88.40
97.27
88.27
94.98
95.23
37.39

0.02
0.23
o.o2
0.01
0.00
0.00
o.o2
0.03
0.00
o.o2
0.02
0.02
0.08
o.o2
0.03
0.20
0.04

0.o2
0.04
o.o2
0.07
0.00
0.00
0.05
0.04
0.02
0.04
0.06
0.02
0.01
0.00
0.01
0.01
0.02

0.02
1.11
0.05
0.00
0.06
o.12
0.21
0.19
0.71
0.34
0.19
0.26
0.00
0.24
0.00
0.35
0.06

0.03
0.03
0.01
0.19
0.07
0.02
0.25
0.01
0.06
0.03
0.06
0.05
0.13
0.00
0.02
0.03
0.04

1.88
0.78
1.58
6.32
9.35

't'1.97
10.25
7.38

11.18
3.06
7.09
6.54
1.65

11.05
4.23
2.65
0.77

0.11
0.10
0.04
0.08
0.08
0.02
0.22
0.09
0.04
0.04
0.07
0.06
0.09
0.01
0.06
0.06
0.00

o.o2
0.05
0.00
0.01
0.02
o.o2
0.02
0.07
0.03
0.01
0.09
0.03
0.04
0.09
0.02
0.08
0.01

0.45
13.34
0.29
2.42
0.94
8.88
3.85
4.47
0.05
0.01
2.09
1.29
0.42
0.04
0.26
0.48

61.62

1946t1082

1 946/690.

sheet cut-outs 0.01 0-04 88.41 0.00 0.53 0.08 10.62 0.03 0.00

(,)
(})

ng jet 83.22
72.41

0.00
0.04

0.03
0.12

0. 0.

ARB155
ARB,I56
ARB157

ARB131
ARB132

ARB160
Other sheet

ARB199
ARB183
ARB182
ARB173
ARB172
ARB171
ARB170
ARB169
ARB168
ARB167
ARB165
ARB166
ARB164
ARB162
ARB161
ARB163
ARB236

;amole
Vessels : cauldrons &c.

1 375
1 360
1 365

1218

2154
2159

1148
1149
1149
1152
1154
1157
1162
1 163
1 159
1 181
1 181
1 181
1 183
1184
1184
1184
124

Number

1946t537
1946t527
1946t',t32

194612625"
"1946t2240

1946t662

1946t',1450
1946t2561
1946t2561
1946t2585
1 946/659
1946t1446
1946t1734
1946t2623
1 946/2536
1 946/666
1 946/666
1 946/666
1946/669
1946t2241
1946t2241
1946t2241
1 946/667

lnventorv

Sheet

Sheet, decorated
Sheet, decorated
Sheet, decorated

Sheet
Sheet

Cauldron/bowl
Cauldron
Cauldron
Cauldron/bowl
Cauldron
Cauldron
Cauldron
Vessel (cauldron?)
Cauldron?
Cauldron
Cauldron
Cauldron
Cauldron?
Cauldron bottom
Cauldron bottom
Cauldron bottom
Rippenziste

Obiect

base?
repair sheet

nm
main sheet
sheet repair

base, rivet
base, repair
base
wall

Part

0.06

0.01
0.03
o.o2

0.05
0.07

0.01
0.04
0.15
0.08
0.01
0.03
0.01
0.04
0.01
0.09
0.06
o.26
0.00
0.05
0.04
0.13
0.09

Fe

0.01

0.05
0.00
0.03

0.01
0.00

0.01
0.03
o.o2
0.03
0.03
0.01
0.03
0.'10
0.01
o.o2
0.01
0.01
0.00
0.04
0.05
0.01
0.07

Co

0.01

0.08
0.00
o.o2

o.o2
0.00

0.23
0.08
0.11
0.03
0.03
0.02
o.o7
0.03
0.03
0.05
0.02
0.01
0.22
o.o2
o.o2
0.03
0.03

Ni

89.58
88.53
88.11

90.87
90.1 3

94.40

92.90
93.47
93.66
97.89
96.07
92.43
95.33
95.10
90.08
90.83
97.48
98.84
88.24
94.00
95.99
91.89
94.74

Cu

0.00

0.01
0.01
0.01

0.01
0.02

0.01
0.00
o.o2
0.00
0.00
0.02
0.00
0.15
0.00
0.03
0.00
0.01
0.01
0.02
o.o2
0.00
0.02

Zn

0.39
0.72
0.00

o.72
o.12

0.15

<0.1 0
0.26
0.16
0.53
0.09
0.62
0.01
o.41
0.65
0.58
0.12
0.00
0.25
0.72
0.28
0.57
o.27

As

0.01

0.03
0.00
0.02

0.01
0-05

0.02
0.01
0.03
0.03
o.o2
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.12
0.03
0.04
0.01
0.03

sb

5.27

9.56
10.27
10.83

8.21
9.39

6.60
5.88
5.7'l
1.18
3.55
6.68
4.34
3.12
8.94
5.48
2.18
0.73
9.83
3.63
2.52
7.27
4.60

Sn

0.0'l

0.22
0.03
0.03

0.03
0.06

0.08
0.05
0.03
o.o2
0.01
0.04
0.03
0.06
0.05
0.11
0.01
0.01
0.12
0.05
0.04
0.01
0.03

Aq

0.04

0.00
0.00
0.04

0.00
0.05

0.04
o.o0
0.01
0.00
0.02
0.02
0.02
0.07
0.07
0.21
0.04
0.00
0.31
0.04
0.00
0.01
0.02

Bi

0.01

0.06
0.04
0.54

0.06
0.05

0.09
0.08
o.o2
0.15
0.00
0.02
0.03
0.72
0.07
2.20
0.04
0.06
0.85
1.07
0.57
o.o2
0.04

Pb

0.03

0.01
0.00
0.05

0.00
o.o4

0.01
0.04
0.01
0.00
0.04
0.03
0.00
0.01
0.04
0.02
0.01
0.04
0.00
0.03
0.03
0.00
0.01

Au

0.01

0.00
0.36
0.30

0.02
0.00

0.01
0.05
0.07
0.07
0.13
0.06
0.11
0.17
0.04
0.36
0.02
0.02
0.05
0.30
0.41
0.06
0.04

s

ARB1 13
ARB114
ARB1,I5
ARB116
ARB117
ARB232
ARB145

ments

ARBO77
ARBO86

instruments

't47
146

00
't1

12
52
49

5

,l

2255
2311
2267
2289
2266
823
2330

2242
2244

2208
2207
2209
2210
2211
2214
2436
2221
2216
2218
2219
2217
2222
2225
2358
2359

2202
2204
2206

Number

1946t8s2
1946/867
19461854
1 946/863
1946t877
1946t492.1
1 946/893

1 946/469
1 946/686

1946t702.2
1946/681
19461682
1946/683
1946n23
1946t732
1946t733
1946t734
1946t679
1946t512.14
1946t726
1946t724
'19461728
19461729
1946t725
1946/690.1
1946n31
1946t920
194612307

Bracelet fragment
Bracelet fragment
Bracelet fragment
Bracelet fragment
Bracelet fragment
Bracelet
Bracelet

Toilet instrument
Toilet instrument

Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Sanguisuga fibula
Schlangen fibula
Schlangen fibula
Fibula body
Drago fibula
Fibula body
Fibula body
Fibula body
Fibula fragment
Fibula body
Stock fon pin/spring
Stock fon pin/spring

Obiect

raw, mis-cast

as-cast

raw
raw
raw
raw

?mis-cast

as-cast, fooVbow
bow
as-cast, bow
as-cast, bow
as cast, foot
as-cast, foot (l)
as-cast, foot (l)
as-cast, foot (l)
as-cast
worked
as-cast
as-cast, bow
as-cast, foot
as-cast, foot
as-cast, foot
as-cast, foot
as-cast, foot
?as-cast
?as-cast

Part

0.09
0.45
0.06
0.00
0.18
0.04
0.00

0.00
0.04

0.04
1.56
0.00
o.o2
0.00
0.00
0.00
o.o2
0.00
0.00
0.17
0.01
0.54
o"o2
0.93
1.37
0.53
0.01
0.11

Fe

0.01
0.04
0.04
0.00
0.04
0.07
0.01

0.02
0.02

0.03
0.11
0.02
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.03
0.00
0.02
0.02
0.03
0.08
0.01
0.01
0.01

Co

0.01
0.00
0.02
0.02
0.03
0.05
0.05

0 03
02

0.01
0.09
0.07
0.07
0.03
0.02
0.01
0.01
0.03
0.03
0.01
0.09
0.07
0.06
0.04
0.07
0.05
0.01
0.01

Ni

76.28
60.23
87.10
75.45
75.49
79.51
70.65

77.44
83.39

69.67
75.80
77.13
80.08
82.16
71.08
75.26
59.65
83.83
83.78
67.45
86.75
74.90
81.21
69.56
71.50
79.47
85.08
84.39

Cu

0.49
0.02
0.01
0.01
0.15
0.03
0.02

0.00
0.01

0.01
0.21
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.00
0.00
0.03
0.01
0.00
0.11
0.04
0.87
0.18
0.04
0.00
0.00

Zn

0.00
0.37
0.06
0.00
0.09
0.06
0.34

0.00
0.44

0.00
0.00
0.00
0.41
0.08
0.01
0.68
o.12
0.62
0.03
0.64
0.61
0.23
0.00
o.14
0.62
0.10
0.00
0.08

As

0.04
0.05
0.07
o.o2
0.01
0.00
0.03

0.02
0.01

0.00
0.14
0.04
0.09
0.03
0.02
0.09
0.03
0.03
0.01
0.05
0.00
0.04
0.03
0.01
o.12
0.03
0.03
0.01

sb

7.07
7.13
5.80
4.87
6.79

1 1.96
5.00

11.03
13.70

11.53
12.42
4.32
4.33
3.70
5.70
2.84

10.20
1.67
5.26
9.12

11.17
7.05
6.71
7.12

11.99
11.52
14.57
14.03

Sn

0.'t6
0.06
0.04
0.03
0.04
0.03
0.05

0.03
0.05

0.05
0.09
0.05
0.07
0.04
0.00
0.05
0.09
0.09
0.08
0.04
0.09
0.08
0.04
0.06
0.10
0.08
0.04
o.o2

Aq

4.21
0.09
0.05
0.08
0.11
0.07
0.14

0.00
0.09

0.05
0.01
0.04
o.22
0.09
0.20
0.03
0.00
0.21
0.03
0.01
0.08
0.06
0.18
0.10
0.11
0.23
0.00
0.00

Bi

15.32
31.34
6.65

19.49
16.79
8.08

23.70

11.36
2.15

18.53
8.42

18.27
14.64
13.80
22.96
20.99
29.87
13.48
10.03
22.04

1.18
16.60
11.45
20.4'l
13.20
7.76
o.22
1.31

Pb

0.00
0,03
0.05
0.00
0.01
0.01
0.00

0.02
0.00

0.05
0.06
0.06
0.00
0.00
0.03
0.01
0.04
0.03
0.02
0.01
0.05
0.10
0.02
0.05
0.00
0.01
0.01

Au

0.33
0.21
0.06
0.00
0.27
0.08
0.01

0.05
0.08

1.13
0.00
0.01
0.04
0.00
0.00
0.00
0.01
0.66
0.4'l
0.01
0.25
0.13
0.70
0.60
0.18
o.o2
o.o2

s

tYvr nrr r!
Samole

ARB143
ARB136
ARB140

ARBO76 2332
Number

2338
2339
2342

19461219a

1 946/83
1946t746
1946/1595

Obiect

Hammered plate
Plate (cast?)
Plate (?cast)

Nail head as-cast?
Part

ments

nts rue

mis-cast
rkin

o.17
o.o2
0.17

0.10
Fe

o.o2
Co

0.01
0.01
0.02

o.o2
0.72
0.04

0.05
Ni

85.28
Cu

96.58
78.36
96.81

0.01
0.00
o.o2

0.04
Zn As

0.37
1.57
0.23

0.50

0.07
2.66
0.08

0.01
sb

2.20
0.75
0.51

3.30
Sn Aq

0.08

0.07
0.75
0.03

B'

0.01
0.04
0.1?

0.66 9.64
Pb

0.25
15.08

1.89

0.00
0.04
0.03

0.03
Au

0.24
0.00
0.06

o.28
s

2373 1946t697.7 Sprue

0.05
0.09 0.04 0.06

0.02
0.06 0.05 0.02

14.08
6.33 0.22 20.56

0.05
0.01



0
0

())

A
2370
2375
2378

1946/697.8
1946/690.6
1946/690.4

Sprue
Sprue/casting jet

0.16
0.01
3.75

0.06
0.03
0.15

0.01
0.07
0.02

0.07
0.00
0.34

0.06
0.58

0.01
0.06

13.25
11.89

0.10
0.06
0.11

7.41
3.82
0.72

0.25
0.06
0.81

78.50
83.28
92.42

0.09
o.'t2
o.27

0.06
0.04
0.01
0.04
0.04
0.01

03
02
02

0.03
0.06
0.00
0.04
0.00
0.04
0.01

0

11 27
28
34
32
31
33

1546t227
1946t229
1946t341
1946t220.9
1946t220.2
't946t220.3

fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula

bow, spring
bow
bow/spring
bow
foot
foot
foot

0.00
0.05
0.01
0.03
0.11
0.03
0.02

0,14
0.63
0.77
0.00
0.28
1.10

0.05
0.04
0.13
0.12
0.04
0.08
0.07

0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00

0.13
0.02
0.05
0.00
0.03
0.00

11.55
10.17
10.70
12.70
10.50
27.56

0.07
0.04
0.05
0.07
0.03
0.06

0
1.28
0.43
0.10
0.03
0.59
3.845

ARB137
ARBl39
ARB141
ARB138
ARBO54
ARBO55
ARBO58
ARBO72
ARBO66
AR8067
ARBO69
ARBOTO
ARBO61
ARBO63
ARBO65
ARBO64
ARBO62
ARBO57
ARBO56
ARBO71
ARBO68
ARBO59
AR806O
ARBO74
ARB073

Samole
247E
2479
2480
2481
2503
2505
2456
2463
2646
2925
2651
2657
2674
2698
2690
3659
2683
3317
2917
2945
2935
2944
2964
3656
1292

Number
1946t2519
1946t2525
I 946/1 860
1946t1425
't946t143
1946t',t45
1 946/1 53
19461197
1 946/165
1 946/1 66
1 946i1 68
1 94611 69
1 946/160
1946t162
1946t164
1 946/163
1946t',t61
1946t't52
1946t149
1946t17Q
1946t"t67
1946t't54
1 946/1 55
1946t194
1946/193

lnventorv
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered

plate
plate
sheet
plate
strip
strip
strip
bar
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
bar
bar

Obiect

cut, tapered
cut, tapered
thick, rough

Part
0.04
0.02
0.24
0.04
0.18
0.02
0.01
0.07
0."t4
0.00
0.03
0.22
0.00
0.01
0.16
0.01
0.04
0.03
0.06
0.06
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01

Fe
o.o2
0.03
0.0't
0.02
0.04
0.06
0.03
0.01
0.08
o.o2
0.06
0.08
0.02
0.06
0.07
0.05
0.09
0.05
0.07
0.11
0.02
0.13
0.06
0.05
0.00

Co
0.04
0.05
0.06
0.04
o.o2
o.o2
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
o.02
0.01
o.o2
0.03
0.03
o.o2
0.04
0.04
0.03
o.o2
0.04
0.04
0.04
0.03

Ni
97.36
96.06
99.37
94.62
94.92
95.37
90.27
88.95
92.13
96.64
95.81
95.85
95.61
94.71
95.50
92.42
94.37
95.50
94.22
94.35
95.64
94.24
96.02
89.14
85.30

Cu
0.03
0.00
0.02
0.00
0.06
0.02
0.01
0.06
0.11
0.02
0.18
o.o2
0.00
0.03
0.09
0.20
0.03
0.03
0.09
0.04
o.o2
0.06
0.11
0.04
0.04

Zn
0.98
0.45
0.00
0.28
0.19
0.05
0.13
0.92
1.06
0.22
0.40
0.11
0.02
0.21
0.32
0.87
0.00
0.29
0.89
1.39
0.00
0.94
0.12
0.35
1.65

As
0.00
0.45
0.02
0.04
0.02
0.05
o.o2
0.01
0.05
0.04
0.03
0.03
0.01
0.04
0.04
0.01
o.o7
0.02
0.03
0.05
o.o2
0.01
0.04
0.01
0.01

Sb
0.86
2.57
0.06
4.76
3.59
3.52
8.87
8.87
2.99
1.91
1.93
3.15
3.71
3.99
2.87
2.16
4.66
3.25
3.85
2.67
3.00
3.55
2.47
9.24

11.58

Sn
0.05
0.10
0.04
0.03
0.04
0.03
0.02
0.01
0.09
0.05
0.10
0.04
0.05
0.07
0.03
0.12
0.04
0.04
0.04
0.07
0.08
0.04
0.03
0.13
0.19

Aq
0.32
0.05
0.00
0.00
0.04
0.06
0.02
0.06
0.10
0.13
0.07
0.07
0.02
0.13
015
0.05
0.10
0.03
0.02
0.09
0.11
0.05
0.07
0.18
0.29

Bi
0.18
0.12
0.05
0.07
0.31
0.46
0.20
0.95
1.76
0.77
0.36
0.27
0.10
0.47
0.49
0.12
0.29
0.30
0.19
0.74
0.83
0.31
0.57
0.17
0.79

Pb
0.00
0.01
0.00
0.03
0.01
0.04
0.05
0.03
0.00
0.02
0.06
0.01
0.06
0.00
0.02
0.05
0.01
0.03
0.02
0.02
0.02
0.03
o.o2
0.01
0.01

Au
0.10
0.08
0.12
0.06
0.57
0.30
0.34
0.03
1.47
0.16
0.94
0.13
0.19
0.27
0.54
0.09
o.29
0.37
0.50
0.41
0.23
0.58
0.40
0.61
0.09

S

Certosa fi bulae (Etruscan)

ARBO47
ARBO29

Samole
Certosa fibulae (Este)

14
15

Number
1 946/600
1946t443

lnventory
Certosa fibula
Certosa fibula

Obiect Part
0.03
0.33

Fe

0.01
0.02
0.03
0.01
0.02
0.02
o.o1

0.04
0.04

Co

0.14
0.1 3

0.11
0.09
0.04
0.05
0.05

0.03
0.01

Ni

85.76
86.46
88.38
88.04
86.96
88.29
67.28

86.02
85.39

Gu
0.00
0.03

Zn
0.36
1.23

As
0.01
0.03

sb
12.O8
11.1'l

Sn
o.o2
0.03

Ao
o.o2
0.00

Bi
'1.19

1.74

Pb
0.05
0.01

Au
0.15
0.06

s

I
I

ARBO45
ARBO42
ARBO1O
ARBOOS
ARBO53
ARBO41
ARBO49
ARBO52
ARBO37
ARBO32
ARB211
ARBO43
ARBO34

ARBO48
ARBO14
ARBO15
ARBO13
ARBO27
ARBOO9
ARBO28
ARBO36
ARBO51
ARBO39

Certosa fibulae (Golasecca (Ticino))
711
719
713
713
714
715
729
728
734
733
732
730
725

720
716
716
717
717
718
7'18
731
722
723

1946t222
1946t230
1946t442
1946t442
19461445
1946t261.3
1946t224
19461261.2
1946t220.5
1946t220.10
1946t220.12
1946t220.6
1946t220.11

1946t221
19461444
1946t444
1946t441
1946t441
1946t226
1946t226
1946t261.1
1946t225
1946t220.8

Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula

Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula

bow, foot
bow, spring, foot
spring
bow
bow
bow
bow, foot
bow, foot
foot
foot
foot
foot
foot

bow, spring, foot
bow
Pin
pin
bow
pin
bow
bow
bow, foot
foot

0.02
0.37
0.06
0.02
0.00
0.01
0.01
0.02
0.19
0.02
0.01
0.03
0.'t2

0.01
0.00
0.02
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
0.05
0.07

0.01
0.05
0.03
0.02
0.02
0.01
o.o2
0.01
0.04
0.02
0.01
0.01
0.04

0.01
0.03
0.01
0.00
0.01
0.02
0.02
0.01
0.03
0.01

0.05
0.07
o.o2
0.01
0.04
0.01
0.04
0.03
0.12
0.05
0.05
0.04
0.11

0.04
o.o2
0.06
0.03
0.07
0.01
0.08
0.0't
0.31
0.03

87.84
88.41
86.01
85.55
86.32
87.06
87.11
85.79
86.83
86.31
87.84
88.12
87.39

83.61
79.01
88.27
85.84
77.3',1
86.33
71.45
75.55
82.09
81.62

0.02
0.02
0.00
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
o.o2
o.o2

0.00
0.00
0.03
0.01
0.05
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00

0.00
0.43
0.33
0.05
o.71
0.26
0.49
o.97
0.06
0.74
0.20
0.30
0.26

0.49
0.37
o.21
0.33
0.98
0.23
0.85
0.00
0.62
0.30

0.01
0.02
0.01
0.02
0.02
0.02
0.00
0.03
0.04
0.04
0.06
o.o2
0.11

0.0'1

0.01
0.00
0.05
0.02
0.00
0.01
0.03
0.69
0.04

9.941
s72l

12_O4

13.56
11.61
11.53
10.86
12.58
11.49
11.84

9.76
10.90
10.06

10.35
11.11
10.19
11.86
11.37
12.83
11.78
13.81
11.43
13.10

0.06
0.04
0.04
0.04
0.07
0.02
0.08
o.o2
0.06
0.04
0.00
0.04
0.07

0.03
0.08
0.02
0.04
0.08
0.05
0.11
0.02
0.19

0.09
0.03
0.04
0.02
0.14
0.02

0.02
0.10
0.07
0.01
0.06
0.03
0.21
0.01
0.00
o.o2

0.10
0.00
0.04
0.01
0.01
0.03
0.11

0.77
1.32
0.63
1.02
0.99
1.24
0.51
't.06
0.82
2.01
0.37
1.57

5.30
9.19
0.94
1.80
9.96
a.22

15.20
10.53
4.46
4.72

1

0.01
0.04
0.00
0.00
0.04
0.01

0.08
0.08
0.11
0.04
0.03
0.00
0.02
0.00
0.05

0.03
o.o2
0.06
0.01
o.o2
0.05

0.08
0.06
0.05
0.07
0.04
0.03
0.04
0.01
0.06
0.04
o.o2
0.05
0.10

0.07
0.00
0.05
0.00
0.06
0.26
0.26
0.02
0.08
0.02

ARBO26
ARBO20
ARBO22
ARBO23
ARBO12
ARBO17
ARBO19
ARBO25
ARBO21
ARBO16
ARBO3O
ARBO18

lasecca rnofibulae with casti details

ARBO38
ARBO33
ARB22O
ARB144

Sample

2234
2235
2236
2237
2233
2229
2230
2231
2232
2240
2441
2442

724
726
727
727

Number

19461677
19461674
1946t721
1946t722
1946t2937
19461676
19461220A.
1946t675
19461720
1 946i553
1946/696.3
19461220.1

19461220.7
1946t220.4
19461554
1946t554

lnventorv

Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula

Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula

runner
flash
mis-cast
flash
mis-cast
as-cast, large
frg. with flash
flash
mis-cast
with flash
foot, with flash
foot, with flash

foot
foot
bow
spring

Part

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.03
0.00
0.02
0.01
0.05
0.00

0.00
0.05
0.07
0.01

Fe

o.o2
0.01
0.01
0.02
0.00
o.o2
0.02
0.01
0.00
0.00
0.03
0.03

0.02
0.09
0.01
0.01

Co

0.04
0.03
0.01
o.o2
0.05
0.00
0.01
0.05
0.11
0.01
0.23
0.04

0.05
0.09
0.03

Ni

70.40
78.42
81.17
70.67
83.00
79.14
77.76
78.88
78.11
61.05
80.28
76.89

79.60
80.65
82.55
85.94

Cu

0.10
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.01
o.o2
0.00
0.o2
0.04
0.07

0.01
0.01
0.00
0.01

Zn

'1.20

1.71
0.30
0.43
0.35
0.00
0.00
0.25
0.22
0.55
0.84
0.69

0.71
0.11
0.00
o.22

As

0.01
0.05
0.02
0.04
0.10
0.03
0.05
0.06
0.02
0.00
0.96
0.00

0.00
0.11
0.29
0.01

sb

6.45
8.07
6.24
8.14
5.24

't1.17
8.56

10.40
10.88
8.99
9.50

10.88

11.47
6.76
7.43

11.71

Sn

0.05
0.05
0.05
0.18
0.09
0.05
0.04
0.02
0.09
0.01
1.33
0.'15

0.00
0.07
o.14
0.05

Aq

0.11
0.05
0.08
0.17
0.04
0.04
0.02
0.06
o.47
0.0'l
0.08
0.21

0.01
0.03
0.'11
0.25

Bi

21.55
11.52
11.88
20.27
10.99
9.46

13.40
9.96

10.02
25.93
6.52

10.65

8.01
11.97
9.13
1.66

Pb

0.04
0.07
0.03
0.01
0.00
0.03
0.02
0.04
0.04
0.01
0.00
0.03

0.03
0.05
0.10
0.04

Au

0.03
0.00
0.19
0.04
o.14
0.04
0.06
0.25
o.o2
3.42
0.14
0.37

0.05
0.06
0.05
0.06

S

t})
L,l



0
0

())

A
2370
2375
2378

1946/697.8
1946/690.6
1946/690.4

Sprue
Sprue/casting jet

0.16
0.01
3.75

0.06
0.03
0.15

0.01
0.07
0.02

0.07
0.00
0.34

0.06
0.58

0.01
0.06

13.25
11.89

0.10
0.06
0.11

7.41
3.82
0.72

0.25
0.06
0.81

78.50
83.28
92.42

0.09
o.'t2
o.27

0.06
0.04
0.01
0.04
0.04
0.01

03
02
02

0.03
0.06
0.00
0.04
0.00
0.04
0.01

0

11 27
28
34
32
31
33

1546t227
1946t229
1946t341
1946t220.9
1946t220.2
't946t220.3

fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula

bow, spring
bow
bow/spring
bow
foot
foot
foot

0.00
0.05
0.01
0.03
0.11
0.03
0.02

0,14
0.63
0.77
0.00
0.28
1.10

0.05
0.04
0.13
0.12
0.04
0.08
0.07

0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00

0.13
0.02
0.05
0.00
0.03
0.00

11.55
10.17
10.70
12.70
10.50
27.56

0.07
0.04
0.05
0.07
0.03
0.06

0
1.28
0.43
0.10
0.03
0.59
3.845

ARB137
ARBl39
ARB141
ARB138
ARBO54
ARBO55
ARBO58
ARBO72
ARBO66
AR8067
ARBO69
ARBOTO
ARBO61
ARBO63
ARBO65
ARBO64
ARBO62
ARBO57
ARBO56
ARBO71
ARBO68
ARBO59
AR806O
ARBO74
ARB073

Samole
247E
2479
2480
2481
2503
2505
2456
2463
2646
2925
2651
2657
2674
2698
2690
3659
2683
3317
2917
2945
2935
2944
2964
3656
1292

Number
1946t2519
1946t2525
I 946/1 860
1946t1425
't946t143
1946t',t45
1 946/1 53
19461197
1 946/165
1 946/1 66
1 946i1 68
1 94611 69
1 946/160
1946t162
1946t164
1 946/163
1946t',t61
1946t't52
1946t149
1946t17Q
1946t"t67
1946t't54
1 946/1 55
1946t194
1946/193

lnventorv
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered
Hammered

plate
plate
sheet
plate
strip
strip
strip
bar
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
strip
bar
bar

Obiect

cut, tapered
cut, tapered
thick, rough

Part
0.04
0.02
0.24
0.04
0.18
0.02
0.01
0.07
0."t4
0.00
0.03
0.22
0.00
0.01
0.16
0.01
0.04
0.03
0.06
0.06
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01

Fe
o.o2
0.03
0.0't
0.02
0.04
0.06
0.03
0.01
0.08
o.o2
0.06
0.08
0.02
0.06
0.07
0.05
0.09
0.05
0.07
0.11
0.02
0.13
0.06
0.05
0.00

Co
0.04
0.05
0.06
0.04
o.o2
o.o2
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
o.02
0.01
o.o2
0.03
0.03
o.o2
0.04
0.04
0.03
o.o2
0.04
0.04
0.04
0.03

Ni
97.36
96.06
99.37
94.62
94.92
95.37
90.27
88.95
92.13
96.64
95.81
95.85
95.61
94.71
95.50
92.42
94.37
95.50
94.22
94.35
95.64
94.24
96.02
89.14
85.30

Cu
0.03
0.00
0.02
0.00
0.06
0.02
0.01
0.06
0.11
0.02
0.18
o.o2
0.00
0.03
0.09
0.20
0.03
0.03
0.09
0.04
o.o2
0.06
0.11
0.04
0.04

Zn
0.98
0.45
0.00
0.28
0.19
0.05
0.13
0.92
1.06
0.22
0.40
0.11
0.02
0.21
0.32
0.87
0.00
0.29
0.89
1.39
0.00
0.94
0.12
0.35
1.65

As
0.00
0.45
0.02
0.04
0.02
0.05
o.o2
0.01
0.05
0.04
0.03
0.03
0.01
0.04
0.04
0.01
o.o7
0.02
0.03
0.05
o.o2
0.01
0.04
0.01
0.01

Sb
0.86
2.57
0.06
4.76
3.59
3.52
8.87
8.87
2.99
1.91
1.93
3.15
3.71
3.99
2.87
2.16
4.66
3.25
3.85
2.67
3.00
3.55
2.47
9.24

11.58

Sn
0.05
0.10
0.04
0.03
0.04
0.03
0.02
0.01
0.09
0.05
0.10
0.04
0.05
0.07
0.03
0.12
0.04
0.04
0.04
0.07
0.08
0.04
0.03
0.13
0.19

Aq
0.32
0.05
0.00
0.00
0.04
0.06
0.02
0.06
0.10
0.13
0.07
0.07
0.02
0.13
015
0.05
0.10
0.03
0.02
0.09
0.11
0.05
0.07
0.18
0.29

Bi
0.18
0.12
0.05
0.07
0.31
0.46
0.20
0.95
1.76
0.77
0.36
0.27
0.10
0.47
0.49
0.12
0.29
0.30
0.19
0.74
0.83
0.31
0.57
0.17
0.79

Pb
0.00
0.01
0.00
0.03
0.01
0.04
0.05
0.03
0.00
0.02
0.06
0.01
0.06
0.00
0.02
0.05
0.01
0.03
0.02
0.02
0.02
0.03
o.o2
0.01
0.01

Au
0.10
0.08
0.12
0.06
0.57
0.30
0.34
0.03
1.47
0.16
0.94
0.13
0.19
0.27
0.54
0.09
o.29
0.37
0.50
0.41
0.23
0.58
0.40
0.61
0.09

S

Certosa fi bulae (Etruscan)

ARBO47
ARBO29

Samole
Certosa fibulae (Este)

14
15

Number
1 946/600
1946t443

lnventory
Certosa fibula
Certosa fibula

Obiect Part
0.03
0.33

Fe

0.01
0.02
0.03
0.01
0.02
0.02
o.o1

0.04
0.04

Co

0.14
0.1 3

0.11
0.09
0.04
0.05
0.05

0.03
0.01

Ni

85.76
86.46
88.38
88.04
86.96
88.29
67.28

86.02
85.39

Gu
0.00
0.03

Zn
0.36
1.23

As
0.01
0.03

sb
12.O8
11.1'l

Sn
o.o2
0.03

Ao
o.o2
0.00

Bi
'1.19

1.74

Pb
0.05
0.01

Au
0.15
0.06

s

I
I

ARBO45
ARBO42
ARBO1O
ARBOOS
ARBO53
ARBO41
ARBO49
ARBO52
ARBO37
ARBO32
ARB211
ARBO43
ARBO34

ARBO48
ARBO14
ARBO15
ARBO13
ARBO27
ARBOO9
ARBO28
ARBO36
ARBO51
ARBO39

Certosa fibulae (Golasecca (Ticino))
711
719
713
713
714
715
729
728
734
733
732
730
725

720
716
716
717
717
718
7'18
731
722
723

1946t222
1946t230
1946t442
1946t442
19461445
1946t261.3
1946t224
19461261.2
1946t220.5
1946t220.10
1946t220.12
1946t220.6
1946t220.11

1946t221
19461444
1946t444
1946t441
1946t441
1946t226
1946t226
1946t261.1
1946t225
1946t220.8

Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula

Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula

bow, foot
bow, spring, foot
spring
bow
bow
bow
bow, foot
bow, foot
foot
foot
foot
foot
foot

bow, spring, foot
bow
Pin
pin
bow
pin
bow
bow
bow, foot
foot

0.02
0.37
0.06
0.02
0.00
0.01
0.01
0.02
0.19
0.02
0.01
0.03
0.'t2

0.01
0.00
0.02
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
0.05
0.07

0.01
0.05
0.03
0.02
0.02
0.01
o.o2
0.01
0.04
0.02
0.01
0.01
0.04

0.01
0.03
0.01
0.00
0.01
0.02
0.02
0.01
0.03
0.01

0.05
0.07
o.o2
0.01
0.04
0.01
0.04
0.03
0.12
0.05
0.05
0.04
0.11

0.04
o.o2
0.06
0.03
0.07
0.01
0.08
0.0't
0.31
0.03

87.84
88.41
86.01
85.55
86.32
87.06
87.11
85.79
86.83
86.31
87.84
88.12
87.39

83.61
79.01
88.27
85.84
77.3',1
86.33
71.45
75.55
82.09
81.62

0.02
0.02
0.00
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
o.o2
o.o2

0.00
0.00
0.03
0.01
0.05
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00

0.00
0.43
0.33
0.05
o.71
0.26
0.49
o.97
0.06
0.74
0.20
0.30
0.26

0.49
0.37
o.21
0.33
0.98
0.23
0.85
0.00
0.62
0.30

0.01
0.02
0.01
0.02
0.02
0.02
0.00
0.03
0.04
0.04
0.06
o.o2
0.11

0.0'1

0.01
0.00
0.05
0.02
0.00
0.01
0.03
0.69
0.04

9.941
s72l

12_O4

13.56
11.61
11.53
10.86
12.58
11.49
11.84

9.76
10.90
10.06

10.35
11.11
10.19
11.86
11.37
12.83
11.78
13.81
11.43
13.10

0.06
0.04
0.04
0.04
0.07
0.02
0.08
o.o2
0.06
0.04
0.00
0.04
0.07

0.03
0.08
0.02
0.04
0.08
0.05
0.11
0.02
0.19

0.09
0.03
0.04
0.02
0.14
0.02

0.02
0.10
0.07
0.01
0.06
0.03
0.21
0.01
0.00
o.o2

0.10
0.00
0.04
0.01
0.01
0.03
0.11

0.77
1.32
0.63
1.02
0.99
1.24
0.51
't.06
0.82
2.01
0.37
1.57

5.30
9.19
0.94
1.80
9.96
a.22

15.20
10.53
4.46
4.72

1

0.01
0.04
0.00
0.00
0.04
0.01

0.08
0.08
0.11
0.04
0.03
0.00
0.02
0.00
0.05

0.03
o.o2
0.06
0.01
o.o2
0.05

0.08
0.06
0.05
0.07
0.04
0.03
0.04
0.01
0.06
0.04
o.o2
0.05
0.10

0.07
0.00
0.05
0.00
0.06
0.26
0.26
0.02
0.08
0.02

ARBO26
ARBO20
ARBO22
ARBO23
ARBO12
ARBO17
ARBO19
ARBO25
ARBO21
ARBO16
ARBO3O
ARBO18

lasecca rnofibulae with casti details

ARBO38
ARBO33
ARB22O
ARB144

Sample

2234
2235
2236
2237
2233
2229
2230
2231
2232
2240
2441
2442

724
726
727
727

Number

19461677
19461674
1946t721
1946t722
1946t2937
19461676
19461220A.
1946t675
19461720
1 946i553
1946/696.3
19461220.1

19461220.7
1946t220.4
19461554
1946t554

lnventorv

Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula

Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula
Certosa fibula

runner
flash
mis-cast
flash
mis-cast
as-cast, large
frg. with flash
flash
mis-cast
with flash
foot, with flash
foot, with flash

foot
foot
bow
spring

Part

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.03
0.00
0.02
0.01
0.05
0.00

0.00
0.05
0.07
0.01

Fe

o.o2
0.01
0.01
0.02
0.00
o.o2
0.02
0.01
0.00
0.00
0.03
0.03

0.02
0.09
0.01
0.01

Co

0.04
0.03
0.01
o.o2
0.05
0.00
0.01
0.05
0.11
0.01
0.23
0.04

0.05
0.09
0.03

Ni

70.40
78.42
81.17
70.67
83.00
79.14
77.76
78.88
78.11
61.05
80.28
76.89

79.60
80.65
82.55
85.94

Cu

0.10
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.01
o.o2
0.00
0.o2
0.04
0.07

0.01
0.01
0.00
0.01

Zn

'1.20

1.71
0.30
0.43
0.35
0.00
0.00
0.25
0.22
0.55
0.84
0.69

0.71
0.11
0.00
o.22

As

0.01
0.05
0.02
0.04
0.10
0.03
0.05
0.06
0.02
0.00
0.96
0.00

0.00
0.11
0.29
0.01

sb

6.45
8.07
6.24
8.14
5.24

't1.17
8.56

10.40
10.88
8.99
9.50

10.88

11.47
6.76
7.43

11.71

Sn

0.05
0.05
0.05
0.18
0.09
0.05
0.04
0.02
0.09
0.01
1.33
0.'15

0.00
0.07
o.14
0.05

Aq

0.11
0.05
0.08
0.17
0.04
0.04
0.02
0.06
o.47
0.0'l
0.08
0.21

0.01
0.03
0.'11
0.25

Bi

21.55
11.52
11.88
20.27
10.99
9.46

13.40
9.96

10.02
25.93
6.52

10.65

8.01
11.97
9.13
1.66

Pb

0.04
0.07
0.03
0.01
0.00
0.03
0.02
0.04
0.04
0.01
0.00
0.03

0.03
0.05
0.10
0.04

Au

0.03
0.00
0.19
0.04
o.14
0.04
0.06
0.25
o.o2
3.42
0.14
0.37

0.05
0.06
0.05
0.06

S

t})
L,l



(,)

ARB.IOl

ARBOOl
ARBOO3
ARBOO4
ARBOOS
ARBOOT
ARB107
ARB108
ARB2O1
ARB2O2
AR82O3
ARB3Ol
ARB3O2
ARB3O3
ARB106
ARB225
AR8226
ARB228
ARB229
ARB23O
ARB231

AR8006
ARB105
ARB207

ARB2O4
ARB2O5
ARB2O6

ARBOO2
ARBI02
ARB3O4

^R8227
ARB,I03
ARB104

Sample
3865

3756
3770
3755
3757
3768
3760
3766
3763
3762
3758
3764
376'l
3765
3759
3769
3767
3773
3771
3772
3764

3781
3753
3779

3776
3777
3779

3774
3778
3754
3782

3775
3780

Number
1946/1.66

1946t1.140
1946t1.142
1946t1.143
1946t1.144
1946t"1.146
1946t1.20
1946t1.10
1946t1.13
1946t1.14
1946t1.51
1946t1.52
1946t1.72
1946/1.86
1946t1.2
1946t1.34
1946t1.83
1946t1.27
1946t1.38
1946t1.26
194611.52

1946t1.145
't946t1j02
1946/1.50

1946t1.21
1946t1.45
1946/1.50

1946t1.'t41
1946t1.76
1946/1.99
1946t1.25

1946t1.104
1546t1.157

lnventorv
Bar

lngot
lngot
lngot
lngot
lngot
lngot
Small ingot
lngot
lngot
lngot
lngot
lngot, gassed
lngot
lngot
lngot
lngot
lngot
lngot
lngot
lngot

lngot
Cast fragment
lngot

ngot
ngot
ngot

ngot
ngot
ngot
ngot

lngot
Cast fraqment

Obiect

(oxide)

Part
1.76

0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00

0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00

1.37
1.49
0.45
0.45

1.55
0.60

Fe
0.90

0.10
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.0't
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00

0.02
0.13
0.01
0.20
0.03
0.01
0.01

0.05
0.07
o.o2
0.04

0.01
0.02

Co
2.79

0.53
0.47
1.1',|
0.44
0.53
0.59
0.61
1.28
1.32
0.99
0.61
0.85
0.79
1.15
0.51
0.95
0.47
0.66
0.46
1.03

0.77
1.33
1.75
8.38
1.19
0.98
0.66

0.56
0.69
0.49
0.51

0.01
0.01

Ni
86.72

80.20
85.14
75.45
80.26
91.23
87.58
88.06
78.83
85.69
8't.76
85.66
84.75
90.70
86.76
89.83
78.93
94.52
83.54
85.36
90.16

78.74
53.26
84.77
45.09
81.03
75.22
67.78

74.17
69.03
75.64
88.31

84.62
51.12

Cu
0.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00

0.00
0.00
o.o2
0.00
0.01
0.01
0.0'l

3.92
0.96

o.o2
0.03
0.07
0.03

Zn
't.92

0.64
7.97
8.58
8.73
5.18
7.39
4.09
4.07
4.79
8.18
4.66
4.02
4.40
2.66
3.95
9.36
3.17
4.99
7.64
3.88

0.20
0 00

1.03
2.65
2.29
2.15
4.81
3.85
2.12

1.30
1.67
0.88
3.68

As
3.05

10.98
4.63

11.70
7.32
2.10
7.70
5.43

10.32
6.72
7.43
7.31
9.00
2.98
6.09
4.46
8.96
0.80
8.91
5.26
3.87

5.56
3.65
7.38
5.66
7.24
6.12
4.70

2.69
1.68
2.25
3.75

0.03
0.31

Sb
0.04

0.03
0.01
0.04
0.02
0.01
0.01
0.04
0.01
0.03
0.01
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
0.00
o.o2
0.00
0.01

0.15
o.o2
0.01
0.05
0.04
0.08
0.96

0.21
0.31
0.70
2.24

0.08
0.21

Sn

42
63
08
33
56
12

0.88
1.00
0.97
1.20
0.98
1.62
1.13
0.96

o.73

6.82.
1.59
2.43
2.84
0.72
2.5'l

4.36
1.09
2.84
0.59
1.14
1.26
2.18

6.30
0.66
0.99
o.71

0.24
0.10

Ao
0.00

0.02
0.07
0.00
0.21
0.01
0.07
0.01
o.o2
0.02
0.08
0.01
0,05
0.05
0.02
0.17
0.00
0.03
0.07
0.07
0.05

0.20
0.02
0.03
0.00
0.01
0.11
0.09

0.00
0.01
0.03
0.01

0.01
0.01

Bi
0.00

o.14
0.04
0.03
0.01
0.00
0.07
0.10
0.02
0.02
0.08
0.00
0.06
0.03
0.16
0.01
0.01
0.00
0.11
0.02
0.01

8.00
36.97

0.80
2.17
2.65

12.24
21.37

5.61
46.33

12.32
23.10
18.44
o-21

Pb
0.01

0.00
0.00
0.14
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.03
0.07
0.05
0.04
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
o.o2
o.o2
0.02

0.00
0.03
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01

0.00
0.00
0.04
0.03

0.03
0.00

Au
2.O2

0.61
0.06
0.50
0.13
0.19
0.06
o.o2
0.08
0.29
0.04
0.11
0.06
0.09
0.08
0.03
0.51
0.01
0.04
0.03
o.o2

1.16
0.85
0.10
2.53
1.85
0.08
0.12

1.02
1.25
0.02
0.03

3.66
0.32

s
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0.00

0.00

0.20

3.33

0.08

0.30

0.03
0.01
0.02
0.09
0.01
0.08
0.02
0.09
0.07
0.00
0.01
0.03
0.01

0.00
0.00
0.02
0.01

0.01
0.00

3.08
3.23

0.02

0.01

0.03

0.05

0.01

0.15

9.38

0.16

0.04

o.o7

0.01

0.03

I
1946t1
194611
1946/1
'194611

1946t1
194611
194611
194611
1946t1
1946t1
194611
1946t1
't94611

2179
2177
2180
2477

1946t1.115
1946t1.117
1946t1.128
1946t1.132

2'162
2163
2173
2175
2171
2170
2174
2172
2176
2178
2201
2201
2201

2164
2't65
2166
2184

2185
2183

110
113
116
118
119
120
121
125
126
127
139
139
139

0.00
0.00
0.02
0.1 0
0.00
0.00
0.02
0.44
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00

0.07
0.03

0.01
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.03
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00

0.06
o.o2

0.03
0.05
0.06
0.01
0.01
0.02
0.01
0.14
0.07
0.06
0.02
0.01
0.02

82.67
82.55
79 91

58.42
76.51
61.89
75.77
76.20
84.00
78.10
86.14
51.21
75.30

0.00
0.01
0.03
0.01
0.00
0.01
0.00

0.09
0.59
0.26
0.00
0.92
0.00
0.68
0.18
0.00
0.38
0.06
0.36
0.59

6.82
7.98
5.77
5.15
9.78
4.08

10.94
19.70
7.54

10.24
3.92
2.80
4.87

5.92
6.28

0.08
0.10
0.13
0.07

0.06
0.23
0.17
0.00
0.03

10.22
8.43

13.49
36.13

0.00
0.05
0.06
0.04
0.01

0.00
0.01

Crucible waste
Crucibie waste
Runlet
Runlet
Small flow
Large flow
Runlet
Flow fragment
Drip
Drip
Crucible waste?
Crucible waste?
Crucible waste?

Runlet
Flow
Drip
Flow

Crucible waste
Crucible waste
Run/spill
Run

0.06
0.00
0.05
0.01

0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.03

0.06
0.09
0.03
0.08
0.07
0.06
0.07
0.04
0.09

0.20
0.04
0.06
0.06
0.12
0.06
0.23
0.08

12.37
33.70
12.32
2.91
8.12

10.95
9.64

45.20
19.00

0.00
0.02
0.00
0.06
0.05
o.o2
0.05
0.00

0.13
0.14
0.01
0.03
0.05
0.07
0.12

0.11
0.03
0.00
0.01

o.o2
0.00
o.o2
0.01

0.01
0.o2
0.01
0.01

0.00
0.00
0.00
0.01

0.55
1.03
0.39
0.18

'11.76

16.40
2.39
6.50

0.00
0.01
0.10
0.04

0.04
0.00
0.01
0.01

0.10
0.05
0.29
0.06

0.00
0.00
0.00
0.00

0.01
0.05
0.01
0.02

87.42
82.28
96.84
93.45

92.68 0.01 0.03
92.82 0.00 0.20

1.24 83.79 0.00 2.14
86.28 0.01 3.47

0.05
0.o2

0.05
0.00

0.01
0.05

0.01
0.00

1.05
0.55

2182
2181

Drip
Drip

1946t1.123
1946t1.124

1946t1"122
1946t1.129

1946t1
1946t1
1946t1
1946t1

111
112
114
130

0.01
0.05
0.02
0.04

0.01
0.02
0.06
0.16

0.12
0.08
0.65
0.12

86.76
91.49
83.72
89.13

0.00
0.00
0.01
0.07

0.00
0.19
0.22
0.10

0.17
0.41
0.90
0.23

9.03
6.40

13.06
7.53

0.11
0.18
0.38
o.14

0.10
0.04
0.01
0.07

3.65
1.05
0.65
2.30

0.04
0.03
0.06
0.00

0.01
0.06
0.10
0.12

0.01
0.00

0.03
0.01

4.38
2.31

0.04
0.01

0.54
1.23

0.08
0.03

0.08
1.36

0.97
1.20

0.06 0.13 0.03 0.15 <0.20 0.09 o.14 0.04 0.28
2361 1946t1.136

u)

-t

Sample Number lnventorv Obiect Part
Castinq waste

Fe Co Ni Cu Zn As Sb Sn Aq Bi Pb Au s

tn alt tabtes figures in itatics indicate analysis of corrosion products
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ARB.IOl

ARBOOl
ARBOO3
ARBOO4
ARBOOS
ARBOOT
ARB107
ARB108
ARB2O1
ARB2O2
AR82O3
ARB3Ol
ARB3O2
ARB3O3
ARB106
ARB225
AR8226
ARB228
ARB229
ARB23O
ARB231

AR8006
ARB105
ARB207

ARB2O4
ARB2O5
ARB2O6

ARBOO2
ARBI02
ARB3O4

^R8227
ARB,I03
ARB104

Sample
3865

3756
3770
3755
3757
3768
3760
3766
3763
3762
3758
3764
376'l
3765
3759
3769
3767
3773
3771
3772
3764

3781
3753
3779

3776
3777
3779

3774
3778
3754
3782

3775
3780

Number
1946/1.66

1946t1.140
1946t1.142
1946t1.143
1946t1.144
1946t"1.146
1946t1.20
1946t1.10
1946t1.13
1946t1.14
1946t1.51
1946t1.52
1946t1.72
1946/1.86
1946t1.2
1946t1.34
1946t1.83
1946t1.27
1946t1.38
1946t1.26
194611.52

1946t1.145
't946t1j02
1946/1.50

1946t1.21
1946t1.45
1946/1.50

1946t1.'t41
1946t1.76
1946/1.99
1946t1.25

1946t1.104
1546t1.157

lnventorv
Bar

lngot
lngot
lngot
lngot
lngot
lngot
Small ingot
lngot
lngot
lngot
lngot
lngot, gassed
lngot
lngot
lngot
lngot
lngot
lngot
lngot
lngot

lngot
Cast fragment
lngot

ngot
ngot
ngot

ngot
ngot
ngot
ngot

lngot
Cast fraqment

Obiect

(oxide)

Part
1.76

0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00

0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00

1.37
1.49
0.45
0.45

1.55
0.60

Fe
0.90

0.10
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.0't
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00

0.02
0.13
0.01
0.20
0.03
0.01
0.01

0.05
0.07
o.o2
0.04

0.01
0.02

Co
2.79

0.53
0.47
1.1',|
0.44
0.53
0.59
0.61
1.28
1.32
0.99
0.61
0.85
0.79
1.15
0.51
0.95
0.47
0.66
0.46
1.03

0.77
1.33
1.75
8.38
1.19
0.98
0.66

0.56
0.69
0.49
0.51

0.01
0.01

Ni
86.72

80.20
85.14
75.45
80.26
91.23
87.58
88.06
78.83
85.69
8't.76
85.66
84.75
90.70
86.76
89.83
78.93
94.52
83.54
85.36
90.16

78.74
53.26
84.77
45.09
81.03
75.22
67.78

74.17
69.03
75.64
88.31

84.62
51.12

Cu
0.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00

0.00
0.00
o.o2
0.00
0.01
0.01
0.0'l

3.92
0.96

o.o2
0.03
0.07
0.03

Zn
't.92

0.64
7.97
8.58
8.73
5.18
7.39
4.09
4.07
4.79
8.18
4.66
4.02
4.40
2.66
3.95
9.36
3.17
4.99
7.64
3.88

0.20
0 00

1.03
2.65
2.29
2.15
4.81
3.85
2.12

1.30
1.67
0.88
3.68

As
3.05

10.98
4.63

11.70
7.32
2.10
7.70
5.43

10.32
6.72
7.43
7.31
9.00
2.98
6.09
4.46
8.96
0.80
8.91
5.26
3.87

5.56
3.65
7.38
5.66
7.24
6.12
4.70

2.69
1.68
2.25
3.75

0.03
0.31

Sb
0.04

0.03
0.01
0.04
0.02
0.01
0.01
0.04
0.01
0.03
0.01
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
0.00
o.o2
0.00
0.01

0.15
o.o2
0.01
0.05
0.04
0.08
0.96

0.21
0.31
0.70
2.24

0.08
0.21

Sn

42
63
08
33
56
12

0.88
1.00
0.97
1.20
0.98
1.62
1.13
0.96

o.73

6.82.
1.59
2.43
2.84
0.72
2.5'l

4.36
1.09
2.84
0.59
1.14
1.26
2.18

6.30
0.66
0.99
o.71

0.24
0.10

Ao
0.00

0.02
0.07
0.00
0.21
0.01
0.07
0.01
o.o2
0.02
0.08
0.01
0,05
0.05
0.02
0.17
0.00
0.03
0.07
0.07
0.05

0.20
0.02
0.03
0.00
0.01
0.11
0.09

0.00
0.01
0.03
0.01

0.01
0.01

Bi
0.00

o.14
0.04
0.03
0.01
0.00
0.07
0.10
0.02
0.02
0.08
0.00
0.06
0.03
0.16
0.01
0.01
0.00
0.11
0.02
0.01

8.00
36.97

0.80
2.17
2.65

12.24
21.37

5.61
46.33

12.32
23.10
18.44
o-21

Pb
0.01

0.00
0.00
0.14
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.03
0.07
0.05
0.04
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
o.o2
o.o2
0.02

0.00
0.03
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01

0.00
0.00
0.04
0.03

0.03
0.00

Au
2.O2

0.61
0.06
0.50
0.13
0.19
0.06
o.o2
0.08
0.29
0.04
0.11
0.06
0.09
0.08
0.03
0.51
0.01
0.04
0.03
o.o2

1.16
0.85
0.10
2.53
1.85
0.08
0.12

1.02
1.25
0.02
0.03

3.66
0.32

s

2168 1 946/1 .1 05 Small cake 0.01 0.01 0.01 95.88

0.00

0.00

0.20

3.33

0.08

0.30

0.03
0.01
0.02
0.09
0.01
0.08
0.02
0.09
0.07
0.00
0.01
0.03
0.01

0.00
0.00
0.02
0.01

0.01
0.00

3.08
3.23

0.02

0.01

0.03

0.05

0.01

0.15

9.38

0.16

0.04

o.o7

0.01

0.03

I
1946t1
194611
1946/1
'194611

1946t1
194611
194611
194611
1946t1
1946t1
194611
1946t1
't94611

2179
2177
2180
2477

1946t1.115
1946t1.117
1946t1.128
1946t1.132

2'162
2163
2173
2175
2171
2170
2174
2172
2176
2178
2201
2201
2201

2164
2't65
2166
2184

2185
2183

110
113
116
118
119
120
121
125
126
127
139
139
139

0.00
0.00
0.02
0.1 0
0.00
0.00
0.02
0.44
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00

0.07
0.03

0.01
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.03
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00

0.06
o.o2

0.03
0.05
0.06
0.01
0.01
0.02
0.01
0.14
0.07
0.06
0.02
0.01
0.02

82.67
82.55
79 91

58.42
76.51
61.89
75.77
76.20
84.00
78.10
86.14
51.21
75.30

0.00
0.01
0.03
0.01
0.00
0.01
0.00

0.09
0.59
0.26
0.00
0.92
0.00
0.68
0.18
0.00
0.38
0.06
0.36
0.59

6.82
7.98
5.77
5.15
9.78
4.08

10.94
19.70
7.54

10.24
3.92
2.80
4.87

5.92
6.28

0.08
0.10
0.13
0.07

0.06
0.23
0.17
0.00
0.03

10.22
8.43

13.49
36.13

0.00
0.05
0.06
0.04
0.01

0.00
0.01

Crucible waste
Crucibie waste
Runlet
Runlet
Small flow
Large flow
Runlet
Flow fragment
Drip
Drip
Crucible waste?
Crucible waste?
Crucible waste?

Runlet
Flow
Drip
Flow

Crucible waste
Crucible waste
Run/spill
Run

0.06
0.00
0.05
0.01

0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.03

0.06
0.09
0.03
0.08
0.07
0.06
0.07
0.04
0.09

0.20
0.04
0.06
0.06
0.12
0.06
0.23
0.08

12.37
33.70
12.32
2.91
8.12

10.95
9.64

45.20
19.00

0.00
0.02
0.00
0.06
0.05
o.o2
0.05
0.00

0.13
0.14
0.01
0.03
0.05
0.07
0.12

0.11
0.03
0.00
0.01

o.o2
0.00
o.o2
0.01

0.01
0.o2
0.01
0.01

0.00
0.00
0.00
0.01

0.55
1.03
0.39
0.18

'11.76

16.40
2.39
6.50

0.00
0.01
0.10
0.04

0.04
0.00
0.01
0.01

0.10
0.05
0.29
0.06

0.00
0.00
0.00
0.00

0.01
0.05
0.01
0.02

87.42
82.28
96.84
93.45

92.68 0.01 0.03
92.82 0.00 0.20

1.24 83.79 0.00 2.14
86.28 0.01 3.47

0.05
0.o2

0.05
0.00

0.01
0.05

0.01
0.00

1.05
0.55

2182
2181

Drip
Drip

1946t1.123
1946t1.124

1946t1"122
1946t1.129

1946t1
1946t1
1946t1
1946t1

111
112
114
130

0.01
0.05
0.02
0.04

0.01
0.02
0.06
0.16

0.12
0.08
0.65
0.12

86.76
91.49
83.72
89.13

0.00
0.00
0.01
0.07

0.00
0.19
0.22
0.10

0.17
0.41
0.90
0.23

9.03
6.40

13.06
7.53

0.11
0.18
0.38
o.14

0.10
0.04
0.01
0.07

3.65
1.05
0.65
2.30

0.04
0.03
0.06
0.00

0.01
0.06
0.10
0.12

0.01
0.00

0.03
0.01

4.38
2.31

0.04
0.01

0.54
1.23

0.08
0.03

0.08
1.36

0.97
1.20

0.06 0.13 0.03 0.15 <0.20 0.09 o.14 0.04 0.28
2361 1946t1.136
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Fe Co Ni Cu Zn As Sb Sn Aq Bi Pb Au s

tn alt tabtes figures in itatics indicate analysis of corrosion products
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Key to metallography

Table first lists sample and object identity and then principal alloying elements.

Structure
Defines general structure type:
Drilled = use of drilled sample
Cast = unaltered cored dendritic structure
Rapid and slow cooled refers to extremely fine and extremely coarse dendrite arm-spacings
respectively
cw = cold worked
Homogenised = heated without any mechanical working
Recryst. = recrystallised

Note: samples may exhibit mixed structures

Grain si2e
Refers to recrystallised grain size, and as-cast grain size where measurable

Coring
Refers to the pattern of dendritic segregation in the sample, either as cast or the extent to which a

residual pattern is retained and deformed

cnin
size

Second pt ases
lncluded phases:
Cu2S = copper sulphide
Pb = lead
eut. = ad eutectoid
lntermetallics/CuAsSb/needles refer to structure in the ingots

SIip traces
Qualitative description of extent of cold work in structure

Final cold work
Quantitative estimate of final cold reduction; may vary across sample

Total reduction
Estimate based on elongation of suitably oriented sulphide inclusions; not all samples are so
oriented

Corrosion
Generally descriptive of corrosion pattern:
i.g. = intergranular
t,g. = transgranular
i.d. = interdendritic

CoJing

Second
phases

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Cu2S/Pb

Slip Final

cold wotk
Total

reduction Corrosion

50k

1Oo/o

Sample

Etruscan
ARBO78

ARBO79

ARB'28
ARBOS1

ARB154

ARB192

ARB125

ARB125

ARB2'6
ARB123

ARB219

AR8218

ARBI24
ARBI96

ARB805

AR88O3

ARB8O2

AR87O5

ARB7O6

ARB7O4

AR87O3

ARB6O8

ARB607

ARB,I42

ARB198

Recryst./w

Recryst./il
Drilled

Recryst./ffi

Recryst./il
Rffryst./il
Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

traces

Fil, straight

Straight

Some straight

Straight

Stnight

StEight

Slip
tfaces

Duplex

Slmlght

Bronze

Bronze

Leaded bronze

Bronze

Low Pb bronze

Leaded bronze

Bronze

Low Pb bronze

Number

63

59

45

129

161

202
44

48

14'l

147

147
't 46
't 30

147

Object

"cheese grate/'

"Cheese grate/'

Candelabra

Bwl, embossed rim

Vessel

Shevsolder
Object

Wheel

Vessel handle

Vessel foolring

Vessel

Vessel footring

Vessel foolring (solder)

Tripod stand

Vessel fitting

Vessel handle

Vessel handle

Sangulsuga fibula (pin)

Sangulsuga fibula (bw)

ObJect

Sangulsuga fibula (bm)

Sangubuga fibula (Pin)

Sangulsuga fibula (corq

sanguisuga fbula (bs/)
sangubuga fibula (btr)
Sanguisuga Rbuh (bow)

Sanguisuga fibula (bsr)

sanguisuga libula (pin)

Sangulsuga fibuh (Pin)

sanguisuga fibula (btr)

sangubuga libuh (bsr)

sangubuga libula (pin)

Sanguisuga fibula (bow)

sangulsuga libula (bow)

Sanguisuga libula (Pin)

Sanguisuga libuh (bow)

D/S flbuh (spring)

D/S libula (solder)

Sn Pb Stluctule

No

No

Faint

No

No

sb

0.00

o.o2

0.01

0.01

0.05

0.00

0.06

0.10

0.06

0.62

0.71

0.39

0.16

0.29

Alloy

10.4'l

7.17

0.00

4.58

2.81

9.34

4.15

6. 18

1.77

1.31

1.36

0.96

4.O2

32.27

0.00

0.03

0.03

o.o2

0.05

o.02

5.32

5.26

1.06

5.17

8.97

7.42

23.05

3_91

25ym
25pm

'l oym

7.5Fm

25Fm

5-15o/o

156/o

15o/o

Ldl, Sn b]onze

Bronze

Bronze

?
?

?

?
?

Pitting

Pitting

Pitting

Massive

?

? massire/i.9./t.9. Lead b@nze

Greek
ARB122,

ARB127

ARB21Z

ARB12I

Sangulsuga fibulae
ARB7O2

ARBTOI

253

253

Sample

ARB707
ARB7O8

ARB194

Number

183

'176

't79

178

4.92

0.12

0.65

0.03

0.03

5.83

6.41

o.o2

5.69 Ddlled

2.49 Dtilled

17.72 Dtilled

24.99 Drilled

0.01 11.53

0.01 13.53

sb

0.01

0.01

0.08

Sn

13.74
'13.63

0.04

0.01

0.00

0.00

16.29

15.84

13,37

0.30

0.03

11.52

14.t6

0.0't 12.66

o.82 13.95

2.43 Too small

3.46 Recr)6t.?

Pb Sttucture

6.58 Homogenised/ffi

0.85 Recryst./il
99.34 Drilled

2.46 Homogenised

4.53 Homogenised
'1.65 Homogenised

6.19 Homogenised

1.09 Recryst.

1.55 Recryst.

4.10 Homogenised?

73.70 coroded
0.87 Recr)6t.

5.90 Dlilled

2.69 Homogenised/w

0.95 Recrysl./il
3.37 Too small

2.81 Drilled

1.45 Dlilled

0.29 Recryst./il

16.23 Drilled

40Fm None

Graln

slze

40pm

50pm

100-300pm

100-300Fm

1 00-300ym

lregular
30Fm

40!m
?

20-30pm

'100-250pm

50-60pm

Flnal

cold work

2O-25o/o

200/0

Total
reductlon

?

?

Altoy

Leaded bronze

Bronze

15V6

Coring

No

No

No

No

No

No

Slighr

No

No

No

No

No

Second
phases

cu2S/Pb

Cu2S

corrosion

Pitting

Pits/i.9./t.9.

tgJt.g.
i.g./t.9.

i.S./t.9.

26'l
261

261

298

298

298

285

285

301

301

Cu2S/eut./Pb

Cu2S/eut./Pb

Cu2geut./Pb

?50y'o

None

?50h

Leaded bronze

Leaded bonze
Leaded bronze

Fsr, stEight
None

Fsr, slnight

None

Fil, straight

Fsr, stmight

?

G€dient

Slraight

Gmdient

Straighl

Dirplex

Duplex

None

stmight

None

None

None

?

?

?

?

?

cu2SiPb
cu2S

Cu2S
cu2S/eut./Pb

None

1Oo/o

'lovo

?

None i.s./t.s.
i.d.ii.g.n.g.

Pitting

i.g./t.S.

Pitting

Pitting/i.9./t.9.

Pitting/i.9.

i.d.

Pitting

Pitting

Pitting/i.d.

Low Pb bronze

Low Pb bronze

Leaded bronze

ARBIOOI

ARB9O1

ARB8O8

ARB!'02

304

304

304

304

18.05
14.65

'14.o5

14.63

0-15%

15-200/0

o-1OVo

Leaded blonze

Bronze

Leaded bronze

Low Pb blonze

0.04

0.01

0.03

0.00

0.08

0.01

12.16

16.84

Cu2S

cu2S/Pb

Cu2S

?

?

?
426

426

ARB23iT Sanguisuga fibula (btr)

ARB215 sanguisuga libula (btr)

ARB9O3 Sanguisuga fibuh (Pin)

ARB223 Sanguisuga fibula (bow)

Drago fibulae
ARB224 580 Dlagolibula (bow)

ARB193 580 Dmgo fibula (solder)

ARB2?'| 579 Dmgo libula

Drago/Schlangen fi bulae
ARB150 587 D/S fibula (sPdng)

ARBI97 587 D/Slibüla (solder)

413

495

516

543

0.08

0.03

0.01

0.43

? Pitting/t.g. Bronze

5.65

'15.97

15.14

6.76

200/0

0.04

0.00

0.01 9.81 1.20 Drilled

0.57 Recryst./M

10.56

59.91

1.45 Drilled

8.91 Drilled

40pm No Cu2s/eut.

30pm Cu2S/€ut

I 5pm cu2S

Low Pb bronze

Pb-Sn solder

No

No

O-150/o

ook

o%

Oo/o

(JJ

\o

0.01

0.00

4.25

23.01

0.04

0.00

10.03

66.93

1.24 Drilled

1.12 Recryst./m

0-37 Drilled

16.75 Cast

0.00 Recryst./cw

25Vo ? PittingÄ.g. Bronze

25% ? Pitting/t.g. Bronze

Low Pb bronze

Leaded low Sn bronze

Bronze

High Sn bronze

High Sn bronze

588

588

Bronze nail heads
ARB075 981

ARB'133 994

ARB'|34 1007

ARB135 1008

?

20Fm

50-75pm

1mm

cu2s/Pb
Sulphide

Cu2S/eut.

Cu2S/eut.

Oo/o

>600/o

0o/o

0o/o

Nail head

Nail head

Nail head

Nall head

2.O1

0.00

0.04

0.00

4.49

7.O1

15.60

17.30

O.22 Casl

O.O3 Cast

Cast

No

Cast

Cast
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Key to metallography

Table first lists sample and object identity and then principal alloying elements.

Structure
Defines general structure type:
Drilled = use of drilled sample
Cast = unaltered cored dendritic structure
Rapid and slow cooled refers to extremely fine and extremely coarse dendrite arm-spacings
respectively
cw = cold worked
Homogenised = heated without any mechanical working
Recryst. = recrystallised

Note: samples may exhibit mixed structures

Grain si2e
Refers to recrystallised grain size, and as-cast grain size where measurable

Coring
Refers to the pattern of dendritic segregation in the sample, either as cast or the extent to which a

residual pattern is retained and deformed

cnin
size

Second pt ases
lncluded phases:
Cu2S = copper sulphide
Pb = lead
eut. = ad eutectoid
lntermetallics/CuAsSb/needles refer to structure in the ingots

SIip traces
Qualitative description of extent of cold work in structure

Final cold work
Quantitative estimate of final cold reduction; may vary across sample

Total reduction
Estimate based on elongation of suitably oriented sulphide inclusions; not all samples are so
oriented

Corrosion
Generally descriptive of corrosion pattern:
i.g. = intergranular
t,g. = transgranular
i.d. = interdendritic

CoJing

Second
phases

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Cu2S/Pb

Slip Final

cold wotk
Total

reduction Corrosion

50k

1Oo/o

Sample

Etruscan
ARBO78

ARBO79

ARB'28
ARBOS1

ARB154

ARB192

ARB125

ARB125

ARB2'6
ARB123

ARB219

AR8218

ARBI24
ARBI96

ARB805

AR88O3

ARB8O2

AR87O5

ARB7O6

ARB7O4

AR87O3

ARB6O8

ARB607

ARB,I42

ARB198

Recryst./w

Recryst./il
Drilled

Recryst./ffi

Recryst./il
Rffryst./il
Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

traces

Fil, straight

Straight

Some straight

Straight

Stnight

StEight

Slip
tfaces

Duplex

Slmlght

Bronze

Bronze

Leaded bronze

Bronze

Low Pb bronze

Leaded bronze

Bronze

Low Pb bronze

Number

63

59

45

129

161

202
44

48

14'l

147

147
't 46
't 30

147

Object

"cheese grate/'

"Cheese grate/'

Candelabra

Bwl, embossed rim

Vessel

Shevsolder
Object

Wheel

Vessel handle

Vessel foolring

Vessel

Vessel footring

Vessel foolring (solder)

Tripod stand

Vessel fitting

Vessel handle

Vessel handle

Sangulsuga fibula (pin)

Sangulsuga fibula (bw)

ObJect

Sangulsuga fibula (bm)

Sangubuga fibula (Pin)

Sangulsuga fibula (corq

sanguisuga fbula (bs/)
sangubuga fibula (btr)
Sanguisuga Rbuh (bow)

Sanguisuga fibula (bsr)

sanguisuga libula (pin)

Sangulsuga fibuh (Pin)

sanguisuga fibula (btr)

sangubuga libuh (bsr)

sangubuga libula (pin)

Sanguisuga fibula (bow)

sangulsuga libula (bow)

Sanguisuga libula (Pin)

Sanguisuga libuh (bow)

D/S flbuh (spring)

D/S libula (solder)

Sn Pb Stluctule

No

No

Faint

No

No

sb

0.00

o.o2

0.01

0.01

0.05

0.00

0.06

0.10

0.06

0.62

0.71

0.39

0.16

0.29

Alloy

10.4'l

7.17

0.00

4.58

2.81

9.34

4.15

6. 18

1.77

1.31

1.36

0.96

4.O2

32.27

0.00

0.03

0.03

o.o2

0.05

o.02

5.32

5.26

1.06

5.17

8.97

7.42

23.05

3_91

25ym
25pm

'l oym

7.5Fm

25Fm

5-15o/o

156/o

15o/o

Ldl, Sn b]onze

Bronze

Bronze

?
?

?

?
?

Pitting

Pitting

Pitting

Massive

?

? massire/i.9./t.9. Lead b@nze

Greek
ARB122,

ARB127

ARB21Z

ARB12I

Sangulsuga fibulae
ARB7O2

ARBTOI

253

253

Sample

ARB707
ARB7O8

ARB194

Number

183

'176

't79

178

4.92

0.12

0.65

0.03

0.03

5.83

6.41

o.o2

5.69 Ddlled

2.49 Dtilled

17.72 Dtilled

24.99 Drilled

0.01 11.53

0.01 13.53

sb

0.01

0.01

0.08

Sn

13.74
'13.63

0.04

0.01

0.00

0.00

16.29

15.84

13,37

0.30

0.03

11.52

14.t6

0.0't 12.66

o.82 13.95

2.43 Too small

3.46 Recr)6t.?

Pb Sttucture

6.58 Homogenised/ffi

0.85 Recryst./il
99.34 Drilled

2.46 Homogenised

4.53 Homogenised
'1.65 Homogenised

6.19 Homogenised

1.09 Recryst.

1.55 Recryst.

4.10 Homogenised?

73.70 coroded
0.87 Recr)6t.

5.90 Dlilled

2.69 Homogenised/w

0.95 Recrysl./il
3.37 Too small

2.81 Drilled

1.45 Dlilled

0.29 Recryst./il

16.23 Drilled

40Fm None

Graln

slze

40pm

50pm

100-300pm

100-300Fm

1 00-300ym

lregular
30Fm

40!m
?

20-30pm

'100-250pm

50-60pm

Flnal

cold work

2O-25o/o

200/0

Total
reductlon

?

?

Altoy

Leaded bronze

Bronze

15V6

Coring

No

No

No

No

No

No

Slighr

No

No

No

No

No

Second
phases

cu2S/Pb

Cu2S

corrosion

Pitting

Pits/i.9./t.9.

tgJt.g.
i.g./t.9.

i.S./t.9.

26'l
261

261

298

298

298

285

285

301

301

Cu2S/eut./Pb

Cu2S/eut./Pb

Cu2geut./Pb

?50y'o

None

?50h

Leaded bronze

Leaded bonze
Leaded bronze

Fsr, stEight
None

Fsr, slnight

None

Fil, straight

Fsr, stmight

?

G€dient

Slraight

Gmdient

Straighl

Dirplex

Duplex

None

stmight

None

None

None

?

?

?

?

?

cu2SiPb
cu2S

Cu2S
cu2S/eut./Pb

None

1Oo/o

'lovo

?

None i.s./t.s.
i.d.ii.g.n.g.

Pitting

i.g./t.S.

Pitting

Pitting/i.9./t.9.

Pitting/i.9.

i.d.

Pitting

Pitting

Pitting/i.d.

Low Pb bronze

Low Pb bronze

Leaded bronze

ARBIOOI

ARB9O1

ARB8O8

ARB!'02

304

304

304

304

18.05
14.65

'14.o5

14.63

0-15%

15-200/0

o-1OVo

Leaded blonze

Bronze

Leaded bronze

Low Pb blonze

0.04

0.01

0.03

0.00

0.08

0.01

12.16

16.84

Cu2S

cu2S/Pb

Cu2S

?

?

?
426

426

ARB23iT Sanguisuga fibula (btr)

ARB215 sanguisuga libula (btr)

ARB9O3 Sanguisuga fibuh (Pin)

ARB223 Sanguisuga fibula (bow)

Drago fibulae
ARB224 580 Dlagolibula (bow)

ARB193 580 Dmgo fibula (solder)

ARB2?'| 579 Dmgo libula

Drago/Schlangen fi bulae
ARB150 587 D/S fibula (sPdng)

ARBI97 587 D/Slibüla (solder)

413

495

516

543

0.08

0.03

0.01

0.43

? Pitting/t.g. Bronze

5.65

'15.97

15.14

6.76

200/0

0.04

0.00

0.01 9.81 1.20 Drilled

0.57 Recryst./M

10.56

59.91

1.45 Drilled

8.91 Drilled

40pm No Cu2s/eut.

30pm Cu2S/€ut

I 5pm cu2S

Low Pb bronze

Pb-Sn solder

No

No

O-150/o

ook

o%

Oo/o

(JJ

\o

0.01

0.00

4.25

23.01

0.04

0.00

10.03

66.93

1.24 Drilled

1.12 Recryst./m

0-37 Drilled

16.75 Cast

0.00 Recryst./cw

25Vo ? PittingÄ.g. Bronze

25% ? Pitting/t.g. Bronze

Low Pb bronze

Leaded low Sn bronze

Bronze

High Sn bronze

High Sn bronze

588

588

Bronze nail heads
ARB075 981

ARB'133 994

ARB'|34 1007

ARB135 1008

?

20Fm

50-75pm

1mm

cu2s/Pb
Sulphide

Cu2S/eut.

Cu2S/eut.

Oo/o

>600/o

0o/o

0o/o

Nail head

Nail head

Nail head

Nall head

2.O1

0.00

0.04

0.00

4.49

7.O1

15.60

17.30

O.22 Casl

O.O3 Cast

Cast

No

Cast

Cast



(,
O Sn Pb StIucture

Grain

size Corlng
slip

traces

None

Straight (part)

None

None

Duplex

Duplex

Gradient

Gmdient

None

GEdient

None

Sllaight

Ffl, stEight
Some, stnight

Defomed?

Duplex

Ftr, stmight

Sl- defomed

None

Duplä, def.

Gtadient
Gmdient

Some

Duplex

Some straight

GEdient

None etched

None etched

Duplex

Gradienl

Parts

Gradienl

None

Duplex

None

None

None

Duplex

Duplex

Dupiex

Duplex

Gradient

Final

cold work
Total

reduction

Oo/o

15o/o

Corrosion Alloy
Second
phasesSample

Vessels
ARB,I58

ARB159

Number

rePairs
1040

1041

Object

Paper clip repair

Paper clip repait

sb

0.03

Vessels
ARBI8I
ARB153

ARBISO

ARBI79
ARBI78
ARBl76
ARBI77
ARB174

ARB212

ARBI75
ARB2I3
ARBI9l
ARBI87
ARBl88
ARBI86
ARBl89
ARBI90
ARB21,l
ARBl84
ARBI85
ARBII9
ARBl18
ARBO95

ARBI20

Vessels
ARBl99
ARB183

ARBI82
ARB173

ARB172
ARB171

ARB170

ARBI69
ARBI68
ARBI67
ARB'65
ARB166

ARBI54
ARBI62
ARBI51

ARBI63

situlae parts
'1049

'1050

1052
'1051

1054
'1057

'1o57

1053
'1053

1053

1 068

1066

1094

1094
't094

1090

1090

1090

1 108

1 100

2449

244lJ

2446

191

Recryst.

Recryst.

Rsrysvil
Rtrryst./il
Recrysl./il
RecD/st./cw

Rec46l.

Recryst./tr
Ddlled

Reoryst.

Ddlled

RecDrst./cw

Rec4€t./w
Recqlst./cw

RecD6t./il
Recryst./il
Rer)6t./il(?)
Drilled

Rer!ß1./w
Rtrryst.
Reclßt./ffi
Recrylst./ov,

RecDßt./fl
Coroded/cast

Drilled

Rsr]6t./fl(?)
Reryst./il
Recryst./il
Rffryst./il
Recryst.

R*ryst./?ffi
Rtrryst./il
Rtrrysl./tr
Casl/Ieoryst.

Rsryst./w
Recr!6t.

Recq€t./il
Recq6t.
Recryst.

Sec. recryst.

No

No

Deformed

Deformed

No

No

No

No

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Cu2S/Pb

Cu2si/eul./Pb

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Cu2Si/Pb?

0.04

0.01

0.05

0.07

0.06

0.08

0.01

o.12

0.03

0.03

0.01

0.19

0.07

o.o2

o.25

0.01

0.06

0.03

0.06

0.05

0.13

0.00

0.02

0.03

0.04

1.98

7.53

2.70

2.26

3.75

6.91

4.16

4.95

1.85

1.88

o.78

1.58

6.32

9.35

11.97

10.25

7.38

11.18

3.06

7.09
6.54
'1.65

11.05
4.23

2.65

o.77

o.02

o.29

0.26

0.18

0.13

0.12

0.51

0.45

13.34

o.29

2.42

0.94

8.88

3.E5

4.47

0.05

0.01

2.OS

1.29

o.42

0.04

0.26

0.,18

61.62

30-40pm

1 0-30pm

40-50Im
50pm

20Fm

20-30pm

20-30pm

20-30pm

35-40pm

20Um

15pm

o%

00k

25o/o

25%

10-30%

O-25o/o

Oo/o

o-20%

?

25o/o

5-15o/o

O-25o/o

?

?

25%

1O-25o/o

O-15o/o

040%
Oo/o

25o/o

Oo/o

Oo/o

Aolo

>40o/o

?

800Ä

>50%

7O-8Oo/o

?

?
>600/o

0.20 Recryst./tr
0.55 Recryst.

No

No

?

?

l.gJtg.
i.g.^.9.

i.g.

Massive/i.9.

i.g./t.9./massive

Pitting

Pitting/i.g.n.g.

Massive/i.9.

Pitting/i.9.

Massive

Massive/i. g.

Massive/ig.

i.d.

i.g.

Massive

i.g./1.9./scc

i.S./t.S.

Pitting/i.9./t.9.

Pitting/i.9.

Pitting

Massive i-d-

Bronze

BroEa

Bronze

Lil Sn bronze

BrcEe
Bronze

Lff Sn broMe

Low sn broPe
Lffi Sn bronze

Lil Sn blonze

Leaded broEe
Lo$, Sn bronze

Low Pb bronze

Btonze

Leaded blonze

Leaded bronze

Lo1, Pb blonze

Bronze

Lo$, Sn bronze

LM Pb bronze

Bronze

Btonze

Bronze

Lov, Sn blonze

Lw, sn bronze

Lseded lil Sn bronze

Bronze

Bronze

Lffi Sn bronze

Bronze

BroPe
Broue
BroEe
Bronze

Lw Pb bronze

Bronze

Coppsr
Bronze

Bronz€

B]onze

Bronze

Situla, rim

Situla, rim/body

Situla, rim/body

Situla, rim/body

Situla, shet
Situla, shet
Situla, rim reinforoe

Silula, shet
Situla, rivet

Situla, attachmenl

Situla, attachment

Situla, attachment

Situh, sheet 1

Situla, sheet 2

Situla, dret

Situla, rivet

Situla?, crumpled strip

Situla?

Situla, base

Situla, bottom

Situla, attachment

Situla, atlachment

Situla

Situla?, attachment

No

No

No

No?

No

No

None

gVo >6090 Pitting

10-15Fm

10[m
10[m
5Fm

,topm

,{!Fm

1iqo

1Oo/o

5-1Oo/o

2O-25o/o

250/o

5-l0o/o

>60o/o

?
?

?
>50o/o

?

50pm

10pm

25-30ym

15pm

1oFm

?

No

No

Veryfalnl

Defomed
FElnt

Casl ?

2oo/o

Oo/o

25-?OVo

1O-25o/o

1O-25Vo

?

?
>50o/o

70-800/.

900/0

?

?

ARBi48 2571 Re-oycled shet 0.08 '10.62 0.19 Sec. rec4ßt. 10Fm Deformed Sulphide StEight 15Vo >60% Massive/i.g. Bronze

cauldrons &c.
1148 Cauldron/bowl

1149 Cauldron, Base?

1149 Cauldlon,repairsheet

1152 Cauldron/bwl
'1154 Cauldron

1157 Cauldron

1162 Cauldron

1163 cauldron
1159 Cauldron?

1181 Cauldron, rim

1'181 Cauldron, main sheel

1181 Cauldron, sheet repair
'1 183 cauldron?

1184 Cauldron base, riwl
1184 Cauldron base, repail
1184 Cauldron base

o.o2

0.01

0.03

0.03

o.o2

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

o.12

0.03
0.04

0.0'l

6.60

5.88

5.71

1.18

3.55

6.68

4.74

3.12
8.94

5.48

2.18

0.73

9.83

3.63

2.52

7.27

0.09

0.08

o.o2

0.15
0.00

o.o2

0.03

o.72
0.07

2.20

0.04

0.06

0.85

1.O7

o.57

o.o2

7.5pm

1 2.5Fm

3540Fm
10-l5pm

10fm
7.5Um

15-20pm

35-40fm
50!m

20-25pm

50-60Fm

15Um

25Vm
25Fm

20-60pm

Partial

Slight

No

Deformed

Faint, def.

Faint

Defomsd
No

Parts

No

No

Oeformed

Faint

No

No

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Cu2S/eut.

Sulphide

Sulphide/Pb

Sulphide

Sulphide

Cu2S/eut.

Sulphide

Sulphide

Sulphide

ig.if g.

Masssive/i.9./t.9.

Massive/i.9.

Pitting/i.9.

i.g./massive

Pitting/i.9.

i.g./t.9./massive
Pitting/i.g.n.g.

Pitting

i.g./t.9.

i.g.

i.9./massive

i,g./massive

i.g./massive

i.g./massive

?

?
>600/o

8Oo/o

>40o/o

?
>500/o

?

?

?

?

?

?
>50o/o

>500/o

I
Gmln
slze Corlng

15-20pm No

Ssond
pha*s

Sulphde/eut.

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Cu2S/Pb

Cu2s/Pb

Final

cold work

25o/o

250k

?50/o

25o/o

1O-25o/o

Sllp Total
reducüon

Bronze

B]onze

Bronze

70-800/o

70-80%

?

?

70-80%

Oo/o

OVo

00h

ooh

Panhl
Partbl

Oo/o

Oo/o

Oo/o

?

Oo/o

OVo

Oo/o

ooh

O'/o

0o/o

?

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

o%

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.s.n.g.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

Ld.

Dendlitic

is.fi.g

Sample Number Object

Other sheet
ARBISO 1218 Vessel

sb sn Pb StIucture

'18.53 Cast, tapid c@led

18.27 cast, lapid cooled

14.64 cast
13.80 cast/homog.?

22.96 Casudefomed(?)

20.99 CasuinciP. recryst.

29.87 Dlilled

13./t8 Cast

10.03 Rec46t.

22.04 Casl

1.18 Recryst.

'16.60 Cast

'11.45 Cast

20.41 Cast

13.20 cast, Epid cooled

7.76 Cast, rapid cooled

O.22 casl
'1.31 R*ryst./homo9.

tuaccs

Sulphide slraighuduPlex 20vo

Corrosion Atloy

? i.g.^.g. Bonze

ARBI55
ARB155

ARBI57

1375

1360

1365

0.03

0.00

0.02

9.56

10.27

10.83

O.Ol 5.27 0.01 Recryst./cs,

0.06 Rffryst./tr
0.04 Recryst./w
0.54 RtrMs./w

0.05 9.39

0.06 Recryst./il
0.05 Recryst./w

ARBl3t 2154

ARB132 2159

Worklng fragments (nbuhe)
ARBOlt4 2202 Sanguisugafibula, btr
ARBO84 2206 Sanguisugalibula' bm
ARBO85 22oB sanguisugalibuh, bs,
ARBO| 6 2207 Sanguisuga fibula' fmt

ARBI47 22og Sanguisugalibula, foot (l)

ARB'I46 2210 Sanguisuga fibula, foot (D

ARiB222 2211 Sanguisugalibula

ARBOB,I 22'14 Schlangen fibula

ARBOSO 2436 Schhngenlibuh

ARBOO9 2221 Fibula body

ARBO97 2216 Dmgolibula, bM
ARBIOO 221a Fibula body' fool

ARBlll 2219 Fibuh body, f@t

ARBO9S 2217 Fibula body' foot

ARBO87 2222 Fibulafiagment, foot

ARB'ftz 2225 Fibula body' foot

ARBi62 2358 Stockfor Pin/sPring

ARBl/tg 2359 Stmk for Pin/sPring

Worklng fragments (toilet instruments)
ARBO77 2242 Toilet instrument

ARBO86 2244 Toiletinstrument

Worklng fragments (bracelets)
ARBll3 2255 Braelet fragment

ARBIt/t 23'11 BEcelet fiagment

ARBi15 2267 BEelel fragment

ARB'116 2289 BEcelet fiagment

ARBtlT 2266 BEcelelfEgment

ARB232 823 Bracelet

ARBI45 2330 Bracelet

Worklng fragments (nail-head)
ARBO75 2332 Nail head

Worklng fragments (Plate)

Hammered plate

Plate (mst?)

Phte (?casl)

Sheet, decorated

Sheet, decolated

shet, decoraled

25Um

25pm

15-20pm

25pm
25Fm

lregulal
lreguhr
lreguhr
lregulal
lreguhr
lr€gular

lnaguhr
40Im

lfiogular

40-50pm
'100-250pm

lrrcgular

lrsgular
lnegulaa

lregulal
'r00-150!m

l5-20pm

Nono

None

None

Nono

None

Nons

None

Nons

None

None

Gradienl

i.g./t.9.

Massive/i.g.n.g.

Pitting

Massive

Pitting

Pitting/i.d.

Pitting/i.d.

Pitting/i.d.

Pitling/i.d.

Pitting/i.d.

Pittingii.d.

Pitting/i.d.

Pitting/i.d.

i.d.

No

No

No

No

No

Yss

Yes

Yes

Yes

Yes

Panhl

8.210.01
BroMe
BronzeSheet

Sheet

0.00

0.04

0.09

0.03

o.o2

0.09

0.03

0.03

0.01

0.05

0.00

0.04

0.03

0.01

o.12

0.03

0.03

0_01

11 .53

4.32

4.33

3.70

5.70

2.84

10.20

1.67

5.26

9.12

'11.'17

7.05

6.71

7.12

1 1.99

11.52

14.57
'14.03

7.O7

7.13

5.80

4.87

6.79
't 1.96

5.00

0.25 Part homogenised/m

15.08 Casutr/inciP. recqEt.

1.89 Cast?

Lead bronze

Leaded lN Sn bronze

Leaded low sn bronze

Leaded low sn blonze

Lead btonze

Leaded lw Sn bronze

Leaded lil sn bronze

Leaded bronze

Leaded bronze

Bronze

Leaded bronze

Leaded broMe

Leaded bronze

Leaded bronze

Leaded bronze

Bronze

Lffi Pb bronze

Leaded blonze

High sn bronze

Leaded bronze

Laaded low Sn bronze

Lo$, Sn blonze

Leaded lM Sn/Sb alloy

Leaded low Sn blonze

Cu2si/eut./Pb

Cu29Pb
cu2S/Pb

Cu2S/Pb

Cu2s/Pb

Cu2S/Pb

None

None

Nons

Nong

Some

Some

Oo/o

o%

Oo/o

Oo/o

Parthl

Paili.l

O-15o/o

ooh

Oo/o

O6/o

ooh

o%

00Ä

Oo/o

00h

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

OVo

ooh

o%

Oo/o

Oo/o

0.01

Cast

No

Cast

No

Cast

casl
Cast

Cast

Cast

cast
No

Cu2S/Pb
Cu2S/Pb

Cu2si/eut./Pb

Cu25

Cu29Pb
Cu2S/Pb

Cu2S/Pb

cu2s/eut./Pb

Cu2s/eut./Pb

Cu2s/eut

Cu2s/eut.

o.o2 11.03

'13.70

11.36 Cast

2.15 cast

Cast

Casl

casl, €pid cooled

cast
Casvpart. homog.

Dillled

Cast, Epid c@led

o-5mm

150Fm

lrregular

lnsgular

lrr€gular

lrogulal
lrreguhr

lr€guhr Cast

Cast

Cast

cu2si/eut./Pb

cu2S/eut./Pb

None

Non6

0.04

0.05

0.07

o.o2

0.01

0.00

0.03

15.32

31.34

6.65

19.49

16.79

8.08

23.70

Cast

Cast

cast
Cast

Some

Cu2S/Pb

Cu2SYPb

Cu2s/Pb

Cu2S/Pb

Cu2S/Pb

None

Nona

None

None

None

Leaded bronze

Leaded broEe
Leaded bronze

Leaded bronze

Leaded bronze

Far, stlaight? 5o/o

None

Striaght

stEight
None

?O.Ol 3.30 9.64 CasU]ecr!ßt./cw? ? Y6

Some

Yes

Y6

?

?
Oo/o

i.d.

i.d.
(J)

Pitting
2.20

0.75

0.51

200-300Fm

l5!mIrcg.
lregulal

ARBI4i]
ARBI36
ARBI/l0

2338

2339

2342

0.07

2.66

0.08

Cu2S

cu2s/eut./Pb
Cu2S/Pb

15-2O6/o

15-?5Vo

ooh



(,
O Sn Pb StIucture

Grain

size Corlng
slip

traces

None

Straight (part)

None

None

Duplex

Duplex

Gradient

Gmdient

None

GEdient

None

Sllaight

Ffl, stEight
Some, stnight

Defomed?

Duplex

Ftr, stmight

Sl- defomed

None

Duplä, def.

Gtadient
Gmdient

Some

Duplex

Some straight

GEdient

None etched

None etched

Duplex

Gradienl

Parts

Gradienl

None

Duplex

None

None

None

Duplex

Duplex

Dupiex

Duplex

Gradient

Final

cold work
Total

reduction

Oo/o

15o/o

Corrosion Alloy
Second
phasesSample

Vessels
ARB,I58

ARB159

Number

rePairs
1040

1041

Object

Paper clip repair

Paper clip repait

sb

0.03

Vessels
ARBI8I
ARB153

ARBISO

ARBI79
ARBI78
ARBl76
ARBI77
ARB174

ARB212

ARBI75
ARB2I3
ARBI9l
ARBI87
ARBl88
ARBI86
ARBl89
ARBI90
ARB21,l
ARBl84
ARBI85
ARBII9
ARBl18
ARBO95

ARBI20

Vessels
ARBl99
ARB183

ARBI82
ARB173

ARB172
ARB171

ARB170

ARBI69
ARBI68
ARBI67
ARB'65
ARB166

ARBI54
ARBI62
ARBI51

ARBI63

situlae parts
'1049

'1050

1052
'1051

1054
'1057

'1o57

1053
'1053

1053

1 068

1066

1094

1094
't094

1090

1090

1090

1 108

1 100

2449

244lJ

2446

191

Recryst.

Recryst.

Rsrysvil
Rtrryst./il
Recrysl./il
RecD/st./cw

Rec46l.

Recryst./tr
Ddlled

Reoryst.

Ddlled

RecDrst./cw

Rec4€t./w
Recqlst./cw

RecD6t./il
Recryst./il
Rer)6t./il(?)
Drilled

Rer!ß1./w
Rtrryst.
Reclßt./ffi
Recrylst./ov,

RecDßt./fl
Coroded/cast

Drilled

Rsr]6t./fl(?)
Reryst./il
Recryst./il
Rffryst./il
Recryst.

R*ryst./?ffi
Rtrryst./il
Rtrrysl./tr
Casl/Ieoryst.

Rsryst./w
Recr!6t.

Recq€t./il
Recq6t.
Recryst.

Sec. recryst.

No

No

Deformed

Deformed

No

No

No

No

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Cu2S/Pb

Cu2si/eul./Pb

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Cu2Si/Pb?

0.04

0.01

0.05

0.07

0.06

0.08

0.01

o.12

0.03

0.03

0.01

0.19

0.07

o.o2

o.25

0.01

0.06

0.03

0.06

0.05

0.13

0.00

0.02

0.03

0.04

1.98

7.53

2.70

2.26

3.75

6.91

4.16

4.95

1.85

1.88

o.78

1.58

6.32

9.35

11.97

10.25

7.38

11.18

3.06

7.09
6.54
'1.65

11.05
4.23

2.65

o.77

o.02

o.29

0.26

0.18

0.13

0.12

0.51

0.45

13.34

o.29

2.42

0.94

8.88

3.E5

4.47

0.05

0.01

2.OS

1.29

o.42

0.04

0.26

0.,18

61.62

30-40pm

1 0-30pm

40-50Im
50pm

20Fm

20-30pm

20-30pm

20-30pm

35-40pm

20Um

15pm

o%

00k

25o/o

25%

10-30%

O-25o/o

Oo/o

o-20%

?

25o/o

5-15o/o

O-25o/o

?

?

25%

1O-25o/o

O-15o/o

040%
Oo/o

25o/o

Oo/o

Oo/o

Aolo

>40o/o

?

800Ä

>50%

7O-8Oo/o

?

?
>600/o

0.20 Recryst./tr
0.55 Recryst.

No

No

?

?

l.gJtg.
i.g.^.9.

i.g.

Massive/i.9.

i.g./t.9./massive

Pitting

Pitting/i.g.n.g.

Massive/i.9.

Pitting/i.9.

Massive

Massive/i. g.

Massive/ig.

i.d.

i.g.

Massive

i.g./1.9./scc

i.S./t.S.

Pitting/i.9./t.9.

Pitting/i.9.

Pitting

Massive i-d-

Bronze

BroEa

Bronze

Lil Sn bronze

BrcEe
Bronze

Lff Sn broMe

Low sn broPe
Lffi Sn bronze

Lil Sn blonze

Leaded broEe
Lo$, Sn bronze

Low Pb bronze

Btonze

Leaded blonze

Leaded bronze

Lo1, Pb blonze

Bronze

Lo$, Sn bronze

LM Pb bronze

Bronze

Btonze

Bronze

Lov, Sn blonze

Lw, sn bronze

Lseded lil Sn bronze

Bronze

Bronze

Lffi Sn bronze

Bronze

BroPe
Broue
BroEe
Bronze

Lw Pb bronze

Bronze

Coppsr
Bronze

Bronz€

B]onze

Bronze

Situla, rim

Situla, rim/body

Situla, rim/body

Situla, rim/body

Situla, shet
Situla, shet
Situla, rim reinforoe

Silula, shet
Situla, rivet

Situla, attachmenl

Situla, attachment

Situla, attachment

Situh, sheet 1

Situla, sheet 2

Situla, dret

Situla, rivet

Situla?, crumpled strip

Situla?

Situla, base

Situla, bottom

Situla, attachment

Situla, atlachment

Situla

Situla?, attachment

No

No

No

No?

No

No

None

gVo >6090 Pitting

10-15Fm

10[m
10[m
5Fm

,topm

,{!Fm

1iqo

1Oo/o

5-1Oo/o

2O-25o/o

250/o

5-l0o/o

>60o/o

?
?

?
>50o/o

?

50pm

10pm

25-30ym

15pm

1oFm

?

No

No

Veryfalnl

Defomed
FElnt

Casl ?

2oo/o

Oo/o

25-?OVo

1O-25o/o

1O-25Vo

?

?
>50o/o

70-800/.

900/0

?

?

ARBi48 2571 Re-oycled shet 0.08 '10.62 0.19 Sec. rec4ßt. 10Fm Deformed Sulphide StEight 15Vo >60% Massive/i.g. Bronze

cauldrons &c.
1148 Cauldron/bowl

1149 Cauldron, Base?

1149 Cauldlon,repairsheet

1152 Cauldron/bwl
'1154 Cauldron

1157 Cauldron

1162 Cauldron

1163 cauldron
1159 Cauldron?

1181 Cauldron, rim

1'181 Cauldron, main sheel

1181 Cauldron, sheet repair
'1 183 cauldron?

1184 Cauldron base, riwl
1184 Cauldron base, repail
1184 Cauldron base

o.o2

0.01

0.03

0.03

o.o2

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

o.12

0.03
0.04

0.0'l

6.60

5.88

5.71

1.18

3.55

6.68

4.74

3.12
8.94

5.48

2.18

0.73

9.83

3.63

2.52

7.27

0.09

0.08

o.o2

0.15
0.00

o.o2

0.03

o.72
0.07

2.20

0.04

0.06

0.85

1.O7

o.57

o.o2

7.5pm

1 2.5Fm

3540Fm
10-l5pm

10fm
7.5Um

15-20pm

35-40fm
50!m

20-25pm

50-60Fm

15Um

25Vm
25Fm

20-60pm

Partial

Slight

No

Deformed

Faint, def.

Faint

Defomsd
No

Parts

No

No

Oeformed

Faint

No

No

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Cu2S/eut.

Sulphide

Sulphide/Pb

Sulphide

Sulphide

Cu2S/eut.

Sulphide

Sulphide

Sulphide

ig.if g.

Masssive/i.9./t.9.

Massive/i.9.

Pitting/i.9.

i.g./massive

Pitting/i.9.

i.g./t.9./massive
Pitting/i.g.n.g.

Pitting

i.g./t.9.

i.g.

i.9./massive

i,g./massive

i.g./massive

i.g./massive

?

?
>600/o

8Oo/o

>40o/o

?
>500/o

?

?

?

?

?

?
>50o/o

>500/o

I
Gmln
slze Corlng

15-20pm No

Ssond
pha*s

Sulphde/eut.

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Sulphide

Cu2S/Pb

Cu2s/Pb

Final

cold work

25o/o

250k

?50/o

25o/o

1O-25o/o

Sllp Total
reducüon

Bronze

B]onze

Bronze

70-800/o

70-80%

?

?

70-80%

Oo/o

OVo

00h

ooh

Panhl
Partbl

Oo/o

Oo/o

Oo/o

?

Oo/o

OVo

Oo/o

ooh

O'/o

0o/o

?

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

o%

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.s.n.g.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

Ld.

Dendlitic

is.fi.g

Sample Number Object

Other sheet
ARBISO 1218 Vessel

sb sn Pb StIucture

'18.53 Cast, tapid c@led

18.27 cast, lapid cooled

14.64 cast
13.80 cast/homog.?

22.96 Casudefomed(?)

20.99 CasuinciP. recryst.

29.87 Dlilled

13./t8 Cast

10.03 Rec46t.

22.04 Casl

1.18 Recryst.

'16.60 Cast

'11.45 Cast

20.41 Cast

13.20 cast, Epid cooled

7.76 Cast, rapid cooled

O.22 casl
'1.31 R*ryst./homo9.

tuaccs

Sulphide slraighuduPlex 20vo

Corrosion Atloy

? i.g.^.g. Bonze

ARBI55
ARB155

ARBI57

1375

1360

1365

0.03

0.00

0.02

9.56

10.27

10.83

O.Ol 5.27 0.01 Recryst./cs,

0.06 Rffryst./tr
0.04 Recryst./w
0.54 RtrMs./w

0.05 9.39

0.06 Recryst./il
0.05 Recryst./w

ARBl3t 2154

ARB132 2159

Worklng fragments (nbuhe)
ARBOlt4 2202 Sanguisugafibula, btr
ARBO84 2206 Sanguisugalibula' bm
ARBO85 22oB sanguisugalibuh, bs,
ARBO| 6 2207 Sanguisuga fibula' fmt

ARBI47 22og Sanguisugalibula, foot (l)

ARB'I46 2210 Sanguisuga fibula, foot (D

ARiB222 2211 Sanguisugalibula

ARBOB,I 22'14 Schlangen fibula

ARBOSO 2436 Schhngenlibuh

ARBOO9 2221 Fibula body

ARBO97 2216 Dmgolibula, bM
ARBIOO 221a Fibula body' fool

ARBlll 2219 Fibuh body, f@t

ARBO9S 2217 Fibula body' foot

ARBO87 2222 Fibulafiagment, foot

ARB'ftz 2225 Fibula body' foot

ARBi62 2358 Stockfor Pin/sPring

ARBl/tg 2359 Stmk for Pin/sPring

Worklng fragments (toilet instruments)
ARBO77 2242 Toilet instrument

ARBO86 2244 Toiletinstrument

Worklng fragments (bracelets)
ARBll3 2255 Braelet fragment

ARBIt/t 23'11 BEcelet fiagment

ARBi15 2267 BEelel fragment

ARB'116 2289 BEcelet fiagment

ARBtlT 2266 BEcelelfEgment

ARB232 823 Bracelet

ARBI45 2330 Bracelet

Worklng fragments (nail-head)
ARBO75 2332 Nail head

Worklng fragments (Plate)

Hammered plate

Plate (mst?)

Phte (?casl)

Sheet, decorated

Sheet, decolated

shet, decoraled

25Um

25pm

15-20pm

25pm
25Fm

lregulal
lreguhr
lreguhr
lregulal
lreguhr
lr€gular

lnaguhr
40Im

lfiogular

40-50pm
'100-250pm

lrrcgular

lrsgular
lnegulaa

lregulal
'r00-150!m

l5-20pm

Nono

None

None

Nono

None

Nons

None

Nons

None

None

Gradienl

i.g./t.9.

Massive/i.g.n.g.

Pitting

Massive

Pitting

Pitting/i.d.

Pitting/i.d.

Pitting/i.d.

Pitling/i.d.

Pitting/i.d.

Pittingii.d.

Pitting/i.d.

Pitting/i.d.

i.d.

No

No

No

No

No

Yss

Yes

Yes

Yes

Yes

Panhl

8.210.01
BroMe
BronzeSheet

Sheet

0.00

0.04

0.09

0.03

o.o2

0.09

0.03

0.03

0.01

0.05

0.00

0.04

0.03

0.01

o.12

0.03

0.03

0_01

11 .53

4.32

4.33

3.70

5.70

2.84

10.20

1.67

5.26

9.12

'11.'17

7.05

6.71

7.12

1 1.99

11.52

14.57
'14.03

7.O7

7.13

5.80

4.87

6.79
't 1.96

5.00

0.25 Part homogenised/m

15.08 Casutr/inciP. recqEt.

1.89 Cast?

Lead bronze

Leaded lN Sn bronze

Leaded low sn bronze

Leaded low sn blonze

Lead btonze

Leaded lw Sn bronze

Leaded lil sn bronze

Leaded bronze

Leaded bronze

Bronze

Leaded bronze

Leaded broMe

Leaded bronze

Leaded bronze

Leaded bronze

Bronze

Lffi Pb bronze

Leaded blonze

High sn bronze

Leaded bronze

Laaded low Sn bronze

Lo$, Sn blonze

Leaded lM Sn/Sb alloy

Leaded low Sn blonze

Cu2si/eut./Pb

Cu29Pb
cu2S/Pb

Cu2S/Pb

Cu2s/Pb

Cu2S/Pb

None

None

Nons

Nong

Some

Some

Oo/o

o%

Oo/o

Oo/o

Parthl

Paili.l

O-15o/o

ooh

Oo/o

O6/o

ooh

o%

00Ä

Oo/o

00h

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

OVo

ooh

o%

Oo/o

Oo/o

0.01

Cast

No

Cast

No

Cast

casl
Cast

Cast

Cast

cast
No

Cu2S/Pb
Cu2S/Pb

Cu2si/eut./Pb

Cu25

Cu29Pb
Cu2S/Pb

Cu2S/Pb

cu2s/eut./Pb

Cu2s/eut./Pb

Cu2s/eut

Cu2s/eut.

o.o2 11.03

'13.70

11.36 Cast

2.15 cast

Cast

Casl

casl, €pid cooled

cast
Casvpart. homog.

Dillled

Cast, Epid c@led

o-5mm

150Fm

lrregular

lnsgular

lrr€gular

lrogulal
lrreguhr

lr€guhr Cast

Cast

Cast

cu2si/eut./Pb

cu2S/eut./Pb

None

Non6

0.04

0.05

0.07

o.o2

0.01

0.00

0.03

15.32

31.34

6.65

19.49

16.79

8.08

23.70

Cast

Cast

cast
Cast

Some

Cu2S/Pb

Cu2SYPb

Cu2s/Pb

Cu2S/Pb

Cu2S/Pb

None

Nona

None

None

None

Leaded bronze

Leaded broEe
Leaded bronze

Leaded bronze

Leaded bronze

Far, stlaight? 5o/o

None

Striaght

stEight
None

?O.Ol 3.30 9.64 CasU]ecr!ßt./cw? ? Y6

Some

Yes

Y6

?

?
Oo/o

i.d.

i.d.
(J)

Pitting
2.20

0.75

0.51

200-300Fm

l5!mIrcg.
lregulal

ARBI4i]
ARBI36
ARBI/l0

2338

2339

2342

0.07

2.66

0.08

Cu2S

cu2s/eut./Pb
Cu2S/Pb

15-2O6/o

15-?5Vo

ooh



(,
tJ

Grain

lregulal
lrreguhr

l1169ubl

lrrogular

Cellulal

Coring

None

Slong
Deformed

Oeformed

R6idual
Yes

No

No

Deformed

Dreformed

Second
phases tnces

Slip Final

cold work
Total

reduction CorrosionSample Number Object

Worklng fragments (sprue)
ARB090 2364 Castingjet

ARB092 2373 sprue

ARBo!,3 2370 sprue

ARBO89 2375 Sprue/€sting jet

ARBO88 2378 Sprue

Hammered stri p/plate/bar
2478

2479

24AO

24ß1

2503

2505

2456

2463

2646

2925

265'l

2657

2674

2698

2690

3659

2683

331 7

2917

2945

2935

2944

2964

3656

1292

Gertosa fibulae (Este)
ARBO47

ARBO29

14

15

Sb Sn Pb Structure

2.33 Cast

20.56 Cast

7.41 Cast, Iapid cooled

3.82 Cast

O.72 Casl

stze

i.d./massive

Alloy

Leaded broEe
Leaded bronze

Leaded bronze

Leaded bronze

LN lead mppel

o.02

o.o2

0.01

0.06

o.o2

Cast

Cast

Cast

Cast

Case

Cu2S/eut./Pb

Cu2S/Pb

Cu2veut./Pb

Cu2veut./Pb

Cu2S/Pb

None

None

None

None

None

14.08

6.33

't3.25

11.89

0.61

i.d

i.d

i.d.

OVo

Oo/o

Oo/o

Oo/o

oo/.

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

i.d./masstue

ARB137

ARB139

ARB,I41

ARB'38
ARBO54

ARA055

ARBOs8

ARBO72

ARBO56

ARBO67

AR8069
ARBOTO

AR8061

ARBO63

ARBO55

AR8064

ARBO62

ARBO57

AR8056

ARBO7l

ARBO58

ARBO59

ARBO6O

ARBO74

ARBO73

Hammered plate

Hammered phte
Hammered shet
Hammered plate

Hammered strip

Hammered strip

Hammered slrip

Hammered bar

Hammered strip

Hammered strip

Hammered strip

Hammered strip

Hammered strip

Hammered strip

Hammered strip

Hammered strip

Hammered stdp

Hammered strip
Hammered sttip
Hammered sltip

Hammered sltip

Hammered strip
Hammered strip

Hammered bar

Hammered bal

I ngot

lngot

I ngot

lngot

lngot

lngot

Small ingot

I ngot

lrregulal

15pm

25pm

7.5!m
15-20pm

15Im
30-40pm

30pm

25Um

3540pm
10-lsFm
Deformed

20Fm

20pm

15Fm

25-30Fm

40!m
20pm

10pm
Deformed

10-'l5pm

20!m
1spm/Def.

?

1 0-1 5pm

Deformed

Def./chisel

Parthl

Deformed

Deformed

Defomed

Neat cast
Yes

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphlles
Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Cu2veut.

Sulphides

?

Def. gEins
Nong

Stnight
Varhble

GEdient

Duplex

Duplex

Slraighl

None

Def. grains

Def. gmins

At surface

Gradient

Straight

No

Gradient

GEdient

Gmdient

Def. gEins

GEdient

Gmdient

cEdient
Some

Straight

?

25-30%?

Oo/o

5-'loo/o

O-'l5o/o

O-1Oo/o

25-30Vo

25-30o/o

10-150k

ooh

30-500/o

30-50%

o-25%

15-40o/o

10-20o/o

Oo/o

'15-40%

0-30%

10€00/o

30-50%

1540%
1O4Oo/o

10-50%

?

'lo-150/o

?

?
>50o/o

>600/o

?
?

>60Vo

?

?

?
>800/o

>80%

>60%

?
>60%

>60%

?

7O-800/o

>60%

>7Oo/o

>60%

>60-70%

7O-80o/o

?

?

Massive/i.g.n.g.

i.d/i.9./t.9.

Pitting

i.d.

Pitting/i.9.

Pitting

t.9.

Pitting/i.9./t.9.

Pitting/t.9.

Massire/i.9.

Massive/i.9./t.9.

Massive/i.9./t.9.

i.g./t.9.

i.g./t.g

Pitting/i.9./t.9.

Pitting/i.9.

i.g./t.9.

Pitting/t.9.

Pitting

Massive/i.9./t.9.

Pitting/i.9./t.9.

Pitting/i.9./t.9.

Pitting/t.9.

Pitting/i.d.

i.d./i.9./t.9.

0.00

0.45

o-o2

0.04

o.o2

0.05

0.o2

0.01

0.05

0.04

0.03

0.03

0.01

0.04

0.04

0.01

0.07

0.o2

0.03

0.05

0.o2

0.01

0.04

0.01

0.01

0.86

2.57

0.06

4.76

3.59

3.52

8.87

8.87

2.99

1.91

'1.93

3.15

3.7'l

3.99

2.87

2.16

4.66

3.25

3.85

2.67

3.00

3.55

2.47

9.24

11.58

0.'18

o.'t2

0.05

0.07

0.3'1

0.46

o.20

0.95
't.76

o.77

0.36

o.27

0.10

o.47

0.49

o.12

0.29

0.30

0.19

o.74

0.83

0.31

0.57

o.17

0.79

Part homog./recrysl.

Recryst./tr
Recryst./il
Recryst./w
Homog./recryst./w

Recryst./cw

Recryst./il
Recrysl./ffi
Recrysl./cw

Rsrysi./c1,
Recryst./il
Recryst./M

Recryst./w (suO

Recrysl./cwchisel

Recryst./cw

Recrysl.

RecD6t./cw

R@Iyst./w
Recr!6t"/w
Reryst./w
Recryst./w

Recrysl./cw

Recryst./w

lncip. recryEt.

Recryst./tr

Copper

Bronze

CoppeI

Low Sn bronze

Low Sn broMe

Lw Sn bronze

Bronze

Bronze

Low Sn/Pb bronze

Low Sn bronze

Low Sn bronze

LN Sn bronze

Low Sn bronze

Low Sn bronze

Low Sn bronze

Lw Sn bronze

Low Sn bronze

Low Sn bronze

Low Sn bronze

Low Sn bronze

Low Sn btonze

Lm Sn blonze

LM Sn bronze

B]onze

Bronze

No

Padial

Deformed

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

ARBO44

ARBOI I
ARBO24

ARBO45

ARBO3l

ARB04O

ARBO35

0.01

0.13

o.o2

0.05

0.00

0.03

0.00

12.76

11 .55

10.17

10.70

12.70

10.50

27.56

0.65

1.28

0.43

0.10

0.03

0.59

3.84

0.01

0.02

0.01

o.o2

9.94

9.72

12.O4

13.56

Certosa fibula, bN
Certosa fibula, bw

Certosa fi bulae (Etruscan)
Certosa tibula, bow spring

Cerlosa libula, bw
Cenosa tibula, btr, spring

Certosa libuh, btr
Certosa tibula, fool

Certosa fibuh, fool

Certosa libula, fool

Certosa fi bulae (Golasecca (Ticino))
ARBOIs 71'l Cerlosa fibuh, bil, foot

ARBO42 7'lg Certosa tibuh, btr, spring

ARB0'10 713 Certosa libuh, spring

ARBoO8 7'13 Certosa fibuh, btr

sample Number Objec-t

0.01 12.08

0.03 11.1'l
1.19 Drilled

1-74 Drilled

35

27

28

34

32

3t
33

1.84 Drilled

0.77 Drilled
'L32 Sec. recryst.

0.63 Homog./defl

1 5pm

40pm

20l50pm

craln
slz. Corlng

300Fm

30-50Fm

15pm

50-75Fm No

Orilled

Recryst./m
Recryst

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Cast

Cast

Casvtr
Cast

Cast

Cast

Cast

Casl

Cu2S
Cu2S

Cu2S
Cu2S

StEight

Straight

StEight

tIacet

None

Non6

Stralght

Nono

15-20%

10%

1Oo/o

15-20%

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

?

i.9.

?

?Fw

Certosa libuh, bil
Certosa libuh, bow

Certosa libula, bm, fool

Certosa fibuh, btr, foot

Certosa libula, foot

Certosa libula, fml
certosa libula, foot

certosa fibula, f@t

Certosa fibuh; fmt

Certosa fibuh, bM, spling

Certosa fibula, bfl
Certosa libula, pin

Certosa fibuh, pin

Certosa fibula, bil
certosa fibula, pin

Certosa fibuh, bo$,

certosa libula, bow

Certosa fibula, btr, fmt
certosa fibuh, foot

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Dlilled

Drilled

Drilled

Cast, Epid c@led

Recryst

Rec[ls|

Drilled

Recr!6t.

Drilled

Ddlled

Orilled

Drilled

8.01 Drilled

11.97 Drilled

9.13 Dnled

1.66 Drilled

i.g./t.9.

i.g./t.9.

None i.d.

? l.g./t.9./scc

None >25o/o t.g./scc

?

?

?

second
phases

cu2S

Cu2S/iPb

Cu2S//Pb

Cu2siPb

cu2S/Pb

Lead, Cu2S

EUYPb/Cu2S

Eut./Pb/Cu2S

Eut/Pb/Cu2S

Eut/Pb/Cu2S
Cü2S/Pb

Mixed/Cu2S

Miled

Miled/needles

Mixed/oxides

Mixed

Mixed/Ag/needles

Mixed/Ag/needles

Mixed/Ag/needles

Slip Flnal

cold woft
Total

teducüon Corroslon

ARBO53

ARBO4I

ARBO49

ARBO62

ARBO37

ARBO32

ARB21I

ARBO4it

ARBO34

ARBO48

ARBO,I4

ARBOl5
ARBO13

ARBO27

ARBO09

ARBO28

ARBO35

ARBOE1

ARB039

7'14

715

729

728

734

733

732
730

725

720

716

716

717

717

718

718

731

722

723

Sb Sn Pb Structure

Casl

Cast, rapid cooled

cast, rapid cooled

Casl

Casupart. ho0o9.

Casvpart. homog.

Cast, rapid cooled

Cast

Casl

Homog./deformed

Drilled

Casl

0.o2

0.02

0.00

0.03

0.04

0.04

0.06

0.02

0.11

0.01

0.01

0.00

0.05

o.o2

0.00

0.01

0.03

0.69

0.04

0.00
0.'l l
o.29

0.01

10.98

4.63

11.70

7.32

2.10

7.70

5.43

10.32

11.61

11.53

10.86

12.58

11.49

11 .84

9.76

10.90
'10.06

10.35

11.1'l

10.19

1 t.86
'l't.37
12.83

11.78

13.81

11.43

13.10

11.47

6.76

7.43

11.71

1.O2

0.99

1-24

0.5'l

1.06

o.82

2.O1

0.37
1-57

5.30

9.19

0.94
't.80

9.96

o.22

15.20

10.53

4.46

4.72

21.55
'l.1.52

t1.88
20.27
'10.99

9.46
'13.40

9.96

10.02

25.93

6.52

10.65

0.'14

0.04

0.03

0.01

0.00

0.07

0.10

0.02

EUUPb/Cu2S

cu2S
Cu2S/Pb

None

None

200k

Lead bronze

Bronze

Alloy

Bronze

Certosa flbulae (Golasecca (Ticino))
AR8038 724 Certosa fibula, toot

ARB033 726 Cetlosa fibula, foot

ARB220 727 celtosafibuh, btr
ARBI/I4 727 Certosafibula, sPring

Certosa flbulae with casting detalls (Golasecca (Tlclno))
ARBO26 2234 Certosafibula, runner 0.01 6.45

ARBO2O 2235 cenosafibula, flash 0.05 8 07

ARBO22 2236 Certosa libula, mis-cast O.O2 6.24

ARBO23 2237 Certosa fibula, flash 0.04 8.14

ARBOi2 2233 Celtosa libula, mis-cast 0 10 5'24

ARBOIT 2229 Certosalibula, as-cast 0'03 1.1.17

ARBO19 2230 certosa fibula, fEg. 0.05 8 56

ARBO2s 2ß1 Cetlosa fibula, flash 0.06 10'40

ARBO21 2232 certosa fibula, mis-cast 0.02 10.88

ARBO16 2440 certosa libula, with flash 0.00 8 99

ARBOSo 2441 Cedoslibula, foot 0.96 9.50

ARBo18 2442 certosalibula, foot 0.00 10.88

lngots
ARB1Ol 3865 BaI

lrreguhl
lregulal
I tregular

lregulal
lregular
lrreguhr

lregulal
lreguhr

100-250pm

?

llIegulal

lnsguhr
lrregulal
lr€gular
lregular

lmm
lregulal
lreguhr

Yes

Yes

Y6s

Yss

Some

PartiaP

Yes

Yes

Yss

Minimal

None

None

None

None

None

None

None

None

None

Duplsx

None

None

None

None

None

None

None

None

None

25-3oo/o

None

None

None

None

None

None

None

None

Nons

25-3Or/o

Lead bronze

Lead bronze

Lead bronze

Lead bronze

Lead bronze

Lead bronze

Lead bronze

Lead bronze

Lead bloMe
Lead bronze

i.d.

i.d.

i.d

i.d

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.il.s.

id.n.g./Pb

3.05 0.04 0.00 Cast

lrsgular Yes Eut./Pb/cü2s

lnegular Yss Mixed/Felcu2S

None

None

None

None

StEight

None

None

None

None

None

None None i.d Lead btoEe

Fe-rich fahlez copper

Fahlez copper

Fahlez copper

Fahlez coppet

Fahlez copper

Fahlez @pper

Fahlez copper

Fahlez copper

Fahlez copper

0.03

0.01

0.04

0.02

0.01

0.01

0.04

0.01

UJ

(,

3756

3770

3755

3757

3768

3760

3766

3763

Yos

Y6s

Yes

Yss

Yes

Ys
Yes

Yes

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

OVo

Oo/o

On/o

>30%

ook

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

150/o

Oo/o

Oo/o

O6/o

Oo/o

0o/o

ARB@1

ARBOO3

ARBOO4

ARBOO5

ARBOOT

ARB1OT

ARB,IOS

ARB2O1



(,
tJ

Grain

lregulal
lrreguhr

l1169ubl

lrrogular

Cellulal

Coring

None

Slong
Deformed

Oeformed

R6idual
Yes

No

No

Deformed

Dreformed

Second
phases tnces

Slip Final

cold work
Total

reduction CorrosionSample Number Object

Worklng fragments (sprue)
ARB090 2364 Castingjet

ARB092 2373 sprue

ARBo!,3 2370 sprue

ARBO89 2375 Sprue/€sting jet

ARBO88 2378 Sprue

Hammered stri p/plate/bar
2478

2479

24AO

24ß1

2503

2505

2456

2463

2646

2925

265'l

2657

2674

2698

2690

3659

2683

331 7

2917

2945

2935

2944

2964

3656

1292

Gertosa fibulae (Este)
ARBO47

ARBO29

14

15

Sb Sn Pb Structure

2.33 Cast

20.56 Cast

7.41 Cast, Iapid cooled

3.82 Cast

O.72 Casl

stze

i.d./massive

Alloy

Leaded broEe
Leaded bronze

Leaded bronze

Leaded bronze

LN lead mppel

o.02

o.o2

0.01

0.06

o.o2

Cast

Cast

Cast

Cast

Case

Cu2S/eut./Pb

Cu2S/Pb

Cu2veut./Pb

Cu2veut./Pb

Cu2S/Pb

None

None

None

None

None

14.08

6.33

't3.25

11.89

0.61

i.d

i.d

i.d.

OVo

Oo/o

Oo/o

Oo/o

oo/.

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

i.d./masstue

ARB137

ARB139

ARB,I41

ARB'38
ARBO54

ARA055

ARBOs8

ARBO72

ARBO56

ARBO67

AR8069
ARBOTO

AR8061

ARBO63

ARBO55

AR8064

ARBO62

ARBO57

AR8056

ARBO7l

ARBO58

ARBO59

ARBO6O

ARBO74

ARBO73

Hammered plate

Hammered phte
Hammered shet
Hammered plate

Hammered strip

Hammered strip

Hammered slrip

Hammered bar

Hammered strip

Hammered strip

Hammered strip

Hammered strip

Hammered strip

Hammered strip

Hammered strip

Hammered strip

Hammered stdp

Hammered strip
Hammered sttip
Hammered sltip

Hammered sltip

Hammered strip
Hammered strip

Hammered bar

Hammered bal

I ngot

lngot

I ngot

lngot

lngot

lngot

Small ingot

I ngot

lrregulal

15pm

25pm

7.5!m
15-20pm

15Im
30-40pm

30pm

25Um

3540pm
10-lsFm
Deformed

20Fm

20pm

15Fm

25-30Fm

40!m
20pm

10pm
Deformed

10-'l5pm

20!m
1spm/Def.

?

1 0-1 5pm

Deformed

Def./chisel

Parthl

Deformed

Deformed

Defomed

Neat cast
Yes

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphlles
Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Sulphides

Cu2veut.

Sulphides

?

Def. gEins
Nong

Stnight
Varhble

GEdient

Duplex

Duplex

Slraighl

None

Def. grains

Def. gmins

At surface

Gradient

Straight

No

Gradient

GEdient

Gmdient

Def. gEins

GEdient

Gmdient

cEdient
Some

Straight

?

25-30%?

Oo/o

5-'loo/o

O-'l5o/o

O-1Oo/o

25-30Vo

25-30o/o

10-150k

ooh

30-500/o

30-50%

o-25%

15-40o/o

10-20o/o

Oo/o

'15-40%

0-30%

10€00/o

30-50%

1540%
1O4Oo/o

10-50%

?

'lo-150/o

?

?
>50o/o

>600/o

?
?

>60Vo

?

?

?
>800/o

>80%

>60%

?
>60%

>60%

?

7O-800/o

>60%

>7Oo/o

>60%

>60-70%

7O-80o/o

?

?

Massive/i.g.n.g.

i.d/i.9./t.9.

Pitting

i.d.

Pitting/i.9.

Pitting

t.9.

Pitting/i.9./t.9.

Pitting/t.9.

Massire/i.9.

Massive/i.9./t.9.

Massive/i.9./t.9.

i.g./t.9.

i.g./t.g

Pitting/i.9./t.9.

Pitting/i.9.

i.g./t.9.

Pitting/t.9.

Pitting

Massive/i.9./t.9.

Pitting/i.9./t.9.

Pitting/i.9./t.9.

Pitting/t.9.

Pitting/i.d.

i.d./i.9./t.9.

0.00

0.45

o-o2

0.04

o.o2

0.05

0.o2

0.01

0.05

0.04

0.03

0.03

0.01

0.04

0.04

0.01

0.07

0.o2

0.03

0.05

0.o2

0.01

0.04

0.01

0.01

0.86

2.57

0.06

4.76

3.59

3.52

8.87

8.87

2.99

1.91

'1.93

3.15

3.7'l

3.99

2.87

2.16

4.66

3.25

3.85

2.67

3.00

3.55

2.47

9.24

11.58

0.'18

o.'t2

0.05

0.07

0.3'1

0.46

o.20

0.95
't.76

o.77

0.36

o.27

0.10

o.47

0.49

o.12

0.29

0.30

0.19

o.74

0.83

0.31

0.57

o.17

0.79

Part homog./recrysl.

Recryst./tr
Recryst./il
Recryst./w
Homog./recryst./w

Recryst./cw

Recryst./il
Recrysl./ffi
Recrysl./cw

Rsrysi./c1,
Recryst./il
Recryst./M

Recryst./w (suO

Recrysl./cwchisel

Recryst./cw

Recrysl.

RecD6t./cw

R@Iyst./w
Recr!6t"/w
Reryst./w
Recryst./w

Recrysl./cw

Recryst./w

lncip. recryEt.

Recryst./tr

Copper

Bronze

CoppeI

Low Sn bronze

Low Sn broMe

Lw Sn bronze

Bronze

Bronze

Low Sn/Pb bronze

Low Sn bronze

Low Sn bronze

LN Sn bronze

Low Sn bronze

Low Sn bronze

Low Sn bronze

Lw Sn bronze

Low Sn bronze

Low Sn bronze

Low Sn bronze

Low Sn bronze

Low Sn btonze

Lm Sn blonze

LM Sn bronze

B]onze

Bronze

No

Padial

Deformed

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

No

No

ARBO44

ARBOI I
ARBO24

ARBO45

ARBO3l

ARB04O

ARBO35

0.01

0.13

o.o2

0.05

0.00

0.03

0.00

12.76

11 .55

10.17

10.70

12.70

10.50

27.56

0.65

1.28

0.43

0.10

0.03

0.59

3.84

0.01

0.02

0.01

o.o2

9.94

9.72

12.O4

13.56

Certosa fibula, bN
Certosa fibula, bw

Certosa fi bulae (Etruscan)
Certosa tibula, bow spring

Cerlosa libula, bw
Cenosa tibula, btr, spring

Certosa libuh, btr
Certosa tibula, fool

Certosa fibuh, fool

Certosa libula, fool

Certosa fi bulae (Golasecca (Ticino))
ARBOIs 71'l Cerlosa fibuh, bil, foot

ARBO42 7'lg Certosa tibuh, btr, spring

ARB0'10 713 Certosa libuh, spring

ARBoO8 7'13 Certosa fibuh, btr

sample Number Objec-t

0.01 12.08

0.03 11.1'l
1.19 Drilled

1-74 Drilled

35

27

28

34

32

3t
33

1.84 Drilled

0.77 Drilled
'L32 Sec. recryst.

0.63 Homog./defl

1 5pm

40pm

20l50pm

craln
slz. Corlng

300Fm

30-50Fm

15pm

50-75Fm No

Orilled

Recryst./m
Recryst

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Cast

Cast

Casvtr
Cast

Cast

Cast

Cast

Casl

Cu2S
Cu2S

Cu2S
Cu2S

StEight

Straight

StEight

tIacet

None

Non6

Stralght

Nono

15-20%

10%

1Oo/o

15-20%

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

?

i.9.

?

?Fw

Certosa libuh, bil
Certosa libuh, bow

Certosa libula, bm, fool

Certosa fibuh, btr, foot

Certosa libula, foot

Certosa libula, fml
certosa libula, foot

certosa fibula, f@t

Certosa fibuh; fmt

Certosa fibuh, bM, spling

Certosa fibula, bfl
Certosa libula, pin

Certosa fibuh, pin

Certosa fibula, bil
certosa fibula, pin

Certosa fibuh, bo$,

certosa libula, bow

Certosa fibula, btr, fmt
certosa fibuh, foot

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Drilled

Dlilled

Drilled

Drilled

Cast, Epid c@led

Recryst

Rec[ls|

Drilled

Recr!6t.

Drilled

Ddlled

Orilled

Drilled

8.01 Drilled

11.97 Drilled

9.13 Dnled

1.66 Drilled

i.g./t.9.

i.g./t.9.

None i.d.

? l.g./t.9./scc

None >25o/o t.g./scc

?

?

?

second
phases

cu2S

Cu2S/iPb

Cu2S//Pb

Cu2siPb

cu2S/Pb

Lead, Cu2S

EUYPb/Cu2S

Eut./Pb/Cu2S

Eut/Pb/Cu2S

Eut/Pb/Cu2S
Cü2S/Pb

Mixed/Cu2S

Miled

Miled/needles

Mixed/oxides

Mixed

Mixed/Ag/needles

Mixed/Ag/needles

Mixed/Ag/needles

Slip Flnal

cold woft
Total

teducüon Corroslon

ARBO53

ARBO4I

ARBO49

ARBO62

ARBO37

ARBO32

ARB21I

ARBO4it

ARBO34

ARBO48

ARBO,I4

ARBOl5
ARBO13

ARBO27

ARBO09

ARBO28

ARBO35

ARBOE1

ARB039

7'14

715

729

728

734

733

732
730

725

720

716

716

717

717

718

718

731

722

723

Sb Sn Pb Structure

Casl

Cast, rapid cooled

cast, rapid cooled

Casl

Casupart. ho0o9.

Casvpart. homog.

Cast, rapid cooled

Cast

Casl

Homog./deformed

Drilled

Casl

0.o2

0.02

0.00

0.03

0.04

0.04

0.06

0.02

0.11

0.01

0.01

0.00

0.05

o.o2

0.00

0.01

0.03

0.69

0.04

0.00
0.'l l
o.29

0.01

10.98

4.63

11.70

7.32

2.10

7.70

5.43

10.32

11.61

11.53

10.86

12.58

11.49

11 .84

9.76

10.90
'10.06

10.35

11.1'l

10.19

1 t.86
'l't.37
12.83

11.78

13.81

11.43

13.10

11.47

6.76

7.43

11.71

1.O2

0.99

1-24

0.5'l

1.06

o.82

2.O1

0.37
1-57

5.30

9.19

0.94
't.80

9.96

o.22

15.20

10.53

4.46

4.72

21.55
'l.1.52

t1.88
20.27
'10.99

9.46
'13.40

9.96

10.02

25.93

6.52

10.65

0.'14

0.04

0.03

0.01

0.00

0.07

0.10

0.02

EUUPb/Cu2S

cu2S
Cu2S/Pb

None

None

200k

Lead bronze

Bronze

Alloy

Bronze

Certosa flbulae (Golasecca (Ticino))
AR8038 724 Certosa fibula, toot

ARB033 726 Cetlosa fibula, foot

ARB220 727 celtosafibuh, btr
ARBI/I4 727 Certosafibula, sPring

Certosa flbulae with casting detalls (Golasecca (Tlclno))
ARBO26 2234 Certosafibula, runner 0.01 6.45

ARBO2O 2235 cenosafibula, flash 0.05 8 07

ARBO22 2236 Certosa libula, mis-cast O.O2 6.24

ARBO23 2237 Certosa fibula, flash 0.04 8.14

ARBOi2 2233 Celtosa libula, mis-cast 0 10 5'24

ARBOIT 2229 Certosalibula, as-cast 0'03 1.1.17

ARBO19 2230 certosa fibula, fEg. 0.05 8 56

ARBO2s 2ß1 Cetlosa fibula, flash 0.06 10'40

ARBO21 2232 certosa fibula, mis-cast 0.02 10.88

ARBO16 2440 certosa libula, with flash 0.00 8 99

ARBOSo 2441 Cedoslibula, foot 0.96 9.50

ARBo18 2442 certosalibula, foot 0.00 10.88

lngots
ARB1Ol 3865 BaI

lrreguhl
lregulal
I tregular

lregulal
lregular
lrreguhr

lregulal
lreguhr

100-250pm

?

llIegulal

lnsguhr
lrregulal
lr€gular
lregular

lmm
lregulal
lreguhr

Yes

Yes

Y6s

Yss

Some

PartiaP

Yes

Yes

Yss

Minimal

None

None

None

None

None

None

None

None

None

Duplsx

None

None

None

None

None

None

None

None

None

25-3oo/o

None

None

None

None

None

None

None

None

Nons

25-3Or/o

Lead bronze

Lead bronze

Lead bronze

Lead bronze

Lead bronze

Lead bronze

Lead bronze

Lead bronze

Lead bloMe
Lead bronze

i.d.

i.d.

i.d

i.d

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.il.s.

id.n.g./Pb

3.05 0.04 0.00 Cast

lrsgular Yes Eut./Pb/cü2s

lnegular Yss Mixed/Felcu2S

None

None

None

None

StEight

None

None

None

None

None

None None i.d Lead btoEe

Fe-rich fahlez copper

Fahlez copper

Fahlez copper

Fahlez coppet

Fahlez copper

Fahlez @pper

Fahlez copper

Fahlez copper

Fahlez copper

0.03

0.01

0.04

0.02

0.01

0.01

0.04

0.01

UJ

(,

3756

3770

3755

3757

3768

3760

3766

3763

Yos

Y6s

Yes

Yss

Yes

Ys
Yes

Yes

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

OVo

Oo/o

On/o

>30%

ook

Oo/o

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

150/o

Oo/o

Oo/o

O6/o

Oo/o

0o/o

ARB@1

ARBOO3

ARBOO4

ARBOO5

ARBOOT

ARB1OT

ARB,IOS

ARB2O1



(J)

5 Sample Number Object Structure
Grain

size Coring
Second
phases

MixediAg/needls

Mixed/Ag

Mixed/needles

Mixediou2S

Mixed/porosity

Mked

Mixed/oxides

M ixed/needles

Cu3As,/Cu25

Mixed/needlevoxides

CuAsSb/Cu2s

Mixed/needles

Final

cold work
Total

reduction Corrosion Alloy

Fahlez copper

Fahlez copper

Fahlez copper

Fahlez copper

Fahlez mpper

Fahlez mpper

Fahlez copper

Fahlez copper

Fahlez mpper

Fahlez mpper
Fahlez copper

Fahlez copper

Leaded fahleu clpper
Lmded fahlez copper

Leaded fahlez copper

Leaded fahlez coppel

Leaded fahlez copper

Leaded fahlez oopper

Leaded fahleE copper

Leaded fahlez copper

Leaded fahlez coppel

Lfl Sn fahlez metal

Leaded zinc mpper

Leaded coppel

Leaded copper

High As copper

Leaded broue
Leaded broEe
Leaded bmMe

Leaded bronze

Leaded bronze

Leaded lw Sn bronze

Leaded bronze

High Sn bronze

Leaded blonze

Leaded bronze

Leaded broMe

High Pb bronze

High Pb bronze

Bronze

High Sn bronze

oxidised lw sn bronze

Bronze

Slip

lngol

lngol

lngot

lngot, gassed

lngot

lngot

lngot

lngot

lngot

lngot

lngot

lngot

lngol

Cast fragment

lngot

lngol

lngot

lngot

Crucible Mste
Crucible mste
Runlet

Runlet

Smallflw
Large fltr
Runlet

Flffiftagment
Drip

Drip

Crucible Mste?
Crucible Mste?
Crucible lvaste?

Runlet

Flm
Drip

Flü

Casum
Homog./recryst.?

CasVil
Cast

Part homog.?

Recryst.?

Casvrecry6t?

Cast

Cast

Cast

Cast

Casl

?

60Um

lreguhr
lregular
lnegulal

?

lnegular

lreguhr
lreguhr
lrregulal

lregulal
lregular

lrreguhr

Ineguhr
lneguhr
lnegular

lregular
lrreguhr

kreguhr
hEgular

lnegulal

lrregular

lrregular

lrregular

lreguhr
lreguht
lregular

0.25-0.5mm

Straight

Ffl, stEight

Gladient

None

None

GEdient

None

None

None

None

None

None

traces

None

None

None

Norre

s:tEight

Straight

Some

Few, slraight

Fil, slraight
None

Sb Sn Pb

ARB20iI

ARB2O3

ARB:IO2

ARB3OI
ARB'IO3

ARB105
AR8225

ARB?26

ARB228

ARB229

ARBU}O

ARB231

3762

3758

3764

3761

3765

3759
3769

3767

e773

3771

3772
3764

3774
3778

3754

37a2

2162
2163

2173

2175

2171

2170

2174
2172

2176

2178

2201

220'l
2201

0.08

0.30

0.03

OVo

Oo/o

Oo/o

Olo

'lO-15o/o

10-'t5%

O-5o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

O6/o

O-1Oo/o

Oo/o

O-1Oo/o

Oo/o

Oo/o

09o

Oo/o

o%

Oo/o

6.82

7.98

5.77

5.15
9.78

4-08

10.94

19.70

7.54

10.24

3.92

2.ao

4.87

11,76

16.40

2.39

6.50

6.72

7.43

7.31

9.00

2.98

6.09
4.46

8.96

0.80

8.91

5.26
3.87

0.o2

0.08

0.00

0.06

0.03

0.16

0.01

0.01

0.00

0.11

o.o2

0.0'l

Y6
Some

Cast

Cast

Some

Some
Yos

Cast

Cast

Cast

Cast

Cast

Cast

Cast

Cast

Cast

Cast

Partlal

No

Cast

Cast

Casl

C6llular

Cast
Cast

15o/o ?

?

?

0o/o

0o/o

?

?

Oo/o

0o/o

0o/o

Oolo

Oo/o

0o/o

00h

Oo/o

Qo/o

?

?

?

?
?

Oo/o

O-5o/o

0o/o

Oo/o

Olo

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

O-1Oo/o

Oo/o

?

0o/o

OVo

Oo/o

Oo/o

ov.
Oo/o

5o/o

Oo/o

ooh

Oo/o

Oo/o

OVo

OYo

Oo/o

Oo/o

0.03

0.01

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04

0.00

0.02

0.00
0.01

0-160/o

O-15o/o

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

a.d.

AR8006

ARB105

ARB20T

ARB2O4

ARB2O5

ARB2o6

3781

3753

3779

3776

3777

3779

5.56

3.65

7.38

7.24

6.12

4.70

0.15

0.02

0.01

0.04

0.08

0.96

8.00

36.97

0.80

2.65

12.24

21.37

12.32 Casuw
23.10 Casvincip. rectßt.?
18.44 Casüil
0.2'l Cast, slil cooled

cuAsSbiPb/Cu2S

CuAsSb/Pb/cu2s

CuSnSb/Pb
Cu2S/CuSnSb

i.d.

i.d.

Oendrltio

i.d./t.9.

i.d./l.9.

i.d./t.9.

Pitting

Pitting/i.d.

Pitling/dendritic

Pitting/i.9.

i.d.

Cast

Cast

Cast

Cast

Cast/il/incip. recryEt.?

CasUcdincip. recrlat-?

Cast cuAsSb/Pb/AS/Cu2S

Cast CuAsSbiPb/Ag/Cu2S

Casl cuAssb/Pb/oxile
Casl CuAsSb/Pb/Cu2S

Deformed CuAsSb/Pb/Cu2S
Deformed CuAsSt/Pb/Cu2S

ARBOO2

ARBI02
ARBltorl

AR8227

2.69 0.21

1.68 0.31

2.25 0.70

3.75 2.24

o.o3 0.08

0.31 0.21

lngot

lngot

lngot

lngot

D€formed ?

5Vo

?

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

i.d.

i-d

i.d.

i.d.

t.d.

i.d.

i.d.

Yes

Yes

Y6

ARBI03
ARBI04

3775

3780

lngot

Cast fEgment

Casüng waste
ARBAo2 2167 Crucible mste

ARB208 2168 Small cake

5.61 Cast?
46.33 Cast

10.22

8.43

13.49

36.13

'12.37

33.70

12.32

2.91

4.12

10.95

9.64

45.20

19.00

Casl/CuiPb

CasUCu/Pb

cu2S/Pb
cu2S/Pb

FM, stnight
None

None

None

O.O2 9.38 Cast?

0.01 0.16 Casl, slow cooled

lrregular CasUCu/Pb Cu2S/Pb

lrregular Cast cu3AVoxides

ARBiIOS

ARB3@

ARB/l03

ARB'|05

AR8/106

ARB4O7

ARB4O8

ARB5O4

ARB505

ARB5O€

ARB604

ARB605

ARB605

0.01

o.o2

0.09

0.01

0.08

a.o2

0.09

0.07

0.00

0.01

0.03

0.01

0.00

0.00

o.o2

0.0'l

Cast

Cast, slow cooled

Cast, rapid cooled

Cast

Cast

Casl/part homog.?

Homogenised/ttrryst.?
Cast/oxidised

Cast

Cast

Casl/celluhr

Casl

Casl

lregular
lrregular

0.5-1mm

lffegulat

lregulal
lregular
50pm

0.5-0.75mm

lrreguhr

lrregular

lregulal
lregulal
lregular

Cu2sYeut./Pb

Cu2s/eut-/Pb

cu2sieut./Pb
cu2S/eut./Pb

Cu2S/eut./Pb

Cu2Si/Pb

Cu2Si/Pb

Cu2s/eut./Pb

Cu2veut./Pb

Cu2Veut./Pb

Cu2S/Pb

Cu2Si/Pb (large)

Cu2S/Pb (hrge)

None

None

None

None

Fsr, stmight

None

Gradient

None

None

None

None

None

None

i.d

i.d

i.d

i.d

i.d

i.d.

Pifting/i.9.

Dendrilic

Pitting

Pitting

Pitting/dendritic

Pitting/i.d.

Pitting/i.d

ARB4O2

ARB4O4

ARB5O7

ARB603

2179

2'177

2180

2177

0.10 Cast, slo$rcool€d

0.05 Cast

0.29 Homogenbed/oxidisd

0.06 Cast

Cast

Cast

No

Cast

Nons

None

Noie
None

Cu2Si/eut.

Cu2S/eut.

lnternal oxklalion

Sulphldes

GEln second
phases

slip Final

cold work
Total

reduction CorrosionSample Number Object sb sn Pb StIuc{ure size Coring tnces Alloy

ARB5O2

ARBsOIt

z',t82

2141

Drip

Drip

0.01

0.00

5.92

6.28

0.01 Homogenised

0.05 Pail homogenbed

lreguhr
Ineguhl

No

No

Sulphid6
Sulphides

None

None

Oo/o

OVo

Oo/o

a%

OVo

0%

ooh

tVo

OVo

o%

O'/o

oo

OVo

ooh

Oo/o

o%

Pitling/i.9.

Pitting/i.9.Ä.9.

Bronze

Bronze

ARBit06

ARB3O7

ARBOI
ARB6O1

2164

2165

2166
2',t84

Crucible Msle
crucible ffiste
Run/spill
Run

o.17

o.41

0.90

o.2l

9.03

6.40

13.06

7.53

3.65 Casi,sltrcooled
1.05 Pailhomogenbed

0.65 Cast

2.30 Casuofdised

lreguhr
lreguhr

0.25-0.5mm

lroguhl

Cast

Eut. onv
Cast

Cast

Cu2S/eut./Pb

Cu2S/eul.

Cu2S/sut.

Sno2/eut./Pb

None

None

None

None

i.d

Pittingii.d.

Dendritic

l.d.

Leaded bronze

Bronze

Bronze

oddised bonze

ARBSOI

ARB508

2185
21A3

Ddp

Drip

3.08

3.23

4.38

2.31

0.54 Cast,slwcooled
1.23 Cast

lrreguhr

lnsguhl
Casl

Cast

CuSnSt/Cu2S

CuSnSb/Cu2S/Pb

Nons
None

Pitting

Pitting

Ltr Sn/Sb alloy

Lolv sn/Sb allry

0.01 4.25 0.57 Casud/', 200pm Cast Cu2S Stralghl 5-1Oolo ? i.d. Lo, Sn bronze
aRB15t 2361 Unidentified obJect
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(J)

5 Sample Number Object Structure
Grain

size Coring
Second
phases

MixediAg/needls

Mixed/Ag

Mixed/needles

Mixediou2S

Mixed/porosity

Mked

Mixed/oxides

M ixed/needles

Cu3As,/Cu25

Mixed/needlevoxides

CuAsSb/Cu2s

Mixed/needles

Final

cold work
Total

reduction Corrosion Alloy

Fahlez copper

Fahlez copper

Fahlez copper

Fahlez copper

Fahlez mpper

Fahlez mpper

Fahlez copper

Fahlez copper

Fahlez mpper

Fahlez mpper
Fahlez copper

Fahlez copper

Leaded fahleu clpper
Lmded fahlez copper

Leaded fahlez copper

Leaded fahlez coppel

Leaded fahlez copper

Leaded fahlez oopper

Leaded fahleE copper

Leaded fahlez copper

Leaded fahlez coppel

Lfl Sn fahlez metal

Leaded zinc mpper

Leaded coppel

Leaded copper

High As copper

Leaded broue
Leaded broEe
Leaded bmMe

Leaded bronze

Leaded bronze

Leaded lw Sn bronze

Leaded bronze

High Sn bronze

Leaded blonze

Leaded bronze

Leaded broMe

High Pb bronze

High Pb bronze

Bronze

High Sn bronze

oxidised lw sn bronze

Bronze

Slip

lngol

lngol

lngot

lngot, gassed

lngot

lngot

lngot

lngot

lngot

lngot

lngot

lngot

lngol

Cast fragment

lngot

lngol

lngot

lngot

Crucible Mste
Crucible mste
Runlet

Runlet

Smallflw
Large fltr
Runlet

Flffiftagment
Drip

Drip

Crucible Mste?
Crucible Mste?
Crucible lvaste?

Runlet

Flm
Drip

Flü

Casum
Homog./recryst.?

CasVil
Cast

Part homog.?

Recryst.?

Casvrecry6t?

Cast

Cast

Cast

Cast

Casl

?

60Um

lreguhr
lregular
lnegulal

?

lnegular

lreguhr
lreguhr
lrregulal

lregulal
lregular

lrreguhr

Ineguhr
lneguhr
lnegular

lregular
lrreguhr

kreguhr
hEgular

lnegulal

lrregular

lrregular

lrregular

lreguhr
lreguht
lregular

0.25-0.5mm

Straight

Ffl, stEight

Gladient

None

None

GEdient

None

None

None

None

None

None

traces

None

None

None

Norre

s:tEight

Straight

Some

Few, slraight

Fil, slraight
None

Sb Sn Pb

ARB20iI

ARB2O3

ARB:IO2

ARB3OI
ARB'IO3

ARB105
AR8225

ARB?26

ARB228

ARB229

ARBU}O

ARB231

3762

3758

3764

3761

3765

3759
3769

3767

e773

3771

3772
3764

3774
3778

3754

37a2

2162
2163

2173

2175

2171

2170

2174
2172

2176

2178

2201

220'l
2201

0.08

0.30

0.03

OVo

Oo/o

Oo/o

Olo

'lO-15o/o

10-'t5%

O-5o/o

Oo/o

0o/o

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

O6/o

O-1Oo/o

Oo/o

O-1Oo/o

Oo/o

Oo/o

09o

Oo/o

o%

Oo/o

6.82

7.98

5.77

5.15
9.78

4-08

10.94

19.70

7.54

10.24

3.92

2.ao

4.87

11,76

16.40

2.39

6.50

6.72

7.43

7.31

9.00

2.98

6.09
4.46

8.96

0.80

8.91

5.26
3.87

0.o2

0.08

0.00

0.06

0.03

0.16

0.01

0.01

0.00

0.11

o.o2

0.0'l

Y6
Some

Cast

Cast

Some

Some
Yos

Cast

Cast

Cast

Cast

Cast

Cast

Cast

Cast

Cast

Cast

Partlal

No

Cast

Cast

Casl

C6llular

Cast
Cast

15o/o ?

?

?

0o/o

0o/o

?

?

Oo/o

0o/o

0o/o

Oolo

Oo/o

0o/o

00h

Oo/o

Qo/o

?

?

?

?
?

Oo/o

O-5o/o

0o/o

Oo/o

Olo

Oo/o

Oo/o

0o/o

Oo/o

O-1Oo/o

Oo/o

?

0o/o

OVo

Oo/o

Oo/o

ov.
Oo/o

5o/o

Oo/o

ooh

Oo/o

Oo/o

OVo

OYo

Oo/o

Oo/o

0.03

0.01

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

0.04

0.00

0.02

0.00
0.01

0-160/o

O-15o/o

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

i.d.

a.d.

AR8006

ARB105

ARB20T

ARB2O4

ARB2O5

ARB2o6

3781

3753

3779

3776

3777

3779

5.56

3.65

7.38

7.24

6.12

4.70

0.15

0.02

0.01

0.04

0.08

0.96

8.00

36.97

0.80

2.65

12.24

21.37

12.32 Casuw
23.10 Casvincip. rectßt.?
18.44 Casüil
0.2'l Cast, slil cooled

cuAsSbiPb/Cu2S

CuAsSb/Pb/cu2s

CuSnSb/Pb
Cu2S/CuSnSb

i.d.

i.d.

Oendrltio

i.d./t.9.

i.d./l.9.

i.d./t.9.

Pitting

Pitting/i.d.

Pitling/dendritic

Pitting/i.9.

i.d.

Cast

Cast

Cast

Cast

Cast/il/incip. recryEt.?

CasUcdincip. recrlat-?

Cast cuAsSb/Pb/AS/Cu2S

Cast CuAsSbiPb/Ag/Cu2S

Casl cuAssb/Pb/oxile
Casl CuAsSb/Pb/Cu2S

Deformed CuAsSb/Pb/Cu2S
Deformed CuAsSt/Pb/Cu2S

ARBOO2

ARBI02
ARBltorl

AR8227

2.69 0.21

1.68 0.31

2.25 0.70

3.75 2.24

o.o3 0.08

0.31 0.21

lngot

lngot

lngot

lngot

D€formed ?

5Vo

?

0o/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

Oo/o

i.d.

i-d

i.d.

i.d.

t.d.

i.d.

i.d.

Yes

Yes

Y6

ARBI03
ARBI04

3775

3780

lngot

Cast fEgment

Casüng waste
ARBAo2 2167 Crucible mste

ARB208 2168 Small cake

5.61 Cast?
46.33 Cast

10.22

8.43

13.49

36.13

'12.37

33.70

12.32

2.91

4.12

10.95

9.64

45.20

19.00

Casl/CuiPb

CasUCu/Pb

cu2S/Pb
cu2S/Pb

FM, stnight
None

None

None

O.O2 9.38 Cast?

0.01 0.16 Casl, slow cooled

lrregular CasUCu/Pb Cu2S/Pb

lrregular Cast cu3AVoxides

ARBiIOS

ARB3@

ARB/l03

ARB'|05

AR8/106

ARB4O7

ARB4O8

ARB5O4

ARB505

ARB5O€

ARB604

ARB605

ARB605

0.01

o.o2

0.09

0.01

0.08

a.o2

0.09

0.07

0.00

0.01

0.03

0.01

0.00

0.00

o.o2

0.0'l

Cast

Cast, slow cooled

Cast, rapid cooled

Cast

Cast

Casl/part homog.?

Homogenised/ttrryst.?
Cast/oxidised

Cast

Cast

Casl/celluhr

Casl

Casl

lregular
lrregular

0.5-1mm

lffegulat

lregulal
lregular
50pm

0.5-0.75mm

lrreguhr

lrregular

lregulal
lregulal
lregular

Cu2sYeut./Pb

Cu2s/eut-/Pb

cu2sieut./Pb
cu2S/eut./Pb

Cu2S/eut./Pb

Cu2Si/Pb

Cu2Si/Pb

Cu2s/eut./Pb

Cu2veut./Pb

Cu2Veut./Pb

Cu2S/Pb

Cu2Si/Pb (large)

Cu2S/Pb (hrge)

None

None

None

None

Fsr, stmight

None

Gradient

None

None

None

None

None

None

i.d

i.d

i.d

i.d

i.d

i.d.

Pifting/i.9.

Dendrilic

Pitting

Pitting

Pitting/dendritic

Pitting/i.d.

Pitting/i.d

ARB4O2

ARB4O4

ARB5O7

ARB603

2179

2'177

2180

2177

0.10 Cast, slo$rcool€d

0.05 Cast

0.29 Homogenbed/oxidisd

0.06 Cast

Cast

Cast

No

Cast

Nons

None

Noie
None

Cu2Si/eut.

Cu2S/eut.

lnternal oxklalion

Sulphldes

GEln second
phases

slip Final

cold work
Total

reduction CorrosionSample Number Object sb sn Pb StIuc{ure size Coring tnces Alloy

ARB5O2

ARBsOIt

z',t82

2141

Drip

Drip

0.01

0.00

5.92

6.28

0.01 Homogenised

0.05 Pail homogenbed

lreguhr
Ineguhl

No

No

Sulphid6
Sulphides

None

None

Oo/o

OVo

Oo/o

a%

OVo

0%

ooh

tVo

OVo

o%

O'/o

oo

OVo

ooh

Oo/o

o%

Pitling/i.9.

Pitting/i.9.Ä.9.

Bronze

Bronze

ARBit06

ARB3O7

ARBOI
ARB6O1

2164

2165

2166
2',t84

Crucible Msle
crucible ffiste
Run/spill
Run

o.17

o.41

0.90

o.2l

9.03

6.40

13.06

7.53

3.65 Casi,sltrcooled
1.05 Pailhomogenbed

0.65 Cast

2.30 Casuofdised

lreguhr
lreguhr

0.25-0.5mm

lroguhl

Cast

Eut. onv
Cast

Cast

Cu2S/eut./Pb

Cu2S/eul.

Cu2S/sut.

Sno2/eut./Pb

None

None

None

None

i.d

Pittingii.d.

Dendritic

l.d.

Leaded bronze

Bronze

Bronze

oddised bonze

ARBSOI

ARB508

2185
21A3

Ddp

Drip

3.08

3.23

4.38

2.31

0.54 Cast,slwcooled
1.23 Cast

lrreguhr

lnsguhl
Casl

Cast

CuSnSt/Cu2S

CuSnSb/Cu2S/Pb

Nons
None

Pitting

Pitting

Ltr Sn/Sb alloy

Lolv sn/Sb allry

0.01 4.25 0.57 Casud/', 200pm Cast Cu2S Stralghl 5-1Oolo ? i.d. Lo, Sn bronze
aRB15t 2361 Unidentified obJect

(J)

(,l



Nummer Proben-Nr
426 la

Annex 2: Mineralogische Analyse der Fibelkerne

Marino Maggetti

1. Probenmaterial und Methodik

Es gelangten insgesamt 7 Fibelkerne zur Analyse. Von zweien
wurden die farblich unterschiedlichen Bereiche getrennt unter-
sucht. Von den Kernen wurden ca. 300-500 mg von der Ober-
fläche abgekratzt und mittels Röntgendiffraktometrie untersucht.
Bei der Fibel Nr. 261 wurden zusäIzlich Proben für eine vertikale
Analyse erbohr't.

3. Interpretation

Sechs Fibelkerne (Proben 1-5 und 7) wurden mit grösster
Wahrscheinlichkeit aus demselben Material, d.h. einem feinkörni-
gen, kalkfreien, chloritisch-illitischen Ton gefertigt. Der Malachit
ist ein Sekundärprodukt, das nach dem Gussprozess, wohl während
der Bodenlagerung entstand. Beim Giessen gelangten kleinste
Tropfen der flüssigen Bronze in die Poren der Fibelkerne und rea-
gierten später mit karbonathaltigen Lösungen zu Malachit.

Gestützt auf die nachgewiesenen Phasenassoziationen sowie
die experimentellen Arbeiten von Letsch./Noll 1983 und Schwarz
1988 lassen sich folgende Aussagen über die Temperaturen ma-
chen, denen die Fibelkerne ausgesetzt waren:

500'C (Chlorit 001- und 002.Reflexe vorhanden)
Proben 7a und 7b

500-550'C (Chlorit O0l-Reflex vorhanden) Proben 3

und 4
500/550-800'C (keinChloritmehrnachzuweisen,

Illit 001-, 002- und 1lO-Reflexe vorhanden)
Proben la, lb, 2 und 5

nicht abschätzbar Proben 6a-e

Es erhebt sich die Frage, ob diese Temperaturbehandlung vor
oder während des Gusses erfolgte. Im ersten Falle wären die toni-
gen Kerne einem niedrig temperierten, reduzierenden Brand aus-

gesetzt gewesen, um sie zu keramisieren und so zu stabilisieren.
Trifft die zweite Möglichkeit zu, so wären ungebrannte Gussker-
ne zum Einsatz gelangt. Die vermuteten niedrigen Temperaturen
könnten ein Indiz dafür sein, doch werden nur Experimente klären
können, ob diese geringe Bronzemenge genügt, um einen tonigen
Kern zu keramisieren. Die Experimente könnten auch zeigen, ob
dabei auch die farbige Zoniertng (innen grau, aussen rötlich) auf-
tritt oder ob dies nicht in der oxidativen Abkühlungsphase des Prä-
guss-Brandes erfolgte. Ausgehend von der Vermutung, dass beim
Einsatz von ungebrannten, nur getrockneten tonigen Fibelkernen
beim Kontakt mit dem flüssigen Metall mit Schrumpfungsphä-
nomenen wie z.B. Verformungen oder Rissbildungen zu rechnen
ist, wird wohl die erste Hypothese zutreffen, d.h. die Fibelkerne
waren schon keramisiert.

Die Fibel Nr. 261 unterscheidet sich durch den Blei-, Bleikar-
bonat- und Bleioxidgehalt deutlich von den restlichen sechs Fibeln.
Damit findet das hohe Gewicht dieser Fibel eine zwanglose Er-
klärung (Cerussit hat beispielsweise eine Dichte von 6.4-6.6,
Quarz nur 2.65). Durch die Kernbohrung konnte nachgemessen
werden, dass der Fibelkern zonar aufgöbaut ist: zuäusserst domi-
niert mengenmässig Cerussit, dann folgt ein Bereich mit vorwie-
gend Bleioxid, gefolgt von einem Blei-reichen Innenbereich. Je tie-
fer man zum Innern bohrt, desto höher wird der Bleigehalt. Damit
ist zweifelsfrei nachgewiesen, dass der Fibelkern aus metallischem
Blei bestand, der in der Bodenlagerungsphase oxidiert bzw. kar-
bonatisiert wurde.

4. Bibliographie

Letsch, J./Noll, W. (1953) Phasenbildung in einigen keramischen
Teilsystemen bei 600-1000'C in Abhängigkeit der Sauerstoff-
fugazität. Ceramic Forum International 7, 259-267.

Schwarz, tl.l. (ISSA) Chemische und mineralogische Untersu-
chungen an Keramik und miozänen Tonen aus dem Kröning.
Diss. Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für
Geowissenschaften.

Das Material wird wie im Text in vier Gruppen unterteilt:

r Altmaterial'
i' vrrerial in Verbindung mit dem Bronzeguss'

i. üftn, fertig bearbeitete objekte, Halbfabrikate und werkstatt-

abfall'
4. Banen'

bie Objekte werden wie folgt beschrieben: Zuerst steht die in-

diviäuelle Laufnummer (mit * bezeichnete Nummem sind abge-

i;ri"tt. aann folgen die Typenansprache' der Erhaltungszustand,

.in. g.nuu.t. Beschreibung, das Dekor, herstellungstechnische

O.tulir, Bearbeitungsspuren' eine Qualitätsbeurteilung (nur gut

oaer sctrtecttg, Flicke, Zerstörungsspuren' die Beschreibung der

patina nach den in Kapitel 2.6 definierten Patinatypen' An Mas-

,en wetd"n angeführt: Länge, bei Fibeln die Bügellänge, Breite,

ioh", Di.k. (zwei Masse möglich), Querschnitt, Durchmesser (al-

le Masse in Zentimeter) und Gewicht (in Gramm). Danach wer-

den naturwissenschaftliche Untersuchungen (Metall- und Tonkem-

analysen) sowie organische Reste erwähnt. Zum Schluss folgen die

Inventamummer und Verweise auf die Publikationen von Crivelli

1946 und Primas 1972.

Katalog

Nel testo il materiale ö suddiviso nei quattro gruppi seguenti:

1 Materiale da rifondere
2 Materiale relativo alla fusione del bronzo
3 Oggetti non finiti, pezzi abbozzati e materiale di scarto

4 Lingotti
Gli oggetti vengono descritti nel modo seguente: dapprima si

ha il numero coffente individualizzato (i numeri contrassegnati

da * sono raffigurati), seguono la definizione del tipo, lo stato di

conservazione, una descrizione dettagliata, la decorazione, detta-

gli di fabbricazione, tracce di lavorazione, una valutazione della
qualitä (solo buona o cattiva), riparazioni, tracce di danneggia-
mento e la descrizione della patina secondo i tipi di patina defi-
niti nel cap.2.6.

Sono riportate le misure seguenti: lunghezza, per le fibule la
lunghezza dell'arco, larghezza, altezza, spessore (2 valori possibi-
li), sezione, diametro (tutte le misure in centimetri) e peso (in
grammi). Poi sono elencate le analisi scientifiche (analisi fisiche
del metallo e analisi dell'anima in cotto) nonch6 i resti organici.
Alla fine si riportano il numero di inventario e i richiami alle pub-
blicazioni di Crivelli 1946 ePrimas 1972.

Abkürzungen/Abbreviazioni

A Auflagepatina bei Patinatyp I/patina di copertura del tipo
di patina I

B. Breitellarghezza
Ba. Bearbeitungsspuren/traccedilavorazione
Beschr. Beschreibung/descrizione
BL. Bügellänge bei FibehVlunghezza dell'arco delle fibule
d dunkeVscuro
D Dicke/spessore
D1 Dicke l/spessore I
D2 Dicke 2/spessore 2

Dek. Dekor/decorazione
Dm. Durchmesser/diametro
Erh. Erhaltungszustand/stato di conservazione
Fl. Flicke/riparazioni
G Grundpatina bei Patinatyp Apatina di base del tipo di patina I
g gut/buono
Gew. Gewicht/peso
H. Höhelaltezza
Hs. herstellungstechnischeDetails/dettaglidifabbricazione
L. Längellunghezza
m mittel/medio
MA Metallanalysen/analisi fisiche del metallo
OR OrganischeReste/restiorganici
OS Oberseite/parte superiore
Pat. Palinalpatina

Qs. Querschnitt/sezione
Qb. QuerschnittbreiVsezionelarghezza
Qh. Querschnitthoch/sezionealtezza
quadrat. quadratisch/quadrato

Qual. Qualitätsbeurteilung/valutazione della qualitä
RS Rückseite/parte posteriore
s schlecht/cattivo
sg sehr gut/molto buono
TA Tonkernanalysen/analisidell'animaincotto
TF Trennfläche/superficie divisoria
TK Trennkante/ bordo di frattura
US Unterseite/parte inferiore
VS Vorderseite/parte anteriore
Zs. Zerstörungsspuren/traccedidanneggiamento
* abgebildetes Objekt/oggetto raffigurato

Beschreibung
homogener, grauer, feinkörniger
lnnenbereich mit seltenen grünen
Verfärbungen
homogen rötlicher, feinkörniger
Aussenbereich mit seltenen grünen
Verfärbungen
wie lb (ohne grüne Verfärbungen)
wie lb (ohne grüne Verfärbungen)
wie la (ohne grüne Verfärbungen)
wie 1b
homogen grauweiss (sehr schwere Fibel)
0,1 mm unter der Oberfläche: grauweiss
1 mm unter der Oberfläche: grau
1,5 mm unter der Oberfläche: grau
2 mm unter der Oberfläche: grau
wie la
wie lb

Phasenassoziationen

Quarz + Illit + Plagioklas + Malachit
Quarz + Illit + Plagioklas + Malachit
Quarz + Illit + Plagioklas + Kalifeldspat
+ Malachit
Quarz + Chlorit + Illit + Plagioklas + Kalifeldspat
+ Malachit
Quarz + Chlorit + Illit + Plagioklas + Malachit
Quarz + Illit + Plagioklas + Kalifeldspat
+ Malachit
viel Cerussit + wenig Bleioxid
viel Cerussit + wenig Bleioxid
sehr wenig Cerussit + viel Bleioxid
wenig Bleioxid + viel Blei
sehr wenig Bleioxid + sehr viel Blei
Quarz + Chlorit + Illit + Plagioklas + Malachit
Quarz + Chlorit + Illit + Plagioklas + Hämatit
+ Malachit

426 lb

253
301
285
427
261
261
261
261
261
401
401

Proben-Nr.
1a

1b

2

2
3

4
5

6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b

2. Resultate

In den Kernen konnten folgende Phasenassoziationen nachge-
wiesen werden:

-1

4
5

6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b

Malachit = CuCo:(oH)2, Cerussit = PbCo3, Bleioxid = Pbo

1. Altmaterial (Nr. 1216l)
1.1. Fremdformen (Nr. l-203)

Späthallstattfibeln (Nr, 1-7)
*1 Doppelzierfibel dZ3, Erh. g, Nadel abgebrochen-, Beschr. Zier aus

2 eläichsrossen Schälchen, Konstruktion blechförmig, aus einem

Sttick, S-pirate mit bronzener Achse, Ba. SchälchenUS mit Feil-
spuren, Pat. dbronzen, restauriert, L. 2.7, B. 2.25, H. 0.75' Dm. 0'9,
Gew. 3.8, 461599, Crivelli 1946,Taf.X1,19.

x2 Fusszier,-Erh. g, Fusszier mit Fussansatz erhalten,,Beschr..Bügel
blechförmig, ari Ende gerundet, Dek. zwei randparallele Linien am

Schälchenränd, Ba. SchälchenUS mit Feilspuren, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L. 1.5, H. 0.7, Dm. 1.15, Gew. 2.1',461608.

*3 Fusszier-fibel F2, Erh. g, Bügelhinterteil angebrochen, Beschr. Bü-
gelQs. oval, Fusszier halbkugelförmig, Pek' Fügel mit 4 Kerben,
FusJzier mit 1 Kerbe und einem Loch, Hs' Nadelhalter und Fuss-

zier bereits aufgebogen gegossen, Ba. Feilspuren, besonders an

Fusszier, Pat. dbionzän, restäuriert, L. 3'5, Qb' 0.75, Qh. 0.4, Gew'
5.8,461228, Crivelli 1946, Taf. XI,8.

Fusszierfibel, Erh. g, Fusszier und separate Nadel fehlen, Beschr'
BügelQs. linsenförmig, Bügelende abgesetzt, mit grossem Loch,
Naäelhälter vome ausbiegend, Dek. Bügel mit 3 Kerben, Ba' Feil-
spuren BügelUS, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3r85,-BL. 2.5'

Qt. o.+, Q-h. 0.25, Gew. 2.4, 461392, Criv elli I 946,-Taf. _VlL 1.

Fl-rsszierfiüel, Erh. g, Fuss abgebrochen, Beschr' Bügelende mit
Loch für Achse dei getrennt gearbeiteten Armbrustkonstruktion,
Hs. Gussform mind. 3--teilig, Gussnähte trotz Uberarbeitung sicht-
bar, Ba. nur schwach überärbeitet, Loch schräg, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.4,8L.2.8, Qb. 0.65, Qh.0.35, Gew' 4.4, 461276,Cri-
velli 1946, Taf. VIII,3.
Fusszierfibel, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr' Nadel und

Bügel aus einem KtUck, Armbrustkons-truktion mit Eisenachse, Zs.
Armbrustkonstruktion aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: 9ry1, L' 2.8,
BL. 1.6, Qb. 0.3, Qh. 0.25;Gew. 1.5, 461603, Crivelli I 946, Taf. XI,l 1.
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Nummer Proben-Nr
426 la

Annex 2: Mineralogische Analyse der Fibelkerne

Marino Maggetti

1. Probenmaterial und Methodik

Es gelangten insgesamt 7 Fibelkerne zur Analyse. Von zweien
wurden die farblich unterschiedlichen Bereiche getrennt unter-
sucht. Von den Kernen wurden ca. 300-500 mg von der Ober-
fläche abgekratzt und mittels Röntgendiffraktometrie untersucht.
Bei der Fibel Nr. 261 wurden zusäIzlich Proben für eine vertikale
Analyse erbohr't.

3. Interpretation

Sechs Fibelkerne (Proben 1-5 und 7) wurden mit grösster
Wahrscheinlichkeit aus demselben Material, d.h. einem feinkörni-
gen, kalkfreien, chloritisch-illitischen Ton gefertigt. Der Malachit
ist ein Sekundärprodukt, das nach dem Gussprozess, wohl während
der Bodenlagerung entstand. Beim Giessen gelangten kleinste
Tropfen der flüssigen Bronze in die Poren der Fibelkerne und rea-
gierten später mit karbonathaltigen Lösungen zu Malachit.

Gestützt auf die nachgewiesenen Phasenassoziationen sowie
die experimentellen Arbeiten von Letsch./Noll 1983 und Schwarz
1988 lassen sich folgende Aussagen über die Temperaturen ma-
chen, denen die Fibelkerne ausgesetzt waren:

500'C (Chlorit 001- und 002.Reflexe vorhanden)
Proben 7a und 7b

500-550'C (Chlorit O0l-Reflex vorhanden) Proben 3

und 4
500/550-800'C (keinChloritmehrnachzuweisen,

Illit 001-, 002- und 1lO-Reflexe vorhanden)
Proben la, lb, 2 und 5

nicht abschätzbar Proben 6a-e

Es erhebt sich die Frage, ob diese Temperaturbehandlung vor
oder während des Gusses erfolgte. Im ersten Falle wären die toni-
gen Kerne einem niedrig temperierten, reduzierenden Brand aus-

gesetzt gewesen, um sie zu keramisieren und so zu stabilisieren.
Trifft die zweite Möglichkeit zu, so wären ungebrannte Gussker-
ne zum Einsatz gelangt. Die vermuteten niedrigen Temperaturen
könnten ein Indiz dafür sein, doch werden nur Experimente klären
können, ob diese geringe Bronzemenge genügt, um einen tonigen
Kern zu keramisieren. Die Experimente könnten auch zeigen, ob
dabei auch die farbige Zoniertng (innen grau, aussen rötlich) auf-
tritt oder ob dies nicht in der oxidativen Abkühlungsphase des Prä-
guss-Brandes erfolgte. Ausgehend von der Vermutung, dass beim
Einsatz von ungebrannten, nur getrockneten tonigen Fibelkernen
beim Kontakt mit dem flüssigen Metall mit Schrumpfungsphä-
nomenen wie z.B. Verformungen oder Rissbildungen zu rechnen
ist, wird wohl die erste Hypothese zutreffen, d.h. die Fibelkerne
waren schon keramisiert.

Die Fibel Nr. 261 unterscheidet sich durch den Blei-, Bleikar-
bonat- und Bleioxidgehalt deutlich von den restlichen sechs Fibeln.
Damit findet das hohe Gewicht dieser Fibel eine zwanglose Er-
klärung (Cerussit hat beispielsweise eine Dichte von 6.4-6.6,
Quarz nur 2.65). Durch die Kernbohrung konnte nachgemessen
werden, dass der Fibelkern zonar aufgöbaut ist: zuäusserst domi-
niert mengenmässig Cerussit, dann folgt ein Bereich mit vorwie-
gend Bleioxid, gefolgt von einem Blei-reichen Innenbereich. Je tie-
fer man zum Innern bohrt, desto höher wird der Bleigehalt. Damit
ist zweifelsfrei nachgewiesen, dass der Fibelkern aus metallischem
Blei bestand, der in der Bodenlagerungsphase oxidiert bzw. kar-
bonatisiert wurde.

4. Bibliographie

Letsch, J./Noll, W. (1953) Phasenbildung in einigen keramischen
Teilsystemen bei 600-1000'C in Abhängigkeit der Sauerstoff-
fugazität. Ceramic Forum International 7, 259-267.

Schwarz, tl.l. (ISSA) Chemische und mineralogische Untersu-
chungen an Keramik und miozänen Tonen aus dem Kröning.
Diss. Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für
Geowissenschaften.

Das Material wird wie im Text in vier Gruppen unterteilt:

r Altmaterial'
i' vrrerial in Verbindung mit dem Bronzeguss'

i. üftn, fertig bearbeitete objekte, Halbfabrikate und werkstatt-

abfall'
4. Banen'

bie Objekte werden wie folgt beschrieben: Zuerst steht die in-

diviäuelle Laufnummer (mit * bezeichnete Nummem sind abge-

i;ri"tt. aann folgen die Typenansprache' der Erhaltungszustand,

.in. g.nuu.t. Beschreibung, das Dekor, herstellungstechnische

O.tulir, Bearbeitungsspuren' eine Qualitätsbeurteilung (nur gut

oaer sctrtecttg, Flicke, Zerstörungsspuren' die Beschreibung der

patina nach den in Kapitel 2.6 definierten Patinatypen' An Mas-

,en wetd"n angeführt: Länge, bei Fibeln die Bügellänge, Breite,

ioh", Di.k. (zwei Masse möglich), Querschnitt, Durchmesser (al-

le Masse in Zentimeter) und Gewicht (in Gramm). Danach wer-

den naturwissenschaftliche Untersuchungen (Metall- und Tonkem-

analysen) sowie organische Reste erwähnt. Zum Schluss folgen die

Inventamummer und Verweise auf die Publikationen von Crivelli

1946 und Primas 1972.

Katalog

Nel testo il materiale ö suddiviso nei quattro gruppi seguenti:

1 Materiale da rifondere
2 Materiale relativo alla fusione del bronzo
3 Oggetti non finiti, pezzi abbozzati e materiale di scarto

4 Lingotti
Gli oggetti vengono descritti nel modo seguente: dapprima si

ha il numero coffente individualizzato (i numeri contrassegnati

da * sono raffigurati), seguono la definizione del tipo, lo stato di

conservazione, una descrizione dettagliata, la decorazione, detta-

gli di fabbricazione, tracce di lavorazione, una valutazione della
qualitä (solo buona o cattiva), riparazioni, tracce di danneggia-
mento e la descrizione della patina secondo i tipi di patina defi-
niti nel cap.2.6.

Sono riportate le misure seguenti: lunghezza, per le fibule la
lunghezza dell'arco, larghezza, altezza, spessore (2 valori possibi-
li), sezione, diametro (tutte le misure in centimetri) e peso (in
grammi). Poi sono elencate le analisi scientifiche (analisi fisiche
del metallo e analisi dell'anima in cotto) nonch6 i resti organici.
Alla fine si riportano il numero di inventario e i richiami alle pub-
blicazioni di Crivelli 1946 ePrimas 1972.

Abkürzungen/Abbreviazioni

A Auflagepatina bei Patinatyp I/patina di copertura del tipo
di patina I

B. Breitellarghezza
Ba. Bearbeitungsspuren/traccedilavorazione
Beschr. Beschreibung/descrizione
BL. Bügellänge bei FibehVlunghezza dell'arco delle fibule
d dunkeVscuro
D Dicke/spessore
D1 Dicke l/spessore I
D2 Dicke 2/spessore 2

Dek. Dekor/decorazione
Dm. Durchmesser/diametro
Erh. Erhaltungszustand/stato di conservazione
Fl. Flicke/riparazioni
G Grundpatina bei Patinatyp Apatina di base del tipo di patina I
g gut/buono
Gew. Gewicht/peso
H. Höhelaltezza
Hs. herstellungstechnischeDetails/dettaglidifabbricazione
L. Längellunghezza
m mittel/medio
MA Metallanalysen/analisi fisiche del metallo
OR OrganischeReste/restiorganici
OS Oberseite/parte superiore
Pat. Palinalpatina

Qs. Querschnitt/sezione
Qb. QuerschnittbreiVsezionelarghezza
Qh. Querschnitthoch/sezionealtezza
quadrat. quadratisch/quadrato

Qual. Qualitätsbeurteilung/valutazione della qualitä
RS Rückseite/parte posteriore
s schlecht/cattivo
sg sehr gut/molto buono
TA Tonkernanalysen/analisidell'animaincotto
TF Trennfläche/superficie divisoria
TK Trennkante/ bordo di frattura
US Unterseite/parte inferiore
VS Vorderseite/parte anteriore
Zs. Zerstörungsspuren/traccedidanneggiamento
* abgebildetes Objekt/oggetto raffigurato

Beschreibung
homogener, grauer, feinkörniger
lnnenbereich mit seltenen grünen
Verfärbungen
homogen rötlicher, feinkörniger
Aussenbereich mit seltenen grünen
Verfärbungen
wie lb (ohne grüne Verfärbungen)
wie lb (ohne grüne Verfärbungen)
wie la (ohne grüne Verfärbungen)
wie 1b
homogen grauweiss (sehr schwere Fibel)
0,1 mm unter der Oberfläche: grauweiss
1 mm unter der Oberfläche: grau
1,5 mm unter der Oberfläche: grau
2 mm unter der Oberfläche: grau
wie la
wie lb

Phasenassoziationen

Quarz + Illit + Plagioklas + Malachit
Quarz + Illit + Plagioklas + Malachit
Quarz + Illit + Plagioklas + Kalifeldspat
+ Malachit
Quarz + Chlorit + Illit + Plagioklas + Kalifeldspat
+ Malachit
Quarz + Chlorit + Illit + Plagioklas + Malachit
Quarz + Illit + Plagioklas + Kalifeldspat
+ Malachit
viel Cerussit + wenig Bleioxid
viel Cerussit + wenig Bleioxid
sehr wenig Cerussit + viel Bleioxid
wenig Bleioxid + viel Blei
sehr wenig Bleioxid + sehr viel Blei
Quarz + Chlorit + Illit + Plagioklas + Malachit
Quarz + Chlorit + Illit + Plagioklas + Hämatit
+ Malachit

426 lb

253
301
285
427
261
261
261
261
261
401
401

Proben-Nr.
1a

1b

2

2
3

4
5

6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b

2. Resultate

In den Kernen konnten folgende Phasenassoziationen nachge-
wiesen werden:

-1

4
5

6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b

Malachit = CuCo:(oH)2, Cerussit = PbCo3, Bleioxid = Pbo

1. Altmaterial (Nr. 1216l)
1.1. Fremdformen (Nr. l-203)

Späthallstattfibeln (Nr, 1-7)
*1 Doppelzierfibel dZ3, Erh. g, Nadel abgebrochen-, Beschr. Zier aus

2 eläichsrossen Schälchen, Konstruktion blechförmig, aus einem

Sttick, S-pirate mit bronzener Achse, Ba. SchälchenUS mit Feil-
spuren, Pat. dbronzen, restauriert, L. 2.7, B. 2.25, H. 0.75' Dm. 0'9,
Gew. 3.8, 461599, Crivelli 1946,Taf.X1,19.

x2 Fusszier,-Erh. g, Fusszier mit Fussansatz erhalten,,Beschr..Bügel
blechförmig, ari Ende gerundet, Dek. zwei randparallele Linien am

Schälchenränd, Ba. SchälchenUS mit Feilspuren, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L. 1.5, H. 0.7, Dm. 1.15, Gew. 2.1',461608.

*3 Fusszier-fibel F2, Erh. g, Bügelhinterteil angebrochen, Beschr. Bü-
gelQs. oval, Fusszier halbkugelförmig, Pek' Fügel mit 4 Kerben,
FusJzier mit 1 Kerbe und einem Loch, Hs' Nadelhalter und Fuss-

zier bereits aufgebogen gegossen, Ba. Feilspuren, besonders an

Fusszier, Pat. dbionzän, restäuriert, L. 3'5, Qb' 0.75, Qh. 0.4, Gew'
5.8,461228, Crivelli 1946, Taf. XI,8.

Fusszierfibel, Erh. g, Fusszier und separate Nadel fehlen, Beschr'
BügelQs. linsenförmig, Bügelende abgesetzt, mit grossem Loch,
Naäelhälter vome ausbiegend, Dek. Bügel mit 3 Kerben, Ba' Feil-
spuren BügelUS, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3r85,-BL. 2.5'

Qt. o.+, Q-h. 0.25, Gew. 2.4, 461392, Criv elli I 946,-Taf. _VlL 1.

Fl-rsszierfiüel, Erh. g, Fuss abgebrochen, Beschr' Bügelende mit
Loch für Achse dei getrennt gearbeiteten Armbrustkonstruktion,
Hs. Gussform mind. 3--teilig, Gussnähte trotz Uberarbeitung sicht-
bar, Ba. nur schwach überärbeitet, Loch schräg, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.4,8L.2.8, Qb. 0.65, Qh.0.35, Gew' 4.4, 461276,Cri-
velli 1946, Taf. VIII,3.
Fusszierfibel, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr' Nadel und

Bügel aus einem KtUck, Armbrustkons-truktion mit Eisenachse, Zs.
Armbrustkonstruktion aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: 9ry1, L' 2.8,
BL. 1.6, Qb. 0.3, Qh. 0.25;Gew. 1.5, 461603, Crivelli I 946, Taf. XI,l 1.
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x7

Fibeln aus dem östlichen Alpenraum (Nr. 11-13)

* 
1 I Navicellafibel mit einfacher Strichzier an beiden Enden, Erh. g, Na-

del abgebrochen, Beschr. gedrückter Bügel, BügelQs. halbkreis-
formig, dickwandig, Fuss (L. 2.5) mit kleiner, ovaler Kugel und
stummelartigem Fortsatz, Hs. zweiteilig, Fl. Uberfangguss am Bü-
gelhinterteil, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.3, BL.2.8, Qb. 1.2,

Qh. 0.6, Gew. 8.2, 46/3222.*12 Bogenfibel, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. Bügel-
Qs. linsenförmig, Dek. zentrales Rautenfeld, je ein Feld mit Quer-
strichen, Hs. einteilig gearbeitet, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Fuss ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L.3.7,8L.3.5, Qb.
0.85, Qh. 0.35, Gew. 6.1,46/277.*13 Fibelfuss, Fortsatz mit dreifachem Konus, Erh. m, Bügel abgebro-
chen, Beschr. nach Kugel Querstriche, Nadelhalter mit querge-
stellten Strichen, Dek. 3 Kreisaugen auf Kugel, Nadelhalter mit
Strichzier, Ba. Dekor eingefeilt bzw. eingepunzt, Pat. V, Fussknopf
leicht verfressen,L. 4.9, Qb. 0.5, Qh. 0.5, Gew. 5.9, 46/790, Cri-
velli 1946, Taf. IX,4.

Fibeln vom Caput Adriae Qt{r. 14.15)

Fuss- oder Bügelzier, Erh. g, abgebrochen, Rand ausgebrochen, Be-
schr. vasenförmig, mit ausgeprägter Randlippe, konische Vertie-
fung, Pat. V, H. Ll5, Dm. 1.3, Gew.6.1,461780.

Walliser Beinringe (Nr. 8-10)

*8 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. BügelQs. trapezförmig,
Dek. Rautenmuster, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. einseitig abgeschro-
tet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 0.7,D\ 0.25, Gew.2.0,
46ts33.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. BügelQs. trapezformig,
Dek. Querstriche und Rautenmuster, Ba. Dekor eingefeilt,Zs. ein-
seitig abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.55, B.0.7, Dl
0.25, Gew. 2.1, 46/633, Crivelli 1946, Taf . XllI,26.
Erh. g, beidseitig abgeschrotet, in Blech gewickelt, Beschr. Bügel-
Qs. rechteckig, Dek. Querstriche und doppelte Kreisaugenreihe,
Ba. Dekor eingefeilt bzw. punziert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.45,8.0.7, Dl 0.3, Gew. 11.6,46/2653.

*9

x14

*15

Rasiermesser (Nr I9-21) und weiteres (Nr 22.23)*19 zweischneidig, Erh. g, Rest des halbrunden Ausschnitts erhalten,
sonst abgebrochen, Beschr. im Zentrum Schild mit eingezogenen
Seiten, darum herum <Flügel>, Dek. beidseitig spiegelbildlich an-
gebracht: komplexes Muster, Ba. Kreisaugen eingepunzt, Linien
und Punkte ziseliert, Qual. sg, Zs. Ränder aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün (kaum vorhanden), L. 4.5,8.3.9, Dl 0.1, D2 0.025,
Gew. 6.9,461535, Crivelli 1946, Taf. XIII,15.*20 halbmondformig, Erh. g, Spitze erhalten, Blatt abgebrochen und
leicht aufgerollt, Dek. beiseitig 6 randparallele Linien, darunter
Wolfszahnmuster, Ba. Zahlreiche Unregelmässigkeiten beim
Wolfszahnmuster, Pat. I, G: dgrün, A: grün, VS restauriert, L. 4.6,
B. 3.4, Dl 0.2, D2 0.05, Gew. 5.5, OR,46/2186.*21 halbmondförmig, Erh. m, ganz, Dek. unverziert, Zs. zu Päckchen
gefaltet, im Innem Stein, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. 5.9,
D1 0.25, D2 0.03, Gew. 35.4, geröntgt, OR,4612611.

*22 Gürtelschliesse, Erh. g, Teil des Rahmens erhalten, Beschr. rah-
menförmige Gürtelschliesse mit rundstabigen, leicht geschwunge-
nen Seiten, Ansatz eines Hakens erhalten, Dek. Ecken verdickt,
beim Hakenansatz je 2 Schrägstriche, Hs. wohl Wachsausschmelz-
verfahren, Zs. Hiebspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1, B.4.9,
Qb. 0.8, Qh. 0.8, Gew. 43.3, 461109, Crivelli 1946,Taf. 11,3.*23 Attasche, Erh. g, ganz, I Niet fehlt, Beschr. rechteckige Platte mit
2 Nietlöchem und 2 kurzstieligen Osen mit dreieckigem Qs., Niet
(L. 0.5) mit gefastem Kopf, Hs. eine Gussformhälfte plan, teilwei-
se originale Gusshaut erhalten, Pat. I, G: grün, A: grün, L. 3.85, H.
2.4, Dl 0.3, D2 0.1, Gew. 6.3, 46/3208.

Verzierte Bleche (Nr 24-26)*24 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. 5 plastische Rippen mit stumpf-
winkligem Knick, Hs. Dekor punziert, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.2.4,8. 1.5, Dl 0.03, Gew.0.5, 46/2346.*25 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. 4 parallele, plastische Linien,
möglicherweise eine schräg dazu laufend, Ba. Dekor punziert, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.2,8. 1.3, Dt 0.03, Gew.0.3,46/971.*26 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. <Blatt> mit Mittelrippe, Ansatz
eines zweiten (Rosette), Doppellinie und Linie, Hs. Dekor punziert,
Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, zahlreiche
Löcher, L. 4.9,8.2.9, Dl 0.03, Gew. 5.6, 4612315.

Etruskische Obiekte des 6. und 5. Jh. v.Cht
(Nr. 27-169)

Einteilige Certosafibeln (Nr 27-3 5)*27 Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. rhombisch, scharfer
Mittelgrat, Fussknopfflach, Dek. schmales Band am übergang von
Fuss zu Bügel, Ba. Nadelhalter gehämmert, starke Feilspuren am
ganzen Körper, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, 8L.4.4, Qb. 0.6,
Qh. 0.4, Gew. 4.6, MA ARB}II, 46122'1 .*28 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. rhombisch,
scharfer Mittelgrat, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.9, Qb. 0.5,
Qh. 0.3, Gew. 2.8, MA ARB024,46/229.*29 Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatte leicht dachftrmig,
mit Rippe vom Bügel abgesetzt, Fussknopfkonisch, gerundet, Bü-
gelQs. linsenftirmig, Hs. Nadelhalter dünn, gehämmert, Ba. leich-
te Feilspuren, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün,
L. 5.1, Qb. 0.7, Qh. 0.3, Gew. 9.7,4613225.*30 Erh. g, Fussknopfund Nadel abgebrochen, modern zerbrochen, Be-
schr. Fussplatte flach, mit Rippe von Bügel abgesetzt; BügelQs.
linsenformig, Hs. Nadelhalter dünn, wohl gehähmert, Ba. Feil-
spuren, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 8.2, Qb. 0.8, Qh. 0.35,
Gew. 10.4, MA ARB050, 461260,Crivelli 1946,Taf.Xl,6.*31 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplafte leicht dachförmig,
mit Rippe von Bügel abgesetzt, Fussknopf langoval, konisch, mit
langem Stiel, Hs. Nadelhalter dünn, wohl gehämmert, Ba. Feil-
spuren, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb. 0.5, Qh.
0.75, Gew. 2.7, MA ARB040, 46/220.2.*32 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplane flach, mit Rippe von
Bügel abgesetzt, Fussknopfkonisch, flach, Hs. Nadelhalter dünn, wohl
gehämmert, Ba. überall starke Feilspuren, Qual. s, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, L.2.8, Qb.0.7, Qh.0.7, Gew.3.3, MA AR8031,461220.9.*33 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte leicht dachförmig,
Fussknopf oval, konisch, mit langem Stiel, Hs. Nadelhalter dünn,
wohl gehämmert, Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A:
grün, L. 2.1, Qb. 0.5, Qh. 0.7, Gew. 2.5, MA ARB035, 46t220.3,
Crivelli 1946, Taf. X1,4.*34 
FI!. g, Fusrs und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval mit
Mittelgrat, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.85, Qb. l, Qh-0.75, Gew.
12 ;7, M A ARB046, 46/341, Criv elli 19 46, T af . VIII, I 5.*35 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. mit markantem Bü-
gelknick, Qs. linsenflormig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, eb.
0.6, Qh. 0.35, Gew. 2.4, MA ARB044, 46/436.

y!!,t,#;:y{:"1^{{3ffiif;f"{g{"tr3!"f 
^iko,rechteckig,Kopr'Ju 

i-;iz"olastischen Rippen, Ba. Feilspuren, Pat' dbronzen, restauriert,

f . 6. t's, qu. 0.3. Qh. 0.2, Dm. 0.8, Gew. 5.9, 461562, Crivelli 1946,

Taf . Xl'12'
*21 Tr,weisune unsicher, Erh. g, Schaft abgebrochen, Beschr. Verbrei-.r t [-ne deJschaftes nach dem Kopf, Dek. auf Schaftansatz plasti-

..tt""R;pp", Pat. I, G: dbronzen, A: grün-weiss, L.3.1, Dm.0.8'
cew 5.b, 461745, Crivelli 1946' Taf. XI'13.

^I-on 
u erhelme Nr. 3 8. 3 9)

'*'i*""-' nauuenfiagment mit Kehle, Erh' g, allseitig abgebrochen, ver-
toeen, RS angeschmolzen?, Beschr. Kehlenansatz unter Spiral-
bai'd erkennbär, Dek. mit Spiralband, eine weitlichtige Spirale

erhalten, 2 Ausbruchstellen, Ba' Spiralen eingepunzt, Qual' g,

Zs. stark verbogen, deshalb Spiralen ausgerissen, Pat. I, G:
dsrün, A: grün, RS blau, L. 4.3,8' 2'9,D\ 0.2'D2 0.15, Gew.
t6.9,4611475.

*39 Futterblech, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Löcher für Fut-
ter unregelmässig gesetzt, Fl. rechteckiges Flickblech mit 3 Nie-
ten, 2 erhalten, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
7.35, B. 1.5, Dt 0.1, Gew. 19.5,4612565.

Möbelbeschläge (Nr 4044)
*40 Schnam-ierscheibe, Erh. g, Rand leicht ausgebrochen, Eisenstift in

Achsloch, Dek. profiliert mit 2 konzentrischen Rippen, Pat. VS: I
und V RS: I, G: dgrün, A: grün, H' 0.65, Dm.3'45, Gew.26.7,
461110, Crivelli 1946, Taf. XIII,9.

*41 Füsschen, Erh. g, ganz, Beschr. oberes Ende mit gerundeten Zin-
nen, unteres Ende ausladend, einseitig abgeschliffen, Dek. profi-
liert mit Rillen und Rippen, Hs. US Reste von 2 Gusskanälen und
Gusshaut sichtbar, Qual. g, Zs. leicht zerdrückt, Pat. I, G: dgrün-
dbronzen, A: grün, H. 4.8, Dl 0.3, Qb. 3.75, Qh. 3.55, Gew. 88'1,
461190, Crivelli 1946, Taf. VI,15.*42 Zuweisung unsicher, Erh. g, Segment erhalten, beidseitig abgebro-
chen, BesChr. zylindrisch, mit verbreitertem Fuss, an OS innen ge-
fast, Hs. innen Gusshaut teilweise sichtbar, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 1.8, H. 2.1, Dl 0.85, D2 0.5, Dm.2.5, Gew. 17.5,461207'

*43 Zuweisung unsicher, Erh. m, Rand erhalten, sonst abgebrochen,
Dek. 3 randparallele, plastische Bänder, Zs. stark verformt, Pat. VS:
I, G: dgrün, A: grün, RS: IV, hgrün, L. 1.8, H.3.2, Dl 0.3, Gew.
10.9,461632.*44 Zuweisung unsicher, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr.
schmales Band, oberer Rand gezinnt, unterer Rand abgerundet,
Dek. gezinnt, Zwischenräume gerundet, Qual. g, Zs. wohl flach-
gedrüCkt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.0, H. 1.9, Dl 0.3, Gew.
20.4, MA ARBl26,46166, Crivelli 1946,Taf. 1Y,20.

Kandelaber Q{r 4547)*45 Schaft, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Schaft achtkantig,
oben leicht verbreitert, Ansatz des Zapfens abgebrochen, Qual. g,
Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 11.6, Qb. 1.1, Qh. 1.1, Getv.'76.6,
MA ARBl28,461615, Crivelli 1946,Taf. 1Y,27.*46 Fuss, Erh. g, Fuss erhalten, Beschr. stark gebogenes, im Qs. recht-
eckiges Bein, in Löwentatze endend, auf kantig profilierter, leicht
ovalör Basis (2.6 x 2.4), Dek. Tatze naturalistisch, ohne Krallen,
Fussgelenk mit plastischem Knöchel und Ader, Hs. BasisUS mit
Resten der Gussform (feiner Ton), Qual. g, Zs. 2 Meisselhiebe bei
Bruchstelle, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 7.0,
H. 7.5, Qb. 1.45, Qb. 0.8, Gew. 208.5,4613204.*47 Rohguss, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. aus einem Stück,
erhalten: Schaft mit 3 Protuberanzen, Schaftring, Ansatz der 3 im
Qs. D-förmigen Beine, dazwischen Efeublätter (Ansatz durchbro-
chen), Hs. Wachsausschmelzverfahren, Fingerabdrücke an Protu-
beranzen, Reste der Gussform (feiner Ton), Ba. am Schaftende et-
was gefeilt (Überarbeitung oder zum Zerteilen?), Pat. I, G: dgrün,
A: grün, rostfarbene Flecken, L. 17.5, B. 5.4, Gew. 365.6,46119,
Crivelli 1946, Taf . 1,4.

Rdder von Kohlebecken (Nr. 48.49)*48 Erh. g, Teil der Felge und Speichenansatz erhalten, Beschr. vier-
speichiges Rad mit gerundeten und gefasten Ausschnitten, gegen
Ächse dicker werdend, Qual. g, Zs. stark verbogen, Meissel- und
Hammerspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.7, Dl 0.65, D20.45,
Gew. 65.6, MA ARBl25, 46/62, Crivelli 1946,Taf. 1Y,23.*49 Erh. g, Teil der Felge und Speichenansatz erhalten, Beschr. neun-
speichiges, flaches Rad mit dreieckigen Ausschnitten, Qs. Speichen
röchteckig, evtl. gegen Mitte etwas aufgewölbt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, rostfarbene Flecken, L. 5.9, H. 4.0, Dl 0.5, Dm. 13.0,
Gew. 53.5, 46165, Crivelli 1946, Taf. IVI8.

Raffeln Nr 50-ll3)
mit" dreiöckigen Löchem (Nr. 50-55)x50 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand leicht umgebogen, Hs. Löcher

stark geöffnet, Pat. III, L. 3.9,8.3.2, Dl 0.07, Gew.4.2,4611031.

*51 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. breiter, einfacher Rand, Hs. Löcher
unterschiedlich geöffnet, in Reihen, Pat. III, L.4.8, B. 2.9, Dl 0.05,
Gew. 3.1, 46/510.53, Crivelli 1946, Taf. VI,3.

x52 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. einfache Rändeq oben rechteckiger
Fortsatz, Hs. Löcher geöffnet, in schrägen Reihen, Zs. gefaltet, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, B. 2.3, Dl 0.05, Gew. 3.2, OR,
46ts10.48.

53 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, Zs. gefaltet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2;1,8.2.7, Dl 0.05, Gew.2.0, 461510.47.

54 Erh. h, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher geöff-
net, am Rand Abschrotspuren, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.2,8. 1.7, Dl 0.05, Gew. 2.0, OR, 461510.5.

55 Erh. s, ohne Rand, Hs. Löcher geöffnet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 1.3, B. 1.2, Dl 0.03, Gew. 0.2, 4611029.

mit rechteckigen Löchern (Nt. 56-103)*56 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, einfacher
Rand mit 2 Nietlöchern, Hs. Löcher geöffnet, in Reihen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 5.6,8.2.2, Dl 0.05, Gew.2.5, 46/510.21.

*57 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Hs. Löcher geöff-
net, nicht in Reihen, Pat. V, L. 3.9,8.3.9, Dl 0.05, Gew. 3.5,
46/510.55.*58 Erh. s, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, Hs. Löcher
stark geöffnet, nicht in Reihen, Pat. II, dgrün, L.2.9,8.3.1,D\
0.07, Gew. 1.8, 46/510.2'7.

*59 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher stark
geöffnet, in Reihen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8,

B. 3.4, Dl 0.05, Gew. 1.8, MA ARB079, 461510.19.
60 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher stark

geöffnet, Zs. gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3, B. l.l, Dl
0.05, Gew. 1.3, 461510.46.

6l Erh. m, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher unter-
schiedlich geöffnet, in Reihen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.6, B. 1.8, Dl 0.05, Gew. 1.4,46/510.18.

62 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, in Reihen, Zs. ge-
faltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.6,8. 1.8, Dl 0.05, Gew. 1.6,
461510.37.*63 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, in Reihen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.0, B. 2.0, Dl 0.05, Gew. 0.8, MA ARB078,
46/510.12.

64 Erh. s, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, Pat. II, grün, L. 1.2,
B. 0.9, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4611030.

*65 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, Hs. Löcher
unterschiedlich geöffnet, nicht in Reihen, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.9, B. 2.4, Dl 0.07, Gew. 3.0,46/510.26.*66 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. einfache Ränder, oben rechteckiger
FortsaE, Hs. Löcher fast geschlossen, nicht in Reihen, Zs. gefaltet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B.2.1, Dl 0.05, Gew. 1.1,461510.38.

*6'7 Erh. g, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen (sekundär?),
oben iechteckiger Fortsatz, Hs. Löcher unterschiedlich geöffnet, in
Reihen, Zs. gefaltet, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 3.8, B.
2.2,D\ 0.05, Gew. 2.0, 461510.24.*68 Erh. g, Ecke erhalten, Beschr. Löcher geöffnet, in Reihen, Zs. En-
den eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.0, B. 1.5, H. 0.4, D1
0.02, Gew 0.7, OR, 46/510.44.*69 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. oberes Ende gerundet, mit einge-
schlagenem Halterungsloch, Hs. Löcher geöffnet, nicht in Reihen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7, B.2.1, Dl 0.05, Gew. 1.7,
46/510.17.*70 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher unter-
schiedlich geöffnet, nicht in Reihen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.25, B. 2.5, Dl 0.05, Gew. 2.5, 46/510.29.

71 Erh. s, ohne Rand, Hs. Löcher fast geschlossen, Zs. zu Päckchen
gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9,8. 1.7, Dl 0.03, Gew.
0.6,461510.16.

72 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher geöffnet, Zs. zu Päckchen gefaltet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.5, Dl 0.03, Gew.0.7,
46/5r0.45.

'13 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher geöffnet, Zs. gefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 1.4,8. 1.4, Dl 0.03, Gew. 0.3, 46/510.8.

74 Erh. s, ohne Rand, Hs. Löcher geöffnet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 1.6, B. 0.8, Dl 0.03, Gew. 0.1, 461510.4.

75 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher geöffnet, Zs. gefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.6, Dl 0.03, Gew.0.2, 46/510.14.

*76 Erh. g, Seite und unteres Ende abgebrochen, aufRS Eisenstab, Be-
schr. oberes Ende gerundet, mit eingeschlagenem Halterungsloch,
wohl nach unten breiter werdend, Hs. Löcher unterschiedlich geöff-
net, in randparallelen Reihen, in Mitte <Auffüller>, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün; Rostflecken, L. 13.8,8.6.4, Dl 0.07,
D2 0.05, Gew. 19.4, 461510.5'1, Crivelli 1946, Taf. VI,l.

*77 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher unter-
schiedlich geöffnet, in Reihen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, B.
3.0, Dl 0.04, Gew. 2.5, 461510.23.*78 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, daran recht-
eckiger Fortsatz mit Nietloch, anderer Rand ebenfalls mit Falt, Hs.
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Certosafibel, einteilig, Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fuss-
knopfprofiliert, Dek. Bügel mitje 2 Pronrberanzen,3 Kreisaugen
auf Nadelhalter, Ba. Kreisaugen eingepunzt, starke Feilspuren am
ganzen Körper, Pat. restauriert, bronzefarben, L. 4.7,8L.2.75, Qb.
0.6, Qh. 0.25, Gew. 4.4, MA ARB047,461600, Crivelli 1946,Taf.
x1,'7.
Certosafibel, einteilig, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Be-
schr. BügelQs. dreieckig mit scharfem Mittelgrat, scharfer, drei-
eckiger Bügelknoten, Ba. Feilspuren aufBügelUS, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 4.55, Qb. 0.65, Qh. 0.25, Gew. 3.8, MA ARB029,
46/443.

Mittelitalische und etruskische Obiekte aus der Zeit
vor dem 6. Jh.v.Chr (Nr 16-26)

*16 Navicellafibel mit schmalem, freien Mittelfeld und Zickzacklinie,
plastisch, Erh. g, Fuss und hintere Bügelhälfte abgebrochen, Kan-
ten verrundet, Beschr. BügelQs. halbkreisförmig, dickwandig, Hs.
Kanten des <Schiffchens> unregelmässig, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.3.6, Qb. 1.4, Qh.0.85, Gew. 10.4, OR,461461.10, Crivelli 1946,
Taf. X,3.*17 Flachbeil, Erh. g, ganz, Beschr. Qs. rechteckig, mit leicht aufge-
stauchten Rändem, Längsschnitt linsenförmig, Spleisse umge-
schlagen, Schneide leicht unregelmässig, Ba. Ränder leicht ge-
staucht, Schneide etwas ausgetrieben, Pat. I, G: grün-kupferfarben,
A: grün, L.8.4, Qb.2.3, Qh. 1.1, Gew.91.3,46/8, Crivelli 1946,
Taf. V2.*18 Endständiges Lappenbeil, Erh. sg, ganz, Beschr. oberer Teil ko-
nisch, Randleisten gerade, Blatt breit, leicht geschwungen, 2 pla-
stische <Flügel>>, Schneide abgesetzt, Hs. Fehlstelle an hinterer
Schneide, Ba. <Flügel>> getrieben, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 15.7, B.'7.5,Dl 0.7, D2 0.1, Qb.3.25, Qh. 2.6,Gew.455.9,
4612, Crivelli 1946, Taf . Y,l.
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x7

Fibeln aus dem östlichen Alpenraum (Nr. 11-13)

* 
1 I Navicellafibel mit einfacher Strichzier an beiden Enden, Erh. g, Na-

del abgebrochen, Beschr. gedrückter Bügel, BügelQs. halbkreis-
formig, dickwandig, Fuss (L. 2.5) mit kleiner, ovaler Kugel und
stummelartigem Fortsatz, Hs. zweiteilig, Fl. Uberfangguss am Bü-
gelhinterteil, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.3, BL.2.8, Qb. 1.2,

Qh. 0.6, Gew. 8.2, 46/3222.*12 Bogenfibel, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. Bügel-
Qs. linsenförmig, Dek. zentrales Rautenfeld, je ein Feld mit Quer-
strichen, Hs. einteilig gearbeitet, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Fuss ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L.3.7,8L.3.5, Qb.
0.85, Qh. 0.35, Gew. 6.1,46/277.*13 Fibelfuss, Fortsatz mit dreifachem Konus, Erh. m, Bügel abgebro-
chen, Beschr. nach Kugel Querstriche, Nadelhalter mit querge-
stellten Strichen, Dek. 3 Kreisaugen auf Kugel, Nadelhalter mit
Strichzier, Ba. Dekor eingefeilt bzw. eingepunzt, Pat. V, Fussknopf
leicht verfressen,L. 4.9, Qb. 0.5, Qh. 0.5, Gew. 5.9, 46/790, Cri-
velli 1946, Taf. IX,4.

Fibeln vom Caput Adriae Qt{r. 14.15)

Fuss- oder Bügelzier, Erh. g, abgebrochen, Rand ausgebrochen, Be-
schr. vasenförmig, mit ausgeprägter Randlippe, konische Vertie-
fung, Pat. V, H. Ll5, Dm. 1.3, Gew.6.1,461780.

Walliser Beinringe (Nr. 8-10)

*8 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. BügelQs. trapezförmig,
Dek. Rautenmuster, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. einseitig abgeschro-
tet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 0.7,D\ 0.25, Gew.2.0,
46ts33.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. BügelQs. trapezformig,
Dek. Querstriche und Rautenmuster, Ba. Dekor eingefeilt,Zs. ein-
seitig abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.55, B.0.7, Dl
0.25, Gew. 2.1, 46/633, Crivelli 1946, Taf . XllI,26.
Erh. g, beidseitig abgeschrotet, in Blech gewickelt, Beschr. Bügel-
Qs. rechteckig, Dek. Querstriche und doppelte Kreisaugenreihe,
Ba. Dekor eingefeilt bzw. punziert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.45,8.0.7, Dl 0.3, Gew. 11.6,46/2653.

*9

x14

*15

Rasiermesser (Nr I9-21) und weiteres (Nr 22.23)*19 zweischneidig, Erh. g, Rest des halbrunden Ausschnitts erhalten,
sonst abgebrochen, Beschr. im Zentrum Schild mit eingezogenen
Seiten, darum herum <Flügel>, Dek. beidseitig spiegelbildlich an-
gebracht: komplexes Muster, Ba. Kreisaugen eingepunzt, Linien
und Punkte ziseliert, Qual. sg, Zs. Ränder aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün (kaum vorhanden), L. 4.5,8.3.9, Dl 0.1, D2 0.025,
Gew. 6.9,461535, Crivelli 1946, Taf. XIII,15.*20 halbmondformig, Erh. g, Spitze erhalten, Blatt abgebrochen und
leicht aufgerollt, Dek. beiseitig 6 randparallele Linien, darunter
Wolfszahnmuster, Ba. Zahlreiche Unregelmässigkeiten beim
Wolfszahnmuster, Pat. I, G: dgrün, A: grün, VS restauriert, L. 4.6,
B. 3.4, Dl 0.2, D2 0.05, Gew. 5.5, OR,46/2186.*21 halbmondförmig, Erh. m, ganz, Dek. unverziert, Zs. zu Päckchen
gefaltet, im Innem Stein, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. 5.9,
D1 0.25, D2 0.03, Gew. 35.4, geröntgt, OR,4612611.

*22 Gürtelschliesse, Erh. g, Teil des Rahmens erhalten, Beschr. rah-
menförmige Gürtelschliesse mit rundstabigen, leicht geschwunge-
nen Seiten, Ansatz eines Hakens erhalten, Dek. Ecken verdickt,
beim Hakenansatz je 2 Schrägstriche, Hs. wohl Wachsausschmelz-
verfahren, Zs. Hiebspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1, B.4.9,
Qb. 0.8, Qh. 0.8, Gew. 43.3, 461109, Crivelli 1946,Taf. 11,3.*23 Attasche, Erh. g, ganz, I Niet fehlt, Beschr. rechteckige Platte mit
2 Nietlöchem und 2 kurzstieligen Osen mit dreieckigem Qs., Niet
(L. 0.5) mit gefastem Kopf, Hs. eine Gussformhälfte plan, teilwei-
se originale Gusshaut erhalten, Pat. I, G: grün, A: grün, L. 3.85, H.
2.4, Dl 0.3, D2 0.1, Gew. 6.3, 46/3208.

Verzierte Bleche (Nr 24-26)*24 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. 5 plastische Rippen mit stumpf-
winkligem Knick, Hs. Dekor punziert, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.2.4,8. 1.5, Dl 0.03, Gew.0.5, 46/2346.*25 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. 4 parallele, plastische Linien,
möglicherweise eine schräg dazu laufend, Ba. Dekor punziert, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.2,8. 1.3, Dt 0.03, Gew.0.3,46/971.*26 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. <Blatt> mit Mittelrippe, Ansatz
eines zweiten (Rosette), Doppellinie und Linie, Hs. Dekor punziert,
Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, zahlreiche
Löcher, L. 4.9,8.2.9, Dl 0.03, Gew. 5.6, 4612315.

Etruskische Obiekte des 6. und 5. Jh. v.Cht
(Nr. 27-169)

Einteilige Certosafibeln (Nr 27-3 5)*27 Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. rhombisch, scharfer
Mittelgrat, Fussknopfflach, Dek. schmales Band am übergang von
Fuss zu Bügel, Ba. Nadelhalter gehämmert, starke Feilspuren am
ganzen Körper, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, 8L.4.4, Qb. 0.6,
Qh. 0.4, Gew. 4.6, MA ARB}II, 46122'1 .*28 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. rhombisch,
scharfer Mittelgrat, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.9, Qb. 0.5,
Qh. 0.3, Gew. 2.8, MA ARB024,46/229.*29 Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatte leicht dachftrmig,
mit Rippe vom Bügel abgesetzt, Fussknopfkonisch, gerundet, Bü-
gelQs. linsenftirmig, Hs. Nadelhalter dünn, gehämmert, Ba. leich-
te Feilspuren, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün,
L. 5.1, Qb. 0.7, Qh. 0.3, Gew. 9.7,4613225.*30 Erh. g, Fussknopfund Nadel abgebrochen, modern zerbrochen, Be-
schr. Fussplatte flach, mit Rippe von Bügel abgesetzt; BügelQs.
linsenformig, Hs. Nadelhalter dünn, wohl gehähmert, Ba. Feil-
spuren, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 8.2, Qb. 0.8, Qh. 0.35,
Gew. 10.4, MA ARB050, 461260,Crivelli 1946,Taf.Xl,6.*31 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplafte leicht dachförmig,
mit Rippe von Bügel abgesetzt, Fussknopf langoval, konisch, mit
langem Stiel, Hs. Nadelhalter dünn, wohl gehämmert, Ba. Feil-
spuren, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb. 0.5, Qh.
0.75, Gew. 2.7, MA ARB040, 46/220.2.*32 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplane flach, mit Rippe von
Bügel abgesetzt, Fussknopfkonisch, flach, Hs. Nadelhalter dünn, wohl
gehämmert, Ba. überall starke Feilspuren, Qual. s, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, L.2.8, Qb.0.7, Qh.0.7, Gew.3.3, MA AR8031,461220.9.*33 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte leicht dachförmig,
Fussknopf oval, konisch, mit langem Stiel, Hs. Nadelhalter dünn,
wohl gehämmert, Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A:
grün, L. 2.1, Qb. 0.5, Qh. 0.7, Gew. 2.5, MA ARB035, 46t220.3,
Crivelli 1946, Taf. X1,4.*34 
FI!. g, Fusrs und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval mit
Mittelgrat, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.85, Qb. l, Qh-0.75, Gew.
12 ;7, M A ARB046, 46/341, Criv elli 19 46, T af . VIII, I 5.*35 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. mit markantem Bü-
gelknick, Qs. linsenflormig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, eb.
0.6, Qh. 0.35, Gew. 2.4, MA ARB044, 46/436.
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i-;iz"olastischen Rippen, Ba. Feilspuren, Pat' dbronzen, restauriert,

f . 6. t's, qu. 0.3. Qh. 0.2, Dm. 0.8, Gew. 5.9, 461562, Crivelli 1946,

Taf . Xl'12'
*21 Tr,weisune unsicher, Erh. g, Schaft abgebrochen, Beschr. Verbrei-.r t [-ne deJschaftes nach dem Kopf, Dek. auf Schaftansatz plasti-

..tt""R;pp", Pat. I, G: dbronzen, A: grün-weiss, L.3.1, Dm.0.8'
cew 5.b, 461745, Crivelli 1946' Taf. XI'13.

^I-on 
u erhelme Nr. 3 8. 3 9)

'*'i*""-' nauuenfiagment mit Kehle, Erh' g, allseitig abgebrochen, ver-
toeen, RS angeschmolzen?, Beschr. Kehlenansatz unter Spiral-
bai'd erkennbär, Dek. mit Spiralband, eine weitlichtige Spirale

erhalten, 2 Ausbruchstellen, Ba' Spiralen eingepunzt, Qual' g,

Zs. stark verbogen, deshalb Spiralen ausgerissen, Pat. I, G:
dsrün, A: grün, RS blau, L. 4.3,8' 2'9,D\ 0.2'D2 0.15, Gew.
t6.9,4611475.

*39 Futterblech, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Löcher für Fut-
ter unregelmässig gesetzt, Fl. rechteckiges Flickblech mit 3 Nie-
ten, 2 erhalten, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
7.35, B. 1.5, Dt 0.1, Gew. 19.5,4612565.

Möbelbeschläge (Nr 4044)
*40 Schnam-ierscheibe, Erh. g, Rand leicht ausgebrochen, Eisenstift in

Achsloch, Dek. profiliert mit 2 konzentrischen Rippen, Pat. VS: I
und V RS: I, G: dgrün, A: grün, H' 0.65, Dm.3'45, Gew.26.7,
461110, Crivelli 1946, Taf. XIII,9.

*41 Füsschen, Erh. g, ganz, Beschr. oberes Ende mit gerundeten Zin-
nen, unteres Ende ausladend, einseitig abgeschliffen, Dek. profi-
liert mit Rillen und Rippen, Hs. US Reste von 2 Gusskanälen und
Gusshaut sichtbar, Qual. g, Zs. leicht zerdrückt, Pat. I, G: dgrün-
dbronzen, A: grün, H. 4.8, Dl 0.3, Qb. 3.75, Qh. 3.55, Gew. 88'1,
461190, Crivelli 1946, Taf. VI,15.*42 Zuweisung unsicher, Erh. g, Segment erhalten, beidseitig abgebro-
chen, BesChr. zylindrisch, mit verbreitertem Fuss, an OS innen ge-
fast, Hs. innen Gusshaut teilweise sichtbar, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 1.8, H. 2.1, Dl 0.85, D2 0.5, Dm.2.5, Gew. 17.5,461207'

*43 Zuweisung unsicher, Erh. m, Rand erhalten, sonst abgebrochen,
Dek. 3 randparallele, plastische Bänder, Zs. stark verformt, Pat. VS:
I, G: dgrün, A: grün, RS: IV, hgrün, L. 1.8, H.3.2, Dl 0.3, Gew.
10.9,461632.*44 Zuweisung unsicher, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr.
schmales Band, oberer Rand gezinnt, unterer Rand abgerundet,
Dek. gezinnt, Zwischenräume gerundet, Qual. g, Zs. wohl flach-
gedrüCkt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.0, H. 1.9, Dl 0.3, Gew.
20.4, MA ARBl26,46166, Crivelli 1946,Taf. 1Y,20.

Kandelaber Q{r 4547)*45 Schaft, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Schaft achtkantig,
oben leicht verbreitert, Ansatz des Zapfens abgebrochen, Qual. g,
Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 11.6, Qb. 1.1, Qh. 1.1, Getv.'76.6,
MA ARBl28,461615, Crivelli 1946,Taf. 1Y,27.*46 Fuss, Erh. g, Fuss erhalten, Beschr. stark gebogenes, im Qs. recht-
eckiges Bein, in Löwentatze endend, auf kantig profilierter, leicht
ovalör Basis (2.6 x 2.4), Dek. Tatze naturalistisch, ohne Krallen,
Fussgelenk mit plastischem Knöchel und Ader, Hs. BasisUS mit
Resten der Gussform (feiner Ton), Qual. g, Zs. 2 Meisselhiebe bei
Bruchstelle, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 7.0,
H. 7.5, Qb. 1.45, Qb. 0.8, Gew. 208.5,4613204.*47 Rohguss, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. aus einem Stück,
erhalten: Schaft mit 3 Protuberanzen, Schaftring, Ansatz der 3 im
Qs. D-förmigen Beine, dazwischen Efeublätter (Ansatz durchbro-
chen), Hs. Wachsausschmelzverfahren, Fingerabdrücke an Protu-
beranzen, Reste der Gussform (feiner Ton), Ba. am Schaftende et-
was gefeilt (Überarbeitung oder zum Zerteilen?), Pat. I, G: dgrün,
A: grün, rostfarbene Flecken, L. 17.5, B. 5.4, Gew. 365.6,46119,
Crivelli 1946, Taf . 1,4.

Rdder von Kohlebecken (Nr. 48.49)*48 Erh. g, Teil der Felge und Speichenansatz erhalten, Beschr. vier-
speichiges Rad mit gerundeten und gefasten Ausschnitten, gegen
Ächse dicker werdend, Qual. g, Zs. stark verbogen, Meissel- und
Hammerspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.7, Dl 0.65, D20.45,
Gew. 65.6, MA ARBl25, 46/62, Crivelli 1946,Taf. 1Y,23.*49 Erh. g, Teil der Felge und Speichenansatz erhalten, Beschr. neun-
speichiges, flaches Rad mit dreieckigen Ausschnitten, Qs. Speichen
röchteckig, evtl. gegen Mitte etwas aufgewölbt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, rostfarbene Flecken, L. 5.9, H. 4.0, Dl 0.5, Dm. 13.0,
Gew. 53.5, 46165, Crivelli 1946, Taf. IVI8.

Raffeln Nr 50-ll3)
mit" dreiöckigen Löchem (Nr. 50-55)x50 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand leicht umgebogen, Hs. Löcher

stark geöffnet, Pat. III, L. 3.9,8.3.2, Dl 0.07, Gew.4.2,4611031.

*51 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. breiter, einfacher Rand, Hs. Löcher
unterschiedlich geöffnet, in Reihen, Pat. III, L.4.8, B. 2.9, Dl 0.05,
Gew. 3.1, 46/510.53, Crivelli 1946, Taf. VI,3.

x52 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. einfache Rändeq oben rechteckiger
Fortsatz, Hs. Löcher geöffnet, in schrägen Reihen, Zs. gefaltet, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, B. 2.3, Dl 0.05, Gew. 3.2, OR,
46ts10.48.

53 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, Zs. gefaltet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2;1,8.2.7, Dl 0.05, Gew.2.0, 461510.47.

54 Erh. h, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher geöff-
net, am Rand Abschrotspuren, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.2,8. 1.7, Dl 0.05, Gew. 2.0, OR, 461510.5.

55 Erh. s, ohne Rand, Hs. Löcher geöffnet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 1.3, B. 1.2, Dl 0.03, Gew. 0.2, 4611029.

mit rechteckigen Löchern (Nt. 56-103)*56 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, einfacher
Rand mit 2 Nietlöchern, Hs. Löcher geöffnet, in Reihen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 5.6,8.2.2, Dl 0.05, Gew.2.5, 46/510.21.

*57 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Hs. Löcher geöff-
net, nicht in Reihen, Pat. V, L. 3.9,8.3.9, Dl 0.05, Gew. 3.5,
46/510.55.*58 Erh. s, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, Hs. Löcher
stark geöffnet, nicht in Reihen, Pat. II, dgrün, L.2.9,8.3.1,D\
0.07, Gew. 1.8, 46/510.2'7.

*59 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher stark
geöffnet, in Reihen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8,

B. 3.4, Dl 0.05, Gew. 1.8, MA ARB079, 461510.19.
60 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher stark

geöffnet, Zs. gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3, B. l.l, Dl
0.05, Gew. 1.3, 461510.46.

6l Erh. m, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher unter-
schiedlich geöffnet, in Reihen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.6, B. 1.8, Dl 0.05, Gew. 1.4,46/510.18.

62 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, in Reihen, Zs. ge-
faltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.6,8. 1.8, Dl 0.05, Gew. 1.6,
461510.37.*63 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, in Reihen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.0, B. 2.0, Dl 0.05, Gew. 0.8, MA ARB078,
46/510.12.

64 Erh. s, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, Pat. II, grün, L. 1.2,
B. 0.9, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4611030.

*65 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, Hs. Löcher
unterschiedlich geöffnet, nicht in Reihen, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.9, B. 2.4, Dl 0.07, Gew. 3.0,46/510.26.*66 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. einfache Ränder, oben rechteckiger
FortsaE, Hs. Löcher fast geschlossen, nicht in Reihen, Zs. gefaltet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B.2.1, Dl 0.05, Gew. 1.1,461510.38.

*6'7 Erh. g, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen (sekundär?),
oben iechteckiger Fortsatz, Hs. Löcher unterschiedlich geöffnet, in
Reihen, Zs. gefaltet, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 3.8, B.
2.2,D\ 0.05, Gew. 2.0, 461510.24.*68 Erh. g, Ecke erhalten, Beschr. Löcher geöffnet, in Reihen, Zs. En-
den eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.0, B. 1.5, H. 0.4, D1
0.02, Gew 0.7, OR, 46/510.44.*69 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. oberes Ende gerundet, mit einge-
schlagenem Halterungsloch, Hs. Löcher geöffnet, nicht in Reihen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7, B.2.1, Dl 0.05, Gew. 1.7,
46/510.17.*70 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher unter-
schiedlich geöffnet, nicht in Reihen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.25, B. 2.5, Dl 0.05, Gew. 2.5, 46/510.29.

71 Erh. s, ohne Rand, Hs. Löcher fast geschlossen, Zs. zu Päckchen
gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9,8. 1.7, Dl 0.03, Gew.
0.6,461510.16.

72 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher geöffnet, Zs. zu Päckchen gefaltet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.5, Dl 0.03, Gew.0.7,
46/5r0.45.

'13 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher geöffnet, Zs. gefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 1.4,8. 1.4, Dl 0.03, Gew. 0.3, 46/510.8.

74 Erh. s, ohne Rand, Hs. Löcher geöffnet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 1.6, B. 0.8, Dl 0.03, Gew. 0.1, 461510.4.

75 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher geöffnet, Zs. gefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.6, Dl 0.03, Gew.0.2, 46/510.14.

*76 Erh. g, Seite und unteres Ende abgebrochen, aufRS Eisenstab, Be-
schr. oberes Ende gerundet, mit eingeschlagenem Halterungsloch,
wohl nach unten breiter werdend, Hs. Löcher unterschiedlich geöff-
net, in randparallelen Reihen, in Mitte <Auffüller>, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün; Rostflecken, L. 13.8,8.6.4, Dl 0.07,
D2 0.05, Gew. 19.4, 461510.5'1, Crivelli 1946, Taf. VI,l.

*77 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher unter-
schiedlich geöffnet, in Reihen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, B.
3.0, Dl 0.04, Gew. 2.5, 461510.23.*78 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, daran recht-
eckiger Fortsatz mit Nietloch, anderer Rand ebenfalls mit Falt, Hs.
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Certosafibel, einteilig, Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fuss-
knopfprofiliert, Dek. Bügel mitje 2 Pronrberanzen,3 Kreisaugen
auf Nadelhalter, Ba. Kreisaugen eingepunzt, starke Feilspuren am
ganzen Körper, Pat. restauriert, bronzefarben, L. 4.7,8L.2.75, Qb.
0.6, Qh. 0.25, Gew. 4.4, MA ARB047,461600, Crivelli 1946,Taf.
x1,'7.
Certosafibel, einteilig, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Be-
schr. BügelQs. dreieckig mit scharfem Mittelgrat, scharfer, drei-
eckiger Bügelknoten, Ba. Feilspuren aufBügelUS, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 4.55, Qb. 0.65, Qh. 0.25, Gew. 3.8, MA ARB029,
46/443.

Mittelitalische und etruskische Obiekte aus der Zeit
vor dem 6. Jh.v.Chr (Nr 16-26)

*16 Navicellafibel mit schmalem, freien Mittelfeld und Zickzacklinie,
plastisch, Erh. g, Fuss und hintere Bügelhälfte abgebrochen, Kan-
ten verrundet, Beschr. BügelQs. halbkreisförmig, dickwandig, Hs.
Kanten des <Schiffchens> unregelmässig, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.3.6, Qb. 1.4, Qh.0.85, Gew. 10.4, OR,461461.10, Crivelli 1946,
Taf. X,3.*17 Flachbeil, Erh. g, ganz, Beschr. Qs. rechteckig, mit leicht aufge-
stauchten Rändem, Längsschnitt linsenförmig, Spleisse umge-
schlagen, Schneide leicht unregelmässig, Ba. Ränder leicht ge-
staucht, Schneide etwas ausgetrieben, Pat. I, G: grün-kupferfarben,
A: grün, L.8.4, Qb.2.3, Qh. 1.1, Gew.91.3,46/8, Crivelli 1946,
Taf. V2.*18 Endständiges Lappenbeil, Erh. sg, ganz, Beschr. oberer Teil ko-
nisch, Randleisten gerade, Blatt breit, leicht geschwungen, 2 pla-
stische <Flügel>>, Schneide abgesetzt, Hs. Fehlstelle an hinterer
Schneide, Ba. <Flügel>> getrieben, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 15.7, B.'7.5,Dl 0.7, D2 0.1, Qb.3.25, Qh. 2.6,Gew.455.9,
4612, Crivelli 1946, Taf . Y,l.
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mit runden oder unregelmässigen Löchern (Nr. 104-ll1)
* 104 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, Hs. Löcher stark

geöffnet, nicht in Reihen, Zs. Teile leicht eingerollt, Pat. III, L.3.1,
8.4.9, Dl 0.05, Gew.3.7,46/510.58, Crivelli 1946, Taf.YI,1.

105 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher geöff-
net, in Reihen, Zs. gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, B.
2.9, Dl 0.03, Gew. 1.6, OR, 461510.30.*106 Erh. m, Rand erhalten, Hs. Löcher stark geöffnet, in Reihen, Zs.
zu Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B. 1.9, Dl
0.05, Gew. 0.9, 461510.35.*107 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, Zs. zu Päckchen ge-
faltet, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.3.6, B. 1.9, Dl 0.05, Gew.4.4,
46/510.40.

108 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, in Reihen, Zs. ge-
faltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.'1,8,2.0, Dl 0.05, Gew. 1.9,
46/510.39.
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Stamnossitulen (Nr 115-119), Situla und Kessel (Nr. l20.I2l)*ll5 Attasche, Erh. g, ganz, Beschr. hakenförmig, zum Anlöten an ei-
nen Geftissrand; Dekor unten umlaufend, RS glatt, mit abgesetz-
tem Haken; Osen leicht abgenützt, Dek. plastisches Dekor: Knos-
pe und Palmette, Ba. im Haken wohl Lötspuren, Qual. g, Pat.
dbronzen, restauriert, L. 3.6, H. 3.65, Dl 0.7,D2 0.4, Gew. 38.8,
461103, Crivelli 1946, Taf. XII,5.

x I I 6 Henkelfragment, Erh. s, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. recht-
eckig, Kanten gefast, ein Ende umgebogen und abgenützt,Zs. ver-
bogen, Pat. II, hellgrün, L. 19.0, Qb. 0.8, Qh. 0.65, Gew. 86.6,
46122, Crivelli 1946, Taf . 11,4.*117 Deckel, Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Deckelkragen, im
Querschnitt L-förmig, Hs. Innen- und Aussenseite mit Treibspuren,
umlaufender I cm breiter Lötrand, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.8.5,8.3.2,Dl 0.07, Dm. 18.0, Gew. 13.9, 46/1550.

*l l8 Bodenfragment, Erh. m, Beschr. halbkreisförmiges Fragment, Hs.
Zentrierdelle, Zs. Abschrotspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0,
B. 2.6, Dl 0.05, Gew. 4.0, 46/1621.*ll9 Attasche, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. der aufder Ge-
füsswandung liegende Teil erhalten (Palmette fehlt), abstehender
Osenteil abgebrochen, Dek. plastische Palmette: Voluten erhalten,
Hs. im Bruch bei der linken Volute grosse Blase, Qual. g, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.3, B.2.5,Dl 0.7, D2 0.35, Gew. 19.3,
46/75, Crivelli 1946, Taf . XllI,2.*120 Situla, Attasche, Rohguss, Erh. g, ein Ende abgebrochen, Beschr.
bandförmige Attasche mit gefaster Schauseite (1.6 x 0.6), gerun-
deten Enden, mitgegossener Ose und 3 unregelmässig gesetzten
Nietlöchem, Hs. 2-teilige Gussform, Nietl-öcher mitgegossen, mit
zu wenig Metall gegossen (Einguss über Ose), Zs. Hammer- und
Kratzspuren, zusammengebogen, gerissen, Qual. s, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 11.5, B. 4.9,H.3.6, Dl 0.6, Gew. 161.7,46/3205,*121 Kessel, Attasche, Erh. g, Ende erhalten, Beschr. lilienförmiges At-
taschenende mit erhaltenem Nietloch, nach oben stark verbreitert,
Ba. gerade Ränder stark gefeilt, Pat. dbronzen, restauriert, L. 3.0,
B.2.3, Dl 0.4, Gew.7.4,46/598, Crivelli 1946, Taf. XII,l6.

Rippenzisten (Nr 122-127), Ziste und Perlrandbecken Q{r. 128.129)*122 Henkelfragment, Erh. g, beide Attaschen abgebrochen, Beschr. fester
Henkel, Qs. rund, mit verdicktem Griff, Ansatz der Attaschen mit je
I Nietloch, Hs. Treibspuren bei den beiden Biegungen des Griffteils,
Qual. g, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 10.9, B. 6.1,H.3.7,
Qb. 1.45, Qh. 1.4, Gew. 159.8,46/13, Crivelli 1946, Taf. II,6.*123 Henkelfragment, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. fester
Henkel, Qs. rund, mit verdicktem Griff, Hs. Treibspuren bei der
Biegung des Griffteils, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 10.9, Qb. I .35,
Qh. 1.35, Gew. 100.2, 46/6, Crivelli 1946, Taf. II,5.*124 Wandungsfragment, Erh. m, stellenweise Blech ausgerissen, Be-
schr. Wandung mit Nahtstelle, 4 Niete erhalten, ohne Boden oder
Rand, Dek. plastische Rippen, in Zwischenfeldern Perlbuckelrei-
hen, Qual. g, Zs. zu Päckchen gefaltet und gehämmert, Pat. unten:
I, G: dgrün, A: grün, oben: II, grün, L. 6.9,8.7.1,H.2.4,D1 0.07,
Gew. 101.7, MA ARB236, 461667,Primas 1972, Abb. 1,5.*125 Wandungsfragment, Erh. g, allseitig abgebrochen bzw. abgeschro-
tet, Beschr'. B. der Rippe bzw. des Zwischenfeldes nicht bestimm-
bar, Dek. plastische Rippe, Zwischenfeld mit Perlbuckelreihe, Zs.
flachgedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6,8.2.4, Dl 0.07,
Gew.2.4,461516.*126 Wandungsfragment, Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Unter-
kante 0.2 umgebogen: original?, Dek. längslaufende Perlbuckelrei-
he, Ansatz plastische Rippe(?), Zs.Ende verdreht, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 5.3, B. 1.2, Dl 0.05, Gew. 2.6, 4611574.

Löcher geöffnet, in Reihen, an Fortsatz Meisselspuren, Pat. III, L.
4.6, B. 4.9, D I 0.07, Gew. I l.'7, 461 5 10.60, Crivelli 1946, Taf . Y 1,2.

Erh. s, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, Hs. Löcher
fast geschlossen, in Reihen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.5, B. 2.55,Dl 0.03, Gew. 1.1,461510.25.
Erh. m, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher ge-
schlossen, in Reihen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3,8.3.0, Dl
0.05, Gew. 1.9, 46/510.31.
Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, Hs. Löcher
stark geöffnet, in Reihen, Zs. verbogen, Pat. V, L. 3.9, B. 3.8, Dl
0.03, Gew. 2.0, 461510.54.
Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Hs. Löcher stark
geöffnet, in Reihen, diese leicht versetzt, Zs. eingefaltet, Pat. III,
L. 3.8, & 3.2, Dl 0.03, Gew. 2.8, 461510.59.
Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Hs. Löcher geöff-
net, in Reihen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B. i.0, Di 0.05,
Gew. 2.6, 461510.20.
Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Hs. Löcher geöff-
net, in Reihen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B,
1.7, Dl 0.03, Gew. 0.5, 461510,22.
Erh. s, ohne Rand, Beschr. Rand wohl im Ansatz erhalten, Hs.
Löcher stark geöffnet, nicht in Reihen, Zs. gefaltet, Pat. II, grün,
L.2.8,8. 1.6, Dl 0.05, Gew. 1.0, 46/510.34.
Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. einfache Ränder, Hs. Löcher geöff-
net, in Reihen, Zs. zu Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.2.5,8. 1.5, Dl 0.05, Gew. 1.8, 46/1028.
Erh. g, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher geöff-
net, in Reihen, Zs. zu Päckchen gefaltet, im Innem Stein, Pat. I, G:
dgrün, A: grun, L. 2.3, B. 2.2, Dl 0.05, Gew. 2.2, 46/510.36.
Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Hs. Löcher geöff-
net, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grln, L. 2.2, B.
1.4, Dl 0.03, Gew. 0.6, 46/1656.
Erh. s, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Zs. verbogen, Pat.
l, G: dgnin, A: grün, L.2.6,8.2.0, Dl 0.03, Gew.0.8, 4611032.
Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher fast geschlossen, in Reihen, Zs. ge-
faltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.'1,8.2.4,D1 0.03, Gew. 1.3,
46/510.32.
Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher geöffnet, in Reihen, Pat. I, G: dgrün,
A: gnin, L.2.6,8. 1.5, Dl 0.05, Gew. Ll, 46/510.9.
Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, nicht in Reihen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.3.3, B. 1.9, Dl 0.05, Gew. 1.4,461510.11.
Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, Zs. gefaltet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 2.2,8.2.0, Dl 0.05, Gew. 0.8, 46/510.10.
Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher geöffnet, Pat. II, grün, L. 1.6, B.
1.4, Dl 0.05, Gew 0.4, 461510.15.
Erh. s, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Hs. Löcher fast
geschlossen, in Reihen, Zs. zu Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.4.3,8.3.7, Dl 0.03, Gew. 3.2, 461509.9.
Erh. s, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Hs. Löcher fast
geschlossen, nicht in Reihen, Zs. verbogen, Pat. II, dgrün, L. 3.8,
B. 2.0, Dl 0.03, Gew. 0.9,461510.42.
Erh. s, ohne Rand, Hs. Löcher fast geschlossen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.6,8. 1.9, Dl 0.03, Gew. 0.4, 461510.41.
Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher fast geschlossen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. l.'7,8. Ll, Dl 0.03, Gew. 0.2, 46/510.28.
Erh. s, ohne Rand, Hs. Löcher fast geschlossen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 1.6, B. 1.4, Dl 0.03, Gew.0.2, 46/510.33.
Erh. s, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Zs. gefaltet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 1.6,8.0.9, Dl 0.03, Gew.0.l, 46/1033.
Erh. g, allseitig abgebrochen, teilweise modem, Beschr. 2 Löcher
im Ansatz erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.3, B.0.8, Dl
0.03, Gew. 0.1, 46/3040.
Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. I Loch im Ansatz erhalten,
Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 0.8, B. 0.7,
Dl 0.03, Gew. 0.1, 46/3123.
Erh. s, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, Hs. Löcher
fast geschlossen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.3,
B. 2,0, D1 0.03, Gew. 0.7,46/510.13.

109 Erh. m, ohne Rand, Beschr. Rand wohl im Ansatz erhalten, Hs.
Löcher stark geöffnet, nicht in Reihen, Zs, gefaltet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.8,8.2.3, Dl 0.05, Gew.2.4,461510.43.

110 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, Zs. gefaltet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.7, Dl 0.03, Gew. 0.4, OR,
461510.7.

lll Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, Zs. gefaltet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2.2,8. 1.3, Dl 0.05, Gew.0.7, 46/510,6.

unbestimmbar (Nr. 112.113); Stamnoskenkel (Nr. 114)*112 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Zs. zu Päckchen
gefaltet und gehämmerl, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, B. 3.4,
Dl 0.05, Gew 21.8, 4612661.
Erh. s, Zs. zu Päckchen gefaltet, angeschmolzen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.3, B. 2.5,D| 0.07, Gew. 7.6, 46/1027.
Stamnoshenkel, Erh. g, ganz, Beschr. rundstabiger, hoch hinaufge-
zogener Henkel mit zwei waagrecht stehenden, plastisch verzier-
ten Attaschen, Lotspuren, Dek. Attaschen mit 9-blättriger Palmet-
te, Voluten in Schlangenform, Hs. Attaschen mit beidseits 3 Ver-
tiefungen (linke RS nur 2), eine durchgebrochen, Blasen, Ba. At-
taschenRS mit Feilspuren, Qual. sg, Pat. dbronzen, restauriert, L.
22.9,H. 10.1, Qb. 1.35, Qh. 1.35, Dm. 32.0, Gew. 782.8,46/295'7,
Primas 1970, Taf. 15, l.

*12.78,:f ;*:i,:illT1:.f; t.1l';'Jli'b.l|fi :'ffi :iJil""T:inöJ,'i'l'x:
j,.i*i-'-C.iten einsäfaltet, Ptt. I, G: grün, A: grün, rostfarbene

ii;t;, L. 9.1. E. s.5, DI 0.0s, Gew. 33.e, 461664,Primas te70'

Abb. 1,6'
,i^o ;I;; nÄ. s. Fuss und Teil des Beckens erhalten, Beschr' einfa-'tLo li"'-'-it Biechstreifen verstärkter Rand, Standfuss L-förmig mit

Iuirl*, rundstabigem Füsschen, mit 2 Nieten am Körper b^efestigt,

ir"-Tsienkomer äus einem Stück, Randverstärkung mit 2 Nieten

i.".i"itint. Ba. Standfuss massiv, nur grob mit Feile überarbeitet, Zs'

'"iäiuätt, 
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 7'1, B. 5'8, H' 4'0, Dl 0'l'

Gew' 87.3,46/663'
*rre p"ilrandbecken, Randfragment, Erh. m, Rand erhalten, Beschr'

iränarnit erhaltenem Bodinansatz, Form nicht genau rekonstruier-
ir"i. O.. ca. 22 cm, Dek. Rand mit Buckelreihe, Ba. Buckel von
untLn ounziert, von oben mit rechteckiger Punze überarbeitet, Qual.

" il- iechteckises Flickblech über dem Rand, mit I Niet befestigt,

Zr. e.futtet, PaI. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 8'3,

H. +ls, ot 0.08, D2 0.03, Gew.32.8, MA ARB081' 461657'Pri'
mas 1972, Abb. I 

'4.

Fttctheckerl Nr 13G-l 33)
; itO Attasche, Erh. m. dreiseitig abgebrochen, Beschr' Mittelsttick: obe-

rer Rand gerade, unten spitz zusammenlaufend, in Mitte I Niet, Hs.

oberer Räd mit Rille (6riginal), Niet auf Schauseite gut versenkt,
Zs. Meisselspur auf RS, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3'45'8.4.15'
Dl 0.6, Gew-.45.8, MA ARBl24, 46160,Crivelli 1946'Taf.lY,12.

*131 Attasche, Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. oberer Rand ge-

rade, unterer kreisförmig, I Nietloch erhalten, Schauseite leicht ge-

wölbt, Ba. oberer Rand nur grob mit Feile überarbeitet, Pat. I' G:

dgrün, A: grün, L. 4;7,8.2'9, Dl 0.75, Gew.51 6,46167.
*132 Fiss, Erh. g, Fuss erhalten, Beschr. Fuss in Form einer Raubtier-

talze,4 angewinkelte Zehen plastisch ausgearbeitet, ohne anato-
mische Detäils, mittlere Zehen abgescheuert, Pat. I, G: dgrün, A:
grin, L. 2.6, B. 2.65, H. I . l, Gew' 32.8, 46172, Crivelli 1946' Taf.
v1,4.*133 Bein, Zuweisung unsicher, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr'
im Qs. fünfeckiger Stab, gegen oben etwas breiter werdend, am

oberön Ende Aniatz einer profilierten(?) Platte, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, rostfarbene Flecken, L. 10.2, B. 3'1,H.2,3, Gew. 352'8,
46115, Crivelli 1946,Taf . 1,9.

Kannenattaschen (Nr I 34-l 36)
*134 Erh. g, Endö erhalten, Pfote umgebogen, Sti.ic\ verschollen, Be-

schr. in Löwenform,2 abgesetzte Vorderbeine, Hinterbeine am Kör-
per anliegend, Kopi plasiisch, Dek. Mähne gestrichelt, Ba. Dekor

funziert,Zs. Pfote urirgebogen,L.2.6, B. 1.2, H, 1.2,461596'Cr\-
velli 1946, Taf. XII,l4.*135 Erh. m, Henkel abgebrochen, Beschr. blattförmig, unten spilz zu-
laufend, rundstabiger Henkel schräg weglaufend, Hs. auf RS Lot-
spuren, Zs. Hiebspuren an Attasche vom Lostrennen vom Gefüss-
k-örper, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.34,H.3.7,D1 0.9'D20.25'
Gew.24.5, 46/26,Crivelli 1946, Taf VI,5.

8136 Erh. m, Henkel abgebrochen, Beschr. herzförmig, zum Henkelan-
satz dicker werdend, Henkel wohl bandförmig, Dek' stilisierte Pal-
mette, Hs. auf RS Lotspuren, Ba. Dekor grob punziert, Zs' verbo-
gen vom Lostrennen vom Gefiisskörper, Pat. I, G: dgrü1, {: gJu1,
L.2.65,H.2.1, Dl 0.3, D2 0.15, Gew. 6.1, 461634,crivelli 1946,
Taf. X123.

Rotellen und Mündungsattaschen (Nr. 137-139)
*137 Rotelle, Erh. m, einseitig abgebrochen, Beschr. Ansatz zum Hen-

kel erhalten, tiefe Nut für Geftissrand, Hs. 2 Blasen an Rotelle, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,8. 1.2, Qb' 2.6, Qh. 2'55, Gew. 46'0,
461105, Crivelli 1946, Taf. Y1,19.*138 Mündungsattasche, Erh. m, zweiseitig abgebrochen, Beschr. In-
nenseite iiner Mündungsattasche mit wulstartig verdicktem Ende,
Innenseite mit Nut fiir Geftissrand, Hs. Blase auf OS, in Nut zahl-
reiche Blasen, Ba. grob überarbeitet: originale Kanten unregel-
mässig, Zs. andere Hälfte abgeschrotet: Meissel zweimal an_gesetzt,

Pat. I;G: dgrün, A: grün, L. 2.9,8. 1.7, Dl 0.8, D2 0.25, Gew.
t0.7,461208.*139 Mündungsattasche, Zuweisung unsicher, Erh' m, beidseitig3bgg-
brochen,-Beschr. Qs. U-förmig, Hs. Innenseite mit Blasen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.5, B. 1.2,H.0.9, Dl 0.35, D2 0.25' Gew'
n.3,461754.

*141 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Henkel bandförmig, auf
Schausäite mit be-idsei-tiger Fase, Qual. g. Zs. verbogen, deutliche
Abschrotspur am unteren Ende, Pat. unten: I, G: dgrün, A: giün;
oben: II, !rün, L. 5.0, B. 0.6, Dl 0.5, D2 0.4, Gew. 26.5' MA
ARBZI6,461206.x142 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. langoval, auf Schau-
seite mit beidseitfuer Fase, bei Attaschenansatz innen hohl, Hs. ori-
ginale Gusshaut im Hohlraum, Zs. Innenseite mit deutlicher Ab-
ichrotspur, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5, B' 1.6, Dl 1.25'D2
0.7, Gew. 10.5,46/751.

Standringe von Kannen und dhnlichen Gefcissen (I'{r. 143-152)
*143 Eih. g. beidseitig abgebrochen, Beschr. konisch, Qs. dreieckig, Sei-

ten gEschwungeh, Hs. Lotspuren aufAuflagefläche, Ba. Innensei-
te wbhl nicht überarbeitet, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 6.8,8.2.1, H. 1.7, Dm. 11.0, Gew. 70.9,4619, Crivelli
1946, Taf . 1,3.*144 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. konisch, Qs. dreieckig mit
gefaster Innenkante, Seiten gerade, vorspringende Ansatzleiste, Hs.
Lotspuren auf Auflagefläche, Ba. Feilspuren unter Ansatzleiste, Zs.
Innenseite mit Meisselspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.7.1,8.
1.8, H. 1.6, Dm. 10.0, Gew.74.3,46/52.

*145 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Dek. plastisches Band an oberem
Ende, Hs. Lotreste(?) auf Auflager, Ba. auf Aussenseite parallel
laufende Feilspuren, Zs. flachgedrückt, stark zerhackt: Meissel-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: griin, L. 4.1, B. 0.9, Dl 0.8, Gew. 23.9, 46156.

*146 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. einfach L-förmig mit brei-
tem Auflager, Hi. in Bruchstellen grosse Blasen, Ba. grob gefeilt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5,8.2.5, Dl 1.35, D2 0'4, Gew.
38.3, MA ARB2l8, 46154.

*147 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. lang und schmal, mit
schmalem Auflagör, Hi. aufAuflager Lotspuren, Zs. flachgehäm-
meft (Hammerspuren), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.4,8.2.9,D|
0.7, Gew. 35.9, MA ARB123, ARB2l9, ARBl96,46153.

*148 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. lang und schmal, mit sehr
breitem Auflager, Dek. plastisches Band am oberen Ende, Zs. flach-
gehämmert und zerhackt: Hammer- und Meisselspuren, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.5.5, B.3.1, Dl 1.3, D2 0.3, Gew.50.2,46/55.

*149 Eih. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Hs. Schmal-
seiten leicht aufgestaucht, Zwischenraum (Auflager) mit Lotspuren,
Ba. sichtbare Seiten gut überarbeitet, Auflager roh belassen, Pat. I, G:
dgrün, A: $ün, L.4.0, B. 1.2, Dl 0.5,D20.4,Gew.14.4,461629.

*150 Eih. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, innenge-
fast, Dm. ca.7, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. 1'4,D\ 0'4,
Gew. 15.8,461628.*l5l Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Kanten
leicht gefast, gegen innen dünner werdend, Hs. auf Auflager Lo1-
spuren, Zs. böide Enden ausgetrieben, dabei gerissen, Pat. I, G:
dgrtin, e: grün, L.6.0, B. 1.3, Dl 0.3,D20.2,Gew.14.1,46/743.

*152 Eih. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, innen ge-
fast, Hs. aufAufläger Lotspuren, Zs. gehämmert, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.7,8.2.2,D\ 0.3, Gew. 12.8, 4611902.

lnfundibula ( Nr. I 5 3. I 54)xi53 Trichtör, Erh. m, Beschr. Trichterinnenrand leicht abgesetzt, Röh-
re in Mitte eingezogen, Dek. profiliert mit Rillen und Rippen,
Schaft glatt, Hs. Lotspuren aufTrichterinnenseite, Qual. g Pat. I,
G: dgrün, A: grün, blaü. Trichter ockerfarben. Rostfarbene Flecken,
H. 6.1, Dl 0.3,D2 0.2, Qb. 1.25, Qh. 1.25, Dm. 4.05, Gew. 56.9,
46120, Crivelli 1946, Taf. VI,1 8.

*154 Grifi Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Henkelende in Form eines Vo-
gelkopfes, plastische, ungleich grosse Augen, Qs. D-förmig, Qs.
Henköl quadrat. mit gerundeten Kanten, Ba. Feilspuren an Auqen,
Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.6, Qb. 0.9, Qh. 0.6, Gew. 9.7,
4616ll, Crivelli 1946, Taf. XII,|2.

*155 Schöpfgefiiss, Griff, Erh. g, Griffganz, Geftiss fehlt, Beschr' hoh-
ler, fazettierter Stiel mit besonders geformter Attasche, 3 Niet-
löcher,2 Niete erhalten: Aussenseite verschlagen, Innenseite rund,
leicht gewölbt, Hs. in Wachsausschmelzverfahren herge-stellt,_ De-
fekt am Griff: Modell nicht sauber geschlossen, Ba. Griff- und At-
tascheninnenseite nicht überarbeitet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
t1.8,8. 6.4,H. 5.l,Qb, 2.6, Qh. 2.65, Dm. l0.0,Gew. 164'3,46117,
Crivelli 1946, Taf. II,8.

Simpula (Nx 156-165)*156 Henkel, Erh. g, Henkelende erhalten, Beschr. Henkelende in Form
eines Vogelkopfes, Qs. dreieckig, mit gerundeten Kanten, Qs. Hen-
kel rund, Dek. Schnabel, Augen und Federn angegeben, Ba. Dekor
einziseliert, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4'7, Qb' 1.05,

Qh. 1.0, Gew. 16.2,461609, Crivelli 1946, Taf. XII,ll.
x157 Griff, Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Henkelende in Form eines Vo-

gelkopfes, Qs. dreieckig, mit gerundeten Kanten, Qs' Henkel rund,

Qual.-g, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.5.0, Qb. 1.0, Qh' 0'85,
Gew. 15.0,461610, Crivelli 1946, Taf. XII,l0.
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Henkel
x 140

(lrlr. I 40-142)
Erh. g, obere Attasche abgebrochen, Beschr. HenkelQs. quadrat.

bis reihteckig, Kanten rund; oben umgebogen, unten lange Strecke
gerade; untere Attasche mit Nietloch und plastischem Dekor, Dek.
öberes Ende: zwei Querstriche; Attasche: Rosette mit Raubtiertat-
ze, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren an unterer Attasche, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, Ä: grün, L.22.7,8.5.6, Qb. 1.35, Qh. 1.35, Gew.
284.6, 46121, Crivelli 1946, Tai II,l.
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mit runden oder unregelmässigen Löchern (Nr. 104-ll1)
* 104 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, Hs. Löcher stark

geöffnet, nicht in Reihen, Zs. Teile leicht eingerollt, Pat. III, L.3.1,
8.4.9, Dl 0.05, Gew.3.7,46/510.58, Crivelli 1946, Taf.YI,1.

105 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher geöff-
net, in Reihen, Zs. gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, B.
2.9, Dl 0.03, Gew. 1.6, OR, 461510.30.*106 Erh. m, Rand erhalten, Hs. Löcher stark geöffnet, in Reihen, Zs.
zu Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B. 1.9, Dl
0.05, Gew. 0.9, 461510.35.*107 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, Zs. zu Päckchen ge-
faltet, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.3.6, B. 1.9, Dl 0.05, Gew.4.4,
46/510.40.

108 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, in Reihen, Zs. ge-
faltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.'1,8,2.0, Dl 0.05, Gew. 1.9,
46/510.39.
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*114

Stamnossitulen (Nr 115-119), Situla und Kessel (Nr. l20.I2l)*ll5 Attasche, Erh. g, ganz, Beschr. hakenförmig, zum Anlöten an ei-
nen Geftissrand; Dekor unten umlaufend, RS glatt, mit abgesetz-
tem Haken; Osen leicht abgenützt, Dek. plastisches Dekor: Knos-
pe und Palmette, Ba. im Haken wohl Lötspuren, Qual. g, Pat.
dbronzen, restauriert, L. 3.6, H. 3.65, Dl 0.7,D2 0.4, Gew. 38.8,
461103, Crivelli 1946, Taf. XII,5.

x I I 6 Henkelfragment, Erh. s, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. recht-
eckig, Kanten gefast, ein Ende umgebogen und abgenützt,Zs. ver-
bogen, Pat. II, hellgrün, L. 19.0, Qb. 0.8, Qh. 0.65, Gew. 86.6,
46122, Crivelli 1946, Taf . 11,4.*117 Deckel, Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Deckelkragen, im
Querschnitt L-förmig, Hs. Innen- und Aussenseite mit Treibspuren,
umlaufender I cm breiter Lötrand, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.8.5,8.3.2,Dl 0.07, Dm. 18.0, Gew. 13.9, 46/1550.

*l l8 Bodenfragment, Erh. m, Beschr. halbkreisförmiges Fragment, Hs.
Zentrierdelle, Zs. Abschrotspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0,
B. 2.6, Dl 0.05, Gew. 4.0, 46/1621.*ll9 Attasche, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. der aufder Ge-
füsswandung liegende Teil erhalten (Palmette fehlt), abstehender
Osenteil abgebrochen, Dek. plastische Palmette: Voluten erhalten,
Hs. im Bruch bei der linken Volute grosse Blase, Qual. g, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.3, B.2.5,Dl 0.7, D2 0.35, Gew. 19.3,
46/75, Crivelli 1946, Taf . XllI,2.*120 Situla, Attasche, Rohguss, Erh. g, ein Ende abgebrochen, Beschr.
bandförmige Attasche mit gefaster Schauseite (1.6 x 0.6), gerun-
deten Enden, mitgegossener Ose und 3 unregelmässig gesetzten
Nietlöchem, Hs. 2-teilige Gussform, Nietl-öcher mitgegossen, mit
zu wenig Metall gegossen (Einguss über Ose), Zs. Hammer- und
Kratzspuren, zusammengebogen, gerissen, Qual. s, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 11.5, B. 4.9,H.3.6, Dl 0.6, Gew. 161.7,46/3205,*121 Kessel, Attasche, Erh. g, Ende erhalten, Beschr. lilienförmiges At-
taschenende mit erhaltenem Nietloch, nach oben stark verbreitert,
Ba. gerade Ränder stark gefeilt, Pat. dbronzen, restauriert, L. 3.0,
B.2.3, Dl 0.4, Gew.7.4,46/598, Crivelli 1946, Taf. XII,l6.

Rippenzisten (Nr 122-127), Ziste und Perlrandbecken Q{r. 128.129)*122 Henkelfragment, Erh. g, beide Attaschen abgebrochen, Beschr. fester
Henkel, Qs. rund, mit verdicktem Griff, Ansatz der Attaschen mit je
I Nietloch, Hs. Treibspuren bei den beiden Biegungen des Griffteils,
Qual. g, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 10.9, B. 6.1,H.3.7,
Qb. 1.45, Qh. 1.4, Gew. 159.8,46/13, Crivelli 1946, Taf. II,6.*123 Henkelfragment, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. fester
Henkel, Qs. rund, mit verdicktem Griff, Hs. Treibspuren bei der
Biegung des Griffteils, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 10.9, Qb. I .35,
Qh. 1.35, Gew. 100.2, 46/6, Crivelli 1946, Taf. II,5.*124 Wandungsfragment, Erh. m, stellenweise Blech ausgerissen, Be-
schr. Wandung mit Nahtstelle, 4 Niete erhalten, ohne Boden oder
Rand, Dek. plastische Rippen, in Zwischenfeldern Perlbuckelrei-
hen, Qual. g, Zs. zu Päckchen gefaltet und gehämmert, Pat. unten:
I, G: dgrün, A: grün, oben: II, grün, L. 6.9,8.7.1,H.2.4,D1 0.07,
Gew. 101.7, MA ARB236, 461667,Primas 1972, Abb. 1,5.*125 Wandungsfragment, Erh. g, allseitig abgebrochen bzw. abgeschro-
tet, Beschr'. B. der Rippe bzw. des Zwischenfeldes nicht bestimm-
bar, Dek. plastische Rippe, Zwischenfeld mit Perlbuckelreihe, Zs.
flachgedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6,8.2.4, Dl 0.07,
Gew.2.4,461516.*126 Wandungsfragment, Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Unter-
kante 0.2 umgebogen: original?, Dek. längslaufende Perlbuckelrei-
he, Ansatz plastische Rippe(?), Zs.Ende verdreht, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 5.3, B. 1.2, Dl 0.05, Gew. 2.6, 4611574.

Löcher geöffnet, in Reihen, an Fortsatz Meisselspuren, Pat. III, L.
4.6, B. 4.9, D I 0.07, Gew. I l.'7, 461 5 10.60, Crivelli 1946, Taf . Y 1,2.

Erh. s, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, Hs. Löcher
fast geschlossen, in Reihen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.5, B. 2.55,Dl 0.03, Gew. 1.1,461510.25.
Erh. m, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher ge-
schlossen, in Reihen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3,8.3.0, Dl
0.05, Gew. 1.9, 46/510.31.
Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, Hs. Löcher
stark geöffnet, in Reihen, Zs. verbogen, Pat. V, L. 3.9, B. 3.8, Dl
0.03, Gew. 2.0, 461510.54.
Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Hs. Löcher stark
geöffnet, in Reihen, diese leicht versetzt, Zs. eingefaltet, Pat. III,
L. 3.8, & 3.2, Dl 0.03, Gew. 2.8, 461510.59.
Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Hs. Löcher geöff-
net, in Reihen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B. i.0, Di 0.05,
Gew. 2.6, 461510.20.
Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Hs. Löcher geöff-
net, in Reihen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B,
1.7, Dl 0.03, Gew. 0.5, 461510,22.
Erh. s, ohne Rand, Beschr. Rand wohl im Ansatz erhalten, Hs.
Löcher stark geöffnet, nicht in Reihen, Zs. gefaltet, Pat. II, grün,
L.2.8,8. 1.6, Dl 0.05, Gew. 1.0, 46/510.34.
Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. einfache Ränder, Hs. Löcher geöff-
net, in Reihen, Zs. zu Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.2.5,8. 1.5, Dl 0.05, Gew. 1.8, 46/1028.
Erh. g, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Hs. Löcher geöff-
net, in Reihen, Zs. zu Päckchen gefaltet, im Innem Stein, Pat. I, G:
dgrün, A: grun, L. 2.3, B. 2.2, Dl 0.05, Gew. 2.2, 46/510.36.
Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Hs. Löcher geöff-
net, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grln, L. 2.2, B.
1.4, Dl 0.03, Gew. 0.6, 46/1656.
Erh. s, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Zs. verbogen, Pat.
l, G: dgnin, A: grün, L.2.6,8.2.0, Dl 0.03, Gew.0.8, 4611032.
Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher fast geschlossen, in Reihen, Zs. ge-
faltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.'1,8.2.4,D1 0.03, Gew. 1.3,
46/510.32.
Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher geöffnet, in Reihen, Pat. I, G: dgrün,
A: gnin, L.2.6,8. 1.5, Dl 0.05, Gew. Ll, 46/510.9.
Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, nicht in Reihen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.3.3, B. 1.9, Dl 0.05, Gew. 1.4,461510.11.
Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, Zs. gefaltet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 2.2,8.2.0, Dl 0.05, Gew. 0.8, 46/510.10.
Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher geöffnet, Pat. II, grün, L. 1.6, B.
1.4, Dl 0.05, Gew 0.4, 461510.15.
Erh. s, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Hs. Löcher fast
geschlossen, in Reihen, Zs. zu Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.4.3,8.3.7, Dl 0.03, Gew. 3.2, 461509.9.
Erh. s, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen, Hs. Löcher fast
geschlossen, nicht in Reihen, Zs. verbogen, Pat. II, dgrün, L. 3.8,
B. 2.0, Dl 0.03, Gew. 0.9,461510.42.
Erh. s, ohne Rand, Hs. Löcher fast geschlossen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.6,8. 1.9, Dl 0.03, Gew. 0.4, 461510.41.
Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher fast geschlossen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. l.'7,8. Ll, Dl 0.03, Gew. 0.2, 46/510.28.
Erh. s, ohne Rand, Hs. Löcher fast geschlossen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 1.6, B. 1.4, Dl 0.03, Gew.0.2, 46/510.33.
Erh. s, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Zs. gefaltet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 1.6,8.0.9, Dl 0.03, Gew.0.l, 46/1033.
Erh. g, allseitig abgebrochen, teilweise modem, Beschr. 2 Löcher
im Ansatz erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.3, B.0.8, Dl
0.03, Gew. 0.1, 46/3040.
Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. I Loch im Ansatz erhalten,
Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 0.8, B. 0.7,
Dl 0.03, Gew. 0.1, 46/3123.
Erh. s, Ecke erhalten, Beschr. ein Rand umgebogen, Hs. Löcher
fast geschlossen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.3,
B. 2,0, D1 0.03, Gew. 0.7,46/510.13.

109 Erh. m, ohne Rand, Beschr. Rand wohl im Ansatz erhalten, Hs.
Löcher stark geöffnet, nicht in Reihen, Zs, gefaltet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.8,8.2.3, Dl 0.05, Gew.2.4,461510.43.

110 Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, Zs. gefaltet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.7, Dl 0.03, Gew. 0.4, OR,
461510.7.

lll Erh. m, ohne Rand, Hs. Löcher stark geöffnet, Zs. gefaltet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2.2,8. 1.3, Dl 0.05, Gew.0.7, 46/510,6.

unbestimmbar (Nr. 112.113); Stamnoskenkel (Nr. 114)*112 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. einfacher Rand, Zs. zu Päckchen
gefaltet und gehämmerl, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, B. 3.4,
Dl 0.05, Gew 21.8, 4612661.
Erh. s, Zs. zu Päckchen gefaltet, angeschmolzen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.3, B. 2.5,D| 0.07, Gew. 7.6, 46/1027.
Stamnoshenkel, Erh. g, ganz, Beschr. rundstabiger, hoch hinaufge-
zogener Henkel mit zwei waagrecht stehenden, plastisch verzier-
ten Attaschen, Lotspuren, Dek. Attaschen mit 9-blättriger Palmet-
te, Voluten in Schlangenform, Hs. Attaschen mit beidseits 3 Ver-
tiefungen (linke RS nur 2), eine durchgebrochen, Blasen, Ba. At-
taschenRS mit Feilspuren, Qual. sg, Pat. dbronzen, restauriert, L.
22.9,H. 10.1, Qb. 1.35, Qh. 1.35, Dm. 32.0, Gew. 782.8,46/295'7,
Primas 1970, Taf. 15, l.

*12.78,:f ;*:i,:illT1:.f; t.1l';'Jli'b.l|fi :'ffi :iJil""T:inöJ,'i'l'x:
j,.i*i-'-C.iten einsäfaltet, Ptt. I, G: grün, A: grün, rostfarbene

ii;t;, L. 9.1. E. s.5, DI 0.0s, Gew. 33.e, 461664,Primas te70'

Abb. 1,6'
,i^o ;I;; nÄ. s. Fuss und Teil des Beckens erhalten, Beschr' einfa-'tLo li"'-'-it Biechstreifen verstärkter Rand, Standfuss L-förmig mit

Iuirl*, rundstabigem Füsschen, mit 2 Nieten am Körper b^efestigt,

ir"-Tsienkomer äus einem Stück, Randverstärkung mit 2 Nieten

i.".i"itint. Ba. Standfuss massiv, nur grob mit Feile überarbeitet, Zs'

'"iäiuätt, 
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 7'1, B. 5'8, H' 4'0, Dl 0'l'

Gew' 87.3,46/663'
*rre p"ilrandbecken, Randfragment, Erh. m, Rand erhalten, Beschr'

iränarnit erhaltenem Bodinansatz, Form nicht genau rekonstruier-
ir"i. O.. ca. 22 cm, Dek. Rand mit Buckelreihe, Ba. Buckel von
untLn ounziert, von oben mit rechteckiger Punze überarbeitet, Qual.

" il- iechteckises Flickblech über dem Rand, mit I Niet befestigt,

Zr. e.futtet, PaI. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 8'3,

H. +ls, ot 0.08, D2 0.03, Gew.32.8, MA ARB081' 461657'Pri'
mas 1972, Abb. I 

'4.

Fttctheckerl Nr 13G-l 33)
; itO Attasche, Erh. m. dreiseitig abgebrochen, Beschr' Mittelsttick: obe-

rer Rand gerade, unten spitz zusammenlaufend, in Mitte I Niet, Hs.

oberer Räd mit Rille (6riginal), Niet auf Schauseite gut versenkt,
Zs. Meisselspur auf RS, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3'45'8.4.15'
Dl 0.6, Gew-.45.8, MA ARBl24, 46160,Crivelli 1946'Taf.lY,12.

*131 Attasche, Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. oberer Rand ge-

rade, unterer kreisförmig, I Nietloch erhalten, Schauseite leicht ge-

wölbt, Ba. oberer Rand nur grob mit Feile überarbeitet, Pat. I' G:

dgrün, A: grün, L. 4;7,8.2'9, Dl 0.75, Gew.51 6,46167.
*132 Fiss, Erh. g, Fuss erhalten, Beschr. Fuss in Form einer Raubtier-

talze,4 angewinkelte Zehen plastisch ausgearbeitet, ohne anato-
mische Detäils, mittlere Zehen abgescheuert, Pat. I, G: dgrün, A:
grin, L. 2.6, B. 2.65, H. I . l, Gew' 32.8, 46172, Crivelli 1946' Taf.
v1,4.*133 Bein, Zuweisung unsicher, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr'
im Qs. fünfeckiger Stab, gegen oben etwas breiter werdend, am

oberön Ende Aniatz einer profilierten(?) Platte, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, rostfarbene Flecken, L. 10.2, B. 3'1,H.2,3, Gew. 352'8,
46115, Crivelli 1946,Taf . 1,9.

Kannenattaschen (Nr I 34-l 36)
*134 Erh. g, Endö erhalten, Pfote umgebogen, Sti.ic\ verschollen, Be-

schr. in Löwenform,2 abgesetzte Vorderbeine, Hinterbeine am Kör-
per anliegend, Kopi plasiisch, Dek. Mähne gestrichelt, Ba. Dekor

funziert,Zs. Pfote urirgebogen,L.2.6, B. 1.2, H, 1.2,461596'Cr\-
velli 1946, Taf. XII,l4.*135 Erh. m, Henkel abgebrochen, Beschr. blattförmig, unten spilz zu-
laufend, rundstabiger Henkel schräg weglaufend, Hs. auf RS Lot-
spuren, Zs. Hiebspuren an Attasche vom Lostrennen vom Gefüss-
k-örper, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.34,H.3.7,D1 0.9'D20.25'
Gew.24.5, 46/26,Crivelli 1946, Taf VI,5.

8136 Erh. m, Henkel abgebrochen, Beschr. herzförmig, zum Henkelan-
satz dicker werdend, Henkel wohl bandförmig, Dek' stilisierte Pal-
mette, Hs. auf RS Lotspuren, Ba. Dekor grob punziert, Zs' verbo-
gen vom Lostrennen vom Gefiisskörper, Pat. I, G: dgrü1, {: gJu1,
L.2.65,H.2.1, Dl 0.3, D2 0.15, Gew. 6.1, 461634,crivelli 1946,
Taf. X123.

Rotellen und Mündungsattaschen (Nr. 137-139)
*137 Rotelle, Erh. m, einseitig abgebrochen, Beschr. Ansatz zum Hen-

kel erhalten, tiefe Nut für Geftissrand, Hs. 2 Blasen an Rotelle, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,8. 1.2, Qb' 2.6, Qh. 2'55, Gew. 46'0,
461105, Crivelli 1946, Taf. Y1,19.*138 Mündungsattasche, Erh. m, zweiseitig abgebrochen, Beschr. In-
nenseite iiner Mündungsattasche mit wulstartig verdicktem Ende,
Innenseite mit Nut fiir Geftissrand, Hs. Blase auf OS, in Nut zahl-
reiche Blasen, Ba. grob überarbeitet: originale Kanten unregel-
mässig, Zs. andere Hälfte abgeschrotet: Meissel zweimal an_gesetzt,

Pat. I;G: dgrün, A: grün, L. 2.9,8. 1.7, Dl 0.8, D2 0.25, Gew.
t0.7,461208.*139 Mündungsattasche, Zuweisung unsicher, Erh' m, beidseitig3bgg-
brochen,-Beschr. Qs. U-förmig, Hs. Innenseite mit Blasen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.5, B. 1.2,H.0.9, Dl 0.35, D2 0.25' Gew'
n.3,461754.

*141 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Henkel bandförmig, auf
Schausäite mit be-idsei-tiger Fase, Qual. g. Zs. verbogen, deutliche
Abschrotspur am unteren Ende, Pat. unten: I, G: dgrün, A: giün;
oben: II, !rün, L. 5.0, B. 0.6, Dl 0.5, D2 0.4, Gew. 26.5' MA
ARBZI6,461206.x142 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. langoval, auf Schau-
seite mit beidseitfuer Fase, bei Attaschenansatz innen hohl, Hs. ori-
ginale Gusshaut im Hohlraum, Zs. Innenseite mit deutlicher Ab-
ichrotspur, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5, B' 1.6, Dl 1.25'D2
0.7, Gew. 10.5,46/751.

Standringe von Kannen und dhnlichen Gefcissen (I'{r. 143-152)
*143 Eih. g. beidseitig abgebrochen, Beschr. konisch, Qs. dreieckig, Sei-

ten gEschwungeh, Hs. Lotspuren aufAuflagefläche, Ba. Innensei-
te wbhl nicht überarbeitet, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 6.8,8.2.1, H. 1.7, Dm. 11.0, Gew. 70.9,4619, Crivelli
1946, Taf . 1,3.*144 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. konisch, Qs. dreieckig mit
gefaster Innenkante, Seiten gerade, vorspringende Ansatzleiste, Hs.
Lotspuren auf Auflagefläche, Ba. Feilspuren unter Ansatzleiste, Zs.
Innenseite mit Meisselspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.7.1,8.
1.8, H. 1.6, Dm. 10.0, Gew.74.3,46/52.

*145 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Dek. plastisches Band an oberem
Ende, Hs. Lotreste(?) auf Auflager, Ba. auf Aussenseite parallel
laufende Feilspuren, Zs. flachgedrückt, stark zerhackt: Meissel-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: griin, L. 4.1, B. 0.9, Dl 0.8, Gew. 23.9, 46156.

*146 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. einfach L-förmig mit brei-
tem Auflager, Hi. in Bruchstellen grosse Blasen, Ba. grob gefeilt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5,8.2.5, Dl 1.35, D2 0'4, Gew.
38.3, MA ARB2l8, 46154.

*147 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. lang und schmal, mit
schmalem Auflagör, Hi. aufAuflager Lotspuren, Zs. flachgehäm-
meft (Hammerspuren), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.4,8.2.9,D|
0.7, Gew. 35.9, MA ARB123, ARB2l9, ARBl96,46153.

*148 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. lang und schmal, mit sehr
breitem Auflager, Dek. plastisches Band am oberen Ende, Zs. flach-
gehämmert und zerhackt: Hammer- und Meisselspuren, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.5.5, B.3.1, Dl 1.3, D2 0.3, Gew.50.2,46/55.

*149 Eih. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Hs. Schmal-
seiten leicht aufgestaucht, Zwischenraum (Auflager) mit Lotspuren,
Ba. sichtbare Seiten gut überarbeitet, Auflager roh belassen, Pat. I, G:
dgrün, A: $ün, L.4.0, B. 1.2, Dl 0.5,D20.4,Gew.14.4,461629.

*150 Eih. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, innenge-
fast, Dm. ca.7, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. 1'4,D\ 0'4,
Gew. 15.8,461628.*l5l Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Kanten
leicht gefast, gegen innen dünner werdend, Hs. auf Auflager Lo1-
spuren, Zs. böide Enden ausgetrieben, dabei gerissen, Pat. I, G:
dgrtin, e: grün, L.6.0, B. 1.3, Dl 0.3,D20.2,Gew.14.1,46/743.

*152 Eih. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, innen ge-
fast, Hs. aufAufläger Lotspuren, Zs. gehämmert, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.7,8.2.2,D\ 0.3, Gew. 12.8, 4611902.

lnfundibula ( Nr. I 5 3. I 54)xi53 Trichtör, Erh. m, Beschr. Trichterinnenrand leicht abgesetzt, Röh-
re in Mitte eingezogen, Dek. profiliert mit Rillen und Rippen,
Schaft glatt, Hs. Lotspuren aufTrichterinnenseite, Qual. g Pat. I,
G: dgrün, A: grün, blaü. Trichter ockerfarben. Rostfarbene Flecken,
H. 6.1, Dl 0.3,D2 0.2, Qb. 1.25, Qh. 1.25, Dm. 4.05, Gew. 56.9,
46120, Crivelli 1946, Taf. VI,1 8.

*154 Grifi Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Henkelende in Form eines Vo-
gelkopfes, plastische, ungleich grosse Augen, Qs. D-förmig, Qs.
Henköl quadrat. mit gerundeten Kanten, Ba. Feilspuren an Auqen,
Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.6, Qb. 0.9, Qh. 0.6, Gew. 9.7,
4616ll, Crivelli 1946, Taf. XII,|2.

*155 Schöpfgefiiss, Griff, Erh. g, Griffganz, Geftiss fehlt, Beschr' hoh-
ler, fazettierter Stiel mit besonders geformter Attasche, 3 Niet-
löcher,2 Niete erhalten: Aussenseite verschlagen, Innenseite rund,
leicht gewölbt, Hs. in Wachsausschmelzverfahren herge-stellt,_ De-
fekt am Griff: Modell nicht sauber geschlossen, Ba. Griff- und At-
tascheninnenseite nicht überarbeitet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
t1.8,8. 6.4,H. 5.l,Qb, 2.6, Qh. 2.65, Dm. l0.0,Gew. 164'3,46117,
Crivelli 1946, Taf. II,8.

Simpula (Nx 156-165)*156 Henkel, Erh. g, Henkelende erhalten, Beschr. Henkelende in Form
eines Vogelkopfes, Qs. dreieckig, mit gerundeten Kanten, Qs. Hen-
kel rund, Dek. Schnabel, Augen und Federn angegeben, Ba. Dekor
einziseliert, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4'7, Qb' 1.05,

Qh. 1.0, Gew. 16.2,461609, Crivelli 1946, Taf. XII,ll.
x157 Griff, Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Henkelende in Form eines Vo-

gelkopfes, Qs. dreieckig, mit gerundeten Kanten, Qs' Henkel rund,

Qual.-g, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.5.0, Qb. 1.0, Qh' 0'85,
Gew. 15.0,461610, Crivelli 1946, Taf. XII,l0.
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Henkel
x 140

(lrlr. I 40-142)
Erh. g, obere Attasche abgebrochen, Beschr. HenkelQs. quadrat.

bis reihteckig, Kanten rund; oben umgebogen, unten lange Strecke
gerade; untere Attasche mit Nietloch und plastischem Dekor, Dek.
öberes Ende: zwei Querstriche; Attasche: Rosette mit Raubtiertat-
ze, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren an unterer Attasche, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, Ä: grün, L.22.7,8.5.6, Qb. 1.35, Qh. 1.35, Gew.
284.6, 46121, Crivelli 1946, Tai II,l.



x 158 Henkel, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. im Qs. rechtecki-
ger Stab (erh. L. 27), der sich zum Geftiss hin leicht verbreitert, arn
Gefüssansatz stark ausdünnend, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 13.1, Qb. 0.6, Qh. 0.45, Gew.60.2,461106.*159 Schale, Zuweisung unsicher, Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand
gestaucht, nach innen vorstehend, Zs. gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.3.1, H.2.3, Dl 0.2, D2 0.03, Gew.2.5, 4611459.*160 Schale, Zuweisung unsicher, Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand
gestaucht, nach aussen vorstehend, Zs. verdreht, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.4.8, H. 1.3, Dl 0.15, D2 0.03, Gew.2.2,4612521.*161 Schale, Erh. g, Henkel fehlt, Beschr. Rand gestaucht, nach aussen
vorstehend, Form wohl flaches Schälchen, 2 übereinander liegen-
de Nietlöcher, Hs. Feilspuren unterhalb des Randes, Qual. gfZs.
zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.3, B. 3.6, H. 3.9,D| 0.2,
D2 0.03, Dm. 6.5, Gew. 26.5, MA ARBl54, 461658.*162 Henkel, Zuweisung unsicher, Erh. m, einseitig abgebrochen, Be-
schr. Qs. rechteckig, gegen oben dünner werdend, breite gerunde-
te Attasche mit 2 Nieten, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 9.0, Qb. 0.6, Qh. 0.25, Gew. t9.5,46lsst.*163 Henkel, Zuweisung unsicher, Erh. g, Ende erhalten?, Beschr. Hen-
kel mit rechteckigem QS, gegen Ende hin breiter werdend, mit 2
mittelgrossen, rundköpfigen Nieten, Ende zugespitzt (original?),
Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grtin, L. 5.4, Qb. 0.6, eh.
0.25, Gew. 6.5, 46/1744.*164 Henkel, Zuweisung unsicher, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Be-
schr. Qs. rechteckig, Ende verbreitert, mit Nietlochänsatz, Zs. ver-
!oge1, Par I, G: dgrün, A: grün, verbreitertes Ende: II, grün, L.
5.8, B. 1.0, Qb. 0.7s, Qh. 0.25, Gew. 8.9, 4611285.*165 Henkel, Zuweisung unsicher, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Be-
schr Qs. rechteckig, Stab verbreitert sich leiCht b-is zum Dekor,
zieht dann wieder ein, Dek. 2 Rillen, auf drei Seiten angebracht,
Ba. Dekor eingefeilt, Zs. beidseitig abgeschrotet, dazu längslau-
fende Abschrotspur, RS Risse, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0,
Qb. 0.85, Qh. 0.35, Gew.7.2,461631.

Unbestimmbare Objekte, wohl en'uskisch (Nr. 166-169)+166 Attasche, Erh. g. einseitig abgebrochen, ein Nietloch ausgebrochen,
Beschr. ovale Attasche mit Ansatz eines breiten, bandfOrmigen
<Henkels> oder <Beins>, 3 Nietlöcher, Hs. RS mit Treibspuren, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.3.55, B.4.05, Dl 0.1, D2 0.3, Gew. 15.8,
461708, Crivelli 1946,Taf. 1Y,4.*16'7 Attasche, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. breite, halbrunde
Attasche mit 3 Nietlöchem und im Querschnitt rechteckigen Hen-
kel, Zs. Henkel abgeschrotet, mit 2 weiteren Abschrotspüren, Pat.
I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 5.5, B. 3.4, Dl 0.05; eb. 0.95,
Qh. 0.4, Gew. 15.1, OR, 461558.1.*168 Attasche, Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Henkel auf
Schauseite gefast, hinten rund, Attasche auf einer Seite in 2 Ran-
ken endend, auf anderer abgebrochen, Hs. HenkelOS mit Guss-

fehlern, Ba, Feilspuren am ganzen Kötper, Pat. I, G: dgnin, A: grün,
L. 6.3, B. 4.2, H. 5.5, Qb. 2.2, Qh. 2. l, Gew. 19 1.4, 46/ I 6, Crvelti
1946, Taf . 11,2.*169 Zierelement, Erh. m, einseitig abgebrochen, Beschr. spitz zulau-
fend, in Mitte roh eingeschlagenet Loch, Dek. proflierter Rand,
mind.5 Halbbögen, Zs. gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1,
8.2.9, Dl 0.05, Gew. 2.4,4611624.

Griechische Objekte (Nr. 170-lB7)
Beckenattaschen (Nr I 70. I 7 l)
* 170 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. rechteckige Attasche, es, rechteckig,

RS Ober- und Seitenkante gefast, Ansatz schräg abgehender Hei-
kel, Niet: VS verschlagen, RS rund, leicht gewö1bt, Hs. Stück oder
Wachsmodell in 2-teiliger Form gegossen, Pat. I, G: grün, A: grün,
L. 6.8, Qb. 2.9, Qh. 1.0, Gew. 147.5,46/5i, Crivelli 1946;Taf.
rvl3.*l7l Erh. m, Ende erhalten, Beschr. Qs. D-förmig, Schauseite uneben,
Henkel schräg nach oben weglaufend, Niei erhalten, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.5.9,8.3.3, Dl 0.9, D2 0.6, Gew. 83.7,46159,
Clivelli 1946, Taf. IVl7.

Lanzen, Blattfi'agmente (Nr I 72. I 73)*172 Erh., g, beids-eitig abgebrochen, Beschr. breite, flache Mittelrippe,
Ba. Iängslaufende Feilspuren, Zs. einseitig abgeschrotet, mlt: w-ei-
teren Abschrotspuren, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.2,8. 6.45,
Dl 0.75, D2 0.08, Gew. 18.5, 461514, Cfivetli 1946,Taf.Y,6.*173 Erh. s, allseitig abgebrochen, Beschr. Mittelrippe mit dreifacher,
plastischerRippe, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 1.65, B. 2.65,D|
0.45, D2 0.25, Gew. 7.6,46/764.

Armringe (Nr. 174.175) und Attaschen 1Nr. 176-177)*174 mit Stollenende und Buckeln, Erh. m, einseitig abgebrochen, Be-
schr. Buckel gerundet. in Aufsicht gerade. Zwischlnräume mit 2
plastischen Rippen, Dek. kantige, hohle Buckel, Hs. Innenseite ori-
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ginale Gusshaut, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L. 2.9, B. I .6, H. 0.95,
Dl 0.4, D2 0.3, Gew. 12.6, 46/48.*175 mit Buckeln, Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Buckel scharf
profiliert, in Aufsicht ausbiegend, Dek. kantige, hohle Buckel, Hs.
Innenseite originale Gusshaut, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, B.
1.7, H.0.95, Dl 0.2, Gew.9.4,46147.

*176 Rollenattasche, Erh. m, zweiseitig abgebrochen, Beschr. breite
Wülste gerundet, schmale kantig, Ende innen gefast, Dek. Astra-
galdekor, Hs. Innenseite teilweise mit originäler Gusshaut, Zs.
Längsbruch mit deutlicher Abschrotspur, Meissel- und Hammer-
rygry!, iry9n Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,8.2.6,H. 1.3,

Pl 0:55, D20.45, Gew.48.3, MA ARBl27, 46/l07,Crivetti1946,
Taf. VI,l7.*1'77 Kesselattasche mit Palmette, Erh. m, Palmettenfragment erhalten,
Beschr. 3 Palmettenblätter mit Nietloch, Dek. plastische palmette,
Hs. Innenseite originale Gusshaut, Zs. Meisselspuren auf OS und
US, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,8.2.1, Dl 0.65, D2 0.4, Gew.
14.0,46/73, Crivelli 1946, Taf. VI,6.

Schwenkhenkel (Nr 178-180) und weiteres (Nr IBl-187)
* I 78 Erh. m. einseitig abgebrochen. Beschr. Qs. achtkantig. mit stumpf-

winklig abstehendern, rundstabigem Zapfen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.0, Qb. 0.9, Gew. 15.8, MA ARBl2l, 46131.*179 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. achtkantig, mit recht-
winklig abstehendem, rundstabigem Zapfen, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L.2.3, Qb. 1.3, Qh. 1.25, Gew.28.7, MA ARB217,
46t33.*180 Zuweisung unsicheq Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. rund-
stabig, gebogen, mit Ecke, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 3.5, eb.l.l, Gew.31 .9,46/32.

*l8l Flügel-Schwanz-Attasche, Erh. g, Schwanz und Öse abgebrochen,
Beschr. 2 Nietlöcher mit 2 rundstabigen Nieten mit kleinen Köp-
fen (L.0.8), Pat. I, G: gnin, A: grün, L. 2.'7,8.6.1, Dl 0.4, Gew.
34.6, 46/58, Crivelli 1946, Taf. IV I 6.

*182 Podariptergrifl Erh. m, beidseitig abgebrochen, ein Bruch gerun-
det, Beschr. Mittelsttick eines sechskäntigen Henkels, nur Schau-
seite profiliert, sonst flach, Dek. Mittelstück geperlt, Begleitbänder
dreigjte-ilt, Qual. g, Pat. links: II, grün, rechts: I, G: dgrün, A: grün,
L. 6.7, Qb. 2.9, Qh, 2.6,Gew. 161.6, 461104, Crivellil 946,Tai. 1,5.

*183 Ringuntersatz. Erh. g, Segment erhalten, Beschr. unterer Rand ge-
zinnt, oben Auflager scharf vorspringend, auf Innenseite abgebio-
chen, Dek. geometrischer Blattkranz, Ba. Feilspuren unter Aufla-
gervorsprung, Dekor einziseliert, Qual. g, Pat. restauriert? dbron-
2en,L.2.1, H.2.8, Dl 0.7,D20.2, Gew. 10.1, MA,ARB|22,46/45.

*184 Zierelement, Erh. g,_Rand erhalten, Beschr. Rand leicht gefast, ge-
gen-Mitte hin gewölbt, Dek. Blattmuster, Ba. Dekor ziseliet, eual.
sg, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,8.2.2,Dt 0.3, Dm.7.6, Gew.
13.1.46174, Crivelli 1946. TaL XItl.3.

185 Henkel, Erh. g, Elde erhalten, Beschr. Henkel im es. quadrat.,
Kanten gefast, profiliertes Ende, im Qs. oval, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, L.4.1, Qb. 1.8, Qh. 1.7, Gew.33.7, 46l7t3,Cri-
velli 1946, Taf. IV6.

x186 Möbelbeschläg, Erh. g, Ende erhalten, Eisenstift abgebrochen, Be-
schr. Griff-mit eingezogener Mitte, Qs. quadrat., Kaiten gefasi, am
Ende ringförmige Verbreiterung, übergossener Eisenstift, pat. I, G:
dbronzen, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 6.8, Qb. 1.1, eh. i.1,
Gew. 72.2, 46/6]7, Crivelli 1946, Taf . Il,l2.

* I 87 Nagel.mit konischem Kopf, Kopfund Stift aus Bronze, Erh. g, Spit-
ze und Stift abgebrochen, Beschr. hoher, konischer Kopf mit bi-ei-

lem, profrliertem Rand, StiftQs. quadrat., US leicht 6ingezogen,
Dek. am Rand je 2 horizontale Linien, welche ein breites Mittel-
feld rahmen, Hs. aus einem Srück, Qual. g, Zs. Spitze leicht ver-
bo_g_en, Pat. I, G: dgrün/dbronzen, A: grün, H. 6.d, eb. 0.55, eh.
0.55, Dm. 4.3, Gew. 68.5, OR, 46/3210.

U^ry b e ; t i ry ryt 
Q 

a re O bj e kt e, e tr us ki s c h o d e r gr i e c his c h
(Nr. 188-2A3)

Zierelemente (Nr. I 88-190)*188 Erh. g,_ Kopf erhalten, Beschr. Schlangenkopf rhombisch, es.
rechtecklg, Maul angegeben, Augen fehfun, typisches Schlangen-
dekor (Homplatte auf Kopf), Dek. kornplexes'Muster auf Kopf, an
Seiten senkrechte Striche. Zs. Schlag auf Kopfteil, Spitze äbge-
nutzt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 2.75, Qb. L25, Qti. 0.8, Gew.
16.6, 46/612, Crivelli I 946, Taf. XII. 13.

*reo Erh. m, beidseitig abgebrochen. Beschr' schla-ngenartig gewunde-
^tö7 i.. euna (Os. rechteckig;, davon abgesetzt V-förmiger Foftsatz

iä" b-fot-iei, Ba' Feilspuren an den Rändern, Pat. restauriert?

ir'-'on7.n, L.5.95. B. 1.8, Dl 0.35, D20'25, Gew.6.9, 461597'cri'
velli 1946, Taf' Xll'18'

*, e0 
a'*, lt, if l*:'t"xTT:i?#\, älüff;, ? fff l:xü:'g:
z.s. o'[ O.r. Cew'228,461736'

l('{,"h€,'n.ry:iJt?/^llo'!"*uel>abgebrochen.Beschr.blattrörmigeAr
rascnä'mit hochgezogenen Seiten. Kanten gefast. zentraler Niet, in-
nän mit grossem Kopf, anhaftendes Gefüssfragmelt, v-erbogen, 7s.

aufeeboÄen, Geftisswandung ausgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A:
nrä"n. e.-tZ.O, H. 8.7, Dl 0.4, D2 0.8, Gew,476.9, MA ARBl20,
A6i 18, Crivelli 1946' Taf. I'8.

*te) Erh. m. einseitig abgebrochen, Beschr' Qs. langrechteckig, <Atta-
sche> reicht untön nicht über Henkel hinaus, Hs. Innenseite mit ori-
sinaler Gusshaut, Pat. aussen: II, grün, innen: I, G: dgrün' A: grün,

t. +.r, QU. 2.3. Qh. 0.2, Gew. 18.4,461750.
*193 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig-, Kanten ge--' 

rundeJ, Ba. Aussenseite gut überarbeitet, innen unregelmässig, Pat.

l. G: dgrün, A: grün, L.2.6, Qb. 1.9, Qh.0.75, Gew'24.4,461749.
*1g4 Erh. m, Henkel abgebrochen, Beschr. gerundet, mit rundstabigem

Henkel, Niet erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4'0, Qb. l'65'
Qh. 0.45, Gew. 20.2, 4617 12.

Henkel (Nr 195-201)
* I 95 Erh. m, beidseitig abgebrochen. Beschr. Qs. achtkantig, mit Ecke.

Pat. I, G: dgrün, A: grün, Brüche: lII. L.3.9, Qb. 1.0, Qh.0.95,
Gew.28.4,46130.

*196 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. quadrat., n}t gefaslgn
Kanten, leicht geschwungen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.2, Qb.
1.0, Qh. 1.0, Gew. 43.8, 461618.

*lg7 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. rundstabig, gebogen, mit
Aufsatz, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 1.2' Gew.26.6,
461623.

+198 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. rundstabig, gebogen, Hs.
im Bruch starkblasig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.3, Qb. 1.25,
Gew. 53.6,461619.*199 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. rundstabig, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb. 1.0, Gew. 22.1,46/621.

*200 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. rundstabig, gebogen, Zs'
einseitig abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.9,
Gew. 17.6, 461622.
Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. aus 2 aufeinanderliegenden
Rundstäben, in Mitte kleine Offnung, Zs. oberer Stab gebrochen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.6, Qb.0.5, Qh.0.5, Gew. 34.3,461653'

Armreifen (Nr. 208.209) und Pinzette (Nr. 210)
*208 'Erh. 

m, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. D-förmig, Kanten teil-
weise abgeschnitten, Dek. 2 schraffierte Bogenpaare, Andreas-
kreuz, am Ende Querstriche, Hs. Blase, Zs. verbogen und einge-
rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 5.8, Qb. 1.0,

Qh. 0.2, Gew. 5.1, 461137 .

*209 Eih. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. trapezförmig, mit sanf-
ten Kanten, Pat. II, grün, L.6.1, Qb. 1.05, Qh.0.4, Gew. 15.8,
461195, Crivelli 1946,Taf. 1Y,29.

*210 Pinzette, Erh. m, einseitig abgebrochen, Beschr. breites, dreieckiges
Blatt, dünnes Zwischenstück, das sich wieder verbreiterl, Dek. auf
Blatt 5 Buckel, auf Griff 2 Buckel, Ba. Dekor punziert, Pat' I, G:
dgrün, A: grün, L.4.0, B. 1.9, Dl 0.13, D2 0.03, Gew.2.5,46/524.

Violinbogenfibeln, Zuweisung unsicher (Nr. 2 1 1.2 I 2) ; \ueiteres*2ll Eih. m, Bügel abgebrochen, Fuss ausgebrochen, Beschr. Fuss nach
aussen voritehend, BügelQs. rund, Ba. sekundär wohl verbogen
und Ende verschlagen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb. 0.3,
Gew 1.8, 461552.3, Crivelli 1946, Taf. XI,9.

*212 Erh. g, Fuss erhalten, Beschr. BügelQs. rund, Fuss symmetrisch,
Zs. stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb. 0.25, Gew.
2.0,461988.

*213 Bogenfibel mit geknicktem Bügel, Erh. g, Nadel abgebrochen, Be-
schr. Qs. rund-oval, Dek. Bügel mit deckendem Zickzackmuster,
FussA,ladel mit Querstrichen abgesetzt, Ba. Dekor punziert, Qual.
g, Pat. dbronzen, restauriert, L. 4.1, H. 2.2, Qb. 0.55, Qh. 0.5, Gew.
5.6,461251, Crivelli 1946, Taf. VIII,4.

*214 Navicellafibel mit zentralem Fischgrätmuster und Schrägstrichen,
Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 1.0,

Dek. zentrales Feld mit Fischgrätmuster, beidseits Schrägstrichfel-
der, Hs. sehr grosse Offnung BügelUS, Wandung dick, Mitte Innen-
seite Dom; Tonkem homogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Qual.
g, Zs. Fuss und Bügel zerdrückt, Fuss umgebogen, P4. ], G. dgrün,
A: grün, L. 4.0, Gew. 13.7,46/461.7, Crivelli 1946, Taf. VIII,23.

*215 Armreif, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. linsenförmig
mit plastischeiMittelrippe, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb.
1.6, Qh. 0.2, Dm. 7.0, Gew.6.4,46/748.

Objekte des 6. und 5. Jh. v.Chr. (Nr. 210-1110)

Navicellalibeln (Nr 2 I 6-243)
mit zentralem Rautenfeld und Dreistrahl (Nt. 216.217)
*216 Erh. g, Bügelhinterteil und Fuss abgebrochen, Hs. sehr grosse Off-

nung BtigelUS, Rest des Tonkems, Ba. Dekor eingefeilt und ein-
ziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb. 1.9, Qh.0.9, Gew.
8.6,461401, Crivelli 1946, Taf. VII,3.

*217 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Kemhalter-
löcher, sehr grosse Offnung BügelUS, Wandung dick, Ba' Dekor
eingefeilt unä einziseliert, Zs. zusammengedrückt, Bügel gerissen,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 6.6, Gew. 12.2,461402.

*218 mit zentralen Rautenfelderr und Strichgruppen, Erh. m, Bügelvor-
derteil und Nadel abgebrochen, Riss bei Nadel, Beschr. BügelUS
kantig abgesetzt, Hs. Kemhalterlöcher, sehr grosse Offnung Büg€l-
US, Ba, Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, beid-
seitig rostfarbene Flecken, L. 4.6, Gew. 7.1,461400.

*2lg mit zentralem Feld mit Querstrichen und beidseitigem Rautenfeld,
geripptem Mittelfeld, Rautenfeld und Querstrichen, Erh. m, Fuss
ünd Bügelhinterteil abgebrochen, Tonkem fehlt, Hs. Kernhalter-
loch, Zapfenloch langrechteckig, Ba. Dekor eingefeilt und einzise-
liert, Zs. Bügel zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4,Gew'
6.0,461465.48.

mit zentralem Feld mit Längsstrichgruppen, beidseitigem Rauten-
feld und Strichgruppen Q\r. 220.221)*220 Erh. m, Fusfünd Bügelhinteteil abgebrochen, Hs. Kemhalterloch,

Tonkemrest, innen verdickte Stelle (Loch im Tonkem), Ba. Dekor
eingefeilt und einziseliert, Qual. g, Pat. OS: lV, Innen: hellgrüner,
glänzender Belag, L. 5.15, Dl 0.1, D2 0.03, Qb. 2.5, Qh. 1.25,
Gew 8.7, 461399, Crivelli 1946, Taf . YI.I,I.

*221 Erh. g, Bügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Hs. Kemhalter-
loch, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Zs. zerdrückt, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.0, Gew. 7.6,461398.

mit beidseitigem Rautenfeld und Strichgruppen, Erh. g, Bügelvor-
derteil und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenförmig mit
scharfer Kante, Hs. Kemhalterloch, grosse Offnung auf BügelUS,
Rest des Tonkems, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.4.6, Qb.2.2,Qh. 1.6, Gew. 12.5,46/397.

*201

Bleche Q{r 202.203)*202 ririt Rand, Erh. m, Beschr. mit 0.5 breitem Lotstreifen, Zs. verdreht,
Pat, I, G: dgrün, A: grün, L. 5.1, D1 0,05, Gew.2.9, MA ARBl92,
46/1609.*203 mit umgebogenem Rand, Rand gerade, flach gehämmert, E1h m,
Beschr. Ranil 0.9 umgebogen, ca. 3.5 breiter Lot- oder Bleistrei-
fen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.9.1,8.4.7, Dl 0.08,
Gew. 22.3, OR, 4612652.

1.2. Golasecca-Formen (Nr. 204-1 110)

Objekte aus der Zeit vor dem 6. Jh. v.Chr
(Nr 204-215)
*204 Dolch, zweinietig, Erh. g, Spitze abgebrochen, Nietloch ausgebro-

chen, Beschr. leicht eingezogenes Zwischenteil, Qs. rhombisch,
wohl mehrmals überschliffen, beidseitig leichter Absatz (von
Griffl), Pat. I, G: grün, A: gnin, L.5.2,8.3.1, Dl 0.05, D20.25,
Gew 10.2, 461525,Crivelli 1946, Taf. IVll.

*205 Lanze, Blattfragment, Erh. g, eine Schneide erhalten, Beschr. Blatt-
fragment mit durchlaulender Tülle, Mittelrippe breit, im Qs. tra-
pelformig, Schneide abgesetzt, Zs. stark verschlagen und eingeris-
sen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4,4,8.3.7, Dl 0.05, D2 0;75,
Gew 20.6, 461393, Crivelli 1946, Taf . Y,3.

Nadeln (Nn 206.207)*206 mit konischem Kopf und verdicktem Schaft, Erh. g, Schaft abge-
brochen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.9, Dm. 0.35,
Gew. 4.0, 461496, Crivelli 1946, Taf . XI,l4.

x207 mit konischem Kopfund profiliertem Schaft, Erh. g, Schaft abgebro;
chen, Dek. Schaft mit 3 schmalen, I breiten, 2 schmalen, I breiten und
3 schmalen Rippen, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 7.2,Dm.0.3, Gew. 4.2,461497, Crivelli 1946, Taf' XI,l5.

l-
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x 158 Henkel, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. im Qs. rechtecki-
ger Stab (erh. L. 27), der sich zum Geftiss hin leicht verbreitert, arn
Gefüssansatz stark ausdünnend, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 13.1, Qb. 0.6, Qh. 0.45, Gew.60.2,461106.*159 Schale, Zuweisung unsicher, Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand
gestaucht, nach innen vorstehend, Zs. gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.3.1, H.2.3, Dl 0.2, D2 0.03, Gew.2.5, 4611459.*160 Schale, Zuweisung unsicher, Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand
gestaucht, nach aussen vorstehend, Zs. verdreht, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.4.8, H. 1.3, Dl 0.15, D2 0.03, Gew.2.2,4612521.*161 Schale, Erh. g, Henkel fehlt, Beschr. Rand gestaucht, nach aussen
vorstehend, Form wohl flaches Schälchen, 2 übereinander liegen-
de Nietlöcher, Hs. Feilspuren unterhalb des Randes, Qual. gfZs.
zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.3, B. 3.6, H. 3.9,D| 0.2,
D2 0.03, Dm. 6.5, Gew. 26.5, MA ARBl54, 461658.*162 Henkel, Zuweisung unsicher, Erh. m, einseitig abgebrochen, Be-
schr. Qs. rechteckig, gegen oben dünner werdend, breite gerunde-
te Attasche mit 2 Nieten, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 9.0, Qb. 0.6, Qh. 0.25, Gew. t9.5,46lsst.*163 Henkel, Zuweisung unsicher, Erh. g, Ende erhalten?, Beschr. Hen-
kel mit rechteckigem QS, gegen Ende hin breiter werdend, mit 2
mittelgrossen, rundköpfigen Nieten, Ende zugespitzt (original?),
Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grtin, L. 5.4, Qb. 0.6, eh.
0.25, Gew. 6.5, 46/1744.*164 Henkel, Zuweisung unsicher, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Be-
schr. Qs. rechteckig, Ende verbreitert, mit Nietlochänsatz, Zs. ver-
!oge1, Par I, G: dgrün, A: grün, verbreitertes Ende: II, grün, L.
5.8, B. 1.0, Qb. 0.7s, Qh. 0.25, Gew. 8.9, 4611285.*165 Henkel, Zuweisung unsicher, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Be-
schr Qs. rechteckig, Stab verbreitert sich leiCht b-is zum Dekor,
zieht dann wieder ein, Dek. 2 Rillen, auf drei Seiten angebracht,
Ba. Dekor eingefeilt, Zs. beidseitig abgeschrotet, dazu längslau-
fende Abschrotspur, RS Risse, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0,
Qb. 0.85, Qh. 0.35, Gew.7.2,461631.

Unbestimmbare Objekte, wohl en'uskisch (Nr. 166-169)+166 Attasche, Erh. g. einseitig abgebrochen, ein Nietloch ausgebrochen,
Beschr. ovale Attasche mit Ansatz eines breiten, bandfOrmigen
<Henkels> oder <Beins>, 3 Nietlöcher, Hs. RS mit Treibspuren, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.3.55, B.4.05, Dl 0.1, D2 0.3, Gew. 15.8,
461708, Crivelli 1946,Taf. 1Y,4.*16'7 Attasche, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. breite, halbrunde
Attasche mit 3 Nietlöchem und im Querschnitt rechteckigen Hen-
kel, Zs. Henkel abgeschrotet, mit 2 weiteren Abschrotspüren, Pat.
I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 5.5, B. 3.4, Dl 0.05; eb. 0.95,
Qh. 0.4, Gew. 15.1, OR, 461558.1.*168 Attasche, Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Henkel auf
Schauseite gefast, hinten rund, Attasche auf einer Seite in 2 Ran-
ken endend, auf anderer abgebrochen, Hs. HenkelOS mit Guss-

fehlern, Ba, Feilspuren am ganzen Kötper, Pat. I, G: dgnin, A: grün,
L. 6.3, B. 4.2, H. 5.5, Qb. 2.2, Qh. 2. l, Gew. 19 1.4, 46/ I 6, Crvelti
1946, Taf . 11,2.*169 Zierelement, Erh. m, einseitig abgebrochen, Beschr. spitz zulau-
fend, in Mitte roh eingeschlagenet Loch, Dek. proflierter Rand,
mind.5 Halbbögen, Zs. gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1,
8.2.9, Dl 0.05, Gew. 2.4,4611624.

Griechische Objekte (Nr. 170-lB7)
Beckenattaschen (Nr I 70. I 7 l)
* 170 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. rechteckige Attasche, es, rechteckig,

RS Ober- und Seitenkante gefast, Ansatz schräg abgehender Hei-
kel, Niet: VS verschlagen, RS rund, leicht gewö1bt, Hs. Stück oder
Wachsmodell in 2-teiliger Form gegossen, Pat. I, G: grün, A: grün,
L. 6.8, Qb. 2.9, Qh. 1.0, Gew. 147.5,46/5i, Crivelli 1946;Taf.
rvl3.*l7l Erh. m, Ende erhalten, Beschr. Qs. D-förmig, Schauseite uneben,
Henkel schräg nach oben weglaufend, Niei erhalten, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.5.9,8.3.3, Dl 0.9, D2 0.6, Gew. 83.7,46159,
Clivelli 1946, Taf. IVl7.

Lanzen, Blattfi'agmente (Nr I 72. I 73)*172 Erh., g, beids-eitig abgebrochen, Beschr. breite, flache Mittelrippe,
Ba. Iängslaufende Feilspuren, Zs. einseitig abgeschrotet, mlt: w-ei-
teren Abschrotspuren, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.2,8. 6.45,
Dl 0.75, D2 0.08, Gew. 18.5, 461514, Cfivetli 1946,Taf.Y,6.*173 Erh. s, allseitig abgebrochen, Beschr. Mittelrippe mit dreifacher,
plastischerRippe, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 1.65, B. 2.65,D|
0.45, D2 0.25, Gew. 7.6,46/764.

Armringe (Nr. 174.175) und Attaschen 1Nr. 176-177)*174 mit Stollenende und Buckeln, Erh. m, einseitig abgebrochen, Be-
schr. Buckel gerundet. in Aufsicht gerade. Zwischlnräume mit 2
plastischen Rippen, Dek. kantige, hohle Buckel, Hs. Innenseite ori-
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ginale Gusshaut, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L. 2.9, B. I .6, H. 0.95,
Dl 0.4, D2 0.3, Gew. 12.6, 46/48.*175 mit Buckeln, Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Buckel scharf
profiliert, in Aufsicht ausbiegend, Dek. kantige, hohle Buckel, Hs.
Innenseite originale Gusshaut, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, B.
1.7, H.0.95, Dl 0.2, Gew.9.4,46147.

*176 Rollenattasche, Erh. m, zweiseitig abgebrochen, Beschr. breite
Wülste gerundet, schmale kantig, Ende innen gefast, Dek. Astra-
galdekor, Hs. Innenseite teilweise mit originäler Gusshaut, Zs.
Längsbruch mit deutlicher Abschrotspur, Meissel- und Hammer-
rygry!, iry9n Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,8.2.6,H. 1.3,

Pl 0:55, D20.45, Gew.48.3, MA ARBl27, 46/l07,Crivetti1946,
Taf. VI,l7.*1'77 Kesselattasche mit Palmette, Erh. m, Palmettenfragment erhalten,
Beschr. 3 Palmettenblätter mit Nietloch, Dek. plastische palmette,
Hs. Innenseite originale Gusshaut, Zs. Meisselspuren auf OS und
US, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,8.2.1, Dl 0.65, D2 0.4, Gew.
14.0,46/73, Crivelli 1946, Taf. VI,6.

Schwenkhenkel (Nr 178-180) und weiteres (Nr IBl-187)
* I 78 Erh. m. einseitig abgebrochen. Beschr. Qs. achtkantig. mit stumpf-

winklig abstehendern, rundstabigem Zapfen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.0, Qb. 0.9, Gew. 15.8, MA ARBl2l, 46131.*179 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. achtkantig, mit recht-
winklig abstehendem, rundstabigem Zapfen, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L.2.3, Qb. 1.3, Qh. 1.25, Gew.28.7, MA ARB217,
46t33.*180 Zuweisung unsicheq Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. rund-
stabig, gebogen, mit Ecke, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 3.5, eb.l.l, Gew.31 .9,46/32.

*l8l Flügel-Schwanz-Attasche, Erh. g, Schwanz und Öse abgebrochen,
Beschr. 2 Nietlöcher mit 2 rundstabigen Nieten mit kleinen Köp-
fen (L.0.8), Pat. I, G: gnin, A: grün, L. 2.'7,8.6.1, Dl 0.4, Gew.
34.6, 46/58, Crivelli 1946, Taf. IV I 6.

*182 Podariptergrifl Erh. m, beidseitig abgebrochen, ein Bruch gerun-
det, Beschr. Mittelsttick eines sechskäntigen Henkels, nur Schau-
seite profiliert, sonst flach, Dek. Mittelstück geperlt, Begleitbänder
dreigjte-ilt, Qual. g, Pat. links: II, grün, rechts: I, G: dgrün, A: grün,
L. 6.7, Qb. 2.9, Qh, 2.6,Gew. 161.6, 461104, Crivellil 946,Tai. 1,5.

*183 Ringuntersatz. Erh. g, Segment erhalten, Beschr. unterer Rand ge-
zinnt, oben Auflager scharf vorspringend, auf Innenseite abgebio-
chen, Dek. geometrischer Blattkranz, Ba. Feilspuren unter Aufla-
gervorsprung, Dekor einziseliert, Qual. g, Pat. restauriert? dbron-
2en,L.2.1, H.2.8, Dl 0.7,D20.2, Gew. 10.1, MA,ARB|22,46/45.

*184 Zierelement, Erh. g,_Rand erhalten, Beschr. Rand leicht gefast, ge-
gen-Mitte hin gewölbt, Dek. Blattmuster, Ba. Dekor ziseliet, eual.
sg, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,8.2.2,Dt 0.3, Dm.7.6, Gew.
13.1.46174, Crivelli 1946. TaL XItl.3.

185 Henkel, Erh. g, Elde erhalten, Beschr. Henkel im es. quadrat.,
Kanten gefast, profiliertes Ende, im Qs. oval, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, L.4.1, Qb. 1.8, Qh. 1.7, Gew.33.7, 46l7t3,Cri-
velli 1946, Taf. IV6.

x186 Möbelbeschläg, Erh. g, Ende erhalten, Eisenstift abgebrochen, Be-
schr. Griff-mit eingezogener Mitte, Qs. quadrat., Kaiten gefasi, am
Ende ringförmige Verbreiterung, übergossener Eisenstift, pat. I, G:
dbronzen, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 6.8, Qb. 1.1, eh. i.1,
Gew. 72.2, 46/6]7, Crivelli 1946, Taf . Il,l2.

* I 87 Nagel.mit konischem Kopf, Kopfund Stift aus Bronze, Erh. g, Spit-
ze und Stift abgebrochen, Beschr. hoher, konischer Kopf mit bi-ei-

lem, profrliertem Rand, StiftQs. quadrat., US leicht 6ingezogen,
Dek. am Rand je 2 horizontale Linien, welche ein breites Mittel-
feld rahmen, Hs. aus einem Srück, Qual. g, Zs. Spitze leicht ver-
bo_g_en, Pat. I, G: dgrün/dbronzen, A: grün, H. 6.d, eb. 0.55, eh.
0.55, Dm. 4.3, Gew. 68.5, OR, 46/3210.

U^ry b e ; t i ry ryt 
Q 

a re O bj e kt e, e tr us ki s c h o d e r gr i e c his c h
(Nr. 188-2A3)

Zierelemente (Nr. I 88-190)*188 Erh. g,_ Kopf erhalten, Beschr. Schlangenkopf rhombisch, es.
rechtecklg, Maul angegeben, Augen fehfun, typisches Schlangen-
dekor (Homplatte auf Kopf), Dek. kornplexes'Muster auf Kopf, an
Seiten senkrechte Striche. Zs. Schlag auf Kopfteil, Spitze äbge-
nutzt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 2.75, Qb. L25, Qti. 0.8, Gew.
16.6, 46/612, Crivelli I 946, Taf. XII. 13.

*reo Erh. m, beidseitig abgebrochen. Beschr' schla-ngenartig gewunde-
^tö7 i.. euna (Os. rechteckig;, davon abgesetzt V-förmiger Foftsatz

iä" b-fot-iei, Ba' Feilspuren an den Rändern, Pat. restauriert?

ir'-'on7.n, L.5.95. B. 1.8, Dl 0.35, D20'25, Gew.6.9, 461597'cri'
velli 1946, Taf' Xll'18'

*, e0 
a'*, lt, if l*:'t"xTT:i?#\, älüff;, ? fff l:xü:'g:
z.s. o'[ O.r. Cew'228,461736'

l('{,"h€,'n.ry:iJt?/^llo'!"*uel>abgebrochen.Beschr.blattrörmigeAr
rascnä'mit hochgezogenen Seiten. Kanten gefast. zentraler Niet, in-
nän mit grossem Kopf, anhaftendes Gefüssfragmelt, v-erbogen, 7s.

aufeeboÄen, Geftisswandung ausgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A:
nrä"n. e.-tZ.O, H. 8.7, Dl 0.4, D2 0.8, Gew,476.9, MA ARBl20,
A6i 18, Crivelli 1946' Taf. I'8.

*te) Erh. m. einseitig abgebrochen, Beschr' Qs. langrechteckig, <Atta-
sche> reicht untön nicht über Henkel hinaus, Hs. Innenseite mit ori-
sinaler Gusshaut, Pat. aussen: II, grün, innen: I, G: dgrün' A: grün,

t. +.r, QU. 2.3. Qh. 0.2, Gew. 18.4,461750.
*193 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig-, Kanten ge--' 

rundeJ, Ba. Aussenseite gut überarbeitet, innen unregelmässig, Pat.

l. G: dgrün, A: grün, L.2.6, Qb. 1.9, Qh.0.75, Gew'24.4,461749.
*1g4 Erh. m, Henkel abgebrochen, Beschr. gerundet, mit rundstabigem

Henkel, Niet erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4'0, Qb. l'65'
Qh. 0.45, Gew. 20.2, 4617 12.

Henkel (Nr 195-201)
* I 95 Erh. m, beidseitig abgebrochen. Beschr. Qs. achtkantig, mit Ecke.

Pat. I, G: dgrün, A: grün, Brüche: lII. L.3.9, Qb. 1.0, Qh.0.95,
Gew.28.4,46130.

*196 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. quadrat., n}t gefaslgn
Kanten, leicht geschwungen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.2, Qb.
1.0, Qh. 1.0, Gew. 43.8, 461618.

*lg7 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. rundstabig, gebogen, mit
Aufsatz, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 1.2' Gew.26.6,
461623.

+198 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. rundstabig, gebogen, Hs.
im Bruch starkblasig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.3, Qb. 1.25,
Gew. 53.6,461619.*199 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. rundstabig, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb. 1.0, Gew. 22.1,46/621.

*200 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. rundstabig, gebogen, Zs'
einseitig abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.9,
Gew. 17.6, 461622.
Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. aus 2 aufeinanderliegenden
Rundstäben, in Mitte kleine Offnung, Zs. oberer Stab gebrochen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.6, Qb.0.5, Qh.0.5, Gew. 34.3,461653'

Armreifen (Nr. 208.209) und Pinzette (Nr. 210)
*208 'Erh. 

m, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. D-förmig, Kanten teil-
weise abgeschnitten, Dek. 2 schraffierte Bogenpaare, Andreas-
kreuz, am Ende Querstriche, Hs. Blase, Zs. verbogen und einge-
rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 5.8, Qb. 1.0,

Qh. 0.2, Gew. 5.1, 461137 .

*209 Eih. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. trapezförmig, mit sanf-
ten Kanten, Pat. II, grün, L.6.1, Qb. 1.05, Qh.0.4, Gew. 15.8,
461195, Crivelli 1946,Taf. 1Y,29.

*210 Pinzette, Erh. m, einseitig abgebrochen, Beschr. breites, dreieckiges
Blatt, dünnes Zwischenstück, das sich wieder verbreiterl, Dek. auf
Blatt 5 Buckel, auf Griff 2 Buckel, Ba. Dekor punziert, Pat' I, G:
dgrün, A: grün, L.4.0, B. 1.9, Dl 0.13, D2 0.03, Gew.2.5,46/524.

Violinbogenfibeln, Zuweisung unsicher (Nr. 2 1 1.2 I 2) ; \ueiteres*2ll Eih. m, Bügel abgebrochen, Fuss ausgebrochen, Beschr. Fuss nach
aussen voritehend, BügelQs. rund, Ba. sekundär wohl verbogen
und Ende verschlagen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb. 0.3,
Gew 1.8, 461552.3, Crivelli 1946, Taf. XI,9.

*212 Erh. g, Fuss erhalten, Beschr. BügelQs. rund, Fuss symmetrisch,
Zs. stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb. 0.25, Gew.
2.0,461988.

*213 Bogenfibel mit geknicktem Bügel, Erh. g, Nadel abgebrochen, Be-
schr. Qs. rund-oval, Dek. Bügel mit deckendem Zickzackmuster,
FussA,ladel mit Querstrichen abgesetzt, Ba. Dekor punziert, Qual.
g, Pat. dbronzen, restauriert, L. 4.1, H. 2.2, Qb. 0.55, Qh. 0.5, Gew.
5.6,461251, Crivelli 1946, Taf. VIII,4.

*214 Navicellafibel mit zentralem Fischgrätmuster und Schrägstrichen,
Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 1.0,

Dek. zentrales Feld mit Fischgrätmuster, beidseits Schrägstrichfel-
der, Hs. sehr grosse Offnung BügelUS, Wandung dick, Mitte Innen-
seite Dom; Tonkem homogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Qual.
g, Zs. Fuss und Bügel zerdrückt, Fuss umgebogen, P4. ], G. dgrün,
A: grün, L. 4.0, Gew. 13.7,46/461.7, Crivelli 1946, Taf. VIII,23.

*215 Armreif, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. linsenförmig
mit plastischeiMittelrippe, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb.
1.6, Qh. 0.2, Dm. 7.0, Gew.6.4,46/748.

Objekte des 6. und 5. Jh. v.Chr. (Nr. 210-1110)

Navicellalibeln (Nr 2 I 6-243)
mit zentralem Rautenfeld und Dreistrahl (Nt. 216.217)
*216 Erh. g, Bügelhinterteil und Fuss abgebrochen, Hs. sehr grosse Off-

nung BtigelUS, Rest des Tonkems, Ba. Dekor eingefeilt und ein-
ziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb. 1.9, Qh.0.9, Gew.
8.6,461401, Crivelli 1946, Taf. VII,3.

*217 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Kemhalter-
löcher, sehr grosse Offnung BügelUS, Wandung dick, Ba' Dekor
eingefeilt unä einziseliert, Zs. zusammengedrückt, Bügel gerissen,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 6.6, Gew. 12.2,461402.

*218 mit zentralen Rautenfelderr und Strichgruppen, Erh. m, Bügelvor-
derteil und Nadel abgebrochen, Riss bei Nadel, Beschr. BügelUS
kantig abgesetzt, Hs. Kemhalterlöcher, sehr grosse Offnung Büg€l-
US, Ba, Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, beid-
seitig rostfarbene Flecken, L. 4.6, Gew. 7.1,461400.

*2lg mit zentralem Feld mit Querstrichen und beidseitigem Rautenfeld,
geripptem Mittelfeld, Rautenfeld und Querstrichen, Erh. m, Fuss
ünd Bügelhinterteil abgebrochen, Tonkem fehlt, Hs. Kernhalter-
loch, Zapfenloch langrechteckig, Ba. Dekor eingefeilt und einzise-
liert, Zs. Bügel zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4,Gew'
6.0,461465.48.

mit zentralem Feld mit Längsstrichgruppen, beidseitigem Rauten-
feld und Strichgruppen Q\r. 220.221)*220 Erh. m, Fusfünd Bügelhinteteil abgebrochen, Hs. Kemhalterloch,

Tonkemrest, innen verdickte Stelle (Loch im Tonkem), Ba. Dekor
eingefeilt und einziseliert, Qual. g, Pat. OS: lV, Innen: hellgrüner,
glänzender Belag, L. 5.15, Dl 0.1, D2 0.03, Qb. 2.5, Qh. 1.25,
Gew 8.7, 461399, Crivelli 1946, Taf . YI.I,I.

*221 Erh. g, Bügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Hs. Kemhalter-
loch, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Zs. zerdrückt, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.0, Gew. 7.6,461398.

mit beidseitigem Rautenfeld und Strichgruppen, Erh. g, Bügelvor-
derteil und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenförmig mit
scharfer Kante, Hs. Kemhalterloch, grosse Offnung auf BügelUS,
Rest des Tonkems, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.4.6, Qb.2.2,Qh. 1.6, Gew. 12.5,46/397.

*201

Bleche Q{r 202.203)*202 ririt Rand, Erh. m, Beschr. mit 0.5 breitem Lotstreifen, Zs. verdreht,
Pat, I, G: dgrün, A: grün, L. 5.1, D1 0,05, Gew.2.9, MA ARBl92,
46/1609.*203 mit umgebogenem Rand, Rand gerade, flach gehämmert, E1h m,
Beschr. Ranil 0.9 umgebogen, ca. 3.5 breiter Lot- oder Bleistrei-
fen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.9.1,8.4.7, Dl 0.08,
Gew. 22.3, OR, 4612652.

1.2. Golasecca-Formen (Nr. 204-1 110)

Objekte aus der Zeit vor dem 6. Jh. v.Chr
(Nr 204-215)
*204 Dolch, zweinietig, Erh. g, Spitze abgebrochen, Nietloch ausgebro-

chen, Beschr. leicht eingezogenes Zwischenteil, Qs. rhombisch,
wohl mehrmals überschliffen, beidseitig leichter Absatz (von
Griffl), Pat. I, G: grün, A: gnin, L.5.2,8.3.1, Dl 0.05, D20.25,
Gew 10.2, 461525,Crivelli 1946, Taf. IVll.

*205 Lanze, Blattfragment, Erh. g, eine Schneide erhalten, Beschr. Blatt-
fragment mit durchlaulender Tülle, Mittelrippe breit, im Qs. tra-
pelformig, Schneide abgesetzt, Zs. stark verschlagen und eingeris-
sen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4,4,8.3.7, Dl 0.05, D2 0;75,
Gew 20.6, 461393, Crivelli 1946, Taf . Y,3.

Nadeln (Nn 206.207)*206 mit konischem Kopf und verdicktem Schaft, Erh. g, Schaft abge-
brochen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.9, Dm. 0.35,
Gew. 4.0, 461496, Crivelli 1946, Taf . XI,l4.

x207 mit konischem Kopfund profiliertem Schaft, Erh. g, Schaft abgebro;
chen, Dek. Schaft mit 3 schmalen, I breiten, 2 schmalen, I breiten und
3 schmalen Rippen, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 7.2,Dm.0.3, Gew. 4.2,461497, Crivelli 1946, Taf' XI,l5.

l-
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*223 mit schmalem, freien Mittelfeld und 3 Längsstrichpaaren, Erh. m,
Fuss abgebrochen, Hs. Kernhalterlöcher, sehr grosse Offnung Bü-
gelUS, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Zs. Bügel vome zer-
drückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.8, Qb. 1.2, Qh.0.7, Gew.
3.',|, OR, 46/396.*224 mit schmalem, freien Mittelfeld und Dreistrahl, Erh. g, Fuss und
Nadel abgebrochen, Beschr. Qs. halbkreisförmig, Hs. sehr grosse
Offnung BügelUS, bei Nadel 2 <Distanzhalter>, Ba. Dekor einge-
feilt und einziseliert, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.3.7,8L.3.5,
Qb. 1.1, Qh. 0.4, Gew. 5.1, 461395, Crivelli 1946,Taf.YIl,2.

mit zentralem Feld mit Querstrichen, beidseitigem Dreistrahl und
gerippten Strichgruppen Q\r. 225.226)*225 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel eingerissen, Beschr.

BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Offnung auf BügelUS langoval;
Reste des Tonkems, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Qual. g, Zs.
Bügel leicht zerdnickt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 6.0, BL. 5.9,

Qb. 1.6, Qh. 1.15, Gew. 15.2,461333, Crivelli 1946, Taf. X,8.
*226 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Hs. Kem-

halterlöcher, Zapfenloch scharlenförmig; Tonkem homogen, rot-
braun, Ba. Dekor eingefeilt und einziselierl, Zs. eingedrückt, Pat.
I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.4.1, Gew. 6.7,461334.

mit zentralem Feld mit Querstrichen, beidseitigem Dreistrahl und
Strichgruppen (Nr. 227-229)*227 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Tonkern fehlt, Hs.

Kemhalterloch, Zapfenloch oval, Ba. Dekor eingefeilt und einzi-
seliert, Zs. zusammengedrückt, Stein eingeklemmt, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.4, Gew. 3.0, 46/461.11.*228 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Hs. Kemhalter-
loch, grosse Offnung BügelUS; Tonkem homogen, graubraun, Ba.
Dekor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3,
Gew. 4.8, 46/465.44.*229 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Tonkem fehlt, Be-
schr. BügelQs. oval, Hs. Kernhalterloch, verschlossen, Zapfenloch
rundlich, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.3, Qb. 1.0, Qh. 0.8, Gew. 3.9, 46/465.15.

*230 nicht näher bestimmbar, mit einfachen Strichgruppen, Erh. g, Bü-
gelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 5.5, Beschr. Fibelfuss oh-
ie Einlagen, Kügel langoval, Fortsatz konisch, Hs. grosse Öffnung
BügelUS; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt und ein-
ziseliert, Nadelhalter geschabt, Pat. Y L. 7.6, Gew. 13.6,461811,
Crivelli 1946, Taf. IX,23.

mit Strichzier, nicht näher bestimmbar, mit gerippten Strichgrup-
pen Q.{r. 231133)*231 Erh. g, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-

halter 2.6, Hs. grosse Offnung BügelUS; Tonkem homogen, röt-
lich, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Nadelhalter geschabt,

Qual. g, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A:
grün,L.4.4, Gew. 6.3, 46/508.42.*232 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Hs. Offnung Bü-
gelUS gross; Tonkem homogen, grau, "Distanzhalter", Ba. Dekor
eingefeilt und einziselierl, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.6, Gew. 8.1, 461465.19.*233 Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Beschr. BügelQs. halbrund,
Hs. sehr grosse Offnung BügelUS, Wandung massiv, Ba. Dekor
eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, Gew.4.7,
46/465,4,

mit Strichzier, nicht näher bestimmbar, mit einfachen Strichgrup-
pen (Nr. 234-242)*234 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. sehr grosse Off-

nung BügelUS, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Zs. zerdrückt,
Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.3.7, Gew.2.8,461461.23.*235 Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 1.7, Hs. Kemhalterloch; Tonkem homogen, braunrot, Ba. De-
kor eingefeilt und einziseliert, Zs. Nadelhalter zusammengedrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Gew. 2.3,46/508.35.*236 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Offnung Bügel-
US gross, Stiftloch; Tonkern homogen, rotbraun, Ba. Dekor einge-
feilt und einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Gew. 5.4,
46/461,16.*237 Erh. m, Bügelhinterleil erhalten, Nadel abgebrochen, Hs. Kernhal-
terloch, grosse Offung auf BügelUS, Loch kurz vor Nadel, Ba. De-
kor eingefeilt, Fl. neue Nadel mit I Niet angenietet, Bügel vorher
flachgeschlagen, Zs. zerdrückt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4.1,
Gew.4.4,461403.x238 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgeb.rochen, Beschr. Körper
langschmal, Hs. Kernhalterloch, grosse Offnung BügelUS; ohne
Tonkem, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Bügel leicht zerdrückt, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Gew. 2.9,46/465.64.*239 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, teilweise modem,
Dek. nicht genau erkennbar, Hs. Offnung BügelUS gross, Kem-
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halterloch; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Gew. 4.1, OR, 461465.56.*240 Erh.h, Nadel und Bügel abgebrochen, Hs. Stiftloch, grosse Öff-
nung BügelUS; Tonkem homogen, grau, Ba. Dekor eingefeilt, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,Gew. 1.8,46/465.50.*241 Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Dek. Ansatz Ces Dreistrahls
noch sichtbar, Hs. Kemhalterloch, grosse Offnung BügelUS; Ton-
kem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Zs.
Schlagspur, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.2.7, Gew.3.l,
46/465.3.*242 Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval, Hs,
Kemhalterloch, Zapfenloch langrechteckig; Tonkern rötlich, Ba.
Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Gew. 4.4,
46t46s.27.

*243 unverziert, Erh. s, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Kem-
halterloch; Tonkem weisslich, Zs. zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.3, Gew. 4.6, 461461.18.

Sanguisugafibeln mit Tonkern (Nr 244494)
Sanguisugafibeln mit Tonkem und einfacher Strichzier an beiden
Enden (Nr. 244-353)*244 Bügellänge grösser 4,5 cm, Erh. g, Bügelhintefieil und Fuss abge-

brochen, L. Nadelhalter 2.3, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhal-
terlöcher, Zapfenloch rechteckig; Tonkern homogen, graubraun,
Fehlstelle aufBügelUS, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt,
Zs. Nadelhalter zusammengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
7.2,Qb. 1.6, Qh.0.9, Gew. 13.5,46/274.

Bügellänge 4.5 cm (Nr. 245-260)*245 mit Strichzier aufBügelober- und -unterseite, Erh. g, Fuss und Na-
del abgebrochen, Fuss modem, Beschr. BügelQs. oval, Dek. bei
Fussansatz plastische Rippe, Hs. Zapfen rund?, Ba. Dekor einge-
feilt, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L.5.0,8L.4.6, Qb. 1.5,

Qh. 1.15, Gew 15.8,461289.*246 mit Strichzier aufBügelober- und -unterseite, Erh. g, Fuss und Na-
del abgebrochen, L. Nadelhalter 2.4,Bügel leicht ausgerissen, Be-
schr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen,
Zapfen rechteckig; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt,
Qual. g, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5,
8L.4.5, Qb. 1.5, Qh. 1.05, Gew. 13.6,46/371.*247 mit StrichzieraufBügelober- und -unterseite, Erh. m, Fuss undNa-
del angebrochen, Bügel aufgerissen, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfen-
loch rechteckig, Fehlstelle bei Nadel; Bleikern, bei Nadelloch Ton-
kem sichtbar, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Fl. Bleikem als
Flickung?, Pat. I, G: dgrün, A: grnn, L. 4.4, BL. 4.4, Qb. 1 ,35, Qh.
l.l, Gew. 29.2, 46/307 .*248 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval; Tonkem ho-
mogen, graubraun, Fehlstelle auf BügelUS, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0, Qb. 1.6, Qh. 1.0, Gew. 9.6,46/332.*249 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel eingedrückt, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zap-
fenloch rechteckig; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor einge-
feilt,Zs. Bügel eingedrückt (modem?), Pat. I, G: dbronzen, A: grün,
L.4.7,8L.4.5, Qb. 1.6, Qh. 1.15, Gew. 12.3,461281.*250 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen
oval; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Fl. ver-
schiedene Flickgüsse am Bügel, Zs. Nadelhalter aufgebogen, Pat.
I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 6.1, BL.4.5, Qb, 1.5, Qh. 1.0,
Gew. 15.2, 461372, Crivelli 1946, Taf , X,6.*251 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.3, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen
rechteckig; Tonkem homogen, rötlich, Fehlstellen am Bügel, Ba.
Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, BL.4.5, Qb.
1.5, Qh. 1.0, Gew. 14.2,46/3224.*252 Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Bügel auf-
gerissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
schlossen, Zapfen oval; Tonkem homogen, rotbraun, Ba. Dekor
eingefeilt, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, bei
Nadel rostfarbener Fleck, L. 6.0, BL. 4.4, Gew. 11.0, 461357.*253 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Beschr.
Qs. oval, Hs. Kemhalterloch; Tonkem homogen, rötlich, Blasen
BügelVS, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
8L.4.3, Qb. 1.5, Qh. 1.0, Gew. 13.2, MA ARB70l, ARB702. TA
2,46/285, Crivelli 1946, Taf. VII,l7.*254 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Blechstück
ankorrodiert, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kernhalterlöcher, hinte-
res verschlossen, Zapfen oval; Tonkem homogen, rötlich, Ba. De-
kor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.8, BL. 4.7, Qb.
1.4, Qh. 1.05, Gew. 12.2,46/279.*255 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel leicht ausgerissen, Be-
schr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfen rund;

Tonkem homogen, braungrau. .Baa.De.kgr gi.ngefeilt, Pat l, G:

iäö a' grt.ini L. 47, BL.4'6' Qb' l'4. Qh' I'15' Gew l2'9,

*9{.'t"u'*"0"t und Bügelvorderteil abgebrochen, Tonkern fehlt, Be-
* 2)o i,lr,. ?u*.iOr. oval, Fs. Kernhalterloöh, Zapfen unregelmässig, P-a'

ä.L.i.ine;f.itt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L' 3'8' Qb'
i i on. t-.0. Gew. 5.8, 461465.54.

+^<1 ;;i ;.'ir.; und Nadel abgebrochen' Tonkern fehlt' L' Nadelhal-
"-Lr I i* 'i ä"."hr. BüeelQs' oval, Hs. Kemhalterloch, Zapfenloch schar-

iä"id*ie, bronzänei Zapfen im Bügelinnem, Ba' Dekor eingefeilt,
'päi. 

r. ciäu.onren, A: giün, L. 5.3' BL. 4.6. Qb. 1.4. Qh. l.l ' Gew'

1o s. qeß61. Crivelli 1946, Taf. VII,l2'
*r(R eii1.'e, putt una Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs' oval Hs'
' LJ o 

fteäf;ättertoctrer, hinteres vlrschlossen, Zapfen-rechteckig. mit ge-

äna.t"n Seiten, Ba. Dekor eingefeilt Pal' I,-Q: -dgryn A: qry1,

iär'tta.U"n.r Fleck, L. 4 6,8L.4.5, Qb. 1.35' Qh 0'95, Gew' 13 3'

461296.
*riq nih. s. Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0'5, Beschr'

Äii".io". linsenförmis-oval. Hs. Kemhalterloch; Tonkem homo-

JJ"llo-tii"h. kleine Fe-hlstelle am Bügel. Ba. Dekor eingefeilt, Pat.

I G: dgrtin, A: grün, L.4.9,8L.4.5, Qb. 1.25, Qh. 0'85, Gew'

10.2, 46/3217.
*260 iit'r.'g, futt und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs:.ou4 41.

kemäälterlticher, Zapfenloih rund, Ba. Dekor eingefeilt, Fl.-für
neue Nadel Bügel flaihgeschlagen und mit Nietloch versehen, Pat.

I. G, db.onr"n, A: grün,8L.4.4, Qb' 1.15, Qh.0.75, Gew.6.6'
ii61339, Crivelli I 946, Taf. VIII,I I .

Büeellänee 4 cm (Nr. 261185)
;i& Erf. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.9, Bügel auf-

serisien, Beschr. BügelQi. oval, Hs. Zapfenloch rechteckig-oval;
El.ik"., Ba, Dekor eingefeilt. Nadelhalter geschabt, Fl. Bleikem
als Flickung?, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 4.-l'8L.4.0,
Qb. 1.5, Qh. 1.2, Gew. 34.2,MA ARB707, ARB708, ARBl94. TA
6, 46/3'73, Crivelli 1946, Taf . X,7.

*262 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, I. Nadelhalter 0.5'
Bescfr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres mit zuge-
spitztem Stift (mit Gussnaht) verschlossen, Za_pfen oval; Tonkem
hbmogen, graubraun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, F: dgrün, A: grün,
L. 4.1, Qb. 1.5, Qh. 0.85, Gew. 8.1, 461335.

*263 Erh. g, Iiügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Bügel.leicht aus-
gerisGn, Bischr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
s-chlossen, Zapfen oval; Tonkem homogen, rötlich, Ba' Dekor ein-
gefeilt, Pat. I, G: dgrtin, A: grün, L.3.9, Qb. 1.45, Qh.0'8, Gew.
8.6,461337.*264 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Beschr.
BügelQs, Hs. Kemhalterloch, verschlossen, Zapfenloch oval; Ton-
keÄ homogen, grau, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Bügel leicht einge,-
drtickt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.2,8L 4.0, Gew. 7.6,
461461.17 .*265 Erh. g, Fuss undNadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1'6-, Bügll auf-
gerisien, Beschr. BügelQs. oval. Hs. Kemhalterlöcher,- ?apfen
iechteckig; Tonkem hbmogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, auf BügelUS Blase, Zs. Nadelhalter verbogen,
Pat. I, G:-dbronzen, A: grün, L.5.7, Qb. 1.4, Qh. 1.1, Gew. 11.5,

461379.*266 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L' Nadelhalter l'5, Bügel
aufgerissen, Hs. Kemhalterldcher, Zapfenloch -rundlich, Fehlstelle
bei\adel; Tonkern homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Feil-
spuren, Zs. Bügel zerdrückt, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L.
5.7, BL. 3.9, Qh. l.l, Gew. 7.8, 46/362.

*267 Erh. g, Fuss urid Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1, Bügel auf-
gerisi=en, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
Jchlossen, Zapfen oval, Zapfenloch rechteckig; Tonkgm homogen,
graubraun, Bä. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhalter aufgeb,ogen,_Pat.

I G: dgrtin, A: grün, L.4.7,BL.4.0, Qb. 1.4, Qh. 0.9, Gew. 10.3,

46/3ss.x268 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen,.Beschr'
BügeIQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval; Tonkemho-
mo-gen, graubraun, Fehlstelle BügelUS, Ba' Dekor eingefgtJ, ful
I, G-: dgrün, A: grün, rostfarbene Krusten BügelUS,L.4'2,8L.4.1,
Qb. 1.4, Qh. l 0, Gew. 11.2, 461327 .*269 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Beschr.
Bügel-Qs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen
oval; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat' I, G:
dgrün, A: grün, L. 4.4,PL.4.1, Qb. 1.4, Qh. 1.15, Gew' 11.2,

46/306.*2lO Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr' BügelQs. oval, Hs.
Kernhalterlöcher, Zapfenloch oval, verschlossen? Tonkem homo-
gen, braun, Ba. Dekol eingefeilt, Pat. II, grün, L. 4.2, BL. 3.9, Qb.
1.35, Qh. 0.8, Gew. 7.7,461246.*271 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1'6, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfen rund, Fehlstelle am
Bügel, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L' 5.3,
BL. 4.0, Qb. 1.3, Qh. 0.9, Gew. 11.4,461377.

*272 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter.l '8, Bügel aus-
gerisien, Beschr. BügelQi. oval, Hs. Kemhalterloch verschlossen,

Zapfen rundtich; Tonkem homogen, rötlich, Fehlstelle BügelUS,
Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhalter zusammengebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grtln, L.5.1,8L.3.9, Qb. 1.3, Qh' l'0, Gew. 10.5,

4613218.
*2'73 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrocheq Bügel aufgerissen, Beschr.

Bügel-Qs. oval, Hs. Kernhalterloch, Zapfen oval; Tonkem homo-

een, rtjilich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün. A: grün, L' 4.2'
EL. r.s, Qb. 1.3, Qh. 0.95, Cew. 9.6,4613t3.

*274 Erh. g, Fuis und Nadel abgebrochen, Bügel mit lehlstellen, Be-
schr. 

-i}ügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zap-fenlgch

rechteckig; Tönkem homogen, braungrau, Fehlstelle Büge-]pS, B-a.

Dekor eiigefeilt, Pat. I, G: dgrün, Ai grün, rostfarbener Fleck, L.
4.1, Qb. 1.3, Qh. 0.9, Gew. 9.6, 46/3194.

x2':-5 Erh. !, fuss und Nadel abgebrochen, L. Naielhalter 1.' Bügel auf-
gerisJen, Beschr. BügelQs.bval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
ichlossen, Zapfenloöh rund, Rest des Tonkerns, Fehlstelle am Bü-
gel, Ba. Dekoi eingefeilt, Zs. leicht zerdrückt, PaL I, G: dbronzen-
ägrün, A: grün, L.4.8, BL.4.1, Qb. l.31Qh, l-1_'_Gew.7.5,461304.

*2'76 eih. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L, Nadelhalter 1.4, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kernhalierloch, Zapfenloch rechteckig; Ba' De-
koieingefeilt, Zs. Nadelhalter aufgebogen, Pat. I, G: dbronzen, A:
grün, L.4.8,8L.3.9, Qb. 1.3, Qh.0.9, Gew'9.2,461360.

*277 Erh. g. Fuss und Nadel äbgebrochen, L. Nadelhalter 0.6,.Bügel aul-
gerisien, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher' hinteres ver-
ichlossen. Zapfenloöh rächteckig; Tonkem homogen, braun, Ba.

Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4.5,8L.4'0, Qb.
1.25, Qh. l.l, Gew. 8.9,461309.

x278 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres.verschlossen; Ton-
keÄ homogen, graubraun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L.3.8, Qb. 1.25, Qh.0.95, Gew.9:4,461343.

*279 Erh. g, Bügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Tonkem fehlt, Be-
schr.-BUgelQs. oval-linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres
verschlossen, Zapfenloch oval, Fehlstelle am Bügel, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.3.5, Qb. 1.25, Qh 0.85,
Gew. 5.2,461330.*280 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Bügel leicht ausge-
rissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
schlossen, Zapfen rund; Tonkern homogen, braunrot, Ba' Dekor
eingefeilt, Pat: I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb. 1.25, Qh. 0.8, Gew'
6.9,46/338.*281 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr' BügelQs. oval, Hs.
Kemfialterlöcher, hinteres verschlossen, Fehlstelle am Bügel, Ba.
Dekoreingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, BL' 4.0, Qb. 1.2' Qh.
0.95, Gew. 8.6,461294.

*282 Erh. m, Nadelhalter und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadel-
halter 1.4, Hs. Kemhalterloch, Zapfen oval; Tonkem homogen, braun-
rot, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhalter zusammengedrückt, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, Qb. 1.2, Qh.0.9, Gew' 4'5, 461508.39.

x283 Erh. g, Fuss unä Nadel abgebrochen, Bügel modem angebrochen
und gestreckt, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zap-
fenloch linsenformig; Tonkem homogen, grau, Ba. Dekor einge-
feilt, Fl. neuer Fuss angegossen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
L. 5.9, Qb. 1.2, Qh. 1.8, Gew. 7.3, 461297, Crivelli 1946, Taf.
VII,14.*284 Erh. g, Bügelteil erhalten, Beschr. BügelQs. oval, Hs' Kemhalter-
löchei Zapfenloch unregelmässig; Tonkem homogen, gr?y, 

-B9.
Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 1.2, Qh. 0.8,

Gew. 4.4, 461465.63.*285 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter.l.l, Bügel
leichiausgebrochen, Beschr. Qs. oval, Bügelhinterteil stark ver-
schmälert: wohl Gussfehler, Hs. Kemhalterloch, Zapfenloch oval-
schartenförmig; Tonkem homogen, rotbraun, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dbrönzen-dgrün, A: grün, L.5.0, BL. 3'9, Qb' 1.2, Qh.
0.75, Gew. 7.5, MA ARB705, ARB706. TA 4,461361.

Bügellänge 4 cm, mit Bügelbreite 7,2 cm und linsenfömigem

Querschnitt (Nr. 286-291)*)86 Erh. g, Fuss und Nailel abgebrochen, Beschr. RügelQs. linsenför-
mig, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig; Tonkern homo-
gen, rötlich, Ba. Dekor eingeföilt, Pat. I, G: dgrün, A: gtun,L. \2t
Er. +.0, Qb. 1.3, Qh. 0.5; Gew. 5.7, 461238, Crivelli 1946, Taf.
VII,6.*287 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenför-
mig, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfenloch recht-
ecliig, quadrat. Fehlstelle bei Nadel, Ba. Dekor eingefeilt, Zl. !p!-
rale veibogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, BL. 4.0, Qb, 1.2, Qh. 0.6,
Gew.7.5,46/325.
Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 2.2,
Bescfü. BtigelQs. I in'sen förmig, Hs] Kernhalterlöcher, Zap lenloch
rechteckig; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat' I,
G: dgrün, A: grün, L.5.6, Qb. 1.2, Qh.0.6, Gew.'7.1,461359.

325
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*223 mit schmalem, freien Mittelfeld und 3 Längsstrichpaaren, Erh. m,
Fuss abgebrochen, Hs. Kernhalterlöcher, sehr grosse Offnung Bü-
gelUS, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Zs. Bügel vome zer-
drückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.8, Qb. 1.2, Qh.0.7, Gew.
3.',|, OR, 46/396.*224 mit schmalem, freien Mittelfeld und Dreistrahl, Erh. g, Fuss und
Nadel abgebrochen, Beschr. Qs. halbkreisförmig, Hs. sehr grosse
Offnung BügelUS, bei Nadel 2 <Distanzhalter>, Ba. Dekor einge-
feilt und einziseliert, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.3.7,8L.3.5,
Qb. 1.1, Qh. 0.4, Gew. 5.1, 461395, Crivelli 1946,Taf.YIl,2.

mit zentralem Feld mit Querstrichen, beidseitigem Dreistrahl und
gerippten Strichgruppen Q\r. 225.226)*225 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel eingerissen, Beschr.

BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Offnung auf BügelUS langoval;
Reste des Tonkems, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Qual. g, Zs.
Bügel leicht zerdnickt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 6.0, BL. 5.9,

Qb. 1.6, Qh. 1.15, Gew. 15.2,461333, Crivelli 1946, Taf. X,8.
*226 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Hs. Kem-

halterlöcher, Zapfenloch scharlenförmig; Tonkem homogen, rot-
braun, Ba. Dekor eingefeilt und einziselierl, Zs. eingedrückt, Pat.
I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.4.1, Gew. 6.7,461334.

mit zentralem Feld mit Querstrichen, beidseitigem Dreistrahl und
Strichgruppen (Nr. 227-229)*227 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Tonkern fehlt, Hs.

Kemhalterloch, Zapfenloch oval, Ba. Dekor eingefeilt und einzi-
seliert, Zs. zusammengedrückt, Stein eingeklemmt, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.4, Gew. 3.0, 46/461.11.*228 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Hs. Kemhalter-
loch, grosse Offnung BügelUS; Tonkem homogen, graubraun, Ba.
Dekor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3,
Gew. 4.8, 46/465.44.*229 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Tonkem fehlt, Be-
schr. BügelQs. oval, Hs. Kernhalterloch, verschlossen, Zapfenloch
rundlich, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.3, Qb. 1.0, Qh. 0.8, Gew. 3.9, 46/465.15.

*230 nicht näher bestimmbar, mit einfachen Strichgruppen, Erh. g, Bü-
gelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 5.5, Beschr. Fibelfuss oh-
ie Einlagen, Kügel langoval, Fortsatz konisch, Hs. grosse Öffnung
BügelUS; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt und ein-
ziseliert, Nadelhalter geschabt, Pat. Y L. 7.6, Gew. 13.6,461811,
Crivelli 1946, Taf. IX,23.

mit Strichzier, nicht näher bestimmbar, mit gerippten Strichgrup-
pen Q.{r. 231133)*231 Erh. g, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-

halter 2.6, Hs. grosse Offnung BügelUS; Tonkem homogen, röt-
lich, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Nadelhalter geschabt,

Qual. g, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A:
grün,L.4.4, Gew. 6.3, 46/508.42.*232 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Hs. Offnung Bü-
gelUS gross; Tonkem homogen, grau, "Distanzhalter", Ba. Dekor
eingefeilt und einziselierl, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.6, Gew. 8.1, 461465.19.*233 Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Beschr. BügelQs. halbrund,
Hs. sehr grosse Offnung BügelUS, Wandung massiv, Ba. Dekor
eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, Gew.4.7,
46/465,4,

mit Strichzier, nicht näher bestimmbar, mit einfachen Strichgrup-
pen (Nr. 234-242)*234 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. sehr grosse Off-

nung BügelUS, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Zs. zerdrückt,
Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.3.7, Gew.2.8,461461.23.*235 Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 1.7, Hs. Kemhalterloch; Tonkem homogen, braunrot, Ba. De-
kor eingefeilt und einziseliert, Zs. Nadelhalter zusammengedrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Gew. 2.3,46/508.35.*236 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Offnung Bügel-
US gross, Stiftloch; Tonkern homogen, rotbraun, Ba. Dekor einge-
feilt und einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Gew. 5.4,
46/461,16.*237 Erh. m, Bügelhinterleil erhalten, Nadel abgebrochen, Hs. Kernhal-
terloch, grosse Offung auf BügelUS, Loch kurz vor Nadel, Ba. De-
kor eingefeilt, Fl. neue Nadel mit I Niet angenietet, Bügel vorher
flachgeschlagen, Zs. zerdrückt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4.1,
Gew.4.4,461403.x238 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgeb.rochen, Beschr. Körper
langschmal, Hs. Kernhalterloch, grosse Offnung BügelUS; ohne
Tonkem, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Bügel leicht zerdrückt, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Gew. 2.9,46/465.64.*239 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, teilweise modem,
Dek. nicht genau erkennbar, Hs. Offnung BügelUS gross, Kem-
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halterloch; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Gew. 4.1, OR, 461465.56.*240 Erh.h, Nadel und Bügel abgebrochen, Hs. Stiftloch, grosse Öff-
nung BügelUS; Tonkem homogen, grau, Ba. Dekor eingefeilt, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,Gew. 1.8,46/465.50.*241 Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Dek. Ansatz Ces Dreistrahls
noch sichtbar, Hs. Kemhalterloch, grosse Offnung BügelUS; Ton-
kem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Zs.
Schlagspur, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.2.7, Gew.3.l,
46/465.3.*242 Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval, Hs,
Kemhalterloch, Zapfenloch langrechteckig; Tonkern rötlich, Ba.
Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Gew. 4.4,
46t46s.27.

*243 unverziert, Erh. s, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Kem-
halterloch; Tonkem weisslich, Zs. zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.3, Gew. 4.6, 461461.18.

Sanguisugafibeln mit Tonkern (Nr 244494)
Sanguisugafibeln mit Tonkem und einfacher Strichzier an beiden
Enden (Nr. 244-353)*244 Bügellänge grösser 4,5 cm, Erh. g, Bügelhintefieil und Fuss abge-

brochen, L. Nadelhalter 2.3, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhal-
terlöcher, Zapfenloch rechteckig; Tonkern homogen, graubraun,
Fehlstelle aufBügelUS, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt,
Zs. Nadelhalter zusammengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
7.2,Qb. 1.6, Qh.0.9, Gew. 13.5,46/274.

Bügellänge 4.5 cm (Nr. 245-260)*245 mit Strichzier aufBügelober- und -unterseite, Erh. g, Fuss und Na-
del abgebrochen, Fuss modem, Beschr. BügelQs. oval, Dek. bei
Fussansatz plastische Rippe, Hs. Zapfen rund?, Ba. Dekor einge-
feilt, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L.5.0,8L.4.6, Qb. 1.5,

Qh. 1.15, Gew 15.8,461289.*246 mit Strichzier aufBügelober- und -unterseite, Erh. g, Fuss und Na-
del abgebrochen, L. Nadelhalter 2.4,Bügel leicht ausgerissen, Be-
schr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen,
Zapfen rechteckig; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt,
Qual. g, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5,
8L.4.5, Qb. 1.5, Qh. 1.05, Gew. 13.6,46/371.*247 mit StrichzieraufBügelober- und -unterseite, Erh. m, Fuss undNa-
del angebrochen, Bügel aufgerissen, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfen-
loch rechteckig, Fehlstelle bei Nadel; Bleikern, bei Nadelloch Ton-
kem sichtbar, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Fl. Bleikem als
Flickung?, Pat. I, G: dgrün, A: grnn, L. 4.4, BL. 4.4, Qb. 1 ,35, Qh.
l.l, Gew. 29.2, 46/307 .*248 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval; Tonkem ho-
mogen, graubraun, Fehlstelle auf BügelUS, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0, Qb. 1.6, Qh. 1.0, Gew. 9.6,46/332.*249 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel eingedrückt, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zap-
fenloch rechteckig; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor einge-
feilt,Zs. Bügel eingedrückt (modem?), Pat. I, G: dbronzen, A: grün,
L.4.7,8L.4.5, Qb. 1.6, Qh. 1.15, Gew. 12.3,461281.*250 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen
oval; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Fl. ver-
schiedene Flickgüsse am Bügel, Zs. Nadelhalter aufgebogen, Pat.
I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 6.1, BL.4.5, Qb, 1.5, Qh. 1.0,
Gew. 15.2, 461372, Crivelli 1946, Taf , X,6.*251 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.3, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen
rechteckig; Tonkem homogen, rötlich, Fehlstellen am Bügel, Ba.
Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, BL.4.5, Qb.
1.5, Qh. 1.0, Gew. 14.2,46/3224.*252 Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Bügel auf-
gerissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
schlossen, Zapfen oval; Tonkem homogen, rotbraun, Ba. Dekor
eingefeilt, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, bei
Nadel rostfarbener Fleck, L. 6.0, BL. 4.4, Gew. 11.0, 461357.*253 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Beschr.
Qs. oval, Hs. Kemhalterloch; Tonkem homogen, rötlich, Blasen
BügelVS, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
8L.4.3, Qb. 1.5, Qh. 1.0, Gew. 13.2, MA ARB70l, ARB702. TA
2,46/285, Crivelli 1946, Taf. VII,l7.*254 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Blechstück
ankorrodiert, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kernhalterlöcher, hinte-
res verschlossen, Zapfen oval; Tonkem homogen, rötlich, Ba. De-
kor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.8, BL. 4.7, Qb.
1.4, Qh. 1.05, Gew. 12.2,46/279.*255 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel leicht ausgerissen, Be-
schr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfen rund;

Tonkem homogen, braungrau. .Baa.De.kgr gi.ngefeilt, Pat l, G:

iäö a' grt.ini L. 47, BL.4'6' Qb' l'4. Qh' I'15' Gew l2'9,

*9{.'t"u'*"0"t und Bügelvorderteil abgebrochen, Tonkern fehlt, Be-
* 2)o i,lr,. ?u*.iOr. oval, Fs. Kernhalterloöh, Zapfen unregelmässig, P-a'

ä.L.i.ine;f.itt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L' 3'8' Qb'
i i on. t-.0. Gew. 5.8, 461465.54.

+^<1 ;;i ;.'ir.; und Nadel abgebrochen' Tonkern fehlt' L' Nadelhal-
"-Lr I i* 'i ä"."hr. BüeelQs' oval, Hs. Kemhalterloch, Zapfenloch schar-

iä"id*ie, bronzänei Zapfen im Bügelinnem, Ba' Dekor eingefeilt,
'päi. 

r. ciäu.onren, A: giün, L. 5.3' BL. 4.6. Qb. 1.4. Qh. l.l ' Gew'

1o s. qeß61. Crivelli 1946, Taf. VII,l2'
*r(R eii1.'e, putt una Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs' oval Hs'
' LJ o 

fteäf;ättertoctrer, hinteres vlrschlossen, Zapfen-rechteckig. mit ge-

äna.t"n Seiten, Ba. Dekor eingefeilt Pal' I,-Q: -dgryn A: qry1,

iär'tta.U"n.r Fleck, L. 4 6,8L.4.5, Qb. 1.35' Qh 0'95, Gew' 13 3'

461296.
*riq nih. s. Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0'5, Beschr'

Äii".io". linsenförmis-oval. Hs. Kemhalterloch; Tonkem homo-

JJ"llo-tii"h. kleine Fe-hlstelle am Bügel. Ba. Dekor eingefeilt, Pat.

I G: dgrtin, A: grün, L.4.9,8L.4.5, Qb. 1.25, Qh. 0'85, Gew'

10.2, 46/3217.
*260 iit'r.'g, futt und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs:.ou4 41.

kemäälterlticher, Zapfenloih rund, Ba. Dekor eingefeilt, Fl.-für
neue Nadel Bügel flaihgeschlagen und mit Nietloch versehen, Pat.

I. G, db.onr"n, A: grün,8L.4.4, Qb' 1.15, Qh.0.75, Gew.6.6'
ii61339, Crivelli I 946, Taf. VIII,I I .

Büeellänee 4 cm (Nr. 261185)
;i& Erf. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.9, Bügel auf-

serisien, Beschr. BügelQi. oval, Hs. Zapfenloch rechteckig-oval;
El.ik"., Ba, Dekor eingefeilt. Nadelhalter geschabt, Fl. Bleikem
als Flickung?, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 4.-l'8L.4.0,
Qb. 1.5, Qh. 1.2, Gew. 34.2,MA ARB707, ARB708, ARBl94. TA
6, 46/3'73, Crivelli 1946, Taf . X,7.

*262 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, I. Nadelhalter 0.5'
Bescfr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres mit zuge-
spitztem Stift (mit Gussnaht) verschlossen, Za_pfen oval; Tonkem
hbmogen, graubraun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, F: dgrün, A: grün,
L. 4.1, Qb. 1.5, Qh. 0.85, Gew. 8.1, 461335.

*263 Erh. g, Iiügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Bügel.leicht aus-
gerisGn, Bischr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
s-chlossen, Zapfen oval; Tonkem homogen, rötlich, Ba' Dekor ein-
gefeilt, Pat. I, G: dgrtin, A: grün, L.3.9, Qb. 1.45, Qh.0'8, Gew.
8.6,461337.*264 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Beschr.
BügelQs, Hs. Kemhalterloch, verschlossen, Zapfenloch oval; Ton-
keÄ homogen, grau, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Bügel leicht einge,-
drtickt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.2,8L 4.0, Gew. 7.6,
461461.17 .*265 Erh. g, Fuss undNadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1'6-, Bügll auf-
gerisien, Beschr. BügelQs. oval. Hs. Kemhalterlöcher,- ?apfen
iechteckig; Tonkem hbmogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, auf BügelUS Blase, Zs. Nadelhalter verbogen,
Pat. I, G:-dbronzen, A: grün, L.5.7, Qb. 1.4, Qh. 1.1, Gew. 11.5,

461379.*266 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L' Nadelhalter l'5, Bügel
aufgerissen, Hs. Kemhalterldcher, Zapfenloch -rundlich, Fehlstelle
bei\adel; Tonkern homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Feil-
spuren, Zs. Bügel zerdrückt, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L.
5.7, BL. 3.9, Qh. l.l, Gew. 7.8, 46/362.

*267 Erh. g, Fuss urid Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1, Bügel auf-
gerisi=en, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
Jchlossen, Zapfen oval, Zapfenloch rechteckig; Tonkgm homogen,
graubraun, Bä. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhalter aufgeb,ogen,_Pat.

I G: dgrtin, A: grün, L.4.7,BL.4.0, Qb. 1.4, Qh. 0.9, Gew. 10.3,

46/3ss.x268 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen,.Beschr'
BügeIQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval; Tonkemho-
mo-gen, graubraun, Fehlstelle BügelUS, Ba' Dekor eingefgtJ, ful
I, G-: dgrün, A: grün, rostfarbene Krusten BügelUS,L.4'2,8L.4.1,
Qb. 1.4, Qh. l 0, Gew. 11.2, 461327 .*269 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Beschr.
Bügel-Qs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen
oval; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat' I, G:
dgrün, A: grün, L. 4.4,PL.4.1, Qb. 1.4, Qh. 1.15, Gew' 11.2,

46/306.*2lO Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr' BügelQs. oval, Hs.
Kernhalterlöcher, Zapfenloch oval, verschlossen? Tonkem homo-
gen, braun, Ba. Dekol eingefeilt, Pat. II, grün, L. 4.2, BL. 3.9, Qb.
1.35, Qh. 0.8, Gew. 7.7,461246.*271 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1'6, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfen rund, Fehlstelle am
Bügel, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L' 5.3,
BL. 4.0, Qb. 1.3, Qh. 0.9, Gew. 11.4,461377.

*272 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter.l '8, Bügel aus-
gerisien, Beschr. BügelQi. oval, Hs. Kemhalterloch verschlossen,

Zapfen rundtich; Tonkem homogen, rötlich, Fehlstelle BügelUS,
Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhalter zusammengebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grtln, L.5.1,8L.3.9, Qb. 1.3, Qh' l'0, Gew. 10.5,

4613218.
*2'73 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrocheq Bügel aufgerissen, Beschr.

Bügel-Qs. oval, Hs. Kernhalterloch, Zapfen oval; Tonkem homo-

een, rtjilich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün. A: grün, L' 4.2'
EL. r.s, Qb. 1.3, Qh. 0.95, Cew. 9.6,4613t3.

*274 Erh. g, Fuis und Nadel abgebrochen, Bügel mit lehlstellen, Be-
schr. 

-i}ügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zap-fenlgch

rechteckig; Tönkem homogen, braungrau, Fehlstelle Büge-]pS, B-a.

Dekor eiigefeilt, Pat. I, G: dgrün, Ai grün, rostfarbener Fleck, L.
4.1, Qb. 1.3, Qh. 0.9, Gew. 9.6, 46/3194.

x2':-5 Erh. !, fuss und Nadel abgebrochen, L. Naielhalter 1.' Bügel auf-
gerisJen, Beschr. BügelQs.bval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
ichlossen, Zapfenloöh rund, Rest des Tonkerns, Fehlstelle am Bü-
gel, Ba. Dekoi eingefeilt, Zs. leicht zerdrückt, PaL I, G: dbronzen-
ägrün, A: grün, L.4.8, BL.4.1, Qb. l.31Qh, l-1_'_Gew.7.5,461304.

*2'76 eih. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L, Nadelhalter 1.4, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kernhalierloch, Zapfenloch rechteckig; Ba' De-
koieingefeilt, Zs. Nadelhalter aufgebogen, Pat. I, G: dbronzen, A:
grün, L.4.8,8L.3.9, Qb. 1.3, Qh.0.9, Gew'9.2,461360.

*277 Erh. g. Fuss und Nadel äbgebrochen, L. Nadelhalter 0.6,.Bügel aul-
gerisien, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher' hinteres ver-
ichlossen. Zapfenloöh rächteckig; Tonkem homogen, braun, Ba.

Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4.5,8L.4'0, Qb.
1.25, Qh. l.l, Gew. 8.9,461309.

x278 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres.verschlossen; Ton-
keÄ homogen, graubraun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L.3.8, Qb. 1.25, Qh.0.95, Gew.9:4,461343.

*279 Erh. g, Bügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Tonkem fehlt, Be-
schr.-BUgelQs. oval-linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres
verschlossen, Zapfenloch oval, Fehlstelle am Bügel, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.3.5, Qb. 1.25, Qh 0.85,
Gew. 5.2,461330.*280 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Bügel leicht ausge-
rissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
schlossen, Zapfen rund; Tonkern homogen, braunrot, Ba' Dekor
eingefeilt, Pat: I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb. 1.25, Qh. 0.8, Gew'
6.9,46/338.*281 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr' BügelQs. oval, Hs.
Kemfialterlöcher, hinteres verschlossen, Fehlstelle am Bügel, Ba.
Dekoreingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, BL' 4.0, Qb. 1.2' Qh.
0.95, Gew. 8.6,461294.

*282 Erh. m, Nadelhalter und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadel-
halter 1.4, Hs. Kemhalterloch, Zapfen oval; Tonkem homogen, braun-
rot, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhalter zusammengedrückt, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, Qb. 1.2, Qh.0.9, Gew' 4'5, 461508.39.

x283 Erh. g, Fuss unä Nadel abgebrochen, Bügel modem angebrochen
und gestreckt, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zap-
fenloch linsenformig; Tonkem homogen, grau, Ba. Dekor einge-
feilt, Fl. neuer Fuss angegossen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
L. 5.9, Qb. 1.2, Qh. 1.8, Gew. 7.3, 461297, Crivelli 1946, Taf.
VII,14.*284 Erh. g, Bügelteil erhalten, Beschr. BügelQs. oval, Hs' Kemhalter-
löchei Zapfenloch unregelmässig; Tonkem homogen, gr?y, 

-B9.
Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 1.2, Qh. 0.8,

Gew. 4.4, 461465.63.*285 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter.l.l, Bügel
leichiausgebrochen, Beschr. Qs. oval, Bügelhinterteil stark ver-
schmälert: wohl Gussfehler, Hs. Kemhalterloch, Zapfenloch oval-
schartenförmig; Tonkem homogen, rotbraun, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dbrönzen-dgrün, A: grün, L.5.0, BL. 3'9, Qb' 1.2, Qh.
0.75, Gew. 7.5, MA ARB705, ARB706. TA 4,461361.

Bügellänge 4 cm, mit Bügelbreite 7,2 cm und linsenfömigem

Querschnitt (Nr. 286-291)*)86 Erh. g, Fuss und Nailel abgebrochen, Beschr. RügelQs. linsenför-
mig, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig; Tonkern homo-
gen, rötlich, Ba. Dekor eingeföilt, Pat. I, G: dgrün, A: gtun,L. \2t
Er. +.0, Qb. 1.3, Qh. 0.5; Gew. 5.7, 461238, Crivelli 1946, Taf.
VII,6.*287 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenför-
mig, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfenloch recht-
ecliig, quadrat. Fehlstelle bei Nadel, Ba. Dekor eingefeilt, Zl. !p!-
rale veibogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, BL. 4.0, Qb, 1.2, Qh. 0.6,
Gew.7.5,46/325.
Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 2.2,
Bescfü. BtigelQs. I in'sen förmig, Hs] Kernhalterlöcher, Zap lenloch
rechteckig; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat' I,
G: dgrün, A: grün, L.5.6, Qb. 1.2, Qh.0.6, Gew.'7.1,461359.
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*289 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval;
Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadel zusam-
mengebogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 4.1,8L.3.9, Qb. 1.2,

Qh. 0.55, Gew. 5.3,46/237.*290 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Bügel aufgerissen,
Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.9, Qb. 1.2, Qh.0.6, Gew. 4.5,461342.*291 Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Hs. Kemhalterloch, Na-
delloch; Tonkem homogen, schwarz, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Spi-
rale verbogen, Pat. II, dgrün, L. 3.0, Gew. 3.1,461465."1 .

Bügellänge 4 cm (Nr. 292-299)*292 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval, Hs.
Zapfen röchteckig, rechteckige Fehlstelle BügelUS, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, BL.3.9, Qb. l, Qh.0.8, Gew.
5.5, 46/287.*293 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Nadel modern gebrochen, Be-
schr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen,
Zapfenlöcher oval, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.0, 8L. 3.85, Qb. 1.0, Qh. 0.7, Gew. 6.4, 461331.*294 Erh. m, Fuss und Bügelhinterleil abgebrochen, Tonkem fehlt, Hs.
Kernhalterloch, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. zerdrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.9, Gew. 3.9,46/461.19.*295 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Hs. Kernhalterloch, Zapfen-
loch rechteckig; Tonkern grau, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. mit meh-
reren Schlägen zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L. 4.2, BL. 4.1,
Qb. 0.8, Qh. L2, Gew.8.2,46/303.*296 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Tonkem fehlt, Be-
schr. BügelQs. oval, Hs. Kernhalterloch, Zapfenloch rundlich, Ba.
Dekor eingefeilt, Zs. Bügel eingebogen, Pat. I, G: dbronzen, A:
grün, L. 3.3, Gew. 3.4, 46/465.22.*297 Erh. s, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Zapfen recht-
eckig; Tonkern homogen, rotbraun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G:
dgnin, A: grün, L. 3.6, Gew. 4.2,46/465.42.

+298 Erh. m, Bügelteil erhalten, Beschr. BügelQs. ovalJinsenförmig, Hs.
Kernhalterlöcher, verschlossen, Zapfen rundlich; Tonkem homo-
gen, rötlich, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 3.2, Gew. 4.6, MA
ARB802, ARB803, ARB8O5, 46/46s.49.*299 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Hs. Kemhalter-
loch, verschlossen, Zapfenloch rechteckig; Tonkern homogen,
braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Bügel leicht eingebogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Gew. 4.4,461465.62.

Bügellänge 3.5 cm (Nr. 300-321)*300 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.7, Bügel
leicht ausgerissen, Beschr. BügelQs. oval, Ba. Dekor eingefeilt, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1, BL. 3.6, Qb. L3, Qh. L05, Gew. 9.4,
46/298.x30l Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel leicht ausgebrochen,
Beschr. Qs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig;
Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Fuss abge-
schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.7, BL.3.5, Qb. 1.25, Qh.
0.8, Gew.9.2,MA ARB703, ARB704. TA3,461340.*302 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Bügel ein-
gerissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kernhalterloch, Ba. Dekor
eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A:
grün, L.5.3, BL.3.6, Qb. 1.2, Qh.0.9, Gew. 10.7,461354.*303 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.6, Bügel-
hinterteil aufgerissen, Beschr. BügelQs, Hs. Kemhalterloch, Zap-
fen rund, 0.5 hoch; Tonkern homogen, grau, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.3.7,BL.3.4, Qb. 1.2, Qh.0.95,
Gew. 4.6, 46/461.14.*304 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.9, Bügel auf-
gerissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
schlossen, Zapfen oval; Tonkem grau, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I,
G: dbronzen, A: grün, L.4.4,8L.3.6, Qb. 1.2, Qh. 0.9, Gew. 6.4,
MA ARB8O8, ARB9OI, ARB9O2, ARBIOOI, 461280.*305 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.65, Bügel
aufgerissen, Beschr. BügelQs, Hs. Kernhalterloch verschlossen,
Zapfen oval, Tonkern fehlt, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. zerdrückt, Pat.
I, G: dbronzen, A: grün, L.3.8,8L.3.5, Gew. 4.7,46/461.13.*306 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter l.l, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Zapfenloch langoval; Tonkem homogen, grau-
braun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.
4.6,8L.3.7, Qb. 1.15, Qh.0.75, Gew. 6.6,461308.*307 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen
oval; Tonkem homogen, rötlich, Ba, Dekor eingefeilt, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L.3.8, BL.3.6, Qb. 1.1, Qh.0.8, Gew.6.8,
46/315.*308 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval, Hs.
Zapfenloch langoval, Fehlstelle über der Nadel, Ba. Dekor einge-
feilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.3.8, BL.3.6, Qb. l.l, Qh.
0.75, Gew. 6.9,461284.
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*309 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.4, Beschr. Qs.
oval, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 3.5, BL. 3.35,
Qb. 1.1, Qh. 0.8, Gew 10.3,461305, Crivelli 1946, Taf. VII,l6.*310 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel leicht ausgerissen, Be-
schr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kernhalterlöcher, hinteres ver-
schlossen; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I.
G: dgrün, A: grün,8L.3.4, Qb. Ll, Qh.0.8, Gew.'7.8,46/344.*311 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval, Hs. Kemhalterloch; Tonkem homogen, rötlich, entlang Stift-
loch grün verfürbt, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.5, Qb. 1.1, Qh. 0.8, Gew. 4.4,46/461.12.*312 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.5, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen
oval, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.95,
BL. 3.6, Qb. 1.05, Qh. 0.75, Gew.6.2,461301, Crivelli 1946,Taf.
VII,I5.*313 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.7, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen
oval, Fehlstelle am Bügel, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.9, BL.3.5, Qb. 1.0, Qh.0.85, Gew.7.4,46/300.*314 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.4, Bügel aus-
gerissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
schlossen; Tonkem homogen, rötlich, Fehlstelle BügelUS, Ba. De-
kor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.8, BL. 3.55,
Qb. 1.0, Qh. 0.8, Gew. 6.7 , 46/302.*315 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel eingerissen, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Ba.
Dekor eingefeilt, Zs. Bügel leicht zerdrückt, Pat. I, G: dgnin, A:
grnn, L. 3.7, BL. 3.5, Qb. L0, Qh. 0.8, Gew. 5.8, 461291,

*3 I 6 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.4, Bügel auf-
gerissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
schlossen, Zapfenloch oval; Tonkem grau, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9,8L.3.5, Qb. 1.0, Qh.0.8, Gew.
7.2, 46/292.*317 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenför-
mig, Hs. Kemhalterlöcher,Zapfen rund, Ba. Dekor eingefeilt, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 3.7 , BL. 3.5, Qb. 1.0,
Qh. 0.8, Gew. 6.9, 46/283.*318 Erh. m, Bügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Bügel ausgeris-
sen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kernhalterlöcher, hinteres
verschlossen, Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb. 1.0, Qh.0.65, Gew.4.6,46/34'7.*319 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 0.9,
Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kernhalterloch; Tonkem ho-
mogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.8, Gew.2.'7,461461.22.*320 Erh. s, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Kernhalterloch;
Tonkem homogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün,
A: gnin, L. 3.3, Gew. 2.8,461461.15.*321 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval, Hs. Kemhalterloch, Zapfen rundlich; Tonkern homogen, röt-
lich, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren, Zs. Bügel zerdrückt, Pat. I,
G: dbronzen, A: grün, L. 3.1, Gew. 3.2,46/465.55.

unbestimmbar (Nr. 322-353)*322 Erh. g, Fuss und Bügelhinteteil abgebrochen, L. Nadelhalter 1.1,
Tonkem fehlt, Hs. Stiftloch, Zapfenloch rechteckig, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Zs. Nadelhalter verbogen, Bügel zusammengedrückt, Pat.
I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.4, Gew. 2.8, 461508.16.*323 Erh. g, Nadelhalter und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhal-
ter l.l, Hs. Kernhalterloch; Tonkem rötlich, Ba. Dekor eingefeilt,
Zs. Bügel leicht eingebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Gew.
4.4,461508.38.*324 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Kemhalterloch;
Tonkern homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. leicht zer-
drückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Gew. 4.4,461461.21.*325 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Tonkem fehlt, Be-
schr. BügelQs. ovallinsenförmig, Hs. Kernhalterloch, Ba. Dekor
eingefeilt, Pat. 1, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Gew.4.2,461461.8.*326 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval, Hs. Kemhalterloch, Zapfenloch rechteckig; Tonkem homo-
gen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. leicht zerdrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.5, Gew. 3.8, 46/461.24.*327 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval, Hs. Kernhalterloch, Zapfenloch rechteckig; Tonkem homo-
gen graubraun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.9, Gew. 3.6, 461461.3.

oefeilt. Zs. Bügel eingebogen, Pat' I' G: dgrün' A: grün' L' 2'4'

"ciw. z.t ' 461465'37 '

*111 ärfr.'nt, fiug"ft"il erhalten, Beschr' BügelQs' 
-oval' 

Hs' Kemhalter-*J3t 
i".ir,'2ä[i."" *ghteckig; Tonkem homögen' rötlich' Ba' Dekor ein-

^^r-irr p^r I (r: dsrui. A: srün' L.2.6, Gew. 5'6,461465'47'
ä".'i'. 'dil";loS 

e"rhalten, B-eschr. BügelQs oval. Hs' Kernhalter-
^'rt i".ir.'ij". o""tot eingefeilt, Pat' I, G: dgrün, A: grün' L' 2 8' Gew'

2.1.461465'36'
*1?? 's;*"i;ü;nu.t mit Tonkem, einfacher Strichzier an den Enden'
'rr) ilü3;ä;fib"" Erh. s' Bügelhinterteil erhalten' modem-abgebro-

:#;"'H;. Kemhalterloch?-Tonkem homogen, rötlich, Pat l' G:

ä*iüi', ,c' grün. L. 1.4. B' 0J. Qery' 0 5, 464078'
xlaa ä?i'l'i. 

-Äfc.tOS 
erhalten. Ba. Dekor eingefeilt, Pat l, C: dgrün'

-al sriin. L.).2, Gew. l'4,461465'13'
*11s b'ifi Ä,'ufft.iti'g abgebrochen, Tonkern fehlt, Besch-r' BügelfraS-')rJ "-"nt. put. I, G:"dgrä:n, A: grün, L l'9, B' 0'8, Dl 0'08' Gew' 0'4'

4612951.
*aaA n'l;r,l-Ä.'attseitie abgebrochen, Tonkem fehlt, Beschr' Bügelfrag-rrw 

ü"rt .it Stiftlo;h, ä. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L' l'4,

B. 0.7, D1 0'05, Gew. 0.5' 4613105'
x1?7 Eifr. Ä- allseitig abgebrochen, teilweise modem, Beschr' Bügel-

F*ntn"nt mit an-hafte'-nden Tonkemresten, Pat' I, G: dgrün' A: grün,

L. i.r, e. 0.7, Dl 0.03. Gew. 0.1. 4613120'
*338 g.n. ni, Nua"t-und BügelOS abgebroc-hen, Hs.,Kemhalterloch' Zap-

f"n-to"ü ..cht"ct ig-gJrundet, Fehlstelle bei Nadel, Ba' Dekor ein-

n"f.itt. put. I, G: äÄrtin, A: grün, L.3'1, Gew l'7'461465'35',
*33g Eit'r. s, Naaet und-Bügelvorderteil abgebrochen, Hs' Kemhalter-

loch, verschlossen, ZapTen oval; Tonkem h-omogen, rötlich, Fa' De-

i<or eincefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Gew' 4'6'461465'61'
*340 Erh. s,l'iadel und BügeläbgebroChen. modem geknickt' Hs Zap--

f.nto"h.und; Tonkerrihomögen' grau' Ba. Dekor eingefeilt, Pat' I,
G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 2.5, Gew. 2-2',461465'14'

*341 Erh. m, Teil dei BügelUS erhalten, Hs' Zapfenlo-ch rechteckig, Ba'

bekor'eingefeilt, P=at. I, G: dgrün, A: grün, L.2'9, Gew' l'4'
461461.6.

*342 Erh. s, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, modemer Riss, Hs'

Kernhalterloch, Ansätz Zapfenloch; Tonkem homogen, grau, Ba'

Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'1, Gew' 2'4'
461465.30.*343 Erh. m, Nadel und Bügelvorderleil abgebrochen, Hs. Kemhalter-
loch, verschlossen, Zapfenloch gerundeti Tonkern homogen,,rot-
braun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 2'6, Gew'
4.5,461465.52.*344 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Sttick modem ab-
gebrociren, Beschr. BügelQs. oval-linsenförmig, Hs' Kemhalter-
ioch; Tonliem homogei, biaun, Ba, Dekor e-ing,efeilt, Pat l, G:

dbronzen-dgrün, A: grtin, L' 3.0, Gew. 4.6'461465.60'
*345 Erh. m, Naäel und B-ügelvorderteil abgebrochen' Beschr' BügelQs'

oval, Hs. Kernhalterloöh; Tonkem homogen' braungrau, Ba' Dek-or

eingefeilt, Zs, Bügelteil eingebogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L'
2.7, Gew. 4.5, 461465'5.

*346 Erh. m, Nadei und Bügelvorderteil abgebrochen, Be.schr. BügelQs'
oval, As. Kernhalterloich, Zapfenloch langrechteck-ig, gross; Ton-

kem'homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.2, Gew. 3.9, 461465.9.

*347 Erh.'m, Naäel und Bügel abgebrochen, Hs Kemhalterloch; Ton-

kem homogen, rötlich,-Ba. Dekor eingefeilt, 4s'-leicht zerdrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Gew. 2.0,461465'12'

*348 Erh. m, Nad'el und B-ügelvorderteil abgebrochen' Beschr. ptige.lQ.s.

oval-linsenförmig, Hsl Tonkem grau, Ra.-Dekor grob.eingefeilt,

Qual. s, Pat. I, d dgrün, A: grün, L.3.4, Gew. 5.6'46/465'6',
*34g E-rh. m; Nadei und -Bügelvoräerteil abgebrochen, Hs. Kemhalter-

loch; Tonkem homogein. grau, Ba. Dekor eingefeilt, Pat' I, G:
dsrün. A: erün, L. 3.4, Gew. 4.4' 461465'65'

*350 e?n. Ä, läOet'und Bügel abgebrochen, Hs. Kemhalterloch'Zap-
fenloch langrechteckiglBa. Dekor eingefeilt, Zs. leicht zerdrückt,
Pat. I, G: dlrtin, e: gitin, L. 2.6, Gew. 3'1,461465.11

*351 Erh. m, Naäel und Bügel abgebrochen, Hs. Kernhalterloch, ver-
schlossän; Tonkern homiogen, rötlich, Fehlstelle bei Nadel, Ba. De-
koreingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Gew. 1 8'461465'3l'

*352 Srh. mlNadet und Büge'i abgebr6chen, Hs. Kemhalterloch; Ton-

kem homogen, rötlich,-Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.1, Gew. 1,7, 461465.16.

*353 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Be-schr.-BügelQs'

oval, Fis. Kemhalterloih, Zapfenloch langoval; Tonkem homogen,
braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Fl. Flickguss über Bü-gelende, mit
Nadelioih, überarbeitet,-Tropfen bei Nadel, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.9, Gew. 4.8, 46/465.66.

Sanguisugafibeln mit Tonkem und einfacher, gerippter Strichzier

an beiden Enden (Nr. 354-361)
Büsellänse 4 cm (Nr. 354.355)
*35"4 Eri. g, Fuss und Nadel abgebrochen. L' Nadelhalter 0'7, Beschr'

BügeiQs. oval, Dek. Rippung auf BügelVS stark verschliffen, Hs'

Kernhalterloch, verschlossen, Zapfen oval, Ba. Dekor eingefeilt,
Nadelhalter geichabt, Qual. g, Pai. I, G: dbronzen, A: grün, L' 4 8,

BL. 4.2, Qb. 1.05, Qh' 0.8, Gew. 11.5, 4613196. -*355 Erh. g,'Firss und' Bügelhinteteil abgebrochen, Beschr'-BügelQs'
oval, 

"Fis. Kemhalterloöh; Tonkem hohogen, graub-raun, Ba' Dekor

eingäfeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2, Qb. 1.2, Qh. 0.9, Gew'
t0.0,461299.

Büsellänee 3.5 cm (Nr. 356-361)
;35? E.fi. e. Fuss und Nadel abgebrochen' Beschr. BügelQs. linsenför-

mip. i{s. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval; Tonkern homogen. röt-
Iicfi', ga. Dekor eingeleilt, Pai. l, C: dbronzen, A: grün' L. 3.8' BL'
3.S, Qb. 1.2, Qh. 0.9, Gew 7.6,461329.

*35'7 Ertr. g, Fuss und Nadel abgebrochen, !. Nadelhalter 0'5-, Bügel aus-
serisien. Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-

ichlossen, Zapfen oial, Fehlstelle arn Bügel. Ba. Deko-r-einqefeilt,

Qual. g, Pat. i, G: dbronzen, A: grün, L. 3.8, BL, 3.6, Qb. l'2, Qh'
0.9, Gew. 10.0.461290.

*358 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Beschr.
BüeelOs. rund-oval, Hs. Kömhalterlöcher, hinteres verschlossen,

Zai'fenloch rund; Tonkern homogen, rötlich, Ba. ?ekor-eingefeilt,
Quä1. g, Pat. I, G: dbronzen, A: grün,8L.3.6, Qb. l'2, Qh.0.9,
Gew.9.0,461328.*359 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen-,.Bügel ausgerissen, Beschr'
BUgel"Qs. oval, H s. Kernhaltlrlticher, h interes verschlossen,- Zapfen
ova"l; Tönkem homogen, braun, Fehlstelle BügelUs, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Kruste, L. 3.8' BL'
3.6, Qb. 1.1, Qh. 0.9, Gew 6.7,461314'

*360 Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Hs Kem-
halterlöcher, Zapfenloch rund, runder Flickguss; Tonkern homogen,
graubraun, Ba. bekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.5, BL. 3.5, Gew. 4.5,461316.

*361 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, L.-Na-
delhalter 1.5, Beschr. BtigelQs. oval, Hs. Kernhalterlöcher, Zap-
fenloch ovali Tonkem horiogön, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat'
I, G: dbronzen, A: grün, L. 5.0,8L.3.5' Qb. 1.05, Qh.0.7, Gew'
4.5,46/36s.

Sanguisugafibeln mit Tonkem und deckender Strichzier (Nr'

362-375)
mit Rillen, gross (Nr. 362-365)
*362 Erh. i', Nadelhatter und Bügelhinterteil abgebrochen. L. Nadelhal-

ter 1.7, Hs. Kernhalterloch; Tonkem homogen, rötlich' Ba. Dekor
eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Zq. N1{e.!!afler verbogen, Pat' I,
G: äerün. A: qrün, L.4'3, Gew. 5.2'461508.41'

x363 Erh."nr, feil cl'es Nadelhalters und des Bügels erhalten, L Na{91-
halter i.7, Hs. Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Zs. Nadelhalter zusarnmensg^drückt, Riss, Pat'

I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, Gew. 5,3,461508.40.
*364 grh. g,-Nadel und Btigel abgebrochen, Beschr. BügelQs'^linsen-

formä Hs. Kernhalterloch; Tbnkem homogen' graubraun, Ba. De-
kor ei"ngefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6, Gew' 3 1,

46/465.38, Crivelli 1946, Taf. VIII'19.
*365 Erh. g, Nädel und Bügelvorderteil abgebrochen, Dek' Dekor hin-

ten biJ zur Mitte der U3 reichend, vor Nadel 2 breitere, glatte Rip-
pen, Hs. Tonkem hellbraun, homogen; Stift erhalten, ggrunde|
Zao?enlochl Cussfehler bei Nadel, Ba. Dekor eingefeilt, Qual' g,
pai. v 1.4.35, Qb. 1.35, Qh.0.8, Gew. 11.5,4613099, Crivelli
1946, Taf. VIII,l8.

mit Rillen, klein (Nr. 366-368)
*366 Erh. g, FussundNadel abgäbroche-n' L. Nadelhalter0-.5' Büg91 auf-

gerisien, Beschr, BügelQi. linsenförmig, Dek. vor Nadel 2 breite-
ie, glattä Rippen, Hs. Kernhalterloch, Zapfen rund; Tonkern ho-
mo[en, rotliöh, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.0;BL. 3.7, Qb. 1.0, Qh. 0.75, Gew. 6.0,461275.

x367 Erh. g, Fuss und Nadel äbgebrochen. Blige.l leicht-eingerissen, B-e-

schr. EtigelQs. oval, Dek. vor Nadel 2 breitere, glatte Ripler, Hs.
Zapfen r:undl Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt,.^P^at,

I, ö: dgrün, Ä: grün, BL. 3.8; Qb. I .1, Qh. 0.65, Gew. 5.4, 461320'

Crivelli 1946, Taf. VII,l9.
*368 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebroch-en, Beschr. B-ügelQs'

linserifurmig, Hs. Kemhalterloch; Tonkem homogen, rötlich, Ba'
Dekor eingäfeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2 5, Gew. 3.3,

461461.1, Crivelli 1946, Taf. VIII,20.

*369 mit feinen Strichen, Strichzier auf Bügelober und -unterseite, Erh'
g, Nadelhalter'und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.1, Beschr'
ötigelQs. linsenförmig, Dek. Übergang Bügel-Fuss mit Rippe und
Strichzier, Hs. Kemhälterlöcher, Zapfenloch unregelmässig-oval;
Tonkem homogen, braunrot, Ba' Dekor eingefeilt, Nadelhalter ge-
schabt, Qual. !, Zs. Nadelhalter aufgebogen, Nadel ausgerissen,

Pat. I, G:-dbronzen-dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 6'0, BL'
4.4,Qb. 1.7, Qh. l.l, öew. 22.1,46t368, Crivelli 1946, Taf. vlll,26.

32',7

x328

*329

Erh. m, Bügelvorderteil erhalten, Hs. Zapfenloch; Tonkern homo-
gen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. zerdrückt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 2.6, Gew. 2.8, 461465.17.
Erh. s, Fuss und Bügel
gen, rötlich, Ba. Dekor
Gew. 2.0, 461461.2.

hinterteil abgebrochen, Hs. Tonkem homo-
eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.5,

*330 Erh. m. Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Tonkern fehlt, Dek.
lreies Band zwischen Strichzier, Hs. Kemhalterloch, Ba. Dekor ein-



*289 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval;
Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadel zusam-
mengebogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 4.1,8L.3.9, Qb. 1.2,

Qh. 0.55, Gew. 5.3,46/237.*290 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Bügel aufgerissen,
Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.9, Qb. 1.2, Qh.0.6, Gew. 4.5,461342.*291 Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Hs. Kemhalterloch, Na-
delloch; Tonkem homogen, schwarz, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Spi-
rale verbogen, Pat. II, dgrün, L. 3.0, Gew. 3.1,461465."1 .

Bügellänge 4 cm (Nr. 292-299)*292 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval, Hs.
Zapfen röchteckig, rechteckige Fehlstelle BügelUS, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, BL.3.9, Qb. l, Qh.0.8, Gew.
5.5, 46/287.*293 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Nadel modern gebrochen, Be-
schr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen,
Zapfenlöcher oval, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.0, 8L. 3.85, Qb. 1.0, Qh. 0.7, Gew. 6.4, 461331.*294 Erh. m, Fuss und Bügelhinterleil abgebrochen, Tonkem fehlt, Hs.
Kernhalterloch, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. zerdrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.9, Gew. 3.9,46/461.19.*295 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Hs. Kernhalterloch, Zapfen-
loch rechteckig; Tonkern grau, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. mit meh-
reren Schlägen zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L. 4.2, BL. 4.1,
Qb. 0.8, Qh. L2, Gew.8.2,46/303.*296 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Tonkem fehlt, Be-
schr. BügelQs. oval, Hs. Kernhalterloch, Zapfenloch rundlich, Ba.
Dekor eingefeilt, Zs. Bügel eingebogen, Pat. I, G: dbronzen, A:
grün, L. 3.3, Gew. 3.4, 46/465.22.*297 Erh. s, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Zapfen recht-
eckig; Tonkern homogen, rotbraun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G:
dgnin, A: grün, L. 3.6, Gew. 4.2,46/465.42.

+298 Erh. m, Bügelteil erhalten, Beschr. BügelQs. ovalJinsenförmig, Hs.
Kernhalterlöcher, verschlossen, Zapfen rundlich; Tonkem homo-
gen, rötlich, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 3.2, Gew. 4.6, MA
ARB802, ARB803, ARB8O5, 46/46s.49.*299 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Hs. Kemhalter-
loch, verschlossen, Zapfenloch rechteckig; Tonkern homogen,
braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Bügel leicht eingebogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Gew. 4.4,461465.62.

Bügellänge 3.5 cm (Nr. 300-321)*300 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.7, Bügel
leicht ausgerissen, Beschr. BügelQs. oval, Ba. Dekor eingefeilt, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1, BL. 3.6, Qb. L3, Qh. L05, Gew. 9.4,
46/298.x30l Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel leicht ausgebrochen,
Beschr. Qs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig;
Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Fuss abge-
schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.7, BL.3.5, Qb. 1.25, Qh.
0.8, Gew.9.2,MA ARB703, ARB704. TA3,461340.*302 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Bügel ein-
gerissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kernhalterloch, Ba. Dekor
eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A:
grün, L.5.3, BL.3.6, Qb. 1.2, Qh.0.9, Gew. 10.7,461354.*303 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.6, Bügel-
hinterteil aufgerissen, Beschr. BügelQs, Hs. Kemhalterloch, Zap-
fen rund, 0.5 hoch; Tonkern homogen, grau, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.3.7,BL.3.4, Qb. 1.2, Qh.0.95,
Gew. 4.6, 46/461.14.*304 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.9, Bügel auf-
gerissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
schlossen, Zapfen oval; Tonkem grau, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I,
G: dbronzen, A: grün, L.4.4,8L.3.6, Qb. 1.2, Qh. 0.9, Gew. 6.4,
MA ARB8O8, ARB9OI, ARB9O2, ARBIOOI, 461280.*305 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.65, Bügel
aufgerissen, Beschr. BügelQs, Hs. Kernhalterloch verschlossen,
Zapfen oval, Tonkern fehlt, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. zerdrückt, Pat.
I, G: dbronzen, A: grün, L.3.8,8L.3.5, Gew. 4.7,46/461.13.*306 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter l.l, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Zapfenloch langoval; Tonkem homogen, grau-
braun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.
4.6,8L.3.7, Qb. 1.15, Qh.0.75, Gew. 6.6,461308.*307 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen
oval; Tonkem homogen, rötlich, Ba, Dekor eingefeilt, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L.3.8, BL.3.6, Qb. 1.1, Qh.0.8, Gew.6.8,
46/315.*308 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval, Hs.
Zapfenloch langoval, Fehlstelle über der Nadel, Ba. Dekor einge-
feilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.3.8, BL.3.6, Qb. l.l, Qh.
0.75, Gew. 6.9,461284.
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*309 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.4, Beschr. Qs.
oval, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 3.5, BL. 3.35,
Qb. 1.1, Qh. 0.8, Gew 10.3,461305, Crivelli 1946, Taf. VII,l6.*310 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel leicht ausgerissen, Be-
schr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kernhalterlöcher, hinteres ver-
schlossen; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I.
G: dgrün, A: grün,8L.3.4, Qb. Ll, Qh.0.8, Gew.'7.8,46/344.*311 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval, Hs. Kemhalterloch; Tonkem homogen, rötlich, entlang Stift-
loch grün verfürbt, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.5, Qb. 1.1, Qh. 0.8, Gew. 4.4,46/461.12.*312 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.5, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen
oval, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.95,
BL. 3.6, Qb. 1.05, Qh. 0.75, Gew.6.2,461301, Crivelli 1946,Taf.
VII,I5.*313 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.7, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen
oval, Fehlstelle am Bügel, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.9, BL.3.5, Qb. 1.0, Qh.0.85, Gew.7.4,46/300.*314 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.4, Bügel aus-
gerissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
schlossen; Tonkem homogen, rötlich, Fehlstelle BügelUS, Ba. De-
kor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.8, BL. 3.55,
Qb. 1.0, Qh. 0.8, Gew. 6.7 , 46/302.*315 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel eingerissen, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Ba.
Dekor eingefeilt, Zs. Bügel leicht zerdrückt, Pat. I, G: dgnin, A:
grnn, L. 3.7, BL. 3.5, Qb. L0, Qh. 0.8, Gew. 5.8, 461291,

*3 I 6 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.4, Bügel auf-
gerissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-
schlossen, Zapfenloch oval; Tonkem grau, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9,8L.3.5, Qb. 1.0, Qh.0.8, Gew.
7.2, 46/292.*317 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenför-
mig, Hs. Kemhalterlöcher,Zapfen rund, Ba. Dekor eingefeilt, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 3.7 , BL. 3.5, Qb. 1.0,
Qh. 0.8, Gew. 6.9, 46/283.*318 Erh. m, Bügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Bügel ausgeris-
sen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kernhalterlöcher, hinteres
verschlossen, Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb. 1.0, Qh.0.65, Gew.4.6,46/34'7.*319 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 0.9,
Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kernhalterloch; Tonkem ho-
mogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.8, Gew.2.'7,461461.22.*320 Erh. s, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Kernhalterloch;
Tonkem homogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün,
A: gnin, L. 3.3, Gew. 2.8,461461.15.*321 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval, Hs. Kemhalterloch, Zapfen rundlich; Tonkern homogen, röt-
lich, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren, Zs. Bügel zerdrückt, Pat. I,
G: dbronzen, A: grün, L. 3.1, Gew. 3.2,46/465.55.

unbestimmbar (Nr. 322-353)*322 Erh. g, Fuss und Bügelhinteteil abgebrochen, L. Nadelhalter 1.1,
Tonkem fehlt, Hs. Stiftloch, Zapfenloch rechteckig, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Zs. Nadelhalter verbogen, Bügel zusammengedrückt, Pat.
I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.4, Gew. 2.8, 461508.16.*323 Erh. g, Nadelhalter und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhal-
ter l.l, Hs. Kernhalterloch; Tonkem rötlich, Ba. Dekor eingefeilt,
Zs. Bügel leicht eingebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Gew.
4.4,461508.38.*324 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Kemhalterloch;
Tonkern homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. leicht zer-
drückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Gew. 4.4,461461.21.*325 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Tonkem fehlt, Be-
schr. BügelQs. ovallinsenförmig, Hs. Kernhalterloch, Ba. Dekor
eingefeilt, Pat. 1, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Gew.4.2,461461.8.*326 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval, Hs. Kemhalterloch, Zapfenloch rechteckig; Tonkem homo-
gen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. leicht zerdrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.5, Gew. 3.8, 46/461.24.*327 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval, Hs. Kernhalterloch, Zapfenloch rechteckig; Tonkem homo-
gen graubraun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.9, Gew. 3.6, 461461.3.

oefeilt. Zs. Bügel eingebogen, Pat' I' G: dgrün' A: grün' L' 2'4'

"ciw. z.t ' 461465'37 '

*111 ärfr.'nt, fiug"ft"il erhalten, Beschr' BügelQs' 
-oval' 

Hs' Kemhalter-*J3t 
i".ir,'2ä[i."" *ghteckig; Tonkem homögen' rötlich' Ba' Dekor ein-

^^r-irr p^r I (r: dsrui. A: srün' L.2.6, Gew. 5'6,461465'47'
ä".'i'. 'dil";loS 

e"rhalten, B-eschr. BügelQs oval. Hs' Kernhalter-
^'rt i".ir.'ij". o""tot eingefeilt, Pat' I, G: dgrün, A: grün' L' 2 8' Gew'

2.1.461465'36'
*1?? 's;*"i;ü;nu.t mit Tonkem, einfacher Strichzier an den Enden'
'rr) ilü3;ä;fib"" Erh. s' Bügelhinterteil erhalten' modem-abgebro-

:#;"'H;. Kemhalterloch?-Tonkem homogen, rötlich, Pat l' G:

ä*iüi', ,c' grün. L. 1.4. B' 0J. Qery' 0 5, 464078'
xlaa ä?i'l'i. 

-Äfc.tOS 
erhalten. Ba. Dekor eingefeilt, Pat l, C: dgrün'

-al sriin. L.).2, Gew. l'4,461465'13'
*11s b'ifi Ä,'ufft.iti'g abgebrochen, Tonkern fehlt, Besch-r' BügelfraS-')rJ "-"nt. put. I, G:"dgrä:n, A: grün, L l'9, B' 0'8, Dl 0'08' Gew' 0'4'

4612951.
*aaA n'l;r,l-Ä.'attseitie abgebrochen, Tonkem fehlt, Beschr' Bügelfrag-rrw 

ü"rt .it Stiftlo;h, ä. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L' l'4,

B. 0.7, D1 0'05, Gew. 0.5' 4613105'
x1?7 Eifr. Ä- allseitig abgebrochen, teilweise modem, Beschr' Bügel-

F*ntn"nt mit an-hafte'-nden Tonkemresten, Pat' I, G: dgrün' A: grün,

L. i.r, e. 0.7, Dl 0.03. Gew. 0.1. 4613120'
*338 g.n. ni, Nua"t-und BügelOS abgebroc-hen, Hs.,Kemhalterloch' Zap-

f"n-to"ü ..cht"ct ig-gJrundet, Fehlstelle bei Nadel, Ba' Dekor ein-

n"f.itt. put. I, G: äÄrtin, A: grün, L.3'1, Gew l'7'461465'35',
*33g Eit'r. s, Naaet und-Bügelvorderteil abgebrochen, Hs' Kemhalter-

loch, verschlossen, ZapTen oval; Tonkem h-omogen, rötlich, Fa' De-

i<or eincefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Gew' 4'6'461465'61'
*340 Erh. s,l'iadel und BügeläbgebroChen. modem geknickt' Hs Zap--

f.nto"h.und; Tonkerrihomögen' grau' Ba. Dekor eingefeilt, Pat' I,
G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 2.5, Gew. 2-2',461465'14'

*341 Erh. m, Teil dei BügelUS erhalten, Hs' Zapfenlo-ch rechteckig, Ba'

bekor'eingefeilt, P=at. I, G: dgrün, A: grün, L.2'9, Gew' l'4'
461461.6.

*342 Erh. s, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, modemer Riss, Hs'

Kernhalterloch, Ansätz Zapfenloch; Tonkem homogen, grau, Ba'

Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'1, Gew' 2'4'
461465.30.*343 Erh. m, Nadel und Bügelvorderleil abgebrochen, Hs. Kemhalter-
loch, verschlossen, Zapfenloch gerundeti Tonkern homogen,,rot-
braun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 2'6, Gew'
4.5,461465.52.*344 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Sttick modem ab-
gebrociren, Beschr. BügelQs. oval-linsenförmig, Hs' Kemhalter-
ioch; Tonliem homogei, biaun, Ba, Dekor e-ing,efeilt, Pat l, G:

dbronzen-dgrün, A: grtin, L' 3.0, Gew. 4.6'461465.60'
*345 Erh. m, Naäel und B-ügelvorderteil abgebrochen' Beschr' BügelQs'

oval, Hs. Kernhalterloöh; Tonkem homogen' braungrau, Ba' Dek-or

eingefeilt, Zs, Bügelteil eingebogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L'
2.7, Gew. 4.5, 461465'5.

*346 Erh. m, Nadei und Bügelvorderteil abgebrochen, Be.schr. BügelQs'
oval, As. Kernhalterloich, Zapfenloch langrechteck-ig, gross; Ton-

kem'homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.2, Gew. 3.9, 461465.9.

*347 Erh.'m, Naäel und Bügel abgebrochen, Hs Kemhalterloch; Ton-

kem homogen, rötlich,-Ba. Dekor eingefeilt, 4s'-leicht zerdrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Gew. 2.0,461465'12'

*348 Erh. m, Nad'el und B-ügelvorderteil abgebrochen' Beschr. ptige.lQ.s.

oval-linsenförmig, Hsl Tonkem grau, Ra.-Dekor grob.eingefeilt,

Qual. s, Pat. I, d dgrün, A: grün, L.3.4, Gew. 5.6'46/465'6',
*34g E-rh. m; Nadei und -Bügelvoräerteil abgebrochen, Hs. Kemhalter-

loch; Tonkem homogein. grau, Ba. Dekor eingefeilt, Pat' I, G:
dsrün. A: erün, L. 3.4, Gew. 4.4' 461465'65'

*350 e?n. Ä, läOet'und Bügel abgebrochen, Hs. Kemhalterloch'Zap-
fenloch langrechteckiglBa. Dekor eingefeilt, Zs. leicht zerdrückt,
Pat. I, G: dlrtin, e: gitin, L. 2.6, Gew. 3'1,461465.11

*351 Erh. m, Naäel und Bügel abgebrochen, Hs. Kernhalterloch, ver-
schlossän; Tonkern homiogen, rötlich, Fehlstelle bei Nadel, Ba. De-
koreingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Gew. 1 8'461465'3l'

*352 Srh. mlNadet und Büge'i abgebr6chen, Hs. Kemhalterloch; Ton-

kem homogen, rötlich,-Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.1, Gew. 1,7, 461465.16.

*353 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Be-schr.-BügelQs'

oval, Fis. Kemhalterloih, Zapfenloch langoval; Tonkem homogen,
braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Fl. Flickguss über Bü-gelende, mit
Nadelioih, überarbeitet,-Tropfen bei Nadel, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.9, Gew. 4.8, 46/465.66.

Sanguisugafibeln mit Tonkem und einfacher, gerippter Strichzier

an beiden Enden (Nr. 354-361)
Büsellänse 4 cm (Nr. 354.355)
*35"4 Eri. g, Fuss und Nadel abgebrochen. L' Nadelhalter 0'7, Beschr'

BügeiQs. oval, Dek. Rippung auf BügelVS stark verschliffen, Hs'

Kernhalterloch, verschlossen, Zapfen oval, Ba. Dekor eingefeilt,
Nadelhalter geichabt, Qual. g, Pai. I, G: dbronzen, A: grün, L' 4 8,

BL. 4.2, Qb. 1.05, Qh' 0.8, Gew. 11.5, 4613196. -*355 Erh. g,'Firss und' Bügelhinteteil abgebrochen, Beschr'-BügelQs'
oval, 

"Fis. Kemhalterloöh; Tonkem hohogen, graub-raun, Ba' Dekor

eingäfeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2, Qb. 1.2, Qh. 0.9, Gew'
t0.0,461299.

Büsellänee 3.5 cm (Nr. 356-361)
;35? E.fi. e. Fuss und Nadel abgebrochen' Beschr. BügelQs. linsenför-

mip. i{s. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval; Tonkern homogen. röt-
Iicfi', ga. Dekor eingeleilt, Pai. l, C: dbronzen, A: grün' L. 3.8' BL'
3.S, Qb. 1.2, Qh. 0.9, Gew 7.6,461329.

*35'7 Ertr. g, Fuss und Nadel abgebrochen, !. Nadelhalter 0'5-, Bügel aus-
serisien. Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres ver-

ichlossen, Zapfen oial, Fehlstelle arn Bügel. Ba. Deko-r-einqefeilt,

Qual. g, Pat. i, G: dbronzen, A: grün, L. 3.8, BL, 3.6, Qb. l'2, Qh'
0.9, Gew. 10.0.461290.

*358 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Beschr.
BüeelOs. rund-oval, Hs. Kömhalterlöcher, hinteres verschlossen,

Zai'fenloch rund; Tonkern homogen, rötlich, Ba. ?ekor-eingefeilt,
Quä1. g, Pat. I, G: dbronzen, A: grün,8L.3.6, Qb. l'2, Qh.0.9,
Gew.9.0,461328.*359 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen-,.Bügel ausgerissen, Beschr'
BUgel"Qs. oval, H s. Kernhaltlrlticher, h interes verschlossen,- Zapfen
ova"l; Tönkem homogen, braun, Fehlstelle BügelUs, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Kruste, L. 3.8' BL'
3.6, Qb. 1.1, Qh. 0.9, Gew 6.7,461314'

*360 Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Hs Kem-
halterlöcher, Zapfenloch rund, runder Flickguss; Tonkern homogen,
graubraun, Ba. bekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.5, BL. 3.5, Gew. 4.5,461316.

*361 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, L.-Na-
delhalter 1.5, Beschr. BtigelQs. oval, Hs. Kernhalterlöcher, Zap-
fenloch ovali Tonkem horiogön, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat'
I, G: dbronzen, A: grün, L. 5.0,8L.3.5' Qb. 1.05, Qh.0.7, Gew'
4.5,46/36s.

Sanguisugafibeln mit Tonkem und deckender Strichzier (Nr'

362-375)
mit Rillen, gross (Nr. 362-365)
*362 Erh. i', Nadelhatter und Bügelhinterteil abgebrochen. L. Nadelhal-

ter 1.7, Hs. Kernhalterloch; Tonkem homogen, rötlich' Ba. Dekor
eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Zq. N1{e.!!afler verbogen, Pat' I,
G: äerün. A: qrün, L.4'3, Gew. 5.2'461508.41'

x363 Erh."nr, feil cl'es Nadelhalters und des Bügels erhalten, L Na{91-
halter i.7, Hs. Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Zs. Nadelhalter zusarnmensg^drückt, Riss, Pat'

I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, Gew. 5,3,461508.40.
*364 grh. g,-Nadel und Btigel abgebrochen, Beschr. BügelQs'^linsen-

formä Hs. Kernhalterloch; Tbnkem homogen' graubraun, Ba. De-
kor ei"ngefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6, Gew' 3 1,

46/465.38, Crivelli 1946, Taf. VIII'19.
*365 Erh. g, Nädel und Bügelvorderteil abgebrochen, Dek' Dekor hin-

ten biJ zur Mitte der U3 reichend, vor Nadel 2 breitere, glatte Rip-
pen, Hs. Tonkem hellbraun, homogen; Stift erhalten, ggrunde|
Zao?enlochl Cussfehler bei Nadel, Ba. Dekor eingefeilt, Qual' g,
pai. v 1.4.35, Qb. 1.35, Qh.0.8, Gew. 11.5,4613099, Crivelli
1946, Taf. VIII,l8.

mit Rillen, klein (Nr. 366-368)
*366 Erh. g, FussundNadel abgäbroche-n' L. Nadelhalter0-.5' Büg91 auf-

gerisien, Beschr, BügelQi. linsenförmig, Dek. vor Nadel 2 breite-
ie, glattä Rippen, Hs. Kernhalterloch, Zapfen rund; Tonkern ho-
mo[en, rotliöh, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.0;BL. 3.7, Qb. 1.0, Qh. 0.75, Gew. 6.0,461275.

x367 Erh. g, Fuss und Nadel äbgebrochen. Blige.l leicht-eingerissen, B-e-

schr. EtigelQs. oval, Dek. vor Nadel 2 breitere, glatte Ripler, Hs.
Zapfen r:undl Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt,.^P^at,

I, ö: dgrün, Ä: grün, BL. 3.8; Qb. I .1, Qh. 0.65, Gew. 5.4, 461320'

Crivelli 1946, Taf. VII,l9.
*368 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebroch-en, Beschr. B-ügelQs'

linserifurmig, Hs. Kemhalterloch; Tonkem homogen, rötlich, Ba'
Dekor eingäfeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2 5, Gew. 3.3,

461461.1, Crivelli 1946, Taf. VIII,20.

*369 mit feinen Strichen, Strichzier auf Bügelober und -unterseite, Erh'
g, Nadelhalter'und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.1, Beschr'
ötigelQs. linsenförmig, Dek. Übergang Bügel-Fuss mit Rippe und
Strichzier, Hs. Kemhälterlöcher, Zapfenloch unregelmässig-oval;
Tonkem homogen, braunrot, Ba' Dekor eingefeilt, Nadelhalter ge-
schabt, Qual. !, Zs. Nadelhalter aufgebogen, Nadel ausgerissen,

Pat. I, G:-dbronzen-dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 6'0, BL'
4.4,Qb. 1.7, Qh. l.l, öew. 22.1,46t368, Crivelli 1946, Taf. vlll,26.
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x328

*329

Erh. m, Bügelvorderteil erhalten, Hs. Zapfenloch; Tonkern homo-
gen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. zerdrückt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 2.6, Gew. 2.8, 461465.17.
Erh. s, Fuss und Bügel
gen, rötlich, Ba. Dekor
Gew. 2.0, 461461.2.

hinterteil abgebrochen, Hs. Tonkem homo-
eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.5,

*330 Erh. m. Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Tonkern fehlt, Dek.
lreies Band zwischen Strichzier, Hs. Kemhalterloch, Ba. Dekor ein-



mit Strichzier nw auf BügelOS (Nr. 370-375)*370 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.85, Bügel
aufgerissen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher,
Zapfenloch unregelmässig; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor
eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5,
BL.4.9, Qb. 1.8, Qh. 1.1, Gew. 18.6,46/352.*371 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.5, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfenloch langoval;
Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.5.2,BL.4.7, Qb. 1.5, Qh. 0.9, Gew. 11.6, 461311,Cri-
velli 1946, Taf. VII,20.*372 Erh. g, Bügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen,
Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval;
Tonkem braun, mit kleinen Einschlüssen, Distanzhalter bei Nadel,
Ba. Dek<ir eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-dgnin, A: grün, L. 4.6,
Qb. 1.7, Qh. 1.4, Gew. 17.1,461326.*3'73 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenför-
mig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval; Tonkem homogen, röt-
lich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.7,8L.
4.1, Qb. 1.6, Qh. 0.95, Gew. 11.7,461248, Crivelli 1946, Taf.
vlt,zl.*374 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Dek. Dekor nicht genau lesbar, Hs. Kem-
halterlöcher, Zapf enloch schartenförmig; Tonkem homo gen, grau,
Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grin,L.4.7,
BL. 4.5, Qb. 1.6, Qh. 1.0, Gew. 13.2,461293.*375 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres mit quadrat.
Stift verschlossen, Zapfen oval; Tonkern homogen, grau, Ba. De-
kor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.2, BL.3.0, Qb.
0.9, Qh. 0.6, Gew. 4.9,46/317, Crivelli 1946, Taf. VII,18,

Sanguisugafibeln mit Tonkern und komplexer Strichzier I (Nr.
376-384)
mit je 3 Längsstrichgruppen (Nr. 376.377)*3'16 Erh. g, Bügelhinterteil abgebrochen, Riss, L. Fuss 5.0, Beschr. Bü-

gelQs. oval-linsenförmig, Fussfortsatz kugelförmig, oval, Schieber,
Hs. Kernhalterlöcher, Zapfenloch rundlich; Tonkem homogen,
graubraun, Ba. Dekor eingefeilt und einziselierl, Qual. g, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L.9.0, Qb. 1.8, Qh. 1.2, Gew. 18.8,
461380, Crivelli 1946, Taf . X,l.*37'7 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.1, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval;
Tonkern homogen, braungrau, Fehlstelle an Nadelhalter, Ba. De-
kor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
L.6.2,8L.4.3, Qb. 1.65, Qh. l.l, Gew. 18.3,461351.

mit 4 oder mehr Längsstrichgruppen (Nr. 378-38a)*378 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Nadel modem, L. Nadelhal-
ter 1.55, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher,Zap-
fenloch rechteckig mit gerundeten Seiten; Tonkem homogen, röt-
lich; Blasen, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Nadelhalter ge-
schabt, Feilspuren, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen, A: gnin, L. 6.2,
8L.4.7, Qb. 1.8, Qh. 1.2, Gew. 18.8,461350, Crivelli 1946,Taf.
x,4.*379 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.6, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch langoval;
Tonkem homogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert,
auf US an zwei Stellen Tonkern hervorschauend, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.5.0, BL.4.3, Qb. 1.65, Qh. 1.0, Gew. 13.6,461243,*380 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.5, Bügel
leicht aufgerissen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kernhalter-
loch, Zapfenloch oval; Tonkern homogen, rötlich, Ba. Dekor ein-
gefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grin,L. 4.7, BL. 4.5,
Qb. 1.6, Qh. l.l, Gew. 15.7,46/245.*381 Erh. g, NadelhalterundNadel abgebrochen, L. Nadelhalter2.l, Be-
schr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch
oval; Tonkern homogen, rötlich; Nadel aufBügelUS herausschau-
end, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Nadelhalter geschabt,
Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.3, BL. 4.3, Qb. 1.6, Qh.
1.05, Gew. l'7.0, 46/3197.x382 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch schar-
tenförmig; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt und ein-
ziseliert, Nadelhalter geschabt, Zs. Nadelhalter leicht verbogen,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.6.3,8L.4.5, Qb. 1.6, Qh.
1.0, Gew. 18.8,46/369.x383 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.1, Beschr.
BügelQs. oval-linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch
rechteckig, Fehlstellen bei Fuss und Nadel; Tonkem homogen braun-
rot, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Nadelhalter geschabt, Fl.
BügelUS Flickguss(?), Qual. g, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.
5.4,8L.4.3, Qb. 1.55, Qh. 1.0 Gew. 11.6,461378, Crivelli 1946,
Taf. X,2.
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*384 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.6, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kernhalterlöcher, hinteres verschlos-
sen, Zapfenloch rundlich; Tonkern homogen, rötlich, Ba. Dekor
eingefeilt und einziseliert, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.5.7,8L.4.0, Qb. 1.4, Qh. 0.8, Gew.9.3,461370.

$qngqlslgafibeln mit Tonkem und komplexer Strichzier II
(Nr. 385-396)*385 Variante: Mittelfeld mit dichten Längsstrichen, Erh. g, Fuss und

Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.0, Beschr. BügelQs. linsen-
förmig, Hs. Kemhalterlöcher, sehr grosses Zapfenloch; Tonkern ho-
mogen, hellgrau, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 5.4, BL. 4.8, Qb. 1.5, Qh. 1.0, Gew. 13.3, 461353,
Crivelli 1946, Taf. X,5.*386 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.4, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kernhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zap-
fenloch rechteckig mit gerundeten Seiten, Tonkem homogen, röt-
lich, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.7 , BL. 4.5, Qb. 1 .5, Qh. I .0, Gew. 12.0, 461286.x387 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.4, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch langoval; Ton-
kem homogen, braungrau, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.3, BL.4.4, Qb. 1.4, Qh.0.9, Gew.
16.4,46/374.x388 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel mit Fehlstellen, Be-
schr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig;
Tonkern braun, Fehlstellen BügelUS, Ba. Dekor eingefeilt und ein-
ziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5,8L.4.1, Qb. 1.4, Qh.
0.9, Gew. 10.1, 4613195.*389 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel leicht ausgerissen, Be-
schr. BügelQs. oval, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfenloch langrecht-
eckig; Tonkern homogen, rötlich, quadrat. Loch BügelUS, Ba. De-
kor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 4.6, BL.
4.2, Qb. 1.4, Qh. 0.8, Gew. 8.9, 46/24'1 ,x390 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.7, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfenloch langoval;
Tonkem homogen, braun, Fehlstelle an BügelUS, Ba. Dekor ein-
gefeilt und einziseliert, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L. 5.7, BL.4.1, Qb. 1.35, Qh. 0.85, Gew. 14.2,
46/3220.x39l Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.5, Bügel
leicht ausgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhal-
terlöcher, Zapfenloch quadrat.; Tonkem homogen, braunrot, Ba.
Dekor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3,
BL. 4.0, Qb. 1.3, Qh. 0.7, Gew.8.1,461244.*392 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.9, Bügel an-
gerissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch
langoval; Tonkem homogen, rotbraun, Ba. Dekor eingefeilt und
einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 4.5, BL.4.0, Qb. 1.3, Qh.
1.0, Gew. 10.6,461312.*393 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.0, Beschr.
BügelQs. oval-linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch
schartenfürmig; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt
und einziseliert, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.3, BL. 4.1, Qb. 1.3, Qh. 0.8, Gew.9.3,4613'16.*394 Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Beschr.
BügelQs. linsenfürmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval;
Tonkern homogen, rötlich, im Bereich des Stiftes braun, Ba. De-
kor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
L. 4.3, BL. 4.2, Gew. 7.-1, 46/349.*395 Erh. s, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 2.2,
Beschr. BügelQs. oval-linsenförmig, Hs. Kernhalterlöcher, Zap-
fenloch langoval; Tonkem homogen, rötlich, im Innem grüne, um-
laufende Phase, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Tonkern:
Schamottstück, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.7, Cew. 8.5,461375.*396 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval-linsenförmig, Hs. Kemhalterloch, Zapfenloch langrechteckig;
Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert,
Zs. leicht zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb. 1.3, Qh.
0.8, Gew, 4.7, 46/461.25.

Sanguisugafibeln mit komplexer Strichzier III (Nr. 397.398)*39'7 Erh. m, Teil des Nadelhalters und Bügelhinterteil abgebrochen, L.
Nadelhalter 1.8, Hs. Kernhalterloch, mässig grosse Offnung Bügel-
US; Tonkem homogen, braun, Ba. Dekor eingefeilt und einzise-
lierl,Zs. Nadelhalter aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9,
Gew. 5.3, 46/508.36.*398 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Öffnung Btigel-
US gering, Stiftloch; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor einge-
feilt und einziseliert, Fl. ovaler Flickguss auf BtigelOS, Pat. V, L.
3.5, Qb. 1.4, Qh. 0.9, Gew. 5.8,46/840, Crivelli 1946, Taf. VIII,21.
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i.l-od.tttuf,". 2.0, Bügel ausgerissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs.

äernnalterlOcher, Zapfen rund; Tonkern homogen, rötlich, Ba' De-

Loi eineefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6, BL.
io oi. t.25. Qh. 1.0, Gew. 12.8,461356.

*A^i ,inu.r)i.'t, Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen' Bügel aufgerissen,

äeschr. BüeelQs. rund, Dek. kein Dekor erkennbar (stark verkru-
stett" Hs. Kimhalterloch; Tonkem homogen, grau, Zs. Nadel ver-
boeln, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4'2'8L.4.1, Qb. l'0, Qh. 0.9'
G{w.9.5,461336

Sansuisugafibeln mit Tonkern, Einlagen und einfacher Strichzier

"n 
b.-eiden Enden (Nr. 401447)

Biisellänge 6.5 cm (Nr. 401-404)
*io1 Er[. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.8, Bügel aus-

sebrolhen, 2 Teile, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Dek. Einlagen
äassig dicht gesetzt, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch; Tonkern
homoÄen, Kem grau, aussen rötlich, Stiftlöcher schwarz, Distanz-
halter, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün,
A: s.rün, L. 8.1, BL. 6.5, Gew. 26'3,TA'7,461506.1.

*402 rnit-Strichzier auf Bügelober- und -unterseite, Erh. m, Nadel und
Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen teilweise erhalten, Beschr.
BüEelQs. oval, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Hs. Kemhalterloch;
Toikern rötlich, BügelUS mit Kaltschweiss, Ba. Dekor eingefeilt,
Zs. Nadel verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L,4.1, Gew. l3'5,
461465.21.

*403 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Bügel aus-
gebrochen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Dek. Einlagen dicht ge-
aetzt, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch langoval; Tonkem homogen,
dbraun, Ba. Dekor eingefeilt, einige Stiftlöcher nicht durchgeschla-
gen, Nadelhalter geschabt, Zs. Bügel mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, rostfarbener Fleck, L. '7 .9, BL. 6.4, Gew. 27 .1, 46/421.

*404 Variante: Mit Strichzier zwischen den Einlagen, Erh. g, Nadelhal-
ter und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 2.6, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, scharf profiliert, Dek. Einlagen dicht ge-
setzt, teilweise erhalten, Hs. Kernhalterloch?, Zapfenloch recht-
eckig; Tonkem homogen, grau, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Zs.
Nadelhalter aufgebogen, Bügel zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.6, Gew. 9.5,461506.9,

Bügellänge 5.5 cm (Nr. 405-414)*405 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.3, Bügel
modem beschädigt, Beschr, BügelQs. linsenförmig, Dek. Einlagen
dicht gesetzt, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval, breit, Fehl-
stellen bei Fuss und Nadel; Tonkem homogen, rotbraun, Ba. De-
kor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
7.55,8L.5.6, Gew. 22,6, 46/423.*406 Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen, modem in drei Stücke zer-
fallen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, scharf profiliert, Dek. Ein-
lagen dicht gesetzt, teilweise erhalten, Hs. Kernhalterloch, Zap-
fenloch oval; Tonkem homogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4, Gew. 15.4,461506.15.

*40'7 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.8, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs.
Kemhalterlöcher, Zapfenloch langoval; Tonkem homogen, rot-
braun, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren an BügelUS, Nadelhalter
geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.7.8, BL.5.5, Qb.2.l, Qh.
1.35, Gew.26.8,46/425, Crivelli 1946, Taf. X,13.x408 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen fehlen,
Beschr. BügelQs. linsenförmig, scharf profiliert, Dek. Einlagen
dicht gesetzt, Hs. Kemhalterloch, Einlagen mit Brauen; Tonkem
homogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-
dgnin, A: grnn,L. 4.7, Gew. 7.6, 46/506,2.*409 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
linsenförmig, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Hs. Kernhalterloch; Ton-
kem, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Bügel zerdrückt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.7, Gew. 5.2,46/465.53.

*4 I 0 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen und Ton-
kern fehlen, Beschr. Bügel scharf profiliert, Hs. Kernhalterloch,
Nadelloch, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Bügel zerdrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.7, Gew. 5.2,46/465.1.

8411 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Dek. Einlagen
dicht gesetzt, Hs. Kernhalterloch; Tonkem homogen, rötlich, Fehl-
stelle BügelUS, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. zerdrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.6, Gew, 5.3,46/465.29.*412 Erh. s, Teil des Bügels mit Einlagen erhalten, Dek. Einlagen dicht
gesetzt, Hs. Kernhalterloch; Tonkern homogen, innen braungrau,
Rand rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.3, Gew. 2.9, 461506.12.*413 Erh. g, Teil des Bügels mit Einlagen erhalten, Einlagen teilweise
erhalten, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. I .3, B. I .7, D I 0.05, Gew. 5.5, MA ARB233,
46/506.14.

*414 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen erhal-
ten, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Dek. Einlagen dicht gesetzt,
Hs. Kemhalterloch; Tonkern homogen, braunrot, Ba. Dekor einge-
feilt, Fl. Nietloch für Befestigung einer zweiten Nadel, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.3, Gew. 5.9, 461506.8.

Bügellänge 5 cm (Nr. 415.416)*415 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen teilweise ausge-
wittert, Beschr. BügelQs. linsenfömig, Dek. Einlagen dicht gesetzt,
Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch langoval, Fehlstelle bei Fuss;
Tonkern homogen, braungrau, Ba. Dekor eingefeilt,Zs. Nadel ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, BL. 5.2, Qb. 1.6, Qh. 1.0,
Gew. 16.0,46/430.*416 Erh. g, Bügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen,
Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker verteilt, nur teilwei-
se erhalten, Hs. Zapfen oval; Tonkem homogen, graubraun, Ba. De-
kor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4.4, Qb. I.5, Qh.
1.15, Gew. 12.7, 46/429.

Bügellänge 4.5 cm (Nr. 417-434)*417 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, viele Einlagen erhalten, Be-
schr. BügelQs. oval-linsenförmig, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Hs.
Zapfen unregelmässig; Tonkem homogen, rotbraun, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Fl. Ersatznadel mit zwei Bronzenieten befestigt, Zs. Nadel
aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grin,L,4.9,8L.4.6, Qb. 1.5, Qh.
1.0, Gew. 13.1,461413.*418 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, wenige Einlagen erhalten,
Beschr. BügelQs. oval-linsenförmig, Dek. Einlagen dicht gesetzt,
Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, BL. 4.3, Qb.
1.5, Qh. 1.0, Gew. 14.9,461410.x4l9 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen erhalten, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs.
Kemhalterlöcher, Zapfenloch langoval, Blase Bügelvorderteil;
Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 4.9, BL. 4.5, Qb. 1.5, Qh. 0.85, Gew. ll .2, 461412.

*420 Erh. g, Bügelmitte erhalten, Einlagen teilweise erhalten, Dek. Ein-
lagen dicht gesetzt, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig,
rechteckiges Nadelloch, Tonkern homogen, grau, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.1, Qb. 1.5, Qh. 0.9, Gew. 6.2, OR, 461506.7 .*421 Erh. m, Bügelsegment erhalten, Einlagen ausgewittert, Beschr. Bü-
gelQs. oval, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs. Kernhalter-
löcher, Zapfenloch oval; Tonkern homogen, rotbraun, Ba. Dekor
eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, Qb. 1.5, Qh. 1.0, Gew.
14.s,461431.*422 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Einlagen
ausgewittert, Beschr. BügelQs. oval-linsenförmig, Dek. Einlagen
mässig dicht gesetzt, Hs. Kemhalterloch, Zapfen rechteckig mit ge-
rundeten Kanten; Tonkem homogen, braungrau, Ba. Dekor einge-
feilt, Fl. Flickguss an Bügelhinterteil, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.75,8L.4.5, Qb. 1.4, Qh. 1.0, Gew. 11,4,461414.

*423 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Be-
schr. BügelQs. oval-linsenförmig, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Hs.
Kemhalterlöcher, Zapfen rechteckig; Tonkern homogen, rotbraun,
Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4,8L.4.4, Qb.
1.4, Qh. 1.1, Gew. 13.0, 461409.*424 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Be-
schr. BügelQs. oval-linsenförmig, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs.
Kemhalterlöcher, Zapfen rechteckig; Tonkern homogen, braunrot,
Fehlstelle BügelUS, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.1, Qb. 1.4, Qh.0.9, Gew. 11.3,461506.3.*425 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Bügel aufgerissen,
Einlagen erhalten, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs. Kem-
halterloch, Zapfenloch rechteckig; Tonkem homogen, rötlich, Ba.
Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. I .2, Qh. 1.0,
Gew. 7.4,461465.25.*426 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Einlagen
fehlen, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfenloch
oval-rechteckig; Tonkem homogen, grau, Ba. Dekor eingefeilt, Pat.
I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, BL. 4.5, Gew. 11.4, MA ARB607,
ARB608. TA l,46/282.

*42'7 Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Einlagen
fehlen, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen rund-
lich; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L. 4.7, BL. 4.5, Gew.9,l,46/416.*428 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Einlagen fehlen, Be-
schr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs. Kem-
halterloch, Zapfenloch langrechteckig; Tonkem homogen, grau, Ba.
Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Gevr. 4.9,
461506.11.*429 Sanguisugafibel mit Tonkem, Einlagen und einfacher Strichzier an
beiden Enden, Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels er-
halten, L. Nadelhalter l.l, Hs. Kemhalterloch; Tonkern homogen,
rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dbron-
zen-dgrün, A: grün, L. 3.3, Gew. 3.2,461508.37.*430 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Bügel aufgeris-
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mit Strichzier nw auf BügelOS (Nr. 370-375)*370 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.85, Bügel
aufgerissen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher,
Zapfenloch unregelmässig; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor
eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5,
BL.4.9, Qb. 1.8, Qh. 1.1, Gew. 18.6,46/352.*371 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.5, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfenloch langoval;
Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.5.2,BL.4.7, Qb. 1.5, Qh. 0.9, Gew. 11.6, 461311,Cri-
velli 1946, Taf. VII,20.*372 Erh. g, Bügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen,
Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval;
Tonkem braun, mit kleinen Einschlüssen, Distanzhalter bei Nadel,
Ba. Dek<ir eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-dgnin, A: grün, L. 4.6,
Qb. 1.7, Qh. 1.4, Gew. 17.1,461326.*3'73 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenför-
mig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval; Tonkem homogen, röt-
lich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.7,8L.
4.1, Qb. 1.6, Qh. 0.95, Gew. 11.7,461248, Crivelli 1946, Taf.
vlt,zl.*374 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Dek. Dekor nicht genau lesbar, Hs. Kem-
halterlöcher, Zapf enloch schartenförmig; Tonkem homo gen, grau,
Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grin,L.4.7,
BL. 4.5, Qb. 1.6, Qh. 1.0, Gew. 13.2,461293.*375 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres mit quadrat.
Stift verschlossen, Zapfen oval; Tonkern homogen, grau, Ba. De-
kor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.2, BL.3.0, Qb.
0.9, Qh. 0.6, Gew. 4.9,46/317, Crivelli 1946, Taf. VII,18,

Sanguisugafibeln mit Tonkern und komplexer Strichzier I (Nr.
376-384)
mit je 3 Längsstrichgruppen (Nr. 376.377)*3'16 Erh. g, Bügelhinterteil abgebrochen, Riss, L. Fuss 5.0, Beschr. Bü-

gelQs. oval-linsenförmig, Fussfortsatz kugelförmig, oval, Schieber,
Hs. Kernhalterlöcher, Zapfenloch rundlich; Tonkem homogen,
graubraun, Ba. Dekor eingefeilt und einziselierl, Qual. g, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L.9.0, Qb. 1.8, Qh. 1.2, Gew. 18.8,
461380, Crivelli 1946, Taf . X,l.*37'7 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.1, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval;
Tonkern homogen, braungrau, Fehlstelle an Nadelhalter, Ba. De-
kor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
L.6.2,8L.4.3, Qb. 1.65, Qh. l.l, Gew. 18.3,461351.

mit 4 oder mehr Längsstrichgruppen (Nr. 378-38a)*378 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Nadel modem, L. Nadelhal-
ter 1.55, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher,Zap-
fenloch rechteckig mit gerundeten Seiten; Tonkem homogen, röt-
lich; Blasen, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Nadelhalter ge-
schabt, Feilspuren, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen, A: gnin, L. 6.2,
8L.4.7, Qb. 1.8, Qh. 1.2, Gew. 18.8,461350, Crivelli 1946,Taf.
x,4.*379 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.6, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch langoval;
Tonkem homogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert,
auf US an zwei Stellen Tonkern hervorschauend, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.5.0, BL.4.3, Qb. 1.65, Qh. 1.0, Gew. 13.6,461243,*380 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.5, Bügel
leicht aufgerissen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kernhalter-
loch, Zapfenloch oval; Tonkern homogen, rötlich, Ba. Dekor ein-
gefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grin,L. 4.7, BL. 4.5,
Qb. 1.6, Qh. l.l, Gew. 15.7,46/245.*381 Erh. g, NadelhalterundNadel abgebrochen, L. Nadelhalter2.l, Be-
schr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch
oval; Tonkern homogen, rötlich; Nadel aufBügelUS herausschau-
end, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Nadelhalter geschabt,
Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.3, BL. 4.3, Qb. 1.6, Qh.
1.05, Gew. l'7.0, 46/3197.x382 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch schar-
tenförmig; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt und ein-
ziseliert, Nadelhalter geschabt, Zs. Nadelhalter leicht verbogen,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.6.3,8L.4.5, Qb. 1.6, Qh.
1.0, Gew. 18.8,46/369.x383 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.1, Beschr.
BügelQs. oval-linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch
rechteckig, Fehlstellen bei Fuss und Nadel; Tonkem homogen braun-
rot, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Nadelhalter geschabt, Fl.
BügelUS Flickguss(?), Qual. g, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.
5.4,8L.4.3, Qb. 1.55, Qh. 1.0 Gew. 11.6,461378, Crivelli 1946,
Taf. X,2.
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*384 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.6, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kernhalterlöcher, hinteres verschlos-
sen, Zapfenloch rundlich; Tonkern homogen, rötlich, Ba. Dekor
eingefeilt und einziseliert, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.5.7,8L.4.0, Qb. 1.4, Qh. 0.8, Gew.9.3,461370.

$qngqlslgafibeln mit Tonkem und komplexer Strichzier II
(Nr. 385-396)*385 Variante: Mittelfeld mit dichten Längsstrichen, Erh. g, Fuss und

Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.0, Beschr. BügelQs. linsen-
förmig, Hs. Kemhalterlöcher, sehr grosses Zapfenloch; Tonkern ho-
mogen, hellgrau, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 5.4, BL. 4.8, Qb. 1.5, Qh. 1.0, Gew. 13.3, 461353,
Crivelli 1946, Taf. X,5.*386 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.4, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kernhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zap-
fenloch rechteckig mit gerundeten Seiten, Tonkem homogen, röt-
lich, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.7 , BL. 4.5, Qb. 1 .5, Qh. I .0, Gew. 12.0, 461286.x387 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.4, Beschr.
BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch langoval; Ton-
kem homogen, braungrau, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.3, BL.4.4, Qb. 1.4, Qh.0.9, Gew.
16.4,46/374.x388 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel mit Fehlstellen, Be-
schr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig;
Tonkern braun, Fehlstellen BügelUS, Ba. Dekor eingefeilt und ein-
ziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5,8L.4.1, Qb. 1.4, Qh.
0.9, Gew. 10.1, 4613195.*389 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel leicht ausgerissen, Be-
schr. BügelQs. oval, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfenloch langrecht-
eckig; Tonkern homogen, rötlich, quadrat. Loch BügelUS, Ba. De-
kor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 4.6, BL.
4.2, Qb. 1.4, Qh. 0.8, Gew. 8.9, 46/24'1 ,x390 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.7, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfenloch langoval;
Tonkem homogen, braun, Fehlstelle an BügelUS, Ba. Dekor ein-
gefeilt und einziseliert, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L. 5.7, BL.4.1, Qb. 1.35, Qh. 0.85, Gew. 14.2,
46/3220.x39l Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.5, Bügel
leicht ausgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Kemhal-
terlöcher, Zapfenloch quadrat.; Tonkem homogen, braunrot, Ba.
Dekor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3,
BL. 4.0, Qb. 1.3, Qh. 0.7, Gew.8.1,461244.*392 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 0.9, Bügel an-
gerissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch
langoval; Tonkem homogen, rotbraun, Ba. Dekor eingefeilt und
einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 4.5, BL.4.0, Qb. 1.3, Qh.
1.0, Gew. 10.6,461312.*393 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.0, Beschr.
BügelQs. oval-linsenförmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch
schartenfürmig; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt
und einziseliert, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.3, BL. 4.1, Qb. 1.3, Qh. 0.8, Gew.9.3,4613'16.*394 Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Beschr.
BügelQs. linsenfürmig, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval;
Tonkern homogen, rötlich, im Bereich des Stiftes braun, Ba. De-
kor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
L. 4.3, BL. 4.2, Gew. 7.-1, 46/349.*395 Erh. s, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 2.2,
Beschr. BügelQs. oval-linsenförmig, Hs. Kernhalterlöcher, Zap-
fenloch langoval; Tonkem homogen, rötlich, im Innem grüne, um-
laufende Phase, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Tonkern:
Schamottstück, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.7, Cew. 8.5,461375.*396 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval-linsenförmig, Hs. Kemhalterloch, Zapfenloch langrechteckig;
Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert,
Zs. leicht zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb. 1.3, Qh.
0.8, Gew, 4.7, 46/461.25.

Sanguisugafibeln mit komplexer Strichzier III (Nr. 397.398)*39'7 Erh. m, Teil des Nadelhalters und Bügelhinterteil abgebrochen, L.
Nadelhalter 1.8, Hs. Kernhalterloch, mässig grosse Offnung Bügel-
US; Tonkem homogen, braun, Ba. Dekor eingefeilt und einzise-
lierl,Zs. Nadelhalter aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9,
Gew. 5.3, 46/508.36.*398 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Öffnung Btigel-
US gering, Stiftloch; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor einge-
feilt und einziseliert, Fl. ovaler Flickguss auf BtigelOS, Pat. V, L.
3.5, Qb. 1.4, Qh. 0.9, Gew. 5.8,46/840, Crivelli 1946, Taf. VIII,21.
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i.l-od.tttuf,". 2.0, Bügel ausgerissen, Beschr. BügelQs. oval, Hs.

äernnalterlOcher, Zapfen rund; Tonkern homogen, rötlich, Ba' De-

Loi eineefeilt und einziseliert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6, BL.
io oi. t.25. Qh. 1.0, Gew. 12.8,461356.

*A^i ,inu.r)i.'t, Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen' Bügel aufgerissen,

äeschr. BüeelQs. rund, Dek. kein Dekor erkennbar (stark verkru-
stett" Hs. Kimhalterloch; Tonkem homogen, grau, Zs. Nadel ver-
boeln, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4'2'8L.4.1, Qb. l'0, Qh. 0.9'
G{w.9.5,461336

Sansuisugafibeln mit Tonkern, Einlagen und einfacher Strichzier

"n 
b.-eiden Enden (Nr. 401447)

Biisellänge 6.5 cm (Nr. 401-404)
*io1 Er[. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.8, Bügel aus-

sebrolhen, 2 Teile, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Dek. Einlagen
äassig dicht gesetzt, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch; Tonkern
homoÄen, Kem grau, aussen rötlich, Stiftlöcher schwarz, Distanz-
halter, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün,
A: s.rün, L. 8.1, BL. 6.5, Gew. 26'3,TA'7,461506.1.

*402 rnit-Strichzier auf Bügelober- und -unterseite, Erh. m, Nadel und
Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen teilweise erhalten, Beschr.
BüEelQs. oval, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Hs. Kemhalterloch;
Toikern rötlich, BügelUS mit Kaltschweiss, Ba. Dekor eingefeilt,
Zs. Nadel verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L,4.1, Gew. l3'5,
461465.21.

*403 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Bügel aus-
gebrochen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Dek. Einlagen dicht ge-
aetzt, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch langoval; Tonkem homogen,
dbraun, Ba. Dekor eingefeilt, einige Stiftlöcher nicht durchgeschla-
gen, Nadelhalter geschabt, Zs. Bügel mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, rostfarbener Fleck, L. '7 .9, BL. 6.4, Gew. 27 .1, 46/421.

*404 Variante: Mit Strichzier zwischen den Einlagen, Erh. g, Nadelhal-
ter und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 2.6, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, scharf profiliert, Dek. Einlagen dicht ge-
setzt, teilweise erhalten, Hs. Kernhalterloch?, Zapfenloch recht-
eckig; Tonkem homogen, grau, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Zs.
Nadelhalter aufgebogen, Bügel zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.6, Gew. 9.5,461506.9,

Bügellänge 5.5 cm (Nr. 405-414)*405 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.3, Bügel
modem beschädigt, Beschr, BügelQs. linsenförmig, Dek. Einlagen
dicht gesetzt, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch oval, breit, Fehl-
stellen bei Fuss und Nadel; Tonkem homogen, rotbraun, Ba. De-
kor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
7.55,8L.5.6, Gew. 22,6, 46/423.*406 Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen, modem in drei Stücke zer-
fallen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, scharf profiliert, Dek. Ein-
lagen dicht gesetzt, teilweise erhalten, Hs. Kernhalterloch, Zap-
fenloch oval; Tonkem homogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4, Gew. 15.4,461506.15.

*40'7 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.8, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs.
Kemhalterlöcher, Zapfenloch langoval; Tonkem homogen, rot-
braun, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren an BügelUS, Nadelhalter
geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.7.8, BL.5.5, Qb.2.l, Qh.
1.35, Gew.26.8,46/425, Crivelli 1946, Taf. X,13.x408 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen fehlen,
Beschr. BügelQs. linsenförmig, scharf profiliert, Dek. Einlagen
dicht gesetzt, Hs. Kemhalterloch, Einlagen mit Brauen; Tonkem
homogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-
dgnin, A: grnn,L. 4.7, Gew. 7.6, 46/506,2.*409 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
linsenförmig, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Hs. Kernhalterloch; Ton-
kem, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Bügel zerdrückt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.7, Gew. 5.2,46/465.53.

*4 I 0 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen und Ton-
kern fehlen, Beschr. Bügel scharf profiliert, Hs. Kernhalterloch,
Nadelloch, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Bügel zerdrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.7, Gew. 5.2,46/465.1.

8411 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Dek. Einlagen
dicht gesetzt, Hs. Kernhalterloch; Tonkem homogen, rötlich, Fehl-
stelle BügelUS, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. zerdrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.6, Gew, 5.3,46/465.29.*412 Erh. s, Teil des Bügels mit Einlagen erhalten, Dek. Einlagen dicht
gesetzt, Hs. Kernhalterloch; Tonkern homogen, innen braungrau,
Rand rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.3, Gew. 2.9, 461506.12.*413 Erh. g, Teil des Bügels mit Einlagen erhalten, Einlagen teilweise
erhalten, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. I .3, B. I .7, D I 0.05, Gew. 5.5, MA ARB233,
46/506.14.

*414 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen erhal-
ten, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Dek. Einlagen dicht gesetzt,
Hs. Kemhalterloch; Tonkern homogen, braunrot, Ba. Dekor einge-
feilt, Fl. Nietloch für Befestigung einer zweiten Nadel, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.3, Gew. 5.9, 461506.8.

Bügellänge 5 cm (Nr. 415.416)*415 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen teilweise ausge-
wittert, Beschr. BügelQs. linsenfömig, Dek. Einlagen dicht gesetzt,
Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch langoval, Fehlstelle bei Fuss;
Tonkern homogen, braungrau, Ba. Dekor eingefeilt,Zs. Nadel ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, BL. 5.2, Qb. 1.6, Qh. 1.0,
Gew. 16.0,46/430.*416 Erh. g, Bügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen,
Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker verteilt, nur teilwei-
se erhalten, Hs. Zapfen oval; Tonkem homogen, graubraun, Ba. De-
kor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4.4, Qb. I.5, Qh.
1.15, Gew. 12.7, 46/429.

Bügellänge 4.5 cm (Nr. 417-434)*417 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, viele Einlagen erhalten, Be-
schr. BügelQs. oval-linsenförmig, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Hs.
Zapfen unregelmässig; Tonkem homogen, rotbraun, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Fl. Ersatznadel mit zwei Bronzenieten befestigt, Zs. Nadel
aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grin,L,4.9,8L.4.6, Qb. 1.5, Qh.
1.0, Gew. 13.1,461413.*418 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, wenige Einlagen erhalten,
Beschr. BügelQs. oval-linsenförmig, Dek. Einlagen dicht gesetzt,
Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, BL. 4.3, Qb.
1.5, Qh. 1.0, Gew. 14.9,461410.x4l9 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen erhalten, Beschr.
BügelQs. linsenförmig, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs.
Kemhalterlöcher, Zapfenloch langoval, Blase Bügelvorderteil;
Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 4.9, BL. 4.5, Qb. 1.5, Qh. 0.85, Gew. ll .2, 461412.

*420 Erh. g, Bügelmitte erhalten, Einlagen teilweise erhalten, Dek. Ein-
lagen dicht gesetzt, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig,
rechteckiges Nadelloch, Tonkern homogen, grau, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.1, Qb. 1.5, Qh. 0.9, Gew. 6.2, OR, 461506.7 .*421 Erh. m, Bügelsegment erhalten, Einlagen ausgewittert, Beschr. Bü-
gelQs. oval, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs. Kernhalter-
löcher, Zapfenloch oval; Tonkern homogen, rotbraun, Ba. Dekor
eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, Qb. 1.5, Qh. 1.0, Gew.
14.s,461431.*422 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Einlagen
ausgewittert, Beschr. BügelQs. oval-linsenförmig, Dek. Einlagen
mässig dicht gesetzt, Hs. Kemhalterloch, Zapfen rechteckig mit ge-
rundeten Kanten; Tonkem homogen, braungrau, Ba. Dekor einge-
feilt, Fl. Flickguss an Bügelhinterteil, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.75,8L.4.5, Qb. 1.4, Qh. 1.0, Gew. 11,4,461414.

*423 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Be-
schr. BügelQs. oval-linsenförmig, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Hs.
Kemhalterlöcher, Zapfen rechteckig; Tonkern homogen, rotbraun,
Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4,8L.4.4, Qb.
1.4, Qh. 1.1, Gew. 13.0, 461409.*424 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Be-
schr. BügelQs. oval-linsenförmig, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs.
Kemhalterlöcher, Zapfen rechteckig; Tonkern homogen, braunrot,
Fehlstelle BügelUS, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.1, Qb. 1.4, Qh.0.9, Gew. 11.3,461506.3.*425 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Bügel aufgerissen,
Einlagen erhalten, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs. Kem-
halterloch, Zapfenloch rechteckig; Tonkem homogen, rötlich, Ba.
Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. I .2, Qh. 1.0,
Gew. 7.4,461465.25.*426 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Einlagen
fehlen, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfenloch
oval-rechteckig; Tonkem homogen, grau, Ba. Dekor eingefeilt, Pat.
I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, BL. 4.5, Gew. 11.4, MA ARB607,
ARB608. TA l,46/282.

*42'7 Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Einlagen
fehlen, Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen rund-
lich; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L. 4.7, BL. 4.5, Gew.9,l,46/416.*428 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Einlagen fehlen, Be-
schr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs. Kem-
halterloch, Zapfenloch langrechteckig; Tonkem homogen, grau, Ba.
Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Gevr. 4.9,
461506.11.*429 Sanguisugafibel mit Tonkem, Einlagen und einfacher Strichzier an
beiden Enden, Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels er-
halten, L. Nadelhalter l.l, Hs. Kemhalterloch; Tonkern homogen,
rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dbron-
zen-dgrün, A: grün, L. 3.3, Gew. 3.2,461508.37.*430 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Bügel aufgeris-
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sen, Einlagen fehlen, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen dicht
gesetzt, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch schartenförmig, Nadel-
loch, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadel verbogen, Bügel zerdrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: grun,L. 4,2, Gew.8.0,46/433.

*431 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Einlagen fehlen, Hs.
Kemhalterloch, Zapfenloch rechteckig-gerundet; Tonkem homo-
gen, braungrau, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.'7 , Gew. 3.5, 461465.41.*432 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen und Ton-
kem fehlen, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs. Kemhalter-
loch, Zapfen rechteckig, grosses Loch über Nadel, Ba. Dekor ein-
gefeilt,Zs. Bügel zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Gew.
4.6,461506.6.*433 Erh. g, l;,ladel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen fehlen,
Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterloch, verschlossen, Zapfen-
loch rechteckig-gerundet; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor
eingefeilt, Zs. Nadel verbogen, Bügel eingebogen, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L. 3.5, Gew. 5.9,461465.20.*434 Erh. s, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen fehlen,
Beschr. BügelQs. linsenförmig-oval, Hs. Kemhalterloch, Zapfen-
loch rechteckig; Tonkem zweiphasig, innen grau, aussen braunrot,
Steinchen, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgnin, A: grün,L.3.4,
Gew. 5.3, 46/465.10.

Bügelliinge 4 cm (Nr. 435443)*435 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Einlagen
ausgewittert, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Dek. Einlagen locker
verteilt, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig-oval; Tonkem
homogen, gräulich, Ba. Dekor eingefeilt, Fl. wohl neue Nadel an-
gegossen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.2,8L.4.1, Qb. 1.4, Qh.
0.85, Gew. 9.5,461407.*436 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen fehlen,
Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs.
Kernhalterloch, verschlossen, Zapfen rundlich; Tonkem homogen,
rötlich, zahlreiche Blasen, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, rostfarbene Flecken, L.3.5, Qb. 1.4, Qh.0.9, Gew.7.2,
46/506.5.*437 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.0, Bügel
aufgerissen,2 Einlagen erhalten, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Ein-
lagen locker gesetzt, Hs. Kemhalterloch, Zapfen rechteckig, H. 0.4;
Tonkem homogen, graubraun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G:
dgrün, A: grun, L. 4.7, BL. 4.0, Qb. 1.3, Qh. 1.0, Gew. 8.7, 461420.*438 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel mit Riss, Einlagen er-
halten, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt,
Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfenloch oval, Fehl-
stelle bei Nadel; Tonkem homogen, graubraun, Ba. Dekor einge-
feilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, BL.4.l, Qb. 1.2, Qh.0.9,
Gew.8.2,46/288.*439 Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Beschr.
BügelQs. oval, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs. Kernhal-
terlöcher, Zapfen quadrat.; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor
eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1, BL. 4.1, Gew.7.4,
461348.*440 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen teilweise erhalten,
Beschr. Qs. langoval, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs. Kernhal-
terlöcher, Zapfenloch oval; Tonkem homogen, hellbraun, Ba. De-
kor eingefeilt, unregelmässig, Zs. Nadelspirale verbogen, Pat. I, G:
dgrün-dbronzen, A: grün, L. 3.7, Qb. 1.2, Qh. 0.9, Gew.7.7,
46/254.x441 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Be-
schr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs. Kernhalter-
löcher, hinteres verschlossen, Zapfen rechteckig, Ba. Dekor einge-
feilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, BL. 3.85, Qb. 1.2, Qh. 0.8,
Gew. 7.8, 461252.*442 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Einlagen
fehlen, Beschr. BügelQs. oval, Bügelvorderteil leicht gefast, Dek.
Einlagen locker gesetzt, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfenloch recht-
eckig; Tonkem homogen, graubraun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I,
G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 4.0, BL. 3.9, Qb. l. l, Qh. 0.9, Gew.
9.5,4614rr.*443 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen fehlen,
Hs. Zapfen oval; Tonkem homogen, rotbraun, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.3.1, Gew.4.8,
46/465.51.

Bügellänge 3.5 cm (tu.4444a7)*444 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Einla-
gen fehlen, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt,
Hs. Kernhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen quadrat.;
Tonkem homogen, graubraun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.6, BL. 3.5, Qb. l.l, Qh.0.7, Gew.
5.9,461419,*445 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen teilweise ausgewit-
tert, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs. Zap-
fen oval, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
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L.3.7,8L.3.5, Qb. 1.0, Qh.0.8, Gew.7.7,46/253, Crivelli 1946,
Taf. VII,I L*446 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.2, Bügel
aufgerissen, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt,
teilweise erhalten, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig-ge-
rundet, Nadelloch; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt,
Nadelhalter geschabt, Zs. Bügel eingedrückt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.7, BL. 3.6, Gew. 4.8, 46/ 427, Criv elli 1 946, Taf . X,l l.

*44'7 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Einlagen
ausgewittert, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt,
Hs. Kernhalterloch mit rundem Stift verschlossen, Zapfenloch
rechteckig, Fehlstelle bei Nadel; Tonkem homogen, rotbraun, Ba.
Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.6, BL. 3.6, Gew.
5.8,46/415,

Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen und einfacher, gerippter
Strichzier an beiden Enden (Nr. 44U59)
Rippung beidseitig skandiert (Nr. 448-452)*448 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, 2 Einlagen erhal-

ten, Hs. Kemhalterloch; Tonkem homogen, rotbraun, Fehlstelle Bü-
gelUS, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.4.3, Gew 6.1,461465.18.*449 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.0, Bügel aus-
gebrochen,5 Einlagen erhalten, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Ein-
lagen dicht gesetzt, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch unregelmäs-
sig; Tonkem homogen, rotbraun, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat.
I, G: dbronzen, A: grün, L.5.3, BL.4.6, Qb. 1.5, Qh. 1.1, Gew.
10.9,46/408.*450 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Bügel aufgeris-
sen, Einlagen teilweise erhalten, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Ein-
lagen mässig dicht gesetzt, Hs. Kernhalterlöcher; Tonkern homo-
gen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Meisselspuren an Bügelen-
de, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, Qb. 1.5, Qh. 1.2, Gew. 12.1,
46/432.*451 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen teilwei-
se erhalten, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt,
Hs. Kemhalterloch mit rechteckig-gerundetem Stift verschlossen;
Tonkem homogen, grau, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.0, Gew. 4.5, 461465.28.*452 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen ausge-
wittert, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs.
Kemhalterloch, Zapfenloch rechteckig; Tonkem homogen, braun-
rot, mit blauer Phase, Distanzhalter, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g,
Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.7, Gew. 5.6,461506.10.

Rippung einseitig skandiert (Nr. a53-456)*453 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.2, Beschr.
BügelQs. langoval, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Hs. Kemhalter-
löcheE Zapfen rundlich, Nadelloch; Tonkem homogen, rötlich, Ba.
Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene
Kruste auf Bügel, L.5.75,8L.4.9, Qb. 1.6, Qh. 1.1, Gew. 15.2,
46/424, Crivelli 1946, Taf . X,12.*454 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen erhalten, Beschr.
BügelQs. oval, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Strichzier stark ver-
schliffen, Hs. Fehlstelle bei Nadel (Blase), Ba. Dekor eingefeilt,
Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, Qb. 1.4, Qh. 1.05, Gew.
I 3.8, 4613 I 98:*455 Erh. g, Bügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Einlagen teilwei-
se erhalten, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Hs. Kernhalterloch, ver-
schlossen, Zapfenloch; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor sorg-
ftiltig eingefeilt, Qual. g, Zs. Nadel aufgebogen, Bügel zerdrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Gew. 8.7, 46/465.59.x456 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Einlagen
teilweise erhalten, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen dicht ge-
setzt, plastische Rippe bei Fussansatz, Hs. Zapfenloch oval; Ton-
kem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Bügel eingedrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.3.7, BL.3.5, Qb. 1.2, Qh.0.8, Gew.
7.6, 46/418.

unbestimmbar (Nr. 457-459)*457 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval, Hs. Kemhalterloch; Tonkern homogen, rötlich, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Gew. 9.0,
46t465,58.*458 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 1.5,
Einlagen teilweise erhalten, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen
dicht gesetzt, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfen rechteckig, H. 0.3,
Qual. g, Zs. Nadelhalter vorne umgebogen, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 5.0, Qb. 1.5, Qh. 1.1, Gew.
t0.3,461428.*459 Erh. g, Nadelhalterund Bügelhinterteil abgebrochen, Einlagen feh-
len, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs. Kemhalterloch, Ba. Dekor
eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen, A:
grün, L. 3.7, Gew.2.4,461506.4.

-..r-:-o SsnsuiSusafibeln mit Tonkern und Einlagen (Nr. 46G462)
}iä"":*,';.lJbl'n"+::*"*fi h'"rtl,l,'iä"'JllI:?':*.?l*lrfl

",iin. 
L. t.l, B. 1.0, Dl 0'3' Gew. 0'7' 461510'2'

*Äat F'-t-'s. Büeelstück erhalten, I Einlage erhalten, Dek. Einlagen

ln"ker seseizt, Hs. Tonkern homogen, braunrot, Pat. I, G: dgrün,
n' sriinl L. 1.2,8.0.85, Dl 0.3, Gew' 0'3,46110'79.

*a6, Hrhle, Bügelteil erhalten, Einlagen und Tonkem fehlen, Dek. Ein-
laeen"mässig dicht gesetzt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.

1.5, Gew. 0'6' 461509.1.

Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen, einfacher Strichzier an

neid-en Enden und Längsstrichen auf dem Bügel (Nr. 463-a65)
;;Ä7 Büsellänge 4.5 cm, mit Strichzier aufBügelober- und -unterseite,

Erhl e, Füss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Einlagen
ausge-wittert, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt,

Hs.Zapfen rechteckig-rund; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor
eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L' 6.1, BL.4.5, Qb. 1.35, Qh.
0.9, Gew. 12 0, 461422.

*464 Bügellänge 4 cm, Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, T. Na-
delhalter 1.6, Btigel aufgerissen, Einlagen ausgewittert, Beschr. Bü-
gelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs. Kemhalterlöcher,
Zapien oval; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Fl. Bleikem nachträglich eingegossen, dazu 2

Kerben in BügelUS, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, BL. 4.0, Qb.
1.3, Qh. Ll, Gew.21.0,461426.

*465 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel leicht ausgerissen, Einla-
gen ausgewittert, Beschr. BügelQs. oval-linsenftrmig, Dek' Ejnlagen
locker gesetzt, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig, Tolkern
homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L. 3.8, BL. 3.6, Qb. l.l, Qh. 0.7, Gew. 7 .0' 461417.

*480

*48 I

*482

*483

unbestimmbar (Nr. 488-494)*488 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Bügelteil, Hs. Ansatz Zap-
fenloch erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1, B. 1.1, Dl 0.08,
Gew. 1.0, 46/2466.*489 Erh. m, Bügelunterteil erhalten, Hs. Zapfenloch rechteckig, Pat. II,
grün, L.3.5, B. 1.5, Dl 0.1, D2 0.05, Gew. 1.5, 46110'77,

*490 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. Bügelfragment mit Ansatz
des Zapfenlochs und Resten des Tonkems, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.2, B. 0.7, Dl 0.08, Gew. 0.5, 4612955.

*491 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. Bügelfragment mit Resten
des Tonkems, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.2,8. l.l, Dl 0.08,
Gew. 0.4, 46/2952.*492 Erh. m, allseitig abgebrochen, teilweise modern, Beschr. Bügel-
fragment mit scharfem Umbruch, mit Resten des Tonkems, Hs.
Tonkem homogen, rötlich, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5, B. 0.8,
Dl 0.08, Gew. 0.3, 46/2953.*493 Erh. m, allseitig abgebrochen, teilweise modem, Beschr. Bügel-
fragment mit Resten des Tonkems, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. I . l,
B. l.l, Dl 0.08, Gew. 0.4,46/2954.*494 Erh. s, Bügelstück erhalten, Beschr. Bügelvorderteil, Hs. Tonkem
homogen, rötlich, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5,8.0.5, Gew.
0.5, 4611080.

Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 2.1, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhalter zusammenge-
drückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.2.9,Gew.
1.6, 461508.12.
Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Beschr. in Spira-
le Bronzestab eingefüdelt und zu Ring gebogen, Qs. D-förmig, Hs.
Kernhalterloch; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.3.9, Gew. 4.5,461257.
Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Hs. Kemhalterloch, Zap-
fenloch rund; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat.
I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.2.9,Gew.2.7,461465.43.
Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Beschr. Strichzier nur
schmal, Hs. Tonkem rötlich, mit Steinchen, Blasen, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.0, Gew. 2.6,461465.2.
Erh. s, Nadel und Bügel abgebrochen, Hs. Kemhalterloch im Ton-
kem erkennbar; Tonkern rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G:
dgnin, A: grün, L. 2.8, Gew. 2.0, 46/465.23.
Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Hs. Tonkem schwarz, Ba.
Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5, Gew.2.1,
461465.26.
Erh. s, Nadel und Bügel abgebrochen, Tonkem fehlt, Hs. Kernhal-
terloch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4, Gew. 1.2,461465,32.
Erh. s, Nadel und Bügel abgebrochen, Hs. Kemhalterloch; Tonkern
rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadel verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 1.9, Gew. 1.6,46/465.33.

*484

*485

*486

*487

übrige Sanguisugafibeln mit Tonkern (Nt. 46G494)
mit Rippen (Nr. 466-468)
*466 -Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.

oval, Hs. Tonkem homogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Qual.
g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Gew,2.5,461461.4.

*467 Erh. g, Bügelhinterteil, beidseitig modern abgebrochen, Hs. Ton-
kem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 1.8, Gew. 2.8, TA 5, 46/465.24.

*468 Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Hs. Tonkem homogen,
braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.2,
Gew. 2.8, 461465.34.

mit einfacher Strichzier (Nr. 469487)*469 Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 1.1, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Bügel zerdrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.1, Gew. 2.9,46/508.14.*470 Eih. s, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Zapfenloch; Ton-
kem homogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.8, Gew. 2.5, 46/461.9.x47l Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 0.7,
Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterloch; Tonkern homogen, röt-
lich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat, I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Gew.
3.8,46/461.5.*472 Erh. g, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 2.2, Hs. Kernhalterloch, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter
geschabt, Zs. Nadelhalter leicht zusammengedrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 4.0, Gew. 2.8,461508.34.*473 Eih. g, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter0.9, Hs. Zapfenloch rechteckig; Tonkem homogen, braunrot,
Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, Gew. 2.0,
461508.30.*474 Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 1.9, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.7 , Gew. 1.6, 46/508.13.x475 Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 1.4, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhalter eingebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.0, Gew. 1.0,46/508.29.

*476 Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 2.8, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. II, grün,
L. 3.1, Gew. 4.2,46/508.28.*47-l Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 3.0, Ba. Nadelhalter geschabt, Fl. Flickguss über schadhaf-
ten Fuss, ganzer Nadelhalter neu gegossen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.3, Gew. 5.7, 461508.17.*478 Erh. g, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 3.7, Ba. Dekor eingefeilt, Fl. Eisenniet an Nadelhalterende,
wohl für Fussabschluss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, an Nadelhalter
Rostkruste, L. 4.2, Gew. 5.2,46/508.33.*479 Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter L9, Dek. Strichzier US Nadelhalter, Zs. Nadelhalter zusam-
mengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, Gew . 2.3, 461 508.1 5.

Massive Sanguisugafibeln (Nr 495-543)
mit asymmetrischem Bügel und ovalem Querschnitt (Nt. 491-512)
mit Strichzier auf Bügelober- und -unterseite, mit Rippen (Nr.
495_497)*495 Erh. sg, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. Büge-lQs. oval-lin-

senförmig, US mit Mittelrippe, Dek. 2 Rippen am Ubergang von
Fuss zu Bügel, Hs. US mit Gussnaht (überarbeitet), Ba. Dekor ein-
gefeilt, sehr sorgftiltig, Qual. g, Pat. I, G: dsilbern, A: grün, L. 3.0,
BL.2.9, Qb. 1.45, Qh. 0.75, Gew. 15.4, MA AP.BZII,461241.

*496 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval-lin-
senförmig, Ba. Dekor eingefeilt, sorgfiiltig, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 1.35, Qh. 0.65, Gew. 11.5,461239.

*497 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Beschr.
BügelQs. oval-linsenförmig, Dek. Absatz am Ubergang von Fuss
zu Bügel, Ba. Dekor eingefeilt, sorgftiltig, Nadelhalter geschabt,

Qual. g, Zs. Fuss aufgebogen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 5.1,
8L.2,9, Qb. 1.45, Qh. 0.75, Gew. 17.1,46/268.

mit Strichzier auf Bügelober- und -unterseite, mit einfacher Strich-
zier (Nr. 498-506)*498 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.6, Beschr.

BügelQs. ovallinsenförmig, Ba. Dekor eingefeilt, sorgltiltig, Na-
delhalter geschabt, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.6,
8L.2.9, Qb. 1.35, Qh. 0.65, Gew. 13.6,46/270.*499 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.4, Beschr.
BügelQs. oval-linsenförmig, US mit Mittelrippe, Hs. US mit Guss-
naht (überarbeitet), Gussfehler am Nadelhalter, Ba. Dekor einge-
feilt, US unsorgl?iltig, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.5,8L.3.2,
Qb. 1.5, Qh. 0.8, Gew. 20.1,46/265.*500 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.9, Beschr.
BügelQs. oval, Dek. 2 Rippen am Ubergang von Fuss zu Bügel,
scharfer Absatz von Fuss zu Bügel, Ba. Dekor eingefeilt, sehr sorg-
I?iltig, Nadelhalter geschabt, Qual. sg, Zs. Fuss aufgebogen, Pat. I,
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sen, Einlagen fehlen, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen dicht
gesetzt, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch schartenförmig, Nadel-
loch, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadel verbogen, Bügel zerdrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: grun,L. 4,2, Gew.8.0,46/433.

*431 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Einlagen fehlen, Hs.
Kemhalterloch, Zapfenloch rechteckig-gerundet; Tonkem homo-
gen, braungrau, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.'7 , Gew. 3.5, 461465.41.*432 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen und Ton-
kem fehlen, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs. Kemhalter-
loch, Zapfen rechteckig, grosses Loch über Nadel, Ba. Dekor ein-
gefeilt,Zs. Bügel zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Gew.
4.6,461506.6.*433 Erh. g, l;,ladel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen fehlen,
Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterloch, verschlossen, Zapfen-
loch rechteckig-gerundet; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor
eingefeilt, Zs. Nadel verbogen, Bügel eingebogen, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L. 3.5, Gew. 5.9,461465.20.*434 Erh. s, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen fehlen,
Beschr. BügelQs. linsenförmig-oval, Hs. Kemhalterloch, Zapfen-
loch rechteckig; Tonkem zweiphasig, innen grau, aussen braunrot,
Steinchen, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgnin, A: grün,L.3.4,
Gew. 5.3, 46/465.10.

Bügelliinge 4 cm (Nr. 435443)*435 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Einlagen
ausgewittert, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Dek. Einlagen locker
verteilt, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig-oval; Tonkem
homogen, gräulich, Ba. Dekor eingefeilt, Fl. wohl neue Nadel an-
gegossen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.2,8L.4.1, Qb. 1.4, Qh.
0.85, Gew. 9.5,461407.*436 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen fehlen,
Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs.
Kernhalterloch, verschlossen, Zapfen rundlich; Tonkem homogen,
rötlich, zahlreiche Blasen, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, rostfarbene Flecken, L.3.5, Qb. 1.4, Qh.0.9, Gew.7.2,
46/506.5.*437 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.0, Bügel
aufgerissen,2 Einlagen erhalten, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Ein-
lagen locker gesetzt, Hs. Kemhalterloch, Zapfen rechteckig, H. 0.4;
Tonkem homogen, graubraun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G:
dgrün, A: grun, L. 4.7, BL. 4.0, Qb. 1.3, Qh. 1.0, Gew. 8.7, 461420.*438 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel mit Riss, Einlagen er-
halten, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt,
Hs. Kemhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfenloch oval, Fehl-
stelle bei Nadel; Tonkem homogen, graubraun, Ba. Dekor einge-
feilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, BL.4.l, Qb. 1.2, Qh.0.9,
Gew.8.2,46/288.*439 Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Beschr.
BügelQs. oval, Dek. Einlagen mässig dicht gesetzt, Hs. Kernhal-
terlöcher, Zapfen quadrat.; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor
eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1, BL. 4.1, Gew.7.4,
461348.*440 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen teilweise erhalten,
Beschr. Qs. langoval, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs. Kernhal-
terlöcher, Zapfenloch oval; Tonkem homogen, hellbraun, Ba. De-
kor eingefeilt, unregelmässig, Zs. Nadelspirale verbogen, Pat. I, G:
dgrün-dbronzen, A: grün, L. 3.7, Qb. 1.2, Qh. 0.9, Gew.7.7,
46/254.x441 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Be-
schr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs. Kernhalter-
löcher, hinteres verschlossen, Zapfen rechteckig, Ba. Dekor einge-
feilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, BL. 3.85, Qb. 1.2, Qh. 0.8,
Gew. 7.8, 461252.*442 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Einlagen
fehlen, Beschr. BügelQs. oval, Bügelvorderteil leicht gefast, Dek.
Einlagen locker gesetzt, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfenloch recht-
eckig; Tonkem homogen, graubraun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I,
G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 4.0, BL. 3.9, Qb. l. l, Qh. 0.9, Gew.
9.5,4614rr.*443 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen fehlen,
Hs. Zapfen oval; Tonkem homogen, rotbraun, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.3.1, Gew.4.8,
46/465.51.

Bügellänge 3.5 cm (tu.4444a7)*444 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Einla-
gen fehlen, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt,
Hs. Kernhalterlöcher, hinteres verschlossen, Zapfen quadrat.;
Tonkem homogen, graubraun, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.6, BL. 3.5, Qb. l.l, Qh.0.7, Gew.
5.9,461419,*445 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen teilweise ausgewit-
tert, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs. Zap-
fen oval, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
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L.3.7,8L.3.5, Qb. 1.0, Qh.0.8, Gew.7.7,46/253, Crivelli 1946,
Taf. VII,I L*446 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.2, Bügel
aufgerissen, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt,
teilweise erhalten, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig-ge-
rundet, Nadelloch; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt,
Nadelhalter geschabt, Zs. Bügel eingedrückt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.7, BL. 3.6, Gew. 4.8, 46/ 427, Criv elli 1 946, Taf . X,l l.

*44'7 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel aufgerissen, Einlagen
ausgewittert, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt,
Hs. Kernhalterloch mit rundem Stift verschlossen, Zapfenloch
rechteckig, Fehlstelle bei Nadel; Tonkem homogen, rotbraun, Ba.
Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.6, BL. 3.6, Gew.
5.8,46/415,

Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen und einfacher, gerippter
Strichzier an beiden Enden (Nr. 44U59)
Rippung beidseitig skandiert (Nr. 448-452)*448 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, 2 Einlagen erhal-

ten, Hs. Kemhalterloch; Tonkem homogen, rotbraun, Fehlstelle Bü-
gelUS, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.4.3, Gew 6.1,461465.18.*449 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.0, Bügel aus-
gebrochen,5 Einlagen erhalten, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Ein-
lagen dicht gesetzt, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch unregelmäs-
sig; Tonkem homogen, rotbraun, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat.
I, G: dbronzen, A: grün, L.5.3, BL.4.6, Qb. 1.5, Qh. 1.1, Gew.
10.9,46/408.*450 Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Bügel aufgeris-
sen, Einlagen teilweise erhalten, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Ein-
lagen mässig dicht gesetzt, Hs. Kernhalterlöcher; Tonkern homo-
gen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Meisselspuren an Bügelen-
de, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, Qb. 1.5, Qh. 1.2, Gew. 12.1,
46/432.*451 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen teilwei-
se erhalten, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt,
Hs. Kemhalterloch mit rechteckig-gerundetem Stift verschlossen;
Tonkem homogen, grau, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.0, Gew. 4.5, 461465.28.*452 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Einlagen ausge-
wittert, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs.
Kemhalterloch, Zapfenloch rechteckig; Tonkem homogen, braun-
rot, mit blauer Phase, Distanzhalter, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g,
Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.7, Gew. 5.6,461506.10.

Rippung einseitig skandiert (Nr. a53-456)*453 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.2, Beschr.
BügelQs. langoval, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Hs. Kemhalter-
löcheE Zapfen rundlich, Nadelloch; Tonkem homogen, rötlich, Ba.
Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene
Kruste auf Bügel, L.5.75,8L.4.9, Qb. 1.6, Qh. 1.1, Gew. 15.2,
46/424, Crivelli 1946, Taf . X,12.*454 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen erhalten, Beschr.
BügelQs. oval, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Strichzier stark ver-
schliffen, Hs. Fehlstelle bei Nadel (Blase), Ba. Dekor eingefeilt,
Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, Qb. 1.4, Qh. 1.05, Gew.
I 3.8, 4613 I 98:*455 Erh. g, Bügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Einlagen teilwei-
se erhalten, Dek. Einlagen dicht gesetzt, Hs. Kernhalterloch, ver-
schlossen, Zapfenloch; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor sorg-
ftiltig eingefeilt, Qual. g, Zs. Nadel aufgebogen, Bügel zerdrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Gew. 8.7, 46/465.59.x456 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel ausgerissen, Einlagen
teilweise erhalten, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen dicht ge-
setzt, plastische Rippe bei Fussansatz, Hs. Zapfenloch oval; Ton-
kem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Bügel eingedrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.3.7, BL.3.5, Qb. 1.2, Qh.0.8, Gew.
7.6, 46/418.

unbestimmbar (Nr. 457-459)*457 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval, Hs. Kemhalterloch; Tonkern homogen, rötlich, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Gew. 9.0,
46t465,58.*458 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 1.5,
Einlagen teilweise erhalten, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen
dicht gesetzt, Hs. Kernhalterlöcher, Zapfen rechteckig, H. 0.3,
Qual. g, Zs. Nadelhalter vorne umgebogen, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 5.0, Qb. 1.5, Qh. 1.1, Gew.
t0.3,461428.*459 Erh. g, Nadelhalterund Bügelhinterteil abgebrochen, Einlagen feh-
len, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs. Kemhalterloch, Ba. Dekor
eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen, A:
grün, L. 3.7, Gew.2.4,461506.4.

-..r-:-o SsnsuiSusafibeln mit Tonkern und Einlagen (Nr. 46G462)
}iä"":*,';.lJbl'n"+::*"*fi h'"rtl,l,'iä"'JllI:?':*.?l*lrfl

",iin. 
L. t.l, B. 1.0, Dl 0'3' Gew. 0'7' 461510'2'

*Äat F'-t-'s. Büeelstück erhalten, I Einlage erhalten, Dek. Einlagen

ln"ker seseizt, Hs. Tonkern homogen, braunrot, Pat. I, G: dgrün,
n' sriinl L. 1.2,8.0.85, Dl 0.3, Gew' 0'3,46110'79.

*a6, Hrhle, Bügelteil erhalten, Einlagen und Tonkem fehlen, Dek. Ein-
laeen"mässig dicht gesetzt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.

1.5, Gew. 0'6' 461509.1.

Sanguisugafibeln mit Tonkern, Einlagen, einfacher Strichzier an

neid-en Enden und Längsstrichen auf dem Bügel (Nr. 463-a65)
;;Ä7 Büsellänge 4.5 cm, mit Strichzier aufBügelober- und -unterseite,

Erhl e, Füss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Einlagen
ausge-wittert, Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt,

Hs.Zapfen rechteckig-rund; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor
eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L' 6.1, BL.4.5, Qb. 1.35, Qh.
0.9, Gew. 12 0, 461422.

*464 Bügellänge 4 cm, Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, T. Na-
delhalter 1.6, Btigel aufgerissen, Einlagen ausgewittert, Beschr. Bü-
gelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs. Kemhalterlöcher,
Zapien oval; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Fl. Bleikem nachträglich eingegossen, dazu 2

Kerben in BügelUS, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, BL. 4.0, Qb.
1.3, Qh. Ll, Gew.21.0,461426.

*465 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Bügel leicht ausgerissen, Einla-
gen ausgewittert, Beschr. BügelQs. oval-linsenftrmig, Dek' Ejnlagen
locker gesetzt, Hs. Kemhalterlöcher, Zapfenloch rechteckig, Tolkern
homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt und einziseliert, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L. 3.8, BL. 3.6, Qb. l.l, Qh. 0.7, Gew. 7 .0' 461417.

*480

*48 I

*482

*483

unbestimmbar (Nr. 488-494)*488 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Bügelteil, Hs. Ansatz Zap-
fenloch erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1, B. 1.1, Dl 0.08,
Gew. 1.0, 46/2466.*489 Erh. m, Bügelunterteil erhalten, Hs. Zapfenloch rechteckig, Pat. II,
grün, L.3.5, B. 1.5, Dl 0.1, D2 0.05, Gew. 1.5, 46110'77,

*490 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. Bügelfragment mit Ansatz
des Zapfenlochs und Resten des Tonkems, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.2, B. 0.7, Dl 0.08, Gew. 0.5, 4612955.

*491 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. Bügelfragment mit Resten
des Tonkems, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.2,8. l.l, Dl 0.08,
Gew. 0.4, 46/2952.*492 Erh. m, allseitig abgebrochen, teilweise modern, Beschr. Bügel-
fragment mit scharfem Umbruch, mit Resten des Tonkems, Hs.
Tonkem homogen, rötlich, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5, B. 0.8,
Dl 0.08, Gew. 0.3, 46/2953.*493 Erh. m, allseitig abgebrochen, teilweise modem, Beschr. Bügel-
fragment mit Resten des Tonkems, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. I . l,
B. l.l, Dl 0.08, Gew. 0.4,46/2954.*494 Erh. s, Bügelstück erhalten, Beschr. Bügelvorderteil, Hs. Tonkem
homogen, rötlich, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5,8.0.5, Gew.
0.5, 4611080.

Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 2.1, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhalter zusammenge-
drückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.2.9,Gew.
1.6, 461508.12.
Erh. m, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Beschr. in Spira-
le Bronzestab eingefüdelt und zu Ring gebogen, Qs. D-förmig, Hs.
Kernhalterloch; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.3.9, Gew. 4.5,461257.
Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Hs. Kemhalterloch, Zap-
fenloch rund; Tonkem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat.
I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.2.9,Gew.2.7,461465.43.
Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Beschr. Strichzier nur
schmal, Hs. Tonkem rötlich, mit Steinchen, Blasen, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.0, Gew. 2.6,461465.2.
Erh. s, Nadel und Bügel abgebrochen, Hs. Kemhalterloch im Ton-
kem erkennbar; Tonkern rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G:
dgnin, A: grün, L. 2.8, Gew. 2.0, 46/465.23.
Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Hs. Tonkem schwarz, Ba.
Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5, Gew.2.1,
461465.26.
Erh. s, Nadel und Bügel abgebrochen, Tonkem fehlt, Hs. Kernhal-
terloch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4, Gew. 1.2,461465,32.
Erh. s, Nadel und Bügel abgebrochen, Hs. Kemhalterloch; Tonkern
rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadel verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 1.9, Gew. 1.6,46/465.33.

*484

*485

*486

*487

übrige Sanguisugafibeln mit Tonkern (Nt. 46G494)
mit Rippen (Nr. 466-468)
*466 -Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.

oval, Hs. Tonkem homogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Qual.
g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Gew,2.5,461461.4.

*467 Erh. g, Bügelhinterteil, beidseitig modern abgebrochen, Hs. Ton-
kem homogen, rötlich, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 1.8, Gew. 2.8, TA 5, 46/465.24.

*468 Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Hs. Tonkem homogen,
braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.2,
Gew. 2.8, 461465.34.

mit einfacher Strichzier (Nr. 469487)*469 Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 1.1, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Bügel zerdrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.1, Gew. 2.9,46/508.14.*470 Eih. s, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Hs. Zapfenloch; Ton-
kem homogen, braunrot, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.8, Gew. 2.5, 46/461.9.x47l Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 0.7,
Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kemhalterloch; Tonkern homogen, röt-
lich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat, I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Gew.
3.8,46/461.5.*472 Erh. g, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 2.2, Hs. Kernhalterloch, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter
geschabt, Zs. Nadelhalter leicht zusammengedrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 4.0, Gew. 2.8,461508.34.*473 Eih. g, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter0.9, Hs. Zapfenloch rechteckig; Tonkem homogen, braunrot,
Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, Gew. 2.0,
461508.30.*474 Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 1.9, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.7 , Gew. 1.6, 46/508.13.x475 Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 1.4, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhalter eingebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.0, Gew. 1.0,46/508.29.

*476 Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 2.8, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. II, grün,
L. 3.1, Gew. 4.2,46/508.28.*47-l Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 3.0, Ba. Nadelhalter geschabt, Fl. Flickguss über schadhaf-
ten Fuss, ganzer Nadelhalter neu gegossen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.3, Gew. 5.7, 461508.17.*478 Erh. g, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 3.7, Ba. Dekor eingefeilt, Fl. Eisenniet an Nadelhalterende,
wohl für Fussabschluss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, an Nadelhalter
Rostkruste, L. 4.2, Gew. 5.2,46/508.33.*479 Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter L9, Dek. Strichzier US Nadelhalter, Zs. Nadelhalter zusam-
mengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, Gew . 2.3, 461 508.1 5.

Massive Sanguisugafibeln (Nr 495-543)
mit asymmetrischem Bügel und ovalem Querschnitt (Nt. 491-512)
mit Strichzier auf Bügelober- und -unterseite, mit Rippen (Nr.
495_497)*495 Erh. sg, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. Büge-lQs. oval-lin-

senförmig, US mit Mittelrippe, Dek. 2 Rippen am Ubergang von
Fuss zu Bügel, Hs. US mit Gussnaht (überarbeitet), Ba. Dekor ein-
gefeilt, sehr sorgftiltig, Qual. g, Pat. I, G: dsilbern, A: grün, L. 3.0,
BL.2.9, Qb. 1.45, Qh. 0.75, Gew. 15.4, MA AP.BZII,461241.

*496 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval-lin-
senförmig, Ba. Dekor eingefeilt, sorgfiiltig, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 1.35, Qh. 0.65, Gew. 11.5,461239.

*497 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Beschr.
BügelQs. oval-linsenförmig, Dek. Absatz am Ubergang von Fuss
zu Bügel, Ba. Dekor eingefeilt, sorgftiltig, Nadelhalter geschabt,

Qual. g, Zs. Fuss aufgebogen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 5.1,
8L.2,9, Qb. 1.45, Qh. 0.75, Gew. 17.1,46/268.

mit Strichzier auf Bügelober- und -unterseite, mit einfacher Strich-
zier (Nr. 498-506)*498 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.6, Beschr.

BügelQs. ovallinsenförmig, Ba. Dekor eingefeilt, sorgltiltig, Na-
delhalter geschabt, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.6,
8L.2.9, Qb. 1.35, Qh. 0.65, Gew. 13.6,46/270.*499 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.4, Beschr.
BügelQs. oval-linsenförmig, US mit Mittelrippe, Hs. US mit Guss-
naht (überarbeitet), Gussfehler am Nadelhalter, Ba. Dekor einge-
feilt, US unsorgl?iltig, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.5,8L.3.2,
Qb. 1.5, Qh. 0.8, Gew. 20.1,46/265.*500 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.9, Beschr.
BügelQs. oval, Dek. 2 Rippen am Ubergang von Fuss zu Bügel,
scharfer Absatz von Fuss zu Bügel, Ba. Dekor eingefeilt, sehr sorg-
I?iltig, Nadelhalter geschabt, Qual. sg, Zs. Fuss aufgebogen, Pat. I,
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G: dgrün, A: grün, L. 4.85, BL. 3.1, Qb. 1.35, Qh. 0.85, Gew. 17'3,
46/269.
Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter i.9, Beschr.
BügelQs. oval-linsenförmig, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter ge-

schäbt, Zs. Fuss aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.95, BL.
2.9, Qb. 1.4, Qh.0.65, Gew. 14.7,46/266.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.2,Bescht'
BügelQs. oval, oben abgeflacht, Dek. I Rippe am Ubergang von
Fusl zu Bügel, scharfer Absatz von Fuss zu Bügel, Hs. unter ab-
gebrochenei Nadel Fortsatz des Uberfanggusses, Ba. Dekor einge-
feilt, sehr sorgfiiltig, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, BL.
3.0, Qb. 1.35, Qh. 0.85, Gew. 17.8, 461358, Crivelli 1946, Taf'
VIII,25.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.6, Beschr.
BügeiQs. oval-linsenförmig, Dek.2 Rippen am Ubergang von Fuss
zu Bügel, Ba. Dekor eingefeilt, sorgfültig, Qual. g, Pat. I, G: dbron-
zen, A grün, L. 5.4, BL.2.8, Qb. 1.3, Qh.0.8, Gew. 14.9,4613226.
Erh. g, Fussende und Nadel abgebrochen, Dekor verschliffen, Be-
schr. Qs. langoval, Dek. Strichzier mit Rinne abgegrenzt, Nadel-
halterRS mit plastischem Band, Ba. Dekor eingefeilt, auf BügelUS
spitz zusammenlaufend, Qual. g, Pat. l, G: dbronzen, A: grün, L.
4.8,8L.3.0, Qb. 1.2s, Qh.0.8, Gew. 16.0,46/363.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Dekor verschliffen, Beschr.

Qs. langoval, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 4.65,BL.3,0, Qb. 1.25, Qh.0.8, Gew. 14.3,
461267.

*520

*521

*522

*523

*524

*525

*526

Feilspuren aufBügelUS, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 3.4,
BL.2.8, Qb. 1.45, Qh.0.45, Gew.8.9,46/234.
Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Ba. Dekor eingefeilt, starke
Feilspuren auf BügelUS, Pat. I; G: dgrün, A: gnin, L. 3.1, BL. 2.75,

Qb. 1.45, Qh. 0.45, Gew. 8.7, 46/242, Crivelli 1946, Taf , YII,j .

Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Hs. Blase über Nadel, Ba.
Dekor eingefeilt, starke Feilspuren auf BügelUS, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.95,BL.2.9, Qb. 1.35, Qh. 0.6,
Gew. 10.6,46/323.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Hs. Gussfehler aufBügelOS,
Ba. Dekor eingefeilt, starke Feilspuren auf BügelUS, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L. 2.9, Qb. 1.45, Qh. 0.5, Gew. 9.4,46/322,
Crivelli 1946, Taf. VII,9.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Hs. BügelVS mit scharfem
Absatz, wohl Rest der Gussnaht, Ba. Dekor eingefeilt, starke Feil-
spuren auf BügelUS, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, BL. 2.9, Qb.
1.45, Qh. 0.45. Gew. 9.3,461255.
Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Ba. Dekor eingefeilt, starke
Feilspuren auf BügelUS, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, 8L.2.7,
Qb. 1.3, Qh.0.55, Gew.8.8, 46/235,Crivelll 1946, Taf. VII,8.
Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.4, Ba. De-
kor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Zs. Fuss aufgebogen, Pat. I,
G: dgrün-dbronzen, A: grün, L.4.3,8L.2.9, Qb. 1.3, Qh. 0.5, Gew.
10.3,46/263.
Erh. g, Fuss abgebrochen, Nadel ausgebrochen, Beschr. Qs. lin-
senförmig, Hs. schlechter Uberfangguss über Nadel, Ba. Dekor ein-
gefeilt, BugelUS mit sarken Feilspuren, Qual. s, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 2.6, Qb. 1.15, Qh. 0.5, Gew. 6.6,46/434.
mit Kreisaugenzier, mit Strichzier auf Bügelober- und -unterseite,
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.7, Ba. De-
kor eingefeilt, Kreisaugen eingepunzt, BügelUS mit Feilspuren,
Qual. g, Pat. dbronzen, restauriert, L. 4.7,BL.2.9, Qb. 1.4, Qh.
0.55, Gew. 10.6,461439, Crivelli 1946, Taf. Ylll,22.

G: derün, A: grün, L.2.9,8L.2'65' Qb. 0'9' Qh. 0.4' Gew' 4'6,
qOlZit,Crlvetti 1946, Taf. VII'4.

*<11 Erh. m. Fuss und Nadei abgebrochen, Fuss modem, Dek. nur we-
nipe Striche an Bügelenden, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G:

iifiwarzgrtin, A: grün, L. 3.1, BL. 2.9, Qb. 0.8' Qh. 0.35, Gew. 4'3,

461438.
*{?R Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I,

G: schwarzgrün, A: grün, L' 2'5'8L.2'35, Qb. 0.75, Qh. 0.5' Gew.

3.7,46/319, Crivelli 1946' Taf. VII,l3'

massive Sanguisugafibeln mit einfacher Strichzier an beiden En-

,ien linsenförmigem Querschnitt und kurzem Fuss (Nr. 539-541)
;iiö Erh. e, Na-del abgebrochen, L. Nadelhalter 2.2, Beschr. Fussab-

schlus-s vorne gerade, grob gearbeitet, Ba. starke Feilspuren, Qual.
s. Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.7,8L.26,Qb.0.4, Qh' 0.2, Gew.
2.5,461256, Crivelli 1946, Taf' VIII.l4.

x540 Erh. g, Bügelhinterteil abgebrochen, L. Fuss 2.2, Hs. Fuss U-för-
mie Äegossen, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren, Pat. I, G: dgrün,
A:!iän-, L. 3.0, Gew. 1.6,461508.31, Crivelli 1946, Taf. IX,l7'

*541 ErhI m, Fuss abgebrochen, Nadel fehlt, L. Nadelhalter 0'5, Hs. Na-
del nicht allseitig übergossen, deshalb herausgerutscht, Nadelhal-
ter U-förmig gegossen. Ba. starke Feilspuren auf BügelUS, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.0,8L.2.5, Qb.0'65, Qh. 0.2,Gew.2.3,
46/435.

massive Sanguisugafibeln mit einfacher Strichzier an beiden En-

den, linsenförmigem Querschnitt, kurzem Fuss und Kreisaugenzier
(Nr. 542.543)*542 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen fehlen, Beschr. in

Windüng Stabfragment eingehängt, Dek. Kreisaugen und Kerben
für Einlagen, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren auf BügelUS, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2.4, Qb. 1.0, Qh.0.4, Gew.5.1,46/324,Cri-
velli 1946, Taf. VII,10.

*543 Erh. g, Nadel abgebrochen, Dek. zentrales Kreisauge, je eine Rin-
ne (mit Rest der Einlagen), Strichzier, Hs. Gussform leicht versetzt:
Absatz am Fuss, Ba. Kreisauge schräg punziert, Strichzier unsorg-
fiiltig, starke Feil- und Schabspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.7, BL. 2.4, Qb. 0.9, Qh. 0.25, Gew. 5.5, MA ARB223, 46/259,
Crivelli 1946, Taf. VIII,16.

SchlangenJibeln Q,h 5 44-5 7 4)
Schlangenfibeln mit einfachem Bügel Q.{r. 544-549)
unverziert (Nr. 544-548)*544 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Ba. Kanten

gestaucht, Pat. I, G: dgrün, A: 9run,L.3.2, Qb. 0.3, Qh. 0.1, Gew.
0.8,46/84t.*545 Erh. m, Kopfscheibe mit Nadelansatz, Bügel modern abgebrochen,
Beschr. sehr kleine Fibel, KopfscheibenQs. doppelkonisch, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2.2,Dm.0.75, Gew. 0.6,46/512.10.*546 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. rechteckig,
Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L. 5.2, Qb. 0.5, Qh. 0.15,
Dm. 0.9, Gew. 2.6, 461440, Crivelli 1946, Taf . X,17 .*547 Erh. g, Fuss und Kopfscheibe mit Nadel abgebrochen, Beschr. Bü-
gelQs. D-förmig, Zs. Kopfscheibe abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.5.1, Qb.0.45, Qh.0.15, Gew.2.6,46/987.x548 Erh. g, Kopfscheibe mit Nadel- und Bügelansatz, Beschr. Kopf-
scheibenQs. doppelkonisch, Ba. Feilspuren, Zs. Bügel verbogen,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.5, Qh. 0.3, Dm.
1.7, Gew. 5.9,46/512.5, Crivelli 1946, Taf. X,15.

veniert*549 Erh. m, Kopfscheibe mit Nadel- und Bügelansatz, Beschr. Kopf-
scheibenQs. doppelkonisch, Dek. 1 leicht plastische Rippe in Bü-
gelmitte, Zs. Nadel stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.7, Qb.0.75, Qh.0.25, Dm. 1.0, Gew.2.8,46/512.7.

Schlangenfibel mit einfacher Windung und rundem Bügelquer-
schnitt (Nr. 550)x550 Erh. m, Fuss und Nadel erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L. 4.7,

Qb. 0.2, Gew. 1.9, 4615ll.l.

Schlangenfibeln mit einfacher Windung und mit rechteckigem

Querschnitt (Nr. 551-555)*551 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A:
grin, L. 4.4, Gew. 2.0, 4615ll.2.*552 Erh. s, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Pat. II, hellgrün, stark
verfressen, L. 4.4, Gew. 3.6,46/511.4.*553 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, rostfarbener Fleck, L. 3.5, Gew. 2.5,461511.5.*554 Erh. s, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Beschr. Kopf-
scheibenQs. dreieckig, Ba. KopfscheibenUS getrieben, Zs. Bügel

stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.
2.0, Qb. 0.45, Qh. 0.2, Dm. 1.5, Gew. 3.2,461511.10.*555 Erh. m, Bügel und Nadel abgebrochen, Kopfscheibe ausgebrochen,
Beschr. BügelQs. linsenförmig, Dek. längslaufende, plastische Rip-
pe aufBügel, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbenerFleck, L.2.8,
Qb.0.4, Qh.0.2, Dm. 1.45, Gew. 4.3,46/451.

Schlangenfibeln mit einfacher Windung und blattförmigem Bügel
(Nr. 556-560)
unverziert*556 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 1.1,

Pat. I, G: dgrün, A. grün, L. 3.9, Gew. 1.3,461511.7.

verziert (Nr.557-560)
*557 Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-

halter 3.0, Dek. mit randparalleler Strichzier, Zs. Nadelhalter ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, Gew. 1.6,46/508.32.

*558 Erh. s, Bügelvorderteil abgebrochen, stark ausgebrochen, Beschr.
KopfscheibenQs. dreieckig, Dek. 4 leicht plastische Rippen auf
dem Bügel, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb.0.55, Qh.0.15,
Dm. 1.3, Gew. 4.3, 4613219.*559 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Beschr. Kopf-
scheibenQs. dreieckig, Dek. 3 leicht plastische Rippen auf Bügel,
Ba. Kopfscheibe mit Feilspuren, US getrieben, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.2.0, Qb.0.8, Qh.0.15, Dm. 1.6, Gew.3.6,
46/511.9, Crivelli 1946, Taf. X,19.*560 Erh. s, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Beschr. Kopf-
scheibenQs. dreieckig, Dek. 3 leicht plastische Rippen auf Bügel,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, stark verfressen, L. 2.3, Qb. 0.75, Qh.
0.2, Dm. 1.8, Gew. 5.5,46/511.11.

Schlangenfibeln mit einfacher Windung, breitem Bügel und gros-
ser Kopfscheibe (Nr. 561-570)*561 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Bügel breit, Fussabschluss mit

Manschette, kleiner Kugel und konischem Fortsatz mit Kehle und
doppelter Strichzier, Hs. Fussabschluss über Nadelhalter gegos-
sen?, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Qual. g, Pat. I,
G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 6.1, Gew. 6.1,461321, Crivelli
1946, Taf . X,l6.*562 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.1, Gew. 1.9, 461511.6.*563 Erh. g, Fuss und Bügelhinterleil abgebrochen, Fuss modem, Ba.
Feilspuren auf BügelUS, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, Gew. 2.3,
461512.1.*564 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Gew. 2.0,46/552.2.

x565 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Fuss modern, Ba.
Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,L.4.7,
Gew. 4.2, 461511.8.*566 Erh. m, Bügelteil mit Windung erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.2.0, Qb.0.35, Qh.0.2, Gew. 1.8,461511.3.*567 Erh. g, Bügel und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. rechteckig
mit gerundeten Kanten, Ba. starke Feilspuren an Kopfscheibe, Zs.
Nadel flachgehämmert, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, rost-
farbener Fleck, L. 3.6, Qb. 0.5, Qh. 0.3, Dm. 1.65, Gew.6.2,
46t4s0.*568 Erh. s, Bügel und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. rechteckig
mit gerundeten Kanten, Ba. starke Feilspuren an Kopfscheibe, Pat.
Bügel: I, G: dgrün, A: grün, Nadel und Kopfscheibe: II, grün, L.
3.3, Qb.0.6, Qh.0.3, Dm. 1.7, Gew.7.1,461449.*569 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval, Ba.
KopfscheibenUS starke Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen, A: grün,
L. 4.85, Qb. 0.5, Qh. 0.35, Dm. 2.0, Gew. 12.3, 461448, Crivelli
1946,Taf . X,14.*570 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, an Kopfscheibe modern ge-
brochen, Beschr. BügelQs. rechteckig mit gerundeten Kanten, Hs.
zweiteilig gearbeitet (schon ursprünglich?), Fl. Kopfscheibe mit 2
Eisennieten geflickt, Flickguss an Windung, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, an Kopfscheibe Rostkruste, L. 4.8, Qb. 0.5, Qh.
0.25, Dm. 1.6, Gew. 13.0,46/446a.

x506 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. langoval,
Dek. scharfer Absatz am Ubergang von Fuss zu Bügel und zwi-
schen Fuss zu Bügel, Hs. Bügel über Nädel aufgebrochen, Ba. De- *52'7

kor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, BL. 2.85, Qb. 1.25,

Qh. 0.6, Gew. 10.9,46/240.

mit Strichzier nur auf Bügeloberseite (Nr. 507-512)*507 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.7, Beschr.
BügelQs. ovallinsenfürmig, Hs. Blase auf BügelUS, Ba. Dekor
eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Zs. Fuss aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grin, L. 4.6, BL. 3. I, Qb. 1.2, Qh. 0.6, Gew. 10,6, 461262.

x508 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.25, Beschr.
BügelQs. oval, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 5.0, BL. 2.85, Qb. 1.2, Qh. 0.65, Gew. 11.8,

46t2',71.*509 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval-lin-
senförmig, scharf profiliert, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren auf
BügelUS, Zs. Hammerspur auf Bügel, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: grün, L. 1.8, Qb. 1.2, Qh.0.7, Gew.7.7,46/465.40.*510 Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval, Dek.
stark verschliffen, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.3.1, BL.2.85, Qb. 1.15, Qh.0.65, Gew.9.1,461232.*5ll Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. ovallin-
senförmig, Ba. Dekor eingefeilt, sehr sorgfiiltig, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.0,8L.2.8, Qb. 1.15, Qh.0.6, Gew. 8.6,461249.

*512 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval-lin-
senförmig, US mit Mittelgrat, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 3.0, BL.2.8, Qb. 1.0, Qh.0.65, Gew.9.4,
46t318.

massive Sanguisugafibeln mit asymmetrischem Bügel und linsen-
förmigem Querschnitt Q.,lr. 5 13-527)*513 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.5, Ba. De-

kor grob eingefeilt, starke Feilspuren BügelUS, Nadelhalter ge-
schabt, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 5.2, BL. 2.8, Qb.
1.55, Qh.0.6, Gew 14.7,46/2'73.*514 Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. L. Fuss 6, Fuss mit strichver-
ziertem Schieber, Abschluss kugelig, Fortsatz doppelkonisch mit
Kehle, hohl, Dek. Nadelhalter mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt,
BügelUS starke Feilspuren, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L. 8.8, BL. 2.9, Qb. 1.5, Qh. 0.55 , Gevt.28.3,46/3223.x5l5 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Hs. BügelVS mit leichtem
Hom, wohl Rest der Gussnaht, Ba. Dekor eingefeilt, starke Feil-
spuren auf BügelUS, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.3.45,8L.2.9,
Qb. 1.5, Qh. 0.45, Gew. 10.1, 461233, Crivelli 1946, Taf. VII,5.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. Absatz vome bei Fuss-
ansatz, Ba. Feilspuren aufBügelUS, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.1, BL. 2.8, Qb. 1.5, Qh. 0.5, Gew. 9.8, MA ARB903, 461236.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Beschr.
Riss im Bügel bei Nadelansatz, Ba. Dekor eingefeilt, starke Feil-
spuren BügelUS, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün-dbronzen,
A: grün, L.5.1, BL.2.9, Qb. 1.45, Qh.0.45, Gew. 10.1,461264,
Crivelli 1946, Taf. VIII,l3.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.3, Hs. Guss-
fehler am Rand, Blase über Nadel, Ba. Dekor eingefeilt, starke
Feilspuren BügelUS, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 5.2, BL. 2.7 , Qb. l 4, Qh. 0.5, Gew. 11 .2, 461272.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Ba. Dekor eingefeilt, starke

massive Sanguisugafibeln mit asymmetrischem Bügel und Scalpto-
rium-Fuss (Nr. 528-532)*528 mit Strichzier auf Bügelober- und -unterseite, mit Rippen, Erh. g,

Scalptorium und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Beschr. Bü-
gelQs. oval-linsenformig, -Dek. Nadelhalter mit Strich- und Strich-
gmppenzier,2 Rippen am Ubergang vom Fuss zum Bügel, Ba. Dekor
eingefeilt, sorgfiltig, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, starke Rost-
kruste bei Nadel, L. 4.8, BL. 2.8, Qb. 1.4, Qh. 0.9, Gew. 17.3,46/3227.

*529 Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenförmig,
Scalptorium tief eingeschnitten, Nadelhalter mit Strich- und Strich-
gruppenzier, Hs. Bügelende mit Blasen, Nadel unten herausschau-
end, Ba. Dekor eingefeilt, BügelUS starke Feilspuren, Pat. dbron-
zen, restauriert, L.7.7,8L.2.8, Qb. 1.2, Qh. 0.3, Gew. 8,9,461258,
Crivelli 1946, Taf. VIII,17.*530 Erh. g, Fuss erhalten, Beschr. Qs. D-förmig, vome gerundet,
Scalptorium tief eingefeilt, Dek. Nadelhalter mit Querstrichen oben
und unten (in Gruppen), Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen,
A: grün, L. 5.1, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew. 3.2,461593.

*531 Erh. g, Fuss erhalten, Beschr. Qs. D-förmig, vome gerundet,
Scalptorium tiefeingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.7, Qb.
0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.5,461136, Crivelli 1946, Taf. XII,20.

*532 Erh. g, Fuss erhalten, Pql.hl Q..D-!5rmjC, vorne gerade, Scalpto-
rium nur vorne eingefeilt, Dek, an Bruchstelle Ansatz von Quer-
strichen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.0, Qb. 0.6, Qh. 0.2,
Gew. 2.8, 46/594, Crivelli 1946, Taf . XII,2|.

massive Sanguisugafibeln mit symmetrischem, schmalem Bügel,
einfacher Strichzier an beiden Enden und ovalem Querschnitt
(Nr. 53!535)x533 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.5, Beschr.

BügelQs. oval-linsenfürmig, Hs. Bügel überlappt Nadel unregel-
mässig, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dgrün, A: 9run,L.4.3, BL.2.8, Qb. 1.0, Qh. 0.6, Gew. 9.3,461364.*534 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.7, Beschr.
BügelQs- linsenförmig, BügelUS mit Mittelgrat, Ba. Dekor einge-
feilt, Nadelhalter geschabt, Zs. Nadelspirale zerdrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.6, BL. 2.8, Qb. 0.9, Qh. 0.6, Gew. 7.5,461381,
Crivelli 1946, Taf. VIII,24.*535 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.35, Beschr.
BügelQs. langoval, Ba. Dekor eingefeilt, sehr sorgfiiltig, Nadel-
halter geschabt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, BL. 2.6,
Qb. 0.8, Qh. 0.55, Gew.7.0,46/366.

massive Sanguisugafibeln mit symmetrischem, schmalem Bügel,
einfacher Shichzier an beiden Enden und linsenförmigem Quer-
schnitt (Nr. 536-538)*536 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, moderner Riss, Hs. zahlrei-

che Blasen in Bügelhinterteil, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. s, Pat. I,

übrige Schlangenfibeln Q.{r. 571-574)*571 Erh. s, Kopfscheibe mit Nadel- und Bügelansatz, Bügel modem ab-
gebrochen, Beschr. Kopfscheibe zweiteilig, wohl gelötet, Bügel
möglicherweise bandförmig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.4, Dm.
1.4, Gew. 2.9, 46/512.8.*572 Erh. g, Kopfscheibe mit Nadel- und Bügelansatz, Beschr. Kopf-
scheibenQs. doppelkonisch, Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 1.6, Dm. 1.5, Gew. 3.9, 461512.9.*573 Erh. g, Kopfscheibe mit Nadel- und Bügelansatz, Beschr. Kopf-
scheibenQs. doppelkonisch, Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, L.3.3, Qb.0.45, Qh.0.2, Dm. 1.65, Gew.4.4,
46/512.6.
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G: dgrün, A: grün, L. 4.85, BL. 3.1, Qb. 1.35, Qh. 0.85, Gew. 17'3,
46/269.
Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter i.9, Beschr.
BügelQs. oval-linsenförmig, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter ge-

schäbt, Zs. Fuss aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.95, BL.
2.9, Qb. 1.4, Qh.0.65, Gew. 14.7,46/266.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.2,Bescht'
BügelQs. oval, oben abgeflacht, Dek. I Rippe am Ubergang von
Fusl zu Bügel, scharfer Absatz von Fuss zu Bügel, Hs. unter ab-
gebrochenei Nadel Fortsatz des Uberfanggusses, Ba. Dekor einge-
feilt, sehr sorgfiiltig, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, BL.
3.0, Qb. 1.35, Qh. 0.85, Gew. 17.8, 461358, Crivelli 1946, Taf'
VIII,25.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.6, Beschr.
BügeiQs. oval-linsenförmig, Dek.2 Rippen am Ubergang von Fuss
zu Bügel, Ba. Dekor eingefeilt, sorgfültig, Qual. g, Pat. I, G: dbron-
zen, A grün, L. 5.4, BL.2.8, Qb. 1.3, Qh.0.8, Gew. 14.9,4613226.
Erh. g, Fussende und Nadel abgebrochen, Dekor verschliffen, Be-
schr. Qs. langoval, Dek. Strichzier mit Rinne abgegrenzt, Nadel-
halterRS mit plastischem Band, Ba. Dekor eingefeilt, auf BügelUS
spitz zusammenlaufend, Qual. g, Pat. l, G: dbronzen, A: grün, L.
4.8,8L.3.0, Qb. 1.2s, Qh.0.8, Gew. 16.0,46/363.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Dekor verschliffen, Beschr.

Qs. langoval, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 4.65,BL.3,0, Qb. 1.25, Qh.0.8, Gew. 14.3,
461267.

*520

*521

*522

*523

*524

*525

*526

Feilspuren aufBügelUS, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 3.4,
BL.2.8, Qb. 1.45, Qh.0.45, Gew.8.9,46/234.
Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Ba. Dekor eingefeilt, starke
Feilspuren auf BügelUS, Pat. I; G: dgrün, A: gnin, L. 3.1, BL. 2.75,

Qb. 1.45, Qh. 0.45, Gew. 8.7, 46/242, Crivelli 1946, Taf , YII,j .

Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Hs. Blase über Nadel, Ba.
Dekor eingefeilt, starke Feilspuren auf BügelUS, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.95,BL.2.9, Qb. 1.35, Qh. 0.6,
Gew. 10.6,46/323.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Hs. Gussfehler aufBügelOS,
Ba. Dekor eingefeilt, starke Feilspuren auf BügelUS, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L. 2.9, Qb. 1.45, Qh. 0.5, Gew. 9.4,46/322,
Crivelli 1946, Taf. VII,9.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Hs. BügelVS mit scharfem
Absatz, wohl Rest der Gussnaht, Ba. Dekor eingefeilt, starke Feil-
spuren auf BügelUS, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, BL. 2.9, Qb.
1.45, Qh. 0.45. Gew. 9.3,461255.
Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Ba. Dekor eingefeilt, starke
Feilspuren auf BügelUS, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, 8L.2.7,
Qb. 1.3, Qh.0.55, Gew.8.8, 46/235,Crivelll 1946, Taf. VII,8.
Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.4, Ba. De-
kor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Zs. Fuss aufgebogen, Pat. I,
G: dgrün-dbronzen, A: grün, L.4.3,8L.2.9, Qb. 1.3, Qh. 0.5, Gew.
10.3,46/263.
Erh. g, Fuss abgebrochen, Nadel ausgebrochen, Beschr. Qs. lin-
senförmig, Hs. schlechter Uberfangguss über Nadel, Ba. Dekor ein-
gefeilt, BugelUS mit sarken Feilspuren, Qual. s, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 2.6, Qb. 1.15, Qh. 0.5, Gew. 6.6,46/434.
mit Kreisaugenzier, mit Strichzier auf Bügelober- und -unterseite,
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.7, Ba. De-
kor eingefeilt, Kreisaugen eingepunzt, BügelUS mit Feilspuren,
Qual. g, Pat. dbronzen, restauriert, L. 4.7,BL.2.9, Qb. 1.4, Qh.
0.55, Gew. 10.6,461439, Crivelli 1946, Taf. Ylll,22.

G: derün, A: grün, L.2.9,8L.2'65' Qb. 0'9' Qh. 0.4' Gew' 4'6,
qOlZit,Crlvetti 1946, Taf. VII'4.

*<11 Erh. m. Fuss und Nadei abgebrochen, Fuss modem, Dek. nur we-
nipe Striche an Bügelenden, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G:

iifiwarzgrtin, A: grün, L. 3.1, BL. 2.9, Qb. 0.8' Qh. 0.35, Gew. 4'3,

461438.
*{?R Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I,

G: schwarzgrün, A: grün, L' 2'5'8L.2'35, Qb. 0.75, Qh. 0.5' Gew.

3.7,46/319, Crivelli 1946' Taf. VII,l3'

massive Sanguisugafibeln mit einfacher Strichzier an beiden En-

,ien linsenförmigem Querschnitt und kurzem Fuss (Nr. 539-541)
;iiö Erh. e, Na-del abgebrochen, L. Nadelhalter 2.2, Beschr. Fussab-

schlus-s vorne gerade, grob gearbeitet, Ba. starke Feilspuren, Qual.
s. Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.7,8L.26,Qb.0.4, Qh' 0.2, Gew.
2.5,461256, Crivelli 1946, Taf' VIII.l4.

x540 Erh. g, Bügelhinterteil abgebrochen, L. Fuss 2.2, Hs. Fuss U-för-
mie Äegossen, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren, Pat. I, G: dgrün,
A:!iän-, L. 3.0, Gew. 1.6,461508.31, Crivelli 1946, Taf. IX,l7'

*541 ErhI m, Fuss abgebrochen, Nadel fehlt, L. Nadelhalter 0'5, Hs. Na-
del nicht allseitig übergossen, deshalb herausgerutscht, Nadelhal-
ter U-förmig gegossen. Ba. starke Feilspuren auf BügelUS, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.0,8L.2.5, Qb.0'65, Qh. 0.2,Gew.2.3,
46/435.

massive Sanguisugafibeln mit einfacher Strichzier an beiden En-

den, linsenförmigem Querschnitt, kurzem Fuss und Kreisaugenzier
(Nr. 542.543)*542 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Einlagen fehlen, Beschr. in

Windüng Stabfragment eingehängt, Dek. Kreisaugen und Kerben
für Einlagen, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren auf BügelUS, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2.4, Qb. 1.0, Qh.0.4, Gew.5.1,46/324,Cri-
velli 1946, Taf. VII,10.

*543 Erh. g, Nadel abgebrochen, Dek. zentrales Kreisauge, je eine Rin-
ne (mit Rest der Einlagen), Strichzier, Hs. Gussform leicht versetzt:
Absatz am Fuss, Ba. Kreisauge schräg punziert, Strichzier unsorg-
fiiltig, starke Feil- und Schabspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.7, BL. 2.4, Qb. 0.9, Qh. 0.25, Gew. 5.5, MA ARB223, 46/259,
Crivelli 1946, Taf. VIII,16.

SchlangenJibeln Q,h 5 44-5 7 4)
Schlangenfibeln mit einfachem Bügel Q.{r. 544-549)
unverziert (Nr. 544-548)*544 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Ba. Kanten

gestaucht, Pat. I, G: dgrün, A: 9run,L.3.2, Qb. 0.3, Qh. 0.1, Gew.
0.8,46/84t.*545 Erh. m, Kopfscheibe mit Nadelansatz, Bügel modern abgebrochen,
Beschr. sehr kleine Fibel, KopfscheibenQs. doppelkonisch, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2.2,Dm.0.75, Gew. 0.6,46/512.10.*546 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. rechteckig,
Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L. 5.2, Qb. 0.5, Qh. 0.15,
Dm. 0.9, Gew. 2.6, 461440, Crivelli 1946, Taf . X,17 .*547 Erh. g, Fuss und Kopfscheibe mit Nadel abgebrochen, Beschr. Bü-
gelQs. D-förmig, Zs. Kopfscheibe abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.5.1, Qb.0.45, Qh.0.15, Gew.2.6,46/987.x548 Erh. g, Kopfscheibe mit Nadel- und Bügelansatz, Beschr. Kopf-
scheibenQs. doppelkonisch, Ba. Feilspuren, Zs. Bügel verbogen,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.5, Qh. 0.3, Dm.
1.7, Gew. 5.9,46/512.5, Crivelli 1946, Taf. X,15.

veniert*549 Erh. m, Kopfscheibe mit Nadel- und Bügelansatz, Beschr. Kopf-
scheibenQs. doppelkonisch, Dek. 1 leicht plastische Rippe in Bü-
gelmitte, Zs. Nadel stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.7, Qb.0.75, Qh.0.25, Dm. 1.0, Gew.2.8,46/512.7.

Schlangenfibel mit einfacher Windung und rundem Bügelquer-
schnitt (Nr. 550)x550 Erh. m, Fuss und Nadel erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L. 4.7,

Qb. 0.2, Gew. 1.9, 4615ll.l.

Schlangenfibeln mit einfacher Windung und mit rechteckigem

Querschnitt (Nr. 551-555)*551 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A:
grin, L. 4.4, Gew. 2.0, 4615ll.2.*552 Erh. s, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Pat. II, hellgrün, stark
verfressen, L. 4.4, Gew. 3.6,46/511.4.*553 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, rostfarbener Fleck, L. 3.5, Gew. 2.5,461511.5.*554 Erh. s, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Beschr. Kopf-
scheibenQs. dreieckig, Ba. KopfscheibenUS getrieben, Zs. Bügel

stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.
2.0, Qb. 0.45, Qh. 0.2, Dm. 1.5, Gew. 3.2,461511.10.*555 Erh. m, Bügel und Nadel abgebrochen, Kopfscheibe ausgebrochen,
Beschr. BügelQs. linsenförmig, Dek. längslaufende, plastische Rip-
pe aufBügel, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbenerFleck, L.2.8,
Qb.0.4, Qh.0.2, Dm. 1.45, Gew. 4.3,46/451.

Schlangenfibeln mit einfacher Windung und blattförmigem Bügel
(Nr. 556-560)
unverziert*556 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, L. Nadelhalter 1.1,

Pat. I, G: dgrün, A. grün, L. 3.9, Gew. 1.3,461511.7.

verziert (Nr.557-560)
*557 Erh. m, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-

halter 3.0, Dek. mit randparalleler Strichzier, Zs. Nadelhalter ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, Gew. 1.6,46/508.32.

*558 Erh. s, Bügelvorderteil abgebrochen, stark ausgebrochen, Beschr.
KopfscheibenQs. dreieckig, Dek. 4 leicht plastische Rippen auf
dem Bügel, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb.0.55, Qh.0.15,
Dm. 1.3, Gew. 4.3, 4613219.*559 Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Beschr. Kopf-
scheibenQs. dreieckig, Dek. 3 leicht plastische Rippen auf Bügel,
Ba. Kopfscheibe mit Feilspuren, US getrieben, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.2.0, Qb.0.8, Qh.0.15, Dm. 1.6, Gew.3.6,
46/511.9, Crivelli 1946, Taf. X,19.*560 Erh. s, Nadel und Bügelvorderteil abgebrochen, Beschr. Kopf-
scheibenQs. dreieckig, Dek. 3 leicht plastische Rippen auf Bügel,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, stark verfressen, L. 2.3, Qb. 0.75, Qh.
0.2, Dm. 1.8, Gew. 5.5,46/511.11.

Schlangenfibeln mit einfacher Windung, breitem Bügel und gros-
ser Kopfscheibe (Nr. 561-570)*561 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Bügel breit, Fussabschluss mit

Manschette, kleiner Kugel und konischem Fortsatz mit Kehle und
doppelter Strichzier, Hs. Fussabschluss über Nadelhalter gegos-
sen?, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Qual. g, Pat. I,
G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 6.1, Gew. 6.1,461321, Crivelli
1946, Taf . X,l6.*562 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.1, Gew. 1.9, 461511.6.*563 Erh. g, Fuss und Bügelhinterleil abgebrochen, Fuss modem, Ba.
Feilspuren auf BügelUS, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, Gew. 2.3,
461512.1.*564 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Gew. 2.0,46/552.2.

x565 Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Fuss modern, Ba.
Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,L.4.7,
Gew. 4.2, 461511.8.*566 Erh. m, Bügelteil mit Windung erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.2.0, Qb.0.35, Qh.0.2, Gew. 1.8,461511.3.*567 Erh. g, Bügel und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. rechteckig
mit gerundeten Kanten, Ba. starke Feilspuren an Kopfscheibe, Zs.
Nadel flachgehämmert, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, rost-
farbener Fleck, L. 3.6, Qb. 0.5, Qh. 0.3, Dm. 1.65, Gew.6.2,
46t4s0.*568 Erh. s, Bügel und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. rechteckig
mit gerundeten Kanten, Ba. starke Feilspuren an Kopfscheibe, Pat.
Bügel: I, G: dgrün, A: grün, Nadel und Kopfscheibe: II, grün, L.
3.3, Qb.0.6, Qh.0.3, Dm. 1.7, Gew.7.1,461449.*569 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval, Ba.
KopfscheibenUS starke Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen, A: grün,
L. 4.85, Qb. 0.5, Qh. 0.35, Dm. 2.0, Gew. 12.3, 461448, Crivelli
1946,Taf . X,14.*570 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, an Kopfscheibe modern ge-
brochen, Beschr. BügelQs. rechteckig mit gerundeten Kanten, Hs.
zweiteilig gearbeitet (schon ursprünglich?), Fl. Kopfscheibe mit 2
Eisennieten geflickt, Flickguss an Windung, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, an Kopfscheibe Rostkruste, L. 4.8, Qb. 0.5, Qh.
0.25, Dm. 1.6, Gew. 13.0,46/446a.

x506 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. langoval,
Dek. scharfer Absatz am Ubergang von Fuss zu Bügel und zwi-
schen Fuss zu Bügel, Hs. Bügel über Nädel aufgebrochen, Ba. De- *52'7

kor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, BL. 2.85, Qb. 1.25,

Qh. 0.6, Gew. 10.9,46/240.

mit Strichzier nur auf Bügeloberseite (Nr. 507-512)*507 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.7, Beschr.
BügelQs. ovallinsenfürmig, Hs. Blase auf BügelUS, Ba. Dekor
eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Zs. Fuss aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grin, L. 4.6, BL. 3. I, Qb. 1.2, Qh. 0.6, Gew. 10,6, 461262.

x508 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.25, Beschr.
BügelQs. oval, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 5.0, BL. 2.85, Qb. 1.2, Qh. 0.65, Gew. 11.8,

46t2',71.*509 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval-lin-
senförmig, scharf profiliert, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren auf
BügelUS, Zs. Hammerspur auf Bügel, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: grün, L. 1.8, Qb. 1.2, Qh.0.7, Gew.7.7,46/465.40.*510 Erh. s, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval, Dek.
stark verschliffen, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.3.1, BL.2.85, Qb. 1.15, Qh.0.65, Gew.9.1,461232.*5ll Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. ovallin-
senförmig, Ba. Dekor eingefeilt, sehr sorgfiiltig, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.0,8L.2.8, Qb. 1.15, Qh.0.6, Gew. 8.6,461249.

*512 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval-lin-
senförmig, US mit Mittelgrat, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 3.0, BL.2.8, Qb. 1.0, Qh.0.65, Gew.9.4,
46t318.

massive Sanguisugafibeln mit asymmetrischem Bügel und linsen-
förmigem Querschnitt Q.,lr. 5 13-527)*513 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.5, Ba. De-

kor grob eingefeilt, starke Feilspuren BügelUS, Nadelhalter ge-
schabt, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 5.2, BL. 2.8, Qb.
1.55, Qh.0.6, Gew 14.7,46/2'73.*514 Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. L. Fuss 6, Fuss mit strichver-
ziertem Schieber, Abschluss kugelig, Fortsatz doppelkonisch mit
Kehle, hohl, Dek. Nadelhalter mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt,
BügelUS starke Feilspuren, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L. 8.8, BL. 2.9, Qb. 1.5, Qh. 0.55 , Gevt.28.3,46/3223.x5l5 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Hs. BügelVS mit leichtem
Hom, wohl Rest der Gussnaht, Ba. Dekor eingefeilt, starke Feil-
spuren auf BügelUS, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.3.45,8L.2.9,
Qb. 1.5, Qh. 0.45, Gew. 10.1, 461233, Crivelli 1946, Taf. VII,5.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. Absatz vome bei Fuss-
ansatz, Ba. Feilspuren aufBügelUS, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.1, BL. 2.8, Qb. 1.5, Qh. 0.5, Gew. 9.8, MA ARB903, 461236.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Beschr.
Riss im Bügel bei Nadelansatz, Ba. Dekor eingefeilt, starke Feil-
spuren BügelUS, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün-dbronzen,
A: grün, L.5.1, BL.2.9, Qb. 1.45, Qh.0.45, Gew. 10.1,461264,
Crivelli 1946, Taf. VIII,l3.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.3, Hs. Guss-
fehler am Rand, Blase über Nadel, Ba. Dekor eingefeilt, starke
Feilspuren BügelUS, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 5.2, BL. 2.7 , Qb. l 4, Qh. 0.5, Gew. 11 .2, 461272.
Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Ba. Dekor eingefeilt, starke

massive Sanguisugafibeln mit asymmetrischem Bügel und Scalpto-
rium-Fuss (Nr. 528-532)*528 mit Strichzier auf Bügelober- und -unterseite, mit Rippen, Erh. g,

Scalptorium und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.0, Beschr. Bü-
gelQs. oval-linsenformig, -Dek. Nadelhalter mit Strich- und Strich-
gmppenzier,2 Rippen am Ubergang vom Fuss zum Bügel, Ba. Dekor
eingefeilt, sorgfiltig, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, starke Rost-
kruste bei Nadel, L. 4.8, BL. 2.8, Qb. 1.4, Qh. 0.9, Gew. 17.3,46/3227.

*529 Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenförmig,
Scalptorium tief eingeschnitten, Nadelhalter mit Strich- und Strich-
gruppenzier, Hs. Bügelende mit Blasen, Nadel unten herausschau-
end, Ba. Dekor eingefeilt, BügelUS starke Feilspuren, Pat. dbron-
zen, restauriert, L.7.7,8L.2.8, Qb. 1.2, Qh. 0.3, Gew. 8,9,461258,
Crivelli 1946, Taf. VIII,17.*530 Erh. g, Fuss erhalten, Beschr. Qs. D-förmig, vome gerundet,
Scalptorium tief eingefeilt, Dek. Nadelhalter mit Querstrichen oben
und unten (in Gruppen), Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen,
A: grün, L. 5.1, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew. 3.2,461593.

*531 Erh. g, Fuss erhalten, Beschr. Qs. D-förmig, vome gerundet,
Scalptorium tiefeingefeilt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.7, Qb.
0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.5,461136, Crivelli 1946, Taf. XII,20.

*532 Erh. g, Fuss erhalten, Pql.hl Q..D-!5rmjC, vorne gerade, Scalpto-
rium nur vorne eingefeilt, Dek, an Bruchstelle Ansatz von Quer-
strichen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.0, Qb. 0.6, Qh. 0.2,
Gew. 2.8, 46/594, Crivelli 1946, Taf . XII,2|.

massive Sanguisugafibeln mit symmetrischem, schmalem Bügel,
einfacher Strichzier an beiden Enden und ovalem Querschnitt
(Nr. 53!535)x533 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.5, Beschr.

BügelQs. oval-linsenfürmig, Hs. Bügel überlappt Nadel unregel-
mässig, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dgrün, A: 9run,L.4.3, BL.2.8, Qb. 1.0, Qh. 0.6, Gew. 9.3,461364.*534 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.7, Beschr.
BügelQs- linsenförmig, BügelUS mit Mittelgrat, Ba. Dekor einge-
feilt, Nadelhalter geschabt, Zs. Nadelspirale zerdrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.6, BL. 2.8, Qb. 0.9, Qh. 0.6, Gew. 7.5,461381,
Crivelli 1946, Taf. VIII,24.*535 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 1.35, Beschr.
BügelQs. langoval, Ba. Dekor eingefeilt, sehr sorgfiiltig, Nadel-
halter geschabt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, BL. 2.6,
Qb. 0.8, Qh. 0.55, Gew.7.0,46/366.

massive Sanguisugafibeln mit symmetrischem, schmalem Bügel,
einfacher Shichzier an beiden Enden und linsenförmigem Quer-
schnitt (Nr. 536-538)*536 Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen, moderner Riss, Hs. zahlrei-

che Blasen in Bügelhinterteil, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. s, Pat. I,

übrige Schlangenfibeln Q.{r. 571-574)*571 Erh. s, Kopfscheibe mit Nadel- und Bügelansatz, Bügel modem ab-
gebrochen, Beschr. Kopfscheibe zweiteilig, wohl gelötet, Bügel
möglicherweise bandförmig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.4, Dm.
1.4, Gew. 2.9, 46/512.8.*572 Erh. g, Kopfscheibe mit Nadel- und Bügelansatz, Beschr. Kopf-
scheibenQs. doppelkonisch, Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 1.6, Dm. 1.5, Gew. 3.9, 461512.9.*573 Erh. g, Kopfscheibe mit Nadel- und Bügelansatz, Beschr. Kopf-
scheibenQs. doppelkonisch, Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, L.3.3, Qb.0.45, Qh.0.2, Dm. 1.65, Gew.4.4,
46/512.6.

aaaJJJ



*574 Erh. g, Kopfscheibe mit Nadel- und Bügelansatz, Beschr. Kopf-
scheibenQs. doppelkonisch, Ba. starke Feilspuren, Pat. I, G: dbron-
zen-dgrün, A: grün, L.4.6, Qb.0.5, Qh.0.25, Dm. 1.7, Gew.5.0,
46/512.4.

DragoJibeln (Nr 575-586)*575 ohne Kopfscheibe, Erh. m, Fuss, Nadel und Hörnchen abgebro-
chen, Beschr. BügelQs. oval, Blechscheiben fehlen, Dek.2 Quer-
striche auf Bügel hinter Hömchen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.3, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 4.6,461391, Crivelli 1946, Taf. X,10.

mit Kopfscheibe, grazil (Nr. 576-578)*576 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.1, Blechro-
setten fehlen, Beschr. BügelQs. oval, leicht fazeltiert, Hs. Kopf-
scheibe mit Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.8, Qb. 0.35,
Qh. 0.2, Dm. 1.55, Gew. 8.9, 461386, Crivelli 1946,Taf. X,9.*577 Erh. m, Nadel und Fuss abgebrochen, Beschr. BügelQs. sechskan-
tig, Rosetten mit Blechscheiben (Dm. 0.6), Dek. 2 Querstriche auf
Bügel hinter Hömchen, Hs. zweiteilig, Ba. Feilspuren am ganzen
Körper, Qual. g, Fl. Nadel mit Hälfte der Kopfscheibe mit 2 Ei-
sennieten angenietet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, B. 1.7, Qb.
0.35, Qh.0.25, Dm. 1.35, Gew.7.2,461382.*578 Erh. m, Nadel alt abgebrochen, Fuss und Hömchen modem, Be-
schr. BügelQs. sechskantig, Blechscheiben fehlen, Ba. Feil- und
Treibspuren an Kopfscheibe, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4.1,
Qb. 0.45, Qh. 0.2, Dm. 1.55, Gew. 6.5, 461389.

mit Kopfscheibe, massiv (Nr. 579-585)
*5'79 Erh. g, Fuss und Nadel mit Kopfscheibenhälfte abgebrochen, Be-

schr. BügelQs. sechskantig, Rosetten mit Blechscheiben (Dm. 0.8),
Kopfscheibe zweifach gelocht, auf US angelötetes Blech, Dek. 3

Querstriche auf Bügel hinter Hörnchen, Ba. Feilspuren auf Kopf-
scheibe und Blech, Qual. g, Fl. Kopfscheibe mit 2 Nietlöchern, Pat.
I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 6.3, B. 2.3, Qb. 0.5, Qh. 0.3, Dm.
1.9, Gew. 14.7, MA ARB22 l, 461387, Crivelli 1946, Taf . X,18.*580 Erh. g, Fuss, Hörnchen und Nadel mit Kopfscheibenhälfte abge-
brochen, Beschr. BügelQs. oval, Blechscheiben fehlen, Dek. 3

Querstriche auf Bügel hinter Hörnchen, Hs. zweiteilig, zusam-
mengelötet, Ba. Feilspuren am ganzen Körper, Qual. g, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L.6.2, Qb.0.5, Qh.0.35, Dm. 1.9, Gew.
13.0, MA ARB193, ARB224,461384.x58l Erh. s, Bügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs.
sechskantig, Rosetten mit Blechscheiben (Dm. 0.8), Ba. Feilspuren
am ganzen Körper, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Nadel: II, L. 5.0, Qb.
0.5, Qh. 0.3, Dm. 1.9, Gew. 8.4,46/388.*582 Erh. m, Fuss und Bügel abgebrochen, modern zerbrochen, Beschr.
BügelQs. langoval, Rosetten mit Blechscheiben (Dm. 0.7), Ba.
Feilspuren an Bügel, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.5.6,8.2.4,
Qb. 0.5, Qh. 0.25, Gew 9.3, 46/5551390.x583 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. sechskan-
tig, Rosetten blechförmig (Dm. 0.7), Dek. 3 Querstriche auf Büge'l
hinter Hömchen, Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6,

Qb. 0.5, Qh. 0.25, Dm. 1.9, Gew. 10.6, 461385.*584 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Rosetten fehlen, Beschr. Bü-
gelQs. sechskantig-gerundet, Dek. 2 Querstriche auf Bügel hinter
Hömchen, Ba. Feilspuren, besonders unter Kopfscheibe, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L.4.75,Qb.0.5, Qh.0.25, Dm. 1.7, Gew. 10.0,
46/383.*585 Erh. g, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 1.5, Beschr. BügelUS gefast, Ba. Nadelhalter geschabt, Zs.
Nadelhalter leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Gew.
2.8, 461508.18, Crivelli 1946, Taf. IX,l8.

*586 Erh. g, modem abgebrochen, Hömchen erhalten, Pat. I, G: dbron-
zen-dgrün, A: grün, L. 1.2,Dm.0.6, Gew. 0.7,4613199,

Fragmente von Drago- oder SchlangenJibeln Q{r. 587-589)*587 Erh. g, Kopfscheibe mit Nadelansatz erhalten, Beschr. Kopfschei-
be zweiteilig, Hs. Lotspuren auf Kontaktfläche, Ba. starke Feil-
spuren, Zs. Kopfscheibe leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.3, Dm. 2.0, Gew. 3.9, MA ARB150, ARBl97, 461512.13.*588 Erh. g, Kopfscheibe mit Nadelansatz erhalten, Beschr. Kopfschei-
be zweiteilig, Hs. Lotspuren auf Kontaktfläche, Ba. starke Feil-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5, Dm. 1.85, Gew. 3.8, MA
ARBl42, ARBl98, 46/512.12.*589 Erh. m, Kopfscheibe und Nadelansatz erhalten, Beschr. zweiteili-
ge Kopfscheibe, Ba. beidseitig starke Feilspuren, Zs. Kopfscheibe
eingefaltet, Riss, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 0.9, Dm.
1.8, Gew. 1.'7 , 461512.2.

Fibelfüsse von Sanguisuga-, Schlangen- oder DragoJibeln
(Nr. 590-707)
Fibelfüsse mit Einlagen (Nr. 59G{02)
mit 2 Kugeln, Kugelquerschnitt oval bis flachoval
(Nr. 590-596)*590 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Beschr.

massiver Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Einlagen: vorne
25, hinten 3, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. V, L.
4.0, Qb. 1.3, Qh. 1.05, Gew. 12.3,461814.*591 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen teilweise ausgewittert,
Dek. Manschette mit Spirale, Einlagen: vome 1 l, hinten 3, Hs. hin-
tere Kugel über Nadelhalter gegossen, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I,
G: dbronzen, A: grün, L. 5.0, Qb. 1. I, Qh. 0.9, Gew. 11.3, 46/ 501.6.x592 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Beschr.
massiver Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Einlagen: vome 9,
hinten 2, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Zs. Nadel-
halter zusammengedrückt und verbogen, Pat. V L. 6.8, Qb. 1.3,

Qh.0.95, Gew. 14.3,461816, Crivelli 1946,Taf. 1X,2.*593 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen teilweise erhalten, Be-
schr. massiver Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Einlagen:
vome 9, hinten 2, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.0, Qb. 1.3, Qh. 1.0, Gew. 11.7,461507.2.*594 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Beschr.
massiver Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Einlagen: vome 6,
hinten 2, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L. 4.2,
Qb. 1.2, Qh. 0.9, Gew. 10.5, 46/507.1.*595 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Beschr.
massiver Fortsatz, Schieber auf Nadelhalter, Dek. Manschette mit
Spirale, Einlagen: vome 5, hinten l, Ba. Dekor eingefeilt, Nadel-
halrer geschabt, Pat. V L. 5.0, Qb. 1.25, Qh. 0.85, Gew. 11.1,
461815, Crivelli 1946,Taf. 1X,3.*596 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen teilweise erhalten, Be-
schr. Kugel sehr flach (abgenützt?), massiver Fortsatz, Dek. Man-
schette mit Spirale, Einlagen: vorne 4, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qb. 1.2, Qh.0.7, Gew.7.6, 461507.3,
Crivelli 1946, Taf. 1X,12.

mit 2 Kugeln, Kugelquerschnitt rund, Fortsatz mit Einlage
(Nr. 597.598)*597 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen meist ausgewittert, Be-

schr. gestifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Einlagen:
Fortsatz: 1, vordere Kugel 8, hintere 3, Hs. hintere Kugel über Na-
delhalter gegossen, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhalter gebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.35, Qb. 1.25, Qh. 1.15, Gew. 11.4,
461406, Crivelli 1946, Taf . 1X,1.*598 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen teilweise ausgewittert,
Beschr. gestifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Einlagen:
Fortsatz: l, vordere Kugel 15, hintere 3, Hs. grosse Kugel mit Ein-
fallstellen, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dgrün, A: grun,L.4.6, Qb. 1.2, Qh. l.l, Gew. 10.4, 46/507.5.

mit I Kugel Q.{r. 59H02)*599 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen teilweise ausgewittert,
Beschr. KugelQs. oval, gestifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit
Spirale, Fortsatz mit Kehle, strichverziert, 6 Einlagen, Hs. Kugel
mit Einfallstellen, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. V L. 3.3, Qb. 1.3, Qh,
1.15, Gew. 10.1,461813, Crivelli 1946, Taf. IX,14.*600 Erh. g, Bügel abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Beschr. Man-
schette abgesetzt, KugelQs. oval, D-fürmiger Fortsatz, gestiftet,
Dek. Manschette mit Spirale, l8 Einlagen, Hs. 3 Einlagenlöcher
überschneiden sich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen/dgrün,
A: grün, L.5.6, Qb. l.l, Qh. 1.05, Gew. 10.1, 4613216.*601 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Beschr.
Manschette abgesetzt, KugelQs. oval, gestifteter Fortsatz konisch,
mit Kehle und Loch, Dek. Manschette mit Spirale, 6 Einlagen, Fort-
satz mit Doppelrippe, Pat. V L. 3.6, Qb. 1.1, Qh. 1.0, Gew.'7.4,
46/812.*602 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen teilweise erhalten, Be-
schr. gestifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, 4 Einlagen,
Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L.2.6, Qb. 0.9, Qh.
0.75, Gew.3.0,461507.4, Crivelli 1946, Taf. IX,13.

Fibelfiisse ohne Einlagen (Nr. 603-691)
Fortsätze kugelförmig (Nr. 603--6 1 6)
Fortsatz D-förmig (Nr. 603-606)*603 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, bei Bügelan-

satz möglicherweise Rest des Tonkems, Dek. Manschette mit Spi-
rale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. V, L. 5.6, Qb.
1.0, Qh.0.95, Gew.9.8, 46/789,Crivelli 1946,Taf. IX,2l.*604 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund-dreieckig,
Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter ge-
schabt, Qual. g, Pat. V, L.3.8, Qb. 1.05, Qh. 1.0, Gew. 8.4,46/786.

*60s 
'Jl;.h.il3*li3';ä'::ä'":'3:?"J'"'?!l?ili,,f,?',,..l'?ji,#ä3;.n',i01:
ä,,^r. n. pat. V L.3.7, Qb. 1.0, Qh.0.95, Gew.8.l'46/787.

*606:JlJ,#f 
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liadelhalter iusammengedrückt, Pat. V' L. 5.5, Qb. 1.0, Qh' 0'9'

Gew' 7 '7, 461'788'

E^rltltz oval (Nr' 60'7409)
iXÄä"'E*. s. Äüeel abgebrochen. Beschr. KugelQs. oval, strichverzierler

Sctrie-ber, Ansati des strichverzierten Bügels erhalten, Dek' Man-
schette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter gesghabt' 

^21'
leicht verbofen, Pat. V L.5.4, Qb. 1.05, Qh.0'95, Gew 89'
46/804, Crivelli 1946'Taf ' lX'22.

x60R Erh. m. Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, US mit
leichtem Einzug, Dek. Manschette mit Spirale, Ba' Nadelhalter ge-

schabt, Pat. V iostfarbene Flecken, L' 3.7, Qb. l.l, Qh. 0.95' Gew.

8.4,46/833.
*609 Erh. g, Abschluss und Teil des Nadelhalters erhalten, Dek. Man-

schetie mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter gesc,habt, Zs.

Nadelhalter aufgebogen, Pat. V L. 3.9, Qb. 1.0, Qh. 0.9, Gew. 6.6,

4612540.

Fortsatz langoval (Nr. 6lG{14)
ioto Erh. h, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs' oval' Dek.

Manschette mit Spirate, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt,

Pat. V schwarzer-Belag, L. 4.0, Qb. 1.0, Qh. 0'9, Gew. 7 '6,46/808.*61I Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.

Dekoi eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.1, Qb. 1.1, Qh.0.9, Gew.7.9,46/505'3.

*612 Erh. m,-Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, Dek'
Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. III, L' 3.9, Qb'
1.1, Qh. 0.8, Gew.6.9,46/834.

*613 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.
Dekoi eingefeilt, Nadölhalter geschabt, Zs. Nadelhalter leicht auf-
gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.7, Qb. 1'1, Qh.0'95, Gew.
7.6, 461505.2.

4614 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, Dek.
Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt,
Pat. IV, schwarzör Belag, L.3.75, Qb. 1.05, Qh. 0.9, Gew' 7.5,
46/835.

*615 Fortsatz konisch, mit halbrundem Abschluss, Erh. m, Nadelhalter
abgebrochen, Beschr. KugelQs. langoval, Dek. Manschette mit Spi-
ralä, Hs. Blase auf KugelUS, Ba. Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.3.6, Qb. 1.2, Qh. 0.9, Gew.6.5, 461832,Crivelli
1946,Taf . 1X,24.*616 Fortsatz rund, Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Dek. Manschette
mit feinen Rillen, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.9, Qb. 1.15, Qh. 1.0, Gew.8.9,461505'1.

Fortsatz konisch, ohne Kehle (Nr. 617-630)
Kugel und Fortsatz klein (Nr. 617421)*611 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, massiver Fort-

satz,-Pat. V, L.4-.1, Qb.0.75, Qh.0.8, Gew.2.6, 461796,Crivelli
1946, Taf . 1X,6.*618 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, massjver
Fortsätz, Dek. Manschette mit Querstrichen, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. schwarzer Belag, L. 3.6, Qb. 0.6, Qh. 0.55, Gew' 1.2,461802,
Crivelli 1946, Taf. IX,8.*619 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KlgelQs' oval, hohler
Fortsätz, Ba. Nadelhalter geschabt, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat.

V, schwarzer Belag, L. 3.2, Qb. 0.65, Qh. 0.55, Gew. 1.6,461800,
Crivelli 1946, Taf. IX,1l.*620 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs' oval, massiver
Foftsatz, Ba. Nadelhalter geschabt, Feilspuren, Zs. verbogen, Pat.

I, G:dgrün, A: grün, L.3.6, Qb.0.75, Qh.0.5, Gew.3'2,46/794.
x621 Erh. rn, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. flachoval, mas-

siver Fortsatz, Dek. Manschette mit Querstrichen, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Nadelhalter geschabt, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. III,
schwarzer Belag, L. 3.7, Qb. 0.5, Qh. 0.3, Gew. 1.9,461803, Cti-
velli 1946, Taf. IX,9.

Fortsatz gross, verziert (Nr. 622-628)
*622 Eih. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, massiverFortsatz,

Dek.-Manichettä mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhalter
verbogen, mit Schlagspuren, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4'2, Qb.
t.l, Qh. 1.15, Gew. 9.6, 46/513.16, Crivelli 1946, Taf. 1X,32.

*623 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, hohler Fort-
satz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhal-
ter geschabt, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. III, L. 4.2, Qb. 1.0, Qh'
1.0, Gew 6.8,461825.x624 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler Fortsatz,
zu Schlangen- oder Dragofibel, BügelQs. D-förmig, Dek. Man-
schette mifspirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat.

V, L. 5.0, Qb. 0.9, Qh. 0.95, Gew. 6.7,46/2541, Crivelli 1946, Taf.
rx,37.*625 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. ov-al, Fortsatz g-edellt,
Dek. Manichettä mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. V, L. 4'0,

Qb. 0.9, Qh. 0.8, Gew. 5.2,461513.37, Crivelli 1946, Taf. IX'34-
*626 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs, oval, Fortsatz gedellt,

wohfzu Sihlangenfibel, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor
eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb, 0.9, Qh' 0.85, Gew'
5.3,461513.36, Crivelli 1946, Taf. IX,36.

*627 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, hohler
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Pat.

Y,L.2.5, Qb. 1.0, Qh. 1.0, Gew. 6.4,461806.
*628 Erh. m, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs' oval, massiver Fort-

satz, Dek. Rippen, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, 7..s'

Nadelhalter angerissen, Pat. V, mit weisseq pulvriger Au!a99, I-.
4.7, Qb. 0.S, Qh. 0.9, Gew. 7.6,4612539, Crivelli 1946, Taf. IX,16.

mit Abschlussplatte (Nr. 629.630)*629 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-
stifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor einge-
feilt, Nadelhalter geschabt, Pat. IV, blaugrün,L.4.2, Qb. 1.1, Qh.
1.0, Gew. 8.4,46/828.

x630 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, gedellter
Forlsatz, Dek. Manschette mit Spirale?, Ba, Dekor eingefeilt, Zs.
leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.
2.3, Qb. 1.0, Qh. 1.0, Gew. 5.9, 461513.2.

Fortsatz konisch, mit Kehle, unverzieft (Nr. 631-633)
Kugel langoval (Nr. 631.632)*63i Erhlg, Bülel abgebrochen, Beschr. massiver Fortsatz, Dek. Man-

schetie mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat.
III, L.6.3, Qb. 1.1, Qh.0.8, Gew.8.0,461810, Crivelli 1946,Taf.
IX,28.*632 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. massiver Fortsatz, Dek.
Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt,
Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb.
1.05, Qh. 0.9, Gew. 5.3,461513.22.

*633 Kugel rund, Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr- Kr.rgelQs. ova,l,

maisiver Fortsatz, unverziert, Ba. Nadelhalter geschabt, Pat. V L. 3'8,

Qb. 1.2, Qh. 1.1, Gew. 12;7,46181'1, Crivelli 1946, Taf. IX,3l.

Fortsatz konisch, mit Kehle, veruieft (Nr. 634-643)
mit einfacher Strichzier (Nr. 634-636)*634 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-

stifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor einge-
feilt, Feilspuren, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.8, Qb. 1.25, Qh. 1.15, Gew. tt.4,461513.20.

*635 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-
stiftetir Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor einge-
feilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Qb.
1.2, Qh. 1.1, Gew. 10.4, 461513.1.

x636 Erh. s, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, gedellter
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Pat. V, OS II, hellgrün, L. 4.7, Qb. 0.9, Qh. 0.9,
Gew.6.7,461829.

mit doppelter Strichzier (Nr. 637--639)
*637 ^E^rh. 

g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, -gedellter
Fortsätz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. V, L. 3.5, Qb'
1.0, Qh. 0.9, Gew. 7.0, 46/823.

*638 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, gedellter
Fortsätz, Dek, Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.5, Qb. 1.15,

Qh. 1.1, Gew. 10.0, 46/513.29.
*639 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, gedellter

Fortsätz, strichverzierter Schieber auf Nadelhalter, Dek. Manschet-
te mit Spirale, Ba. Nadelhalter geschabt, Zs. Nadelhalter velbogen,
Pat. V L.5.5, Qb. 1.15, Qh. 1.0, Gew. 11.3,461831, Crivelli 1946,
Taf. 1X,29.

mit dreifacher Strichzier (Nr. 64G{43)
x640 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, gedellter

Fortsatz, Dek. Manschette mit Rippen, davon 3 breitere, Hs. Fuss-
abschluss über Nadelhalter gegossen, Ba. Dekor sorgftiltig einge-
feilt, Nadelhalter geschabt, Qual. sg, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L.
2.8, Qb. 1.0, Qh. 1.0, Gew. 6.3, 461513.31.

*641 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-
stiftettr Fortsatz, Dek. Manschette mit Rippen, Ba. Dekor sorgfül-
tig eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, L.3.8, Qb. 1.1, Qh. 1.0, Gew. 10.2,46/513.26.

*642 Eih. m, Nadelhalter abgebrochen, Fortsatz ausgebrochen, Dek.
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*574 Erh. g, Kopfscheibe mit Nadel- und Bügelansatz, Beschr. Kopf-
scheibenQs. doppelkonisch, Ba. starke Feilspuren, Pat. I, G: dbron-
zen-dgrün, A: grün, L.4.6, Qb.0.5, Qh.0.25, Dm. 1.7, Gew.5.0,
46/512.4.

DragoJibeln (Nr 575-586)*575 ohne Kopfscheibe, Erh. m, Fuss, Nadel und Hörnchen abgebro-
chen, Beschr. BügelQs. oval, Blechscheiben fehlen, Dek.2 Quer-
striche auf Bügel hinter Hömchen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.3, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 4.6,461391, Crivelli 1946, Taf. X,10.

mit Kopfscheibe, grazil (Nr. 576-578)*576 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadelhalter 2.1, Blechro-
setten fehlen, Beschr. BügelQs. oval, leicht fazeltiert, Hs. Kopf-
scheibe mit Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.8, Qb. 0.35,
Qh. 0.2, Dm. 1.55, Gew. 8.9, 461386, Crivelli 1946,Taf. X,9.*577 Erh. m, Nadel und Fuss abgebrochen, Beschr. BügelQs. sechskan-
tig, Rosetten mit Blechscheiben (Dm. 0.6), Dek. 2 Querstriche auf
Bügel hinter Hömchen, Hs. zweiteilig, Ba. Feilspuren am ganzen
Körper, Qual. g, Fl. Nadel mit Hälfte der Kopfscheibe mit 2 Ei-
sennieten angenietet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, B. 1.7, Qb.
0.35, Qh.0.25, Dm. 1.35, Gew.7.2,461382.*578 Erh. m, Nadel alt abgebrochen, Fuss und Hömchen modem, Be-
schr. BügelQs. sechskantig, Blechscheiben fehlen, Ba. Feil- und
Treibspuren an Kopfscheibe, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4.1,
Qb. 0.45, Qh. 0.2, Dm. 1.55, Gew. 6.5, 461389.

mit Kopfscheibe, massiv (Nr. 579-585)
*5'79 Erh. g, Fuss und Nadel mit Kopfscheibenhälfte abgebrochen, Be-

schr. BügelQs. sechskantig, Rosetten mit Blechscheiben (Dm. 0.8),
Kopfscheibe zweifach gelocht, auf US angelötetes Blech, Dek. 3

Querstriche auf Bügel hinter Hörnchen, Ba. Feilspuren auf Kopf-
scheibe und Blech, Qual. g, Fl. Kopfscheibe mit 2 Nietlöchern, Pat.
I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 6.3, B. 2.3, Qb. 0.5, Qh. 0.3, Dm.
1.9, Gew. 14.7, MA ARB22 l, 461387, Crivelli 1946, Taf . X,18.*580 Erh. g, Fuss, Hörnchen und Nadel mit Kopfscheibenhälfte abge-
brochen, Beschr. BügelQs. oval, Blechscheiben fehlen, Dek. 3

Querstriche auf Bügel hinter Hörnchen, Hs. zweiteilig, zusam-
mengelötet, Ba. Feilspuren am ganzen Körper, Qual. g, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L.6.2, Qb.0.5, Qh.0.35, Dm. 1.9, Gew.
13.0, MA ARB193, ARB224,461384.x58l Erh. s, Bügelvorderteil und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs.
sechskantig, Rosetten mit Blechscheiben (Dm. 0.8), Ba. Feilspuren
am ganzen Körper, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Nadel: II, L. 5.0, Qb.
0.5, Qh. 0.3, Dm. 1.9, Gew. 8.4,46/388.*582 Erh. m, Fuss und Bügel abgebrochen, modern zerbrochen, Beschr.
BügelQs. langoval, Rosetten mit Blechscheiben (Dm. 0.7), Ba.
Feilspuren an Bügel, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.5.6,8.2.4,
Qb. 0.5, Qh. 0.25, Gew 9.3, 46/5551390.x583 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs. sechskan-
tig, Rosetten blechförmig (Dm. 0.7), Dek. 3 Querstriche auf Büge'l
hinter Hömchen, Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6,

Qb. 0.5, Qh. 0.25, Dm. 1.9, Gew. 10.6, 461385.*584 Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Rosetten fehlen, Beschr. Bü-
gelQs. sechskantig-gerundet, Dek. 2 Querstriche auf Bügel hinter
Hömchen, Ba. Feilspuren, besonders unter Kopfscheibe, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L.4.75,Qb.0.5, Qh.0.25, Dm. 1.7, Gew. 10.0,
46/383.*585 Erh. g, Teil des Nadelhalters und des Bügels erhalten, L. Nadel-
halter 1.5, Beschr. BügelUS gefast, Ba. Nadelhalter geschabt, Zs.
Nadelhalter leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Gew.
2.8, 461508.18, Crivelli 1946, Taf. IX,l8.

*586 Erh. g, modem abgebrochen, Hömchen erhalten, Pat. I, G: dbron-
zen-dgrün, A: grün, L. 1.2,Dm.0.6, Gew. 0.7,4613199,

Fragmente von Drago- oder SchlangenJibeln Q{r. 587-589)*587 Erh. g, Kopfscheibe mit Nadelansatz erhalten, Beschr. Kopfschei-
be zweiteilig, Hs. Lotspuren auf Kontaktfläche, Ba. starke Feil-
spuren, Zs. Kopfscheibe leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.3, Dm. 2.0, Gew. 3.9, MA ARB150, ARBl97, 461512.13.*588 Erh. g, Kopfscheibe mit Nadelansatz erhalten, Beschr. Kopfschei-
be zweiteilig, Hs. Lotspuren auf Kontaktfläche, Ba. starke Feil-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5, Dm. 1.85, Gew. 3.8, MA
ARBl42, ARBl98, 46/512.12.*589 Erh. m, Kopfscheibe und Nadelansatz erhalten, Beschr. zweiteili-
ge Kopfscheibe, Ba. beidseitig starke Feilspuren, Zs. Kopfscheibe
eingefaltet, Riss, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 0.9, Dm.
1.8, Gew. 1.'7 , 461512.2.

Fibelfüsse von Sanguisuga-, Schlangen- oder DragoJibeln
(Nr. 590-707)
Fibelfüsse mit Einlagen (Nr. 59G{02)
mit 2 Kugeln, Kugelquerschnitt oval bis flachoval
(Nr. 590-596)*590 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Beschr.

massiver Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Einlagen: vorne
25, hinten 3, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. V, L.
4.0, Qb. 1.3, Qh. 1.05, Gew. 12.3,461814.*591 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen teilweise ausgewittert,
Dek. Manschette mit Spirale, Einlagen: vome 1 l, hinten 3, Hs. hin-
tere Kugel über Nadelhalter gegossen, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I,
G: dbronzen, A: grün, L. 5.0, Qb. 1. I, Qh. 0.9, Gew. 11.3, 46/ 501.6.x592 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Beschr.
massiver Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Einlagen: vome 9,
hinten 2, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Zs. Nadel-
halter zusammengedrückt und verbogen, Pat. V L. 6.8, Qb. 1.3,

Qh.0.95, Gew. 14.3,461816, Crivelli 1946,Taf. 1X,2.*593 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen teilweise erhalten, Be-
schr. massiver Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Einlagen:
vome 9, hinten 2, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.0, Qb. 1.3, Qh. 1.0, Gew. 11.7,461507.2.*594 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Beschr.
massiver Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Einlagen: vome 6,
hinten 2, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L. 4.2,
Qb. 1.2, Qh. 0.9, Gew. 10.5, 46/507.1.*595 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Beschr.
massiver Fortsatz, Schieber auf Nadelhalter, Dek. Manschette mit
Spirale, Einlagen: vome 5, hinten l, Ba. Dekor eingefeilt, Nadel-
halrer geschabt, Pat. V L. 5.0, Qb. 1.25, Qh. 0.85, Gew. 11.1,
461815, Crivelli 1946,Taf. 1X,3.*596 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen teilweise erhalten, Be-
schr. Kugel sehr flach (abgenützt?), massiver Fortsatz, Dek. Man-
schette mit Spirale, Einlagen: vorne 4, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qb. 1.2, Qh.0.7, Gew.7.6, 461507.3,
Crivelli 1946, Taf. 1X,12.

mit 2 Kugeln, Kugelquerschnitt rund, Fortsatz mit Einlage
(Nr. 597.598)*597 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen meist ausgewittert, Be-

schr. gestifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Einlagen:
Fortsatz: 1, vordere Kugel 8, hintere 3, Hs. hintere Kugel über Na-
delhalter gegossen, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhalter gebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.35, Qb. 1.25, Qh. 1.15, Gew. 11.4,
461406, Crivelli 1946, Taf . 1X,1.*598 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen teilweise ausgewittert,
Beschr. gestifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Einlagen:
Fortsatz: l, vordere Kugel 15, hintere 3, Hs. grosse Kugel mit Ein-
fallstellen, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dgrün, A: grun,L.4.6, Qb. 1.2, Qh. l.l, Gew. 10.4, 46/507.5.

mit I Kugel Q.{r. 59H02)*599 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen teilweise ausgewittert,
Beschr. KugelQs. oval, gestifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit
Spirale, Fortsatz mit Kehle, strichverziert, 6 Einlagen, Hs. Kugel
mit Einfallstellen, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. V L. 3.3, Qb. 1.3, Qh,
1.15, Gew. 10.1,461813, Crivelli 1946, Taf. IX,14.*600 Erh. g, Bügel abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Beschr. Man-
schette abgesetzt, KugelQs. oval, D-fürmiger Fortsatz, gestiftet,
Dek. Manschette mit Spirale, l8 Einlagen, Hs. 3 Einlagenlöcher
überschneiden sich, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen/dgrün,
A: grün, L.5.6, Qb. l.l, Qh. 1.05, Gew. 10.1, 4613216.*601 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen ausgewittert, Beschr.
Manschette abgesetzt, KugelQs. oval, gestifteter Fortsatz konisch,
mit Kehle und Loch, Dek. Manschette mit Spirale, 6 Einlagen, Fort-
satz mit Doppelrippe, Pat. V L. 3.6, Qb. 1.1, Qh. 1.0, Gew.'7.4,
46/812.*602 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Einlagen teilweise erhalten, Be-
schr. gestifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, 4 Einlagen,
Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L.2.6, Qb. 0.9, Qh.
0.75, Gew.3.0,461507.4, Crivelli 1946, Taf. IX,13.

Fibelfiisse ohne Einlagen (Nr. 603-691)
Fortsätze kugelförmig (Nr. 603--6 1 6)
Fortsatz D-förmig (Nr. 603-606)*603 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, bei Bügelan-

satz möglicherweise Rest des Tonkems, Dek. Manschette mit Spi-
rale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. V, L. 5.6, Qb.
1.0, Qh.0.95, Gew.9.8, 46/789,Crivelli 1946,Taf. IX,2l.*604 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund-dreieckig,
Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter ge-
schabt, Qual. g, Pat. V, L.3.8, Qb. 1.05, Qh. 1.0, Gew. 8.4,46/786.

*60s 
'Jl;.h.il3*li3';ä'::ä'":'3:?"J'"'?!l?ili,,f,?',,..l'?ji,#ä3;.n',i01:
ä,,^r. n. pat. V L.3.7, Qb. 1.0, Qh.0.95, Gew.8.l'46/787.
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liadelhalter iusammengedrückt, Pat. V' L. 5.5, Qb. 1.0, Qh' 0'9'

Gew' 7 '7, 461'788'

E^rltltz oval (Nr' 60'7409)
iXÄä"'E*. s. Äüeel abgebrochen. Beschr. KugelQs. oval, strichverzierler

Sctrie-ber, Ansati des strichverzierten Bügels erhalten, Dek' Man-
schette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter gesghabt' 

^21'
leicht verbofen, Pat. V L.5.4, Qb. 1.05, Qh.0'95, Gew 89'
46/804, Crivelli 1946'Taf ' lX'22.

x60R Erh. m. Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, US mit
leichtem Einzug, Dek. Manschette mit Spirale, Ba' Nadelhalter ge-

schabt, Pat. V iostfarbene Flecken, L' 3.7, Qb. l.l, Qh. 0.95' Gew.

8.4,46/833.
*609 Erh. g, Abschluss und Teil des Nadelhalters erhalten, Dek. Man-

schetie mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter gesc,habt, Zs.

Nadelhalter aufgebogen, Pat. V L. 3.9, Qb. 1.0, Qh. 0.9, Gew. 6.6,

4612540.

Fortsatz langoval (Nr. 6lG{14)
ioto Erh. h, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs' oval' Dek.

Manschette mit Spirate, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt,

Pat. V schwarzer-Belag, L. 4.0, Qb. 1.0, Qh. 0'9, Gew. 7 '6,46/808.*61I Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.

Dekoi eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.1, Qb. 1.1, Qh.0.9, Gew.7.9,46/505'3.

*612 Erh. m,-Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, Dek'
Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. III, L' 3.9, Qb'
1.1, Qh. 0.8, Gew.6.9,46/834.

*613 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.
Dekoi eingefeilt, Nadölhalter geschabt, Zs. Nadelhalter leicht auf-
gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.7, Qb. 1'1, Qh.0'95, Gew.
7.6, 461505.2.

4614 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, Dek.
Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt,
Pat. IV, schwarzör Belag, L.3.75, Qb. 1.05, Qh. 0.9, Gew' 7.5,
46/835.

*615 Fortsatz konisch, mit halbrundem Abschluss, Erh. m, Nadelhalter
abgebrochen, Beschr. KugelQs. langoval, Dek. Manschette mit Spi-
ralä, Hs. Blase auf KugelUS, Ba. Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.3.6, Qb. 1.2, Qh. 0.9, Gew.6.5, 461832,Crivelli
1946,Taf . 1X,24.*616 Fortsatz rund, Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Dek. Manschette
mit feinen Rillen, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.9, Qb. 1.15, Qh. 1.0, Gew.8.9,461505'1.

Fortsatz konisch, ohne Kehle (Nr. 617-630)
Kugel und Fortsatz klein (Nr. 617421)*611 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, massiver Fort-

satz,-Pat. V, L.4-.1, Qb.0.75, Qh.0.8, Gew.2.6, 461796,Crivelli
1946, Taf . 1X,6.*618 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, massjver
Fortsätz, Dek. Manschette mit Querstrichen, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. schwarzer Belag, L. 3.6, Qb. 0.6, Qh. 0.55, Gew' 1.2,461802,
Crivelli 1946, Taf. IX,8.*619 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KlgelQs' oval, hohler
Fortsätz, Ba. Nadelhalter geschabt, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat.

V, schwarzer Belag, L. 3.2, Qb. 0.65, Qh. 0.55, Gew. 1.6,461800,
Crivelli 1946, Taf. IX,1l.*620 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs' oval, massiver
Foftsatz, Ba. Nadelhalter geschabt, Feilspuren, Zs. verbogen, Pat.

I, G:dgrün, A: grün, L.3.6, Qb.0.75, Qh.0.5, Gew.3'2,46/794.
x621 Erh. rn, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. flachoval, mas-

siver Fortsatz, Dek. Manschette mit Querstrichen, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Nadelhalter geschabt, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. III,
schwarzer Belag, L. 3.7, Qb. 0.5, Qh. 0.3, Gew. 1.9,461803, Cti-
velli 1946, Taf. IX,9.

Fortsatz gross, verziert (Nr. 622-628)
*622 Eih. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, massiverFortsatz,

Dek.-Manichettä mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhalter
verbogen, mit Schlagspuren, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4'2, Qb.
t.l, Qh. 1.15, Gew. 9.6, 46/513.16, Crivelli 1946, Taf. 1X,32.

*623 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, hohler Fort-
satz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhal-
ter geschabt, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. III, L. 4.2, Qb. 1.0, Qh'
1.0, Gew 6.8,461825.x624 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler Fortsatz,
zu Schlangen- oder Dragofibel, BügelQs. D-förmig, Dek. Man-
schette mifspirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat.

V, L. 5.0, Qb. 0.9, Qh. 0.95, Gew. 6.7,46/2541, Crivelli 1946, Taf.
rx,37.*625 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. ov-al, Fortsatz g-edellt,
Dek. Manichettä mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. V, L. 4'0,

Qb. 0.9, Qh. 0.8, Gew. 5.2,461513.37, Crivelli 1946, Taf. IX'34-
*626 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs, oval, Fortsatz gedellt,

wohfzu Sihlangenfibel, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor
eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb, 0.9, Qh' 0.85, Gew'
5.3,461513.36, Crivelli 1946, Taf. IX,36.

*627 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, hohler
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Pat.

Y,L.2.5, Qb. 1.0, Qh. 1.0, Gew. 6.4,461806.
*628 Erh. m, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs' oval, massiver Fort-

satz, Dek. Rippen, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, 7..s'

Nadelhalter angerissen, Pat. V, mit weisseq pulvriger Au!a99, I-.
4.7, Qb. 0.S, Qh. 0.9, Gew. 7.6,4612539, Crivelli 1946, Taf. IX,16.

mit Abschlussplatte (Nr. 629.630)*629 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-
stifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor einge-
feilt, Nadelhalter geschabt, Pat. IV, blaugrün,L.4.2, Qb. 1.1, Qh.
1.0, Gew. 8.4,46/828.

x630 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, gedellter
Forlsatz, Dek. Manschette mit Spirale?, Ba, Dekor eingefeilt, Zs.
leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.
2.3, Qb. 1.0, Qh. 1.0, Gew. 5.9, 461513.2.

Fortsatz konisch, mit Kehle, unverzieft (Nr. 631-633)
Kugel langoval (Nr. 631.632)*63i Erhlg, Bülel abgebrochen, Beschr. massiver Fortsatz, Dek. Man-

schetie mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat.
III, L.6.3, Qb. 1.1, Qh.0.8, Gew.8.0,461810, Crivelli 1946,Taf.
IX,28.*632 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. massiver Fortsatz, Dek.
Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt,
Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb.
1.05, Qh. 0.9, Gew. 5.3,461513.22.

*633 Kugel rund, Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr- Kr.rgelQs. ova,l,

maisiver Fortsatz, unverziert, Ba. Nadelhalter geschabt, Pat. V L. 3'8,

Qb. 1.2, Qh. 1.1, Gew. 12;7,46181'1, Crivelli 1946, Taf. IX,3l.

Fortsatz konisch, mit Kehle, veruieft (Nr. 634-643)
mit einfacher Strichzier (Nr. 634-636)*634 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-

stifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor einge-
feilt, Feilspuren, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.8, Qb. 1.25, Qh. 1.15, Gew. tt.4,461513.20.

*635 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-
stiftetir Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor einge-
feilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Qb.
1.2, Qh. 1.1, Gew. 10.4, 461513.1.

x636 Erh. s, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, gedellter
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Pat. V, OS II, hellgrün, L. 4.7, Qb. 0.9, Qh. 0.9,
Gew.6.7,461829.

mit doppelter Strichzier (Nr. 637--639)
*637 ^E^rh. 

g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, -gedellter
Fortsätz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. V, L. 3.5, Qb'
1.0, Qh. 0.9, Gew. 7.0, 46/823.

*638 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, gedellter
Fortsätz, Dek, Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.5, Qb. 1.15,

Qh. 1.1, Gew. 10.0, 46/513.29.
*639 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, gedellter

Fortsätz, strichverzierter Schieber auf Nadelhalter, Dek. Manschet-
te mit Spirale, Ba. Nadelhalter geschabt, Zs. Nadelhalter velbogen,
Pat. V L.5.5, Qb. 1.15, Qh. 1.0, Gew. 11.3,461831, Crivelli 1946,
Taf. 1X,29.

mit dreifacher Strichzier (Nr. 64G{43)
x640 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, gedellter

Fortsatz, Dek. Manschette mit Rippen, davon 3 breitere, Hs. Fuss-
abschluss über Nadelhalter gegossen, Ba. Dekor sorgftiltig einge-
feilt, Nadelhalter geschabt, Qual. sg, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L.
2.8, Qb. 1.0, Qh. 1.0, Gew. 6.3, 461513.31.

*641 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-
stiftettr Fortsatz, Dek. Manschette mit Rippen, Ba. Dekor sorgfül-
tig eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, L.3.8, Qb. 1.1, Qh. 1.0, Gew. 10.2,46/513.26.

*642 Eih. m, Nadelhalter abgebrochen, Fortsatz ausgebrochen, Dek.
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Manschette mit Rippen, Ba. Dekor sorgftiltig eingefeilt, Nadelhal-
ter geschabt, Qual. g, Zs. Nadelhalter aufgebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.8, Qb. L15, Qh. 1.25, Gew. 10.7,46/513.35.*643 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund-dreieckig,
gedellter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor einge-
feilt, Qual. g, Pat. V, L.2.9, Qb. 1.0, Qh. 0.9, Gew. 6.4,46/820.

Fortsatz doppelkonisch Q\r. 64447 4)*644 ohne Kehle, Kugel und Fortsatz klein, Erh. g, Bügel abgebrochen,
Beschr. KugelQs. oval, hohler Fortsatz, Dek. Manschette gerippt:
breite Mittelrippe mit je drei schmalen Rippen, Ba. Dekor einge-
feilt, Qual. g, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. III, L. 5.5, Qb. 0.65,

Qh. 0.6, Gew. 3.9, 461801, Crivelli 1946, Taf. IX,l5.*645 ohne Kehle, Erh. m, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval,
massiver Fortsatz, Dek. Manschette mit Querstrichen, Ba. Dekor
eingefeilt, Pat. V L. 4.2, Qb. 0.65, Qh. 0.7, Gew. 3.2,461799, Cri-
velli 1946, Taf. IX,10.

mit Kehle, unverziert (Nr. 64G{66)*646 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohlerFortsatz,
zu Drago- oder Schlangenfibel, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.
Dekor eingefeilt, Feilspuren, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dbron-
zen-dgnin, A: grün, L. 5.5, Qb. 1.2, Qh. 1.25, Gew. I 2.8, 4615 I 3. 10.*647 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler Fofisatz,
Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren, Na-
delhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.8, Qb.
1.25, Qh. 1.3, Gew. 13.8,46/513.9.*648 Erh. s, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Pat. II, hellgrün, L. 5.6, Qb. 1.2, Qh. 1.25, Gew.
12.9,461819.*649 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, hohler Fort-
satz, Dek. Manschette mit Spirale, Hs. Rest der Gussnaht an Forl-
satz und Manschette: Gussform horizontal geteilt, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
L. 5.4, Qb. 1.15, Qh. 1.15, Gew. t2.3,46/513.12.*650 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb.
1.3, Qh. 1.2, Gew. 12.9, 461513.24.x651 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb.
1.25, Qh. 1.2, Gew. 12.0,4613201.*652 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler Fortsatz,
Dek. Manschette mit Spirale, Hs. Rest der Gussnaht an Fortsatz:
Gussform horizontal geteilt, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren, Na-
delhalter geschabt, Zs. Nadelhalter leicht verbogen, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L. 5.0, Qb. l l, Qh. 1.1, Gew. 10.0, 461513.11.x653 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-
stifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor einge-
feilt, Nadelhalter geschabt, Pat. V L. 5.1, Qb. 1.1, Qh. 1.15, Gew.
10.1,461830.*654 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, hohler Fort-
satz, Dek. Manschette mit Spirale, Hs. Rest der Gussnaht an Fort-
satz: Gussform horizontal geteilt, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhal-
ter geschabt, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: grün, L. 5.2, Qb. 1.15, Qh. 1.15, Gew. 10.3,461513.13.*655 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler Fortsatz,
zu Drago- oder Schlangenfibel, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.
Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Zs. Nadelhalter verbogen,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.5.3, Qb. 1.15, Qh. 1.15, Gew.
fi.4,46/513.t5.*656 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb.
1.25, Qh. 1.05, Gew. 10.4,46/513.25.*657 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohlerFortsatz,
zu Schlangen- oder Dragofibel, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.
Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Qual. g, Pat. V, L. 5.6, Qb.
1.2, Qh. l.l, Gew. 10.6,461805.x658 Erh. m, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, hohler Fort-
satz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspu-
ren, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.7, Qb.
l.l, Qh. Ll, Gew. 8.8, 46/513.19, Crivelli 1946, Taf. IX,30.*659 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler Fortsatz,
zu Drago- oder Schlangenfibel, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.
Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Zs. auf Manschette Ham-
merspur, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.1, Qb. 1.1, Qh.
1.05, Gew 9.4,46/3200.x660 Erh. g, Bügel abgebrochen, modem zerbrochen, Beschr. KugelQs.
oval, hohl-gestifteter Forlsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Hs.
Rest der Gussnaht an Fortsatz: Gussform horizontal geteilt, Ba. De-
kor eingefeilt, Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.
5.1, Qb. l.l, Qh. 1.2, Gew. 9.6, 46/513.21.
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*661 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Fortsatz ausgebrochen, Beschr.
KugelQs. oval, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt.
Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb. 1.1,

Qh. 1.05, Gew 7.8, 461513.33.*662 Erh. m, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler Fort-
satz, zu Drago- oder Schlangenfibel, Dek. Manschette mit Spirale.
Ba, Dekor eingefeilt, Feilspuren, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. s.8, Qb. 0.95, Qh. 1.05, Gew. 8.3,461513.8.*663 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-gestifte-
ter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt,
Fortsatz sehr grob gearbeitet, Qual. s, Zs. Nadelhalter flachge-
schlagen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. i.0, Qh.
1.05, Gew. 8.3, 461513.14.*664 Erh. s, Nadelhalter abgebrochen, Ränder ausbrechend, Beschr. Ku-
gelQs. oval, hohler Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. De-
kor eingefeilt, Pat. II, grün, rostfarbener Fleck, L. 2.5, Qb. 1 .1, Qh.
1.0, Gew. 6.1, 461513.5.*665 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-
stifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Pat. V L. 2.5, Qb.
0.9, Qh. 1.0, Gew, 4.8,4612542.*666 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler Forlsatz,
zu Schlangen- oder Dragofibel, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.
Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Qual. g, Pat. V, L. 4.6, Qb.
0.9, Qh. 0.95, Gew. 5.5, 461807.

mit Kehle, verziert (Nr. 667-674)*667 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohlerFortsatz,
zu Drago- oder Schlangenfibel, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.
Dekor eingefeilt, Feilspuren, Nadelhalter geschabt, Qual. g, Pat. I,
G: dbronzen-dgrün, A: gnin, L. 5.5, Qb. 1.25, Qh. 1.3, Gew. 13.9,
46/513.6.*668 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Fortsatz ausgebrochen, Beschr.
KugelQs. oval, hohler Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Hs.
Kugel mit Gussfehler (Einfallstelle?), Ba. Dekor eingefeilt, Nadel-
halter geschabt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.8, Qb. 1.2, Qh.
1.3, Gew 14.2, 46/513.3.*669 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, hohler
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, L.5.0, Qb. 1.2, Qh. 1.2, Gew. 12.'7,461513.4.

x6'70 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, mit Ein-
fallstelle, gedellter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. De-
kor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb. l.l, Qh. l.l,
Gew. 8.7, 461513.32.*671 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-
stifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Querstrichen, Hs. Kugel
wohl über Nadelrast gegossen, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter
geschabt, Qual. g, Zs. Nadelhalter aufgebogen, Pat. V, L. 3.85, Qb.
1.0, Qh. 1.05, Gew.8.0,461827.*672 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-
stifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Querstrichen, Ba. Dekor
eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Qual. g, Zs. Nadelhalter aufgebo-
gen, Pat. V L. 3.6, Qb. 1.05, Qh. 0.95, Gew. 8.8, 461826.*673 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, gestifte-
ter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Hs. Kugel über Nadel-
halter gegossen, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Qual.
g, Pat. V, L.3.5, Qb.0.95, Qh. 1.0, Gew. 5.5,461824.

*6'74 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, massiver
Fortsatz, Manschette unverziert, Hs. Kugel über Nadelhalter ge-
gossen, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. V, L.2.85, Qb. 0.95, Qh. 1.0,
Gew. 6.7, 461821, Crivelli 1946, Taf. 1X,27.

Fortsatz mit dreifachem Konus (Nr. 675.676)*675 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, massiver Fort-
satz, Zs. Bügel abgebrochen, Hiebspur NadelhalterUS, Pat. V L.
4.5, Qb. 1.0, Qh. 0.95, Gew. 5.4, 461798, Crivelli 1946, Taf. IX,35.*676 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, massiver Fort-
satz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Na-
delhalter leicht verbogen, Pat. V L. 3.6, Qb. 0.8, Qh. 0.75, Gew.
2.6,461797, Crivelli 1946, Taf. 1X,7.

Fortsatz zylindrisch, mit Kehle (Nr. 677--683)
unverziert (Nr. 677--679)*677 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, gedellter

Fofisatz, Kugel unten zweifach abgeflacht, Dek. Manschette mit
Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.3.4, Qb. 1.1, Qh. 1.0, Gew.8.4,461513.28,Cri-
velli 1946, Taf. IX,26.*678 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, gedellter
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.4.2,Qb.
l.l, Qh. 0.95, Gew. 8.9, 461513.1'7.

*6'79 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, gedellter
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-

delhalter geschabt, Zs. Nadelhaltelaufgeb-ogen,-Pat' 
^1, 

G: dgrün,

Ä, Ä.ü",i. r.z, QU. 1.0' Qh' 1.0, Gew' 8.7, 461s13'30'

-.-.-icrt rNr. 680-683)
I;ä"0' 

* 
bli'. ;, Nadel halier abgebrochen, Beschr' Ku-gelQs- oval, gedellter'uov 
;;iä4, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Nadelhalter,ggschlb!,

i'luui- s.'pat' V L. 3.35, Qb' 1.3, Qh. i'2, Gew' 127,461818'Cri-

'ätti 
tD+o, Tal. 1X,25'

*Ae1 piü. e. Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval. hohl-ge-

Jtilteier Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor einge-

i"itt. Nud.ltlult.r geschabt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.7' Qb'
1.2, Qh. l.l. Gew. 10.9' 461513.27.

*Ä*,) irt't. i't, Nud"tnulter abgebrochen, Fortsatz ausgebrochen, Beschr.

[us"tos. oval, hohler Fortsatz, Dek' Manschette mit Spirale, Ba.

De[or äingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrtnr f.r gry1,
rostfarbenö Flecken, L' 3.9, Qb. 1.2, Qh. 1.0, Gew. 8.9, 46/513.34.

*683 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Fortsatz ausgebrochen, Beschr.

KueelÖs. oval, Dek. Mänschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt,
Naäelhälter geschabt, Qual' g, Zs' Nadelhalter verbogen, Pat, I, G:
dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb. I.05, Qh. 0.95, Gew. 7.4' 461513.18.

Fofisatz doppelspulenförmig, mit Abschlussplatte (Nr. 684{86)
i6sq nrh. g, Naäelhalter abgtbrochen, Beschr. KugelQs. rund, Fortsatz

massiv, mit 2 Kehlen, Platte mit umlaufender Strichzier, Dek. Man-
schette mit Spirale, Hs. Fussabschluss über Nadelhalter- geggss-e1l,

Ba. Dekor eirigefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4.0, Qb. 1.0, Qh.
1.0, Gew. 8.2, 461 5 13.23.

*685 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, gestifte-
ter Förtsatz mit 2 tiefen Kehlen, Loch, Dek. Manschette mit Spi-
rale, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Fl. gebrochener Nadelhalter mit
Blech geschient und mit 2 Nieten vemietet, Pat. V, schwarzer Be-
\ag,L.4.6, Qb. 0.95, Qh. 0.9, Gew. 5.2,461809, Crivelli 1946,Taf.
rx,33.x686 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen. Beschr. KugelQs. oval. hohl-ge-
stifteGr Fortsatz mit 2 tielen Kehlen, Loch, Dek. Manschette mit

Querstrichen, Pat. V L.3.5, Qb.0.95, Qh. 1.0, Gew' 6.0,461822.

Fortsatz trichterförmig, mit kleiner Kugel (Nr. 687.688)
*687 Erh. g, Nadelhalier abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, massiver

Fortsätz mit Kugel uncl Konus, Ba. Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L. 2.2, Qb. 0.75, Qh. 0.55, Gew. 2.5, 46/791, Cri-
velli 1946, Taf. IX,40.*688 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs' oval gedellter
Fortsätz, Dek. Manschette mit Spirale, Hs. Blasen an Kugel, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.2.1, Qb.0.8, Qh.0.75, Gew.2'4,461792,
Crivelli 1946, Taf. IX,38.

Fofisatz Sonderform/unbestimmbar (Nr. 68H9 1)
*689 Sonderform,Erh. g, Bügelabgebrochen,Nadelhalterausgebrochen,

Beschr. KugelQs. oval, hohler Fortsatz, Dek. Manschette mit lpi-
rale, an Nadelhalterende 3 Querstriche, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.
6.1, Qb. 1.3, Qh. 1.25, Gew. 15.9, 46/513'7.

unbestimmbar (Nr. 690.69 1)*690 Erh. m, Fortsatz und Bügel abgebrochen, Beschr' KugelQs. drei-
eckig gerundet, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt,
Nadölhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4.4, Qb. 0.85,

Qh.0.65, Gew 3.1,461405, Crivelli 1946, Taf. IX,l9.
*691 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, Dek.

Manschette mit Querstrichen, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhal-
terzusammengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4.1, Qb.0.8,
Qh. 0.75, Gew. 2.7, 46/795, Crivelli 1946,Taf. 1X,20.

ohne Abschlusskugeln und Fortsatz Q'{r. 692-{95)
*692 ohne Fussabschluss, Erh. g, Bügel abgebrochen, Zs. zusammenge-

drückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1, Gew. 1.8,461508.25.
*693 Scalptorium-Fuss, Erh. g, Bügel abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L.3.2, Gew. 1.5,461508.11.*694 Tulle, Erh. g, leicht aufgerissen, Beschr. Tülle mit Kugel und pro-
filiertem, gestiftetem Fortsatz und Ose, Dek. Manschette mit Spi-
rale, Ba, Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. V L. 3.9, Qb. 0.7, Qh. 0.7,
Gew. 2.3, 461783, Crivelli 1946, Taf. IX,5.

*695 ohne Fussabschluss, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Na-
delhalter kantig abgesetzt, Pat. I, G: grün, A: grün, L. 3.3, Gew.
2.4,461508.24.

Fibelfüsse, nicht genauer bestimmbar, beidseitig abgebrochen
(Nr. 696-707)*696 Erh. g, Beschr. mit shichverziertem Schieber, Ba. Nadelhalter ge-

schabi, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.3.2, Gew.3.1,
461508.26.*697 Erh. g, Hs. Blase, Ba. Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, L. 2.4, Gew. 1.9,46/508.20.

*698 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.1, Gew. 1.7,461508.19'
*699 Erh. m, Fussabschluss modem abgebrochen, Ba. Nadelhalter ge-

schabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Gew. 1.5,461508.3.
*700 Erh. m, Ba. Nadelhälter geschabt, Zs. Ende aufgebogen, Pat' I, G:

dsrün, A: erin, L.2.6, Gew. 1.5. 461508.5.x70l gih. m, galNadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.5,
Gew. 0.9, 461508.8.

*'702 Erh. m, Ba. Nadelhalter geschabt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 2.7, Gew. 1.2, 46/508.'7.

*703 Erh. m, Ba. Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.6,
Gew. 1.5, 461508.6.*704 Erh. m, Zs. zusammengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7,
Gew. 1.5, 46/508.21.*705 Erh. g, Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbenerFleck,
L. 1.9, Gew. 1.7,46/508.23.*706 Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.2, Gew.0.8,461508.22.

*'l07 Erh. m, Zs. Ende aufgebogen, Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.8, Gew 0.6,46/508.4.

Fibel Typ Civiglio Q,lr. 708)*708 Ertr. g, NaAet und Fortsatz abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval,
Hs. zweiteilig, Ba. Feilspuren BügelUS und Fuss, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, restauriert, L. 2.8, BL. 2.5, Qb. 0.6, Qh. 0.45, Gew.
'7.0,461278, Crivelli 1946, Taf. VIII,2.

RaupenJibel Q,h 709)
*'709 Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Beschr. Ansatz zu erster

Rippe erhalten, Hs. zweiteilig, Distanzhalter, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.9, Gew. 5.7, 46/465.45.

KompositJibel (Nr. 7 I 0)
*710- Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. kurzer Bron-

zekonus mit 4 plastischen Rippen, Hs. Konus über Stabkonstruk-
tion der Fibel gegossen, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.2.0, Qb.0.55, Gew, l.l, 461784,Crivelli 1946,
Taf. XIII,l7.

Certosafi beln (h 7 I l-7 34)
Tvp I
x71 

1

71r
Beschr. Fussplatte dachför-

)
Erh. Nadel

Typ 2 (Nr. 712-:715)*ii2 äinteilig, Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatt€ dachför-
mig, Übergang Fuss-Bügel glatt, Fussknopf rund, flach, allseitig
abgesetzt; BügelQs. rhombisch, oben gerundet, Bügelknoten um-
laufend, Dek. Winkelband auf Fussplatte, Hs. Nadelhalter kantig:
bereits gebogen gegossen?, Ba. Dekor eingefeilt, überall starke
Feilspuren, Nadelhalter geschabt?, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L. 9.6, Qb. 0.8, Qh. 0.3, Gew. 14.4, 46/223,
Crivelli 1946, Taf. XI,l.*713 einteilig, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs.
linsenfdrmig, Bügelknoten oval-quadrat., durchgehend, spitz zu'
laufend, Ba. starke Feilspuren auf US, Zs. Fuss abgebrochen (En-
de aufgebogen), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4, Qb. 0.9, Qh. 0.3,
Gew 7.8, MA ARB008, ARB010, Röntgen,46/442.

*714 einteilig, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs.
D-förmig, Bügelknoten schmal, dreieckiger Qs., Ba. starke Feil-
spuren aufUS, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.2, Qb. 0.9,

Qh. 0.25, Gew. 6.3, MA ARB053, 461445.
*715 einteilig, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs.

linsenförmig, Bügelknoten oval, durchgehend, Ba. Feilspuren, Zs.
verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 6.2, Qb. 0.9, Qh.
0.3, Gew. 8.2, MA ARB04l, 46/261.3.

Typ 3 (Nr. 716-719)*i16 zweiteilig, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Fuss modem, Be-
schr. BügelQs. linsenförmig, Dek. Bügelknoten: 2 Doppelrippen
(nur OS), Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.0, Qb.
0.75, Qh. 0.4, Gew. 6.2,MA ARB014, ARB0l5, 461444.

*717 zweiteilig, Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachför-
mig, Abiatz zwischen Bügel und Fuss, Fussknopf oval, konisch;
BügelQs. linsenförmig, Bügelknoten mit 4 Rippen (nur OS), Hs.
Nailelhalter dick: bereits gebogen gegossen, Nadel nicht ganz über-
gossen: auf Bügelknoten sichtbar, Ba. Feilspuren, Nadelhalter ge-
ichabt?, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.5.1, Qb.
0.7, Qh. 0.2, Gew. 4.6, MA ARB0I3, ARB027, 461441, Crivelli
1946, Taf . X1,2.*718 zweiteilig, Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachför-
mig, Absatz zwischen Bügel und Fuss, Fussknopf oval, konisch;
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Manschette mit Rippen, Ba. Dekor sorgftiltig eingefeilt, Nadelhal-
ter geschabt, Qual. g, Zs. Nadelhalter aufgebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.8, Qb. L15, Qh. 1.25, Gew. 10.7,46/513.35.*643 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund-dreieckig,
gedellter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor einge-
feilt, Qual. g, Pat. V, L.2.9, Qb. 1.0, Qh. 0.9, Gew. 6.4,46/820.

Fortsatz doppelkonisch Q\r. 64447 4)*644 ohne Kehle, Kugel und Fortsatz klein, Erh. g, Bügel abgebrochen,
Beschr. KugelQs. oval, hohler Fortsatz, Dek. Manschette gerippt:
breite Mittelrippe mit je drei schmalen Rippen, Ba. Dekor einge-
feilt, Qual. g, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. III, L. 5.5, Qb. 0.65,

Qh. 0.6, Gew. 3.9, 461801, Crivelli 1946, Taf. IX,l5.*645 ohne Kehle, Erh. m, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval,
massiver Fortsatz, Dek. Manschette mit Querstrichen, Ba. Dekor
eingefeilt, Pat. V L. 4.2, Qb. 0.65, Qh. 0.7, Gew. 3.2,461799, Cri-
velli 1946, Taf. IX,10.

mit Kehle, unverziert (Nr. 64G{66)*646 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohlerFortsatz,
zu Drago- oder Schlangenfibel, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.
Dekor eingefeilt, Feilspuren, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dbron-
zen-dgnin, A: grün, L. 5.5, Qb. 1.2, Qh. 1.25, Gew. I 2.8, 4615 I 3. 10.*647 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler Fofisatz,
Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren, Na-
delhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.8, Qb.
1.25, Qh. 1.3, Gew. 13.8,46/513.9.*648 Erh. s, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Pat. II, hellgrün, L. 5.6, Qb. 1.2, Qh. 1.25, Gew.
12.9,461819.*649 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, hohler Fort-
satz, Dek. Manschette mit Spirale, Hs. Rest der Gussnaht an Forl-
satz und Manschette: Gussform horizontal geteilt, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
L. 5.4, Qb. 1.15, Qh. 1.15, Gew. t2.3,46/513.12.*650 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb.
1.3, Qh. 1.2, Gew. 12.9, 461513.24.x651 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb.
1.25, Qh. 1.2, Gew. 12.0,4613201.*652 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler Fortsatz,
Dek. Manschette mit Spirale, Hs. Rest der Gussnaht an Fortsatz:
Gussform horizontal geteilt, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren, Na-
delhalter geschabt, Zs. Nadelhalter leicht verbogen, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L. 5.0, Qb. l l, Qh. 1.1, Gew. 10.0, 461513.11.x653 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-
stifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor einge-
feilt, Nadelhalter geschabt, Pat. V L. 5.1, Qb. 1.1, Qh. 1.15, Gew.
10.1,461830.*654 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, hohler Fort-
satz, Dek. Manschette mit Spirale, Hs. Rest der Gussnaht an Fort-
satz: Gussform horizontal geteilt, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhal-
ter geschabt, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: grün, L. 5.2, Qb. 1.15, Qh. 1.15, Gew. 10.3,461513.13.*655 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler Fortsatz,
zu Drago- oder Schlangenfibel, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.
Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Zs. Nadelhalter verbogen,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.5.3, Qb. 1.15, Qh. 1.15, Gew.
fi.4,46/513.t5.*656 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb.
1.25, Qh. 1.05, Gew. 10.4,46/513.25.*657 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohlerFortsatz,
zu Schlangen- oder Dragofibel, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.
Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Qual. g, Pat. V, L. 5.6, Qb.
1.2, Qh. l.l, Gew. 10.6,461805.x658 Erh. m, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, hohler Fort-
satz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspu-
ren, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.7, Qb.
l.l, Qh. Ll, Gew. 8.8, 46/513.19, Crivelli 1946, Taf. IX,30.*659 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler Fortsatz,
zu Drago- oder Schlangenfibel, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.
Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Zs. auf Manschette Ham-
merspur, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.1, Qb. 1.1, Qh.
1.05, Gew 9.4,46/3200.x660 Erh. g, Bügel abgebrochen, modem zerbrochen, Beschr. KugelQs.
oval, hohl-gestifteter Forlsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Hs.
Rest der Gussnaht an Fortsatz: Gussform horizontal geteilt, Ba. De-
kor eingefeilt, Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.
5.1, Qb. l.l, Qh. 1.2, Gew. 9.6, 46/513.21.
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*661 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Fortsatz ausgebrochen, Beschr.
KugelQs. oval, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt.
Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb. 1.1,

Qh. 1.05, Gew 7.8, 461513.33.*662 Erh. m, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler Fort-
satz, zu Drago- oder Schlangenfibel, Dek. Manschette mit Spirale.
Ba, Dekor eingefeilt, Feilspuren, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. s.8, Qb. 0.95, Qh. 1.05, Gew. 8.3,461513.8.*663 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-gestifte-
ter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt,
Fortsatz sehr grob gearbeitet, Qual. s, Zs. Nadelhalter flachge-
schlagen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. i.0, Qh.
1.05, Gew. 8.3, 461513.14.*664 Erh. s, Nadelhalter abgebrochen, Ränder ausbrechend, Beschr. Ku-
gelQs. oval, hohler Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. De-
kor eingefeilt, Pat. II, grün, rostfarbener Fleck, L. 2.5, Qb. 1 .1, Qh.
1.0, Gew. 6.1, 461513.5.*665 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-
stifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Pat. V L. 2.5, Qb.
0.9, Qh. 1.0, Gew, 4.8,4612542.*666 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohler Forlsatz,
zu Schlangen- oder Dragofibel, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.
Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Qual. g, Pat. V, L. 4.6, Qb.
0.9, Qh. 0.95, Gew. 5.5, 461807.

mit Kehle, verziert (Nr. 667-674)*667 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohlerFortsatz,
zu Drago- oder Schlangenfibel, Dek. Manschette mit Spirale, Ba.
Dekor eingefeilt, Feilspuren, Nadelhalter geschabt, Qual. g, Pat. I,
G: dbronzen-dgrün, A: gnin, L. 5.5, Qb. 1.25, Qh. 1.3, Gew. 13.9,
46/513.6.*668 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Fortsatz ausgebrochen, Beschr.
KugelQs. oval, hohler Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Hs.
Kugel mit Gussfehler (Einfallstelle?), Ba. Dekor eingefeilt, Nadel-
halter geschabt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.8, Qb. 1.2, Qh.
1.3, Gew 14.2, 46/513.3.*669 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, hohler
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Zs. Nadelhalter verbogen, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, L.5.0, Qb. 1.2, Qh. 1.2, Gew. 12.'7,461513.4.

x6'70 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, mit Ein-
fallstelle, gedellter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. De-
kor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb. l.l, Qh. l.l,
Gew. 8.7, 461513.32.*671 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-
stifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Querstrichen, Hs. Kugel
wohl über Nadelrast gegossen, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter
geschabt, Qual. g, Zs. Nadelhalter aufgebogen, Pat. V, L. 3.85, Qb.
1.0, Qh. 1.05, Gew.8.0,461827.*672 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, hohl-ge-
stifteter Fortsatz, Dek. Manschette mit Querstrichen, Ba. Dekor
eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Qual. g, Zs. Nadelhalter aufgebo-
gen, Pat. V L. 3.6, Qb. 1.05, Qh. 0.95, Gew. 8.8, 461826.*673 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, gestifte-
ter Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Hs. Kugel über Nadel-
halter gegossen, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Qual.
g, Pat. V, L.3.5, Qb.0.95, Qh. 1.0, Gew. 5.5,461824.

*6'74 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, massiver
Fortsatz, Manschette unverziert, Hs. Kugel über Nadelhalter ge-
gossen, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. V, L.2.85, Qb. 0.95, Qh. 1.0,
Gew. 6.7, 461821, Crivelli 1946, Taf. 1X,27.

Fortsatz mit dreifachem Konus (Nr. 675.676)*675 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, massiver Fort-
satz, Zs. Bügel abgebrochen, Hiebspur NadelhalterUS, Pat. V L.
4.5, Qb. 1.0, Qh. 0.95, Gew. 5.4, 461798, Crivelli 1946, Taf. IX,35.*676 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, massiver Fort-
satz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Na-
delhalter leicht verbogen, Pat. V L. 3.6, Qb. 0.8, Qh. 0.75, Gew.
2.6,461797, Crivelli 1946, Taf. 1X,7.

Fortsatz zylindrisch, mit Kehle (Nr. 677--683)
unverziert (Nr. 677--679)*677 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, gedellter

Fofisatz, Kugel unten zweifach abgeflacht, Dek. Manschette mit
Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.3.4, Qb. 1.1, Qh. 1.0, Gew.8.4,461513.28,Cri-
velli 1946, Taf. IX,26.*678 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, gedellter
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.4.2,Qb.
l.l, Qh. 0.95, Gew. 8.9, 461513.1'7.

*6'79 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. rund, gedellter
Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Na-

delhalter geschabt, Zs. Nadelhaltelaufgeb-ogen,-Pat' 
^1, 

G: dgrün,

Ä, Ä.ü",i. r.z, QU. 1.0' Qh' 1.0, Gew' 8.7, 461s13'30'

-.-.-icrt rNr. 680-683)
I;ä"0' 

* 
bli'. ;, Nadel halier abgebrochen, Beschr' Ku-gelQs- oval, gedellter'uov 
;;iä4, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Nadelhalter,ggschlb!,

i'luui- s.'pat' V L. 3.35, Qb' 1.3, Qh. i'2, Gew' 127,461818'Cri-

'ätti 
tD+o, Tal. 1X,25'

*Ae1 piü. e. Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval. hohl-ge-

Jtilteier Fortsatz, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor einge-

i"itt. Nud.ltlult.r geschabt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.7' Qb'
1.2, Qh. l.l. Gew. 10.9' 461513.27.

*Ä*,) irt't. i't, Nud"tnulter abgebrochen, Fortsatz ausgebrochen, Beschr.

[us"tos. oval, hohler Fortsatz, Dek' Manschette mit Spirale, Ba.

De[or äingefeilt, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrtnr f.r gry1,
rostfarbenö Flecken, L' 3.9, Qb. 1.2, Qh. 1.0, Gew. 8.9, 46/513.34.

*683 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Fortsatz ausgebrochen, Beschr.

KueelÖs. oval, Dek. Mänschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt,
Naäelhälter geschabt, Qual' g, Zs' Nadelhalter verbogen, Pat, I, G:
dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb. I.05, Qh. 0.95, Gew. 7.4' 461513.18.

Fofisatz doppelspulenförmig, mit Abschlussplatte (Nr. 684{86)
i6sq nrh. g, Naäelhalter abgtbrochen, Beschr. KugelQs. rund, Fortsatz

massiv, mit 2 Kehlen, Platte mit umlaufender Strichzier, Dek. Man-
schette mit Spirale, Hs. Fussabschluss über Nadelhalter- geggss-e1l,

Ba. Dekor eirigefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4.0, Qb. 1.0, Qh.
1.0, Gew. 8.2, 461 5 13.23.

*685 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, gestifte-
ter Förtsatz mit 2 tiefen Kehlen, Loch, Dek. Manschette mit Spi-
rale, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Fl. gebrochener Nadelhalter mit
Blech geschient und mit 2 Nieten vemietet, Pat. V, schwarzer Be-
\ag,L.4.6, Qb. 0.95, Qh. 0.9, Gew. 5.2,461809, Crivelli 1946,Taf.
rx,33.x686 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen. Beschr. KugelQs. oval. hohl-ge-
stifteGr Fortsatz mit 2 tielen Kehlen, Loch, Dek. Manschette mit

Querstrichen, Pat. V L.3.5, Qb.0.95, Qh. 1.0, Gew' 6.0,461822.

Fortsatz trichterförmig, mit kleiner Kugel (Nr. 687.688)
*687 Erh. g, Nadelhalier abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, massiver

Fortsätz mit Kugel uncl Konus, Ba. Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L. 2.2, Qb. 0.75, Qh. 0.55, Gew. 2.5, 46/791, Cri-
velli 1946, Taf. IX,40.*688 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs' oval gedellter
Fortsätz, Dek. Manschette mit Spirale, Hs. Blasen an Kugel, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.2.1, Qb.0.8, Qh.0.75, Gew.2'4,461792,
Crivelli 1946, Taf. IX,38.

Fofisatz Sonderform/unbestimmbar (Nr. 68H9 1)
*689 Sonderform,Erh. g, Bügelabgebrochen,Nadelhalterausgebrochen,

Beschr. KugelQs. oval, hohler Fortsatz, Dek. Manschette mit lpi-
rale, an Nadelhalterende 3 Querstriche, Ba. Dekor eingefeilt, Na-
delhalter geschabt, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.
6.1, Qb. 1.3, Qh. 1.25, Gew. 15.9, 46/513'7.

unbestimmbar (Nr. 690.69 1)*690 Erh. m, Fortsatz und Bügel abgebrochen, Beschr' KugelQs. drei-
eckig gerundet, Dek. Manschette mit Spirale, Ba. Dekor eingefeilt,
Nadölhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4.4, Qb. 0.85,

Qh.0.65, Gew 3.1,461405, Crivelli 1946, Taf. IX,l9.
*691 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. KugelQs. oval, Dek.

Manschette mit Querstrichen, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. Nadelhal-
terzusammengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4.1, Qb.0.8,
Qh. 0.75, Gew. 2.7, 46/795, Crivelli 1946,Taf. 1X,20.

ohne Abschlusskugeln und Fortsatz Q'{r. 692-{95)
*692 ohne Fussabschluss, Erh. g, Bügel abgebrochen, Zs. zusammenge-

drückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1, Gew. 1.8,461508.25.
*693 Scalptorium-Fuss, Erh. g, Bügel abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L.3.2, Gew. 1.5,461508.11.*694 Tulle, Erh. g, leicht aufgerissen, Beschr. Tülle mit Kugel und pro-
filiertem, gestiftetem Fortsatz und Ose, Dek. Manschette mit Spi-
rale, Ba, Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. V L. 3.9, Qb. 0.7, Qh. 0.7,
Gew. 2.3, 461783, Crivelli 1946, Taf. IX,5.

*695 ohne Fussabschluss, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Na-
delhalter kantig abgesetzt, Pat. I, G: grün, A: grün, L. 3.3, Gew.
2.4,461508.24.

Fibelfüsse, nicht genauer bestimmbar, beidseitig abgebrochen
(Nr. 696-707)*696 Erh. g, Beschr. mit shichverziertem Schieber, Ba. Nadelhalter ge-

schabi, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.3.2, Gew.3.1,
461508.26.*697 Erh. g, Hs. Blase, Ba. Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, L. 2.4, Gew. 1.9,46/508.20.

*698 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.1, Gew. 1.7,461508.19'
*699 Erh. m, Fussabschluss modem abgebrochen, Ba. Nadelhalter ge-

schabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Gew. 1.5,461508.3.
*700 Erh. m, Ba. Nadelhälter geschabt, Zs. Ende aufgebogen, Pat' I, G:

dsrün, A: erin, L.2.6, Gew. 1.5. 461508.5.x70l gih. m, galNadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.5,
Gew. 0.9, 461508.8.

*'702 Erh. m, Ba. Nadelhalter geschabt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 2.7, Gew. 1.2, 46/508.'7.

*703 Erh. m, Ba. Nadelhalter geschabt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.6,
Gew. 1.5, 461508.6.*704 Erh. m, Zs. zusammengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7,
Gew. 1.5, 46/508.21.*705 Erh. g, Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbenerFleck,
L. 1.9, Gew. 1.7,46/508.23.*706 Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.2, Gew.0.8,461508.22.

*'l07 Erh. m, Zs. Ende aufgebogen, Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.8, Gew 0.6,46/508.4.

Fibel Typ Civiglio Q,lr. 708)*708 Ertr. g, NaAet und Fortsatz abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval,
Hs. zweiteilig, Ba. Feilspuren BügelUS und Fuss, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, restauriert, L. 2.8, BL. 2.5, Qb. 0.6, Qh. 0.45, Gew.
'7.0,461278, Crivelli 1946, Taf. VIII,2.

RaupenJibel Q,h 709)
*'709 Erh. m, Nadel und Bügel abgebrochen, Beschr. Ansatz zu erster

Rippe erhalten, Hs. zweiteilig, Distanzhalter, Ba. Dekor eingefeilt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.9, Gew. 5.7, 46/465.45.

KompositJibel (Nr. 7 I 0)
*710- Erh. g, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. kurzer Bron-

zekonus mit 4 plastischen Rippen, Hs. Konus über Stabkonstruk-
tion der Fibel gegossen, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.2.0, Qb.0.55, Gew, l.l, 461784,Crivelli 1946,
Taf. XIII,l7.

Certosafi beln (h 7 I l-7 34)
Tvp I
x71 

1

71r
Beschr. Fussplatte dachför-

)
Erh. Nadel

Typ 2 (Nr. 712-:715)*ii2 äinteilig, Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatt€ dachför-
mig, Übergang Fuss-Bügel glatt, Fussknopf rund, flach, allseitig
abgesetzt; BügelQs. rhombisch, oben gerundet, Bügelknoten um-
laufend, Dek. Winkelband auf Fussplatte, Hs. Nadelhalter kantig:
bereits gebogen gegossen?, Ba. Dekor eingefeilt, überall starke
Feilspuren, Nadelhalter geschabt?, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L. 9.6, Qb. 0.8, Qh. 0.3, Gew. 14.4, 46/223,
Crivelli 1946, Taf. XI,l.*713 einteilig, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs.
linsenfdrmig, Bügelknoten oval-quadrat., durchgehend, spitz zu'
laufend, Ba. starke Feilspuren auf US, Zs. Fuss abgebrochen (En-
de aufgebogen), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4, Qb. 0.9, Qh. 0.3,
Gew 7.8, MA ARB008, ARB010, Röntgen,46/442.

*714 einteilig, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs.
D-förmig, Bügelknoten schmal, dreieckiger Qs., Ba. starke Feil-
spuren aufUS, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.2, Qb. 0.9,

Qh. 0.25, Gew. 6.3, MA ARB053, 461445.
*715 einteilig, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs.

linsenförmig, Bügelknoten oval, durchgehend, Ba. Feilspuren, Zs.
verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 6.2, Qb. 0.9, Qh.
0.3, Gew. 8.2, MA ARB04l, 46/261.3.

Typ 3 (Nr. 716-719)*i16 zweiteilig, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Fuss modem, Be-
schr. BügelQs. linsenförmig, Dek. Bügelknoten: 2 Doppelrippen
(nur OS), Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.0, Qb.
0.75, Qh. 0.4, Gew. 6.2,MA ARB014, ARB0l5, 461444.

*717 zweiteilig, Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachför-
mig, Abiatz zwischen Bügel und Fuss, Fussknopf oval, konisch;
BügelQs. linsenförmig, Bügelknoten mit 4 Rippen (nur OS), Hs.
Nailelhalter dick: bereits gebogen gegossen, Nadel nicht ganz über-
gossen: auf Bügelknoten sichtbar, Ba. Feilspuren, Nadelhalter ge-
ichabt?, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.5.1, Qb.
0.7, Qh. 0.2, Gew. 4.6, MA ARB0I3, ARB027, 461441, Crivelli
1946, Taf . X1,2.*718 zweiteilig, Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachför-
mig, Absatz zwischen Bügel und Fuss, Fussknopf oval, konisch;
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BügelQs. linsenförmig, Bügelknoten mit 4 Rippen (nur OS), Hs.
Nadelhalter dick: bereits gebogen gegossen, Gussfehler am Uber-
gang Bügel-Fuss?, Ba. starke Feilspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.1, Qb. 0.7, Qh. 0.25, Gew. 4.6, MA ARB009, ARB028,
46t226.
einteilig, Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatte flach, mit
Kante vom Bügel abgesetzt, Fussknopf rund, konisch; BügelQs.
linsenförmig, Bügelknoten nur auf OS, Hs. Nadelhalter dünn, wohl
gehämmert, Ba. Feilspuren an Fuss, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A:
grün,L.4.4, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 3.0, MA ARB042,461230,Cri-
velli 1946, Taf. XI,3.

4 (Nr. 720)
zweiteilig, Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatte flach,
Ubergang Fuss-Bügel glatt, Fussknopf kugelig, mit langem Stiel;
BügelQs. rhombisch, Oberkante gerundet, Dek. Fussplatte: dreifa-
ches Winkelmuster, Bügelknoten: 2 umlaufende Doppelrippen, Hs.
Nadelhalter dick: bereits gebogen gegossen, US Bügelknoten: Guss-
nahtreste, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren, Qual. g, Zs. fTachge-
drückt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,L.6.2, Qb. 0.9, Qh. 0.4,
Gew. 9.4, MA ARB048, Röntgen,46/221.

5 (Nr.72u26)
zweiteilig, Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatte leicht
dachförmig, mit Rippe vom Bügel abgesetzt, Fussknopfoval, flach,
mit langem Stiel, BügelQs, und Bügelknoten D-förmig, Dek. Rip-
pe: zweifaches Winkelmuster, Bügelknoten: 4 Rippen auf OS, Hs.
Nadelhalter dick, bereits gebogen gegossen, Ba. Dekor eingefeilt,
starke Feilspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L, '1 .3,BL.4.8, Qb.
0.9, Qh. 0.25, Gew. 9.5, 46/3221.
zweiteilig, Erh. g, Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. Fussplatte
leicht dachförmig, mit Rippe von Bügel abgesetzt, Fussknopf rund,
flach, mit langem Stiel; BügetQs. linsenförmig, Dek. Rippe: 3 quer-
laufende Linien, Hs. Nadelhalter dick: bereits gebogen gegossen,
Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.6.2,
Qb. 0.9, Qh. 0.35, Gew. 8.5, MA ARB05l, 461225.
zweiteilig, Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte flach, mit
Rippe von Bügel abgesetzt, Fussknopfoval, flach, mit langem Stiel,
Dek. Rippe: vierfaches Winkelmuster, Hs. Nadelhalter dick: bereits
gebogen gegossen, Ba. Feilspuren, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L.2.4, Qb.0.7, Qh. 0.65, Gew. 3.8, MA
ARB039, 46t220.8.
zweiteilig, Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte flach, mit
breiter Rippe von Bügel abgesetzt, Fussknopfrund, flach, mit lan-
gem Stiel; BügelQs. linsenformig, Dek. Rippe: doppeltes Winkel-
muster, Fussplatte: Längsstrich, Hs. Nadelhalter dick: bereits ge-
bogen gegossen, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren, Pat. I, G: dbron-
zen-dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 0.6, Qh. 0.75, Gew. 3.7, MA
ARB038, 46/220.7.
einteilig, Erh. m, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte flach,
mit Kante vom Bügel abgesetzt, Fussknopf rund, flach, mit
langem Stiel; BügelQs. linsenförmig, Dek. Fussplatte: vierfaches
Winkelmuster, Hs. Nadelhalter dünn, wohl gehämmert, Ba.
Dekor eingefeilt, Zs. flachgedrückt, Hammerspuren, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.6, Gew. 4.1, MA
ARB034, 46/220.1.
zweiteilig, Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte flach, mit
Rippe von Bügel abgesetzt, Fussknopf unregelmässig, schlangen-
kopfförmig; BügelQs. linsenförmig, Dek. Rippe: doppelter Quer-
strich, Hs. Nadelhalter dick: bereits gebogen gegossen, Gussfehler
an Fussplatte, Ba. Dekor eingefeilt, überall starke Feilspuren, Qual.
s, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 2.6, Qb.0.7, Qh. 0.75,
Gew. 3.4, MA ARB033, 46/220,4.

6 (Nr.127)
zweiteilig, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval, Dek. nach Bügelknick plastisches Dekor aus Rippen und Win-
kelbändern, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.2, Qb. 0.6, Qh. 0.5, Gew.4.2, MA ARBl44, AR8220,461554,
Crivelli 1946, Taf. X,20.

unbestimmbar (Nr. 728-734)
einteilig, Erh. g, Fussknopfund Bügelhinterteil abgebrochen, mo-
dem eingerissen, Beschr. Fussplatte dachförmig, Ubergang Fuss-
Bügel glatt; BügelQs. linsenförmig, Dek. Fussplatte: randparalle
Linien, Ba. Feilspuren, Zs. Bügel aufgebogen, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün,L.9.2, Qb. 0.9, Qh, 0.45, Gew. 17.4,MA ARB052,
46/26t.2.
einteilig, Erh. g, Bügelhinterteil modern abgebrochen, Beschr. Fus-
splatte dachförmig, Ubergang Fuss-Bügel glatt, Fussknopf rund,
flach, allseitig abgesetzt; BügelQs. linsenförmig, Dek. Fussplatte:
randparallele Linien, Hs. Nadelhalter dünn, wohl gehämmert, Ba.
Dekor ziseliert, Feilspuren, Zs. Bügel aufgebogen, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L.7.9, Qb.0.75, Qh.0.3, Gew. 11.9, MA ARB049,
46t224.

*734 einteilig, Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachför-
mig, Ubergang Fuss-Bügel glatt, Fussknopf rund, flach, allseitig
abgesetzt; BügelQs. linsenförmig, Dek. Fussplatte: randparallele
Linien, Mitte mit 3 plastischen Linien, Hs. Nadelhalter dünn, wohl
gehämmert, Ba. Dekor ziseliert, Feilspuren, Nadelhalter geschabt,
Qual. g, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 4.4, Qb. 0.9, Qh.
0.75, Gew. 8.5, MA ARB037, 461220.5.

Fibelnadeln (Nr 73 5-760)*'735 Erh. g, Spirale erhalten, Beschr. Ansatz des Bügels mit Strichzier
erhalten, Zs. Ende flachgehämmert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.1, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 5,2,46/614.1.*'736 Erh. m, Spirale erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 0.75, Qb. 0.3,
Qh. 0.15, Gew. Ll, 461614.3.*737 Erh. m, Spirale, ein Ende modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 0.75, Qb. 0.3, Qh. 0.2, Gew. 0.4,46/614.12.*738 Erh. g, Spirale erhalten, Beschr. Nadel fazettiert, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L. 1.3, Qb.0.25, Qh.0.2, Gew. 1.2,46/614J.*739 Erh. g, Spirale erhalten, Beschr. Nadel f^zetiiert, Hs. Hölzchen in
Spirale, Zs. Nadel abgeschrotet, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.
l.l, Qb. 0.3, Qh. 0.2, Gew. 1.3, OR,46/614.6.*740 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Zs. zusammengebogen und flach-
gehämmert, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.2.3, Gew.2.0,
461838, Crivelli 1946, Taf. VIII,9.

einteilig, Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachför-
mig, Ubergang Fuss-Bügel glatt, Fussknopf rund, flach, allseitig
abgesetzt, Hs. Nadelhalter dick: bereits gebogen (oder mindesteni
geknickt) gegossen, Ba. Feilspuren, Nadelhalter geschabt?, Zs. Bü-
gelansatz aufgebogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.4.5,
Qb. 0.7, Qh. 0.75, Gew 6.1, MA ARB043, 46/220.6.
zweiteilig, Erh. g, Bügelteil erhalten, Beschr. BügelQs. D-förmig,
Ba. Feilspuren, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.3.1, Q5.
0.9, Qh. 0.2, Gew. 3.1, MA ARB036, 46/261.1.
einteilig, Erh. m, Fuss erhalten,..Beschr. Fuss dachförmig, Fuss-
knopf flach, Dek. V-Muster an Ubergang zum Bügel, Ba. Dekor
eingefeilt, starke Feilspuren auf ganzem Fuss, Nadelhalter ge-
schabt?, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.8, Qh. 0.65, Gew.
4.6, MA ARB21 1, 46/220.12.
einteilig, Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachför-
mig. mit Kante vom Bügel abgesetzt, Fussknopf rund, flach, all-
seitig abgesetzt; BügelQs. linsenförmig, Dek. Fussplatte: randpar-
allele Linien und Winkelmuster, Hs. Nadelhalter dick: bereits ge-
bogen gegossen, Ba. Dekor eingefeilt und ziseliert, starke Feilspu-
ren an Nadelhalter, Zs. Bügelansatz aufgebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.65, Qb. 0.8, Qh. 0.55, Gew. 4.8, MA ARB032,
46/220.10.

Erh. m, bei l Windung abgebrochen, Zs. zusammengebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.6, Qb.0.2, Qh.0.15, Gew. 1.3,461250,
Crivelli 1946, Taf. VIII,5.
Erh. g, Spitze modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.5, Qb. 0.3, Qh. 0.2, Gew. 2.7,461614.9.
Erh. g, Spitze abgebrochen, Beschr. Nadel fazettiert, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 2.9,46/614.10.
Erh. g, Spitze abgebrochen, Zs. Spitze verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 5.1, Qb. 0.3, Qh. 0.2, Gew. 2.6,461614.8.
Erh. g, Spirale abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb.
0.25, Qh. 0.15, Gew. 1.0, 46/614.11.
Erh. g, modern gebrochen, Zs. Spitze aufgebogen, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L.4.0, Qb.0.2, Qh.0.2, Gew. 1.7,46/614.4.
Erh. m, beidseitig abgebrochen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
L. 3.2, Qb. 0.3, Qh. 0.3, Gew. 2.r,46/614.s.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3,
Qb. 0.25, Qh. 0.2, Cew. 1.4, 461614.26.
Erh. m, Spitze erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Gew. 1.4,
4616t4.22.
Erh. m, Spirale, ein Ende modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 1.4, Qb. 0.3, Qh. 0.3, Gew. 0.7,46/614.13.
Prh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rund, gegen Spirale oval,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 7.0, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew.
2.',7, 461495.
Erh. m, Spitze erhalten, Zs. Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.0, Gew. 1.0, 46/614.24.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grin, L. 4.2, Gew. 2.0, 46/614.20.
Erh. m, Spitze erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Gew. 0.9,
461614.23.
Erh. g, Spitze erhalten, Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün,
L. 4.2, Gew. 1.2,461614.25.
Erh. m, Spitze erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene
Flecken, L. 3.8, Gew. 0,9,461614.21.
Erh. m, Nadel erhalten, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.3, Gew. 1.6, 46/614.16.
Erh. m, Spirale abgebrochen, Zs. Spitze verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 5.5, Qb. 0.3, Qh. 0.2, Gew. 1.6,46/6t4.18.

F"h m. SDitze erhalten, Fl. Ende verbogen und flachgehämmert,
* trY ii'i i"ä, äntü", A: grün, L. 3.5, Gew' 0'8,461614'19'

*j60 l* ali*: ";tili;;i|." 
verbogen' Pal I' G: dgrün' A: grün' L'

f :2i*':*1,i2f :",(\ir',T',:{"ltknterharten.
triert. Pat. l, G: dgrün, A: grün'L'2'2'
46128'70.

mit konzentrischen RiqPen (l'{r' 762-765)
'iiäi-"'irt . g. ganz, Loöh au*eris'9n' Dek 

^2 
plastische Ripp-en, Pat I'

G: db-roizen, A: grün, Dl 0.2, Dm. 1.9' Gew. 0.4,4615'18'
*763 üi-g, gun"', Loöh leicht ausgJfislen, Dek' 3 plastischg-l'!!en,

F"i. tlCI grün, A: grün, Dl 0'25, Dm. 2'25, Gew' 0.6' 461579'

*aA^ hin .. Säsment eihalten, Dek. 4 konzentrische Rippen, Ba. RS

-it'einieprinztem Kreis, Zs. zusammengebogen, Pat I, G: dgrün,

Ä' sränl L. z.o, e. 1.1, Dl 0.03, Dm.3'0, Gew.0.3'46/972.
*'165 bih].. Seement erhalten, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün' A: grün,

Dl 0.05. 5m.4.6, Gew. l'4.461515.

mil Punkt-Buckel-Zier (Nr. 766.767)
;iÄi - 

grn. g, Segment eihalten, Dek. randparallele Buckelreihe' im In-
nem 

'Punkikreise, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 2'5' Dl
0.05, Gew. 1.3,461526.

*767 Eih.'r, S"gttttnt erhalten, Dek' am Rand konzentrisches Buckel-
band (3 Reihen), im Innem Punktkreise, Qual- g 7s' zusammen-

sefaltöt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,8. 1.4, Dl 0'05' Dm. 6.0,

öew. 1.6.461518.

Lanzettanhänger (Nr 768)
;|ag Erh. g,\ail, Beschi. Qs. rundoval, Pat. I' G: dgri4 4.-gP!:.L-

3.2, Ö6."1.2,'Qh. f .i, Gew. 12.7,461714, Crivelli 1946, Taf. IV7.

Körbchenanhänger (Nr. 7 69-7 82)

rundbodie (Nr. 769-775)
*769 ErL m, Henkel abgebrochen, Beschr. Körbchen kugelig, geschlos-

sen, Hänkel ringfö-rmig, Hs. Stiftlöcher, Tonkem erhalten, Pat. I,
G: dgrün, A: grun, H. 1.5, Qb. 1.3, Qh. 1.3, Gew.6.5,461'768.

*770 Erh."g, Fienke-l abgebrochen, Hs. 2 grosse Kemhalterlöcher' Fül-
lune örsanisch, Par- I, G: dgrün. A: grün, H. 1.8. Qb. 1.45' Qh. 1.4,

cei,. zls, oR,461769, Crivelli 1946, Taf, XIII.l9.
*7'll Erh. m, Ftigeisttick abgebrochen, Rand ausgebrochen, Kem fehlt,

Hs. Kernhalterlöcher, Zs. zusammengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, H. 2.2, Gew,2.3,461550.3.*772 Erh.-s, Körbchen ausgebrochen, Kem fehlt, Hs. Kemhalterlöcher,
Zs. zusammengedruclit, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H' 2.4' Gew. 1'-l 

'
46/550.4.*773 Erh. m, Körbchen stark ausgebrochen, Kem fehlt, Hs. Kernhalter-
löcher, Zs. leicht zusammengedrückt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün'
H. 3.1, Gew. 2.6, 4613215.

x'774 Erh. s, Bügelstück abgebrochen, Kem fehlt, Beschr' Henkel stark
abgeniitzt,-Hs. grosse Kemhalterlöcher, Zs. zusamm^engedrückt,
Pai I, G: 

.dbronän, 
A: grün, H.2.2, Qb. 1.2, Gew. 1'9'461550.2.

*'775 verziert, Erh. g, Henkel-abgebrochen' Dek.4 umlaufende Linien,
Boden mit Kräz aus ie 3 Linien, Hs. 4 Kemhalterlöcher, eines
gross ausgebrochen, Tonkem homogen,-grau-. !u. P"1.9. qngefeilt,
Fat. I, G:-dbronzen, A: grün, H. 1.3, Qb. 1.35, Qh. 1'3, Gew.3.7,
461550.1.

spitzbodig (I.{r. 776-782)*i76 Er[. in, Henkel abgebrochen, Kern fehlt, Hs. Stiftiöcher, Zs. leicht
eingedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 1.8, Qb' 1.1' Qh. 1.0,

Gew. 2.0, 46/767.
*7'77 Erh. g, Henkel abgebrochen, Kem fehlt, Beschr' Körbchenrand

stark äusbiegend, Fis. StiftlOcher, Pat. I, G: dgrün, { 1ryry-y:2.2'
Qb. 1.1, Qh. 1.0, Gew. 2.5, 46f771, Crivelli 1946'Taf.XII'14.

*'778 Erh. g, Hinkel und Körbchen ausgebrochen, B-eschr. Körbchen
glatt, üenkel etwas vorstehend, Hs' 2 grosse Kemhalterlöcher, Fül-
iuns.organisch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H' 3.0, Qb. 1.2' Qh. 1.1,

ce;v. z".e , oR, 461585, Criielli 1946-, Taf. XIII,l2.
*779 Erh. g, Henkel abgebrochen, Körbchen ausgebrochen, Hs. 2. gros-

se KömhalterlöchEr, Tonkern erhalten?, Zs. zusammengedrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, H.2.1, Gew' 1.9,461766.

verziert (Nr. 780-782)*780 Eih. m, Korbchen ausgebrochen, Henkel abgenützt, Beschr- Rand
massiv, vorstehend, Dek. Mitte: 2 Linien, Rand 1 Linie, Hs. 2 gros-
se Kemhalterlöcher, Zs. zusammengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A:
snin, Rostkruste, H. 3.3, Gew.2'3,461770'*781 Erh. e, Henkel abgebrochen, Dek. 2 umlaufende Rillen in Körb-
chenriitte, Hs. 2 Siiftlöcher, Körbchenrand gerade, Zs. leicht zer-
drückt, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 2.5, Dl 0'21P?q.01,
Qb. 1.45, Qh. 1.25-, Gew.2.8,461586, Crivelli 1946' Taf. XIII,13.

*782 Erh. m, Oberteil abgebrochen, Dek. 2 parallele linien, Hs. Stift-
loch, Zs. zerdrückt,-Pat. I, G: dgnin, A: grün, H. 1.3, Gew. 1.1,

461781.

Werpassförmige Anhängerscheiben (Nt 783.784) .*785 värziertiErh. g, gaiz, Beschr. Öse abgenützt, Dek. in Mitte Kreis-
auge, sonst Punklband, Ba. Kreisauge eingepunzt, Pun\tbg-d^pll-
ziirt, pat. dbronzen, restauriert, L. 4.2, B. 2.85, Dl 0.2' D2 0.25,
Gew 8.2, 461565, Crivelli 1946, Taf . XII'24. -*784 unverziert, Erh. g, Öse ausgebrochen, Beschr. ose stark abgen-ützt,

Pat. I, G: dbronZen-dgrün, A: grün, L.4.3,8.3.2, Dl 0.2, Gew.
9.4,46/564.

Kusel an h ä n ser (Nr 7 8 5-7 87 )
*78"5 Erh. ;, leicht ausgebrochen, Beschr' 2 Kugelhälften mil breitem

Verbindungsband, Zs. auseinandergebogel y1! fl achgednickt, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Gew. 0.'7, 46/577.1.
*786 Erh. m] Halfte örhalten, Beschr. mit schmalem Verbindungsband,

Loch in der Mitte (sekundär), Zs' verbogen, Pat. I' G: dgrün, A:
grün, H. 0.7, Dl 0.05, Dm. 1.4, Gew. 1.'0, 46/577.3.

*787 Erh. e, Halfte erhalten, Beschr. mit schmalem Verbindungsband,
Loch'in der Mitte (sekundär), Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 0.8, Dl
0.05, Dm. I .7, Gew. L2, 4615'77 .2, Crivelli 1946, Taf' XIII,I I .

Knöpfe (1,{r 788.789)
*788'" Erh. g, ganz, Beschr. flacher Knopf mit Mittelspitze, US mittrei-

ter Söhüufe, Hs. Gussnahtreste aufUS, aus wohl 3-teiliger Guss-

form, Pat. I, G: dgrün, A: grün, restauriert, H. 1.0' Dm.2.05, Gew.
3.4,46/967, Crivelli 1946, Taf. XII,23.

*789 Erh. m, ganz, Beschr. leicht gewölbt, mit 2 Löchem, Pat. I, G:

dgrün, AIgrün, H. 0.4, Dl 0.05, Dm' 1.3, Gew. 1.5, 461580.

Zwecken (Nr. 790-792)
*790 Erli. g, Klammer äbgebrochen, Beschr. mit profrliertem Aufsatz, an

Langiseite 2 Klammem, Ba. starke Feilspuren,-Pat. I, G: dgrün, A:
grün-, L. 1.5, B. 1.2, H.2.1, Gew. 3.1,46/549'2.*7gl Erh.'g, ganz, Beschr. mit profiliertem Aufsatz, an Längsseite-2
Klammern, Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A' gryl, L.
1.5,8. 1.2:, H. 2.1, Gew. 2.1,46/549.1, Crivelli 1946, Tai XIII,7.

*792 Erh. m, Klammer abgebrochen, Beschr. Ring mit 2 Klammem,
RingQs. D-formig, KlammerQs. rechteckig, Oberfläche unregel-
masii!, Klammeinach 0.8 umgebogen, Hs' Gussnähte teilweise
sichtbär: 3{eilige Gussform, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. I ' I , Dm.
2.0, Gew. 2.3,461592, Crivelli 1946, Taf. XIII,6.

Aufsätze Nr. 793-795)
*7'93 Erü. g, ganz, Beichr. konisch mit flachem, wenig vorspringendem

EndelNlet erhalten, quadrat., Hs. Reste der Gussnähte erkennbar:
aus 3-teiliger Gussforin, Ba. starke Feilspuren, Pat. IV H. 1.7' Dl
0.15, Qb.-1.8, Qh. 1.6, Gew. 6.7, 461570, Crivelli 1946' Taf.
XIII,2O.

*'794 Erh. s, Ende erhalten, Beschr. .konisch mit flachem, wenig vor-
springendem Ende, im Innem Ose, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H.
1.2, Gew 4.6,46/572.*795 Erh. g, ganz, Beschr. konisch mit flachem, scheibenförmigem-En-
de, N'ieierhalten, sechskantig, Hs. Reste der Gussnähte erkennbar:
aus 3teiliger Gussform, Ba. Ende getrieben, Feilspuren, Zs. mit
Meisselhieb zerstört, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 1.2' Dm.2.2,
Gew. 5.4, 46157l,Crivelli 1946,Taf. XIII,21.

*730

*'731

*732

*733

*'141

*742

*743

*744

*745

*746

*747

*748

*749

x750

*75 I

*752

*753

*754

*755

*756

*7 57

x758

Beschr. oval, Loch dezen-
B. 1.2, Dl 0.03, Gew. 0.6,

Tvp
*720

Tvp
*721

*722

*723

*'724

*725

x726

Tvp
*727

Tvp
*728

*729

Bronzeperlen Q{r 7 !6402)
sross. mit srosser Offnune fNr. 796-798)
ts7go ' Ertr.in, Ansatz der ÖTfiiung erhalten, Pat. l, C: dgrün, A: grün, L.

2.7,8. 1.8, Dl 0.05, Gew. l.l, 4612516.
x7g7 Erh. g, Ansatz der Öffnung und Wölbungsarsatz -erhalten, 

Pat. I,
G: dg?tin, A: grün, L.2.4,).. 1.4, Dl 0.05, Gew.0.7, 4612443.

*7g8 Erh.ä, Rand"und-Teil der Öffnung erhalten. Zs. verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2.5, B. 1.4, Dl 0.05, Gew. 1.7, 4612319.

*'1.gg stark doppelkonisch, mit kleiner Öffnung, Erh' .m, Öffnung- und
Umbruch-erhalten, modem zerbrochen, Zs. zerdrückt, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 2.8,8.2.0, D1 0.1, Gew. 3.0,4612189.

leicht doppelkonisch (Nr, 800-802)
*800 Er'hl m, Ende erlialten, Zs. zerdrückt, Pat. I. G: dgrün, A: grün, L.

1.2, Gew. 1.5, 461613.1.
*801 Erh. g, Körper leicht ausgerissen, Zs' Ende leich-t zerdrückt, Pat. I,

G: d[iün, Ä. grun, L. 2.4,Dm. i.5, Gew. 5.3, oR, 461613'2' Cri-
velli 1946, Taf. XIII,8.

*802 Erh. m, Teil der Wandung mit Einzug gegen Loch erhalten, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 1.6, B. 1.5, Dl 0.1, Gew' 1.0,461966.
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BügelQs. linsenförmig, Bügelknoten mit 4 Rippen (nur OS), Hs.
Nadelhalter dick: bereits gebogen gegossen, Gussfehler am Uber-
gang Bügel-Fuss?, Ba. starke Feilspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.1, Qb. 0.7, Qh. 0.25, Gew. 4.6, MA ARB009, ARB028,
46t226.
einteilig, Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatte flach, mit
Kante vom Bügel abgesetzt, Fussknopf rund, konisch; BügelQs.
linsenförmig, Bügelknoten nur auf OS, Hs. Nadelhalter dünn, wohl
gehämmert, Ba. Feilspuren an Fuss, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A:
grün,L.4.4, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 3.0, MA ARB042,461230,Cri-
velli 1946, Taf. XI,3.

4 (Nr. 720)
zweiteilig, Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatte flach,
Ubergang Fuss-Bügel glatt, Fussknopf kugelig, mit langem Stiel;
BügelQs. rhombisch, Oberkante gerundet, Dek. Fussplatte: dreifa-
ches Winkelmuster, Bügelknoten: 2 umlaufende Doppelrippen, Hs.
Nadelhalter dick: bereits gebogen gegossen, US Bügelknoten: Guss-
nahtreste, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren, Qual. g, Zs. fTachge-
drückt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,L.6.2, Qb. 0.9, Qh. 0.4,
Gew. 9.4, MA ARB048, Röntgen,46/221.

5 (Nr.72u26)
zweiteilig, Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatte leicht
dachförmig, mit Rippe vom Bügel abgesetzt, Fussknopfoval, flach,
mit langem Stiel, BügelQs, und Bügelknoten D-förmig, Dek. Rip-
pe: zweifaches Winkelmuster, Bügelknoten: 4 Rippen auf OS, Hs.
Nadelhalter dick, bereits gebogen gegossen, Ba. Dekor eingefeilt,
starke Feilspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L, '1 .3,BL.4.8, Qb.
0.9, Qh. 0.25, Gew. 9.5, 46/3221.
zweiteilig, Erh. g, Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. Fussplatte
leicht dachförmig, mit Rippe von Bügel abgesetzt, Fussknopf rund,
flach, mit langem Stiel; BügetQs. linsenförmig, Dek. Rippe: 3 quer-
laufende Linien, Hs. Nadelhalter dick: bereits gebogen gegossen,
Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.6.2,
Qb. 0.9, Qh. 0.35, Gew. 8.5, MA ARB05l, 461225.
zweiteilig, Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte flach, mit
Rippe von Bügel abgesetzt, Fussknopfoval, flach, mit langem Stiel,
Dek. Rippe: vierfaches Winkelmuster, Hs. Nadelhalter dick: bereits
gebogen gegossen, Ba. Feilspuren, Nadelhalter geschabt, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L.2.4, Qb.0.7, Qh. 0.65, Gew. 3.8, MA
ARB039, 46t220.8.
zweiteilig, Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte flach, mit
breiter Rippe von Bügel abgesetzt, Fussknopfrund, flach, mit lan-
gem Stiel; BügelQs. linsenformig, Dek. Rippe: doppeltes Winkel-
muster, Fussplatte: Längsstrich, Hs. Nadelhalter dick: bereits ge-
bogen gegossen, Ba. Dekor eingefeilt, Feilspuren, Pat. I, G: dbron-
zen-dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 0.6, Qh. 0.75, Gew. 3.7, MA
ARB038, 46/220.7.
einteilig, Erh. m, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte flach,
mit Kante vom Bügel abgesetzt, Fussknopf rund, flach, mit
langem Stiel; BügelQs. linsenförmig, Dek. Fussplatte: vierfaches
Winkelmuster, Hs. Nadelhalter dünn, wohl gehämmert, Ba.
Dekor eingefeilt, Zs. flachgedrückt, Hammerspuren, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.6, Gew. 4.1, MA
ARB034, 46/220.1.
zweiteilig, Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte flach, mit
Rippe von Bügel abgesetzt, Fussknopf unregelmässig, schlangen-
kopfförmig; BügelQs. linsenförmig, Dek. Rippe: doppelter Quer-
strich, Hs. Nadelhalter dick: bereits gebogen gegossen, Gussfehler
an Fussplatte, Ba. Dekor eingefeilt, überall starke Feilspuren, Qual.
s, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 2.6, Qb.0.7, Qh. 0.75,
Gew. 3.4, MA ARB033, 46/220,4.

6 (Nr.127)
zweiteilig, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval, Dek. nach Bügelknick plastisches Dekor aus Rippen und Win-
kelbändern, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.2, Qb. 0.6, Qh. 0.5, Gew.4.2, MA ARBl44, AR8220,461554,
Crivelli 1946, Taf. X,20.

unbestimmbar (Nr. 728-734)
einteilig, Erh. g, Fussknopfund Bügelhinterteil abgebrochen, mo-
dem eingerissen, Beschr. Fussplatte dachförmig, Ubergang Fuss-
Bügel glatt; BügelQs. linsenförmig, Dek. Fussplatte: randparalle
Linien, Ba. Feilspuren, Zs. Bügel aufgebogen, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün,L.9.2, Qb. 0.9, Qh, 0.45, Gew. 17.4,MA ARB052,
46/26t.2.
einteilig, Erh. g, Bügelhinterteil modern abgebrochen, Beschr. Fus-
splatte dachförmig, Ubergang Fuss-Bügel glatt, Fussknopf rund,
flach, allseitig abgesetzt; BügelQs. linsenförmig, Dek. Fussplatte:
randparallele Linien, Hs. Nadelhalter dünn, wohl gehämmert, Ba.
Dekor ziseliert, Feilspuren, Zs. Bügel aufgebogen, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L.7.9, Qb.0.75, Qh.0.3, Gew. 11.9, MA ARB049,
46t224.

*734 einteilig, Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachför-
mig, Ubergang Fuss-Bügel glatt, Fussknopf rund, flach, allseitig
abgesetzt; BügelQs. linsenförmig, Dek. Fussplatte: randparallele
Linien, Mitte mit 3 plastischen Linien, Hs. Nadelhalter dünn, wohl
gehämmert, Ba. Dekor ziseliert, Feilspuren, Nadelhalter geschabt,
Qual. g, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 4.4, Qb. 0.9, Qh.
0.75, Gew. 8.5, MA ARB037, 461220.5.

Fibelnadeln (Nr 73 5-760)*'735 Erh. g, Spirale erhalten, Beschr. Ansatz des Bügels mit Strichzier
erhalten, Zs. Ende flachgehämmert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.1, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 5,2,46/614.1.*'736 Erh. m, Spirale erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 0.75, Qb. 0.3,
Qh. 0.15, Gew. Ll, 461614.3.*737 Erh. m, Spirale, ein Ende modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 0.75, Qb. 0.3, Qh. 0.2, Gew. 0.4,46/614.12.*738 Erh. g, Spirale erhalten, Beschr. Nadel fazettiert, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L. 1.3, Qb.0.25, Qh.0.2, Gew. 1.2,46/614J.*739 Erh. g, Spirale erhalten, Beschr. Nadel f^zetiiert, Hs. Hölzchen in
Spirale, Zs. Nadel abgeschrotet, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.
l.l, Qb. 0.3, Qh. 0.2, Gew. 1.3, OR,46/614.6.*740 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Zs. zusammengebogen und flach-
gehämmert, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.2.3, Gew.2.0,
461838, Crivelli 1946, Taf. VIII,9.

einteilig, Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachför-
mig, Ubergang Fuss-Bügel glatt, Fussknopf rund, flach, allseitig
abgesetzt, Hs. Nadelhalter dick: bereits gebogen (oder mindesteni
geknickt) gegossen, Ba. Feilspuren, Nadelhalter geschabt?, Zs. Bü-
gelansatz aufgebogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.4.5,
Qb. 0.7, Qh. 0.75, Gew 6.1, MA ARB043, 46/220.6.
zweiteilig, Erh. g, Bügelteil erhalten, Beschr. BügelQs. D-förmig,
Ba. Feilspuren, Qual. g, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.3.1, Q5.
0.9, Qh. 0.2, Gew. 3.1, MA ARB036, 46/261.1.
einteilig, Erh. m, Fuss erhalten,..Beschr. Fuss dachförmig, Fuss-
knopf flach, Dek. V-Muster an Ubergang zum Bügel, Ba. Dekor
eingefeilt, starke Feilspuren auf ganzem Fuss, Nadelhalter ge-
schabt?, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.8, Qh. 0.65, Gew.
4.6, MA ARB21 1, 46/220.12.
einteilig, Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachför-
mig. mit Kante vom Bügel abgesetzt, Fussknopf rund, flach, all-
seitig abgesetzt; BügelQs. linsenförmig, Dek. Fussplatte: randpar-
allele Linien und Winkelmuster, Hs. Nadelhalter dick: bereits ge-
bogen gegossen, Ba. Dekor eingefeilt und ziseliert, starke Feilspu-
ren an Nadelhalter, Zs. Bügelansatz aufgebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.65, Qb. 0.8, Qh. 0.55, Gew. 4.8, MA ARB032,
46/220.10.

Erh. m, bei l Windung abgebrochen, Zs. zusammengebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.6, Qb.0.2, Qh.0.15, Gew. 1.3,461250,
Crivelli 1946, Taf. VIII,5.
Erh. g, Spitze modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.5, Qb. 0.3, Qh. 0.2, Gew. 2.7,461614.9.
Erh. g, Spitze abgebrochen, Beschr. Nadel fazettiert, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 2.9,46/614.10.
Erh. g, Spitze abgebrochen, Zs. Spitze verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 5.1, Qb. 0.3, Qh. 0.2, Gew. 2.6,461614.8.
Erh. g, Spirale abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb.
0.25, Qh. 0.15, Gew. 1.0, 46/614.11.
Erh. g, modern gebrochen, Zs. Spitze aufgebogen, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L.4.0, Qb.0.2, Qh.0.2, Gew. 1.7,46/614.4.
Erh. m, beidseitig abgebrochen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
L. 3.2, Qb. 0.3, Qh. 0.3, Gew. 2.r,46/614.s.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3,
Qb. 0.25, Qh. 0.2, Cew. 1.4, 461614.26.
Erh. m, Spitze erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Gew. 1.4,
4616t4.22.
Erh. m, Spirale, ein Ende modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 1.4, Qb. 0.3, Qh. 0.3, Gew. 0.7,46/614.13.
Prh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rund, gegen Spirale oval,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 7.0, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew.
2.',7, 461495.
Erh. m, Spitze erhalten, Zs. Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.0, Gew. 1.0, 46/614.24.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grin, L. 4.2, Gew. 2.0, 46/614.20.
Erh. m, Spitze erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Gew. 0.9,
461614.23.
Erh. g, Spitze erhalten, Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün,
L. 4.2, Gew. 1.2,461614.25.
Erh. m, Spitze erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene
Flecken, L. 3.8, Gew. 0,9,461614.21.
Erh. m, Nadel erhalten, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.3, Gew. 1.6, 46/614.16.
Erh. m, Spirale abgebrochen, Zs. Spitze verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 5.5, Qb. 0.3, Qh. 0.2, Gew. 1.6,46/6t4.18.

F"h m. SDitze erhalten, Fl. Ende verbogen und flachgehämmert,
* trY ii'i i"ä, äntü", A: grün, L. 3.5, Gew' 0'8,461614'19'

*j60 l* ali*: ";tili;;i|." 
verbogen' Pal I' G: dgrün' A: grün' L'

f :2i*':*1,i2f :",(\ir',T',:{"ltknterharten.
triert. Pat. l, G: dgrün, A: grün'L'2'2'
46128'70.

mit konzentrischen RiqPen (l'{r' 762-765)
'iiäi-"'irt . g. ganz, Loöh au*eris'9n' Dek 

^2 
plastische Ripp-en, Pat I'

G: db-roizen, A: grün, Dl 0.2, Dm. 1.9' Gew. 0.4,4615'18'
*763 üi-g, gun"', Loöh leicht ausgJfislen, Dek' 3 plastischg-l'!!en,

F"i. tlCI grün, A: grün, Dl 0'25, Dm. 2'25, Gew' 0.6' 461579'

*aA^ hin .. Säsment eihalten, Dek. 4 konzentrische Rippen, Ba. RS

-it'einieprinztem Kreis, Zs. zusammengebogen, Pat I, G: dgrün,

Ä' sränl L. z.o, e. 1.1, Dl 0.03, Dm.3'0, Gew.0.3'46/972.
*'165 bih].. Seement erhalten, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün' A: grün,

Dl 0.05. 5m.4.6, Gew. l'4.461515.

mil Punkt-Buckel-Zier (Nr. 766.767)
;iÄi - 

grn. g, Segment eihalten, Dek. randparallele Buckelreihe' im In-
nem 

'Punkikreise, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 2'5' Dl
0.05, Gew. 1.3,461526.

*767 Eih.'r, S"gttttnt erhalten, Dek' am Rand konzentrisches Buckel-
band (3 Reihen), im Innem Punktkreise, Qual- g 7s' zusammen-

sefaltöt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,8. 1.4, Dl 0'05' Dm. 6.0,

öew. 1.6.461518.

Lanzettanhänger (Nr 768)
;|ag Erh. g,\ail, Beschi. Qs. rundoval, Pat. I' G: dgri4 4.-gP!:.L-

3.2, Ö6."1.2,'Qh. f .i, Gew. 12.7,461714, Crivelli 1946, Taf. IV7.

Körbchenanhänger (Nr. 7 69-7 82)

rundbodie (Nr. 769-775)
*769 ErL m, Henkel abgebrochen, Beschr. Körbchen kugelig, geschlos-

sen, Hänkel ringfö-rmig, Hs. Stiftlöcher, Tonkem erhalten, Pat. I,
G: dgrün, A: grun, H. 1.5, Qb. 1.3, Qh. 1.3, Gew.6.5,461'768.

*770 Erh."g, Fienke-l abgebrochen, Hs. 2 grosse Kemhalterlöcher' Fül-
lune örsanisch, Par- I, G: dgrün. A: grün, H. 1.8. Qb. 1.45' Qh. 1.4,

cei,. zls, oR,461769, Crivelli 1946, Taf, XIII.l9.
*7'll Erh. m, Ftigeisttick abgebrochen, Rand ausgebrochen, Kem fehlt,

Hs. Kernhalterlöcher, Zs. zusammengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, H. 2.2, Gew,2.3,461550.3.*772 Erh.-s, Körbchen ausgebrochen, Kem fehlt, Hs. Kemhalterlöcher,
Zs. zusammengedruclit, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H' 2.4' Gew. 1'-l 

'
46/550.4.*773 Erh. m, Körbchen stark ausgebrochen, Kem fehlt, Hs. Kernhalter-
löcher, Zs. leicht zusammengedrückt, Pat. I, G: dbronzen, A: grün'
H. 3.1, Gew. 2.6, 4613215.

x'774 Erh. s, Bügelstück abgebrochen, Kem fehlt, Beschr' Henkel stark
abgeniitzt,-Hs. grosse Kemhalterlöcher, Zs. zusamm^engedrückt,
Pai I, G: 

.dbronän, 
A: grün, H.2.2, Qb. 1.2, Gew. 1'9'461550.2.

*'775 verziert, Erh. g, Henkel-abgebrochen' Dek.4 umlaufende Linien,
Boden mit Kräz aus ie 3 Linien, Hs. 4 Kemhalterlöcher, eines
gross ausgebrochen, Tonkem homogen,-grau-. !u. P"1.9. qngefeilt,
Fat. I, G:-dbronzen, A: grün, H. 1.3, Qb. 1.35, Qh. 1'3, Gew.3.7,
461550.1.

spitzbodig (I.{r. 776-782)*i76 Er[. in, Henkel abgebrochen, Kern fehlt, Hs. Stiftiöcher, Zs. leicht
eingedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 1.8, Qb' 1.1' Qh. 1.0,

Gew. 2.0, 46/767.
*7'77 Erh. g, Henkel abgebrochen, Kem fehlt, Beschr' Körbchenrand

stark äusbiegend, Fis. StiftlOcher, Pat. I, G: dgrün, { 1ryry-y:2.2'
Qb. 1.1, Qh. 1.0, Gew. 2.5, 46f771, Crivelli 1946'Taf.XII'14.

*'778 Erh. g, Hinkel und Körbchen ausgebrochen, B-eschr. Körbchen
glatt, üenkel etwas vorstehend, Hs' 2 grosse Kemhalterlöcher, Fül-
iuns.organisch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H' 3.0, Qb. 1.2' Qh. 1.1,

ce;v. z".e , oR, 461585, Criielli 1946-, Taf. XIII,l2.
*779 Erh. g, Henkel abgebrochen, Körbchen ausgebrochen, Hs. 2. gros-

se KömhalterlöchEr, Tonkern erhalten?, Zs. zusammengedrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, H.2.1, Gew' 1.9,461766.

verziert (Nr. 780-782)*780 Eih. m, Korbchen ausgebrochen, Henkel abgenützt, Beschr- Rand
massiv, vorstehend, Dek. Mitte: 2 Linien, Rand 1 Linie, Hs. 2 gros-
se Kemhalterlöcher, Zs. zusammengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A:
snin, Rostkruste, H. 3.3, Gew.2'3,461770'*781 Erh. e, Henkel abgebrochen, Dek. 2 umlaufende Rillen in Körb-
chenriitte, Hs. 2 Siiftlöcher, Körbchenrand gerade, Zs. leicht zer-
drückt, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 2.5, Dl 0'21P?q.01,
Qb. 1.45, Qh. 1.25-, Gew.2.8,461586, Crivelli 1946' Taf. XIII,13.

*782 Erh. m, Oberteil abgebrochen, Dek. 2 parallele linien, Hs. Stift-
loch, Zs. zerdrückt,-Pat. I, G: dgnin, A: grün, H. 1.3, Gew. 1.1,

461781.

Werpassförmige Anhängerscheiben (Nt 783.784) .*785 värziertiErh. g, gaiz, Beschr. Öse abgenützt, Dek. in Mitte Kreis-
auge, sonst Punklband, Ba. Kreisauge eingepunzt, Pun\tbg-d^pll-
ziirt, pat. dbronzen, restauriert, L. 4.2, B. 2.85, Dl 0.2' D2 0.25,
Gew 8.2, 461565, Crivelli 1946, Taf . XII'24. -*784 unverziert, Erh. g, Öse ausgebrochen, Beschr. ose stark abgen-ützt,

Pat. I, G: dbronZen-dgrün, A: grün, L.4.3,8.3.2, Dl 0.2, Gew.
9.4,46/564.

Kusel an h ä n ser (Nr 7 8 5-7 87 )
*78"5 Erh. ;, leicht ausgebrochen, Beschr' 2 Kugelhälften mil breitem

Verbindungsband, Zs. auseinandergebogel y1! fl achgednickt, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Gew. 0.'7, 46/577.1.
*786 Erh. m] Halfte örhalten, Beschr. mit schmalem Verbindungsband,

Loch in der Mitte (sekundär), Zs' verbogen, Pat. I' G: dgrün, A:
grün, H. 0.7, Dl 0.05, Dm. 1.4, Gew. 1.'0, 46/577.3.

*787 Erh. e, Halfte erhalten, Beschr. mit schmalem Verbindungsband,
Loch'in der Mitte (sekundär), Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 0.8, Dl
0.05, Dm. I .7, Gew. L2, 4615'77 .2, Crivelli 1946, Taf' XIII,I I .

Knöpfe (1,{r 788.789)
*788'" Erh. g, ganz, Beschr. flacher Knopf mit Mittelspitze, US mittrei-

ter Söhüufe, Hs. Gussnahtreste aufUS, aus wohl 3-teiliger Guss-

form, Pat. I, G: dgrün, A: grün, restauriert, H. 1.0' Dm.2.05, Gew.
3.4,46/967, Crivelli 1946, Taf. XII,23.

*789 Erh. m, ganz, Beschr. leicht gewölbt, mit 2 Löchem, Pat. I, G:

dgrün, AIgrün, H. 0.4, Dl 0.05, Dm' 1.3, Gew. 1.5, 461580.

Zwecken (Nr. 790-792)
*790 Erli. g, Klammer äbgebrochen, Beschr. mit profrliertem Aufsatz, an

Langiseite 2 Klammem, Ba. starke Feilspuren,-Pat. I, G: dgrün, A:
grün-, L. 1.5, B. 1.2, H.2.1, Gew. 3.1,46/549'2.*7gl Erh.'g, ganz, Beschr. mit profiliertem Aufsatz, an Längsseite-2
Klammern, Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A' gryl, L.
1.5,8. 1.2:, H. 2.1, Gew. 2.1,46/549.1, Crivelli 1946, Tai XIII,7.

*792 Erh. m, Klammer abgebrochen, Beschr. Ring mit 2 Klammem,
RingQs. D-formig, KlammerQs. rechteckig, Oberfläche unregel-
masii!, Klammeinach 0.8 umgebogen, Hs' Gussnähte teilweise
sichtbär: 3{eilige Gussform, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. I ' I , Dm.
2.0, Gew. 2.3,461592, Crivelli 1946, Taf. XIII,6.

Aufsätze Nr. 793-795)
*7'93 Erü. g, ganz, Beichr. konisch mit flachem, wenig vorspringendem

EndelNlet erhalten, quadrat., Hs. Reste der Gussnähte erkennbar:
aus 3-teiliger Gussforin, Ba. starke Feilspuren, Pat. IV H. 1.7' Dl
0.15, Qb.-1.8, Qh. 1.6, Gew. 6.7, 461570, Crivelli 1946' Taf.
XIII,2O.

*'794 Erh. s, Ende erhalten, Beschr. .konisch mit flachem, wenig vor-
springendem Ende, im Innem Ose, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H.
1.2, Gew 4.6,46/572.*795 Erh. g, ganz, Beschr. konisch mit flachem, scheibenförmigem-En-
de, N'ieierhalten, sechskantig, Hs. Reste der Gussnähte erkennbar:
aus 3teiliger Gussform, Ba. Ende getrieben, Feilspuren, Zs. mit
Meisselhieb zerstört, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 1.2' Dm.2.2,
Gew. 5.4, 46157l,Crivelli 1946,Taf. XIII,21.

*730

*'731

*732

*733

*'141

*742

*743

*744

*745

*746

*747

*748

*749

x750

*75 I

*752

*753

*754

*755

*756

*7 57

x758

Beschr. oval, Loch dezen-
B. 1.2, Dl 0.03, Gew. 0.6,

Tvp
*720

Tvp
*721

*722

*723

*'724

*725

x726

Tvp
*727

Tvp
*728

*729

Bronzeperlen Q{r 7 !6402)
sross. mit srosser Offnune fNr. 796-798)
ts7go ' Ertr.in, Ansatz der ÖTfiiung erhalten, Pat. l, C: dgrün, A: grün, L.

2.7,8. 1.8, Dl 0.05, Gew. l.l, 4612516.
x7g7 Erh. g, Ansatz der Öffnung und Wölbungsarsatz -erhalten, 

Pat. I,
G: dg?tin, A: grün, L.2.4,).. 1.4, Dl 0.05, Gew.0.7, 4612443.

*7g8 Erh.ä, Rand"und-Teil der Öffnung erhalten. Zs. verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2.5, B. 1.4, Dl 0.05, Gew. 1.7, 4612319.

*'1.gg stark doppelkonisch, mit kleiner Öffnung, Erh' .m, Öffnung- und
Umbruch-erhalten, modem zerbrochen, Zs. zerdrückt, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 2.8,8.2.0, D1 0.1, Gew. 3.0,4612189.

leicht doppelkonisch (Nr, 800-802)
*800 Er'hl m, Ende erlialten, Zs. zerdrückt, Pat. I. G: dgrün, A: grün, L.

1.2, Gew. 1.5, 461613.1.
*801 Erh. g, Körper leicht ausgerissen, Zs' Ende leich-t zerdrückt, Pat. I,

G: d[iün, Ä. grun, L. 2.4,Dm. i.5, Gew. 5.3, oR, 461613'2' Cri-
velli 1946, Taf. XIII,8.

*802 Erh. m, Teil der Wandung mit Einzug gegen Loch erhalten, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 1.6, B. 1.5, Dl 0.1, Gew' 1.0,461966.
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To ilettb es t ecke (Nr B 0 3-8 0 8)
Rähmchen (Nr. 803.804)*803 Erh. g, Teil abgebrochen, Beschr. an Ose gerundete Platte mit 6 er-

haltenen Löchern, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 2.4,D1 0.25,D2
0.1, Gew. 1.6,461568, Crivelli 1946, Taf. XII,l9.

*804 Erh. m, Eckstück erhalten, Beschr. D-förmig, mit rechteckigem
Balken mit Osen für die Achse, Osen abgebrochen, Dek. beidsei-
tig Kreisaugenreihe, Ba. Dekor eingepunzt, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.3,H.2.4, Dl 0.15, Gew. 2.3, 461566.1.

Pinzetten (Nr. 805.806)*805 Erh. g, Griff abgebrochen, Beschr. Pinzette trapezförmig, Stab im
Qs. oval, Pinzette unten umgebogen, Dek. beidseitig Kreisaugen,
Ba. Dekor eingepunzt, Pat. dbronzen, restauriert, L. 4.7, B. 1.2,
Gew. 5. l, 46/595, Crivelli 1946, Taf. Xll,l1.*806 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. nach unten verbreitert, An-
satz der Pinzettenarme sichtbar, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.5, Gew. 1.8, 461604.34.

unbestimmbar (Nr. 807.808)*807 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval-quadrat., Zs. obe-
res Ende verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb. 0.5, Gew.
3.8,461499.8.*808 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. Ose stark abgenützt, Dekor
abgeschliffen, Dek. Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün,L. 4.4, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 3.1,46/468,
Crivelli 1946, Taf. XI,i8.

striche, Hs. Dekor mitgegossen und stark überarbeitet, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L. 3.5, Qb. 0.55, Qh. 0.35, Gew. 5.4, MA
ARB232, 46/492.1.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. langoval, Dek. Längs-
striche, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 2.7, Qb.0.7, Qh.
0.4, Gew. 5.0,461192b,
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Dek. Längs-
striche, Zs. zu Spirale gebogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
L.2.2, Qb.0.5, Qh. 0.3, Gew. 6.2,461614.2.

(Nr. 826-830)
Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Dek. Längsstriche, am En-
de Querstriche, Ba. Querstriche eingefeilt, Qual. g, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.8, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 5.8,
46/46'7 .9, Crivelli 1 946, Taf . X1,22.
Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rund, Dek. Vasenkopfende, Quer-
striche, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. verbogen, Pat. I, G: sgrün, A:
grün, L.5.1, Qb.0.4, Gew. 5.4,46/999, Crivelli 1946, Taf. XI,16.
Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rechteckig, Dek. Längsstriche,
am Ende Querstriche, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.7, Qb. 0.5, Qh. 0.3, Gew. 2.4, 461490.11.
Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, stark abgenützte Stelle,
wohl von eingehängtem Gegenstand, Dek. am Ende Querstriche,
Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, Qb.
0.35, Qh. 0.3, Dm. 6.0, Gew. 3.6,46/490.2.
Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Dek. Querstriche, Ba. De-
kor eingefeilt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, Qb.
0.4, Qh. 0.35, Gew. 6.0,46/997, Crivelli 1946, Taf. XI,l7.

n',lft 
(ilil' liä"lt?nt*n, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün,'04/ i 'i 

ö.'ou. 0.45. Qh. 0.4, Gew. 3.8. 461499;7.

*a<n ä'r, 
'n. 

Enae erhalien, Beschr. Qs. oval, Zs' verbogen, Pat' I, G:oJU i."i'.''Ä, srün. L.8.7. Ob.0.4, Qh.0'3, Gew.6.5. 461499.1.

a< r i?i." r. g"ä'. eriralten, Beichr. Qs. linsenförmig, Zs' verbogen' Pat'
oJ ' i 

'ä:äsrün. 
A: srün, L. 4.0, Qb' 0.5, Qh' 0.35, Gew. 2'9, 461499'6'

Rs? Ert'r. s,-Bna. erüalten, Beschr. Qs. rund, Pat' I, G: dgrün, A: grün,

L. 3.7, Qb. 0.35. Gew. 2.5,461499.4.

fein (Nr. 853-865)
i-c5i'- F..h. s. Ende erhalten, Beschr. Qs. oval bis tropfenförmig, Zs. vet-

UoÄ.fi, put. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb' 0'35, Qh'
o.3I Cew. 5.0. 461467.2.

+R54 F.rh. s. Ende erhalten, Beschr. Qs. quadrat., Zs. verbogen und ver-

ärehf pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 5.5, Qb. 0.25'Gew' 4'2'
46/991.

*855 Erh. e, Ende erhalten, Beschr. Qs. rechteckig, Zs. verbogen, Pat. I,
G: dÄrtin, A: grün, L.4.4, Qb.0.25, Qh.0'2, Gew. 1.5'461490'4'

R56 Erh.!, Ende e.-rhalten, Beschr. Qs. oval bis D-förmig, Seiten abge-

flachi,Zs. verbogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb' 0.3, Qh'
0.3, Gew. 2.8, 461604.14.

s857 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. Qs. rund, Zs. zu Schlaufe- gebogen,

Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb.0.25, Cew,2.7'461463.4'
*858 Erh. Ä, beiäseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Pat' I, G: dgrün,

A: erün, L.4.1, Qb,0.3, Qh.0.2' Gew.30'461489.
*859 Erhig. beidseitig-abgebrochen, Beschr. Qs. qu-adrat.-oval, Zs. zu-

samrn'engebogen, Pat. I, G: dgrün. A: grün, L. 3.3, Qb. 0.25, Gew.
3.t,461993.*860 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. quadrat.-rund, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.1, Qb. 0.25, Gew. 20,461490.'7. _*861 ErhIm, Ende erhalten, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.2.9, Qb.0.25, Qh.0.2, Gew. 1.5'461463.6.

*862 Erh. g, Ende eihalten, Beschr. Qs' D-förmig, Zs. abgeschrotet, 
^zu-

samriengebogen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 2.4' Qb. 0.3, Qh'
0.25, Gew 3.0, 461462.3.

863 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Zs. zusammengebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, Qb.0.25, Qh.0.2, Gew' 1.8,

461462.5.*864 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs' oval, mit abgeflachter Seite, Zs.

zusaÄmengebogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L' 1.2, Qb'
0.25, Qh. 0.2, Gew. 0.9,461456.4.*865 Erh. g,-ganz, Beschr. Qs. D-förmig, Pat I, G: dgrün, A: grün, Qb.
0.4, Qh. 0.25, Dm. 3.2, Gew. 5.3,461488.

ohne erhaltenes Ende, beidseitig abgebrochen (Nr. 866-934)
massiv (Nr. 866-871)
866 Erh. g, Beschr. Qs. rhombisch, Kanten (Gussnähte) abgeflacht, aber

sicht6ar, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, Qb. 0.65,

Qh. 0.6, Gew. 12.4,46199.
86't Erh. g, Beschr. Qs. rhombisch, Kanten (Gussnähte) abgeflacht, aber

sichtEar, Pat. I, G: dgrün, A: grttn,L.2.4, Qb.0.75, Qh.0.65, Gew.
7.r,46/94.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Hs. Gussnähte nur wenig überarbeitet:
Gussform 2-teilig; im Bruch Blase, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-
farbene Flecken;L. 5.1, Qb. 0.8, Qh. 0.7, Gew. 18.9,46197.
Erh. g, Hs. in Bruchstelle grosse Blase, Zs. verbo,gen. Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 6.2, Qb. 0.9, Qh. 0.7,.Gew. 2l'6' 461.88-

E;h. g, Enae erhalten?, Beschr. Qs. quadrat. mit gerundeten Kan-
ten, Elide unregelmässig gerundet (Form nicht ganz ausgegossen?),
Ba. fein fazetdert, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A. grün, L. 5.7,

Qb. 0.6, Qh. 0.5, Gew. 13.2,46191.
Erh. g, Böschr. Qs. langoval, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.7, Qb. 0.75. Qh. 0.4, Gew. 7.6' 46/92.

(Nr. 872-934)
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grin,L.2.9, Qb.0.65,
Qh. d35, Gew.4.3. 46/604.33. Crivelli 1946. Taf. lV3l.
Erh. g, Beschr. Qs. linsenförmig, Kanten scharf, Zs. v91bog91' fa1.
I, G: dgrün, A: grün, L.7.0, Qb.0.4, Qh.0.3, Gew. 4.7,46/604'2.
Erh. e, Beschr. Qs. linsenförmig, Zs. verbogen, Pat. l, G: dgrün.
A: grin, L.5.1. Qb.0.3. Qh.0.2, Cew.2'0'461989, Crivelli 1946.
Taf XI,l0.

Erh. g, Beschr. Qs. tinsenförmig, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: srün. L. 3.9, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 3.0,46/994'
Erhig, Beschr. Qi. linsenformig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.5'
Ob. 0.4, Qh. 0.25, Cew. 1.6, 46/604'23'
Erh. g, Bdschr. Qs. D-förmig, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
erün, L. 5.4, Qb. 0.3, Qh. 0.2. Gew. 2.6. 461552'1.
Erh. g, Beschr. Qs. dreieckig, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
erän,1. 5.1, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 2.1, 461604.29.
Erh. m, Beschi. Qs. dreieckig, eine Seite abgeschnitten, Hs' Blase,

Zs. verbogen, Pa[. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.5, Qh. 0.2,

Gew. 3.9, 46/467 .6.
Erh. g, Beschr. Qs. dreieckig, mit gerundeten Kanten, Pat. I, G:

derün] A: erün, L. 5.8, Qb. 0.4, Qh. 0.35, Gew. 5.0, 461604.13.
eih. g. eeschr. Qs. dreieckig mit gerundeten Kanten, :Zs. verbogen,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.2. Qb. 0.3, Gew' 3.4,

461457 .11.
Erh. g, Beschr. Qs. D-förmig, Pat. I, G: dgrün, A. grün, L. 4.9, Qb.
0.3, Qh. 0.25, Gew. 2.7, 46145'7.8.
Erh. Ä, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. dreieckig, ein En-de ge-
rundet (original?), Zs. verbogen, Pat, I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8,

Ob. 0.3. Qh. 0.25, Gew. 1.8,461493.
Erh. m, B-eschr. Qs. dreieckig mit gerundeten Kanten. Zs. verbo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.35. Qh. 0 3, Gew. 2.4,
46t458.5.
Erh. g, Beschr. Qs. quadrat., zwei Seiten abgeschnitten,.Pat' I, G:

dgrün-, A: grün, L.5.5, Qb.0.3, Dm.7'0, Gew.3.8,46146"1.5.
Eih. e, Beichr. Qs. D-förmig, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:

dbron7en, A: grün, L. 4.S, Qb. 0.35, Qh. 0'25, Gew' 4.6' 461484.

Erh. g, Beschr-. Qs. rechteckig, Zs. verbogen, !-at. I, G: dgrün, A:
srün,-L. 4.7. Qb. 0.35, Qh. 0.3, Gew. 3.0, 461604.15'
Erh. e, Beschi. Qs. oval, einseitig schmaler werdend, Pat. I, G:

dcrün: A: $0n,L:. 4.7, Qb. 0.35, Qh. 0,3, Gew. 3.2, 46/45'7.13.
Eih. g, Beichr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.6, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 2.7,461604.32.
Erh. g, Beschr. Qs. D-förmig, Zs. verbogen, P1t !, G: dgrün, A:
erün, L.4.3, Qb.0.3, Qh.0.15. Gew. 1.9. 461604.5.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, eine Seite gehämmert und
abgeührotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb. 0.35, Qh. 0.3,

Gew. 2.9,461604.2'7.
Erh. g, Beschr. Qs. rechteckig mit gerundeten Kanten, einseitig
dünnei werdend, Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.
4.3, Qb. 0.3, Gew. 2.2, 461457.9.
Erh. g, Beschr. Qs. quadrat., Kanten gerundet, Zs.,verbo-gen, Pat.

I, G: äbronzen-dgrun, L. 4.2, Qb. 0.3, Gew. 3.4, 46/457 .2.

Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.9, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 3.2,461604.25.
Erh. g, Beschr. Qs. D-förmig, Zs. zusammengebogen, Pat' I, C:

Eih. g, Beschr. Qs. D-formig mit abgeflachter leite,4. yerbog-e1,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb.0.3, Qh.0.25' Gew.2.0,
46/458.7.
Erh. g, Beschr. Qs. D-förmig, Zs. verbogen, Pat' I, G: dgrün, A:
grün,L.2.6, Qb.0.35, Qh.0.3, Gew. 1.6, 46/604.18'
Erh. g, Beschr. Qs. D-förmig, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün,-L. 2.5. Qb. 0.3, Qh. 0.2, Cew. 1.0, 461604.19.
Erh. g, Beschr. Qs. D-förmig, Zs. verbogen. P?! I. G, dgrün, A:
erün, L. 1.7, Qb. 0.35, Qh. 0.2, Cew. 1.7, 461458'6'
Erh. g. Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L.6.i, Qb.0.35, Qh.0.3, Gew. 4.8,461604.3t.
Erh. g, Iieschr. Qs. rund, Zs. verbogen, eine Seite gehäm-mert und
abgeb'rochen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.6.1, Qb.0.3' Gew.
3.8,461467.3.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G: qgql, 4r g._un,

rostfalbener Fleck, L. 5.6, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 5.5,461604.3'
Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L. 5.0, Qb. 0.3, Gew. 2.4,461499.3.
Erh. g, Beschr. Qs. rund, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4.9, Qb' 0.3'
Gew 3.3, 461457.6.
Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.7, Qb. 0.3, Gew. 2.7,461604.30.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. leicht verbogen, Pqf I.Gr dbronzen,
A: grün, L. 4.7, Qb.0.35, Qh. 0.3, Gew. 3'5, 461457.19.
Erhl g, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: srün, L. 4.6, Qb. 0.4, Qh. 0.3. Gew. 4.2,461483.
Erhig, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: gtün,L 4'6, Qb. 0.3,

Gew. 2.8, 461457.16.
Erh. g, Beschr. Qs. rechteckig mit gerundeten Kanten, fazettiert,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.4.6, Qb. 0.35, Qh. 0'3, Gew.
3.4,46/457.12.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4'5, Qb. 0.3'

Qh. 0.25, Gew. 2.3, 46/457.10.
Erh. g, Beschr. Qs. quadrat.-oval, Zs. verbogrcn, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L. 4.2, Qb.0.25, Gew. 2.2,46/990'
Erh. g, Eeschr. Qs. rund, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4'1, Qb.
0.35, Gew 2.8, 461457.7.
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Perlen und Ringe (Nr B0HI7)
Perlen (Nr. 809.810)x809 Erh. m, ausgebrochen, Beschr. Qs. D-formig, im Innern Spirale,

Pat. I, G: dgrün, A: grün, Qb. 0.8, Qh. 0.5, Dm. 1.5, Gew. 4.0,
461636.

*8 l0 Erh. m, Segment ausgebrochen, Beschr. Qs. linsenförmig, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, Qb.0.6, Qh.0.25, Dm. 1.6, Gew.2.5, 461456.1.

(lr{r.811*817)
Erh. g, Segment erhalten, Beschr. Qs. linsenförmig, Dek. Kreisau-
gen mit vertiefter Mitte, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.0, Qb. 0.5,
Qh. 0.15, Dm.2.5, Gew. 1.0, 461986, Crivelli 1946, Taf. XIII,l6.
mit feinen Strichen, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs.
rhombisch, Dek. gegenständige Winkelgruppen, getrennt von Quer-
strichen und freien Flächen, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Zs. auf-
gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.4.4, Qb. 0.35, Qh. 0.2, Gew.
2.1,461467.8.
Erh. g, Segment ausgebrochen, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, Qb.0.35, Dm.2.5, Gew.4.1,46/458.3.
Erh. g, Segment ausgebrochen, Beschr. Qs. rund, oben sehr stark
abgenützt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Qb. 0.45, Dm. 2.4, Gew.4.6,
46/499.5.
Erh. m, Segment ausgebrochen, Beschr. Qs. unregelmässig, Ba.
sehr grob überarbeitet, starke Feilspuren, Qual. s, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, Qb. 0.3, Dm. 1.5, Gew. 1.1, 461456.2.
Erh. g, ganz, Beschr. Qs. D-förmig, Hs. aus Stab zusammengebo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, Qb.0.2, Dm. 1.2, Gew. 0.6,461456.3.
Erh. m, zerbrochen, Beschr. Qs. oval, Zs. zusammengebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb. 0.3, Qh. 0.2, Gew.2.6,46/462.1.
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*830

fein (Nr. 831-834)*831 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rechteckig, Dek. Längsstriche,
am Ende Querstriche, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.4.5, Qb. 0.35, Qh. 0.3, Gew.
4.7,461998, Crivelli 1946, Taf. XI,20.*832 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Dek. am Ende Querstri-
che, feines Doppelkugelende, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L. 6.9, Qb. 0.35, Qh. 0.3, Dm. 8.0, Gew. 4.4,46146'7 .1.*833 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Dekor teilweise abgenützt,
Dek. am Ende Querstriche, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Zs. ver-
bogen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4.4, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew.
2.5,461490.1.x834 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Dekor teilweise abgenützt,
Dek. am Ende Querstriche, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün,
A: gnin, L. 2.9, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 1.4,461490.6.

mit profilierten Enden, ohne Strichzier (Nr. 835-846)
mittel*835 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. linsenförmig, Ba. Dekor einge-

feilt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.4, Qh.
0.3, Gew. 3,9,46/992.

fein (Nr. 836-846)*836 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. quadrat. mit gerundeten Kanten,
Dek. Doppelkugelende, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. zusammengebo-
gen, Pat. I, G: dgrüm, A: grün, L.6.0, Qb.0.3, Gew.7.1,46/996.*837 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. D-förmig, Ba. Dekor eingefeilt,
Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 5.3, Qb.
0.3, Qh. 0.2, Gew. 4.2,461487.*838 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. D-förmig-oval, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0,
Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 5.7,461485.*839 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. dreieckig-rund, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb. 0.3, Qh.
0.25, Gew 2.3, 46/490.8,*840 Erh. g, Ende erhalten, modern gebrochen, Beschr. Qs. oval, Ba. De-
kor eingefeilt, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.4, 8. 2.2, Qb. 0.25, Qh. 0.2, Gew. 3.0, 461837.*841 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Ba. Dekor eingefeilt, Zs.
zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck,
L. 3.9, Qb. 0.4, Qh. 0.25, Gew. 7.1,461995.*842 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rundlich, Ba. Dekor eingefeilt,
Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. 0.25, Qh. 0.25,
Gew. 1.9, 46/490.10.*843 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. linsen{tirmig, mit abgeflachter
Seite, Dek. verschliffen, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. verbogen, Pat. I,
G: dbronzen, A: grün, L.3.6, Qb.0.35, Qh.0.2, Gew. 2.0,46/490.9.*844 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rund, Zs. zusammengebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb.0.3, Gew.5.1,46/475.*845 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.2, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 1.4,461490.5.*846 Erh. m, Ende erhalten, modern abgebrochen, Beschr. Qs. oval, ei-
ne Seite abgeschnitten, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. zusammengebo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.1, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew.2.6,
461490.3.
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Kette (Nr. BIB)*818 Erh. s, Beschr. 8 Kettenglieder erhalten, Qs. D-förmig, Hs. Ket-
tenglieder zusammengebogen, Pat. IV, hellgnin, L. 4.1, Qb. 0.2,
Qh.0.1, Dm.0.8, Gew.2.'7,461605, Crivelli 1946, Taf. XII,6.

Armringe (Nr 819-941)
mit profilierten Enden und Strichzier (Nr. Nr. 819-834)
massiv (Nr. 819-825)*819 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Dek. Längsstriche, am En-

de Querstriche, Qual. g, Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: dgrün, L. 9.0, Qb. 0.75, Qh. 0.45, Gew. 19.6,46/649, Crivelli
1946, Taf . X1,24.*820 Erh. g, Endstück erhalten, Beschr. Qs. langoval, Dek. Längsstriche,
am Ende Querstriche, Ba. Querstriche eingefeilt, Ende mit Feil-
spuren, Zs. gerade gebogen, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L.
6.0, Qb.0.7, Qh.0.4, Gew. 11.7,461192a.*821 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. langoval, Dek. Längs-
striche, an einem Ende Querstriche auf der Schauseite, Ba. Quer-
striche eingefeilt, nach Längsstrichen angebracht, Zs. aufgebogen,
Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 11.3, Qb.0.5, Qh.0.45, Gew.
16.9, 461142, Crivelli 1946, Taf. XI,25.

822 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Dek. Längs-
striche, Zs. einseitigabgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.7,
Qb. 0.5, Qh. 0.35, Gew.7.2,461492.2.*823 Erh. g, beidseitigabgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Dek. Längs-
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To ilettb es t ecke (Nr B 0 3-8 0 8)
Rähmchen (Nr. 803.804)*803 Erh. g, Teil abgebrochen, Beschr. an Ose gerundete Platte mit 6 er-

haltenen Löchern, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 2.4,D1 0.25,D2
0.1, Gew. 1.6,461568, Crivelli 1946, Taf. XII,l9.

*804 Erh. m, Eckstück erhalten, Beschr. D-förmig, mit rechteckigem
Balken mit Osen für die Achse, Osen abgebrochen, Dek. beidsei-
tig Kreisaugenreihe, Ba. Dekor eingepunzt, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.3,H.2.4, Dl 0.15, Gew. 2.3, 461566.1.

Pinzetten (Nr. 805.806)*805 Erh. g, Griff abgebrochen, Beschr. Pinzette trapezförmig, Stab im
Qs. oval, Pinzette unten umgebogen, Dek. beidseitig Kreisaugen,
Ba. Dekor eingepunzt, Pat. dbronzen, restauriert, L. 4.7, B. 1.2,
Gew. 5. l, 46/595, Crivelli 1946, Taf. Xll,l1.*806 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. nach unten verbreitert, An-
satz der Pinzettenarme sichtbar, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.5, Gew. 1.8, 461604.34.

unbestimmbar (Nr. 807.808)*807 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval-quadrat., Zs. obe-
res Ende verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb. 0.5, Gew.
3.8,461499.8.*808 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. Ose stark abgenützt, Dekor
abgeschliffen, Dek. Spirale, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün,L. 4.4, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 3.1,46/468,
Crivelli 1946, Taf. XI,i8.

striche, Hs. Dekor mitgegossen und stark überarbeitet, Pat. I, G:
dbronzen, A: grün, L. 3.5, Qb. 0.55, Qh. 0.35, Gew. 5.4, MA
ARB232, 46/492.1.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. langoval, Dek. Längs-
striche, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 2.7, Qb.0.7, Qh.
0.4, Gew. 5.0,461192b,
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Dek. Längs-
striche, Zs. zu Spirale gebogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
L.2.2, Qb.0.5, Qh. 0.3, Gew. 6.2,461614.2.

(Nr. 826-830)
Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Dek. Längsstriche, am En-
de Querstriche, Ba. Querstriche eingefeilt, Qual. g, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.8, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 5.8,
46/46'7 .9, Crivelli 1 946, Taf . X1,22.
Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rund, Dek. Vasenkopfende, Quer-
striche, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. verbogen, Pat. I, G: sgrün, A:
grün, L.5.1, Qb.0.4, Gew. 5.4,46/999, Crivelli 1946, Taf. XI,16.
Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rechteckig, Dek. Längsstriche,
am Ende Querstriche, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.7, Qb. 0.5, Qh. 0.3, Gew. 2.4, 461490.11.
Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, stark abgenützte Stelle,
wohl von eingehängtem Gegenstand, Dek. am Ende Querstriche,
Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, Qb.
0.35, Qh. 0.3, Dm. 6.0, Gew. 3.6,46/490.2.
Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Dek. Querstriche, Ba. De-
kor eingefeilt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, Qb.
0.4, Qh. 0.35, Gew. 6.0,46/997, Crivelli 1946, Taf. XI,l7.

n',lft 
(ilil' liä"lt?nt*n, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün,'04/ i 'i 

ö.'ou. 0.45. Qh. 0.4, Gew. 3.8. 461499;7.

*a<n ä'r, 
'n. 

Enae erhalien, Beschr. Qs. oval, Zs' verbogen, Pat' I, G:oJU i."i'.''Ä, srün. L.8.7. Ob.0.4, Qh.0'3, Gew.6.5. 461499.1.

a< r i?i." r. g"ä'. eriralten, Beichr. Qs. linsenförmig, Zs' verbogen' Pat'
oJ ' i 

'ä:äsrün. 
A: srün, L. 4.0, Qb' 0.5, Qh' 0.35, Gew. 2'9, 461499'6'

Rs? Ert'r. s,-Bna. erüalten, Beschr. Qs. rund, Pat' I, G: dgrün, A: grün,

L. 3.7, Qb. 0.35. Gew. 2.5,461499.4.

fein (Nr. 853-865)
i-c5i'- F..h. s. Ende erhalten, Beschr. Qs. oval bis tropfenförmig, Zs. vet-

UoÄ.fi, put. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb' 0'35, Qh'
o.3I Cew. 5.0. 461467.2.

+R54 F.rh. s. Ende erhalten, Beschr. Qs. quadrat., Zs. verbogen und ver-

ärehf pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 5.5, Qb. 0.25'Gew' 4'2'
46/991.

*855 Erh. e, Ende erhalten, Beschr. Qs. rechteckig, Zs. verbogen, Pat. I,
G: dÄrtin, A: grün, L.4.4, Qb.0.25, Qh.0'2, Gew. 1.5'461490'4'

R56 Erh.!, Ende e.-rhalten, Beschr. Qs. oval bis D-förmig, Seiten abge-

flachi,Zs. verbogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb' 0.3, Qh'
0.3, Gew. 2.8, 461604.14.

s857 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. Qs. rund, Zs. zu Schlaufe- gebogen,

Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb.0.25, Cew,2.7'461463.4'
*858 Erh. Ä, beiäseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Pat' I, G: dgrün,

A: erün, L.4.1, Qb,0.3, Qh.0.2' Gew.30'461489.
*859 Erhig. beidseitig-abgebrochen, Beschr. Qs. qu-adrat.-oval, Zs. zu-

samrn'engebogen, Pat. I, G: dgrün. A: grün, L. 3.3, Qb. 0.25, Gew.
3.t,461993.*860 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. quadrat.-rund, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.1, Qb. 0.25, Gew. 20,461490.'7. _*861 ErhIm, Ende erhalten, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.2.9, Qb.0.25, Qh.0.2, Gew. 1.5'461463.6.

*862 Erh. g, Ende eihalten, Beschr. Qs' D-förmig, Zs. abgeschrotet, 
^zu-

samriengebogen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 2.4' Qb. 0.3, Qh'
0.25, Gew 3.0, 461462.3.

863 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Zs. zusammengebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, Qb.0.25, Qh.0.2, Gew' 1.8,

461462.5.*864 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs' oval, mit abgeflachter Seite, Zs.

zusaÄmengebogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L' 1.2, Qb'
0.25, Qh. 0.2, Gew. 0.9,461456.4.*865 Erh. g,-ganz, Beschr. Qs. D-förmig, Pat I, G: dgrün, A: grün, Qb.
0.4, Qh. 0.25, Dm. 3.2, Gew. 5.3,461488.

ohne erhaltenes Ende, beidseitig abgebrochen (Nr. 866-934)
massiv (Nr. 866-871)
866 Erh. g, Beschr. Qs. rhombisch, Kanten (Gussnähte) abgeflacht, aber

sicht6ar, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, Qb. 0.65,

Qh. 0.6, Gew. 12.4,46199.
86't Erh. g, Beschr. Qs. rhombisch, Kanten (Gussnähte) abgeflacht, aber

sichtEar, Pat. I, G: dgrün, A: grttn,L.2.4, Qb.0.75, Qh.0.65, Gew.
7.r,46/94.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Hs. Gussnähte nur wenig überarbeitet:
Gussform 2-teilig; im Bruch Blase, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-
farbene Flecken;L. 5.1, Qb. 0.8, Qh. 0.7, Gew. 18.9,46197.
Erh. g, Hs. in Bruchstelle grosse Blase, Zs. verbo,gen. Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 6.2, Qb. 0.9, Qh. 0.7,.Gew. 2l'6' 461.88-

E;h. g, Enae erhalten?, Beschr. Qs. quadrat. mit gerundeten Kan-
ten, Elide unregelmässig gerundet (Form nicht ganz ausgegossen?),
Ba. fein fazetdert, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A. grün, L. 5.7,

Qb. 0.6, Qh. 0.5, Gew. 13.2,46191.
Erh. g, Böschr. Qs. langoval, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.7, Qb. 0.75. Qh. 0.4, Gew. 7.6' 46/92.

(Nr. 872-934)
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grin,L.2.9, Qb.0.65,
Qh. d35, Gew.4.3. 46/604.33. Crivelli 1946. Taf. lV3l.
Erh. g, Beschr. Qs. linsenförmig, Kanten scharf, Zs. v91bog91' fa1.
I, G: dgrün, A: grün, L.7.0, Qb.0.4, Qh.0.3, Gew. 4.7,46/604'2.
Erh. e, Beschr. Qs. linsenförmig, Zs. verbogen, Pat. l, G: dgrün.
A: grin, L.5.1. Qb.0.3. Qh.0.2, Cew.2'0'461989, Crivelli 1946.
Taf XI,l0.

Erh. g, Beschr. Qs. tinsenförmig, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: srün. L. 3.9, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 3.0,46/994'
Erhig, Beschr. Qi. linsenformig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.5'
Ob. 0.4, Qh. 0.25, Cew. 1.6, 46/604'23'
Erh. g, Bdschr. Qs. D-förmig, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
erün, L. 5.4, Qb. 0.3, Qh. 0.2. Gew. 2.6. 461552'1.
Erh. g, Beschr. Qs. dreieckig, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
erän,1. 5.1, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 2.1, 461604.29.
Erh. m, Beschi. Qs. dreieckig, eine Seite abgeschnitten, Hs' Blase,

Zs. verbogen, Pa[. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.5, Qh. 0.2,

Gew. 3.9, 46/467 .6.
Erh. g, Beschr. Qs. dreieckig, mit gerundeten Kanten, Pat. I, G:

derün] A: erün, L. 5.8, Qb. 0.4, Qh. 0.35, Gew. 5.0, 461604.13.
eih. g. eeschr. Qs. dreieckig mit gerundeten Kanten, :Zs. verbogen,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.2. Qb. 0.3, Gew' 3.4,

461457 .11.
Erh. g, Beschr. Qs. D-förmig, Pat. I, G: dgrün, A. grün, L. 4.9, Qb.
0.3, Qh. 0.25, Gew. 2.7, 46145'7.8.
Erh. Ä, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. dreieckig, ein En-de ge-
rundet (original?), Zs. verbogen, Pat, I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8,

Ob. 0.3. Qh. 0.25, Gew. 1.8,461493.
Erh. m, B-eschr. Qs. dreieckig mit gerundeten Kanten. Zs. verbo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.35. Qh. 0 3, Gew. 2.4,
46t458.5.
Erh. g, Beschr. Qs. quadrat., zwei Seiten abgeschnitten,.Pat' I, G:

dgrün-, A: grün, L.5.5, Qb.0.3, Dm.7'0, Gew.3.8,46146"1.5.
Eih. e, Beichr. Qs. D-förmig, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:

dbron7en, A: grün, L. 4.S, Qb. 0.35, Qh. 0'25, Gew' 4.6' 461484.

Erh. g, Beschr-. Qs. rechteckig, Zs. verbogen, !-at. I, G: dgrün, A:
srün,-L. 4.7. Qb. 0.35, Qh. 0.3, Gew. 3.0, 461604.15'
Erh. e, Beschi. Qs. oval, einseitig schmaler werdend, Pat. I, G:

dcrün: A: $0n,L:. 4.7, Qb. 0.35, Qh. 0,3, Gew. 3.2, 46/45'7.13.
Eih. g, Beichr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.6, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 2.7,461604.32.
Erh. g, Beschr. Qs. D-förmig, Zs. verbogen, P1t !, G: dgrün, A:
erün, L.4.3, Qb.0.3, Qh.0.15. Gew. 1.9. 461604.5.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, eine Seite gehämmert und
abgeührotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb. 0.35, Qh. 0.3,

Gew. 2.9,461604.2'7.
Erh. g, Beschr. Qs. rechteckig mit gerundeten Kanten, einseitig
dünnei werdend, Ba. Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.
4.3, Qb. 0.3, Gew. 2.2, 461457.9.
Erh. g, Beschr. Qs. quadrat., Kanten gerundet, Zs.,verbo-gen, Pat.

I, G: äbronzen-dgrun, L. 4.2, Qb. 0.3, Gew. 3.4, 46/457 .2.

Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.9, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 3.2,461604.25.
Erh. g, Beschr. Qs. D-förmig, Zs. zusammengebogen, Pat' I, C:

Eih. g, Beschr. Qs. D-formig mit abgeflachter leite,4. yerbog-e1,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb.0.3, Qh.0.25' Gew.2.0,
46/458.7.
Erh. g, Beschr. Qs. D-förmig, Zs. verbogen, Pat' I, G: dgrün, A:
grün,L.2.6, Qb.0.35, Qh.0.3, Gew. 1.6, 46/604.18'
Erh. g, Beschr. Qs. D-förmig, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün,-L. 2.5. Qb. 0.3, Qh. 0.2, Cew. 1.0, 461604.19.
Erh. g, Beschr. Qs. D-förmig, Zs. verbogen. P?! I. G, dgrün, A:
erün, L. 1.7, Qb. 0.35, Qh. 0.2, Cew. 1.7, 461458'6'
Erh. g. Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L.6.i, Qb.0.35, Qh.0.3, Gew. 4.8,461604.3t.
Erh. g, Iieschr. Qs. rund, Zs. verbogen, eine Seite gehäm-mert und
abgeb'rochen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.6.1, Qb.0.3' Gew.
3.8,461467.3.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G: qgql, 4r g._un,

rostfalbener Fleck, L. 5.6, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 5.5,461604.3'
Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L. 5.0, Qb. 0.3, Gew. 2.4,461499.3.
Erh. g, Beschr. Qs. rund, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4.9, Qb' 0.3'
Gew 3.3, 461457.6.
Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.7, Qb. 0.3, Gew. 2.7,461604.30.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. leicht verbogen, Pqf I.Gr dbronzen,
A: grün, L. 4.7, Qb.0.35, Qh. 0.3, Gew. 3'5, 461457.19.
Erhl g, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: srün, L. 4.6, Qb. 0.4, Qh. 0.3. Gew. 4.2,461483.
Erhig, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: gtün,L 4'6, Qb. 0.3,

Gew. 2.8, 461457.16.
Erh. g, Beschr. Qs. rechteckig mit gerundeten Kanten, fazettiert,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.4.6, Qb. 0.35, Qh. 0'3, Gew.
3.4,46/457.12.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4'5, Qb. 0.3'

Qh. 0.25, Gew. 2.3, 46/457.10.
Erh. g, Beschr. Qs. quadrat.-oval, Zs. verbogrcn, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L. 4.2, Qb.0.25, Gew. 2.2,46/990'
Erh. g, Eeschr. Qs. rund, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4'1, Qb.
0.35, Gew 2.8, 461457.7.
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*826

Perlen und Ringe (Nr B0HI7)
Perlen (Nr. 809.810)x809 Erh. m, ausgebrochen, Beschr. Qs. D-formig, im Innern Spirale,

Pat. I, G: dgrün, A: grün, Qb. 0.8, Qh. 0.5, Dm. 1.5, Gew. 4.0,
461636.

*8 l0 Erh. m, Segment ausgebrochen, Beschr. Qs. linsenförmig, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, Qb.0.6, Qh.0.25, Dm. 1.6, Gew.2.5, 461456.1.

(lr{r.811*817)
Erh. g, Segment erhalten, Beschr. Qs. linsenförmig, Dek. Kreisau-
gen mit vertiefter Mitte, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.0, Qb. 0.5,
Qh. 0.15, Dm.2.5, Gew. 1.0, 461986, Crivelli 1946, Taf. XIII,l6.
mit feinen Strichen, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs.
rhombisch, Dek. gegenständige Winkelgruppen, getrennt von Quer-
strichen und freien Flächen, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Zs. auf-
gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.4.4, Qb. 0.35, Qh. 0.2, Gew.
2.1,461467.8.
Erh. g, Segment ausgebrochen, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, Qb.0.35, Dm.2.5, Gew.4.1,46/458.3.
Erh. g, Segment ausgebrochen, Beschr. Qs. rund, oben sehr stark
abgenützt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Qb. 0.45, Dm. 2.4, Gew.4.6,
46/499.5.
Erh. m, Segment ausgebrochen, Beschr. Qs. unregelmässig, Ba.
sehr grob überarbeitet, starke Feilspuren, Qual. s, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, Qb. 0.3, Dm. 1.5, Gew. 1.1, 461456.2.
Erh. g, ganz, Beschr. Qs. D-förmig, Hs. aus Stab zusammengebo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, Qb.0.2, Dm. 1.2, Gew. 0.6,461456.3.
Erh. m, zerbrochen, Beschr. Qs. oval, Zs. zusammengebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb. 0.3, Qh. 0.2, Gew.2.6,46/462.1.

*8 12

*827

*828

x829

*830

fein (Nr. 831-834)*831 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rechteckig, Dek. Längsstriche,
am Ende Querstriche, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.4.5, Qb. 0.35, Qh. 0.3, Gew.
4.7,461998, Crivelli 1946, Taf. XI,20.*832 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Dek. am Ende Querstri-
che, feines Doppelkugelende, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbron-
zen, A: grün, L. 6.9, Qb. 0.35, Qh. 0.3, Dm. 8.0, Gew. 4.4,46146'7 .1.*833 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Dekor teilweise abgenützt,
Dek. am Ende Querstriche, Ba. Dekor eingefeilt, Qual. g, Zs. ver-
bogen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.4.4, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew.
2.5,461490.1.x834 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Dekor teilweise abgenützt,
Dek. am Ende Querstriche, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün,
A: gnin, L. 2.9, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 1.4,461490.6.

mit profilierten Enden, ohne Strichzier (Nr. 835-846)
mittel*835 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. linsenförmig, Ba. Dekor einge-

feilt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.4, Qh.
0.3, Gew. 3,9,46/992.

fein (Nr. 836-846)*836 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. quadrat. mit gerundeten Kanten,
Dek. Doppelkugelende, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. zusammengebo-
gen, Pat. I, G: dgrüm, A: grün, L.6.0, Qb.0.3, Gew.7.1,46/996.*837 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. D-förmig, Ba. Dekor eingefeilt,
Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 5.3, Qb.
0.3, Qh. 0.2, Gew. 4.2,461487.*838 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. D-förmig-oval, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0,
Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 5.7,461485.*839 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. dreieckig-rund, Ba. Dekor ein-
gefeilt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb. 0.3, Qh.
0.25, Gew 2.3, 46/490.8,*840 Erh. g, Ende erhalten, modern gebrochen, Beschr. Qs. oval, Ba. De-
kor eingefeilt, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.4, 8. 2.2, Qb. 0.25, Qh. 0.2, Gew. 3.0, 461837.*841 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Ba. Dekor eingefeilt, Zs.
zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck,
L. 3.9, Qb. 0.4, Qh. 0.25, Gew. 7.1,461995.*842 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rundlich, Ba. Dekor eingefeilt,
Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. 0.25, Qh. 0.25,
Gew. 1.9, 46/490.10.*843 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. linsen{tirmig, mit abgeflachter
Seite, Dek. verschliffen, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. verbogen, Pat. I,
G: dbronzen, A: grün, L.3.6, Qb.0.35, Qh.0.2, Gew. 2.0,46/490.9.*844 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rund, Zs. zusammengebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb.0.3, Gew.5.1,46/475.*845 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.2, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 1.4,461490.5.*846 Erh. m, Ende erhalten, modern abgebrochen, Beschr. Qs. oval, ei-
ne Seite abgeschnitten, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. zusammengebo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.1, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew.2.6,
461490.3.
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*8 l4

*8 l6

*817

*815

Kette (Nr. BIB)*818 Erh. s, Beschr. 8 Kettenglieder erhalten, Qs. D-förmig, Hs. Ket-
tenglieder zusammengebogen, Pat. IV, hellgnin, L. 4.1, Qb. 0.2,
Qh.0.1, Dm.0.8, Gew.2.'7,461605, Crivelli 1946, Taf. XII,6.

Armringe (Nr 819-941)
mit profilierten Enden und Strichzier (Nr. Nr. 819-834)
massiv (Nr. 819-825)*819 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Dek. Längsstriche, am En-

de Querstriche, Qual. g, Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: dgrün, L. 9.0, Qb. 0.75, Qh. 0.45, Gew. 19.6,46/649, Crivelli
1946, Taf . X1,24.*820 Erh. g, Endstück erhalten, Beschr. Qs. langoval, Dek. Längsstriche,
am Ende Querstriche, Ba. Querstriche eingefeilt, Ende mit Feil-
spuren, Zs. gerade gebogen, Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L.
6.0, Qb.0.7, Qh.0.4, Gew. 11.7,461192a.*821 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. langoval, Dek. Längs-
striche, an einem Ende Querstriche auf der Schauseite, Ba. Quer-
striche eingefeilt, nach Längsstrichen angebracht, Zs. aufgebogen,
Pat. I, G: dgrün-dbronzen, A: grün, L. 11.3, Qb.0.5, Qh.0.45, Gew.
16.9, 461142, Crivelli 1946, Taf. XI,25.

822 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Dek. Längs-
striche, Zs. einseitigabgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.7,
Qb. 0.5, Qh. 0.35, Gew.7.2,461492.2.*823 Erh. g, beidseitigabgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Dek. Längs-
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914

915

916

917

918

919

920

92t

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.9, Qb. 0.3, Gew. 3.0,46/457.1.
Erh. m, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. 0.3,

Qh. 0.25, Gew. 1.6, 46145'7.5.
Erh. m, Beschr. Qs. oval, Zs. zusammengebogen, Risse, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb. 0.45, Qh. 0.35, Gew. 5.7,461486.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.3.7, Qb. 0.35,

Qh. 0.3, Gew. 2.4, 46/457.17.
Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.3.6, Qb.0.2, Gew. 1.1,461604.6.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.5,

Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 2,1, 461457.4.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.4, Qb. 0.4, Qh. 0.35, Gew. 3.1,461604.4.
Erh. g, Beschr. Qs. tropfenförmig, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.4, Qb. 0.35, Qh. 0.25, Gew. 1.8,46/481.
Erh. m, Beschr. Qs. quadrat. mit gerundeten Kanten, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb. 0.35, Gew. 3.0,46/457.14.
Erh. g, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.3, Qb. 0.3, Gew. 2.5,461604.12.
Erh. g, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.3, Qb. 0.2, Gew. 1.2, 461604.10.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.2, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 2.0,461604.7.
Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 3.2, Qb. 0.2, Gew. 1.0,46/604.20.
Erh. g, Beschr. Qs. rund, ein Ende dicker werdend, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2, Qb.0.3, Gew. 1.3,46/604.11.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.1, Qb. 0.35, Qh. 0.3, Gew. 2.1,461604.8.
Erh. m, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb.
0.25, Gew. 1.2, 461457.15,
Erh. m, Beschr. Qs. oval, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 2.8, Qb. 0.35, Qh. 0.3, Gew. 3.5,461462.7.
Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 2.7, Qb.0.25, Gew. 2.3, 46/462.4.
Erh. m, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7, Qb. 0.4,

Qh. 0.25, Gew. 1.6, 46/45'7.18.
Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbene Kruste, L. 2.0, Qb. 0.2, Gew. 0.4,46/604.21.
Erh. m, Beschr. Qs. D-förmig, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.0, Qb. 0.35, Qh. 0.3, Gew. 3.1,461458.4.
Erh. g, einseitig modern abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 1.4, Qb.0.4, Qh.0.25, Gew.0.8, 461604.16.

*935 mit Kugelende, Erh. g, Beschr. Qs. oval, Dek. Kugelende mit kreuz-
förmig angeordneten Strichpaaren, Ring mit Querstrichen, Pat. I,
G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.3.7, Qb.0.75, Qh. 0.55, Gew. 12.9,
46/716.

ohne erhaltenes Ende (Nr. 936-941)*936 profiliert, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig-
gerundet, eine Seite abgeschnitten, Dek. breite Rippen, von schma-
len getrennt, Feld mit einfacher Strichzier, Ba. Dekor eingefeilt,
Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.3, Dm. 6.4, Gew.
3.4, 46t467.4.

mit Strichgruppen (Nr. 937-940)*937 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Dek. stark ab-
genützt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4, Qb. 0.4,

Qh. 0.35, Gew. 5.6, 461604.28.*938 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Dek. Strichgrup-
pen zu je 3-4 Strichen, Fl. wohl Flickstelle: Stab halbiert, mit 2
Nietlöchem, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5, Qb.
0.65, Qh.0.6, Gew. 16.8,461111.*939 Erh. g, beidseitigabgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. aus Blech her-
gestellt, auf Innenseite unregelmässige Naht, Ba. Dekor eingefeilt?,
Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.2, Qb.0.55, Qh.
0.4, Gew. 3.6, 46146'1.7.*940 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. aus Blech hergestellt, Naht
in Mitte Innenseite, Dek. Querstriche, Zs. flachgedrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.5, B. 0.85, D1 0.03, Gew. 0.6, 461530.

*941 glatt, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. hohl, Qs. oval, Hs.
aus Blech hergestellt, Zs. verbogen, Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.5.3, Dl 0.1, Qb.0.75, Qh.0.8, Gew.'7.7,461985.

Ohrrin ge (Nr. .94 2.9 4 3)*942 Erh. g, Ose ausgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, ein Ende in Ose,
anderes in Spitze endend, Dek. 2 Längsstreifen, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, Qb.0.3, Qh.0,2, Gew.3.4,461563.*943 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Dek.
Längsstriche, Zs. zusammengebogen, Pat, I, G: dgrün, A: grün, L.
3.6, Qb. 0.2s, Qh. 0.2, Gew. 2.3,46/482.

Halsringe (Nr 944.945)*944 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. dünner Rundstab mit Kugelende und
konischem Fortsatz, KugelQs. oval, Dek. Fortsatz mit Spirale,
Front mit Kreuz, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: grün, L. 1.8, Qb. 0.8, Qh. 0.85, Gew.2.9,46/793,üivelli 1946,
Taf. IX,39.*945 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rhombisch, Ende eingerollt, Zs.
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4, Qb. 0.5, Qh. 0.45, Gew.
11.3, 46/474.

Gürtel (Nr 940-956)
einfache Haken (Nr. 946-948)x946 Erh. m, Hinterteil abgebrochen, Beschr. Nietloch im Ansatz erhal-

ten, Pat. IV, hellgrün, L.3.8, B, 1.0, Qb.0.45, Qh.0.2, Gew.3.0,
46/',774.

*94'7 Erh. g, Haken wenig abgebrochen, Beschr. Nietplatte kreisfömig,
mitNietloch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4, B. 1.35, Qb.0.5,
Qh. 0.15, Gew.2.2,461775, Crivelli 1946, Taf. XII,l5.*948 Erh. s, Hinterteil abgebrochen, Beschr. Form nicht genau erkenn-
bar, Nietloch nach Haken, Zs. stark zerdrückt, Pat. l, G: dgrün, A:
grün, L.2.5, B. 1.0, Dl 0.05, D2 0.15, Gew, 1.5,461607.

Gürtelhaken (Nr. 949-953)*949 Erh. g, Hinterteil abgebrochen, Beschr. langrechteckig, vome ge-
rundet, Fl. abgebrochener Haken mit 2 Nieten angenietet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, Haken: II, grün, L.3.9, B.2.0, Dl 0.1, D2 0.15,
Gew. 5.4, 461575, Crivelli 1946, Taf. IV9.*950 Erh. m, Hinterleil abgebrochen, Beschr. rechteckig, vorne zuge-
spitzt, Hs. an Längsseiten Abschrotspuren (sekundär?), Fl. 2 Niet-
löcher, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,8.3.1, Dl 0.1, D2 0.15,
Gew. 6.4, 461576, Crivelli 1946, Taf. IY8.*951 Erh. g, Hakenteil und ein Flügel erhalten, Beschr. rechteckig, Fl. I
Nietloch, Treibspuren aufRS, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 5.0,
B. 4.5, Dl 0.2, D2 0.05, Gew. 12.3, OR, 461561.1.*952 Erh. g, Hakenteil und ein Flügel erhalten, Beschr. sehr breit, Hs.
RS mit feinen, querlaufenden Treibspuren, Zs. Haken zusammen-
gedrückt, Pat. I, G: grün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 5.6, B.
7.l,DI 0.2, D2 0.05, Gew. 18.2, 461561.2.*953 Erh. g, hinterer Teil und 2 Haken erhalten, Beschr. breit, Hs. Treib-
spuren auflnnenseite, Feilspuren aussen, Zs. zahlreiche Risse, Pat.
I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.0, B. 6.3, Dl 0.05, Gew. 8.8,
46ts43.

Gürtelbleche (Nr. 954-956)x954 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Grundform wohl blattförmig; pla-
stische, spitz endende Mittelrippe, Rand aufgebogen, Zs. leicht ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.'7.3,8.3.2, Dl 0.05, Gew. 5.7,
46lt4l.*955 Erh. g, Spitze und eine Klammer abgebrochen, Beschr. plastische
Mittelrippe, Dekor auf beiden Häften symmetrisch angebracht,
Dek. Rautenbänder, Kreise, Räder, Kreuze, Hs. Nietlöcher für Gür-
telbefestigung erst nach Dekor angebracht, Ba. Dekor aufRS pun-
zierl, auf VS nur flau, Qual. g, Fl. alte Flickung (Spitze angenie-
tet),4 Nietlöcher, I Eisenniet erhalten, Zs. eingefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 10.5, B.7.3, Dl 0.13, D2 0.08, Gew.82.8,
461534, Primas 1972, Abb. 2,1.*956 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. Buckelreihe, begleitet von Perl-
buckeln, Punktkreis, Ba. Dekor sorgftiltig punziert, Qual. g, Zs.
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8,8.2.1, Dl 0.03, Gew.
1.1, 461538, Crivelli I 946, Taf . X[II,24.

Wagenbestandteil (Nr 95 7)*957 Achskappe eines Deichselschamiers, Erh. g, ganz, Stift fehlt, Be-
schr. hoher, einseitig offenerZylinder (Dm. innen 2.15) mit an bei-
den Enden vorstehendem, breitem Band, Deckel mit Absatz und
doppelkonischer, oben abgerundeter Bekrönung, durchgehendes, in
das untere Band einschneidendes Stiftloch (Dm. 0.6), Dek. profi-
liert, Hs. im Innem Fehlstelle (Blase), Ba. überdreht, auf Deckel
klare Drehspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 3.1, Dm, 3.8, Gew.
52.8, OR, 4613206.

Nägel (Nr 958-1025)
mit kalottenförmigem Kopf, Kopf und Stift aus Bronze, Kopf rund
(Nr. 958-966)x958 Erh. g, Spitze abgebrochen, Beschr. StiftQs. rechteckig, Kopfdünn-

wandig, Ba. Stift getrieben, Zs. Kopf mit zahlreichen Dellen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L,6.4,H. 1.3, Dl 0.08, Qb.0.5, Qh.0.35,
Dm.4.0, Gew. 11.9, 46/215c, Crivelli 1946, thf. III,3.*959 Erh. g, Spitze abgebrochen, Beschr. StiftQs. rechteckig, Kopfdünn-
wandig, Zs. Kopf mit zahlreichen Dellen, Stift zu Ose gebogen,
Pat. I, G: grün, A: grün, L.3.4, H. 1.1, Dl 0.1, Qb.0.35, Qh.0.15,
Dm. 3.2, Gew. 8.6, 46/3213.

E*h n oAn7., Beschr. StiftQs. quadrat', Kopf dickwandig, Rand ab-
+ e ou 

ä:'f,l Tltffi; l ß,fi : i,ü;ä*fl ä'nl"ali #1,,1älä;* äffi:,

*s6'|rufi*'ffi 
i"l,'*i*[Fä:,.Ti[i,il&i'b',;llj]:,r#

fr*u'ä's-tifttoitze fehlt, Bischr. StiftQs. rechteckig, Kopf dünn-
^eoL i-ial"l n""a'eerundet, Zs. Kopf zerdrückt' Stift unten verdreht,

äri.'1,"ö, JÄ'ü";, A: grün, L' 5'3, Dl 0'05, Qb' 0'4' Qh' 0'3' Gew'

8.0.461216i.*^2. i"i "" ,s"itr" absebrochen, Beschr. StiftQs' quadrat', Kopf hohl,"Ya) fi."fiJln" Gusiform, Gussnaht auf KopfUS, Gussform im Be-

;;;;h ;; kopruS defekt, Rest des,Gusskanals auf Kalotte' Ba'
'üä"i n"t itt,'Stift getrieben, Pat' I, G: dgrün, A:.grün, L 6'J' Qb'
;;'bi. 0.6. Dm. L8, Gew. 17.5,461641, Crivelli 1946, Taf' III,5'

*964 EiÄ ä', eu"",Beschr. Stiftl-' 9 0, StiftQs' quadrat', unten rechteckig'

5iiü ij"it' 4.4 umgeschlagen und Spitze umgebogcn, [oql !o.trJ'
ä...1-ieiline Gusiform, Öussnähte äuf KopfuS, Kopf mit Fehl-

.iäir"", pui I. c: dgrün' A: grün, rostfarbene Flecken, L' 5'5' B'

i.i, Ou. 0.45; Qh. 0.4s, om. 1.65, Gew. 13 9:46t3214.
*oA< "C;; sani.'Beschr. StiltQs. quadrat., Kanten gefast, Kopf

f'ro'l'ri, ff t."l-t.itige Gussform, Gussnaht aul Kop[US, Pat' lll, L'
i.i,'p'. o.+s, DT 0.1, Qb. 0.3s, Qh. 0.35' Dm. 1.3, Gew' 3.1,

461 1937 .

*966 eitt. *, stift uUgebrochen, Beschr' S-tiftQs. q-tlad.raj 
' Sgplhohl,Tat'

I, G: dgrtin, AI grtin, rostfarbene Kruste,-H' l'2, Qb' 0'45, Dm'
l' .25, GZw. 1 

"7 

, 461'778, angeschrieben 461260'

mit kalottenförmigem Kopf, Kopf aus Bronze, Stift aus Eisen

(Nr. 967-998)
Koof rund (Nr. 967-994)iiä Erh. !. Eisenstift abgebrochen. modem durchbohrt, Beschr' Eisen-

stift {"uadrat. 0.7, Rand gerade' Hs. Ieichte Fehlstelle am Rand, Zs'

Rand'eingerissen, Pat. I, G: dgrün, 4, gru.t-t, im^lnnern Rostkruste,
H. 2.0, D-l 0.15, D2 0.1, Dm.-4.4, Gew. 45.5. OR' 4613212z1

*968 Erh. m, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift quadrat. 0.8, Rand rund,
Hs. sehr massiv, Zs. verschlagen, Stiftmanschette gerissen, Pat.,I,
G: dgrün, A: grün, rostfarben; Flecken, H. 1.6, Dl 0.2'D2 0'15'
Dm. 4.2, Gew. 40.8, 46185'

*969 Erh. g, Eisenstift abgebrochen, Beschr' Eisenstift quadrat' 0'4,
Rand"ibgeflacht, Hs: Eisenstift auf Schauseite sichtbar, Guss-

fehler am Rand, Zs. leicht zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

beidseitig Rostkruste, H. 1.4, D1 0.15, D2 0.1, Dm.3'9' Gew'
19.7, 46184.s970 Erh. m, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift quadrat' 0.7, Rand ab-

geflachi, Hs. sehr massiv, Stift leicht schräg stehend, Zs. Rand ein-

ledellt, 
.Riss, 

Pat. I, G: dgrün, A; gl-qn? 
-H - 

1.3'^Dl 0.2, D2 0 15,

bm. 3-8, Gew. 30.0, 46/215b, Crivelli 1946, Taf'lII'2.
g7l Erh. g, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Eisenstift quadrat. 0.25,

Randäbgeflacht, Zs. äingedellt, Riss, Pat. I, G: dgrün,-A:.grün, im
Innem R-ostkrusie, H. l.ö, Dl 0.1, Dm. 3.6. Gew' 11.5,461215 ,

972 Erh. g, Eisenstift abgebrochen, Teil des Randes erhalten, Beschr'
eiseni-tift quadrat. 0.J, Rand gerundet, Ba. konzentrisch-e-D1e-hsp-u.-

ren, Pat, I, G: dgrtin, A: grün, im Innem Rostkruste, H' 1.1, Dl
0.1, Dm. 3.4, Gew. '7 .1, 4612171.*973 Erh. g, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Eisenstift nicht erkennbar,

Rand-gerundet, Ba. k-onzentrische Drehspuren, Zs. eingedellt, R^iss,

Pat. I;G: dgrün, A: grün, im Innem Rostkruste, H. I'l' D1 01,
Dm. 3.4, Gew. 12.9, 46/216a.

974 Erh. m, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Eisenstift nicht erkennbar,

Rand gerundet, Pat. Il G: dgrün. A: grynr im Innem Rostkruste, H'
l.l, Dl 0.1, Dm.3.4, Gew. 13.4,46/216.

!,l5 Erh. s, Ranä ausgebrochen, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift^qua.-

drat. 0.35, Ba. ko=nzentrische Drehspuren, Pat. II, dgrün, H. 0.8, Dl
0.15, Dm. 3.1, Gew. 9.9,461464.2.*976 Erh.'g, Eisenstift fehlt, Beschr' Eisenstift quadrat. 0.35, Rand

abgefl-ächt, Zs. leicht deformiert, Pal I, G:-dgrün.4' g{üIt,. B'
0.E'5, Dl 0.1, Dm. 3.1, Gew. 8.9, OR, 46l2l7b' Crivelli 1946'
Taf. III,4.

977 Erh. g, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisgnsti qlqdrat. O'45, 1an{ 8!-
rundei, Hs. Wandung verschieden dick, Zs. Meisselspur' Pat. I,-G:
dgrün, A: grün, H.'1.2, Dl 0.3, D2 0.15, Dm.3'1, Gew. 18.0,

461216g.
978 Erh. mJRand leicht ausgebrochen, Eisenstift abgebrochen, Beschr.

Eisensiift wohl quadrat.l Rand abgeflacht, Zs. stark,eingeOgilt 9n!
verbogen, Pat. I,-G: dgrün, A: grün, im Innem Rostkruste, Dl 0.1'
Dm. 3.0, Gew. 5.4, 46/464.5.*g7g Erh. g, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Rand abgeflacht, (Niet?)
Lochäm Rand, Hs. Wandung verschieden dick, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, im lnnem Rostkruste, H.0.9, Dl 0.1, D2 0.05' Dm.3.0,
Gew. 8,8, 46/217d'*980 Erh. g, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift rund.O.4, Rand abgefl,acht,

Hs. Wandung verschieden dick, Zs. Rand eingerissen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, H. 1.2,D| 0.25, D2 0.1, Dm.3.0, Gew. 13'9'
461216b.*981 Erh. m, Eisenstift fehlt, Hälfte fehlt, Beschr. Eisenstift quadrat. 0.4,

Rand gerundet, Hs. Stift leicht schräg-steh91d' f1t-l -Q: {e191.e:
grtin, FL 0.9, Dl 0.i, Dm.2.9, Gew. 5.4, MA*ARB075' 461217m.

*g82 Erh.-g, Eisenstift in Resten erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Zs'
leicht"verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Inneres mit Rostkruste
aussefüllt. u. o.g, ot 0.1, Dm. 2.9, Gew. 10 5' 461217a.

983 Erh]m,Eisenstiftabgebrochen,segmentausgebrochen,Beschr. Ei-
senstifi quadrat. O.3,-Rand abgeflaiht, Hs. Eisenstift auf Schausei-
te sichtbar, Manschette einseitig sehr lang, Ba. konzentrische
Drehspuren, Zs. Rand ausgerissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H'
0.8, Dl 0.1, Dm. 2.8, Gew. 6.1, 461217h.

984 Erh. g, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Rand.abgeflacht' Hs. Guss-

fehlei am Rand, Pai. I, G: dgrün, A: grün, im Innem Rostkruste,
H. 1.0, Dl 0.1, Dm. 2.8, Gew. 9 2,46/217c.

985 Erh. g, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Eisenstift qu-adrat..0.25,
Randäbgeflacht, Zs. Rand mit Stab aufgeboge-n.-Pat.- I, G-, dg$1,
A: grün,-im Innem Rostkruste, H. 0.9, Dl 0.15, D2 0.1,Dm.2.'7'
Gew. 7.2, 461464.9.

*986 Erh. e. Eisenstift fehlt, Segment ausgebrochen, Beschr. Eisenstilt
quadr"at. 0.3, Rand abgeflächt, Hs' grosse Blase (wohl ehemals

übergossen), Pat. I, G:-dgrün, A: grün. H. 1.0. D1 0.1, Dm 2'7,
Gew. 6.5, 46/217g.

g8'1 Erh. g, EisenstiftTehlt, Beschr. Eisenstift quqd1gt. 0.3,Rand abge-

flachl Hs. Wandung verschieden dick, Gussfehler am Rand, Man-
schette einseitig sehr lang, Ba. konzentrische Drehspuren, PaL I,
G: dgrün, A: grün, H.0'9, Dl 0'15,D2 0.1, Dm.2.7,Gew,7'2'
4612t7f.*988 Erh. m, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Eisenstift wohl quadrat.,

Rand gerundet, Zs. stärk zerdrückt, Pat. I, G: dgrün,-A: CIPI iT
InneniRostkruste, H. 1.0, Dl 0.1, Dm.2.6, Gew. 11.2,461464.10.

*989 Erh. m, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Eisenstift quadrat' 0.35,
Rand abgeflacht, Hs.-Gussfehler am Rand, Zs. Kopf !9ic^hl z9r.-

drUckt, Pät. I, G: dgrün, A: grün, im Innern Rostkruste, H' 0.7, Dl
0.1, D2 0.05, Dm.2.6, Gew.5.6, 461217e'

*990 Erh. m, Eisenstift abgebrochen, Segment ausgebrochen, Beschr. Ei-
senstifi quadrat. 0.3, Rand gerundet, Pat. I, G: dgrün, A: gr'ün' H.
0.9, Dl 0.1, Dm. 2.5, Gew.7 7,461217i.

*991 Erh. g, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift quadrat 0.35. Rand ab-
geflaöht, Hs. sehr massiv, Gussfehler am Rand, Pat.,I, 9: 9grün'
A: grtin, H. 0.8, D1 0.3, D2 0.15, Dm' 2.4, Gew 14.5' 461217.

*gg2 Erh] e, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift quadrat. 0.2, Rand abge-

flachi Zs. Rand mit Stab aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H.
0.6, Dl 0.01, D2 0.05, Dm' 2.1, Gew' 3.6, OR' 46/464.8.

*993 Erh. m, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift quadrat. 0.25, Rand ab-
geflacht, Zs. flachgedrückt, eingefalteq Meiss-elspur auf Innensei-
ie, Pat. I, G: dgrün-, A: grün, D i 0.1 , Gew. 6 2, 461216d'.

*gg4 efur. m, 
-gisenitift 

abge6rochen, Beschr. mit Bleifüllung, Zs.- zu-
sammengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Rostkruste, Nagelfül-
lung weiss, L. 3.7, B. 2.2, H. l'4, Dl 0'05' Gew. 18.4, MA
ARB133,4611076.

Koof ouadratisch (Nr. 995.996)
*99'5 'Erh. g, Ecke erhalten. Beschr. Rand abgeflacht. Ba. starke Feil-

spurei, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'2.5,8. 1.5, Dl 0.15' Gew. 3.8,

4611439.*996 Erh. g, Stift abgebrochen, Beschr. Kanten akzen-tuiert, Mitte flach,
Randabgeflachl, Pat. I, G: dgrün, A: grün, i1 Innem Rostkruste,
H. 0.8, dl 0.1, Dm. 2.2, Gevr: 6.4,461640, crivelli 1946, Taf. III,6.

Eisenstifte (Nr. 997.998)*997 Erh. i, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. wohl quadrat., Pat. ro-
stig, L. 3.9, Gew. 3.1, 4612321.

*998 Erh. m, oben modern angebrochen, Beschr. Bronzeröhrchen an-

haftend, Pat. rostig, Bronzä: I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, Gew. 3.0,

4611025.

mit kalottenförmigem Kopf, Kopf aus Bronze, Stift separat, Kopf
rund (Nr. 999-1001)
x999 Erh. m, Rand äusgebrochen, Beschr. Rand abgeflacht, Zs. Stiftloch

ausgerissen, eingödellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 1.2, Dl 0'05,
Dm. 3.4, Gew. 3.1, 461216h.

*1000 Erh. g, ganz, Beschr. Rand gerundet, Ba. konzentrische Drehsp,u-

ren, Zs.-Stiftloch ausgerissen, Delle, Pat l' G: dgrün, A: grün, H
1.0, Dl 0.1. Dm. 3.4. Gew. 7.4, 46l2l5d'

* I 001 Erh. m, Segment ausgebrochen, Beschr. Rand abgefl acht, Hs. 
-trop-

fenförmige-Blase, Zi. Stiftloch ausgerissen, verformt, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, H.0.9, Dl 0.1, Dm.3'4, Gew. 6'0, 461216c.
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9r3

914

915

916

917

918

919

920

92t

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.9, Qb. 0.3, Gew. 3.0,46/457.1.
Erh. m, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. 0.3,

Qh. 0.25, Gew. 1.6, 46145'7.5.
Erh. m, Beschr. Qs. oval, Zs. zusammengebogen, Risse, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb. 0.45, Qh. 0.35, Gew. 5.7,461486.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.3.7, Qb. 0.35,

Qh. 0.3, Gew. 2.4, 46/457.17.
Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.3.6, Qb.0.2, Gew. 1.1,461604.6.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.5,

Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 2,1, 461457.4.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.4, Qb. 0.4, Qh. 0.35, Gew. 3.1,461604.4.
Erh. g, Beschr. Qs. tropfenförmig, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.4, Qb. 0.35, Qh. 0.25, Gew. 1.8,46/481.
Erh. m, Beschr. Qs. quadrat. mit gerundeten Kanten, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb. 0.35, Gew. 3.0,46/457.14.
Erh. g, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.3, Qb. 0.3, Gew. 2.5,461604.12.
Erh. g, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.3, Qb. 0.2, Gew. 1.2, 461604.10.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.2, Qb. 0.3, Qh. 0.25, Gew. 2.0,461604.7.
Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 3.2, Qb. 0.2, Gew. 1.0,46/604.20.
Erh. g, Beschr. Qs. rund, ein Ende dicker werdend, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2, Qb.0.3, Gew. 1.3,46/604.11.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.1, Qb. 0.35, Qh. 0.3, Gew. 2.1,461604.8.
Erh. m, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb.
0.25, Gew. 1.2, 461457.15,
Erh. m, Beschr. Qs. oval, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 2.8, Qb. 0.35, Qh. 0.3, Gew. 3.5,461462.7.
Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 2.7, Qb.0.25, Gew. 2.3, 46/462.4.
Erh. m, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7, Qb. 0.4,

Qh. 0.25, Gew. 1.6, 46/45'7.18.
Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbene Kruste, L. 2.0, Qb. 0.2, Gew. 0.4,46/604.21.
Erh. m, Beschr. Qs. D-förmig, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.0, Qb. 0.35, Qh. 0.3, Gew. 3.1,461458.4.
Erh. g, einseitig modern abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 1.4, Qb.0.4, Qh.0.25, Gew.0.8, 461604.16.

*935 mit Kugelende, Erh. g, Beschr. Qs. oval, Dek. Kugelende mit kreuz-
förmig angeordneten Strichpaaren, Ring mit Querstrichen, Pat. I,
G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.3.7, Qb.0.75, Qh. 0.55, Gew. 12.9,
46/716.

ohne erhaltenes Ende (Nr. 936-941)*936 profiliert, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig-
gerundet, eine Seite abgeschnitten, Dek. breite Rippen, von schma-
len getrennt, Feld mit einfacher Strichzier, Ba. Dekor eingefeilt,
Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.3, Dm. 6.4, Gew.
3.4, 46t467.4.

mit Strichgruppen (Nr. 937-940)*937 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Dek. stark ab-
genützt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4, Qb. 0.4,

Qh. 0.35, Gew. 5.6, 461604.28.*938 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Dek. Strichgrup-
pen zu je 3-4 Strichen, Fl. wohl Flickstelle: Stab halbiert, mit 2
Nietlöchem, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5, Qb.
0.65, Qh.0.6, Gew. 16.8,461111.*939 Erh. g, beidseitigabgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. aus Blech her-
gestellt, auf Innenseite unregelmässige Naht, Ba. Dekor eingefeilt?,
Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.2, Qb.0.55, Qh.
0.4, Gew. 3.6, 46146'1.7.*940 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. aus Blech hergestellt, Naht
in Mitte Innenseite, Dek. Querstriche, Zs. flachgedrückt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.5, B. 0.85, D1 0.03, Gew. 0.6, 461530.

*941 glatt, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. hohl, Qs. oval, Hs.
aus Blech hergestellt, Zs. verbogen, Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.5.3, Dl 0.1, Qb.0.75, Qh.0.8, Gew.'7.7,461985.

Ohrrin ge (Nr. .94 2.9 4 3)*942 Erh. g, Ose ausgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, ein Ende in Ose,
anderes in Spitze endend, Dek. 2 Längsstreifen, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, Qb.0.3, Qh.0,2, Gew.3.4,461563.*943 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Dek.
Längsstriche, Zs. zusammengebogen, Pat, I, G: dgrün, A: grün, L.
3.6, Qb. 0.2s, Qh. 0.2, Gew. 2.3,46/482.

Halsringe (Nr 944.945)*944 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. dünner Rundstab mit Kugelende und
konischem Fortsatz, KugelQs. oval, Dek. Fortsatz mit Spirale,
Front mit Kreuz, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: grün, L. 1.8, Qb. 0.8, Qh. 0.85, Gew.2.9,46/793,üivelli 1946,
Taf. IX,39.*945 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rhombisch, Ende eingerollt, Zs.
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4, Qb. 0.5, Qh. 0.45, Gew.
11.3, 46/474.

Gürtel (Nr 940-956)
einfache Haken (Nr. 946-948)x946 Erh. m, Hinterteil abgebrochen, Beschr. Nietloch im Ansatz erhal-

ten, Pat. IV, hellgrün, L.3.8, B, 1.0, Qb.0.45, Qh.0.2, Gew.3.0,
46/',774.

*94'7 Erh. g, Haken wenig abgebrochen, Beschr. Nietplatte kreisfömig,
mitNietloch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4, B. 1.35, Qb.0.5,
Qh. 0.15, Gew.2.2,461775, Crivelli 1946, Taf. XII,l5.*948 Erh. s, Hinterteil abgebrochen, Beschr. Form nicht genau erkenn-
bar, Nietloch nach Haken, Zs. stark zerdrückt, Pat. l, G: dgrün, A:
grün, L.2.5, B. 1.0, Dl 0.05, D2 0.15, Gew, 1.5,461607.

Gürtelhaken (Nr. 949-953)*949 Erh. g, Hinterteil abgebrochen, Beschr. langrechteckig, vome ge-
rundet, Fl. abgebrochener Haken mit 2 Nieten angenietet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, Haken: II, grün, L.3.9, B.2.0, Dl 0.1, D2 0.15,
Gew. 5.4, 461575, Crivelli 1946, Taf. IV9.*950 Erh. m, Hinterleil abgebrochen, Beschr. rechteckig, vorne zuge-
spitzt, Hs. an Längsseiten Abschrotspuren (sekundär?), Fl. 2 Niet-
löcher, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,8.3.1, Dl 0.1, D2 0.15,
Gew. 6.4, 461576, Crivelli 1946, Taf. IY8.*951 Erh. g, Hakenteil und ein Flügel erhalten, Beschr. rechteckig, Fl. I
Nietloch, Treibspuren aufRS, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 5.0,
B. 4.5, Dl 0.2, D2 0.05, Gew. 12.3, OR, 461561.1.*952 Erh. g, Hakenteil und ein Flügel erhalten, Beschr. sehr breit, Hs.
RS mit feinen, querlaufenden Treibspuren, Zs. Haken zusammen-
gedrückt, Pat. I, G: grün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 5.6, B.
7.l,DI 0.2, D2 0.05, Gew. 18.2, 461561.2.*953 Erh. g, hinterer Teil und 2 Haken erhalten, Beschr. breit, Hs. Treib-
spuren auflnnenseite, Feilspuren aussen, Zs. zahlreiche Risse, Pat.
I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.0, B. 6.3, Dl 0.05, Gew. 8.8,
46ts43.

Gürtelbleche (Nr. 954-956)x954 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Grundform wohl blattförmig; pla-
stische, spitz endende Mittelrippe, Rand aufgebogen, Zs. leicht ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.'7.3,8.3.2, Dl 0.05, Gew. 5.7,
46lt4l.*955 Erh. g, Spitze und eine Klammer abgebrochen, Beschr. plastische
Mittelrippe, Dekor auf beiden Häften symmetrisch angebracht,
Dek. Rautenbänder, Kreise, Räder, Kreuze, Hs. Nietlöcher für Gür-
telbefestigung erst nach Dekor angebracht, Ba. Dekor aufRS pun-
zierl, auf VS nur flau, Qual. g, Fl. alte Flickung (Spitze angenie-
tet),4 Nietlöcher, I Eisenniet erhalten, Zs. eingefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 10.5, B.7.3, Dl 0.13, D2 0.08, Gew.82.8,
461534, Primas 1972, Abb. 2,1.*956 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. Buckelreihe, begleitet von Perl-
buckeln, Punktkreis, Ba. Dekor sorgftiltig punziert, Qual. g, Zs.
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8,8.2.1, Dl 0.03, Gew.
1.1, 461538, Crivelli I 946, Taf . X[II,24.

Wagenbestandteil (Nr 95 7)*957 Achskappe eines Deichselschamiers, Erh. g, ganz, Stift fehlt, Be-
schr. hoher, einseitig offenerZylinder (Dm. innen 2.15) mit an bei-
den Enden vorstehendem, breitem Band, Deckel mit Absatz und
doppelkonischer, oben abgerundeter Bekrönung, durchgehendes, in
das untere Band einschneidendes Stiftloch (Dm. 0.6), Dek. profi-
liert, Hs. im Innem Fehlstelle (Blase), Ba. überdreht, auf Deckel
klare Drehspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 3.1, Dm, 3.8, Gew.
52.8, OR, 4613206.

Nägel (Nr 958-1025)
mit kalottenförmigem Kopf, Kopf und Stift aus Bronze, Kopf rund
(Nr. 958-966)x958 Erh. g, Spitze abgebrochen, Beschr. StiftQs. rechteckig, Kopfdünn-

wandig, Ba. Stift getrieben, Zs. Kopf mit zahlreichen Dellen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L,6.4,H. 1.3, Dl 0.08, Qb.0.5, Qh.0.35,
Dm.4.0, Gew. 11.9, 46/215c, Crivelli 1946, thf. III,3.*959 Erh. g, Spitze abgebrochen, Beschr. StiftQs. rechteckig, Kopfdünn-
wandig, Zs. Kopf mit zahlreichen Dellen, Stift zu Ose gebogen,
Pat. I, G: grün, A: grün, L.3.4, H. 1.1, Dl 0.1, Qb.0.35, Qh.0.15,
Dm. 3.2, Gew. 8.6, 46/3213.

E*h n oAn7., Beschr. StiftQs. quadrat', Kopf dickwandig, Rand ab-
+ e ou 

ä:'f,l Tltffi; l ß,fi : i,ü;ä*fl ä'nl"ali #1,,1älä;* äffi:,

*s6'|rufi*'ffi 
i"l,'*i*[Fä:,.Ti[i,il&i'b',;llj]:,r#

fr*u'ä's-tifttoitze fehlt, Bischr. StiftQs. rechteckig, Kopf dünn-
^eoL i-ial"l n""a'eerundet, Zs. Kopf zerdrückt' Stift unten verdreht,

äri.'1,"ö, JÄ'ü";, A: grün, L' 5'3, Dl 0'05, Qb' 0'4' Qh' 0'3' Gew'

8.0.461216i.*^2. i"i "" ,s"itr" absebrochen, Beschr. StiftQs' quadrat', Kopf hohl,"Ya) fi."fiJln" Gusiform, Gussnaht auf KopfUS, Gussform im Be-

;;;;h ;; kopruS defekt, Rest des,Gusskanals auf Kalotte' Ba'
'üä"i n"t itt,'Stift getrieben, Pat' I, G: dgrün, A:.grün, L 6'J' Qb'
;;'bi. 0.6. Dm. L8, Gew. 17.5,461641, Crivelli 1946, Taf' III,5'

*964 EiÄ ä', eu"",Beschr. Stiftl-' 9 0, StiftQs' quadrat', unten rechteckig'

5iiü ij"it' 4.4 umgeschlagen und Spitze umgebogcn, [oql !o.trJ'
ä...1-ieiline Gusiform, Öussnähte äuf KopfuS, Kopf mit Fehl-

.iäir"", pui I. c: dgrün' A: grün, rostfarbene Flecken, L' 5'5' B'

i.i, Ou. 0.45; Qh. 0.4s, om. 1.65, Gew. 13 9:46t3214.
*oA< "C;; sani.'Beschr. StiltQs. quadrat., Kanten gefast, Kopf

f'ro'l'ri, ff t."l-t.itige Gussform, Gussnaht aul Kop[US, Pat' lll, L'
i.i,'p'. o.+s, DT 0.1, Qb. 0.3s, Qh. 0.35' Dm. 1.3, Gew' 3.1,

461 1937 .

*966 eitt. *, stift uUgebrochen, Beschr' S-tiftQs. q-tlad.raj 
' Sgplhohl,Tat'

I, G: dgrtin, AI grtin, rostfarbene Kruste,-H' l'2, Qb' 0'45, Dm'
l' .25, GZw. 1 

"7 

, 461'778, angeschrieben 461260'

mit kalottenförmigem Kopf, Kopf aus Bronze, Stift aus Eisen

(Nr. 967-998)
Koof rund (Nr. 967-994)iiä Erh. !. Eisenstift abgebrochen. modem durchbohrt, Beschr' Eisen-

stift {"uadrat. 0.7, Rand gerade' Hs. Ieichte Fehlstelle am Rand, Zs'

Rand'eingerissen, Pat. I, G: dgrün, 4, gru.t-t, im^lnnern Rostkruste,
H. 2.0, D-l 0.15, D2 0.1, Dm.-4.4, Gew. 45.5. OR' 4613212z1

*968 Erh. m, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift quadrat. 0.8, Rand rund,
Hs. sehr massiv, Zs. verschlagen, Stiftmanschette gerissen, Pat.,I,
G: dgrün, A: grün, rostfarben; Flecken, H. 1.6, Dl 0.2'D2 0'15'
Dm. 4.2, Gew. 40.8, 46185'

*969 Erh. g, Eisenstift abgebrochen, Beschr' Eisenstift quadrat' 0'4,
Rand"ibgeflacht, Hs: Eisenstift auf Schauseite sichtbar, Guss-

fehler am Rand, Zs. leicht zerdrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

beidseitig Rostkruste, H. 1.4, D1 0.15, D2 0.1, Dm.3'9' Gew'
19.7, 46184.s970 Erh. m, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift quadrat' 0.7, Rand ab-

geflachi, Hs. sehr massiv, Stift leicht schräg stehend, Zs. Rand ein-

ledellt, 
.Riss, 

Pat. I, G: dgrün, A; gl-qn? 
-H - 

1.3'^Dl 0.2, D2 0 15,

bm. 3-8, Gew. 30.0, 46/215b, Crivelli 1946, Taf'lII'2.
g7l Erh. g, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Eisenstift quadrat. 0.25,

Randäbgeflacht, Zs. äingedellt, Riss, Pat. I, G: dgrün,-A:.grün, im
Innem R-ostkrusie, H. l.ö, Dl 0.1, Dm. 3.6. Gew' 11.5,461215 ,

972 Erh. g, Eisenstift abgebrochen, Teil des Randes erhalten, Beschr'
eiseni-tift quadrat. 0.J, Rand gerundet, Ba. konzentrisch-e-D1e-hsp-u.-

ren, Pat, I, G: dgrtin, A: grün, im Innem Rostkruste, H' 1.1, Dl
0.1, Dm. 3.4, Gew. '7 .1, 4612171.*973 Erh. g, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Eisenstift nicht erkennbar,

Rand-gerundet, Ba. k-onzentrische Drehspuren, Zs. eingedellt, R^iss,

Pat. I;G: dgrün, A: grün, im Innem Rostkruste, H. I'l' D1 01,
Dm. 3.4, Gew. 12.9, 46/216a.

974 Erh. m, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Eisenstift nicht erkennbar,

Rand gerundet, Pat. Il G: dgrün. A: grynr im Innem Rostkruste, H'
l.l, Dl 0.1, Dm.3.4, Gew. 13.4,46/216.

!,l5 Erh. s, Ranä ausgebrochen, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift^qua.-

drat. 0.35, Ba. ko=nzentrische Drehspuren, Pat. II, dgrün, H. 0.8, Dl
0.15, Dm. 3.1, Gew. 9.9,461464.2.*976 Erh.'g, Eisenstift fehlt, Beschr' Eisenstift quadrat. 0.35, Rand

abgefl-ächt, Zs. leicht deformiert, Pal I, G:-dgrün.4' g{üIt,. B'
0.E'5, Dl 0.1, Dm. 3.1, Gew. 8.9, OR, 46l2l7b' Crivelli 1946'
Taf. III,4.

977 Erh. g, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisgnsti qlqdrat. O'45, 1an{ 8!-
rundei, Hs. Wandung verschieden dick, Zs. Meisselspur' Pat. I,-G:
dgrün, A: grün, H.'1.2, Dl 0.3, D2 0.15, Dm.3'1, Gew. 18.0,

461216g.
978 Erh. mJRand leicht ausgebrochen, Eisenstift abgebrochen, Beschr.

Eisensiift wohl quadrat.l Rand abgeflacht, Zs. stark,eingeOgilt 9n!
verbogen, Pat. I,-G: dgrün, A: grün, im Innem Rostkruste, Dl 0.1'
Dm. 3.0, Gew. 5.4, 46/464.5.*g7g Erh. g, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Rand abgeflacht, (Niet?)
Lochäm Rand, Hs. Wandung verschieden dick, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, im lnnem Rostkruste, H.0.9, Dl 0.1, D2 0.05' Dm.3.0,
Gew. 8,8, 46/217d'*980 Erh. g, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift rund.O.4, Rand abgefl,acht,

Hs. Wandung verschieden dick, Zs. Rand eingerissen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, H. 1.2,D| 0.25, D2 0.1, Dm.3.0, Gew. 13'9'
461216b.*981 Erh. m, Eisenstift fehlt, Hälfte fehlt, Beschr. Eisenstift quadrat. 0.4,

Rand gerundet, Hs. Stift leicht schräg-steh91d' f1t-l -Q: {e191.e:
grtin, FL 0.9, Dl 0.i, Dm.2.9, Gew. 5.4, MA*ARB075' 461217m.

*g82 Erh.-g, Eisenstift in Resten erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Zs'
leicht"verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Inneres mit Rostkruste
aussefüllt. u. o.g, ot 0.1, Dm. 2.9, Gew. 10 5' 461217a.

983 Erh]m,Eisenstiftabgebrochen,segmentausgebrochen,Beschr. Ei-
senstifi quadrat. O.3,-Rand abgeflaiht, Hs. Eisenstift auf Schausei-
te sichtbar, Manschette einseitig sehr lang, Ba. konzentrische
Drehspuren, Zs. Rand ausgerissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H'
0.8, Dl 0.1, Dm. 2.8, Gew. 6.1, 461217h.

984 Erh. g, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Rand.abgeflacht' Hs. Guss-

fehlei am Rand, Pai. I, G: dgrün, A: grün, im Innem Rostkruste,
H. 1.0, Dl 0.1, Dm. 2.8, Gew. 9 2,46/217c.

985 Erh. g, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Eisenstift qu-adrat..0.25,
Randäbgeflacht, Zs. Rand mit Stab aufgeboge-n.-Pat.- I, G-, dg$1,
A: grün,-im Innem Rostkruste, H. 0.9, Dl 0.15, D2 0.1,Dm.2.'7'
Gew. 7.2, 461464.9.

*986 Erh. e. Eisenstift fehlt, Segment ausgebrochen, Beschr. Eisenstilt
quadr"at. 0.3, Rand abgeflächt, Hs' grosse Blase (wohl ehemals

übergossen), Pat. I, G:-dgrün, A: grün. H. 1.0. D1 0.1, Dm 2'7,
Gew. 6.5, 46/217g.

g8'1 Erh. g, EisenstiftTehlt, Beschr. Eisenstift quqd1gt. 0.3,Rand abge-

flachl Hs. Wandung verschieden dick, Gussfehler am Rand, Man-
schette einseitig sehr lang, Ba. konzentrische Drehspuren, PaL I,
G: dgrün, A: grün, H.0'9, Dl 0'15,D2 0.1, Dm.2.7,Gew,7'2'
4612t7f.*988 Erh. m, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Eisenstift wohl quadrat.,

Rand gerundet, Zs. stärk zerdrückt, Pat. I, G: dgrün,-A: CIPI iT
InneniRostkruste, H. 1.0, Dl 0.1, Dm.2.6, Gew. 11.2,461464.10.

*989 Erh. m, Eisenstift abgebrochen, Beschr. Eisenstift quadrat' 0.35,
Rand abgeflacht, Hs.-Gussfehler am Rand, Zs. Kopf !9ic^hl z9r.-

drUckt, Pät. I, G: dgrün, A: grün, im Innern Rostkruste, H' 0.7, Dl
0.1, D2 0.05, Dm.2.6, Gew.5.6, 461217e'

*990 Erh. m, Eisenstift abgebrochen, Segment ausgebrochen, Beschr. Ei-
senstifi quadrat. 0.3, Rand gerundet, Pat. I, G: dgrün, A: gr'ün' H.
0.9, Dl 0.1, Dm. 2.5, Gew.7 7,461217i.

*991 Erh. g, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift quadrat 0.35. Rand ab-
geflaöht, Hs. sehr massiv, Gussfehler am Rand, Pat.,I, 9: 9grün'
A: grtin, H. 0.8, D1 0.3, D2 0.15, Dm' 2.4, Gew 14.5' 461217.

*gg2 Erh] e, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift quadrat. 0.2, Rand abge-

flachi Zs. Rand mit Stab aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H.
0.6, Dl 0.01, D2 0.05, Dm' 2.1, Gew' 3.6, OR' 46/464.8.

*993 Erh. m, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift quadrat. 0.25, Rand ab-
geflacht, Zs. flachgedrückt, eingefalteq Meiss-elspur auf Innensei-
ie, Pat. I, G: dgrün-, A: grün, D i 0.1 , Gew. 6 2, 461216d'.

*gg4 efur. m, 
-gisenitift 

abge6rochen, Beschr. mit Bleifüllung, Zs.- zu-
sammengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Rostkruste, Nagelfül-
lung weiss, L. 3.7, B. 2.2, H. l'4, Dl 0'05' Gew. 18.4, MA
ARB133,4611076.

Koof ouadratisch (Nr. 995.996)
*99'5 'Erh. g, Ecke erhalten. Beschr. Rand abgeflacht. Ba. starke Feil-

spurei, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'2.5,8. 1.5, Dl 0.15' Gew. 3.8,

4611439.*996 Erh. g, Stift abgebrochen, Beschr. Kanten akzen-tuiert, Mitte flach,
Randabgeflachl, Pat. I, G: dgrün, A: grün, i1 Innem Rostkruste,
H. 0.8, dl 0.1, Dm. 2.2, Gevr: 6.4,461640, crivelli 1946, Taf. III,6.

Eisenstifte (Nr. 997.998)*997 Erh. i, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. wohl quadrat., Pat. ro-
stig, L. 3.9, Gew. 3.1, 4612321.

*998 Erh. m, oben modern angebrochen, Beschr. Bronzeröhrchen an-

haftend, Pat. rostig, Bronzä: I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, Gew. 3.0,

4611025.

mit kalottenförmigem Kopf, Kopf aus Bronze, Stift separat, Kopf
rund (Nr. 999-1001)
x999 Erh. m, Rand äusgebrochen, Beschr. Rand abgeflacht, Zs. Stiftloch

ausgerissen, eingödellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 1.2, Dl 0'05,
Dm. 3.4, Gew. 3.1, 461216h.

*1000 Erh. g, ganz, Beschr. Rand gerundet, Ba. konzentrische Drehsp,u-

ren, Zs.-Stiftloch ausgerissen, Delle, Pat l' G: dgrün, A: grün, H
1.0, Dl 0.1. Dm. 3.4. Gew. 7.4, 46l2l5d'

* I 001 Erh. m, Segment ausgebrochen, Beschr. Rand abgefl acht, Hs. 
-trop-

fenförmige-Blase, Zi. Stiftloch ausgerissen, verformt, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, H.0.9, Dl 0.1, Dm.3'4, Gew. 6'0, 461216c.
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Fragmente von Nägeln mit kalottenförmigem, rundem Kopf
(Nr. 1002-1015)
*1002 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Zs. stark verbo-

gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, H. 3.9, Dl 0.2, Gew. 38.6,
oR,46/753.

*1003 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand gerundet, Hs. grosser Flick-
guss, entlang dieses gebrochen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, Ar grün,
L. 3.9, Dl 0.15, Dm. 6.0, Gew. 9.9,46/218b.

1004 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.6,D| 0.15, Dm. 5.0, Gew. 4.9,46/218c.

1005 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand gerundet, Zs. Rand mit Stab
aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, im Innem rostfarbener Fleck,
Dl 0.1, Dm.4.0, Gew.3.7,461464.4.

1006 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand gerundet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, DI 0.1, Dm. 3.8, Gew. 3.3,461218f.

*1007 Erh. g, Hälfte erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Ba. konzentrische
Drehspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 1.1, D1 0.1, Dm.3.6,
Gew. 4.5, MA ARBl34, 46/218d.

*1008 Erh. g, Hälfte erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, im Innemrostfarbene Flecken, H. 1.0, Dl 0.1, Dm.3.4,
Gew. 3.6, MA ARBI35, 46/218a.

1009 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand gerundet, Zs. zerdrückt, Pat.
I, G: dbronzen, A: grün, L.2.6,D| 0.1, Gew. 1.6,461464,'7.

x I 0 I 0 Erh. g, Hälfte erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Zs. flachgedrückt,
Pat. I, G: dbronzen, A: gn.in, L.3.7,Dl 0.1, Gew. 3.6,461464.6,

1011 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 1.9, Dl 0.08, Gew. 1.0,461464.3.

l0l2 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.9, Dl 0.15, Gew. 8,1,461464.1.

* I 0l 3 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand gerundet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.1, Dl 0.15, Gew. 5.9, OR, 461218e.

l014 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Zs. flachgedrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, Dl 0.1, Gew. 5.1,46/218.

1015 Erh. g, Segment erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Pat. I, G: dbron-
zen, A: dgrün, L. 3.0, Dl 0.05, Gew. 1.9,46/1075,

mit kalottenförmigem, rundem Kopf, Kopf aus Bronze,
blechförmig, Stift separat (Nr. 1016-1018)
*1016 Erh. m, ganz, Beschr. profiliert, Mittelfeld eingesenkt, mit Loch für

quadrat. Stift, Zs. eingedellt, verbogen, Riss, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, H. 0.4, D1 0.05, Dm. 3.7, Gew. 3.3, 461216e.xl0l7 Erh. m, Rand ausgebrochen, Beschr. Rand gerade abstehend, Zs.
stark zerdrückt, 2 Hiebspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 1.1, D1
0.05, Dm. 3.9, Gew. 3.1,461464.11.

x I 0 I 8 Erh. g, ganz, Beschr. flache Scheibe, Ränder umgebogen, mit zen-
tralem Loch, Hs. Loch von vome eingeschlagen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, H. 0.4, Dl 0.05, Dm. 3.2, Gew. 7.3,46/584.1, Crivelli
1946, Taf. XIII, I 0.

andere Kopfformen (Nr. 1019-1022)
*1019 Erh. g, ganz, Beschr. StiftQs. quadrat., leicht gefast, leicht verbo-

gen; Kopf rund, leicht gewölbt, Hs. 3teilige Gussform, Gussnaht
aufKopflJS, Ba. Feilspuren an Stift und KopfUS, Pat. I, G: grün,
A: grün, L. 3.4, Qb. 0.55, Qh. 0.55, Dm. 3.9, Gew. 28.2,46/642,
Crivelli 1946, Taf. III,9.

*1020 Erh. s, ganz, teilweise ausgebrochen, Beschr. StiftQs. quadrat., Stift
gegen Kopf stark verbreiter-t, Stift umgebogen; Kopf wohl rund,
flach, Pat. IV, grünschwarz,L.2.1,8. 1.0, Qb. 0.55, Qh. 0.5, Gew.
2.0,4612435.

*1021 Erh. g, ganz, Beschr. StiftQs. quadrat., Kanten gefast; Kopfqua-
derförmig, Kanten gefast, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 1.9, Qb.
0.3, Qh. 0.3, Dm. 0.5, Gew. 1.3,46/2583.

*1022 Erh. g, ganz, Beschr. StiftQs. quadrat., Kopf langrechteckig, klein,
Pat. V L.2.4,Qb.0.3, Gew. 1.7,461776.

Stiftfragmente (Nr. I 023-1025)
*1023 Erh. g, Kopfund Spitze abgebrochen, Beschr. Qs. quadrat., nach

unten verjüngt, Zs. Enden verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
6.4, Qb. 0.55, Gew. 11.2,4612309,

*1024 Erh. g, Kopfabgebrochen, Beschr. Qs. quadrat., Stift zwei Mal
rechtwinklig umgebogen, Hs. Blase in Bruch, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.6, B. 3.0, Qb. 0.4, Gew. 4.7 , 4611074.

*1025 Erh. g, Spitze und Kopfabgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.5.0, Qb.0.3, Qh.0.2, Gew.2.2,4611862,

Niete (Nr. 1020-1028)
*1026 Erh. g, ganz, Beschr. grosser, runder, flacher Kopf, StiftQs. qua-

drat., StiftuS leicht verschlagen, quadrat. Eisenscheibe unter Kopf,
Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, unter dem Kopfdicke Rost-
kruste, L.2.8, Qb.0.35, Qh.0.35, Dm.2.3, Gew. 8.2,46/645,

x1027 Erh. s, Beschr. mit rechteckigem Stift und flachem, rundem Kopf,
Stiftkanten leicht gefast, Stift leicht verbogen und am Ende ver-
schlagen, Ba. Stift getrieben, Pat. II, grün, L. 2.55, Qb. 0.4, Qh.
0.4, Dm. 1.55, Gew.3.2,46/644, Crivelli 1946, Taf. III,8.
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*1028 Erh. g, Beschr. mit rundstabigem Stift und flachem, rundem Kopf,
Stift verbog am Ende verschlagen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9,
Qb. 0.35, Dm. I . 15, Gew. 3.3, 461647 , Crivelli 1946, Taf . lII,7 .

Nögel oder Niete (Nr. 1029-1038)
*1029 Erh. g, Stift abgebrochen, Beschr. StiftQs. rund, flacher, runder

Kopf, Hs. 2 Gussnähte noch sichtbar, an Stift verschlagen, unter
Hut original, Zs. Stift verbogen, Hut stark verschlagen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.5.9, Qb. 1.0, Qh. 1.2, Dm.
2.0, Gew 42.9,4614, Crivelli 1946, Taf. II,l0.

*1030 Erh. m, Kopfund Stift abgebrochen, Beschr. grosser, runder, fla-
cher Kopf, StiftQs. rund, fazet:iert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.1, Qb. 1.0, Gew.20.2,461'715.

*1031 Erh. m, Stiftabgebrochen, Beschr. StiftQs. gerundetquadrat., recht-
eckiger Kopf, Kopf etwas verschlagen, Zs. am Stift Hiebspuren,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qh. 1.35, Dm. 1.25, Gew. 19.5,
461639, Crivelli 1946,Taf. ll,l3.

*1032 Erh. m, Stift abgebrochen, Beschr. StiftQs. rechteckig, und flacher,
runder Kopf, Ba. Kopf beidseitig gefeilt, Rand unregelmässig,
leicht gehämmert, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 3.0, Qb. 0.6, Qh.
0.5, Dm.2.3,Gevt. 13.1,461643, Crivelli 1946, Taf. III,l0.

*1033 Erh. g, Stift abgebrochen, Beschr. StiftQs. quadrat., grosser, run-
der, flacher Kopl Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.2, Qb. 0.35, Qh.
0.35, Dm. 2.0, Gew. 5.9,461646.

.'"'l* j:ür.;,iii{"'r"'ä$älJiff ä:ülHpi,d:#1?f [E
A'RB153,461660'

-. ^. ' ;;*;- ilschr. Rand nach aussen umgebördelt, Rest der Bleiseele
"'"' ürtäriJt, Zs. flachgedrückt, untere-Kante umgefaltet' Pat' I' G:

:;;;- Ä' srün. sch-warze Flecken, Blei: weiss, L' I l l, H' 5'3' Dl
ä"rii h"wlsz.s, MA ARBl79. 46t2660'

",^." ;;;';-ieele fehlt. Beschr. Rand nach aussen umgebördelt, Zs'
^'"'" i"r'Ärüui Fut. t, G: dgrün, A: grün, L.6.1, H' 2'4, Dl 0'05, Gew'

p-i va ARg180.4612494.
-, n.. itil. n.-ieele fehlt, Beschr. Rand mit glattem Attschenfragment: L'

äur.ei umgeUO.delt, Zs' flachgedrückt, Pat' I, G:-dgrün'{-glll'
f.-i.s, nl 2.1, Dt 0.05, Gew. 6.7, MA ARB174, ARB175,

ARF.212,4612249.
*tn.a brf'r. n. Säele fehlt, Beschr. Rand aufgebogen, Dm' nicht bestimm-
'"' ' ;;;.f;. stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken,

l. 'sl, H. 3.4, D1-0.08, D2 0.03, Gew. 5.5, MA ARB178, OR,

4611501.
ro5s Eih. s. allseitig abgebrochen, Zs. aufgefalw, Pat' I, G: dgrün, A:

srän.1. 4.7,i.3.5, Dl 0.03' Gew.4.5, 4611358'
-1056 E;h. c, Seele fehlt, Zs. flachgedrückt' Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'

3.S, H. 2.5, Gew. 3.5' 4612510'
*1057 Erh, s, Seele mit Randfragment erhalten, Eeschr' Seele aus Bron-'"- i""aA, Qs. rund, Zs' stark verbogen? la1. lI, grün, L. 6.5, Qb 0'5,

oh.0.5. Gew.8.l, MA ARB176, ARBl77,46/2527.
+ 1058 drh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Bronzeslele mit anhaften-'"-- 

d.rn öefüssrandiest,Qs oval, fazettiert. Ba. ein Ende gekantet, Zs'

verbogen, Pat. I, G: dgrün' A: grün, L. 10 6' Qb. 0.5, Gew' 19 7,

461210.
1059 Erh, m, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken,

L. 5.1, B. 0.9, Dl 0.03, Gew. 1.6, 4612495.

I 060 Erh. s, allseitig abgebrochen, Beschr. Randansatz erhalten' Zs' zer-
drticki, Pat. I,-G: ägrtin, A: grün, schwarzer Belag, L.2.8' H, 1.6,

Dl 0.05, Gew. 1.3, 46/1014.
* l06l Zuweisung unsicheq Erh. m, allseitig abgebroch-en, Seele fehlt, Pat'

I, G: dgrü-n, A: grün, schwarze Flecken, L. 4.0' B. 0.9' Dl 0.03,

Gew. 1.6, 46/1'703.
1062 Zuweisung unsicher, Erh. m, Seele fehlt, Zs. zerdrückt, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L.5.7, B. 1.9, Dl 0.05, Gew.-5.1, 4611417.

1063 Z-uweisung unsicher, Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr' Ansatz
des Rande-s erkennbar, Ba.ltarke Feilspuren. Zs. Unterkante abge-

schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.4'7'B'
1.6, Dl 0.05, Gew. 3.7, 4611628.

1064 Zuweisung unsicher, Erh. g, Seele fehlt, Zs. flachgedrückt,-Pat. I,
G: dgrün,a: grün, L. 2.3, H. 2'6, Dl 0.08. 9gy. 3.9, 4611440.

1065 Zuwöisung un--sicher, Erh. g, Beschr. Seele fehlt, Absatz nicht er-
kennbar, Zs. stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Ftecken, L. 6.6,H.2.4, Dl 0.08, D2 0.03, Gew' 6.7, 4611465.

Attaschen (Nlr. 1066-1 082)
*1066 Erh.'m, Hälfte erhalten, Beschr. Attasche rhombisch mit geradem

Ende und I Nietloch, Qs. Öse oval' abgenützt' Hs. aus Blech her-
gestellt, Zs. verbogen, Pat' I, G: dgrün A: grün, L. 3.4, Qb. 0.4'

Qh. 0.3, Gevt.2.2, MA ARBl9l, 461978.

verziert (Nr. 1067-1070)
*1067 Eih. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Nietloc! erhalten, Dek. 2

Krei saugen, Ba. Feilipuren, Dekor eingepun zt' 7-:q' v etb o ge.n:,y !:.
I, G: dg-rtin, A: grün,'L.3.2, Qb. 1.2, Qh 0.1' Gew.2'7,461528'
Ctivelli 1946, Taf . X1,27.

x1068 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Nietloch 
-erhalten, 

Dek. Ende mit
Langs=itrichen, 2 gepunktete Kreisaugen, Qual. g, ?s. abge-schrotet,
verb-ogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb. 1.3' Qh.0,15, Gew.
4.0, MA ARB213, 461654.15.

*1069 Erh. g, Attaschenteil erhalten, Beschr. ?-Nietlöcher erhalten, leicht
gebogen, Dek. Reihe von schräg schraffierten Dreiecken, Hs. aus

Blec[stück ausgeschrotet, Ba. Schauseite mit starken Feilspuren,
Dekoreingepurizt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 5.0' Qb. 1.3' Qh.
0.1, Gew. 3.9, 46/654.11.

* 
1 070 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr' Ubergang Attasche-Ose er-

haltei, Dek. 3 quergestreifte Dreiecke, 13 Querstriche, Hs. aus

Blech hergesteltt, Ba. Dekor eingepunzt, Punze 0.5 x 0'2 cm, Zs.

Öse abgeichrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8' Qb.0.9, Qh.
0.15, Gew 1.4, 4612895.

unverzieft (Nr. 107 l-l 082)
*1071 Erh.'m, Hälfte abgebrbchen, Beschr. Nielleld rechteckig, bei Nie-

ten ausbuchtend, Niete nach vorn herausstehend, Ose durch Ge-
brauch ausgescheuerl, Hs. aus Stab hergestellt, Ose fazettiert, Pat,

V bei Ösenansatz'. 111,L.6.5,H' 2.7, Qb. l'25, Qh. 0.15' Gew.

10.3,4612543.
*1072 Erh. g, Hälfte abgebrochen, Beschr. Nietfeld rechteckigo bei-Nie-

ten le'icht ausbucftend, Niete nach vom herausstehend, Ose durch

Gebrauch ausgescheuett, Hs. aus Blech hergestellt, Naht auf
ÖsenRS, AbscFrotspuren aufNietfeldRS, Pat. IV, dbronzen, L.4'8,
H. 2.6, Qb. 0.9, Qh. 0.1, Gew' 6.1, 4612544.

+ I 073 Erh. s. bäidseitie äbeebrochen, Beschr. Hälfte der Ose und Ansatz
der Ättasche miiNiäloch, Qs. Öse rechteckig, abgenützt' Hs. aus

Blech hergestellt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.6,
Qb. 0.4, Qh. 0.35, Gew. 3.9, 461980.

81074 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Hälfte der Ose und Ansatz
der Äitasche mit Nietloch erhalten, Qs. Ose rechteckig, abgenützt,

Hs. aus Stab hergestellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Qb. 0.45'

Qh. 0.4, Gew. 4.7,46197'7.
*1075 Erh. e. beidseitie abgebrochen, Beschr. Hällte der Ose und Ansatz

der Aitasche mä Ni-etloch, Qs. Öse quadrat.. abgenützt, Hs. aus

Stab hergestellt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun'L.3'2,
Qb. 0.3, Qh. 0.3, Gew.2.4,461979.

*1076 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Ansatz-der Ose erhalten,

Qs. ninA, Hs. aus-Sta6 hergestellt. Zs. Attasche abgeschrotet, Hieb-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, B. 2.4, Qb' 0.45, Qh. 0'5,
Gew. 6.6,461976.

*1077 Erh. g, Attasche erhalten, Beschr. langrechteckig, mit 2 Niet-
lochem, I grossköpfiger Niet erhalten, Zs. verbogen-, Pat. I G:
dgrün, A: grün, rosifaibene Flecken, L' 4,2, Qb. 1.4, Qh. 0' 1, Gew.
4.9,46/981.

*1078 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. tnit ? Nietlöchem, 1 mittelgrosser,
rundliopfer Niet, Zs. verbogen, Pat. l, G: dgrün,,A: grün, schwar-
zerBelag, L.3.7, Qb. 1.2, Qh.0.l. Gew.5.2,4611765'

*1079 Erh. m, öinseitig abgebrochen, Beschr. 2 Nietlöcher, von-der glei-
chen Seite her eingäschlagen, Zs. verbogen, Pat. I' G: dgrün, A:
erün, L. 3.7, Qb. 1.3, Qh. 0.08, Gew.2.9.46112l'

x 1080 Erh. m. einseitig abgebiochen, Beschr. 2 Nietlöcher, von der glei-
chen Seite her äingelchlagen, eines ausgeweitet, Zs. leicht verbo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: glün, L.3.5, Qb. 1.4, Qh' 0.08, Gew.2.4,
461122.

* I 08 I Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr' Nietloch erhalten, Zs. ver-
bogen, Pat. I, G:dgrün, A: grün, L.2.5, Qb. 1.2, Qh.0.1, Gew.
l'8,461654.14.

*1082 Erh. g, Ende erhalten, Unterkante ausgebrochet Beschr. Nietloch
erhalien, Hs. aus Blech ausgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
rostfarbener Fleck, L. 3.0, Qb. 1.0, Qh. 0.1, Gew' 2.1, 4611255.

Henkelfragmente (Nr. I 083-1 085)
*1083 Erh:g, Endd erhalten, Beschi. Qs. oval, umgeb-ogen,-abgenützt;

Henkälende mit stilisiertem Vogelkopf, Hs. aus Blech hergestellt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. l0'8, Qb' 0.6, Qh.0'5, Gew.21.2,
46123, Crivelli 1946, Taf , II,7 .

*1084 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Henkelende ohne umge-
bogenen Fortsatz;Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2'2'Qb 0.55' Qh.
0.5, Gew,3.l,4619'74'

*1085 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Fortsatz umgebogen' nicht beson-

ders {earbeitet, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 1.8' Qb.0.5,
Qh. 0.4, Gew. 3.2, 461975.

Wandungsfragmente (Nr. 1 086-1 097)
*1086 E;h. g,'Rand erlialten, Beschr. leicht verdickter Rand mit 8 Niet-

lochJrn, L. etwa 41, Abstand der Nietlöcher etwa 6.5, Tiefe etwa
15.0. 3 grossköpfige Niete erhalten, Zs. zu Päckchen g-elalle!, fa].
I, G: dgrün, A:-gmn, schwarze Flecken, L. 17.0' B. 12.2'DL 0.1'
D2 0.05, Gew. 159.0, 46/1084.

*1087 Erh. m, Rand erhalten, wohl modern aufgebogen, Beschr' Verbin-
dung zweier Bleche, eines nur in Fragment und in Abdruck erhal-
ten,-3 mittelgrosse, rundköpfige Niete, RS unregelmässig, Zs. zu-
sammengebögen, Pat. I, G: dg}ün. A: grün und ll, grün,-rostfarbe-
ne Fleckin, a, 12.3,8.6.3, Dl 0.05, Gew. 40.1, 4612664.

81088 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Verbindung zweier Eleche,
5 groise-mittelgrosie, runde-ovale Niete, R! .yld' Rand teilweise
veischlagen, Zs. beidseitig abgeschrotet, zahlreiche M,eisselspuren,
zusammöngebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 7.6' B. 6.4, D1

0.3, D2 0.08, Gew. 45.2, OR,4612629.
*1089 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Verbindung zweier Bleche, nur ei-

nes erhalten, Abdruck des andem sichtbar, 3 Nietlöcher, 2 mit mit-
telgrossen, rundköpfigen Nieten, RS rund, Zs. !sqnmqnqe!o^g91,
Pai I, G: dgrün, Ai grün, schwarze Flecken,L.9.9, B. 4.7, D I 0.03,
Gew. 26.8, 4612562.

*1090 Erh. g, Rand erhalten, Beschr' Verbindung zweier Bleche mit 4
Nietldöhem, 3 Niete erhalten: rund und grossköpfig, RS rund; 2

Bleche, Zs. Bleche abgeschrotet, verbogen, Enden aufgebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün,-schwarze Flecken, L. 12.2'8.3.8, Dl 0.4,
Gew.2-6.6, MA ÄRB189, ARB 190, ARB2I4, OR,4612538.

*1091 Erh. g, alLseitig abgebrochen, Beschr. Verbindung zweier Bleche
mit TT.lietlochäm, 5 g.osse, rundköpfige Niete mii gegenständigen

Gusskanälen erhalten, Zs. Teil eingefaltet, verdreht' Pat. I, G:
dgrün, A: grün und II, grün, schwarze Flecken, L. 11.6, B. 3.1, Dl
0.45, D2 0.08, Gew. 35.0, 4612242.

* I 092 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. unterer Rand des Wandungsbleches:
Boden um Wandung gefaltet; Verbindung zweier Bleche: nur eines
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*1034

*1035

*1036

*1037

I 038

Erh. m, Stift abgebrochen, Beschr. StiftQs. quadrat., grosser, run-
der, flacher Kopf, Zs. stark verbogen und verschlagen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 0.8, Dm. 2.4, Gew.9.8,461648.
Erh. g, Kopferhalten, Beschr. Kopfrund, leicht gewölbt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, Dl 0.35, Dm. 1.9, Gew. 4.0,46/512.11.
Erh. m, Stift abgebrochen, Beschr. StiftQs. rund, fazettiert, runder,
dicker, leicht gewölbter Kopf, Pat. schwarzer Belag, L. 2.5, Qb.
0.5, Dm. 1.1, Gew. 5.5, 46/7'77 .

Erh. m, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. quadrat., Kanten gefast,
kleiner, quadrat. Kopf, Zs. Riss im Stift, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.0, Qb.0.5, Gew 6,7,46/211.
Erh. s, Kopferhalten, Beschr. runder, flacher Kopf, wohl aus Eisen,
Pat. grün-rostfarben, schwammig, Dl 0.3, Dm. 1.3, Gew. 0.9,461931.

Blechniete (Nr. I 039-1 044)
*1039 Erh. g, Stab abgebrochen, Beschr. Niet mit rundem, kalottenför-

migem Kopf, auf leicht verbreiterten Stab genietet, Hs. Blase in
Kalotte, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 1.9, H.
0.8, Dm. 1.0, Gew. 2.1,46/782.

x1040 Erh. g, ganz, Beschr. kreuzförmig, Hs. aus Blech ausgeschrotet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 3.5, B. 1.5, H. 0.3,
DI 0.03, Gew. 4.8, MA ARBl58, 4612355.

*1041 Erh. g, ganz, Beschr. kreuzförmig, Hs. aus Blech ausgeschrotet,
Pat. I, G: dgnin, A: grün, schwarzer Belag, L. 3.0, B. 1.9, Dl 0.05,
Gew. 3.4, MA ARBl59, 461654.24.

*1042 Erh. g, ganz, Beschr. Kopfgross, quadrat., Hs. Gusskanäle noch
anhaftend, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.0.4, Dm. Ll, Gew. 1.4,
46/s88.3.

*1043 Erh. g, ganz, Beschr. kleinköpfig, Kanten gestaucht, schräg ver-
schlagen, Pat. I, G: dgnin, A. grün, L. 0.85, Gew. 0.5,46/588.2,

x1044 Erh. g, Nietkopfausgebrochen, Beschr. Nietkopfrund, leicht erha-
ben, Kanten gefast, mit 2 Löchem, RS rund, wenig verschlagen;
quadrat. Unterlagsscheibe, Pat. III, H. 0.6, Dm. 1.5, Gew. 1.9,
4611731.

Tassen Q{r. 1045-1048)
Henkelfragmente (Nr. 1045.1046)
*1045 Erh. g, untere Attasche fehlt, modem zerbrochen, Beschr. Henkel

mit Randprofilierung, obere Attasche T-förmig, mit 2 Nietlöchem,
Qual. g, Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, B.5.3,
H.7.9, Dl 0.2,D20.1, Qb. 1.25, Qh.0.2, Dm. 13.0, Gew.22.8,
46/ t34/559.

*1046 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. mit Randprofilierung, in
der Mitte Loch?, Ba. überall starke Feilspuren, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, H.2.0, Dl 0.25, D2 0.1, Qb. 1.25, Qh.0.25, Gew. 2.'7,461135.

* I 047 Bodenfragment, Zuweisung unsicher, Erh. g, allseitig abgebrochen,
Beschr. möglicherweise Teil eines Omphalosbodens, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.7, B. 1.9, Dl 0.05, Dm. 4.0, Gew. 2.2,46/2505.

*1048 Attasche, Zuweisung unsicher, Erh. m, dreiseitig abgebrochen, Be-
schr. T-förmig, in Mitte Nietloch, Ansatz der Henkelbiegung er-
halten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,8.2.0, Qb.0.9, Qh.0.25,
Gew. 5.1, 46/560.2.

Situlen (Nr. I 049*l I I 0)
Randfragmente (Nr. I 049-1 065)
*1049 Erh. m, Seele fehlt, Beschr. Rand nach innen umgebördelt, Wandung

stark verbogen, Zs. verbogen, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 8.9, H.
1.7, Dl 0.1, D2 0.05, Dm.20.0, Gew. 8.9, MA ARBlSl, OR,461670.



Fragmente von Nägeln mit kalottenförmigem, rundem Kopf
(Nr. 1002-1015)
*1002 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Zs. stark verbo-

gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, H. 3.9, Dl 0.2, Gew. 38.6,
oR,46/753.

*1003 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand gerundet, Hs. grosser Flick-
guss, entlang dieses gebrochen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, Ar grün,
L. 3.9, Dl 0.15, Dm. 6.0, Gew. 9.9,46/218b.

1004 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.6,D| 0.15, Dm. 5.0, Gew. 4.9,46/218c.

1005 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand gerundet, Zs. Rand mit Stab
aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, im Innem rostfarbener Fleck,
Dl 0.1, Dm.4.0, Gew.3.7,461464.4.

1006 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand gerundet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, DI 0.1, Dm. 3.8, Gew. 3.3,461218f.

*1007 Erh. g, Hälfte erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Ba. konzentrische
Drehspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 1.1, D1 0.1, Dm.3.6,
Gew. 4.5, MA ARBl34, 46/218d.

*1008 Erh. g, Hälfte erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, im Innemrostfarbene Flecken, H. 1.0, Dl 0.1, Dm.3.4,
Gew. 3.6, MA ARBI35, 46/218a.

1009 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand gerundet, Zs. zerdrückt, Pat.
I, G: dbronzen, A: grün, L.2.6,D| 0.1, Gew. 1.6,461464,'7.

x I 0 I 0 Erh. g, Hälfte erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Zs. flachgedrückt,
Pat. I, G: dbronzen, A: gn.in, L.3.7,Dl 0.1, Gew. 3.6,461464.6,

1011 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 1.9, Dl 0.08, Gew. 1.0,461464.3.

l0l2 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.9, Dl 0.15, Gew. 8,1,461464.1.

* I 0l 3 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand gerundet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.1, Dl 0.15, Gew. 5.9, OR, 461218e.

l014 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Zs. flachgedrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, Dl 0.1, Gew. 5.1,46/218.

1015 Erh. g, Segment erhalten, Beschr. Rand abgeflacht, Pat. I, G: dbron-
zen, A: dgrün, L. 3.0, Dl 0.05, Gew. 1.9,46/1075,

mit kalottenförmigem, rundem Kopf, Kopf aus Bronze,
blechförmig, Stift separat (Nr. 1016-1018)
*1016 Erh. m, ganz, Beschr. profiliert, Mittelfeld eingesenkt, mit Loch für

quadrat. Stift, Zs. eingedellt, verbogen, Riss, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, H. 0.4, D1 0.05, Dm. 3.7, Gew. 3.3, 461216e.xl0l7 Erh. m, Rand ausgebrochen, Beschr. Rand gerade abstehend, Zs.
stark zerdrückt, 2 Hiebspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 1.1, D1
0.05, Dm. 3.9, Gew. 3.1,461464.11.

x I 0 I 8 Erh. g, ganz, Beschr. flache Scheibe, Ränder umgebogen, mit zen-
tralem Loch, Hs. Loch von vome eingeschlagen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, H. 0.4, Dl 0.05, Dm. 3.2, Gew. 7.3,46/584.1, Crivelli
1946, Taf. XIII, I 0.

andere Kopfformen (Nr. 1019-1022)
*1019 Erh. g, ganz, Beschr. StiftQs. quadrat., leicht gefast, leicht verbo-

gen; Kopf rund, leicht gewölbt, Hs. 3teilige Gussform, Gussnaht
aufKopflJS, Ba. Feilspuren an Stift und KopfUS, Pat. I, G: grün,
A: grün, L. 3.4, Qb. 0.55, Qh. 0.55, Dm. 3.9, Gew. 28.2,46/642,
Crivelli 1946, Taf. III,9.

*1020 Erh. s, ganz, teilweise ausgebrochen, Beschr. StiftQs. quadrat., Stift
gegen Kopf stark verbreiter-t, Stift umgebogen; Kopf wohl rund,
flach, Pat. IV, grünschwarz,L.2.1,8. 1.0, Qb. 0.55, Qh. 0.5, Gew.
2.0,4612435.

*1021 Erh. g, ganz, Beschr. StiftQs. quadrat., Kanten gefast; Kopfqua-
derförmig, Kanten gefast, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 1.9, Qb.
0.3, Qh. 0.3, Dm. 0.5, Gew. 1.3,46/2583.

*1022 Erh. g, ganz, Beschr. StiftQs. quadrat., Kopf langrechteckig, klein,
Pat. V L.2.4,Qb.0.3, Gew. 1.7,461776.

Stiftfragmente (Nr. I 023-1025)
*1023 Erh. g, Kopfund Spitze abgebrochen, Beschr. Qs. quadrat., nach

unten verjüngt, Zs. Enden verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
6.4, Qb. 0.55, Gew. 11.2,4612309,

*1024 Erh. g, Kopfabgebrochen, Beschr. Qs. quadrat., Stift zwei Mal
rechtwinklig umgebogen, Hs. Blase in Bruch, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.6, B. 3.0, Qb. 0.4, Gew. 4.7 , 4611074.

*1025 Erh. g, Spitze und Kopfabgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.5.0, Qb.0.3, Qh.0.2, Gew.2.2,4611862,

Niete (Nr. 1020-1028)
*1026 Erh. g, ganz, Beschr. grosser, runder, flacher Kopf, StiftQs. qua-

drat., StiftuS leicht verschlagen, quadrat. Eisenscheibe unter Kopf,
Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, unter dem Kopfdicke Rost-
kruste, L.2.8, Qb.0.35, Qh.0.35, Dm.2.3, Gew. 8.2,46/645,

x1027 Erh. s, Beschr. mit rechteckigem Stift und flachem, rundem Kopf,
Stiftkanten leicht gefast, Stift leicht verbogen und am Ende ver-
schlagen, Ba. Stift getrieben, Pat. II, grün, L. 2.55, Qb. 0.4, Qh.
0.4, Dm. 1.55, Gew.3.2,46/644, Crivelli 1946, Taf. III,8.
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*1028 Erh. g, Beschr. mit rundstabigem Stift und flachem, rundem Kopf,
Stift verbog am Ende verschlagen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9,
Qb. 0.35, Dm. I . 15, Gew. 3.3, 461647 , Crivelli 1946, Taf . lII,7 .

Nögel oder Niete (Nr. 1029-1038)
*1029 Erh. g, Stift abgebrochen, Beschr. StiftQs. rund, flacher, runder

Kopf, Hs. 2 Gussnähte noch sichtbar, an Stift verschlagen, unter
Hut original, Zs. Stift verbogen, Hut stark verschlagen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.5.9, Qb. 1.0, Qh. 1.2, Dm.
2.0, Gew 42.9,4614, Crivelli 1946, Taf. II,l0.

*1030 Erh. m, Kopfund Stift abgebrochen, Beschr. grosser, runder, fla-
cher Kopf, StiftQs. rund, fazet:iert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.1, Qb. 1.0, Gew.20.2,461'715.

*1031 Erh. m, Stiftabgebrochen, Beschr. StiftQs. gerundetquadrat., recht-
eckiger Kopf, Kopf etwas verschlagen, Zs. am Stift Hiebspuren,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qh. 1.35, Dm. 1.25, Gew. 19.5,
461639, Crivelli 1946,Taf. ll,l3.

*1032 Erh. m, Stift abgebrochen, Beschr. StiftQs. rechteckig, und flacher,
runder Kopf, Ba. Kopf beidseitig gefeilt, Rand unregelmässig,
leicht gehämmert, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 3.0, Qb. 0.6, Qh.
0.5, Dm.2.3,Gevt. 13.1,461643, Crivelli 1946, Taf. III,l0.

*1033 Erh. g, Stift abgebrochen, Beschr. StiftQs. quadrat., grosser, run-
der, flacher Kopl Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.2, Qb. 0.35, Qh.
0.35, Dm. 2.0, Gew. 5.9,461646.

.'"'l* j:ür.;,iii{"'r"'ä$älJiff ä:ülHpi,d:#1?f [E
A'RB153,461660'

-. ^. ' ;;*;- ilschr. Rand nach aussen umgebördelt, Rest der Bleiseele
"'"' ürtäriJt, Zs. flachgedrückt, untere-Kante umgefaltet' Pat' I' G:

:;;;- Ä' srün. sch-warze Flecken, Blei: weiss, L' I l l, H' 5'3' Dl
ä"rii h"wlsz.s, MA ARBl79. 46t2660'

",^." ;;;';-ieele fehlt. Beschr. Rand nach aussen umgebördelt, Zs'
^'"'" i"r'Ärüui Fut. t, G: dgrün, A: grün, L.6.1, H' 2'4, Dl 0'05, Gew'

p-i va ARg180.4612494.
-, n.. itil. n.-ieele fehlt, Beschr. Rand mit glattem Attschenfragment: L'

äur.ei umgeUO.delt, Zs' flachgedrückt, Pat' I, G:-dgrün'{-glll'
f.-i.s, nl 2.1, Dt 0.05, Gew. 6.7, MA ARB174, ARB175,

ARF.212,4612249.
*tn.a brf'r. n. Säele fehlt, Beschr. Rand aufgebogen, Dm' nicht bestimm-
'"' ' ;;;.f;. stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken,

l. 'sl, H. 3.4, D1-0.08, D2 0.03, Gew. 5.5, MA ARB178, OR,

4611501.
ro5s Eih. s. allseitig abgebrochen, Zs. aufgefalw, Pat' I, G: dgrün, A:

srän.1. 4.7,i.3.5, Dl 0.03' Gew.4.5, 4611358'
-1056 E;h. c, Seele fehlt, Zs. flachgedrückt' Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'

3.S, H. 2.5, Gew. 3.5' 4612510'
*1057 Erh, s, Seele mit Randfragment erhalten, Eeschr' Seele aus Bron-'"- i""aA, Qs. rund, Zs' stark verbogen? la1. lI, grün, L. 6.5, Qb 0'5,

oh.0.5. Gew.8.l, MA ARB176, ARBl77,46/2527.
+ 1058 drh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Bronzeslele mit anhaften-'"-- 

d.rn öefüssrandiest,Qs oval, fazettiert. Ba. ein Ende gekantet, Zs'

verbogen, Pat. I, G: dgrün' A: grün, L. 10 6' Qb. 0.5, Gew' 19 7,

461210.
1059 Erh, m, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken,

L. 5.1, B. 0.9, Dl 0.03, Gew. 1.6, 4612495.

I 060 Erh. s, allseitig abgebrochen, Beschr. Randansatz erhalten' Zs' zer-
drticki, Pat. I,-G: ägrtin, A: grün, schwarzer Belag, L.2.8' H, 1.6,

Dl 0.05, Gew. 1.3, 46/1014.
* l06l Zuweisung unsicheq Erh. m, allseitig abgebroch-en, Seele fehlt, Pat'

I, G: dgrü-n, A: grün, schwarze Flecken, L. 4.0' B. 0.9' Dl 0.03,

Gew. 1.6, 46/1'703.
1062 Zuweisung unsicher, Erh. m, Seele fehlt, Zs. zerdrückt, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L.5.7, B. 1.9, Dl 0.05, Gew.-5.1, 4611417.

1063 Z-uweisung unsicher, Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr' Ansatz
des Rande-s erkennbar, Ba.ltarke Feilspuren. Zs. Unterkante abge-

schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.4'7'B'
1.6, Dl 0.05, Gew. 3.7, 4611628.

1064 Zuweisung unsicher, Erh. g, Seele fehlt, Zs. flachgedrückt,-Pat. I,
G: dgrün,a: grün, L. 2.3, H. 2'6, Dl 0.08. 9gy. 3.9, 4611440.

1065 Zuwöisung un--sicher, Erh. g, Beschr. Seele fehlt, Absatz nicht er-
kennbar, Zs. stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Ftecken, L. 6.6,H.2.4, Dl 0.08, D2 0.03, Gew' 6.7, 4611465.

Attaschen (Nlr. 1066-1 082)
*1066 Erh.'m, Hälfte erhalten, Beschr. Attasche rhombisch mit geradem

Ende und I Nietloch, Qs. Öse oval' abgenützt' Hs. aus Blech her-
gestellt, Zs. verbogen, Pat' I, G: dgrün A: grün, L. 3.4, Qb. 0.4'

Qh. 0.3, Gevt.2.2, MA ARBl9l, 461978.

verziert (Nr. 1067-1070)
*1067 Eih. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Nietloc! erhalten, Dek. 2

Krei saugen, Ba. Feilipuren, Dekor eingepun zt' 7-:q' v etb o ge.n:,y !:.
I, G: dg-rtin, A: grün,'L.3.2, Qb. 1.2, Qh 0.1' Gew.2'7,461528'
Ctivelli 1946, Taf . X1,27.

x1068 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Nietloch 
-erhalten, 

Dek. Ende mit
Langs=itrichen, 2 gepunktete Kreisaugen, Qual. g, ?s. abge-schrotet,
verb-ogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb. 1.3' Qh.0,15, Gew.
4.0, MA ARB213, 461654.15.

*1069 Erh. g, Attaschenteil erhalten, Beschr. ?-Nietlöcher erhalten, leicht
gebogen, Dek. Reihe von schräg schraffierten Dreiecken, Hs. aus

Blec[stück ausgeschrotet, Ba. Schauseite mit starken Feilspuren,
Dekoreingepurizt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 5.0' Qb. 1.3' Qh.
0.1, Gew. 3.9, 46/654.11.

* 
1 070 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr' Ubergang Attasche-Ose er-

haltei, Dek. 3 quergestreifte Dreiecke, 13 Querstriche, Hs. aus

Blech hergesteltt, Ba. Dekor eingepunzt, Punze 0.5 x 0'2 cm, Zs.

Öse abgeichrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8' Qb.0.9, Qh.
0.15, Gew 1.4, 4612895.

unverzieft (Nr. 107 l-l 082)
*1071 Erh.'m, Hälfte abgebrbchen, Beschr. Nielleld rechteckig, bei Nie-

ten ausbuchtend, Niete nach vorn herausstehend, Ose durch Ge-
brauch ausgescheuerl, Hs. aus Stab hergestellt, Ose fazettiert, Pat,

V bei Ösenansatz'. 111,L.6.5,H' 2.7, Qb. l'25, Qh. 0.15' Gew.

10.3,4612543.
*1072 Erh. g, Hälfte abgebrochen, Beschr. Nietfeld rechteckigo bei-Nie-

ten le'icht ausbucftend, Niete nach vom herausstehend, Ose durch

Gebrauch ausgescheuett, Hs. aus Blech hergestellt, Naht auf
ÖsenRS, AbscFrotspuren aufNietfeldRS, Pat. IV, dbronzen, L.4'8,
H. 2.6, Qb. 0.9, Qh. 0.1, Gew' 6.1, 4612544.

+ I 073 Erh. s. bäidseitie äbeebrochen, Beschr. Hälfte der Ose und Ansatz
der Ättasche miiNiäloch, Qs. Öse rechteckig, abgenützt' Hs. aus

Blech hergestellt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.6,
Qb. 0.4, Qh. 0.35, Gew. 3.9, 461980.

81074 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Hälfte der Ose und Ansatz
der Äitasche mit Nietloch erhalten, Qs. Ose rechteckig, abgenützt,

Hs. aus Stab hergestellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Qb. 0.45'

Qh. 0.4, Gew. 4.7,46197'7.
*1075 Erh. e. beidseitie abgebrochen, Beschr. Hällte der Ose und Ansatz

der Aitasche mä Ni-etloch, Qs. Öse quadrat.. abgenützt, Hs. aus

Stab hergestellt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun'L.3'2,
Qb. 0.3, Qh. 0.3, Gew.2.4,461979.

*1076 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Ansatz-der Ose erhalten,

Qs. ninA, Hs. aus-Sta6 hergestellt. Zs. Attasche abgeschrotet, Hieb-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, B. 2.4, Qb' 0.45, Qh. 0'5,
Gew. 6.6,461976.

*1077 Erh. g, Attasche erhalten, Beschr. langrechteckig, mit 2 Niet-
lochem, I grossköpfiger Niet erhalten, Zs. verbogen-, Pat. I G:
dgrün, A: grün, rosifaibene Flecken, L' 4,2, Qb. 1.4, Qh. 0' 1, Gew.
4.9,46/981.

*1078 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. tnit ? Nietlöchem, 1 mittelgrosser,
rundliopfer Niet, Zs. verbogen, Pat. l, G: dgrün,,A: grün, schwar-
zerBelag, L.3.7, Qb. 1.2, Qh.0.l. Gew.5.2,4611765'

*1079 Erh. m, öinseitig abgebrochen, Beschr. 2 Nietlöcher, von-der glei-
chen Seite her eingäschlagen, Zs. verbogen, Pat. I' G: dgrün, A:
erün, L. 3.7, Qb. 1.3, Qh. 0.08, Gew.2.9.46112l'

x 1080 Erh. m. einseitig abgebiochen, Beschr. 2 Nietlöcher, von der glei-
chen Seite her äingelchlagen, eines ausgeweitet, Zs. leicht verbo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: glün, L.3.5, Qb. 1.4, Qh' 0.08, Gew.2.4,
461122.

* I 08 I Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr' Nietloch erhalten, Zs. ver-
bogen, Pat. I, G:dgrün, A: grün, L.2.5, Qb. 1.2, Qh.0.1, Gew.
l'8,461654.14.

*1082 Erh. g, Ende erhalten, Unterkante ausgebrochet Beschr. Nietloch
erhalien, Hs. aus Blech ausgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
rostfarbener Fleck, L. 3.0, Qb. 1.0, Qh. 0.1, Gew' 2.1, 4611255.

Henkelfragmente (Nr. I 083-1 085)
*1083 Erh:g, Endd erhalten, Beschi. Qs. oval, umgeb-ogen,-abgenützt;

Henkälende mit stilisiertem Vogelkopf, Hs. aus Blech hergestellt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. l0'8, Qb' 0.6, Qh.0'5, Gew.21.2,
46123, Crivelli 1946, Taf , II,7 .

*1084 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Henkelende ohne umge-
bogenen Fortsatz;Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2'2'Qb 0.55' Qh.
0.5, Gew,3.l,4619'74'

*1085 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Fortsatz umgebogen' nicht beson-

ders {earbeitet, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 1.8' Qb.0.5,
Qh. 0.4, Gew. 3.2, 461975.

Wandungsfragmente (Nr. 1 086-1 097)
*1086 E;h. g,'Rand erlialten, Beschr. leicht verdickter Rand mit 8 Niet-

lochJrn, L. etwa 41, Abstand der Nietlöcher etwa 6.5, Tiefe etwa
15.0. 3 grossköpfige Niete erhalten, Zs. zu Päckchen g-elalle!, fa].
I, G: dgrün, A:-gmn, schwarze Flecken, L. 17.0' B. 12.2'DL 0.1'
D2 0.05, Gew. 159.0, 46/1084.

*1087 Erh. m, Rand erhalten, wohl modern aufgebogen, Beschr' Verbin-
dung zweier Bleche, eines nur in Fragment und in Abdruck erhal-
ten,-3 mittelgrosse, rundköpfige Niete, RS unregelmässig, Zs. zu-
sammengebögen, Pat. I, G: dg}ün. A: grün und ll, grün,-rostfarbe-
ne Fleckin, a, 12.3,8.6.3, Dl 0.05, Gew. 40.1, 4612664.

81088 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Verbindung zweier Eleche,
5 groise-mittelgrosie, runde-ovale Niete, R! .yld' Rand teilweise
veischlagen, Zs. beidseitig abgeschrotet, zahlreiche M,eisselspuren,
zusammöngebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 7.6' B. 6.4, D1

0.3, D2 0.08, Gew. 45.2, OR,4612629.
*1089 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Verbindung zweier Bleche, nur ei-

nes erhalten, Abdruck des andem sichtbar, 3 Nietlöcher, 2 mit mit-
telgrossen, rundköpfigen Nieten, RS rund, Zs. !sqnmqnqe!o^g91,
Pai I, G: dgrün, Ai grün, schwarze Flecken,L.9.9, B. 4.7, D I 0.03,
Gew. 26.8, 4612562.

*1090 Erh. g, Rand erhalten, Beschr' Verbindung zweier Bleche mit 4
Nietldöhem, 3 Niete erhalten: rund und grossköpfig, RS rund; 2

Bleche, Zs. Bleche abgeschrotet, verbogen, Enden aufgebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün,-schwarze Flecken, L. 12.2'8.3.8, Dl 0.4,
Gew.2-6.6, MA ÄRB189, ARB 190, ARB2I4, OR,4612538.

*1091 Erh. g, alLseitig abgebrochen, Beschr. Verbindung zweier Bleche
mit TT.lietlochäm, 5 g.osse, rundköpfige Niete mii gegenständigen

Gusskanälen erhalten, Zs. Teil eingefaltet, verdreht' Pat. I, G:
dgrün, A: grün und II, grün, schwarze Flecken, L. 11.6, B. 3.1, Dl
0.45, D2 0.08, Gew. 35.0, 4612242.

* I 092 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. unterer Rand des Wandungsbleches:
Boden um Wandung gefaltet; Verbindung zweier Bleche: nur eines
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*1034

*1035

*1036

*1037

I 038

Erh. m, Stift abgebrochen, Beschr. StiftQs. quadrat., grosser, run-
der, flacher Kopf, Zs. stark verbogen und verschlagen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 0.8, Dm. 2.4, Gew.9.8,461648.
Erh. g, Kopferhalten, Beschr. Kopfrund, leicht gewölbt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, Dl 0.35, Dm. 1.9, Gew. 4.0,46/512.11.
Erh. m, Stift abgebrochen, Beschr. StiftQs. rund, fazettiert, runder,
dicker, leicht gewölbter Kopf, Pat. schwarzer Belag, L. 2.5, Qb.
0.5, Dm. 1.1, Gew. 5.5, 46/7'77 .

Erh. m, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. quadrat., Kanten gefast,
kleiner, quadrat. Kopf, Zs. Riss im Stift, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.0, Qb.0.5, Gew 6,7,46/211.
Erh. s, Kopferhalten, Beschr. runder, flacher Kopf, wohl aus Eisen,
Pat. grün-rostfarben, schwammig, Dl 0.3, Dm. 1.3, Gew. 0.9,461931.

Blechniete (Nr. I 039-1 044)
*1039 Erh. g, Stab abgebrochen, Beschr. Niet mit rundem, kalottenför-

migem Kopf, auf leicht verbreiterten Stab genietet, Hs. Blase in
Kalotte, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 1.9, H.
0.8, Dm. 1.0, Gew. 2.1,46/782.

x1040 Erh. g, ganz, Beschr. kreuzförmig, Hs. aus Blech ausgeschrotet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 3.5, B. 1.5, H. 0.3,
DI 0.03, Gew. 4.8, MA ARBl58, 4612355.

*1041 Erh. g, ganz, Beschr. kreuzförmig, Hs. aus Blech ausgeschrotet,
Pat. I, G: dgnin, A: grün, schwarzer Belag, L. 3.0, B. 1.9, Dl 0.05,
Gew. 3.4, MA ARBl59, 461654.24.

*1042 Erh. g, ganz, Beschr. Kopfgross, quadrat., Hs. Gusskanäle noch
anhaftend, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.0.4, Dm. Ll, Gew. 1.4,
46/s88.3.

*1043 Erh. g, ganz, Beschr. kleinköpfig, Kanten gestaucht, schräg ver-
schlagen, Pat. I, G: dgnin, A. grün, L. 0.85, Gew. 0.5,46/588.2,

x1044 Erh. g, Nietkopfausgebrochen, Beschr. Nietkopfrund, leicht erha-
ben, Kanten gefast, mit 2 Löchem, RS rund, wenig verschlagen;
quadrat. Unterlagsscheibe, Pat. III, H. 0.6, Dm. 1.5, Gew. 1.9,
4611731.

Tassen Q{r. 1045-1048)
Henkelfragmente (Nr. 1045.1046)
*1045 Erh. g, untere Attasche fehlt, modem zerbrochen, Beschr. Henkel

mit Randprofilierung, obere Attasche T-förmig, mit 2 Nietlöchem,
Qual. g, Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, B.5.3,
H.7.9, Dl 0.2,D20.1, Qb. 1.25, Qh.0.2, Dm. 13.0, Gew.22.8,
46/ t34/559.

*1046 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. mit Randprofilierung, in
der Mitte Loch?, Ba. überall starke Feilspuren, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, H.2.0, Dl 0.25, D2 0.1, Qb. 1.25, Qh.0.25, Gew. 2.'7,461135.

* I 047 Bodenfragment, Zuweisung unsicher, Erh. g, allseitig abgebrochen,
Beschr. möglicherweise Teil eines Omphalosbodens, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.7, B. 1.9, Dl 0.05, Dm. 4.0, Gew. 2.2,46/2505.

*1048 Attasche, Zuweisung unsicher, Erh. m, dreiseitig abgebrochen, Be-
schr. T-förmig, in Mitte Nietloch, Ansatz der Henkelbiegung er-
halten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,8.2.0, Qb.0.9, Qh.0.25,
Gew. 5.1, 46/560.2.

Situlen (Nr. I 049*l I I 0)
Randfragmente (Nr. I 049-1 065)
*1049 Erh. m, Seele fehlt, Beschr. Rand nach innen umgebördelt, Wandung

stark verbogen, Zs. verbogen, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 8.9, H.
1.7, Dl 0.1, D2 0.05, Dm.20.0, Gew. 8.9, MA ARBlSl, OR,461670.



erhalten, Abdruck des andem sichtbar, Hs. 3 kleine, rundköpfige
Niete, RS rund, Zs. stark eingerissen und verbogen, Pat. II, grün,
schwarze Flecken, L.6.0, H.6.0, Dl 0.4, D2 0.08, Gew. 12.'7,
46/2633.

1093 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Verbindung zweier Bleche: nur ei-
nes erhalten, Abdruck des andem sichtbar, 2 mittelgrosse Niete, 1

rund (RS rund), I unregelmässig, Zs. Ende eingefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.6.0,8.3.7, Dl 0.08, Gew.
fi.0,46/2558.

*1094 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Verbindung zweier dicker Bleche
mit 2 grossen, unregelmässigen Nieten, RS rund; unregelmässiges
Blechstück eingeschoben, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, schwarze
Flecken, L. 5.9, B. 6.0, Dl 0.1, Gew. 31.7, MA ARBl86, ARB187,
AR8188,4612554.

1095 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Verbindung zweier Bleche;
grosser, rundköpfiger Niet, mit 2 gegenständigen Gusskanälen, RS
rund, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.6, B,2.7,Dl 0.4, Gew.5.3,
46/t',742.

1096 Zuweisung unsicher, Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Verbindung
zweier Bleche: nur eines erhalten, Abdruck des andem sichtbar, 4
Nietlöcher, I mittelgrosser, rundköpfiger Niet, RS rund, Zs. zu-
sammengebogen, Ende umgefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-
farbene Flecken, L.7.1,8.3.7, Dl 0.05, Gew. 16.4, OR,46/2627.

1097 Zuweisung unsicher, Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Fragment der
Nietstelle der Körperbleche: Absatz und Ansatz des Nietloches,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.4, B. 2.5, Dl
0. 13, Gew 4.7 , 4611408.

Bodenfragmente (Nr. 1098-l I 10)
*1098 Erh. m, Innenteil erhalten, Rand abgebrochen, Beschr. in Mitte

Nietloch, Zs. zusammengefaltet und 2 Bronzestreifen eingeklemmt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, Dl 0.05, Dm.8.55, Gew.38.3,46/668.

*1099 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Bodenblech zur Aufnahme des
Wandungsbleches umgebogen, Nietloch, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, schwarzer Belag, L. 6.2,8.2.5, Dl 0.05, Dm. 14.0,
Gew. 4.5, 46/654.3.

* I I 00 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Bodenblech zur Aufnahme des Wan-
dungsbleches umgebogen, Zs. stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 6.0, H. 1.9, D1 0.05, Gew.6.2, MA ARBl85,461671.

l10l Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Boden um Wandung gefaltet, Zs.
Bodeninnenseite abgeschrotet, zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.5.3, H. 1.7, Dl 0.03, Gew.6.8, OF.,46/2634.

1102 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Bodenblech zur Aufnahme des Wan-
dungsbleches umgebogen, Zs. verbogen und gerissen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.7.2,H. 1.7, Dl 0.05, Gew.
8.3,461265t.

* 
1 103 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Bodenblech um Wandungsblech ge-

faltet, Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L. 3.8, B. 2.6, Dl 0.03, Gew. 3.3, 46/154'1.

I104 Erh. m, Segment erhalten, Beschr. Dm. nicht bestimmbar, Boden-
blech um Wandungsblech gefaltet, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 4.7,8. 1.5, Dl 0.05, Gew. 1.9, 46/1442.

I 105 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Bodenblech zur Aufnahme des Wan-
dungsbleches umgebogen, Zs. Unterkante abgeschrotet, Enden auf-
gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.2,H.0.9, Dl 0.05, Gew.
3.9,46/1495.

I 106 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Bodenblech zur Aufnahme des Wan-
dungsbleches umgebogen, Hs. Innenseite mit längslaufenden, dicht
gesetzten Treibspuren, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.3,8.2.2, Dl 0.05, Gew. 4.6, 4612314.

1107 Erh. m, Rand erhalten, Hs. Bodenblech zur Aufnahme des Wan-
dungsbleches umgebogen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: grün, L.3.6,H. 1.0, Dl 0.03, Gew. 1.2, 4612330.

*1108 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Wandungsblech um Bodenblech ge-
faltet, Zs. stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, blau, L. 7.3,
B. 4.5, D1 0.08, D2 0.03, Gew. 7.0, MA ARB184, OR,4611492.

1 109 Zuweisung unsicher, Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Wandungsblech
um Bodenblech gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.3.2,8.2.5, D1 0.05, Gew. 1.3,4611625.

1 I l0 Zuweisung unsicher, Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Wandungsblech
um Bodenblech gefaltet, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.4,H. 1.2, Dl 0.08, Gew. 2.5, 4611390.

1.3. Objekte unbestimmter Herkunft und/oder
Zeitstellung (Nr. 11 11116l)

Lanzen (Nr 1111-1124)
Blattfragmente (Nr. 1 1 1 1-11 17)
*1111 Erh. m, Blattansatz erhalten, sonst mehrfach abgebrochen, Beschr.

Blattansatz gerundet, Mittelrippe abgefl acht, Tüllenansatz, Zs. stark
zerbrochen, Tülle verschlagen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.0,
B. 3.2, Dl 1.0, D2 0.15, Gew.65.2,46136, Crivelli 1946, Taf. V8.
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*lll2 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Schneiden teilweise erhalten,
Beschr. Mittelrippe flach, gerundet, Tüllenansatz, Zs. verbogen,
Schneiden zerhackt und gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.5.0,8.4.75, Dl 1.15, D2 0.1, Gew. 96.6,46/39, Crivelli 1946,
Taf. V7.*1113 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Schneiden erhalten. Beschr. Mit-
telrippe abgeflacht, Hs. Blase in Blatt, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L, 4.4,8.3.3, Dl 0.6, D2 0.1, Gew. 29.4,46138,
Crivelli 1946, Taf. Vll.*1114 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Schneiden erhalten, Beschr. Mit-
telrippe gerundet, Zs. leicht verbogen, Schneide ausgerissen, beid-
seitig Meisselspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.8, B. 5.0, Dl
0.9, D2 0. I , Gew. 38.8, 46/37 , Crivelli 1946, Taf . Y9.

*1115 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Schneiden erhalten, Beschr. Mit-
telrippe gerundet, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8,
B. 3.3, Dl 0.8, D2 0.05, Gew. 12.3, 46/40,Crivelli 1946, Taf. Yl0.*1116 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Schneiden erhalten, Beschr. Mit-
telrippe flach, gerundet, Hs. Blasen, besonders im unteren Bruch,
Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Kruste,
L. 3.8, B.2.0, Dl 0.5, D2 0.1, Gew. 15.8,46141, Crivelli 1946,
Taf. Y5.*lll7 Zuweisung unsicher, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs.
linsenförmig, Seiten leicht nach oben einziehend, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, B. 1.85, Dl 0.3, Gew. 12.0,461'163.

Tüllenfragmente (Nr. 11 18-1 123)
* I I I 8 Erh. m, Blatt abgebrochen, Beschr. leicht konisch, 2 Nietlöcher 0.9

von unten, Rand unten gerundet, Hs. Tülle unterschiedlich dick,
Zs. Bruch oben eingebogen, Pat. II, hellgrün,L. 4.7,D| 0.25, Dm.
1.7, Gew. 24.2,461189, Crivelli 1946, Taf. IYl.*lll9 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. halbe Tülle mit Nietloch 0.5 über
Rand, Hs. Innenseite mit originaler Gusshaut, Zs. feine, schräg lau-
fende Hiebspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B. 2.55,DI
0.4, D2 0.3, Dm.2.6, Gew. 16.'7,46/43.

*1120 Zuweisung unsicher, Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Ansatz eines
Nietloches erhalten, zweites am Rand?, Pat. I, G: dgnin, A: grün,
B. 1.7, H. 2.7, Dt 0.2, D2 0.1, Gew. 4.8, OR, 46/1441.

1l2l Zuweisung unsicher, Erh. m, allseitig abgebrochen, Zs. verbogen,
Meissel- oder Hammerspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,D1
0.4, D2 0.35, Gew.23.8,46/44.xll22 Erh. g, Blatt abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Ansatz des Blattes er-
halten, Dek. 4 plastische Leisten, Qual. g, Zs. Tülle flachgedrückt,
eingerissen, Blatt abgeschrotet, Meisselspur, Pat. I, G: dgrün, A:
gnin, L. 5.3, Qb. 1.7, Qh. 1.15, Gew. 41.0, OR,46/765.

*1123 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. Innenseite glatt, Dek. 2
längslaufende plastische Rippen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1,
B. 1.4, Dl 0.25, Gew. 5.4,461964.

*1124 Lanzenschuh, Erh. m, Spitze erhalten, Beschr. gerade auf Spitze
zulaufend, Spitze gerundet, Hs. unterste 1.8 massiv, Zs. zerdrückt,
Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.4.3, D1 0.15, Qb. 1.5, Qh.0.7, Gew.
12.8,46/71t.

Tüllen (Nx 1125*1128)
ll25 Erh. g, Rand erhalten, Zs. flachgedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 3.3, B. 0.6, Dl 0.15, Gew. 4.9, 46/1269.
*1126 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Innenseite Gusshaut erhal-

ten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, B. 2.1,Dl 0.25, D2 0.1, Gew.
8.7,46t',759.

112'7 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Innenseite Gusshaut erhal-
ten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.6, B. 1.3, Dl 0.15, Gew.8.5,
461758.

1128 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Innenseite Gusshaut oder an-
geschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.55,8. l.4,Dl 0.2,
Gew. 5.1, 461965.

Pfeilspitze (Nn ll29)
*1129 Erh. g, Spitze angebrochen, Beschr. dreieckiges Blatt mit gerade

endenden Flügeln, Mittelrippe im Qs. trapezförmig, Tülle mit 2
grossen Nietlöchern, Zs. flachgeschlagen und leicht aufgewölbt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,8.2.0, D1 0.05, D2 0.6, Gew.
9.9,461394, Crivelli 1946, Taf. V4.

Anhönger (Nr I I 30-I I 32)
*1130 Erh. m, Segment erhalten, Beschr. Felge und 2 Speichen erhalten,

Ausschnitt dreieckig, Hs. Hinterseite flach, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, Dl 0.15, Dm. 5.5, Gew. 3.1,46/567.

*1131 Erh. g, Ring abgebrochen, Beschr. Ring, daran anhängend Kugel
und Querbalken, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. I .8, Gew . |.8, 46/712,
Crivelli 1946, Taf. XIII,18.

*1132 Erh. g, Aufhänger abgebrochen, Beschr. runde, leicht gewölbte
Scheibe, Hs. aus Blech ausgeschrotet, Fl. abgebrochener Aufhän-
ger durch angenieteten ersetzt, Pat. I, G: dgnin, A: grün, H. 0.5,
Dl 0.03, Dm. 4.5, Gew. 6.4,461'707.

#,f{ {Ä.*1'*ilr. ,",.n, 
""sgebrochen,. 

Beschr. zentrales Loch, am Rand
+ I I rJ !r 't-"!- 

Löcher, Ba.'zentrales Loch von vome, andere von hin-

1"fr'"ing.*fttugen, Pat l, G: dgrün' A: grün, Dl 0'07' Dm' 2'2'

Gew. l '9, 461581'

4!{'^1','€,{';.1',.::,:'::l^, nache Kuger mit v-förmig abstehender,

"'- ä.inünäser Tülle, I Nietloch, Kugel oben abgeplattet, Pat' I, G:

ä;;;;";". "A: grun, L. 4. l, B 2'2, Dm' 2'2, Gew' 46 

"7, 

46/ 1 13' Cti-
velli 1946, Taf' lV2'

- ll35 i;h. g, Spitzeertralten, Beschr' Qs' rund,.Spit,ze profilierl, Dek' an
""' ,lo, Siitzä senkrechte Strichpaare, stark abgenützt. an Tülle 4 Qua-

Irut"] gt. Wanddicke unterichiedlich: Kern verschoben,Zs Kan-

i.n.ine"bogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L' 3'5, Dl 0'1,

D2 0.2:s, Q5. 1.7. Gew. 19.1. 461558.2.

Perle (Nr' 1136)'-iiiä'irrr. s. sanz, Beschr. breit, im Qs' D-formig, an einer Stelle stark''-- 
uUs";'üüt, Pat. I, G: grün, A: grün, Qb. 2, Qh. 0.9, Dm' 3'3, Gew'

75-A,4613209.

ohrrinse und cihnliches (Nr' ll37-1.1 39)
iiiiz -e.t'r. s.. sanz, Beschi. Ende zu Ose gebogen, anderes Ende zuge-

' ' - 
spitzf Pät. I, G: dgrün, A: grün, Qb. 0'2, Dm. 2.8' Gew' 2'0,4614'71,
irivelli 1946. Taf. Vlll,8.

* I I 38 Erh. g, ganz, Beschr. offener Ring, beide Enden mit Haken, Pat. I,

G: dÄrti-n, A: grün. L. 2.6, Qb. 0'25, Qh. 0.25, Gew. 2.3' 461839'

Crivelli 1946, Taf. VIII,10
*1139 Zuweisung unsicher, Erh. m, einseitig abgebrochen, Umwicklung

fehlt, Besöhr. im Qs. rechteckiger Bronzestreifen, an einem Ende

eingerollt, mit im Qs. D-förmigem-Draht umwickelt, Zs: v-erqogil'
Um-wicklung weggärissen, Pat. I, G: grün,.A: gtün,L. 4.3,8' L2'
Qb. 0.2, Qtrlo.O5, om. 0.25, Gew. 2.0,461601, Crivelli 1946, Taf.
VIII,6.

Armrinse und Armreifen tNr. 1140-1144)
* I 140 Ämring ohne e?haltönes Ende. profiliert, Erh. g' beidseitig abge-

brochenl Beschr. Qs. linsenförmig, Dek. massive Perle mit Mittel-
grat, auf Ring Strichgruppen, Pat' I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
L. t.e, e. 1.9. Dl Ll, D2 0.5, Gew. 13.6,461718.

Armreifen [Nr. 1141-l 144)*ll4l mit Buckeln, Erh. g, lieidseitig abgebrochen, Beschr. Qs' D- bzw'
linsenförmig, Buc[el in Aufsicht ausbiegend Dek. 2 massive,

hohe BuckäI, 4 Rippen, 1 massiver, hoher Buckel, Hs. in der
Mitte der Innenseite waagrecht laufende Gussnaht, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 3.3, B. 1.4, Dl 0.7, D2 0.45' Gew. i3.9,
46149.

*1142 profiliert, Erh. m, beidseitig abgebrocheq Beschr..Qs. D-förmig,
öbere Seite gerade abgeschnitten, Dek. 2 flache, breite Rippen, da-
zwischen sihmale Ri-ppe, Hs. im oberen Drittel der Innenseite

waagrecht laufende Guisnaht, Z's. verb-ogen,-P4. I,-9, dgrün, A:
grtnl L. 3.0, B. 1.5, Dl 0.55, D2 0.4, Gew. I I .3,46150.

xll43 irofiliert. Erh. s, beidseitie abgebrochen, Beschr. Qs' D-förmig'
teide Seiten geäde abgesc-hnitGn, Dek. 5 flache Rippgn, !s, ye1-
bogen, Pat. tJG: dgrt.iri-, A: grün, L. 3.0, B. 0'9. Dl 0.4, D2 0.3'
Gew. 6.1 , 46151.

*1144 mit Kugelende, Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Q-s. linsenformig,
gegen Ende breiter wärdend, massives im Qs.-D-förmlqes Kugel-
änäe mit kleinem Fortsatz, Dek. Querstriche vor Kugelende,
schräglaufende Strichgruppen (schlecht sichtbar), Hs. Blase, Pat. I,
G: dbionzen, A: grün,-L. +'.S,e.Z.ZS, Qb. I'1, Qh' 0.35,Gew.27.6,
4612845.

Nägel (Nr. 1145.1146)
* I i45 Erh. g, ganz, Beschr. StiftQs. quadrat., im oteren Teil ggfast, Kopf

rund,-ieicht gewölbt; umgeschlagen und Spitze umgebogen, Ba.

starke Hamfrerspuren auT umgeschlagenem Stift, einzelne auf
Kopl Pat. Kopf:-IV, Stift: III, L: 12.8, B Z.5-, Q!. 0.8, Qh. 0.8,
Dni. 3.1, Gew. 75.1, 4617,Crivelli 1946, Taf. II,i1.

*1146 Erh. g, Spitze abgebrochen, Beschr. StiftQs. oben rund,gqt-en quq-
drat. Iirit'gefasten Kanten, Kopf rund, leicht Cgwglblti Stiftzwei-
fach umgeibogen, dabei leicht gerissen, Ba- Kopf mit Riss (Scf.l$)'
Pat. III,-L. 1t.7, B. S.3, Qb. l.2, Qh. 1.2, Dm.2.7, Gew. 132.1,

46112, Crivelli 1946, Taf. 11,14.

Becken, mit erhaltenem Rand (Nr. 1147-1184)
mit verbreitefiem, kantigem Rand (Nr. 1147-1 153)
*1147 Erh. g, Beichr. Rind aufeiner Seite verdickt, aufder anderen

kanti! vorstehend, möglicherweise Ansatz eines Nietlochs, Zs.
aufei-ner Seite zahlreiche Meisselspuren, Kante aufgebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 8.8, H. 6.7, Dl 0.3, D2 0.05, Gew. 33.0,
4612490.

*l148 Erh. g, Beschr. Rand T-förmig, eine Seite teilweise glatt, Nietloch
in Wändung, Zs. flachgedrückt, Pat. l, G: dgrün, A: grün, l-. 9.3'
H.5.3, Dl 0.4, D2 0.03, Gew.43.l, MA ARBl99, 4611450.

*1149 Erh. g, Beschr. Rand einseitig kantig vorstehend, von Flickblech
nur vienig überfangen mit 2 Nieten befestigt, I erhalten: mittel-
gross, ovälköpfig, RS rund, Hs. in Becken und in flickble^ch 

je ein
iicht durchgehendes, kleines Loch, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, rostfarbener Fleck, L. 7.1,H.4'9, D I 0.35, D2 0.05, Gew.
34.9, MA ARBl82, ARB183, 4612561.

*1150 Erh. g, Beschr. Rand: einseitig kantig vorstehend, andere Seite
glatt,2s. flachgedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: glü!, eine Seite mit
s-chwarzen Fleclen, L. 5.9, H' 8.9, Dl 0.25, D2 0.03' Gew.24.9'
4611518.

*1151 Erh. g, Beschr. Rand einseitig kantig vorstehend,-Zs. Unterkante
aufge-bogen, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,,schwarze Flecken,
L.i.4,H.5.1, Dl 0.2, D2 0.03, Gew.2l.l, 46125'78.

* I 152 Erh. g, Beschr. Rand einseitig kantig vorstehend, Ansatz eines Niet-
loches, Zs. Ende eingebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, B'
2.9, Dl 0.15, D2 0.03, Gew. 5.5, MA ARBl73, 4612585.

1153 Erh. m, Beschr. Rand: eine Seite glatt, die andere kantig vorsprin-
gend, Zs. Hiebspuren, stark zerdrückt, Pat. II, grün, L.3'7,H. 1.9,

Dl 0.2,D2 0.1, Gew. 4.7,46113'76.

mit verdicktem Rand und Wandknick (Nr. 1154-1159)
*1154 Erh. g, Beschr. Wandknick ca. 2 unter Rand, nicht an Nr. ll55 an-

passend, Nietloch wenig unter Rand, Zs. zusammengefaltgt,^fut:l:
b: dgrün, A: grün, schwarzerBelag, L.6.8' H.6.6, D1 0.25'D2
0.08, Gew. 72.8, MA ARBI72,461659.

*1155 Erh. g, Beschr. Wandknick ca. 2 unter Rand, Zs. zu Päckchen-ge-
faltet, Pat. l, G: dgrün, A: grün, schwarzer Belag, L.6.7, H. 10.5'
Dl 0.2,D2 0.08, Gew.88.5,461656.

* 1156 Erh. g, Beschr. Wandknick 1.7 unter Rand, Zs. verbogen,I-at- I, G:
dgrün, A: grün, L.9.5, H.6.5, Dl 0.25,D2 0.05, Gew.39.6, OR'
461665.

*1157 Erh. g, Beschr. Wandknick ca. 1.4 unter Rand, Hs. Blase, auf In-
nense-ite unter Wandknick schräglaufende Treibspur, Zs. umgebo-
gen und verbogen, Pat. I, G: dgrün, Ar g$n, t9qhl1_ll,.gfllr.-L.
Io.o, g. 4.7,D1 0.2, D2 0.1, Gew. 50.6, MA ARB171, 46/1446.

*1158 Erh. m, modem zerbrochen, Zs. zusammengebogen, zwei Risse,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 5.0, H' 2.0'Dl 0.2'
D2 0.1, Gew. 21.1,46ll^72'

*1159 Sonderform, Erh, g, Unterkante modem abgebrochen, Beschr'
Wandknick 2. I untei Rand, Knick aussen; senkrecht laufende Niet-
stelle für Wandungsblech (Rest erhalten) mit 3 Nietlöchem und 2
erhaltenen Nieten; Niete mittelgross, rundköpfig, RS rund, Zs.
Ecken umgebogen, Hiebspuren, Pat. I, G: dgrün, A: gr!n' sc!y9r,23
Flecken, L.9.4,H.9.0, Dl 0.2, D2 0.05, Gew. 98.9, MA ARB168'
oR,4612536.

mit verdicktem Rand (Nr. 1 160-1 I S0) und weitere (Nr. 1 I 8 1-1-1 84)
*1160 Erh. g, Beschr. Rand stark verdickt, Ba. im Innem längslaufende

Treibipuren, Zs. einseitig abgeschrotet und Ende umgebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.-3.6, H. 4.9,DI 0.4, D2 0.08, Gew. 17.9,

461t486.
* I 161 Erh. m, Beschr. unter Rand grossköpfiger Niet mit rechteckiger Un-

terlagsscheibe, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G1 dgrü1,,4:_g1ry,^T
einzdlnen Bruchstellen: II, grün, L. 9.6, H. 5'2, Dl 0.2' D2 0'03'
Gew. 58.2,46/661.

* t I 62 Erh. g, Beschr. Rand nach aussen leicht kantig vorstehend; 4 Niet-
löcht, Abstand 3.3 b2w.3.8, ein Nietloch mit Niet (als Ersatz für
mittleres?), Nietkopf rund, Zs. einzelne Stücke abgeschrotlt, Teile
umgefaltel, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken,
L. 13,H.4.5, Dl 0.25, D2 0.08, Gew.23.9, MA ARBl70, OR,
46/1734.

* I I 63 Erh. g, Beschr. Rand leicht verdickt (Geftiss oder nur Blech?),.Rand
mit R-iss, Zs. 2 Seiten leicht gerundet abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 5.1, H. 8.7, D1 0.15, D2 0.05, Gew. 17.0, MA ARBl69'
4612623.

1164 Erh. g, Zs. Bruchkanten aufgebogen, unten eingefaltet, Pat' I, G:
dgrün, A: grün, einseitig schwarze Flecken, L.2.5,H' 9.3' Dl 0.2,
D2 0.05, Gew 19.9, OR,4611726.

1165 Erh. g, Beschr. Ansatz eines Nietloches, Hs. Rand gestaucht, In-
nense-ite Brauen sichtbaq Aussenseite glart, Zs. Ecke eingebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0,H.5'2,D| 0'2,D2 0.05, Gew'
14.5,4612208.

I 166 Erh, g, Stück modern abgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I G: dgrün,
A: grtin, L. 3.8, H. 6.3, Dl 0.25, D2 0.08, G91v. f 8. I, OR,4611487 .

116':- Erhl g, Beschr. unter Rand angenietetes Blechstück. (ehemalige
Form nicht erkennbar), Niete mittelgross, unregelmässig, RS unre-
gelmässig, Ba. Rand durch Nieten elwas ausgebogen, 7,s. kreisför-
miges Blech mit mehreren Schlägen ausgeschro_tet, v9r!oge1, la1'
I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.6.7,H' 8.7, D1 0.15,
D2 0.08, Gew. 39.2, OP,4612531.

*1168 Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g, Beschr' in Bronzeblech
ohne Rand eingefaltet; Rand rnit zahlreichen querlaufenden Meis-
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erhalten, Abdruck des andem sichtbar, Hs. 3 kleine, rundköpfige
Niete, RS rund, Zs. stark eingerissen und verbogen, Pat. II, grün,
schwarze Flecken, L.6.0, H.6.0, Dl 0.4, D2 0.08, Gew. 12.'7,
46/2633.

1093 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Verbindung zweier Bleche: nur ei-
nes erhalten, Abdruck des andem sichtbar, 2 mittelgrosse Niete, 1

rund (RS rund), I unregelmässig, Zs. Ende eingefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.6.0,8.3.7, Dl 0.08, Gew.
fi.0,46/2558.

*1094 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Verbindung zweier dicker Bleche
mit 2 grossen, unregelmässigen Nieten, RS rund; unregelmässiges
Blechstück eingeschoben, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, schwarze
Flecken, L. 5.9, B. 6.0, Dl 0.1, Gew. 31.7, MA ARBl86, ARB187,
AR8188,4612554.

1095 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Verbindung zweier Bleche;
grosser, rundköpfiger Niet, mit 2 gegenständigen Gusskanälen, RS
rund, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.6, B,2.7,Dl 0.4, Gew.5.3,
46/t',742.

1096 Zuweisung unsicher, Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Verbindung
zweier Bleche: nur eines erhalten, Abdruck des andem sichtbar, 4
Nietlöcher, I mittelgrosser, rundköpfiger Niet, RS rund, Zs. zu-
sammengebogen, Ende umgefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-
farbene Flecken, L.7.1,8.3.7, Dl 0.05, Gew. 16.4, OR,46/2627.

1097 Zuweisung unsicher, Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Fragment der
Nietstelle der Körperbleche: Absatz und Ansatz des Nietloches,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.4, B. 2.5, Dl
0. 13, Gew 4.7 , 4611408.

Bodenfragmente (Nr. 1098-l I 10)
*1098 Erh. m, Innenteil erhalten, Rand abgebrochen, Beschr. in Mitte

Nietloch, Zs. zusammengefaltet und 2 Bronzestreifen eingeklemmt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, Dl 0.05, Dm.8.55, Gew.38.3,46/668.

*1099 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Bodenblech zur Aufnahme des
Wandungsbleches umgebogen, Nietloch, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, schwarzer Belag, L. 6.2,8.2.5, Dl 0.05, Dm. 14.0,
Gew. 4.5, 46/654.3.

* I I 00 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Bodenblech zur Aufnahme des Wan-
dungsbleches umgebogen, Zs. stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 6.0, H. 1.9, D1 0.05, Gew.6.2, MA ARBl85,461671.

l10l Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Boden um Wandung gefaltet, Zs.
Bodeninnenseite abgeschrotet, zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.5.3, H. 1.7, Dl 0.03, Gew.6.8, OF.,46/2634.

1102 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Bodenblech zur Aufnahme des Wan-
dungsbleches umgebogen, Zs. verbogen und gerissen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.7.2,H. 1.7, Dl 0.05, Gew.
8.3,461265t.

* 
1 103 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. Bodenblech um Wandungsblech ge-

faltet, Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L. 3.8, B. 2.6, Dl 0.03, Gew. 3.3, 46/154'1.

I104 Erh. m, Segment erhalten, Beschr. Dm. nicht bestimmbar, Boden-
blech um Wandungsblech gefaltet, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 4.7,8. 1.5, Dl 0.05, Gew. 1.9, 46/1442.

I 105 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Bodenblech zur Aufnahme des Wan-
dungsbleches umgebogen, Zs. Unterkante abgeschrotet, Enden auf-
gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.2,H.0.9, Dl 0.05, Gew.
3.9,46/1495.

I 106 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Bodenblech zur Aufnahme des Wan-
dungsbleches umgebogen, Hs. Innenseite mit längslaufenden, dicht
gesetzten Treibspuren, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.3,8.2.2, Dl 0.05, Gew. 4.6, 4612314.

1107 Erh. m, Rand erhalten, Hs. Bodenblech zur Aufnahme des Wan-
dungsbleches umgebogen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: grün, L.3.6,H. 1.0, Dl 0.03, Gew. 1.2, 4612330.

*1108 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Wandungsblech um Bodenblech ge-
faltet, Zs. stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, blau, L. 7.3,
B. 4.5, D1 0.08, D2 0.03, Gew. 7.0, MA ARB184, OR,4611492.

1 109 Zuweisung unsicher, Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Wandungsblech
um Bodenblech gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.3.2,8.2.5, D1 0.05, Gew. 1.3,4611625.

1 I l0 Zuweisung unsicher, Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Wandungsblech
um Bodenblech gefaltet, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.4,H. 1.2, Dl 0.08, Gew. 2.5, 4611390.

1.3. Objekte unbestimmter Herkunft und/oder
Zeitstellung (Nr. 11 11116l)

Lanzen (Nr 1111-1124)
Blattfragmente (Nr. 1 1 1 1-11 17)
*1111 Erh. m, Blattansatz erhalten, sonst mehrfach abgebrochen, Beschr.

Blattansatz gerundet, Mittelrippe abgefl acht, Tüllenansatz, Zs. stark
zerbrochen, Tülle verschlagen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.0,
B. 3.2, Dl 1.0, D2 0.15, Gew.65.2,46136, Crivelli 1946, Taf. V8.
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*lll2 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Schneiden teilweise erhalten,
Beschr. Mittelrippe flach, gerundet, Tüllenansatz, Zs. verbogen,
Schneiden zerhackt und gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.5.0,8.4.75, Dl 1.15, D2 0.1, Gew. 96.6,46/39, Crivelli 1946,
Taf. V7.*1113 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Schneiden erhalten. Beschr. Mit-
telrippe abgeflacht, Hs. Blase in Blatt, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L, 4.4,8.3.3, Dl 0.6, D2 0.1, Gew. 29.4,46138,
Crivelli 1946, Taf. Vll.*1114 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Schneiden erhalten, Beschr. Mit-
telrippe gerundet, Zs. leicht verbogen, Schneide ausgerissen, beid-
seitig Meisselspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.8, B. 5.0, Dl
0.9, D2 0. I , Gew. 38.8, 46/37 , Crivelli 1946, Taf . Y9.

*1115 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Schneiden erhalten, Beschr. Mit-
telrippe gerundet, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8,
B. 3.3, Dl 0.8, D2 0.05, Gew. 12.3, 46/40,Crivelli 1946, Taf. Yl0.*1116 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Schneiden erhalten, Beschr. Mit-
telrippe flach, gerundet, Hs. Blasen, besonders im unteren Bruch,
Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Kruste,
L. 3.8, B.2.0, Dl 0.5, D2 0.1, Gew. 15.8,46141, Crivelli 1946,
Taf. Y5.*lll7 Zuweisung unsicher, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs.
linsenförmig, Seiten leicht nach oben einziehend, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, B. 1.85, Dl 0.3, Gew. 12.0,461'163.

Tüllenfragmente (Nr. 11 18-1 123)
* I I I 8 Erh. m, Blatt abgebrochen, Beschr. leicht konisch, 2 Nietlöcher 0.9

von unten, Rand unten gerundet, Hs. Tülle unterschiedlich dick,
Zs. Bruch oben eingebogen, Pat. II, hellgrün,L. 4.7,D| 0.25, Dm.
1.7, Gew. 24.2,461189, Crivelli 1946, Taf. IYl.*lll9 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. halbe Tülle mit Nietloch 0.5 über
Rand, Hs. Innenseite mit originaler Gusshaut, Zs. feine, schräg lau-
fende Hiebspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B. 2.55,DI
0.4, D2 0.3, Dm.2.6, Gew. 16.'7,46/43.

*1120 Zuweisung unsicher, Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Ansatz eines
Nietloches erhalten, zweites am Rand?, Pat. I, G: dgnin, A: grün,
B. 1.7, H. 2.7, Dt 0.2, D2 0.1, Gew. 4.8, OR, 46/1441.

1l2l Zuweisung unsicher, Erh. m, allseitig abgebrochen, Zs. verbogen,
Meissel- oder Hammerspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,D1
0.4, D2 0.35, Gew.23.8,46/44.xll22 Erh. g, Blatt abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Ansatz des Blattes er-
halten, Dek. 4 plastische Leisten, Qual. g, Zs. Tülle flachgedrückt,
eingerissen, Blatt abgeschrotet, Meisselspur, Pat. I, G: dgrün, A:
gnin, L. 5.3, Qb. 1.7, Qh. 1.15, Gew. 41.0, OR,46/765.

*1123 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. Innenseite glatt, Dek. 2
längslaufende plastische Rippen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1,
B. 1.4, Dl 0.25, Gew. 5.4,461964.

*1124 Lanzenschuh, Erh. m, Spitze erhalten, Beschr. gerade auf Spitze
zulaufend, Spitze gerundet, Hs. unterste 1.8 massiv, Zs. zerdrückt,
Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.4.3, D1 0.15, Qb. 1.5, Qh.0.7, Gew.
12.8,46/71t.

Tüllen (Nx 1125*1128)
ll25 Erh. g, Rand erhalten, Zs. flachgedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 3.3, B. 0.6, Dl 0.15, Gew. 4.9, 46/1269.
*1126 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Innenseite Gusshaut erhal-

ten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, B. 2.1,Dl 0.25, D2 0.1, Gew.
8.7,46t',759.

112'7 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Innenseite Gusshaut erhal-
ten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.6, B. 1.3, Dl 0.15, Gew.8.5,
461758.

1128 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Innenseite Gusshaut oder an-
geschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.55,8. l.4,Dl 0.2,
Gew. 5.1, 461965.

Pfeilspitze (Nn ll29)
*1129 Erh. g, Spitze angebrochen, Beschr. dreieckiges Blatt mit gerade

endenden Flügeln, Mittelrippe im Qs. trapezförmig, Tülle mit 2
grossen Nietlöchern, Zs. flachgeschlagen und leicht aufgewölbt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,8.2.0, D1 0.05, D2 0.6, Gew.
9.9,461394, Crivelli 1946, Taf. V4.

Anhönger (Nr I I 30-I I 32)
*1130 Erh. m, Segment erhalten, Beschr. Felge und 2 Speichen erhalten,

Ausschnitt dreieckig, Hs. Hinterseite flach, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, Dl 0.15, Dm. 5.5, Gew. 3.1,46/567.

*1131 Erh. g, Ring abgebrochen, Beschr. Ring, daran anhängend Kugel
und Querbalken, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. I .8, Gew . |.8, 46/712,
Crivelli 1946, Taf. XIII,18.

*1132 Erh. g, Aufhänger abgebrochen, Beschr. runde, leicht gewölbte
Scheibe, Hs. aus Blech ausgeschrotet, Fl. abgebrochener Aufhän-
ger durch angenieteten ersetzt, Pat. I, G: dgnin, A: grün, H. 0.5,
Dl 0.03, Dm. 4.5, Gew. 6.4,461'707.

#,f{ {Ä.*1'*ilr. ,",.n, 
""sgebrochen,. 

Beschr. zentrales Loch, am Rand
+ I I rJ !r 't-"!- 

Löcher, Ba.'zentrales Loch von vome, andere von hin-

1"fr'"ing.*fttugen, Pat l, G: dgrün' A: grün, Dl 0'07' Dm' 2'2'

Gew. l '9, 461581'

4!{'^1','€,{';.1',.::,:'::l^, nache Kuger mit v-förmig abstehender,

"'- ä.inünäser Tülle, I Nietloch, Kugel oben abgeplattet, Pat' I, G:

ä;;;;";". "A: grun, L. 4. l, B 2'2, Dm' 2'2, Gew' 46 

"7, 

46/ 1 13' Cti-
velli 1946, Taf' lV2'

- ll35 i;h. g, Spitzeertralten, Beschr' Qs' rund,.Spit,ze profilierl, Dek' an
""' ,lo, Siitzä senkrechte Strichpaare, stark abgenützt. an Tülle 4 Qua-

Irut"] gt. Wanddicke unterichiedlich: Kern verschoben,Zs Kan-

i.n.ine"bogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L' 3'5, Dl 0'1,

D2 0.2:s, Q5. 1.7. Gew. 19.1. 461558.2.

Perle (Nr' 1136)'-iiiä'irrr. s. sanz, Beschr. breit, im Qs' D-formig, an einer Stelle stark''-- 
uUs";'üüt, Pat. I, G: grün, A: grün, Qb. 2, Qh. 0.9, Dm' 3'3, Gew'

75-A,4613209.

ohrrinse und cihnliches (Nr' ll37-1.1 39)
iiiiz -e.t'r. s.. sanz, Beschi. Ende zu Ose gebogen, anderes Ende zuge-

' ' - 
spitzf Pät. I, G: dgrün, A: grün, Qb. 0'2, Dm. 2.8' Gew' 2'0,4614'71,
irivelli 1946. Taf. Vlll,8.

* I I 38 Erh. g, ganz, Beschr. offener Ring, beide Enden mit Haken, Pat. I,

G: dÄrti-n, A: grün. L. 2.6, Qb. 0'25, Qh. 0.25, Gew. 2.3' 461839'

Crivelli 1946, Taf. VIII,10
*1139 Zuweisung unsicher, Erh. m, einseitig abgebrochen, Umwicklung

fehlt, Besöhr. im Qs. rechteckiger Bronzestreifen, an einem Ende

eingerollt, mit im Qs. D-förmigem-Draht umwickelt, Zs: v-erqogil'
Um-wicklung weggärissen, Pat. I, G: grün,.A: gtün,L. 4.3,8' L2'
Qb. 0.2, Qtrlo.O5, om. 0.25, Gew. 2.0,461601, Crivelli 1946, Taf.
VIII,6.

Armrinse und Armreifen tNr. 1140-1144)
* I 140 Ämring ohne e?haltönes Ende. profiliert, Erh. g' beidseitig abge-

brochenl Beschr. Qs. linsenförmig, Dek. massive Perle mit Mittel-
grat, auf Ring Strichgruppen, Pat' I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,
L. t.e, e. 1.9. Dl Ll, D2 0.5, Gew. 13.6,461718.

Armreifen [Nr. 1141-l 144)*ll4l mit Buckeln, Erh. g, lieidseitig abgebrochen, Beschr. Qs' D- bzw'
linsenförmig, Buc[el in Aufsicht ausbiegend Dek. 2 massive,

hohe BuckäI, 4 Rippen, 1 massiver, hoher Buckel, Hs. in der
Mitte der Innenseite waagrecht laufende Gussnaht, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 3.3, B. 1.4, Dl 0.7, D2 0.45' Gew. i3.9,
46149.

*1142 profiliert, Erh. m, beidseitig abgebrocheq Beschr..Qs. D-förmig,
öbere Seite gerade abgeschnitten, Dek. 2 flache, breite Rippen, da-
zwischen sihmale Ri-ppe, Hs. im oberen Drittel der Innenseite

waagrecht laufende Guisnaht, Z's. verb-ogen,-P4. I,-9, dgrün, A:
grtnl L. 3.0, B. 1.5, Dl 0.55, D2 0.4, Gew. I I .3,46150.

xll43 irofiliert. Erh. s, beidseitie abgebrochen, Beschr. Qs' D-förmig'
teide Seiten geäde abgesc-hnitGn, Dek. 5 flache Rippgn, !s, ye1-
bogen, Pat. tJG: dgrt.iri-, A: grün, L. 3.0, B. 0'9. Dl 0.4, D2 0.3'
Gew. 6.1 , 46151.

*1144 mit Kugelende, Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Q-s. linsenformig,
gegen Ende breiter wärdend, massives im Qs.-D-förmlqes Kugel-
änäe mit kleinem Fortsatz, Dek. Querstriche vor Kugelende,
schräglaufende Strichgruppen (schlecht sichtbar), Hs. Blase, Pat. I,
G: dbionzen, A: grün,-L. +'.S,e.Z.ZS, Qb. I'1, Qh' 0.35,Gew.27.6,
4612845.

Nägel (Nr. 1145.1146)
* I i45 Erh. g, ganz, Beschr. StiftQs. quadrat., im oteren Teil ggfast, Kopf

rund,-ieicht gewölbt; umgeschlagen und Spitze umgebogen, Ba.

starke Hamfrerspuren auT umgeschlagenem Stift, einzelne auf
Kopl Pat. Kopf:-IV, Stift: III, L: 12.8, B Z.5-, Q!. 0.8, Qh. 0.8,
Dni. 3.1, Gew. 75.1, 4617,Crivelli 1946, Taf. II,i1.

*1146 Erh. g, Spitze abgebrochen, Beschr. StiftQs. oben rund,gqt-en quq-
drat. Iirit'gefasten Kanten, Kopf rund, leicht Cgwglblti Stiftzwei-
fach umgeibogen, dabei leicht gerissen, Ba- Kopf mit Riss (Scf.l$)'
Pat. III,-L. 1t.7, B. S.3, Qb. l.2, Qh. 1.2, Dm.2.7, Gew. 132.1,

46112, Crivelli 1946, Taf. 11,14.

Becken, mit erhaltenem Rand (Nr. 1147-1184)
mit verbreitefiem, kantigem Rand (Nr. 1147-1 153)
*1147 Erh. g, Beichr. Rind aufeiner Seite verdickt, aufder anderen

kanti! vorstehend, möglicherweise Ansatz eines Nietlochs, Zs.
aufei-ner Seite zahlreiche Meisselspuren, Kante aufgebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 8.8, H. 6.7, Dl 0.3, D2 0.05, Gew. 33.0,
4612490.

*l148 Erh. g, Beschr. Rand T-förmig, eine Seite teilweise glatt, Nietloch
in Wändung, Zs. flachgedrückt, Pat. l, G: dgrün, A: grün, l-. 9.3'
H.5.3, Dl 0.4, D2 0.03, Gew.43.l, MA ARBl99, 4611450.

*1149 Erh. g, Beschr. Rand einseitig kantig vorstehend, von Flickblech
nur vienig überfangen mit 2 Nieten befestigt, I erhalten: mittel-
gross, ovälköpfig, RS rund, Hs. in Becken und in flickble^ch 

je ein
iicht durchgehendes, kleines Loch, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, rostfarbener Fleck, L. 7.1,H.4'9, D I 0.35, D2 0.05, Gew.
34.9, MA ARBl82, ARB183, 4612561.

*1150 Erh. g, Beschr. Rand: einseitig kantig vorstehend, andere Seite
glatt,2s. flachgedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: glü!, eine Seite mit
s-chwarzen Fleclen, L. 5.9, H' 8.9, Dl 0.25, D2 0.03' Gew.24.9'
4611518.

*1151 Erh. g, Beschr. Rand einseitig kantig vorstehend,-Zs. Unterkante
aufge-bogen, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,,schwarze Flecken,
L.i.4,H.5.1, Dl 0.2, D2 0.03, Gew.2l.l, 46125'78.

* I 152 Erh. g, Beschr. Rand einseitig kantig vorstehend, Ansatz eines Niet-
loches, Zs. Ende eingebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, B'
2.9, Dl 0.15, D2 0.03, Gew. 5.5, MA ARBl73, 4612585.

1153 Erh. m, Beschr. Rand: eine Seite glatt, die andere kantig vorsprin-
gend, Zs. Hiebspuren, stark zerdrückt, Pat. II, grün, L.3'7,H. 1.9,

Dl 0.2,D2 0.1, Gew. 4.7,46113'76.

mit verdicktem Rand und Wandknick (Nr. 1154-1159)
*1154 Erh. g, Beschr. Wandknick ca. 2 unter Rand, nicht an Nr. ll55 an-

passend, Nietloch wenig unter Rand, Zs. zusammengefaltgt,^fut:l:
b: dgrün, A: grün, schwarzerBelag, L.6.8' H.6.6, D1 0.25'D2
0.08, Gew. 72.8, MA ARBI72,461659.

*1155 Erh. g, Beschr. Wandknick ca. 2 unter Rand, Zs. zu Päckchen-ge-
faltet, Pat. l, G: dgrün, A: grün, schwarzer Belag, L.6.7, H. 10.5'
Dl 0.2,D2 0.08, Gew.88.5,461656.

* 1156 Erh. g, Beschr. Wandknick 1.7 unter Rand, Zs. verbogen,I-at- I, G:
dgrün, A: grün, L.9.5, H.6.5, Dl 0.25,D2 0.05, Gew.39.6, OR'
461665.

*1157 Erh. g, Beschr. Wandknick ca. 1.4 unter Rand, Hs. Blase, auf In-
nense-ite unter Wandknick schräglaufende Treibspur, Zs. umgebo-
gen und verbogen, Pat. I, G: dgrün, Ar g$n, t9qhl1_ll,.gfllr.-L.
Io.o, g. 4.7,D1 0.2, D2 0.1, Gew. 50.6, MA ARB171, 46/1446.

*1158 Erh. m, modem zerbrochen, Zs. zusammengebogen, zwei Risse,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 5.0, H' 2.0'Dl 0.2'
D2 0.1, Gew. 21.1,46ll^72'

*1159 Sonderform, Erh, g, Unterkante modem abgebrochen, Beschr'
Wandknick 2. I untei Rand, Knick aussen; senkrecht laufende Niet-
stelle für Wandungsblech (Rest erhalten) mit 3 Nietlöchem und 2
erhaltenen Nieten; Niete mittelgross, rundköpfig, RS rund, Zs.
Ecken umgebogen, Hiebspuren, Pat. I, G: dgrün, A: gr!n' sc!y9r,23
Flecken, L.9.4,H.9.0, Dl 0.2, D2 0.05, Gew. 98.9, MA ARB168'
oR,4612536.

mit verdicktem Rand (Nr. 1 160-1 I S0) und weitere (Nr. 1 I 8 1-1-1 84)
*1160 Erh. g, Beschr. Rand stark verdickt, Ba. im Innem längslaufende

Treibipuren, Zs. einseitig abgeschrotet und Ende umgebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.-3.6, H. 4.9,DI 0.4, D2 0.08, Gew. 17.9,

461t486.
* I 161 Erh. m, Beschr. unter Rand grossköpfiger Niet mit rechteckiger Un-

terlagsscheibe, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G1 dgrü1,,4:_g1ry,^T
einzdlnen Bruchstellen: II, grün, L. 9.6, H. 5'2, Dl 0.2' D2 0'03'
Gew. 58.2,46/661.

* t I 62 Erh. g, Beschr. Rand nach aussen leicht kantig vorstehend; 4 Niet-
löcht, Abstand 3.3 b2w.3.8, ein Nietloch mit Niet (als Ersatz für
mittleres?), Nietkopf rund, Zs. einzelne Stücke abgeschrotlt, Teile
umgefaltel, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken,
L. 13,H.4.5, Dl 0.25, D2 0.08, Gew.23.9, MA ARBl70, OR,
46/1734.

* I I 63 Erh. g, Beschr. Rand leicht verdickt (Geftiss oder nur Blech?),.Rand
mit R-iss, Zs. 2 Seiten leicht gerundet abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 5.1, H. 8.7, D1 0.15, D2 0.05, Gew. 17.0, MA ARBl69'
4612623.

1164 Erh. g, Zs. Bruchkanten aufgebogen, unten eingefaltet, Pat' I, G:
dgrün, A: grün, einseitig schwarze Flecken, L.2.5,H' 9.3' Dl 0.2,
D2 0.05, Gew 19.9, OR,4611726.

1165 Erh. g, Beschr. Ansatz eines Nietloches, Hs. Rand gestaucht, In-
nense-ite Brauen sichtbaq Aussenseite glart, Zs. Ecke eingebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0,H.5'2,D| 0'2,D2 0.05, Gew'
14.5,4612208.

I 166 Erh, g, Stück modern abgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I G: dgrün,
A: grtin, L. 3.8, H. 6.3, Dl 0.25, D2 0.08, G91v. f 8. I, OR,4611487 .

116':- Erhl g, Beschr. unter Rand angenietetes Blechstück. (ehemalige
Form nicht erkennbar), Niete mittelgross, unregelmässig, RS unre-
gelmässig, Ba. Rand durch Nieten elwas ausgebogen, 7,s. kreisför-
miges Blech mit mehreren Schlägen ausgeschro_tet, v9r!oge1, la1'
I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.6.7,H' 8.7, D1 0.15,
D2 0.08, Gew. 39.2, OP,4612531.

*1168 Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g, Beschr' in Bronzeblech
ohne Rand eingefaltet; Rand rnit zahlreichen querlaufenden Meis-
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selspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L. 4.4, B. 2.7, D1 0.2, D2 0.08,
Gew. 9.1, 4612630.

* I 169 Erh. g, Beschr. Nietloch erhalten, Zs. zahlreiche Meissel- und Hieb-
spuren, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.8, B. 4.5,Dl 0.2,
D2 0.1, Cew. 12.7 , 461654.5.

* I 170 Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g, Beschr. Rand mit 3 Ris-
sen: rechteckiges Flickblech mit 2 mittelgrossen, rundköpfigen
Nieten; Blech eingefaltet, Hs. Flickblech aus Blech ausgeschrotet,
Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken,
L.5.3,8.3.2,H. 1.6, D1 0.25, D2 0.05, Gew.20.0, OR,4612528,

11'11 Erh. g,Zs. Bruchkanten aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, beid-
seitig schwarze Flecken, L. 4.7 ,H.4.5, D I 0.25, D2 0.1, Gew. I L8,
46/2207.

* I 172 Erh. g, Beschr. Rand von Flickblech nur wenig überfangen, 4 Niet-
löcher, 2 Niete erhalten: mittelgross, unregelmässig, RS rund, Dek.
Flickblech beidseitig verziert: 6 Linien, gepunktetes Kreisauge; 2
Punktlinien, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, H.3.1,
Dl 0.15, D2 0.05, Gew. 8.9, 46/2509.

1173 Erh. g, Beschr. mit Nietloch, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.8, H. 2.9, Dl 0.2, D2 0.05, Gew. 5.4, 46/1453.

ll'74 Erh, g,Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3, B.
3.0, Dl 0.1, D2 0.08, Gew. 8.3, 4611505.

1175 Erh. g, Beschr. mit 2 mittelgrossen, ovalköpfigen Nieten, RS rund,
wohl von Flickblech,Zs. Rand eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.3.4,H.4.9, Dl 0.1, D2 0.05, Gew. 11.4,4612551.

1176 Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g, Beschr. unter Rand 2
Nietlöcher, I mit kleinem, ovalköpfigem Niet; Blechstück einge-
faltet, Zs. schräg zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.8,8.4.2, H. 0.8, Dl 0.2, D2 0.05, Gew. 17.1, 4612526.

1177 Zuweisung unsicher, Erh. g, Beschr. 0.7 unter Rand umlaufender
Absatz(?), Zs. zusammengefaltet und verdreht, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.5.3, H. 1.0, D1 0.15, D2 0.05, Gew.6.7, OR,4612163.

I i78 Zuweisung unsicheq Erh. g, Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.4.8, H. 1.2, Dl 0.15, D2 0.05, Gew.5.2, 46/1200.

ll79 Zuweisung unsicher, Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.8, H.2.3,D10.15, D2 0.08, Gew.5.2,4611915.

1180 Zuweisung unsicheq Erh. m, Beschr. Rand beidseitig herausstehend,
darunter 2 Nietlöcher, Zs. unten abgeschrotet, leicht verbogen, Pat. I,
G: dgnin, A.gnin, L.5.3, H. 1.0, Dl 0.35, D2 0.1, Gew. 6.0,461117.

*l l8l mit massivem, übergossenem Rand, Erh. g, Beschr. massiveq 1.6
breiter Rand, Hs. Rand über Blech gegossen, im Bruch grosse Bla-
se, Ränder unregelmässig, Fl. Flickblech über dem Rand, mit 2 Nie-
ten befestigt, I Niet in Gefüsswand (Flick?), Zs. gefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 9.9, H. 10.6, Dl 0.7,D2 0.08, Gew. 130.0, MA
ARB 165, ARB 166, ARBI6'7 , 46t666.

* I 182 mit umgebördeltem Rand, Erh. m, Randflagment mit Seele erhalten,
Beschr. Rand beidseitig vorstehend, nach aussen umgebördelt, Seele
aus sechskantigemBronzestab,Zs. Seele mit Abschrotspur, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 10.3, H.3.3, Dl 0.8, Dm.40.0, Gew. 44.2,46/24.

* I I 83 verziert, Erh. g, restauriert, Beschr. Rand verdickt, gegen innen vor-
stehend, Nietloch erhalten, Dekor läuft nicht ganz daran heran,
Dek. Mäandermuster, unten durch einfache Zickzacklinie abge-
schlossen, Ba. Dekor unsorgfültig ziseliert, Qual. s, Zs. zu
Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.2,H.
4.4,D| 0.3, D2 0.05, Gew.32.6, MA ARBl64, OR,461669.

x1184 Bodenfragment, Erh. m, Bodenplatte erhalten, in 6 Stücke zerbro-
chen, Beschr. Bodenplatte (D. 0.08) mit anhaftenden Wandfrag-
menten (D. 0.05), teilweise anpassend, alle vom selben Gefäss, Hs.
Bodenplatte mit Klammem an der Wandung befestigt, Wandungs-
blech kreis{tirmig ausgeschnitten, Fl. Bodenplatte Flickung?, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, Innenseite stark verkru-
stet, Dl 0.35, D2 0.05, Dm. 12.5, Gew. 64.9, MA ARBl6l,
ARB162, ARB163, 46/2241.

Beckenattaschen (Nr 1 I 85-1 I 93)
doppelflüglig, mit D-förmigem Querschnitt (Nr... I 1 85-1 I 87)
*1185 Erh. g, beide Flügel abgebrochen, Beschr. Ose rundstabig, ab-

genützt, Attaschenflügel leicht geschwungen, 2 Nietlöcher erhal-
ten, Niete kleinköpfig, unregelmässig, Ba. starke Feilspuren, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.5.5, H. 5.4,DI 1.3,D20.9,Gew.142.9,
46/14,Crivelli 1946, Taf. III,l5.

*1186 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Attaschenflügel mit 2 Nietlöchem
( I Niet) erhalten, Beschr. Attaschenflügel leicht geschwungen, Niet
rund, kleinköpfig, Hs. Blase aufSchauseite, Pat. I, G: graugrün, A:
grün, L.4.8, B.2.1, Dl 0.85, D2 0.6, Gew. 43.4,46163.

*1187 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Attaschenflügel leicht ge-
schwungen, 2 Nietlöcher, Hs. Blasen auf VS, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.6, Qb. 1.8, Qh. 0.9, Gew. 19.3,46/209.

*1188 spitz zulaufend, mit rechteckigem Querschnitt, Erh. m, Attaschen-
flügel rnit Nietloch erhalten, Beschr. obere Kante gerade, untere
schräg darauf zulaufend, untere Innenkante gerundet, Hs. Innen-
seite mit Blasen, untere Kante unregelmässig, Zs. Meisselspur auf
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RS, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.7,8.3.1, Dl 0.5, Gew. 38.0,
46168, Crivelli 1946, Taf. IVl9.

*1189 randübergreifend, Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Ende zugespitzt,
Qs. rechteckig, innen hohl, Hs. zahlreiche Blasen, Zs. zusammen-
gedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.4.3, Qb.
1.4, Qh. 0.8, Gevt. 17.5,461710.

Ösen (Nr. 1190-1193)
*1190 Erh. g, Attasche abgebrochen, Beschr. unten spitz zulaufende

Ose, auf Platte sitzend, OsenQs. oval, stark abgenützt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.8, B. 3.5, Dl 1.4,D2 1.0, Qb. 1.15, Qh. 1.0,
Gew 84.0, 461 5, Crivelli 1946, Taf ...il1,1 6.

*l l9l Erh. g, Fragment erhalten, Beschr. OsenQs. oval, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.'1,8.3.0, Qb. l.l, Qh.0.9, Gew.34.l, 46/69,Cri-
velli 1946, Taf. lll,l8.

*1192 Erh. m, obere Hälfte erhalten, Beschr. Qs. quadrat. mit gerundeten
Kanten, Zs. Meisselspuren, Pat. VS: I, G: dgrün, A: grün. RS: II,
olivgrün,.L. 2.2, B, 3.2, Qb. 0.85, Qh. 0.85, Gew. 22.1, 46171.

*1193 Erh. m, Ose erhalten, Beschr. Qs. D- formig, oben und unten star-
ke Abnützungsspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2,9, B. 2.5, Qb.
0.7, Qh. 0.55, Gew. 15.6,46170.

Geftissfragmente Q{r 1 I 94-l I 96)
* I I 94 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. leicht verdickter, gerader Rand, Rip-

pe parallel dazu, Dek. längslaufende plastische Rippe, Ba. Rippe
punziert, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, rostfar-
bener Fleck, L. 13.0, B. 4.6, Dl 0.1, D2 0.05, Gew.48.1, 4612645.

*1195 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand- oder Bodenfragment, Ende
rechtwinklig nach aussen gebogen und umgelegt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.9,H.0.8, D1 0.1, Dm.8.0, Gew.2.4,46/2515.

*1196 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. gefl-icktes Bodenblech, Ba.
Aussenseite mit deutlichen Feilspuren, Fl. Uberfangguss über Fehl-
stelle, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.9,8. 1.8, H. l.l, Gew.39.1,
46/1.134.

Siebe (Nr 1197-1208)
*1197 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen? Löcher rund,

wohl in Kreis gesetzt, Dek. Rand mit 2 Buckelreihen, Zs. zusam-
mengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1,8.2.7, Dl 0.03,
Gew.2.4, 46/509.7.

*1198 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. rund, mit umgelegtem, flach-
gehämmertem Rand, Löcher rund, Hs. Löcher in Reihen, nicht ganz
sauber gearbeitet, Pat. III, L. 4.8, B. 2.0, Dl 0.03, Dm. 13.0, Gew.
1.7,461510.49, Crivelli 1946, Taf. VI,l0.

* I I 99 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher rund, überlagern De-
kor, Dek. 2 Reihen V-ftirmiges Muster, Hs. Löcher nicht in Rei-
hen, wegen Dekor wiederverwendetes Blech, Zs. verbogen, Pat. III,
L.4.8, B. 3.2, Dl 0.03, Gew.2.6,461510.50,Crivelli 1946, Taf. VI,l l.

*1200 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher rund, Hs. Löcher in
Reihen, Zs. rechteckiges Stück abgeschrotet, verdreht, Pat. III, L.
5.5, B. 3.9, D I 0.05, Gew.4.4,461510.51, Crivelli 1946,Taf.Y1,12.

*1201 Erh. g, allseitig abgebrochen, modem aufgebogen, Beschr. Löcher
rund, in Reihen gesetzt, Zs. zu Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 4.4,8.3.4, Dl 0.03, Gew. 5.7, 461509.8.

1202 Erh. g, allseitig abgebrochen, Teil wohl modem aufgefaltet, Beschr.
Löcher rund, in Kreis (Dm. etwa 30) gesetzt, Zs. Ende eingefaltet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.1, B.2.5, Dl 0.03, Gew. 1.2,46/509.5.

*1203 zusammengefaltet zu Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g,
Rand erhalten, Beschr. Löcher rund, in Reihen, etwa 1.2 breiter
Rand, mit einseitig abgeschrotetem Blechstück verklammerl, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B. 2.O, Dl 0.03, Gew. 3.2, 46/1438.

1204 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher rund, sauber, in Rei-
hen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 2.0, BL. 1.3,
Dl 0.03, Gew. 0.5, 461532.

1205 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher rund, in Reihen ge-
setzt, Zs. Ecken eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.2, B.
1.6, D1 0.03, Gew. 0.4, 46/509.3.

*1206 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher rund, dicht in Kreis
gesetzt (Dm. etwa 4), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.3, Dl
0.03, Gew. 0.2,46/509.2, Crivelli 1946, Taf. VI,l4.

* 1207 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher unregelmässig, meist
rund, Hs. Löcher in Reihen, Qual. s, Zs. gefaltet, Pat. oben: IV,
rostfarben, unten: III, L.4.9,8.4.0, Dl 0.0?, Gew.9.2,46/510.52,
Crivelli 1946, Taf. VI,l3.

*1208 Zuweisung unsicher, Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher
rund, in 3 Reihen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.5,8.2.3, Dl 0.03,
Gew 0.6, 461509,4.

Bleche mit umgebogenem Rand (Nr. 1209-1221)
Rand gerade, flach gehämmert (Nr. 1209-l2ll)
*1209 Erh. m, Beschr. I Niet mit grossem, unregelmässigem Kopf, RS

rund, Zs. Ecken eingefaltet, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.5, H. 3.3, Dl 0.05, Gew. 8.0, 4612312.

*1210 Erh. g, Beschr. I Nietloch im Ansatz erhalten, 2.6 unterhalb Rand

lansslaufender Absatz, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

".r,iuutte 
Flecken, L.4.2,H.4.6, Dl 0.05, Gew. 7.3, 46/1723.

* , 
" 

r ' iä"kch"n ( I Stück), Erh. g, Zs. Enden mehrmals eingefaltet, Pat.
'"" i, C' dgrün, A: grün, L. 2.3'B' 3.1, H. 0.4, Dl 0.05, Gew. 3.9,

4612172.

H19 c;ffi 
I ? B??fr f'i Jil';l3,'t';t"?t l}*"b ördert, ohne S eer e, Dek.

'-'- gucköireihe unter Rand, Fl' rechteckiges Flickblech mit 2 Nieten

über Rand befestigt, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün' A: grün,

L. 6.0, H. 1.6, Dl 0.05, Gew' 8.4,46/6'72.
* I ? I 3 Erh. g. Beschr. mit I Niot: mittelgross, rund, mit 2 gegenständigen'- - 

Guss[anälen, RS rund;2. Blech verloren, Dek' Ansatz plastische

Rippe, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,

L.'i.7, H. 2.7,D\ 0.05, Gew. 6.4. 4611733.
*t214 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L. 4.5, H.

2.0, Dl 0.03, Cew.2.2,4611543.
l2l5 Erh. g,Zs. Ecke eingefaltet, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.

3.7,H. t.7, Dl 0.03, Gew.2.1, 46/2282.

1216 Erh. g, Zs. Teil abgeschrotet, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, H.
1.2, Dl 0.05, Cew. 1.6, 4612447.

l2l7 Erh. rn, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4,8' 0.6' Dl 0.2' Gew. 1.6,

4611363.

sebogen, Phalere? (Nr. 1218-1221)
-Erh. g, Rand leicht ausgebrochen, Beschr. Rand flach, umgelegt,

Zs. zusammengefaltet. Pat. I. G: dgr'ün, A: grün, Dl 0.05, Dm. 12.2,
Gew. 51.1, MA ARBl60, OR,461662.

*1232 Erh. g, ganz?, Beschr. im Qs. quadrat. Pyramidenstumpf, oben
schräg durchbohrt, dabei einseitig vorstehende, horizontale Rippe,
unten mit zentralern, rundem Loch, hiervon Ausbrüche oder Ker-
ben ausgehend, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 5.2, Qb.2.6, Qh. 2.6,
Gew. 177.5, 4613207.

x 1233 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Ring mit D-förmigem Qs.;
mit Quersteg, durch den ein Eisenstift führt; RS mit randparalle-
lem Kanal, wovon kleine Kanäle abgehen, Hs. Standfläche des
Ringes nicht auf einer Ebene, Ba. nur grob überarbeitet, Feil- und
Hammerspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Krusten, L.
6.7,8.2.3, D1 1.3, D2 0.7, Gew. 67.6,46/61, Crivelli 1946, Taf.
rv,22.

*1234 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. die leicht schrägen Ränder
beidseitig in Spitzen endend, Dek. eingeritzes X, Hs. RS am Rand
Stauchspuren, Zs. ein Ende nach vome, das andere nach hinten ge-
bogen, Pat. I, G: grün, A: grün, L.5.3,8.5.8, Dl 0.25, D2 0.15,
Gew. 34.5,46/542.

*1235 Erh. m, Eckstück mit Henkel(?) erhalten, Beschr. rechteckige Plat-
te mit abgehendem, siebenkantigem <Henkel>, Dek. I senkrecht, 2
waagrecht verlaufende Kehlen, Hs. wohl mit Wachsmodell: Hen-
kel angeklebt, Ba. Kehlen mit Feilspuren, Zs. Meisselspuren auf
RS, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, H. 4.0, Dl 0.8, D2 0.5, Gew.
36.3,46164, Crivelli 1946, Taf, 1Y,24.

*1236 Erh. m, Ansatz erhalten, Beschr. tüllenartiges Objekt mit verbrei-
tertem Ansatz, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4, B.
1.3, Gew. 5.2. 46/737.

* 1237 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Seiten leicht
gebläht, Dek. je I randständige, plastische Rippe, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.4, Qb.2.l, Qh.0.5, Gew. 17.6,46/1585.

*1238 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Platte mit Rippe, in Rippe
Nietloch, Dek. plastische Rippe mit rechteckigem Qs, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 2.7, B. 2.1, Dl 0.55, D2
0.65, Gew. 14.9, 4611588.

*1239 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Blech, nach oben hin
schmaler werdend, leicht gebogen, Henkelfragment?, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 1.9,8.3.7, Dl 0.5, Gew.22.2,4611406.

x1240 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. leicht zulaufender Streifen mit ab-
gerundetem Ende, Hs. im Bruch grosse Blase, Zs. leicht verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 8.3, Qb. 2.1, Qh.
0.25, Gew. 29.0,461139, Crivelli 1946, Taf. IIl,13.

*1241 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. leicht zulaufender Streifen mit ab-
gerundetem Ende, Hs. Kanten leicht gestaucht, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.3.4, Qb. 1.85, Qh.0.3, Gew.13.4,46/140.

*1242 rßit rechteckigem Querschnitt, Erh. g, einseitig abgebrochen, Be-
schr. Qs. langrechteckig, Längsseiten mit je einer Nut, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.3.0, Qb. 1.9, Qh.0.5, Gew. 16.0,461739.

*1243 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. bandfürmiges Objekt mit
dreieckigem Qs. und 2 Nietlöchem, Dek. längslaufende V-förmi-
ge Rille, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, B. 2.1, Dl 0.4,D2 0.15,
Gew. 25.2, 46134, Crivelli 1946, Taf . Y1,16.

*1244 Erh. g, beidseitig abgebrochen, verschollen, Beschr. bandförmiges
Objekt mit rechteckigem Qs. und rechteckigem Ausschnitt, Dek.
längslaufende Rille, L. 3.3, B. 2.5, Dl 0,4, 46135, Crivelli 1946,
Taf. III,22.

Zwingen (Nr. I 245-1 248)
* I 245 Erh. g, ganz, Beschr. 2 vergenietete Plättchen, leicht gewölbt, Längs-

schnitt D-formig, Qs. trapezformig, obere Kante gebogen, Ba. Feil-
spuren, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 3.5, Qb.
1.1, Qh. 1.0, Gew. 17.5, 461574,Crivelli 1946,Taf.X1,29.

*1246 Erh. g, g^nz, Beschr. leicht gewölbt, Längsschnitt D-förmig, Qs.
trapezförmig, gegen Enden breiter werdend, in Mitte Nietloch, Pat.
I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.8, Qh. 0.4, Gew. 6.6,461573,
Crivelli 1946, Taf. XI,28.

*1247 Elh. g, Hälfte erhalten, Beschr. rechteckiges Plättchen mit 2 Niet-
löchern, I rundstabiger Niet erhalten, Hs. Niet mit zahlreichen
Treibspuren, Enden nur wenig verschlagen, Zs, Ecken eingebogen,
Pat. III, L.5.1, Qb. 1.8, Qh.0.l, Gew. 10.0,4612512.

*1248 Erh. m, ganz, Beschr. 2 rechteckige Plättchen mit 2 im Qs.
quadrat. Stiften mit gefasten Kanten, Köpfe verschlagen, Hs.
Plättchen mit Abschrotspuren, Zs. Plättchen verbogen, aber erst
nach Entfernung des (organischen) Zwischenstücks, Pat. V L.
4.'1 ,H.3.1, Qb. 1.7, Qh.0.05, Gew. 16.8, 46/3011, Crivelli 1946,
Taf. II,l5.

Klammern (Nr. I 249-1 252)
*1249 Erh. g, ganz, Beschr. Qs. rund, in Biegung D-förmig, Klammer ge-

schlossen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.6, Qb.0.5, Gew. 16.5,
46/626.

x1250 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. quadrat., Kanten gerun-
det, Klammer stark geschlossen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0,

Qb. 0.55, Qh. 0.5, Gew. 5.8,461627,
*1251 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Ende etwas

ausgetrieben, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.9, Qb.
0.5, Qh. 0.2, Gew. 6.8, 46i 138.
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Rand
*1218

*1219 Erh. g, Beschr. Rand umgebogen, Dek. 3 konzentrische Buckelrei-
hen, Ba. Dekor punzierl, Qual. g, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.4.3,8.2.6, Dl 0.05, Gew. 3.1, 461539,Crivelli 1946,
Taf . XIll,23.

1220 Erh. g, Segment erhalten, Beschr. Rand umgelegt, flachgeschlagen,
Zs. züsammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8,8.2.9,D1
0.1, D2 0.05, Gew.2.9,4611399.

1221 Erh. s, Pat. II, grün, L. 3.7,H. l.l, Dl 0.03, Gew. 0.6, 46/1015.

Stige (Nr 1222)xlt22 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Ansatz Nietloch, Zähne
dreieckig, Hs. Zähne von einer Seite her eingefeilt, Zs. Oberkante
abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, H. 1.0, Dl 0.1, Gew.
t.5, 46/510.1.

Anselhaken (Nr 1223)
*1t23 Erh. m, Ende abgebrochen, Beschr. Haken einseitig verbreitert, oh-

ne Widerhaken, Qs. rund bis D-flormig, Ft. silbrig glänzende Auf-
lagen (Zinn?) als Flickung?, darüber organische Reste?, Zs. ver
bogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.5, Qb. 0.2, Qh.
0.15, Gew. 1.5, OR,461591, Crivelli 1946,Taf.Xlll,4.

Buckel (Nr 1224-1227)
*1224 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. breit, mit gerundeten Kan-

ten, beidseitig schmale Füllrippen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.2,8.3.2,H.2.0, Dl 0.2, Gew. 20.5,461717.

*1225 Erh. m, Beschr. langoval, stark gewölbt, Hs. im Innem Gusshaut
sichtbar, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.2,8.2.55, Dl 0.15, Gew.
12.0, 461560.t.

* 1226 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. plastisch gearbeitete Perle mit
Mittelgrat, von plastischem Band begleitet, Hs. Wanddicke sehr un-
terschiedlich, Innenseite mit Gusshaut, Zs. verbogen, zahlreiche
Meisselspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1,8.2.3,Dl 0.3,
D2 0.1, Gew. 25.1,46/744.

*1227 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. möglicherweise Ansatz ei-
ner plastischen Perle, Hs. Wanddicke sehr unterschiedlich, Zs. ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, B. 2.4,D\ 0.2,D20.4,
Gew. 13.2,461'152.

(Jnbestimmbare Obj ekte (Nr. I 228-1 244)
*1228 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. flacher Ring mit 2 abge-

brochenen Fortsätzen, einer breiter und gerippt; in allseitig abge-
brochenes Blech eingefaltet, D. 0.05, Hs. Ring: RS plan, mit ori-
ginaler Gusshaut, Ba. Ring: VS mit Feilspuren, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, schwarze Flecken, L. 8.9, B. 4.5, H. 1.0, Dl 0.2, D2 0,05,
Dm. 1.3, Gew. 37 .4, 4611451.

*1229 Erh. g, an verschiedenen Stellen abgebrochen, Beschr. senkrechter
Halbrundstab, davon beidseitig flache Stäbe wegführend, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L.3.2,8.2.0, Dl 0.3, D2 0.15, Gew.
3.4, 461697.1.

*1230 Erh. g, Hälfte erhalten, Beschr. Scheibe, Qs. rechteckig, Zs. Stück
abgebrochen: Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Qb. 1.2,

Qh. 0.6,..Dm. 3.6, Gew. 31.9,.461108, Crivelli 1946, Taf. III,19.
*1231 Erh. g, Ose erhalten, Beschr. Osenstab, OsenQs. und StiftQs. oval,

Zs. zahlreiche Hiebspuren, wohl etwas verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 11.2, B.5.2, Qb.2.4, Qh.2.0, Gew.398.9,46/3,Cri'
velli 1946, Taf . 1,2.

l--



selspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L. 4.4, B. 2.7, D1 0.2, D2 0.08,
Gew. 9.1, 4612630.

* I 169 Erh. g, Beschr. Nietloch erhalten, Zs. zahlreiche Meissel- und Hieb-
spuren, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.8, B. 4.5,Dl 0.2,
D2 0.1, Cew. 12.7 , 461654.5.

* I 170 Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g, Beschr. Rand mit 3 Ris-
sen: rechteckiges Flickblech mit 2 mittelgrossen, rundköpfigen
Nieten; Blech eingefaltet, Hs. Flickblech aus Blech ausgeschrotet,
Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken,
L.5.3,8.3.2,H. 1.6, D1 0.25, D2 0.05, Gew.20.0, OR,4612528,

11'11 Erh. g,Zs. Bruchkanten aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, beid-
seitig schwarze Flecken, L. 4.7 ,H.4.5, D I 0.25, D2 0.1, Gew. I L8,
46/2207.

* I 172 Erh. g, Beschr. Rand von Flickblech nur wenig überfangen, 4 Niet-
löcher, 2 Niete erhalten: mittelgross, unregelmässig, RS rund, Dek.
Flickblech beidseitig verziert: 6 Linien, gepunktetes Kreisauge; 2
Punktlinien, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, H.3.1,
Dl 0.15, D2 0.05, Gew. 8.9, 46/2509.

1173 Erh. g, Beschr. mit Nietloch, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.8, H. 2.9, Dl 0.2, D2 0.05, Gew. 5.4, 46/1453.

ll'74 Erh, g,Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3, B.
3.0, Dl 0.1, D2 0.08, Gew. 8.3, 4611505.

1175 Erh. g, Beschr. mit 2 mittelgrossen, ovalköpfigen Nieten, RS rund,
wohl von Flickblech,Zs. Rand eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.3.4,H.4.9, Dl 0.1, D2 0.05, Gew. 11.4,4612551.

1176 Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g, Beschr. unter Rand 2
Nietlöcher, I mit kleinem, ovalköpfigem Niet; Blechstück einge-
faltet, Zs. schräg zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.8,8.4.2, H. 0.8, Dl 0.2, D2 0.05, Gew. 17.1, 4612526.

1177 Zuweisung unsicher, Erh. g, Beschr. 0.7 unter Rand umlaufender
Absatz(?), Zs. zusammengefaltet und verdreht, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.5.3, H. 1.0, D1 0.15, D2 0.05, Gew.6.7, OR,4612163.

I i78 Zuweisung unsicheq Erh. g, Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.4.8, H. 1.2, Dl 0.15, D2 0.05, Gew.5.2, 46/1200.

ll79 Zuweisung unsicher, Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.8, H.2.3,D10.15, D2 0.08, Gew.5.2,4611915.

1180 Zuweisung unsicheq Erh. m, Beschr. Rand beidseitig herausstehend,
darunter 2 Nietlöcher, Zs. unten abgeschrotet, leicht verbogen, Pat. I,
G: dgnin, A.gnin, L.5.3, H. 1.0, Dl 0.35, D2 0.1, Gew. 6.0,461117.

*l l8l mit massivem, übergossenem Rand, Erh. g, Beschr. massiveq 1.6
breiter Rand, Hs. Rand über Blech gegossen, im Bruch grosse Bla-
se, Ränder unregelmässig, Fl. Flickblech über dem Rand, mit 2 Nie-
ten befestigt, I Niet in Gefüsswand (Flick?), Zs. gefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 9.9, H. 10.6, Dl 0.7,D2 0.08, Gew. 130.0, MA
ARB 165, ARB 166, ARBI6'7 , 46t666.

* I 182 mit umgebördeltem Rand, Erh. m, Randflagment mit Seele erhalten,
Beschr. Rand beidseitig vorstehend, nach aussen umgebördelt, Seele
aus sechskantigemBronzestab,Zs. Seele mit Abschrotspur, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 10.3, H.3.3, Dl 0.8, Dm.40.0, Gew. 44.2,46/24.

* I I 83 verziert, Erh. g, restauriert, Beschr. Rand verdickt, gegen innen vor-
stehend, Nietloch erhalten, Dekor läuft nicht ganz daran heran,
Dek. Mäandermuster, unten durch einfache Zickzacklinie abge-
schlossen, Ba. Dekor unsorgfültig ziseliert, Qual. s, Zs. zu
Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 5.2,H.
4.4,D| 0.3, D2 0.05, Gew.32.6, MA ARBl64, OR,461669.

x1184 Bodenfragment, Erh. m, Bodenplatte erhalten, in 6 Stücke zerbro-
chen, Beschr. Bodenplatte (D. 0.08) mit anhaftenden Wandfrag-
menten (D. 0.05), teilweise anpassend, alle vom selben Gefäss, Hs.
Bodenplatte mit Klammem an der Wandung befestigt, Wandungs-
blech kreis{tirmig ausgeschnitten, Fl. Bodenplatte Flickung?, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, Innenseite stark verkru-
stet, Dl 0.35, D2 0.05, Dm. 12.5, Gew. 64.9, MA ARBl6l,
ARB162, ARB163, 46/2241.

Beckenattaschen (Nr 1 I 85-1 I 93)
doppelflüglig, mit D-förmigem Querschnitt (Nr... I 1 85-1 I 87)
*1185 Erh. g, beide Flügel abgebrochen, Beschr. Ose rundstabig, ab-

genützt, Attaschenflügel leicht geschwungen, 2 Nietlöcher erhal-
ten, Niete kleinköpfig, unregelmässig, Ba. starke Feilspuren, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.5.5, H. 5.4,DI 1.3,D20.9,Gew.142.9,
46/14,Crivelli 1946, Taf. III,l5.

*1186 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Attaschenflügel mit 2 Nietlöchem
( I Niet) erhalten, Beschr. Attaschenflügel leicht geschwungen, Niet
rund, kleinköpfig, Hs. Blase aufSchauseite, Pat. I, G: graugrün, A:
grün, L.4.8, B.2.1, Dl 0.85, D2 0.6, Gew. 43.4,46163.

*1187 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Attaschenflügel leicht ge-
schwungen, 2 Nietlöcher, Hs. Blasen auf VS, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.6, Qb. 1.8, Qh. 0.9, Gew. 19.3,46/209.

*1188 spitz zulaufend, mit rechteckigem Querschnitt, Erh. m, Attaschen-
flügel rnit Nietloch erhalten, Beschr. obere Kante gerade, untere
schräg darauf zulaufend, untere Innenkante gerundet, Hs. Innen-
seite mit Blasen, untere Kante unregelmässig, Zs. Meisselspur auf
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RS, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.7,8.3.1, Dl 0.5, Gew. 38.0,
46168, Crivelli 1946, Taf. IVl9.

*1189 randübergreifend, Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Ende zugespitzt,
Qs. rechteckig, innen hohl, Hs. zahlreiche Blasen, Zs. zusammen-
gedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.4.3, Qb.
1.4, Qh. 0.8, Gevt. 17.5,461710.

Ösen (Nr. 1190-1193)
*1190 Erh. g, Attasche abgebrochen, Beschr. unten spitz zulaufende

Ose, auf Platte sitzend, OsenQs. oval, stark abgenützt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.8, B. 3.5, Dl 1.4,D2 1.0, Qb. 1.15, Qh. 1.0,
Gew 84.0, 461 5, Crivelli 1946, Taf ...il1,1 6.

*l l9l Erh. g, Fragment erhalten, Beschr. OsenQs. oval, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.'1,8.3.0, Qb. l.l, Qh.0.9, Gew.34.l, 46/69,Cri-
velli 1946, Taf. lll,l8.

*1192 Erh. m, obere Hälfte erhalten, Beschr. Qs. quadrat. mit gerundeten
Kanten, Zs. Meisselspuren, Pat. VS: I, G: dgrün, A: grün. RS: II,
olivgrün,.L. 2.2, B, 3.2, Qb. 0.85, Qh. 0.85, Gew. 22.1, 46171.

*1193 Erh. m, Ose erhalten, Beschr. Qs. D- formig, oben und unten star-
ke Abnützungsspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2,9, B. 2.5, Qb.
0.7, Qh. 0.55, Gew. 15.6,46170.

Geftissfragmente Q{r 1 I 94-l I 96)
* I I 94 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. leicht verdickter, gerader Rand, Rip-

pe parallel dazu, Dek. längslaufende plastische Rippe, Ba. Rippe
punziert, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, rostfar-
bener Fleck, L. 13.0, B. 4.6, Dl 0.1, D2 0.05, Gew.48.1, 4612645.

*1195 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand- oder Bodenfragment, Ende
rechtwinklig nach aussen gebogen und umgelegt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.9,H.0.8, D1 0.1, Dm.8.0, Gew.2.4,46/2515.

*1196 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. gefl-icktes Bodenblech, Ba.
Aussenseite mit deutlichen Feilspuren, Fl. Uberfangguss über Fehl-
stelle, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.9,8. 1.8, H. l.l, Gew.39.1,
46/1.134.

Siebe (Nr 1197-1208)
*1197 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand umgebogen? Löcher rund,

wohl in Kreis gesetzt, Dek. Rand mit 2 Buckelreihen, Zs. zusam-
mengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1,8.2.7, Dl 0.03,
Gew.2.4, 46/509.7.

*1198 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. rund, mit umgelegtem, flach-
gehämmertem Rand, Löcher rund, Hs. Löcher in Reihen, nicht ganz
sauber gearbeitet, Pat. III, L. 4.8, B. 2.0, Dl 0.03, Dm. 13.0, Gew.
1.7,461510.49, Crivelli 1946, Taf. VI,l0.

* I I 99 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher rund, überlagern De-
kor, Dek. 2 Reihen V-ftirmiges Muster, Hs. Löcher nicht in Rei-
hen, wegen Dekor wiederverwendetes Blech, Zs. verbogen, Pat. III,
L.4.8, B. 3.2, Dl 0.03, Gew.2.6,461510.50,Crivelli 1946, Taf. VI,l l.

*1200 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher rund, Hs. Löcher in
Reihen, Zs. rechteckiges Stück abgeschrotet, verdreht, Pat. III, L.
5.5, B. 3.9, D I 0.05, Gew.4.4,461510.51, Crivelli 1946,Taf.Y1,12.

*1201 Erh. g, allseitig abgebrochen, modem aufgebogen, Beschr. Löcher
rund, in Reihen gesetzt, Zs. zu Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 4.4,8.3.4, Dl 0.03, Gew. 5.7, 461509.8.

1202 Erh. g, allseitig abgebrochen, Teil wohl modem aufgefaltet, Beschr.
Löcher rund, in Kreis (Dm. etwa 30) gesetzt, Zs. Ende eingefaltet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.1, B.2.5, Dl 0.03, Gew. 1.2,46/509.5.

*1203 zusammengefaltet zu Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g,
Rand erhalten, Beschr. Löcher rund, in Reihen, etwa 1.2 breiter
Rand, mit einseitig abgeschrotetem Blechstück verklammerl, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B. 2.O, Dl 0.03, Gew. 3.2, 46/1438.

1204 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher rund, sauber, in Rei-
hen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 2.0, BL. 1.3,
Dl 0.03, Gew. 0.5, 461532.

1205 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher rund, in Reihen ge-
setzt, Zs. Ecken eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.2, B.
1.6, D1 0.03, Gew. 0.4, 46/509.3.

*1206 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher rund, dicht in Kreis
gesetzt (Dm. etwa 4), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.3, Dl
0.03, Gew. 0.2,46/509.2, Crivelli 1946, Taf. VI,l4.

* 1207 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher unregelmässig, meist
rund, Hs. Löcher in Reihen, Qual. s, Zs. gefaltet, Pat. oben: IV,
rostfarben, unten: III, L.4.9,8.4.0, Dl 0.0?, Gew.9.2,46/510.52,
Crivelli 1946, Taf. VI,l3.

*1208 Zuweisung unsicher, Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher
rund, in 3 Reihen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.5,8.2.3, Dl 0.03,
Gew 0.6, 461509,4.

Bleche mit umgebogenem Rand (Nr. 1209-1221)
Rand gerade, flach gehämmert (Nr. 1209-l2ll)
*1209 Erh. m, Beschr. I Niet mit grossem, unregelmässigem Kopf, RS

rund, Zs. Ecken eingefaltet, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.5, H. 3.3, Dl 0.05, Gew. 8.0, 4612312.

*1210 Erh. g, Beschr. I Nietloch im Ansatz erhalten, 2.6 unterhalb Rand

lansslaufender Absatz, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

".r,iuutte 
Flecken, L.4.2,H.4.6, Dl 0.05, Gew. 7.3, 46/1723.

* , 
" 

r ' iä"kch"n ( I Stück), Erh. g, Zs. Enden mehrmals eingefaltet, Pat.
'"" i, C' dgrün, A: grün, L. 2.3'B' 3.1, H. 0.4, Dl 0.05, Gew. 3.9,

4612172.

H19 c;ffi 
I ? B??fr f'i Jil';l3,'t';t"?t l}*"b ördert, ohne S eer e, Dek.

'-'- gucköireihe unter Rand, Fl' rechteckiges Flickblech mit 2 Nieten

über Rand befestigt, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün' A: grün,

L. 6.0, H. 1.6, Dl 0.05, Gew' 8.4,46/6'72.
* I ? I 3 Erh. g. Beschr. mit I Niot: mittelgross, rund, mit 2 gegenständigen'- - 

Guss[anälen, RS rund;2. Blech verloren, Dek' Ansatz plastische

Rippe, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün,

L.'i.7, H. 2.7,D\ 0.05, Gew. 6.4. 4611733.
*t214 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L. 4.5, H.

2.0, Dl 0.03, Cew.2.2,4611543.
l2l5 Erh. g,Zs. Ecke eingefaltet, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.

3.7,H. t.7, Dl 0.03, Gew.2.1, 46/2282.

1216 Erh. g, Zs. Teil abgeschrotet, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, H.
1.2, Dl 0.05, Cew. 1.6, 4612447.

l2l7 Erh. rn, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4,8' 0.6' Dl 0.2' Gew. 1.6,

4611363.

sebogen, Phalere? (Nr. 1218-1221)
-Erh. g, Rand leicht ausgebrochen, Beschr. Rand flach, umgelegt,

Zs. zusammengefaltet. Pat. I. G: dgr'ün, A: grün, Dl 0.05, Dm. 12.2,
Gew. 51.1, MA ARBl60, OR,461662.

*1232 Erh. g, ganz?, Beschr. im Qs. quadrat. Pyramidenstumpf, oben
schräg durchbohrt, dabei einseitig vorstehende, horizontale Rippe,
unten mit zentralern, rundem Loch, hiervon Ausbrüche oder Ker-
ben ausgehend, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 5.2, Qb.2.6, Qh. 2.6,
Gew. 177.5, 4613207.

x 1233 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Ring mit D-förmigem Qs.;
mit Quersteg, durch den ein Eisenstift führt; RS mit randparalle-
lem Kanal, wovon kleine Kanäle abgehen, Hs. Standfläche des
Ringes nicht auf einer Ebene, Ba. nur grob überarbeitet, Feil- und
Hammerspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Krusten, L.
6.7,8.2.3, D1 1.3, D2 0.7, Gew. 67.6,46/61, Crivelli 1946, Taf.
rv,22.

*1234 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. die leicht schrägen Ränder
beidseitig in Spitzen endend, Dek. eingeritzes X, Hs. RS am Rand
Stauchspuren, Zs. ein Ende nach vome, das andere nach hinten ge-
bogen, Pat. I, G: grün, A: grün, L.5.3,8.5.8, Dl 0.25, D2 0.15,
Gew. 34.5,46/542.

*1235 Erh. m, Eckstück mit Henkel(?) erhalten, Beschr. rechteckige Plat-
te mit abgehendem, siebenkantigem <Henkel>, Dek. I senkrecht, 2
waagrecht verlaufende Kehlen, Hs. wohl mit Wachsmodell: Hen-
kel angeklebt, Ba. Kehlen mit Feilspuren, Zs. Meisselspuren auf
RS, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, H. 4.0, Dl 0.8, D2 0.5, Gew.
36.3,46164, Crivelli 1946, Taf, 1Y,24.

*1236 Erh. m, Ansatz erhalten, Beschr. tüllenartiges Objekt mit verbrei-
tertem Ansatz, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4, B.
1.3, Gew. 5.2. 46/737.

* 1237 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Seiten leicht
gebläht, Dek. je I randständige, plastische Rippe, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.4, Qb.2.l, Qh.0.5, Gew. 17.6,46/1585.

*1238 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Platte mit Rippe, in Rippe
Nietloch, Dek. plastische Rippe mit rechteckigem Qs, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 2.7, B. 2.1, Dl 0.55, D2
0.65, Gew. 14.9, 4611588.

*1239 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Blech, nach oben hin
schmaler werdend, leicht gebogen, Henkelfragment?, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 1.9,8.3.7, Dl 0.5, Gew.22.2,4611406.

x1240 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. leicht zulaufender Streifen mit ab-
gerundetem Ende, Hs. im Bruch grosse Blase, Zs. leicht verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 8.3, Qb. 2.1, Qh.
0.25, Gew. 29.0,461139, Crivelli 1946, Taf. IIl,13.

*1241 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. leicht zulaufender Streifen mit ab-
gerundetem Ende, Hs. Kanten leicht gestaucht, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.3.4, Qb. 1.85, Qh.0.3, Gew.13.4,46/140.

*1242 rßit rechteckigem Querschnitt, Erh. g, einseitig abgebrochen, Be-
schr. Qs. langrechteckig, Längsseiten mit je einer Nut, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.3.0, Qb. 1.9, Qh.0.5, Gew. 16.0,461739.

*1243 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. bandfürmiges Objekt mit
dreieckigem Qs. und 2 Nietlöchem, Dek. längslaufende V-förmi-
ge Rille, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, B. 2.1, Dl 0.4,D2 0.15,
Gew. 25.2, 46134, Crivelli 1946, Taf . Y1,16.

*1244 Erh. g, beidseitig abgebrochen, verschollen, Beschr. bandförmiges
Objekt mit rechteckigem Qs. und rechteckigem Ausschnitt, Dek.
längslaufende Rille, L. 3.3, B. 2.5, Dl 0,4, 46135, Crivelli 1946,
Taf. III,22.

Zwingen (Nr. I 245-1 248)
* I 245 Erh. g, ganz, Beschr. 2 vergenietete Plättchen, leicht gewölbt, Längs-

schnitt D-formig, Qs. trapezformig, obere Kante gebogen, Ba. Feil-
spuren, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 3.5, Qb.
1.1, Qh. 1.0, Gew. 17.5, 461574,Crivelli 1946,Taf.X1,29.

*1246 Erh. g, g^nz, Beschr. leicht gewölbt, Längsschnitt D-förmig, Qs.
trapezförmig, gegen Enden breiter werdend, in Mitte Nietloch, Pat.
I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.8, Qh. 0.4, Gew. 6.6,461573,
Crivelli 1946, Taf. XI,28.

*1247 Elh. g, Hälfte erhalten, Beschr. rechteckiges Plättchen mit 2 Niet-
löchern, I rundstabiger Niet erhalten, Hs. Niet mit zahlreichen
Treibspuren, Enden nur wenig verschlagen, Zs, Ecken eingebogen,
Pat. III, L.5.1, Qb. 1.8, Qh.0.l, Gew. 10.0,4612512.

*1248 Erh. m, ganz, Beschr. 2 rechteckige Plättchen mit 2 im Qs.
quadrat. Stiften mit gefasten Kanten, Köpfe verschlagen, Hs.
Plättchen mit Abschrotspuren, Zs. Plättchen verbogen, aber erst
nach Entfernung des (organischen) Zwischenstücks, Pat. V L.
4.'1 ,H.3.1, Qb. 1.7, Qh.0.05, Gew. 16.8, 46/3011, Crivelli 1946,
Taf. II,l5.

Klammern (Nr. I 249-1 252)
*1249 Erh. g, ganz, Beschr. Qs. rund, in Biegung D-förmig, Klammer ge-

schlossen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.6, Qb.0.5, Gew. 16.5,
46/626.

x1250 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. quadrat., Kanten gerun-
det, Klammer stark geschlossen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0,

Qb. 0.55, Qh. 0.5, Gew. 5.8,461627,
*1251 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Ende etwas

ausgetrieben, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.9, Qb.
0.5, Qh. 0.2, Gew. 6.8, 46i 138.
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Rand
*1218

*1219 Erh. g, Beschr. Rand umgebogen, Dek. 3 konzentrische Buckelrei-
hen, Ba. Dekor punzierl, Qual. g, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.4.3,8.2.6, Dl 0.05, Gew. 3.1, 461539,Crivelli 1946,
Taf . XIll,23.

1220 Erh. g, Segment erhalten, Beschr. Rand umgelegt, flachgeschlagen,
Zs. züsammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8,8.2.9,D1
0.1, D2 0.05, Gew.2.9,4611399.

1221 Erh. s, Pat. II, grün, L. 3.7,H. l.l, Dl 0.03, Gew. 0.6, 46/1015.

Stige (Nr 1222)xlt22 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Ansatz Nietloch, Zähne
dreieckig, Hs. Zähne von einer Seite her eingefeilt, Zs. Oberkante
abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, H. 1.0, Dl 0.1, Gew.
t.5, 46/510.1.

Anselhaken (Nr 1223)
*1t23 Erh. m, Ende abgebrochen, Beschr. Haken einseitig verbreitert, oh-

ne Widerhaken, Qs. rund bis D-flormig, Ft. silbrig glänzende Auf-
lagen (Zinn?) als Flickung?, darüber organische Reste?, Zs. ver
bogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.5, Qb. 0.2, Qh.
0.15, Gew. 1.5, OR,461591, Crivelli 1946,Taf.Xlll,4.

Buckel (Nr 1224-1227)
*1224 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. breit, mit gerundeten Kan-

ten, beidseitig schmale Füllrippen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.2,8.3.2,H.2.0, Dl 0.2, Gew. 20.5,461717.

*1225 Erh. m, Beschr. langoval, stark gewölbt, Hs. im Innem Gusshaut
sichtbar, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.2,8.2.55, Dl 0.15, Gew.
12.0, 461560.t.

* 1226 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. plastisch gearbeitete Perle mit
Mittelgrat, von plastischem Band begleitet, Hs. Wanddicke sehr un-
terschiedlich, Innenseite mit Gusshaut, Zs. verbogen, zahlreiche
Meisselspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1,8.2.3,Dl 0.3,
D2 0.1, Gew. 25.1,46/744.

*1227 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. möglicherweise Ansatz ei-
ner plastischen Perle, Hs. Wanddicke sehr unterschiedlich, Zs. ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, B. 2.4,D\ 0.2,D20.4,
Gew. 13.2,461'152.

(Jnbestimmbare Obj ekte (Nr. I 228-1 244)
*1228 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. flacher Ring mit 2 abge-

brochenen Fortsätzen, einer breiter und gerippt; in allseitig abge-
brochenes Blech eingefaltet, D. 0.05, Hs. Ring: RS plan, mit ori-
ginaler Gusshaut, Ba. Ring: VS mit Feilspuren, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, schwarze Flecken, L. 8.9, B. 4.5, H. 1.0, Dl 0.2, D2 0,05,
Dm. 1.3, Gew. 37 .4, 4611451.

*1229 Erh. g, an verschiedenen Stellen abgebrochen, Beschr. senkrechter
Halbrundstab, davon beidseitig flache Stäbe wegführend, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L.3.2,8.2.0, Dl 0.3, D2 0.15, Gew.
3.4, 461697.1.

*1230 Erh. g, Hälfte erhalten, Beschr. Scheibe, Qs. rechteckig, Zs. Stück
abgebrochen: Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Qb. 1.2,

Qh. 0.6,..Dm. 3.6, Gew. 31.9,.461108, Crivelli 1946, Taf. III,19.
*1231 Erh. g, Ose erhalten, Beschr. Osenstab, OsenQs. und StiftQs. oval,

Zs. zahlreiche Hiebspuren, wohl etwas verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 11.2, B.5.2, Qb.2.4, Qh.2.0, Gew.398.9,46/3,Cri'
velli 1946, Taf . 1,2.

l--



*1252 Erh, g, einseitig abgebrochen, Beschn Qs. rechteckig, Ende etwas
ausgelrieben, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.6, Qb. 0.45, Qh. 0.2, Gew. 5.3,461500.

Schlitzplatte (Nr 1 2 53)
*1253 ^Erh. 

g, ganz, Beschr. langrechteckig mit gerundeten Ecken, in Mit-
te 0.6 breiter Streifen ausgeschrotet und umgebogen, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L. 7 .1, B. 2.4, Dl 0,03, Gew. 6.1, 46/ 569'
Crivelli I 946, "faf , XII,22.

Manschetten (Nr t 254-1 258)
x1254 Erh. m, leicht ausgebrochen, Beschr. aus umgebogenem Blech, mit

2 quadrat. Fortsät2en mit Nietloch (übereinanderliegend), Hs. grob
aui Blech herausgeschrotet, einzelne Meisselhiebe sichtbar, Qual.
s, Pat. RS: I, G: dgrün, A: grün, VS: II, grün, L. 4.4, B. 4.6, H.
1.45, Dl 0.2,D2 0.1, Gew. 29.8,46ll15, Crivelli 1946,Taf.Ill,2l.

*1255 Erh. g, Segment erhalten, Beschr. leicht konisch, oben hakenartig
ausgebildet, mit Ansatz eines Nietloches, Dek. 5 längslaufende Li-
nien, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L, 3.0, H. 1.0, Dl 0.3, D2 0.1, Dm.
5.0, Gew. 4.2,46146, Crivelli 1946, Taf. IV21.

*1256 Erh. g, Rand erhalten, Dek. konzentrische Linien, Qual. g, Zs. seitlicl
abgebrochen, oben abgeschrotet, 5 Meisselhiebe erkennbar, Pat. I, G:
dbionzen-dgrün, A: grün, L. 4.2,8. 1.4, D1 0.1, Gew.3.8,46151'1.

*1251 Erh. m, Rand erhalten, Dek. randparallele Linie, 1.5 cm höher 3

weitere Linien, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.1,8.2.1, Dl 0.03, Gew. 1.3,461520.

*1258 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. mehrkantig (3 Kanten erhalten),
möglicherweise nach oben leicht einziehend, Dek. System von ho-
rizontalen und vertikalen Linien, Hs. auflnnenseite Gusshaut, sehr
unregelmässig, Ba. Dekor wohl eingefeilt, Zs. flachgedrückt, Pat.

I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 2.0, H. | .7 , Gew. 3.6, 461635,
Crivelli 1946, Taf. XIII,25.

spuren, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfar-
bener Fleck, L. 4.2, Qb.2.l, Qh. 0.2, Gew. 17.1, 46/l'736.1.

*1274 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Kanten gerundet, I Niet,
versenkt, Hs. Gussfehler (Loch), Zs. einseitig abgeschrotet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.9, B,3.4, H.3.0, Dl 0.25, Gew.41.1,
46/205.

x1275 Erh. g, ganz, Beschr. Ecken gerundet, an Enden 2 Nietlöcher, klei-
ner Niei erhalten, Kopf nicht sichtbar, Zs. Enden eingefaltet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb. 1.9, Qh. 0.05, Gew. 5.7, 4611769.

*1276 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Streifen un-
terschiedlich dick, 1 Nietloch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, Qb.
2.0, Qh. 0.7, Gew. 28.8,46/1563.

1277 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. 2 Nietlöcher in Ansätzen
erhalten, Stück leicht gebogen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grin,L.2.7, Qb. 1.1, Qh.0.15, Gew.2.8, 46/654.9.

*1278 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Ende gerundet, Qs. rechteckig, I
Nietloch mit kleinköpfigem, rundem Niet, RS oval, Ansatz des 2.
Nietloches, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: 9run,L.2.7 , Qb. 0.8,

Qh. 0.08, Gew 1.5, 4611753.
1279 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. 2 Nietlöcher, Hs. aus Blech

ausgeschrotet, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.7,H. 1.0, Qb. 1.9, Qh. 0.08, Gew.4.4,46/1421.

1280 Erh. g, ganz?,..Beschr. 2 zusammengenietete Bleche, I Niet erhal-
ten, Ende zu Ose gebogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.
2.6, Qb. 0.9, Qh. 0.05, Gew. 1.3,461654.20.

1281 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. Nietloch in Ecke, Pat. II, grün, L.
2.5,8. 1.2, Dl 0.05, Gew. 0.8, 4611035.

1282 Erh. g, beidseitig modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.4, Qb. 1.2, Qh. 0.15, Gew. 3.0, 461267s.

1283 Erh. g, ganz?, Beschr. rechteckig, Nietloch an einem Ende, Hs. aus
Blech ausgeschrotet, Zs. ein Ende eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.3, Qb. 1.3, Qh. 0.1, Gew. 1.7, 46/654.19.

1284 Erh. g, ganz, Beschr. 2 Nietlöcher, Hs. Nietlöcher grob einge-
schlagen, Zs. eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1, B.3.0,
D1 0.05, Gew. 2.6, 46/2508.

1285 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. I Nietloch, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.0, Qb. 1.8, Qh.0.l, Gew. 1.7,46/1009.

*1286 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. in den Ecken je 2 Nietlöcher, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. I .5, Qb. 1.4, Qh. 0.03, Gew. 0.5, 461654.31.

1287 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. I Nietloch, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarzer Belag, L. 1.4, Qb. 1.3, Qh. 0.08, Gew. 1.1, 46/654.32.

*1288 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. halbkreisförmig gebogen, I
Nietloch, Dek. Querstriche am Ende, Hs. Nietloch von innen ein-
geschlagen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.1, Gew.2.2,461508.9.

* 1289 Erh. m, ganz, Beschr. halbrund gebogen, mit 2 Nietlöchem , Zs. En-
de flachgedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B. 0.6, Dl 0.1,
Gew. 1.4,461654.7.

*1290 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. halbkreisförmig, ein Nietloch
mit Resten des Eisenniets, Rand abgeflacht, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, Rostkruste, L.3.0, B.0.5, H.0.2, Dl 0.1, Gew. 1.0,4611443.

x1291 Erh. g, 3 Niete fehlen, Beschr. T-förmig, Querbalken mit 3, Längs-
balken mit I Niet, Querbalken mit V-förmigem Abdruck; Niet
klein, rund, RS rund, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, B. 4.0, Dl
0.05, Gew. 5.9, OR, 4611770.

Stäbe, beidseitig abgebrochen (falls nicht anders vermerkt;
Nr 1292-1351)
mit rechteckigem Querschnitt (Nr. 1292-1324)
*1292 Erh. g,Zs. ein Ende leicht aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 9,3, Qb. l.l, Qh. 0.5, Gew.40.2, MA ARB073, 46/193,Crivel-
li 1946, Taf. IY28.

1293 Erh. g, Beschr. Qs. rhombisch, Ba. leichte Hammerspuren, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6, Qb. 0.35, Qh. 0.3, Gew. 3.2,
46t1086.

*1294 Erh. g, Beschr. leicht gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.1,
Qb. 0.65, Qh. 0.65, Gew. 15.8, 461196,Crivelli 1946, Taf. IY30?.

1295 Erh. g, Beschr. nach einer Seite hin sich leicht verbreitemd, Hs. an
Oberkante längslaufende Rille: Stab wohl aus umgeschlagenem
Blech gearbeitet, Zs. leicht gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.7, Qb. 0.8, Qh. 0.25, Cew. s.9,46/1809.

*1296 Erh. g, Beschr. Qs. rechteckig, Kanten gefast, Zs. Hammerspuren,
leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, Qb. 0.55, Qh.
0.5, Gew. 8.5,46/200.

1297 Erh. g, Beschr. nach einer Seite hin dünner werdend, Zs. zusam-
mengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb. 0.25, Qh. 0.2,
Gew. 2.0, 461463.5.

1298 Erh. s, Pat. II, grün, L.3.5, Qb.0.2, Qh.0.l, Gew.0.4,46/463.3.
1299 gerade, Erh. m, Beschr. nach einer Seite schmaler werdend, Ba.

querlaufende Hammerspur, an breiterem Ende abgeschrotet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qb.0.7, Qh.0.6, Gew. 8.9,461201.

1300 Erh. m, Beschr. Kanten gerundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3,

Qb. l.l, Qh. 0.2, Gew. 3.5, 4611'797.
l30l Erh. g, Beschr. Kanten gefast, Zs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat.

I. G: dgrün, A: grün, L.29, Qb' l'9, Qh' 0'35, Gew 13'6, OR'

4611566.
r.na e7t n.Zs. Ende abgeschrotet' Pat. I, G: dgrün' A: grün, L' 2'8,t)wL är. olis. oh. 0.15, Gew. l.l, 4612096.

r303 i:n;t;ä?irt;G: 
dgrün' A: grün' L' 2'4' Qb' 2's' Qh' 0'5' Gew'

11^^ ärr.'n".ln Ende modem, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,rJwr r r.ö. ou. 1.15, Qh.0.15, Gew.2.4,461747.
* , .ns Fih. s. Iieschr. in Stabmitte durchgehendes Loch, Zs. starke Ham-
'-"" Ä"..6ut, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5, Qb' 1'4, Qh' 0'6, Gew'

5.8^ öR,46174t'
x r rn6 Frh. s. Beschr. ehem. L. 24.5, Zs. beidseitig abgeschrotet, einzel-'"'" n. Mäisselspuren, herzförmig verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 9.2, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew' 21.6, 46/2318'
*1j07 Erh. g, Zs. gebogen,4 Meisselhiebe, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.

7.6, Öu. t.z. Qh. 0.45. Gew. 27.9, 4611573.
*1308 Erh. ir, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.3,

Ob. 0.25, Qh. 0.15, Gew. 1.6, 46/463.10.

1309 E-rh. g, Beschr. nach einer Seite sich verjüngend, leicht gebogen,

Pat. I; G: dgrün, A: grün, L.6.1, Qb. 1.2, Qh.0.15, Gew.6.8,
4611225.

I 3 I 0 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, anderes Ende zu Schlaufe gebogen,
pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, Qb. 0.6, Qh. 0'2, Gew. l0'7,
46/18'74.

1311 Erh. g,Zs. zusatnmengebogen, Pat' I, G: dgrün' A: grün, L' 5.3,
H. 1.6, Qb. 1.0, Qh. 0.1, Gew. 8.9, 4611351.

1312 Erh. s, stark ausgebrochen, Zs. leicht verbogen, Pat' II, hellgrün,
L. 5.1, Qb. 0.6, Qh. 0.25, Gew. 3.6,46/2156.

1313 Erh. g, Beschr. Qs. oval, fazettiert, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 4.9, Qb. 0.3, Qh. 0'25, Gew' 2,4,46/604.9'

1314 Erh-. g, Zs. Enden eingebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4.4,

Qb. 0.7, Qh. 0.15, Gew. 5.1, 46/1436.
l3l5 Erh. g, Beschr. zu einer Seite hin sich verjüngend, Zs. verbogen,

Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb. 0,3, Qh. 0.2, Gew. 1.7,

46/2131.
1316 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Ende gerundet, Zs. aufgerollt, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb.0.4, Qh.0.15, Gew. 3.6,46/455.
1317 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. in Spitze endend, Zs. zusammenge-

bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.3, Qh. 0.2, Gew.
1.6,46t463.8.

*1318 Erh. g, beidseitig abgeschrotet, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.3, Qb. 0.3, Qh. 0.15, Gew. 2.1, 461463.1.

1319 Erh. m, Hs. aus Blech gearbeitet, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:
dgnin, A: grün, L.2.7,Qb.0.2, Qh.0.l, Gew. 1.0,461462.6.

1320 Erh. m, Ba. ein Ende bearbeitet, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.2.1, Qb.0.3, Qh.0.25, Gew.2.1,461462.2.

l32l Erh. g,Zs. verbogen und verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8,

Qb. 0.2, Qh. 0.1, Gew. 0.5, 461463.7.
1322 Erh. g, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. l.l, Qb.0.2, Qh.

0. 1, Gew. 0.2, 461604.22.
1323 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. Ende gerundet, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 1.3, Qb. 0.35, Qh. 0.1, Gew. 1.2, 461456.5.
+1324 Erh. m, Beschr. um rechteckigen Gegenstand gebogen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 1.2, Qb.0.35, Qh.0.15, Gew. 1.0,461503.

mit runden/ovalem Querschnitt (Nr. 1321-1347)
*1325 Erh. m, Beschr. Qs. rund, an Bruchstelle Ansatz eines Nietlochs,

Zs. leicht verbogen, Pat. II, grün, L. 8.6, Qb. 0.6, Gew. 15.9,
46/214.

1326 Erh. m, Beschr. Qs. oval-linsenförmig, Hs. Kanten wohl wenig
überarbeitete Gussnähte, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.9, Qb. 0.7,

Qh. 0.6, Gew. 12.2,46/199.
1327 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. Qs. rund, ein Ende zugespitzt, das

andere flachgehämmert, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.5, Qb. 0.3, Gew. 2.2,46/499.2.

x1328 Erh. g, Beschr. Qs. rund, Bronzezylinder leicht konisch, über Ei-
senstift gegossen, dieser einseitig sichtbar, Hs. zahlreiche Blasen,
Oberfläche unregelmässig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, an einem En-
de Rostkruste, L. 4.4, Qb. 1.2, Gew. 28.3,461620.

1329 Erh. m, Beschr. Qs. rund bis oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5,

Qb. 0.55, Gew. 6.7, 461213.
1330 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rund, Ende abgerundet, Hs.

scharfe Kante, Rest der Gussnaht? Stück sonst überarbeitet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.3.1, Qb. 1.0, Qh.0.9,
Gew. 16.0,46/625.

hohl, Hs. aus Bronzeblech zusammengedreht, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 7.9, Qb. 0.4, Gew. 5.6, 46/2504.

*1336 Erh. g, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Riss, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 5.6, Qb. 0.7, Gew. 19.4,46/90.

*1337 Erh. g, beidseitig modern abgebrochen, Beschr. Qs. rund, wellen-
förmig gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb. 0.4, Gew.
4,8,46/604.26.

1338 Erh. m, Beschr. Qs. oval, Zs. Ende ausgetrieben, Schlagspuren, Pat.
l, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.55, Qh. 0.5, Gew, 8.9,461101.

1339 Erh. m, Beschr. Qs. oval, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.8, Qb. 0.2, Qh. 0.1, Gew. 0.9,46/463.12.

*1340 Erh. g, Beschr. Qs. rund, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.3.7, Qb.0.5,
Gew. 6.3, 461604.24.

1341 Erh. g, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.0, Qb. 0.35, Gew. 4.2,461458.1.

1342 Erh. g, eine Seite modern abgebrochen, Beschr. Qs. rund, Hs. Bla-
sen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb. 0.4, Gew. 2.0,461458.2.

1343 Erh. g, Beschr. Qs. rund, U-förmig gebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.2, Qb. 0.2, Gew. I .0, 461590.

1344 Erh. m, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, Qb.0.6,
Qh. 0.55, Gew. 3.2, 46/945.

1345 Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 1.8, Qb. 0.1, Gew. 0.2,46/463.2.

*1346 Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. zusammengebogen, Pat, I, G: dgrün,
A: grün, L. 1.5, Qb. 0.1, Gew. 0.5,46/463.11.

*1347 Eth. g, Beschr. Qs. D-förmig, aufgerollt, Pat. I, G: dbronzen, A:
grün, rostfarbener Fleck, Qb.0.2, Qh.0.1, Dm. 1.8, Gew. 1.5,

46/491.

mit besonderem Querschnitt (Nr. 1348-1351)
*1348 Erh. g, Beschr. Qs. bimformig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.55,

Qb. 0.8, Qh. 0.55, Gew.5.3,461742.
*1349 Erh. g, Beschr. Qs, trapezförmig, Kanten gefast, Pat. I, G: dgrün,

A: grün, L. 2.5, Qb. 0.9, Qh. 0.85, Gew. 12.6,46/735.
*1350 Erh. g, Beschr. Qs. D-förmig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb.

1.3, Qh. 1.1, Gew.35.5,461198, Crivelli 1946,Taf. lY,26.
* I 35 I Erh. g, Beschr. Qs. fünfeckig, Kanten gerundet, leicht gebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.3.3, Qb.0.9, Qh. l.l, Gew.24.4,461624.

Bleche (ltlr. I 3 5 2-2 I 6 I )
vetziefie Bleche (Nr. 1352-1376)
*1352 Erh. m, Rand erhalten, Dek. schräg schraffiertes Wollszahnmuster

mit 4 Zähnen, Hilfslinie unter Spitzen, Ba. Dekor graviert, Zs. zu
Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1 .9, H. 2.2, D I 0.05,
Gew. 2.2, 461529, Crivelli 1946, Taf . X1,26.

*1353 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. Linie, daraufdrei Linien schräg
auftreffend, Ba. Dekor eingeritzt, Qual. g, Zs. ausgeschrotet und
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, B. 1.1, Dl 0.08, Gew.
2.8,461188s.

*1354 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. quergestreiftes Rechteck mit
Pilzkopf, Kreisansatz, verzweigte Linie, Striche, Hs. Rechteck mit
Pilzkopfleicht erhaben, Konturen und Striche nachgearbeitet, Qual.
g, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4,8.3.0,
Dl 0.03, Gew. 5.5, 4611414.

*1355 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. I Nietloch, wohl nachträg-
lich eingeschlagen, Dek. längslaufende, plastische Rippen, I quer-
laufende Rippe und 2 Buckel, Zs. 2 Seiten abgeschrotet, verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.0, B.5.6, D1 0.05, Gew. 9.7,4611494.

*1356 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. 2 längslaufende plastische Rip-
pen, Hs. Rippen punziert, längslaufende Feilspuren, Zs. leicht ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.3, B. 1.2, Dl 0.05, Gew.2.4,
4612592.

*1357 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. Buckelreihe, darunter Kante,
Zs. zu Päckchen gefaltet, Bronzestück eingefaltet, Pat. I, G: dbron-
zen-dgrün, A: grün, L.3.8,8.3.0, Dl 0.07, Gew.7.9,46/536.

*1358 Erh. m, Rand erhalten, Dek. Buckelreihe unter dem Rand, Zs. ver-
bogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.2.5, H. 1.4, Dl 0.03,
Gew.0.9,461531.

Beschläge (Nr I 259-1 29 1)

rechteckig (fJr. 1251-1287)
*1259 Erh. s, Ecke erhalten, Beschr. 2 Nietlöcher in der Ecke, Dek. rand-

paralleler Wulst, Zs. verbogen, Risse, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.2, B. 3.4, H. 0.03, Gew. 2.9, 46/546.

*1260 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. erhöhter, breiter Mittel-
streifen, rechteckiges Nietloch, Ba. Treibspuren auf RS, VS mit
groben Feilspuren, Zs. RS mit 2 Quenillen (Abschrotspur?), Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.9.4,8.2,4,H.0.3, Dl 0.15, Gew.26.9,
46t'17.

*1261 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. leicht gewölbt, 1 quadrat.
Niet ohne Kopf, Hs. Treibspuren aufRS, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.6.1, Qb. 1.0, Qh.0.l, Gew.5.6,461120.

1262 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. D-förmig, 2 Niet-
löcher, Hs. Nietlöcher von vome eingeschlagen, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, Qb.0.4, Qh.0.2, Gew.2.8,461470.

*1263 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. D-förmig, leicht gebo-
gen, 2 Nietlöcher, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L.4.2,
Qb. 0.6, Qh. 0.1, Gew. 2.1, 4612523.

*1264 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. leicht geschwungen (Dm. ca. 30),

Qs. rechteckig,2 Nietlöcher, Zs. abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 7.0, Qb. 0.8, Qh. 0.5, Gew.22.3,46/28.

*1265 Erh. g, beidseitig abgebrochen?, Beschr. 3 Nietlöcher, Zs. verbo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 9.6, Qb. 0.7, Qh. 0.05, Gew. 2.0,
461654.28.

1266 Erh. m, ganz, Beschr. 2 Nietlöcher, von der geichen Seite her ein-
geschlagen, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.1.2,
Qb. 1.4, Qh.0.1, Gew.7.2,46/116.

*1267 Erh. g, leicht ausgebrochen, Beschr. Ecken gerundet,2 Nietlöcher,
Zs. verbogen, Meisselspuren bei Nietlöchem, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 5.6, Qb, 1.6, Qh. 0.8, Gew. 4.6, 46/654.23.

*1268 Erh. g, leicht ausgebrochen, Beschr. Ecken gerundet,2 Nietlöcher,
Zs. ein Ende eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.1, Qb. 1.6,

Qh. 0.1, Gew. 3.3, 46/654.18.
*1269 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. je 4 Nietlöcher am Rand

erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.0, B.2.1, Dl 0.1, Gew.5.3,
46/654.2.

81270 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. 2 Nietlöcher, oberer Rand
leicht gestaucht, unterer gerundet, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.4.95, Qb. 2.3, Qh. 0.25, Gew.
16.7, OR, 461118.

1271 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. 2 Nietlöcheq 1 Niet erhal-
ten: gross, rundköpfig mit 2 im rechten Winkel angebrachten Guss-
kanälen, RS rund, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.
4.7, Qb. 1.7, Qh. 0.05, Gew. 3.9, 4612532.

1272 Erh. g, I Niet fehlt, Beschr. rechteckig, 2 Nietlöcher, kleiner, oval-
köpfiger Niet, RS unregelmässig, Pat. I, G: dgrün, A: grin,L.4.4,
Qb. 1.3, Qh. 0.08, Gew. 3.9, 46/2205.

*1273 Erh. g, Ende erhalten, kleines Blechstück ankonodiert, Beschr. Qs.
rechteckig, Ecken gerundet, 2 Nietlöcher, 1 mit mittelgrossem,
rundköpfigem Niet, Ba. mit querlauflenden, langschmalen Treib-
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133 I Erh. m, Beschr. Qs. unregelmässig gerundet, eingefeilte Kerbe, Hs.
Oberfläche unregelmässig, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, Qb.
0.7, Gew. 8.0,461212.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. eine Seite abgeschrotet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.8, Qb. 0.65, Qh. 0.6, Gew. 6.8, 46193.
Erh. m, Beschr. Qs. rund, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.3, Qb.
0.35, Qh. 0.3, Gew. 0.6,4611024.
Erh. g, Beschr. Qs. rund bis oval, Enden umgebogen, Zs. verbo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.9, Qb. 0.3, Gew. 5.7,461604.1.
Erh. g, modern verbogen und zerbrochen, Beschr. Qs. rund, innen

Erh. m, allseitig abgebrochen, Dek. waagrecht laufende Buckelrei-
he, davon 3 senkrecht laufende ausgehend, Zs. zusammengefaltet,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 2,7, B, 2.4, Dl 0.03, Gew.
2. 1, MA ARBI56, 461527 .

Erh. m, zweiseitig modem abgebrochen, Beschr. 2 Bleche zu
Päckchen gefaltet, Dek. I Blech mit Buckelreihe, I Blech mit ein-
zelnem Buckel, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.4,8.2.0, Dl 0.05,
Gew. 2.8, 4611700.
Erh. g, allseitig abgebrochen?, Dek. Buckelreihe, begleitet von
beidseitigem Absatz, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 1.45, B. 1.0, Dl 0.03, Gew.0.4,46/973.
Erh. s, allseitig abgebrochen, teilweise modem, Beschr. 2 anhaf-
tende Bleche, Dek. Buckel, Zs. zusammengefaltet, angeschmol-
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*1359 Erh. m, allseitig
gebogen, Pat. I,
46/54'7.

*1360

* l36t

* 1362

*1363

abgebrochen, Dek. Buckelreihe, Zs. zusammen-
G: dgrün, A: grün, L. 6.4, Dl 0.05, Gew. 4.2,
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*1252 Erh, g, einseitig abgebrochen, Beschn Qs. rechteckig, Ende etwas
ausgelrieben, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.6, Qb. 0.45, Qh. 0.2, Gew. 5.3,461500.

Schlitzplatte (Nr 1 2 53)
*1253 ^Erh. 

g, ganz, Beschr. langrechteckig mit gerundeten Ecken, in Mit-
te 0.6 breiter Streifen ausgeschrotet und umgebogen, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L. 7 .1, B. 2.4, Dl 0,03, Gew. 6.1, 46/ 569'
Crivelli I 946, "faf , XII,22.

Manschetten (Nr t 254-1 258)
x1254 Erh. m, leicht ausgebrochen, Beschr. aus umgebogenem Blech, mit

2 quadrat. Fortsät2en mit Nietloch (übereinanderliegend), Hs. grob
aui Blech herausgeschrotet, einzelne Meisselhiebe sichtbar, Qual.
s, Pat. RS: I, G: dgrün, A: grün, VS: II, grün, L. 4.4, B. 4.6, H.
1.45, Dl 0.2,D2 0.1, Gew. 29.8,46ll15, Crivelli 1946,Taf.Ill,2l.

*1255 Erh. g, Segment erhalten, Beschr. leicht konisch, oben hakenartig
ausgebildet, mit Ansatz eines Nietloches, Dek. 5 längslaufende Li-
nien, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L, 3.0, H. 1.0, Dl 0.3, D2 0.1, Dm.
5.0, Gew. 4.2,46146, Crivelli 1946, Taf. IV21.

*1256 Erh. g, Rand erhalten, Dek. konzentrische Linien, Qual. g, Zs. seitlicl
abgebrochen, oben abgeschrotet, 5 Meisselhiebe erkennbar, Pat. I, G:
dbionzen-dgrün, A: grün, L. 4.2,8. 1.4, D1 0.1, Gew.3.8,46151'1.

*1251 Erh. m, Rand erhalten, Dek. randparallele Linie, 1.5 cm höher 3

weitere Linien, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.1,8.2.1, Dl 0.03, Gew. 1.3,461520.

*1258 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. mehrkantig (3 Kanten erhalten),
möglicherweise nach oben leicht einziehend, Dek. System von ho-
rizontalen und vertikalen Linien, Hs. auflnnenseite Gusshaut, sehr
unregelmässig, Ba. Dekor wohl eingefeilt, Zs. flachgedrückt, Pat.

I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 2.0, H. | .7 , Gew. 3.6, 461635,
Crivelli 1946, Taf. XIII,25.

spuren, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfar-
bener Fleck, L. 4.2, Qb.2.l, Qh. 0.2, Gew. 17.1, 46/l'736.1.

*1274 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Kanten gerundet, I Niet,
versenkt, Hs. Gussfehler (Loch), Zs. einseitig abgeschrotet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.9, B,3.4, H.3.0, Dl 0.25, Gew.41.1,
46/205.

x1275 Erh. g, ganz, Beschr. Ecken gerundet, an Enden 2 Nietlöcher, klei-
ner Niei erhalten, Kopf nicht sichtbar, Zs. Enden eingefaltet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb. 1.9, Qh. 0.05, Gew. 5.7, 4611769.

*1276 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Streifen un-
terschiedlich dick, 1 Nietloch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, Qb.
2.0, Qh. 0.7, Gew. 28.8,46/1563.

1277 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. 2 Nietlöcher in Ansätzen
erhalten, Stück leicht gebogen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grin,L.2.7, Qb. 1.1, Qh.0.15, Gew.2.8, 46/654.9.

*1278 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Ende gerundet, Qs. rechteckig, I
Nietloch mit kleinköpfigem, rundem Niet, RS oval, Ansatz des 2.
Nietloches, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: 9run,L.2.7 , Qb. 0.8,

Qh. 0.08, Gew 1.5, 4611753.
1279 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. 2 Nietlöcher, Hs. aus Blech

ausgeschrotet, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.7,H. 1.0, Qb. 1.9, Qh. 0.08, Gew.4.4,46/1421.

1280 Erh. g, ganz?,..Beschr. 2 zusammengenietete Bleche, I Niet erhal-
ten, Ende zu Ose gebogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.
2.6, Qb. 0.9, Qh. 0.05, Gew. 1.3,461654.20.

1281 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. Nietloch in Ecke, Pat. II, grün, L.
2.5,8. 1.2, Dl 0.05, Gew. 0.8, 4611035.

1282 Erh. g, beidseitig modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.4, Qb. 1.2, Qh. 0.15, Gew. 3.0, 461267s.

1283 Erh. g, ganz?, Beschr. rechteckig, Nietloch an einem Ende, Hs. aus
Blech ausgeschrotet, Zs. ein Ende eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.3, Qb. 1.3, Qh. 0.1, Gew. 1.7, 46/654.19.

1284 Erh. g, ganz, Beschr. 2 Nietlöcher, Hs. Nietlöcher grob einge-
schlagen, Zs. eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1, B.3.0,
D1 0.05, Gew. 2.6, 46/2508.

1285 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. I Nietloch, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.0, Qb. 1.8, Qh.0.l, Gew. 1.7,46/1009.

*1286 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. in den Ecken je 2 Nietlöcher, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. I .5, Qb. 1.4, Qh. 0.03, Gew. 0.5, 461654.31.

1287 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. I Nietloch, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarzer Belag, L. 1.4, Qb. 1.3, Qh. 0.08, Gew. 1.1, 46/654.32.

*1288 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. halbkreisförmig gebogen, I
Nietloch, Dek. Querstriche am Ende, Hs. Nietloch von innen ein-
geschlagen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 3.1, Gew.2.2,461508.9.

* 1289 Erh. m, ganz, Beschr. halbrund gebogen, mit 2 Nietlöchem , Zs. En-
de flachgedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B. 0.6, Dl 0.1,
Gew. 1.4,461654.7.

*1290 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. halbkreisförmig, ein Nietloch
mit Resten des Eisenniets, Rand abgeflacht, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, Rostkruste, L.3.0, B.0.5, H.0.2, Dl 0.1, Gew. 1.0,4611443.

x1291 Erh. g, 3 Niete fehlen, Beschr. T-förmig, Querbalken mit 3, Längs-
balken mit I Niet, Querbalken mit V-förmigem Abdruck; Niet
klein, rund, RS rund, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, B. 4.0, Dl
0.05, Gew. 5.9, OR, 4611770.

Stäbe, beidseitig abgebrochen (falls nicht anders vermerkt;
Nr 1292-1351)
mit rechteckigem Querschnitt (Nr. 1292-1324)
*1292 Erh. g,Zs. ein Ende leicht aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 9,3, Qb. l.l, Qh. 0.5, Gew.40.2, MA ARB073, 46/193,Crivel-
li 1946, Taf. IY28.

1293 Erh. g, Beschr. Qs. rhombisch, Ba. leichte Hammerspuren, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6, Qb. 0.35, Qh. 0.3, Gew. 3.2,
46t1086.

*1294 Erh. g, Beschr. leicht gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.1,
Qb. 0.65, Qh. 0.65, Gew. 15.8, 461196,Crivelli 1946, Taf. IY30?.

1295 Erh. g, Beschr. nach einer Seite hin sich leicht verbreitemd, Hs. an
Oberkante längslaufende Rille: Stab wohl aus umgeschlagenem
Blech gearbeitet, Zs. leicht gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.7, Qb. 0.8, Qh. 0.25, Cew. s.9,46/1809.

*1296 Erh. g, Beschr. Qs. rechteckig, Kanten gefast, Zs. Hammerspuren,
leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, Qb. 0.55, Qh.
0.5, Gew. 8.5,46/200.

1297 Erh. g, Beschr. nach einer Seite hin dünner werdend, Zs. zusam-
mengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb. 0.25, Qh. 0.2,
Gew. 2.0, 461463.5.

1298 Erh. s, Pat. II, grün, L.3.5, Qb.0.2, Qh.0.l, Gew.0.4,46/463.3.
1299 gerade, Erh. m, Beschr. nach einer Seite schmaler werdend, Ba.

querlaufende Hammerspur, an breiterem Ende abgeschrotet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qb.0.7, Qh.0.6, Gew. 8.9,461201.

1300 Erh. m, Beschr. Kanten gerundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3,

Qb. l.l, Qh. 0.2, Gew. 3.5, 4611'797.
l30l Erh. g, Beschr. Kanten gefast, Zs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat.

I. G: dgrün, A: grün, L.29, Qb' l'9, Qh' 0'35, Gew 13'6, OR'

4611566.
r.na e7t n.Zs. Ende abgeschrotet' Pat. I, G: dgrün' A: grün, L' 2'8,t)wL är. olis. oh. 0.15, Gew. l.l, 4612096.

r303 i:n;t;ä?irt;G: 
dgrün' A: grün' L' 2'4' Qb' 2's' Qh' 0'5' Gew'

11^^ ärr.'n".ln Ende modem, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,rJwr r r.ö. ou. 1.15, Qh.0.15, Gew.2.4,461747.
* , .ns Fih. s. Iieschr. in Stabmitte durchgehendes Loch, Zs. starke Ham-
'-"" Ä"..6ut, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5, Qb' 1'4, Qh' 0'6, Gew'

5.8^ öR,46174t'
x r rn6 Frh. s. Beschr. ehem. L. 24.5, Zs. beidseitig abgeschrotet, einzel-'"'" n. Mäisselspuren, herzförmig verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 9.2, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew' 21.6, 46/2318'
*1j07 Erh. g, Zs. gebogen,4 Meisselhiebe, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.

7.6, Öu. t.z. Qh. 0.45. Gew. 27.9, 4611573.
*1308 Erh. ir, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.3,

Ob. 0.25, Qh. 0.15, Gew. 1.6, 46/463.10.

1309 E-rh. g, Beschr. nach einer Seite sich verjüngend, leicht gebogen,

Pat. I; G: dgrün, A: grün, L.6.1, Qb. 1.2, Qh.0.15, Gew.6.8,
4611225.

I 3 I 0 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, anderes Ende zu Schlaufe gebogen,
pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, Qb. 0.6, Qh. 0'2, Gew. l0'7,
46/18'74.

1311 Erh. g,Zs. zusatnmengebogen, Pat' I, G: dgrün' A: grün, L' 5.3,
H. 1.6, Qb. 1.0, Qh. 0.1, Gew. 8.9, 4611351.

1312 Erh. s, stark ausgebrochen, Zs. leicht verbogen, Pat' II, hellgrün,
L. 5.1, Qb. 0.6, Qh. 0.25, Gew. 3.6,46/2156.

1313 Erh. g, Beschr. Qs. oval, fazettiert, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 4.9, Qb. 0.3, Qh. 0'25, Gew' 2,4,46/604.9'

1314 Erh-. g, Zs. Enden eingebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4.4,

Qb. 0.7, Qh. 0.15, Gew. 5.1, 46/1436.
l3l5 Erh. g, Beschr. zu einer Seite hin sich verjüngend, Zs. verbogen,

Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb. 0,3, Qh. 0.2, Gew. 1.7,

46/2131.
1316 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Ende gerundet, Zs. aufgerollt, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb.0.4, Qh.0.15, Gew. 3.6,46/455.
1317 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. in Spitze endend, Zs. zusammenge-

bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.3, Qh. 0.2, Gew.
1.6,46t463.8.

*1318 Erh. g, beidseitig abgeschrotet, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.3, Qb. 0.3, Qh. 0.15, Gew. 2.1, 461463.1.

1319 Erh. m, Hs. aus Blech gearbeitet, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:
dgnin, A: grün, L.2.7,Qb.0.2, Qh.0.l, Gew. 1.0,461462.6.

1320 Erh. m, Ba. ein Ende bearbeitet, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.2.1, Qb.0.3, Qh.0.25, Gew.2.1,461462.2.

l32l Erh. g,Zs. verbogen und verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8,

Qb. 0.2, Qh. 0.1, Gew. 0.5, 461463.7.
1322 Erh. g, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. l.l, Qb.0.2, Qh.

0. 1, Gew. 0.2, 461604.22.
1323 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. Ende gerundet, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 1.3, Qb. 0.35, Qh. 0.1, Gew. 1.2, 461456.5.
+1324 Erh. m, Beschr. um rechteckigen Gegenstand gebogen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 1.2, Qb.0.35, Qh.0.15, Gew. 1.0,461503.

mit runden/ovalem Querschnitt (Nr. 1321-1347)
*1325 Erh. m, Beschr. Qs. rund, an Bruchstelle Ansatz eines Nietlochs,

Zs. leicht verbogen, Pat. II, grün, L. 8.6, Qb. 0.6, Gew. 15.9,
46/214.

1326 Erh. m, Beschr. Qs. oval-linsenförmig, Hs. Kanten wohl wenig
überarbeitete Gussnähte, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.9, Qb. 0.7,

Qh. 0.6, Gew. 12.2,46/199.
1327 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. Qs. rund, ein Ende zugespitzt, das

andere flachgehämmert, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.5, Qb. 0.3, Gew. 2.2,46/499.2.

x1328 Erh. g, Beschr. Qs. rund, Bronzezylinder leicht konisch, über Ei-
senstift gegossen, dieser einseitig sichtbar, Hs. zahlreiche Blasen,
Oberfläche unregelmässig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, an einem En-
de Rostkruste, L. 4.4, Qb. 1.2, Gew. 28.3,461620.

1329 Erh. m, Beschr. Qs. rund bis oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5,

Qb. 0.55, Gew. 6.7, 461213.
1330 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rund, Ende abgerundet, Hs.

scharfe Kante, Rest der Gussnaht? Stück sonst überarbeitet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.3.1, Qb. 1.0, Qh.0.9,
Gew. 16.0,46/625.

hohl, Hs. aus Bronzeblech zusammengedreht, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 7.9, Qb. 0.4, Gew. 5.6, 46/2504.

*1336 Erh. g, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Riss, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 5.6, Qb. 0.7, Gew. 19.4,46/90.

*1337 Erh. g, beidseitig modern abgebrochen, Beschr. Qs. rund, wellen-
förmig gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb. 0.4, Gew.
4,8,46/604.26.

1338 Erh. m, Beschr. Qs. oval, Zs. Ende ausgetrieben, Schlagspuren, Pat.
l, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.55, Qh. 0.5, Gew, 8.9,461101.

1339 Erh. m, Beschr. Qs. oval, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.8, Qb. 0.2, Qh. 0.1, Gew. 0.9,46/463.12.

*1340 Erh. g, Beschr. Qs. rund, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.3.7, Qb.0.5,
Gew. 6.3, 461604.24.

1341 Erh. g, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.0, Qb. 0.35, Gew. 4.2,461458.1.

1342 Erh. g, eine Seite modern abgebrochen, Beschr. Qs. rund, Hs. Bla-
sen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb. 0.4, Gew. 2.0,461458.2.

1343 Erh. g, Beschr. Qs. rund, U-förmig gebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.2, Qb. 0.2, Gew. I .0, 461590.

1344 Erh. m, Beschr. Qs. oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, Qb.0.6,
Qh. 0.55, Gew. 3.2, 46/945.

1345 Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 1.8, Qb. 0.1, Gew. 0.2,46/463.2.

*1346 Erh. m, Beschr. Qs. rund, Zs. zusammengebogen, Pat, I, G: dgrün,
A: grün, L. 1.5, Qb. 0.1, Gew. 0.5,46/463.11.

*1347 Eth. g, Beschr. Qs. D-förmig, aufgerollt, Pat. I, G: dbronzen, A:
grün, rostfarbener Fleck, Qb.0.2, Qh.0.1, Dm. 1.8, Gew. 1.5,

46/491.

mit besonderem Querschnitt (Nr. 1348-1351)
*1348 Erh. g, Beschr. Qs. bimformig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.55,

Qb. 0.8, Qh. 0.55, Gew.5.3,461742.
*1349 Erh. g, Beschr. Qs, trapezförmig, Kanten gefast, Pat. I, G: dgrün,

A: grün, L. 2.5, Qb. 0.9, Qh. 0.85, Gew. 12.6,46/735.
*1350 Erh. g, Beschr. Qs. D-förmig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb.

1.3, Qh. 1.1, Gew.35.5,461198, Crivelli 1946,Taf. lY,26.
* I 35 I Erh. g, Beschr. Qs. fünfeckig, Kanten gerundet, leicht gebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.3.3, Qb.0.9, Qh. l.l, Gew.24.4,461624.

Bleche (ltlr. I 3 5 2-2 I 6 I )
vetziefie Bleche (Nr. 1352-1376)
*1352 Erh. m, Rand erhalten, Dek. schräg schraffiertes Wollszahnmuster

mit 4 Zähnen, Hilfslinie unter Spitzen, Ba. Dekor graviert, Zs. zu
Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1 .9, H. 2.2, D I 0.05,
Gew. 2.2, 461529, Crivelli 1946, Taf . X1,26.

*1353 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. Linie, daraufdrei Linien schräg
auftreffend, Ba. Dekor eingeritzt, Qual. g, Zs. ausgeschrotet und
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, B. 1.1, Dl 0.08, Gew.
2.8,461188s.

*1354 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. quergestreiftes Rechteck mit
Pilzkopf, Kreisansatz, verzweigte Linie, Striche, Hs. Rechteck mit
Pilzkopfleicht erhaben, Konturen und Striche nachgearbeitet, Qual.
g, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4,8.3.0,
Dl 0.03, Gew. 5.5, 4611414.

*1355 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. I Nietloch, wohl nachträg-
lich eingeschlagen, Dek. längslaufende, plastische Rippen, I quer-
laufende Rippe und 2 Buckel, Zs. 2 Seiten abgeschrotet, verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.0, B.5.6, D1 0.05, Gew. 9.7,4611494.

*1356 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. 2 längslaufende plastische Rip-
pen, Hs. Rippen punziert, längslaufende Feilspuren, Zs. leicht ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.3, B. 1.2, Dl 0.05, Gew.2.4,
4612592.

*1357 Erh. g, allseitig abgebrochen, Dek. Buckelreihe, darunter Kante,
Zs. zu Päckchen gefaltet, Bronzestück eingefaltet, Pat. I, G: dbron-
zen-dgrün, A: grün, L.3.8,8.3.0, Dl 0.07, Gew.7.9,46/536.

*1358 Erh. m, Rand erhalten, Dek. Buckelreihe unter dem Rand, Zs. ver-
bogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.2.5, H. 1.4, Dl 0.03,
Gew.0.9,461531.

Beschläge (Nr I 259-1 29 1)

rechteckig (fJr. 1251-1287)
*1259 Erh. s, Ecke erhalten, Beschr. 2 Nietlöcher in der Ecke, Dek. rand-

paralleler Wulst, Zs. verbogen, Risse, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.2, B. 3.4, H. 0.03, Gew. 2.9, 46/546.

*1260 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. erhöhter, breiter Mittel-
streifen, rechteckiges Nietloch, Ba. Treibspuren auf RS, VS mit
groben Feilspuren, Zs. RS mit 2 Quenillen (Abschrotspur?), Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.9.4,8.2,4,H.0.3, Dl 0.15, Gew.26.9,
46t'17.

*1261 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. leicht gewölbt, 1 quadrat.
Niet ohne Kopf, Hs. Treibspuren aufRS, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.6.1, Qb. 1.0, Qh.0.l, Gew.5.6,461120.

1262 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. D-förmig, 2 Niet-
löcher, Hs. Nietlöcher von vome eingeschlagen, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, Qb.0.4, Qh.0.2, Gew.2.8,461470.

*1263 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. D-förmig, leicht gebo-
gen, 2 Nietlöcher, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L.4.2,
Qb. 0.6, Qh. 0.1, Gew. 2.1, 4612523.

*1264 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. leicht geschwungen (Dm. ca. 30),

Qs. rechteckig,2 Nietlöcher, Zs. abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 7.0, Qb. 0.8, Qh. 0.5, Gew.22.3,46/28.

*1265 Erh. g, beidseitig abgebrochen?, Beschr. 3 Nietlöcher, Zs. verbo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 9.6, Qb. 0.7, Qh. 0.05, Gew. 2.0,
461654.28.

1266 Erh. m, ganz, Beschr. 2 Nietlöcher, von der geichen Seite her ein-
geschlagen, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.1.2,
Qb. 1.4, Qh.0.1, Gew.7.2,46/116.

*1267 Erh. g, leicht ausgebrochen, Beschr. Ecken gerundet,2 Nietlöcher,
Zs. verbogen, Meisselspuren bei Nietlöchem, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 5.6, Qb, 1.6, Qh. 0.8, Gew. 4.6, 46/654.23.

*1268 Erh. g, leicht ausgebrochen, Beschr. Ecken gerundet,2 Nietlöcher,
Zs. ein Ende eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.1, Qb. 1.6,

Qh. 0.1, Gew. 3.3, 46/654.18.
*1269 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. je 4 Nietlöcher am Rand

erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.0, B.2.1, Dl 0.1, Gew.5.3,
46/654.2.

81270 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. 2 Nietlöcher, oberer Rand
leicht gestaucht, unterer gerundet, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.4.95, Qb. 2.3, Qh. 0.25, Gew.
16.7, OR, 461118.

1271 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. 2 Nietlöcheq 1 Niet erhal-
ten: gross, rundköpfig mit 2 im rechten Winkel angebrachten Guss-
kanälen, RS rund, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.
4.7, Qb. 1.7, Qh. 0.05, Gew. 3.9, 4612532.

1272 Erh. g, I Niet fehlt, Beschr. rechteckig, 2 Nietlöcher, kleiner, oval-
köpfiger Niet, RS unregelmässig, Pat. I, G: dgrün, A: grin,L.4.4,
Qb. 1.3, Qh. 0.08, Gew. 3.9, 46/2205.

*1273 Erh. g, Ende erhalten, kleines Blechstück ankonodiert, Beschr. Qs.
rechteckig, Ecken gerundet, 2 Nietlöcher, 1 mit mittelgrossem,
rundköpfigem Niet, Ba. mit querlauflenden, langschmalen Treib-
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133 I Erh. m, Beschr. Qs. unregelmässig gerundet, eingefeilte Kerbe, Hs.
Oberfläche unregelmässig, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, Qb.
0.7, Gew. 8.0,461212.
Erh. g, Beschr. Qs. oval, Zs. eine Seite abgeschrotet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.8, Qb. 0.65, Qh. 0.6, Gew. 6.8, 46193.
Erh. m, Beschr. Qs. rund, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.3, Qb.
0.35, Qh. 0.3, Gew. 0.6,4611024.
Erh. g, Beschr. Qs. rund bis oval, Enden umgebogen, Zs. verbo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.9, Qb. 0.3, Gew. 5.7,461604.1.
Erh. g, modern verbogen und zerbrochen, Beschr. Qs. rund, innen

Erh. m, allseitig abgebrochen, Dek. waagrecht laufende Buckelrei-
he, davon 3 senkrecht laufende ausgehend, Zs. zusammengefaltet,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 2,7, B, 2.4, Dl 0.03, Gew.
2. 1, MA ARBI56, 461527 .

Erh. m, zweiseitig modem abgebrochen, Beschr. 2 Bleche zu
Päckchen gefaltet, Dek. I Blech mit Buckelreihe, I Blech mit ein-
zelnem Buckel, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.4,8.2.0, Dl 0.05,
Gew. 2.8, 4611700.
Erh. g, allseitig abgebrochen?, Dek. Buckelreihe, begleitet von
beidseitigem Absatz, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 1.45, B. 1.0, Dl 0.03, Gew.0.4,46/973.
Erh. s, allseitig abgebrochen, teilweise modem, Beschr. 2 anhaf-
tende Bleche, Dek. Buckel, Zs. zusammengefaltet, angeschmol-
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*1359 Erh. m, allseitig
gebogen, Pat. I,
46/54'7.

*1360

* l36t

* 1362

*1363

abgebrochen, Dek. Buckelreihe, Zs. zusammen-
G: dgrün, A: grün, L. 6.4, Dl 0.05, Gew. 4.2,

t332

l 333
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*1335

)L--



* 1364

*1365

*1366

*136',7

zen?,Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 1.6, Dl 0.5, Gew. 1.7,
46/1008.
Erh. s, Ecke erhalten, stark ausgebrochen, Dek. 5 längslaufende, I
querlaufende Buckelreihen, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: gnin, L. 3.9, B. 2.6,DI 0.03, Gew. 1.6, 461509.6.
Erh. m, Rand und Nietloch erhalten, Dek. 4 randparallel laufende
Buckelreihen von verschiedener Grösse (sehr kleine 

- 
kleine 

-sehr kleine 
- 

mittlere), Hs. Dekor eingepunzt,Pat.l, G: dgrün, A:
grün, L. 3.0, H. 1.6, Dl 0.08, Gew.2.0, MA ARB157, 461132,Cri-
velli 1946, Taf. XI,21.
Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Blechstreifen mit 2 Nietlöchem, De-
kor dazugehörig?, Dek. Punktreihe und schrägstehende Striche, Zs.
zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, Qb. 1.9, Qh.
0.08, Gew. 3.6, 4611422.
Erh. g, Ränder erhalten, Beschr. Blechband, Dek. 3 gepunktete
Wellenbänder mit Punkten in Zwickeln, dazwischen je 2 Linien,
Hs. Wellenband punzieft, Punkte von RS punziert, Linien einge-
ritzt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. Ll, B.2.8, Dl 0.05,
Gew. 1.1, 4612502.

*1368 Erh. g, unterer Teil abgebrochen, Beschr. Anhänger oder Beschläg
mit 3 Nietlöchem, Dek. ausgeschnittene Rechteckfelder, halbkreis-
formig angeordnet?, senkrechte Buckel, Hs. Felder ausgeschrotet,
Nietlöcher von vome eingeschlagen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.
3.0, H. 1.8, Dl 0.05, Gew. 1.4, OR,461131, Crivelli 1946, Taf. XIII,l.

x1369 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. Ende gerundet, leicht ver-
dickt, ohne Nietloch, Dek. 2 randparallele Punzreihen, in der Mit-
te punziertes Wellenband, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.4,8. 1.45, Dl 0.05, D2 0.1, Gew. 3.0,461519.

*1370 Erh. m, beidseitig abgeblochen, Dek. randparallele Reihe von Del-
len, Hs. Dekor eingepunzt, auf RS nicht sichtbar, RS mit Treib-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2,85, Qb. 1.0, Qh.0.l, Gew.
1'3,46/133.

* I 37 I Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand umgelegt, Dek. plastische Rip-
pe(?) und Strichreihe, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.1,8. 1.7, Dl 0.05, Gew.2.4,46/1013.

*1372 Erh. g, Dek. Buckelreihe, Zs. allseitig abgeschrotet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb. 1.5, Qh. 0.05, Gew. 1.6,46/521.

*1373 Erh. m, Rand erhalten, eine Seite modem abgebrochen, Dek. VS:
randparallele Punktreihe, RS: randparallele Schrägschraffur, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 1.7,H.0.8, D1 0.1, Gew. 0.4, 4612816.

*1374 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. langer Blechstreifen, Dek.
Winkelmusterband, beidseitig je I Band mit schrägschraffierten
Dreiecken, Ba. Dekor mit 2 verschiedenen Punzen eingepunzt, da-
zwischen horizontale Linien, Zs. ausgeschrotet und zusammenge-
faltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.0, B. 1.4, Dl 0.08, Cew.6.3,
46t18s7.

*1375 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. flache(?), stark verzierte
Scheibe, Dm. zwischen Buckelreihen 12, GesamtDm. über I 8, Dek.
konzentrische Kreise, Winkel- und Kreuzband, Buckelreihen, Ba.
Buckel punziert, Kreise ziseliert, Bänder mit Tremolierstich, Qual.
g, Zs. von zwei Seiten eingefaltet, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.
4.6,8.2.8, Dl 0.05, Gew. 9.5, MA ARB 155, 461537, Crivelli 1946,
Taf. XlIl,22.

*1376 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. schwach D-förmig,
Ränder original, Dek. je 2 randparallele breite Linien, Zs. verbo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.5, B. 1.9, D1 0.15, Gew.3.9,
46/523.

runde Bleche, mit erhaltenem Rand Q.,lr. 1377-1384)
*1377 Erh. g, Beschr. Rand gestaucht, I Nietloch, Zs. grob abgeschrotet,

Hammer- und Meisselspuren, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 8.6, B. 1.8, Dl 0.3, D2 0.15, Gew.22.6,4611858.

1378 Erh. g, Beschr. I Nietloch, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.5, B. 1.9, Dl 0.03, Gew. 2.1, 46/1526.

*1379 Erh. g, Beschr. 2 Nietlöcher am Rand erhalten, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, D1 0.1, Dm. 9.0, Gew. 6.8,46/522, Crivelli 1946, Taf. IV,10.*1380 Erh. m, Zs. Teil eingebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, B.
3.6, Dl 0.05, Dm. 7.0, Gew.4.2,4611533.

1381 Erh. m, Beschr. Rand einseitig gerundet, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.1, B. 3.1, Dl 0.3, Dm. 10.0, Gew. 18.1,46181.

1382 Erh. g, Beschr. 3 randständige Nietlöcher, Innenkante abgebrochen,
Zs. zu Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, B. 3.4,
Dl 0.03, Gew, 4.8, OR,4612201.

1383 Erh. m, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,8.
2.7, Dl 0.08, Gew. 3.4, 4611655.

1384 prh. g, Ba. Feilspuren, Zs. abgeschrotet und zusammengebogen,
Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 1.9, B. 1.8, DI 0.05, Gew. 1.5,
46/2874.

Blech-Sonderform (Nr. I 387)
*1387 Erh. g, Beschr. tulpenförmig, oben abgeschrotet?, Pat. I, G: dgrün,

Blechstreifen (Nr. 1388-1398)
*1388 Erh. g, ganz, Beschr. Ecken gerundet, Hs. aus Blech ausgeschro-

tet, Ba. starke Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.
4.9, Qb. 0.9, Qh. 0.08, Gew. 1.8,4611366.

1389 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.4.55, Qb. 1.75, Qh.0.05, Gew.3.1, 4611103.

1390 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.3.1, Qb.2.7, Qh.0.l, Gew.4,5, 46/1105,

1391 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün,L.3.2, Qb. 1.1, Qh.0.08, Gew.2.1, 46/1112.

x1392 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. zahlreiche Hiebspuren, leicht
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L,2.9, Qb.2.8, Qh.0.15, Gew.
10.6,46^342.
Erh. m, Ecke modern abgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.0, Qb. 2.1, Qh. 0.08, Gew. 3.5,46/1514.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. flach D-förmig, nach
einer Seite hin breiter werdend, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, rostfarbener Fleck, L.2.9, Qb.0.6, Qh.0.l, Gew. 1.2,
46/2912.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.2.4, Qb.0.9, Qh.0.05, Gew. 1.5, 4612028.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. ehem. L. 7.7, Zs. M-för-
mig gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.3, Qb. 1.7, Qh.0.05,
Gew. 5.0, 46/227'7.

*1397 zusammengefaltet zu Päckchen (l Stück), Erh, g, beidseitig abge-
brochen, Beschr. mit I Nietloch, Zs. längsgefaltet zu Päckchen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.5.9, B.5.0, H. 1.6, Dl 0.08, Gew.23.5,
4611525.

*1398 zusammengefaltet zu Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g,
beidseitig abgebrochen, Beschr. 4 Stück: Bronzeblechstreifen, 2
langrechteckige, I trapezförmiges Blech; Trapezförmiges Blech
mit langrechteckigem in einem Falt, anderes separat, Dek. je I
randparallele, eingeritzte Linie, Hs. Blechstreifen 4-fach gefal-
tet, Ende danach als Klammer nach vorne gefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4,0,8.6.8, H. 1,9, Dl 0.08, Gew.55.5,
46/2498.

Bleche mit Rand (Nr. 1399-1462)
mit I Niet Q.,lr. 1399.1400)
1399 Erh. g, Beschr. mittelgrosser, unregelmässiger Niet, RS unregel-

mässig, Zs. Ende umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, H.
3.5, Dl 0.08, Gew 8.1, 4612534.

*1400 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. oberer Rand dicker, umge-
bogen; kleiner, rundköpfiger Niet, RS rund, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, L. 2.8,8.2.4,D| 0.1, D2 0.05, Gew. 4.5, 4611749.

mit mehreren Nieten Q.{r. 140i-1403)
l40l Prh. g, Beschr. 4 Nietlöcher, 2 mit Niet: I mittelgrosser, rundköp-

figer Niet, I kleiner, flach halbkugeliger Niet, I grosses und I klei-
nes Nietloch, Zs. Unterkante mit starken Abschrotspuren, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.8.1, H. 1.5, Dl 0.08, Gew. 5.5,4611757.*1402 Erh. g, Beschr. 2 mittelgrosse, unregelmässige Niete, RS oval, je
von einer Seite eingeschlagen, eine mit rechteckiger, andere mit
quadrat. Unterlagsscheibe, Zs. oberes Blech abgeschrotet (Meis-
selspuren an Niet), verbogen. Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.7.2,8.4.5, Dl 0.05, Gew. 11.5, 4612557.

1403 Erh. g, Beschr. Rand nach innen gebogen (Gefüssfragment?), 2
kleine, unregelmässige Niete, RS oval, wohl Niete füiein Flick-
blech, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.6.2,H.4.5,
Dl 0.15, D2 0.03, Gew. 18.3, OR,46/2546.

A : srün, rostfarbener Fleck, schwarzer Belag, L' 2'55 ' B' 2'2, Dl
b.05. c"*. 2'2' 461t000'

t 4, 2 r*, :" ru* f,.l,f :::?i,yl#Yü:'-3l,T3T:B:,, -,-ült[lJ;
Gew. 1.8, 46/2833'
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tAlA ;;"äh;; (t Stück). Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7'8.

i r ot 0.03. Gerv. 0'6, 4611003'

*r+lS öäJtcfren (mind. 2 Komponenten), Erh'g. Beschr..kleineres Blech-
'-'' .titct mit abgeschrotetei Kante (unregelmässig) eingefaltet. Pat' I.

ö, ag.tin, Al grtin, L. 4.7, B' 3.2' H' 0'9' Dl 0'1, Gew 13'2,

46/1415.

mit mehreren Nietlöchern (Nr' l4-1G-I422)
'Ji)r7'-eitr. m. Zs. verbogen, Pat, l, G: dgrün. A: grün, L.5'3' B. l'6. Dl' 0.05. D2 0.03, Gew. 3. I ' 46/654'1.
1a1'7 irh. m, Ecke erhalten?, Zs' verbogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L'

4.7,8.2.0. Dl 0.03, Gew. 1.6. 4611360'

t4tR eri. e. Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 4'0,

B. 2.4, Dl 0.05, cew. 3.4, OR, 461654.8.

t41g Erh. g, Beschr. Rand abgesetzt, Zl' E.kS eingefaltet, Pat' I' G:

dsrünl'A: srün, L. 3.1,H.2.2, Dl 0.05, Gew.2.5,4611479.
I42O züsammenlefaltet, Erh. g, Pat. I' G: dgrün, A: grün, L. 2.6, B' I '6,

Di 0.03, Gew. 1.8, OR, 4611541.

1421 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. Nietlöcher unregelmässig verteilt,
Zs. untere Kante abgeschrotet, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 4.1, H. 1.7, Dl 0.1, D2 0.05, Gew. 3.6, 4612170.
*1422 Erh. m, Hs. Nietlöcher mit starken Wülsten' Zs. zweiseitig abge-

schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0,8.3'6, D1 0.1, Gew.4.3,
46/654.10.

slatt (Nr. 1423-1440)
"1423' Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Rand verdickt, leicht ge-

bogeri-. Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. 0.5, Dl 0.08, D2 0'05,
Gew. l.1, 4611113'

*1424 Erh. g, Beschr. Rand leicht verdickt, 2 randparallele Absätze, Zs.

leicht-verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.
4.3,H. 1.6, Dl 0.08, D2 0.05, Gew' 2.7,4611688.

1425 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,H' 2'9, Dl 0'1' Gew. 5.1,
4612179.

1426 Erh. g, Beschr. Qs. gebogen, Rand gerundeq Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.8, H. 0.5, D1 0.05, Gew. 0.!, 4!12799:

142'7 Erh. g, Beschr. Qs. gebogen, Rand gerade, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L.3.2,H.0.5, Dl 0.08, Gew. 0.9, 46/2819.

1428 Erh. g, Beschr. 0.4 unter Rand breites, plastisches Band, Zs. ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,H' 2.0, Dl 0.05, Gew. 1.6,

46/1'.711 .

*1429 Erh. g, Zs. umlaufende Hammer- und Meisselspuren, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L.2.7,H.3.0, Dl 0.3,D20.2, Gew' 15.8, 4612231'

1430 Btech mit Rand, Erh. g, Ecke ausgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2.6,8.2.0, Dl 0.03, Gew.0.9,4611253.

l43l Erh. g, modem abgebrochen, Beschr. mit Ansatz einer plastischen
Rippe?, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.5,H' 1.4, D1 0.08, Gew.
1.3, 4612981 .

1432 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G; dgrün, A: grün, L. 2.5, H.
6.3, Dl 0.05, Gew 4.8, 46/1502.

1433 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L' 2.4' H.
1.0, Dl 0.1, D2 0.05, Gew. 1.3, 46/2804.

*1434 Erh. m, Beschr. Rand verdickt, Blech mit Löchem: angeschmol-
zen?,Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2'4,H.2.2,D\ 0.2' D2 0.05'
Gew 2.3, 46/1474.

1435 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.3,8.
1.6, Dl 0.05, Gew,2.2,46/968.

1436 Erh. m, Ecke modern ausgebrochen, Pat. II, grün, L.2.1, B. 1.5,

Dl 0.15, Gew. 1.1, 46/2993.
1437 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1,H. 1.5' Dl 0.2, Gew. 3.6,

46il.109.
1438 Erh. g, Rand modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'

1.8, B. 1.2, Dl 0.08, Gew. 0.7, 46/2983.
1439 Erh. g, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 1;1,H. 1.0, D1 0.05, Gew.0.4, 46/3023.
1440 Erh. g, Ecke erhalten, modem abgebrogle1, P-at' I, G: dgrün, A:

grün, L. 1.4, B. 1.1, Dl 0.1, Gew. 0.6,4612980.

verbogen (Nr. l44l-1458)
t++t "grtr) g, Beschr. Qs. gebogen, leicht gerundet, Pat. I, G: dgrün,

A: grün, schwarze Flecken, L.7.5, B' 0.8, Dl 0.08' Gew. 3.9'
46/2600.

*1442 Erh. g, Beschr. Rand gerade, mit halbkreisförmiger Ausbuchtun_g,
Zs. abgebrochen, Kante aufgebogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L.
7 .0, B: 4.6, D1 0.05, Gew. 10.0, oP' 4612493.

1443 Erh. g, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.6.4,8.3.8, D1 0.1, Gew. 14.9, 4611454.

1444 Erh. m, Beschr. Qs. gebogen, Zs. abgeschrotet, verbogen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 5'4, B' 0.7, Dl 0.08, Gew.
1.9,4612308.

1445 Erh. s, Beschr. Rand leicht verdickt; möglicherweise zu Gefüss, Zs.
Randteilweise umgebogen, zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, Rostkruste,L.5.4, B. 5.4, Dl 0.08, D2 0.05, Gew.24.4,
4611699.

*1446 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Rand-verdickt, 
-leicht 

ge-

bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 4.5' B. 0.75,
Dl 0.1, D2 0.08, Gew. 1.8,4611093.
Blech mit Rand, Erh. g, Beschr. Qs. gebogen, Rand gebogen, Pal.

I, G: dgrün, A: grün, iostfarbener Fleck, L. 4.1,8.0.7, Dl 0.08,

Gew. 1.4, 4612359.
Erh. m, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L. 4.0, B. 2.6, Dl 0.05, Gew. 0.9, 4611238'
Erh. g, Beschr. Rand leicht verdickt, eine Seite gerundet, Zs. zu-
sammlngefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B. 5.7, Dl 0.1,
D2 0.03, Gew. 14.0, 46/1397.
Erh. g, Beschr. Qs. gebogen, Rand gerundet, Zs. verbogen, Pat. I,
G: dgrf.in, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 3.5, H. 0.7, Dl 0.05,
Gew. 1.0, 4612818.
Erh. m, Zs. verbogen, Ecke umgebogen, Pat. I. G: dgrün. A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 3.5,8.2.1, Dl 0.03, Gew. 1.6, 46/2593.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. halbkreisflormig, 99-
rundei, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, H.0.8, Dl 0.1, D2 0.05,
Gew. 1.3, 4611472.
Erh. g, Beschr. unter Rand plastische Rippe?, Zs. zusammengebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, H. 0.9, Dl 0.05, Gew. 1.3, 4612446.

Erh. s, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, H.
1.4, DI 0.05, Gew. 0.6, 46/2978.
Erh. g, Beschr. Rand verdickt, Zs. Rand umgefaltet, Pat. I, G: _d_grün,
A: grun, L. 2.8, H. 2.2,D| 0.1, D2 0.05, Gew.2.7, OR,46/2571.
Erh. g, Beschr. 0.7 unter Rand durchlaufender Absatz, Zs. zusam-
mengifaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, B. 3.0, Dl 0.05, Gew.
4.0,4611484.
Erh. g,Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.0, B' 1.5, Dl
0.2, Gew. 4.8,46/'760.
Erh. g,Zs. zusammengebogen und gehämmert, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 1.5, H. 2.6, Dl 0.25, Gew. 7.7,46/2302.
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8 1456

1457

1458

Bleche mit Mittelfalz (Nr. 1385.1386)
*1385 Erh. g, Ende erhalten, Zs. Ecke umgefaltet, verbogen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 5.0, 8.2.2,D| 0.05, Gew. 4.1,4612609.*1386 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. zu Päckchen zusammengefal-
tet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2,9,8.2.9, Dl 0.05, Gew.7.8,
46/1638.
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Nietloch (Nr. 1404-14l 5)
Erh. g, Beschr. Nietloch tief eingedellt, Zs. Ecke umgefaltet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 5.2, H. 3.8, Dl 0.08,
Gew 11.6, 4612616.
Erh. g, Ecke erhalten?, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, 8.2.4,D|
0.05, Gew. 2.4, 4612185.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün. A: grün, L. 3.3, B. 2.7, Dl 0.08, Gew. 3.0,
46/1434.
Erh. g,Zs. verbogen, Unterkante abgeschrotet, Pat. I, G: dgnin, A:
grün, L. 3.0, B. 1.4, Dl 0.08, Gew. 2.7,46/654.26.
Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, H.
2.9,D| 0.1, Gew.5.5, 4611612.

!1h. g,-Ecke erhalten, Beschr. Nietloch in Ecke, Zs. zusammenge-
faltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B.2.3, Dl 0.03, Gew. L0,
46/6s4.22.
Elh. m, Zs. Teil eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.2.6,H.2.2,D| 0.03, Gew. 1.5, 4611651.
Erh. g,_Beschr. abg€setzter Rand, 1.6 breit, mit Nietloch; mögli-
cherweise von Situla-Wandblech, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,

I 405

1406

1407

1408

1409

l4l0

l4l I

zusammengefaltet zu Päckchen (1 Stück: Nr. 1459-1461)
*1459 Erh. g, allseitig abgebrochen, modem angekratzt, Zs' z:ulangova-

ler Rolle gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6,8, B. l'6, H. l'0,
Dl 0.08, Gew. 34.4, 46/2164.

1460 Erh. g, Beschr. zusammengafaltet und Ecke umgefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L.2.4, H.2.0, Dl 0.05, Gew. 1.9,46/2792.

1461 Eih. g, Zs. Enden zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.6, B. 1.3, H. 0.6, Dl 0.08, Gew. 1.5,4612404'

*1462 zusammengefaltet zu Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g,
ganz?, Besihr. rechteckiges Blech, langoval aufgefaltet, auf einer
Seite Bronzestab sichtbai, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, B. 1.0,

H. 0.4, Gew. 3.8, 4611645.

Bleche ohne Rand, allseitig abgebrochen (Nr. 1463-2161)
dick (> 1 mm;Nr. 1463-1482)
elatt (Nr. 1463-1473)
T+el 

' 
erh. g, Zs. Abschrotspuren? Schlagspuren, verbogen, Risse, Pat. I,
G: dg1ün, A: grün, rostfarbener Fleck,L. 6.7 , B. 4.4, D 1 0.15, Gew.
32.6, OR, 4611727.

1464 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.6,8.4.1, Dl 0.1, Gew. I l'6'
4612586.

* 1465 Erh. g, Hs. im Bruch mehrere Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
3.7,8.2.3, Dl 0.5, Gew. 19.0, OR,4611.108.

1466 Erh. g, Zs. schräg laufende Meisselspuren, Pat. I,G: dgrün, A: grün,
L. 3.6, B. 2.2,Dl 0.15, D2 0.1, Gew. 8.0,4612332.

146'1 Erh. m, Pat. II, grün, rostfarbener Fleck, L. 3.2,8.2.6, D1 0.15,
Gew.5.l, 4612489.

1468 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,8. 1.7, Dl 0.15, Gew.3.9,
4612471.

1469 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,8.2.1, Dl 0.15, Gew.3.7,
46/2992.

*1470 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.0,8. 2.0,D| 0.2,Gew. 3.8,
46/2218.

1471 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.3, Dl 0'13, Gew.2.l,
4613059.

1472 Erh. m, grösstenteils modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, rostfarbene Flecken, L. l.'7, B. 0.9, Dl 0'1, Gew. 0'7,
4612442.

1473 mit 2 Nietlöchem, gerade, Erh. g, Zs. Meisselspuren, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 4.2,8.2.7, Dl 0.1, Gew. 5.9,4611431.

verbosen (Nr. 1474-1 482)
*1474"Erh'. g, Fl. runde Flic'kstelle mit Überfangguss. Zs. einzelne Meis-

selspüren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 6.3, B'
3.4,Dl 0.2, D2 0.15, Gew.27.3,OR,4612637.

353



* 1364

*1365

*1366

*136',7

zen?,Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 1.6, Dl 0.5, Gew. 1.7,
46/1008.
Erh. s, Ecke erhalten, stark ausgebrochen, Dek. 5 längslaufende, I
querlaufende Buckelreihen, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: gnin, L. 3.9, B. 2.6,DI 0.03, Gew. 1.6, 461509.6.
Erh. m, Rand und Nietloch erhalten, Dek. 4 randparallel laufende
Buckelreihen von verschiedener Grösse (sehr kleine 

- 
kleine 

-sehr kleine 
- 

mittlere), Hs. Dekor eingepunzt,Pat.l, G: dgrün, A:
grün, L. 3.0, H. 1.6, Dl 0.08, Gew.2.0, MA ARB157, 461132,Cri-
velli 1946, Taf. XI,21.
Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Blechstreifen mit 2 Nietlöchem, De-
kor dazugehörig?, Dek. Punktreihe und schrägstehende Striche, Zs.
zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, Qb. 1.9, Qh.
0.08, Gew. 3.6, 4611422.
Erh. g, Ränder erhalten, Beschr. Blechband, Dek. 3 gepunktete
Wellenbänder mit Punkten in Zwickeln, dazwischen je 2 Linien,
Hs. Wellenband punzieft, Punkte von RS punziert, Linien einge-
ritzt, Qual. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. Ll, B.2.8, Dl 0.05,
Gew. 1.1, 4612502.

*1368 Erh. g, unterer Teil abgebrochen, Beschr. Anhänger oder Beschläg
mit 3 Nietlöchem, Dek. ausgeschnittene Rechteckfelder, halbkreis-
formig angeordnet?, senkrechte Buckel, Hs. Felder ausgeschrotet,
Nietlöcher von vome eingeschlagen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.
3.0, H. 1.8, Dl 0.05, Gew. 1.4, OR,461131, Crivelli 1946, Taf. XIII,l.

x1369 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. Ende gerundet, leicht ver-
dickt, ohne Nietloch, Dek. 2 randparallele Punzreihen, in der Mit-
te punziertes Wellenband, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.4,8. 1.45, Dl 0.05, D2 0.1, Gew. 3.0,461519.

*1370 Erh. m, beidseitig abgeblochen, Dek. randparallele Reihe von Del-
len, Hs. Dekor eingepunzt, auf RS nicht sichtbar, RS mit Treib-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2,85, Qb. 1.0, Qh.0.l, Gew.
1'3,46/133.

* I 37 I Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Rand umgelegt, Dek. plastische Rip-
pe(?) und Strichreihe, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.1,8. 1.7, Dl 0.05, Gew.2.4,46/1013.

*1372 Erh. g, Dek. Buckelreihe, Zs. allseitig abgeschrotet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb. 1.5, Qh. 0.05, Gew. 1.6,46/521.

*1373 Erh. m, Rand erhalten, eine Seite modem abgebrochen, Dek. VS:
randparallele Punktreihe, RS: randparallele Schrägschraffur, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 1.7,H.0.8, D1 0.1, Gew. 0.4, 4612816.

*1374 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. langer Blechstreifen, Dek.
Winkelmusterband, beidseitig je I Band mit schrägschraffierten
Dreiecken, Ba. Dekor mit 2 verschiedenen Punzen eingepunzt, da-
zwischen horizontale Linien, Zs. ausgeschrotet und zusammenge-
faltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.0, B. 1.4, Dl 0.08, Cew.6.3,
46t18s7.

*1375 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. flache(?), stark verzierte
Scheibe, Dm. zwischen Buckelreihen 12, GesamtDm. über I 8, Dek.
konzentrische Kreise, Winkel- und Kreuzband, Buckelreihen, Ba.
Buckel punziert, Kreise ziseliert, Bänder mit Tremolierstich, Qual.
g, Zs. von zwei Seiten eingefaltet, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L.
4.6,8.2.8, Dl 0.05, Gew. 9.5, MA ARB 155, 461537, Crivelli 1946,
Taf. XlIl,22.

*1376 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. schwach D-förmig,
Ränder original, Dek. je 2 randparallele breite Linien, Zs. verbo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.5, B. 1.9, D1 0.15, Gew.3.9,
46/523.

runde Bleche, mit erhaltenem Rand Q.,lr. 1377-1384)
*1377 Erh. g, Beschr. Rand gestaucht, I Nietloch, Zs. grob abgeschrotet,

Hammer- und Meisselspuren, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 8.6, B. 1.8, Dl 0.3, D2 0.15, Gew.22.6,4611858.

1378 Erh. g, Beschr. I Nietloch, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.5, B. 1.9, Dl 0.03, Gew. 2.1, 46/1526.

*1379 Erh. g, Beschr. 2 Nietlöcher am Rand erhalten, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, D1 0.1, Dm. 9.0, Gew. 6.8,46/522, Crivelli 1946, Taf. IV,10.*1380 Erh. m, Zs. Teil eingebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, B.
3.6, Dl 0.05, Dm. 7.0, Gew.4.2,4611533.

1381 Erh. m, Beschr. Rand einseitig gerundet, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.1, B. 3.1, Dl 0.3, Dm. 10.0, Gew. 18.1,46181.

1382 Erh. g, Beschr. 3 randständige Nietlöcher, Innenkante abgebrochen,
Zs. zu Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, B. 3.4,
Dl 0.03, Gew, 4.8, OR,4612201.

1383 Erh. m, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,8.
2.7, Dl 0.08, Gew. 3.4, 4611655.

1384 prh. g, Ba. Feilspuren, Zs. abgeschrotet und zusammengebogen,
Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 1.9, B. 1.8, DI 0.05, Gew. 1.5,
46/2874.

Blech-Sonderform (Nr. I 387)
*1387 Erh. g, Beschr. tulpenförmig, oben abgeschrotet?, Pat. I, G: dgrün,

Blechstreifen (Nr. 1388-1398)
*1388 Erh. g, ganz, Beschr. Ecken gerundet, Hs. aus Blech ausgeschro-

tet, Ba. starke Feilspuren, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.
4.9, Qb. 0.9, Qh. 0.08, Gew. 1.8,4611366.

1389 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.4.55, Qb. 1.75, Qh.0.05, Gew.3.1, 4611103.

1390 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.3.1, Qb.2.7, Qh.0.l, Gew.4,5, 46/1105,

1391 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün,L.3.2, Qb. 1.1, Qh.0.08, Gew.2.1, 46/1112.

x1392 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. zahlreiche Hiebspuren, leicht
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L,2.9, Qb.2.8, Qh.0.15, Gew.
10.6,46^342.
Erh. m, Ecke modern abgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.0, Qb. 2.1, Qh. 0.08, Gew. 3.5,46/1514.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. flach D-förmig, nach
einer Seite hin breiter werdend, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, rostfarbener Fleck, L.2.9, Qb.0.6, Qh.0.l, Gew. 1.2,
46/2912.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.2.4, Qb.0.9, Qh.0.05, Gew. 1.5, 4612028.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. ehem. L. 7.7, Zs. M-för-
mig gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.3, Qb. 1.7, Qh.0.05,
Gew. 5.0, 46/227'7.

*1397 zusammengefaltet zu Päckchen (l Stück), Erh, g, beidseitig abge-
brochen, Beschr. mit I Nietloch, Zs. längsgefaltet zu Päckchen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.5.9, B.5.0, H. 1.6, Dl 0.08, Gew.23.5,
4611525.

*1398 zusammengefaltet zu Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g,
beidseitig abgebrochen, Beschr. 4 Stück: Bronzeblechstreifen, 2
langrechteckige, I trapezförmiges Blech; Trapezförmiges Blech
mit langrechteckigem in einem Falt, anderes separat, Dek. je I
randparallele, eingeritzte Linie, Hs. Blechstreifen 4-fach gefal-
tet, Ende danach als Klammer nach vorne gefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4,0,8.6.8, H. 1,9, Dl 0.08, Gew.55.5,
46/2498.

Bleche mit Rand (Nr. 1399-1462)
mit I Niet Q.,lr. 1399.1400)
1399 Erh. g, Beschr. mittelgrosser, unregelmässiger Niet, RS unregel-

mässig, Zs. Ende umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, H.
3.5, Dl 0.08, Gew 8.1, 4612534.

*1400 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. oberer Rand dicker, umge-
bogen; kleiner, rundköpfiger Niet, RS rund, Pat. I, G: dbronzen-
dgrün, A: grün, L. 2.8,8.2.4,D| 0.1, D2 0.05, Gew. 4.5, 4611749.

mit mehreren Nieten Q.{r. 140i-1403)
l40l Prh. g, Beschr. 4 Nietlöcher, 2 mit Niet: I mittelgrosser, rundköp-

figer Niet, I kleiner, flach halbkugeliger Niet, I grosses und I klei-
nes Nietloch, Zs. Unterkante mit starken Abschrotspuren, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.8.1, H. 1.5, Dl 0.08, Gew. 5.5,4611757.*1402 Erh. g, Beschr. 2 mittelgrosse, unregelmässige Niete, RS oval, je
von einer Seite eingeschlagen, eine mit rechteckiger, andere mit
quadrat. Unterlagsscheibe, Zs. oberes Blech abgeschrotet (Meis-
selspuren an Niet), verbogen. Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.7.2,8.4.5, Dl 0.05, Gew. 11.5, 4612557.

1403 Erh. g, Beschr. Rand nach innen gebogen (Gefüssfragment?), 2
kleine, unregelmässige Niete, RS oval, wohl Niete füiein Flick-
blech, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.6.2,H.4.5,
Dl 0.15, D2 0.03, Gew. 18.3, OR,46/2546.

A : srün, rostfarbener Fleck, schwarzer Belag, L' 2'55 ' B' 2'2, Dl
b.05. c"*. 2'2' 461t000'

t 4, 2 r*, :" ru* f,.l,f :::?i,yl#Yü:'-3l,T3T:B:,, -,-ült[lJ;
Gew. 1.8, 46/2833'

t 4, 3 ailnr:l:?itl: ?*; 
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tAlA ;;"äh;; (t Stück). Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7'8.

i r ot 0.03. Gerv. 0'6, 4611003'

*r+lS öäJtcfren (mind. 2 Komponenten), Erh'g. Beschr..kleineres Blech-
'-'' .titct mit abgeschrotetei Kante (unregelmässig) eingefaltet. Pat' I.

ö, ag.tin, Al grtin, L. 4.7, B' 3.2' H' 0'9' Dl 0'1, Gew 13'2,

46/1415.

mit mehreren Nietlöchern (Nr' l4-1G-I422)
'Ji)r7'-eitr. m. Zs. verbogen, Pat, l, G: dgrün. A: grün, L.5'3' B. l'6. Dl' 0.05. D2 0.03, Gew. 3. I ' 46/654'1.
1a1'7 irh. m, Ecke erhalten?, Zs' verbogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L'

4.7,8.2.0. Dl 0.03, Gew. 1.6. 4611360'

t4tR eri. e. Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 4'0,

B. 2.4, Dl 0.05, cew. 3.4, OR, 461654.8.

t41g Erh. g, Beschr. Rand abgesetzt, Zl' E.kS eingefaltet, Pat' I' G:

dsrünl'A: srün, L. 3.1,H.2.2, Dl 0.05, Gew.2.5,4611479.
I42O züsammenlefaltet, Erh. g, Pat. I' G: dgrün, A: grün, L. 2.6, B' I '6,

Di 0.03, Gew. 1.8, OR, 4611541.

1421 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. Nietlöcher unregelmässig verteilt,
Zs. untere Kante abgeschrotet, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 4.1, H. 1.7, Dl 0.1, D2 0.05, Gew. 3.6, 4612170.
*1422 Erh. m, Hs. Nietlöcher mit starken Wülsten' Zs. zweiseitig abge-

schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0,8.3'6, D1 0.1, Gew.4.3,
46/654.10.

slatt (Nr. 1423-1440)
"1423' Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Rand verdickt, leicht ge-

bogeri-. Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. 0.5, Dl 0.08, D2 0'05,
Gew. l.1, 4611113'

*1424 Erh. g, Beschr. Rand leicht verdickt, 2 randparallele Absätze, Zs.

leicht-verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.
4.3,H. 1.6, Dl 0.08, D2 0.05, Gew' 2.7,4611688.

1425 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,H' 2'9, Dl 0'1' Gew. 5.1,
4612179.

1426 Erh. g, Beschr. Qs. gebogen, Rand gerundeq Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.8, H. 0.5, D1 0.05, Gew. 0.!, 4!12799:

142'7 Erh. g, Beschr. Qs. gebogen, Rand gerade, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L.3.2,H.0.5, Dl 0.08, Gew. 0.9, 46/2819.

1428 Erh. g, Beschr. 0.4 unter Rand breites, plastisches Band, Zs. ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,H' 2.0, Dl 0.05, Gew. 1.6,

46/1'.711 .

*1429 Erh. g, Zs. umlaufende Hammer- und Meisselspuren, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L.2.7,H.3.0, Dl 0.3,D20.2, Gew' 15.8, 4612231'

1430 Btech mit Rand, Erh. g, Ecke ausgebrochen, Zs. verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2.6,8.2.0, Dl 0.03, Gew.0.9,4611253.

l43l Erh. g, modem abgebrochen, Beschr. mit Ansatz einer plastischen
Rippe?, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.5,H' 1.4, D1 0.08, Gew.
1.3, 4612981 .

1432 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G; dgrün, A: grün, L. 2.5, H.
6.3, Dl 0.05, Gew 4.8, 46/1502.

1433 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L' 2.4' H.
1.0, Dl 0.1, D2 0.05, Gew. 1.3, 46/2804.

*1434 Erh. m, Beschr. Rand verdickt, Blech mit Löchem: angeschmol-
zen?,Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2'4,H.2.2,D\ 0.2' D2 0.05'
Gew 2.3, 46/1474.

1435 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.3,8.
1.6, Dl 0.05, Gew,2.2,46/968.

1436 Erh. m, Ecke modern ausgebrochen, Pat. II, grün, L.2.1, B. 1.5,

Dl 0.15, Gew. 1.1, 46/2993.
1437 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1,H. 1.5' Dl 0.2, Gew. 3.6,

46il.109.
1438 Erh. g, Rand modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'

1.8, B. 1.2, Dl 0.08, Gew. 0.7, 46/2983.
1439 Erh. g, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 1;1,H. 1.0, D1 0.05, Gew.0.4, 46/3023.
1440 Erh. g, Ecke erhalten, modem abgebrogle1, P-at' I, G: dgrün, A:

grün, L. 1.4, B. 1.1, Dl 0.1, Gew. 0.6,4612980.

verbogen (Nr. l44l-1458)
t++t "grtr) g, Beschr. Qs. gebogen, leicht gerundet, Pat. I, G: dgrün,

A: grün, schwarze Flecken, L.7.5, B' 0.8, Dl 0.08' Gew. 3.9'
46/2600.

*1442 Erh. g, Beschr. Rand gerade, mit halbkreisförmiger Ausbuchtun_g,
Zs. abgebrochen, Kante aufgebogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L.
7 .0, B: 4.6, D1 0.05, Gew. 10.0, oP' 4612493.

1443 Erh. g, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.6.4,8.3.8, D1 0.1, Gew. 14.9, 4611454.

1444 Erh. m, Beschr. Qs. gebogen, Zs. abgeschrotet, verbogen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 5'4, B' 0.7, Dl 0.08, Gew.
1.9,4612308.

1445 Erh. s, Beschr. Rand leicht verdickt; möglicherweise zu Gefüss, Zs.
Randteilweise umgebogen, zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, Rostkruste,L.5.4, B. 5.4, Dl 0.08, D2 0.05, Gew.24.4,
4611699.

*1446 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Rand-verdickt, 
-leicht 

ge-

bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 4.5' B. 0.75,
Dl 0.1, D2 0.08, Gew. 1.8,4611093.
Blech mit Rand, Erh. g, Beschr. Qs. gebogen, Rand gebogen, Pal.

I, G: dgrün, A: grün, iostfarbener Fleck, L. 4.1,8.0.7, Dl 0.08,

Gew. 1.4, 4612359.
Erh. m, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L. 4.0, B. 2.6, Dl 0.05, Gew. 0.9, 4611238'
Erh. g, Beschr. Rand leicht verdickt, eine Seite gerundet, Zs. zu-
sammlngefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B. 5.7, Dl 0.1,
D2 0.03, Gew. 14.0, 46/1397.
Erh. g, Beschr. Qs. gebogen, Rand gerundet, Zs. verbogen, Pat. I,
G: dgrf.in, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 3.5, H. 0.7, Dl 0.05,
Gew. 1.0, 4612818.
Erh. m, Zs. verbogen, Ecke umgebogen, Pat. I. G: dgrün. A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 3.5,8.2.1, Dl 0.03, Gew. 1.6, 46/2593.
Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. halbkreisflormig, 99-
rundei, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, H.0.8, Dl 0.1, D2 0.05,
Gew. 1.3, 4611472.
Erh. g, Beschr. unter Rand plastische Rippe?, Zs. zusammengebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, H. 0.9, Dl 0.05, Gew. 1.3, 4612446.

Erh. s, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, H.
1.4, DI 0.05, Gew. 0.6, 46/2978.
Erh. g, Beschr. Rand verdickt, Zs. Rand umgefaltet, Pat. I, G: _d_grün,
A: grun, L. 2.8, H. 2.2,D| 0.1, D2 0.05, Gew.2.7, OR,46/2571.
Erh. g, Beschr. 0.7 unter Rand durchlaufender Absatz, Zs. zusam-
mengifaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, B. 3.0, Dl 0.05, Gew.
4.0,4611484.
Erh. g,Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.0, B' 1.5, Dl
0.2, Gew. 4.8,46/'760.
Erh. g,Zs. zusammengebogen und gehämmert, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 1.5, H. 2.6, Dl 0.25, Gew. 7.7,46/2302.
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Bleche mit Mittelfalz (Nr. 1385.1386)
*1385 Erh. g, Ende erhalten, Zs. Ecke umgefaltet, verbogen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 5.0, 8.2.2,D| 0.05, Gew. 4.1,4612609.*1386 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. zu Päckchen zusammengefal-
tet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2,9,8.2.9, Dl 0.05, Gew.7.8,
46/1638.
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Nietloch (Nr. 1404-14l 5)
Erh. g, Beschr. Nietloch tief eingedellt, Zs. Ecke umgefaltet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 5.2, H. 3.8, Dl 0.08,
Gew 11.6, 4612616.
Erh. g, Ecke erhalten?, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, 8.2.4,D|
0.05, Gew. 2.4, 4612185.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün. A: grün, L. 3.3, B. 2.7, Dl 0.08, Gew. 3.0,
46/1434.
Erh. g,Zs. verbogen, Unterkante abgeschrotet, Pat. I, G: dgnin, A:
grün, L. 3.0, B. 1.4, Dl 0.08, Gew. 2.7,46/654.26.
Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, H.
2.9,D| 0.1, Gew.5.5, 4611612.

!1h. g,-Ecke erhalten, Beschr. Nietloch in Ecke, Zs. zusammenge-
faltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B.2.3, Dl 0.03, Gew. L0,
46/6s4.22.
Elh. m, Zs. Teil eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.2.6,H.2.2,D| 0.03, Gew. 1.5, 4611651.
Erh. g,_Beschr. abg€setzter Rand, 1.6 breit, mit Nietloch; mögli-
cherweise von Situla-Wandblech, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,

I 405

1406

1407

1408

1409

l4l0

l4l I

zusammengefaltet zu Päckchen (1 Stück: Nr. 1459-1461)
*1459 Erh. g, allseitig abgebrochen, modem angekratzt, Zs' z:ulangova-

ler Rolle gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6,8, B. l'6, H. l'0,
Dl 0.08, Gew. 34.4, 46/2164.

1460 Erh. g, Beschr. zusammengafaltet und Ecke umgefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L.2.4, H.2.0, Dl 0.05, Gew. 1.9,46/2792.

1461 Eih. g, Zs. Enden zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.6, B. 1.3, H. 0.6, Dl 0.08, Gew. 1.5,4612404'

*1462 zusammengefaltet zu Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g,
ganz?, Besihr. rechteckiges Blech, langoval aufgefaltet, auf einer
Seite Bronzestab sichtbai, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, B. 1.0,

H. 0.4, Gew. 3.8, 4611645.

Bleche ohne Rand, allseitig abgebrochen (Nr. 1463-2161)
dick (> 1 mm;Nr. 1463-1482)
elatt (Nr. 1463-1473)
T+el 

' 
erh. g, Zs. Abschrotspuren? Schlagspuren, verbogen, Risse, Pat. I,
G: dg1ün, A: grün, rostfarbener Fleck,L. 6.7 , B. 4.4, D 1 0.15, Gew.
32.6, OR, 4611727.

1464 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.6,8.4.1, Dl 0.1, Gew. I l'6'
4612586.

* 1465 Erh. g, Hs. im Bruch mehrere Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
3.7,8.2.3, Dl 0.5, Gew. 19.0, OR,4611.108.

1466 Erh. g, Zs. schräg laufende Meisselspuren, Pat. I,G: dgrün, A: grün,
L. 3.6, B. 2.2,Dl 0.15, D2 0.1, Gew. 8.0,4612332.

146'1 Erh. m, Pat. II, grün, rostfarbener Fleck, L. 3.2,8.2.6, D1 0.15,
Gew.5.l, 4612489.

1468 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,8. 1.7, Dl 0.15, Gew.3.9,
4612471.

1469 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,8.2.1, Dl 0.15, Gew.3.7,
46/2992.

*1470 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.0,8. 2.0,D| 0.2,Gew. 3.8,
46/2218.

1471 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.3, Dl 0'13, Gew.2.l,
4613059.

1472 Erh. m, grösstenteils modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, rostfarbene Flecken, L. l.'7, B. 0.9, Dl 0'1, Gew. 0'7,
4612442.

1473 mit 2 Nietlöchem, gerade, Erh. g, Zs. Meisselspuren, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 4.2,8.2.7, Dl 0.1, Gew. 5.9,4611431.

verbosen (Nr. 1474-1 482)
*1474"Erh'. g, Fl. runde Flic'kstelle mit Überfangguss. Zs. einzelne Meis-

selspüren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 6.3, B'
3.4,Dl 0.2, D2 0.15, Gew.27.3,OR,4612637.

353
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Erh. g, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B.
4.5, Dl 0.1, Gew. 18.0, 46/1940.
Erh. m, Zs. vetbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3,8.2.4,D1
0.35, Gew. 20.4, 46/'755.
Erh. m, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0,
B. l.9, D1 0.1, Gew. 7.1,4611511.
Erh. g, Beschr. nach einer Seite hin dicker werdend, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.8, B. 1.3, Dl 0.3, D2 0.15, Gew.
6.8, 46/757.
Erh. g, Zs. stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B. 2.5,
Dl 0.3, Gew. 17,9, OR,461762.

Erh. g, Hälfte erhalten, Beschr. 2 kleine, rundköpfige Niete, RS un-
regelmässig; Flickblech mit gerundeten Ecken, Zs. einseitig abge-
schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L.4.2,8.2.2,Dl 0.3, Gew. 6.5,
46/1732.
Erh, g, Beschr. Flickblech mit gerundeten Ecken mit 3 kleinen,
rundköpfigen Nieten (RS unregelmässig), daneben Flick mit 2 ova-
len Unterlagsscheiben (l Niet), Zs. verbogen und teilweise abge-
schrotet, Pat. I, G: dgrün, Ar grün, L. 4.1,8.2.1, Dl 0.15, Gew.
4.3, 4611767.
Erh. g, Beschr. langrechteckig mit 2 Nieten (1 erhalten), mittel-
grosser, rundköpfiger Niet, RS rund; 2 Bleche, zweites Nietloch im
Blech, Hs. Flickblech aus Blech mit punzierter Punktreihe ausge-
schrotet, Zs. Flickblech umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.7, B. 2,9, D1 0.35, Gew. 4.5, 46/2253.
Erh. m, stark ausgebrochen, Beschr. 3 Nietlöcher, 2 mit kleinen,
ovalköpfigen Nieten; Flickblech mit gerundeten Ecken, von Blech
nur wenig erhalten, Zs. zusammengefaltet, Pat. II, grün, L.3.2,8.
1,'1, Dl 0.2, Gew. 2.3, 4611737.
Erh. m, Flickblech: Ecke erhalten, sonst Beschr. 3 Nietlöcher, 2 mit
erhaltenem, rundköpfigem Niet, Zs. stark verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.1,8.2.1, DI 0.2, Gew. 2.9, OR, 4611482.
Erh. m, Beschr. Ecken gerundet, darin 4 kleine, rundköpfige Nie-
te, RS unregelmässig; 2 Bleche, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün und II, grün, L.2.8,8.2.4,Dl 0.15,Gew.2.7,
4612248.
Erh. g, Flickblech modern abgebrochen, Beschr. rechteckig, mit 2
kleinen, rundköpfigen Nieten, RS rund; 3 Bleche, Zs. zusammen-
gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2,4,8. 1,8, Dl 0.35, Gew.
3.8,4612644.
gebogen, Erh. m, Beschr. 6 Nietlöcher, 3 Niete erhalten, mittel-
grosse Niete mit unregelmässigem, flachen Kopf, teilweise mit
Gusskanälen, RS mit quadrat. Unterlagsscheibe, Zs. zusammenge-
bogen, Pat. I, G: grün, A: grün, schwarze Flecken, L. 5.5, B. 5.3,
Dl 0.03, D2 0.3, Gew. 19.1,4612491.

mit ovalem Flickblech, Erh. g, wohl modem aufgebogen, Beschr.
2 Blechstücke und Flickblech: I I Nietlöcher mit 2 kleinen, unre-
gelmässigen Hohlnieten und 4 Eisennieten, Dek. Flickblech mit
Rautenbändem, Rad und Punkten, Hs. aus Gürlelblech mit ähnli-
chem Dekor wie Nr. 955; Lange, querlaufende Treibspuren, Dekor
verwischt, Zs. ehemals zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
Rostkruste, L. 8.3, B. 6.6, Dl 0.55, Gew. 34.6, 46/2626.

- -^i c-L . Beschr. mittelgrosser, rundköpfiger Niet, RS rund, mit tra-.tr"'i;r.ifr?,T,YftT'fä,lTff 

"ff 

;"1S'::Th.??::?'."?:i:'i*,?ff -

ii''l"iä"Jän*, Pat.-I, G: dgrün, A: grün, ichwarze Flecken, L'
7\ E "d 4. bl 0.08. Gew.34.6,4612638.

1?.. i'li ? -set.ltt. 
mittelgrosser, rundköpfiger Niet, RS rund; 2 Ble-

t)LL 
ää unä ttupertormige-U^nterlaggscheibe, Pat' I, G: dgrün,A: grün,

i'"r.*r.t" Fiecken, L 2.0,8. l'7, Dl 0'35, Gew' l'8, 4611729'

",.rr iä n. Beschr. mittelgrosser. ovalköpfiger Niet, RS rund;2 Ble-'' L)Lr """ 
,T^* uotdere kaum erhalten, Hs. RS Spur des Gesenkes (kon-

iäiiriJ. rr"i.e), Pat. I, G: dgrün, A: gitin, L.3.2,8.2.3,Dl
0.45. G"*. 6.6, 4611766'

*,.ra itt-.'n. Beschr. mittelgrosser, unregelmässiger Niet mit gegenstän-
'"' i-i".n"cusskanälen, RS oval; Unterlagsscheibe oval, Zs, Blech ver-

üo?"n, put. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B. 2'1'D1 025, Gew' 2'3,

46/1'.758.
r s?5 Erh. m. Beschr. Nietkopf gross, unregelmässig; 2 Bleche, Zs' ver-

boeen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2'3'8. 1.5, Dl 0 3, D2 0'08,

Ge-w. 2.0' 4611004
t5?6 Erh. m, Beschr. mittelgrosser, ovalköpfiger Niet; RS oval; 2 Ble-

che. Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L,2.2,8. 1.7'

D1 0.3, Gew 2.3,4611746.
ts)7 Erh. s. Beschr. mittelgrosser ovaler Niet. RS oval; 2 Bleche, Zs. I

Blecli abgeschrotet; verbogen, Ecke umgefaltet, Pal. I. G: dgrün,
A: srün. L. 3.6, B. 2.8, Dl 0.35, Gew. 5'5, 46/1'736.2.

I 528 Erh] g, Beschr. mittelgrosseq ovaler Niet, RS oval; 2 runde-ovale
Unter'iagsscheiben (oder obere nur Rest des abgeschroteten

Blechs?], Pat. I, G: dgrün, A: grün, einseitig schwarze Flecken, L.
5.8, B. 4.6, Dl 0.35, Gew. 9'0, 46/1730.

l52g Erh. g, Beschr. NietRS unregelmässig, Zs.-Eckur umgeloggn'^P^a-t.

I, G:-dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 8.5, B. 6.5, D1 0.05,

Gew. 15.4, 4612563.
*1530 Erh. m, Beschr. Nietkopf rundlich, RS mit quadrat. Unterlags-

scheibe, Zs. Abschrotspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4'4,8'
2.1, Dl 0.5, D2 0.05, Gew. 4.4,46/119.

l53l Erh. s, Beschr. Nietkopf stark ausgebrochen, rechteckige Unter-
lagsscheibe, Zs. verbogen, Pat. II, grün, schwarze Flecken, L. 2.4,
B. 1.3, Dl 0.45, Gew. 1.0,46/l'741.

1532 Erh. m, Beschr. kleiner, ovalköpfiger Niet, RS unregelmässig;
zweites Blech fehlt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken,
L.2.2,8. 1.9, Dl 0.3, Gew. 1.6, 4611748.

1533 Erh. g, Beschr. mittelgrosser, ovalköpfigerNiet, RS rund; I Blech,
Zs. Blech verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.4, Dl
0.35, Gew. 2.0, 461 17 63.

1534 Erh. g, allseitig abgebrochen?, Beschr. mittelgrosser, unregelmäs-
siger Niet, RS oval; 2 Bleche, beide abgeschrotet, Zs' verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.55, B. 1,45, Dl 0.25,D2 0'05, Gew.
1.4, 4611005.

*1535 Erh. m, Beschr. kleiner, ovalköpfiger Niet, RS unregelmässig, Hs.
Nietloch halb ausgestanzt und umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, schwarze Flecken, L.2.4,8.2.0, Dl 0.3, Gew.2'1, 46/1747.

1536 Erh. g, Beschr. mittelgrosser, ovalköpfigerNiet(Hohlniet?), RS oval;
I langrechteckige Unterlagsscheibe mit abgeschnittenen Ecken, 1

unregelmässige Unterlagsscheibe, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrüry -A:
grün, schwarZe Flecken, L. 3.0, B. 2.5, Dl 0.5, Gew. 4.0, 4611'764.

1537 Erh. s, Beschr. mittelgrosser, ovalköpfiger Niet, RS rund; 2 Ble-
che, Zs. Blech verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.2.0,8. 1.4, Dl 0.3, Gew. l.l, 4611761.

* 
1 538 Erh. g, Beschr. kleiner, ovalköpfiger Niet, RS rund, Pat. I, G: dgrün,

A: grün, L. 2.8, B. 2.3, D1 0.08, Gew. 4.4, OR,461970.
1539 Erh. m, Beschr. aufgebogenes (Eisen?)-Blech mit Niet, daran ein-

seitig abgeschrotetes Bronzeblech ankonodiert, Pat. rostfarbene
Kruste, Bronze: I, G: dgrün, A: grün, L. 4.7,8. 1.7, H. 1.3, Gew'
9.6,4611026.

1540 Päckchen (1 Stück), Erh. g, Beschr. mittelgrosser, unregelmässiger
Niet; Päckchen möglicherweise mit mehreren Blechen, Zs. mehr-
fach gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, 8.4.6,H.2.9,Dl
0.05, Gew 24.1, 4612662.

*1541 Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g, Beschr. Niet nicht klar
sichtbar; Eisenstab eingewickelt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Rost-
kruste, L. 7.7,8.4.4, H. 2.1, Dl 0.05, Gew. 56.8,4611524.

mit mehreren Nieten (Nr. 1542-1558)
1542 Erh. m, Beschr. 2 grosse, unregelmässige Niete, RS unregelmäs-

sig; 2 Bleche, Zs. Stück eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L. 5.9, B. 2.1, Dl 0.3, Gew. 6.6, 46/2552.

1543 Erh. g, Beschr. 2 mittelgrosse, unregelmässige Niete, RS unregel-
mässig; 2 Bleche, Zs. RS Niete entzweigeschrotet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.4,8. 1.9, Dl 0.4, Gew.4.3, 46ll'768.

1544 Erh. g, Beschr. 2 Nietlöcher, I mittelgrosser, rhombischer Niet erhal-
ten, RS rund; möglicherweise Rest eines rechteckigen Flickbleches,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B. 2.5, Dl 0.03, Gew. 2.6,4611750.

1545 Erh. g, Beichr. 2 Nietlöcher, I Niet erhalten: mittelgrosser, rund-
köpfiger Niet, RS rund, Zs. Blech verbogen, Pat. I, G: dgrün.{:
grün,ichwarze Flecken, L. 3.8, B. l 8, Dl 0.3, Gew. 2.8, 46/1'759.

1546 Erh. g, Beschr. 2 mittelgrosse Niete RS rund (VS nicht sichtbar);
2Bleahe,Zs. Blech umgefaltet, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L. 6.8, B. 6.2,Dl 0.4, Gew. 23.8, 46/2646.

1547 Erh. m, Beschr. 2 mittelgrosse, ovalköpfige Niete mit gegenstän-
digen Gusskanälen, RS oval, weiteres Nietloch, Zs. stark verbogen
und zusammengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.4.2,8. 1.2, Dl 0.3, Gew. 4.6,4611754.

1548 Erh. m, Beschr. 2 Nietlöcher, I kleinkOpfiger, unregelmässigerNiet
erhalten, RS oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken,
L. 4.0, B. 1.3, Dl 0.03, Gew. 0.8, 4611743.

1549 Erh. s, Beschr. 3 grosse-mittelgrosse, unregelmässige Niete, RS un-
regelmässig, Zs. verbogen und ausgerissen, Pat. II, grün, L. 6.0, B.
4.5, Dl 0.3, Gew. 11.3, 46/2550.

*1550 Erh. g, Beschr.3 grosse, unregelmässige Niete, RS rund; 2 Bleche,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 3.2,8.3,1, Dl 0.65,
Gew. 8.8, 46/254'1 .

l55l Erh. m, Beschr. 3 Bleche: 2 dünne (0.05) und dickeres (0.08); 3

Niete: 2 kleine, rundköpfige (RS unregelmässig) in dickerem
Blech, I mit ovaler Unterlagsscheibe, Hs. dickeres Blech mit Ab-
schrotspuren, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.4.8, B.3.4, H. 1.1, Gew. 11.5, 4612488.

1552 Erh. g, Beschr. 3 kleinköpfige Niete und I Nietloch erhalten, Zs.
obere Kante abgeschrotet, zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.4.3, B.0.7, D1 0.1, Gew.3.6,4611559.

*1553 Erh. m, Beschr. T unterschiedliche Niete: mittelgross-gross, rund-
unregelmässig, RS rund mit ovalenJangovalen Unterlagsscheiben;
mind. 3 Bleche, Hs. 3 Niete mit gegenständigen Gusskanälen, Zs.
leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.
7.4,8.4.3, Dl 0.35, Gew. 23.9, 46/2560.

1554 Erh. m, Beschr.4 Nietlöcher,2 mit abgebrochenen Eisennieten, bei
einem zweites Blech sichtbar, Nietlöcher grob eingeschlagen, Zs.
leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Rostkruste, L. 3.5, B.
3.4, Dl 0.03, Gew. 2.5, 4611401.

1555 Erh. m, Beschr. 3 kleinköpfige, unregelmässige Niete, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.2.8, B. 1.5, Dl 0.2,D20.03, Gew. 1.1, 461218l'

*1556 Eih. m, Beschr. 7 Niete: 2 aus Bronze: I kleiner, unregelmässiger,
RS unregelmässig; I mittelgrosser, runder; 5 aus Eisen, Form nicht
genau erkennbar, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Rost-
kruste, L. 6.2,8.4.1, Dl 0.4, Gew. 11.3,4612556.

*1557 Päckchen (l Sttick), Erh. g, Beschr. wegen Einfaltung nur wenig
erkennbar: mind. 6 Niete, 4 mit ovaler RS, 2 mit beidseitiger, ova-
ler Unterlagsscheibe, Zs. unteres Ende aufgefaltet, dann zusam-
mengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.6,8.4.8, H.2.3, Dl
0.03, Gew. 40.0, 4612553.

1558 Päckchen (l Stück), Erh. g, Beschr. I Nietloch, I Niet (nicht sicht-
bar),2s. mehrfach zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.6, B.3.3, H.0.8, Dl 0.05, Gew.8.8,4612657.

mit I Nietloch (Nr. 1559-1588)
1559 Erh. g, Zs. teicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

schwaizerBelag, L.9.2,8.6.1, Dl 0.03, Gew. 11.5, OR,4612575.
1560 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarzerFleck, L. 4.9,8.2.7,

Dl 0.05, Gew, 3.9, 4611375.
156l Erh. m, Zs. doppelt zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 4.8, B. 3.8, D1 0.05, Gew. 10.5, 4612641.
1562 Erh. g,Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.7,8.2.3,DI

0.03, Gew. 2.4, 461 1646.
1563 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6,8.3.5, Dl 0.08, Gew. 5.0,

46/2313.
1564 Erh. m, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, B.

2.6, Dl 0.03, Gew. 3.5, 4611426.
1565 Erh.m,Zs. eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, B. 1.9,

Dl 0.05, Gew 3.2, 46/654.4.
1566 Erh. s, Hs. Nietloch: Blechrest auf RS, Pat. II, grün, L. 3.8, B. 1'2,

Dl 0.05, Gew. 0.9, 461654.13.
*1567 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.8, B. 3.5, Dl 0.05, Gew.3.0,

oR, 4612180.
*1568 Erh. g, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B'

1.8, D1 0.05, Gew.2.4,OR,46/2433.
1569 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,8.2.3, Dl 0.05, Gew.2.l,

4611447.
1570 Erh. s, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2, B.

2.4, Dl 0.03, Gew. 1.7, 4611712.
1571 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostlarbener Fleck, L. 3.0,8.2'7,

Dl 0.05, Gew. 2.3, 4611361.
1572 Erh. g, Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grun, L. 2.9,

B. 2.0, Dl 0.08, Gew. 1.6, OR, 46/1622.
1573 Erh. g, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze

Flecken, L.2.6,8, 1.9, D1 0.03, Gew. 1.2, 4612'788.
1574 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L' 2.4,8.

2.0, Dl 0.05, Gew. 1.2, 46/1523.
1575 Erh. m, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.4, B. 1.6, Dl

0.05, Gew. 0.9, 461654.16.
1576 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4,8. Ll, D1 0.03, Gew.0'4,

46/3042.
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1480 Erh. g, Zs. verbogen, Meisselspuren, Teil abgeschrotet,
dgrün, A: grün, L.3.5,8.2.3, Dl 0.2, Gew.9,4,46176

l48l Erh. g;Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, B. 1.7, Dl 0.1,
46/1400.

Pat. I, G:
L
Gew. 2.9,

1482 zusammengefaltet zu Päckchen (l Sttick), Erh. g, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.7.4,8,5.9, D1 0.1, Gew. 31.7, 46/1418.

Bleche ohne Rand, dünn (<i mm; Nr. 1483J161)
mit rechteckigem Flickblech (Nt. 1483-1506)
*1483 Erh. m, Beschr. Ecken gerundet, ehemals 6 Niete,5 erhalten: mit-

telgross, ovalköpfig, RS oval-unregelmässig, Zs. leicht verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 11.7, B.8.1, Dl
0.3, Gew 29.6,46/2640.

1484 Erh. m, Beschr. 3 Niete mit unterschiedlichen Köpfen, RS oval,
zwei mit trapezförmigen Unterlagsscheiben, unter Flickblech wei-
terer Niet, RS oval, Fl. von RS mittelgrosser Niet mit rechtecki-
gem Kopf (RS rund) angebracht, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L. 8.9, B. 6.8, Dl 0.35, Gew. 14.3, 4612254.

x1485 Erh. m, Beschr.3 kleine, rundköpfige Nieten, RS rund, mit tra-
pezförmigen Unterlagsscheiben; Blech mit ähnlichem Niet und Un-
terlagsscheibe, von Gegenseite angebracht, Zs. leicht verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 8.7,8.6.2, Dl 0.35,
Gew. 17.1,4612639.

*1486 Erh. g, Beschr. an Schmalseiten je 3 bzw. 4 Hohlniete mit gros-
sem, unregelmässigen Kopf, RS oval, oben Loch für weiteren Niet?
2 Bleche, Fl. weiterer, gleicher Hohlniet mit unregelmässiger Un-
terlagsscheibe angebracht, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L. 7 .2, B. 5.3, D I 0.45, Gew. 23.4, 4612545.

1487 Erh. g, Beschr. Ecken spitz, 5 Nietlöcher, 3 mit kleinen, unregel-
mässigen Nieten, RS oval; Blech nur noch in Spuren erhalten, Zs.
mehrmals eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken,
L. 7.0, B. 3.6,D\ 0.2, Gew. 13.1, OR,4612555.

x1488 Erh. g, Beschr. 2 kleine Hohlniete, VS Hohlraum gut sichtbar, RS
verschlagen; Flickblech mit gerundeten Ecken, Zs. obere Kante ab-
geschrotet, leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grnn, L. 6.2, B.
1.5, Dl 0.25, Gew. 4.4, 4611735.

*1489 Erh. g, Beschr. langrechteckig, Ecken gerundet,2 mittelgrosse, un-
regelmässige Niete, RS rund, mit Unterlagsscheibe; im Blech wei-
terer Niet, Zs. zusammengebogen (US nicht sichtbar), Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.6.0,8.3.0, Dl 0.25, Gew. 10.9, 46/224'7.

1490 Erh. g, Beschr. Ecken spitz, in den Ecken 4 kleine, ovalköpfige
Nieten, RS unregelmässig, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.8, B. 4.8, Dl 0.03, Gew. 10.2, 46/2564.

* I 49 I Erh. s, Beschr. wohl nur halbes Flickblech erhalten, dem Rand ent-
lang 5 mittelgrosse Hohlniete, RS unregelmässig; 2 Bleche, unte-
res mit weiterem Nietloch, Zs. verbogen, Pat. II, grün, L. 5.8, B.
4.0,Dl 0.2, Gew. 13.0, 4612549.

*1492 Erh. g, Beschr. Ecken wenig gerundet, 4 mittelgrosse, rundköpfige
Niete, Kopfvorstehend, leicht gerundet, RS rund; Unterlagsschei-
be gleich gross wie Flickblech, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6,
B. 3.8, Dl 0.03, D2 0.55, Gew. 27.0,46/2511.

x1493 Erh. m, Beschr. Ecken gerundet, 3 kleine, rundköpfige Niete, RS
rund;2 Bleche, Zs. Enden umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.1, B. 4.5, Dl 0.3, Gew. 6.3, OR,4612535.

*1494 Erh. g, Flickblechteil erhalten, Beschr. Ecke gerundet, 2 mittel-
grosse rundköpfige Niete (Kopf gewölbt), RS rund, mit 2 quadrat.
Unterlagsscheiben, Zs. abgeschrotet, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.8,8. 1.7, Dl 0.4, Gew. 4.3,46/2530.

*1495 Erh. m, Beschr Ecken gerundet, in Ecken 2 kleine, unregelmässige
Niete, RS rund, mit trapezformiger Unterlagsscheibe, Ba. nachträg-
lich weiterer Niet mit langovalem Kopf (RS rund) von der RS ange-
bracht,Zs. verbogen, Flickblech gerissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L. 4.8, B. 3,2, D1 0.5, Gew. 7.1, 4612246.

1496 Erh. m, Beschr. 5 unregelmässig vefieilte Nietlöcher, 3 kleine, oval-
köpfigeNiete, RS rund, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.8,8.3.7,
Dl 0.25, Gew. 4.9, 4612243.

1497 Erh. m, Beschr. Ecke gerundet, 4 Nietlöcher, 2 mittelgrosse, rund-
köpfige Niete erhalten, RS rund, Zs. verbogen, Ecke eingerollt, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.4.7,8.4.4,Dl 0.25,
Gew 6.9, 4612559.

*1498 Erh. g, Beschr. rechteckig, in den Ecken 4 mittelgrosse, rundköp-
fige Nieten, RS unregelmässig; 2 Bleche, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L.4.5,8.4.5,D| 0.25, Gew. 11.3, 4612529.
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1509 Erh. g, Beschr. grosser Niet mit unregelmässigem Kopf, RS rund;
2 Bleche, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 2.4, B.
1.7, Dl 0.5, Gew. 4.0, 46/1'738.

*1510 Erh. g, Beschr. grosser Niet mit unregelmässigem Kopf, RS rund;
rechteckige Unterlagsscheibe, Hs. Unterlagsscheibe aus Blech roh
ausgeschrotet, Zs. Blech umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.1, B. 1.5, Dl 0.55, Gew. 3.7, 4611756.

151 1 Erh. g, Beschr. grosser Niet mit unregelmässigem Kopf, RS rund;
Unterlagsscheibe langrechteckig?, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.7,
B. 1.7, Dl 0.45, Gew.3,9,46ll'760.

l5l2 Erh. g, Beschr. grosser Niet mit unregelmässigem Kopf, RS oval;
3 Bleche, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.2.6,8.
2.2,D| 0.4, Gew. 2.3, 46/t751.

*1513 Erh. g, Beschr. Nietkopf gross, unregelmässig, RS klein, rund; 2
Bleche, das hintere abgeschrotet (Unterlagsscheibe?), Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.5, B. 2.0, D1 0.25,D2 0.03, Gew. 2.8,4611006.

* I 5 14 Erh. m, Beschr. Niet mit quadrat. Kopf, RS quadrat., zweites Blech
kaum erhalten, rechteckige Unterlagsscheibe, Pat. I, G: dgrün, A:
grün,L.2.9, B. 1.6, Dl 0.4, Gew. 2.2,46/1449,

1515 Erh. m, Beschr. grosser, rechteckiger Niet mit gerundeten Ecken;
2 Bleche, Zs. oberes Blech umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.6, B. 2.6, Dl 0.3, Gew. 3.5, 46/1739.

l5l6 Erh. m, Beschr. Nietkopf gross, rechteckig; RS klein, rund, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.2.0, B. 1.5, Dl 0.15, D2 0.03, Gew. 1.0,4611001.

x1517 Erh. g, Beschr. grosser, rundköpfiger Niet, RS unregelmässig, qua-
drat. Unterlagsscheibe, Hs. Unterlagscheibe aus Blech mit pun-
zierter Punktreihe ausgeschrotet, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.8, B. 2.2,D1 0.3, Gew.4.4, 4612250.

*1518 Erh. g, Beschr. grosser, rundköpfiger Niet, RS rund; I Blech, Zs.
Kanten aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.6,8.2.5,D|
0,35, Gew. 2.1, 4612244.

l5l9 Erh. g, Beschr. mittelgrosser, rundköpfiger Niet, RS oval; 2 Ble-
che, Zs. unteres Blech mit Abschrotspuren, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, schwarze Flecken, L. 2.0, B. 2.0, Dl 0.3, Gew.2.2,4611762.

1520 Erh. m, Beschr. miftelgrosser, rundköpfiger Niet, RS rund; 2 Ble-
che und rechteckige Unterlagsscheibe, Hs. Unterlagsscheibe aus
Blech roh ausgeschrotet, Pat. II, grün, L. 1.6, B. 1.6, D1 0.5, Gew.
2.5,46/1745.

Q.{r. 1508-1541)
g, Beschr. grosser, kugeliger Niet, Zs. zusammengefaltet, Pat.
dbronzen-dgrün, A: grün, L. 4.2,8.2.3, Dl Ll, Gew. 12.4,

4612245.

mit l Niet
*1508 Erh.
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Erh. g, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B.
4.5, Dl 0.1, Gew. 18.0, 46/1940.
Erh. m, Zs. vetbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3,8.2.4,D1
0.35, Gew. 20.4, 46/'755.
Erh. m, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0,
B. l.9, D1 0.1, Gew. 7.1,4611511.
Erh. g, Beschr. nach einer Seite hin dicker werdend, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.8, B. 1.3, Dl 0.3, D2 0.15, Gew.
6.8, 46/757.
Erh. g, Zs. stark verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B. 2.5,
Dl 0.3, Gew. 17,9, OR,461762.

Erh. g, Hälfte erhalten, Beschr. 2 kleine, rundköpfige Niete, RS un-
regelmässig; Flickblech mit gerundeten Ecken, Zs. einseitig abge-
schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L.4.2,8.2.2,Dl 0.3, Gew. 6.5,
46/1732.
Erh, g, Beschr. Flickblech mit gerundeten Ecken mit 3 kleinen,
rundköpfigen Nieten (RS unregelmässig), daneben Flick mit 2 ova-
len Unterlagsscheiben (l Niet), Zs. verbogen und teilweise abge-
schrotet, Pat. I, G: dgrün, Ar grün, L. 4.1,8.2.1, Dl 0.15, Gew.
4.3, 4611767.
Erh. g, Beschr. langrechteckig mit 2 Nieten (1 erhalten), mittel-
grosser, rundköpfiger Niet, RS rund; 2 Bleche, zweites Nietloch im
Blech, Hs. Flickblech aus Blech mit punzierter Punktreihe ausge-
schrotet, Zs. Flickblech umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.7, B. 2,9, D1 0.35, Gew. 4.5, 46/2253.
Erh. m, stark ausgebrochen, Beschr. 3 Nietlöcher, 2 mit kleinen,
ovalköpfigen Nieten; Flickblech mit gerundeten Ecken, von Blech
nur wenig erhalten, Zs. zusammengefaltet, Pat. II, grün, L.3.2,8.
1,'1, Dl 0.2, Gew. 2.3, 4611737.
Erh. m, Flickblech: Ecke erhalten, sonst Beschr. 3 Nietlöcher, 2 mit
erhaltenem, rundköpfigem Niet, Zs. stark verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.1,8.2.1, DI 0.2, Gew. 2.9, OR, 4611482.
Erh. m, Beschr. Ecken gerundet, darin 4 kleine, rundköpfige Nie-
te, RS unregelmässig; 2 Bleche, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün und II, grün, L.2.8,8.2.4,Dl 0.15,Gew.2.7,
4612248.
Erh. g, Flickblech modern abgebrochen, Beschr. rechteckig, mit 2
kleinen, rundköpfigen Nieten, RS rund; 3 Bleche, Zs. zusammen-
gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2,4,8. 1,8, Dl 0.35, Gew.
3.8,4612644.
gebogen, Erh. m, Beschr. 6 Nietlöcher, 3 Niete erhalten, mittel-
grosse Niete mit unregelmässigem, flachen Kopf, teilweise mit
Gusskanälen, RS mit quadrat. Unterlagsscheibe, Zs. zusammenge-
bogen, Pat. I, G: grün, A: grün, schwarze Flecken, L. 5.5, B. 5.3,
Dl 0.03, D2 0.3, Gew. 19.1,4612491.

mit ovalem Flickblech, Erh. g, wohl modem aufgebogen, Beschr.
2 Blechstücke und Flickblech: I I Nietlöcher mit 2 kleinen, unre-
gelmässigen Hohlnieten und 4 Eisennieten, Dek. Flickblech mit
Rautenbändem, Rad und Punkten, Hs. aus Gürlelblech mit ähnli-
chem Dekor wie Nr. 955; Lange, querlaufende Treibspuren, Dekor
verwischt, Zs. ehemals zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
Rostkruste, L. 8.3, B. 6.6, Dl 0.55, Gew. 34.6, 46/2626.

- -^i c-L . Beschr. mittelgrosser, rundköpfiger Niet, RS rund, mit tra-.tr"'i;r.ifr?,T,YftT'fä,lTff 

"ff 

;"1S'::Th.??::?'."?:i:'i*,?ff -

ii''l"iä"Jän*, Pat.-I, G: dgrün, A: grün, ichwarze Flecken, L'
7\ E "d 4. bl 0.08. Gew.34.6,4612638.

1?.. i'li ? -set.ltt. 
mittelgrosser, rundköpfiger Niet, RS rund; 2 Ble-

t)LL 
ää unä ttupertormige-U^nterlaggscheibe, Pat' I, G: dgrün,A: grün,

i'"r.*r.t" Fiecken, L 2.0,8. l'7, Dl 0'35, Gew' l'8, 4611729'

",.rr iä n. Beschr. mittelgrosser. ovalköpfiger Niet, RS rund;2 Ble-'' L)Lr """ 
,T^* uotdere kaum erhalten, Hs. RS Spur des Gesenkes (kon-

iäiiriJ. rr"i.e), Pat. I, G: dgrün, A: gitin, L.3.2,8.2.3,Dl
0.45. G"*. 6.6, 4611766'

*,.ra itt-.'n. Beschr. mittelgrosser, unregelmässiger Niet mit gegenstän-
'"' i-i".n"cusskanälen, RS oval; Unterlagsscheibe oval, Zs, Blech ver-

üo?"n, put. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B. 2'1'D1 025, Gew' 2'3,

46/1'.758.
r s?5 Erh. m. Beschr. Nietkopf gross, unregelmässig; 2 Bleche, Zs' ver-

boeen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2'3'8. 1.5, Dl 0 3, D2 0'08,

Ge-w. 2.0' 4611004
t5?6 Erh. m, Beschr. mittelgrosser, ovalköpfiger Niet; RS oval; 2 Ble-

che. Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L,2.2,8. 1.7'

D1 0.3, Gew 2.3,4611746.
ts)7 Erh. s. Beschr. mittelgrosser ovaler Niet. RS oval; 2 Bleche, Zs. I

Blecli abgeschrotet; verbogen, Ecke umgefaltet, Pal. I. G: dgrün,
A: srün. L. 3.6, B. 2.8, Dl 0.35, Gew. 5'5, 46/1'736.2.

I 528 Erh] g, Beschr. mittelgrosseq ovaler Niet, RS oval; 2 runde-ovale
Unter'iagsscheiben (oder obere nur Rest des abgeschroteten

Blechs?], Pat. I, G: dgrün, A: grün, einseitig schwarze Flecken, L.
5.8, B. 4.6, Dl 0.35, Gew. 9'0, 46/1730.

l52g Erh. g, Beschr. NietRS unregelmässig, Zs.-Eckur umgeloggn'^P^a-t.

I, G:-dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 8.5, B. 6.5, D1 0.05,

Gew. 15.4, 4612563.
*1530 Erh. m, Beschr. Nietkopf rundlich, RS mit quadrat. Unterlags-

scheibe, Zs. Abschrotspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4'4,8'
2.1, Dl 0.5, D2 0.05, Gew. 4.4,46/119.

l53l Erh. s, Beschr. Nietkopf stark ausgebrochen, rechteckige Unter-
lagsscheibe, Zs. verbogen, Pat. II, grün, schwarze Flecken, L. 2.4,
B. 1.3, Dl 0.45, Gew. 1.0,46/l'741.

1532 Erh. m, Beschr. kleiner, ovalköpfiger Niet, RS unregelmässig;
zweites Blech fehlt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken,
L.2.2,8. 1.9, Dl 0.3, Gew. 1.6, 4611748.

1533 Erh. g, Beschr. mittelgrosser, ovalköpfigerNiet, RS rund; I Blech,
Zs. Blech verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.4, Dl
0.35, Gew. 2.0, 461 17 63.

1534 Erh. g, allseitig abgebrochen?, Beschr. mittelgrosser, unregelmäs-
siger Niet, RS oval; 2 Bleche, beide abgeschrotet, Zs' verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.55, B. 1,45, Dl 0.25,D2 0'05, Gew.
1.4, 4611005.

*1535 Erh. m, Beschr. kleiner, ovalköpfiger Niet, RS unregelmässig, Hs.
Nietloch halb ausgestanzt und umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, schwarze Flecken, L.2.4,8.2.0, Dl 0.3, Gew.2'1, 46/1747.

1536 Erh. g, Beschr. mittelgrosser, ovalköpfigerNiet(Hohlniet?), RS oval;
I langrechteckige Unterlagsscheibe mit abgeschnittenen Ecken, 1

unregelmässige Unterlagsscheibe, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrüry -A:
grün, schwarZe Flecken, L. 3.0, B. 2.5, Dl 0.5, Gew. 4.0, 4611'764.

1537 Erh. s, Beschr. mittelgrosser, ovalköpfiger Niet, RS rund; 2 Ble-
che, Zs. Blech verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.2.0,8. 1.4, Dl 0.3, Gew. l.l, 4611761.

* 
1 538 Erh. g, Beschr. kleiner, ovalköpfiger Niet, RS rund, Pat. I, G: dgrün,

A: grün, L. 2.8, B. 2.3, D1 0.08, Gew. 4.4, OR,461970.
1539 Erh. m, Beschr. aufgebogenes (Eisen?)-Blech mit Niet, daran ein-

seitig abgeschrotetes Bronzeblech ankonodiert, Pat. rostfarbene
Kruste, Bronze: I, G: dgrün, A: grün, L. 4.7,8. 1.7, H. 1.3, Gew'
9.6,4611026.

1540 Päckchen (1 Stück), Erh. g, Beschr. mittelgrosser, unregelmässiger
Niet; Päckchen möglicherweise mit mehreren Blechen, Zs. mehr-
fach gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, 8.4.6,H.2.9,Dl
0.05, Gew 24.1, 4612662.

*1541 Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g, Beschr. Niet nicht klar
sichtbar; Eisenstab eingewickelt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Rost-
kruste, L. 7.7,8.4.4, H. 2.1, Dl 0.05, Gew. 56.8,4611524.

mit mehreren Nieten (Nr. 1542-1558)
1542 Erh. m, Beschr. 2 grosse, unregelmässige Niete, RS unregelmäs-

sig; 2 Bleche, Zs. Stück eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L. 5.9, B. 2.1, Dl 0.3, Gew. 6.6, 46/2552.

1543 Erh. g, Beschr. 2 mittelgrosse, unregelmässige Niete, RS unregel-
mässig; 2 Bleche, Zs. RS Niete entzweigeschrotet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.4,8. 1.9, Dl 0.4, Gew.4.3, 46ll'768.

1544 Erh. g, Beschr. 2 Nietlöcher, I mittelgrosser, rhombischer Niet erhal-
ten, RS rund; möglicherweise Rest eines rechteckigen Flickbleches,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B. 2.5, Dl 0.03, Gew. 2.6,4611750.

1545 Erh. g, Beichr. 2 Nietlöcher, I Niet erhalten: mittelgrosser, rund-
köpfiger Niet, RS rund, Zs. Blech verbogen, Pat. I, G: dgrün.{:
grün,ichwarze Flecken, L. 3.8, B. l 8, Dl 0.3, Gew. 2.8, 46/1'759.

1546 Erh. g, Beschr. 2 mittelgrosse Niete RS rund (VS nicht sichtbar);
2Bleahe,Zs. Blech umgefaltet, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L. 6.8, B. 6.2,Dl 0.4, Gew. 23.8, 46/2646.

1547 Erh. m, Beschr. 2 mittelgrosse, ovalköpfige Niete mit gegenstän-
digen Gusskanälen, RS oval, weiteres Nietloch, Zs. stark verbogen
und zusammengedrückt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.4.2,8. 1.2, Dl 0.3, Gew. 4.6,4611754.

1548 Erh. m, Beschr. 2 Nietlöcher, I kleinkOpfiger, unregelmässigerNiet
erhalten, RS oval, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken,
L. 4.0, B. 1.3, Dl 0.03, Gew. 0.8, 4611743.

1549 Erh. s, Beschr. 3 grosse-mittelgrosse, unregelmässige Niete, RS un-
regelmässig, Zs. verbogen und ausgerissen, Pat. II, grün, L. 6.0, B.
4.5, Dl 0.3, Gew. 11.3, 46/2550.

*1550 Erh. g, Beschr.3 grosse, unregelmässige Niete, RS rund; 2 Bleche,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 3.2,8.3,1, Dl 0.65,
Gew. 8.8, 46/254'1 .

l55l Erh. m, Beschr. 3 Bleche: 2 dünne (0.05) und dickeres (0.08); 3

Niete: 2 kleine, rundköpfige (RS unregelmässig) in dickerem
Blech, I mit ovaler Unterlagsscheibe, Hs. dickeres Blech mit Ab-
schrotspuren, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.4.8, B.3.4, H. 1.1, Gew. 11.5, 4612488.

1552 Erh. g, Beschr. 3 kleinköpfige Niete und I Nietloch erhalten, Zs.
obere Kante abgeschrotet, zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.4.3, B.0.7, D1 0.1, Gew.3.6,4611559.

*1553 Erh. m, Beschr. T unterschiedliche Niete: mittelgross-gross, rund-
unregelmässig, RS rund mit ovalenJangovalen Unterlagsscheiben;
mind. 3 Bleche, Hs. 3 Niete mit gegenständigen Gusskanälen, Zs.
leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.
7.4,8.4.3, Dl 0.35, Gew. 23.9, 46/2560.

1554 Erh. m, Beschr.4 Nietlöcher,2 mit abgebrochenen Eisennieten, bei
einem zweites Blech sichtbar, Nietlöcher grob eingeschlagen, Zs.
leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Rostkruste, L. 3.5, B.
3.4, Dl 0.03, Gew. 2.5, 4611401.

1555 Erh. m, Beschr. 3 kleinköpfige, unregelmässige Niete, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.2.8, B. 1.5, Dl 0.2,D20.03, Gew. 1.1, 461218l'

*1556 Eih. m, Beschr. 7 Niete: 2 aus Bronze: I kleiner, unregelmässiger,
RS unregelmässig; I mittelgrosser, runder; 5 aus Eisen, Form nicht
genau erkennbar, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Rost-
kruste, L. 6.2,8.4.1, Dl 0.4, Gew. 11.3,4612556.

*1557 Päckchen (l Sttick), Erh. g, Beschr. wegen Einfaltung nur wenig
erkennbar: mind. 6 Niete, 4 mit ovaler RS, 2 mit beidseitiger, ova-
ler Unterlagsscheibe, Zs. unteres Ende aufgefaltet, dann zusam-
mengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.6,8.4.8, H.2.3, Dl
0.03, Gew. 40.0, 4612553.

1558 Päckchen (l Stück), Erh. g, Beschr. I Nietloch, I Niet (nicht sicht-
bar),2s. mehrfach zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.6, B.3.3, H.0.8, Dl 0.05, Gew.8.8,4612657.

mit I Nietloch (Nr. 1559-1588)
1559 Erh. g, Zs. teicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

schwaizerBelag, L.9.2,8.6.1, Dl 0.03, Gew. 11.5, OR,4612575.
1560 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarzerFleck, L. 4.9,8.2.7,

Dl 0.05, Gew, 3.9, 4611375.
156l Erh. m, Zs. doppelt zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 4.8, B. 3.8, D1 0.05, Gew. 10.5, 4612641.
1562 Erh. g,Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.7,8.2.3,DI

0.03, Gew. 2.4, 461 1646.
1563 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6,8.3.5, Dl 0.08, Gew. 5.0,

46/2313.
1564 Erh. m, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, B.

2.6, Dl 0.03, Gew. 3.5, 4611426.
1565 Erh.m,Zs. eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, B. 1.9,

Dl 0.05, Gew 3.2, 46/654.4.
1566 Erh. s, Hs. Nietloch: Blechrest auf RS, Pat. II, grün, L. 3.8, B. 1'2,

Dl 0.05, Gew. 0.9, 461654.13.
*1567 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.8, B. 3.5, Dl 0.05, Gew.3.0,

oR, 4612180.
*1568 Erh. g, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B'

1.8, D1 0.05, Gew.2.4,OR,46/2433.
1569 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,8.2.3, Dl 0.05, Gew.2.l,

4611447.
1570 Erh. s, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2, B.

2.4, Dl 0.03, Gew. 1.7, 4611712.
1571 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostlarbener Fleck, L. 3.0,8.2'7,

Dl 0.05, Gew. 2.3, 4611361.
1572 Erh. g, Zs. verbogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grun, L. 2.9,

B. 2.0, Dl 0.08, Gew. 1.6, OR, 46/1622.
1573 Erh. g, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze

Flecken, L.2.6,8, 1.9, D1 0.03, Gew. 1.2, 4612'788.
1574 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L' 2.4,8.

2.0, Dl 0.05, Gew. 1.2, 46/1523.
1575 Erh. m, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.4, B. 1.6, Dl

0.05, Gew. 0.9, 461654.16.
1576 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4,8. Ll, D1 0.03, Gew.0'4,

46/3042.
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1480 Erh. g, Zs. verbogen, Meisselspuren, Teil abgeschrotet,
dgrün, A: grün, L.3.5,8.2.3, Dl 0.2, Gew.9,4,46176

l48l Erh. g;Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, B. 1.7, Dl 0.1,
46/1400.

Pat. I, G:
L
Gew. 2.9,

1482 zusammengefaltet zu Päckchen (l Sttick), Erh. g, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.7.4,8,5.9, D1 0.1, Gew. 31.7, 46/1418.

Bleche ohne Rand, dünn (<i mm; Nr. 1483J161)
mit rechteckigem Flickblech (Nt. 1483-1506)
*1483 Erh. m, Beschr. Ecken gerundet, ehemals 6 Niete,5 erhalten: mit-

telgross, ovalköpfig, RS oval-unregelmässig, Zs. leicht verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 11.7, B.8.1, Dl
0.3, Gew 29.6,46/2640.

1484 Erh. m, Beschr. 3 Niete mit unterschiedlichen Köpfen, RS oval,
zwei mit trapezförmigen Unterlagsscheiben, unter Flickblech wei-
terer Niet, RS oval, Fl. von RS mittelgrosser Niet mit rechtecki-
gem Kopf (RS rund) angebracht, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L. 8.9, B. 6.8, Dl 0.35, Gew. 14.3, 4612254.

x1485 Erh. m, Beschr.3 kleine, rundköpfige Nieten, RS rund, mit tra-
pezförmigen Unterlagsscheiben; Blech mit ähnlichem Niet und Un-
terlagsscheibe, von Gegenseite angebracht, Zs. leicht verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 8.7,8.6.2, Dl 0.35,
Gew. 17.1,4612639.

*1486 Erh. g, Beschr. an Schmalseiten je 3 bzw. 4 Hohlniete mit gros-
sem, unregelmässigen Kopf, RS oval, oben Loch für weiteren Niet?
2 Bleche, Fl. weiterer, gleicher Hohlniet mit unregelmässiger Un-
terlagsscheibe angebracht, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L. 7 .2, B. 5.3, D I 0.45, Gew. 23.4, 4612545.

1487 Erh. g, Beschr. Ecken spitz, 5 Nietlöcher, 3 mit kleinen, unregel-
mässigen Nieten, RS oval; Blech nur noch in Spuren erhalten, Zs.
mehrmals eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken,
L. 7.0, B. 3.6,D\ 0.2, Gew. 13.1, OR,4612555.

x1488 Erh. g, Beschr. 2 kleine Hohlniete, VS Hohlraum gut sichtbar, RS
verschlagen; Flickblech mit gerundeten Ecken, Zs. obere Kante ab-
geschrotet, leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grnn, L. 6.2, B.
1.5, Dl 0.25, Gew. 4.4, 4611735.

*1489 Erh. g, Beschr. langrechteckig, Ecken gerundet,2 mittelgrosse, un-
regelmässige Niete, RS rund, mit Unterlagsscheibe; im Blech wei-
terer Niet, Zs. zusammengebogen (US nicht sichtbar), Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.6.0,8.3.0, Dl 0.25, Gew. 10.9, 46/224'7.

1490 Erh. g, Beschr. Ecken spitz, in den Ecken 4 kleine, ovalköpfige
Nieten, RS unregelmässig, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.8, B. 4.8, Dl 0.03, Gew. 10.2, 46/2564.

* I 49 I Erh. s, Beschr. wohl nur halbes Flickblech erhalten, dem Rand ent-
lang 5 mittelgrosse Hohlniete, RS unregelmässig; 2 Bleche, unte-
res mit weiterem Nietloch, Zs. verbogen, Pat. II, grün, L. 5.8, B.
4.0,Dl 0.2, Gew. 13.0, 4612549.

*1492 Erh. g, Beschr. Ecken wenig gerundet, 4 mittelgrosse, rundköpfige
Niete, Kopfvorstehend, leicht gerundet, RS rund; Unterlagsschei-
be gleich gross wie Flickblech, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6,
B. 3.8, Dl 0.03, D2 0.55, Gew. 27.0,46/2511.

x1493 Erh. m, Beschr. Ecken gerundet, 3 kleine, rundköpfige Niete, RS
rund;2 Bleche, Zs. Enden umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.1, B. 4.5, Dl 0.3, Gew. 6.3, OR,4612535.

*1494 Erh. g, Flickblechteil erhalten, Beschr. Ecke gerundet, 2 mittel-
grosse rundköpfige Niete (Kopf gewölbt), RS rund, mit 2 quadrat.
Unterlagsscheiben, Zs. abgeschrotet, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.8,8. 1.7, Dl 0.4, Gew. 4.3,46/2530.

*1495 Erh. m, Beschr Ecken gerundet, in Ecken 2 kleine, unregelmässige
Niete, RS rund, mit trapezformiger Unterlagsscheibe, Ba. nachträg-
lich weiterer Niet mit langovalem Kopf (RS rund) von der RS ange-
bracht,Zs. verbogen, Flickblech gerissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L. 4.8, B. 3,2, D1 0.5, Gew. 7.1, 4612246.

1496 Erh. m, Beschr. 5 unregelmässig vefieilte Nietlöcher, 3 kleine, oval-
köpfigeNiete, RS rund, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.8,8.3.7,
Dl 0.25, Gew. 4.9, 4612243.

1497 Erh. m, Beschr. Ecke gerundet, 4 Nietlöcher, 2 mittelgrosse, rund-
köpfige Niete erhalten, RS rund, Zs. verbogen, Ecke eingerollt, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.4.7,8.4.4,Dl 0.25,
Gew 6.9, 4612559.

*1498 Erh. g, Beschr. rechteckig, in den Ecken 4 mittelgrosse, rundköp-
fige Nieten, RS unregelmässig; 2 Bleche, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L.4.5,8.4.5,D| 0.25, Gew. 11.3, 4612529.
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1509 Erh. g, Beschr. grosser Niet mit unregelmässigem Kopf, RS rund;
2 Bleche, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 2.4, B.
1.7, Dl 0.5, Gew. 4.0, 46/1'738.

*1510 Erh. g, Beschr. grosser Niet mit unregelmässigem Kopf, RS rund;
rechteckige Unterlagsscheibe, Hs. Unterlagsscheibe aus Blech roh
ausgeschrotet, Zs. Blech umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.1, B. 1.5, Dl 0.55, Gew. 3.7, 4611756.

151 1 Erh. g, Beschr. grosser Niet mit unregelmässigem Kopf, RS rund;
Unterlagsscheibe langrechteckig?, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.7,
B. 1.7, Dl 0.45, Gew.3,9,46ll'760.

l5l2 Erh. g, Beschr. grosser Niet mit unregelmässigem Kopf, RS oval;
3 Bleche, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.2.6,8.
2.2,D| 0.4, Gew. 2.3, 46/t751.

*1513 Erh. g, Beschr. Nietkopf gross, unregelmässig, RS klein, rund; 2
Bleche, das hintere abgeschrotet (Unterlagsscheibe?), Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.5, B. 2.0, D1 0.25,D2 0.03, Gew. 2.8,4611006.

* I 5 14 Erh. m, Beschr. Niet mit quadrat. Kopf, RS quadrat., zweites Blech
kaum erhalten, rechteckige Unterlagsscheibe, Pat. I, G: dgrün, A:
grün,L.2.9, B. 1.6, Dl 0.4, Gew. 2.2,46/1449,

1515 Erh. m, Beschr. grosser, rechteckiger Niet mit gerundeten Ecken;
2 Bleche, Zs. oberes Blech umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.6, B. 2.6, Dl 0.3, Gew. 3.5, 46/1739.

l5l6 Erh. m, Beschr. Nietkopf gross, rechteckig; RS klein, rund, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.2.0, B. 1.5, Dl 0.15, D2 0.03, Gew. 1.0,4611001.

x1517 Erh. g, Beschr. grosser, rundköpfiger Niet, RS unregelmässig, qua-
drat. Unterlagsscheibe, Hs. Unterlagscheibe aus Blech mit pun-
zierter Punktreihe ausgeschrotet, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L. 3.8, B. 2.2,D1 0.3, Gew.4.4, 4612250.

*1518 Erh. g, Beschr. grosser, rundköpfiger Niet, RS rund; I Blech, Zs.
Kanten aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.6,8.2.5,D|
0,35, Gew. 2.1, 4612244.

l5l9 Erh. g, Beschr. mittelgrosser, rundköpfiger Niet, RS oval; 2 Ble-
che, Zs. unteres Blech mit Abschrotspuren, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, schwarze Flecken, L. 2.0, B. 2.0, Dl 0.3, Gew.2.2,4611762.

1520 Erh. m, Beschr. miftelgrosser, rundköpfiger Niet, RS rund; 2 Ble-
che und rechteckige Unterlagsscheibe, Hs. Unterlagsscheibe aus
Blech roh ausgeschrotet, Pat. II, grün, L. 1.6, B. 1.6, D1 0.5, Gew.
2.5,46/1745.

Q.{r. 1508-1541)
g, Beschr. grosser, kugeliger Niet, Zs. zusammengefaltet, Pat.
dbronzen-dgrün, A: grün, L. 4.2,8.2.3, Dl Ll, Gew. 12.4,

4612245.

mit l Niet
*1508 Erh.



* 1577 Erh. g, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, B.
1.9, Dl 0.03, Gew 1.7, 46/1643.

1578 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.2,8. 1.7,
Dl 0.1, Gew. 2.1,4612343.

1579 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1,8. 1.6, Dl 0.05, Gew. 0.9,
461283t.

1580 Erh. g, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1,8.
2.1, D1 0.03, Gew. 2.3, 4612620.

1581 Erh. s, Pat. II, grün, schwarze Flecken, L.2.0,8. 1.4, Dl 0.03,
Gew. 0.3, 46/2341.

1582 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B. 1.4, H. 0.03, Gew.0.5,
46t654.27.

1583 Erh. g, abgebrochen, Hs. Treibspuren, 2 Seiten abgeschrotet, Zs.
zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B. l.l, Dl
0.08, Gew. 2.0, 46/654.21.

1584 Erh. g, Zs. Meisselspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 1.6,
Dl 0.03, Gew. 0.7, 46/1010.

1585 Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 0.9, Dl 0.03, Gew. 0.2,
46il007.

1586 Erh. s, Zs. Meisselspur, Pat. II, grün, L. 1.1, B.0.7, Dl 0.08, Gew.
0.1 , 4613165.

*1587 Päckchen (l Stück), Erh. g, Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.9, B. 1.9, H. 0.4, Dl 0.05, Gew. 2.4,
4612238.

x1588 Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g, Beschr. 2 Bleche, eines
sehr klein, stark korrodiert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5, B.
4.5, H, 1.8, Gew. 14.7, OR, 4611510.

mit mehreren Nietlöchern (Nr. 1589-1594)
1589 Erh. m, Zs. beidseitig abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.

4.5, B. 2.0, Dl 0.08, Gew. 3.2, 46/654.17.
1590 Erh. s, Zs. zusammengefaltet, Pat. II, grün, rostfarbene Flecken, L.

1.6,8. 1.2, Dl 0.03, Gew. 0.3, 4613124.
1591 Erh. m, Zs. Ecke eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6, B.

1.5, Dl 0.05, Gew. 0.4, 46/2832.
1592 zusammengefaltet, Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.3,

Dl 0.05, Gew. 0.3, 461460.5.
* 1593 Erh. g, Hs. Nietlöcher mit Wülsten, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,

A: grün, L. 5.2,8. 1.6, Dl 0.1, Gew. 8.7, 461654.25.
1594 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze

Flecken, L.4.2,8.4.1, Dl 0.05, Gew. 4.6, 46/2311.

glatr (Nr. 1595-1923)
1595 Erh. m, Zs. leicht verbogen und eingerissen, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 10.2, B. 5.3, Dl 0.05, Gew. 12.2,46/1398.
1596 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 8.5, B. 7.0,

DI 0.05, Gew. 17.3, 46/2622.
1597 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.8, B.

4.0, Dl 0.08, Gew. 9.3, 4612184.
1598 Erh. m, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze

Flecken, L. 7.4, 8, 2.6, Dl 0.05, Gew. 6.6, 46/2213.
1599 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 7.3,8. 5.2, D1 0.03, Gew. 13.4, 4611545,
1600 Erh. g, Beschr. eine Kante umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 7.0, B. 6.7, Dl 0,05, Gew. 19.0, OR,4611452.
*1601 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.6.6,8.4.3,

Dl 0.08, Gew. 6.7, 4611717.
1602 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener

Fleck, L. 6.5,8. 4.6, Dl 0.05, Gew. 11.1, 4611546.
1603 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.6.2,B.3.3, Dl 0.08, Gew.7.4,

46/t395.
1604 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 6.1, B.0.5,

Dl 0.05, Gew. 0.9, 46/2373.
1605 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Ecke umgeflaltet, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 6.1,8.4.7, Dl 0.03, Gew. 7.6, 46/1464,
1606 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 6.0, B. 5,3,

Dl 0.08, Gew. 14.8, 46/2524.
1607 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 6.0, B.3.9,

Dl 0.05, Gew. 6.8, 46/1539.
1608 Erh. g,Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.6, B.

2.8, Dl 0.05, Gew. 4.0, 4612574.
1609 Erh. m, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze

Flecken, L. 5.6, B. 3.9, Dl 0.03, Gew. 5.8, 46/1520.
1610 Erh. g,Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze

Flecken, L. 5.2,8.4.2, Dl 0.05, Gew. 6.2, 46/2617.
l61l Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.2,8.4.2,D\ 0.05, Gew. 5.1,

46/2s69.
1612 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.1, B.

2.7, Dl 0.05, Gew. 3.0, 46/1506.
1613 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 5.0, B.4.5,

Dl 0.05, Gew. 8,3, 46/1697.
l614 Erh. g, Beschr. gewellt (original?), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.0,

B. 4.1, Dl 0.01, Gew. 8.9,4611685.
*1615 Erh. g,Zs.Kante aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze

Flecken, L. 4.7,8.2.7, Dl 0.08, Gew. 3.3. 4612426.

Erh, g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.'1,8.2.9, Dl 0.05, Gew.4.6,
46/2339.
Erh. g, eine Seite modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.7,8.4.2, Dl 0.05, Gew. 3.4, 46/1710.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grünschwarze Flecken, L, 4.7, B. 2.9,
Dl 0.05, Gew 4.8, 4611314.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. 4.6, B. 2.1,
Dl 0.05, Gew. 2.2, 4612596.
Erh. m, Zs. Kante umgefaltet, Pat. I, G: dgnin, A: gnin, L. 4.6,8.
2.'7, Dl 0.03, Gew. 2.4, 4612429.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6,8. 1.7, D1 0.05, Gew. 3.5,
46/1827.
Erh. g, Zs. Teil eingerissen und umgefaltet, Pat. I, G: dgnin, A:
grün, L. 4.5, 8. 2.7, D\ 0.03, Gew. 2.5, 46/2621.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, B.
2.3, Dl 0.03, Gew.2.6,46/2589.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, B. 2.9, Dl 0.05, Gew. 3.9,
4612475.
Erh. m, Pat. II, grün, L.4.5, B.2.5, Dl 0.05, Gew.2.4,46/1684.
Erh. m, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, B.
2.0, Dl 0.03, Gew. 1.6, 46/16'14.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, B.
2.5, Dl 0.05, Gew.2.7,46/2188.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.4.4, B. 1.8,
D1 0.05, Gew 1.6, 4611725.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 4.4,8.3.4,
Dl 0.05, Gew. 4.4,46/1380.
Erh. g, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3,8.
3.3, Dl 0.05, Gew. 3.7, 46/2354.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3,8.2.5, Dl 0.1, D2 0.05,
Gew. 5.6, 46/1701.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.4.3,8.2.0, Dl 0.03, Gew. 1.8, 46/1641.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4,2,8.3.3, Dl 0.05, Gew. 4.0,
4612570.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,8.2.5, Dl 0.03, Gew. 1.7,
46/2s01.
Erh. g,Zs. Ecken leicht aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.2,8.2.8, D1 0.05, Gew. 3.1, 4612424.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.4.2,8.
3.2, Dl 0.05, Gew. 3,0, 46/2214.
Erh. g, Zs. eine Kante leicht umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.2,8.2.3, Dl 0.03, Gew. 2.6,4611706.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, in drei Stücken, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.1,8.3.3, Dl 0.08, Gew.4.9, 4612949.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, B. 0.7, Dl 0.05, Gew. 1.3,
4612215.
Erh. m, Hs. rechteckiges Plättchen ausgebrochen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, schwarze Flecken, L.4.1,8. 1.8, Dl 0.03, Gew. 1.8,
46/t823.
Erh. m, Zs. Ecke eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, B.
2.5, Dl 0.03, Gew. 1.7, 4611644.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0, B. 3.2,Dl 0.03,Gew.2.6,
46/2496.
Erh. m, Zs, Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L. 4.0, B. 2,0, Dl 0.03, Gew. 1.2, 4611620.
Erh. m, Pat. I, G: dgn.in, A: grün, L.4.0, B.3.1, Dl 0.03, Gew.
2.5,46/1503.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 4.0, B. 3.5, Dl 0.03, Gew.
2.9,461t48s.
Erh. g, Zs. beidseitig Meisselspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.9, B. 2.0, Dl 0.08, Gew. 3.1, 46/969.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, B. 2.8, Dl 0.08, Gew. 3.3,
46/2224.
Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 3,9, B. 3.5, Dl 0.08, Gew. 3.8,
46/17 18,
Erh. s, allseitig ausgebrochen, Zs. Ecke umgefaltet, Pat. II, grün,
L. 3.8, B. 2.4, Dl 0.05, Gew. 1.2, 46/2945.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.3.8,8.2.3,
Dl 0.05, Gew. 1.3, 4612462.
Erh. m, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, B.
1.9, Dl 0.05, Gew 2.3, 4612353.
Erh. g, Zs. leicht gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, B. 1.9,
D1 0.03, Gew. 1.9, 4612322.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, B. 1.9, Dl 0.05, Gew.2.3,
4611631.
Erh. m, Beschr. längslaufender Absatz (original?), Pat. I, G: dgrün,
A: grün, schwarze Flecken, L.3.8, B.2.3, Dl 0.03, Gew. l.l,
46/1362.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.7,8. 1.5, Dl 0.08, Gew.2.5,
46/257'.7.
Erh. g, Pat. I, C: dgrün. A: grün, L.3.7,8. L3, Dt 0.03, Gew. 0.9,
46/2456.
Erh. g, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.?, B.
2.1, Dl 0.05, Gew.2,7,OR,4612382.

1.1, 4611677 .

Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3'5, B.2.3, Dl 0.05' Gew.2.7'
461t5s6.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B' 2.3, Dl 0'08, Gew. 3.1,

46/1555.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B. 2.4,D1 0'03, Gew. 2'0,
oR,4611536.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4,8. I '8, Dl 0.08, Gew. 0.6,

46t2985.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, B. 3.3, Dl 0.05, Gew. 2.9,

4612174.
Erh. g, Zs. eine Kante umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
3.4, B. 1.8, Dl 0.08, Gew.2.9,46/1930.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, B. 3.4, D I 0.03, Gew . 2.4,
46il670.
Erh. m, Zs. Ecke eingebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, B.
2.8, Dl 0.03, Gew. 2.1, 46/1667.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4,8. 1,6, Dl 0.05, Gew. 1.8,

46n665.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4,8.2.0, Dl 0.08, Gew.2.4,
46t1551.
Erh. m, Hälfte modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.3, B. 1.5, Dl 0.05, Gew. 1.2, 46123'79.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, B. 1.8, Dl 0.03, Gew. 1.3,

46/169s.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 3.3,8.2.3,
DI 0.08, Gew. 2.5, 46116'79.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, B.
2.4, D1 0.05, Gew. 3.1, 46/1614.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbenerFleck, L.3.3, B. 3.2,
Dl 0.03, Gew. 2.4, 4611549.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3, B. 1.8, Dl 0.03, Gew.0.9,
4611473.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbenerFleck,L.3.2,B. 1.7,
Dl 0.03, Gew. 1.0, 46/2351.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,8.1.5, Dl 0.05, Gew. 1.6,

46/1682.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L,3.2,8.2.9, Dl 0.08, Gew.
3.9,4611378.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.3.1,8.2.4,
Dl 0.03, Gew. 0.9, 4612445.
Erh. m, Zs. Ecke umgefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, B.
1.6, Dl 0.03, Gew. 0.7, 46/2391.
Erh. g, Zs. Eckeumgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, B.
1.4, Dl 0.03, Gew. 0.8, 46/2381.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, B. 1.8, Dl 0.03, Gew.0.9,
46il714.
Erh. m, Pat. II, grün, L.3.1, B. 1.3, Dl 0.03, Gew.0.5,4611709.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 3.1, B. i.9,
D1 0.03, Gew. 1.6, 46/1610.1.
Erh. s, Zs. Kante aufgebogen, Pat. II, grün, L. 3.0, B. 0.8, Dl 0.03,
Gew. 0.3, 4613101.
Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.3.0, B. 1.4,

DI 0.03, Gew. 0.4, 46/3004.
Erh. g, Pat. I, G: dgrüLn, A: grün, L. 3.0, B. 1.8, Dl 0.08, Gew.2.5,4612618.
Erh. g, Zs. Ende eingebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B.
2.8, Dl 0.03, Gew. 1.9, 46/2588.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B.
2.4, Dl 0.03, Gew. 1.5, 4612449.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 3.0, B. 1.5,
Dl 0.05, Gew. 0.8, 4612384.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.3.0, B. 1.9,
D1 0.03, Gew. 0.6, 46/2183.

Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Rostkruste, L. 3.0, B. 2.4, Dl
0.05, Gew. 2.3, 46117 15.
Erh. g,Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B.
2.2,D\ 0.03, Gew. 1.1,4611619.
Erh. g,Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B.
1.6, Dl 0.03, Gew. 0.9, 4611430.
Erh, m, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B.
2.8, Dl 0.05, Gew. 3.2, 46/1424.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B. 2.3, Dl 0.05, Gew.
2.2,4611423.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,8. 1.9, Dl 0.08, Gew. 1.5,

46/3038.
Erh. g, Zs. Ende eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, B.
1.8, Dl 0.03, Gew. 0.6, 4613001.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2,9,8. l 9, Dl 0.05, Gew. 0.6,
4612960.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,8.2.5, D1 0.05, Gew. 1.7,

46/1676.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck,L.2.9,8.2.4,D1 0.05, Gew. 1.3, OR, 4611647 .

Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,8. 1.4, Dl 0.08, Gew.
1.8,4611639.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, B.
2.6, Dl 0.05, Gew. 2.6, 4611522.
Erh. g, Pat, I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,8. 1.6, Dl 0.05, Gew' I'1,
4611462.
Erh. s, Zs. verbogen und ausgerissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
2.9,8.2.3, Dl 0.03, Gew. 0.9, 4611419.
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbene Flecken, L. 2.8, Dl 0.03, Gew. 0.3,46/3095.
Erh. s, Pat. II, grün, L.2.8, B. 1.0, D1 0.03, Gew.0.4, 4613069'
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.2.8,8. 1.2,

Dl 0.03, Gew. 0.5, 4613009.
Erh. g, Beschr. Ansatz Nietloch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8,
B. 1.8, Dl 0.05, Gew. 0.9, 4613005.
Erh. g, Zs. Ecke eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, B.
1.5, Dl 0.05, Gew. 1.1, 4612982.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B. 1.7, Dl 0.05, Gew.0.8,
46t2961.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8,8. 1.6, Dl 0.03, Gew. 1.1,

oR,46/2809.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B. 1.3, Dl 0.03, Gew.0.6,
4612386.
Erh. m, Zs. leicht gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, B. 1.3,

Dl 0.03, Gew. 0.5, 4612385.
Erh. g, Zs. Ecke umgefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L, 2.8, B.
2.3, Dl 0.03, Gew. 0.8, 46/2371.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8,8. 1.6, Dl 0.03, Gew. 0.9,
46/2333.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L,2.8,8. 1.6, Dl 0.08, Gew. 1.3, 46/2325.
Erh. g,Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B.
2.1, Dl 0.05, Gew. 1.9, 4611627.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8,8.2.0, Dl 0.05, Gew. 2.1,
4611233.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,8. 1.9, Dl 0.03, Gew. 1.6,

46t30st.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,8, 1.4, Dl 0.03, Gew.
0.5,46/3016.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.-1,8. 1.8,
Dl 0.05, Gew. 0.7, 4612994.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L.2.7,8. 1.8, Dl 0.05, Gew. 0.6, 4612986.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.2.7,8.2.3,
D1 0.03, Gew. 1.5, 46/24'76.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbene Flecken, L.2.7,8.2.3, Dl 0.03, Gew.0.6, 4612410.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.2.7,8.
1.8, Dl 0.03, Gew. 0.9, 46/2374.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7 ,8. 1 .7, D l 0.05, Gew. 1 . 1 ,

oR,46t2341 .

Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Zs. Schlagspuren, Pat. I, G:
dgrün, A: grnn, L. 2.7 , B. 2.4, Dl 0.08, Gew. 3.2, 4612223.
Erh. g, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7, B.
1.9, Dl 0.08, Gew. 2.5, 4611652.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,8.2.5, Dl 0.03, Gew. 1.5,

oR,46/t223.
Erh. g, Pat. l, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.2.6,8. 1.9,

Dl 0.03, Gew. 0.6, 46/3071.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6, B.
2.1, Dl 0.03, Gew. 0.8, 4613013.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.6,8. 1.3, Dl 0.05, Gew. 1.0,
46t3003.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L,2.6,8. 1.8, Dl 0.03, Gew.
0.7, 46t2948.
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1664

1665

1666

E,ß o Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.7,8'
i'i" r5l o.o:. cew. [.2, 46/2352.

i;;.;, Pat. I, G: dgrün. A: grün, L' 3.7' 8.2.3' Dl 0'03, Gew'

1 7 4611534.
äift. in, put. I, G: dgrün. A: grün, L.3.7, B' 2.1, Dl 0'03, Gew'

1.2^ 4611483.
äli 

". 
2". Ende aufgebogen, Pat. I' G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B.

ii öt o.o:, Gew. 1.4. 4612594.
git1. rn, put. I, G: dgrün, A: grün, L' 3.6, B. 2.3, Dl 0'05' Gew'

t.9^ 4612566.
etti. m, put. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 3'6, B. 3'0,

D1 0.08, Gew. 2.2, 4612178.

nrtr. g, Rut. I, G: dgrün, A: grün, L.3.6, B. 1.7' Dl 0.03' Gew. l'4,
4612177.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6' B. 2'5, Dl 0.03, Gew.

1.4. 46/1488.
p.ri. s.. Zs. eine Seite abgeschrotet, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L.

3.s. g'. 3.2, Dl 0.08, Gew. 4.6. 4612477.

erh. m. Pat. II, grün, L.3.5, B.2.1, Dl 0.03, Gew. 1.1, 46/2414.
irh. c., Zs. leichl verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B'
2.9. öl 0.05, Gew. 2,8, OR,46/2171.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B. 2.5, Dl 0.03, Gew,
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* 1577 Erh. g, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, B.
1.9, Dl 0.03, Gew 1.7, 46/1643.

1578 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.2,8. 1.7,
Dl 0.1, Gew. 2.1,4612343.

1579 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1,8. 1.6, Dl 0.05, Gew. 0.9,
461283t.

1580 Erh. g, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1,8.
2.1, D1 0.03, Gew. 2.3, 4612620.

1581 Erh. s, Pat. II, grün, schwarze Flecken, L.2.0,8. 1.4, Dl 0.03,
Gew. 0.3, 46/2341.

1582 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B. 1.4, H. 0.03, Gew.0.5,
46t654.27.

1583 Erh. g, abgebrochen, Hs. Treibspuren, 2 Seiten abgeschrotet, Zs.
zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B. l.l, Dl
0.08, Gew. 2.0, 46/654.21.

1584 Erh. g, Zs. Meisselspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 1.6,
Dl 0.03, Gew. 0.7, 46/1010.

1585 Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 0.9, Dl 0.03, Gew. 0.2,
46il007.

1586 Erh. s, Zs. Meisselspur, Pat. II, grün, L. 1.1, B.0.7, Dl 0.08, Gew.
0.1 , 4613165.

*1587 Päckchen (l Stück), Erh. g, Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.9, B. 1.9, H. 0.4, Dl 0.05, Gew. 2.4,
4612238.

x1588 Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g, Beschr. 2 Bleche, eines
sehr klein, stark korrodiert, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5, B.
4.5, H, 1.8, Gew. 14.7, OR, 4611510.

mit mehreren Nietlöchern (Nr. 1589-1594)
1589 Erh. m, Zs. beidseitig abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.

4.5, B. 2.0, Dl 0.08, Gew. 3.2, 46/654.17.
1590 Erh. s, Zs. zusammengefaltet, Pat. II, grün, rostfarbene Flecken, L.

1.6,8. 1.2, Dl 0.03, Gew. 0.3, 4613124.
1591 Erh. m, Zs. Ecke eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6, B.

1.5, Dl 0.05, Gew. 0.4, 46/2832.
1592 zusammengefaltet, Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.3,

Dl 0.05, Gew. 0.3, 461460.5.
* 1593 Erh. g, Hs. Nietlöcher mit Wülsten, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,

A: grün, L. 5.2,8. 1.6, Dl 0.1, Gew. 8.7, 461654.25.
1594 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze

Flecken, L.4.2,8.4.1, Dl 0.05, Gew. 4.6, 46/2311.

glatr (Nr. 1595-1923)
1595 Erh. m, Zs. leicht verbogen und eingerissen, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 10.2, B. 5.3, Dl 0.05, Gew. 12.2,46/1398.
1596 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 8.5, B. 7.0,

DI 0.05, Gew. 17.3, 46/2622.
1597 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.8, B.

4.0, Dl 0.08, Gew. 9.3, 4612184.
1598 Erh. m, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze

Flecken, L. 7.4, 8, 2.6, Dl 0.05, Gew. 6.6, 46/2213.
1599 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 7.3,8. 5.2, D1 0.03, Gew. 13.4, 4611545,
1600 Erh. g, Beschr. eine Kante umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 7.0, B. 6.7, Dl 0,05, Gew. 19.0, OR,4611452.
*1601 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.6.6,8.4.3,

Dl 0.08, Gew. 6.7, 4611717.
1602 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener

Fleck, L. 6.5,8. 4.6, Dl 0.05, Gew. 11.1, 4611546.
1603 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.6.2,B.3.3, Dl 0.08, Gew.7.4,

46/t395.
1604 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 6.1, B.0.5,

Dl 0.05, Gew. 0.9, 46/2373.
1605 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Ecke umgeflaltet, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 6.1,8.4.7, Dl 0.03, Gew. 7.6, 46/1464,
1606 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 6.0, B. 5,3,

Dl 0.08, Gew. 14.8, 46/2524.
1607 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 6.0, B.3.9,

Dl 0.05, Gew. 6.8, 46/1539.
1608 Erh. g,Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.6, B.

2.8, Dl 0.05, Gew. 4.0, 4612574.
1609 Erh. m, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze

Flecken, L. 5.6, B. 3.9, Dl 0.03, Gew. 5.8, 46/1520.
1610 Erh. g,Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze

Flecken, L. 5.2,8.4.2, Dl 0.05, Gew. 6.2, 46/2617.
l61l Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.2,8.4.2,D\ 0.05, Gew. 5.1,

46/2s69.
1612 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.1, B.

2.7, Dl 0.05, Gew. 3.0, 46/1506.
1613 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 5.0, B.4.5,

Dl 0.05, Gew. 8,3, 46/1697.
l614 Erh. g, Beschr. gewellt (original?), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.0,

B. 4.1, Dl 0.01, Gew. 8.9,4611685.
*1615 Erh. g,Zs.Kante aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze

Flecken, L. 4.7,8.2.7, Dl 0.08, Gew. 3.3. 4612426.

Erh, g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.'1,8.2.9, Dl 0.05, Gew.4.6,
46/2339.
Erh. g, eine Seite modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.7,8.4.2, Dl 0.05, Gew. 3.4, 46/1710.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grünschwarze Flecken, L, 4.7, B. 2.9,
Dl 0.05, Gew 4.8, 4611314.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. 4.6, B. 2.1,
Dl 0.05, Gew. 2.2, 4612596.
Erh. m, Zs. Kante umgefaltet, Pat. I, G: dgnin, A: gnin, L. 4.6,8.
2.'7, Dl 0.03, Gew. 2.4, 4612429.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6,8. 1.7, D1 0.05, Gew. 3.5,
46/1827.
Erh. g, Zs. Teil eingerissen und umgefaltet, Pat. I, G: dgnin, A:
grün, L. 4.5, 8. 2.7, D\ 0.03, Gew. 2.5, 46/2621.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, B.
2.3, Dl 0.03, Gew.2.6,46/2589.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, B. 2.9, Dl 0.05, Gew. 3.9,
4612475.
Erh. m, Pat. II, grün, L.4.5, B.2.5, Dl 0.05, Gew.2.4,46/1684.
Erh. m, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, B.
2.0, Dl 0.03, Gew. 1.6, 46/16'14.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, B.
2.5, Dl 0.05, Gew.2.7,46/2188.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.4.4, B. 1.8,
D1 0.05, Gew 1.6, 4611725.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 4.4,8.3.4,
Dl 0.05, Gew. 4.4,46/1380.
Erh. g, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3,8.
3.3, Dl 0.05, Gew. 3.7, 46/2354.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3,8.2.5, Dl 0.1, D2 0.05,
Gew. 5.6, 46/1701.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.4.3,8.2.0, Dl 0.03, Gew. 1.8, 46/1641.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4,2,8.3.3, Dl 0.05, Gew. 4.0,
4612570.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,8.2.5, Dl 0.03, Gew. 1.7,
46/2s01.
Erh. g,Zs. Ecken leicht aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.2,8.2.8, D1 0.05, Gew. 3.1, 4612424.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.4.2,8.
3.2, Dl 0.05, Gew. 3,0, 46/2214.
Erh. g, Zs. eine Kante leicht umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.2,8.2.3, Dl 0.03, Gew. 2.6,4611706.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, in drei Stücken, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.1,8.3.3, Dl 0.08, Gew.4.9, 4612949.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, B. 0.7, Dl 0.05, Gew. 1.3,
4612215.
Erh. m, Hs. rechteckiges Plättchen ausgebrochen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, schwarze Flecken, L.4.1,8. 1.8, Dl 0.03, Gew. 1.8,
46/t823.
Erh. m, Zs. Ecke eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, B.
2.5, Dl 0.03, Gew. 1.7, 4611644.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0, B. 3.2,Dl 0.03,Gew.2.6,
46/2496.
Erh. m, Zs, Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L. 4.0, B. 2,0, Dl 0.03, Gew. 1.2, 4611620.
Erh. m, Pat. I, G: dgn.in, A: grün, L.4.0, B.3.1, Dl 0.03, Gew.
2.5,46/1503.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 4.0, B. 3.5, Dl 0.03, Gew.
2.9,461t48s.
Erh. g, Zs. beidseitig Meisselspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.9, B. 2.0, Dl 0.08, Gew. 3.1, 46/969.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, B. 2.8, Dl 0.08, Gew. 3.3,
46/2224.
Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 3,9, B. 3.5, Dl 0.08, Gew. 3.8,
46/17 18,
Erh. s, allseitig ausgebrochen, Zs. Ecke umgefaltet, Pat. II, grün,
L. 3.8, B. 2.4, Dl 0.05, Gew. 1.2, 46/2945.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.3.8,8.2.3,
Dl 0.05, Gew. 1.3, 4612462.
Erh. m, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, B.
1.9, Dl 0.05, Gew 2.3, 4612353.
Erh. g, Zs. leicht gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, B. 1.9,
D1 0.03, Gew. 1.9, 4612322.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, B. 1.9, Dl 0.05, Gew.2.3,
4611631.
Erh. m, Beschr. längslaufender Absatz (original?), Pat. I, G: dgrün,
A: grün, schwarze Flecken, L.3.8, B.2.3, Dl 0.03, Gew. l.l,
46/1362.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.7,8. 1.5, Dl 0.08, Gew.2.5,
46/257'.7.
Erh. g, Pat. I, C: dgrün. A: grün, L.3.7,8. L3, Dt 0.03, Gew. 0.9,
46/2456.
Erh. g, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.?, B.
2.1, Dl 0.05, Gew.2,7,OR,4612382.

1.1, 4611677 .

Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3'5, B.2.3, Dl 0.05' Gew.2.7'
461t5s6.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B' 2.3, Dl 0'08, Gew. 3.1,

46/1555.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B. 2.4,D1 0'03, Gew. 2'0,
oR,4611536.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4,8. I '8, Dl 0.08, Gew. 0.6,

46t2985.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, B. 3.3, Dl 0.05, Gew. 2.9,

4612174.
Erh. g, Zs. eine Kante umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
3.4, B. 1.8, Dl 0.08, Gew.2.9,46/1930.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, B. 3.4, D I 0.03, Gew . 2.4,
46il670.
Erh. m, Zs. Ecke eingebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, B.
2.8, Dl 0.03, Gew. 2.1, 46/1667.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4,8. 1,6, Dl 0.05, Gew. 1.8,

46n665.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4,8.2.0, Dl 0.08, Gew.2.4,
46t1551.
Erh. m, Hälfte modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.3, B. 1.5, Dl 0.05, Gew. 1.2, 46123'79.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, B. 1.8, Dl 0.03, Gew. 1.3,

46/169s.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 3.3,8.2.3,
DI 0.08, Gew. 2.5, 46116'79.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, B.
2.4, D1 0.05, Gew. 3.1, 46/1614.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbenerFleck, L.3.3, B. 3.2,
Dl 0.03, Gew. 2.4, 4611549.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3, B. 1.8, Dl 0.03, Gew.0.9,
4611473.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbenerFleck,L.3.2,B. 1.7,
Dl 0.03, Gew. 1.0, 46/2351.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,8.1.5, Dl 0.05, Gew. 1.6,

46/1682.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L,3.2,8.2.9, Dl 0.08, Gew.
3.9,4611378.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.3.1,8.2.4,
Dl 0.03, Gew. 0.9, 4612445.
Erh. m, Zs. Ecke umgefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, B.
1.6, Dl 0.03, Gew. 0.7, 46/2391.
Erh. g, Zs. Eckeumgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, B.
1.4, Dl 0.03, Gew. 0.8, 46/2381.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, B. 1.8, Dl 0.03, Gew.0.9,
46il714.
Erh. m, Pat. II, grün, L.3.1, B. 1.3, Dl 0.03, Gew.0.5,4611709.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 3.1, B. i.9,
D1 0.03, Gew. 1.6, 46/1610.1.
Erh. s, Zs. Kante aufgebogen, Pat. II, grün, L. 3.0, B. 0.8, Dl 0.03,
Gew. 0.3, 4613101.
Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.3.0, B. 1.4,

DI 0.03, Gew. 0.4, 46/3004.
Erh. g, Pat. I, G: dgrüLn, A: grün, L. 3.0, B. 1.8, Dl 0.08, Gew.2.5,4612618.
Erh. g, Zs. Ende eingebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B.
2.8, Dl 0.03, Gew. 1.9, 46/2588.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B.
2.4, Dl 0.03, Gew. 1.5, 4612449.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 3.0, B. 1.5,
Dl 0.05, Gew. 0.8, 4612384.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.3.0, B. 1.9,
D1 0.03, Gew. 0.6, 46/2183.

Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Rostkruste, L. 3.0, B. 2.4, Dl
0.05, Gew. 2.3, 46117 15.
Erh. g,Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B.
2.2,D\ 0.03, Gew. 1.1,4611619.
Erh. g,Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B.
1.6, Dl 0.03, Gew. 0.9, 4611430.
Erh, m, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B.
2.8, Dl 0.05, Gew. 3.2, 46/1424.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B. 2.3, Dl 0.05, Gew.
2.2,4611423.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,8. 1.9, Dl 0.08, Gew. 1.5,

46/3038.
Erh. g, Zs. Ende eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, B.
1.8, Dl 0.03, Gew. 0.6, 4613001.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2,9,8. l 9, Dl 0.05, Gew. 0.6,
4612960.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,8.2.5, D1 0.05, Gew. 1.7,

46/1676.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck,L.2.9,8.2.4,D1 0.05, Gew. 1.3, OR, 4611647 .

Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,8. 1.4, Dl 0.08, Gew.
1.8,4611639.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, B.
2.6, Dl 0.05, Gew. 2.6, 4611522.
Erh. g, Pat, I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,8. 1.6, Dl 0.05, Gew' I'1,
4611462.
Erh. s, Zs. verbogen und ausgerissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
2.9,8.2.3, Dl 0.03, Gew. 0.9, 4611419.
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbene Flecken, L. 2.8, Dl 0.03, Gew. 0.3,46/3095.
Erh. s, Pat. II, grün, L.2.8, B. 1.0, D1 0.03, Gew.0.4, 4613069'
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.2.8,8. 1.2,

Dl 0.03, Gew. 0.5, 4613009.
Erh. g, Beschr. Ansatz Nietloch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8,
B. 1.8, Dl 0.05, Gew. 0.9, 4613005.
Erh. g, Zs. Ecke eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, B.
1.5, Dl 0.05, Gew. 1.1, 4612982.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B. 1.7, Dl 0.05, Gew.0.8,
46t2961.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8,8. 1.6, Dl 0.03, Gew. 1.1,

oR,46/2809.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B. 1.3, Dl 0.03, Gew.0.6,
4612386.
Erh. m, Zs. leicht gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, B. 1.3,

Dl 0.03, Gew. 0.5, 4612385.
Erh. g, Zs. Ecke umgefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L, 2.8, B.
2.3, Dl 0.03, Gew. 0.8, 46/2371.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8,8. 1.6, Dl 0.03, Gew. 0.9,
46/2333.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L,2.8,8. 1.6, Dl 0.08, Gew. 1.3, 46/2325.
Erh. g,Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B.
2.1, Dl 0.05, Gew. 1.9, 4611627.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8,8.2.0, Dl 0.05, Gew. 2.1,
4611233.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,8. 1.9, Dl 0.03, Gew. 1.6,

46t30st.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,8, 1.4, Dl 0.03, Gew.
0.5,46/3016.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.-1,8. 1.8,
Dl 0.05, Gew. 0.7, 4612994.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L.2.7,8. 1.8, Dl 0.05, Gew. 0.6, 4612986.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.2.7,8.2.3,
D1 0.03, Gew. 1.5, 46/24'76.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbene Flecken, L.2.7,8.2.3, Dl 0.03, Gew.0.6, 4612410.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.2.7,8.
1.8, Dl 0.03, Gew. 0.9, 46/2374.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7 ,8. 1 .7, D l 0.05, Gew. 1 . 1 ,
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r I 5. B. l.l. Dl 0.05, Gew. 0.4, 4613088.

eif'r. ., put. l, G: dgrün, A: grün, L' 1.5, B' 0.7, D1 0.03, Gew'

0.1,4613084.
Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. l'5, B' 0'8,

Dl 0.03, Gew. 0.2, 4613079.
Erh. m, ieilweise modem abgebrochen. Zq' E$e umgefaltet, Pat'

i c, dsrun, A: srün, L. 1.5,B. l.l, Dl 0.03, Gew.0.2, 4613078'

Erh. e,-teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. l.i B. 1.4. Dl 0.05, cew. 0.5. 4613057.

Ertr. s, Zs. leicht verbogen, Pat. II, grün, L. 1.5, B. 0.6' Dl 0 03'

Gew.0.1, 4613052'
Erh. s, aliseitig modem abgebrochen, Pat. II' grün' schwarze Kru-
ste, L. 1.5, B. 1.4, Dl 0.05, Gew. 03' 4613043'

Erh. m, Pat. II, grün, L. 1.5, B. 1.1, Dl 0.03, Gew 0'2'4613027'
Erh. g, Pat. I, Gidgrtin, A: grün, L. 1.5, B' 1.2, Dl 0.03, Gew.0.l,
46t2998.
Erh. g, Beschr. Blech leicht gebogen,-auf Innen:^qite Bleisp-uren?,

Pat. I;G: dgrün, A: grün, weiisliche Kruste iBlei?;. L. 1.5, B. l.l'
Dl 0.08, Cew. 0.6, 4612990.
Erh. g,Zs.leicht gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1'5' B. 1.3'

Dl 0.05, Gew. 0.9. 4612939.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. l'4,8.0.6, D1 0.03' Gew.
0.t,4613t56.
Erh. m, Pat. II, grün, L. 1.4, B. 1.0, Dl 0.03, Gew.0.3,46/3134.
Erh. g,Zs. Kantön umgefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4' B.
1.2, D1 0.03, Gew. 0.2, 46/312'1.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4, B' 0,7, D1 0.03, Gew.
0.2,4613106.
Erh. m, Pat. II, grün, L. 1.4, B' 1.0, D1 0.03, G"y'Q.l-, 4613098.

Erh. s, Pat. II, Ärün, schwarze Flecken, L. 1.4, B. 1.0, Dl 0'03,
Gew.0.l, 4613082.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 1.4, B. 0.9, Dl 0.08, Gew. 0.3, 4612991.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. 1.3, B. 0.8,

Dl 0.03, Cew. 0.1. 4613176.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.3, B.0.7, Dl 0.03, Gew.0.1,46/31'70.
Erh. m, allseiiifmodern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.3, B. 0.8, Dl 0.05, Gew. 0.2, 4613161.
Erli. s, teilweise modem abgebrochen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L.
1.3, B. 1.1, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613145.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.3, B.0.8, D1 0.05' Gew,0'2,4613112.
Erh. m, allseitig modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.3, B. 0.8, Dl 0.05, Gew. 0.1, 4613109.
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat. l, G: dgrün. A: grün,
schwarie Flecken, L. 1.3, B. 0.7, Dl 0.03, Gew' 0.2, 4613104'

Erh. m, allseitig modem abgebrochen, Pat. II, grün, L, 1.3'8. 1.2'

D1 0.03, Gew 0.3, 4613097.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L. l.t, B. 0.9, Dl 0.05. Gew. 0.3,4613083.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Zs. Kante umgcfaltet, Pat.

I, G: ägrtln, A: grün, L. 1.3.B. 1.2, Dl 0.05' Gew'-0.7'4613066'
Erh. s,-Pat. II, grün, L. 1.3, B. i.2, Dl 0.05, Gew.0.2,46/3050.
Erh. m, teilweis=e modern abgebrochen, Pat. II, grün, L. l'3' B. 0.9,

Dl 0.05, Gew. 0.2, 46/3044.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.3, B. 1.2, Dl 0.03, G"*.9.J,46/3029.
Erh. g, Pat. I, G-: dgrün, A: grün, L' i'3, B. 1'3, D1 0.03, Gew' 0.2,

oR,4613026.
Erh. g, Pat. II, grün, L. 1.3, B. 1.2, Dt 0.05'-Gew.0-'3',46/3021.
grh. s-, pat. I, G: dgrtln, A: grün, schwarze Flecken, L. 1.2, B' 1.0'

Dl 0.03, Gew. 0.1, 46/3177.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.2,8. 1.0, Dl 0.03' Gqy.9.1, 4613168.

Erh. m, Pat. I,b: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 1.2'8.
0.7, Dl 0.03, Gew. 0.1, 46/3163.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L. 1.2,8.0.9, Dl 0.03, Gew. 0.1, 46/3148.

Erh. s, allseitig modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. 1.2, B' 0.6,
Dl 0.05, Gew. 0.2, 46/3141.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.2,8. l'0, Dl 0.03, Gew'
0,2,4613t39.
Erh. m, Pat. II, grün, L. 1.2,8.0'9, Dl 0.03, Gew.0.2, 4613138'

Erh. m, allseitig modem abgebrochen, Pat' II, grün, schwarze Kru-
ste, L. 1.2, B.0.6, Dl 0.03, Gew. 0.2,46/3135.
Erh. s, Pai. II, grün, L. 1.2,8.0.9, Dl 0.03, Gew.0.l, 46/3133.
Erh. m, allseitig modem abgebrochen, Pat, !1, -grün' schwarze

Flecken, L. 1.2,-8. 0.9. Dl 0.Ö5. Cew, 0.2. 4613132.

Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.2,8.0.8, Dl 0.03, Gew.0.l'4613128.
Erh. m, Pat. I, ö: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 1.2, B. 0.9'
Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613121.
Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 1.2, B. 1.0,

Dl 0.03, Gew.0.l, 4613077.
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat. rostfarbene Kruste, L'
1.2, B. 1.1, Dl 0.05, Gew. 0.4, 4613062.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. l.l, B. 0.6'
Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613175.
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat' I, G: dgrün, A: grün'

L. 1.1, B. 0.9, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613158'
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün.

L. l.l, B. 0.7, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613155.
Erh. m, allseitig modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
l.l, B. 0.9, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613151.
Erh. m, Pai. II, grün, L. 1.1,8.0.8, Dl 0.03, Gty.Q.!'4613147.
Erh. s, Pat. II, grün, schwarze Flecken, L. l.l' B. 0.8' Dl 0.03,
Gew. 0.1, 4613122.
Erh. m, Fat. Il, grün, schwarze Flecken, L. 1.1' B.0'8, Dl 0.03,
Gew. 0.1, 4613113.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Pat. II, grün, schwarze Kru-
ste, L. 1.1, B. 1.0, Dl 0.08, Gew' 0,1,4613037.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L. 1.0, B. 0.6, D1 0'03, Gew. 0.1, 4613187.

Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.0,8.0.6, Dl 0.03, Gew.0.l, 46/3185.
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 1.0, B. 0.7, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613180.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 1.0, B. 0.5, Dl 0.05, Gew. 0.2, 4613179.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 1.0' B' 0.9,

D1 0.03, Gew. 0.1, 4613173.
Erh. s, allseitig modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. 1.0, B. 0.9,
Dl 0.05, Gew. 0.1, 4613166.
Erh. m, ieilweise modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. I '0, B. 0'6,
D1 0.05, Gew. 0.1, 4613164.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Zs. Ende umgebogen' Pat.

II, grün, L. 1.0, B.0.8, Dl 0.05, Gew.0.2, 4613130.
Erhl m, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
rostfarbener Fleck, L. 1.0, B. 0.8, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613108.
Erh. s, Pat. II, grün, L.0.9, B. 0.5, Dl 0.03, Gew.0.l, 4613193.

Erh. s, Pat. II, grün, L.0.9, B.0.6, Dl 0.03, Gew.0.1'4613184.
Erh. m, Pat. I,li: dgrün, A: grün, L. 0.9, B' 0.7, Dl 0.03, Gew.
0.1, 4613174.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 0.9, B. 0.7, Dl 0.05, Gew. 0.1, 4613171.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 0.9, B. 0.8, D1 0.05, Gew. 0.2, 4613146.
Erh. m, allseitig modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
0.8, B. 0.4, Dl 0.05, Gew. 0.1, 46/3191'
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L. 0.8, B. 0.6, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613183.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

schwar2e Flecken, L. 0.8, 8.1.7, Dl 0.03, Gew. 0'1. 4613160.

Erh. m, Pat. II, grün, schwarze Kruste, L. 0.8, B. 0.7, Dl 0.03,

Gew. 0.2, 4613159.
Erh. s, allseitig modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. 0.8' B.0.7,
Dl 0.05, Cew. 0.1. 4613142.
Erh. s, Pat. II, grün, schwarze Flecken, L.0.7,8.0.6, Dl 0.03'
Gew. 0.1, 4613192.
Erh. s, Pat. ll, grün, schwarze Flecken, L. 0'7, B. 0.4, Dl 0'03'
Gew. 0.1, 46/3190.
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 0.7, B. 0.6, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613188.
Erh. m, Pat. II, grün, schwarze Flecken, L.0.7, B.0.7, Dl 0.08'
Gew. 0.1, 4612964.
Erh. s, Pat. II, grün, schwarze Flecken, L' 0.6, B. 0'5' Dl 0 03'
Gew. 0.1, 4613186.
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* 1924" Erh'. g, Zs. verbogen. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-

farbeine Flecken,L. 16.5, B. 7.0-, Dl 0.08, D2 0.05,Gew.42.7,4611081'
1925 Erh. m, Zs. zusammengebogen, Pat' I, G: dbronzen, A: grün, L.

7 .8, 8. 4.4, H. 2.0, D l 0.75, Gew. 19 5, 4612507 .

1926 Erh. g, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbe-
ne FGcken, L.7.6,8.6.1, Dl 0.05, Gew.25.7, 4611458.
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Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.6,8.2.2,D| 0.05, Gew. 1.6,
46/2210.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.6,8,2.1, Dl 0.05, Gew. l.l,
46/2175.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.6,8.2.1, Dl 0.03, Gew. 1.2,
46/17 13.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6, B.2.4, Dl 0.05, Gew.
1.5,4611613.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. II, grün, schwarze
Flecken, L. 2.5, B. 1.6, Dl 0.03, Gew. 0.7, 46/3087 .

Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.2.5,8. 1.4, Dl 0.03, Gew. 0.5, 46/3024.
Erh. g, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L.2.5,8.2.1, Dl 0.05, Gew. 0.8, 46/2997.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.2.5,8.1.7,
Dl 0.05, Gew. 0.4, 4612989.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Pat. II, grün, L.2.5,8. 1.4,
D1 0.05, Gew. 0.8, 4612946.
Erh. g, Beschr. Kante umgefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5,
B. 0.9, DI 0.03, Gew. 0.6,46/2806.
Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.5,8.2.3, Dl 0.03, Gew. 0.5,
46/2427.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.2.5,8. 1.6, Dl 0.05, Gew. 1.3,46/2375.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck,L.2.5,8.2.1,
Dl 0.05, Gew. 1.8, 46/2233.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.5,8. 1.6, Dl 0.03, Gew.0.4,
46/1752.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.5,8.2.0, Dl 0.08, Gew.2.2,
46/1707.
Erh. m, Pat. II, grün, L.2.5,8.2.0, Dl 0.08, Gew. 1.2, 4611531.
Erh. g,Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.5,8.
1.9, Dl 0.03, Gew. l.l, 46/1470.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4,8.2.1, Dl 0.03, Gew. 0.5,
46/240s.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4,8. 1.3, Dl 0.03, Gew.
0.4,46/2389.
Erh. m, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L.2.4,B.
2.4,D| 0.05, Gew. 1.2, 46/2229.
Erh. m, Pat. I; G: dgrün, A: grün, L.2.4,8. 1.5, Dl 0.03, Gew.
0.5,46/1659.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,B, 1.4, Dl 0.03, Gew.0.4,
4613012.
Erh. m, Zs. Kanten aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.2.3,8. 1.7, Dl 0.05, Gew. 0.5, 4612988.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.2.3,8. 1.3, Dl 0.05, Gew. 0.4, 4612963.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,8. L2, DI 0.03, Gew. 0.6,
46t294t.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,8, 1.8, Dl 0.05, Gew. 1.4,
46/2402.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,8. 1.7, Dl 0.03, Gew.
0.4,4612377.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,8. 1.5, Dl 0.03, Gew. 0.6,
46/2376.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.3,8. 1.0, Dl 0.03, Gew.0.7,
46/2372.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,8.2.2,D1 0.05, Gew. 0.9,
46t1623.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,8. 1.4, Dl 0.08, Gew. 1.2,
4611513.
Erh. s, Pat. II, grün, L.2.2,8.0.7, D1 0.03, Gew.0.3, 4613070.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.2.2,8. 1.2,
Dl 0.03, Gew. 0.5, 46/3061.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Pat. II, grün, schwarze Kru-
ste,L.2.2, B. 1.3, Dl 0.05, Gew. 0.7,46/3060.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.2,8. 1.7, D1 0.03, Gew. 0.5,
4613056.
Erh. s, Pat. II, grün, L.2.2,8. 1.3, Dl 0.03, Gew.0.5, 4613053.
Erh. g, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.2, B. 1.5, Dl 0.03, Gew. 0.5, OR, 4613049.
Erh. g, Zs. zahlreiche Schlagspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.2,8. 1.5, Dl 0.08, Gew. 0.9, 46/2987.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.2,8. 1.8, Dl 0.03, Gew.0.5,
oR,46/2450.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.2,8.2.0, Dl 0.03, Gew.0.8,
46/2397.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.2,8. 1.6, Dl 0.08, Gew. 0.8, 4611649.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.2.1, B. 1.5,
Dl 0.03, Gew. 0.4, 4613143.
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.1, B. 0.7, Dl 0.03, Gew. 0.2, OR, 4613103.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.2.1,8. 1.4,
D1 0.03, Gew. 0.4, 46/3065.

Erh. m, Zs. Ecke aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L.2.1,8. 1.2, Dl 0.03, Gew.0.4, 46/3063.
Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.2.1,8. 1.2, Dl 0.03, Gew.0.6,
46/3020.
Erh. s, Pat. II, grün, L.2.1,8. 1.6, Dl 0.05, Gew.0.5, 46/3006.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.2.1,8. 1.9, D1 0.03, Gew.0.4,4613000.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1,8. 1.5, Dl 0.05, Gew. 0.9,
46/2995.
Erh. g,Zs. Ecke umgefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1, B.
1.2, Dl 0.03, Gew. 0.5, 46/2807.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1,8. 1.7, Dl 0.03, Gew. 0.5,
46/2393.
Erh. m, Zs. mit 3 tiefen Hiebspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.1,8. 1.6, Dl 0.03, Gew. 0.8, 46/1615.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.0,8. 1.3, Dl 0.03, Gew.
0.2,4613064.
Erh. m, Pat. II, grün, L. 2.0, B. 1.3, Dl 0.03, Gew. 0.2, 46/3055.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 2.0, B. l.l, Dt 0.03, Gew.
0.2,46t3054.
Erh. s, allseitig modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. 2.0, B. 0.9,
Dl 0.08, Gew. 0.4, 4613008.
Erh. g, teilweise modern abgebrochen, Zs. leicht gewellt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.0, B. 1.0, Dl 0.08, Gew. 0.6,46/2996.
Erh. g, Zs. Schlagspur, eingerissen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.
2.0,8. 1.4, Dl 0.05, Gew. 0.7, 46/2959.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.0, B. l.l, Dl 0.05, Gew. 0.7, 4612938.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.0, B. I .3, D I 0.05, Gew. 0.7, 4612923.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.0,8. 1.9, Dl 0.05, Gew. 1.0,
46/2813.
Erh. g, Zs. Kante umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.0, B.
2.0, Dl 0.03, Gew. 0.8, 4612252.
Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.2.0, B. 1.7, Dl 0.05, Gew. 1.6,
46/t671.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.0,8. 1.8, Dl 0.03, Gew. 1.0,
46/t662.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin,
L. 1.9, B. 1.8, Dl 0.08, Gew. 1.6, 4613081.
Erh. g, Zs. Kanten aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L. 1.9, B. 1.2, Dl 0.03, Gew. 0.3, 4613073.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B. 0.9, Dl 0.03, Gew. 0.4,
46t3039.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B. 1.8, Dl 0.03, Gew.0.8,
4613015.
Erh. g, modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B.
0.8, Dl 0.05, Gew. 0.3, 46/3014.
Erh. m, teilweise modern, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. I .9, B. 1. l,
Dl 0.08, Gew. 0.7, 4612956.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 0.8, Dt 0.03, Gew. 0.2,
46130',72.
Erh. m, Pat. II, grün, L. 1.8, B. 1.0, Dl 0.03, Gew.0.2, 4613045.
Erh. s, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, schwarze
Flecken, L. 1.8, B. 1.3, Dl 0.03, Gew. 0.2, 4613036.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 1.3, Dl 0.05, Gew.0.4,
46/3030.
Erh. g, Dek. durchlaufende plastische Rippe?, Pat. I, G: dgrün, A:
gnin, L. 1.8, B. 1.7, Dl 0.03, Gew.0.6,4613007.
Erh, g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 1.4, Dl 0.05, Gew. 1.6,
46/2984.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L. 1.1,8.0.9, Dl 0.03, Gew. 0.2, 46/3096.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.7,8. 1.0, Dl 0.03, Gew.0.2, 4613058.
Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7,8. 1.5, Dl 0.03, Gew. 0.2,
46/3035.
Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 1.7,8. 1.6, Dl 0.05, Gew. 1.1,
46/3031.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.7,8. 1.3, Dl 0.03, Gew.0.2, 4613028.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 1.6, B. 0.9,
Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613149.
Erh. s, Pat. II, grün, schwarze Flecken, L. 1.6, B. l.l, Dl 0.03,
Gew. 0.2, 4613144.
Erh. m, Pat. II, grün, schwarze Flecken, L. 1.6, B. 1.0, Dl 0.03,
Gew. 0.2, 4613114.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6, B. 1.0, Dl 0.03, Gew.
0.3,46/3102.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6, B. l.l, Dl 0.03, Gew.
0.2,4613t00.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.6, B. 1.4, Dl 0.03, Gew.0.3, 46/3056.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.6, B. 1.4, Dl 0.05, Gew.0.5, 46/306j.
Erh. s, allseitig modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. 1.6, B. 0.9,
Dl 0.03, Gew. 0.2, 4613041.
Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 1,6,8.0.8,
Dl 0.03, Gew. 0.2, 4613034.

c-h n rcilweise modem abgebrochen. Pat. l. C: dgrün' A: grün'

:iJf;t;;;' Fleck, L. 1.6. B. 1'3, Dl 0'03, Gew,0'2, 491]!2s'
'Eä.?,-pt,. I, G: dgrün, A: grün, L' 1'5, B' 08, Dl 0'03' Gew'

o":);o.u'3)11: 
qrün. L. 1.5, B. 0.8, Dl 0.03, Gew. 0.1,46t3167'

Ei'i J i"if*"iö modem abgebrochen, Pat. l, G: dgrün. A: grün,

i"i i's 0.9. Dl 0.03. Gew. 0.2, 4613140.

iirt. nl"Gii*di* modern abgebrochen, Pat. II, grün, L l'5, B' 0'9'

Ot O.OS, Gew. 0.2, 4613,136'

;rh. ;.-i",. II, grün, schwarze Flecken, L 1'5, B' 0'8, Dl 0 03'

Gew. 0.1, 4613129.
E*. r, t"it*.ite modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün,.4: grün'

il"iirit*", Fleck, L. l'5, B. I l. Dl 0.03, Gew.0.2. 4613126'
'e"Ä. ä. äif r"itie modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
i's e'0.0. D40.05, Gew. 0.2, 46t3119.

üÄ e,p".l. G: dgrün. A: grün, L. 1.5,8.0.9, Dl 0'03' Gew' 0'l'
oR. 4613 ll8.
irh. Ln. teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün'

i. r.s. e. 0.8. Dl 0.08, Gew. 0.4, 4613117.

Erh. c. teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

r I 5. B. l.l. Dl 0.05, Gew. 0.4, 4613088.

eif'r. ., put. l, G: dgrün, A: grün, L' 1.5, B' 0.7, D1 0.03, Gew'

0.1,4613084.
Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. l'5, B' 0'8,

Dl 0.03, Gew. 0.2, 4613079.
Erh. m, ieilweise modem abgebrochen. Zq' E$e umgefaltet, Pat'

i c, dsrun, A: srün, L. 1.5,B. l.l, Dl 0.03, Gew.0.2, 4613078'

Erh. e,-teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. l.i B. 1.4. Dl 0.05, cew. 0.5. 4613057.

Ertr. s, Zs. leicht verbogen, Pat. II, grün, L. 1.5, B. 0.6' Dl 0 03'

Gew.0.1, 4613052'
Erh. s, aliseitig modem abgebrochen, Pat. II' grün' schwarze Kru-
ste, L. 1.5, B. 1.4, Dl 0.05, Gew. 03' 4613043'

Erh. m, Pat. II, grün, L. 1.5, B. 1.1, Dl 0.03, Gew 0'2'4613027'
Erh. g, Pat. I, Gidgrtin, A: grün, L. 1.5, B' 1.2, Dl 0.03, Gew.0.l,
46t2998.
Erh. g, Beschr. Blech leicht gebogen,-auf Innen:^qite Bleisp-uren?,

Pat. I;G: dgrün, A: grün, weiisliche Kruste iBlei?;. L. 1.5, B. l.l'
Dl 0.08, Cew. 0.6, 4612990.
Erh. g,Zs.leicht gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1'5' B. 1.3'

Dl 0.05, Gew. 0.9. 4612939.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. l'4,8.0.6, D1 0.03' Gew.
0.t,4613t56.
Erh. m, Pat. II, grün, L. 1.4, B. 1.0, Dl 0.03, Gew.0.3,46/3134.
Erh. g,Zs. Kantön umgefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4' B.
1.2, D1 0.03, Gew. 0.2, 46/312'1.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4, B' 0,7, D1 0.03, Gew.
0.2,4613106.
Erh. m, Pat. II, grün, L. 1.4, B' 1.0, D1 0.03, G"y'Q.l-, 4613098.

Erh. s, Pat. II, Ärün, schwarze Flecken, L. 1.4, B. 1.0, Dl 0'03,
Gew.0.l, 4613082.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 1.4, B. 0.9, Dl 0.08, Gew. 0.3, 4612991.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. 1.3, B. 0.8,

Dl 0.03, Cew. 0.1. 4613176.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.3, B.0.7, Dl 0.03, Gew.0.1,46/31'70.
Erh. m, allseiiifmodern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.3, B. 0.8, Dl 0.05, Gew. 0.2, 4613161.
Erli. s, teilweise modem abgebrochen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L.
1.3, B. 1.1, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613145.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.3, B.0.8, D1 0.05' Gew,0'2,4613112.
Erh. m, allseitig modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.3, B. 0.8, Dl 0.05, Gew. 0.1, 4613109.
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat. l, G: dgrün. A: grün,
schwarie Flecken, L. 1.3, B. 0.7, Dl 0.03, Gew' 0.2, 4613104'

Erh. m, allseitig modem abgebrochen, Pat. II, grün, L, 1.3'8. 1.2'

D1 0.03, Gew 0.3, 4613097.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L. l.t, B. 0.9, Dl 0.05. Gew. 0.3,4613083.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Zs. Kante umgcfaltet, Pat.

I, G: ägrtln, A: grün, L. 1.3.B. 1.2, Dl 0.05' Gew'-0.7'4613066'
Erh. s,-Pat. II, grün, L. 1.3, B. i.2, Dl 0.05, Gew.0.2,46/3050.
Erh. m, teilweis=e modern abgebrochen, Pat. II, grün, L. l'3' B. 0.9,

Dl 0.05, Gew. 0.2, 46/3044.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.3, B. 1.2, Dl 0.03, G"*.9.J,46/3029.
Erh. g, Pat. I, G-: dgrün, A: grün, L' i'3, B. 1'3, D1 0.03, Gew' 0.2,

oR,4613026.
Erh. g, Pat. II, grün, L. 1.3, B. 1.2, Dt 0.05'-Gew.0-'3',46/3021.
grh. s-, pat. I, G: dgrtln, A: grün, schwarze Flecken, L. 1.2, B' 1.0'

Dl 0.03, Gew. 0.1, 46/3177.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.2,8. 1.0, Dl 0.03' Gqy.9.1, 4613168.

Erh. m, Pat. I,b: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 1.2'8.
0.7, Dl 0.03, Gew. 0.1, 46/3163.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L. 1.2,8.0.9, Dl 0.03, Gew. 0.1, 46/3148.

Erh. s, allseitig modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. 1.2, B' 0.6,
Dl 0.05, Gew. 0.2, 46/3141.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.2,8. l'0, Dl 0.03, Gew'
0,2,4613t39.
Erh. m, Pat. II, grün, L. 1.2,8.0'9, Dl 0.03, Gew.0.2, 4613138'

Erh. m, allseitig modem abgebrochen, Pat' II, grün, schwarze Kru-
ste, L. 1.2, B.0.6, Dl 0.03, Gew. 0.2,46/3135.
Erh. s, Pai. II, grün, L. 1.2,8.0.9, Dl 0.03, Gew.0.l, 46/3133.
Erh. m, allseitig modem abgebrochen, Pat, !1, -grün' schwarze

Flecken, L. 1.2,-8. 0.9. Dl 0.Ö5. Cew, 0.2. 4613132.

Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.2,8.0.8, Dl 0.03, Gew.0.l'4613128.
Erh. m, Pat. I, ö: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 1.2, B. 0.9'
Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613121.
Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 1.2, B. 1.0,

Dl 0.03, Gew.0.l, 4613077.
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat. rostfarbene Kruste, L'
1.2, B. 1.1, Dl 0.05, Gew. 0.4, 4613062.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. l.l, B. 0.6'
Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613175.
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat' I, G: dgrün, A: grün'

L. 1.1, B. 0.9, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613158'
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün.

L. l.l, B. 0.7, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613155.
Erh. m, allseitig modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
l.l, B. 0.9, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613151.
Erh. m, Pai. II, grün, L. 1.1,8.0.8, Dl 0.03, Gty.Q.!'4613147.
Erh. s, Pat. II, grün, schwarze Flecken, L. l.l' B. 0.8' Dl 0.03,
Gew. 0.1, 4613122.
Erh. m, Fat. Il, grün, schwarze Flecken, L. 1.1' B.0'8, Dl 0.03,
Gew. 0.1, 4613113.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Pat. II, grün, schwarze Kru-
ste, L. 1.1, B. 1.0, Dl 0.08, Gew' 0,1,4613037.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L. 1.0, B. 0.6, D1 0'03, Gew. 0.1, 4613187.

Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.0,8.0.6, Dl 0.03, Gew.0.l, 46/3185.
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 1.0, B. 0.7, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613180.
Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 1.0, B. 0.5, Dl 0.05, Gew. 0.2, 4613179.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 1.0' B' 0.9,

D1 0.03, Gew. 0.1, 4613173.
Erh. s, allseitig modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. 1.0, B. 0.9,
Dl 0.05, Gew. 0.1, 4613166.
Erh. m, ieilweise modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. I '0, B. 0'6,
D1 0.05, Gew. 0.1, 4613164.
Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Zs. Ende umgebogen' Pat.

II, grün, L. 1.0, B.0.8, Dl 0.05, Gew.0.2, 4613130.
Erhl m, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
rostfarbener Fleck, L. 1.0, B. 0.8, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613108.
Erh. s, Pat. II, grün, L.0.9, B. 0.5, Dl 0.03, Gew.0.l, 4613193.

Erh. s, Pat. II, grün, L.0.9, B.0.6, Dl 0.03, Gew.0.1'4613184.
Erh. m, Pat. I,li: dgrün, A: grün, L. 0.9, B' 0.7, Dl 0.03, Gew.
0.1, 4613174.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 0.9, B. 0.7, Dl 0.05, Gew. 0.1, 4613171.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 0.9, B. 0.8, D1 0.05, Gew. 0.2, 4613146.
Erh. m, allseitig modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
0.8, B. 0.4, Dl 0.05, Gew. 0.1, 46/3191'
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L. 0.8, B. 0.6, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613183.
Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

schwar2e Flecken, L. 0.8, 8.1.7, Dl 0.03, Gew. 0'1. 4613160.

Erh. m, Pat. II, grün, schwarze Kruste, L. 0.8, B. 0.7, Dl 0.03,

Gew. 0.2, 4613159.
Erh. s, allseitig modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. 0.8' B.0.7,
Dl 0.05, Cew. 0.1. 4613142.
Erh. s, Pat. II, grün, schwarze Flecken, L.0.7,8.0.6, Dl 0.03'
Gew. 0.1, 4613192.
Erh. s, Pat. ll, grün, schwarze Flecken, L. 0'7, B. 0.4, Dl 0'03'
Gew. 0.1, 46/3190.
Erh. m, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 0.7, B. 0.6, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613188.
Erh. m, Pat. II, grün, schwarze Flecken, L.0.7, B.0.7, Dl 0.08'
Gew. 0.1, 4612964.
Erh. s, Pat. II, grün, schwarze Flecken, L' 0.6, B. 0'5' Dl 0 03'
Gew. 0.1, 4613186.

1 855

1 856

I 857
I 858

I 859

I 860
I 861

I 862

l 863

I 864
1 86s

1 866

I 867
1 868

I 869

1 870

I 871

1872

I 873
1874

I 875
1 876

187',l
I 878

1879
l 880

l 881

verbosen (Nr. I924-2105)
* 1924" Erh'. g, Zs. verbogen. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-

farbeine Flecken,L. 16.5, B. 7.0-, Dl 0.08, D2 0.05,Gew.42.7,4611081'
1925 Erh. m, Zs. zusammengebogen, Pat' I, G: dbronzen, A: grün, L.

7 .8, 8. 4.4, H. 2.0, D l 0.75, Gew. 19 5, 4612507 .

1926 Erh. g, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbe-
ne FGcken, L.7.6,8.6.1, Dl 0.05, Gew.25.7, 4611458.
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1927

1928

1929

*1930

193 I

* 1932

I 933

1934

l 935

1936

1937

*1938

1939

I 940
t94t

t942

*1943

1944

1945

1946

t947

1948

1949

I 950

195 I

1952

I 953

1954

*1955

1956

t957

I 958
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B. 4.8, H. 1.1, Dl 0.05, Gew.26.2,4612648.

*2117 Erh. m, Zs. zusammengefaltet, teilweise eingerollt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, schwarze Flecken, L. 5.2,8.3.0,H.2.5, Dl 0.03, Gew.
6.6,46/2636.

2ll8 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, B. 3.8, H. 0.8, Dl 0.03,
Gew. 6.5, 46/1698.

2119 Erh. g, Beschr. oben längslaufender Absatz, wohl original, Zs. US
eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.4.7,8.
3.6, H.0.5, Dl 0.08, Gew. 10.4, OR,46/1377.

*2120 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.6,8.4.3, H. 1.5, Dl 0.03,
Gew. 12.7, 46/1728.

2l2l Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3,8.4.0, H. 1.0, Gew. 8.8,46116l L
*2122 Erh. g, Zs. zusammengefaltet, Enden mehrmals eingefaltet, Pat. I,

G: dgrün, A: grün, L. 4.2, B.3.0, H. 1.7, Dl 0.08, Gew. 14.1,
4612656.

2123 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1,8.3.4, Dl 0.05, Gew.
6.5,46/1427.

2124 Erh. g, Zs. zusammengeknüllt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, B.
2.2,H. 1.2, Dl 0.03, Gew.4.1, 46/2643.

2125 Erh. g, Zs. von 3 Seiten eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.0,8.3.2, H.0.7, Dl 0.03, Gew. 6.7,46/2239.

2126 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, Ar grün, L.4.0,
B. 0.9, H. 0.2, Dl 0.05, Gew. 1.6, 46/1383.

2127 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.8, B.2.0,H,0.7, Dl 0.03,
Gew 2.4, 46/1455.

*2128 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.7,8.2.0, H.0.5, Dl 0.05,
Gew. 3.7, 46/1544.

2129 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.3.6,8.2.9,
H. 0.8, Dl 0.05, Gew. 4.1,4612548.

2130 Erh. g, Zs. mehrfach eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5,
8.2.2,H.0.4, Dl 0.05, Gew.6.6, OR,4612345.

2l3l Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 3.5, B. 3.3,
H. 1.3, Dl 0.03, Gew. 4.3, OR, 4611460.

x2132 Erh. m, Zs. zusammengefaltet, dann beidseitig eingefaltet, Pat. II,
grün, L. 3.3, B. 2.0, H. 0.9, Dl 0.05, Gew. 4.4,46/2635.

2133 Erh. g, Zs. beidseitig zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.2, B. 2.2, H. 0.7, Dl 0.03, Gew. 3.0, 4612412.

2134 Erh. g, Zs. von beiden Enden her eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.3.0, B. 1.2,H. l.l, Dl 0.03, Gew. 1.7,4611702.

2135 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, B.2.5, H. 1.5, D1 0.03,
Gew. 2.0, 46/1435.
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*2136 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, B. L8, H. 0.04, Gew. 2.2,4611493.
2137 Erh. g, Zs. beide Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.

2.7,8.2.4, H. 0.9, Dl 0.08, Gew. 4.5,4612199.
2138 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2;7,8. 1.9, H. 1.0, Dl 0.03,

Gew. 1.7, 4611668.
2139 Erh. g, Zs. beidseitig eingebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L, 2.4,

B. 1.4, H. 0.8, Dl 0.03, Gew. 2.1, 46/2329.
2140 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,8.2.2,H.0.8, Dl 0.03,

Gew. 1.6,4611661.
2141 Erh. s, Zs. mehrmals eingefaltet, Pat. II, grün, L.2.2,8. 1.7,H.

0.4, D1 0.05, Gew. 0.9, 4613047.
2142 Erh. g, Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.2, B.

1.9, H. 0.3, Dl 0.03, Gew. Ll, 46/2828.
*2143 Erh. g, Zs. allseitig eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.2,

B. 2.0, H. 0.8, D1 0.03, Gew. 3.0, 46/2203.
2144 Erh. g, Zs. mehrfach zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L,2.1,8. 1.6, H. 0.3, Dl 0.03, Gew. 1.5, 46/2829,
2145 Erh. g, Zs. von einer Seite her mehrmals eingefaltet, Pat. I, G:

dgrün, A: grün,L.2.1, B.2.0, H.0.4, Dl 0.03, Gew.4.0,4612485.
2146 Erh. g, Zs. dreiseitig eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.0,

B. 1.2, H. 0.5, Dl 0.05, Gew. 1.9, OR,46/2399.
2147 Erh. g, Zs. zusammengefaltet, dann eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 1.9, B. 1.8, H.0.4, Dl 0.03, Gew. 1.3, 46/282'7.
2148 Erh. g, Zs. zusammengefaltet und eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 1.9, B. 1.8, H.0.5, Dl 0.03, Gew. 1.1, 46/2387.
2149 Erh. g, Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B.

1.7,H.0.25, Dl 0.03, Gew. 1.1,46/2190.
2150 Erh. g, Zs. beidseitig zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 1.5, B. 1.3, H.0.5, Dl 0.03, Gew. 1.0,46/2416.
2l5l Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 1.3, B. 1.3, H.0.2, Dl 0.03, Gew.0.6, 46/3032.

zusarnmengefaltet zu Päckchen (mind. 2 Komponenten;
Nr.2152-2"161)
*2152 Erh. g, Zs. dreimal zusammengefaltet, dann eingefaltet, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.5.2,8.5.1,H.2.6, Dl 0.05,
Gew.22.6, OR,4612632.

2153 Erh. g, Zs. unregelmässiges, einseitig abgeschrotetes Blech einge-
faltet, beide Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfar-
bener Fleck, L. 5.0, B.2.5, H. 1.5, Dl 0.05, Gew.6.1, 46/2514.

*2154 Erh. m,Zs.2 Bleiplättchen (1.7 x 1,5 x 0.25) eingefaltet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün und II, grün; Blei: weiss, L, 4.6,8.2.0, H. 0.6,
Dl 0.08, Gew. 11.6, MA ARB13l, 4612625.

*2155 Erh. g, Zs. kleines, einseitig abgeschrotetes Blech in anderes Blech
eingeklemmt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3,8.3.7, H. 1.5, Dl
0.05, Gew 7.3,4611521.

*2156 Erh. g,Zs. im Innem trapezförmiges Blech eingefaltet, Enden beid-
seitig eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.2,8.4.5,H.2.0,
Dl 0.05, Gew. 15.1, 4612506.

*2157 Erh. g, Zs. Blech mit einseitigen Abschrotspuren um zusammen-
gefaltetes Blech gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener
Fleck, L. 3.8, B. 3.3, H. 0.8, Gew. 5.3,4612628.

*2 I 58 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, B. 2.6, H. 1.0, Gew. 4,0, 46/ I 512.
*2159 Erh. g, ein Teil modem abgebrochen, Beschr. möglicherweise Seg-

ment eines runden Bleches, Zs. Bleiplättchen (1.7 x I .5) durch bei-
de Blechenden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün; Bleiplättchen
weiss, stark korrodiert, L. 3.4, B. 2.4, H. 0.9, Dl 0.08, D2 0.03,
Gew. 9.0, MA ARBl32, 46/2240.

2160 Erh. g, Zs. im Qs. runder Bronzestab (Dm. 0. l5) eingefaltet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,8,2.2,H.0.5, Gew. 1.8, OR,4611683.

2161 Erh. m, Teil des Bleches modern abgebrochen, Zs. einseitig abge-
schrotetes Blechstück eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün und II,
grün, L. 1.5, B. 1.2, H.0.5,DI 0.03, Gew.0.6,46/3022.

2. Material in Verbindung mit dem Bronzeguss
(<Bronzeguss); Nr. 2l 622ß2)
2.1. Gussfladen, Flüsse und Gusstropfen
(Nl2162-2200)

Gussfladen Q{r 2 I 62*2 I 69)
*2162 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS glatt, US unregelmässig,

Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.3, B.3.6, H. 1.6, Gew. 106.6, MA
ARB305, 46n.|0.

x2163 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS glatt, US unregelmässig,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0,8.3.3, H. 1.6, Gew.59.0, MA
ARB308, 46^.ß3.

*2164 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS blasig, mit anhaftenden
Bronzestücken, US unregelmässig, blasig, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.6.6,8.6.1, H. 1.6, Gew.219.8, MA ARB306, 46ll.ttt.

*2165 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS blasig, mit eingeschmol-
zenen Eisenstiften, US unregelmässig, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

Rostkruste, L. 6.3, B. 4'9' H' 1'4, Gew' 146'3, MA ARB307'

46lt 'l12'
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i r.5. e. 2.5, H. 0.8, Gew.21.7, MA ARB602' 4611.131.

*rrr* Eih. e, wenig Gusskante erhalten, Beschr. OS glatt, stark blast-g,
"'"" Ü.s sT;tt, Os=und US starke Meisselspuren, verrundet, Pat. I, G:

Jerü"n, A: grün, L.3'0, B' 3.2, Dl 0.4,D2 0'8, Gew' 27'0,M4
A-R8208,46/t.105'

*,r6q 'F;h. q. Strqment mit Gusskante erhalten, Beschr. beidseitig glatt,-'"- 
Li.ht-btutfu, eat. I, G: dgrün, A: grün' L.3.0,8.2'4' Dl 0'4' Gew'

15.0,461738.

Flüsse (Nr.2l7O-2177)
iiiiö- ürtt. g, Ende erhalten, Beschr. unregelmässig. oS stark ggfurcht,

US biäsig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 10.9, B' 6'9, H. 0.9, Gew.

218.9, MA ARB407, 4611.120.
xr171 Erh. s. mehrfach abgebrochen, Beschr. unregelmässig, blasig' OS

leichigefurcht, US gerade, blasig, Pat- I, G:dgrün, A: grün, L.5.8,
B. 3.4;H. 0.5, Gew. 31.1, MA ARB406, 4611.119.

*2172 Erh. s, Ende erhalten, Beschr. unregelmässig, beidseitig stark bla-

sig, Fät. I, G: dgrün, A: grün, L' 3.5,8.2.2' H' 0'8, Gew. l3'9,
MA ARB504. 4611.125.

*2173 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. unregelmäs,sig, bgld^seltlg ql{i: l^al
I, G: ägrün, A: grün, L. 3.6, B. I .3, H. 0.6, Gew. I 1.9, MA ARB403,
46/1.n6.

*2174 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. unregelmzissig, 95- glgtt, U! !la-s1q,
Pat. I G: dgrün, A: grün, L.2.3,8. 1.7, H.0'6, Gew.6'3' MA
ARB408,4611.121.

*2175 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. unregelmässig, OS glatt, US leicht
blasif, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B. 1.2, H' 0.5' Gew.4.9,
MA ARB405, 4611.118.

*2176 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. unregelmässig, 9S. gtgtt,U! !la-s!q,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4,8. 1.4, H' 0'4, Gew' 4.2,MA
ARB505, 46/1.126.

*21'77 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. unregelmässig, O-S Jeicht g9furcht,
US görade, glatt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,,rostfarbener Fleck, L.
4.1,8.3.7, H.0.35, Gew.20.2, MA ARB404, 46/1.117.

Gusstropfen (Nr 2 I 78-2200)
*2178 Eih. g, ganz, Beschr. unregelmässig, eine Seite glegflacht.!a!1,

G: dglun, A: grün, L.2.4,8. 1.2, H. 0.8, Gew. 6.5, MA ARB507,
46/t.t27.

*2179 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS glatt, US blasig, Pqtrl, 
-Q:

dgrtin, A: grün, L. 2.4,8. 1.2, H.0.8, Gew.8'4, MA ARB402,
4611.1t5.

*2180 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, blasig, Pat. I, G: dgrün, A:
erün.1.-1.7, B. 0.8, H. 0.7, Gew. 2.2,MA ARB507, 4611.128.

*2181 Erh. g, ganz. Beschr. unregelmässig, Pat. l, C: dgrün, A: grün' L.
1.s, E. I.2, H. 0.9, Gew. 4.6, MA ARB503, 4611.124.

*2 I 82 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, leicht blasig. Pal, !, Gr lgtyl,
A: grün, L. 1.3, B. Ll, H. 1.0, Gew. 3.3, MA ARB502, 4611.123.

*2183 Erh. g, modem abgebrochen, Beschr. unregelmässig, b_lasig, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.2'2,8.2.1' H. 1.4, Gew.
I 1.9, MA ARB508, 46/1.129.

*2184 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, blasig, Pat. I, G: dgrün, A:
grün,-roitfarbene Flecken, L.3.1, B. l'9, H. 1.1, Gew.9.8, MA
ARB60l,46/1.130.

*2185 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. unregelmässig, OS glatt, U! !try19,
Pat. I-, G: dgrün, A: grün, L. 1.4,8.0.7, H.0.6, Gew.2.0' MA
ARB50l, 46/1.122.

*2i86 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, einseitig gefurcht, Pat. I, G:
dgrün-, Ä: grün, L.2.6, B. 1.8, H. 1.0, Gew. 10.9,4612209.

x2187 Eih. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS leicht gefurcht, US unre-
gelmäss.ig, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L.2.5, B' 1.1, Dl 0.1, Gew.
0.9,46/928.

*2188 Erh. g, modem abgebrochen, Beschr. unregelmäs,sig, 9,5-ttt,,,^tt
blasig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0,8.2.4,Gew.7.8'46/923.

*2189 Erh. m, ganz, Beschr. unregelmässig, blasig, Pat' I, A: dgrün' A:
grün, L. 1.9,8. 1.4, H. 0.8, Gew. 4.6,461948.

*2190 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, stark blasig, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 2.7, B. 1.2, H. 0.9, Gew' 4,4, 46/9]0.

*2191 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, blasig,-Pat. I, G: dgrün, A:
grün,-L. 2.3,8. 1.1, H. 0.6, Gew. 4.4,461950.

x2192 Erh, g, ganz, Beschr. unregelmässig, stark blasig, Pat. I, G: dgrün,
A: erün, L. 1.8, B. 1.5, H. 1.0, Cew.33,461929.

*2193 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS glatt, US blasig, lat. I' G:

dgrun, A: grün, L. 1.6, Qb.0.6, Qh.0.7, Gew.2'4,461927.
*2194 E7h. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS unregelmässig, 

-US
blasig, Pai. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B. 1.4, H.0.6, Gew.2'1'
46t939.

*2195 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, beidseitig gl4t, Pat. I, G:
dgrün, A-: grün, L. 1.7,8.2.2, Dl 0.4, Gew' 2.1,461944.

*2196 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, blasig, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 1.3, B. 1.1, H. 0.7, Gew. 2.0,461952.

*2197 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, Pat. I, G: dgrün, Al grün, rost-
farbenei Fleck, L. 2.1,8. 1.3, Dl 0.2, Gew. 1.4,46/941.

x2t98 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. unregelmässig, glatt, Pat. II, hell-
grün, L. 1.0, B. 1.0, Dl 0.35, Gew. 1.0,461842.

*2199 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, glatt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 1.5, B. 0.75, H. 0.35, Gew. 0.9,46/960.

*2200 Erh. g, modem abgebrochen, Beschr. unregelmässig, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.0.7, B.0.5, Dl 0.4, Gew. 03,461959.

2.2. Tiegelinhalt (Nr. 2201)

*2201 Erh. g, ganz,Pat. I, G: dgrün, A: grün, B. 3.0, qb 5.7, Qlt. 5.2,
Gew.-2i9.7, MA ARB604, ARB605, ARB606, OR,4611.139.

2.3. Rohgüsse (Nl 22021362)

Sanguixtgafibel mit Tonkern (Nr 2202)
*220?2 EÄ."C, Fuss, Gusskanal ünd Btigelhinterteil abgebrochen, L. Na-

delhalter 2.8, Beschr. Stiftloch, Zapfenloch oval; Tonkem homo-
gen, braun, Fuss mit Gusskanal, mit zahlreichen Einschlüssen, Hs.
Z+eilige Gussform mit Einsatzstück, leichter Grat, Zs. zerdrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb. 1.8, Qh' 1.9, Gew. l5'3, MA
ARB094, 46/702.2.

Mas sive Sanguisugajibeln Q'{n 2 2 0 3-2 2 I 2)
mit asymmetrischem Bügel und ovalem Querschnitt
(Nr. 2203-2205)
*2203 Erh. g. Fuss abgebrochen, Hs.2teilige Gussform mit Einsatzstück,

Gusslanäle zu Bügelhinterteil und Fuss, nicht ganz gefüllt, Nadel
nicht ilbergossen, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener
Fleck, BL. 3.6, Qb. 1.7, Qh. 1.1, Gew.25.2,461685.

*2204 Erh. g, Fuss und Gusskanal abgebrochen, Nadel herausgerutscht,
L. Nadelhalter 1.9, Beschr. aufBügel blasig, mit Einschlüssen, Hs.
2-teilige Gussform mit Einsatzstück, Gusskanal zu Rügelhinterteil,
Einfall-stellen, Nadel nicht sauber übergossen, Qual. s, Pat' I, G:
dgrün, A: grün, L.4.6, BL.3.l, Qb. 1.6, Qh.0.9, Gew' 17.5, MA
ARB238, 46168r.

*2205 Erh. m, Fuss, Nadel und Gusskanal abgebrochen, Beschr. Guss-
nähte, L. vorderer Gusskanal 1.5, Hs. 2{eilige Gussform mit Ein-
satzsti.ick,2 Gusskanäle zu BügelUS, Nadel nicht übergossen, Qual.
s, Pat. I, G: dgrün, A: grün,8L.3.3, Qb. 1.4, Qh.0.9, Gew. 18.3,

461684, Crivelli I 9 46, Taf . Xll,2.

mit asymmetrischem Bügel und linsenförmigem Querschnitt
(Nr.2206.2207)
*2206 Erh. g, Güsskanal abgebrochen, Hs. 3-teilige Gussform, Gusskanal

zu Bügelhinterteil, nicht ganz ausgegossen, Nadel nicht überg99-
sen, hinten starker Grat, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 6.4,
8L.2.9, Qb. 1.5, Qh. 0.45, Gew. 12.8, MA ARB084, 461682.

*220'1 Erh. g, Fuss- und Bügelansatz erhalten, Hs. 3-teilige Gussform, mit
zu wänig Metall gegossen, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L.
4.7, Gew. 4.6, MA AR8096,461723.

mit schmalem Bügel, linsenförmigem Querschnitt
und kurzem Fuss (Nr. 2208-2211)
*2208 Erh. g, Fuss'abgebrochen, Hs. 3-teilige Gussform, Gusskanal zu

Bügelhinterteil, Nadel herausgerutscht, hinten starker Grat, Qual.
s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3,4,8L.2.5, Qb. 1.0, Qh.0.3, Gew'
6.7, MA ARBO85, 461683.

*2209 Erh, g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fuss mit <Fortsatz>, Hs. mind.
2+eilige Gussform, starker Grat, untere Gussformhälfte mit Riss,
gussformgleich mit Nr. 221l, Pat. V L. 4.5, B. 1.6, Gew' 5.6, MA
ARBt4',l, 461732.

*2210 Erh. m, Bügel abgebrochen, Beschr. Fuss mit <<Fortsatz>, BügelQs.
rund, Hs. mind. 2+eilige Gussform, starker Grat, obere Gussform-
hälfte im Bereich des Nadelhalters ausgebrochen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.9, B. 1.3, Gew.4.l, MA AR8146,461733.

*2211 Erh. m, (Fofisatz> erhalten, Beschr. Gussformrest anhaftend, Hs'
mind. 2-teilige Gussform, starker Grat, untere Gussformhalfte mit
Riss, gussformgleich mit Nr. 2209, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.4,8. 1.3, Gew. 1.7, MA ARB222,46/734.

*2212 mit linsenförmigem Querschnitt und kurzem Fuss, Erh. g, Fuss ab--

gebrochen?, Beichr. Qs. D-förmig, Nadel im Qs. rechteckig, noch
iicht zu Spirale gewickelt, Hs. j-teilige Gussform, Einguss vom
Bügelknotön her, wohl mit zu wenig Metall gegossen, Qqal. s, La1.
dbr-onzen, restauriert, L. 3.5, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew' 2.8,461602,
Crivelli 1946, Taf. VIII,7.
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2097

2098

2099

Erh. s, teilweise modem abgebrochen, Zs. geknickt, Pat. II, grün,
L. 1.3, B. 0.6, Dl 0.03, Gew. 0.2, 4613076.
Erh. m, grösstenteils modem abgebrochen, Zs. zusammengefaltet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.3, B. 1.2, Dl 0.05, Gew.0.8,4612453.
Erh. s, allseitig modem abgebrochen, Zs. zusammengebogen, Pat.
II, grün, schwarze Flecken, L. 1.2,8.0.7, Dl 0.03, Gew. 0.2,
46t3153.

2100 Erh. s, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze
Flecken, L. 1.2,8. 1.0, Dl 0.03, Gew. 0.2, 4613080.

2l0l Erh. g,Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.2,8.
0.9, Dl 0.08, Gew. 0.3, 46/29'77.

2102 Erh. s, Pat. II, grün, L. l.l, B.0.7, Dl 0.03, Gew.0.l,4613110.
2103 Erh. s, teilweise modern abgebrochen, Zs. zusammengefaltet, Pat.

II, grün,"L. 0.9, B. 0.5, Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613162.
2104 Erh. s, Pät. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 0.8, B. 0.5,

Dl 0.03, Gew. 0.1, 4613178.
2105 Erh. m, teilweise modern abgebrochen, Zs. zusammengebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.0.7, B.0.5, Dl 0.03,
Gew. 0.1, 46/3182.

zusammengefaltet zu Päckchen (1 Stück; Nr. 2106-2151)
2106 Erh. s, Pat. II, grün, L. 17.0, B.7.7, Dl 0.05, Gew.42.3,4611083.
2107 Erh. g,Zs. Enden umgebogen, zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün,

A: grün, L. 10.2,8.7.0, Dl 0.03, Gew.62.5, OR,46/2663.
*2108 Erh. g, Teil modem aufgefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.9.9,

8.7.1, Dl 0.05, Gew. 47.5,46/1444.
*2109 Erh. g, Beschr. Faltung: unterer Teil eingefaltet, dann oberer in 2

Faltungen eingefaltet, am Schluss beide Seiten, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, schwarze Flecken, L. 9.7 , B. 6.7, H.2.1, D I 0.05, Gew. 85.8,
46/1445.

2110 Erh. g, Zs. mehrfach zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
schwarze Flecken, L.9.2, B. 5.5, H.2.2, Dl 0.03, Gew. 31.2,
4612537.*2lll Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.7.8,8.4.4,
H. 1.2, Dl 0.03, Gew. 15.0,46/1740.

*2112 Erh. s, Zs. mehrfach gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, und II, grün,
L.7.3,8.5.0, H. 1.3, Dl 0.03, Gew.26.5, OF.,4612659.

2113 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.'7.1,8. 4.1,
H. 1.0, Dl 0.03, Gew. 9.8,46/1519.

2ll4 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.8, B. 4.2,H. 1.4, Dl 0.03,
Gew. 9.9, 46/1463.

2lI5 Erh. m, Zs. längsgefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, B. 1.8,
H. 0.4, Dl 0.03, Gew. 3.3,4611528.

2116 Erh. g, Zs. zweifach eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3,
B. 4.8, H. 1.1, Dl 0.05, Gew.26.2,4612648.

*2117 Erh. m, Zs. zusammengefaltet, teilweise eingerollt, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, schwarze Flecken, L. 5.2,8.3.0,H.2.5, Dl 0.03, Gew.
6.6,46/2636.

2ll8 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, B. 3.8, H. 0.8, Dl 0.03,
Gew. 6.5, 46/1698.

2119 Erh. g, Beschr. oben längslaufender Absatz, wohl original, Zs. US
eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.4.7,8.
3.6, H.0.5, Dl 0.08, Gew. 10.4, OR,46/1377.

*2120 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.6,8.4.3, H. 1.5, Dl 0.03,
Gew. 12.7, 46/1728.

2l2l Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3,8.4.0, H. 1.0, Gew. 8.8,46116l L
*2122 Erh. g, Zs. zusammengefaltet, Enden mehrmals eingefaltet, Pat. I,

G: dgrün, A: grün, L. 4.2, B.3.0, H. 1.7, Dl 0.08, Gew. 14.1,
4612656.

2123 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1,8.3.4, Dl 0.05, Gew.
6.5,46/1427.

2124 Erh. g, Zs. zusammengeknüllt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, B.
2.2,H. 1.2, Dl 0.03, Gew.4.1, 46/2643.

2125 Erh. g, Zs. von 3 Seiten eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.0,8.3.2, H.0.7, Dl 0.03, Gew. 6.7,46/2239.

2126 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, Ar grün, L.4.0,
B. 0.9, H. 0.2, Dl 0.05, Gew. 1.6, 46/1383.

2127 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.8, B.2.0,H,0.7, Dl 0.03,
Gew 2.4, 46/1455.

*2128 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.7,8.2.0, H.0.5, Dl 0.05,
Gew. 3.7, 46/1544.

2129 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.3.6,8.2.9,
H. 0.8, Dl 0.05, Gew. 4.1,4612548.

2130 Erh. g, Zs. mehrfach eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5,
8.2.2,H.0.4, Dl 0.05, Gew.6.6, OR,4612345.

2l3l Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L. 3.5, B. 3.3,
H. 1.3, Dl 0.03, Gew. 4.3, OR, 4611460.

x2132 Erh. m, Zs. zusammengefaltet, dann beidseitig eingefaltet, Pat. II,
grün, L. 3.3, B. 2.0, H. 0.9, Dl 0.05, Gew. 4.4,46/2635.

2133 Erh. g, Zs. beidseitig zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.2, B. 2.2, H. 0.7, Dl 0.03, Gew. 3.0, 4612412.

2134 Erh. g, Zs. von beiden Enden her eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.3.0, B. 1.2,H. l.l, Dl 0.03, Gew. 1.7,4611702.

2135 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, B.2.5, H. 1.5, D1 0.03,
Gew. 2.0, 46/1435.
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*2136 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, B. L8, H. 0.04, Gew. 2.2,4611493.
2137 Erh. g, Zs. beide Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.

2.7,8.2.4, H. 0.9, Dl 0.08, Gew. 4.5,4612199.
2138 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2;7,8. 1.9, H. 1.0, Dl 0.03,

Gew. 1.7, 4611668.
2139 Erh. g, Zs. beidseitig eingebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L, 2.4,

B. 1.4, H. 0.8, Dl 0.03, Gew. 2.1, 46/2329.
2140 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,8.2.2,H.0.8, Dl 0.03,

Gew. 1.6,4611661.
2141 Erh. s, Zs. mehrmals eingefaltet, Pat. II, grün, L.2.2,8. 1.7,H.

0.4, D1 0.05, Gew. 0.9, 4613047.
2142 Erh. g, Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.2, B.

1.9, H. 0.3, Dl 0.03, Gew. Ll, 46/2828.
*2143 Erh. g, Zs. allseitig eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.2,

B. 2.0, H. 0.8, D1 0.03, Gew. 3.0, 46/2203.
2144 Erh. g, Zs. mehrfach zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L,2.1,8. 1.6, H. 0.3, Dl 0.03, Gew. 1.5, 46/2829,
2145 Erh. g, Zs. von einer Seite her mehrmals eingefaltet, Pat. I, G:

dgrün, A: grün,L.2.1, B.2.0, H.0.4, Dl 0.03, Gew.4.0,4612485.
2146 Erh. g, Zs. dreiseitig eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.0,

B. 1.2, H. 0.5, Dl 0.05, Gew. 1.9, OR,46/2399.
2147 Erh. g, Zs. zusammengefaltet, dann eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 1.9, B. 1.8, H.0.4, Dl 0.03, Gew. 1.3, 46/282'7.
2148 Erh. g, Zs. zusammengefaltet und eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 1.9, B. 1.8, H.0.5, Dl 0.03, Gew. 1.1, 46/2387.
2149 Erh. g, Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B.

1.7,H.0.25, Dl 0.03, Gew. 1.1,46/2190.
2150 Erh. g, Zs. beidseitig zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 1.5, B. 1.3, H.0.5, Dl 0.03, Gew. 1.0,46/2416.
2l5l Erh. g, teilweise modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 1.3, B. 1.3, H.0.2, Dl 0.03, Gew.0.6, 46/3032.

zusarnmengefaltet zu Päckchen (mind. 2 Komponenten;
Nr.2152-2"161)
*2152 Erh. g, Zs. dreimal zusammengefaltet, dann eingefaltet, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.5.2,8.5.1,H.2.6, Dl 0.05,
Gew.22.6, OR,4612632.

2153 Erh. g, Zs. unregelmässiges, einseitig abgeschrotetes Blech einge-
faltet, beide Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfar-
bener Fleck, L. 5.0, B.2.5, H. 1.5, Dl 0.05, Gew.6.1, 46/2514.

*2154 Erh. m,Zs.2 Bleiplättchen (1.7 x 1,5 x 0.25) eingefaltet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün und II, grün; Blei: weiss, L, 4.6,8.2.0, H. 0.6,
Dl 0.08, Gew. 11.6, MA ARB13l, 4612625.

*2155 Erh. g, Zs. kleines, einseitig abgeschrotetes Blech in anderes Blech
eingeklemmt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3,8.3.7, H. 1.5, Dl
0.05, Gew 7.3,4611521.

*2156 Erh. g,Zs. im Innem trapezförmiges Blech eingefaltet, Enden beid-
seitig eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.2,8.4.5,H.2.0,
Dl 0.05, Gew. 15.1, 4612506.

*2157 Erh. g, Zs. Blech mit einseitigen Abschrotspuren um zusammen-
gefaltetes Blech gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener
Fleck, L. 3.8, B. 3.3, H. 0.8, Gew. 5.3,4612628.

*2 I 58 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, B. 2.6, H. 1.0, Gew. 4,0, 46/ I 512.
*2159 Erh. g, ein Teil modem abgebrochen, Beschr. möglicherweise Seg-

ment eines runden Bleches, Zs. Bleiplättchen (1.7 x I .5) durch bei-
de Blechenden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün; Bleiplättchen
weiss, stark korrodiert, L. 3.4, B. 2.4, H. 0.9, Dl 0.08, D2 0.03,
Gew. 9.0, MA ARBl32, 46/2240.

2160 Erh. g, Zs. im Qs. runder Bronzestab (Dm. 0. l5) eingefaltet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,8,2.2,H.0.5, Gew. 1.8, OR,4611683.

2161 Erh. m, Teil des Bleches modern abgebrochen, Zs. einseitig abge-
schrotetes Blechstück eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün und II,
grün, L. 1.5, B. 1.2, H.0.5,DI 0.03, Gew.0.6,46/3022.

2. Material in Verbindung mit dem Bronzeguss
(<Bronzeguss); Nr. 2l 622ß2)
2.1. Gussfladen, Flüsse und Gusstropfen
(Nl2162-2200)

Gussfladen Q{r 2 I 62*2 I 69)
*2162 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS glatt, US unregelmässig,

Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.3, B.3.6, H. 1.6, Gew. 106.6, MA
ARB305, 46n.|0.

x2163 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS glatt, US unregelmässig,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0,8.3.3, H. 1.6, Gew.59.0, MA
ARB308, 46^.ß3.

*2164 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS blasig, mit anhaftenden
Bronzestücken, US unregelmässig, blasig, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.6.6,8.6.1, H. 1.6, Gew.219.8, MA ARB306, 46ll.ttt.

*2165 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS blasig, mit eingeschmol-
zenen Eisenstiften, US unregelmässig, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

Rostkruste, L. 6.3, B. 4'9' H' 1'4, Gew' 146'3, MA ARB307'

46lt 'l12'
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i r.5. e. 2.5, H. 0.8, Gew.21.7, MA ARB602' 4611.131.

*rrr* Eih. e, wenig Gusskante erhalten, Beschr. OS glatt, stark blast-g,
"'"" Ü.s sT;tt, Os=und US starke Meisselspuren, verrundet, Pat. I, G:

Jerü"n, A: grün, L.3'0, B' 3.2, Dl 0.4,D2 0'8, Gew' 27'0,M4
A-R8208,46/t.105'

*,r6q 'F;h. q. Strqment mit Gusskante erhalten, Beschr. beidseitig glatt,-'"- 
Li.ht-btutfu, eat. I, G: dgrün, A: grün' L.3.0,8.2'4' Dl 0'4' Gew'

15.0,461738.

Flüsse (Nr.2l7O-2177)
iiiiö- ürtt. g, Ende erhalten, Beschr. unregelmässig. oS stark ggfurcht,

US biäsig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 10.9, B' 6'9, H. 0.9, Gew.

218.9, MA ARB407, 4611.120.
xr171 Erh. s. mehrfach abgebrochen, Beschr. unregelmässig, blasig' OS

leichigefurcht, US gerade, blasig, Pat- I, G:dgrün, A: grün, L.5.8,
B. 3.4;H. 0.5, Gew. 31.1, MA ARB406, 4611.119.

*2172 Erh. s, Ende erhalten, Beschr. unregelmässig, beidseitig stark bla-

sig, Fät. I, G: dgrün, A: grün, L' 3.5,8.2.2' H' 0'8, Gew. l3'9,
MA ARB504. 4611.125.

*2173 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. unregelmäs,sig, bgld^seltlg ql{i: l^al
I, G: ägrün, A: grün, L. 3.6, B. I .3, H. 0.6, Gew. I 1.9, MA ARB403,
46/1.n6.

*2174 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. unregelmzissig, 95- glgtt, U! !la-s1q,
Pat. I G: dgrün, A: grün, L.2.3,8. 1.7, H.0'6, Gew.6'3' MA
ARB408,4611.121.

*2175 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. unregelmässig, OS glatt, US leicht
blasif, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B. 1.2, H' 0.5' Gew.4.9,
MA ARB405, 4611.118.

*2176 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. unregelmässig, 9S. gtgtt,U! !la-s!q,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4,8. 1.4, H' 0'4, Gew' 4.2,MA
ARB505, 46/1.126.

*21'77 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. unregelmässig, O-S Jeicht g9furcht,
US görade, glatt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,,rostfarbener Fleck, L.
4.1,8.3.7, H.0.35, Gew.20.2, MA ARB404, 46/1.117.

Gusstropfen (Nr 2 I 78-2200)
*2178 Eih. g, ganz, Beschr. unregelmässig, eine Seite glegflacht.!a!1,

G: dglun, A: grün, L.2.4,8. 1.2, H. 0.8, Gew. 6.5, MA ARB507,
46/t.t27.

*2179 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS glatt, US blasig, Pqtrl, 
-Q:

dgrtin, A: grün, L. 2.4,8. 1.2, H.0.8, Gew.8'4, MA ARB402,
4611.1t5.

*2180 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, blasig, Pat. I, G: dgrün, A:
erün.1.-1.7, B. 0.8, H. 0.7, Gew. 2.2,MA ARB507, 4611.128.

*2181 Erh. g, ganz. Beschr. unregelmässig, Pat. l, C: dgrün, A: grün' L.
1.s, E. I.2, H. 0.9, Gew. 4.6, MA ARB503, 4611.124.

*2 I 82 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, leicht blasig. Pal, !, Gr lgtyl,
A: grün, L. 1.3, B. Ll, H. 1.0, Gew. 3.3, MA ARB502, 4611.123.

*2183 Erh. g, modem abgebrochen, Beschr. unregelmässig, b_lasig, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.2'2,8.2.1' H. 1.4, Gew.
I 1.9, MA ARB508, 46/1.129.

*2184 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, blasig, Pat. I, G: dgrün, A:
grün,-roitfarbene Flecken, L.3.1, B. l'9, H. 1.1, Gew.9.8, MA
ARB60l,46/1.130.

*2185 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. unregelmässig, OS glatt, U! !try19,
Pat. I-, G: dgrün, A: grün, L. 1.4,8.0.7, H.0.6, Gew.2.0' MA
ARB50l, 46/1.122.

*2i86 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, einseitig gefurcht, Pat. I, G:
dgrün-, Ä: grün, L.2.6, B. 1.8, H. 1.0, Gew. 10.9,4612209.

x2187 Eih. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS leicht gefurcht, US unre-
gelmäss.ig, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L.2.5, B' 1.1, Dl 0.1, Gew.
0.9,46/928.

*2188 Erh. g, modem abgebrochen, Beschr. unregelmäs,sig, 9,5-ttt,,,^tt
blasig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0,8.2.4,Gew.7.8'46/923.

*2189 Erh. m, ganz, Beschr. unregelmässig, blasig, Pat' I, A: dgrün' A:
grün, L. 1.9,8. 1.4, H. 0.8, Gew. 4.6,461948.

*2190 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, stark blasig, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 2.7, B. 1.2, H. 0.9, Gew' 4,4, 46/9]0.

*2191 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, blasig,-Pat. I, G: dgrün, A:
grün,-L. 2.3,8. 1.1, H. 0.6, Gew. 4.4,461950.

x2192 Erh, g, ganz, Beschr. unregelmässig, stark blasig, Pat. I, G: dgrün,
A: erün, L. 1.8, B. 1.5, H. 1.0, Cew.33,461929.

*2193 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS glatt, US blasig, lat. I' G:

dgrun, A: grün, L. 1.6, Qb.0.6, Qh.0.7, Gew.2'4,461927.
*2194 E7h. g, ganz, Beschr. unregelmässig, OS unregelmässig, 

-US
blasig, Pai. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B. 1.4, H.0.6, Gew.2'1'
46t939.

*2195 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, beidseitig gl4t, Pat. I, G:
dgrün, A-: grün, L. 1.7,8.2.2, Dl 0.4, Gew' 2.1,461944.

*2196 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, blasig, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 1.3, B. 1.1, H. 0.7, Gew. 2.0,461952.

*2197 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, Pat. I, G: dgrün, Al grün, rost-
farbenei Fleck, L. 2.1,8. 1.3, Dl 0.2, Gew. 1.4,46/941.

x2t98 Erh. m, Ende erhalten, Beschr. unregelmässig, glatt, Pat. II, hell-
grün, L. 1.0, B. 1.0, Dl 0.35, Gew. 1.0,461842.

*2199 Erh. g, ganz, Beschr. unregelmässig, glatt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 1.5, B. 0.75, H. 0.35, Gew. 0.9,46/960.

*2200 Erh. g, modem abgebrochen, Beschr. unregelmässig, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.0.7, B.0.5, Dl 0.4, Gew. 03,461959.

2.2. Tiegelinhalt (Nr. 2201)

*2201 Erh. g, ganz,Pat. I, G: dgrün, A: grün, B. 3.0, qb 5.7, Qlt. 5.2,
Gew.-2i9.7, MA ARB604, ARB605, ARB606, OR,4611.139.

2.3. Rohgüsse (Nl 22021362)

Sanguixtgafibel mit Tonkern (Nr 2202)
*220?2 EÄ."C, Fuss, Gusskanal ünd Btigelhinterteil abgebrochen, L. Na-

delhalter 2.8, Beschr. Stiftloch, Zapfenloch oval; Tonkem homo-
gen, braun, Fuss mit Gusskanal, mit zahlreichen Einschlüssen, Hs.
Z+eilige Gussform mit Einsatzstück, leichter Grat, Zs. zerdrückt,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb. 1.8, Qh' 1.9, Gew. l5'3, MA
ARB094, 46/702.2.

Mas sive Sanguisugajibeln Q'{n 2 2 0 3-2 2 I 2)
mit asymmetrischem Bügel und ovalem Querschnitt
(Nr. 2203-2205)
*2203 Erh. g. Fuss abgebrochen, Hs.2teilige Gussform mit Einsatzstück,

Gusslanäle zu Bügelhinterteil und Fuss, nicht ganz gefüllt, Nadel
nicht ilbergossen, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener
Fleck, BL. 3.6, Qb. 1.7, Qh. 1.1, Gew.25.2,461685.

*2204 Erh. g, Fuss und Gusskanal abgebrochen, Nadel herausgerutscht,
L. Nadelhalter 1.9, Beschr. aufBügel blasig, mit Einschlüssen, Hs.
2-teilige Gussform mit Einsatzstück, Gusskanal zu Rügelhinterteil,
Einfall-stellen, Nadel nicht sauber übergossen, Qual. s, Pat' I, G:
dgrün, A: grün, L.4.6, BL.3.l, Qb. 1.6, Qh.0.9, Gew' 17.5, MA
ARB238, 46168r.

*2205 Erh. m, Fuss, Nadel und Gusskanal abgebrochen, Beschr. Guss-
nähte, L. vorderer Gusskanal 1.5, Hs. 2{eilige Gussform mit Ein-
satzsti.ick,2 Gusskanäle zu BügelUS, Nadel nicht übergossen, Qual.
s, Pat. I, G: dgrün, A: grün,8L.3.3, Qb. 1.4, Qh.0.9, Gew. 18.3,

461684, Crivelli I 9 46, Taf . Xll,2.

mit asymmetrischem Bügel und linsenförmigem Querschnitt
(Nr.2206.2207)
*2206 Erh. g, Güsskanal abgebrochen, Hs. 3-teilige Gussform, Gusskanal

zu Bügelhinterteil, nicht ganz ausgegossen, Nadel nicht überg99-
sen, hinten starker Grat, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 6.4,
8L.2.9, Qb. 1.5, Qh. 0.45, Gew. 12.8, MA ARB084, 461682.

*220'1 Erh. g, Fuss- und Bügelansatz erhalten, Hs. 3-teilige Gussform, mit
zu wänig Metall gegossen, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L.
4.7, Gew. 4.6, MA AR8096,461723.

mit schmalem Bügel, linsenförmigem Querschnitt
und kurzem Fuss (Nr. 2208-2211)
*2208 Erh. g, Fuss'abgebrochen, Hs. 3-teilige Gussform, Gusskanal zu

Bügelhinterteil, Nadel herausgerutscht, hinten starker Grat, Qual.
s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3,4,8L.2.5, Qb. 1.0, Qh.0.3, Gew'
6.7, MA ARBO85, 461683.

*2209 Erh, g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fuss mit <Fortsatz>, Hs. mind.
2+eilige Gussform, starker Grat, untere Gussformhälfte mit Riss,
gussformgleich mit Nr. 221l, Pat. V L. 4.5, B. 1.6, Gew' 5.6, MA
ARBt4',l, 461732.

*2210 Erh. m, Bügel abgebrochen, Beschr. Fuss mit <<Fortsatz>, BügelQs.
rund, Hs. mind. 2+eilige Gussform, starker Grat, obere Gussform-
hälfte im Bereich des Nadelhalters ausgebrochen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.9, B. 1.3, Gew.4.l, MA AR8146,461733.

*2211 Erh. m, (Fofisatz> erhalten, Beschr. Gussformrest anhaftend, Hs'
mind. 2-teilige Gussform, starker Grat, untere Gussformhalfte mit
Riss, gussformgleich mit Nr. 2209, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.4,8. 1.3, Gew. 1.7, MA ARB222,46/734.

*2212 mit linsenförmigem Querschnitt und kurzem Fuss, Erh. g, Fuss ab--

gebrochen?, Beichr. Qs. D-förmig, Nadel im Qs. rechteckig, noch
iicht zu Spirale gewickelt, Hs. j-teilige Gussform, Einguss vom
Bügelknotön her, wohl mit zu wenig Metall gegossen, Qqal. s, La1.
dbr-onzen, restauriert, L. 3.5, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew' 2.8,461602,
Crivelli 1946, Taf. VIII,7.
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Schlangenfibeln (Nr 2 2 I 3-2 2 I 5)
82213 Erh. g, einseitig leicht abgebrochen, Beschr. Bügelteil, Nadel und

Kopfscheibe, Oberfläche teilweise stark blasig, Hs. 2-teilige Guss-
form, nicht ausgegossen, Qual. s, Zs. verbogen?, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 8.4, Qb. 0.6, Qh. 0.4, Dm. 0.7, Gew. 9.5,461696.1.

*2214 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Bronzestab mit Kopfschei-
be, Hs. mind. 2{eilige Gussform, nicht ganz ausgegossen, Qual. s,
Zs. Ende verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, Qb. 0.5, Qh.
0.35, Dm. 0.9, Gew. 6.3, MA ARB082,461679.

*2215 Erh. m, Kopfscheibe erhalten, Beschr. 2+eilige Gussform, Kopf-
scheibe nicht ganz ausgegossen, Pat. V schwarzer Belag, L. 1.5;
Dm. 1.6, Gew. 4.0, 46/779.

Dragofbel Qtrr l2l6)*2216 Erh. g, b6idseitig abgebrochen, Rosetten erhalten, Beschr. Qs.
sechskantig, Hs. 2teilige Gussform, Zs. Bügelende beidseitig ab-
geschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb. 0.55, Qh. 0.4,
Gew. 3.8, MA AP.B09'7, 46/724.

*2231 Erh. g, Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachför-
mig, Fussknopf rund, flach, allseitig abgesetzt; BügelQs. linsen-
formig-oval, Hs. 2-teilige Gussform mit Einsafzstück, Fussplattenteil
mit Längsstreifen und Ausbruchstelle, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Fuss:
II, grün, L. 8.9, Qb. 0.95, Qh. 0.4, Gew. 15.0, MA ARB025,461675.

*2232 Erh. g, ganz, Beschr. Fussplatte flach, Fussknopf rund, flach, mit
langem Stiel, Hs. 2-teilige Gussform mit Einsatzstück, mit zu we-
nig Metall gegossen, schräg stehend, Blase und Gussformrest an
Nadelhalter, I Windpfeife an Fussknopf, Fussplattenstück mit
Längsstreifen, Qual. s, Pat. I, G: grün, A: grün, L. 5.6, Qb. 0.9, Qh.
0.35, Gew.8.l, MA AR8021,461720.

*2233 Erh. m, Fuss abgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs.
mind. 2-teilige Gussform, leichter Grat, nicht ganz ausgegossen:
Bügelhinterteil fehlt, Blase, Qual. s, Pat. V,L.6.3, Qb. 1.2, Qh.
0.4, Gew. 15.7, MA ARB0I2, 4612937.

*2234 Erh. g, Fuss abgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Bügel-
knoten oval, umlaufend, 2 Gusskanäle auf BügelUS, mit erhalte-
nem Gusstrichter, Hs. mind. 2-terlige Gussform, Nadel herausge-
rutscht und Bronze nachgelaufen, Bügel mit Blasen, Qual. s, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 7.2, Qb. LI, Qh. 0.4,
Gew. 23.8, MA ARB026, 46167'1, Crivelli 1946, Taf. XII,8.*2235 Erh. g, Bügelvorderteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.D-förmig-
gerundet, Bügelknoten umlaufend, Form nicht bestimmbar, Hi.
mind. 2{eilige Gussform, Grat, mit zu wenig Metall gegossen, Bü-
gelus mit Gusskanal, Ansatz der Nadel, Qual. s, Zs. Gusskanal
verbogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 5.9, Qb. 1.15, Qh, 0.65,
Gew. 21.0, MA ARB020, 46/6'74, Crivelli 1946,Taf. XII,1.*2236 Erh. g, Bügelvorderteil und Gusskanal abgebrochen, Beschr. Bü-
gelQs. oval, Bügelknoten oval, umlaufend, Gusskanal auf Bügel-
OS, Dek. Bügelknoten mit 3 plastischen Rippen, Hs. mind. 2+ei-
lige Gussform, leichter Grat, 2 Windpfeifen, Nadel nicht ganz über-
gossen: Negativ erhalten, Qual. s, Pat. V, L.4,8, Qb. l.l,Qh. 0.75,
Gew. 19.2, MA ARB022,461721.

*2237 Erh. g, Bügelvorderteil und Gusskanäle abgebrochen, Nadel fehlt,
Beschr. BügelQs. linsenförmig-oval, Bügelknoten oval, umlaufend,
2 durchlaufende Gusskanäle, bei einem Ende erhalten, Dek. Bü-
gelknoten mit 4 plastischen Rippen (nur in einer Gussformhälfte),
Hs. mind. 2-teilige Gussform, Nadel übergossen, aber herausge-
rutscht, Qual. s, Pat. V, L.3.9, Qb. 1.0, Qh.0.4, Gew.9.3, MA
ARB023, 46/722, Crivelli 1946, Taf. XII,3.

Aufsatz (Nr 2238)
*2238 Erh. g, ganz, Beschr. konisch mit flachem, scheibenförmigem En-

de, Hs. Gusskanal und Gussnähte sichtbar: 3teilige Gussform,
nicht ganz ausgegossen, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 2.0,
Dm. 2.0, Gew. 7.0, 461566.2.

Tbilettbesteck (Nr. 2 2 39-2 248)
Ohrlöffel Q\r. 2239.2240)
*2239 Erh. g, Gusstrichter abgebrochen, modem gebrochen, Beschr. Qs.

oval, Hs. 2teilige Gussform, auf RS mit 8 Windpfeifen, mit Kü-
gelchen, I an Löffel, Kaltschweiss an Ose, Qual. s, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 6.5, B. 1.3, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew.4.7,461697.3.

*2240 Erh. g, Stab abgebrochen, Beschr. Qs. oval, VS unregelmässig,
möglicherweise Gussform ausgebrochen, Hs. 2-teilige Gussform,
auf RS 4 Windpfeifen an Stab, I an Löffel, mit Kügelchen, Stück
Gussform eingegossen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, B. 0.8,
Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 2.1, 461697,2.

*2241 Scalptorium, Erh. g, Ende erhalten, Hs, 2teilige Gussform, Grat,
2 Windpfeifen am Stab, I an Schneide, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.75,8. 0.8, Qb. 0.4, Qh. 0.2s, Gew. t.7, 461955.

unbestimmbar (Nl 2242-2248)
*2242 Erh. g, einseitig abgebrochen, Hs. 2teilige Gussform, Öse nicht

ausgegossen, mehrere Windpfeifen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 5.8, Qb. 0.4, Qh. 0.35,
Gew. 4.4, MA ARB077,461469.

*2243 Erh. g. beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs..langoval, Hs. 2teilige
Gussfbrm, mit zu wenig Metall gegossen: Ose nur halb, I Wind-
pfeife, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.5, eh. 0.4,
Gew. 3.6, 461848.

*2244 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Stift mit Ösenende, Hs. 2-
teilige_Gussform, starker Grat, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 2.1, B. l.l, Gew. 3.4, MA ARB086, 467686.*2245 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. 2teilige Guss-
form, starker Grat, 7 Windpfeifen, Pat. I, G: dgrün, A: $ü;,L.2.4,
B. 0.7, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 1.9,46/694.t.*2246 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. 2-teilige Guss-
form, starker Grat, 6 Windpfeifen, Zs. einseitig abgebschrotät, pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2.5,8.0;7, Qb.0.4, Qh.0.3, Gew. 1.9,46t694.2.*2247 Eth. m, beidseitig abgebrochen. Beschr. Qs. rhombisch. Hs. 2-tei-
lge Gussform, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.4, Qb. 0.4, eh. 0.35,
Gew 1.7, 46/694.3.

Fibeffisse Q,{r 22 1 7-2228)
Fortsatz kugelförmig (Nr. 22172220)
*2217 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Hs. 2teilige Gussform, Nadel-

halter nicht ganz ausgegossen, Kugel mit Einfallstellen, gussform-
gleich mit Nr.2218.2219, Qual. s, Pat. V,L.5.2, Qb. 1.3, eh. 1.0,
Gdw. I1.8, MA ARB098, 461725.

*2218 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Hs. 2teilige Gussform, Nadel-
halter mit Gussfehlem, Kugel mit Einfallstellen, gussformgleich
mitNr.2217.2219, Pat. V L.5.3, Qb. 1.25, Qh. 1.0, Gew. 12.6,
MA ARBr00,461728.

*2219 Erh, m, Nadelhalter abgebrochen, Hs. 2-teilige Gussform, Nadel-
halter mit Gussfehlern, Kugel mit Einfallstellen, gussformgleich
mitNr.2217.2218, Par. V L.5.4, Qb. 1.25, eh. 1.0, Gew. t3.1,
MA ARBI fi,46t729.

*2220 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Hs. 3-teilige Gussform, leichter
Grat, Blase, mit Einfallstellen, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.8, Qb. l.l, Qh. Ll, Gew. 10.1, 46/3202.

*2221 Fortsatz konisch, ohne Kehle, Erh. m, Bügel abgebrochen, Beschr.
BügelQs. rechteckig, Fortsatz gedellt, Hs. 2+eilige Gussform mit
Einsatzstiick, bei Manschette Windpfeife, Pat. III, L. 5.4, Qb. 0.9,
Qh. 0.9, Gew 9.4, MA ARB099,46/726.

*2222 Fortsatz konisch, mit Kehle, Erh. g, leicht ausgebrochen, Beschr.
Abschlusskugel mit konischem Fortsatz mit Kehle, Hs. 2+eilige
Gussform, mit zu wenig Metall gegossen, starker Grat, Gussform
stand schräg, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, B. L7, Gew.
'7.7, MA ARB087, 46t690.1.

Fortsatz doppelkonisch, mit Kehle (Nr. 2223--2225)
*2223 Erh. s, Nadelhalter abgebrochen, Hs. 2-teilige Gussform mit 2 Ein-

:atzstücken, vome leichter Grat, Kugel mit Einfallstellen, guss-
formgleich mitNi2224, Zs. leicht verbogen, pat. V L. 6.2, eb.
1.35, Qh. 1.35, Gew. 16.6,46/730.

*2224 Erh, s, Bügel abgebrochen, Hs. 2teilige Gussform mit 2 Einsatz-
stlicken, vome leichter Grat, Kugel mit Einfallstellen, gussform-
gleich mit Nr.2223, Pat. V, L. 5.3, Qb. 1.35, Qh. 1.25, Gew, 17.5,
46t727.

*2225 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. Manschette leicht abge-
setzt, Hs. 2-teilige Gussform mit 2 Einsatzstücken, Windpfeife auf
Kugel, Kugel mit Einfallstellen, Pat. V, L.3.4, Qb. 1.35; Qh. 1.5,
Gew. 17.1, MA ARBl12,461731.

unbestimmt (Nl 2226-2228)
*2226 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. halbe Abschlusskugel,

Hs. 2{eilige Gussform, mit zu wenig Metall gegossen, Qual. s,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1, Qb. l l, Qh.0.7; Gew.5.l,
461690.3.

*2227 Erh, g, Beschr. halbe Abschlusskugel, Hs. 2-teilige Gussform, mit
zu wenig Metall gegossen, Qual, s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.4, Qb. 1.3, Qh. 1.7, Gew. 4.8, 461690.2.*2228 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Hs. 2{eilige Gussform mit Ein-
satzstück, 3 Gussnähte erhalten, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.0, Gew 2.1, 461508.27.

CertosaJibeln, zweiteilig (Nr. 2 2 29-22 37)*2229 Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachformig, Fuss-
knopf rund, flach, allseitig abgesetzt; BügelQs. linsenförmig, Bü-
gelknoten schmal, oval, umlaufend, Hs. 2-teilige Gussform, leich-
ter Grat, leicht versetzt, Zs. Gussnaht am Nadelhalter umgebogen,
Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 10.3, Qb. Ll5, Qh.0.55, Gew.25.6,
MA ARB0l7, 461676, Crivelli 1946, Taf. XII,9.*2230 Erh. g, ganz, Beschr. Fussplatte dachförmig, Fussknopfrund, flach,
allseitig abgesetzt, Hs. 2-teilige Gussform, Grat, niclit ganz ausge-
gossen, Qual. s, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 2.7, Qb.0.8, Qh. 0.7,
Gew.5.l, MA ARB0I9, 46/220A.
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*224g Erh. g, oben abgebrochen, Hs. 2-teilig^e-Gussform, starker Grat,
-- '" it"ll"i*"ise stark ausgebrochen, mind. 8 Windpfetfen, Qu3l, s, 29.

ieicht verbogen, Pat' I, G: dgrün, A: gntn,L' 4.3, B. l.l' Dl 0'75,

D2 0.08, Gew. 6,7 ' 46/843'

pinoe lNt 2249-2254)
'i4iiftq 'irn. s. sanz, Hs. 2-teilige Gussform, mit zu wenig Metall gegos-
""'' i"n. öuisformhälf,en sChlecht übereinstimmend, stark ausgebro-

chen, Qual. s. Pat. I. G: dgrün, A: grün, L. 5.5, B. 5.1' Qb. 1.4, Qh.
1.0. Gew. 51.5,46/701'

*rr50 Erh. s. Gusskanal abgebrochen,2 Ringe erhalten, Beschr. Qs. oval,
mit k-urzem Steg verbunden, oberer Ring mit Stegansatz, Hs' 2-tei-
liee Gussform,Grat, nicht ganz ausgegossen, Qual. s, Pat. III, L.
sls, e. z.a. Qb.0.3, Qh.0.25, Dm.2.4, Gew.7.5,461691,Crivel-
li 1946, Taf. XII'I.

4))51 Erh. s. 2 Ringe erhalten, Beschr. Qs. oval, mit kurzem Steg ver-
bundän, obere-r Ring mit Ansatz eines weiteren Stegs, Hs. 2{eili-
se Gussform, starker Grat, Ringe gut ausgegossen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.2. B. 1.6, Qb.0.5, Qh.0.3, Dm. 1.25, Gew.4.8'
461692.

*2252 Erh. g, Beschr. Qs. oval, an beiden Seiten Ansatz eines Steges, nicht
anpaJsend an Nr. 2251, Hs. 2-teilige Gussform, starker Grat, Kalt-
schweiss, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 1.6, Qb.0.4,
Oh.0.3, Dm. 1.3, Gew'2.3,461693'

*2253 Eth. g, Segment erhalten, Beschr. mit schräg durchlaufendem Guss-

kanalit), Qs. rund-oval, Hs. 2teilige Gussform, bei Gusskanal
versetzt,4 Windpfeifen, Pat. I, G: dgrün, A: grin,L.4.7, Qb. 0.35,
Dm. 6.0, Gew. 4.6,461892.

*2254 Erh. g, ganz, Beschr. im QS. rechteckiger Ring mit noch erhalte-
nem Guiskanal und Gusstrichter (geplanter Osenstift?), Ring glatt,
Gusskanal unregelmässig, Hs. Wachsausschmelzverfahren, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.7,Qb.0.95, Qh.0.35, Dm.2'2,Gew.25.0,
46/25, Crivelli 1946, Taf. ll[,17.

Massive Armringe, aus zweiteiligen Gussformen (Nr. 2255-2330)
mit Gusshichter (Nr. 225 5-2259)
*2255 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. Gusskanal mit Gusstrichter

und elstem Armring, Gusstrichter langoval, sehr stark eingefallen,
Oberfläche wellig, Qs. linsenförmig, Hs. starker Grat; stark blasig,
Einfallstellen, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, H. 3.1, Qb'
0.65, Qh. 0.75, Gew. 1 I .7, MA ARB I 13, 461852.

x2256 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Gusskanal mit Gusstrichter und er-
stem Ärmring, Gusstrichter oval, stark eingefallen, wellig; Qs. lin-
senförmig, Hs. Grat; stark blasig im Bereich des Gusstrichters, Ein-
fallstellen, Qual. s, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.'7.5, H. 2.6, Qb. 0.85, Qh. 0.7, Gew. 15.5, 461853.

*2257 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. Gusskanal mit Gusstrichter
und erstem Armring, Qs. oval, Gusstrichter stark eingefallen, Hs'
versetzt, nicht ganz ausgegossen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L. 5.5, H. 2. 1, Qb. 0.6, Qh. 0.7, Gew. 14.0, 46/90'l .

*2258 [rh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. Gusskanal mit Gusstrichter
und Ärmring, Qs. rund, Gusstrichter stark eingefallen, wellig, Hs.
2 Windpfeifen?, Grat, einseitig versetzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.6.3, H.3.3, Qb.0.7, Qh.0.7,Gew.22.4,
46t8s9.

*2259 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Gusskanal mit Gusstrichter und Arm-
ring, Qs. oval, Gusstrichter sehr stark eingefallen, Hs. versetzt; Ein-
fallstelle, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.55,
H. 1.6, Qb. 0.7, Qh. 0.8, Gew. 22.1,46/862.

mit Kanal (Nr. 2260-227 4)
*2260 Erh. m, vierseitig abgebrochen. Beschr. durchgehender Gusskanal

mit 2 Armringen, Qs. oval, Hs. starker Grat, in beiden Richtungen
versetzt, Ba. 2 Meisselhiebe aufzentralem Kanal, Qual. s, Zs. ver-
bogen, Pat. II, grün, L. 8.0, H. 3.5, Qb. 0.75, Qh. 0.65, Gew. 29.3,
46186r.

*2261 Erh. g, fünfseitig abgebrochen, Beschr. 2 Gusskanäle und Armring,
1 Gusskanal durchgehend, Qs. oval-rhombisch, Hs. nicht durchge-
hender, langschmaler Gusskanal, I Windpfeife, starker Grat, Qual.
s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L.6.4, H. 1.7, Qb. 0.85,

Qh. 0.8, Gew. 21.6, 461816.
*2262 Erh. g, vierseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. Gusskanal

verhältnismässig klein, starker Grat, Qual. s, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.6.8, H. 1.7, Qb. l.l, Qh.0.8, Gew.29.5,
461874.

*2263 Erh. g, vierseitig abgebrochen, Beschr. durchgehender Gusskanal
mit Armring, Qs. oval, Hs. Windpfeife?, Grat, in beiden Richtun-
gen versetzt, Ba. 2 Meisselhiebe auf zentralem Kanal, Qual. s, Zs.
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.1, H. 1.9, Qb. 0.65, Qh.
0.6, Gew. 16.'7, 46/860.

*2264 Erh. g, vierseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. Gusskanal nur
in einer Gussformhälfte, stark versetzt, Qual. s, Zs. Hammerspu-
ren, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4,H.2.4, Qb. l.l,
Qh. 0.7, Gew. 23.3, 461873.

*2265 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rhombisch, Hs. stark ver-
setzt, im Bruch grosse Blase, Qual. s, Pat. III, L.3.5, B. 1.6, Dl
0.7, Gew. 10.3, 4613048.

*2266 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. nicht durchgehender Gusskanal mit
Armring, Hs. Gusskanal nur in einer GussformhäIfte, Längsrillen,

Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.8.0, H. 1.2, Qb.0.8, Qh.0.7,
Gew 20.1, MA ARBl17,461877.

*2267 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. nicht durchgehender Guss-
kanal mit Armring, Qs. rhombisch, Hs. in beiden Richtungen stark
versetzt, blasig, Grat, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.7.3,H. 1.8, Qb. 0.65, Qh. 0.6, Gew. 13.6, MA ARBI 15,461854.

*2268 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. nicht durchgehender Guss-
kanaf mit Armring, Qs. oval-rhombisch, Hs. versetzt, im Bereich
des Gusskanals stark blasig, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.4.8, H. 1.5, Qb.0.6, Qh.0.7, Gew,26.7, OR,461908.

*2269 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. nicht durchgehender Guss-
kanal mit Armring, Qs. oval-rhombisch, Hs. nicht ganz ausgegos-
sen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb.
0.7, Qh.0.65, Gew. 12.7,461903.

2270 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. nicht durchgehender Guss'
kanal mit Armring, Qs. oval-rund, Hs. Gusskanal versetzt, Qual.
s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb. 0.7, Qh.
0.75, Gew. 12.9, 461904.

*22'11 Erh. g, zweiseitig abgebrochen, Beschr. Ansatz des Gusskanals er-
halten, Qs. oval, Hs. Blasen, besonders grosse im Bruch, Qual. s,

Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb. 0.7, Qh. 0.85,
Gew. 9.9, 461905, Crivelli 1946, Taf. IYl5?.

2272 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. nicht durchgehender Guss-
kanal mit Armring, Qs. oval, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.5, H. 1.3, Qb, 0.8, Qh. 0.6, Gew. 15.1,461875,

*2273 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. nicht durchgehender Guss-
kanal mit Armring, Qs. rhombisch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.8, Qb. 1.15, Qh. 0.75, Gew. 15.8, 461891.

*2274 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. nicht durchgehender Guss-
kanal mit Armring, Qs. oval, Hs. in beiden Richtungen versetzt,
zahlreiche eingegossene Gussformreste, Einfallstelle, Qual. s, Zs.
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.4.2,H.
1.7, Qb. 1.0, Qh.0.95, Gew.25.6,461906.

Fragmente (Nr. 2271-2330)
x2215 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. leck, stark versetzt,

Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4, H. l 6, Qb.
0.85, Qh. 0.75, Gew. 17.3, OR,461864.

2276 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. leicht versetzt, VS mit
Längsstrichen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.35, Qb. 0.5, Qh. 0.55,
Gew. 8.9, 461855.

x2277 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. starker Grat, Qual. s,

Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, H. 0.8, Qb. 0.5, Qh.
0.55, Gew. 4.4,461913.

2278 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rhombisch, Hs. stark versetzt,

Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B. 0.9, Qb.
0.8, Qh. 0.6, Gew. 7.0, 461858.

2279 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rhombisch, Hs. stark versetzt,

Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, H. 1.0, Qb.0.75, Qh.0.6,
Gew.7.9, 46/866.

2280 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. versetzt, Qual. s, Zs.
eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.35, Qb. 0.65, Qh. 0.75,
Gew.9.l,46/912.

2281 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. versetzt, wohl nicht
ganz ausgegossen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 6.6, Qb. 0.55, Qh. 0.6, Gew. 17.3,46/899.

2282 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr, Qs. oval-rund, Hs. nicht
ganz ausgegossen, Kaltschweiss, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 6.3, Qb. 0.7, Qh. 0.65, Gew. 26.8, 461898.

*2283 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. Einfallstelle bei Bruch,

Qual. s, Zs. Ende eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.1, Qb.
0.6, Qh.0.65, Gew. 17.9,46/650.

2284 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. starker Grat, versetzt,

Qual. s, Zs. verbogen, Ende umgelegt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.6.6, H. 1.3, Qb.0.8s, Qh.0.75, Gew.20.5,461878.

*2285 Erh, g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. starket Grat, leicht ver-
setzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.3, H.
1.3, Qb. 0.9s, Qh. 0.65, Gew. 13.0, 461882.

2286 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rhombisch, Hs. stark versetzt,

Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.9, H. l 0, Qb.
0.9, Qh. 0.75, Gew. 21.4, 46/887.

2287 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval-rhombisch, Hs. starker Grat,
Qual. s, Zs. verbogen, Gussnähte umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.5.0, H. 1.1, Qb. 0.7, Qh.0.75, Gew. 10.5,461886.

2288 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. I Windpfeife, versetzt,

Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.2, H. 1.0, Qb.
0.85, Qh. 0.7, Gew. 13.8, 461883.

*2289 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. Grat, leicht versetzt,
Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.6, Qb. 0.7, Qh. 0.75,
Gew 21.8, MA ARBI16, 461863.
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Schlangenfibeln (Nr 2 2 I 3-2 2 I 5)
82213 Erh. g, einseitig leicht abgebrochen, Beschr. Bügelteil, Nadel und

Kopfscheibe, Oberfläche teilweise stark blasig, Hs. 2-teilige Guss-
form, nicht ausgegossen, Qual. s, Zs. verbogen?, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 8.4, Qb. 0.6, Qh. 0.4, Dm. 0.7, Gew. 9.5,461696.1.

*2214 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Bronzestab mit Kopfschei-
be, Hs. mind. 2{eilige Gussform, nicht ganz ausgegossen, Qual. s,
Zs. Ende verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, Qb. 0.5, Qh.
0.35, Dm. 0.9, Gew. 6.3, MA ARB082,461679.

*2215 Erh. m, Kopfscheibe erhalten, Beschr. 2+eilige Gussform, Kopf-
scheibe nicht ganz ausgegossen, Pat. V schwarzer Belag, L. 1.5;
Dm. 1.6, Gew. 4.0, 46/779.

Dragofbel Qtrr l2l6)*2216 Erh. g, b6idseitig abgebrochen, Rosetten erhalten, Beschr. Qs.
sechskantig, Hs. 2teilige Gussform, Zs. Bügelende beidseitig ab-
geschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb. 0.55, Qh. 0.4,
Gew. 3.8, MA AP.B09'7, 46/724.

*2231 Erh. g, Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachför-
mig, Fussknopf rund, flach, allseitig abgesetzt; BügelQs. linsen-
formig-oval, Hs. 2-teilige Gussform mit Einsafzstück, Fussplattenteil
mit Längsstreifen und Ausbruchstelle, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Fuss:
II, grün, L. 8.9, Qb. 0.95, Qh. 0.4, Gew. 15.0, MA ARB025,461675.

*2232 Erh. g, ganz, Beschr. Fussplatte flach, Fussknopf rund, flach, mit
langem Stiel, Hs. 2-teilige Gussform mit Einsatzstück, mit zu we-
nig Metall gegossen, schräg stehend, Blase und Gussformrest an
Nadelhalter, I Windpfeife an Fussknopf, Fussplattenstück mit
Längsstreifen, Qual. s, Pat. I, G: grün, A: grün, L. 5.6, Qb. 0.9, Qh.
0.35, Gew.8.l, MA AR8021,461720.

*2233 Erh. m, Fuss abgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs.
mind. 2-teilige Gussform, leichter Grat, nicht ganz ausgegossen:
Bügelhinterteil fehlt, Blase, Qual. s, Pat. V,L.6.3, Qb. 1.2, Qh.
0.4, Gew. 15.7, MA ARB0I2, 4612937.

*2234 Erh. g, Fuss abgebrochen, Beschr. BügelQs. linsenförmig, Bügel-
knoten oval, umlaufend, 2 Gusskanäle auf BügelUS, mit erhalte-
nem Gusstrichter, Hs. mind. 2-terlige Gussform, Nadel herausge-
rutscht und Bronze nachgelaufen, Bügel mit Blasen, Qual. s, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 7.2, Qb. LI, Qh. 0.4,
Gew. 23.8, MA ARB026, 46167'1, Crivelli 1946, Taf. XII,8.*2235 Erh. g, Bügelvorderteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.D-förmig-
gerundet, Bügelknoten umlaufend, Form nicht bestimmbar, Hi.
mind. 2{eilige Gussform, Grat, mit zu wenig Metall gegossen, Bü-
gelus mit Gusskanal, Ansatz der Nadel, Qual. s, Zs. Gusskanal
verbogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 5.9, Qb. 1.15, Qh, 0.65,
Gew. 21.0, MA ARB020, 46/6'74, Crivelli 1946,Taf. XII,1.*2236 Erh. g, Bügelvorderteil und Gusskanal abgebrochen, Beschr. Bü-
gelQs. oval, Bügelknoten oval, umlaufend, Gusskanal auf Bügel-
OS, Dek. Bügelknoten mit 3 plastischen Rippen, Hs. mind. 2+ei-
lige Gussform, leichter Grat, 2 Windpfeifen, Nadel nicht ganz über-
gossen: Negativ erhalten, Qual. s, Pat. V, L.4,8, Qb. l.l,Qh. 0.75,
Gew. 19.2, MA ARB022,461721.

*2237 Erh. g, Bügelvorderteil und Gusskanäle abgebrochen, Nadel fehlt,
Beschr. BügelQs. linsenförmig-oval, Bügelknoten oval, umlaufend,
2 durchlaufende Gusskanäle, bei einem Ende erhalten, Dek. Bü-
gelknoten mit 4 plastischen Rippen (nur in einer Gussformhälfte),
Hs. mind. 2-teilige Gussform, Nadel übergossen, aber herausge-
rutscht, Qual. s, Pat. V, L.3.9, Qb. 1.0, Qh.0.4, Gew.9.3, MA
ARB023, 46/722, Crivelli 1946, Taf. XII,3.

Aufsatz (Nr 2238)
*2238 Erh. g, ganz, Beschr. konisch mit flachem, scheibenförmigem En-

de, Hs. Gusskanal und Gussnähte sichtbar: 3teilige Gussform,
nicht ganz ausgegossen, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, H. 2.0,
Dm. 2.0, Gew. 7.0, 461566.2.

Tbilettbesteck (Nr. 2 2 39-2 248)
Ohrlöffel Q\r. 2239.2240)
*2239 Erh. g, Gusstrichter abgebrochen, modem gebrochen, Beschr. Qs.

oval, Hs. 2teilige Gussform, auf RS mit 8 Windpfeifen, mit Kü-
gelchen, I an Löffel, Kaltschweiss an Ose, Qual. s, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 6.5, B. 1.3, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew.4.7,461697.3.

*2240 Erh. g, Stab abgebrochen, Beschr. Qs. oval, VS unregelmässig,
möglicherweise Gussform ausgebrochen, Hs. 2-teilige Gussform,
auf RS 4 Windpfeifen an Stab, I an Löffel, mit Kügelchen, Stück
Gussform eingegossen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, B. 0.8,
Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 2.1, 461697,2.

*2241 Scalptorium, Erh. g, Ende erhalten, Hs, 2teilige Gussform, Grat,
2 Windpfeifen am Stab, I an Schneide, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.75,8. 0.8, Qb. 0.4, Qh. 0.2s, Gew. t.7, 461955.

unbestimmbar (Nl 2242-2248)
*2242 Erh. g, einseitig abgebrochen, Hs. 2teilige Gussform, Öse nicht

ausgegossen, mehrere Windpfeifen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 5.8, Qb. 0.4, Qh. 0.35,
Gew. 4.4, MA ARB077,461469.

*2243 Erh. g. beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs..langoval, Hs. 2teilige
Gussfbrm, mit zu wenig Metall gegossen: Ose nur halb, I Wind-
pfeife, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.5, eh. 0.4,
Gew. 3.6, 461848.

*2244 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Stift mit Ösenende, Hs. 2-
teilige_Gussform, starker Grat, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 2.1, B. l.l, Gew. 3.4, MA ARB086, 467686.*2245 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. 2teilige Guss-
form, starker Grat, 7 Windpfeifen, Pat. I, G: dgrün, A: $ü;,L.2.4,
B. 0.7, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 1.9,46/694.t.*2246 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. 2-teilige Guss-
form, starker Grat, 6 Windpfeifen, Zs. einseitig abgebschrotät, pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2.5,8.0;7, Qb.0.4, Qh.0.3, Gew. 1.9,46t694.2.*2247 Eth. m, beidseitig abgebrochen. Beschr. Qs. rhombisch. Hs. 2-tei-
lge Gussform, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.4, Qb. 0.4, eh. 0.35,
Gew 1.7, 46/694.3.

Fibeffisse Q,{r 22 1 7-2228)
Fortsatz kugelförmig (Nr. 22172220)
*2217 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Hs. 2teilige Gussform, Nadel-

halter nicht ganz ausgegossen, Kugel mit Einfallstellen, gussform-
gleich mit Nr.2218.2219, Qual. s, Pat. V,L.5.2, Qb. 1.3, eh. 1.0,
Gdw. I1.8, MA ARB098, 461725.

*2218 Erh. m, Nadelhalter abgebrochen, Hs. 2teilige Gussform, Nadel-
halter mit Gussfehlem, Kugel mit Einfallstellen, gussformgleich
mitNr.2217.2219, Pat. V L.5.3, Qb. 1.25, Qh. 1.0, Gew. 12.6,
MA ARBr00,461728.

*2219 Erh, m, Nadelhalter abgebrochen, Hs. 2-teilige Gussform, Nadel-
halter mit Gussfehlern, Kugel mit Einfallstellen, gussformgleich
mitNr.2217.2218, Par. V L.5.4, Qb. 1.25, eh. 1.0, Gew. t3.1,
MA ARBI fi,46t729.

*2220 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Hs. 3-teilige Gussform, leichter
Grat, Blase, mit Einfallstellen, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.8, Qb. l.l, Qh. Ll, Gew. 10.1, 46/3202.

*2221 Fortsatz konisch, ohne Kehle, Erh. m, Bügel abgebrochen, Beschr.
BügelQs. rechteckig, Fortsatz gedellt, Hs. 2+eilige Gussform mit
Einsatzstiick, bei Manschette Windpfeife, Pat. III, L. 5.4, Qb. 0.9,
Qh. 0.9, Gew 9.4, MA ARB099,46/726.

*2222 Fortsatz konisch, mit Kehle, Erh. g, leicht ausgebrochen, Beschr.
Abschlusskugel mit konischem Fortsatz mit Kehle, Hs. 2+eilige
Gussform, mit zu wenig Metall gegossen, starker Grat, Gussform
stand schräg, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, B. L7, Gew.
'7.7, MA ARB087, 46t690.1.

Fortsatz doppelkonisch, mit Kehle (Nr. 2223--2225)
*2223 Erh. s, Nadelhalter abgebrochen, Hs. 2-teilige Gussform mit 2 Ein-

:atzstücken, vome leichter Grat, Kugel mit Einfallstellen, guss-
formgleich mitNi2224, Zs. leicht verbogen, pat. V L. 6.2, eb.
1.35, Qh. 1.35, Gew. 16.6,46/730.

*2224 Erh, s, Bügel abgebrochen, Hs. 2teilige Gussform mit 2 Einsatz-
stlicken, vome leichter Grat, Kugel mit Einfallstellen, gussform-
gleich mit Nr.2223, Pat. V, L. 5.3, Qb. 1.35, Qh. 1.25, Gew, 17.5,
46t727.

*2225 Erh. g, Nadelhalter abgebrochen, Beschr. Manschette leicht abge-
setzt, Hs. 2-teilige Gussform mit 2 Einsatzstücken, Windpfeife auf
Kugel, Kugel mit Einfallstellen, Pat. V, L.3.4, Qb. 1.35; Qh. 1.5,
Gew. 17.1, MA ARBl12,461731.

unbestimmt (Nl 2226-2228)
*2226 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. halbe Abschlusskugel,

Hs. 2{eilige Gussform, mit zu wenig Metall gegossen, Qual. s,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.1, Qb. l l, Qh.0.7; Gew.5.l,
461690.3.

*2227 Erh, g, Beschr. halbe Abschlusskugel, Hs. 2-teilige Gussform, mit
zu wenig Metall gegossen, Qual, s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.4, Qb. 1.3, Qh. 1.7, Gew. 4.8, 461690.2.*2228 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Hs. 2{eilige Gussform mit Ein-
satzstück, 3 Gussnähte erhalten, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.0, Gew 2.1, 461508.27.

CertosaJibeln, zweiteilig (Nr. 2 2 29-22 37)*2229 Erh. g, Nadel abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachformig, Fuss-
knopf rund, flach, allseitig abgesetzt; BügelQs. linsenförmig, Bü-
gelknoten schmal, oval, umlaufend, Hs. 2-teilige Gussform, leich-
ter Grat, leicht versetzt, Zs. Gussnaht am Nadelhalter umgebogen,
Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 10.3, Qb. Ll5, Qh.0.55, Gew.25.6,
MA ARB0l7, 461676, Crivelli 1946, Taf. XII,9.*2230 Erh. g, ganz, Beschr. Fussplatte dachförmig, Fussknopfrund, flach,
allseitig abgesetzt, Hs. 2-teilige Gussform, Grat, niclit ganz ausge-
gossen, Qual. s, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 2.7, Qb.0.8, Qh. 0.7,
Gew.5.l, MA ARB0I9, 46/220A.
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*224g Erh. g, oben abgebrochen, Hs. 2-teilig^e-Gussform, starker Grat,
-- '" it"ll"i*"ise stark ausgebrochen, mind. 8 Windpfetfen, Qu3l, s, 29.

ieicht verbogen, Pat' I, G: dgrün, A: gntn,L' 4.3, B. l.l' Dl 0'75,

D2 0.08, Gew. 6,7 ' 46/843'

pinoe lNt 2249-2254)
'i4iiftq 'irn. s. sanz, Hs. 2-teilige Gussform, mit zu wenig Metall gegos-
""'' i"n. öuisformhälf,en sChlecht übereinstimmend, stark ausgebro-

chen, Qual. s. Pat. I. G: dgrün, A: grün, L. 5.5, B. 5.1' Qb. 1.4, Qh.
1.0. Gew. 51.5,46/701'

*rr50 Erh. s. Gusskanal abgebrochen,2 Ringe erhalten, Beschr. Qs. oval,
mit k-urzem Steg verbunden, oberer Ring mit Stegansatz, Hs' 2-tei-
liee Gussform,Grat, nicht ganz ausgegossen, Qual. s, Pat. III, L.
sls, e. z.a. Qb.0.3, Qh.0.25, Dm.2.4, Gew.7.5,461691,Crivel-
li 1946, Taf. XII'I.

4))51 Erh. s. 2 Ringe erhalten, Beschr. Qs. oval, mit kurzem Steg ver-
bundän, obere-r Ring mit Ansatz eines weiteren Stegs, Hs. 2{eili-
se Gussform, starker Grat, Ringe gut ausgegossen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.2. B. 1.6, Qb.0.5, Qh.0.3, Dm. 1.25, Gew.4.8'
461692.

*2252 Erh. g, Beschr. Qs. oval, an beiden Seiten Ansatz eines Steges, nicht
anpaJsend an Nr. 2251, Hs. 2-teilige Gussform, starker Grat, Kalt-
schweiss, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 1.6, Qb.0.4,
Oh.0.3, Dm. 1.3, Gew'2.3,461693'

*2253 Eth. g, Segment erhalten, Beschr. mit schräg durchlaufendem Guss-

kanalit), Qs. rund-oval, Hs. 2teilige Gussform, bei Gusskanal
versetzt,4 Windpfeifen, Pat. I, G: dgrün, A: grin,L.4.7, Qb. 0.35,
Dm. 6.0, Gew. 4.6,461892.

*2254 Erh. g, ganz, Beschr. im QS. rechteckiger Ring mit noch erhalte-
nem Guiskanal und Gusstrichter (geplanter Osenstift?), Ring glatt,
Gusskanal unregelmässig, Hs. Wachsausschmelzverfahren, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.7,Qb.0.95, Qh.0.35, Dm.2'2,Gew.25.0,
46/25, Crivelli 1946, Taf. ll[,17.

Massive Armringe, aus zweiteiligen Gussformen (Nr. 2255-2330)
mit Gusshichter (Nr. 225 5-2259)
*2255 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. Gusskanal mit Gusstrichter

und elstem Armring, Gusstrichter langoval, sehr stark eingefallen,
Oberfläche wellig, Qs. linsenförmig, Hs. starker Grat; stark blasig,
Einfallstellen, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, H. 3.1, Qb'
0.65, Qh. 0.75, Gew. 1 I .7, MA ARB I 13, 461852.

x2256 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Gusskanal mit Gusstrichter und er-
stem Ärmring, Gusstrichter oval, stark eingefallen, wellig; Qs. lin-
senförmig, Hs. Grat; stark blasig im Bereich des Gusstrichters, Ein-
fallstellen, Qual. s, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.'7.5, H. 2.6, Qb. 0.85, Qh. 0.7, Gew. 15.5, 461853.

*2257 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. Gusskanal mit Gusstrichter
und erstem Armring, Qs. oval, Gusstrichter stark eingefallen, Hs'
versetzt, nicht ganz ausgegossen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L. 5.5, H. 2. 1, Qb. 0.6, Qh. 0.7, Gew. 14.0, 46/90'l .

*2258 [rh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. Gusskanal mit Gusstrichter
und Ärmring, Qs. rund, Gusstrichter stark eingefallen, wellig, Hs.
2 Windpfeifen?, Grat, einseitig versetzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.6.3, H.3.3, Qb.0.7, Qh.0.7,Gew.22.4,
46t8s9.

*2259 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Gusskanal mit Gusstrichter und Arm-
ring, Qs. oval, Gusstrichter sehr stark eingefallen, Hs. versetzt; Ein-
fallstelle, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.55,
H. 1.6, Qb. 0.7, Qh. 0.8, Gew. 22.1,46/862.

mit Kanal (Nr. 2260-227 4)
*2260 Erh. m, vierseitig abgebrochen. Beschr. durchgehender Gusskanal

mit 2 Armringen, Qs. oval, Hs. starker Grat, in beiden Richtungen
versetzt, Ba. 2 Meisselhiebe aufzentralem Kanal, Qual. s, Zs. ver-
bogen, Pat. II, grün, L. 8.0, H. 3.5, Qb. 0.75, Qh. 0.65, Gew. 29.3,
46186r.

*2261 Erh. g, fünfseitig abgebrochen, Beschr. 2 Gusskanäle und Armring,
1 Gusskanal durchgehend, Qs. oval-rhombisch, Hs. nicht durchge-
hender, langschmaler Gusskanal, I Windpfeife, starker Grat, Qual.
s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L.6.4, H. 1.7, Qb. 0.85,

Qh. 0.8, Gew. 21.6, 461816.
*2262 Erh. g, vierseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. Gusskanal

verhältnismässig klein, starker Grat, Qual. s, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.6.8, H. 1.7, Qb. l.l, Qh.0.8, Gew.29.5,
461874.

*2263 Erh. g, vierseitig abgebrochen, Beschr. durchgehender Gusskanal
mit Armring, Qs. oval, Hs. Windpfeife?, Grat, in beiden Richtun-
gen versetzt, Ba. 2 Meisselhiebe auf zentralem Kanal, Qual. s, Zs.
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.1, H. 1.9, Qb. 0.65, Qh.
0.6, Gew. 16.'7, 46/860.

*2264 Erh. g, vierseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. Gusskanal nur
in einer Gussformhälfte, stark versetzt, Qual. s, Zs. Hammerspu-
ren, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4,H.2.4, Qb. l.l,
Qh. 0.7, Gew. 23.3, 461873.

*2265 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rhombisch, Hs. stark ver-
setzt, im Bruch grosse Blase, Qual. s, Pat. III, L.3.5, B. 1.6, Dl
0.7, Gew. 10.3, 4613048.

*2266 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. nicht durchgehender Gusskanal mit
Armring, Hs. Gusskanal nur in einer GussformhäIfte, Längsrillen,

Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.8.0, H. 1.2, Qb.0.8, Qh.0.7,
Gew 20.1, MA ARBl17,461877.

*2267 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. nicht durchgehender Guss-
kanal mit Armring, Qs. rhombisch, Hs. in beiden Richtungen stark
versetzt, blasig, Grat, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.7.3,H. 1.8, Qb. 0.65, Qh. 0.6, Gew. 13.6, MA ARBI 15,461854.

*2268 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. nicht durchgehender Guss-
kanaf mit Armring, Qs. oval-rhombisch, Hs. versetzt, im Bereich
des Gusskanals stark blasig, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.4.8, H. 1.5, Qb.0.6, Qh.0.7, Gew,26.7, OR,461908.

*2269 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. nicht durchgehender Guss-
kanal mit Armring, Qs. oval-rhombisch, Hs. nicht ganz ausgegos-
sen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb.
0.7, Qh.0.65, Gew. 12.7,461903.

2270 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. nicht durchgehender Guss'
kanal mit Armring, Qs. oval-rund, Hs. Gusskanal versetzt, Qual.
s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb. 0.7, Qh.
0.75, Gew. 12.9, 461904.

*22'11 Erh. g, zweiseitig abgebrochen, Beschr. Ansatz des Gusskanals er-
halten, Qs. oval, Hs. Blasen, besonders grosse im Bruch, Qual. s,

Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb. 0.7, Qh. 0.85,
Gew. 9.9, 461905, Crivelli 1946, Taf. IYl5?.

2272 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. nicht durchgehender Guss-
kanal mit Armring, Qs. oval, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.5, H. 1.3, Qb, 0.8, Qh. 0.6, Gew. 15.1,461875,

*2273 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. nicht durchgehender Guss-
kanal mit Armring, Qs. rhombisch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.8, Qb. 1.15, Qh. 0.75, Gew. 15.8, 461891.

*2274 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. nicht durchgehender Guss-
kanal mit Armring, Qs. oval, Hs. in beiden Richtungen versetzt,
zahlreiche eingegossene Gussformreste, Einfallstelle, Qual. s, Zs.
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.4.2,H.
1.7, Qb. 1.0, Qh.0.95, Gew.25.6,461906.

Fragmente (Nr. 2271-2330)
x2215 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. leck, stark versetzt,

Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4, H. l 6, Qb.
0.85, Qh. 0.75, Gew. 17.3, OR,461864.

2276 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. leicht versetzt, VS mit
Längsstrichen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.35, Qb. 0.5, Qh. 0.55,
Gew. 8.9, 461855.

x2277 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. starker Grat, Qual. s,

Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, H. 0.8, Qb. 0.5, Qh.
0.55, Gew. 4.4,461913.

2278 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rhombisch, Hs. stark versetzt,

Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B. 0.9, Qb.
0.8, Qh. 0.6, Gew. 7.0, 461858.

2279 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rhombisch, Hs. stark versetzt,

Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, H. 1.0, Qb.0.75, Qh.0.6,
Gew.7.9, 46/866.

2280 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. versetzt, Qual. s, Zs.
eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.35, Qb. 0.65, Qh. 0.75,
Gew.9.l,46/912.

2281 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. versetzt, wohl nicht
ganz ausgegossen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 6.6, Qb. 0.55, Qh. 0.6, Gew. 17.3,46/899.

2282 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr, Qs. oval-rund, Hs. nicht
ganz ausgegossen, Kaltschweiss, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 6.3, Qb. 0.7, Qh. 0.65, Gew. 26.8, 461898.

*2283 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. Einfallstelle bei Bruch,

Qual. s, Zs. Ende eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.1, Qb.
0.6, Qh.0.65, Gew. 17.9,46/650.

2284 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. starker Grat, versetzt,

Qual. s, Zs. verbogen, Ende umgelegt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.6.6, H. 1.3, Qb.0.8s, Qh.0.75, Gew.20.5,461878.

*2285 Erh, g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. starket Grat, leicht ver-
setzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.3, H.
1.3, Qb. 0.9s, Qh. 0.65, Gew. 13.0, 461882.

2286 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rhombisch, Hs. stark versetzt,

Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.9, H. l 0, Qb.
0.9, Qh. 0.75, Gew. 21.4, 46/887.

2287 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval-rhombisch, Hs. starker Grat,
Qual. s, Zs. verbogen, Gussnähte umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.5.0, H. 1.1, Qb. 0.7, Qh.0.75, Gew. 10.5,461886.

2288 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. I Windpfeife, versetzt,

Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.2, H. 1.0, Qb.
0.85, Qh. 0.7, Gew. 13.8, 461883.

*2289 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. Grat, leicht versetzt,
Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.6, Qb. 0.7, Qh. 0.75,
Gew 21.8, MA ARBI16, 461863.
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2290 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. Längsstriche, Qual. s,
Zs. verbogen, Pat, II, grün, L.6.6,H. 1.0, Qb. 0.95, Qh. 0.7, Gew.
20.2,46/880.

*2291 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rhombisch, Hs. 2 Windpfeifen,
stark versetzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
8.3, H. 1.3, Qb. 0.75, Qh. 0.7, Gew.22.7,46/865.

2292 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. versetzt, Qual. s, Zs.
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, Qb. 1.0, Qh. 0.75, Gew.
14.3, 46t88t.

2293 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval-rhombisch, Hs. leicht ver-
setzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb.
0.8, Qh. 0.7, Gew. 6.8, 461885.

2294 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. leicht versetzt, Qual.
s, Zs. velbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.7.1, H. 0.9, Qb. 0.85,
Qh. 0.65, Gew. 16.9,46/879.

*2295 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. Bruch in einer Guss-
formhälfte, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, Qb.
0.9, Qh. 0.7, Gew. 15.0, 461884.

2296 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval-rund, Hs, Längsstriche,
leicht versetzt, nicht ganz ausgegossen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.5.5, Qb.0.9, Qh.0.8, Gew.26.9,46/901.

*2297 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rund, Hs. Grat, versetzt, Qual.
s, Zs. eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 4.8, Qb. 0.9, Qh. 0.9,
Gew. 33.0, 461900.

*2298 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.5.0, Qb.0.7, Qh.0.65, Gew. 13.7,46/902.

*2299 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rund, Hs. Grat, Qual.
s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.
5.0, Qb. 0.55, Qh. 0.55, Gew. 7.8, 461857.

*2300 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. leicht ver-
setzt, starker Grat, Qual, s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.1, B. 1.3, Qb. 0.55, Qh. 0.45, Gew. 6.3,461856.

2301 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. linsenförmig, Zs, ver-
bogen, Pat. II, grün, L. 4.7, Qb. 0.45, Qh. 0.6, Gew. 5.5,461914.

x2302 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. Grat, stark
versetzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4,
H. 1.5, Qb. 0.6s, Qh. 0.7, Gew. 12.4,461909.

2303 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rhombisch, Hs. stark
versetzt, Einfallstelle und Blasen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 5.9, H. 0.95, Qb. 0.7, Qh. 0.6, Gew . 19.5,46/870.

2304 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. linsenförmig, Hs. Bla-
se, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.7, Qb.0.4,
Qh. 0.65, Gew. 5.4,46/915.

2305 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.0, Qb.0.5, Gew.2.'1,461916.

2306 Erh. s, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval-rhombisch, Hs.
stark versetzt, Qual, s, Zs. verbogen, Pat. II, grün, L. 3.6, H. l.l,
Qb. 0.85, Qh. 0.7, Gew.9.6,46/8'71.

2307 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval-rhombisch, Hs.
leicht versetzt, Einfallstelle, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.1, H. l.l, Qb. 0.8, Qh. 0.6, Gew. 9.0, 461868.

2308 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval-rhombisch, Hs.
versetzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4,
Qb. 0.85, Qh. 0.7, Gew. 16.3,46/896.

2309 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. nicht ganz
ausgegossen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
6.0, Qb. 0.9, Qh. 0.7, Gew. 20.3,46/894.

2310 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. starker Grat,
Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 4.3,
H. 1.6, Qb. 0.85, Qh. 0.75, Gew. 15.8,46/869.

*2311 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rhombisch, Hs. ver-
setzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.8, H.
0.95, Qb. 0.8, Qh. 0.6, Gew. 2s.2,MA ARBI14, 461867.

2312 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. stark versetzt,
Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, H. 1.2, Qb.
0.8, Qh. 0.7, Gew. 13.3,46/890.

*2313 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. stark versetzt,
grosse Blase im Bruch, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.55, H. 1.45, Qb. 0.9, Qh. 0.95, Gew. 21.1, OP' 46/91'7.*2314 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. langoval, Hs. starkver-
setzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.1, Qb.Ll, Qh.0.6, Gevt.23.6,46187, Crivelli 1946, Taf. IV,l4.

2315 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. versetzt, Qual.
s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.1, H. 1.0, Qb. 0.7,
Qh. 0.7, Gew. 14.9,46/872.

2316 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. versetzt, Qual.
s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, H. l.l, Qb. 1.0,
Qh. 0.8, Gew, 20.5, 461889.

2317 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs, rhombisch, Hs. Längs-
striche, Grat, versetzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.1, H. 1.0, Qb. 0.8, Qh. 0.7, Gew. 9.0, 461888.

2318 Erh. g, beidseitig abgebrochen. Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 8.4, Qb. 0.65, Qh. 0.7, Gew. t7.8,46/910.

"2319 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval-rund, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb. 0.7, Qh. 0.8, Gew. 22.0,461897 .
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2320 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat.
II, grün, L. 5.2, Qb. 0.85, Qh. 0.65, Gew. 20.5,461895.

2321 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. leicht ver-
setzt,Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.4, Qb.0.6, Qh.
0.8, Gew. 19.6,46189.

2322 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, FIs. nicht ganz
sauber ausgegossen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9,
Qb. 0.55, Qh. 0,7, Gew. 13.2, 461100.

*2323 
Prh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. stark versetzt,
Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.4.6, Qb.0.8, Qh.0.75,
Gew. 20.8, 46198, Crivelli 1946, Taf. 1Y,32.

*2324 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. leicht ver-
setzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4, Qb. 0.9, Qh. 0.8, Dm. 9.6,
Gew.27.8, 46186.

2325 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. leicht ver-
setzt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck,
L.3.2, Qb.0.75, Qh.0.65, Gew. 8.r,4619tt.

*2326 Erh. s, Ende erhalten, Beschr. Qs. langoval, Pat. II, grün, L. 3.3,
Qb. 0.7, Qh. 0.35, Gew. 6.5, 46/96, Crivelli 1946, Taf. IV,33.*2327 Erh. g, Ende erhalten, Hs. nicht ganz ausgegossen, nur Hälfte ge-
füllt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb.
0.8, Qh. 0.6, Gew. 8.9, 461918.

2328 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. nicht ganz ausgegos-
sen, Gussnaht auf einer Seite sichtbar, andere Seite Einfallstelle,
Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.4.4, Qb. 0.7,
Qh. 0.5. Gew. 9.1. 461102.

*2329 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. halbrund, Hs. mögli-
cherweise durch versetzte Gussform entstandenes <Halbshick>, Zs.
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.45, Qb. 0.3, Qh. 0.6, Gew.
4.8,46t919.

x2330 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. dreieckig, Hs. wohl durch stark
versetzte Gussform entstandenes <Halbstück>, Ansatz zu anderer
Hälfte sichtbaq Quat. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.85, Qb. 0.7, Qh. 0.5, Gew. 7.9, MA ARBl4s, 461893.

Gürtelhaken (Vr. 2331)
*2331 Erh. g, ganz, Beschr. rechteckiger Gürtelhaken mit 5 Flügeln, Ha-

ken dient als Eingusskanal, Hs, eine Gussformhälfte plan, Guss-
trichter aber beidseitig, leichter Grat, Kaltschweiss, Qual. s, Zs.
vorstehende Zwge am Gusstrichter umgebogen, Pat. I. G: dgrün,
A: grün, L. 10.2, B. 6.7,Dl 3.2, D2 0.15, Gew. 81.3. 461699.

Nögel mit kalottedörmigem Kopf, Kopf aus Bronze,
Stift aus Eisen, Kopf rund (Nr. 2332-2336)
*2332 Erh. g, Eisenstift fehlt, Rand wenig ausgebrochen, Beschr. Eisen-

gtifq qu9{1ar, Hs. 2teilige Gussform, Gussnaht dem Rand entlang
laufend, Kaltschweiss über Rand, Qual, s, Zs. zusammengedrückt-,
Riss, Pat. I, G: grün, A: grün, L. 9.8, B. 4.3,D\ 0.25, Gew. I18.2,
MA ARB076, 461219a.

*2333 Erh. g, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift sechskantig, Hs. 2+eiti-
ge Gussform, Gussnaht dem Rand entlang laufend, Ansatz halb-
kreisftirmiger Gusstrichter, am Rand.Blase, Ba. Stift leicht schräg,
nicht ganz umfangen, an VS leicht durchgedrückt, Qual. s, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, H.2.9,D| 0.2, Dm. 7.6, Gew. 152.1,46/191,
Crivelli 1946, Taf III,l.

*2334 Erh. g, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift quadrar., Hs. 2-teilige
Gussform, Gussnaht dem Rand entlang laufend, Ansatz halbkreß-
förmiger Gusskanal, am Rand Blasbn und Kaltschweiss, Ba. Stift
nicht um&ngen, Qual. s, Zs. zerdrückt, eingerissen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 10.1, B. 5.0, H.4.1, Dl 0.25, Gew.240.7,OR,461219.*2335 
Frh. g, ganz, Beschr. nur halb ausgegossener Nagelkopf, Hs. 2-tei-
lige Gr{;sform, zu wenig Metall, Stift nur im Ansatz übergossen,
einige Blasen, Qual. s, Zs. Riss in Kalotte, Pat. I, G: dgrün, A:
gnin, H. 2.5, D1 0.25, D2 0.7, Dm. 5.0, Gew. 98.2, 46/ [14, Cri-
velli 1946, Taf. I,6.

*2336 Zuweisung unsicher, Erh. g, allseitig abgebrochen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 2.8, B. 2.0, Dl 0.35, Gew. 9.0, 46/2612.

Niet (Nr 2337)
*2337 Er\. g, gagz, Hs. 3{eilige Gussform, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.

0.9, Dm. 0.9, Gew. 1.3, 461588.1.

Platten Q{r. 233a-X42)
*2338 Erh. g, Eingusseite erhalten, Beschr. Eingusseite mit leicht ver-

dicktem <Gusstrichten und Blasen, Hs. RS flach, VS im Bereich
des Eingusses etwas ausbiegend, Ba. auf drei Seiten Abschrotspu-
ren, an Unterkante beidseitig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, B. 5.4, H.
6.5, Dl 0.75, D2 0.2, Gew. 60.4, MA ARBl43, 46183.*2339 Erh. g, Beschr. oberster Teil mit Eingusstrichter erhalten, Rest ab-
geschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.3, Dl 1.6, D2 0.2,Gew.
105.2, MA ARBI36, 46t746.

*2340 Erh. g, zweiseitig abgebrochen, Hs. möglicherweise Abdrücke von
Rissen in der Gussform, Ba. zweiseitig abgeschrotet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L.7.4, B. 5.7, D1 0.35, Gew. 86.8,46182.

*??41 Erh. m, teilweise abgebrochen, Beschr. VS Seitenkanten leicht ge-
"- ' 

fur,, Ober- und Unteikante gerundet, Hs. Gussform mit planerllälf-
te, dusskanal wohl abgebrochen, Pat. II, grün, L' 8.3,8.7.7'Dl
0.55,D2 0.25, Gew. 162.9,46/10.

*r1A?. Erh. q, Rand erhalten, Hs. am Rand Blase, Pat. I, G: dgrün, A:
"" - 

srün,-L. 3.3, B. 2.3, Dl 0.5, D2 0.3, Gew. 17.6, MA ARB140'
4611595.

t tnhestimmte obiekte (Nr 2343-2 362)
li{q1 n n. g, Gtisskanal abgebrochen, Beschr. rechteckige Platte mit 2-' 

ouerläülenden und I längslaufenden Rippe. welche als Gusskanal

dicnte, Hs. eine Gussformhälfte plan, Stück ohne sichtbaren Feh-
ler, Pat. I, G: grün, A: grün, L.4'9,8 3.9, Dl 0.45' D2 0.15, Gew'
29.4,4613211.

*2344 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. leicht gewölbte, nach 91-
ten zülaufende Platte mit oben schräg vorstehendem Henkel, Hs.

2-teilige Gussform, Oberfläche unregelmässig, viele Blasen, Ein-
fallstelle am Henkel, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 7.8, B.
4.0, H. 1.65, Dl 0.15, D2 0.5, Gew. 83.9,461700.

*2345 Erh. s, ganz, Beschr. Obiekt nicht ganz ausgegossen' Qs' D-för-
mig, Hs. eine Gussformhälfte plan, mit zu wenig Metall gegossen,

einTelne Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 10.5, B.3'9, H. 1.6,

Gew. 157.1, 46ll l, Crivelli 1946, Taf. Il,16.
*2346 Erh. g, Fragment, aber keine Bruchstellen sichtbar, Beschr. rund-

stabiglr <Henkel) mit Aufsatz an unbestimmtem Objekt, Hs.

Wachsausschmelzverfahren, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L' 3.7, B.
2.2, H. 2.2, Gew. 31.6, 46/ ll2.

*2347 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. U-förmig gebogene Platte mit Rand,
gerundet, Hs. auf OS Gussnaht(?), Wanddicke unterschiedlich, Zs'
leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, B. 1.6, Dl 0.15,
D2 0.3, Gew 25.5,461756.

*2348 Erh. g, ganz, ankorrodiertes Bronzeblechstück modern abgebro-
chen, Beichr. Stab mit ovalem Qs. mit mind. 4 Kugeln, Hs. 2-tei-
lige Gussform, leicht versetzt, nicht ganz ausgegossen, Qual. s,,Pat.

I,-G: dgrün, A: grün, Rostkrusten, L.8.4, Qb. 1.0, Qh. 1.0, Gew.
1 8.0, 4612280, Crivelli : 461780.

*2349 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. hohler Stab mit querlau-
fendem Loch und Ansatz eines zweiten(?), um Löcher Stab ver-
breiterl, Hs. 2teilige Gussform mit Kemen und Stiften, Zs' dicke-
res Ende beidseitig abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 2.3,
B. 1.4, H. 1.3, Gew. 13.0, 461688.

*2350 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. konischer Stab mit4 unterschiedlich
grossin, teilweise profilierten Kugeln, Hs. 2-teilige Gussform, 3

Gusskanäle, Blase an einer Kugel, grosse Blase im Stift, Zs. Guss-
kanäle verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.
5.2, Dm. 1.2, Gew. 25.4,461678, Crivelli 1946, Taf. XII,4.

*2351 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. ovales, massives Endsttick, von 2
plastiichen Rippen begleitet, Hs. 2-teilige Gussform, teilweise stark
äingefallen, Päi. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.2.1, Qb. 1.25,

Qh. l.l, Gew. 10.6,461719.
*2352 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. gerade Rinne mit halbkreis-

ftirmigem Qs. mit anhaftendem, kleinem, stark eingefallenem Guss-
trichter, Hs. 2-teilige Gussform, RS mit Einfallstellen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.1, Dl 0.3, D2 0.2, Qb.0.95, Qh' 0.6, Gew.
9.2,461850.

*2353 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. U-förmig gebogenes Teil
in massivem Stab enilend, Hs. wohl 2-teilige Gussform, Gussnäh-
te nicht überall sichtbar, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Gew. 2.1,
461508.1 0.

*2354 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. gerade Rinne mit trapezfbrmigem

Qs., v-ome offen, Hs.2-teilige Gussform, auf US längslaufende Stri-
che sichtbar, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.3.9,D20.15, Qb.0.l,
Qh. 0.45, Gew. 3.8, 461851.

*2355 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rund, Hs. 2+eilige Guss-
form, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb. 0.35, Qh. 0.3, Gew.
1.5, 46/604.17 .

*2356 Erh. m, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Hs.2{eili-
ge Gussform, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6, Qb. 0'4, Qh. 0.3,
Gew. 1.5, 46/45'1.3.

*2357 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. langrechteckig, Hs. 2-
teilige Gussform, Gussnaht nicht aufgleicher Höhe, nicht ganz ays-
gegossen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: gtün,L.2.75,
Qb. 0.9, Qh. 0.35, Gew.3.4,46/921.

*2358 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. dreieckig, Dicke zu ei-
ner Seite hin abnehmend, Hs. eine Gussformhälfte plan, Zs. ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb. 0.4, Qh. 0.35, Gew.
2.0, MA ARBI52,46/920.

*2359 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. nach unten zulaufender Stab, Qs. D-
förmig, Hs. 2teilige Gussform, RS flach, an Rohguss längslau-
fende Rillen, nicht ganz ausgegossen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: grün, L. 6.0, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 2.8, MA ARBl49, 4612307.

*2360 Erh. g, oben abgebrochen, Beschr. zungenförmiges Objekt mit
Ösenansatz (original oder nur Blase?), Hs. 2{eilige Gussform, ei-
ne Hälfte plan, ünten abgehende Windpfeife, Pat. I, G: dgrün, A:
grin,L.4.4, Qb. 1.5, Qh. 0.15, Gew. 4.0, 4611085.

*2361 Erh. g, Ende erhalten, Hs. 3-teilige Gussform, starker Grat, Qual.
s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.'7,8.2.1, Dl 0.1, D20'4,Gew.
3.2, MA ARBl5l, 4611.136.

x2362 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. gegabelter Stab, Qs' oval,
Hs. 2-teilige Gussform, im Bereich der Gabelung Grat, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, I-. t.Z,8.0.9, Di 0.2,D20.5, Gew. l'3, 46/1.13'7.

2,4. Gusstrichter (Nr. 2363-2378)

*2363 Erh. g, Gusstrichter ausgebrochen, Gusskanäle abgebrochen, Be-
schr. Gusstrichter pilzförmig, oval, flach, wenig darunter Verzwei-
suns von 2 im Qs. runden Gusskanälen, Hs. ohne Gussnähte, Zs.
öusitrichter verichlagen?, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.2, Qb.
2.7, Qh. 2.1, Gew. 63.1, 46/1.133.

*2364 Erh. g, Gusskanal abgebrochen, Beschr. oval, Oberfläche unregel-
mässig und stark blasig, GusskanalQs. oval, Hs. ohne Gussnähte,
Zs. Gusskanal abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6, Qb.
2.3, Qh. 1.9, Gew.9.0, MA ARB090, 461690.7.

*2365 Erh. g, einseitig abgeschrotet, Beschr. schräg laufender, im Qs. ova-
ler Gusskanal mit flachem Gusstrichter, dieser teilweise umgebo-
gen, Hs. ohne Gussnähte, Zs. Meisselspuren, abgeschrotet, Pat. I,
G: dgrun, A: grün, L.2.75, B. 1.7, Qb.0.9, Qh.0.7, Gew. 11.4,
461638, Crivelli 1946,Taf . 11,9.

*2366 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Endstück einer Tülle rnit 2
Gusskanälen, eigentlicher Gusstrichter abgebrochen, Hs. keine
Gussnaht sichtbar, Ba. unterster Teil umlaufend abgeschrotet, Zs.
zerdnickt und eingerissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, B. I '8,
H. 1.6, Dl 0.6,D20.2, Gew. 8.3, 4611586.

*2367 Erh. g, Gusskanal abgebrochen, Beschr. langrechteckig, mit 2 Guss-
kanäGn mit trapezförmigem Qs., Oberfläche wulstig, Hs. Guss-
form RS plan, Metall in Gusskanal erstarrt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.6, B. 2.8, Gew. 5.7,46169'7.5.

*2368 Erh. g, Gusskanal abgebrochen, Beschr. langoval, Trichter stark
eingeiogen, Qs. dreieckig, mit I Gusskanal mit trapezförmigem

Qs., Hs. Gussform RS plan, ausser für Gusstrichter, Gussformrest
eingegossen, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.4,
B. 2.0, Dl 0.4, Gew. 3.3,46/845.

*2369 Erh. g, Gusskanal abgebrochen, Beschr. langoval, Trichter sehr
stark eingefallen, Qs. Gusskanäle rund; Hs. 2-teilige Gussform,
starker Grat, Gussform wohl nicht ausgegossen: Kaltschweiss, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.5,8.4.4, Gew.9.9,46/697.9.

x2370 Erh. g, Gusskanale abgebrochen, Beschr. unregelmässig-oval,
Trichtär sehr stark eingefallen, Oberfläche gewellt, 2 Gusskanäle,

Qs. rund, Hs. 2teilige Gussform, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8,
B. 1.9, Qb.0.4, Gew 9.1, MA ARB093, 46169'7.8.

*2371 Erh. g, leicht ausgebrochen, Beschr. langoval, Trichter sehr stark
eingefallen, Oberfläche wellig, Hs. 2teilige Gussform, nicht gan_z

ausgegossen, Kaltschweiss, Pat. III, L. 6.5, B. 2.7, Gew. 12.5,
461847.

*2372 Erh. g, Gusskanal abgebrochen, Beschr. oval, Trichter stark einge-
fallen, Qs. Gusskanal rechteckig, Oberfläche gewellt, Hs. I Guss-
naht sicher erhalten, andere nicht klar sichtbar, Zs. Gusskanal ab-
geschrotet, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 2.2,8. 1.4, Qb' 0.5, Qh.
0.35, Cew. 3.3, 46/697.6.

*2373 Erh. m, Gusskanal und Teil des Gusstrichters abgebrochen, Beschr.
langoval, Trichter sehr stark eingefallen, Qs. Gusstrichter rund,
Obärfläche gewellt, Hs. 2teilige Gussform, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.8;B. 2.3, Qb. 0.4, Gew. 4.9, MA ARB092, 461697.7.

*2374 Erh. g, Gusskanal abgebrochen, Beschr. oval, im Qs. dreieckig,
stark äingefallen, Qs. Gusskanal oval, Hs. 2-teilige Gussform, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 1.3, Qb. 1.1, Qh.0.7, Gew. 1.4, 46/1.138.
*2375 Erh, g, an drei Stellen abgebrochen, Beschr. langoval, Qs. drei-

eckig,2 Ansätze von Gusskanälen, Oberfläche mit leichtem Ein-
fall,Hs. 2teilige Gussform, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener
Fleck, L. 2.3, Qb. 1.0, Qh. 0.6, Gew. 5.6, MA ARB089, 4.61690.6.

*2376 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. langrechteckig, glatt, -Qs'
dreieckig, 3 Gusskanäle abgehend, Qs. linsenförmig, Hs' 2teilige
Gussform, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. 0.85,

Qh. 0.75, Gew. 12.6, OR,46/922.*n71 *h. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. langrechteckig, Qs. drei-
eckig, leicht eingefallen, glatt, mit I Gusskanal, abgeschrotet, Pat.
I, G: dgrtin, A: gltin, L. 1.1, Qb. 0.65, Qh. 0.35, Gew. 1.4,461963.

*23?8 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. langrechteckig, Qs. drei-
eckig, Oberfläche stark gewellt und blasig, dünner Gusskanal, Hs.
2-teilige Gussform, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck,
L.2.2: Qb. 1.0, Qh. 0.7, Gew. 5.0, MA ARB088, 46/690.4.
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2290 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. Längsstriche, Qual. s,
Zs. verbogen, Pat, II, grün, L.6.6,H. 1.0, Qb. 0.95, Qh. 0.7, Gew.
20.2,46/880.

*2291 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rhombisch, Hs. 2 Windpfeifen,
stark versetzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
8.3, H. 1.3, Qb. 0.75, Qh. 0.7, Gew.22.7,46/865.

2292 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. versetzt, Qual. s, Zs.
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, Qb. 1.0, Qh. 0.75, Gew.
14.3, 46t88t.

2293 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval-rhombisch, Hs. leicht ver-
setzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb.
0.8, Qh. 0.7, Gew. 6.8, 461885.

2294 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. leicht versetzt, Qual.
s, Zs. velbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.7.1, H. 0.9, Qb. 0.85,
Qh. 0.65, Gew. 16.9,46/879.

*2295 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. Bruch in einer Guss-
formhälfte, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, Qb.
0.9, Qh. 0.7, Gew. 15.0, 461884.

2296 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval-rund, Hs, Längsstriche,
leicht versetzt, nicht ganz ausgegossen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.5.5, Qb.0.9, Qh.0.8, Gew.26.9,46/901.

*2297 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. rund, Hs. Grat, versetzt, Qual.
s, Zs. eingerollt, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 4.8, Qb. 0.9, Qh. 0.9,
Gew. 33.0, 461900.

*2298 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.5.0, Qb.0.7, Qh.0.65, Gew. 13.7,46/902.

*2299 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rund, Hs. Grat, Qual.
s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.
5.0, Qb. 0.55, Qh. 0.55, Gew. 7.8, 461857.

*2300 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. leicht ver-
setzt, starker Grat, Qual, s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.1, B. 1.3, Qb. 0.55, Qh. 0.45, Gew. 6.3,461856.

2301 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. linsenförmig, Zs, ver-
bogen, Pat. II, grün, L. 4.7, Qb. 0.45, Qh. 0.6, Gew. 5.5,461914.

x2302 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. Grat, stark
versetzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4,
H. 1.5, Qb. 0.6s, Qh. 0.7, Gew. 12.4,461909.

2303 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rhombisch, Hs. stark
versetzt, Einfallstelle und Blasen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 5.9, H. 0.95, Qb. 0.7, Qh. 0.6, Gew . 19.5,46/870.

2304 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. linsenförmig, Hs. Bla-
se, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.7, Qb.0.4,
Qh. 0.65, Gew. 5.4,46/915.

2305 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rund, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.0, Qb.0.5, Gew.2.'1,461916.

2306 Erh. s, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval-rhombisch, Hs.
stark versetzt, Qual, s, Zs. verbogen, Pat. II, grün, L. 3.6, H. l.l,
Qb. 0.85, Qh. 0.7, Gew.9.6,46/8'71.

2307 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval-rhombisch, Hs.
leicht versetzt, Einfallstelle, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.1, H. l.l, Qb. 0.8, Qh. 0.6, Gew. 9.0, 461868.

2308 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval-rhombisch, Hs.
versetzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4,
Qb. 0.85, Qh. 0.7, Gew. 16.3,46/896.

2309 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. nicht ganz
ausgegossen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
6.0, Qb. 0.9, Qh. 0.7, Gew. 20.3,46/894.

2310 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. starker Grat,
Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 4.3,
H. 1.6, Qb. 0.85, Qh. 0.75, Gew. 15.8,46/869.

*2311 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rhombisch, Hs. ver-
setzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.8, H.
0.95, Qb. 0.8, Qh. 0.6, Gew. 2s.2,MA ARBI14, 461867.

2312 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. stark versetzt,
Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, H. 1.2, Qb.
0.8, Qh. 0.7, Gew. 13.3,46/890.

*2313 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. stark versetzt,
grosse Blase im Bruch, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.55, H. 1.45, Qb. 0.9, Qh. 0.95, Gew. 21.1, OP' 46/91'7.*2314 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. langoval, Hs. starkver-
setzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.1, Qb.Ll, Qh.0.6, Gevt.23.6,46187, Crivelli 1946, Taf. IV,l4.

2315 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. versetzt, Qual.
s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.1, H. 1.0, Qb. 0.7,
Qh. 0.7, Gew. 14.9,46/872.

2316 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. versetzt, Qual.
s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, H. l.l, Qb. 1.0,
Qh. 0.8, Gew, 20.5, 461889.

2317 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs, rhombisch, Hs. Längs-
striche, Grat, versetzt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.1, H. 1.0, Qb. 0.8, Qh. 0.7, Gew. 9.0, 461888.

2318 Erh. g, beidseitig abgebrochen. Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 8.4, Qb. 0.65, Qh. 0.7, Gew. t7.8,46/910.

"2319 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval-rund, Zs. verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb. 0.7, Qh. 0.8, Gew. 22.0,461897 .
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2320 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Zs. verbogen, Pat.
II, grün, L. 5.2, Qb. 0.85, Qh. 0.65, Gew. 20.5,461895.

2321 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. leicht ver-
setzt,Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.4, Qb.0.6, Qh.
0.8, Gew. 19.6,46189.

2322 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, FIs. nicht ganz
sauber ausgegossen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9,
Qb. 0.55, Qh. 0,7, Gew. 13.2, 461100.

*2323 
Prh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. stark versetzt,
Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.4.6, Qb.0.8, Qh.0.75,
Gew. 20.8, 46198, Crivelli 1946, Taf. 1Y,32.

*2324 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. leicht ver-
setzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4, Qb. 0.9, Qh. 0.8, Dm. 9.6,
Gew.27.8, 46186.

2325 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval, Hs. leicht ver-
setzt, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck,
L.3.2, Qb.0.75, Qh.0.65, Gew. 8.r,4619tt.

*2326 Erh. s, Ende erhalten, Beschr. Qs. langoval, Pat. II, grün, L. 3.3,
Qb. 0.7, Qh. 0.35, Gew. 6.5, 46/96, Crivelli 1946, Taf. IV,33.*2327 Erh. g, Ende erhalten, Hs. nicht ganz ausgegossen, nur Hälfte ge-
füllt, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb.
0.8, Qh. 0.6, Gew. 8.9, 461918.

2328 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Hs. nicht ganz ausgegos-
sen, Gussnaht auf einer Seite sichtbar, andere Seite Einfallstelle,
Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.4.4, Qb. 0.7,
Qh. 0.5. Gew. 9.1. 461102.

*2329 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. halbrund, Hs. mögli-
cherweise durch versetzte Gussform entstandenes <Halbshick>, Zs.
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.45, Qb. 0.3, Qh. 0.6, Gew.
4.8,46t919.

x2330 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Qs. dreieckig, Hs. wohl durch stark
versetzte Gussform entstandenes <Halbstück>, Ansatz zu anderer
Hälfte sichtbaq Quat. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.85, Qb. 0.7, Qh. 0.5, Gew. 7.9, MA ARBl4s, 461893.

Gürtelhaken (Vr. 2331)
*2331 Erh. g, ganz, Beschr. rechteckiger Gürtelhaken mit 5 Flügeln, Ha-

ken dient als Eingusskanal, Hs, eine Gussformhälfte plan, Guss-
trichter aber beidseitig, leichter Grat, Kaltschweiss, Qual. s, Zs.
vorstehende Zwge am Gusstrichter umgebogen, Pat. I. G: dgrün,
A: grün, L. 10.2, B. 6.7,Dl 3.2, D2 0.15, Gew. 81.3. 461699.

Nögel mit kalottedörmigem Kopf, Kopf aus Bronze,
Stift aus Eisen, Kopf rund (Nr. 2332-2336)
*2332 Erh. g, Eisenstift fehlt, Rand wenig ausgebrochen, Beschr. Eisen-

gtifq qu9{1ar, Hs. 2teilige Gussform, Gussnaht dem Rand entlang
laufend, Kaltschweiss über Rand, Qual, s, Zs. zusammengedrückt-,
Riss, Pat. I, G: grün, A: grün, L. 9.8, B. 4.3,D\ 0.25, Gew. I18.2,
MA ARB076, 461219a.

*2333 Erh. g, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift sechskantig, Hs. 2+eiti-
ge Gussform, Gussnaht dem Rand entlang laufend, Ansatz halb-
kreisftirmiger Gusstrichter, am Rand.Blase, Ba. Stift leicht schräg,
nicht ganz umfangen, an VS leicht durchgedrückt, Qual. s, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, H.2.9,D| 0.2, Dm. 7.6, Gew. 152.1,46/191,
Crivelli 1946, Taf III,l.

*2334 Erh. g, Eisenstift fehlt, Beschr. Eisenstift quadrar., Hs. 2-teilige
Gussform, Gussnaht dem Rand entlang laufend, Ansatz halbkreß-
förmiger Gusskanal, am Rand Blasbn und Kaltschweiss, Ba. Stift
nicht um&ngen, Qual. s, Zs. zerdrückt, eingerissen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 10.1, B. 5.0, H.4.1, Dl 0.25, Gew.240.7,OR,461219.*2335 
Frh. g, ganz, Beschr. nur halb ausgegossener Nagelkopf, Hs. 2-tei-
lige Gr{;sform, zu wenig Metall, Stift nur im Ansatz übergossen,
einige Blasen, Qual. s, Zs. Riss in Kalotte, Pat. I, G: dgrün, A:
gnin, H. 2.5, D1 0.25, D2 0.7, Dm. 5.0, Gew. 98.2, 46/ [14, Cri-
velli 1946, Taf. I,6.

*2336 Zuweisung unsicher, Erh. g, allseitig abgebrochen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 2.8, B. 2.0, Dl 0.35, Gew. 9.0, 46/2612.

Niet (Nr 2337)
*2337 Er\. g, gagz, Hs. 3{eilige Gussform, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.

0.9, Dm. 0.9, Gew. 1.3, 461588.1.

Platten Q{r. 233a-X42)
*2338 Erh. g, Eingusseite erhalten, Beschr. Eingusseite mit leicht ver-

dicktem <Gusstrichten und Blasen, Hs. RS flach, VS im Bereich
des Eingusses etwas ausbiegend, Ba. auf drei Seiten Abschrotspu-
ren, an Unterkante beidseitig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, B. 5.4, H.
6.5, Dl 0.75, D2 0.2, Gew. 60.4, MA ARBl43, 46183.*2339 Erh. g, Beschr. oberster Teil mit Eingusstrichter erhalten, Rest ab-
geschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.3, Dl 1.6, D2 0.2,Gew.
105.2, MA ARBI36, 46t746.

*2340 Erh. g, zweiseitig abgebrochen, Hs. möglicherweise Abdrücke von
Rissen in der Gussform, Ba. zweiseitig abgeschrotet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L.7.4, B. 5.7, D1 0.35, Gew. 86.8,46182.

*??41 Erh. m, teilweise abgebrochen, Beschr. VS Seitenkanten leicht ge-
"- ' 

fur,, Ober- und Unteikante gerundet, Hs. Gussform mit planerllälf-
te, dusskanal wohl abgebrochen, Pat. II, grün, L' 8.3,8.7.7'Dl
0.55,D2 0.25, Gew. 162.9,46/10.

*r1A?. Erh. q, Rand erhalten, Hs. am Rand Blase, Pat. I, G: dgrün, A:
"" - 

srün,-L. 3.3, B. 2.3, Dl 0.5, D2 0.3, Gew. 17.6, MA ARB140'
4611595.

t tnhestimmte obiekte (Nr 2343-2 362)
li{q1 n n. g, Gtisskanal abgebrochen, Beschr. rechteckige Platte mit 2-' 

ouerläülenden und I längslaufenden Rippe. welche als Gusskanal

dicnte, Hs. eine Gussformhälfte plan, Stück ohne sichtbaren Feh-
ler, Pat. I, G: grün, A: grün, L.4'9,8 3.9, Dl 0.45' D2 0.15, Gew'
29.4,4613211.

*2344 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. leicht gewölbte, nach 91-
ten zülaufende Platte mit oben schräg vorstehendem Henkel, Hs.

2-teilige Gussform, Oberfläche unregelmässig, viele Blasen, Ein-
fallstelle am Henkel, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 7.8, B.
4.0, H. 1.65, Dl 0.15, D2 0.5, Gew. 83.9,461700.

*2345 Erh. s, ganz, Beschr. Obiekt nicht ganz ausgegossen' Qs' D-för-
mig, Hs. eine Gussformhälfte plan, mit zu wenig Metall gegossen,

einTelne Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 10.5, B.3'9, H. 1.6,

Gew. 157.1, 46ll l, Crivelli 1946, Taf. Il,16.
*2346 Erh. g, Fragment, aber keine Bruchstellen sichtbar, Beschr. rund-

stabiglr <Henkel) mit Aufsatz an unbestimmtem Objekt, Hs.

Wachsausschmelzverfahren, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L' 3.7, B.
2.2, H. 2.2, Gew. 31.6, 46/ ll2.

*2347 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. U-förmig gebogene Platte mit Rand,
gerundet, Hs. auf OS Gussnaht(?), Wanddicke unterschiedlich, Zs'
leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, B. 1.6, Dl 0.15,
D2 0.3, Gew 25.5,461756.

*2348 Erh. g, ganz, ankorrodiertes Bronzeblechstück modern abgebro-
chen, Beichr. Stab mit ovalem Qs. mit mind. 4 Kugeln, Hs. 2-tei-
lige Gussform, leicht versetzt, nicht ganz ausgegossen, Qual. s,,Pat.

I,-G: dgrün, A: grün, Rostkrusten, L.8.4, Qb. 1.0, Qh. 1.0, Gew.
1 8.0, 4612280, Crivelli : 461780.

*2349 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. hohler Stab mit querlau-
fendem Loch und Ansatz eines zweiten(?), um Löcher Stab ver-
breiterl, Hs. 2teilige Gussform mit Kemen und Stiften, Zs' dicke-
res Ende beidseitig abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 2.3,
B. 1.4, H. 1.3, Gew. 13.0, 461688.

*2350 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. konischer Stab mit4 unterschiedlich
grossin, teilweise profilierten Kugeln, Hs. 2-teilige Gussform, 3

Gusskanäle, Blase an einer Kugel, grosse Blase im Stift, Zs. Guss-
kanäle verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.
5.2, Dm. 1.2, Gew. 25.4,461678, Crivelli 1946, Taf. XII,4.

*2351 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. ovales, massives Endsttick, von 2
plastiichen Rippen begleitet, Hs. 2-teilige Gussform, teilweise stark
äingefallen, Päi. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.2.1, Qb. 1.25,

Qh. l.l, Gew. 10.6,461719.
*2352 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. gerade Rinne mit halbkreis-

ftirmigem Qs. mit anhaftendem, kleinem, stark eingefallenem Guss-
trichter, Hs. 2-teilige Gussform, RS mit Einfallstellen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.1, Dl 0.3, D2 0.2, Qb.0.95, Qh' 0.6, Gew.
9.2,461850.

*2353 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. U-förmig gebogenes Teil
in massivem Stab enilend, Hs. wohl 2-teilige Gussform, Gussnäh-
te nicht überall sichtbar, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Gew. 2.1,
461508.1 0.

*2354 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. gerade Rinne mit trapezfbrmigem

Qs., v-ome offen, Hs.2-teilige Gussform, auf US längslaufende Stri-
che sichtbar, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.3.9,D20.15, Qb.0.l,
Qh. 0.45, Gew. 3.8, 461851.

*2355 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rund, Hs. 2+eilige Guss-
form, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb. 0.35, Qh. 0.3, Gew.
1.5, 46/604.17 .

*2356 Erh. m, einseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rechteckig, Hs.2{eili-
ge Gussform, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6, Qb. 0'4, Qh. 0.3,
Gew. 1.5, 46/45'1.3.

*2357 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. langrechteckig, Hs. 2-
teilige Gussform, Gussnaht nicht aufgleicher Höhe, nicht ganz ays-
gegossen, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: gtün,L.2.75,
Qb. 0.9, Qh. 0.35, Gew.3.4,46/921.

*2358 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. dreieckig, Dicke zu ei-
ner Seite hin abnehmend, Hs. eine Gussformhälfte plan, Zs. ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb. 0.4, Qh. 0.35, Gew.
2.0, MA ARBI52,46/920.

*2359 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. nach unten zulaufender Stab, Qs. D-
förmig, Hs. 2teilige Gussform, RS flach, an Rohguss längslau-
fende Rillen, nicht ganz ausgegossen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: grün, L. 6.0, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 2.8, MA ARBl49, 4612307.

*2360 Erh. g, oben abgebrochen, Beschr. zungenförmiges Objekt mit
Ösenansatz (original oder nur Blase?), Hs. 2{eilige Gussform, ei-
ne Hälfte plan, ünten abgehende Windpfeife, Pat. I, G: dgrün, A:
grin,L.4.4, Qb. 1.5, Qh. 0.15, Gew. 4.0, 4611085.

*2361 Erh. g, Ende erhalten, Hs. 3-teilige Gussform, starker Grat, Qual.
s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.'7,8.2.1, Dl 0.1, D20'4,Gew.
3.2, MA ARBl5l, 4611.136.

x2362 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. gegabelter Stab, Qs' oval,
Hs. 2-teilige Gussform, im Bereich der Gabelung Grat, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, I-. t.Z,8.0.9, Di 0.2,D20.5, Gew. l'3, 46/1.13'7.

2,4. Gusstrichter (Nr. 2363-2378)

*2363 Erh. g, Gusstrichter ausgebrochen, Gusskanäle abgebrochen, Be-
schr. Gusstrichter pilzförmig, oval, flach, wenig darunter Verzwei-
suns von 2 im Qs. runden Gusskanälen, Hs. ohne Gussnähte, Zs.
öusitrichter verichlagen?, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.2, Qb.
2.7, Qh. 2.1, Gew. 63.1, 46/1.133.

*2364 Erh. g, Gusskanal abgebrochen, Beschr. oval, Oberfläche unregel-
mässig und stark blasig, GusskanalQs. oval, Hs. ohne Gussnähte,
Zs. Gusskanal abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6, Qb.
2.3, Qh. 1.9, Gew.9.0, MA ARB090, 461690.7.

*2365 Erh. g, einseitig abgeschrotet, Beschr. schräg laufender, im Qs. ova-
ler Gusskanal mit flachem Gusstrichter, dieser teilweise umgebo-
gen, Hs. ohne Gussnähte, Zs. Meisselspuren, abgeschrotet, Pat. I,
G: dgrun, A: grün, L.2.75, B. 1.7, Qb.0.9, Qh.0.7, Gew. 11.4,
461638, Crivelli 1946,Taf . 11,9.

*2366 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Endstück einer Tülle rnit 2
Gusskanälen, eigentlicher Gusstrichter abgebrochen, Hs. keine
Gussnaht sichtbar, Ba. unterster Teil umlaufend abgeschrotet, Zs.
zerdnickt und eingerissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, B. I '8,
H. 1.6, Dl 0.6,D20.2, Gew. 8.3, 4611586.

*2367 Erh. g, Gusskanal abgebrochen, Beschr. langrechteckig, mit 2 Guss-
kanäGn mit trapezförmigem Qs., Oberfläche wulstig, Hs. Guss-
form RS plan, Metall in Gusskanal erstarrt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.6, B. 2.8, Gew. 5.7,46169'7.5.

*2368 Erh. g, Gusskanal abgebrochen, Beschr. langoval, Trichter stark
eingeiogen, Qs. dreieckig, mit I Gusskanal mit trapezförmigem

Qs., Hs. Gussform RS plan, ausser für Gusstrichter, Gussformrest
eingegossen, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.4,
B. 2.0, Dl 0.4, Gew. 3.3,46/845.

*2369 Erh. g, Gusskanal abgebrochen, Beschr. langoval, Trichter sehr
stark eingefallen, Qs. Gusskanäle rund; Hs. 2-teilige Gussform,
starker Grat, Gussform wohl nicht ausgegossen: Kaltschweiss, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.5,8.4.4, Gew.9.9,46/697.9.

x2370 Erh. g, Gusskanale abgebrochen, Beschr. unregelmässig-oval,
Trichtär sehr stark eingefallen, Oberfläche gewellt, 2 Gusskanäle,

Qs. rund, Hs. 2teilige Gussform, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8,
B. 1.9, Qb.0.4, Gew 9.1, MA ARB093, 46169'7.8.

*2371 Erh. g, leicht ausgebrochen, Beschr. langoval, Trichter sehr stark
eingefallen, Oberfläche wellig, Hs. 2teilige Gussform, nicht gan_z

ausgegossen, Kaltschweiss, Pat. III, L. 6.5, B. 2.7, Gew. 12.5,
461847.

*2372 Erh. g, Gusskanal abgebrochen, Beschr. oval, Trichter stark einge-
fallen, Qs. Gusskanal rechteckig, Oberfläche gewellt, Hs. I Guss-
naht sicher erhalten, andere nicht klar sichtbar, Zs. Gusskanal ab-
geschrotet, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 2.2,8. 1.4, Qb' 0.5, Qh.
0.35, Cew. 3.3, 46/697.6.

*2373 Erh. m, Gusskanal und Teil des Gusstrichters abgebrochen, Beschr.
langoval, Trichter sehr stark eingefallen, Qs. Gusstrichter rund,
Obärfläche gewellt, Hs. 2teilige Gussform, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.8;B. 2.3, Qb. 0.4, Gew. 4.9, MA ARB092, 461697.7.

*2374 Erh. g, Gusskanal abgebrochen, Beschr. oval, im Qs. dreieckig,
stark äingefallen, Qs. Gusskanal oval, Hs. 2-teilige Gussform, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 1.3, Qb. 1.1, Qh.0.7, Gew. 1.4, 46/1.138.
*2375 Erh, g, an drei Stellen abgebrochen, Beschr. langoval, Qs. drei-

eckig,2 Ansätze von Gusskanälen, Oberfläche mit leichtem Ein-
fall,Hs. 2teilige Gussform, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener
Fleck, L. 2.3, Qb. 1.0, Qh. 0.6, Gew. 5.6, MA ARB089, 4.61690.6.

*2376 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. langrechteckig, glatt, -Qs'
dreieckig, 3 Gusskanäle abgehend, Qs. linsenförmig, Hs' 2teilige
Gussform, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. 0.85,

Qh. 0.75, Gew. 12.6, OR,46/922.*n71 *h. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. langrechteckig, Qs. drei-
eckig, leicht eingefallen, glatt, mit I Gusskanal, abgeschrotet, Pat.
I, G: dgrtin, A: gltin, L. 1.1, Qb. 0.65, Qh. 0.35, Gew. 1.4,461963.

*23?8 Erh. g, dreiseitig abgebrochen, Beschr. langrechteckig, Qs. drei-
eckig, Oberfläche stark gewellt und blasig, dünner Gusskanal, Hs.
2-teilige Gussform, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck,
L.2.2: Qb. 1.0, Qh. 0.7, Gew. 5.0, MA ARB088, 46/690.4.
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2.5. Gusskanäle (Nr. 2379.2380)
*2379 Erh. g, Gusskanäle abgebrochen, Beschr. gabelförmig gespalten,

Hs. 2teilige Gussform, Zs. Gusskanäle von beiden Seiten abge-
schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.9, B. 1.6, Qb. 0.4, Qh. 0.4,
Cew. 2.9, 46/697,4.

*2380 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. rundstabiger Kanal mit 3
Abzweigem, 2 nicht ausgegossen, der andere abgeschrotet, Hs. kei-
ne Gussnähte sichtbar, da nicht ganz ausgegossen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.4, 8. 0.6, Qb. 0.3, Gew. 2.2, 46/844.

2.6. Abgratschrott (Nr. 238 1-2389)

*2381 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. gleichmässig dick, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.6, B. 1.4, Dl 0.3, Gew.7.4,46/924.

*2382 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. dünn, mit Blasen und Kalt-
schweiss, auf VS schräglaufende, plastische Rippen, Zs. abge-
schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9,8.2.3, Dl 0.08, Gew.
3.5,46/138t.

*2383 Erh. g, Beschr. dünn, mit Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6,
B. 1.5, Dl 0.05, Gew. 0.3,46/935.

*2384 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. dünn, mit Blase, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.0, Dl 0.1, Gew. 0.6,4612000.

*2385 Erh. g, Beschr. flach, Blase, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün,
L.2.0,8. 1.6, Dl 0.1, Gew. 1.0, OR,46/946.

x2386 Erh. g, Beschr. flach, am Ende (ausserhalb Gussform) dicker, in
Tropfen endend, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B.
1.3, Dl 0.08, D2 0.3, Gew. 1.5,461951.

*2387 Erh. g, Beschr. flach, mit ausgegossener Windpfeife und Blase, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 1.45, B. 1.4, Dl 0.08, D2 0.15, Gew.0.6,
46/942.

2388 Erh. m, modem abgebrochen, Beschr. flach, am Ende (ausserhalb
Gussform) Tropfen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, rost-
farbener Fleck, L. 2.3,8. 1.4, Dl 0.1, D2 0.25, Gew. 1.1,461956.

2389 Erh. m, modem abgebrochen, Beschr. flach, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. Ll, B. 1.0, Dl 0.08, Gew. 0.4,46/958.

2.7 . Angeschmolzene Objekte (Nn 2390-2432)

SanguisugaJibeln mit Tonkern Q{r 2390-2396)
mit einfacher Strichzier an beiden Enden (Nr. 2390-2393)
*2390 Bügellänge 4 cm, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadel-

halter 0.7, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kernhalterlöcher, hinteres
verschlossen, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. BügelUS von Hitze bereits
stark angegriffen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.3, BL. 3.9, Qb.
1.2, Qh. 0.9, Gew. 9.2, 46/295.

*2391 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval, Hs. Kemhalterloch; Tonkem homogen, graubraun, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.3, Gew. 3.7,461461.20.

*2392 Erh. m, Nadel und Fuss abgebrochen, Bügel aufgerissen, Hs. Kem-
halterloch, Zapfenloch oval; Tonkern homogen, grau, Fehlstelle bei
Nadel, Zs. von Hitze stark verformt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.4, Qb. 1.3, Qh. 0.9, Gew. 5.4, 46/465.46.

*2393 Erh. s, Nadel und Bügel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval, Hs.
Kemhalterloch; Tonkem homogen, grau,Zs. Oberfläche durch Hit-
ze stark verformt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, Gew. 2.6,
46/465.8.

*2394 mit komplexer Strichzier II, Erh. g, Fuss und Nadel fehlen, Stück
abgebrochen, Beschr. Fibel mit weiterem, angeschmolzenem Ma-
terial: kleiner Rest Sanguisugafibel mit Tonkem; rechteckiges
Blech, Rest nicht mehr identifizierbar, Hs. Kemhalterloch, Zap-
fenloch oval; Tonkem homogen, grau, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
BL.4.0, Qb. 1.3, Qh.0.9, Gew.30.9,461773.

x2395 mit Einlagen, einfacher Strichzier an beiden Enden und Längs-
strichen auf dem Bügel, Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen,
Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs Zap-
fenloch rundlich; Tonkern homogen, rötlich, Zs. stark von Hit2e
verformt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb. 1.3, Qh.0.9, Gew.
5.5,461506.13.

*2396 Sanguisugafibel, massiv, mit einfacher Strichzier an den Enden, mit
symmetrischem, schmalem Bügel, Erh. m, Nadel und Bügelvor-
derteil abgebrochen, Beschr. BügelQs. ovallinsenförmig, scharf
profiliert, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3,
Qb. 1.0, Qh. 0.6, Gew. 5.5, 46/465.39.

*2397 Armring mit profilierten Enden und Strichzier, angeschmolzen,
Erh. s, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Dek. Längsstriche, Dop-
pelkugelende, Zs. von der Hitze stark angegriffen, Pat. I, G: dgnin,
A: grün, L. 4.7, Qb. 0.7, Qh. 0.4, Gew. 5.7,461690.5.
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*2398 Blech mit umgebogenem Rand, Erh. g, Rand erhalten, Zs. von Hit-
ze stark angegriffen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, H. 1.9, Dl
0.08, Gew. 3.2, 46/1687.

Unbestimmte Objekte (Nr 2 399-2 40 I )*2399 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Ba. Unterkante gestaucht, Zs. von
Hitze leicht angegriffen, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L. 3.2, Qb. I .2,
Qh. 0.25, Gew. 6.7, 46/2300.

*2400 Erh. m, Beschr. Blech mit anhaftenden keilförmig angeordneten
Blechen und Tonkem (original?), Zs. von Hitze stark angegriffen,
Bronzetropfen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3, B. 1.9, H. i.9,
Gew. '7.7,46/846.

*2401 Erh. m, allseitig abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B.
1.2, Dl 0.8, Gew.5.5,461926.

B ronzeb lechs treifen (Nr 2 4 0 2. 2 4 0 3 )
2402 Erh. m, beidseitig abgebrochen, eine Seite modem, Beschr. Qs.

rechteckig, nach einer Seite hin schmaler werdend, gebogen, Zs.
leicht angeschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, Qb.0.8,
Qh. 0.15, Gew. 1.3,461953.

2403 Erh. m, Ende erhalten, Zs. stark angeschmolzen, verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2.0, Qb.0.5, Qh.0.3, Gew. 1.3,461961.

Bleche mit Rand (Nr 2404.2405)
x2404 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Kreissegment, Dm. etwa 30, Hs. aus

Blech ausgeschrotet, Zs. US von Hitze angegriffen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 5.8, B. 4.9, Dl 0.05, Gew. 12.6, 4611402,

2405 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. an Ecke 0.5 breite Bruchstelle, mög-
licherweise zu Klammer: Gürtelhakenrest?, Zs. leicht angeschmol-
zen und verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7,8. 1.8, Dt 0.1,
Gew.2.0,46/943.

Bleche ohne Rand, dick (2 I mm; Nr 2406-2413)
2406 Erh. g, allseitig abgebrochen, Zs. zerrissen und verbogen, von Hit-

ze stark angegriffen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1,8.2.6,Dl
0.1, D2 0.15, Gew. 12.9, 4611.135.

2407 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. mit verformtem Nietloch
(oder Blase?), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6,8. 1.6, D1 0.15,
Gew. 2.4, 46116'75.
Erh. m, modem ausgebrochen, Zs. leicht angeschmolzen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L.2.4, B. 1.4, Dl 0.1, Gew. 2.5,46/934.
Erh. g, Zs. von Hitze stark verschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.3, B. 1.7, D1 0.1, Gew. 2.7 , 46/932.
Erh. m, Zs. leicht angeschmolzen, Pat. I, G: dgrün, G: grün-blau,
L. 2.0, B. 1.3, Dl 0.2, Gew. 3.0, OR,461937.
Erh. m, modem abgebrochen, Beschr. anderes Teil angeschmolzen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6,8.0.8, Dl 0.1, Gew. 0.7,46/957.
Erh. g, Zs. leicht angeschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. I .6,
B. 1.3, Dl 0.1, Gew. 1.4,46/940.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4,8. l.l, Dl 0.1, Gew. 0.7,
46/938.

Bleche ohne Rand, dünn (<1 mm; Nr.2414-2432)
mit I Niet Q\r.2414-2416)*2414 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. mittelgrosser, rundköpfiger

Niet; 2 Bleche, Zs. von Hitze stark angegriffen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.7,8. 1.5, Dl 0.6, Gew.4.0, 4612202.

*2415 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. mittelgrosseq ovalköpfiger
Niet, RS rund; 2 Bleche; Fragmente eines Blechröhrchens
angeschmolzen, Zs. RS von Hitze angegriffen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, schwarze Flecken, L. 2.4, B. 1.8, Dl 0.4, Gew. 5.8,
46n755.

*2416 Erh, g, allseitig abgebrochen, Beschr. Nietkopfnicht erhalten, Stift
L. l.l, Zs. von Hitze verformt, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.4,
B. 2.3, Dl 0.03, Gew. 1.5,46/1432.

andere (Nr. 2417-2430)
*2417 Erh. g, allseitig abgebrochen, Zs. eine Seite stark angeschmolzen,

mit anhaftenden Bronzestücken, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 7.7 , B. 4.2, Dl 0.05, Gew. 30.2, 46/1457 .

*24 I 8 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. zweites, unbestimmbares Ob-
jekt angeschmolzen, Zs. stark von Hitze angegriffen (Blasen), Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.1,8.2.'7,D| 0.5, D2 0.08, Gew. 3.1,
46/1517.

*2419 Erh. g, allseitig abgebrochen, ein Blech mit Rand, Beschr. mind.4
Bleche, eines mit verdicktem Rand (Beckenfragment?), Zs. von
Hitze zusammengeschmolzen, Pat. I, G; dgrün, A: grün, L. 3.2, B.
2.3, H. 0.9, Gew. 8.5, 4611480.

2420 Erh. g, allseitig abgebrochen, teilweise modern, Zs. von Hitze stark
angegriffen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1,8.2.3, Dl 0.05, Gew.
3.3, 46il437.

2408

*2409

24t0

24lt

24t2

*2413

2421 Erh. g, allseitig abgebrochen, Zs. VS leicht
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B. 2.4, Dl
46t23s0.

angeschmolzen,
0.05, Gew. 1.7,

^^i. Frh. a. Zs. eine Seite leicht angeschmolzen, Pat' I, G: dgrün, A:z+LL 7,ä"'i. z.s. B. 1.2, Dl 0.05, Gew. 1.5,461954.
*rzrr Frir.'s. Zs. zusammengebogen, von Hitze stark angegriffen, Pat. I,
'-"- ä) airun A: srün, L.2.8,8. 1.4, H.0.5, Gew. 1.8, 4611429'

*td,td i.rh..'c.. altseit-ig abgebrochen, Beschr. mehrere Blechlagen über-
"-'' iinunä"1 Zs. B-leche zusammengeschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A:

srün. L. 2.8, B. 2.0, Dt 0.2, D2 0'08' Gew. 6.7, 46/1461'
1A)5 Erh. s.,Zs.leicht angeschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L. 2.8'

B. l.J. Dl 0.08, Gew. 1.4,461933.
1L)6 Erh. m. Beschr. umgebogen und verschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A:

srün.L.2.7, B. 1.6, Dl 0.05. Gew' 1.1,461949'
1a)7 Erir. s. modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3, B'

1.3. Dl 0.05, Gew.0.6,46/947 '
)a)g Erh. e. allseitig abgebrochen, Zs. zusammengebogen, von Hitze an-

sesri-ffen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2'0, B. 2.0, Dl 0.08, Gew.
i.t". qatzzll .

2429 Erh. m, allseitig abgebrochen, teilweise modem, Zs' zusammenge-

bosen, von Hitze leicht angegriffen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L'
1.5: B. 0.6, Dl 0.03, Gew. 0.2, 4613131.

2430 zusammengefaltet zu Päckchen (l Stück), Erh. m, modern abge-

brochen, Zi. leicht angeschmolzen, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L.
2.1,8. 1.5, H. 1.0, Dl 0.08, Gew. 1.8,461962.

Certosafibeln, zweiteilig (Nr 2440-2442)
*2440 Erh. g, Bügelhinterleil abgebrochen, modern in 3 Teile zerbrochen,

Beschr. Fussplatte dachförmig, Fussknopfrund, flach, allseitig ab-
gesetzt; BügelQs. linsenförmig, Hs.2-teilige Gussform, Grat, Guss-
nähte am ganzen Fuss erhalten, Ba. Bügel mit Feile überarbeitet,
Gussnähte umgebogen, Pat. I, G: dgün, A: grün, L. 8.5, Qb. 0.95,
Qh.0.4, Gew. 14.7, MA ARBOI6,461553.

*2441 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachförmig, Fuss-
knopf rund, flach, allseitig abgesetzt; BügelQs. linsenförmig, Hs.
2-teilige Gussform, I Windpfeife an Fussknopf, Ba. Bügel und Na-
delhalter bereits überarbeitet, Nadelhalter noch nicht umgebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.8, Qb. 0.85, Qh. 0.7, Gew. 7.4, MA
ARB030, 46t696.3.

*2442 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte flach, mit Rippe von
Bügel abgesetzt, Fussknopfrund, flach, mit langem Stiel; Bügel-
Qs. linsenfijrmig, Hs. Gussform wie Nr. 2232 (gussformgleich?), 2
Windpfeifen an Fussknopf? Gussnähte nur ganz vome erhalten, Ba.
Grossteil mit Feile überarbeitet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1,
Qb.0.7, Qh.0.7s, Gew.4.8, MA ARBOI8, 461220.1.

zusammengefaltet zu Päckchen (mind. 2 Komponenten;

Nl2431.2432)
*2431 Erh. g, ällseitig abgebrochen, kleiner Teil modem, Beschr. wohl 2

ineinändergefaltete Bleche, Zs. von Hitze angegriffen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 5.7, 8.2.9,H. 1.2, Dl 0.08, Gew. 16.8,4611653.

*2432 Erh. m, modern ausgebrochen, Beschr. wohl aus 2 Blechen, Zs. US
angeschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B. 1.5, Dl 0.05,
Gew.3.0,46/936.

3. Nicht fertie bearbeitete Obiekte.
Halbfabrikate"und Werkstattabfall 

-

(<Werkstatt); Nr. 243317 52)

3.1. Gruppe 1 (Nr.2433-2s70)

Fibeln (Nr 2433-2442)
*2433 Sanguisugafibel mit Tonkern, Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil

abgebrochen, Beschr. mehrfach geflickte Fibel mit noch anhaften-
dem Gusstrichter, Hs. Zapfenloch oval; Tonkem homogen, rötlich,
Ba. starke Feilspuren, Qual. s, Fl. 3 Flickungen durch Uberfang-
guss, nach letzter Stück aufgegeben, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A:
grün, L. 4.3, Gew 17.8, 461'702.1.

*2434 Sanguisugafibel, massiv, Erh. g, Fuss und Gusskanal.abgebrochen,
Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Gusskanal am Ubergang Bü-
gel-Nadel, Nadel nicht übergossen, Metall nachgedrückt, Ba. über-
arbeitet, BügelUS mit starken Feilspuren, Qual. s, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.'7,8L.2.3, Qb.0.8, Qh.0.5, Gew. 4.3,461345,Cri'
velli 1946, Taf. Vlll,l2.

x2435 Fibelfuss ohne Einlagen, Erh. g, ganz, Beschr. Fibelfussrohguss in
Stift umgearbeitet?, Hs. 2-teilige Gussform, Ba. Kugeln roh belas-
sen, Stift ausgetrieben, Pat. I, G: dgrün, A: grtn,L.3.2, Qb.0.6,
Qh. 0.6, Gew. 2.2, 46/689.

x2436 Schlangenfibel, Erh. g, Kopfscheibe mit Nadel- und Bügelansatz,
Hs. 2-teilige Gussform, Gussnaht an Kopfscheibe, Ba. Bügel und
Nadel bereits leicht überarbeitet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-
farbene Flecken, L.4.6, Qb. 0.45, Qh. 0.4, Dm. L6, Gew. 8.7, MA
ARB080, 46/512.14.

Dragofibeln mit Kopfscheibe, massiv (Nr. 2437-2439)
*2431 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, I Hörnchen modem

abgebrochen, Hs. Gussnähte am hinteren Teil teilweise sichtbar,
mind. 2-teilige Gussform, Ba. Vorderteil mit Hömchen bereits über-
arbeitet, Qual. s, Zs. hinter Rosette Abschrotspur, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.4, Gew. 6.6,461447.

*2438 Erh. g, Bügelmitte erhalten, Beschr. BügelQs. sechseckig, Hs. Guss-
nähte am vorderen Teil teilweise sichtbar, mind. 2-teilige Guss-
form, Ba. hinterer Teil bereits überarbeitet, Qual. s, Zs. Bügel hin-
ten abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb. 0.55, Qh.
0.25, Gew 4.4,461556.

*2439 Erh. g, Bügel und Nadel abgebrochen, BügelQs. sechseckig, Na-
delQs. rund-fazettiert, Hs. Gussnähte an Kopfscheibe und Bügel
teilweise sichtbar, mind. 2teilige Gussform, Ba. Feilspuren an Bü-
gel und Kopfscheibe, Treibspuren an Nadel und Kopfscheibe, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 9.7, Qb. 0.6, Qh. 0.35,
Dm. 1.9, Gew 15.4, 46/3203.

Bronzeperle (Nr. 2443)

*2443 leicht doppelkonisch, Erh. g, leicht ausgebrochen, Beschr. innen
hohl, Hs. 2+eilige Gussform, Gusskanal beim Loch, Ba. bereits
stark gefeilt, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb. 1.75.

Qh. 1.65, Gew. 11.4, 46/687 .

Ringe (Nr. 2444.2445)

*2444 Erh.g, Segment ausgebrochen, Beschr. Qs, dreieckig-trapezförmig,
Hs. RS flach, mit Gusshaut, Ba. starke Feilspuren auf der Schau-
seite, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, Qb. 0.5, Qh. 0.35, Dm.
2.'1, Gew. 3.9, 461 589.1.

x2445 Erh. g, Segment ausgebrochen, Beschr. Qs. D-förmig, Hs. Gussnaht
mit Gusskanal auf Aussenseite sichtbar, Ba. starke Feilspuren auf
Innenseite, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Qb.0.25, Qh. 0.25,Dm.2.3,
Gew. 1.2, 461589.2.

Situlen- und Geft)s s attas chen, in B earbeitung,
ohne Nietlöcher (Nr, 2446-2451)

Situlen Qtlr. 24 4 A-2 4 5 0)
*2446 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. langre.chteckig, Hs. aus aus-

geschrotetem Blechstück, Ba. Treibspuren, Ose an drei Stellen ge-
rissen, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4,
Qb. l.l, Qh. 0.15, Gew. 14.8, MA ARB095, 461709.

*2447 Erh. g, nur Attasche erhalten, Beschr. langrechteckig, Hs. aus aus-
geschrotetem Blechstück, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: gnin, L. 5.1, Qb. 1.2, Qh. 0.1, Gew. 4.9, OR,461984.

*2448 Erh. g, Hälfte erhalten, Beschr. langrechteckig, Qs. Ose rund, Hs.
aus ausgeschrotetem Blechstück, Ba. Bruch wohl bei Ose, Qual. s,

Pat. III,-L. 8.7, Qb. 1.15, Qh. 0.1, Gew. 11.2, MA ARBI 18,461982.
*2449 Erh. g, Ose erhalten, Beschr. langrechteckig, Qs. Ose rund, Hs. aus

ausgeschrotetem Blechstück, Qual. s, Pat. V, L. 5.1, Qb. 0.45, Qh.
0.45, Gew. 9.1, MA ARBI19, 461983.

*2450 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. langrechteckig, Hs. aus aus-
geschrotetem Blechsttick, Ba. Riss in Nietfeld, Qual. s, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.7.8, Qb. 1.3, Qh.0.15, Gew. 13.8,46/42,Cri-
velti 1946, Taf. III,20.

*2451 Geftiss, Erh. g, einseitigabgebrochen, Beschr. Rundstab (0.9 x 0.8),
an einer Seite rechteckige Attasche ausgetrieben, Hs. in Bruch zahl-
reiche Blasen, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. I l.l, H. 5.4,

Qb. 1.2, Qh. 0.25, Gew. 4l.2, 46/27 , Crivelli 1946, Taf. IY5.

Becken (Nr. 2452.2453)

*2452 mit verdicktem Rand, Erh. g, Rand erhalten, modern gebrochen,
Beschr. 3 Nietlöcher erhalten, stark verzogen, Ba. starke querlau-
fende Treibspuren, Unterkante in mehreren Hieben abgeschrotet,
Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.7.7,H.2.9,
Dl 0.3, D2 0.1, Gew. 48.4, OR, 4611936.

*2453 Zuweisung unsicher, Erh, s, einseitig abgebrochen, Beschr. Band
mit rechteckigem Qs, Kanten gerundet, nach einer Seite hin brei-
ter werdend, hier abgeschrotet, an anderem Ende leichter Absatz
(Attaschenansatz?), Ba. nachträglich angebrachte Treibspuren, Zs.
zusammengebogen, Pat. II, grün-hellgrün, L.8.0, Dl 4.4,Qb.2.0,
Qh. 0.4, Gew. 83.8, 46/141, Crivelli 1946,Taf. l,'1.
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2.5. Gusskanäle (Nr. 2379.2380)
*2379 Erh. g, Gusskanäle abgebrochen, Beschr. gabelförmig gespalten,

Hs. 2teilige Gussform, Zs. Gusskanäle von beiden Seiten abge-
schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.9, B. 1.6, Qb. 0.4, Qh. 0.4,
Cew. 2.9, 46/697,4.

*2380 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. rundstabiger Kanal mit 3
Abzweigem, 2 nicht ausgegossen, der andere abgeschrotet, Hs. kei-
ne Gussnähte sichtbar, da nicht ganz ausgegossen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.4, 8. 0.6, Qb. 0.3, Gew. 2.2, 46/844.

2.6. Abgratschrott (Nr. 238 1-2389)

*2381 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. gleichmässig dick, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.6, B. 1.4, Dl 0.3, Gew.7.4,46/924.

*2382 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. dünn, mit Blasen und Kalt-
schweiss, auf VS schräglaufende, plastische Rippen, Zs. abge-
schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9,8.2.3, Dl 0.08, Gew.
3.5,46/138t.

*2383 Erh. g, Beschr. dünn, mit Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6,
B. 1.5, Dl 0.05, Gew. 0.3,46/935.

*2384 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. dünn, mit Blase, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.0, Dl 0.1, Gew. 0.6,4612000.

*2385 Erh. g, Beschr. flach, Blase, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün,
L.2.0,8. 1.6, Dl 0.1, Gew. 1.0, OR,46/946.

x2386 Erh. g, Beschr. flach, am Ende (ausserhalb Gussform) dicker, in
Tropfen endend, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B.
1.3, Dl 0.08, D2 0.3, Gew. 1.5,461951.

*2387 Erh. g, Beschr. flach, mit ausgegossener Windpfeife und Blase, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 1.45, B. 1.4, Dl 0.08, D2 0.15, Gew.0.6,
46/942.

2388 Erh. m, modem abgebrochen, Beschr. flach, am Ende (ausserhalb
Gussform) Tropfen, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, rost-
farbener Fleck, L. 2.3,8. 1.4, Dl 0.1, D2 0.25, Gew. 1.1,461956.

2389 Erh. m, modem abgebrochen, Beschr. flach, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. Ll, B. 1.0, Dl 0.08, Gew. 0.4,46/958.

2.7 . Angeschmolzene Objekte (Nn 2390-2432)

SanguisugaJibeln mit Tonkern Q{r 2390-2396)
mit einfacher Strichzier an beiden Enden (Nr. 2390-2393)
*2390 Bügellänge 4 cm, Erh. g, Fuss und Nadel abgebrochen, L. Nadel-

halter 0.7, Beschr. BügelQs. oval, Hs. Kernhalterlöcher, hinteres
verschlossen, Ba. Dekor eingefeilt, Zs. BügelUS von Hitze bereits
stark angegriffen, Pat. I, G: dbronzen, A: grün, L. 4.3, BL. 3.9, Qb.
1.2, Qh. 0.9, Gew. 9.2, 46/295.

*2391 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, Beschr. BügelQs.
oval, Hs. Kemhalterloch; Tonkem homogen, graubraun, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.3, Gew. 3.7,461461.20.

*2392 Erh. m, Nadel und Fuss abgebrochen, Bügel aufgerissen, Hs. Kem-
halterloch, Zapfenloch oval; Tonkern homogen, grau, Fehlstelle bei
Nadel, Zs. von Hitze stark verformt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.4, Qb. 1.3, Qh. 0.9, Gew. 5.4, 46/465.46.

*2393 Erh. s, Nadel und Bügel abgebrochen, Beschr. BügelQs. oval, Hs.
Kemhalterloch; Tonkem homogen, grau,Zs. Oberfläche durch Hit-
ze stark verformt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, Gew. 2.6,
46/465.8.

*2394 mit komplexer Strichzier II, Erh. g, Fuss und Nadel fehlen, Stück
abgebrochen, Beschr. Fibel mit weiterem, angeschmolzenem Ma-
terial: kleiner Rest Sanguisugafibel mit Tonkem; rechteckiges
Blech, Rest nicht mehr identifizierbar, Hs. Kemhalterloch, Zap-
fenloch oval; Tonkem homogen, grau, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
BL.4.0, Qb. 1.3, Qh.0.9, Gew.30.9,461773.

x2395 mit Einlagen, einfacher Strichzier an beiden Enden und Längs-
strichen auf dem Bügel, Erh. m, Fuss und Nadel abgebrochen,
Beschr. BügelQs. oval, Dek. Einlagen locker gesetzt, Hs Zap-
fenloch rundlich; Tonkern homogen, rötlich, Zs. stark von Hit2e
verformt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb. 1.3, Qh.0.9, Gew.
5.5,461506.13.

*2396 Sanguisugafibel, massiv, mit einfacher Strichzier an den Enden, mit
symmetrischem, schmalem Bügel, Erh. m, Nadel und Bügelvor-
derteil abgebrochen, Beschr. BügelQs. ovallinsenförmig, scharf
profiliert, Ba. Dekor eingefeilt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3,
Qb. 1.0, Qh. 0.6, Gew. 5.5, 46/465.39.

*2397 Armring mit profilierten Enden und Strichzier, angeschmolzen,
Erh. s, Ende erhalten, Beschr. Qs. oval, Dek. Längsstriche, Dop-
pelkugelende, Zs. von der Hitze stark angegriffen, Pat. I, G: dgnin,
A: grün, L. 4.7, Qb. 0.7, Qh. 0.4, Gew. 5.7,461690.5.
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*2398 Blech mit umgebogenem Rand, Erh. g, Rand erhalten, Zs. von Hit-
ze stark angegriffen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, H. 1.9, Dl
0.08, Gew. 3.2, 46/1687.

Unbestimmte Objekte (Nr 2 399-2 40 I )*2399 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Ba. Unterkante gestaucht, Zs. von
Hitze leicht angegriffen, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L. 3.2, Qb. I .2,
Qh. 0.25, Gew. 6.7, 46/2300.

*2400 Erh. m, Beschr. Blech mit anhaftenden keilförmig angeordneten
Blechen und Tonkem (original?), Zs. von Hitze stark angegriffen,
Bronzetropfen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3, B. 1.9, H. i.9,
Gew. '7.7,46/846.

*2401 Erh. m, allseitig abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B.
1.2, Dl 0.8, Gew.5.5,461926.

B ronzeb lechs treifen (Nr 2 4 0 2. 2 4 0 3 )
2402 Erh. m, beidseitig abgebrochen, eine Seite modem, Beschr. Qs.

rechteckig, nach einer Seite hin schmaler werdend, gebogen, Zs.
leicht angeschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, Qb.0.8,
Qh. 0.15, Gew. 1.3,461953.

2403 Erh. m, Ende erhalten, Zs. stark angeschmolzen, verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.2.0, Qb.0.5, Qh.0.3, Gew. 1.3,461961.

Bleche mit Rand (Nr 2404.2405)
x2404 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. Kreissegment, Dm. etwa 30, Hs. aus

Blech ausgeschrotet, Zs. US von Hitze angegriffen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 5.8, B. 4.9, Dl 0.05, Gew. 12.6, 4611402,

2405 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. an Ecke 0.5 breite Bruchstelle, mög-
licherweise zu Klammer: Gürtelhakenrest?, Zs. leicht angeschmol-
zen und verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7,8. 1.8, Dt 0.1,
Gew.2.0,46/943.

Bleche ohne Rand, dick (2 I mm; Nr 2406-2413)
2406 Erh. g, allseitig abgebrochen, Zs. zerrissen und verbogen, von Hit-

ze stark angegriffen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1,8.2.6,Dl
0.1, D2 0.15, Gew. 12.9, 4611.135.

2407 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. mit verformtem Nietloch
(oder Blase?), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6,8. 1.6, D1 0.15,
Gew. 2.4, 46116'75.
Erh. m, modem ausgebrochen, Zs. leicht angeschmolzen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün,L.2.4, B. 1.4, Dl 0.1, Gew. 2.5,46/934.
Erh. g, Zs. von Hitze stark verschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.3, B. 1.7, D1 0.1, Gew. 2.7 , 46/932.
Erh. m, Zs. leicht angeschmolzen, Pat. I, G: dgrün, G: grün-blau,
L. 2.0, B. 1.3, Dl 0.2, Gew. 3.0, OR,461937.
Erh. m, modem abgebrochen, Beschr. anderes Teil angeschmolzen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6,8.0.8, Dl 0.1, Gew. 0.7,46/957.
Erh. g, Zs. leicht angeschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. I .6,
B. 1.3, Dl 0.1, Gew. 1.4,46/940.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4,8. l.l, Dl 0.1, Gew. 0.7,
46/938.

Bleche ohne Rand, dünn (<1 mm; Nr.2414-2432)
mit I Niet Q\r.2414-2416)*2414 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. mittelgrosser, rundköpfiger

Niet; 2 Bleche, Zs. von Hitze stark angegriffen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.7,8. 1.5, Dl 0.6, Gew.4.0, 4612202.

*2415 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. mittelgrosseq ovalköpfiger
Niet, RS rund; 2 Bleche; Fragmente eines Blechröhrchens
angeschmolzen, Zs. RS von Hitze angegriffen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, schwarze Flecken, L. 2.4, B. 1.8, Dl 0.4, Gew. 5.8,
46n755.

*2416 Erh, g, allseitig abgebrochen, Beschr. Nietkopfnicht erhalten, Stift
L. l.l, Zs. von Hitze verformt, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.4,
B. 2.3, Dl 0.03, Gew. 1.5,46/1432.

andere (Nr. 2417-2430)
*2417 Erh. g, allseitig abgebrochen, Zs. eine Seite stark angeschmolzen,

mit anhaftenden Bronzestücken, verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 7.7 , B. 4.2, Dl 0.05, Gew. 30.2, 46/1457 .

*24 I 8 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. zweites, unbestimmbares Ob-
jekt angeschmolzen, Zs. stark von Hitze angegriffen (Blasen), Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.1,8.2.'7,D| 0.5, D2 0.08, Gew. 3.1,
46/1517.

*2419 Erh. g, allseitig abgebrochen, ein Blech mit Rand, Beschr. mind.4
Bleche, eines mit verdicktem Rand (Beckenfragment?), Zs. von
Hitze zusammengeschmolzen, Pat. I, G; dgrün, A: grün, L. 3.2, B.
2.3, H. 0.9, Gew. 8.5, 4611480.

2420 Erh. g, allseitig abgebrochen, teilweise modern, Zs. von Hitze stark
angegriffen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1,8.2.3, Dl 0.05, Gew.
3.3, 46il437.

2408

*2409

24t0

24lt

24t2

*2413

2421 Erh. g, allseitig abgebrochen, Zs. VS leicht
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B. 2.4, Dl
46t23s0.

angeschmolzen,
0.05, Gew. 1.7,

^^i. Frh. a. Zs. eine Seite leicht angeschmolzen, Pat' I, G: dgrün, A:z+LL 7,ä"'i. z.s. B. 1.2, Dl 0.05, Gew. 1.5,461954.
*rzrr Frir.'s. Zs. zusammengebogen, von Hitze stark angegriffen, Pat. I,
'-"- ä) airun A: srün, L.2.8,8. 1.4, H.0.5, Gew. 1.8, 4611429'

*td,td i.rh..'c.. altseit-ig abgebrochen, Beschr. mehrere Blechlagen über-
"-'' iinunä"1 Zs. B-leche zusammengeschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A:

srün. L. 2.8, B. 2.0, Dt 0.2, D2 0'08' Gew. 6.7, 46/1461'
1A)5 Erh. s.,Zs.leicht angeschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L. 2.8'

B. l.J. Dl 0.08, Gew. 1.4,461933.
1L)6 Erh. m. Beschr. umgebogen und verschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A:

srün.L.2.7, B. 1.6, Dl 0.05. Gew' 1.1,461949'
1a)7 Erir. s. modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3, B'

1.3. Dl 0.05, Gew.0.6,46/947 '
)a)g Erh. e. allseitig abgebrochen, Zs. zusammengebogen, von Hitze an-

sesri-ffen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2'0, B. 2.0, Dl 0.08, Gew.
i.t". qatzzll .

2429 Erh. m, allseitig abgebrochen, teilweise modem, Zs' zusammenge-

bosen, von Hitze leicht angegriffen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L'
1.5: B. 0.6, Dl 0.03, Gew. 0.2, 4613131.

2430 zusammengefaltet zu Päckchen (l Stück), Erh. m, modern abge-

brochen, Zi. leicht angeschmolzen, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L.
2.1,8. 1.5, H. 1.0, Dl 0.08, Gew. 1.8,461962.

Certosafibeln, zweiteilig (Nr 2440-2442)
*2440 Erh. g, Bügelhinterleil abgebrochen, modern in 3 Teile zerbrochen,

Beschr. Fussplatte dachförmig, Fussknopfrund, flach, allseitig ab-
gesetzt; BügelQs. linsenförmig, Hs.2-teilige Gussform, Grat, Guss-
nähte am ganzen Fuss erhalten, Ba. Bügel mit Feile überarbeitet,
Gussnähte umgebogen, Pat. I, G: dgün, A: grün, L. 8.5, Qb. 0.95,
Qh.0.4, Gew. 14.7, MA ARBOI6,461553.

*2441 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte dachförmig, Fuss-
knopf rund, flach, allseitig abgesetzt; BügelQs. linsenförmig, Hs.
2-teilige Gussform, I Windpfeife an Fussknopf, Ba. Bügel und Na-
delhalter bereits überarbeitet, Nadelhalter noch nicht umgebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.8, Qb. 0.85, Qh. 0.7, Gew. 7.4, MA
ARB030, 46t696.3.

*2442 Erh. g, Bügel abgebrochen, Beschr. Fussplatte flach, mit Rippe von
Bügel abgesetzt, Fussknopfrund, flach, mit langem Stiel; Bügel-
Qs. linsenfijrmig, Hs. Gussform wie Nr. 2232 (gussformgleich?), 2
Windpfeifen an Fussknopf? Gussnähte nur ganz vome erhalten, Ba.
Grossteil mit Feile überarbeitet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1,
Qb.0.7, Qh.0.7s, Gew.4.8, MA ARBOI8, 461220.1.

zusammengefaltet zu Päckchen (mind. 2 Komponenten;

Nl2431.2432)
*2431 Erh. g, ällseitig abgebrochen, kleiner Teil modem, Beschr. wohl 2

ineinändergefaltete Bleche, Zs. von Hitze angegriffen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 5.7, 8.2.9,H. 1.2, Dl 0.08, Gew. 16.8,4611653.

*2432 Erh. m, modern ausgebrochen, Beschr. wohl aus 2 Blechen, Zs. US
angeschmolzen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B. 1.5, Dl 0.05,
Gew.3.0,46/936.

3. Nicht fertie bearbeitete Obiekte.
Halbfabrikate"und Werkstattabfall 

-

(<Werkstatt); Nr. 243317 52)

3.1. Gruppe 1 (Nr.2433-2s70)

Fibeln (Nr 2433-2442)
*2433 Sanguisugafibel mit Tonkern, Erh. g, Nadel und Bügelvorderteil

abgebrochen, Beschr. mehrfach geflickte Fibel mit noch anhaften-
dem Gusstrichter, Hs. Zapfenloch oval; Tonkem homogen, rötlich,
Ba. starke Feilspuren, Qual. s, Fl. 3 Flickungen durch Uberfang-
guss, nach letzter Stück aufgegeben, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A:
grün, L. 4.3, Gew 17.8, 461'702.1.

*2434 Sanguisugafibel, massiv, Erh. g, Fuss und Gusskanal.abgebrochen,
Beschr. BügelQs. linsenförmig, Hs. Gusskanal am Ubergang Bü-
gel-Nadel, Nadel nicht übergossen, Metall nachgedrückt, Ba. über-
arbeitet, BügelUS mit starken Feilspuren, Qual. s, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.'7,8L.2.3, Qb.0.8, Qh.0.5, Gew. 4.3,461345,Cri'
velli 1946, Taf. Vlll,l2.

x2435 Fibelfuss ohne Einlagen, Erh. g, ganz, Beschr. Fibelfussrohguss in
Stift umgearbeitet?, Hs. 2-teilige Gussform, Ba. Kugeln roh belas-
sen, Stift ausgetrieben, Pat. I, G: dgrün, A: grtn,L.3.2, Qb.0.6,
Qh. 0.6, Gew. 2.2, 46/689.

x2436 Schlangenfibel, Erh. g, Kopfscheibe mit Nadel- und Bügelansatz,
Hs. 2-teilige Gussform, Gussnaht an Kopfscheibe, Ba. Bügel und
Nadel bereits leicht überarbeitet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-
farbene Flecken, L.4.6, Qb. 0.45, Qh. 0.4, Dm. L6, Gew. 8.7, MA
ARB080, 46/512.14.

Dragofibeln mit Kopfscheibe, massiv (Nr. 2437-2439)
*2431 Erh. m, Fuss und Bügelhinterteil abgebrochen, I Hörnchen modem

abgebrochen, Hs. Gussnähte am hinteren Teil teilweise sichtbar,
mind. 2-teilige Gussform, Ba. Vorderteil mit Hömchen bereits über-
arbeitet, Qual. s, Zs. hinter Rosette Abschrotspur, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.4, Gew. 6.6,461447.

*2438 Erh. g, Bügelmitte erhalten, Beschr. BügelQs. sechseckig, Hs. Guss-
nähte am vorderen Teil teilweise sichtbar, mind. 2-teilige Guss-
form, Ba. hinterer Teil bereits überarbeitet, Qual. s, Zs. Bügel hin-
ten abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb. 0.55, Qh.
0.25, Gew 4.4,461556.

*2439 Erh. g, Bügel und Nadel abgebrochen, BügelQs. sechseckig, Na-
delQs. rund-fazettiert, Hs. Gussnähte an Kopfscheibe und Bügel
teilweise sichtbar, mind. 2teilige Gussform, Ba. Feilspuren an Bü-
gel und Kopfscheibe, Treibspuren an Nadel und Kopfscheibe, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 9.7, Qb. 0.6, Qh. 0.35,
Dm. 1.9, Gew 15.4, 46/3203.

Bronzeperle (Nr. 2443)

*2443 leicht doppelkonisch, Erh. g, leicht ausgebrochen, Beschr. innen
hohl, Hs. 2+eilige Gussform, Gusskanal beim Loch, Ba. bereits
stark gefeilt, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb. 1.75.

Qh. 1.65, Gew. 11.4, 46/687 .

Ringe (Nr. 2444.2445)

*2444 Erh.g, Segment ausgebrochen, Beschr. Qs, dreieckig-trapezförmig,
Hs. RS flach, mit Gusshaut, Ba. starke Feilspuren auf der Schau-
seite, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, Qb. 0.5, Qh. 0.35, Dm.
2.'1, Gew. 3.9, 461 589.1.

x2445 Erh. g, Segment ausgebrochen, Beschr. Qs. D-förmig, Hs. Gussnaht
mit Gusskanal auf Aussenseite sichtbar, Ba. starke Feilspuren auf
Innenseite, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Qb.0.25, Qh. 0.25,Dm.2.3,
Gew. 1.2, 461589.2.

Situlen- und Geft)s s attas chen, in B earbeitung,
ohne Nietlöcher (Nr, 2446-2451)

Situlen Qtlr. 24 4 A-2 4 5 0)
*2446 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. langre.chteckig, Hs. aus aus-

geschrotetem Blechstück, Ba. Treibspuren, Ose an drei Stellen ge-
rissen, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4,
Qb. l.l, Qh. 0.15, Gew. 14.8, MA ARB095, 461709.

*2447 Erh. g, nur Attasche erhalten, Beschr. langrechteckig, Hs. aus aus-
geschrotetem Blechstück, Qual. s, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün,
A: gnin, L. 5.1, Qb. 1.2, Qh. 0.1, Gew. 4.9, OR,461984.

*2448 Erh. g, Hälfte erhalten, Beschr. langrechteckig, Qs. Ose rund, Hs.
aus ausgeschrotetem Blechstück, Ba. Bruch wohl bei Ose, Qual. s,

Pat. III,-L. 8.7, Qb. 1.15, Qh. 0.1, Gew. 11.2, MA ARBI 18,461982.
*2449 Erh. g, Ose erhalten, Beschr. langrechteckig, Qs. Ose rund, Hs. aus

ausgeschrotetem Blechstück, Qual. s, Pat. V, L. 5.1, Qb. 0.45, Qh.
0.45, Gew. 9.1, MA ARBI19, 461983.

*2450 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. langrechteckig, Hs. aus aus-
geschrotetem Blechsttick, Ba. Riss in Nietfeld, Qual. s, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.7.8, Qb. 1.3, Qh.0.15, Gew. 13.8,46/42,Cri-
velti 1946, Taf. III,20.

*2451 Geftiss, Erh. g, einseitigabgebrochen, Beschr. Rundstab (0.9 x 0.8),
an einer Seite rechteckige Attasche ausgetrieben, Hs. in Bruch zahl-
reiche Blasen, Qual. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. I l.l, H. 5.4,

Qb. 1.2, Qh. 0.25, Gew. 4l.2, 46/27 , Crivelli 1946, Taf. IY5.

Becken (Nr. 2452.2453)

*2452 mit verdicktem Rand, Erh. g, Rand erhalten, modern gebrochen,
Beschr. 3 Nietlöcher erhalten, stark verzogen, Ba. starke querlau-
fende Treibspuren, Unterkante in mehreren Hieben abgeschrotet,
Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.7.7,H.2.9,
Dl 0.3, D2 0.1, Gew. 48.4, OR, 4611936.

*2453 Zuweisung unsicher, Erh, s, einseitig abgebrochen, Beschr. Band
mit rechteckigem Qs, Kanten gerundet, nach einer Seite hin brei-
ter werdend, hier abgeschrotet, an anderem Ende leichter Absatz
(Attaschenansatz?), Ba. nachträglich angebrachte Treibspuren, Zs.
zusammengebogen, Pat. II, grün-hellgrün, L.8.0, Dl 4.4,Qb.2.0,
Qh. 0.4, Gew. 83.8, 46/141, Crivelli 1946,Taf. l,'1.

369



Stdbe (Nr 2454-2472)

Stäbe mit rechteckigem Querschnitt (Nr 2454-2467)
*2454 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. nicht fertig überarbeiteter

Stab, Kanten teilweise gerundet, gebogen, Hs. viele Blasen, aufOS
in einer Reihe laufend, Ba. teilweise schon geglättet, Pat, I, G:
dgrün, A: grün, rechtes Ende II, olivgrün, L. I 1.9, Qb. L0, Qh. 0.5,
Gew. 42.0, 46/202.

mit Treibspuren (Nr. 2455-2467)
*2455 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Kanten gerundet; wohl noch in Be-

arbeitung, Hs. Risse wohl durch grosse Bleiseigerungen in der Mit-
te des Qs, bedingt, Ba. an beiden Enden gerissen, wohl durch Trei-
ben, Pat. I, G: dgrün, A: grün, in Rissen weiss-grau, L. 9.3, Qb.
0.6, Qh. 0.3, Gew. 11.5, 4611571.

*2456 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. zum Ende hin dünner wer-
dend, Ba. VS und Schmalseiten mit querlaufenden Treibspuren,
rechts dünn ausgetrieben, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.8, Qb. 1.2,

Qh. 0.4, Gew. 2l.6, MA ARB058, 461153.
2457 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Hs. wohl beim Treiben auseinan-

dergebrochen (Stab aus 2 Teilen zusammengesetzt), Zs. verbogen,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.6.4, Qb.0.2, Qh.0.l, Gew.
0.8,46t2t9t.

*2458 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. nach einer Seite hin ver-
jüngt, Ba. auf 3 Seiten querlaufende Treibspuren, Zs. dickeres En-
de von beiden Seiten abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
6.0, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 3.6, 46/2296.

2459 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Ba. Treibspuren aufbeiden Schmal-
seiten, wenige auf Breitseite, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb.
0.65, Qh. 0.3, Gew. 8.0,4612119,

2460 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. leicht gebogen, Ba. 2 Seiten mit
querlaufenden Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb.
0.25, Gew. 2.9, 46/1590.

x2461 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Ba. auf OS querlaufende Treib-
spuren, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb.0.6,
Qh. 0.15, Gew. 4.5, 46/1140.

*2462 Erh. g, Beschr. Qs. rechteckig bzw. rund, Ba. massive Hammer-
spuren, ein Ende zu Rundstab geformt, das andere abgeschrotet,
Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.85,
Qh. 0.8, Gew. 3'7.1, 461203.

*2463 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Kanten gefast, Ba. OS mit
Hammerspuren, Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb. 0.9,
Qh. 0.7, Gew. 19.2, MA AR8072,461197.

*2464 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Ba. VS längslaufende, sich über-
lappende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.4.1, Qb.2.9,
Qh. 0.5, Gew. 43.4, 46/1'7'71.

2465 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Ba. allseitig querlaufende Treib-
spuren, Schmalseiten gestaucht, Riss (Nahtstelle?), Pat. I, G: dgrün,
A: grün, RS: II, grün, L. 3.6, Qb.0.65, Qh.0.2, Gew. 1.9,4612935.

*2466 Erh, g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. quadrat. bis rechteckig,
Ba. Enden bearbeitet: eines gestaucht und umgebogen, das andere
flach ausgetrieben, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb. 0.35, Gew.
4.0,4612316.

2467 Erh. g, Ende erhalten, Hs. querlaufende Treibspuren auf oberer
Schmalseite, ein Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.
3.0, Qb. 0.5, Qh. 0.4, Gew. 4.3,46/1583.

Stäbe mit rundem/ovalem Querschnitt, mit Treibspuren
(Nr 2468-2472)
x2468 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rund, fazettiert, beid-

seitig abgebrochen, Risse, Ba. zahlreiche Schlag- und Hiebspuren,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.6, Qb.0.9, Gew.41.6,46/616.

*2469 Erh. g, Ende erhalten, Hs. aus rechteckigem Stab, Ba. an beiden
Enden bearbeitet: Rinne oder Röhre bzw. Rundstab, Zs. einseitig
abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.7, Qb. 0.6, Qh. 0.25,
Gew. 7.3, OR,46/1932.

*2470 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rund, Ba. Ende wohl
durch Bearbeitung gespalten, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 6.4, Qb. 0.25, Gew.2.4,4612317.

*2471 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval-rund, stark fazet-
tiert, Hs. in Bearbeitung, wohl runder Stab angestrebt, Zs. einsei-
tig abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, Qb. 0.4, Gew.
5.4,46/1584.

*2472 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rund, Hs. aus Blech ge-
arbeitet, Zs. Ende abgeflacht und abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.8, Qb. 0.5, Gew. 3.9, 46/1984.

Übriges, mit Treibspuren (Nr 2473-2477)

2473 Bronzeblechstreifen, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Ba. querlau-
fende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb. 0.4, Qh.
0.08, Gew. 0.7, 4612'174.
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Bleche mit Rand (Nr. 2474.2475)
2474 Erh. g, Rand erhalten, Zs. stark verschlagen, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L.3.2,8.3.0, Dl 0.2, Gew. 13.6,46/173.
2475 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. verdickter Rand, Ba. querlaufende

Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.8,H. 1.2, Dl 0.1, D2
0.05, Gew. 1.4, 46/2104.

*2476 Unbestimmtes Objekt, Erh. m, Stab abgebrochen, Beschr. recht-
eckige Platte mit gerundeten Ecken und rundstabigem Fortsatz,
nicht fertig bearbeitet, Ba. beidseitige Treibspuren, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, an einem Ende II, hellgrün, L. 5.0, Qb. 2.5, Qh. 0.5, Gew.
41.3,46/29, Crivelli 1946, Taf. IV3.

x2477 Fluss, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
6.4,8. l.l,Dl 0.4,D2 0.2, Gew. 8.8, MA ARB603, 4611.132.

Platten, mit Treibspuren (Nr. 2478-2481)

*2478 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. beidseitig kreisförmige Treib-
spuren, versetzt angeordnet, einzelne Schläge gut erkennbar, eine
Seite mit querlaufenden Treibspuren (vor Kreisen angebracht), Ba.
zahlreiche Risse, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, Ränder: II, grün, L.
10.4,8.7.2, Dl 0.35, Gew. 14'7.2, MA ARBl37, 46/2519.

*24'79 Päckchen (mind.2 Komponenten), Erh. g, beidseitig abgebrochen,
Beschr. beidseitig querlaufende Treibspuren, innen stärker, oberer
Rand abgeschrotet, unterer gestaucht, Hs. 3 Blasen sichtbar, Zs. zu-
sammengerollt, zusammengefaltetes, rechteckiges Blech einge-
klemmt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Ränder: II, grün, L.5.0,8.7.1,
H.3.6, Dl 0.25,D2 0.35, Gew. 148.6, MA ARBl39, 4612525.

*2480 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Ba. VS mit wenigen Treibspuren,
RS mit schräglaufenden Treibspuren in Reihen, einzelne Schläge
gut sichtbar, Zs. Delle mit Riss, zweiseitig abgeschrotet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 10.4, Qb.4.0, Qh. 0.3, Gew. 61.7, MA ARB14l,
46n860.

*2481 Erh. g, zweiseitig abgebrochen, Hs. Fehlstellen und Blase, Ba.
längslaufende Treibspuren auf beiden Seiten, Zs. zweiseitig abge-
schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.3,8.6.4, Dl 0.25, Gew.
61.7, MA ARBl38, OR,46il425.

Bleche mit Abschrot- und Treibspuren, beidseitig
abgebrochen (falls nicht anders-vermerkt ;
Nr. 2482-2557)

Bleche mit einseitigen Abschrotspuren (Nr. 2482-2544)
rechteckig (Nr. 2482-2501)
gerade (Nr. 2482-2499)
x2482 Erh. g, Ba. beidseitig querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün,

A: grün, L. 8.9, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 9.9,4611925.
2483 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit Rissen, Zs.

leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.4, Qb. 0.7, Qh. 0.2,
Gew. 6.8, 46/1343.

2484 Erh. g, Ba. einzelne, querlaufende Treibspuren, Zs. Ende aufgebo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.1, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew. 5.0,
46t 187 5.

2485 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
7.0, Qb. 0.9, Qh. 0.1, Gew. 4.0, 46/2044.

2486 Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Ba. querlaufende Treibspu-
ren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.7, Qb. 0.7, Qh. 0.25, Gew. 8.4,
46/t948.

2487 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit feinen Ris-
sen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew.4.9,
46/178',7,

2488 Erh. g, Ba. 2 querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 6.1, Qb. 0.8, Qh. 0.15, Gew. 5.0,46/1922.

2489 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, Qb.
0.7, Qh. 0.15, Gew. 5.0,4612936.

2490 Erh. g, Hs. in Mitte zweite Abschrotspur unter erster, Ba. querlau-
fende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.65, Qh.
0.15, Gew. 3.0, 46/1854.

2491 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 4.6, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.3,461211'7.*2492 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spur, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.6, Qh. 0.15, Gew.3.3,
46t2287.

2493

2494

z4e 6 
lJl; fi ;,li 3l jäfrl: f [ffi Yi:;öf 'Sä'öiiä. J!]'äL Jitl?:
\etzl+s.

)4g7 Eih- g, Ba. RS querlaufende-Treibspuren,. Zs' Enden-aufgebogen,L+,t 
Fü. i, Ct dgrün, A: grün, L. 2'7' Qb' 1.0, Qh. 0.1' Gew l'7,
46/2731 '

./oR prtr. e. Ba. querlaufende Treibspur, Unterkante mit Riss, Pat' I, G:z+7o 
ä"äti. e, erün, L. 2.6, Qb. 0.7; Qh. 0.15, Gew' 1.8,4612736.

* 2499 frh. g. Bal querl aufende 
-Treibspu1e1, 

^Unterkante 
mit Rissen, Pat.

-" 1, G:ägrün,Ä: grün, L.2.4,Qb.0.7, Qh.0.l' Gew' 1.9'4612057.

^ohnocn rNr. 2500.2501)
äiÄ0""-ö.ü. e. B"tcht. ehein. L. 7'1, Ba. rechtes Ende mit querlaufenden

Treibipuren, Zs. Ende stark aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 6.3; Qb. 1.0, Qh. 0.1s, cew. 5.6. 4612148.

r50l Erh. e. Beschr. ehem. L. 6.2, Ba. beidseitig querlaufende Treib-
sDure;, Zs. Ende stark aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.9, Qb. 0.7, Qh. 0.08, Gew. 2.6,4612295.

uffeselmässig G{t. 2502-2544)
seraile (Nr. 2502-2542)
Vioz Erh. e, Hs. beidseitig vereinzelte, längslaufende Treibspuren, Treib-

werkäeug wohl ziemlich lang, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L' ll.6'
Ob. 1.85, Qh. 0.25, Gew.34.4, 46/15l.

*2503 E-rh, g, Beschr. rechtes Ende abgeschrotet, Ba. wenige querlaufen-
de Hämmerschläge, dabei wohl Riss entstanden, Zs. leicht verbo-
qen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 11.6, Qb. l.l, Qh. 0'3' Gew. 15.3,

MA ARBo54, 461143.
*2504 Erh. g, Hs. VS mit einzelnen querlaufenden Treibspuren, Zs. leicht

verbogen, Pat. I, G: grün, A: grün, L. 10.4, Qb. 1.15, Qh. 0'2, Gew,
9.0,461147, Crivelli 1946, Taf. III,l4'

x2505 Erh. g, Ba. querlaufende Hammerschläge,Zs. leicht verboger, Pat.

I, Gadgrün, A: grün, L.8.4, Qb. l.l, Qh.0.3, Gew.9.5, MA
ARB055, 461145.

2506 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, links einzelner Hammer-
schlag, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.3, Qb.
0.8, Qh. 0.1, Gew. 4.1,4611274.

*2507 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit Rissen, Pat.

I, G: ägrün, A: grün, L.'7.2,Qb.0.9, Qh. 0.15, Gew. 5.9, 4611304.
2508 Erh. g, Hs. Meiisel mehrmals angesetzt, linkes Ende abgeschrotet,

Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit Riss, Pat. I, G:
dgrtin, A: grün, L.7.1, Qb.0.9, Qh.0.2, Gew. 6.7,4611929' 

-
2509 Eih. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Ba. beidseitigque{quf91d9

Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A. grün, L. 6.9, Qb. 0.75, Qh. 0.15,
Gew. 4.3, 46/1869.

2510 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuq Zs. leicht verdreht, Pat. I, G:
dgrun, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 6.9, Qb. 0.85, Qh. 0'25, Gew.
8.2,461t',791.

25ll Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Ba. querlaufende Treibspu-
ren, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.1, Qb. 0.55,

Qh. 0.15, Gew. 3.4, 46/1928.
2512 Erh. g, Hs. an rechtem Ende querlaufende Abschrotspur, Ba. quer-

laufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, Qb' 0.4,

Qh. 0.2, Gew. 2.8, 46/1352.
2513 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, querlaufende Treibspuren,

Pat. [, G: dgrün, A: grün, L. 5.75, Qb. 0.6, Qh. 0.25, Gew. 4.3,
4611149.

2514 Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen, Ba. beidseits querlaufende
Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb. 0'9, Qh. 0.2,
Gew 6.6, 46/2060.

2515 Erh. g, Ba. querlaufende Hammerspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.4, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 5.'1,4611221.

x2516 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.25, Qb. 0.45, Qh. 0.2, Gew.
3.1,46n163.

2517 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Zs. leicht verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 5.2, Qb.0.5, Qh.0.1, Gew. 1.4,46/2114.

2518 Erh. g, Hs. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.1, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 3.1,4611844.

2519 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit Rissen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.5.1, Qb. 1.9, Qh.0.5, Gew. 6.0, 4611295.

*2520 Erh. g, Ba. beidseitig querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.5.0, Qb. 1.2, Qh.0.2. Gew.7.'7,4612071.

2521 Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Ba. querlaufende Treibspu-
ren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.5, Qh. 0.15, Gew.2.2,
46il813.
Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
4.9, Qb. 0.4, Qh. 0.15, Gew. 1.6,4612066.
Erh. g, Ba. beidseitig querlaufende Treibspuren, Unterkante mit
Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.9, Qb. 1.4, Qh.0.25, Gew.9.7,
46/1804.
Erh. m, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.4.7,
Qb. 1.0, Qh. 0.1, Gew. 2.6, 46/2009.
Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.7, Qb.0.75, Qh.0.2, Gew. 4.7,4611793.

2526 Erh. g, Ende erhalten, Ba. Treibspuren, Zs. leicht verdreht, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb. 0.55, Qh. 0.15, Gew. 1.9, 46/2766.

2527 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.4, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 3.8, 46/1268.

2528 Erh. !, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.4.3, Qb.0.4, Qh.0.1, Gew'
1.0, 4612026.

2529 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.2, Qb.0.7, Qh. 0.1, Gew. 2.5, 4611320.

2530 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.9, Qb. 0.5, Qh. 0.08, Gew. 1.2, 4612683.

2531 Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Unterkante umgebogen und
verscliagen, Ba. querlaufende Treibspuren. Unterkante mit Riss,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, Qb.0.9, Qh.0.08, Gew' l'7,
46/1914.

2532 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit Riss, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.8, Qb.0.9, Qh.0.15, Gew.2.6,4611991.

*2533 Erh. g, Ende erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. beid-
seitig unregelmässige Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-
farbene Flecken, L. 3.8, Qb. 1.1, Qh. 0.35, Gew. 6.5, 4611952.

2534 Erh. g, Ba. RS mit querlaufenden Treibspuren, Zs. Ende aufgebo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb.0.65, Qh.0.1, Gew.2.l,
4612711 .

2535 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb.0.5, Qh' 0.15, Gew.
1.8,46t2019.

*2536 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Qb.
1.0, Qh. 0.08, Gew. 1.8, 46/2013.

2537 Erh, g, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.1, Qb. 0.45, Qh. 0.15, Gew. l l, 46/2894.

2538 Erh. g, Ende abgebrochen, Ba. VS und Unterkante mit Treibspu-
ren, Fat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb.0.6, Qh.0.2, Gew. l'8,
461 1973.

2539 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Ba. RS mit einzelner Treib-
spur, Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7, Qb.
1.2, Qh. 0.15, Gew. 2.7, 46/2080.

2540 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspur, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Rost-
kruste, L. 2.6, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 2.3,4612094.

2541 Erh. m, ausgebrochen, Ba. querlaufendeTreibspuren, Zs. Ende auf-
gebogen, Pat. l, G: dgrün, A: grun,L.2.4, Qb. 1.8, Qh.0.05, Gew.
2.2,46/2808.

2542 Erh. g, Ba. querlaufende, schmale Treibspuren, Unterkante mit Ris-
sen, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, Qb. 1.2,

Qh. 0.1, Gew. 1.9, 4612722.

sebosen 0ll'r.2543.2544)
iSql" Vri. g, Beschr. Ende eingerollt (vor Abschroten), Hs. Meisset

mehrmals angesetzt, Ba. leicht schräglaufende, feine Treibspuren,
Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb. 1.7,

Qh.0.05, Gew 2.1, 4612451.
*2544 Erh. g, Beschr. ehem. L. 5.2, Ba. beidseitig querlaufende Treib-

spuren, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb.
0.6, Qh. 0.1, Gew. 2.7,4612141.

Bleche mit zr4)eiseitigen Abschrotspttren (Nr 2 5 4 5-2 5 5 7)

rechteckig, gerade (Nr. 2545-2549)
*2545 Eri: {,Hs. VS mit querlaufenden, dichten Treibspuren, RS mit Ab-

drücken des defekten Ambosses, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. I 1.2,

Qb. 1.9, Qh. 0.3, Gew.44.4,46/150.
*2546 Erh. g, Hs. RS mit querlaufenden, dichten Treibspuren, Zs. leicht

verbogen, Pat. I, G: grün, A: grün, L. I 1.0, Qb. I .8, Qh. 0.25, Gew.
33.3,461'16, Crivelli 1946, Taf. III,I l.

2547 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.1, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.1,4612113.

2548 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit Rissen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb. 1.25, Qh. 0.25, Gew. 6.2, 4611284'
2549 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Ba. RS mit querlaufender

Treibipuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L,2.9, Qb. 1.7, Qh.0'2,
Gew 6.4, 46/1344.

unregelmässig (Nr. 2550-2557)
serade (Nr. 255V2556) bzw. gebogen (Nr. 2557)
*2550 Erh. g, Hs. beidseitig je eine Abschrotkante, Meissel mehrmals an-

gesetzt, Ba. Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-
iarbene Flecken, L. 6.7, Qb. 1.3, Qh. 0.2, Gew. 12.2,461157.

2551 Erh. g, Hs, zweite AbschrotspuraufRS, ein Ende abgeschrotet, Ba.
querläufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.0, Qb.
0.5, Qh. 0.2, Gew. 3.7, 46/2137.

*2552 Erh. g, Ba. Hinterseite mit querlaufenden Treibspuren, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.5.3, Qb. 1.3, Qh.0.25, Gew. 11.5, 4611307.

2553 Erh. g, Beschr. rechtes Ende abgeschrotet, Hs. querlaufende Treib-
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Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit Rissen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 4. l, Qb. 0.7, Qh. 0. 15, Gew. 2.'7 , 46/2012.
Erh. g, Hs. im Bruch zahlreiche Blasen, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, Qb.
0.4, Qh. 0.2, Gew. 1.8,46/1795.
Erh. g, Ba. RS querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.8, Qb. 2.3, Qh. 0.15, Gew, 7.8,46/1881.

2522

2523

2524

2495
2525



Stdbe (Nr 2454-2472)

Stäbe mit rechteckigem Querschnitt (Nr 2454-2467)
*2454 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. nicht fertig überarbeiteter

Stab, Kanten teilweise gerundet, gebogen, Hs. viele Blasen, aufOS
in einer Reihe laufend, Ba. teilweise schon geglättet, Pat, I, G:
dgrün, A: grün, rechtes Ende II, olivgrün, L. I 1.9, Qb. L0, Qh. 0.5,
Gew. 42.0, 46/202.

mit Treibspuren (Nr. 2455-2467)
*2455 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. Kanten gerundet; wohl noch in Be-

arbeitung, Hs. Risse wohl durch grosse Bleiseigerungen in der Mit-
te des Qs, bedingt, Ba. an beiden Enden gerissen, wohl durch Trei-
ben, Pat. I, G: dgrün, A: grün, in Rissen weiss-grau, L. 9.3, Qb.
0.6, Qh. 0.3, Gew. 11.5, 4611571.

*2456 Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. zum Ende hin dünner wer-
dend, Ba. VS und Schmalseiten mit querlaufenden Treibspuren,
rechts dünn ausgetrieben, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.8, Qb. 1.2,

Qh. 0.4, Gew. 2l.6, MA ARB058, 461153.
2457 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Hs. wohl beim Treiben auseinan-

dergebrochen (Stab aus 2 Teilen zusammengesetzt), Zs. verbogen,
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.6.4, Qb.0.2, Qh.0.l, Gew.
0.8,46t2t9t.

*2458 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. nach einer Seite hin ver-
jüngt, Ba. auf 3 Seiten querlaufende Treibspuren, Zs. dickeres En-
de von beiden Seiten abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
6.0, Qb. 0.4, Qh. 0.3, Gew. 3.6, 46/2296.

2459 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Ba. Treibspuren aufbeiden Schmal-
seiten, wenige auf Breitseite, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb.
0.65, Qh. 0.3, Gew. 8.0,4612119,

2460 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. leicht gebogen, Ba. 2 Seiten mit
querlaufenden Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb.
0.25, Gew. 2.9, 46/1590.

x2461 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Ba. auf OS querlaufende Treib-
spuren, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb.0.6,
Qh. 0.15, Gew. 4.5, 46/1140.

*2462 Erh. g, Beschr. Qs. rechteckig bzw. rund, Ba. massive Hammer-
spuren, ein Ende zu Rundstab geformt, das andere abgeschrotet,
Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.85,
Qh. 0.8, Gew. 3'7.1, 461203.

*2463 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Kanten gefast, Ba. OS mit
Hammerspuren, Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb. 0.9,
Qh. 0.7, Gew. 19.2, MA AR8072,461197.

*2464 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Ba. VS längslaufende, sich über-
lappende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.4.1, Qb.2.9,
Qh. 0.5, Gew. 43.4, 46/1'7'71.

2465 Erh. m, beidseitig abgebrochen, Ba. allseitig querlaufende Treib-
spuren, Schmalseiten gestaucht, Riss (Nahtstelle?), Pat. I, G: dgrün,
A: grün, RS: II, grün, L. 3.6, Qb.0.65, Qh.0.2, Gew. 1.9,4612935.

*2466 Erh, g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. quadrat. bis rechteckig,
Ba. Enden bearbeitet: eines gestaucht und umgebogen, das andere
flach ausgetrieben, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb. 0.35, Gew.
4.0,4612316.

2467 Erh. g, Ende erhalten, Hs. querlaufende Treibspuren auf oberer
Schmalseite, ein Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.
3.0, Qb. 0.5, Qh. 0.4, Gew. 4.3,46/1583.

Stäbe mit rundem/ovalem Querschnitt, mit Treibspuren
(Nr 2468-2472)
x2468 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rund, fazettiert, beid-

seitig abgebrochen, Risse, Ba. zahlreiche Schlag- und Hiebspuren,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.6, Qb.0.9, Gew.41.6,46/616.

*2469 Erh. g, Ende erhalten, Hs. aus rechteckigem Stab, Ba. an beiden
Enden bearbeitet: Rinne oder Röhre bzw. Rundstab, Zs. einseitig
abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.7, Qb. 0.6, Qh. 0.25,
Gew. 7.3, OR,46/1932.

*2470 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rund, Ba. Ende wohl
durch Bearbeitung gespalten, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 6.4, Qb. 0.25, Gew.2.4,4612317.

*2471 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. oval-rund, stark fazet-
tiert, Hs. in Bearbeitung, wohl runder Stab angestrebt, Zs. einsei-
tig abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, Qb. 0.4, Gew.
5.4,46/1584.

*2472 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Qs. rund, Hs. aus Blech ge-
arbeitet, Zs. Ende abgeflacht und abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.8, Qb. 0.5, Gew. 3.9, 46/1984.

Übriges, mit Treibspuren (Nr 2473-2477)

2473 Bronzeblechstreifen, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Ba. querlau-
fende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb. 0.4, Qh.
0.08, Gew. 0.7, 4612'174.
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Bleche mit Rand (Nr. 2474.2475)
2474 Erh. g, Rand erhalten, Zs. stark verschlagen, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L.3.2,8.3.0, Dl 0.2, Gew. 13.6,46/173.
2475 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. verdickter Rand, Ba. querlaufende

Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.8,H. 1.2, Dl 0.1, D2
0.05, Gew. 1.4, 46/2104.

*2476 Unbestimmtes Objekt, Erh. m, Stab abgebrochen, Beschr. recht-
eckige Platte mit gerundeten Ecken und rundstabigem Fortsatz,
nicht fertig bearbeitet, Ba. beidseitige Treibspuren, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, an einem Ende II, hellgrün, L. 5.0, Qb. 2.5, Qh. 0.5, Gew.
41.3,46/29, Crivelli 1946, Taf. IV3.

x2477 Fluss, Erh. g, beidseitig abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
6.4,8. l.l,Dl 0.4,D2 0.2, Gew. 8.8, MA ARB603, 4611.132.

Platten, mit Treibspuren (Nr. 2478-2481)

*2478 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. beidseitig kreisförmige Treib-
spuren, versetzt angeordnet, einzelne Schläge gut erkennbar, eine
Seite mit querlaufenden Treibspuren (vor Kreisen angebracht), Ba.
zahlreiche Risse, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, Ränder: II, grün, L.
10.4,8.7.2, Dl 0.35, Gew. 14'7.2, MA ARBl37, 46/2519.

*24'79 Päckchen (mind.2 Komponenten), Erh. g, beidseitig abgebrochen,
Beschr. beidseitig querlaufende Treibspuren, innen stärker, oberer
Rand abgeschrotet, unterer gestaucht, Hs. 3 Blasen sichtbar, Zs. zu-
sammengerollt, zusammengefaltetes, rechteckiges Blech einge-
klemmt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Ränder: II, grün, L.5.0,8.7.1,
H.3.6, Dl 0.25,D2 0.35, Gew. 148.6, MA ARBl39, 4612525.

*2480 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Ba. VS mit wenigen Treibspuren,
RS mit schräglaufenden Treibspuren in Reihen, einzelne Schläge
gut sichtbar, Zs. Delle mit Riss, zweiseitig abgeschrotet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 10.4, Qb.4.0, Qh. 0.3, Gew. 61.7, MA ARB14l,
46n860.

*2481 Erh. g, zweiseitig abgebrochen, Hs. Fehlstellen und Blase, Ba.
längslaufende Treibspuren auf beiden Seiten, Zs. zweiseitig abge-
schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.3,8.6.4, Dl 0.25, Gew.
61.7, MA ARBl38, OR,46il425.

Bleche mit Abschrot- und Treibspuren, beidseitig
abgebrochen (falls nicht anders-vermerkt ;
Nr. 2482-2557)

Bleche mit einseitigen Abschrotspuren (Nr. 2482-2544)
rechteckig (Nr. 2482-2501)
gerade (Nr. 2482-2499)
x2482 Erh. g, Ba. beidseitig querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün,

A: grün, L. 8.9, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 9.9,4611925.
2483 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit Rissen, Zs.

leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.4, Qb. 0.7, Qh. 0.2,
Gew. 6.8, 46/1343.

2484 Erh. g, Ba. einzelne, querlaufende Treibspuren, Zs. Ende aufgebo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.1, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew. 5.0,
46t 187 5.

2485 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
7.0, Qb. 0.9, Qh. 0.1, Gew. 4.0, 46/2044.

2486 Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Ba. querlaufende Treibspu-
ren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.7, Qb. 0.7, Qh. 0.25, Gew. 8.4,
46/t948.

2487 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit feinen Ris-
sen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew.4.9,
46/178',7,

2488 Erh. g, Ba. 2 querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 6.1, Qb. 0.8, Qh. 0.15, Gew. 5.0,46/1922.

2489 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, Qb.
0.7, Qh. 0.15, Gew. 5.0,4612936.

2490 Erh. g, Hs. in Mitte zweite Abschrotspur unter erster, Ba. querlau-
fende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.65, Qh.
0.15, Gew. 3.0, 46/1854.

2491 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 4.6, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.3,461211'7.*2492 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spur, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.6, Qh. 0.15, Gew.3.3,
46t2287.

2493

2494

z4e 6 
lJl; fi ;,li 3l jäfrl: f [ffi Yi:;öf 'Sä'öiiä. J!]'äL Jitl?:
\etzl+s.

)4g7 Eih- g, Ba. RS querlaufende-Treibspuren,. Zs' Enden-aufgebogen,L+,t 
Fü. i, Ct dgrün, A: grün, L. 2'7' Qb' 1.0, Qh. 0.1' Gew l'7,
46/2731 '

./oR prtr. e. Ba. querlaufende Treibspur, Unterkante mit Riss, Pat' I, G:z+7o 
ä"äti. e, erün, L. 2.6, Qb. 0.7; Qh. 0.15, Gew' 1.8,4612736.

* 2499 frh. g. Bal querl aufende 
-Treibspu1e1, 

^Unterkante 
mit Rissen, Pat.

-" 1, G:ägrün,Ä: grün, L.2.4,Qb.0.7, Qh.0.l' Gew' 1.9'4612057.

^ohnocn rNr. 2500.2501)
äiÄ0""-ö.ü. e. B"tcht. ehein. L. 7'1, Ba. rechtes Ende mit querlaufenden

Treibipuren, Zs. Ende stark aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 6.3; Qb. 1.0, Qh. 0.1s, cew. 5.6. 4612148.

r50l Erh. e. Beschr. ehem. L. 6.2, Ba. beidseitig querlaufende Treib-
sDure;, Zs. Ende stark aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.9, Qb. 0.7, Qh. 0.08, Gew. 2.6,4612295.

uffeselmässig G{t. 2502-2544)
seraile (Nr. 2502-2542)
Vioz Erh. e, Hs. beidseitig vereinzelte, längslaufende Treibspuren, Treib-

werkäeug wohl ziemlich lang, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L' ll.6'
Ob. 1.85, Qh. 0.25, Gew.34.4, 46/15l.

*2503 E-rh, g, Beschr. rechtes Ende abgeschrotet, Ba. wenige querlaufen-
de Hämmerschläge, dabei wohl Riss entstanden, Zs. leicht verbo-
qen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 11.6, Qb. l.l, Qh. 0'3' Gew. 15.3,

MA ARBo54, 461143.
*2504 Erh. g, Hs. VS mit einzelnen querlaufenden Treibspuren, Zs. leicht

verbogen, Pat. I, G: grün, A: grün, L. 10.4, Qb. 1.15, Qh. 0'2, Gew,
9.0,461147, Crivelli 1946, Taf. III,l4'

x2505 Erh. g, Ba. querlaufende Hammerschläge,Zs. leicht verboger, Pat.

I, Gadgrün, A: grün, L.8.4, Qb. l.l, Qh.0.3, Gew.9.5, MA
ARB055, 461145.

2506 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, links einzelner Hammer-
schlag, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.3, Qb.
0.8, Qh. 0.1, Gew. 4.1,4611274.

*2507 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit Rissen, Pat.

I, G: ägrün, A: grün, L.'7.2,Qb.0.9, Qh. 0.15, Gew. 5.9, 4611304.
2508 Erh. g, Hs. Meiisel mehrmals angesetzt, linkes Ende abgeschrotet,

Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit Riss, Pat. I, G:
dgrtin, A: grün, L.7.1, Qb.0.9, Qh.0.2, Gew. 6.7,4611929' 

-
2509 Eih. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Ba. beidseitigque{quf91d9

Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A. grün, L. 6.9, Qb. 0.75, Qh. 0.15,
Gew. 4.3, 46/1869.

2510 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuq Zs. leicht verdreht, Pat. I, G:
dgrun, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 6.9, Qb. 0.85, Qh. 0'25, Gew.
8.2,461t',791.

25ll Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Ba. querlaufende Treibspu-
ren, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.1, Qb. 0.55,

Qh. 0.15, Gew. 3.4, 46/1928.
2512 Erh. g, Hs. an rechtem Ende querlaufende Abschrotspur, Ba. quer-

laufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, Qb' 0.4,

Qh. 0.2, Gew. 2.8, 46/1352.
2513 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, querlaufende Treibspuren,

Pat. [, G: dgrün, A: grün, L. 5.75, Qb. 0.6, Qh. 0.25, Gew. 4.3,
4611149.

2514 Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen, Ba. beidseits querlaufende
Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb. 0'9, Qh. 0.2,
Gew 6.6, 46/2060.

2515 Erh. g, Ba. querlaufende Hammerspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.4, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 5.'1,4611221.

x2516 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.25, Qb. 0.45, Qh. 0.2, Gew.
3.1,46n163.

2517 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Zs. leicht verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 5.2, Qb.0.5, Qh.0.1, Gew. 1.4,46/2114.

2518 Erh. g, Hs. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.1, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 3.1,4611844.

2519 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit Rissen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.5.1, Qb. 1.9, Qh.0.5, Gew. 6.0, 4611295.

*2520 Erh. g, Ba. beidseitig querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.5.0, Qb. 1.2, Qh.0.2. Gew.7.'7,4612071.

2521 Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Ba. querlaufende Treibspu-
ren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.5, Qh. 0.15, Gew.2.2,
46il813.
Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
4.9, Qb. 0.4, Qh. 0.15, Gew. 1.6,4612066.
Erh. g, Ba. beidseitig querlaufende Treibspuren, Unterkante mit
Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.9, Qb. 1.4, Qh.0.25, Gew.9.7,
46/1804.
Erh. m, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.4.7,
Qb. 1.0, Qh. 0.1, Gew. 2.6, 46/2009.
Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.7, Qb.0.75, Qh.0.2, Gew. 4.7,4611793.

2526 Erh. g, Ende erhalten, Ba. Treibspuren, Zs. leicht verdreht, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb. 0.55, Qh. 0.15, Gew. 1.9, 46/2766.

2527 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.4, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 3.8, 46/1268.

2528 Erh. !, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.4.3, Qb.0.4, Qh.0.1, Gew'
1.0, 4612026.

2529 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.2, Qb.0.7, Qh. 0.1, Gew. 2.5, 4611320.

2530 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.9, Qb. 0.5, Qh. 0.08, Gew. 1.2, 4612683.

2531 Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Unterkante umgebogen und
verscliagen, Ba. querlaufende Treibspuren. Unterkante mit Riss,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, Qb.0.9, Qh.0.08, Gew' l'7,
46/1914.

2532 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit Riss, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.8, Qb.0.9, Qh.0.15, Gew.2.6,4611991.

*2533 Erh. g, Ende erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. beid-
seitig unregelmässige Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-
farbene Flecken, L. 3.8, Qb. 1.1, Qh. 0.35, Gew. 6.5, 4611952.

2534 Erh. g, Ba. RS mit querlaufenden Treibspuren, Zs. Ende aufgebo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb.0.65, Qh.0.1, Gew.2.l,
4612711 .

2535 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb.0.5, Qh' 0.15, Gew.
1.8,46t2019.

*2536 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Qb.
1.0, Qh. 0.08, Gew. 1.8, 46/2013.

2537 Erh, g, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.1, Qb. 0.45, Qh. 0.15, Gew. l l, 46/2894.

2538 Erh. g, Ende abgebrochen, Ba. VS und Unterkante mit Treibspu-
ren, Fat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb.0.6, Qh.0.2, Gew. l'8,
461 1973.

2539 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Ba. RS mit einzelner Treib-
spur, Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7, Qb.
1.2, Qh. 0.15, Gew. 2.7, 46/2080.

2540 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspur, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Rost-
kruste, L. 2.6, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 2.3,4612094.

2541 Erh. m, ausgebrochen, Ba. querlaufendeTreibspuren, Zs. Ende auf-
gebogen, Pat. l, G: dgrün, A: grun,L.2.4, Qb. 1.8, Qh.0.05, Gew.
2.2,46/2808.

2542 Erh. g, Ba. querlaufende, schmale Treibspuren, Unterkante mit Ris-
sen, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, Qb. 1.2,

Qh. 0.1, Gew. 1.9, 4612722.

sebosen 0ll'r.2543.2544)
iSql" Vri. g, Beschr. Ende eingerollt (vor Abschroten), Hs. Meisset

mehrmals angesetzt, Ba. leicht schräglaufende, feine Treibspuren,
Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb. 1.7,

Qh.0.05, Gew 2.1, 4612451.
*2544 Erh. g, Beschr. ehem. L. 5.2, Ba. beidseitig querlaufende Treib-

spuren, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb.
0.6, Qh. 0.1, Gew. 2.7,4612141.

Bleche mit zr4)eiseitigen Abschrotspttren (Nr 2 5 4 5-2 5 5 7)

rechteckig, gerade (Nr. 2545-2549)
*2545 Eri: {,Hs. VS mit querlaufenden, dichten Treibspuren, RS mit Ab-

drücken des defekten Ambosses, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. I 1.2,

Qb. 1.9, Qh. 0.3, Gew.44.4,46/150.
*2546 Erh. g, Hs. RS mit querlaufenden, dichten Treibspuren, Zs. leicht

verbogen, Pat. I, G: grün, A: grün, L. I 1.0, Qb. I .8, Qh. 0.25, Gew.
33.3,461'16, Crivelli 1946, Taf. III,I l.

2547 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.1, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.1,4612113.

2548 Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit Rissen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb. 1.25, Qh. 0.25, Gew. 6.2, 4611284'
2549 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Ba. RS mit querlaufender

Treibipuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L,2.9, Qb. 1.7, Qh.0'2,
Gew 6.4, 46/1344.

unregelmässig (Nr. 2550-2557)
serade (Nr. 255V2556) bzw. gebogen (Nr. 2557)
*2550 Erh. g, Hs. beidseitig je eine Abschrotkante, Meissel mehrmals an-

gesetzt, Ba. Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-
iarbene Flecken, L. 6.7, Qb. 1.3, Qh. 0.2, Gew. 12.2,461157.

2551 Erh. g, Hs, zweite AbschrotspuraufRS, ein Ende abgeschrotet, Ba.
querläufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.0, Qb.
0.5, Qh. 0.2, Gew. 3.7, 46/2137.

*2552 Erh. g, Ba. Hinterseite mit querlaufenden Treibspuren, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.5.3, Qb. 1.3, Qh.0.25, Gew. 11.5, 4611307.

2553 Erh. g, Beschr. rechtes Ende abgeschrotet, Hs. querlaufende Treib-
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Erh. g, Ba. querlaufende Treibspuren, Unterkante mit Rissen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 4. l, Qb. 0.7, Qh. 0. 15, Gew. 2.'7 , 46/2012.
Erh. g, Hs. im Bruch zahlreiche Blasen, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, Qb.
0.4, Qh. 0.2, Gew. 1.8,46/1795.
Erh. g, Ba. RS querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.8, Qb. 2.3, Qh. 0.15, Gew, 7.8,46/1881.

2522

2523

2524

2495
2525



2554

2555

2556

spuren, Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1,
Qb. 1.2, Qh. 0.25, Gew. 6.9, 46/183'7.
Erh. g, Hs. I Kante gerade, I gerundet (Kreisaussenseite), Ba.
schräglaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb.
1.2, Qh. 0.1, Gew. 1.9, 4612037.
Erh. g, Ende erhalten, Hs. Oberkante beidseitig abgeschrotet, Ba.
einseitig querlaufende Treibspuren, nicht über ganze Breite lau-
fend, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb. 1.2, Qh. 0.65, Gew.
14.9,46il856.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Unterkante mit zahlrei-
chen Blasen, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L, 3.1, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 1.7, 46/2900.
gebogen, Erh. g, Beschr. ehem. L. 4.8, Hs. Meissel mehrmals an'
gesetzt, Ea. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.
4.4, Qb. 0.4, Qh. 0.05, Gew. 0.5,46/2756.

*2573 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 6 Löcher, Zs. Teil eingefal-
tet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4,8.2.4,D| 0.03, Cew. 1.0,
46t460.4.

25'74 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 3 Löcher, Zs. leicht verbo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B. 1.4, Dl 0.03, Gew.0.4,
46/460.1.

*25'15 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 7 Löcheq Zs. Teile eingefaltet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.6,8.2.3, Dl 0.03, Gew.0.6,46/460.2.

*2576 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 5 Löcher, Zs. eingerissen, Pat. I, G:
dgrün, A: grun,L.2.4,8.2.0, Dl 0.03, Gew.0.5,461460.3.

2577 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. 5 Löcher, Zs. Ecke umge-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4,8. 1.3, Dl 0.03, Gew.0.4,
4611073.

2578 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr.2 Löcher, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.4,8. 1.0, Dl 0.03, Gew.0.2, 4611036.

2579 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 8 Löcher, Zs. zusammenge-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.2,8. 1.5, D1 0.03, Gew. 0.5,
46/1039.

*2580 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 6 Löcher, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.1,8. 1.3, Dl 0.03, Gew.0.3, 4611038.

2581 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 6 Löcher, Zs. zusammengebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B. 1.3, Dl 0.05, Gew. 0.4,46/1040.

2582 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 3 Löcher, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.0, Dl 0.03, Gew. 0.2,46/1037,

Durchmesser 1.6 cm (Nr. 2583-2594)
*2583 Erh. g, Ecke erhalten, Beschr. 3 Löcher, Zs. verbogen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 5.0, B.2.2,D\ 0.05, Gew. 2.0,4611060.
x2584 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 4 Löcher, dazu 2 grössere,

Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, B. 4.1, D1
0.05, Gew. 2.1, 4611061.

*2585 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. 4 Löcher, Pat. II.I, L. 4.'1, B. 3.4,
Dl 0.03, Gew. 1.0, 461510.56.

2586 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. 2 Löcher, Zs. leicht verbo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,8.2.5, Dl 0.08, Gew.2.3,
46n394.

2587 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 3 Löcher, Zs. verbogen, Pat.
1, G: dgrün, A: grün, L.3.9, B. 1.7, Dl 0.05, Gew. 1.0, 4611063.

2588 Erh. s, allseitig abgebrochen, Beschr. 1 Loch, Zs. modem verbo-
gen, Pat. II, grün, L.3.8, B.2.0, Dl 0.05, Gew. 1.0,4612950.

2589 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 3 Löcher, Zs. Ecke umgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.3.6, B.2.3, Dl 0.05, Gew.0.8, 46/10'11.

*2590 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 3 Löcher, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L.3.6, B. l.l, Dl 0.03, Gew.0.3,
46/t06s.

2591 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 3 Löcher, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.3.4, B. 1.5, Dl 0.05, Gew. 1.1,46/1064.

2592 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 2 Löcher, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgnin, A: grün, L.2.9,8. 1.7, Dl 0.03, Gew.0.6, 4611062.

2593 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 4 Löcher, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.2,8. 1.0, D1 0.03, Gew.0.3, 46/1043.

2594 Erh. g, Ecke erhalten, Beschr. 3 Löcher, Zs. zu Päckchen gefaltet,
Pat. I,G: dgrün,A: grün,L. 1.8,B. 1.3,D1 0.03,Gew.0.7,4611045.

Durchmesser 1.8 cm (Nr. 2595-2617)
*2595 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. l3 Löcher, in Reihen, Zs. leicht ver-

bogen, Ecke umgebogen, Pat. III, L. 11.7, B. 3.6, Dl 0.25, Gew.
4.3,461'185, Crivelli 1946, Taf. VI,8.

*2596 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. 5 Scheiben ausgestanzt, rechtecki-
ges Loch, Zs. leicht verbogen, Pat. III, L.6.4,8.4.1, Dl 0.4, Gew.
3.2,46t836.

*2597 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 5 Löcher, sekundäre Verwendung ei-
nes Bleches mit 2 Nieten angenietetem Rechteckblech, Nietköpfe
gross, unregelmässig, RS unregelmässig verschlagen, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L,5.25,8.5.2,D\ 0.25, D2 0.05, Gew.
8.9, OR, 461t05s.

*2598 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 4 Löcher, oben grösseres
Loch ausgeschrotet, Loch im Blech, Zs. Ecke umgebogen, Riss,
Pat. I, G: dgrün, A: grun,L. 4.4, B. 3.3, D 1 0.05, Gew. 3.4,46/105'7 .

2599 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 2 Löcher, Zs. zusammenge-
faltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, B. 1.8, Dl 0.03, Gew.0.6,
46/t049.

2600 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 1 Loch, Zs. leicht verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 3.4, B.2.3, Dl 0.05, Gew. 1.3, 4611478.*2601 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 4 Löcher, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.3, B.2.1, Dl 0.1, Gew. 1.6, 46/1056.

*2602 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher nichtzählbar,Zs. zu
Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, B.2.3, Dl 0.03,
Gew. 2.0, 46/1054.

2603 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. 2 Löcher, Zs. Ecke umgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,8.2.0, Dl 0.03, Gew.0.9, 46/2875.

2604 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 2 Löcher, Zs. zusammenge-
faltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,8. 1.8, Dl 0.05, Gew. 1.6,
46l I 050.

2605 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 5 Löcher, Zs. verbogen, Pat.

I. G: dbronzen-dgrün, A: grun,L' 2'7' B' l'8, Dl 0'03, Gew' 0'6'

ill' o!' 
; 

^" 
n erhalten. Beschr. 2 Löcheq Zs. zusammen gebogen'

il'i'r'h, Jnrun. A: srün, L' 2.7,8.2.2,D10.03, Gew. 0'7 '46/2310'tlu -L- 
n"''na erhaften, Beschr. 4 Löcher, Zs. verbogen, Pat' V,

;i,"X'r" Flecken, L.2.6,8.2.9, D1 0.03, Gew. 0'6, 4611041'
""ä"J' ,tt*"ltis absebrochen. Beschr. 1 Loch, Zs. leicht verbogen,
il'i fä a"ru". A:"erün, L' 2.5,8'2.2'D10.05, Gew. 0'8,46/2438'
ilr. 

-- 
utlieitie abÄebrochen, Beschr. 2 Löcher,Zs. zusammenge-

i"i*i p,r rt. ditin.-L. 2.3.8.2.0, Dl 0.05, Gew. 1.2, 4611068.

ärr.'io. ultttitie abgebrochen, Beschr. 2 Löcher, Pat' II, grün, L'
ii e. t.s. Dl 0.03, Gew.0.3, 4611066.
i'r. " allseitie absebrochen, Beschr. 5 Löcher, Zs. zusammenge-

färt.f pät. I. G: dg-rün, A: grün, L. 2.2,8. 1.6, Dl 0.03, Gew. 0'4,

Bleche mit einseitigen Abschrotspuren, beidseitig
absebrochen (falls nicht anders vermerkt;
Nr:2ßs47s2)
mit Rohsussen de (Nr. 2635-2642)
2635 Eih. g, modem in 2 Teile gebrochen, H9. im !ru-clr zahlreiche Bla-

ren, Fut. I, G: dgrün, A: grtin, L.7.2,Qb.0.7, Qh' 0.3, Gew.8'4'
46/1564.

*2636 Erh. g, Enden erhalten, Zs. leicht verdreht,-Pat'-1, G: dgrün' A:
erün, L. 6.0, Qb. 1.2, Qh. 0.25' Gew. 6.8, 4612263.

*2$7 Erh. g, Pat. I. b: dgrün, A: grün, L.5.5, Qb' 1.0, Qh.0'25, Gew.
7.9,4611910.

2638 Erh. g,Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 5.1, Qb'
1.2, Qh. 0.2, Gew. 8.3, 46/1893.

2639 Erh. !, Pat. t, G: dgrün, A: grün, L.3.3, Qb. 1.2, Qh.0.3, Gew'
6.9,4611176.

*2640 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotgt, l?!. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.2, Qb. 1.3, Qh. 0.15, Gew. 4.3, 4611980. 

-+2641 Erh. g, lat. t, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb. 1.0, Qh.0.4' Gew'
5.2,461925.

2642 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.2'Qb. 1.5'

Qh. 0.2, Gew. 3.5, 4612006.

rechteckis (Nr. 2643-29 | 4)
serade (Nr. 26432839\
"*ZAql irtt. g, Hs. RS qüerlaufende Treibspuren (vor Abschroten ange-

brachlj, Meissel rirehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen,^Pat. I, G:

dgrun, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 12.2' Qb. 1.8, Qh. 0'2' Gew'
30.1,461148.

*2644 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
10.5."Qb. 0.7, Qh. 0.35, Cew. t5.9' 4611302.

2645 Erh..g, Zs. Endä aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,-rostfarbe-
ner FTäck, L. 9.2, Qb. 1.0, Qh. 0.25, Gew. 16.4, 4611577.

*2646 Erh. m, Fis. VS iangslaufende Hammerspur, Unterkante mit Riss,

Pat. I, G: dgrün, A: grün, rechts II, grün, L. 9.1, Qb. I'1, Qh. 0.2'
Gew. 10.9, MA ARB066, 461165.

2647 Erh. s, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. II, dgrün, L' 8.6, Qb. 0.9, Qh.
0.1, Gew. 4.3,4611306.

*2648 Erh.g, Hs. längslaufende Treibspuren (vor Abschroten-axgebracht),
Meisiel mehnials angesetzt, auslaufende Spur, links Blase, Unter-
kante mit Blasen, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-
farbener Fleck, L. 8.4, Qb. l'0, Qh. 0.25, Gew' 13.9, 4611996'

2649 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetz,t, 29. Endg aufgebogen, Pat.

I, G:ägrün, A: grün, L.8.1, Qb.0.6, Qh.0.-08, Gew.2.0, 4611921.
*2650 Erh. g,-Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L' 8.1,

Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 7.7, 46/1244.
*2651 Erh. m, Hi. Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.

7.8, Qb. 1.6, Qh. 0.2, Gew. 16.7, MA ARB069'-46/168.
2652 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat I,-G: dgiln,.4;-ql1,

rostfa--rbene Flecken, L. 7.5, Qb. 0'6, Qh. 0.2, Gew. 63,46/1923.
2653 Erh. m, Zs. leicht verbogen, Pat. II, grün, L. 7'3, Qb. 1.0, Qh' 0.08,

Gew. 3.5, 4611 880.
2654 Erh. g, Zs. verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.3, Qb' 0.6, Qh.

0.2, Gew. 5.7,46/1136.
2655 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, leicht verdreht, Pat. I, 

-G:^dgrün,.4:
grüniiostfarbene Fleiken, L i 2, Qb.0.95, Qh. 0.25, Gew. I l.l,
4611281.

2656 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.1' Qb.
0.9, Qh. 0.05, Gew. 3.0, 4611581'

*2657 Erh. g, Zs. links aufgebogen, Pat. I, G: dglün,-A: grün, L. 7.0, Qb.
i.0, Qh. 0.2, Gew. 10.5, MA ARB070, 461169,

2658 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6 8, Qb. 0.5, Qh. 0.25, Gew.
5.8,4611216.

2659 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Zs. leicht verdreht, Pat. I,
G: dghn, A: grün, L.6.7, Q-b' 0.5, Qh' 0.2, Qei1. 4.1,46/191'7.

2660 Erh. m, Zs. beidseitig leicht umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 6.7. Qb. 1.35. Qh. 0.1. Gew' 6.1. 461188.

2661 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, beidseits- längslaufende
Treiböpur (vor Abschroten angebracht?), Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 6.6; Qb. 0.9, Qh. 0.15, Gew. 5.8,46/2061.

2662 Erh. g, Zi. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6'6' Qb.
0.5, Qh. 0.2, Gew. 4.1, 4611594.

2663 Erh. i,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5' Qb.
0.6, Qh. 0.2, Gew. 5.3, 4611272.

*2664 Erh. !, Beschr. zweite Abschrotspur wenig unte-r erster, Pat. I, G:

dgrünl A: grün, L. 6.5, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew' 5.8,461124.
2665 ein. g, lat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew.

3.2,46/1175.
2666 Erh. g, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6'2' Qb.

0.4, Qh. 0.2, Gew. 3.4, 4612267.
2667 Erh. g, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6'2, Qb.

0.5, Qh. 0.2, Gew.4.7,4611289.
*2668 Erh. g-, Beschr. vome und hinten je eine Abschrotspur, Hs. im lruch

zahlriiche Blasen, Ba. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L.6.1, Qb. 1.7, Qh.0.35, Gew'227,461158.
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Flicke, Niete und Unterlagsscheiben (Nr. 2558-2570)

*2558 Flickblech, Erh. g, ganz, Beschr. Form unregelmässig, ungelocht,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1, B. 3.4, Dl 0.05, Gew. 4.3,
461584.2.

Blechniete (Nr 2559-2562)
*2559 Erh. g, ganz, Beschr. Halbfabrikat eines Hohlniets: zusammenge-

drehtes Blechstück, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.6, Dl
0.05, Gew. 0.5, 46/2962.

*2560 Erh. g, g nz, Beschr. Halbfabrikat? zusammengedrehtes Blech-
stück, Hs. Blech grob ausgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.8, B. 2.1, Dl 0.08, Gew. 2.0, 4612834.

*2561 Erh. g, ganz, Beschr. Halbfabrikat? zusammengedrehtes Blech-
stück, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.0, B. 1.4, Dl 0.05, Gew.0.8,
4612835.

*2562 Erh. g, ganz, Beschr. Halbfabrikat? zusammengedrehtes Blechstück,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6, B. 1.3, Dl 0.03, Gew. 0.8,46/2836.

Unterlags scheiben Q{n 2 5 63-2 5 7 0)
*2563 Erh. g, ganz, leicht angerissen, Beschr. rechteckige Platte, Nietloch

von vome eingeschlagen, Hs. Abschrot- und Hammerspuren, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.5,8.2.3,D1 0.2,Gew,6.7,461123.

*2564 Erh. g, ganz, Beschr. trapezförmig, zentrales Nietloch, leicht auf-
gewölbt, Hs. Abschrotspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B.
1.75, Dl 0.08, Gew. 1.6,46/582.

*2565 Erh. g, ganz, Beschr. rechteckig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5,
B. 1.3, Dl 0.03, Gew.0.5,46/654.29.

x2566 Erh. ß, ganz, Beschr. langrechteckig, mit grossem Nietloch, Hs.
aus Blech ausgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 1.0,
Dl 0.1, Gew. 0.8,46/654.12.

*2567 Erh. g, ganz, Beschr. dreieckig mit abgeschnittenen Ecken, Loch
oval, Hs. aus Blech ausgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6,
B. 1.6, D1 0.03, Gew. 0.4,4611002.

x2568 Erh. g, ganz, Beschr. 2 zusammenhängende Unterlagsscheiben mit
vorbereitetem Nietloch, Hs. aus Blech ausgeschrotet, Brüche mit
Meissel vorbereitet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.6, B. 1.5, Dl
0.1, Gew 2.2,461654.6.

2569 Zuweisung unsicher, Erh. g, ganz, Beschr. quadrat., ohne Loch, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5, B. 1.5, Dl 0.03, Gew.0.4, 46/2814.

2570 Zuweisung unsicher, Erh. g, ganz, Beschr. leicht trapezförmig,
ohne Loch, Hs. zwei Seiten sicher abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, schwarze Flecken, L. 1.5, B. 1.5, Dl 0.05, Gew.0.6,
4612810.

3.2. Gruppe 2 (Nr. 25711752)

Blech mit Ausschnitt (Nr. 2571)

x2571 Erh. g, allseitig abgeschrotet, Beschr, rundes Blech (Dm. l6) aus-
geschrotet, andere Seiten grob abgeschrotet, Zs. verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.20.0, B. 19.0, Dl 0.08,
D2 0.05, Gew.8l.9, MA ARBl48,46/1082.

461t069.
1A1) pih. rn, nuna erhalten, Beschr' 3 Löcher, Zs' verbogen,-Pat' I, G:

,r"Än. e,: erun, L' 2.2, B. 2.9, Dl 0.03, Gew' 0"7 ' 46/1059'
1411 äil. o. nu"na erhalten, Beschr. 3 Löcher, Zs. Ecken umgebogen,
Lv tJ 

Fäi. rlb, dgrün,A: grun,L'2.2,B' 2.0,D1 0.03, Gew' 0'9,4611053'
llta -Frh. 

m. aläeitie ab-gebrochen, Beschr. 2 Löcher, Zs. Ecke umge-

boÄen, Pat. I. G: dgrün, A: grün, L.2.1,8. 1.7, Dl 0'03, Gew' 0'3'

4611051.
2615 Eih, g, allseitig abgebrochen, Beschr.4 Löcher, Zs' ve{og91,-fgt

i C:äerün. eI erun, L.2.l,B' 1.3, Dl 0,03, Gew' 0'3, 461104'7.

2616 erh. ml allseitig abgebrochen, Beschr' I L-ogh,-!s' zusammenge-

fuGt, pat. I, G:-dgrün, A: grün' L. 2.0, B. 2.0, Dl 0.03' Gew' 0'7,

4611046.
2617 Eih. g, allseitig abgebrochen, Bes9hr,2^ Lo9h9r,Zs' Ecke umgebogen,

Fut. i'C, agriin, eI grün, L. 1.3,8.0.9' D1 0.03, Gew. 0.1'4613033'

Durchrnesser grösser als 1.8 cm (Nr. 2618-2-620)
;Ä8 Erh. s. Ecke erhalten, Beschr. 4 Löcher, Zs. verdreht, Pat' I, G:

dgrtnl A: grün, rostfarbene Flecken, L' 5.9, B. l'3, Dl 0.03, Gew'

0.9,461t721.
*2619 Eri. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 2 Licher mit verschiedenem

Durcfmesser (grosser 1.8 und l'8 cm)' 7s. verbogen,^Pat l, G:

dgrün, A: grüri;L. 4.3,8.2.0, Dl 0'05, _Gery. 1.5, 4611058.

2620 Eih. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 4 Löch-er, Zs. zusammenge-

faltetlPat. I, G: dgi'ün, A: grün, L.2.6,8. 1.6, Dl 0.03' Gew. 0.6,
461t0'70.

unbestimmbar Q\r. 262 1--2628)
2621 Erh. g, aliseitig abgebroch6n, Besclrr.3 I-o^c!rer.Zs. yelbog;1.!3r

I, G:ägrün, Al grün, L.2.1,8.2.7,D] 9.0?' Gew' 0.5, 4611072'

2622 Erh. g,-allseitig äbgebrochen, Beschr. 2 Löch-erls. Ecke umgebo-
gen, Fät. I, Gadgrün, A: grün, L.2.l,B' 1.5, Dl 0.03, Gew. 0.3,

46/1052.
2623

2624

2625

2626

2627

2628

Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr.4 Löcher, Zs. verbogen' Pat.

I, G:ägrün, A: grün, L.2.0, B. 1.5, Dl 0.03, Gew.0.2, 4611042.

Erh. g,lllseitig äbgebrochen, Beschr. 2 Löcher, Zs. zusammenge-
faltetiPat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 0.7, Dl 0.03, Gew. 0'3,
46/3157.
Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr' 4 Löcher, Zs. zusammenge-

faltetlPat. I, G-: dgrün, A: grün, L. 1.5, B. l.l, Dl 0.03, Gew.0.4,
461t044.
Erh. e. allseitig absebrochen, Beschr. 4 Löcher, Pat. I, G: dgrün,
a: srin. L. 1.3: B.-0.9, Dl 0.03, Gew. 0.1, 46/1048.
Erhl m,'allseitig abgebiochen, Beschr' 2 Löcher, Pat' I, G: dgrün,
A: grün, L. 1.2:8.0.4, D1 0.03, Gew. 0.1, 46/3189. , _

Erh] e. allseitie absebrochen, teilweise modem, Beschr. 2 Löcher,
Pat. fG: dgrün", A:-grün, L.0.7,8.0.7, Dl 0.03, Gew' 0.1,4613181.

BIeche mit ausgestanzten und ausgeschroteten
Löchern (Nr 2572-2634)

Bleche mit ausgestanzten Löchern, mit Spuren
des Stanzeisens (Nr 2572-2628)
Durchmesser 0.7 cm (Nr.2512-2582)
*2572 Erh. g, 2 Ränder erhalten, Beschr. I 7 Löcher, Zs. leicht verbogen, Pat.

V,L.4.5, B. 3.9, Dl 0.2, Gew. 1.8,461849, Crivelli 1946, Taf. VI,9.
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Bleche mit ausgeschroteten Löchern (Meissel mehrmals angesetzt),

Durchmesser grösser als 1.8 cm (Nr. 2629-2633)
2629 Erh. g, älseitig abgebrochen, Beschr. Ansatz von 2 Löchem, Dm.

etwatr,Zs. veibogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. 2.5, Dl
0.05, Gew. 1.5, 46/1359.

*2630 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr' Oberkante abgeschrotet,-2
Lochäi Zs. wellenförmig gebogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L.
4.9, B. 2.4, Dl 0.08, Gew. 3.7, 46/2161.

*2631 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Rand unten erhalten, Zs,

Endeäfgebogei, paj. t, G: dgrün, A: grün' L.3'5, Qb.2.1, Qh.
0.05, Dm. 3.0, Gew. 2.7, 4612567.

2632 Erh..g, Ecke erhalten, Hs. aus rechteckigem, aulgesclirotetem
BlechlZs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L 3.2'B.2.5,
Dl 0.05, Gew. 2.2, 4611720.

2633 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. leicht ggbogen, PaL I, G: dgrün,
A: grtin, L. 2.6,-Qb. 1.1, Qh. 0.03, Gew' 0.9, 4612858.

*2634 Bronzescheibe, Erh. g, ganz, Beschr. mit zentralem Loch' Hs. mit
zahlreichen Schlägen ausgeschrotet, leicht unregelmässig, n-eb-e-n

zentralem Loch z*ei Dellen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Dl 0.05,

Dm. 2.8, Gew. 2.6, 461583.



2554

2555

2556

spuren, Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1,
Qb. 1.2, Qh. 0.25, Gew. 6.9, 46/183'7.
Erh. g, Hs. I Kante gerade, I gerundet (Kreisaussenseite), Ba.
schräglaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb.
1.2, Qh. 0.1, Gew. 1.9, 4612037.
Erh. g, Ende erhalten, Hs. Oberkante beidseitig abgeschrotet, Ba.
einseitig querlaufende Treibspuren, nicht über ganze Breite lau-
fend, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb. 1.2, Qh. 0.65, Gew.
14.9,46il856.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Unterkante mit zahlrei-
chen Blasen, Ba. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L, 3.1, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 1.7, 46/2900.
gebogen, Erh. g, Beschr. ehem. L. 4.8, Hs. Meissel mehrmals an'
gesetzt, Ea. querlaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.
4.4, Qb. 0.4, Qh. 0.05, Gew. 0.5,46/2756.

*2573 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 6 Löcher, Zs. Teil eingefal-
tet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4,8.2.4,D| 0.03, Cew. 1.0,
46t460.4.

25'74 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 3 Löcher, Zs. leicht verbo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B. 1.4, Dl 0.03, Gew.0.4,
46/460.1.

*25'15 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 7 Löcheq Zs. Teile eingefaltet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.6,8.2.3, Dl 0.03, Gew.0.6,46/460.2.

*2576 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 5 Löcher, Zs. eingerissen, Pat. I, G:
dgrün, A: grun,L.2.4,8.2.0, Dl 0.03, Gew.0.5,461460.3.

2577 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. 5 Löcher, Zs. Ecke umge-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4,8. 1.3, Dl 0.03, Gew.0.4,
4611073.

2578 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr.2 Löcher, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.4,8. 1.0, Dl 0.03, Gew.0.2, 4611036.

2579 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 8 Löcher, Zs. zusammenge-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.2,8. 1.5, D1 0.03, Gew. 0.5,
46/1039.

*2580 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 6 Löcher, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.2.1,8. 1.3, Dl 0.03, Gew.0.3, 4611038.

2581 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 6 Löcher, Zs. zusammengebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, B. 1.3, Dl 0.05, Gew. 0.4,46/1040.

2582 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 3 Löcher, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.0, Dl 0.03, Gew. 0.2,46/1037,

Durchmesser 1.6 cm (Nr. 2583-2594)
*2583 Erh. g, Ecke erhalten, Beschr. 3 Löcher, Zs. verbogen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 5.0, B.2.2,D\ 0.05, Gew. 2.0,4611060.
x2584 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 4 Löcher, dazu 2 grössere,

Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, B. 4.1, D1
0.05, Gew. 2.1, 4611061.

*2585 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. 4 Löcher, Pat. II.I, L. 4.'1, B. 3.4,
Dl 0.03, Gew. 1.0, 461510.56.

2586 Erh. m, allseitig abgebrochen, Beschr. 2 Löcher, Zs. leicht verbo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,8.2.5, Dl 0.08, Gew.2.3,
46n394.

2587 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 3 Löcher, Zs. verbogen, Pat.
1, G: dgrün, A: grün, L.3.9, B. 1.7, Dl 0.05, Gew. 1.0, 4611063.

2588 Erh. s, allseitig abgebrochen, Beschr. 1 Loch, Zs. modem verbo-
gen, Pat. II, grün, L.3.8, B.2.0, Dl 0.05, Gew. 1.0,4612950.

2589 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 3 Löcher, Zs. Ecke umgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.3.6, B.2.3, Dl 0.05, Gew.0.8, 46/10'11.

*2590 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 3 Löcher, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L.3.6, B. l.l, Dl 0.03, Gew.0.3,
46/t06s.

2591 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 3 Löcher, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.3.4, B. 1.5, Dl 0.05, Gew. 1.1,46/1064.

2592 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 2 Löcher, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgnin, A: grün, L.2.9,8. 1.7, Dl 0.03, Gew.0.6, 4611062.

2593 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 4 Löcher, Zs. verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.2,8. 1.0, D1 0.03, Gew.0.3, 46/1043.

2594 Erh. g, Ecke erhalten, Beschr. 3 Löcher, Zs. zu Päckchen gefaltet,
Pat. I,G: dgrün,A: grün,L. 1.8,B. 1.3,D1 0.03,Gew.0.7,4611045.

Durchmesser 1.8 cm (Nr. 2595-2617)
*2595 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. l3 Löcher, in Reihen, Zs. leicht ver-

bogen, Ecke umgebogen, Pat. III, L. 11.7, B. 3.6, Dl 0.25, Gew.
4.3,461'185, Crivelli 1946, Taf. VI,8.

*2596 Erh. m, Ecke erhalten, Beschr. 5 Scheiben ausgestanzt, rechtecki-
ges Loch, Zs. leicht verbogen, Pat. III, L.6.4,8.4.1, Dl 0.4, Gew.
3.2,46t836.

*2597 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 5 Löcher, sekundäre Verwendung ei-
nes Bleches mit 2 Nieten angenietetem Rechteckblech, Nietköpfe
gross, unregelmässig, RS unregelmässig verschlagen, Pat. I, G:
dbronzen-dgrün, A: grün, L,5.25,8.5.2,D\ 0.25, D2 0.05, Gew.
8.9, OR, 461t05s.

*2598 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 4 Löcher, oben grösseres
Loch ausgeschrotet, Loch im Blech, Zs. Ecke umgebogen, Riss,
Pat. I, G: dgrün, A: grun,L. 4.4, B. 3.3, D 1 0.05, Gew. 3.4,46/105'7 .

2599 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 2 Löcher, Zs. zusammenge-
faltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, B. 1.8, Dl 0.03, Gew.0.6,
46/t049.

2600 Erh. g, Rand erhalten, Beschr. 1 Loch, Zs. leicht verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 3.4, B.2.3, Dl 0.05, Gew. 1.3, 4611478.*2601 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 4 Löcher, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.3, B.2.1, Dl 0.1, Gew. 1.6, 46/1056.

*2602 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. Löcher nichtzählbar,Zs. zu
Päckchen gefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, B.2.3, Dl 0.03,
Gew. 2.0, 46/1054.

2603 Erh. m, Rand erhalten, Beschr. 2 Löcher, Zs. Ecke umgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,8.2.0, Dl 0.03, Gew.0.9, 46/2875.

2604 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 2 Löcher, Zs. zusammenge-
faltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.9,8. 1.8, Dl 0.05, Gew. 1.6,
46l I 050.

2605 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 5 Löcher, Zs. verbogen, Pat.

I. G: dbronzen-dgrün, A: grun,L' 2'7' B' l'8, Dl 0'03, Gew' 0'6'

ill' o!' 
; 

^" 
n erhalten. Beschr. 2 Löcheq Zs. zusammen gebogen'

il'i'r'h, Jnrun. A: srün, L' 2.7,8.2.2,D10.03, Gew. 0'7 '46/2310'tlu -L- 
n"''na erhaften, Beschr. 4 Löcher, Zs. verbogen, Pat' V,

;i,"X'r" Flecken, L.2.6,8.2.9, D1 0.03, Gew. 0'6, 4611041'
""ä"J' ,tt*"ltis absebrochen. Beschr. 1 Loch, Zs. leicht verbogen,
il'i fä a"ru". A:"erün, L' 2.5,8'2.2'D10.05, Gew. 0'8,46/2438'
ilr. 

-- 
utlieitie abÄebrochen, Beschr. 2 Löcher,Zs. zusammenge-

i"i*i p,r rt. ditin.-L. 2.3.8.2.0, Dl 0.05, Gew. 1.2, 4611068.

ärr.'io. ultttitie abgebrochen, Beschr. 2 Löcher, Pat' II, grün, L'
ii e. t.s. Dl 0.03, Gew.0.3, 4611066.
i'r. " allseitie absebrochen, Beschr. 5 Löcher, Zs. zusammenge-

färt.f pät. I. G: dg-rün, A: grün, L. 2.2,8. 1.6, Dl 0.03, Gew. 0'4,

Bleche mit einseitigen Abschrotspuren, beidseitig
absebrochen (falls nicht anders vermerkt;
Nr:2ßs47s2)
mit Rohsussen de (Nr. 2635-2642)
2635 Eih. g, modem in 2 Teile gebrochen, H9. im !ru-clr zahlreiche Bla-

ren, Fut. I, G: dgrün, A: grtin, L.7.2,Qb.0.7, Qh' 0.3, Gew.8'4'
46/1564.

*2636 Erh. g, Enden erhalten, Zs. leicht verdreht,-Pat'-1, G: dgrün' A:
erün, L. 6.0, Qb. 1.2, Qh. 0.25' Gew. 6.8, 4612263.

*2$7 Erh. g, Pat. I. b: dgrün, A: grün, L.5.5, Qb' 1.0, Qh.0'25, Gew.
7.9,4611910.

2638 Erh. g,Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 5.1, Qb'
1.2, Qh. 0.2, Gew. 8.3, 46/1893.

2639 Erh. !, Pat. t, G: dgrün, A: grün, L.3.3, Qb. 1.2, Qh.0.3, Gew'
6.9,4611176.

*2640 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotgt, l?!. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.2, Qb. 1.3, Qh. 0.15, Gew. 4.3, 4611980. 

-+2641 Erh. g, lat. t, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb. 1.0, Qh.0.4' Gew'
5.2,461925.

2642 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.2'Qb. 1.5'

Qh. 0.2, Gew. 3.5, 4612006.

rechteckis (Nr. 2643-29 | 4)
serade (Nr. 26432839\
"*ZAql irtt. g, Hs. RS qüerlaufende Treibspuren (vor Abschroten ange-

brachlj, Meissel rirehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen,^Pat. I, G:

dgrun, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 12.2' Qb. 1.8, Qh. 0'2' Gew'
30.1,461148.

*2644 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
10.5."Qb. 0.7, Qh. 0.35, Cew. t5.9' 4611302.

2645 Erh..g, Zs. Endä aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,-rostfarbe-
ner FTäck, L. 9.2, Qb. 1.0, Qh. 0.25, Gew. 16.4, 4611577.

*2646 Erh. m, Fis. VS iangslaufende Hammerspur, Unterkante mit Riss,

Pat. I, G: dgrün, A: grün, rechts II, grün, L. 9.1, Qb. I'1, Qh. 0.2'
Gew. 10.9, MA ARB066, 461165.

2647 Erh. s, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. II, dgrün, L' 8.6, Qb. 0.9, Qh.
0.1, Gew. 4.3,4611306.

*2648 Erh.g, Hs. längslaufende Treibspuren (vor Abschroten-axgebracht),
Meisiel mehnials angesetzt, auslaufende Spur, links Blase, Unter-
kante mit Blasen, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-
farbener Fleck, L. 8.4, Qb. l'0, Qh. 0.25, Gew' 13.9, 4611996'

2649 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetz,t, 29. Endg aufgebogen, Pat.

I, G:ägrün, A: grün, L.8.1, Qb.0.6, Qh.0.-08, Gew.2.0, 4611921.
*2650 Erh. g,-Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L' 8.1,

Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 7.7, 46/1244.
*2651 Erh. m, Hi. Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.

7.8, Qb. 1.6, Qh. 0.2, Gew. 16.7, MA ARB069'-46/168.
2652 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat I,-G: dgiln,.4;-ql1,

rostfa--rbene Flecken, L. 7.5, Qb. 0'6, Qh. 0.2, Gew. 63,46/1923.
2653 Erh. m, Zs. leicht verbogen, Pat. II, grün, L. 7'3, Qb. 1.0, Qh' 0.08,

Gew. 3.5, 4611 880.
2654 Erh. g, Zs. verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.3, Qb' 0.6, Qh.

0.2, Gew. 5.7,46/1136.
2655 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, leicht verdreht, Pat. I, 

-G:^dgrün,.4:
grüniiostfarbene Fleiken, L i 2, Qb.0.95, Qh. 0.25, Gew. I l.l,
4611281.

2656 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.1' Qb.
0.9, Qh. 0.05, Gew. 3.0, 4611581'

*2657 Erh. g, Zs. links aufgebogen, Pat. I, G: dglün,-A: grün, L. 7.0, Qb.
i.0, Qh. 0.2, Gew. 10.5, MA ARB070, 461169,

2658 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6 8, Qb. 0.5, Qh. 0.25, Gew.
5.8,4611216.

2659 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Zs. leicht verdreht, Pat. I,
G: dghn, A: grün, L.6.7, Q-b' 0.5, Qh' 0.2, Qei1. 4.1,46/191'7.

2660 Erh. m, Zs. beidseitig leicht umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 6.7. Qb. 1.35. Qh. 0.1. Gew' 6.1. 461188.

2661 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, beidseits- längslaufende
Treiböpur (vor Abschroten angebracht?), Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 6.6; Qb. 0.9, Qh. 0.15, Gew. 5.8,46/2061.

2662 Erh. g, Zi. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6'6' Qb.
0.5, Qh. 0.2, Gew. 4.1, 4611594.

2663 Erh. i,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5' Qb.
0.6, Qh. 0.2, Gew. 5.3, 4611272.

*2664 Erh. !, Beschr. zweite Abschrotspur wenig unte-r erster, Pat. I, G:

dgrünl A: grün, L. 6.5, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew' 5.8,461124.
2665 ein. g, lat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew.

3.2,46/1175.
2666 Erh. g, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6'2' Qb.

0.4, Qh. 0.2, Gew. 3.4, 4612267.
2667 Erh. g, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6'2, Qb.

0.5, Qh. 0.2, Gew.4.7,4611289.
*2668 Erh. g-, Beschr. vome und hinten je eine Abschrotspur, Hs. im lruch

zahlriiche Blasen, Ba. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L.6.1, Qb. 1.7, Qh.0.35, Gew'227,461158.
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2610

26112557

Flicke, Niete und Unterlagsscheiben (Nr. 2558-2570)

*2558 Flickblech, Erh. g, ganz, Beschr. Form unregelmässig, ungelocht,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1, B. 3.4, Dl 0.05, Gew. 4.3,
461584.2.

Blechniete (Nr 2559-2562)
*2559 Erh. g, ganz, Beschr. Halbfabrikat eines Hohlniets: zusammenge-

drehtes Blechstück, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.7, B. 1.6, Dl
0.05, Gew. 0.5, 46/2962.

*2560 Erh. g, g nz, Beschr. Halbfabrikat? zusammengedrehtes Blech-
stück, Hs. Blech grob ausgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.8, B. 2.1, Dl 0.08, Gew. 2.0, 4612834.

*2561 Erh. g, ganz, Beschr. Halbfabrikat? zusammengedrehtes Blech-
stück, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.0, B. 1.4, Dl 0.05, Gew.0.8,
4612835.

*2562 Erh. g, ganz, Beschr. Halbfabrikat? zusammengedrehtes Blechstück,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6, B. 1.3, Dl 0.03, Gew. 0.8,46/2836.

Unterlags scheiben Q{n 2 5 63-2 5 7 0)
*2563 Erh. g, ganz, leicht angerissen, Beschr. rechteckige Platte, Nietloch

von vome eingeschlagen, Hs. Abschrot- und Hammerspuren, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.5,8.2.3,D1 0.2,Gew,6.7,461123.

*2564 Erh. g, ganz, Beschr. trapezförmig, zentrales Nietloch, leicht auf-
gewölbt, Hs. Abschrotspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B.
1.75, Dl 0.08, Gew. 1.6,46/582.

*2565 Erh. g, ganz, Beschr. rechteckig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5,
B. 1.3, Dl 0.03, Gew.0.5,46/654.29.

x2566 Erh. ß, ganz, Beschr. langrechteckig, mit grossem Nietloch, Hs.
aus Blech ausgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 1.0,
Dl 0.1, Gew. 0.8,46/654.12.

*2567 Erh. g, ganz, Beschr. dreieckig mit abgeschnittenen Ecken, Loch
oval, Hs. aus Blech ausgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6,
B. 1.6, D1 0.03, Gew. 0.4,4611002.

x2568 Erh. g, ganz, Beschr. 2 zusammenhängende Unterlagsscheiben mit
vorbereitetem Nietloch, Hs. aus Blech ausgeschrotet, Brüche mit
Meissel vorbereitet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.6, B. 1.5, Dl
0.1, Gew 2.2,461654.6.

2569 Zuweisung unsicher, Erh. g, ganz, Beschr. quadrat., ohne Loch, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 1.5, B. 1.5, Dl 0.03, Gew.0.4, 46/2814.

2570 Zuweisung unsicher, Erh. g, ganz, Beschr. leicht trapezförmig,
ohne Loch, Hs. zwei Seiten sicher abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, schwarze Flecken, L. 1.5, B. 1.5, Dl 0.05, Gew.0.6,
4612810.

3.2. Gruppe 2 (Nr. 25711752)

Blech mit Ausschnitt (Nr. 2571)

x2571 Erh. g, allseitig abgeschrotet, Beschr, rundes Blech (Dm. l6) aus-
geschrotet, andere Seiten grob abgeschrotet, Zs. verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, schwarze Flecken, L.20.0, B. 19.0, Dl 0.08,
D2 0.05, Gew.8l.9, MA ARBl48,46/1082.

461t069.
1A1) pih. rn, nuna erhalten, Beschr' 3 Löcher, Zs' verbogen,-Pat' I, G:

,r"Än. e,: erun, L' 2.2, B. 2.9, Dl 0.03, Gew' 0"7 ' 46/1059'
1411 äil. o. nu"na erhalten, Beschr. 3 Löcher, Zs. Ecken umgebogen,
Lv tJ 

Fäi. rlb, dgrün,A: grun,L'2.2,B' 2.0,D1 0.03, Gew' 0'9,4611053'
llta -Frh. 

m. aläeitie ab-gebrochen, Beschr. 2 Löcher, Zs. Ecke umge-

boÄen, Pat. I. G: dgrün, A: grün, L.2.1,8. 1.7, Dl 0'03, Gew' 0'3'

4611051.
2615 Eih, g, allseitig abgebrochen, Beschr.4 Löcher, Zs' ve{og91,-fgt

i C:äerün. eI erun, L.2.l,B' 1.3, Dl 0,03, Gew' 0'3, 461104'7.

2616 erh. ml allseitig abgebrochen, Beschr' I L-ogh,-!s' zusammenge-

fuGt, pat. I, G:-dgrün, A: grün' L. 2.0, B. 2.0, Dl 0.03' Gew' 0'7,

4611046.
2617 Eih. g, allseitig abgebrochen, Bes9hr,2^ Lo9h9r,Zs' Ecke umgebogen,

Fut. i'C, agriin, eI grün, L. 1.3,8.0.9' D1 0.03, Gew. 0.1'4613033'

Durchrnesser grösser als 1.8 cm (Nr. 2618-2-620)
;Ä8 Erh. s. Ecke erhalten, Beschr. 4 Löcher, Zs. verdreht, Pat' I, G:

dgrtnl A: grün, rostfarbene Flecken, L' 5.9, B. l'3, Dl 0.03, Gew'

0.9,461t721.
*2619 Eri. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 2 Licher mit verschiedenem

Durcfmesser (grosser 1.8 und l'8 cm)' 7s. verbogen,^Pat l, G:

dgrün, A: grüri;L. 4.3,8.2.0, Dl 0'05, _Gery. 1.5, 4611058.

2620 Eih. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 4 Löch-er, Zs. zusammenge-

faltetlPat. I, G: dgi'ün, A: grün, L.2.6,8. 1.6, Dl 0.03' Gew. 0.6,
461t0'70.

unbestimmbar Q\r. 262 1--2628)
2621 Erh. g, aliseitig abgebroch6n, Besclrr.3 I-o^c!rer.Zs. yelbog;1.!3r

I, G:ägrün, Al grün, L.2.1,8.2.7,D] 9.0?' Gew' 0.5, 4611072'

2622 Erh. g,-allseitig äbgebrochen, Beschr. 2 Löch-erls. Ecke umgebo-
gen, Fät. I, Gadgrün, A: grün, L.2.l,B' 1.5, Dl 0.03, Gew. 0.3,

46/1052.
2623

2624

2625

2626

2627

2628

Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr.4 Löcher, Zs. verbogen' Pat.

I, G:ägrün, A: grün, L.2.0, B. 1.5, Dl 0.03, Gew.0.2, 4611042.

Erh. g,lllseitig äbgebrochen, Beschr. 2 Löcher, Zs. zusammenge-
faltetiPat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 0.7, Dl 0.03, Gew. 0'3,
46/3157.
Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr' 4 Löcher, Zs. zusammenge-

faltetlPat. I, G-: dgrün, A: grün, L. 1.5, B. l.l, Dl 0.03, Gew.0.4,
461t044.
Erh. e. allseitig absebrochen, Beschr. 4 Löcher, Pat. I, G: dgrün,
a: srin. L. 1.3: B.-0.9, Dl 0.03, Gew. 0.1, 46/1048.
Erhl m,'allseitig abgebiochen, Beschr' 2 Löcher, Pat' I, G: dgrün,
A: grün, L. 1.2:8.0.4, D1 0.03, Gew. 0.1, 46/3189. , _

Erh] e. allseitie absebrochen, teilweise modem, Beschr. 2 Löcher,
Pat. fG: dgrün", A:-grün, L.0.7,8.0.7, Dl 0.03, Gew' 0.1,4613181.

BIeche mit ausgestanzten und ausgeschroteten
Löchern (Nr 2572-2634)

Bleche mit ausgestanzten Löchern, mit Spuren
des Stanzeisens (Nr 2572-2628)
Durchmesser 0.7 cm (Nr.2512-2582)
*2572 Erh. g, 2 Ränder erhalten, Beschr. I 7 Löcher, Zs. leicht verbogen, Pat.

V,L.4.5, B. 3.9, Dl 0.2, Gew. 1.8,461849, Crivelli 1946, Taf. VI,9.
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Bleche mit ausgeschroteten Löchern (Meissel mehrmals angesetzt),

Durchmesser grösser als 1.8 cm (Nr. 2629-2633)
2629 Erh. g, älseitig abgebrochen, Beschr. Ansatz von 2 Löchem, Dm.

etwatr,Zs. veibogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. 2.5, Dl
0.05, Gew. 1.5, 46/1359.

*2630 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr' Oberkante abgeschrotet,-2
Lochäi Zs. wellenförmig gebogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L.
4.9, B. 2.4, Dl 0.08, Gew. 3.7, 46/2161.

*2631 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Beschr. Rand unten erhalten, Zs,

Endeäfgebogei, paj. t, G: dgrün, A: grün' L.3'5, Qb.2.1, Qh.
0.05, Dm. 3.0, Gew. 2.7, 4612567.

2632 Erh..g, Ecke erhalten, Hs. aus rechteckigem, aulgesclirotetem
BlechlZs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L 3.2'B.2.5,
Dl 0.05, Gew. 2.2, 4611720.

2633 Erh. g, beidseitig abgebrochen, Zs. leicht ggbogen, PaL I, G: dgrün,
A: grtin, L. 2.6,-Qb. 1.1, Qh. 0.03, Gew' 0.9, 4612858.

*2634 Bronzescheibe, Erh. g, ganz, Beschr. mit zentralem Loch' Hs. mit
zahlreichen Schlägen ausgeschrotet, leicht unregelmässig, n-eb-e-n

zentralem Loch z*ei Dellen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Dl 0.05,

Dm. 2.8, Gew. 2.6, 461583.



2669

*26',70

2671

2672

2673

*2674

2675

2676

2677

2678

2679

2680

2681

2682

*2683

2684

2685

2686

2687

2688

2689

x2690

2691

2692

2693

2694

2695

2696

*2697

*2698

2699

2700

2701

2702

2703

2704

2705

Erh. g, modem in 3 Teile zerbrochen und beidseitig abgebrochen,
Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.5.9, Qb.0.25, Qh.0.15, Gew.0.8,
46/2679.
Erh. g, linkes Ende abgebrochen, Hs. Unterkante mit Riss vom
Treiben, Ba. Oberkante von zwei Seiten abgeschrotet, rechtes En-
de abgeschrotet, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: grün, A: grün, L.
5.9, Qb. 2.5, Qh. 0.1, Gew. 9.3,46/18s.
Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, Qb.
0.75, Qh. 0.08, Gew. 2.2,46/1294.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, Qb.
0.6, Qh. 0.05, Gew. 1.4,46/1239.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.8, Qb.0.5, Qh.0.15, Gew.
3.9,4611847.
Erh. g, Beschr. zweite, nicht durchlaufende Abschrotspur unter der
ersten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, blau, L.5.8, Qb. l.l, Qh.0.25,
Gew. 9.6, MA ARB061, 461160.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.8, Qb. 1.2, Qh.0.15, Gew.
6.7,46n59.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew.
5.4, 4611327.
Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7,
Qb.0.3. Qh.0. 15, Cew. 1.4, 46t1969.
Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I; G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb.
0.5, Qh. 0. 15, Gew. 2.9, 46/1258.
prh. g, H9. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.6. Qb. 0.4, Qh. 0.2, Cew. 2.9,46/1290.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.6, Qb. 1.4, Qh.0.15, Gew.
6.s,4611152.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 5.6, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew.
4.0,46/1134.
Erh. g, Hs. Unterkante mit Riss, Zs. Ende aufgebogen, Pat, I, G:
dgrün, A: gnin, L.5.5, Qb.0.7, Qh.0.15, Gew. 4.4,4611916.
Erh. m, Hs. RS Blase, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.5, Qb. 1.25,
Qh. 0.2, Gew. 7.9, MA ARB062, 461161.
Erh. g, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L.5.5, Qb.0.65, Qh.0.15, Gew.
4.6,46^t39.

rh, g, Hg. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.5, Qb. l.l, Qh. 0.2, Gew. 6.7, 46/1110.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Meissel mehrmals angesetzt,
Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 5.4, Qb. 0.6,
Qh. 0.15, Gew 4.3, 4611794.
Erh. g, Beschr. zweite, durchlaufende Abschrotspur 0.35 unter er-
ster, bereits leicht eingerissen, Hs. Unterkante mit Rissen, Zs. En-
de aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.9, Qh. 0. I 5,
Gew. 4.4, 46/2262.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb.l.l, Qh. 0.15, Gew. 7.0, 4611901.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.55, Qh. 0.2, Gew.
4.2,46/1325.
Erh. g, unten modemer Ausbruch, Hs. RS querlaufende Hammer-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.2, Qb. 1.65, Qh.0.05, Gew,
4.1, MA ARB065, 461164.
Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.2, Qb.
0.35. Qh.0. 15, Gew.2.3,461t264.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.2, Qb. 1.4, Qh. 0.08, Gew.
3.6,46/|53.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.1, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew.
3.2,46/1159.
Erh. g, Hs. Meissel zweimal angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: ägrün, A: grün, L. 5.0, Qb:0.55, Qh. 0.2, cew.i.4,1AtiZSA.
E.h.g, H!. linkes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.0, Qb. 0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.7,46/1198.
Erh. g. Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.0, Qb.0.45, Qh.0.15, Gew.
2.5,46/1t94.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 4.9, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew.
2.3,46/t946.
Erh. g, Beschr. untere Kante gewellt, Schrotspur mit Absatz, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, Qb. 1.1, Qh. 1.1, cew. 3.2, MA
4RB063,461162.
Prh. g, Beschr. querlaufende Abschrotspur an rechtem Ende, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.9, Qb.0.6, Qh.0.2, Gew. 4.2,461129.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 4.9, eb.
0.45, Qh. 0.25, Gew. 3.1,46/1138.
Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L.
4.8, Qb. 0.35, Qh. 0.2, Cew. 2.0,46/1998.
Erh. g, Beschr. querlaufende Abschrotspur an linkem Ende, Hs.
Hammerspur, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, Qb.0.9, eh.0.15,
Gew.4.2,46/125.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden aufgebogen, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 4.8, Qb. 0.55, Qh. 0.2, Gew. 3-3,4611227.
F.h, g, !.r. lechte lchmalseite mit Riss. Pat. I, C: dgrün, A: grün,
L. 4.8, Qb. 0.95, Qh. 0.2, Gew. 7.3,461t137.
Erh. g, Hs. Treibspur (vor Abschroten angebracht), Zs. Ende auf-
gelogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.4.7, Qb. 1.2, eh.0.l, Gew.
3.7,46/2092.

Erh. s, stark ausgebrochen, Pat. II, grün, L.4.7, Qb.0.6, Qh.0.l,
Gew. 1.0, 46120'76.
Erh. g, Hs. Treibspur (vor Abschroten angebracht), Zs. Ende auf-
gebogen, leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grtrn,L.4.7, Qb. 1.0,
Qh. 0.1, Gew. 2.9, 46/1215.
Erh. g, Pat. II, grün, L.4.7, Qb.0.6, Qh.0.15, Gew. 3.3,4611144.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 4.8, Zs. Enden stark aufgebogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew.2.0,46/2149.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb.0.5, Qh.0.l, Gew. 1.7,4612002.

Pr-h. g, Z!. Erde aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb.
1.0, Qh. 0.05, Gew. 2.1, 46/1945.
Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: gnin, L. 4.6, Qb. 0.8, Qh. 0.08, Gew.
2.0,46il9t2.
E-rh. g, Zy.. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6,
Qb. 1.2, Qh. 0.08, Gew.2.9,46/t821.
F.h, g, !-r. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4,6, Qb. 0.s, Qh. 0.08, Gew. 1.1, 46/1231.
Erh. g, Beschr. mit Blase, an oberer Kante Meissel mehrmals an-
gesetzt, RS mit querlaufender Abschrotspur, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.5, Qb. 1.2, Qh. 0.3, Gew. 10.5, 461630.

P.h, g, !_r.Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.5, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 3.4,46/2286.
!r!, S.Zs, Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb.
0.55, Qh. 0.15, Gew. 2.5, 46/1232.

!$. g, Zs, Enden leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5,
Qb. 0.7, Qh. 0.1, Gew. 2.0, 4611091.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.5, Qh.0.2, Gew.2.9,46/22j3.
Eth. g,Zl. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene
Flecken, L. 4.4, Qb.0.8, Qh. 0.08, Gew. 1.2,4612067.
Erh. g, Hs. Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.4.4,
Qb. 0.65, Qh. 0.1, Gew. 2.0, 46/1949.

rh. m, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgnin, A: grün,
L. 4.4, Qb.0.9, Qh. 0.1, Gew. 2.1, 4611818.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb. 1.3, Qh.0.05, Gew.
2.4,46/1205.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 4.4, Qb.0.45, Qh. 0.2, Gew. 1.8, 4611150.
Erh. g, Hs. rechte RS abgeschrotet, Pat. l. C: dgrün, A: grün, L.
4.4. Qb. 0.7, Qh. 0.15, Gew. 2.7, 46/1123.
!1h. g, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.35,
Qb. 0.45, Qh. 0.15, Gew. 1.8, 46/1146.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, eb.
0.8, Qh.0.05, Gew. 1.1,4612022.
Erh. m, Hs. Unterkante mit 3 grossen Rissen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.3, Qb. 1.2, Qh. 0.1, Gew. 2.1, 46/1820.
Erh., g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht gebogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 4.2, Qb. 0.55, Qh. 0. l, Gew. l.B:4612j61.
F.h, g, !_.. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.2, Qb.0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.9, 46/2758.
F.h, g, !_r. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.2, Qb.0.7, Qh. 0.08, Gew. 1.3, 4612056.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.2, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew.
2.8,46/1999.
Erh. g, Beschr. zweite, nicht durchlaufende Abschrotspur links un-
terersten, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.4.2, Qb. 1.0, Qh.0.15, Gew.
3.8, 4611 80.

Pr!.grzl. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,eb.
0.7, Qh. 0.1. Cew. 2.2,46/1799.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,Qb.2.0, Qh.0.t5, Gew.
9.5,46/t282.
Erh. g,_Beschr. Unterkante gewellt, Zs. Enden aufgebogen, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.2, Qb. 1.5, Qh. 0.08, Gew. 3.9,
46/1206.
Erh. g, Hs. linker Bruch mit Blase, Zs. Ende aufgebogen, pat. I, G:
QBrün, A: grün, L. 4.1, Qb. 0.6, Qh. 0.25, cew:3.9,-46t2264.
Er,h. g, Pa!. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, Qb. 1.5, eh.0.l, Gew.
4.8, 46/1181.

P4 g, pu! I, G: dgrün, A: grün, L.4.t, Qb.0.5, eh.0.2, Gew.
2.7,46/n24.
!rf. g, P9r I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, eb. 0.5, eh. 0.3, Gew.
3.4,4612292.
Er,h. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0, eb. 0.6, eh. 0.15, Gew.
1.8,46t2059.
E1h.g, Z!.- Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0,
Qb. 1.2, Qh. 0.08, Gew.2.2.46/2036.
pr]r, S.Zs.^Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0, eb.
0.65, Qh. 0.1, Gew. 1.8,4611849.

Fr\.9,.21. Ende aufgebogen, Par. I, G: dgrün. A: grün, L.4.0. eb.
0.6, Qh. 0.2, Gew. 2.8.4611836.
Erh. 

^g,_Zs. 
leicht-ggwellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, eb. 0.4,

Qh. 0.15, Gew. 2.0, 46/2767.
prh. g, !-Is. Meissel mehrmals angesetzt, Blasen, Zs. Enden aufge-
!o-ge1,,Pqt, I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, eb. 0.5, eh.0.15, c;w.
1.9,46/2760.

F'h q Beschr' Unterkante umgebogen, Pat' I, C: dgrün, A: grün'
t/+t i"ä 6'n 0.8. Dl 0.08, cew. 2.0, 4611372.

^a^o i"r." " ff.. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat'
2t4ö i'ä ä;;. A: srün, L. 3.9. Qb. 1.0, Qh. 0.05. Gew' 1 4, 4611210'

^n^^ 'i"i "iZi.'e"oE 
leicht aufgebogen' Pat. I' G: dgrün. A: grün' L'

L t+1 
l.s.'öu. 0.7, Qh. 0'2. cew' 4 l, 46lll3l.. -.

11.(t iii.i, px.'l,tG: dgrün, A: grün, L. 3.8' Qb 0'5, Qh' 0 2, Gew'

2.8.4612272'
.1<t E;;. ;,^.leicht verbogen. Pat. I' G: dgrün, A: grün' rostlarbenezt, 

Fiä.t?'"]L.3.8, Qb.0.4. Qh.0.08' Gew' 0.6,461t976'

a1\1 'Bär. 
n, b"t. I, ö:-dgrün, Ä: grün, L' 3'8, Qb' 0'9, Qh 0'1, Gew'

2 0. i6lt2t3.
n1<1 ;t:i;. ;. H.. rechts grosse Blase, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L' 3'8'

ot o.ZS. Oh, 0.25, Gew. 4.3. 46lll5l'
11\a plÄ. e. ls.-einrelne, breite Schlagspur, Pat' I, G: dgrün' A: grün'

l. s.7. ou. l.l. Qh.0. I, cew.2.9. 46/2tts.
)1s5 Eifr. n,21. Ende äufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'7, Qb'

o 6. öh. 0.15. Gew. 2.4' 4612102.
.1<A ä'-ri i H.. RS mit Treibspuren (vor Abschroten angebracht), Pat'LIJw i'ä,?";ü;. A: srün, L. 3:7, Qb. l'2. Qh. 0.l, cew. 3 0.4611838'

2757 E.n'. g,"put. I' G-: dgrün, A: grün, L' 3'7, Qb' 1'3, Qh' 0'2' Gew'

5.6,4611828.
2't58 Ei-fl. g, gt. rechtes Ende abgeschrotet' Pat' I, G: dgrün, A: grün, L'

1 7 öb. I.0. oh. 0.1. Gew.2.2,46/1257.
2759 gif-l. Ä, Ht. Me-issel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen- P-a^t'

t.-C,äetün, A: grün' L. 3.6, Qb. 0.9' Qh.-0 1.,-Cew' 2'2'4612733'

,'760 E.h. n."H.. qu"äaufende Treibspuren auf beiden Seiten (vor Ab-

."t'tto?6n angäbracht), Riss in unterer Kante,-Pat' I, G: dgrün, A:

srün. L.3.6:Ob. 1.3, Qh.0.1, Cew'3,3,46/175.
2761 

-gi-t.'g, put. I,-G: dgrün. A: grün, rostfarbener Fleck. L' 3 6' Qb'
1.5, Qh. 0.03, Gew. 1.8, 4611313.

*2762 Eti. Ä, pat. t, G: dgrün, A: grün, L' 3.6, Qb.0.7' Qh.0'08, Gew'

1.2,4611122.
2763 eih. g, Sescnr. Unterkante mit Rissen, Zs. leichtverbogeL, P3t:-I,

C: aiiun, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 3'5, Qb' 0.8, Qh' 0 05'

Gew. 0.9, 4612729.
2764 Erh. e. Hs. Blasen im Bruch, Pat. I' G: dgrün, A: grün, L' 3'5, Qb'

0.5, Öh. 0.2, cew. 2.5,4612703.
2765 Erh. e-, Hs. längslaufende Treibspuren (vor Abschroten angebracht),

Zs. dnde aufgäbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3 5, Qb' 0'6'

Qh. 0.1, Gew. 1.7, 46/26'71.
2766 E-rh. g,2s. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3'5, Qb'

1.0, Qh. 0.08, Gew. 1'9, 46/1260.
2767 n*r. !, lat. t, G: dgrtln, A: grün, L. 3.5, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew'

2.6,4611202.
2768 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 3.5' Qb'

1.5, Qh. 0.08, Gew. 3.4, 46ll 100.

2769 Erh. s-, Hs. Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'4,

Qb. d6, Qh. 0.05, Gew. 0.9. 4612775.
2770 Eirh. g, i{s. rechts querlaufende Abschrotsplr,^Zs.^Ende aufgebogen,

Pat. Il'G: dgrün, A:'grün, L. 3'4, Qb' 0.6, Qh' 0.1, Gew' 1'4, 46120'13'

2771 Erh. s, Hs:Meisselmehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spurei, Unterkante mit Rissen, Pät. I, G: dgrün, A: grün, L. 3'4,

Qb. o.s, Qh. 0.15, Gew. 1.9, 4612051.
2772 Eih. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qb.0'8' Qh.0.i, Gew.

1.8, 4611784.
2773 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: gri.in,rostfarbe-

ne Flibken, L. 3.3, 0b. 0.5, Qh. 0.05, Gew. 0.7' 4612747.
2774 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3'3' Qb. 0.9' Qh. 0 05, Gew'

1.3,46/2725.
2775 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals anglsetzt,29.^Etd9 aufgebogen, Pat'

I, G:ägrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 0'9, Qh. 0-'08,-Gew' 1 7,4612689'
2"776 Ertr. gilati t, d: dgrun, A: grün, L.3'3' Qb. l'0, Qh.0.05, Gew'

1.4, 46t2257 .

2777 Erh. g, Hs. Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'3,

Qb. 0.5, Qh. 0.08, Gew. 0.9, 4612016.
2778 Erh. g, Pai. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.8, Qh' 0'15, Gew.

3.2,4611779.
2779 Eri. g,Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 1.1' Qh'

0.05, Gew 1.6,4611256.
2780 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3' Qb' 0.6, Qh.0.l, Gew'

1.2, 4611166.
2781 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3.3' Qb. 1.0, Qh.0.08, Gew'

1.7, 4611092.
2"182 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L. 3 2, Qb'

0.35, Qh. 0.2, Gew. 1 4,4612'726.
2783 Erh.-g,-Hs. Unterkante mit Rissen, P,at. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2,

Qb. 0.6, Qh. 0.1, Gew. 1.5, 46/2103.
*2784 Elrh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3'2' Qb' 0'4' Qh. 0.2' Gew.

1 .5, 4612097 .

2785 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechtes Ende^ abg:.sc[9-
tet, Zi. Ende aufgebogen, Pat. l, G: dgrün, A: grün' L. 3.2, Qb. 0.9,

Qh. 0.1, Gew. 2'0, 4612004.
2786 Elrh. m, Unterkante modem abgebrochen, Zs. zahlreiche Hieb9ry191'

Pat. I, G: dgrün, A: grun, L.3.2;Qb' 1'9, Qh.0.05, Gew.2.3'4611369.

278'7 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angeset?t, 4s.^En^den leicht-verbogeg
Pat. Ilb: dgrün, A. grün,L.3.2,Qb.0.8' Q!.0.03, Gew' 1.2'46lttt7'

2788 Erh. g, HslMeissef mehrmals angeset?il,.lqt. I, G: dgrün, A: grün,

L. 3.1, Qb. 0.8, Qh. 0.08, Gew. l.l' 4611790.

2789 Erh. g, Iis. Meissel mehrmals angesetzt, -Ende umgefaltet und ver-
schla,'gin, Pat, I, G: dgrün, A. grün, L' 3.1' Qb' 1.5, Qh.0'08, Gew'
2.4,4611331.

27gO Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3.0, Qb'
1.0, Qh. 0.25, Gew. 4.9, 46/2718.

2791 Ertr. !, lat. t, G: dgrun, A: grün, L. 3.0' Qb' 0.7, Qh. 0.05, Gew'
1.0, oR, 4612690.

*2'792 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb.0.5, Qh' 0.2, Gew'
2.1,4612289.

2793 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0' Qb. 0.9' Qh' 0.i, Gew'

1.8,4612095.
2794 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb.0.6' Qh.0'15, Gew'

1.8, 46/2087 .

2795 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb. 1.0' Qh.0l' Gew'
2.0,46/2021.

2796 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 0'8, Qh. 0.15, Gew'
2.2,4611975.

2797 Eri. g, Zs. leicht gebogen, Pat- I, G: dgrün, A: grün, L' 3'0, Qb'
0.8, Qh. 0.1, Gew. 1.4, 4611230.

2'198 Erh. !, einseitig abgebrochen, Hs. linke Seite abgeschrotet, Meis-
sel mihrmals ingesetzt, RS mit Treibspurenr.Pal.-1, G: dgrün, A:
grün, L. 3.0, Qb. 2.0, Qh' 0.05, Gew. 2.5, 4611148.

27gg Erh.'g, Hs. Ünlterkante mit Riss, Zs. Enden aufgebogen,,P^at. I, G:

dsrün".'A: srrn,L.2'9, Qb' 1.0, Qh.0'08, Gew. 1.5, 46/1341'
2800 E;h. g, Pai I. G: dgrün,-A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.9, Qb'

2.1, Qh. 0.05, Gew. 2.1, 46/1241.
2801 Erh. e, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Pat. I. G: dgrün, A: grün, L'

2.8, Qb. 0.5. Qh. 0.25, Gew. 2.1, 46127ts.
2802 nrh. g, lat. I, G: dgrün, A: grün, L' 2'8, Qb. 0.5, Qh' 0.25, Gew'

2.4,4612166.
2803 Eri. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 2'8, Qb'

1.0, Qh. 0.05, Gew. l.l, 4612032.
2804 Erh. !, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2'8,

Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew. 2'2,4612008.
2805 Erh. g, Pai. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb' 0.3, Qh.0.15, Gew'

0.8,4611995.
2806 Erh. g, Beschr. Unterkante umgefalzt,,Hs'-Metssel mehrmals an-

gesetäi, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8' Qb.2.0' Qh.0.l, Gew.
3.5, OR,4611108.

280'7 Erh. g, ileschr. Unterkante mit Riss, Hs. Meissel mehrmals.an^ge-

setzt,'Blasen im Bruch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7 , Qb. 0'6,

Qh. 0.2, Gew. 2.2,4612704.
*2808 Elrh. g, Fat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7' Qb. 1.6, Qh. 0.05' Gew'

1.8, 4612614.
2809 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7' Qb. 0'8' Qh. 0.05, Gew'

0.8,4612070.
2810 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.7'Qb.0.5' Qh.0.15' Gew'

1.4,4612049.
28ll Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L'2.7'Qb. 1.9, Qh.0'l' Gew'

4.5,4611802.
2812 Eri. g,Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6, Qb'

1.2, Qh.0.l, Gew. 1.5, 4612693'
2813 Erh. g, Hs. Unterkante leicht gestaucht, 

-P-at. 
I, G: dgrün, A: grün,

L. 2.5, Qb. 1.0, Qh. 0.2, Gew. 3.1, 46/2297.
2814 Erh. g, Beschr. ein Ende umgefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.

2.5, Qb. 1.7, Qh. 0.1, Gew. 2.3, 461t164.
2815 erh. !, Zs. Enden leicht aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.

2.s, Qb. 0.8, Qh. 0.08, Gew. 1.3, 46ltt2s. 
,

2816 grh. i, Zs. Enäen aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün und II,
grun,L.2.4, Qb. 0.6, Qh. 0'08, Gew. 0.6, 4612876.

281'7 Erh.'g, Zs. Enden aufgsbogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L. 2'4,

Qb. 0.9, Qh. 0.05, Gew. 1'2,4612745.
2818 nlrn. g,2s. nnae aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4' Qb'

0.6, Qh. 0.1, Gew. 1.1, 4612732.
2819 Z*. g,Zs. Enden aufgebogen, Pa1, l, G: dgrün, A: grün, L' 2'4,

Qb. 0.5, Qh. 0.05, Gew' 0.6,4612692.
2820 E:rh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4'Qb.2.4, Qh.0'1, Gew'

3.3,4612383.
2821 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4' Qb.0,6' Qh.0.15, Gew'

1.8,4612099.
2822 Erh. g, Beschr. Unterkante umgeboggn, Hs.-längslaufende Treib-

spureä.1vor Abschroten angebrächt), Pat' I, G: dgrün, A: grün, L'
2.4, Qb. 2.5, Qh. 0.08, Gew. 3.8,4611572. ,

2823 ern. !, rat.i,b: dgrün, A: grün, L.2.3, Qb. 1.3, Qh.0'05, Gew'
1.4, 46/2720.

2824 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2'3' Qb. l'2, Qh' 0.05, Gew'
1.3,4612670.

2825 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün' A: grün,
L. 2.3, Qb. 1.4, Qh. 0.05, Gew. 1.3, 4612082'

2826 Erh. g, Fat. I, G:-dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.3, Qb.
1.0, Qh. 0.1, Gew. 1.8, 4611994.
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2705

Erh. g, modem in 3 Teile zerbrochen und beidseitig abgebrochen,
Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.5.9, Qb.0.25, Qh.0.15, Gew.0.8,
46/2679.
Erh. g, linkes Ende abgebrochen, Hs. Unterkante mit Riss vom
Treiben, Ba. Oberkante von zwei Seiten abgeschrotet, rechtes En-
de abgeschrotet, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: grün, A: grün, L.
5.9, Qb. 2.5, Qh. 0.1, Gew. 9.3,46/18s.
Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, Qb.
0.75, Qh. 0.08, Gew. 2.2,46/1294.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, Qb.
0.6, Qh. 0.05, Gew. 1.4,46/1239.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.8, Qb.0.5, Qh.0.15, Gew.
3.9,4611847.
Erh. g, Beschr. zweite, nicht durchlaufende Abschrotspur unter der
ersten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, blau, L.5.8, Qb. l.l, Qh.0.25,
Gew. 9.6, MA ARB061, 461160.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.8, Qb. 1.2, Qh.0.15, Gew.
6.7,46n59.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew.
5.4, 4611327.
Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7,
Qb.0.3. Qh.0. 15, Cew. 1.4, 46t1969.
Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I; G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb.
0.5, Qh. 0. 15, Gew. 2.9, 46/1258.
prh. g, H9. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.6. Qb. 0.4, Qh. 0.2, Cew. 2.9,46/1290.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.6, Qb. 1.4, Qh.0.15, Gew.
6.s,4611152.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 5.6, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew.
4.0,46/1134.
Erh. g, Hs. Unterkante mit Riss, Zs. Ende aufgebogen, Pat, I, G:
dgrün, A: gnin, L.5.5, Qb.0.7, Qh.0.15, Gew. 4.4,4611916.
Erh. m, Hs. RS Blase, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.5, Qb. 1.25,
Qh. 0.2, Gew. 7.9, MA ARB062, 461161.
Erh. g, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L.5.5, Qb.0.65, Qh.0.15, Gew.
4.6,46^t39.

rh, g, Hg. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.5, Qb. l.l, Qh. 0.2, Gew. 6.7, 46/1110.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Meissel mehrmals angesetzt,
Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 5.4, Qb. 0.6,
Qh. 0.15, Gew 4.3, 4611794.
Erh. g, Beschr. zweite, durchlaufende Abschrotspur 0.35 unter er-
ster, bereits leicht eingerissen, Hs. Unterkante mit Rissen, Zs. En-
de aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.9, Qh. 0. I 5,
Gew. 4.4, 46/2262.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb.l.l, Qh. 0.15, Gew. 7.0, 4611901.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.55, Qh. 0.2, Gew.
4.2,46/1325.
Erh. g, unten modemer Ausbruch, Hs. RS querlaufende Hammer-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.2, Qb. 1.65, Qh.0.05, Gew,
4.1, MA ARB065, 461164.
Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.2, Qb.
0.35. Qh.0. 15, Gew.2.3,461t264.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.2, Qb. 1.4, Qh. 0.08, Gew.
3.6,46/|53.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.1, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew.
3.2,46/1159.
Erh. g, Hs. Meissel zweimal angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: ägrün, A: grün, L. 5.0, Qb:0.55, Qh. 0.2, cew.i.4,1AtiZSA.
E.h.g, H!. linkes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.0, Qb. 0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.7,46/1198.
Erh. g. Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.0, Qb.0.45, Qh.0.15, Gew.
2.5,46/1t94.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 4.9, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew.
2.3,46/t946.
Erh. g, Beschr. untere Kante gewellt, Schrotspur mit Absatz, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, Qb. 1.1, Qh. 1.1, cew. 3.2, MA
4RB063,461162.
Prh. g, Beschr. querlaufende Abschrotspur an rechtem Ende, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.9, Qb.0.6, Qh.0.2, Gew. 4.2,461129.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 4.9, eb.
0.45, Qh. 0.25, Gew. 3.1,46/1138.
Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L.
4.8, Qb. 0.35, Qh. 0.2, Cew. 2.0,46/1998.
Erh. g, Beschr. querlaufende Abschrotspur an linkem Ende, Hs.
Hammerspur, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, Qb.0.9, eh.0.15,
Gew.4.2,46/125.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden aufgebogen, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 4.8, Qb. 0.55, Qh. 0.2, Gew. 3-3,4611227.
F.h, g, !.r. lechte lchmalseite mit Riss. Pat. I, C: dgrün, A: grün,
L. 4.8, Qb. 0.95, Qh. 0.2, Gew. 7.3,461t137.
Erh. g, Hs. Treibspur (vor Abschroten angebracht), Zs. Ende auf-
gelogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.4.7, Qb. 1.2, eh.0.l, Gew.
3.7,46/2092.

Erh. s, stark ausgebrochen, Pat. II, grün, L.4.7, Qb.0.6, Qh.0.l,
Gew. 1.0, 46120'76.
Erh. g, Hs. Treibspur (vor Abschroten angebracht), Zs. Ende auf-
gebogen, leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grtrn,L.4.7, Qb. 1.0,
Qh. 0.1, Gew. 2.9, 46/1215.
Erh. g, Pat. II, grün, L.4.7, Qb.0.6, Qh.0.15, Gew. 3.3,4611144.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 4.8, Zs. Enden stark aufgebogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew.2.0,46/2149.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb.0.5, Qh.0.l, Gew. 1.7,4612002.

Pr-h. g, Z!. Erde aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb.
1.0, Qh. 0.05, Gew. 2.1, 46/1945.
Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: gnin, L. 4.6, Qb. 0.8, Qh. 0.08, Gew.
2.0,46il9t2.
E-rh. g, Zy.. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6,
Qb. 1.2, Qh. 0.08, Gew.2.9,46/t821.
F.h, g, !-r. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4,6, Qb. 0.s, Qh. 0.08, Gew. 1.1, 46/1231.
Erh. g, Beschr. mit Blase, an oberer Kante Meissel mehrmals an-
gesetzt, RS mit querlaufender Abschrotspur, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.5, Qb. 1.2, Qh. 0.3, Gew. 10.5, 461630.

P.h, g, !_r.Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.5, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 3.4,46/2286.
!r!, S.Zs, Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb.
0.55, Qh. 0.15, Gew. 2.5, 46/1232.

!$. g, Zs, Enden leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5,
Qb. 0.7, Qh. 0.1, Gew. 2.0, 4611091.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.5, Qh.0.2, Gew.2.9,46/22j3.
Eth. g,Zl. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene
Flecken, L. 4.4, Qb.0.8, Qh. 0.08, Gew. 1.2,4612067.
Erh. g, Hs. Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.4.4,
Qb. 0.65, Qh. 0.1, Gew. 2.0, 46/1949.

rh. m, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgnin, A: grün,
L. 4.4, Qb.0.9, Qh. 0.1, Gew. 2.1, 4611818.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb. 1.3, Qh.0.05, Gew.
2.4,46/1205.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 4.4, Qb.0.45, Qh. 0.2, Gew. 1.8, 4611150.
Erh. g, Hs. rechte RS abgeschrotet, Pat. l. C: dgrün, A: grün, L.
4.4. Qb. 0.7, Qh. 0.15, Gew. 2.7, 46/1123.
!1h. g, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.35,
Qb. 0.45, Qh. 0.15, Gew. 1.8, 46/1146.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, eb.
0.8, Qh.0.05, Gew. 1.1,4612022.
Erh. m, Hs. Unterkante mit 3 grossen Rissen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.3, Qb. 1.2, Qh. 0.1, Gew. 2.1, 46/1820.
Erh., g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht gebogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 4.2, Qb. 0.55, Qh. 0. l, Gew. l.B:4612j61.
F.h, g, !_.. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.2, Qb.0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.9, 46/2758.
F.h, g, !_r. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.2, Qb.0.7, Qh. 0.08, Gew. 1.3, 4612056.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.2, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew.
2.8,46/1999.
Erh. g, Beschr. zweite, nicht durchlaufende Abschrotspur links un-
terersten, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.4.2, Qb. 1.0, Qh.0.15, Gew.
3.8, 4611 80.

Pr!.grzl. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,eb.
0.7, Qh. 0.1. Cew. 2.2,46/1799.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,Qb.2.0, Qh.0.t5, Gew.
9.5,46/t282.
Erh. g,_Beschr. Unterkante gewellt, Zs. Enden aufgebogen, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.2, Qb. 1.5, Qh. 0.08, Gew. 3.9,
46/1206.
Erh. g, Hs. linker Bruch mit Blase, Zs. Ende aufgebogen, pat. I, G:
QBrün, A: grün, L. 4.1, Qb. 0.6, Qh. 0.25, cew:3.9,-46t2264.
Er,h. g, Pa!. I, G: dgrün, A: grün, L.4.1, Qb. 1.5, eh.0.l, Gew.
4.8, 46/1181.

P4 g, pu! I, G: dgrün, A: grün, L.4.t, Qb.0.5, eh.0.2, Gew.
2.7,46/n24.
!rf. g, P9r I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, eb. 0.5, eh. 0.3, Gew.
3.4,4612292.
Er,h. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0, eb. 0.6, eh. 0.15, Gew.
1.8,46t2059.
E1h.g, Z!.- Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0,
Qb. 1.2, Qh. 0.08, Gew.2.2.46/2036.
pr]r, S.Zs.^Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0, eb.
0.65, Qh. 0.1, Gew. 1.8,4611849.

Fr\.9,.21. Ende aufgebogen, Par. I, G: dgrün. A: grün, L.4.0. eb.
0.6, Qh. 0.2, Gew. 2.8.4611836.
Erh. 

^g,_Zs. 
leicht-ggwellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, eb. 0.4,

Qh. 0.15, Gew. 2.0, 46/2767.
prh. g, !-Is. Meissel mehrmals angesetzt, Blasen, Zs. Enden aufge-
!o-ge1,,Pqt, I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, eb. 0.5, eh.0.15, c;w.
1.9,46/2760.

F'h q Beschr' Unterkante umgebogen, Pat' I, C: dgrün, A: grün'
t/+t i"ä 6'n 0.8. Dl 0.08, cew. 2.0, 4611372.

^a^o i"r." " ff.. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat'
2t4ö i'ä ä;;. A: srün, L. 3.9. Qb. 1.0, Qh. 0.05. Gew' 1 4, 4611210'

^n^^ 'i"i "iZi.'e"oE 
leicht aufgebogen' Pat. I' G: dgrün. A: grün' L'

L t+1 
l.s.'öu. 0.7, Qh. 0'2. cew' 4 l, 46lll3l.. -.

11.(t iii.i, px.'l,tG: dgrün, A: grün, L. 3.8' Qb 0'5, Qh' 0 2, Gew'

2.8.4612272'
.1<t E;;. ;,^.leicht verbogen. Pat. I' G: dgrün, A: grün' rostlarbenezt, 

Fiä.t?'"]L.3.8, Qb.0.4. Qh.0.08' Gew' 0.6,461t976'

a1\1 'Bär. 
n, b"t. I, ö:-dgrün, Ä: grün, L' 3'8, Qb' 0'9, Qh 0'1, Gew'

2 0. i6lt2t3.
n1<1 ;t:i;. ;. H.. rechts grosse Blase, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L' 3'8'

ot o.ZS. Oh, 0.25, Gew. 4.3. 46lll5l'
11\a plÄ. e. ls.-einrelne, breite Schlagspur, Pat' I, G: dgrün' A: grün'

l. s.7. ou. l.l. Qh.0. I, cew.2.9. 46/2tts.
)1s5 Eifr. n,21. Ende äufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'7, Qb'

o 6. öh. 0.15. Gew. 2.4' 4612102.
.1<A ä'-ri i H.. RS mit Treibspuren (vor Abschroten angebracht), Pat'LIJw i'ä,?";ü;. A: srün, L. 3:7, Qb. l'2. Qh. 0.l, cew. 3 0.4611838'

2757 E.n'. g,"put. I' G-: dgrün, A: grün, L' 3'7, Qb' 1'3, Qh' 0'2' Gew'

5.6,4611828.
2't58 Ei-fl. g, gt. rechtes Ende abgeschrotet' Pat' I, G: dgrün, A: grün, L'

1 7 öb. I.0. oh. 0.1. Gew.2.2,46/1257.
2759 gif-l. Ä, Ht. Me-issel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen- P-a^t'

t.-C,äetün, A: grün' L. 3.6, Qb. 0.9' Qh.-0 1.,-Cew' 2'2'4612733'

,'760 E.h. n."H.. qu"äaufende Treibspuren auf beiden Seiten (vor Ab-

."t'tto?6n angäbracht), Riss in unterer Kante,-Pat' I, G: dgrün, A:

srün. L.3.6:Ob. 1.3, Qh.0.1, Cew'3,3,46/175.
2761 

-gi-t.'g, put. I,-G: dgrün. A: grün, rostfarbener Fleck. L' 3 6' Qb'
1.5, Qh. 0.03, Gew. 1.8, 4611313.

*2762 Eti. Ä, pat. t, G: dgrün, A: grün, L' 3.6, Qb.0.7' Qh.0'08, Gew'

1.2,4611122.
2763 eih. g, Sescnr. Unterkante mit Rissen, Zs. leichtverbogeL, P3t:-I,

C: aiiun, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 3'5, Qb' 0.8, Qh' 0 05'

Gew. 0.9, 4612729.
2764 Erh. e. Hs. Blasen im Bruch, Pat. I' G: dgrün, A: grün, L' 3'5, Qb'

0.5, Öh. 0.2, cew. 2.5,4612703.
2765 Erh. e-, Hs. längslaufende Treibspuren (vor Abschroten angebracht),

Zs. dnde aufgäbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3 5, Qb' 0'6'

Qh. 0.1, Gew. 1.7, 46/26'71.
2766 E-rh. g,2s. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3'5, Qb'

1.0, Qh. 0.08, Gew. 1'9, 46/1260.
2767 n*r. !, lat. t, G: dgrtln, A: grün, L. 3.5, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew'

2.6,4611202.
2768 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 3.5' Qb'

1.5, Qh. 0.08, Gew. 3.4, 46ll 100.

2769 Erh. s-, Hs. Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'4,

Qb. d6, Qh. 0.05, Gew. 0.9. 4612775.
2770 Eirh. g, i{s. rechts querlaufende Abschrotsplr,^Zs.^Ende aufgebogen,

Pat. Il'G: dgrün, A:'grün, L. 3'4, Qb' 0.6, Qh' 0.1, Gew' 1'4, 46120'13'

2771 Erh. s, Hs:Meisselmehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spurei, Unterkante mit Rissen, Pät. I, G: dgrün, A: grün, L. 3'4,

Qb. o.s, Qh. 0.15, Gew. 1.9, 4612051.
2772 Eih. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qb.0'8' Qh.0.i, Gew.

1.8, 4611784.
2773 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: gri.in,rostfarbe-

ne Flibken, L. 3.3, 0b. 0.5, Qh. 0.05, Gew. 0.7' 4612747.
2774 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3'3' Qb. 0.9' Qh. 0 05, Gew'

1.3,46/2725.
2775 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals anglsetzt,29.^Etd9 aufgebogen, Pat'

I, G:ägrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 0'9, Qh. 0-'08,-Gew' 1 7,4612689'
2"776 Ertr. gilati t, d: dgrun, A: grün, L.3'3' Qb. l'0, Qh.0.05, Gew'

1.4, 46t2257 .

2777 Erh. g, Hs. Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'3,

Qb. 0.5, Qh. 0.08, Gew. 0.9, 4612016.
2778 Erh. g, Pai. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.8, Qh' 0'15, Gew.

3.2,4611779.
2779 Eri. g,Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 1.1' Qh'

0.05, Gew 1.6,4611256.
2780 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3' Qb' 0.6, Qh.0.l, Gew'

1.2, 4611166.
2781 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3.3' Qb. 1.0, Qh.0.08, Gew'

1.7, 4611092.
2"182 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L. 3 2, Qb'

0.35, Qh. 0.2, Gew. 1 4,4612'726.
2783 Erh.-g,-Hs. Unterkante mit Rissen, P,at. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2,

Qb. 0.6, Qh. 0.1, Gew. 1.5, 46/2103.
*2784 Elrh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3'2' Qb' 0'4' Qh. 0.2' Gew.

1 .5, 4612097 .

2785 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechtes Ende^ abg:.sc[9-
tet, Zi. Ende aufgebogen, Pat. l, G: dgrün, A: grün' L. 3.2, Qb. 0.9,

Qh. 0.1, Gew. 2'0, 4612004.
2786 Elrh. m, Unterkante modem abgebrochen, Zs. zahlreiche Hieb9ry191'

Pat. I, G: dgrün, A: grun, L.3.2;Qb' 1'9, Qh.0.05, Gew.2.3'4611369.

278'7 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angeset?t, 4s.^En^den leicht-verbogeg
Pat. Ilb: dgrün, A. grün,L.3.2,Qb.0.8' Q!.0.03, Gew' 1.2'46lttt7'

2788 Erh. g, HslMeissef mehrmals angeset?il,.lqt. I, G: dgrün, A: grün,

L. 3.1, Qb. 0.8, Qh. 0.08, Gew. l.l' 4611790.

2789 Erh. g, Iis. Meissel mehrmals angesetzt, -Ende umgefaltet und ver-
schla,'gin, Pat, I, G: dgrün, A. grün, L' 3.1' Qb' 1.5, Qh.0'08, Gew'
2.4,4611331.

27gO Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3.0, Qb'
1.0, Qh. 0.25, Gew. 4.9, 46/2718.

2791 Ertr. !, lat. t, G: dgrun, A: grün, L. 3.0' Qb' 0.7, Qh. 0.05, Gew'
1.0, oR, 4612690.

*2'792 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb.0.5, Qh' 0.2, Gew'
2.1,4612289.

2793 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0' Qb. 0.9' Qh' 0.i, Gew'

1.8,4612095.
2794 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb.0.6' Qh.0'15, Gew'

1.8, 46/2087 .

2795 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb. 1.0' Qh.0l' Gew'
2.0,46/2021.

2796 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 0'8, Qh. 0.15, Gew'
2.2,4611975.

2797 Eri. g, Zs. leicht gebogen, Pat- I, G: dgrün, A: grün, L' 3'0, Qb'
0.8, Qh. 0.1, Gew. 1.4, 4611230.

2'198 Erh. !, einseitig abgebrochen, Hs. linke Seite abgeschrotet, Meis-
sel mihrmals ingesetzt, RS mit Treibspurenr.Pal.-1, G: dgrün, A:
grün, L. 3.0, Qb. 2.0, Qh' 0.05, Gew. 2.5, 4611148.

27gg Erh.'g, Hs. Ünlterkante mit Riss, Zs. Enden aufgebogen,,P^at. I, G:

dsrün".'A: srrn,L.2'9, Qb' 1.0, Qh.0'08, Gew. 1.5, 46/1341'
2800 E;h. g, Pai I. G: dgrün,-A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.9, Qb'

2.1, Qh. 0.05, Gew. 2.1, 46/1241.
2801 Erh. e, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Pat. I. G: dgrün, A: grün, L'

2.8, Qb. 0.5. Qh. 0.25, Gew. 2.1, 46127ts.
2802 nrh. g, lat. I, G: dgrün, A: grün, L' 2'8, Qb. 0.5, Qh' 0.25, Gew'

2.4,4612166.
2803 Eri. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 2'8, Qb'

1.0, Qh. 0.05, Gew. l.l, 4612032.
2804 Erh. !, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2'8,

Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew. 2'2,4612008.
2805 Erh. g, Pai. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb' 0.3, Qh.0.15, Gew'

0.8,4611995.
2806 Erh. g, Beschr. Unterkante umgefalzt,,Hs'-Metssel mehrmals an-

gesetäi, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8' Qb.2.0' Qh.0.l, Gew.
3.5, OR,4611108.

280'7 Erh. g, ileschr. Unterkante mit Riss, Hs. Meissel mehrmals.an^ge-

setzt,'Blasen im Bruch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7 , Qb. 0'6,

Qh. 0.2, Gew. 2.2,4612704.
*2808 Elrh. g, Fat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7' Qb. 1.6, Qh. 0.05' Gew'

1.8, 4612614.
2809 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7' Qb. 0'8' Qh. 0.05, Gew'

0.8,4612070.
2810 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.7'Qb.0.5' Qh.0.15' Gew'

1.4,4612049.
28ll Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L'2.7'Qb. 1.9, Qh.0'l' Gew'

4.5,4611802.
2812 Eri. g,Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6, Qb'

1.2, Qh.0.l, Gew. 1.5, 4612693'
2813 Erh. g, Hs. Unterkante leicht gestaucht, 

-P-at. 
I, G: dgrün, A: grün,

L. 2.5, Qb. 1.0, Qh. 0.2, Gew. 3.1, 46/2297.
2814 Erh. g, Beschr. ein Ende umgefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.

2.5, Qb. 1.7, Qh. 0.1, Gew. 2.3, 461t164.
2815 erh. !, Zs. Enden leicht aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.

2.s, Qb. 0.8, Qh. 0.08, Gew. 1.3, 46ltt2s. 
,

2816 grh. i, Zs. Enäen aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün und II,
grun,L.2.4, Qb. 0.6, Qh. 0'08, Gew. 0.6, 4612876.

281'7 Erh.'g, Zs. Enden aufgsbogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L. 2'4,

Qb. 0.9, Qh. 0.05, Gew. 1'2,4612745.
2818 nlrn. g,2s. nnae aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4' Qb'

0.6, Qh. 0.1, Gew. 1.1, 4612732.
2819 Z*. g,Zs. Enden aufgebogen, Pa1, l, G: dgrün, A: grün, L' 2'4,

Qb. 0.5, Qh. 0.05, Gew' 0.6,4612692.
2820 E:rh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4'Qb.2.4, Qh.0'1, Gew'

3.3,4612383.
2821 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4' Qb.0,6' Qh.0.15, Gew'

1.8,4612099.
2822 Erh. g, Beschr. Unterkante umgeboggn, Hs.-längslaufende Treib-

spureä.1vor Abschroten angebrächt), Pat' I, G: dgrün, A: grün, L'
2.4, Qb. 2.5, Qh. 0.08, Gew. 3.8,4611572. ,

2823 ern. !, rat.i,b: dgrün, A: grün, L.2.3, Qb. 1.3, Qh.0'05, Gew'
1.4, 46/2720.

2824 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2'3' Qb. l'2, Qh' 0.05, Gew'
1.3,4612670.

2825 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün' A: grün,
L. 2.3, Qb. 1.4, Qh. 0.05, Gew. 1.3, 4612082'

2826 Erh. g, Fat. I, G:-dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.3, Qb.
1.0, Qh. 0.1, Gew. 1.8, 4611994.
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2827 Erh. g, eine Seite modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin,
L. 2.3, Qb. 1.0, Qh. 0.05, Gew. 0.9, 4611330.

2828 Erh. m, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2,2, Qb.
1.4, Qh. 0.08, Gew. I .4, OR, 4612744.

2829 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.2, Qb. l I, Qh. 0.05, Gew.
0.9,46t2713.

2830 Erh. g, Hs. Unterkante mit Riss, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.2, Qb. 1.5, Qh. 0.05, Gew. 1.5-, 4611323.

2831 lr,h. g,!s. Fnden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.1,
Qb. 0.65, Qh. 0.2, Gew. 1.8, 46/2'777.

2832 ,Brh. g, gine Seite modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin,
L. 2.1, Qb. 0.7, Qh. 0.15, Gew. 1.8,4612740.

2833 Erh. g, Pat. II, grün, L.2.0, Qb.0.9, Qh.0.05, Gew. 0.9,46126j8.
2834 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, Qb.0.5, Qh.0.l, Gew.

0.3,46t2968.
2835 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 1.3, Dl 0.08, Gew. 1.0,

46t2335.
x2836 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, Qb. 1.4, Qh.0.08, Gew.

1.3, 46ll I 80.
283'7 Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.6, B.0.4, Dl 0.1, Gew.0.2, 46/3075.
2838 Erh. g, PaL I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6, Qb. 1.4, Qh.0.t, Gew.

1.0,46/2970.
2839 Erh. s, eine Seite modem abgebrochen, Pat. II, gnin, L. l,l, eb.

0.6, Qh. 0,08, Gew. 0.2,46/3111.

gebogen (Nr. 2840-291 1)
2840 Erh. g, Beschr. ehem. L. 12.4, Zs. Ende aufgebogen, pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 11.9, Qb.0.55, Qh.0.15, Giw. 1.'1,46/t229.
2841' Erh. g, Beschr. ehem. L. 8.5, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 8.0, Qb. 0.8, Qh. 0.05, Gew, 2.5, 4612279.*2842 Erh. g, Beschr. ehem. L. 8.0, Zs. geknickt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 7.3, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew. 5.0,4612281.

2843 Prh.9,41. 'lark verbogen und verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 7.0, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew. 5.0,4611340.*2844 
Prh. g Beschr. ehem. L. 10.0, Zs. stark verbogen und verdreht, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 6.8, Qb.0.55, Qh.0.15, Gew. 6,g,46llg6t.

2845 Erh. g, Beschr. ehem. L. 9.5, Zs. U-förmig gebogen, pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.6.8, Qb.0.5, Qh.0.15, Gew. 6.t,461t220.

2846 Erh. g, Beschr. ehem. L.7.S,Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.7, eb.
1.3, Qh. 0.08, Gew. 4.7 , 46/196'1 .

284'7 Erh- g, Beschr. ehem. L. 6.2, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs.
Enden stark aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, eb. 0.5,
Qh. 0.1, Gew. 2.2. 46/187 1.

2848 Erh. g, Beschr. ehem. L. 10.7, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs.
zusammenggb-ogen, Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.7, Qb. 0.8, Qh. 0.1, Gew. 6.2,46/2275.

2849 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.7,H.0.S, eb. 1.2, eh. 0.05,
Gew. 2.9, 46/1354.

2850 Erh. g, modem zerbrochen, Beschr. ehem. L.22.5,Hs. Meissel mehr-
mals angesetzt,Zs. wellenformig zusammengebogen, Pat. I, G: dbron-

. zen-dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.9, Qh. 0.05, Göw. 6.5, 46/2t62.*2851 Erh. g, Beschr._ehem. L. I I .0, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Un-
lerkanle mit Blasen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.6, eh.
0. 15, Gew. 7 .1, 46/215'l .

2852 Prh. g, Beschr. ehem. L. 5.6, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.5, Qh. 0.08, Gew. 1.3, 46/2144.

2853 !r!. _e, Zs. !n{e verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, eb.
0.6, Qh. 0.05, Gew. 1.3,4612038.

2854 Elh. g1 Hg._qugllaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.0, Qb. 1.2. Qh. 0.1, Gew. 3.4, 461186.

2855 Erh, m, Zs. zusammengefaltet, Pat. II, grün, L.5.0, eb. l.l, eh.
0.1, Gew. 5.4,4611831.

2856 !1h rn ZsrJ-{tirmig verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.0,
Qb. 0.25, Qh. 0.1, Gew. 1.0, 46/1308.

2857 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. stark verdreht, pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.8, Qb. Ll, Qh.0.08, Gew.3.t, 46;,11236.

2858 !r!. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.7, eb. l.l, eh.0.05, Gew.
2.6,46/1324.

2859 pr-h. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.7, eb. 0.6, eh. 0.2, Gew.
3.8,46/1312.

2860 !qh. q, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, eb. 0.6,
Qh. 0.15, Gew. 2.2, 46/1867 .

2861 Erh. 
^g, 

Beschr. ehemalige L. 5.0, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.4.6,
Qb. 0.85, Qh. 0.15, Gew. 3.5, 46/1142.

2862 Erh. g, Beschr. ehem. L. 4.8, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs.
!1de^s1qrk-qrfgebggen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: giUn, L. +.S,
Qb. 0.75, Qh. 0.15, Gew. 3.8, 46/2152.

2863 Erh. 
^g,^Zs. 

wellelfOrmig gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5,
Qb. 0.9, Qh. 0.0s, Gew. 1.4, 46/1177.

2864 Erh. g, Beschr. ehem. L.4.5, ein Ende dünn auslaufend, pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.5, Qh.0.15, Gew. 2.2,46/2696.'

2865 Erh. g, Beschr. ehem. L. 6.5, Zs. zusammengefaltet, pat. I, G:
dgnin, A: grün, L.4.4, Qb.0.5, Qh.0.08, Gew. 1.3,46/2j34.'

2866 P.L ry 2.. yerdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.4.4, eb. 0.6, eh.
0.05, Gew. 1.0, 4612001.
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*2867 
Frh. g, !1 ejn TgiJ eingefaltet, geknickt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.4, Qb. 0.4, Qh. 0.08, Gew. 1,9,4611833.

2868 irh. g, Beschr. ehem. L. 4.6,Zs.Ende stark aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: gnin, L. 4.3, Qb. 0.6, Qh. 0.15, cew. 2.5,-4612042.

2869 Pt\.e,2". Ende stark aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-
farbener Fleck, L. 4.2, Qb.0.4, Qh. 0.05, Gew. 0.9, 46n0ß.

2870 Erh. g, Beschr. ehem. L.4.5, Ba. gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.2, Qb.0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.1, 4611983.

2871 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Zs. geknickt, pat. I, G:
dgrün, A: gnin, L. 4.2,Qb.0.8, Qh.0.15, Gew. 2.4,4611115.

2872 !r!. g, Beschr. ehem. L. 5.0, Hs. Meissel mehrn.rals angesetzt, pat.

2873 Erh. g, Beschr. ehem. L.4.5, Zs. Ende stark aufgebogen, pat. I, G:
dgrün, A: grnn,L.4.l, Qb. 0.8, Qh. 0.05, Gew. 1.8,-46/1792.

28'14 Pr\.9,.21. -E-nde 
aufgebogen, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, eb.

0.4, Qh. 0.03. Cew. 0.4, 46/2364.
2875 Erh. m, Pat. II, gnin, L.4.0, Qb. 1.1, Qh. 0.08, Gew.2.5, 4611265.
28'76 Ft. 1,. Zq. l9.b9g"n, Enden umgebogen, Par. II, grün, L. 4.0, eb.

1.0, Qh. 0.05, Gew. 1.5, 4611246.
2877 prh. _g,_H1 Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden aufgebogen,

P11, !, c: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb. 0.3, Qh. 0.05, Cew.2.:, -On,

46/2003.
2878 Erh. g, Beschr. ehem. L. 7.5, Zs. zusammengebogen, pat. I, G:

dgrün, A: grün, L.3.9, Qb.0.5, Qh.0.05, cet. 1.6-, 46/tg'76.
28'19 Pü.g.Zl. ]t4-förmig gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, B.

1.0, Qb. 0.7, Qh. 0.08, Gew.2.3,46/tt47:
2880 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.8, H.0.6, Qb. 1.0, eh.0.1,

Gew. 3.9, 46/1,355.
2881 Erh. g, Beschr. ehem. 1.. 4.0, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, eb.

0.6, Qh. 0.15, Gew. 2.8, 4611841.
2882 !r.h. _g: Pgt, I, G: dgrün, A: grün, rosrfarbener Fleck, L. 3.7, eb.Ll, Qh. 0.05, Gew. 1.7, 46/1t33.
2883 Erh. g, Beschr. e!9mrL. 3.!, Zs. gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L.3.6, Qb.0.7, Qh.0.05, Gew. 1.4,4612707.
2884 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, auslaufende Spur, Zs. En-

den_aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.3.6, Qb.0.4, eh.
0.15, Gew. 1.4, 46/17'18.

2885 Pr!. g, Zl.Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5,
Qb. 0.4, Qh. 0.1, Gew. 1.3, 4612153.

2886 !rh. g, Beschr. ehem. L. 4.2,Zs.beide Enden stark aufgebogen, pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B. I .5, Qb. 1.0, Qh. 0.05, Gew. 2.0,46/1384.

2887 9:h, C,7:.M-förmig gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5,
H. 1.5, Qb. 0.6, Qh. 0.1, Gew. 2.2,46/t353.

2888 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: grün, A: gnin, L. 3.5, eb. 0.5, eh.
0.1, Gew. 2.4,4611224.

2889 Erh. g, Beschr. ehem. L. 3.7, Zs. Ende stark aufgebogen, pat. I, G:
dgnin, A: grün, L. 3.4, Qb. 0.5, Qh. 0.25, CewlZ.liaAiSS.*2890 Erh. g1 lat I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.5, eh. 0.25, Gew.
5.7.461502.

28gl E1!r. g, Par I, G: dgrün, A: grün, L.3.2, Qb.0.7, eh.0.1, Gew.
1.7,46/1158.

2892 E_rh. g, iat, I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,H.0.7, eb.0.7, eh.0.l,
Gew. 2.4, 4611345.

2893 !$ g? Z^s._eq{e stark aufgebogen, Pat. [, G: dgrün, A: grün, L.
3.1, Qb. 0.5. Qh. 0.15, Gew. 1.4, 46/2682.

2894 Erh. m, Beschr. ehem. L. 6.5, Zs. zusammengefaltet, pat. I, G:
!Srün, {1 grün, schwarze Flecken, L. 3,1, Qb. 0-.7, Qh. 0.05, Gew.
1.3,46/2005.

2895 Erh. g, Beschr.,ehem. L. 5.0, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,
rechts zweite Abschrotspur unter ersten, Zs. geknickt, pai. t, Ci
dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 0.4, Qh. 0.05, cew. 0.9, 46/2365.'

2896 Prh. g, Beschr. ehem. L. 3.4, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, pat.

- L G: dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 0.8, Qh. 0.08, Gew. 1.5, 4612129.
2897 Erh. g, Beschr. ehem. L. 6.0, Zs. zusammengefaltet, Fat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 0.6, Qh. 0.0S, Gew. 1.8, 4:6/2030.'
2898 Fth, g,-F.1.!'t eiem. L. 3.5, Par. l, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, eb.

0.35. Qh. 0.05, Gew. 0.4,4612762.
2899 Erh. g, Zs._rywelltr Pqt I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, eb. 0.7, eh.

0.1, Gew. 1.7,4612710.
*2900 Erh. g, B^esc_hr. e.hem.L. I.l,Hs. wenig über Unterkante parallel

dazu laufende Ritzlinie (Vorzeichnungbder Dekor?), Zs.'zusam-
qenge!9ggn,.,Pa!. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.S, eb. ö.+, qt. O.OS,
Gew. 1.0, 46/2159.

2901 !$. g, !s. M-förmig gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.7,
Qb. 0.45, Qh. 0.08, Gew. 0.7, 46/t863.

2902 !rh. g, fat,l, G: dgrün, A: grün, L. 2.i,B. 1.8, eb. 0.7, eh. 0.0S,
Gew. 2. l, 46ll 088.

2903 9r!.g, Hr. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. zusantmengebogen, pat.
L G: dgrün, A: grün, L. 2.6, Qb.0.6, Qh. 0.03, Gew. 0.4, 46/2786.

2904 Erh. g, Beschr. ehem. L. 3.0, Zs. Ende star.k aufgebogen, pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.5, Qb. 0.6, Qh. 0.08, Gerv. 0.9, 46i2j28.'

2905 F.L g.Zr. gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4, eb. 1.0, eh.
0.05, Gew. 1.2, 46/2331.

2906 P'! 11..1"t I. G: dgrün, A: grün, L. 2.3, eb. 0.55, eh. 0.15, Gew.
2.3, 46t50t.

2s07 ä'l ,1ö.'öi:ä:ält"J,f:i:rt:ää,iit'rl' 
G: dgrün', A: grun' L' 2'2',

*..^o pä s.'Bischr. ehem' L. 3'7, Zs. M-förmig gebogen, Pat' I, G:'/7vo p""ta.' 
A: srün, L' 2'1, Qb' 0.35, Qh' 0.1, Gew. 0.8' 4612158'

2s0s :'nta;:*ig: 
dgrün' A: grün'L'2'1' H' 0'8' Qb 0 s' Qh' 0'05'

.o r n FÄ- e. Beschr' ehem. L. 2.2, Zs' Ende stark aufgebogen, Pat' I, G:L7tv 
Jnrtii'. n, grün, L. 1.9, Qb' 1.4, Qh.0.05, Gew' 1.4, 4611368.

.or r pitt. n. einJS"it" modern abgebrochen, Zs. zusammengebogen, Pat.

l, c:äbronzen-dgrün, A: grün, L. 1.6, Qb. 0.4' Qh' 0.05, Gew' 0.4,

4612785'

rechteckig, Päckchen-(1 qtücli; NI. 2912-2914) . .;iii rri. g, Beschr' dreieinhalb Windungen., Quen-chnitt langoval,-Pa-t.-- I, G: ägrün, A: grün, L.3.25,H' 2.8, Qb. 0'5, Qh. 0.15' Gew.l2.2'
461453.

rori Erh. s..Zs. zu Päckchen verdreht, Pat. II, grün, L.2.4, Qb. 0.8, Qh.
0.08.-Gew. 2 1, 4611094'

)914 Erh. e,Zs. zu Ring eingeröllt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.2, B.

l.r, ü. 0.8, Qb. 0.7, Qh. 0.08, Gew. 1.4, 4612872.

unreqelmässig (Nr. 29 1 l-3438)
F.cke-(Nr. 2915 '2916)
Zg t S ' grn. g, Hs. schräglaufende Treibspuren auf VS (vor Abschroten an-

eebralhtl, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L. 4.4,

Qu. z.r, Qh. 0.05. Gew. 3.0, 461t535.
2916 Erh. rn, modem zerbrochen, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L.3.4, Qb. 1.5, Qh.0.05, Gew.3.0,46/1680'

serade (Nr. 2917-3316)
72917 gth. g, Hs. Blase am unteren Rand, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G:

dgrün-, A: grun,L. 12.9, Qb. 1.1, Qh.0.3, Gew. 21.6,MA ARB056,
461149.

2gl8 Erh. g, Beschr. querlaufende Abschrotspur am linken Ende, Hs.
Blasen im Bruch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 10.3, Qb. 0.75, Qh.
0.35, Gew. 14.1, 461204.

2919 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, längslaufende Tleilspg-
ren (vor Abschroten angebracht), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 10.3,

Qb. 3.0, Qh. 0.2, Gew. 35.9, 4611254,
2920 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 10.1, Qb. 1.2, Qh.0.15, Gew.

t3.7, 4611866.
2921 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, auslaufende Spur, 81. l1n\s

2 Scfilagspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 9.3, Qb. 2.1, Qh' 0.2,
Gew. 22.5,46/1927.

2922 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.9.1, Qb.0.5, Qh.0.2, Gew'
6.9,46^931.

*2923 Erh. g, Beschr. links querlaufende Abschrotspur, links davon 2

Hiebspuren, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, in den Brüchen Bla-
sen, Pät. I, G: dgrün, A: grün, L. 9.1, Qb. 1.0, Qh. 0.25, Gew.12.6,
46/t843.

2924 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L, 8.9, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew.
7.8,46n894.

*2925 Erh. m, Beschr. VS ankonodiertes Bronzestück, Zs. links leicht
aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rechts II, hellgrün, rostfar-
bener Fleck, L. 8.9, Qb. 1.1, Qh. 0.25, Gew. 14.3, MA ARB067,
46il66.

2926 Erh. g, RS modem ausgebrochen, Hs. Unterkante mit zahlreichen
Blasen, Zs. 

'leicht 
verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, RS mit rost-

farbener Kruste, L. 8.8, Qb. 0.65, Qh. 0.25, Gew. 8.7,4611348'
*2927 Erh. g, Beschr. Dicke gegen oben abnehmend, zweite Abschrotspur

wenig unter der ersten, Hs. wenige Hammerspuren (vor Abschro-
ten angebracht), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.7, Qb. 2.5, Qh. 0.3,
Gew.24,8,46/79.

2928 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.7, Qb. 0.6, Qh. 0.25, Gew.
8.0,46/1293.

2929 Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
8.6, Qb.0.9, Qh.0.25, Gew. 11.6,4611892.

2930 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechtes Ende abgeschrotet,
Pat. I;G: dgrün, A: grün, L. 8.3, Qb. 0.75, Qh. 0.2, Gew. 7.0,46/2010.

2931 Erh. g, eine Seite modern abgebrochen, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 8.1, Qb.0.7, Qh.0.2, Gew.7.7,4611953.

2932 Erh. g, Ende erhalten, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 7 ;7 , Qb. 1.6, Qh. 0.08, Gew. 3.6, 4611388.

2933 Erh. g, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.7, Qb.
1.0, Qh. 0.2, Gew. 9.7, 4611192.

2934 Erh. g, Hs. Meissel mehrfach angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 7.5, Qb. 1.6, Qh. 0.15, Gew.9.2,4611339.

*2935 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.7.4, Qb. 1.4, Qh.0.25, Gew.
13.2, MA ARB068, 461167.

2936 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.4, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew.
3.3, 46/1217.

2937 Erh. g, Hs. viele Blasen im Bruch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
7.3, Qb. 1.15, Qh. 0.25, Gew. 11.3,46/171.

2938 Erh. g, Hs. rechtes Ende mit Blase, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
7.2, Qb.0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.9,4611310.

Erh. g, Hs. mit zweiter offener Abschrotspur unter der oberen, Pat.
I, G:-dgrün, A: grün, L.7.2, Qb. 1.5, Qh. 0.1, Gew. 5'6, OR,
46/1303.
Erh. g, Hs. links zweite, leicht schräg laufende Abschrotspur, Un-
terkaite mit zahlreichen Blasen, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grtn,L.7.1, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 6.4, 46/1934.
Eih. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.7.1, Qb.0.4, Qh.0.15, Gew.
3.6,4611603.
Erh. g, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.0, Qb.
0.8, Qh. 0.25. Gew. 7.7, 4611935.
Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, im Bruch grosse Blasen, Zs.
leichiverdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.0, Qb. 0.7, Qh. 0.25,
Gew. 4.8, 4611919.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.7.0, Qb. 1.0, Qh.0.15, Gew.
6.6, MA ARB059,461154.
Erh. g, Beschr. links Ansatz querlaufende Abschrotspur, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.6.9, Qb. 1.2, Qh.0.2, Gew, 10.9, MA ARB071,
46/170.

2939

2940

2941

2942

2943

*2944

*2945

2946 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verdreht, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 6.7, Qb. 0.8, Qh. 0.08, Gew. 2.1,4611887.

2947 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 6.7, Qb. 0.55, Qh. 0.2, Gew. 3.8,4611249.

2948 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.6, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew.
'7.3,46/1924.

2949 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.6, Qb.
0.55, Qh. 0.15, Gew. 3.2,4611292.

2950 Erh. g, Hs. Treibspuren (vor Abschroten angebracht), Zs. Ende auf-
gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.6, Qb. I .1, Qh. 0.08, Gew.
4.2,4611286.

2951 Erh. g, Hs. Unterkante mit zahlreichen Blasen, Zs. Ende aufgebo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5, Qb. 0.6, Qh. 0.25, Gew. 5.8,
46t2127.

2952 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 6.5, Qb. 0.35, Qh. 0.15, Gew. 2.3,46/2100.

2953 Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Zs. leicht verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: gnin, L.6.4, Qb.2.5, Qh.0.15, Gew.4.1, OR,
46/2234.

2954 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew.
s.3,46/201',7.

2955 Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4,

Qb. 0.5, Qh. 0.08, Gew. 1.5, 4611816.
2956 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Zs. leicht verdreht, Pat. I,

G: dgrün, A: grün, L. 6.4, Qb.0.5, Qh.0.2, Gew.4.5,4611808.
2957 Erh. g, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4,

Qb. 1.3, Qh. 0.05, Gew. 3.2, OR,46/1276.
2958 Erh. g, Hs. längslaufende Treibspuren (vor Abschroten abgebracht),

untere Kante teilweise umgelegt, Zs. rechts aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 6.3, Qb. 1.3, Qh. 0.05, Gew.3.1,461179.

2959 Erh. g, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene
Flecken, L. 6.3, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew. 5.2,4611346.

2960 Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: 1run,L.6.2, Qb.0.8, Qh.0.35, Gew.7.2,4612269.

2961 Eitr. g, lat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6,2, Qb. 1.2, Qh. 0.03, Gew.
1.4, 4612219.

2962 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.2, Qb.
Ll, Qh. 0.2, Gew. 9.9, 4611882.

2963 Erh. g, Hs. Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.2,

Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew. 4.4, 4611807.
*2964 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.2, Qb. 1.5, Qh.0.2, Gew.

12.3, MA ARB060, 461155.
2965 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.2, Qb.

0.5, Qh. 0.15, Gew. 3.2, 4611333.
2966 Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Unterkante mit Blase und Ris-

sen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.2, Qb.0.6, Qh. 0.2, Gew. 3.9,
46/1235.

2967 Erh, g, Hs. Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.1 ,

Qb. 1.4, Qh. 0.08, Gew 3.9, 46/1872.
*2968 Erh. g, Beschr. links Ansatz zweite, längslaufende Abschroispur, Hs.

Meisiel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dbron-
zen-dgrün, A: grün, L. 6.1, Qb. 1.0, Qh. 0.15, Gew. 5.2, 4611870.

2969 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.1, Qb.
0.8, Qh. 0.15, Gew, 4.2,4611868.

2970 Erh. m, einseitig abgebrochen, Beschr. rechts abgeschrotet, Hs.
querlaufende Treibspuren, Zs. links leicht aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.6.1, Qb.2.55, Qh.0.15, Gew.9.0,461184.

2971 Erh. m, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, G: grün, A: grün, L.6.1, Qb. 1.6, Qh.0.2, Gew.12.3,46/156.

2972 Erh. g, Hs. links Ansatz zweite Abschrotspur, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 6.0, Qb. 0.7, Qh. 0.15, Gew. 4.0, 46/1834.

2973 Erh. g, Hs. Treibspuren (vor Abschroten angebracht), Zs. Enden
aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.0, Qb. 1.2, Qh. 0.08,
Gew. 3.2, 46/1243.

2974 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, Qb.
0.7, Qh. 0.1, Gew. 3.5,46/2045.

5t/



2827 Erh. g, eine Seite modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin,
L. 2.3, Qb. 1.0, Qh. 0.05, Gew. 0.9, 4611330.

2828 Erh. m, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2,2, Qb.
1.4, Qh. 0.08, Gew. I .4, OR, 4612744.

2829 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.2, Qb. l I, Qh. 0.05, Gew.
0.9,46t2713.

2830 Erh. g, Hs. Unterkante mit Riss, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.2, Qb. 1.5, Qh. 0.05, Gew. 1.5-, 4611323.

2831 lr,h. g,!s. Fnden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.1,
Qb. 0.65, Qh. 0.2, Gew. 1.8, 46/2'777.

2832 ,Brh. g, gine Seite modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin,
L. 2.1, Qb. 0.7, Qh. 0.15, Gew. 1.8,4612740.

2833 Erh. g, Pat. II, grün, L.2.0, Qb.0.9, Qh.0.05, Gew. 0.9,46126j8.
2834 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, Qb.0.5, Qh.0.l, Gew.

0.3,46t2968.
2835 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, B. 1.3, Dl 0.08, Gew. 1.0,

46t2335.
x2836 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.8, Qb. 1.4, Qh.0.08, Gew.

1.3, 46ll I 80.
283'7 Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.6, B.0.4, Dl 0.1, Gew.0.2, 46/3075.
2838 Erh. g, PaL I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6, Qb. 1.4, Qh.0.t, Gew.

1.0,46/2970.
2839 Erh. s, eine Seite modem abgebrochen, Pat. II, gnin, L. l,l, eb.

0.6, Qh. 0,08, Gew. 0.2,46/3111.

gebogen (Nr. 2840-291 1)
2840 Erh. g, Beschr. ehem. L. 12.4, Zs. Ende aufgebogen, pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 11.9, Qb.0.55, Qh.0.15, Giw. 1.'1,46/t229.
2841' Erh. g, Beschr. ehem. L. 8.5, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 8.0, Qb. 0.8, Qh. 0.05, Gew, 2.5, 4612279.*2842 Erh. g, Beschr. ehem. L. 8.0, Zs. geknickt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 7.3, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew. 5.0,4612281.

2843 Prh.9,41. 'lark verbogen und verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 7.0, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew. 5.0,4611340.*2844 
Prh. g Beschr. ehem. L. 10.0, Zs. stark verbogen und verdreht, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 6.8, Qb.0.55, Qh.0.15, Gew. 6,g,46llg6t.

2845 Erh. g, Beschr. ehem. L. 9.5, Zs. U-förmig gebogen, pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.6.8, Qb.0.5, Qh.0.15, Gew. 6.t,461t220.

2846 Erh. g, Beschr. ehem. L.7.S,Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.7, eb.
1.3, Qh. 0.08, Gew. 4.7 , 46/196'1 .

284'7 Erh- g, Beschr. ehem. L. 6.2, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs.
Enden stark aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, eb. 0.5,
Qh. 0.1, Gew. 2.2. 46/187 1.

2848 Erh. g, Beschr. ehem. L. 10.7, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs.
zusammenggb-ogen, Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.7, Qb. 0.8, Qh. 0.1, Gew. 6.2,46/2275.

2849 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.7,H.0.S, eb. 1.2, eh. 0.05,
Gew. 2.9, 46/1354.

2850 Erh. g, modem zerbrochen, Beschr. ehem. L.22.5,Hs. Meissel mehr-
mals angesetzt,Zs. wellenformig zusammengebogen, Pat. I, G: dbron-

. zen-dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.9, Qh. 0.05, Göw. 6.5, 46/2t62.*2851 Erh. g, Beschr._ehem. L. I I .0, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Un-
lerkanle mit Blasen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.6, eh.
0. 15, Gew. 7 .1, 46/215'l .

2852 Prh. g, Beschr. ehem. L. 5.6, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.5, Qh. 0.08, Gew. 1.3, 46/2144.

2853 !r!. _e, Zs. !n{e verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, eb.
0.6, Qh. 0.05, Gew. 1.3,4612038.

2854 Elh. g1 Hg._qugllaufende Treibspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.0, Qb. 1.2. Qh. 0.1, Gew. 3.4, 461186.

2855 Erh, m, Zs. zusammengefaltet, Pat. II, grün, L.5.0, eb. l.l, eh.
0.1, Gew. 5.4,4611831.

2856 !1h rn ZsrJ-{tirmig verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.0,
Qb. 0.25, Qh. 0.1, Gew. 1.0, 46/1308.

2857 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. stark verdreht, pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.8, Qb. Ll, Qh.0.08, Gew.3.t, 46;,11236.

2858 !r!. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.7, eb. l.l, eh.0.05, Gew.
2.6,46/1324.

2859 pr-h. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.7, eb. 0.6, eh. 0.2, Gew.
3.8,46/1312.

2860 !qh. q, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, eb. 0.6,
Qh. 0.15, Gew. 2.2, 46/1867 .

2861 Erh. 
^g, 

Beschr. ehemalige L. 5.0, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.4.6,
Qb. 0.85, Qh. 0.15, Gew. 3.5, 46/1142.

2862 Erh. g, Beschr. ehem. L. 4.8, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs.
!1de^s1qrk-qrfgebggen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: giUn, L. +.S,
Qb. 0.75, Qh. 0.15, Gew. 3.8, 46/2152.

2863 Erh. 
^g,^Zs. 

wellelfOrmig gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5,
Qb. 0.9, Qh. 0.0s, Gew. 1.4, 46/1177.

2864 Erh. g, Beschr. ehem. L.4.5, ein Ende dünn auslaufend, pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.5, Qh.0.15, Gew. 2.2,46/2696.'

2865 Erh. g, Beschr. ehem. L. 6.5, Zs. zusammengefaltet, pat. I, G:
dgnin, A: grün, L.4.4, Qb.0.5, Qh.0.08, Gew. 1.3,46/2j34.'

2866 P.L ry 2.. yerdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.4.4, eb. 0.6, eh.
0.05, Gew. 1.0, 4612001.
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*2867 
Frh. g, !1 ejn TgiJ eingefaltet, geknickt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.4, Qb. 0.4, Qh. 0.08, Gew. 1,9,4611833.

2868 irh. g, Beschr. ehem. L. 4.6,Zs.Ende stark aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: gnin, L. 4.3, Qb. 0.6, Qh. 0.15, cew. 2.5,-4612042.

2869 Pt\.e,2". Ende stark aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rost-
farbener Fleck, L. 4.2, Qb.0.4, Qh. 0.05, Gew. 0.9, 46n0ß.

2870 Erh. g, Beschr. ehem. L.4.5, Ba. gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.2, Qb.0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.1, 4611983.

2871 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Zs. geknickt, pat. I, G:
dgrün, A: gnin, L. 4.2,Qb.0.8, Qh.0.15, Gew. 2.4,4611115.

2872 !r!. g, Beschr. ehem. L. 5.0, Hs. Meissel mehrn.rals angesetzt, pat.

2873 Erh. g, Beschr. ehem. L.4.5, Zs. Ende stark aufgebogen, pat. I, G:
dgrün, A: grnn,L.4.l, Qb. 0.8, Qh. 0.05, Gew. 1.8,-46/1792.

28'14 Pr\.9,.21. -E-nde 
aufgebogen, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, eb.

0.4, Qh. 0.03. Cew. 0.4, 46/2364.
2875 Erh. m, Pat. II, gnin, L.4.0, Qb. 1.1, Qh. 0.08, Gew.2.5, 4611265.
28'76 Ft. 1,. Zq. l9.b9g"n, Enden umgebogen, Par. II, grün, L. 4.0, eb.

1.0, Qh. 0.05, Gew. 1.5, 4611246.
2877 prh. _g,_H1 Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden aufgebogen,

P11, !, c: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb. 0.3, Qh. 0.05, Cew.2.:, -On,

46/2003.
2878 Erh. g, Beschr. ehem. L. 7.5, Zs. zusammengebogen, pat. I, G:

dgrün, A: grün, L.3.9, Qb.0.5, Qh.0.05, cet. 1.6-, 46/tg'76.
28'19 Pü.g.Zl. ]t4-förmig gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, B.

1.0, Qb. 0.7, Qh. 0.08, Gew.2.3,46/tt47:
2880 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.8, H.0.6, Qb. 1.0, eh.0.1,

Gew. 3.9, 46/1,355.
2881 Erh. g, Beschr. ehem. 1.. 4.0, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, eb.

0.6, Qh. 0.15, Gew. 2.8, 4611841.
2882 !r.h. _g: Pgt, I, G: dgrün, A: grün, rosrfarbener Fleck, L. 3.7, eb.Ll, Qh. 0.05, Gew. 1.7, 46/1t33.
2883 Erh. g, Beschr. e!9mrL. 3.!, Zs. gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L.3.6, Qb.0.7, Qh.0.05, Gew. 1.4,4612707.
2884 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, auslaufende Spur, Zs. En-

den_aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.3.6, Qb.0.4, eh.
0.15, Gew. 1.4, 46/17'18.

2885 Pr!. g, Zl.Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5,
Qb. 0.4, Qh. 0.1, Gew. 1.3, 4612153.

2886 !rh. g, Beschr. ehem. L. 4.2,Zs.beide Enden stark aufgebogen, pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B. I .5, Qb. 1.0, Qh. 0.05, Gew. 2.0,46/1384.

2887 9:h, C,7:.M-förmig gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5,
H. 1.5, Qb. 0.6, Qh. 0.1, Gew. 2.2,46/t353.

2888 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: grün, A: gnin, L. 3.5, eb. 0.5, eh.
0.1, Gew. 2.4,4611224.

2889 Erh. g, Beschr. ehem. L. 3.7, Zs. Ende stark aufgebogen, pat. I, G:
dgnin, A: grün, L. 3.4, Qb. 0.5, Qh. 0.25, CewlZ.liaAiSS.*2890 Erh. g1 lat I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.5, eh. 0.25, Gew.
5.7.461502.

28gl E1!r. g, Par I, G: dgrün, A: grün, L.3.2, Qb.0.7, eh.0.1, Gew.
1.7,46/1158.

2892 E_rh. g, iat, I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,H.0.7, eb.0.7, eh.0.l,
Gew. 2.4, 4611345.

2893 !$ g? Z^s._eq{e stark aufgebogen, Pat. [, G: dgrün, A: grün, L.
3.1, Qb. 0.5. Qh. 0.15, Gew. 1.4, 46/2682.

2894 Erh. m, Beschr. ehem. L. 6.5, Zs. zusammengefaltet, pat. I, G:
!Srün, {1 grün, schwarze Flecken, L. 3,1, Qb. 0-.7, Qh. 0.05, Gew.
1.3,46/2005.

2895 Erh. g, Beschr.,ehem. L. 5.0, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,
rechts zweite Abschrotspur unter ersten, Zs. geknickt, pai. t, Ci
dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 0.4, Qh. 0.05, cew. 0.9, 46/2365.'

2896 Prh. g, Beschr. ehem. L. 3.4, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, pat.

- L G: dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 0.8, Qh. 0.08, Gew. 1.5, 4612129.
2897 Erh. g, Beschr. ehem. L. 6.0, Zs. zusammengefaltet, Fat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 0.6, Qh. 0.0S, Gew. 1.8, 4:6/2030.'
2898 Fth, g,-F.1.!'t eiem. L. 3.5, Par. l, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, eb.

0.35. Qh. 0.05, Gew. 0.4,4612762.
2899 Erh. g, Zs._rywelltr Pqt I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, eb. 0.7, eh.

0.1, Gew. 1.7,4612710.
*2900 Erh. g, B^esc_hr. e.hem.L. I.l,Hs. wenig über Unterkante parallel

dazu laufende Ritzlinie (Vorzeichnungbder Dekor?), Zs.'zusam-
qenge!9ggn,.,Pa!. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.S, eb. ö.+, qt. O.OS,
Gew. 1.0, 46/2159.

2901 !$. g, !s. M-förmig gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.7,
Qb. 0.45, Qh. 0.08, Gew. 0.7, 46/t863.

2902 !rh. g, fat,l, G: dgrün, A: grün, L. 2.i,B. 1.8, eb. 0.7, eh. 0.0S,
Gew. 2. l, 46ll 088.

2903 9r!.g, Hr. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. zusantmengebogen, pat.
L G: dgrün, A: grün, L. 2.6, Qb.0.6, Qh. 0.03, Gew. 0.4, 46/2786.

2904 Erh. g, Beschr. ehem. L. 3.0, Zs. Ende star.k aufgebogen, pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 2.5, Qb. 0.6, Qh. 0.08, Gerv. 0.9, 46i2j28.'

2905 F.L g.Zr. gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4, eb. 1.0, eh.
0.05, Gew. 1.2, 46/2331.

2906 P'! 11..1"t I. G: dgrün, A: grün, L. 2.3, eb. 0.55, eh. 0.15, Gew.
2.3, 46t50t.

2s07 ä'l ,1ö.'öi:ä:ält"J,f:i:rt:ää,iit'rl' 
G: dgrün', A: grun' L' 2'2',

*..^o pä s.'Bischr. ehem' L. 3'7, Zs. M-förmig gebogen, Pat' I, G:'/7vo p""ta.' 
A: srün, L' 2'1, Qb' 0.35, Qh' 0.1, Gew. 0.8' 4612158'

2s0s :'nta;:*ig: 
dgrün' A: grün'L'2'1' H' 0'8' Qb 0 s' Qh' 0'05'

.o r n FÄ- e. Beschr' ehem. L. 2.2, Zs' Ende stark aufgebogen, Pat' I, G:L7tv 
Jnrtii'. n, grün, L. 1.9, Qb' 1.4, Qh.0.05, Gew' 1.4, 4611368.

.or r pitt. n. einJS"it" modern abgebrochen, Zs. zusammengebogen, Pat.

l, c:äbronzen-dgrün, A: grün, L. 1.6, Qb. 0.4' Qh' 0.05, Gew' 0.4,

4612785'

rechteckig, Päckchen-(1 qtücli; NI. 2912-2914) . .;iii rri. g, Beschr' dreieinhalb Windungen., Quen-chnitt langoval,-Pa-t.-- I, G: ägrün, A: grün, L.3.25,H' 2.8, Qb. 0'5, Qh. 0.15' Gew.l2.2'
461453.

rori Erh. s..Zs. zu Päckchen verdreht, Pat. II, grün, L.2.4, Qb. 0.8, Qh.
0.08.-Gew. 2 1, 4611094'

)914 Erh. e,Zs. zu Ring eingeröllt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.2, B.

l.r, ü. 0.8, Qb. 0.7, Qh. 0.08, Gew. 1.4, 4612872.

unreqelmässig (Nr. 29 1 l-3438)
F.cke-(Nr. 2915 '2916)
Zg t S ' grn. g, Hs. schräglaufende Treibspuren auf VS (vor Abschroten an-

eebralhtl, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L. 4.4,

Qu. z.r, Qh. 0.05. Gew. 3.0, 461t535.
2916 Erh. rn, modem zerbrochen, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L.3.4, Qb. 1.5, Qh.0.05, Gew.3.0,46/1680'

serade (Nr. 2917-3316)
72917 gth. g, Hs. Blase am unteren Rand, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G:

dgrün-, A: grun,L. 12.9, Qb. 1.1, Qh.0.3, Gew. 21.6,MA ARB056,
461149.

2gl8 Erh. g, Beschr. querlaufende Abschrotspur am linken Ende, Hs.
Blasen im Bruch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 10.3, Qb. 0.75, Qh.
0.35, Gew. 14.1, 461204.

2919 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, längslaufende Tleilspg-
ren (vor Abschroten angebracht), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 10.3,

Qb. 3.0, Qh. 0.2, Gew. 35.9, 4611254,
2920 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 10.1, Qb. 1.2, Qh.0.15, Gew.

t3.7, 4611866.
2921 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, auslaufende Spur, 81. l1n\s

2 Scfilagspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 9.3, Qb. 2.1, Qh' 0.2,
Gew. 22.5,46/1927.

2922 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.9.1, Qb.0.5, Qh.0.2, Gew'
6.9,46^931.

*2923 Erh. g, Beschr. links querlaufende Abschrotspur, links davon 2

Hiebspuren, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, in den Brüchen Bla-
sen, Pät. I, G: dgrün, A: grün, L. 9.1, Qb. 1.0, Qh. 0.25, Gew.12.6,
46/t843.

2924 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L, 8.9, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew.
7.8,46n894.

*2925 Erh. m, Beschr. VS ankonodiertes Bronzestück, Zs. links leicht
aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rechts II, hellgrün, rostfar-
bener Fleck, L. 8.9, Qb. 1.1, Qh. 0.25, Gew. 14.3, MA ARB067,
46il66.

2926 Erh. g, RS modem ausgebrochen, Hs. Unterkante mit zahlreichen
Blasen, Zs. 

'leicht 
verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, RS mit rost-

farbener Kruste, L. 8.8, Qb. 0.65, Qh. 0.25, Gew. 8.7,4611348'
*2927 Erh. g, Beschr. Dicke gegen oben abnehmend, zweite Abschrotspur

wenig unter der ersten, Hs. wenige Hammerspuren (vor Abschro-
ten angebracht), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.7, Qb. 2.5, Qh. 0.3,
Gew.24,8,46/79.

2928 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.7, Qb. 0.6, Qh. 0.25, Gew.
8.0,46/1293.

2929 Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
8.6, Qb.0.9, Qh.0.25, Gew. 11.6,4611892.

2930 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechtes Ende abgeschrotet,
Pat. I;G: dgrün, A: grün, L. 8.3, Qb. 0.75, Qh. 0.2, Gew. 7.0,46/2010.

2931 Erh. g, eine Seite modern abgebrochen, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 8.1, Qb.0.7, Qh.0.2, Gew.7.7,4611953.

2932 Erh. g, Ende erhalten, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 7 ;7 , Qb. 1.6, Qh. 0.08, Gew. 3.6, 4611388.

2933 Erh. g, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.7, Qb.
1.0, Qh. 0.2, Gew. 9.7, 4611192.

2934 Erh. g, Hs. Meissel mehrfach angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 7.5, Qb. 1.6, Qh. 0.15, Gew.9.2,4611339.

*2935 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.7.4, Qb. 1.4, Qh.0.25, Gew.
13.2, MA ARB068, 461167.

2936 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.4, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew.
3.3, 46/1217.

2937 Erh. g, Hs. viele Blasen im Bruch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
7.3, Qb. 1.15, Qh. 0.25, Gew. 11.3,46/171.

2938 Erh. g, Hs. rechtes Ende mit Blase, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
7.2, Qb.0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.9,4611310.

Erh. g, Hs. mit zweiter offener Abschrotspur unter der oberen, Pat.
I, G:-dgrün, A: grün, L.7.2, Qb. 1.5, Qh. 0.1, Gew. 5'6, OR,
46/1303.
Erh. g, Hs. links zweite, leicht schräg laufende Abschrotspur, Un-
terkaite mit zahlreichen Blasen, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grtn,L.7.1, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 6.4, 46/1934.
Eih. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.7.1, Qb.0.4, Qh.0.15, Gew.
3.6,4611603.
Erh. g, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.0, Qb.
0.8, Qh. 0.25. Gew. 7.7, 4611935.
Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, im Bruch grosse Blasen, Zs.
leichiverdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.0, Qb. 0.7, Qh. 0.25,
Gew. 4.8, 4611919.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.7.0, Qb. 1.0, Qh.0.15, Gew.
6.6, MA ARB059,461154.
Erh. g, Beschr. links Ansatz querlaufende Abschrotspur, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.6.9, Qb. 1.2, Qh.0.2, Gew, 10.9, MA ARB071,
46/170.

2939

2940

2941

2942

2943

*2944

*2945

2946 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verdreht, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 6.7, Qb. 0.8, Qh. 0.08, Gew. 2.1,4611887.

2947 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 6.7, Qb. 0.55, Qh. 0.2, Gew. 3.8,4611249.

2948 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.6, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew.
'7.3,46/1924.

2949 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.6, Qb.
0.55, Qh. 0.15, Gew. 3.2,4611292.

2950 Erh. g, Hs. Treibspuren (vor Abschroten angebracht), Zs. Ende auf-
gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.6, Qb. I .1, Qh. 0.08, Gew.
4.2,4611286.

2951 Erh. g, Hs. Unterkante mit zahlreichen Blasen, Zs. Ende aufgebo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5, Qb. 0.6, Qh. 0.25, Gew. 5.8,
46t2127.

2952 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 6.5, Qb. 0.35, Qh. 0.15, Gew. 2.3,46/2100.

2953 Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Zs. leicht verbogen, Pat. I,
G: dgrün, A: gnin, L.6.4, Qb.2.5, Qh.0.15, Gew.4.1, OR,
46/2234.

2954 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Ba. querlaufende Treib-
spuren, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew.
s.3,46/201',7.

2955 Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4,

Qb. 0.5, Qh. 0.08, Gew. 1.5, 4611816.
2956 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Zs. leicht verdreht, Pat. I,

G: dgrün, A: grün, L. 6.4, Qb.0.5, Qh.0.2, Gew.4.5,4611808.
2957 Erh. g, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.4,

Qb. 1.3, Qh. 0.05, Gew. 3.2, OR,46/1276.
2958 Erh. g, Hs. längslaufende Treibspuren (vor Abschroten abgebracht),

untere Kante teilweise umgelegt, Zs. rechts aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 6.3, Qb. 1.3, Qh. 0.05, Gew.3.1,461179.

2959 Erh. g, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene
Flecken, L. 6.3, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew. 5.2,4611346.

2960 Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: 1run,L.6.2, Qb.0.8, Qh.0.35, Gew.7.2,4612269.

2961 Eitr. g, lat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6,2, Qb. 1.2, Qh. 0.03, Gew.
1.4, 4612219.

2962 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.2, Qb.
Ll, Qh. 0.2, Gew. 9.9, 4611882.

2963 Erh. g, Hs. Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.2,

Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew. 4.4, 4611807.
*2964 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.2, Qb. 1.5, Qh.0.2, Gew.

12.3, MA ARB060, 461155.
2965 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.2, Qb.

0.5, Qh. 0.15, Gew. 3.2, 4611333.
2966 Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Unterkante mit Blase und Ris-

sen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.2, Qb.0.6, Qh. 0.2, Gew. 3.9,
46/1235.

2967 Erh, g, Hs. Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.1 ,

Qb. 1.4, Qh. 0.08, Gew 3.9, 46/1872.
*2968 Erh. g, Beschr. links Ansatz zweite, längslaufende Abschroispur, Hs.

Meisiel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dbron-
zen-dgrün, A: grün, L. 6.1, Qb. 1.0, Qh. 0.15, Gew. 5.2, 4611870.

2969 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.1, Qb.
0.8, Qh. 0.15, Gew, 4.2,4611868.

2970 Erh. m, einseitig abgebrochen, Beschr. rechts abgeschrotet, Hs.
querlaufende Treibspuren, Zs. links leicht aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.6.1, Qb.2.55, Qh.0.15, Gew.9.0,461184.

2971 Erh. m, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, G: grün, A: grün, L.6.1, Qb. 1.6, Qh.0.2, Gew.12.3,46/156.

2972 Erh. g, Hs. links Ansatz zweite Abschrotspur, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 6.0, Qb. 0.7, Qh. 0.15, Gew. 4.0, 46/1834.

2973 Erh. g, Hs. Treibspuren (vor Abschroten angebracht), Zs. Enden
aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.0, Qb. 1.2, Qh. 0.08,
Gew. 3.2, 46/1243.

2974 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, Qb.
0.7, Qh. 0.1, Gew. 3.5,46/2045.
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Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L, 5.9, Qb. 0.4, Qh. 0.08, Gew. 1.1, 4611987.
Erh. m, modem gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, Qb. 0.5,

Qh. 0.08, Gew. 1.6, 4611895.
Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.9, Qb. 1.2, Qh. 0.3, Gew. 11.4, 4611826.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. s.8, Qb. 0.4, Qh. 0.15, Gew. 1.6,46/2903.
Erh. g, Beschr. linkes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.8, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew. 3.7, 4612256.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.8, Qb. 1.4, Qh.0.2, Gew.
9.9, 46t177.
Erh. g, Hs. mit zahlreichen querlaufenden Treibspuren (vor Ab-
schroteq angebracht), Ba. mit spitzem Werkzeug abgeschrotet, Zs.
leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, Qb. I . l, Qh. 0.08,
Gew 3.7, 4611280.
Erh. g, Beschr. Unterkante gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.8, Qb. 0.7, Qh. 0.3, Gew. 1.9,46/l2lt.
Erh. s, stark ausgebrochen, Pat. II, grün, L.5.8, Qb.0.5, Qh.0.1,
Gew. 1.1,46/1189.
Erh. g, Hs. rechte Seite abgeschrotet, Ansatz querlaufende Ab-
schrotstelle, Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.8, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 4.2,46ltts4.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, linkes Ende abgeschrotet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb.0.6, Qh.0.l, Gew. 2.1,46/2169,
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 5.7, Qb. 0.9, Qh. 0.15, Gew. 5.5, 46/1805.
Erh. g, Hs. längslaufende Treibspuren (vor Abschroten angebracht),
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.7, Qb.0.75, Qh.0.l, Gew.3.0,
46t 1773.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6, Qb.
0.75, Qh.0.15, Gew 5.3,46/1884.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6, Qb. 0.8,
Qh. 0.2, Gew. 4.5, 46/1819.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Unterkante mit Rissen,
rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6, Qb.
0.55, Qh. 0.15, Gew. 3.5, 46/1605.
Erh. g, einseitig abgebrochen, Hs. Ende umgelegt und verschlagen,
Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbe-
ner Fleck, L. 5.6, Qb. 0.85, Qh. 0.2, Gew. 3.7,4611598.
Erh. g, rechts abgebrochen, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, links
abgeschrotet, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6,
Qb. 1.0, Qh. 0.2, Gew.5.6,46/146.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6, Qb. 0.6,
Qh. 0.15, Gew. 1.6, 4611126.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew.
3.9,46126-13.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechtes Ende abgeschro-
tet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, Qb. 0.9, Qh. 0.2, Gew. 6.0,
4612268.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, linkes Ende abgeschrotet,
Zs. leicht verdreht, Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
s.5, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew. 4.5,46/21t0.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Meissel mehrmals angesetzt,
Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, Qb. 0.9,
Qh. 0.08, Gew. 2.2,4611877.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, Qb. 0.55, Qh. 0.15, Gew.
2.6,46/1305.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, Qb.
l. l, Qh. 0.08, Gew. 2.4, 46/1275.
Erh. g, Hs. Unterkante mit zahlreichen Blasen, Pat. I, G: dgnin, A:
grün, L.5.5, Qb.0.7, Qh.0.2, Gew. 4.3,46/1271.
Erh. g, Beschr. ein Ende umgebogen, Hs. Meissel mehrmals ange-
setzt, Treibspuren (vor Abschroten angebracht), Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 5.5, Qb. 1.2, Qh. 0.15, Gew.4.7,4611250.
Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4,
Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew.4.7,46/l8ls.
Erh. g, Hs. im Bruch viele Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.4, Qb. 1.0, Qh. 0.25, Gew. 8.4, 461181.
Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.5.4, Qb.0.5, Qh.0.15, Gew.
3.3,46/1s82.
Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen und Riss, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 5.4, Qb. 1.1, Qh. 0.3, Gew. 9.8, 46/1328.
Erh. m, Ende erhalten, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 5.4, Qb. 0.35, Qh. 0.05, Gew. 0.6,46/1248.
Erh. g, Hs. Treibspuren (vor Abschroten angebracht), Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.5.3, Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew. 1.9, 4612591.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.3, Qb. 0.s, Qh. 0.2, Gew. 3.4,4612274.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, rostfarbe-
ne Flecken, L. 5.3, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 4.1,46/2064.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew.
4.4,4612014.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.6,46/1842.

Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.3, Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew.
2.6, 46/160t.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb.
0.55, Qh. 0.3, Gew. 5.2,46/1300.
Erh. g, Hs. rechts von beiden Seiten abgeschrotet, im Bruch gros-
se Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.6, Qh. 0.35, Gew.
s.3,461t114.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.2, Qb. 0.65, Qh. 0.15, Gew. 2.9, 4612291.
Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.2, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 5.8, 46/2011.
Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün und II, grün,
L. 5.2, Qb. 1.0, Qh. 0.i, Gew. 2.8, 46/1958.
Erh. g, Hs. mehrere, parallel laufende Meisselspuren, Meissel
mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 5.2, Qb. 0.9, Qh. 0.08, Gew. 1.9, 46/1540.
Erh. s, Hs. Treibspuren (vor Abschroten angebracht), Zs. Enden
aufgebogen, Pat. II, grün, L.5.2, Qb. 1.5, Qh.0.l, Gew.5.5,
4611332.
Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.2,
Qb. 0.6, Qh. 0.1, Gew. 2.1, 46/1326.
Erh. g, Hs. Unterkante mit zahlreichen Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostlarbene Flecken, L. 5.2, Qb. 0.65, Qh. 0.25, Gew. 3.7, 4611266.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.1, Qb.0.2,
Qh. 0.1, Gew. 0.6, 4612109.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.1, Qb. Ll,
Qh. 0.1, Gew. 2.5, 4611971.
Erh. m, Hs. im Bruch viele Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.1, Qb. 1.3, Qh.0.2, Gew.8.'1,461178.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.1, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 5.7, 4611335.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.1, Qb.0.8, Qh.0.08, Gew.
1.9,46/t279.
Erh. g,Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 5.1, Qb.
2.0, Qh. 0.15, Gew 6.2,46/1251.
Erh. g, Beschr. Unterkante gewellt, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.5.1, Qb.0.7, Qh.0.05, Gew. 1.5,4611195.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechts zweite Abschrot-
spur unter erster, Unterkante mit Riss, Zs. verdreht, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 5.0, Qb. 0.4, Qh. 0.08, Gew. 1.1,4612838.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechtes Ende abgeschrotet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.8, Qh. 0. 1, Gew. 2.2, 46/2118.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.0, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 5.9,4612072.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün und II, grün,
L. 5.0, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 5.6,46/t9s6.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb.
0.65, Qh. 0.15, Gew. 3.2,4611896.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb.
0.55, Qh, 0.15, Gew. 2.9,46/1879,
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.45, Qh. 0.2, Gew.
2.3, 46/1851.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 1.0, Qh.0.2, Gew.
7.3,46/1845.
Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. links querlaufende Ab-
schrotspur, Hs. im unteren Bruch viele Blasen, Pat. I, G: dgnin, A:
grün, L. 5.0, Qb. 0.6, Qh. 0.3, Gew. 4.2,461129.
Erh. g, Beschr. rechts querlaufende Abschrotspur, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.5.0, Qb.0.6, Qh.0.2, Gew.3.8,46/127, Crivelli i946,
Taf. lll,12.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.6,
Qh. 0.2, Gew. 3.7, 4611204.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.55, Qh. 0.15, Gew.
3.1,46/1196.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew.
2.3,46/2261.
Erh. m, Beschr. Unterkante leicht verdickt, Zs. einzelne, breite
Schlagspuq Pat. II, grün, L.4.9, Qb.0.9, Qh.0.08, Gew. 1.2,
46/2126.
Erh. g, Ba. längslaufende, leicht geschwungene Abschrotspur auf
fast der gesamten Länge, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.4.9, Qb. 0.9,
Qh. 0.15, Gew. 3.9, 4612084.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.9, Qb. 1.5, Qh.0.05, Gew.
2.2, 46/1367.
Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.9, Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew.
2.2,46/1296.
Erh. g, Beschr. zweite Abschrotspur wenig unter erster (in zwei
Ansätzen), Iinks querlaufende Abschrotspur, Pat. I, G: dgrün, A:
grun, L. 4.9, Qb. 0.8, Qh. 0.15, Gew. 4.'1, 461126.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden leicht verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.4.9, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 4.8,4611102.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 4.8, Qb.
0.6, Qh. 0.2, Gew. 3.6,4612694.
Erh. g, Zs. leicht gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.8, Qb.
0.8, Qh. 0.15, Gew. 2.9,4612091.

F.rh. s.Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4'8, Qb'
Ä s öt 0.15. Gew. 2.4, 46/1786.
ä"-ri i. einseitie abgebrochen, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,

ä"tr ?iott" Blise, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4'8, Qb' 0'8, Qh'
0.15. 6ew. 3.8' 46/1299.
i"-r.-'n, Hs. Unterkante mit Rissen, leichte Treibspuren (vor Ab-
äÄio?örung.utacht), Pat' I. G: dgrün, A: grün, L.4.8, Qb. 0.8, Qh'
0.2. Gew. 4.8,4611240'
i.rf. s. Hs. rechts Abschrotspur, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L' 4.75'
oh. 0i.5. Oh. 0.25, Gew. 3.5, 46/1090.
örh. g, Pai. I, G: dgrün, A: grün, L.4.7, Qb' 0'5, Qh.0.15, Gew.

2.2.4612293.
irh. e. Hs. linkes Ende abgeschrotet, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L.
47. öb.0.6, Qh. 0,15, Gew. 3.1.4612290.
r'th. s" Hs. linlies Ende abgeschrotet, Zs' leicht verdreht, Pat. I, G:

dsräi'. A: erün, L.4.7, Qb.0.6, Qh.0.2, Gew.3.7'4612283.
Eih. e. Hs. Unterkante mit zahlreichen Blasen, Pat' I, G: dgrün, A:
siln:L.4.7, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 3.3, 4611959.

Erh. s, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün'

L. 4.7, Qb. 0.8. Qh. 0.15, Gew. 4.1,46/t944.
prtr. e, Zi. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4'7, Qb'
0.6, 0h. 0.15. Gew. 2.9,46/1903.
Erh. !, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.7, Qb.0.7, Qh.0.1, Gew.
3.5,46/1593.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
4.7,Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew. 1.9, 46/138s.
Erh. g, Hs. Treibspuren (vor Abschrotung angebracht), Zs. Ende

aufgeEogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.7, Qb. 0'8, Qh. 0'08,
Gew. 2.2, 4611321.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.7, Qb' 0.7, Qh. 0.25' Gew.
s.5, 46/1191.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.7, Qb' 0'4, Qh. 0.15, Gew.
2.t,4611185.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4'7, Qb.0.5, Qh' 0.15, Gew'
1.4, 46/1156.
Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 4.6, Qb' 0.7, Qh. 0.2, Gew.
3.s,4612931.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. lejcht gewellt, Pat. I'
G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb. 1.3, Qh.0'08, Gew. 1.5,4612362.
Erh. !, Hs. län-gslaufende Treibspuren (vor Abschroten angebracht),
linkei Ende abgeschrotet, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 4.6; Qb. 0.9, Qh. 0.1, Gew. 3.7,4612305.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.6, Qb. 0.9, Qh. 0.08, Gew. t.6,4612304.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht gewellt, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb.0.7, Qh.0.08, Gew. 1.9,4612255.
Erh. g, Hs. Treibspur (vor Abschroten angebracht), Zs. Ende auf-
gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb. 1.0, Qh.0.l, Gew.
2.2,46/207s.
Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
4.6, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 3.1,46/19'70.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.6, Qb. 0.7, Qh. 0.15, Gew. 3.1, 4611888.
Erh. g, Hs. Blase am unteren Rand, Zs. links aufgebggen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb. 1.0, Qh.0.25, Gew.7.9,461174.
Erh.-g, Hs. re;htes Ende abgeschrotet, Zs. leicht verdreht, Pat. I,
G: dgrtin, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 4.6, Qb. 0.5, Qh' 0.15,
Gew. 2.3, 46/1297.
Erh. g, Hs. 'linkes Ende abgeschrotet, Pat. I. G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 4.6, Qb. 0.65. Qh. 0.2, Gew. 4.0,46/1242.
Erh. g, Hs. Unterkante mit zahlreichen Blasen, Pat I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.6, Qb. 0.9, Qh. 0.25, Gew. 6.5, 4611222.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb. 0.55, Qh. 0.2, Gew.
3.3,46/t128.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.9,46/2'719.
Erh. s, Ende erhalten, stark ausgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.5, Qb. 2.3, Qh. 0.03, Gew. 1.6,4612590.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4'5, Qb.
0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.9,4612284.
Erh. g, Pat: I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.8, Qh' 0'05, Gew'
1.1,4612078.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb.
0.6, Qh.0.08, Gew. 1.4,4611899.
Erh. s, beidseitig abgebrochen und ausgebrochen, Pat. II, grün, L'
4.s, Qb. 1.0, Qh.0.1, Gew.2.1,4611850.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew.
4.5,46/1796.
Erh. g, Ende erhalten, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.5, Qb. 0.5, Qh. 0.15, Gew. 1.8,46/1782. 

-
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, P,at.

I, G:-dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.5, Qh. 0.1, Gew. 1.3, 4611774.
Erh. g, Hs. Unterkante: teilweise umgebogen und verschlag,en,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, Qb. 1.4, Qh.0.05, Gew.2.7,
46/1364.

3089 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5' Qb.
0.8, Qh. 0.2, Gew. 5.4,4611212.

3090 Erh. g, Pat, I, G: dgnin, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.7, Qh. 0.1, Gew.
2.1,46/t174.

3091 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.6, Qh.0'15, Gew.
2.4,46/2893.

3092 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rechtes En-
de: Il grün, rostfarbene Flecken, L.4.4, Qb.0.8, Qh' 0.1, Gew.
2.9,46/2892.

3093 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 4.4, Qb.
0.4, Qh. 0.2, Gew. 2.3,46/2695.

3094 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.4, Qh.0.15, Gew.
1.9,46/2460.

3095 Erh. g, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. I, Gl dgrün, A: grün,,grosser
rostftbener Fleck, L. 4.4, Qb. 1.3, Qh. 0.08, Gew. 3.1, 4612259.

3096 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, Qb. 0'4, Qh. 0.2, Gew.
1.8,4612122.

3097 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.4, Qb. 0.6, Qh. 0.05, Gew. 1.1, 4612121.

3098 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew.
3.0, 46/2007.

3099 Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen und Rissen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün,L.4.4, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 3.4, 4611273.

3100 Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Unterkante mit zahlreichen
Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, Qb. 0.4, Qh. 0.25, Gew'
2.3,46/1267,

3l0l Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.8, Qh.0.15, Gew.
3.6,4611214.

3102 Erh. g, Zs. Ende leicht aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.4, Qb. 0.7, Qh. 0.1, Gew. 1.7, 46/tt69.

3103 Erh. g, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L. 4.4,

Qb. 0.9, Qh. 0.15, Gew. 5.3, 461t165.
3104 Erh. g, Hs. Treibspuren auf VS, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfar-

beneiFleck, L. 4.4, Qb. 3.0, Qh. 0.1, Gew. 7.5, 4611130.
3105 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.85, Qh.0.35, Gew.

7.4, 4611089.
3106 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb.0.5, Qh.0'15, Gew.

2.1,46/2881.
3107 Erh. g, Beschr. linkes Ende abgeschrotet, Pat' I, G: dgrün, A: gnin,

L. 4.3, Qb. 1.0, Qh. 0.1, Gew. 2.5, 4612698.
3108 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb' 0.5, Qh.0.25, Gew.

3.4,4612294.
3109 Erh. m, Hs. Meissei mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 4.3, Qb. 0.5, Qh. 0.03, Gew. 0.4, 4612187.
3 1 I 0 Erh. g, Beschr. rechtes Ende abgeschrotet, Zs. Ende aufgebggel 

-Pat
I, G:-dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew. 1.9, 4611852.

3l1i Erh. g, Ende eihalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb. 1.6,

Qh. 0.03, Gew. 1.4, 46/1530.
3112 Eih. g, links abgebrochen, Hs. rechts abgeschrotet, Pat. Ir G: dgrün,

A: grün, rostfarbener Fleck, L. 4.3, Qb. 0.9, Qh. 0. 1 5, Gew. 3'2, 46/ 1 44.
3ll3 Eri. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb.

0.65, Qh. 0.1, Gew. 2.5, 46/1252.
3114 Erh. g, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb. 0.9, Qh. 0.08, Gew'

1.7,4611120.
3115 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.25, Qb. 1.0, Qh.0'2, Gew.

5.0,46/1145.
3116 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Treibspur (vor Abschro-

ten angebracht), Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.4.2, Qb. 0.7, Qh. 0.1,
Gew. 2.0, 4612908.

311'1 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.2, Qb.
1.0, Qh. 0.1, Gew.2.2,46/2889.

3118 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2, Qb.0.4, Qh.0.1, Gew'
1,2,4612'714.

3119 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.2, Qb. 0.8, Qh. 0.15, Gew. 3.7,4612288.

3120 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.2, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew.
2.6,4612t23.

3l2l Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4'2, Qb.
0.4, Qh. 0.03, Gew. 0.4,4612108.

3122 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4'2, Qb.
0.4, Qh. 0.2, Gew. 2.8,4612015.

3123 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2, Qb. 1.1, Qh.0.08, Gew.
2.t, 4611997.

*3124 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4.2, Qb.
0.6, Qh. 0.25, Gew. 3.3, 4611600,

3125 Erh. g, Beschr. linkes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.1, Qb. 0.55, Qh. 0.2, Cew. 2.6, 46/2699.

*3126 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.1, Qb. 0.6, Qh. 0.25, Gew. 2.8, 46/2116.

3127 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1, Qb.
0.6, Qh.0.15, Gew. 1.8,4612093.

3128 Erh. g, Beschr. links oben Ansatz querlaufende Abschrotspur, Pat.
I, G:lgrün, A: grün, L.4.1, Qb. 1.1, Qh.0.2, Gew.5.8, 4612058.

3129 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1, Qb. 0.7, Qh. 0.25, Gew.
4.7,461t993.

379

3012

3013

3014

301 5

3016

3017

301 8

301 9

3020

3021

*3022

3023

3024

3025

3026

3027

3028

3029

3030

303 1

3032

3033

3034

3035

3036

3037

*3038

3039

3040

3041

3042

*3043

3044

3045

*3046

3047

3048

3049

3050

305 1

2979

2980

29&l

3052

3053

3054

3055

3056

305'1

3058

3059

3060

306 I

3062

3069

3070

3071

3072

3073

3074

3075

3063

3064

3065

3066

*3067

3068

2982

2983

2984

298s

2986

2987

2988

2989

*2990

2991

2992

2993

2994

2995

2996

2997

2998

2999

3000

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

3009

3010

301 1

378

*3076

3077

3078

3079

3080

308 1

3082

3083

3084

3085

3086

3087

3088



29'.75

29'76

2977

2978

Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L, 5.9, Qb. 0.4, Qh. 0.08, Gew. 1.1, 4611987.
Erh. m, modem gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, Qb. 0.5,

Qh. 0.08, Gew. 1.6, 4611895.
Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.9, Qb. 1.2, Qh. 0.3, Gew. 11.4, 4611826.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. s.8, Qb. 0.4, Qh. 0.15, Gew. 1.6,46/2903.
Erh. g, Beschr. linkes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.8, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew. 3.7, 4612256.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.8, Qb. 1.4, Qh.0.2, Gew.
9.9, 46t177.
Erh. g, Hs. mit zahlreichen querlaufenden Treibspuren (vor Ab-
schroteq angebracht), Ba. mit spitzem Werkzeug abgeschrotet, Zs.
leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, Qb. I . l, Qh. 0.08,
Gew 3.7, 4611280.
Erh. g, Beschr. Unterkante gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.8, Qb. 0.7, Qh. 0.3, Gew. 1.9,46/l2lt.
Erh. s, stark ausgebrochen, Pat. II, grün, L.5.8, Qb.0.5, Qh.0.1,
Gew. 1.1,46/1189.
Erh. g, Hs. rechte Seite abgeschrotet, Ansatz querlaufende Ab-
schrotstelle, Unterkante mit Rissen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.8, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 4.2,46ltts4.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, linkes Ende abgeschrotet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, Qb.0.6, Qh.0.l, Gew. 2.1,46/2169,
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 5.7, Qb. 0.9, Qh. 0.15, Gew. 5.5, 46/1805.
Erh. g, Hs. längslaufende Treibspuren (vor Abschroten angebracht),
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.7, Qb.0.75, Qh.0.l, Gew.3.0,
46t 1773.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6, Qb.
0.75, Qh.0.15, Gew 5.3,46/1884.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6, Qb. 0.8,
Qh. 0.2, Gew. 4.5, 46/1819.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Unterkante mit Rissen,
rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6, Qb.
0.55, Qh. 0.15, Gew. 3.5, 46/1605.
Erh. g, einseitig abgebrochen, Hs. Ende umgelegt und verschlagen,
Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbe-
ner Fleck, L. 5.6, Qb. 0.85, Qh. 0.2, Gew. 3.7,4611598.
Erh. g, rechts abgebrochen, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, links
abgeschrotet, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6,
Qb. 1.0, Qh. 0.2, Gew.5.6,46/146.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6, Qb. 0.6,
Qh. 0.15, Gew. 1.6, 4611126.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew.
3.9,46126-13.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechtes Ende abgeschro-
tet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, Qb. 0.9, Qh. 0.2, Gew. 6.0,
4612268.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, linkes Ende abgeschrotet,
Zs. leicht verdreht, Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
s.5, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew. 4.5,46/21t0.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Meissel mehrmals angesetzt,
Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, Qb. 0.9,
Qh. 0.08, Gew. 2.2,4611877.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, Qb. 0.55, Qh. 0.15, Gew.
2.6,46/1305.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, Qb.
l. l, Qh. 0.08, Gew. 2.4, 46/1275.
Erh. g, Hs. Unterkante mit zahlreichen Blasen, Pat. I, G: dgnin, A:
grün, L.5.5, Qb.0.7, Qh.0.2, Gew. 4.3,46/1271.
Erh. g, Beschr. ein Ende umgebogen, Hs. Meissel mehrmals ange-
setzt, Treibspuren (vor Abschroten angebracht), Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 5.5, Qb. 1.2, Qh. 0.15, Gew.4.7,4611250.
Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4,
Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew.4.7,46/l8ls.
Erh. g, Hs. im Bruch viele Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.4, Qb. 1.0, Qh. 0.25, Gew. 8.4, 461181.
Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.5.4, Qb.0.5, Qh.0.15, Gew.
3.3,46/1s82.
Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen und Riss, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 5.4, Qb. 1.1, Qh. 0.3, Gew. 9.8, 46/1328.
Erh. m, Ende erhalten, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 5.4, Qb. 0.35, Qh. 0.05, Gew. 0.6,46/1248.
Erh. g, Hs. Treibspuren (vor Abschroten angebracht), Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.5.3, Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew. 1.9, 4612591.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.3, Qb. 0.s, Qh. 0.2, Gew. 3.4,4612274.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, rostfarbe-
ne Flecken, L. 5.3, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 4.1,46/2064.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew.
4.4,4612014.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.6,46/1842.

Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.3, Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew.
2.6, 46/160t.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb.
0.55, Qh. 0.3, Gew. 5.2,46/1300.
Erh. g, Hs. rechts von beiden Seiten abgeschrotet, im Bruch gros-
se Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.6, Qh. 0.35, Gew.
s.3,461t114.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.2, Qb. 0.65, Qh. 0.15, Gew. 2.9, 4612291.
Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.2, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 5.8, 46/2011.
Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün und II, grün,
L. 5.2, Qb. 1.0, Qh. 0.i, Gew. 2.8, 46/1958.
Erh. g, Hs. mehrere, parallel laufende Meisselspuren, Meissel
mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 5.2, Qb. 0.9, Qh. 0.08, Gew. 1.9, 46/1540.
Erh. s, Hs. Treibspuren (vor Abschroten angebracht), Zs. Enden
aufgebogen, Pat. II, grün, L.5.2, Qb. 1.5, Qh.0.l, Gew.5.5,
4611332.
Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.2,
Qb. 0.6, Qh. 0.1, Gew. 2.1, 46/1326.
Erh. g, Hs. Unterkante mit zahlreichen Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostlarbene Flecken, L. 5.2, Qb. 0.65, Qh. 0.25, Gew. 3.7, 4611266.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.1, Qb.0.2,
Qh. 0.1, Gew. 0.6, 4612109.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.1, Qb. Ll,
Qh. 0.1, Gew. 2.5, 4611971.
Erh. m, Hs. im Bruch viele Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.1, Qb. 1.3, Qh.0.2, Gew.8.'1,461178.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.1, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 5.7, 4611335.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.1, Qb.0.8, Qh.0.08, Gew.
1.9,46/t279.
Erh. g,Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 5.1, Qb.
2.0, Qh. 0.15, Gew 6.2,46/1251.
Erh. g, Beschr. Unterkante gewellt, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.5.1, Qb.0.7, Qh.0.05, Gew. 1.5,4611195.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechts zweite Abschrot-
spur unter erster, Unterkante mit Riss, Zs. verdreht, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 5.0, Qb. 0.4, Qh. 0.08, Gew. 1.1,4612838.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechtes Ende abgeschrotet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.8, Qh. 0. 1, Gew. 2.2, 46/2118.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.0, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 5.9,4612072.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün und II, grün,
L. 5.0, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 5.6,46/t9s6.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb.
0.65, Qh. 0.15, Gew. 3.2,4611896.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb.
0.55, Qh, 0.15, Gew. 2.9,46/1879,
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.45, Qh. 0.2, Gew.
2.3, 46/1851.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 1.0, Qh.0.2, Gew.
7.3,46/1845.
Erh. g, einseitig abgebrochen, Beschr. links querlaufende Ab-
schrotspur, Hs. im unteren Bruch viele Blasen, Pat. I, G: dgnin, A:
grün, L. 5.0, Qb. 0.6, Qh. 0.3, Gew. 4.2,461129.
Erh. g, Beschr. rechts querlaufende Abschrotspur, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.5.0, Qb.0.6, Qh.0.2, Gew.3.8,46/127, Crivelli i946,
Taf. lll,12.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.6,
Qh. 0.2, Gew. 3.7, 4611204.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.55, Qh. 0.15, Gew.
3.1,46/1196.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew.
2.3,46/2261.
Erh. m, Beschr. Unterkante leicht verdickt, Zs. einzelne, breite
Schlagspuq Pat. II, grün, L.4.9, Qb.0.9, Qh.0.08, Gew. 1.2,
46/2126.
Erh. g, Ba. längslaufende, leicht geschwungene Abschrotspur auf
fast der gesamten Länge, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.4.9, Qb. 0.9,
Qh. 0.15, Gew. 3.9, 4612084.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.9, Qb. 1.5, Qh.0.05, Gew.
2.2, 46/1367.
Erh. s, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.9, Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew.
2.2,46/1296.
Erh. g, Beschr. zweite Abschrotspur wenig unter erster (in zwei
Ansätzen), Iinks querlaufende Abschrotspur, Pat. I, G: dgrün, A:
grun, L. 4.9, Qb. 0.8, Qh. 0.15, Gew. 4.'1, 461126.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden leicht verbogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.4.9, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 4.8,4611102.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 4.8, Qb.
0.6, Qh. 0.2, Gew. 3.6,4612694.
Erh. g, Zs. leicht gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.8, Qb.
0.8, Qh. 0.15, Gew. 2.9,4612091.

F.rh. s.Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4'8, Qb'
Ä s öt 0.15. Gew. 2.4, 46/1786.
ä"-ri i. einseitie abgebrochen, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,

ä"tr ?iott" Blise, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4'8, Qb' 0'8, Qh'
0.15. 6ew. 3.8' 46/1299.
i"-r.-'n, Hs. Unterkante mit Rissen, leichte Treibspuren (vor Ab-
äÄio?örung.utacht), Pat' I. G: dgrün, A: grün, L.4.8, Qb. 0.8, Qh'
0.2. Gew. 4.8,4611240'
i.rf. s. Hs. rechts Abschrotspur, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L' 4.75'
oh. 0i.5. Oh. 0.25, Gew. 3.5, 46/1090.
örh. g, Pai. I, G: dgrün, A: grün, L.4.7, Qb' 0'5, Qh.0.15, Gew.

2.2.4612293.
irh. e. Hs. linkes Ende abgeschrotet, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L.
47. öb.0.6, Qh. 0,15, Gew. 3.1.4612290.
r'th. s" Hs. linlies Ende abgeschrotet, Zs' leicht verdreht, Pat. I, G:

dsräi'. A: erün, L.4.7, Qb.0.6, Qh.0.2, Gew.3.7'4612283.
Eih. e. Hs. Unterkante mit zahlreichen Blasen, Pat' I, G: dgrün, A:
siln:L.4.7, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 3.3, 4611959.

Erh. s, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün'

L. 4.7, Qb. 0.8. Qh. 0.15, Gew. 4.1,46/t944.
prtr. e, Zi. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4'7, Qb'
0.6, 0h. 0.15. Gew. 2.9,46/1903.
Erh. !, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.7, Qb.0.7, Qh.0.1, Gew.
3.5,46/1593.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
4.7,Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew. 1.9, 46/138s.
Erh. g, Hs. Treibspuren (vor Abschrotung angebracht), Zs. Ende

aufgeEogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.7, Qb. 0'8, Qh. 0'08,
Gew. 2.2, 4611321.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.7, Qb' 0.7, Qh. 0.25' Gew.
s.5, 46/1191.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.7, Qb' 0'4, Qh. 0.15, Gew.
2.t,4611185.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4'7, Qb.0.5, Qh' 0.15, Gew'
1.4, 46/1156.
Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 4.6, Qb' 0.7, Qh. 0.2, Gew.
3.s,4612931.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. lejcht gewellt, Pat. I'
G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb. 1.3, Qh.0'08, Gew. 1.5,4612362.
Erh. !, Hs. län-gslaufende Treibspuren (vor Abschroten angebracht),
linkei Ende abgeschrotet, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 4.6; Qb. 0.9, Qh. 0.1, Gew. 3.7,4612305.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.6, Qb. 0.9, Qh. 0.08, Gew. t.6,4612304.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht gewellt, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb.0.7, Qh.0.08, Gew. 1.9,4612255.
Erh. g, Hs. Treibspur (vor Abschroten angebracht), Zs. Ende auf-
gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb. 1.0, Qh.0.l, Gew.
2.2,46/207s.
Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
4.6, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 3.1,46/19'70.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.6, Qb. 0.7, Qh. 0.15, Gew. 3.1, 4611888.
Erh. g, Hs. Blase am unteren Rand, Zs. links aufgebggen, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb. 1.0, Qh.0.25, Gew.7.9,461174.
Erh.-g, Hs. re;htes Ende abgeschrotet, Zs. leicht verdreht, Pat. I,
G: dgrtin, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 4.6, Qb. 0.5, Qh' 0.15,
Gew. 2.3, 46/1297.
Erh. g, Hs. 'linkes Ende abgeschrotet, Pat. I. G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 4.6, Qb. 0.65. Qh. 0.2, Gew. 4.0,46/1242.
Erh. g, Hs. Unterkante mit zahlreichen Blasen, Pat I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.6, Qb. 0.9, Qh. 0.25, Gew. 6.5, 4611222.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb. 0.55, Qh. 0.2, Gew.
3.3,46/t128.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.9,46/2'719.
Erh. s, Ende erhalten, stark ausgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.5, Qb. 2.3, Qh. 0.03, Gew. 1.6,4612590.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4'5, Qb.
0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.9,4612284.
Erh. g, Pat: I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.8, Qh' 0'05, Gew'
1.1,4612078.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb.
0.6, Qh.0.08, Gew. 1.4,4611899.
Erh. s, beidseitig abgebrochen und ausgebrochen, Pat. II, grün, L'
4.s, Qb. 1.0, Qh.0.1, Gew.2.1,4611850.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew.
4.5,46/1796.
Erh. g, Ende erhalten, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.5, Qb. 0.5, Qh. 0.15, Gew. 1.8,46/1782. 

-
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, P,at.

I, G:-dgrün, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.5, Qh. 0.1, Gew. 1.3, 4611774.
Erh. g, Hs. Unterkante: teilweise umgebogen und verschlag,en,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, Qb. 1.4, Qh.0.05, Gew.2.7,
46/1364.

3089 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5' Qb.
0.8, Qh. 0.2, Gew. 5.4,4611212.

3090 Erh. g, Pat, I, G: dgnin, A: grün, L. 4.5, Qb. 0.7, Qh. 0.1, Gew.
2.1,46/t174.

3091 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.6, Qh.0'15, Gew.
2.4,46/2893.

3092 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rechtes En-
de: Il grün, rostfarbene Flecken, L.4.4, Qb.0.8, Qh' 0.1, Gew.
2.9,46/2892.

3093 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 4.4, Qb.
0.4, Qh. 0.2, Gew. 2.3,46/2695.

3094 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.4, Qh.0.15, Gew.
1.9,46/2460.

3095 Erh. g, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. I, Gl dgrün, A: grün,,grosser
rostftbener Fleck, L. 4.4, Qb. 1.3, Qh. 0.08, Gew. 3.1, 4612259.

3096 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, Qb. 0'4, Qh. 0.2, Gew.
1.8,4612122.

3097 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.4, Qb. 0.6, Qh. 0.05, Gew. 1.1, 4612121.

3098 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew.
3.0, 46/2007.

3099 Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen und Rissen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün,L.4.4, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 3.4, 4611273.

3100 Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Unterkante mit zahlreichen
Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, Qb. 0.4, Qh. 0.25, Gew'
2.3,46/1267,

3l0l Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.8, Qh.0.15, Gew.
3.6,4611214.

3102 Erh. g, Zs. Ende leicht aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.4, Qb. 0.7, Qh. 0.1, Gew. 1.7, 46/tt69.

3103 Erh. g, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L. 4.4,

Qb. 0.9, Qh. 0.15, Gew. 5.3, 461t165.
3104 Erh. g, Hs. Treibspuren auf VS, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfar-

beneiFleck, L. 4.4, Qb. 3.0, Qh. 0.1, Gew. 7.5, 4611130.
3105 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.0.85, Qh.0.35, Gew.

7.4, 4611089.
3106 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb.0.5, Qh.0'15, Gew.

2.1,46/2881.
3107 Erh. g, Beschr. linkes Ende abgeschrotet, Pat' I, G: dgrün, A: gnin,

L. 4.3, Qb. 1.0, Qh. 0.1, Gew. 2.5, 4612698.
3108 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb' 0.5, Qh.0.25, Gew.

3.4,4612294.
3109 Erh. m, Hs. Meissei mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 4.3, Qb. 0.5, Qh. 0.03, Gew. 0.4, 4612187.
3 1 I 0 Erh. g, Beschr. rechtes Ende abgeschrotet, Zs. Ende aufgebggel 

-Pat
I, G:-dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew. 1.9, 4611852.

3l1i Erh. g, Ende eihalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb. 1.6,

Qh. 0.03, Gew. 1.4, 46/1530.
3112 Eih. g, links abgebrochen, Hs. rechts abgeschrotet, Pat. Ir G: dgrün,

A: grün, rostfarbener Fleck, L. 4.3, Qb. 0.9, Qh. 0. 1 5, Gew. 3'2, 46/ 1 44.
3ll3 Eri. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb.

0.65, Qh. 0.1, Gew. 2.5, 46/1252.
3114 Erh. g, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 4.3, Qb. 0.9, Qh. 0.08, Gew'

1.7,4611120.
3115 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.25, Qb. 1.0, Qh.0'2, Gew.

5.0,46/1145.
3116 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Treibspur (vor Abschro-

ten angebracht), Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.4.2, Qb. 0.7, Qh. 0.1,
Gew. 2.0, 4612908.

311'1 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.2, Qb.
1.0, Qh. 0.1, Gew.2.2,46/2889.

3118 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2, Qb.0.4, Qh.0.1, Gew'
1,2,4612'714.

3119 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.2, Qb. 0.8, Qh. 0.15, Gew. 3.7,4612288.

3120 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.2, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew.
2.6,4612t23.

3l2l Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4'2, Qb.
0.4, Qh. 0.03, Gew. 0.4,4612108.

3122 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4'2, Qb.
0.4, Qh. 0.2, Gew. 2.8,4612015.

3123 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2, Qb. 1.1, Qh.0.08, Gew.
2.t, 4611997.

*3124 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4.2, Qb.
0.6, Qh. 0.25, Gew. 3.3, 4611600,

3125 Erh. g, Beschr. linkes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.1, Qb. 0.55, Qh. 0.2, Cew. 2.6, 46/2699.

*3126 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.1, Qb. 0.6, Qh. 0.25, Gew. 2.8, 46/2116.

3127 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1, Qb.
0.6, Qh.0.15, Gew. 1.8,4612093.

3128 Erh. g, Beschr. links oben Ansatz querlaufende Abschrotspur, Pat.
I, G:lgrün, A: grün, L.4.1, Qb. 1.1, Qh.0.2, Gew.5.8, 4612058.

3129 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.1, Qb. 0.7, Qh. 0.25, Gew.
4.7,461t993.
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Erh. g, Beschr. Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.1, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 2.8, 46ll'783.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.0, Qb.0.8, Qh.0.08, Gew. t.5,46/2905.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb. 0.45,

Qh. 0.15, Gew. 1.3, 4612688.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün.
L. 4.0, Qb. 0.4, Qh. 0.08, Gew. 1.l,4612672.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.0, Qb. 0.35, Qh. 0.2, Gew. 1.6,46/2669.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb. 0.5, Qh. 0.05, Gew.
0.7,46/2441.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.0, Qb. 1.0, Qh. 0.08, Gew. 1.5, 46/2337.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0, Qb.0.5, Qh.0.15, Gew.
2.3,46/2024.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew.
2.8,46/1974.
Erh. g. Hs. Meissel mehrmals angesetzt. Pat. l, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L.4.0, Qb. 1.0, Qh. 0.2, Gew. 6.7, 46/1955.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew.
2.6,46/1825.
Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0,
Qb. 1.6, Qh. 0.08, Gew. 2.3, 4611569.
Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0, Qb.
0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.4,46/1329.
Erh. g, Hs. Treibspur (vor Abschroten angebracht), Zs. Ende auf-
gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, Qb. 1.2, Qh.0.1, Gew.
2.7, 461272'7 .

Erh. g, modern zerbrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb.
0.75, Qh. 0.05, Gew. 1.2,4612674.
Erh, g, Zs. Unterteil eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7,
Qb. 1.9, Qh. 0.03, Gew. 2.0, 4612513.
Erh. m, Beschr. Ansatz von 2 leicht eingetieften Kreisen, ausge-
brochen (von ausgerissenen Nieten mit Unterlagsscheiben?), Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.7, Qb. 1.9, Qh.0.08, Gew. 1.8,46/2497.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb. 1.8, Qh. 0.05, Gew. 1.7, 46/2448.
Erh. s, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.7, Qb. 1.3, Qh. 0.05, Gew. 0.9, 46/2217,
Erh. g, Ende erhalten, andere Seite modem abgebrochen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.2,46/2086.
Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb.
0.6, Qh. 0. I , Gew. 1.7 , 46/2077 .

Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb.
0.7, Qh. 0.08, Gew. 1.2,46/2074.
Erh. g, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 1.9, 4611986.
Erh. g, Hs. Unterkante umgebogen und verschlagen, Meissel mehr-
mals angesetzt, querlaufende Striche, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.7, Qb. 2.0, Qh. 0.15, Gew. 5.5,46/1s79.
Erh. g, Hs. Unterkante mit zahlreichen Blasen, rechtes Ende abge-
schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grljn,L.3.7, Qb.0.4, Qh.0.25, Gew.
2.0,46/15',78.
Erh. g, Beschr. links querlaufende Abschrotspur, Hs. RS mit Ham-
merspuren, Zs. rechter Rand aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.7, Qb. 0.75, Qh. 0.2, Gew. 3.3,46/130.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew.
4.2, 46il197.
Erh. g, eine Seite modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.7, Qb. 1.0, Qh. 0.15, Gew. 3.5, 4611183.
Erh, g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 1,7, 4612933.
Erh. m, Zs. Ende aufgebogen, Pat. II, grün, L. 3.6, Qb. 1.0, Qh.
0.08, Gew. 1.4, 4612928.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb.
0.5, Qh. 0.08, Gew. 0.8, 46/2'164.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.6, Qb. 0.9, Qh. 0.05, Gew. 1.0,46/2423.
Erh. g, Hs. längslaufende Treibspuren (wohl vor Abschroten ange-
bracht), Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbe-
ner Fleck, L. 3.6, Qb. 2.1, Qh. 0.05, Gew. 3.3,4612326.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.3.6, Qb.0.4, Qh.0.l, Gew. 1.3,46/2271.
Erh. m, Ende erhalten, Ba. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.3.6, Qb. 1.4, Qh.0.03, Gew.0.6,46/2227.
Erh. g, Zs. Enden umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6,

Qb. 0.9, Qh. 0.1, Gew.2.2,46/2105.
Erh. g, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6,

Qb. 0.75, Qh. 0.2, Gew. 3.8, 46/1859.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew.
2.5,46/1855.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew.
3.0,46il162.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb. l.l, Qh.0.05, Gew.
0.7,46/2918.
Erh. g, Beschr. Unterkante mit Ansatz Ecke, Zs. Ende aufgebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb. 1.0, Qh.0.l, Gew. 1.4,

p.t o links modem abgebrochen, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,

7l'r5Lülu"'ar"ht, Pail, G: dgrün, A: grün, L.3'4, Qb.0.6, Qh.
Äor cew. 1.1,4612338'
i'rr--n. gs. Meissel mehrmals angesetzt. Pat. l, G: dgrün, A: grün.
i-' i i ot . l .l. oh. 0.05, cew. 1 .6, 46/2083.
"r.ri. i.it, Ende iufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'4, Qb'
n R öh. 0.2. Cew. 3.8,46/2081.
i.f'r. i, put. t, G: dgrün, A: grün, L' 3'4' Qb. 1.0, Qh 02, Gew'

4.0.4611900.
nih. g, fat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb. 1.4, Qh. 0.2' Gew'

s.6.461t82.
F,rfr. s" Pat. I, G: dgrün, A: grün, einseitig starke Kruste, L. 3.4,

oh r:0. oh. 0.03, Gew. l.l, 4611263.

ü*. g, pat. I. G: dgrün, A: grün, L' 3.3, Qb. 0.6, Qh' 0.15, Gew.

2.3.4612886.
Fir-t. s. Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs' leicht verbogen, Pat.

i'c' ä!.un, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.6, Qh. 0.05, Gew. 0.6,4612776.

Ertr. g,-nat. l, G dgrtin, A: grün, L.3.3, Qb.0.4, Qh.0.15, Gew'

1.5.4612771.
eih. s. Beschr. Blechfragment ankorrodiert, Pat. I, G: dgrün, A:
grün,"rostfarbene Flecken, L. 3.3, Qb. 1.0, Qh. 0'1, Gew. 3.2,

4612700.
Erh. s,,Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3,
Ob. 0,45. Qh. 0.05, Cew' 0'6. 4612685'

drh. g, Pat. l. G: dgrün, A: grün, L.3.3, Qb.0.5, Qh.0.15' Gew'
t.'7 , 46/1'789.
Ern. e,Zs, Unterkante gestaucht, verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 3.2, Qb. 0.6, Qh. 0.08, Gew. t.1,46t2904.
Erh. g, Fat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3.2, Qb.0'35' Qh.0.l, Gew.

0.7, 4612897 .

Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2, Qb. 1.0' Qh.0.08' Gew.
1.3,4612'768.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.

J. G: äerün, A: grün, L. 3,2, Qb. d.z, qn. O.Os, Gew. t.l, 4612'759'

Erh. gJHs. Melssel mehrmals angesetzt, Zs' leicht gewellt, Pat.

I, G:-dgrün, A: grün, L.3.2, Qb.0.6, Qh.0.08, Gew. l.l'
4612734.
Erh. g, Zs.leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb.
0.5, Qh. 0.03, Gew. 0.3,46/2723.
Erh. i, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L, 3.2, Qb.
0.65, Qh. 0.1, Gew. 2.0,4612691.
Erh. g,-Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb'
0.8, Qh. 0.2, Gew. 3.2,4612258.
Erh. !, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, links Ansatz zweite Ab-
schrolspur unter erster, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb' 0.9,

Qh. 0.05, Gew. 0.9, 4612165.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2, Qb.0.4, Qh' 0.15' Gew.
1.1,46t2r06.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb. 0'9, Qh. 0.05, Gew.
1.2, 4612048.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2, Qb. 1'2, Qh.0'1, Gew.
3.3,4611972.
Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grin, L. 3.2'

Qb. l.l, Qh.0.05, Gew. 1.4, 4611597.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2, Qb' 1.75, Qh.0.1, Gew'
2.2,46/1270.
Erh. g, Hs. im Bruch zahlreiche Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.Is, Qb. 1.15, Qh. 0.2, Gew. 4.3,461t170.
Erh. m, Pät. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb.0'5, Qh.0.08, Gew.
0.4,46t2976.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb. 1.2, Qh.0.08, Gew.
1.1 , 46/2880.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb. 1.0, Qh.0.08, Gew.
1.3,46/2615.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb.0'6, Qh.0.08, Gew.
0.9,4612143.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L. 3.l, Qb. 0.5, Qh. 0.08, Gew. 0.6,46/2050.
Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:-grün, rostfar-
beneiFleck, L.3.1, Qb.0.5, Qh.0.l, Gew. 1.0,46/2018.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb.0'45, Qh.0.15, Gew.
1.2,4611985.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L.
3.1, Qb. 1.3, Qh. 0.1, Gew.2.7,4611356.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb. 1.0, Qh.0.03, Gew.
0.6,46/2920.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L.3.0, Qb.0.8, Qh.0.1, Gew. 1.3,46/2914.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Treibspur (vor Abschro-
ten an-gebracht), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3.0, Qb' 0.5, Qh. 0.08,

Gew. 0.7, 4612910.
Erh. g, Beschr. Unterkante mit Ansatz einer Ecke, Pat. I, G: dgrün,
A: grln, L.3.0, Qb. 1.9, Qh.0.05, Gew.0.9,4612779.
Ertr- g, Ende erhalten, Zs. Ende umgebogen, Pat- I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.0, Qb. 1.4, Qh. 0.03, Gew. 0.6, 4612469.

3250 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzl, Zs- leicht verboge,n, P-at.

I, G: ägrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 0.8, Qh. 0.08, G-ew. 1.3, 4612124.

3251 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 0.6, Qh. 0.08, Gew.
0.9,46/2033.

3252 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb.0.4, Qh' 0.1, Gew.
0.8,4612020.

3253 Erh. g, Beschr. rechts querlaufende Abschrotspur, Zs-Ende aufge-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb. i.0, Qh.0.l, Gew.
1.9,4611988.

3254 Erh. g, Beschr. Unterkante umgebogen, Zs' Enden aufgebogen, 
-P^at.

I, G:ägrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 1.6, Qh. 0.05, Gew' l'4, 4611527.

3255 Erh. g, Pat. I, G: dgrt.in, A: grün, L. 3.0, Qb' 0.85, Qh. 0.05, Gew.
1.3,46t1433.

3256 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pal' I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.9, Qb. 0.6, Qh. 0.08, Gew. 0.7,46/2965.

3257 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechtes Ende abgeschro-
tet, Z;. Schlagspur, leicht verbogen, Pat. I, C: dbronzen-dgrün' A:
grün. L. 2.9, Qb. 1.2, Qh. 0.08, Gew. 1.2. !6/2?22.

3258 Erh. s, ausgebrochen, Pat. II, dgrün, L.2.9, Qb. 0.8, Qh' 0.05, Gew.
0.7, 4612684.

3259 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.9' Qb.
1.1, Qh. 0.08, Gew. 1.3, 46/2155.

3260 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew.
1.7 , 4612065.

3261 Erh. g, Beschr. schräglaufende Treibspuren(vor Abschroten arge-
bracht), Pat. I, G: dgiün, A: grün, L.2.9, Qb. 1.2, Qh.0.l, Gew.
2.1,46/1788.

3262 Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen, Meissel mehrmals angeselzt,
PaL I: G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb.0.6, Qh.0.2, Gew' 2.1,

4612887.
3263 Erh. g, modern zerbrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, Qb.

1.3, Qh. 0.08, Gew. 1.7, 4612581.
3264 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8' Qb. 1.0'

Qh. 0.03, Gew. 0.2, 4612409.
*3265 Erh. g, Ende erhalten, Hs. Meissel mehrmals anqesetzt, zweite, un-

regelmässige Abschrotspur unter erster, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L.2.8, Qb. 1.7, Qh.0.15, Gew.2.7,4612344.

3266 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8' Qb.
1.5, Qh. 0.08, Gew. 2.5, 4611911.

3267 Erh. g, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8'

Qb. 1.0, Qh. 0.0s, Gew. 1.2, 46/1897.
3268 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, Qb' 0.4,

Qh. 0.2, Gew 1.4, 46/1883.
3269 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb. 1.2, Qh' 0'l' Gew.

2.0,4611334.
3270 Erh. g, Zs. leicht gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, Qb.

1.5, Qh. 0.08, Gew. 2.5, 46/1237.
3271 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 2.7, Qb. 0,5, Qh. 0.08, Gew. 0.3, 46/2974.
3272 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht v9r!oge,1,-P-a1.

I, G: ägrün, A: grün, L. 2.7, Qb. 0.6, Qh. 0.07, Gew. 0.7, 4612899'

3273 Erh. g, Hs. Meiisel mehrmals angesetzt, Zs' leicht v9r!oge1 P^a!.

I, G:ägrün, A: grün, L.2.7,Qb.0.7, Qh.0'05, Gew.0.5,4612898.
3274 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün'

L. 2.7, Qb. 0.5, Qh. 0.08, Gew. 0.6,4612877.
3275 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,Qb 0.5, Qh.0.2, Gew.

1.8,4612'709.
3276 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'2;7,Qb.0'9, Qh.0.1, Gew.

1.l,4612681.
327'1 Erh. g,Zs.leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7' Qb'

0.1, Qh. 0.05, Gew. 1.2,46/2680.
3278 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L.2.6, Qb.0.8, Qh.0.l, Gew. 0.6,4612967.
32'79 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 2,6, Qb. 0.8, Qh. 0.05, Gew. 0.9,4612879.
3280 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 2.6, Qb. 1.0, Qh. 0.05, Gew. 0.9, 4612878.
3281 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grüJ! rostfarbe-

ner Fleck, L. 2.6, Qb. 0.6, Qh. 0.05, Gew' 0.4,46/2140.
3282 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6, Qb' 0'5, Qh. 0'2, Gew.

1.6,46t2053.
*3283 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.6, Qb.0.8, Qh.0.l, Gew.

1.2, 4612047 .

3284 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat' II, grün, L. 2.5' Qb.
0.8, Qh. 0.08, Gew. 0.7, 46/2915.

3285 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L' 2.5, Qb.
0.9, Qh. 0.1, Gew. 1.7,4612902.

3286 Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 2.5,

Qb. 0.9, Qh. 0.1, Gew. 1.7, 46/2778.
3287 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Qb. 0.9, Qh' 0.05' Gew.

1.0,4612089.
3288 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 2.4, Qb.

0.7, Qh. 0.05, Gew. 0.8,46/2751.
3289 Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L. 2-4,

Qb. l.l, Qh. 0.1, Gew. 1.8, OR,4612746.

381

3171

3172

3173

3174

3175

3t'76

3177

3r78

3179

3180

3181

3182

3183

3 184

3 185

3186

3187

3188

3 189

3t90

3t9l

3192

3193

3194

3 195

3 196

319'7

3210

3211

3212

3213

3214
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Erh. g, Hs. Treibspur (vor Abschroten angebracht), Zs. leicht ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, Qb.0.9, Qh.0.l, Gew.
1.8, 4612327 .

Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb.
0.9, Qh. 0.05, Gew. 1.7,4612270.
Erh. m, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.9, Qb. 1.4, Qh. 0.05, Gew. 1.5, 46121'76.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.9, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew. 1.9,46/2112.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 3.9, Qb. 0.65, Qh. 0.25, Gew. 3.6,4611981.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.5, 4611960.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, Qb.0.9, Qh.0.15, Gew.4.4, 46/1219.
Erh. g, Zs, leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb.
0.7, Qh. 0.2, Gew. 1.0,4611207.
Erh. g, Hs. rechtes Ende mit Blase, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.8, Qb.0.5, Qh.0.2, Gew. 1.8,4612906.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. 0.8, Qh. 0.05, Gew. 1.3, 4612705.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. 0.55, Qh. 0.05, Gew.
0.8, 46t2697.
Erh. g, Ende erhalten, Hs. rechtes Ende umgebogen, Meissel
mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.8, Qb. 1.0, Qh. 0.15, Gew. 2.6, 4612128.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 1.5,46/2111.
Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb.
0.6, Qh. 0.08, Gew. 1.0,4612098.

8 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. 0.7,

Qh. 0.15, Gew. 2.6, 4612079.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.3.8, Qb. 0.5, Qh. 0.15, Gew. 1.8, 4612062.
Erh. m, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 3.8, Qb. 0.3, Qh. 0.1, Gew. 0.7,4612052.
Erh. m, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.8, Qb. 1.5, Qh. 0.08, Gew. 3.2, 46/2035.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.8, Qb. 0.6, Qh. 0.05, Gew. 0.8,46/2027.
Erh. m, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb.0.9, Qh. 0.08, Gew. 1.4, 4612023.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb.
1.9, Qh. 0.08, Gew.2.9,46/1962.
Erh. m, Hs. zweite Abschrotspur unter der ersten, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.8, Qb. 1.2, Qh.0.l, Gew.3.0, 4611898.
Erh. g, Hs. Unterkante mit zahlreichen Blasen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.8, Qb. 0.9, Qh. 0.25, Gew. 5.2, 46/18ll.
Erh. m, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb.
1.3, Qh. 0.05, Gew. 1.4, 46l116l.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechtes Ende abgeschro-
tet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb. 0.6, Qh. 0.25, Gew. 3.8,
46/2883.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb.
1.1, Qh. 0.08, Gew. 2.3, 4612716.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verdreht, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.7, Qb.0.5, Qh.0.l, Gew. 1.6,46/26'17.

4612780.
3198 Erh. g, Hs. Unterkante mit 2 Meisselhieben, Zs. Ende aufgebogen,

Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb. 1.3, Qh.0.l, Gew. 2.7,4612090.
3199 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb.

0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.2,46/2025.
3200 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Qb. 0.8, Qh. 0.08, Gew.

r.3,46/1990.
3201 Erh. g, Ende erhalten, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 3.5, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew. 2.1, 46/1806.
3202 Erh. g, Hs. Meissel zweimal angesetzt, einseitig Blech dünner wer-

dend, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb. 0.8, Qh. 0.1, Gew. 1.4,
4611228.

3203 Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 3.5,
Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.1, 46/1209.

3204 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb.
0.7, Qh. 0.05, Gew. 1.3,46/2901.

3205 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb. 0.4, Qh. 0.15, Gew.
1.4, 46t289t .

3206 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb.
0.7, Qh. 0.03, Gew. 0.6,4612748.

320'l Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb.
0.4, Qh. 0.15, Gew. 1.4, 46/2'106.

3208 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qb.0.35, Qh.0.15, Gew.
1.2, 46t2687 .

3209 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verdreht, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qb.0.45, Qh.0.08, Gew.0.8,4612676.
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Erh. g, Beschr. Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.1, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew. 2.8, 46ll'783.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.0, Qb.0.8, Qh.0.08, Gew. t.5,46/2905.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb. 0.45,

Qh. 0.15, Gew. 1.3, 4612688.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün.
L. 4.0, Qb. 0.4, Qh. 0.08, Gew. 1.l,4612672.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.0, Qb. 0.35, Qh. 0.2, Gew. 1.6,46/2669.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb. 0.5, Qh. 0.05, Gew.
0.7,46/2441.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.0, Qb. 1.0, Qh. 0.08, Gew. 1.5, 46/2337.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0, Qb.0.5, Qh.0.15, Gew.
2.3,46/2024.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew.
2.8,46/1974.
Erh. g. Hs. Meissel mehrmals angesetzt. Pat. l, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L.4.0, Qb. 1.0, Qh. 0.2, Gew. 6.7, 46/1955.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew.
2.6,46/1825.
Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0,
Qb. 1.6, Qh. 0.08, Gew. 2.3, 4611569.
Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.0, Qb.
0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.4,46/1329.
Erh. g, Hs. Treibspur (vor Abschroten angebracht), Zs. Ende auf-
gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, Qb. 1.2, Qh.0.1, Gew.
2.7, 461272'7 .

Erh. g, modern zerbrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb.
0.75, Qh. 0.05, Gew. 1.2,4612674.
Erh, g, Zs. Unterteil eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7,
Qb. 1.9, Qh. 0.03, Gew. 2.0, 4612513.
Erh. m, Beschr. Ansatz von 2 leicht eingetieften Kreisen, ausge-
brochen (von ausgerissenen Nieten mit Unterlagsscheiben?), Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.7, Qb. 1.9, Qh.0.08, Gew. 1.8,46/2497.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb. 1.8, Qh. 0.05, Gew. 1.7, 46/2448.
Erh. s, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.7, Qb. 1.3, Qh. 0.05, Gew. 0.9, 46/2217,
Erh. g, Ende erhalten, andere Seite modem abgebrochen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.2,46/2086.
Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb.
0.6, Qh. 0. I , Gew. 1.7 , 46/2077 .

Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb.
0.7, Qh. 0.08, Gew. 1.2,46/2074.
Erh. g, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 1.9, 4611986.
Erh. g, Hs. Unterkante umgebogen und verschlagen, Meissel mehr-
mals angesetzt, querlaufende Striche, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.7, Qb. 2.0, Qh. 0.15, Gew. 5.5,46/1s79.
Erh. g, Hs. Unterkante mit zahlreichen Blasen, rechtes Ende abge-
schrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grljn,L.3.7, Qb.0.4, Qh.0.25, Gew.
2.0,46/15',78.
Erh. g, Beschr. links querlaufende Abschrotspur, Hs. RS mit Ham-
merspuren, Zs. rechter Rand aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.7, Qb. 0.75, Qh. 0.2, Gew. 3.3,46/130.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb. 0.7, Qh. 0.2, Gew.
4.2, 46il197.
Erh. g, eine Seite modern abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.7, Qb. 1.0, Qh. 0.15, Gew. 3.5, 4611183.
Erh, g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 1,7, 4612933.
Erh. m, Zs. Ende aufgebogen, Pat. II, grün, L. 3.6, Qb. 1.0, Qh.
0.08, Gew. 1.4, 4612928.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb.
0.5, Qh. 0.08, Gew. 0.8, 46/2'164.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.6, Qb. 0.9, Qh. 0.05, Gew. 1.0,46/2423.
Erh. g, Hs. längslaufende Treibspuren (wohl vor Abschroten ange-
bracht), Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbe-
ner Fleck, L. 3.6, Qb. 2.1, Qh. 0.05, Gew. 3.3,4612326.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.3.6, Qb.0.4, Qh.0.l, Gew. 1.3,46/2271.
Erh. m, Ende erhalten, Ba. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.3.6, Qb. 1.4, Qh.0.03, Gew.0.6,46/2227.
Erh. g, Zs. Enden umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6,

Qb. 0.9, Qh. 0.1, Gew.2.2,46/2105.
Erh. g, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6,

Qb. 0.75, Qh. 0.2, Gew. 3.8, 46/1859.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew.
2.5,46/1855.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew.
3.0,46il162.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb. l.l, Qh.0.05, Gew.
0.7,46/2918.
Erh. g, Beschr. Unterkante mit Ansatz Ecke, Zs. Ende aufgebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb. 1.0, Qh.0.l, Gew. 1.4,

p.t o links modem abgebrochen, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,

7l'r5Lülu"'ar"ht, Pail, G: dgrün, A: grün, L.3'4, Qb.0.6, Qh.
Äor cew. 1.1,4612338'
i'rr--n. gs. Meissel mehrmals angesetzt. Pat. l, G: dgrün, A: grün.
i-' i i ot . l .l. oh. 0.05, cew. 1 .6, 46/2083.
"r.ri. i.it, Ende iufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'4, Qb'
n R öh. 0.2. Cew. 3.8,46/2081.
i.f'r. i, put. t, G: dgrün, A: grün, L' 3'4' Qb. 1.0, Qh 02, Gew'

4.0.4611900.
nih. g, fat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb. 1.4, Qh. 0.2' Gew'

s.6.461t82.
F,rfr. s" Pat. I, G: dgrün, A: grün, einseitig starke Kruste, L. 3.4,

oh r:0. oh. 0.03, Gew. l.l, 4611263.

ü*. g, pat. I. G: dgrün, A: grün, L' 3.3, Qb. 0.6, Qh' 0.15, Gew.

2.3.4612886.
Fir-t. s. Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs' leicht verbogen, Pat.

i'c' ä!.un, A: grün, L. 3.3, Qb. 0.6, Qh. 0.05, Gew. 0.6,4612776.

Ertr. g,-nat. l, G dgrtin, A: grün, L.3.3, Qb.0.4, Qh.0.15, Gew'

1.5.4612771.
eih. s. Beschr. Blechfragment ankorrodiert, Pat. I, G: dgrün, A:
grün,"rostfarbene Flecken, L. 3.3, Qb. 1.0, Qh. 0'1, Gew. 3.2,

4612700.
Erh. s,,Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3,
Ob. 0,45. Qh. 0.05, Cew' 0'6. 4612685'

drh. g, Pat. l. G: dgrün, A: grün, L.3.3, Qb.0.5, Qh.0.15' Gew'
t.'7 , 46/1'789.
Ern. e,Zs, Unterkante gestaucht, verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 3.2, Qb. 0.6, Qh. 0.08, Gew. t.1,46t2904.
Erh. g, Fat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3.2, Qb.0'35' Qh.0.l, Gew.

0.7, 4612897 .

Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2, Qb. 1.0' Qh.0.08' Gew.
1.3,4612'768.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.

J. G: äerün, A: grün, L. 3,2, Qb. d.z, qn. O.Os, Gew. t.l, 4612'759'

Erh. gJHs. Melssel mehrmals angesetzt, Zs' leicht gewellt, Pat.

I, G:-dgrün, A: grün, L.3.2, Qb.0.6, Qh.0.08, Gew. l.l'
4612734.
Erh. g, Zs.leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb.
0.5, Qh. 0.03, Gew. 0.3,46/2723.
Erh. i, Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L, 3.2, Qb.
0.65, Qh. 0.1, Gew. 2.0,4612691.
Erh. g,-Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb'
0.8, Qh. 0.2, Gew. 3.2,4612258.
Erh. !, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, links Ansatz zweite Ab-
schrolspur unter erster, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb' 0.9,

Qh. 0.05, Gew. 0.9, 4612165.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2, Qb.0.4, Qh' 0.15' Gew.
1.1,46t2r06.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb. 0'9, Qh. 0.05, Gew.
1.2, 4612048.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2, Qb. 1'2, Qh.0'1, Gew.
3.3,4611972.
Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grin, L. 3.2'

Qb. l.l, Qh.0.05, Gew. 1.4, 4611597.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2, Qb' 1.75, Qh.0.1, Gew'
2.2,46/1270.
Erh. g, Hs. im Bruch zahlreiche Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.Is, Qb. 1.15, Qh. 0.2, Gew. 4.3,461t170.
Erh. m, Pät. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb.0'5, Qh.0.08, Gew.
0.4,46t2976.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb. 1.2, Qh.0.08, Gew.
1.1 , 46/2880.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb. 1.0, Qh.0.08, Gew.
1.3,46/2615.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb.0'6, Qh.0.08, Gew.
0.9,4612143.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L. 3.l, Qb. 0.5, Qh. 0.08, Gew. 0.6,46/2050.
Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:-grün, rostfar-
beneiFleck, L.3.1, Qb.0.5, Qh.0.l, Gew. 1.0,46/2018.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb.0'45, Qh.0.15, Gew.
1.2,4611985.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L.
3.1, Qb. 1.3, Qh. 0.1, Gew.2.7,4611356.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb. 1.0, Qh.0.03, Gew.
0.6,46/2920.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L.3.0, Qb.0.8, Qh.0.1, Gew. 1.3,46/2914.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Treibspur (vor Abschro-
ten an-gebracht), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3.0, Qb' 0.5, Qh. 0.08,

Gew. 0.7, 4612910.
Erh. g, Beschr. Unterkante mit Ansatz einer Ecke, Pat. I, G: dgrün,
A: grln, L.3.0, Qb. 1.9, Qh.0.05, Gew.0.9,4612779.
Ertr- g, Ende erhalten, Zs. Ende umgebogen, Pat- I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.0, Qb. 1.4, Qh. 0.03, Gew. 0.6, 4612469.

3250 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzl, Zs- leicht verboge,n, P-at.

I, G: ägrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 0.8, Qh. 0.08, G-ew. 1.3, 4612124.

3251 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 0.6, Qh. 0.08, Gew.
0.9,46/2033.

3252 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb.0.4, Qh' 0.1, Gew.
0.8,4612020.

3253 Erh. g, Beschr. rechts querlaufende Abschrotspur, Zs-Ende aufge-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb. i.0, Qh.0.l, Gew.
1.9,4611988.

3254 Erh. g, Beschr. Unterkante umgebogen, Zs' Enden aufgebogen, 
-P^at.

I, G:ägrün, A: grün, L. 3.0, Qb. 1.6, Qh. 0.05, Gew' l'4, 4611527.

3255 Erh. g, Pat. I, G: dgrt.in, A: grün, L. 3.0, Qb' 0.85, Qh. 0.05, Gew.
1.3,46t1433.

3256 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pal' I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.9, Qb. 0.6, Qh. 0.08, Gew. 0.7,46/2965.

3257 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechtes Ende abgeschro-
tet, Z;. Schlagspur, leicht verbogen, Pat. I, C: dbronzen-dgrün' A:
grün. L. 2.9, Qb. 1.2, Qh. 0.08, Gew. 1.2. !6/2?22.

3258 Erh. s, ausgebrochen, Pat. II, dgrün, L.2.9, Qb. 0.8, Qh' 0.05, Gew.
0.7, 4612684.

3259 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.9' Qb.
1.1, Qh. 0.08, Gew. 1.3, 46/2155.

3260 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew.
1.7 , 4612065.

3261 Erh. g, Beschr. schräglaufende Treibspuren(vor Abschroten arge-
bracht), Pat. I, G: dgiün, A: grün, L.2.9, Qb. 1.2, Qh.0.l, Gew.
2.1,46/1788.

3262 Erh. g, Hs. Unterkante mit Blasen, Meissel mehrmals angeselzt,
PaL I: G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb.0.6, Qh.0.2, Gew' 2.1,

4612887.
3263 Erh. g, modern zerbrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, Qb.

1.3, Qh. 0.08, Gew. 1.7, 4612581.
3264 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8' Qb. 1.0'

Qh. 0.03, Gew. 0.2, 4612409.
*3265 Erh. g, Ende erhalten, Hs. Meissel mehrmals anqesetzt, zweite, un-

regelmässige Abschrotspur unter erster, Pat. I, G: dgrün, A: grün'
L.2.8, Qb. 1.7, Qh.0.15, Gew.2.7,4612344.

3266 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8' Qb.
1.5, Qh. 0.08, Gew. 2.5, 4611911.

3267 Erh. g, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8'

Qb. 1.0, Qh. 0.0s, Gew. 1.2, 46/1897.
3268 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, Qb' 0.4,

Qh. 0.2, Gew 1.4, 46/1883.
3269 Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb. 1.2, Qh' 0'l' Gew.

2.0,4611334.
3270 Erh. g, Zs. leicht gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, Qb.

1.5, Qh. 0.08, Gew. 2.5, 46/1237.
3271 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 2.7, Qb. 0,5, Qh. 0.08, Gew. 0.3, 46/2974.
3272 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht v9r!oge,1,-P-a1.

I, G: ägrün, A: grün, L. 2.7, Qb. 0.6, Qh. 0.07, Gew. 0.7, 4612899'

3273 Erh. g, Hs. Meiisel mehrmals angesetzt, Zs' leicht v9r!oge1 P^a!.

I, G:ägrün, A: grün, L.2.7,Qb.0.7, Qh.0'05, Gew.0.5,4612898.
3274 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün'

L. 2.7, Qb. 0.5, Qh. 0.08, Gew. 0.6,4612877.
3275 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,Qb 0.5, Qh.0.2, Gew.

1.8,4612'709.
3276 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'2;7,Qb.0'9, Qh.0.1, Gew.

1.l,4612681.
327'1 Erh. g,Zs.leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7' Qb'

0.1, Qh. 0.05, Gew. 1.2,46/2680.
3278 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L.2.6, Qb.0.8, Qh.0.l, Gew. 0.6,4612967.
32'79 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 2,6, Qb. 0.8, Qh. 0.05, Gew. 0.9,4612879.
3280 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 2.6, Qb. 1.0, Qh. 0.05, Gew. 0.9, 4612878.
3281 Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grüJ! rostfarbe-

ner Fleck, L. 2.6, Qb. 0.6, Qh. 0.05, Gew' 0.4,46/2140.
3282 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6, Qb' 0'5, Qh. 0'2, Gew.

1.6,46t2053.
*3283 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.6, Qb.0.8, Qh.0.l, Gew.

1.2, 4612047 .

3284 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat' II, grün, L. 2.5' Qb.
0.8, Qh. 0.08, Gew. 0.7, 46/2915.

3285 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L' 2.5, Qb.
0.9, Qh. 0.1, Gew. 1.7,4612902.

3286 Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 2.5,

Qb. 0.9, Qh. 0.1, Gew. 1.7, 46/2778.
3287 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Qb. 0.9, Qh' 0.05' Gew.

1.0,4612089.
3288 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 2.4, Qb.

0.7, Qh. 0.05, Gew. 0.8,46/2751.
3289 Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L. 2-4,

Qb. l.l, Qh. 0.1, Gew. 1.8, OR,4612746.
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319'7

3210

3211

3212

3213

3214

3215

3216

321'7

3218

3219

Erh. g, Hs. Treibspur (vor Abschroten angebracht), Zs. leicht ver-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, Qb.0.9, Qh.0.l, Gew.
1.8, 4612327 .

Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb.
0.9, Qh. 0.05, Gew. 1.7,4612270.
Erh. m, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.9, Qb. 1.4, Qh. 0.05, Gew. 1.5, 46121'76.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.9, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew. 1.9,46/2112.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 3.9, Qb. 0.65, Qh. 0.25, Gew. 3.6,4611981.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.5, 4611960.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.3.9, Qb.0.9, Qh.0.15, Gew.4.4, 46/1219.
Erh. g, Zs, leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb.
0.7, Qh. 0.2, Gew. 1.0,4611207.
Erh. g, Hs. rechtes Ende mit Blase, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.8, Qb.0.5, Qh.0.2, Gew. 1.8,4612906.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. 0.8, Qh. 0.05, Gew. 1.3, 4612705.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. 0.55, Qh. 0.05, Gew.
0.8, 46t2697.
Erh. g, Ende erhalten, Hs. rechtes Ende umgebogen, Meissel
mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.8, Qb. 1.0, Qh. 0.15, Gew. 2.6, 4612128.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 1.5,46/2111.
Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb.
0.6, Qh. 0.08, Gew. 1.0,4612098.

8 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. 0.7,

Qh. 0.15, Gew. 2.6, 4612079.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.3.8, Qb. 0.5, Qh. 0.15, Gew. 1.8, 4612062.
Erh. m, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 3.8, Qb. 0.3, Qh. 0.1, Gew. 0.7,4612052.
Erh. m, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.8, Qb. 1.5, Qh. 0.08, Gew. 3.2, 46/2035.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.8, Qb. 0.6, Qh. 0.05, Gew. 0.8,46/2027.
Erh. m, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb.0.9, Qh. 0.08, Gew. 1.4, 4612023.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb.
1.9, Qh. 0.08, Gew.2.9,46/1962.
Erh. m, Hs. zweite Abschrotspur unter der ersten, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.8, Qb. 1.2, Qh.0.l, Gew.3.0, 4611898.
Erh. g, Hs. Unterkante mit zahlreichen Blasen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.8, Qb. 0.9, Qh. 0.25, Gew. 5.2, 46/18ll.
Erh. m, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb.
1.3, Qh. 0.05, Gew. 1.4, 46l116l.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechtes Ende abgeschro-
tet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb. 0.6, Qh. 0.25, Gew. 3.8,
46/2883.
Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb.
1.1, Qh. 0.08, Gew. 2.3, 4612716.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verdreht, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.7, Qb.0.5, Qh.0.l, Gew. 1.6,46/26'17.

4612780.
3198 Erh. g, Hs. Unterkante mit 2 Meisselhieben, Zs. Ende aufgebogen,

Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb. 1.3, Qh.0.l, Gew. 2.7,4612090.
3199 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb.

0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.2,46/2025.
3200 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Qb. 0.8, Qh. 0.08, Gew.

r.3,46/1990.
3201 Erh. g, Ende erhalten, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 3.5, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew. 2.1, 46/1806.
3202 Erh. g, Hs. Meissel zweimal angesetzt, einseitig Blech dünner wer-

dend, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb. 0.8, Qh. 0.1, Gew. 1.4,
4611228.

3203 Erh. g, Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 3.5,
Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.1, 46/1209.

3204 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb.
0.7, Qh. 0.05, Gew. 1.3,46/2901.

3205 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb. 0.4, Qh. 0.15, Gew.
1.4, 46t289t .

3206 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb.
0.7, Qh. 0.03, Gew. 0.6,4612748.

320'l Erh. g, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.4, Qb.
0.4, Qh. 0.15, Gew. 1.4, 46/2'106.

3208 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qb.0.35, Qh.0.15, Gew.
1.2, 46t2687 .

3209 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verdreht, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qb.0.45, Qh.0.08, Gew.0.8,4612676.
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3248
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3290

3291

3292

3293

3294

3295

Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4, Qb. 1.3, Qh. 0.05, Gew.
0.8,46/2173.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Rostkruste, L.2.3, Qb. 1.0, Qh.
0.1, Gew. 1.2,46/2919.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.3, Qb. 0.9, Qh. 0.05, Gew. 0.7,46/291t.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.3, Qb. 1.0, Qh.0.3, Gew.
0.7,46/276s.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb. 0.9, Qh, 0.05, Gew.
0.8,46/273s.
Erh. g, Beschr. Unterkante umgebogen, Hs. Meissel mehrmals an-
gesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.2, Qb.
1.6, Qh. 0.03, Gew. 1.0, 46/2817.
Erh. g, gine Seite modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.2.2, Qb.0.4, Qh. 0.2, Gew. 1.2, OR, 46/2721.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.1, Qb. 1.1, Qh. 0.03, Gew. 0.6, OR, 4612851.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.0, Qb. 0.9, Qh. 0.08, Gew. 0.4,4612972.
Erh. s, eine Seite modern abgebrochen, Pat. II, grün, L. 2.0, Qb.
0.6, Qh. 0.1, Gew. 0.4, 4612969.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.0, Qb. 1 l, Qh.0.05, Gew.
0.8,46/2926.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.0, Qb. 1.2, Qh. 0.05, Gew. 0.8, 46/2815.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 1.9, Qb. 0.7, Qh. 0.05,
Gew. 0.4, 46/3091.
Erh, s, eine Seite modern abgebrochen, modem geknickt, Pat. II,
grün, L. 1.9, Qb. 0.6, Qh. 0.08, Gew. 0.5, 46/2888.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew.
0.5,46t27ss.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, Qb.
0.9, Qh. 0.08, Gew. 0.7,4612'153.
Erh. g, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, Qb.l.l, Qh. 0.05, Gew. 0.7, 4612750.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.8, Qb.0.4, Qh.0.03, Gew. 0.1,4613094.
Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.8, Qb. 0.6, Qh. 0.1, Gew. 0.5, 46/29'73.
Erh. m, modem geknickt, Hs. Unterkante mit Rissen, Ba, Meissel
mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L. 1.7, Qb. 0.5, Qh.
0.05, Gew. 0.3, 4613150.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.7, Qb. 1.2, Qh. 0.03, Gew. 0.4, 46/2812.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
I.7, Qb. l.l, Qh.0,l, Cew. 1.1,4612742.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6, Qb.0.4, Qh.0.l, Gew.
0.3,46/308s.
Erh. g, Hs. beide Enden abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.6, Qb. 1.5, Qh. 0.0s, Gew. 1.2, 46/2739.
Erh. m, eine Seite modem abgebrochen, Hs. Meissel mehrmals an-
gesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4, Qb.0.7, Qh.0.05, Gew.
0.2,4613169.
Erh. s, dreiseitig modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. t.t, Qb.
0.8, Qh. 0.08, Gew. 0.1,4613152.
Erh. m, Ende erhalten, modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 0.9, B. 0.9, Dl 0.03, Gew. 0.1, 461310'7.

Erh. g, Eeschr. ehem. L. 7.7,2s. geknickt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 7.1, Qb. 1.2, Qh. 0.08, Gew.4.7,46/1865.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 7.0, Qb.
0.6, Qh. 0.2, Gew. 5.2,4611316.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 8.0, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rech-
tes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.7, Qb. 0.8,
Qh. 0.1, Gew. 3.3, 4611968.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, längslaufende Treibspu-
ren (vor Abschroten angebracht), Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.6,5, Qb. 1.0, Qh.0.08, Gew.2.l, 4612480.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 7.5,Pat.1, G: dgrün, A: grün, L. 6.5, Qb.
0.5, Qh. 0.1, Gew. 3.3,4611322.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 6.7, Hs. Unterkante mit zahlreichen Bla-
sen, Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.6.4,
Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 5.5, 46/ls7s.
Prh, g, ll.gebogen, Ende umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin,
L. 6.4, Qb. 1.2, Qh. 0.05, Gew. 3.1, 46/1287.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 7.0, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.3, Qb.
0.8, Qh. 0.1, Gew. 3.6,46/1591.
Erh, g, Zs. geknickt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.1, Qb. 0.4, Qh.
0.15, Gew. 2.8, 4611978.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 6.5, Hs. rechtes Ende aufRS abgeschrotet,
RS mit querlaufenden Treibspuren, Zs. Ende stark aufgeSogen, pat.
I, G: dgrün, A: gnin, L.6.1, Qb. l.l, Qh.0.2, Gew.6.8, 46/133'7.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 8.5, Zs. Ende umgebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, Rostkruste, L. 6.0, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew. 5.1,46/1864.
P.,h. g, Z:. Pnde eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, eb.
0.8, Qh. 0.03, Gew. 2.6,4611775.
Erh. g,21. Ende eingefaltet, geknickt (modem?), Pat. I, G: dgnin,
A: grün, L. 5.7, Qb. 0.6, Qh. 0.08, Gew. 2.3,46/1319.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 6.0, Zs. gewellt, Pat. II, grün, L. 5.5, Qb.
1.6, Qh. 0.08, Gew. 4.2,4611961.

Pr!.g,Zt. gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.4, Qb.0.6, Qh.
0.2, Gew 3.7,4612260.
Frh. g, Beschr. ehem. L. 6.0, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 5.4, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 3.4,4612029.
Erh. g, beidseitig erhalten, Hs. Unterkante ausgebrochen, mit Ris-
sen, im Bruch Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4, Qb. 0.6,
Qh. 0.25, Gew. 4.9, 46/1201.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 7.8, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat.
I, G: dgnin, A: grün, L. 5.3, Qb. 1.8, Qh. 0.05, Gew. 4.3, 4612522.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 5.5, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 5.2, Qb. 0.7, Qh. 0.05, Gew. ll5, 4612041.

P.tt g, LI_.. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.1, Qb. 0.7, Qh. 0.1, Gew. 1.6, 46/1096.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 6.8, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,Zs.
Enden stark aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.8,
Qh. 0.08, Gew. 1.7, 46/2147.
Erh. g, Hs._Meissel mehrmals angesetzt, am linken Ende querlau-
fende Abschrotspur, Zs. Hiebspuren, zusammengebogen, pät. I, G:
dgrün, A: grün, L.5.0, B. 1.9, Qb. 1.2, Qh.0.l, Gew.-6.8, 46/1389.
Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.5.0, Qb. 1.0, Qh.0.08, Gew.
2.8,46il226.
Erh. s.Pat. I,-G: dbronzen-dgnin, A: grün, L.5.0, Qb.0.8, eh.
0.08, Gew. 2.6, 461 1187.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 10.0, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G:
dgnin, A: grün, L.4.8, Qb.0.4, Qh.0.1, Gew.2.1,46/2139.'
Erh. g, Ende erhalten, Zs. wellenförmig gebogen, Pat. II, grün, L.
4.8, Qb. 1.0, Qh. 0.08, Gew. 2.5, 46/1822.
Erh. g, modem zerbrochen, Beschr. Ecke umgelegt, Hs. Meissel
mehrmals angesetzt, Zs. Ende umgebogen, Pät. I; Gl dgnin, A:
grün, L. 4.8, Qb. 1.2, Qh. 0.08, Gew. 3.8, 46/t262.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 7.0, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grnn,L.4.7, Qb. 0.9. Qh. 0.05, cew. Z.O-, 46/1933.
Erh. m. Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.4.7, Qb. 1.9, Qh. 0.1, Gew.
5.1, 46t t87 .

Erh. g, Hs. Treibspuren (vor Abschroten angebracht), Zs. Enden
stark-aufgebogen, Pat. I, G: dgrtin, A: grün,1.4.6, Qb. Ll, eh.
0.1, Gew. 3.3, 46/160'7.
Erh. m, ausgebrochen, Beschr. ehem. L. 4.8, Zs. Ende stark auf-
gebogen, Pat. II, grün, L.4.5, Qb.0.8, Qh. 0.1, Gew. 2.6, 4612686.
Erh. m, Hs. Blase, Zs. zusammengefaltet und stark verbogen, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.5,8.2.5, Qb. 1.7, Qh. 0.08, Gew.6.6,
46/1393.
Erh. g, Beschr. ehem. L.4.7, Hs. linkes Ende aufRS abgeschrotet,
fqr I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, Qb. 1.9, Qh. 0.3, Gew. 6.2,
46/1349.

F.tt, g, Zl eJlog3n und leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.3, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew. 2.9,4612151.
Erh. g, Beschr ehem. L. 6.5, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 4.3, eb.
1.3, Qh. 0.1, Gew. 4.9, 4611939.
Erh. g, Beschr._ehem. L. 5.3, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 4.3, eb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.5,46/1878.
!1h. g,fqt, I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb.0.5, eh.0.15, Gew.
2.2,4611848.

r.r. m allseitis abqebrochen, Zs. Enden eingefaltet und verbogen,rroJ ;;i.'i. b, dgrui, nl grün, rostfarbener Fleck, L' 4'3, Qb 3'1, Qh'

b.or, C.*. 5'5, 4611416'

-^2. ü'"i'"-g"schr. ehem. L. 4.6, Hs. Unterkante mit zahlreichen Bla-rrou i"nl Zt. g"*"ttt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4'2' Qb' 0'5' Qh'
0. 15. Gew. 2'0' 4612890'

...1 i"'i'n- g"t"h..'ehem. L. 4'5, Hs. Unterkante mit zahlreichen Bla-
rru / i""l Fät. I, G: dgrün. A: grün, L. 4.2' Qb' 0'6, Qh' 0'2, Gew ' 2'7,

46li168.
3368 f+giff:la;*:\i^2:f,:r\{ 

I, G: dgrün, A: grün, L' 4'1, Qb

,l?6q i.t'r. i. g..öht Unterkante umgebogen, Hs. Meissel mehrmals an-rJw) 
n"..trt, put. I, G: dgrün, A: grün, L' 4'0, Qb' 0'8, Qh' 0 05, Gew'

i.z. qatAzs.
r??0 Ei-tr. s" put, I, G: dgrün, A: grün' L. 4.0, Qb, 0.7, Qh' 0 15, Gew'

2.9, {61t309.
irTr F h. n. ge..l't.. ehem. L. 42,Zs.Enden stark aufgebogen, Pat' I,

c, a#ä", A: grün, L.3.9, Qb.0.7, Qh.0.l, Gew' 1'9'46/2142'
\'2.'n F.ift.ä. äuseö.ochen, Beschr. ehem. L. 8.0, Zs' zusammengebo-

".ti. 
Fät. I,"G: dgrün,.A: grün und II, grün, L.3.9, Qb' 0'8' Qh'

ö. t5, Gew. 5.3' 4611942.

1373 Erh.'g, Beschr. breiteres Ende abgeschrotet' ls' zusammengebo-

g.n, Fät. I, G: dgrün. A: grün, L. 3.9. Qb. 2.1' Qh. 0.03. Gew' 5 0'

4611568.
7174 Erh. s. Beschr. ehem. L. 4.6, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,Zs'

geknickt, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.3.7, Qb. 0.8' Qh. 0.03, Gew.

0.s, 4612917.
3375 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.7, Qb. 1.2, Qh' 0'05' Gew'

2.4,4611288.
777(1 Erh. s. Hs. Treibspur (vor Abschroten angebracht)' Pat. l. G: dgrün,

A: eäjn. L. 3.6, Qb. 0.7, Qh. 0.08. Gew. t.2,46/2932'
33'1'1- Erhlm,.Beschr. ehem. L. 4'0, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3'6' Qb'

0.S, Qh. 0.03, Gew. 0.'1, 4612925.

33-t8 Erh. g, Beschr. ehem. L. 4'0, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,4:.- 
Ende-äufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb. 0.7, Qh.
0.05, Gew. 1,1, 46/2763.

3379 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angeseat, Zs' Enden-eingefalte!,-l{:!
G: dÄtin, A: grün, L. 3.6, H. L3, Qb.0.9, Qh' 0'I, Gew.5'5,4611338.

3380 Erh."g, Ende-erhalten, Eeschr. ehäm. L. 5.0, Zs. Ende stark-aufge-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Qb. 0.9, Qh. 0.05' Gew.
t.t,4612403.

3381 Erh. g, Beschr. ehem. L. 5.0, Zs. zusammengebogen,.Endg aqfge-
bogei, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb.0.8, Qh.0.l, Gew.
2.t,46t2138.

3382 Erh. g, Ende erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechts zwei-
te A6schrotspur unter erster, Zs. zusammengebogen,-Pat.-I, G:
dgrün, A: grtin, L. 3.4, Qb. 0.5, Qh' 0.03, Gew.0.7, 4612340.

3383 Erh. g, BeJchr. ehem. L. 3.7, Zs. querlaufende Meisselspufgt 
-P-aJ.

I, G:ägrün, A: grün, L.3.3, Qb.0.6, Qh' 0.15, Gew. 1,7'4612136.
3384 Erh. ml Hs. Me'issel mehrmals angesetzt, rechts zweite Abschrot-

spur unter erster, Zs. Ende eingebogen, ?at ! G: dgrün, A: grün,
L.3.2, Qb.0.55, Qh.0.05, Gew. 0.'7,46/2856.

3385 Erh. g, Iieschr. ehem. L. 3.8, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb.
0.5, Qh. 0.1, Gew. 1.2,4612150.

3386 Erh. m, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. stark verdreht, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb. 1.4, Qh.0'05, Gew.1.0,4612922.

3387 Erh. g, Beschr. ehem. L. 4.7, Hs. Meissel mehrmals ?ngesetzt'Zs.
geknfukt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, Qb. 0.8, Qh. 0.1, Gew.
1.2, 4612342.

3388 Erh. g, Beschr. ehem. L. 5.6, Hs. Meissel meh_rmals angesetzt,Z:.
zusarimengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb. 1.0, Qh.
0.03, Gew. 1.0, 46/2783.

3389 Erh. g, Beschr. ehem. L.4.0, Pat. I, G: dgrün, A: grün,rostfarbe-
ne FlEcken, L.3.0, Qb. 2.4,Qh.0.05, Gew.2,3,4612167.

3390 Erh. g, Beschr. ehem. L. 3.5, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, oben
rechti Ecke ausgeschrotet, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L'
2.9, Qb. 1.9, Qh. 0.08, Gew. 1.6, 46/2160.

3391 Erh. i,Zs. zu Ring gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, B.
2.3, Qb.0.7, Qh.0.05, Gew. 1.6,4611371.

3392 Erh. Ä, Beschi. ehem. L. 3.3, Hs. Rand teilweise umgebogen und
verschlagen, Zs. Enden stark aufgebogen, Pat. II, grün, L. 2.8, Qb.
1.3, Qh. 0.08, Gew. 2.2, 4611965.

3393 Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.2.8,8.2.8, Dl 0.05, Gew. 1.2'
oR,4611640.

*3394 Erh. m, Beschr. aufgerollt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6, Qb.- 0.55, Qh. 0.2, Gew.3.8,461454.
3395 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. zusammengebogqr 

-ry^t.
I, G: ägrün, A: grün, L. 2.6, Qb. 1.6, Qh. 0'08, Gew.2.0,OR'4612378.

3396 Erh. g-, Beschi. ehem. L. 4.5, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.2.6, Qb. l.l, Qh.0.05, Gew' 1.7, 4612132.

3397 Erh. g, Beschr. ehem. L. 2.9, Hs. zweite Abschrotspur unte-r erster,
Zs. Ende stark aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Qb.
1.2, Qh. 0.1, Gew. 2.5, 46/2885.

3398 Erh. g-, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Qb'
0.5, Qh. 0.03, Gew. 0.3,46/2'784.

33gg Erh. g, Beschr. ehem. L. 5.1, Hs. Meissel mehrmals-angesgtTt'?:.
zusaÄmengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Qb' 0.6' Qh.
0.08, Gew. 1.5, 46/266'7 .

3400 Erh. g, Beschr. mit mittelgrossem, rundköpfigem N-iet' RS rund und
dünnöm Blechsti.ick, Zs. zusammengerollt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.5, Qb. 3.7, Qh. 0.1, Gew. 11.6, 4612631'

3401 Erh. g, Hs. Mbissel mehrmals angesetzt, Zs. Zusammengebog-en,
Pat. I; G: dgrün, A: grün, L. 2.5; Qb. 2.5, Qh' 0.03, Gew. 2.2'
46t2605.

3402 Erh. m, Beschr. ehem. L. 4.2, Zs. geknickt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.5, Qb. 0.4, Qh. 0.08. Cew. 0.5. 4612349'

3403 Erh. m, Pat. l, G: dgrtin, A: grün, L.2'5,8. 1.5, Dl 0'03, Gew.
1.6, 46lr I 88.

3404 Erh. g, Beschr. ehem. L. 4.2, Zs. zusammengebo-gen,-Pat. -I, 
G:

dgrtiLn, A: grun,L,2.3, Qb. 1.2, Qh. 0.03, Gew. 1.0, 461510'3. 
-3405 Elh. m, Zs. pnde aufgerollt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb.

1.5, Qh. 0.03, Gew. 0.8, 4612999.
3406 Erh. g, Hs. Meisse'l mehrmals angesetzt, Zs. leicht ggknickt'-P-ar' I'

G: dfrun, A: grün, L.2.3, Qb. 1.0, Qh' 0.05, Gew;0.9'4612907.
3407 Erh.-g, Beschi ehem. L.4.3, Hs. Meissel mehrmals angesgtTt,?:'

zusaÄmengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb' l'0, Qh.
0.08, Gew. 1.7 , 4612864.

3408 Erh. m, Beschr. ehem. L. 4.l,Zs.zusammengebogen, Pat. II, grün,
L. 2.3, Qb. 0.6, Qh. 0.03, Gew. 0.6,4612855.

3409 Erh. g, Beschr. ehem. L. 5.0, mit 2 abgeschroteten Nietlöchem, lin-
kes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 2'3, Qb. 0.8,

Qh. 0.08, Gew. 2.2, 4612251.
3410 Elh. g, Beschr. ehem. L. 4.0, Hs. Meissel mehrmals angesgtJ'?:'

zusarimengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2'2, Qb.0'7, Qh.
0.1, Gew. 1.2,4612668.

3411 Erh. g, Beschr. ehem. L.3.3, Zs. gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.2, Qb. 0.4, Qh. 0.1, Gew. 1,t, 4611785.

3412 Erh. g, Beschr. ehem. L. 4.7, Zs. zusammengebogen, Pat.-I, G:

dgrün, A: grün, L.2.1, Qb. 1.0, Qh.0'08, Gew'),4,46/2665.
3413 Eitr. g, eesctrr. ehem. L. 3.0, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Teil

umgJbogen und verschlagen, Zs. zusammengebogen,-Pat.-1, G:
dgrtin, Ä: grün, L. 1.9, Qb. 1.3, Qh.0.03, Gew' 0'7,46/2797.

3414 Erh. m, Beichr. ehem. L. 3.5, Hs. linkes Ende abgeschrotet,Zs.En-
den umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 1.6, Qb. 1.2, Qh.
0.05, Gew. 0.7, 46/2800.

3415 Erh. g, Beschr. ehem. L. 3.2, Zs. zusammengebogen,,Pat.,1, G:

dgrün, A: grün, L. 1.5, Qb. 1.0, Qh.0.08, Gew. i.5,46/2666.
3416 Eih. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzL, Zs. zusammengebogen, 

^P-at.
I, G:-dgrtin, A: grün, L. 1.2, Qb. 1.0, Qh' 0.03, Gew. 0.5, 46/2802.

3417 Erh. gfBeschr. ehem. L. 2.8, Hs. linkes Ende abgeschrotet,Zs.zu-
samriengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.2, Qb.0.4' Qh.
0.08, Gew. 0.5, 46/2'757.

Päckchen (l srück; Nr. 341 8-3433)
x3418 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. aufgerollt und verbo-

gen, Fat. I, G: dgrün, A: grün, L.7.0, B.2.4, Qb. 1.2, Qh.0.15,
Gew 11.5,4611278.

*3419 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. eingefaltet, Pat. I, G:

dgruri, A: grün, L. 5.6, B. 1.8, H.0.8, Dl 0.1, Grew. 10.8,4611596.
*3420 E;h. g, Zs.-querlaufende Meisselspuren, aufgerollt, Pat. I, G: d-grün,

A: grün, L. 5.3, B. i.7, H.2.6, Qb. 0.8, Qh. 0.15,.Gew.13.1,46/2276'
*3421 Eri. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. eingefaltet, Pat. I, G:

dgrün-, A: grün, L. 5.2, B. 1.7, H. 2.0, Dl 0.05, Gew. l8'3, 4611589.
*3422 Erh. g, Beichr. Unterkante teilweise wenig uqggboggn, Z-s.-ein-g9-

rollt ünd verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. 2.8, H' 1.0,

Qb. 0.7, Qh. 0.03, Gew. 2.1, 46/2320.
*3423 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, freies Ende abgeschrotet,

Zs. von einem Ende her eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.0, B. 1.7, H.2.4, Qb. 1.5, Qh.0.08, Gew' 14.1, 4611941.

3424 Erh. g, Ende erhalten, Zs. beidseitig eingefaltet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.7, Qb. 1.9, Qh. 0.03, Gew. 1.7, 4612452.

x3425 Ertl. m, Beschr. um langrechteckigen Gegenstand gewickelt und
verschlagen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb' 0.9' Qh' 0.15'
Gew.7.2,46/452.

*3426 Erh. g, Enden erhalten, Zs. ein Ende um das Stück gewickelt, Pat.
I, G:-dgrün, A: grün, L.3.0, B. 1.8, H. I'1, D1 0.03, Gew. 1'8,
46117 19.

342'1 Erh. g, Zs. zu Päckchen verdreht, Pat. I, G: dgrü1,f': grün, L. 2.8'
B.0.9, H.0.6, Qb.0.6, Qh.0.05, Gew. 1'4,46/2873.

*3428 Erh. g, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün. A: grün, L. 2.8, B.
0.9, H. 0.9, Qb. 0.5, Qh. 0.05, Gew' 0.9, 46/2367.

3429 Erh. m, beidseitig modem abgebrochen, Ba. zu Spirale gebog91,
Pat. I, G: dgrün, Ä: grün, L. 1.8, B. 1.5, H' 0.6, Gew. 1.2,4611982.

3430 Erh. m, Hs. Meisselmehrmals angesetzt, Zs. eingerollt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün und II, grün, L. 1.7,8.0.9, H.0'6, Qb. 1.2, Qh.
0.08, Gew. 1.0, 4612871.

3431 Erh. g, Ende erhalten, Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A
grtin,1. 1.7, B. i.5, H.0.4, Qb. 1.2, Qh.0.03, Gew. 1.4,4612867.

3432 Erh. g, Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4, B.
1.8, H. 0.4, Qb. 1.7, Qh. 0.05, Gew. 1.8, 46/2868.
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gebogen (Nr. 33 17-3417)
*3317 Erh. m, Beschr. ehem. L. 12.0, Hs. Unterkante mit Blase, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, rechts II, dgrün, L. 11.6, Qb.2.2,Qh.0.25, Gew.
31.8, MA ARB057, 461152.

3318 Erh. g, Hs, Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende stark aufgebogen,
Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 9.1, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 6.0,4612466.

3319 E_rh. g, Beschr. ehem. L: 15.4, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, an
Unterkante teilweise zweite Abschrotspur sichtbar, Zs. zusammen-
gebogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.9.1, eb. 1.0, eh.
0.1, Gew. 13.9, 4611943.

3320 p{r. g, Bgsclr ehem. L. 8.9, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.7, eb.
0.7, Qh. 0.25, Gew 6.8,4611190.

3321 P.tf. C, q_r. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 8.6, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew. 5.2,4611905.

3322 Pr\. g, Zy.leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.5, eb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 4.5,46/1606.

*3323 Erh. g, Beschr. ehem. L. 1 I.0, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. S.1, eb.
0.6. Qh. 0.08, Gew. 2.4,4611608.

3324 P.[ g,!_r. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 7.9, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew. 4.1,4611907.

3325 Erh. g, Beschr. ehem. L. 9.0, rechtes Ende umgebogen und ver-
schlagen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.7.9, Qb. 1.5, e6.0.08, Gew.
7.8, 46/t829.

3326 Er!r. g,P1! I, G: dgrün, A: grün, L.'7.7,Qb.0.55, eh.0.15, Gew.
4.6, 46/1291.

3327 Erh. g, Beschr. ehem, L. 8.0, Zs. Enden aufgebogen, pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 7.6, Qb. 0.5, Qh. 0.1, Gew.2.9,-461213'0.

382



3290

3291

3292

3293

3294

3295

Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4, Qb. 1.3, Qh. 0.05, Gew.
0.8,46/2173.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, Rostkruste, L.2.3, Qb. 1.0, Qh.
0.1, Gew. 1.2,46/2919.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.3, Qb. 0.9, Qh. 0.05, Gew. 0.7,46/291t.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.3, Qb. 1.0, Qh.0.3, Gew.
0.7,46/276s.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb. 0.9, Qh, 0.05, Gew.
0.8,46/273s.
Erh. g, Beschr. Unterkante umgebogen, Hs. Meissel mehrmals an-
gesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 2.2, Qb.
1.6, Qh. 0.03, Gew. 1.0, 46/2817.
Erh. g, gine Seite modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.2.2, Qb.0.4, Qh. 0.2, Gew. 1.2, OR, 46/2721.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.1, Qb. 1.1, Qh. 0.03, Gew. 0.6, OR, 4612851.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.0, Qb. 0.9, Qh. 0.08, Gew. 0.4,4612972.
Erh. s, eine Seite modern abgebrochen, Pat. II, grün, L. 2.0, Qb.
0.6, Qh. 0.1, Gew. 0.4, 4612969.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.0, Qb. 1 l, Qh.0.05, Gew.
0.8,46/2926.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.0, Qb. 1.2, Qh. 0.05, Gew. 0.8, 46/2815.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 1.9, Qb. 0.7, Qh. 0.05,
Gew. 0.4, 46/3091.
Erh, s, eine Seite modern abgebrochen, modem geknickt, Pat. II,
grün, L. 1.9, Qb. 0.6, Qh. 0.08, Gew. 0.5, 46/2888.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew.
0.5,46t27ss.
Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, Qb.
0.9, Qh. 0.08, Gew. 0.7,4612'153.
Erh. g, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9, Qb.l.l, Qh. 0.05, Gew. 0.7, 4612750.
Erh. s, Pat. II, grün, L. 1.8, Qb.0.4, Qh.0.03, Gew. 0.1,4613094.
Erh. g, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.8, Qb. 0.6, Qh. 0.1, Gew. 0.5, 46/29'73.
Erh. m, modem geknickt, Hs. Unterkante mit Rissen, Ba, Meissel
mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L. 1.7, Qb. 0.5, Qh.
0.05, Gew. 0.3, 4613150.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.7, Qb. 1.2, Qh. 0.03, Gew. 0.4, 46/2812.
Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
I.7, Qb. l.l, Qh.0,l, Cew. 1.1,4612742.
Erh. m, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.6, Qb.0.4, Qh.0.l, Gew.
0.3,46/308s.
Erh. g, Hs. beide Enden abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
1.6, Qb. 1.5, Qh. 0.0s, Gew. 1.2, 46/2739.
Erh. m, eine Seite modem abgebrochen, Hs. Meissel mehrmals an-
gesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4, Qb.0.7, Qh.0.05, Gew.
0.2,4613169.
Erh. s, dreiseitig modem abgebrochen, Pat. II, grün, L. t.t, Qb.
0.8, Qh. 0.08, Gew. 0.1,4613152.
Erh. m, Ende erhalten, modem abgebrochen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 0.9, B. 0.9, Dl 0.03, Gew. 0.1, 461310'7.

Erh. g, Eeschr. ehem. L. 7.7,2s. geknickt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 7.1, Qb. 1.2, Qh. 0.08, Gew.4.7,46/1865.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 7.0, Qb.
0.6, Qh. 0.2, Gew. 5.2,4611316.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 8.0, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rech-
tes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.7, Qb. 0.8,
Qh. 0.1, Gew. 3.3, 4611968.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, längslaufende Treibspu-
ren (vor Abschroten angebracht), Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.6,5, Qb. 1.0, Qh.0.08, Gew.2.l, 4612480.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 7.5,Pat.1, G: dgrün, A: grün, L. 6.5, Qb.
0.5, Qh. 0.1, Gew. 3.3,4611322.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 6.7, Hs. Unterkante mit zahlreichen Bla-
sen, Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.6.4,
Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 5.5, 46/ls7s.
Prh, g, ll.gebogen, Ende umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin,
L. 6.4, Qb. 1.2, Qh. 0.05, Gew. 3.1, 46/1287.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 7.0, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.3, Qb.
0.8, Qh. 0.1, Gew. 3.6,46/1591.
Erh, g, Zs. geknickt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.1, Qb. 0.4, Qh.
0.15, Gew. 2.8, 4611978.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 6.5, Hs. rechtes Ende aufRS abgeschrotet,
RS mit querlaufenden Treibspuren, Zs. Ende stark aufgeSogen, pat.
I, G: dgrün, A: gnin, L.6.1, Qb. l.l, Qh.0.2, Gew.6.8, 46/133'7.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 8.5, Zs. Ende umgebogen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, Rostkruste, L. 6.0, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew. 5.1,46/1864.
P.,h. g, Z:. Pnde eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7, eb.
0.8, Qh. 0.03, Gew. 2.6,4611775.
Erh. g,21. Ende eingefaltet, geknickt (modem?), Pat. I, G: dgnin,
A: grün, L. 5.7, Qb. 0.6, Qh. 0.08, Gew. 2.3,46/1319.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 6.0, Zs. gewellt, Pat. II, grün, L. 5.5, Qb.
1.6, Qh. 0.08, Gew. 4.2,4611961.

Pr!.g,Zt. gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.4, Qb.0.6, Qh.
0.2, Gew 3.7,4612260.
Frh. g, Beschr. ehem. L. 6.0, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 5.4, Qb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 3.4,4612029.
Erh. g, beidseitig erhalten, Hs. Unterkante ausgebrochen, mit Ris-
sen, im Bruch Blasen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4, Qb. 0.6,
Qh. 0.25, Gew. 4.9, 46/1201.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 7.8, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat.
I, G: dgnin, A: grün, L. 5.3, Qb. 1.8, Qh. 0.05, Gew. 4.3, 4612522.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 5.5, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 5.2, Qb. 0.7, Qh. 0.05, Gew. ll5, 4612041.

P.tt g, LI_.. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.1, Qb. 0.7, Qh. 0.1, Gew. 1.6, 46/1096.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 6.8, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,Zs.
Enden stark aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, Qb. 0.8,
Qh. 0.08, Gew. 1.7, 46/2147.
Erh. g, Hs._Meissel mehrmals angesetzt, am linken Ende querlau-
fende Abschrotspur, Zs. Hiebspuren, zusammengebogen, pät. I, G:
dgrün, A: grün, L.5.0, B. 1.9, Qb. 1.2, Qh.0.l, Gew.-6.8, 46/1389.
Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.5.0, Qb. 1.0, Qh.0.08, Gew.
2.8,46il226.
Erh. s.Pat. I,-G: dbronzen-dgnin, A: grün, L.5.0, Qb.0.8, eh.
0.08, Gew. 2.6, 461 1187.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 10.0, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G:
dgnin, A: grün, L.4.8, Qb.0.4, Qh.0.1, Gew.2.1,46/2139.'
Erh. g, Ende erhalten, Zs. wellenförmig gebogen, Pat. II, grün, L.
4.8, Qb. 1.0, Qh. 0.08, Gew. 2.5, 46/1822.
Erh. g, modem zerbrochen, Beschr. Ecke umgelegt, Hs. Meissel
mehrmals angesetzt, Zs. Ende umgebogen, Pät. I; Gl dgnin, A:
grün, L. 4.8, Qb. 1.2, Qh. 0.08, Gew. 3.8, 46/t262.
Erh. g, Beschr. ehem. L. 7.0, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grnn,L.4.7, Qb. 0.9. Qh. 0.05, cew. Z.O-, 46/1933.
Erh. m. Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.4.7, Qb. 1.9, Qh. 0.1, Gew.
5.1, 46t t87 .

Erh. g, Hs. Treibspuren (vor Abschroten angebracht), Zs. Enden
stark-aufgebogen, Pat. I, G: dgrtin, A: grün,1.4.6, Qb. Ll, eh.
0.1, Gew. 3.3, 46/160'7.
Erh. m, ausgebrochen, Beschr. ehem. L. 4.8, Zs. Ende stark auf-
gebogen, Pat. II, grün, L.4.5, Qb.0.8, Qh. 0.1, Gew. 2.6, 4612686.
Erh. m, Hs. Blase, Zs. zusammengefaltet und stark verbogen, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.5,8.2.5, Qb. 1.7, Qh. 0.08, Gew.6.6,
46/1393.
Erh. g, Beschr. ehem. L.4.7, Hs. linkes Ende aufRS abgeschrotet,
fqr I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, Qb. 1.9, Qh. 0.3, Gew. 6.2,
46/1349.

F.tt, g, Zl eJlog3n und leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.3, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew. 2.9,4612151.
Erh. g, Beschr ehem. L. 6.5, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 4.3, eb.
1.3, Qh. 0.1, Gew. 4.9, 4611939.
Erh. g, Beschr._ehem. L. 5.3, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 4.3, eb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 2.5,46/1878.
!1h. g,fqt, I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb.0.5, eh.0.15, Gew.
2.2,4611848.

r.r. m allseitis abqebrochen, Zs. Enden eingefaltet und verbogen,rroJ ;;i.'i. b, dgrui, nl grün, rostfarbener Fleck, L' 4'3, Qb 3'1, Qh'

b.or, C.*. 5'5, 4611416'

-^2. ü'"i'"-g"schr. ehem. L. 4.6, Hs. Unterkante mit zahlreichen Bla-rrou i"nl Zt. g"*"ttt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4'2' Qb' 0'5' Qh'
0. 15. Gew. 2'0' 4612890'

...1 i"'i'n- g"t"h..'ehem. L. 4'5, Hs. Unterkante mit zahlreichen Bla-
rru / i""l Fät. I, G: dgrün. A: grün, L. 4.2' Qb' 0'6, Qh' 0'2, Gew ' 2'7,

46li168.
3368 f+giff:la;*:\i^2:f,:r\{ 

I, G: dgrün, A: grün, L' 4'1, Qb

,l?6q i.t'r. i. g..öht Unterkante umgebogen, Hs. Meissel mehrmals an-rJw) 
n"..trt, put. I, G: dgrün, A: grün, L' 4'0, Qb' 0'8, Qh' 0 05, Gew'

i.z. qatAzs.
r??0 Ei-tr. s" put, I, G: dgrün, A: grün' L. 4.0, Qb, 0.7, Qh' 0 15, Gew'

2.9, {61t309.
irTr F h. n. ge..l't.. ehem. L. 42,Zs.Enden stark aufgebogen, Pat' I,

c, a#ä", A: grün, L.3.9, Qb.0.7, Qh.0.l, Gew' 1'9'46/2142'
\'2.'n F.ift.ä. äuseö.ochen, Beschr. ehem. L. 8.0, Zs' zusammengebo-

".ti. 
Fät. I,"G: dgrün,.A: grün und II, grün, L.3.9, Qb' 0'8' Qh'

ö. t5, Gew. 5.3' 4611942.

1373 Erh.'g, Beschr. breiteres Ende abgeschrotet' ls' zusammengebo-

g.n, Fät. I, G: dgrün. A: grün, L. 3.9. Qb. 2.1' Qh. 0.03. Gew' 5 0'

4611568.
7174 Erh. s. Beschr. ehem. L. 4.6, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,Zs'

geknickt, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.3.7, Qb. 0.8' Qh. 0.03, Gew.

0.s, 4612917.
3375 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.7, Qb. 1.2, Qh' 0'05' Gew'

2.4,4611288.
777(1 Erh. s. Hs. Treibspur (vor Abschroten angebracht)' Pat. l. G: dgrün,

A: eäjn. L. 3.6, Qb. 0.7, Qh. 0.08. Gew. t.2,46/2932'
33'1'1- Erhlm,.Beschr. ehem. L. 4'0, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3'6' Qb'

0.S, Qh. 0.03, Gew. 0.'1, 4612925.

33-t8 Erh. g, Beschr. ehem. L. 4'0, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,4:.- 
Ende-äufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, Qb. 0.7, Qh.
0.05, Gew. 1,1, 46/2763.

3379 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angeseat, Zs' Enden-eingefalte!,-l{:!
G: dÄtin, A: grün, L. 3.6, H. L3, Qb.0.9, Qh' 0'I, Gew.5'5,4611338.

3380 Erh."g, Ende-erhalten, Eeschr. ehäm. L. 5.0, Zs. Ende stark-aufge-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Qb. 0.9, Qh. 0.05' Gew.
t.t,4612403.

3381 Erh. g, Beschr. ehem. L. 5.0, Zs. zusammengebogen,.Endg aqfge-
bogei, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb.0.8, Qh.0.l, Gew.
2.t,46t2138.

3382 Erh. g, Ende erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, rechts zwei-
te A6schrotspur unter erster, Zs. zusammengebogen,-Pat.-I, G:
dgrün, A: grtin, L. 3.4, Qb. 0.5, Qh' 0.03, Gew.0.7, 4612340.

3383 Erh. g, BeJchr. ehem. L. 3.7, Zs. querlaufende Meisselspufgt 
-P-aJ.

I, G:ägrün, A: grün, L.3.3, Qb.0.6, Qh' 0.15, Gew. 1,7'4612136.
3384 Erh. ml Hs. Me'issel mehrmals angesetzt, rechts zweite Abschrot-

spur unter erster, Zs. Ende eingebogen, ?at ! G: dgrün, A: grün,
L.3.2, Qb.0.55, Qh.0.05, Gew. 0.'7,46/2856.

3385 Erh. g, Iieschr. ehem. L. 3.8, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb.
0.5, Qh. 0.1, Gew. 1.2,4612150.

3386 Erh. m, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. stark verdreht, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb. 1.4, Qh.0'05, Gew.1.0,4612922.

3387 Erh. g, Beschr. ehem. L. 4.7, Hs. Meissel mehrmals ?ngesetzt'Zs.
geknfukt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.1, Qb. 0.8, Qh. 0.1, Gew.
1.2, 4612342.

3388 Erh. g, Beschr. ehem. L. 5.6, Hs. Meissel meh_rmals angesetzt,Z:.
zusarimengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb. 1.0, Qh.
0.03, Gew. 1.0, 46/2783.

3389 Erh. g, Beschr. ehem. L.4.0, Pat. I, G: dgrün, A: grün,rostfarbe-
ne FlEcken, L.3.0, Qb. 2.4,Qh.0.05, Gew.2,3,4612167.

3390 Erh. g, Beschr. ehem. L. 3.5, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, oben
rechti Ecke ausgeschrotet, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L'
2.9, Qb. 1.9, Qh. 0.08, Gew. 1.6, 46/2160.

3391 Erh. i,Zs. zu Ring gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9, B.
2.3, Qb.0.7, Qh.0.05, Gew. 1.6,4611371.

3392 Erh. Ä, Beschi. ehem. L. 3.3, Hs. Rand teilweise umgebogen und
verschlagen, Zs. Enden stark aufgebogen, Pat. II, grün, L. 2.8, Qb.
1.3, Qh. 0.08, Gew. 2.2, 4611965.

3393 Erh. g, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.2.8,8.2.8, Dl 0.05, Gew. 1.2'
oR,4611640.

*3394 Erh. m, Beschr. aufgerollt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.6, Qb.- 0.55, Qh. 0.2, Gew.3.8,461454.
3395 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. zusammengebogqr 

-ry^t.
I, G: ägrün, A: grün, L. 2.6, Qb. 1.6, Qh. 0'08, Gew.2.0,OR'4612378.

3396 Erh. g-, Beschi. ehem. L. 4.5, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.2.6, Qb. l.l, Qh.0.05, Gew' 1.7, 4612132.

3397 Erh. g, Beschr. ehem. L. 2.9, Hs. zweite Abschrotspur unte-r erster,
Zs. Ende stark aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Qb.
1.2, Qh. 0.1, Gew. 2.5, 46/2885.

3398 Erh. g-, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Qb'
0.5, Qh. 0.03, Gew. 0.3,46/2'784.

33gg Erh. g, Beschr. ehem. L. 5.1, Hs. Meissel mehrmals-angesgtTt'?:.
zusaÄmengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Qb' 0.6' Qh.
0.08, Gew. 1.5, 46/266'7 .

3400 Erh. g, Beschr. mit mittelgrossem, rundköpfigem N-iet' RS rund und
dünnöm Blechsti.ick, Zs. zusammengerollt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.5, Qb. 3.7, Qh. 0.1, Gew. 11.6, 4612631'

3401 Erh. g, Hs. Mbissel mehrmals angesetzt, Zs. Zusammengebog-en,
Pat. I; G: dgrün, A: grün, L. 2.5; Qb. 2.5, Qh' 0.03, Gew. 2.2'
46t2605.

3402 Erh. m, Beschr. ehem. L. 4.2, Zs. geknickt, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.5, Qb. 0.4, Qh. 0.08. Cew. 0.5. 4612349'

3403 Erh. m, Pat. l, G: dgrtin, A: grün, L.2'5,8. 1.5, Dl 0'03, Gew.
1.6, 46lr I 88.

3404 Erh. g, Beschr. ehem. L. 4.2, Zs. zusammengebo-gen,-Pat. -I, 
G:

dgrtiLn, A: grun,L,2.3, Qb. 1.2, Qh. 0.03, Gew. 1.0, 461510'3. 
-3405 Elh. m, Zs. pnde aufgerollt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb.

1.5, Qh. 0.03, Gew. 0.8, 4612999.
3406 Erh. g, Hs. Meisse'l mehrmals angesetzt, Zs. leicht ggknickt'-P-ar' I'

G: dfrun, A: grün, L.2.3, Qb. 1.0, Qh' 0.05, Gew;0.9'4612907.
3407 Erh.-g, Beschi ehem. L.4.3, Hs. Meissel mehrmals angesgtTt,?:'

zusaÄmengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, Qb' l'0, Qh.
0.08, Gew. 1.7 , 4612864.

3408 Erh. m, Beschr. ehem. L. 4.l,Zs.zusammengebogen, Pat. II, grün,
L. 2.3, Qb. 0.6, Qh. 0.03, Gew. 0.6,4612855.

3409 Erh. g, Beschr. ehem. L. 5.0, mit 2 abgeschroteten Nietlöchem, lin-
kes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 2'3, Qb. 0.8,

Qh. 0.08, Gew. 2.2, 4612251.
3410 Elh. g, Beschr. ehem. L. 4.0, Hs. Meissel mehrmals angesgtJ'?:'

zusarimengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2'2, Qb.0'7, Qh.
0.1, Gew. 1.2,4612668.

3411 Erh. g, Beschr. ehem. L.3.3, Zs. gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 2.2, Qb. 0.4, Qh. 0.1, Gew. 1,t, 4611785.

3412 Erh. g, Beschr. ehem. L. 4.7, Zs. zusammengebogen, Pat.-I, G:

dgrün, A: grün, L.2.1, Qb. 1.0, Qh.0'08, Gew'),4,46/2665.
3413 Eitr. g, eesctrr. ehem. L. 3.0, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Teil

umgJbogen und verschlagen, Zs. zusammengebogen,-Pat.-1, G:
dgrtin, Ä: grün, L. 1.9, Qb. 1.3, Qh.0.03, Gew' 0'7,46/2797.

3414 Erh. m, Beichr. ehem. L. 3.5, Hs. linkes Ende abgeschrotet,Zs.En-
den umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 1.6, Qb. 1.2, Qh.
0.05, Gew. 0.7, 46/2800.

3415 Erh. g, Beschr. ehem. L. 3.2, Zs. zusammengebogen,,Pat.,1, G:

dgrün, A: grün, L. 1.5, Qb. 1.0, Qh.0.08, Gew. i.5,46/2666.
3416 Eih. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzL, Zs. zusammengebogen, 

^P-at.
I, G:-dgrtin, A: grün, L. 1.2, Qb. 1.0, Qh' 0.03, Gew. 0.5, 46/2802.

3417 Erh. gfBeschr. ehem. L. 2.8, Hs. linkes Ende abgeschrotet,Zs.zu-
samriengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.2, Qb.0.4' Qh.
0.08, Gew. 0.5, 46/2'757.

Päckchen (l srück; Nr. 341 8-3433)
x3418 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. aufgerollt und verbo-

gen, Fat. I, G: dgrün, A: grün, L.7.0, B.2.4, Qb. 1.2, Qh.0.15,
Gew 11.5,4611278.

*3419 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. eingefaltet, Pat. I, G:

dgruri, A: grün, L. 5.6, B. 1.8, H.0.8, Dl 0.1, Grew. 10.8,4611596.
*3420 E;h. g, Zs.-querlaufende Meisselspuren, aufgerollt, Pat. I, G: d-grün,

A: grün, L. 5.3, B. i.7, H.2.6, Qb. 0.8, Qh. 0.15,.Gew.13.1,46/2276'
*3421 Eri. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. eingefaltet, Pat. I, G:

dgrün-, A: grün, L. 5.2, B. 1.7, H. 2.0, Dl 0.05, Gew. l8'3, 4611589.
*3422 Erh. g, Beichr. Unterkante teilweise wenig uqggboggn, Z-s.-ein-g9-

rollt ünd verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. 2.8, H' 1.0,

Qb. 0.7, Qh. 0.03, Gew. 2.1, 46/2320.
*3423 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, freies Ende abgeschrotet,

Zs. von einem Ende her eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
5.0, B. 1.7, H.2.4, Qb. 1.5, Qh.0.08, Gew' 14.1, 4611941.

3424 Erh. g, Ende erhalten, Zs. beidseitig eingefaltet, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 3.7, Qb. 1.9, Qh. 0.03, Gew. 1.7, 4612452.

x3425 Ertl. m, Beschr. um langrechteckigen Gegenstand gewickelt und
verschlagen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3, Qb' 0.9' Qh' 0.15'
Gew.7.2,46/452.

*3426 Erh. g, Enden erhalten, Zs. ein Ende um das Stück gewickelt, Pat.
I, G:-dgrün, A: grün, L.3.0, B. 1.8, H. I'1, D1 0.03, Gew. 1'8,
46117 19.

342'1 Erh. g, Zs. zu Päckchen verdreht, Pat. I, G: dgrü1,f': grün, L. 2.8'
B.0.9, H.0.6, Qb.0.6, Qh.0.05, Gew. 1'4,46/2873.

*3428 Erh. g, Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün. A: grün, L. 2.8, B.
0.9, H. 0.9, Qb. 0.5, Qh. 0.05, Gew' 0.9, 46/2367.

3429 Erh. m, beidseitig modem abgebrochen, Ba. zu Spirale gebog91,
Pat. I, G: dgrün, Ä: grün, L. 1.8, B. 1.5, H' 0.6, Gew. 1.2,4611982.

3430 Erh. m, Hs. Meisselmehrmals angesetzt, Zs. eingerollt, Pat. I, G:
dgrün, A: grün und II, grün, L. 1.7,8.0.9, H.0'6, Qb. 1.2, Qh.
0.08, Gew. 1.0, 4612871.

3431 Erh. g, Ende erhalten, Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A
grtin,1. 1.7, B. i.5, H.0.4, Qb. 1.2, Qh.0.03, Gew. 1.4,4612867.

3432 Erh. g, Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4, B.
1.8, H. 0.4, Qb. 1.7, Qh. 0.05, Gew. 1.8, 46/2868.
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gebogen (Nr. 33 17-3417)
*3317 Erh. m, Beschr. ehem. L. 12.0, Hs. Unterkante mit Blase, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, rechts II, dgrün, L. 11.6, Qb.2.2,Qh.0.25, Gew.
31.8, MA ARB057, 461152.

3318 Erh. g, Hs, Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende stark aufgebogen,
Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 9.1, Qb. 0.8, Qh. 0.2, Gew. 6.0,4612466.

3319 E_rh. g, Beschr. ehem. L: 15.4, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, an
Unterkante teilweise zweite Abschrotspur sichtbar, Zs. zusammen-
gebogen, Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.9.1, eb. 1.0, eh.
0.1, Gew. 13.9, 4611943.

3320 p{r. g, Bgsclr ehem. L. 8.9, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.7, eb.
0.7, Qh. 0.25, Gew 6.8,4611190.

3321 P.tf. C, q_r. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 8.6, Qb. 0.4, Qh. 0.2, Gew. 5.2,4611905.

3322 Pr\. g, Zy.leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8.5, eb.
0.5, Qh. 0.15, Gew. 4.5,46/1606.

*3323 Erh. g, Beschr. ehem. L. 1 I.0, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. S.1, eb.
0.6. Qh. 0.08, Gew. 2.4,4611608.

3324 P.[ g,!_r. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 7.9, Qb. 0.6, Qh. 0.2, Gew. 4.1,4611907.

3325 Erh. g, Beschr. ehem. L. 9.0, rechtes Ende umgebogen und ver-
schlagen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.7.9, Qb. 1.5, e6.0.08, Gew.
7.8, 46/t829.

3326 Er!r. g,P1! I, G: dgrün, A: grün, L.'7.7,Qb.0.55, eh.0.15, Gew.
4.6, 46/1291.

3327 Erh. g, Beschr. ehem, L. 8.0, Zs. Enden aufgebogen, pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 7.6, Qb. 0.5, Qh. 0.1, Gew.2.9,-461213'0.
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3433 Erh. g, Beschr. zusammengefaltet, Enden umgefaltet, Pat. I, G:
dgnin, A: grün, L. 1.4, B. 0.8, H.0.4, Qb. 0.6, Qh. 0.03, Gew.0.l,
46/2782.

unregelmässig, Päckchen (mind. 2 Komponenten; Nr. 3434-3438)
3434 Erh. m, Bleche Beschr. 2 Bleche, quergestellt, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L.3.9, B. 1.8, H.0.5, Dl 0.05, Gew.4.6, 4611'101.
*3435 Erh. g, Bleche Beschr.2 Bleche, quergestellt, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L.3.2,8.3.3, H.0.5, Dl 0.1, D2 0.05, Gew.'7.4,46/1087.
3436 Erh. g, beide Bleche Beschr. 2 Bleche, längsgestellt, Pat. I, G:

dgrün, A: gnin, L.2.9,8. 1,1, H.0.4, Gew.2.6,46/1143.
*3437 Erh. m, Beschr. 2 Bleche, leicht quergestellt, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 2.'1,8.2.2, H. 0.6, Dl 0.05, Gew. 5.6,4611104.
*3438 Erh. g,,Beschr. 3 unregelmässige Bleche zusammengefaltet'. 2 zu-

sammengebogene Bleche an drittes geklemmt, Pat. I, G: dgrün, A:
grun,L.2.3, B. 1.6, H. 0.4, Qb. 0.8, Qh. 0.08, Gew. 3.3,4612869.

mit rundem Ausschnitt (Kreisaussenseite; Nr. 3439-3528)
Ecke (Nr. 3439-3462)
3439 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

rostfarbene Flecken, L. 9.0, Qb. 1.9, Qh. 0.05, Gew.4.6, 4612182.
*3440 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs.Ecke umgebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 7.1, Qb. 1.5, Qh. 0.08, Gew. 4.4, 4611448.
*3441 Erh. g, Hs. eine Kante umgebogen und verschlagen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L.6.9, Qb. 1.4, Qh.0.08, Gew.3.8,46/1499.
*3442 Erh. g, beidseitig erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. En-

de aufgebogen, Pat. I, G; dgrün, A: grün, L. 6.8,Qh.2.2, Dm. 0.1,
Gew 6.6, 46/1722.
Erh. g,Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.8, B. 1.5, Dl
0.05, Gew 2.6,4611365.
Erh. g, Enden erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs.Kan-
ten aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.6.2, Qb. 2.6, Qh. 0.05,
Gew. 3.8, 46/2481.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.1, Qb. 1.6, Qh.0.2, Gew.
8.6,46/1696.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, eine Unterkante umgebo-
gen und verschlagen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.0, Qb, 1.5, Qh.
0.08, Gew. 2.9, 4611634.

*3447 Erh. g, Enden erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.6, Qb. 1.4,

Qh. 0.08, Gew. 2.7, 46/2482.
3448 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 5.5, Qb. 0.9, Qh. 0.08, Gew. 1.6,46/2861.
3449 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.5.5, Qb. 1.0, Qh.0.1, Gew.2.8, 4612467.
3450 Erh. g, Ende erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht

verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.4.9, Qb. 1.3, Qh. 0.05, Gew.
1.s,46t2s20.

3451 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.8, Qb. 1.4, Qh.0.08, Gew.4.0,46/1373.

3452 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.7, Qb. 1.2, Qh.0.03, Gew.
| .6, 46/1633.

3453 Erh. g, Ende erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende
aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb. 0.7, Qh. 0,08,
Gew 0.9, 46/2235.

3454 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.5, Qb. 1.0, Qh. 0.08, Gew. 1.4, 46/2408.

3455 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb. 1.2, Qh.0.l, Gew.2.5, 4612860.

3456 Erh. g, Hs. RS mit schräg zusammenlaufenden Treibspuren, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.2.l, Qh.0.08, Gew.3.8,4611664.

345'7 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende umgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.2, Qb. 1.4, Qh. 0.05, Gew. 2.8, 4612518.

3458 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Treibspuren (vor Ab-
schroten angebracht), Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.9, Qb. 0.8, Qh. 0.1, Gew. 1.3, 461285'7.

3459 Erh. g, Enden erhalten, Hs. Meissel mehrmals angösetzt, Zs. leicht
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Qb. 1.4, Qh. 0.03, Gew.
| .0, 46/2863.

*3460 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb. 1.3, Qh.0.03, Gew.
t.0, 46/2394.

3461 Erh. m, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qb.
1.3, Qh. 0.03, Gew. 0.6, 4612413.

3462 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. zusammengebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.3.4, Qb. 1.6, Qh.
0.05, Gew. 2.3, 46/2398.

Kanten parallel (Nr. 3463-3479)
3463 Erh. g, Beschr. ehem. L. 14.0, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs.

zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck,
L. 7.8, Qb. 0.4, Qh. 0.08, Gew. 2.6,46/2458.

x3464 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, C: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 7.4, Qb. 0.8, Qh, 0.08,
Gew. 2.5, 46/2306.

3465 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.6.5, Qb.0.6, Qh.0.08, Gew. 1.5,4611886.
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3466 Erh. g,Zs. gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.1, Qb. 0.7, Qh.
0.05, Gew. 1.7, 46/1182.

*3467 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden aufgebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.8, Qb.0.6, Qh.0.05, Gew. 1.3,
4612431.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dbronzen, A:
grün, L. 5.7, Qb. 0.35, Qh. 0.15, Gew. 1.8, 4611168.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: gnin, L. 5.4, Qb. 0.9, Qh. 0.08, Gew.2.2,46/1106.
Erh. g, Hs. Meissel mehrfach angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.5.1, Qb.0.65, Qh.0.2, Gew. 4.1,46/135'7.
Erh. m, Pat. II, grün, L.4.7, Qb.0.6, Qh.0.08, Gew. 1.3, 4611186.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.2, Qb. 0.7, Qh. 0.05, Gew. 1.3,46/2840.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden aufgebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2, Qb.0.5, Qh.0.l, Gew. 1.3,
46/2t0'7.
Erh. g, Zs. leicht gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb.
1.4, Qh. 0.08, Gew. 2.9, 4612843.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Unterkante gestaucht, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. 0.5, Qh. 0.15, Gew. 1.3, 46/1977.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.3.8, Qb.0.6, Qh.0.08, Gew. 1.3,46/1405.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb. 0.7, Qh. 0.05, Gew.
0.9,46/1846.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht geknickt, Pat. I,
G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.3.3, Qb. 1.0, Qh.0.03, Gew. 1.2,
4612866.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Unterkante umgefaltet,Zs.
Ende aufgebogen, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb. 0.8, Qh.
0.05, Gew. 1.2, 4612701.

3503 F'A ä;1,1, Yiäffil,ff T?:8frä"ö;: 6tJ:ä:ilä1!lä?lrIfÄ
i'i J"ü.. ltl.ilsel mehrmals angesetzt, Zs leicht verbogen, P-a-t'

3'u4 i'ä' &;ii;. Ä' grun,L. 4.7. Qb. f'2. Qh'-0'0s.' G^ew' 2'4, 46/t489'
I"i ""t-t. Meissel mehrmals angeselzt, Pat l, G: dgrün' A: grün'

r)uJ i";i'ö;0.8. oh.0.08, Gew. 1.6,461t247'

.3506 E,t ;i*l;*Xl"f Sll'll'ä1T$*1,"1'; älJJi"fl: üi'?ä
o-r't. O.OA' Gew' 3'0' 46ll610'2'

3 5 07 
**;ä"2".*,":riTäl?ä1ff:X'EäTl3t; ät ^d Tö1 t'ä'ö ;
Gew. 1.3, 4612473'

3s08 I'lg:ä1X;:.ö1ff1flS:T:ffi:"trä:#äL 
G: dgrün, A: grün,

3soe fl t ä y;:.ö1 T:i,Hli T:d%',t-',t 
I, G: dgrün' A: grün'

r{r0 ilh.;. Zt. Enäei aufgebogen, Pat. I. G: dgrün, A: grün, L 4'l'
r)h iß. oh.0.08. Gew.2.2,46/2781'

lsl I E*. *,'tti' schräglaufende !r9ib-spur91, P^a1^l' 
^G: 

ag$l' f.',g3tl')r t ' ;;ii;;#; Fleckän. L. 4. I , Qb. 0:s, Qh. 0.08, Gew' t 6' 46tttl t '

1<r? i.ü. Ä. gt. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. zusammengebogen,
p"i ü.'n'ün. L.4.1, Qb' l'0, Qh' 0'l' Gew.3'4. 46ltll9'

1511 bift. n. fit. Meissel mährmals angesetzt' Pat l' C: dgrün' A: grt.in'

äiiir-t'U.n.. Fleck, L' 4.0. Qb. 0.7' Qh 0'0!, G-ew' t'2'461241'1'

3514 
'ftn. 

E, U.. Meissel mehrmäls angesetzt. !.s ^E1{en- 
aufggb-og11'

F"i. rib' dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb. 0.85' Qh' 0 05' Gew' l'6, OR,

4612046.j5l5 iri. s,Zt. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'8, Qb'
0.7. öh. 0.08. Gew. 1.2,4611800.

3516 irf't. d, Ut. Meissel mehrmals anges-etzt, Zl Fla: aufgebogen' Pat'

I G:äerün. A: srün, L.3.7, Qb.l'5, Qh' 0.05' Gew' 1 5.4612597'

351'l ö.tr. g,"g.;.ttt ".echtes Ende äbgeschrotet,-Hs' Meissel mehrmals

ung"ätt, Pat. I, G: dgrün, A: grün. L. 3 6, Qb l 4, Qh' 0'05, Gew'

1.4,4612859.
3518 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angeselzt' 

-Zs'^leicht 
gebogen'fat' I'

G: dirtin. A: srün, L.3.6, Qb.0.4' Qh 0'08. Gew 0'6'4612846'
*3519 Erh.ä. Hi. Möissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün'

L. 3.6, Qb. 1.0, Qh. 0.1, Gew. 2.1, 46/2401. ,
3520 Eitt. g, ü.. Meisiel mehrmals ange-se^tzL Z.s^pnllen leicht aufge-

Uog"i, put. I, G: dgrün, A: grün' L-.3.3, B. 1.35, D1 0'1, Gew' 2'9,

46/11'.78.
3521 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,-RS-mit längslaufenden

Treibipuren (vor Abschroten angebracht). P€^t. I, G: dgrün, A: grün'

L.3.2; Qb. 1.8. Qh.0.15. Gew.2.4.46124t8. - _

3522 Erh. g, Fat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb' 0.8, Qh' 008, Gew'

t.2,4612406.
3523 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb' 0'6' Qh' 0'05, Gew'

0.4,4612844.
3524 Erh. m, Beschr. ehem' L. 4.7, Zs. Ende umgebogen'-Pat'.1, G:

dgrtin, A: grün, L. 2.9, Qb. 0.5, Qh' 0.03, Gew' 0'4'4612854'
3525 nTtr. g, Hslvteissel mehimals angesetzt, Zs. leicht verbogen,^P^at'

t, C: ägrUn, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 2'6' Qb' 0'9' Qh' 0 05,

Gew. 1.0, 46/2850'

Päckchen (1 Stück; Nr. 3526-3528) _*3526 Erh. m, Hs. Meissel mehrmals ängesetzt' Zs, !oppe^lt-z-usa1191-- 
gefatt"i, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L. 3.9, B. 0.8, H. 0'75, Dl 0'05,

Gew. 4.0, 4611141.
x3527 Erh. m, Beschr. Blech unregelmässig, Hs. Meissel mehrmals an-

gesezt:Zs. zweimal zusammengefaltt Plt. I' G:^dgrün, A: grün,

L.:.0,'n. 1.2, H. 1.0, Qb. 1.2, Qh.0'03, Gew.0.9, 4612366.
*3528 Erh. g, e"t.ttt. Blecirstreifen mit anderem umwickelt, Pat' I, G:

dgrun]'A: grün, L. 2.2,8. 1.0, Di 0.4, Gew. 1'2' 461654'30'

mit rundem Ausschnitt (Kreisinnenseite; Nr. 3529-3533)
*3529 irh. g, Hälfte abgeürochen bzw' abgeschrotet, Beschr' Kreishälfte,

vom Zentrum aus Abschrotspur, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 5 8,

Dl 0.25, Dm. 6.0, Gew' 21.3, 46180'
3530 Erh. g, Beschr. ehäm. L. 11.0, Hs. Stück {9r Unterkante umgefallel,

Pat. Ilb: dgrün, A: grün, L. I 0.7, Qb' 0.9, Qh. 0' l, Gew' 7'4, 461 1301'
*3531 Erh.'g,Pai. I, G: d-grtin, A: grün, L.6.0, Qb' 0.5, Qh' 0'08, Gew'

1.0, 46t1095.
3532 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 6.i; Qb. 0.4, Qh. 0.15, Gew. 2.0' 4611904..

3533 Erh. e, Ende erhaiten, Beschr' Unterkante teilweise Rand erhalten,

Hs. Iü'eissel mehrmals angesetzt' Pat. I, G: dgrün, A: grün' L' 3'5'

Qb. 1.0, Qh.0,1, Gew. 1.5, 46/2852.

längsgebogen (Nr. 3534-3639)
ean"z iNr. "3 5 3'4-3 5 6 r)
v3534'E h. g, beide Enden erhalten, Hs. Meissel tthltlulj ary-es:Yt:?:.

Ecketmgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8'5, B' l'2, Dl 0'15,

Gew. 6.3, 46/1599.
*3535 Erh. g, fät. f, G: dgrün, A: grün, L.6.7'B. 1.6, Dl 0.25, Gew' 8'1,

46/226s.

3536 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L' 6'2, B'
1.2, Dl 0.15, Gew. 6.7, 46/1830.

353'7 Erh. g, Ende-erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 6'2,8' 0'7,Dl
0.2, Gew. 3.2,46/1565.

3538 Erh. g, Ende erhalten, Zs. Ende aufgebogen, 
-P-at. 

I, G: dgrün, A:
srän.1.6.1. B. l.l, Dl 0.15, Gew. 4.3'4611663.

*3539 Erh. g, Zr. End.n aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 6'i, B'
1.1, D I 0.2, Gew' 6.2, 4611277 .

3540 iiti. g, gt. ireibspur (vor AbschroteLangebracht;, Meissel mehr-

malsägesetzt, Zi. teicnt verdreht, Ende aufgeboge-n,^P-ar' I, G:

dsri.in. Ä srün, L.5.8, B' 1.2, D1 0.25, Gew.7.0,4611966'
3541 gTh. g, Zs."ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 5'3, B'

1.1, Dl 0.15, Gew. 4'0, 46/2323.

3542 Eri. e,Zs. verbogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L' 5'3' B' 1'3' Dl
0.1, Gew. 2.3, 46lll5'7.

3543 Erh. g, Beschr. ehem. L. 6'0, Zs' gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 5.r,8. 1.3, Dl 0,15, cew. 4.9, 4611387.

3544 Erh. s, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 5.d, B. 0.8, Dl 0.15, Gew. 2.4, 4611964.
*3545 Erh. g, tat. t, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. l'2, Dl 0'2,Gew' 4'7'

46119s0.
3546 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 5'0, B'

1.4, Dt 0.15, Gew. 5.6, 4611780.

354'7 Erh. g, Pat. I, G: dgrUn, A: grün, L. 5.0, B. 0.9, Dl 0'2' Gew' 4'3,

4611283.
*3548 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4,8.0.8' Dl 0'2, Gew' 2'3,

4611801.
3549 Erh. g, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4'4' B' 0'9' Dl

0.25, Gew. 3.3, 4611012.
3550 Erh. s, Pat. II, grün, L.4.0,8.0.8, Dl 0.15,9qy-' l'3' 4612927'

at5i Ertr. g, rat. I,'ci agrun, A: grün' L.4.0, B. l'8, Dl 0.15' Gew' 3'1,
4611s37.

3552 Erh. e. Hs. Treibspur(vorAbschroten angebracht), Pat' I, G: dgrün'
A: gün, L.3.9, H. 1.0, Dl 0.15' Gew. l'9,461282s'

3553 Erhl,m,'Zs. aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'7' B' 1'5,

Dl 0.2, Gew. 2'6,4612434.
3554 Erh. s, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'

3.4, E. Ll, Dl 0.25, Gew. 3.4. 46/1781.
3555 Erh. g, Zs.'zusammengefaltet, Pat' I, G: dgrün, A: grün' L' 3'4, B'

1.75,-D1 0.2, Gew. 3.5, 4611193.
3556 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat' I, G: dgrün, A: grün,

L. 3.i, H. 1.1, Dl 0.15, Gew. 2.3, 4612824'

3557 Erh. s, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün'

L. 3.i, B. 0.5, Dl 0.15, Gew. 0.9. 4612730.

3558 Erh. g,Zs. Enden aufgebogen' Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'1, B'
1.1, Dt 0.1, Gew. 1.8, 4612328'

*3559 E;li. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L' 2.8, B. 0'9, Dl 0 2, Gew 2'6,

4612145.
3560 Erh. m, ausgebrochen, Pat, I, G: dgrün, A: grün, L' 27,8' 0'6'Dl

0. 15, Gew. 0.3, 46129'71 .

3561 Erh.'g, Hs. Melssel mehrmals angeselzt, 
^Unterkante 

mit Riss, Pat'

I, G:ägrün, A: grün, L.2.5,H' f.1, Dl 0.15, Gew. 2.3, 4612823'

sebrochen (Nr. 3562-3639)
Fjiez ern. g. end. erhalten,'Beschr. tiefe längslaufende Tre-ibspuren(?)'-- - 

Fat. I]b: dgrun,A: grün,L.8.4,B. l'3,D1 0.l5,Gew'5'9'46/1109'
3563 Erh. g, Zs.-zusammängebogen. Pat' I' G: dgrün, A: grün, L' 7'l' B'

0.6, Dl 0.15, Gew. 2.9, 4611245.
3564 Erh. g, Enden erhalten, Zs. leicht g-e\ni9!1.131. I, G: dgrün, A:

grün,-L. 6.6, B. 1.5, Dl 0.15, Gew. 2.9' 4612478.
*3565 Erh. m, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5, B' 1'9, Dl

0.2, Gew. 4.5,4612573.
3566 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6 3, B' 1'3' D1

0. I5, Cew. 3.9, 46/1835'
3567 Erh.'g, Enden ethalten, Zs. leicht verbogen,-P^at' I, G: dgrün, A:

grün,1.6.2, B. 1.0, Dl 0.2, Gew' 2.2' 46ll5il'
3568 Ertr. g, lat. i, G, dgiun, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 6'1' B' l'3,

Dl 0.2, Gew. 6.2,4612120.
3569 Erh. g, Ende erhaiten, Zs. Ecke stark aufgebogen, Pat' I, G: dgrün,

A: gffn, L. 6.1, B. l'5, Dl 0'2, Gew' 5'3t4611466'
3570 Erhlg, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.0,8.0'8, Dl 0'2, Gew' 2'3,

4611909.
3571 Erh. g, Enden erhalten, Zs. leicht verdreht,-Pat, I, G: dgrün, A:

grtin,L. 5.7, B. 0.7, Dl 0.1, Gew. 1.2',4612606'

35'12 Erh.'s, Hs. Ünterkante teilweise umgebogen, Pat. II, grün, L' 5'6,

B. 0.8, Dl 0.2, Gew. 4'0,4611592.
35'73 grh. g, Ende erhalten, Zs' verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L'

5.6,','. 1.2, Dl 0.15, Gew. 2.3, 46/1491.
*3574 Erh. g, eine Seite modem abgebrochen, Ba rechts querlautnde

Absci'iotspur, Pat. l, G: dgrün, A: grün' L. 5'4, B' 2'4'D1 0'2, Gew'

7.7,46/194'7.
3575 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.4,8.0'8, Dl 0'1' Gew' 2'1,

46ll I I 8.
3576 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L. 5.2' B' 0'7' Dl

0.15, Gew. 2.3, 4611116.

385

3468

3469

3470
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3472

*3473

34'14

34'.75

3476

3477

3478

3443

3444

*3445

3446

3479

unregelmässig (Nr. 3480-3525)
*3480 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.9.4, Qb.2.6,Qh.0.2, Gew. 19.4,46/1218.
3481 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 7.7, Qb. 1.7, Qh. 0.1, Gew. 7.2, 4611604.
3482 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.7.5, Qb. 1.3, Qh.0.1, Gew.3.3,46/13'74.
3483 Erh. g, modem gebrochen, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. I, G:

dgrün, A. grün, L.7.3, Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew.2.3,46/13'79.
3484 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 6.7, Qb. 0.7, Qh. 0.05, Gew. 1.6, OR, 4612380.
3485 Erh. g, Hs. Teil der Unterkante umgebogen und verschlagen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.6.6, Qb.0.9, Qh.0.5, Gew. 1.7,4611561.
3486 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. verdreht, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L.6.2, Qb.0.7, Qh.0.05, Gew. 1.4, 4611382.
*3487 Erh. g, Ende erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht

verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, Qb. 0.8, Qh. 0.05, Gew.
1.9,46/2474.

3488 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, Qb. 0.3, Qh. 0.08, Gew.
0.'7, 4611810.

x3489 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, Qb. 0.6, Qh. 0.05, Gew. 1.3, 46/2461.

3490 Erh. s, Zs. gebogen, Pat. II, grün, L.5.5, Qb. 0.6, Qh.0.08, Gew.
1.3, 46/18',73.

3491 Erh. g, Beschr. mit 2 Nietlöchem, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,
Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.4, Qb. 1.6,

Qh. 0.05, Gew. 3.0, 46/2204.
3492 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4, Qb. 0.6, Qh. 0.03, Gew. 0.9, 46/1658,
3493 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, längslaufende Treibspu-

ren (vor Abschroten angebracht), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3,
Qb. 1.1, Qh. 0.05, Gew. 1.8, 46/2428.

3494 Erh. g, Zs. verbogen, Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.3, Qb. 0.6, Qh. 0.1, Gew. 1.9,4611261.

3495 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat, I, G: dgrün, A: grün,
L.5.2, Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew.2.2,4612436.

3496 Erh. g, Hs. links abgeschrotet, Meissel mehrmals angesetzt, Un-
terkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.2, Qb. 0.9, Qh.
0.15, Gew. 4.4, 4611989.

3497 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden aufgebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.2, Qb. 1.0, Qh.0.08, Gew.2.4,
4611908.

3498 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 5.1, Qb. 1.6, Qh. 0.03, Gew.2.2,4611632:

3499 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.9, Qb. 0.9, Qh. 0.1, Gew. 2.1, 4612483.

3500 Elh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt. Pat. l, G: dgrün, A: grün,
L. 4.9, Qb. 0.4, Qh. 0.08, Gew. 0.8,4611979.

3501 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende stark aufgebo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, Qb. 0.55, Qh. 0.05, Gew.
t.1,46/1392.

3502 Erh. g, Hs. Meissel mehmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.8, Qb. 1.3, Qh. 0.05, Gew. 2.5, 46/1490,



3433 Erh. g, Beschr. zusammengefaltet, Enden umgefaltet, Pat. I, G:
dgnin, A: grün, L. 1.4, B. 0.8, H.0.4, Qb. 0.6, Qh. 0.03, Gew.0.l,
46/2782.

unregelmässig, Päckchen (mind. 2 Komponenten; Nr. 3434-3438)
3434 Erh. m, Bleche Beschr. 2 Bleche, quergestellt, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L.3.9, B. 1.8, H.0.5, Dl 0.05, Gew.4.6, 4611'101.
*3435 Erh. g, Bleche Beschr.2 Bleche, quergestellt, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L.3.2,8.3.3, H.0.5, Dl 0.1, D2 0.05, Gew.'7.4,46/1087.
3436 Erh. g, beide Bleche Beschr. 2 Bleche, längsgestellt, Pat. I, G:

dgrün, A: gnin, L.2.9,8. 1,1, H.0.4, Gew.2.6,46/1143.
*3437 Erh. m, Beschr. 2 Bleche, leicht quergestellt, Pat. I, G: dgrün, A:

grün, L. 2.'1,8.2.2, H. 0.6, Dl 0.05, Gew. 5.6,4611104.
*3438 Erh. g,,Beschr. 3 unregelmässige Bleche zusammengefaltet'. 2 zu-

sammengebogene Bleche an drittes geklemmt, Pat. I, G: dgrün, A:
grun,L.2.3, B. 1.6, H. 0.4, Qb. 0.8, Qh. 0.08, Gew. 3.3,4612869.

mit rundem Ausschnitt (Kreisaussenseite; Nr. 3439-3528)
Ecke (Nr. 3439-3462)
3439 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

rostfarbene Flecken, L. 9.0, Qb. 1.9, Qh. 0.05, Gew.4.6, 4612182.
*3440 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs.Ecke umgebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 7.1, Qb. 1.5, Qh. 0.08, Gew. 4.4, 4611448.
*3441 Erh. g, Hs. eine Kante umgebogen und verschlagen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L.6.9, Qb. 1.4, Qh.0.08, Gew.3.8,46/1499.
*3442 Erh. g, beidseitig erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. En-

de aufgebogen, Pat. I, G; dgrün, A: grün, L. 6.8,Qh.2.2, Dm. 0.1,
Gew 6.6, 46/1722.
Erh. g,Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.8, B. 1.5, Dl
0.05, Gew 2.6,4611365.
Erh. g, Enden erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs.Kan-
ten aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.6.2, Qb. 2.6, Qh. 0.05,
Gew. 3.8, 46/2481.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.1, Qb. 1.6, Qh.0.2, Gew.
8.6,46/1696.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, eine Unterkante umgebo-
gen und verschlagen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.0, Qb, 1.5, Qh.
0.08, Gew. 2.9, 4611634.

*3447 Erh. g, Enden erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.6, Qb. 1.4,

Qh. 0.08, Gew. 2.7, 46/2482.
3448 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 5.5, Qb. 0.9, Qh. 0.08, Gew. 1.6,46/2861.
3449 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.5.5, Qb. 1.0, Qh.0.1, Gew.2.8, 4612467.
3450 Erh. g, Ende erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht

verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.4.9, Qb. 1.3, Qh. 0.05, Gew.
1.s,46t2s20.

3451 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.8, Qb. 1.4, Qh.0.08, Gew.4.0,46/1373.

3452 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.7, Qb. 1.2, Qh.0.03, Gew.
| .6, 46/1633.

3453 Erh. g, Ende erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende
aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.6, Qb. 0.7, Qh. 0,08,
Gew 0.9, 46/2235.

3454 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.5, Qb. 1.0, Qh. 0.08, Gew. 1.4, 46/2408.

3455 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb. 1.2, Qh.0.l, Gew.2.5, 4612860.

3456 Erh. g, Hs. RS mit schräg zusammenlaufenden Treibspuren, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.4, Qb.2.l, Qh.0.08, Gew.3.8,4611664.

345'7 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende umgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.2, Qb. 1.4, Qh. 0.05, Gew. 2.8, 4612518.

3458 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Treibspuren (vor Ab-
schroten angebracht), Zs. Enden aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.9, Qb. 0.8, Qh. 0.1, Gew. 1.3, 461285'7.

3459 Erh. g, Enden erhalten, Hs. Meissel mehrmals angösetzt, Zs. leicht
verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, Qb. 1.4, Qh. 0.03, Gew.
| .0, 46/2863.

*3460 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, Qb. 1.3, Qh.0.03, Gew.
t.0, 46/2394.

3461 Erh. m, Zs. Ecke umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qb.
1.3, Qh. 0.03, Gew. 0.6, 4612413.

3462 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. zusammengebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.3.4, Qb. 1.6, Qh.
0.05, Gew. 2.3, 46/2398.

Kanten parallel (Nr. 3463-3479)
3463 Erh. g, Beschr. ehem. L. 14.0, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs.

zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck,
L. 7.8, Qb. 0.4, Qh. 0.08, Gew. 2.6,46/2458.

x3464 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, C: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 7.4, Qb. 0.8, Qh, 0.08,
Gew. 2.5, 46/2306.

3465 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.6.5, Qb.0.6, Qh.0.08, Gew. 1.5,4611886.
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3466 Erh. g,Zs. gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.1, Qb. 0.7, Qh.
0.05, Gew. 1.7, 46/1182.

*3467 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden aufgebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.8, Qb.0.6, Qh.0.05, Gew. 1.3,
4612431.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dbronzen, A:
grün, L. 5.7, Qb. 0.35, Qh. 0.15, Gew. 1.8, 4611168.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.
I, G: dgrün, A: gnin, L. 5.4, Qb. 0.9, Qh. 0.08, Gew.2.2,46/1106.
Erh. g, Hs. Meissel mehrfach angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.5.1, Qb.0.65, Qh.0.2, Gew. 4.1,46/135'7.
Erh. m, Pat. II, grün, L.4.7, Qb.0.6, Qh.0.08, Gew. 1.3, 4611186.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.2, Qb. 0.7, Qh. 0.05, Gew. 1.3,46/2840.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden aufgebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.2, Qb.0.5, Qh.0.l, Gew. 1.3,
46/2t0'7.
Erh. g, Zs. leicht gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, Qb.
1.4, Qh. 0.08, Gew. 2.9, 4612843.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Unterkante gestaucht, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 3.8, Qb. 0.5, Qh. 0.15, Gew. 1.3, 46/1977.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. verbogen, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.3.8, Qb.0.6, Qh.0.08, Gew. 1.3,46/1405.
Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, Qb. 0.7, Qh. 0.05, Gew.
0.9,46/1846.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht geknickt, Pat. I,
G: dbronzen-dgrün, A: grün, L.3.3, Qb. 1.0, Qh.0.03, Gew. 1.2,
4612866.
Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Unterkante umgefaltet,Zs.
Ende aufgebogen, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb. 0.8, Qh.
0.05, Gew. 1.2, 4612701.

3503 F'A ä;1,1, Yiäffil,ff T?:8frä"ö;: 6tJ:ä:ilä1!lä?lrIfÄ
i'i J"ü.. ltl.ilsel mehrmals angesetzt, Zs leicht verbogen, P-a-t'

3'u4 i'ä' &;ii;. Ä' grun,L. 4.7. Qb. f'2. Qh'-0'0s.' G^ew' 2'4, 46/t489'
I"i ""t-t. Meissel mehrmals angeselzt, Pat l, G: dgrün' A: grün'

r)uJ i";i'ö;0.8. oh.0.08, Gew. 1.6,461t247'

.3506 E,t ;i*l;*Xl"f Sll'll'ä1T$*1,"1'; älJJi"fl: üi'?ä
o-r't. O.OA' Gew' 3'0' 46ll610'2'

3 5 07 
**;ä"2".*,":riTäl?ä1ff:X'EäTl3t; ät ^d Tö1 t'ä'ö ;
Gew. 1.3, 4612473'

3s08 I'lg:ä1X;:.ö1ff1flS:T:ffi:"trä:#äL 
G: dgrün, A: grün,

3soe fl t ä y;:.ö1 T:i,Hli T:d%',t-',t 
I, G: dgrün' A: grün'

r{r0 ilh.;. Zt. Enäei aufgebogen, Pat. I. G: dgrün, A: grün, L 4'l'
r)h iß. oh.0.08. Gew.2.2,46/2781'

lsl I E*. *,'tti' schräglaufende !r9ib-spur91, P^a1^l' 
^G: 

ag$l' f.',g3tl')r t ' ;;ii;;#; Fleckän. L. 4. I , Qb. 0:s, Qh. 0.08, Gew' t 6' 46tttl t '

1<r? i.ü. Ä. gt. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. zusammengebogen,
p"i ü.'n'ün. L.4.1, Qb' l'0, Qh' 0'l' Gew.3'4. 46ltll9'

1511 bift. n. fit. Meissel mährmals angesetzt' Pat l' C: dgrün' A: grt.in'

äiiir-t'U.n.. Fleck, L' 4.0. Qb. 0.7' Qh 0'0!, G-ew' t'2'461241'1'

3514 
'ftn. 

E, U.. Meissel mehrmäls angesetzt. !.s ^E1{en- 
aufggb-og11'

F"i. rib' dgrün, A: grün, L. 3.9, Qb. 0.85' Qh' 0 05' Gew' l'6, OR,

4612046.j5l5 iri. s,Zt. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'8, Qb'
0.7. öh. 0.08. Gew. 1.2,4611800.

3516 irf't. d, Ut. Meissel mehrmals anges-etzt, Zl Fla: aufgebogen' Pat'

I G:äerün. A: srün, L.3.7, Qb.l'5, Qh' 0.05' Gew' 1 5.4612597'

351'l ö.tr. g,"g.;.ttt ".echtes Ende äbgeschrotet,-Hs' Meissel mehrmals

ung"ätt, Pat. I, G: dgrün, A: grün. L. 3 6, Qb l 4, Qh' 0'05, Gew'

1.4,4612859.
3518 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angeselzt' 

-Zs'^leicht 
gebogen'fat' I'

G: dirtin. A: srün, L.3.6, Qb.0.4' Qh 0'08. Gew 0'6'4612846'
*3519 Erh.ä. Hi. Möissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün'

L. 3.6, Qb. 1.0, Qh. 0.1, Gew. 2.1, 46/2401. ,
3520 Eitt. g, ü.. Meisiel mehrmals ange-se^tzL Z.s^pnllen leicht aufge-

Uog"i, put. I, G: dgrün, A: grün' L-.3.3, B. 1.35, D1 0'1, Gew' 2'9,

46/11'.78.
3521 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,-RS-mit längslaufenden

Treibipuren (vor Abschroten angebracht). P€^t. I, G: dgrün, A: grün'

L.3.2; Qb. 1.8. Qh.0.15. Gew.2.4.46124t8. - _

3522 Erh. g, Fat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, Qb' 0.8, Qh' 008, Gew'

t.2,4612406.
3523 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb' 0'6' Qh' 0'05, Gew'

0.4,4612844.
3524 Erh. m, Beschr. ehem' L. 4.7, Zs. Ende umgebogen'-Pat'.1, G:

dgrtin, A: grün, L. 2.9, Qb. 0.5, Qh' 0.03, Gew' 0'4'4612854'
3525 nTtr. g, Hslvteissel mehimals angesetzt, Zs. leicht verbogen,^P^at'

t, C: ägrUn, A: grün, rostfarbene Flecken, L. 2'6' Qb' 0'9' Qh' 0 05,

Gew. 1.0, 46/2850'

Päckchen (1 Stück; Nr. 3526-3528) _*3526 Erh. m, Hs. Meissel mehrmals ängesetzt' Zs, !oppe^lt-z-usa1191-- 
gefatt"i, Pat. I, G: dgrün, A: grun, L. 3.9, B. 0.8, H. 0'75, Dl 0'05,

Gew. 4.0, 4611141.
x3527 Erh. m, Beschr. Blech unregelmässig, Hs. Meissel mehrmals an-

gesezt:Zs. zweimal zusammengefaltt Plt. I' G:^dgrün, A: grün,

L.:.0,'n. 1.2, H. 1.0, Qb. 1.2, Qh.0'03, Gew.0.9, 4612366.
*3528 Erh. g, e"t.ttt. Blecirstreifen mit anderem umwickelt, Pat' I, G:

dgrun]'A: grün, L. 2.2,8. 1.0, Di 0.4, Gew. 1'2' 461654'30'

mit rundem Ausschnitt (Kreisinnenseite; Nr. 3529-3533)
*3529 irh. g, Hälfte abgeürochen bzw' abgeschrotet, Beschr' Kreishälfte,

vom Zentrum aus Abschrotspur, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 5 8,

Dl 0.25, Dm. 6.0, Gew' 21.3, 46180'
3530 Erh. g, Beschr. ehäm. L. 11.0, Hs. Stück {9r Unterkante umgefallel,

Pat. Ilb: dgrün, A: grün, L. I 0.7, Qb' 0.9, Qh. 0' l, Gew' 7'4, 461 1301'
*3531 Erh.'g,Pai. I, G: d-grtin, A: grün, L.6.0, Qb' 0.5, Qh' 0'08, Gew'

1.0, 46t1095.
3532 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 6.i; Qb. 0.4, Qh. 0.15, Gew. 2.0' 4611904..

3533 Erh. e, Ende erhaiten, Beschr' Unterkante teilweise Rand erhalten,

Hs. Iü'eissel mehrmals angesetzt' Pat. I, G: dgrün, A: grün' L' 3'5'

Qb. 1.0, Qh.0,1, Gew. 1.5, 46/2852.

längsgebogen (Nr. 3534-3639)
ean"z iNr. "3 5 3'4-3 5 6 r)
v3534'E h. g, beide Enden erhalten, Hs. Meissel tthltlulj ary-es:Yt:?:.

Ecketmgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 8'5, B' l'2, Dl 0'15,

Gew. 6.3, 46/1599.
*3535 Erh. g, fät. f, G: dgrün, A: grün, L.6.7'B. 1.6, Dl 0.25, Gew' 8'1,

46/226s.

3536 Erh. g,Zs. Ende aufgebogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L' 6'2, B'
1.2, Dl 0.15, Gew. 6.7, 46/1830.

353'7 Erh. g, Ende-erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 6'2,8' 0'7,Dl
0.2, Gew. 3.2,46/1565.

3538 Erh. g, Ende erhalten, Zs. Ende aufgebogen, 
-P-at. 

I, G: dgrün, A:
srän.1.6.1. B. l.l, Dl 0.15, Gew. 4.3'4611663.

*3539 Erh. g, Zr. End.n aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 6'i, B'
1.1, D I 0.2, Gew' 6.2, 4611277 .

3540 iiti. g, gt. ireibspur (vor AbschroteLangebracht;, Meissel mehr-

malsägesetzt, Zi. teicnt verdreht, Ende aufgeboge-n,^P-ar' I, G:

dsri.in. Ä srün, L.5.8, B' 1.2, D1 0.25, Gew.7.0,4611966'
3541 gTh. g, Zs."ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 5'3, B'

1.1, Dl 0.15, Gew. 4'0, 46/2323.

3542 Eri. e,Zs. verbogen, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L' 5'3' B' 1'3' Dl
0.1, Gew. 2.3, 46lll5'7.

3543 Erh. g, Beschr. ehem. L. 6'0, Zs' gebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 5.r,8. 1.3, Dl 0,15, cew. 4.9, 4611387.

3544 Erh. s, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 5.d, B. 0.8, Dl 0.15, Gew. 2.4, 4611964.
*3545 Erh. g, tat. t, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. l'2, Dl 0'2,Gew' 4'7'

46119s0.
3546 Erh. g, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 5'0, B'

1.4, Dt 0.15, Gew. 5.6, 4611780.

354'7 Erh. g, Pat. I, G: dgrUn, A: grün, L. 5.0, B. 0.9, Dl 0'2' Gew' 4'3,

4611283.
*3548 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4,8.0.8' Dl 0'2, Gew' 2'3,

4611801.
3549 Erh. g, Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4'4' B' 0'9' Dl

0.25, Gew. 3.3, 4611012.
3550 Erh. s, Pat. II, grün, L.4.0,8.0.8, Dl 0.15,9qy-' l'3' 4612927'

at5i Ertr. g, rat. I,'ci agrun, A: grün' L.4.0, B. l'8, Dl 0.15' Gew' 3'1,
4611s37.

3552 Erh. e. Hs. Treibspur(vorAbschroten angebracht), Pat' I, G: dgrün'
A: gün, L.3.9, H. 1.0, Dl 0.15' Gew. l'9,461282s'

3553 Erhl,m,'Zs. aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'7' B' 1'5,

Dl 0.2, Gew. 2'6,4612434.
3554 Erh. s, Hs. linkes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'

3.4, E. Ll, Dl 0.25, Gew. 3.4. 46/1781.
3555 Erh. g, Zs.'zusammengefaltet, Pat' I, G: dgrün, A: grün' L' 3'4, B'

1.75,-D1 0.2, Gew. 3.5, 4611193.
3556 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat' I, G: dgrün, A: grün,

L. 3.i, H. 1.1, Dl 0.15, Gew. 2.3, 4612824'

3557 Erh. s, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün'

L. 3.i, B. 0.5, Dl 0.15, Gew. 0.9. 4612730.

3558 Erh. g,Zs. Enden aufgebogen' Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3'1, B'
1.1, Dt 0.1, Gew. 1.8, 4612328'

*3559 E;li. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L' 2.8, B. 0'9, Dl 0 2, Gew 2'6,

4612145.
3560 Erh. m, ausgebrochen, Pat, I, G: dgrün, A: grün, L' 27,8' 0'6'Dl

0. 15, Gew. 0.3, 46129'71 .

3561 Erh.'g, Hs. Melssel mehrmals angeselzt, 
^Unterkante 

mit Riss, Pat'

I, G:ägrün, A: grün, L.2.5,H' f.1, Dl 0.15, Gew. 2.3, 4612823'

sebrochen (Nr. 3562-3639)
Fjiez ern. g. end. erhalten,'Beschr. tiefe längslaufende Tre-ibspuren(?)'-- - 

Fat. I]b: dgrun,A: grün,L.8.4,B. l'3,D1 0.l5,Gew'5'9'46/1109'
3563 Erh. g, Zs.-zusammängebogen. Pat' I' G: dgrün, A: grün, L' 7'l' B'

0.6, Dl 0.15, Gew. 2.9, 4611245.
3564 Erh. g, Enden erhalten, Zs. leicht g-e\ni9!1.131. I, G: dgrün, A:

grün,-L. 6.6, B. 1.5, Dl 0.15, Gew. 2.9' 4612478.
*3565 Erh. m, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.5, B' 1'9, Dl

0.2, Gew. 4.5,4612573.
3566 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6 3, B' 1'3' D1

0. I5, Cew. 3.9, 46/1835'
3567 Erh.'g, Enden ethalten, Zs. leicht verbogen,-P^at' I, G: dgrün, A:

grün,1.6.2, B. 1.0, Dl 0.2, Gew' 2.2' 46ll5il'
3568 Ertr. g, lat. i, G, dgiun, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 6'1' B' l'3,

Dl 0.2, Gew. 6.2,4612120.
3569 Erh. g, Ende erhaiten, Zs. Ecke stark aufgebogen, Pat' I, G: dgrün,

A: gffn, L. 6.1, B. l'5, Dl 0'2, Gew' 5'3t4611466'
3570 Erhlg, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.6.0,8.0'8, Dl 0'2, Gew' 2'3,

4611909.
3571 Erh. g, Enden erhalten, Zs. leicht verdreht,-Pat, I, G: dgrün, A:

grtin,L. 5.7, B. 0.7, Dl 0.1, Gew. 1.2',4612606'

35'12 Erh.'s, Hs. Ünterkante teilweise umgebogen, Pat. II, grün, L' 5'6,

B. 0.8, Dl 0.2, Gew. 4'0,4611592.
35'73 grh. g, Ende erhalten, Zs' verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L'

5.6,','. 1.2, Dl 0.15, Gew. 2.3, 46/1491.
*3574 Erh. g, eine Seite modem abgebrochen, Ba rechts querlautnde

Absci'iotspur, Pat. l, G: dgrün, A: grün' L. 5'4, B' 2'4'D1 0'2, Gew'

7.7,46/194'7.
3575 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.4,8.0'8, Dl 0'1' Gew' 2'1,

46ll I I 8.
3576 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L. 5.2' B' 0'7' Dl

0.15, Gew. 2.3, 4611116.

385

3468

3469

3470

347 I
3472

*3473

34'14

34'.75

3476

3477

3478

3443

3444

*3445

3446

3479

unregelmässig (Nr. 3480-3525)
*3480 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.9.4, Qb.2.6,Qh.0.2, Gew. 19.4,46/1218.
3481 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 7.7, Qb. 1.7, Qh. 0.1, Gew. 7.2, 4611604.
3482 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.7.5, Qb. 1.3, Qh.0.1, Gew.3.3,46/13'74.
3483 Erh. g, modem gebrochen, Hs. Unterkante mit Riss, Pat. I, G:

dgrün, A. grün, L.7.3, Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew.2.3,46/13'79.
3484 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 6.7, Qb. 0.7, Qh. 0.05, Gew. 1.6, OR, 4612380.
3485 Erh. g, Hs. Teil der Unterkante umgebogen und verschlagen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.6.6, Qb.0.9, Qh.0.5, Gew. 1.7,4611561.
3486 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. verdreht, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L.6.2, Qb.0.7, Qh.0.05, Gew. 1.4, 4611382.
*3487 Erh. g, Ende erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht

verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, Qb. 0.8, Qh. 0.05, Gew.
1.9,46/2474.

3488 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8, Qb. 0.3, Qh. 0.08, Gew.
0.'7, 4611810.

x3489 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L. 5.5, Qb. 0.6, Qh. 0.05, Gew. 1.3, 46/2461.

3490 Erh. s, Zs. gebogen, Pat. II, grün, L.5.5, Qb. 0.6, Qh.0.08, Gew.
1.3, 46/18',73.

3491 Erh. g, Beschr. mit 2 Nietlöchem, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,
Zs. zusammengefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.4, Qb. 1.6,

Qh. 0.05, Gew. 3.0, 46/2204.
3492 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 5.4, Qb. 0.6, Qh. 0.03, Gew. 0.9, 46/1658,
3493 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, längslaufende Treibspu-

ren (vor Abschroten angebracht), Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3,
Qb. 1.1, Qh. 0.05, Gew. 1.8, 46/2428.

3494 Erh. g, Zs. verbogen, Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.3, Qb. 0.6, Qh. 0.1, Gew. 1.9,4611261.

3495 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat, I, G: dgrün, A: grün,
L.5.2, Qb. 1.0, Qh.0.05, Gew.2.2,4612436.

3496 Erh. g, Hs. links abgeschrotet, Meissel mehrmals angesetzt, Un-
terkante mit Riss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.2, Qb. 0.9, Qh.
0.15, Gew. 4.4, 4611989.

3497 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden aufgebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.5.2, Qb. 1.0, Qh.0.08, Gew.2.4,
4611908.

3498 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 5.1, Qb. 1.6, Qh. 0.03, Gew.2.2,4611632:

3499 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.9, Qb. 0.9, Qh. 0.1, Gew. 2.1, 4612483.

3500 Elh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt. Pat. l, G: dgrün, A: grün,
L. 4.9, Qb. 0.4, Qh. 0.08, Gew. 0.8,4611979.

3501 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende stark aufgebo-
gen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.9, Qb. 0.55, Qh. 0.05, Gew.
t.1,46/1392.

3502 Erh. g, Hs. Meissel mehmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.8, Qb. 1.3, Qh. 0.05, Gew. 2.5, 46/1490,



35'77 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. 1.4, Dl
0.15, Gew. 2.3, 4612601.

3578 Prh. g, Endeerhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L. 4.9,8. 0.9, Dl
0.15, Gew. 1.7, 46115'16.

*3579 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.4.9, B. 0.9, Dl
0.3, Gew. 3.8,46/1548.

3580 Erh,-g, Beschr. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden aufgebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, B. 1.2, Dl 0.1, Gew. 2.4,4611150.

3581 Erh. m, Pat. II, grün, L.4.8, B. 1.1, Dl 0.2, Gew.2.8, 4611167.
3582 Erh. g, Enden erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.j,8. 1.0,

Dl 0.15, Gew. 1.8, 46/2303.
3583 Erh. g,^Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden aufgebogen,

Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.4.7, B.0.S;Dl
0.2, Gew 2.3,46/1957.

3584 \rh. g,'Zs.leicht verdreht, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 4.6, B. 0.7,
Dl 0.15, Gew. 1.8, 4612125.

3585 Erh. g, beidseitig angebrochen, Beschr. ehem. L. 4.8, pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 4.5,8.0.4, Dl 0.15, Gew. 0.9, 4612137.

3586 Erh.^g,-Endeerha]tey,Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 4.4, B. 0.8, Dl 0.1, Gew. 2.1:46/2n4:,

3587 Erh. g, Ende erhalten,Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.
4.4, B. 0.8, Dl 0.15, Gew. 1.6, 461102t.

3588 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.4.3, B. 1.3, Dl
0. 15, Gew. 2.1, 46/1560.

3589 E1!, S, fat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3,8. 1.3, Dl 0.1, Gew.2.2,
46/t016.

3590 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs.Ende aufgebogen, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,8. 1.0, Dt 0.1, Gew. 2.ö, 46i2068.

3591 Erh. g, Ende erlalten, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.1,8. 1.5, Dl 0.15, Gew. 1.9, 46/2361.

3592 Erh. g, Endeerhaltet Zs. Ende aufgebogen, pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.0, B. l.l, Dl 0.1, Gew. 2.1,4612031r

3593 Erh. g, Ende erhalten, Zs. beide Enden eingebogen, pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 4.0, B. 1.5, H. 1.3, Dt 0.1, Gew. 4,4, 46/1317. -*3594 Erh. m, lqt. I, G: dgrün, A: gnin, L. 3.9, B. 1.2, Dl 0.15, Gew.
2.4,46/2595.

3595 prf.g,_Z^s.-!n{e aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 3.9, B.
1.5, Dl 0.25, Cew. 3.3, 4612298.

3596 Erh. g, Ende erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende
gfgepogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbenlr Fleck, L. 3.9,
B. 0.6, Dl 0.15, Gew. 1.7,46/2232.

3597 Erh. g, Ende-erhqltel,Z; leicht verdreht, pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.3.9,8.0.85, Dl 0.15, Cew. 1.8,46fi59'1 .

3598 Ft *g,?q !nd9 leich-t aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.9, B. l.l, Dl 0.15, Gew.2.4,46il127.

3599 Erh. g, E-n{e erh,alten, Zs. Ende aufgebogen, pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.3.8, B.0.9, Dl 0.1, Gew. t:5,4611184.

3600 Erh. s, stark au,sgebrochen, Pat. II, grün, L,3.7,H.0.5, Dt 0.15,
Gew. 0.9, 46/2820.

3601 Erh. g, Zs.Teil_eingerissen und gebogen, pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.3.'7,8. 1.3, Dl 0.1, Gew. 1.4, 46n6ß.

3602 Fr!.€, Zr, leicht verbogen, Par. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, B.
0.7. Dl 0.1, Gew. 1.4, 46/1840.

3603 Erh.^g, Ende_erhalten, Zs. längsgebogen, pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbene Flecken, L.3.6, B.0.8, Dl 0.1, Gew. 1.2, 46129ü5. 

'

3604 !rJr, e, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B. 0.g, Dl
0. 15. Gew. L0,4612396.

3605 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.6, B. 1.3, Dl
0. l. Gew. 1.5, 46/2230.

3606 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, längslaufende Treibspur
(wohl vor Abschroten angebrachtJ, pat. I, Gl dgrün, A: grün,'L.
3.5, B. I.l, Dl 0.1, Gew. 2.3,46/2285.

3607 Erh. g, Pat. II, grün, L.3.4,8. 1.0, Dl 0.1, Gew. 1.5, 46/2301.
3608 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.3.4, B. 0.g, Dl

0. l, Gew 1.3, 4612040.
3609 Ptlr.g,{S.Oberkante abgeschroret, Pat. I, G: dgrün; A: grün, rost-

farbene llecken, L. 3.4, B. 0.9, D I 0. I 5, Gew.-1.8, 46/ itj g'.

3610 P.lr g, !l Qberkanle abgeschroret, pat. I, c: dgrün, A: grün, L.
3.4, B. 0.9, Dl 0.2, Cew. 2.0,46t1173.

36ll !r.lr. g.Zs.-v_erbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3,8.0.55, Dl
0.08, Qb. 0.7,46/2708.

3612 pr[ g, !n{e erlalten, Zs. leicht verdreht, pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.3, B. 0.9, DI 0.2, Gew. 1.3, 46/2484.

3613 Erh. g, End-en_erhalten, Zs. zusammengebogen, pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.3, B. 0.9, Dl 0. l, Gew. t.{,46nn2.

36t4 Pt.fr.ll t,G: dgrün, A: grün, L.3.3, B. 1.3, Dt 0.1, Gew. 1.2,
oR.46/1132.

3615 Erh. m, Beschr. ehem. L. 6.2, Zs. zusammengebogen, pat. I, G:
dbronzen-dg-rün, A: grün, L.3.3, B.0.5, Dl 0.1;Geü. t.Z,qetZilS.36l6 9l!:_g._put. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,8.0.9, Dl 0.1, bew. 1.0,
46/2395.

3617 PlL^g,_pu,. I, G: dgn.in, A: grün, L.3.2,8.0.9, Dl 0.15, Gew. 1.8,
46120ss.

3618 Erh. g, Ende erhgllqn Par I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, B. 0.9, Dl
0.2, Gew. 1.4,461t704.

3619

3620

3621

3622

3623

3624

362s

3626

3627

3628

x3629

3630

363 I

30JZ

Pr-h.g, Pqt. I. G: dgrün, A: grün, L.3.2,8.0.95, Dl 0.15, Gew,
2.0,46/10t8.
Fttt.g'-4.Pn4" aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, B.
0.8, Dl 0.15, Gew. 1.2, 4611515.

!r!r, S, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, H. 0.8, Dl
0.15, Gew. 1.5, 46/2821.

Fr!. g,?". v_e1drylr! u1d eingerissen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.
3.0, B. 0.8, Dl 0. 15, Gew. 1.0, 46/2743.
Erh.^m, Ende erhalten, ausgebrochen, Pat. II, grün, L. 3.0, B. l.l,
Dl 0.15, Gew. 0.9, 4612228.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B. 1.0, Dl
0. 15, Gew. 1.0, 46/2216.

!r.h, g.Zs. yelbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3,0, B. 1,4, Dl
0.15, Gew. 2.0, 461 1022.
Erh. g, Endeerhalten,Zs. Ende aufgebogen, pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.9, B. I .3, Dl 0. I , Gew. l.l, 46/2921 .

Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9,8. 1.2,DI
0. 15, Gew. 1.4, 46/1020.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.85, B. 1.65,
Gew. 1.3, 46/1019.
Erh. g, Erde erhalten, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.8, B. 1.3, Dl 0.15, Gew. 1.1,46/2360.
Erh-. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck,
L. 2.8, B. 1.6, Dl 0.1, Gew. 1.8, 46/2358.

P.\ g, H.. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,8.0.7, Dt 0.1, Gew. l.ö, 46J2773.
Erh. g, Hs. Uberschneidung zweier Blechstücke (überarbeiteter
Pry"!?), Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.2.'7,8.
0.8, Dl 0.2, Gew. 1.7, 46/2741.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7,8.0.9,Dl
0.1, Gew. 0.8,46/2738.
Erh. g. Endeerhalten, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün,L.2.7, B. 1.0, Dl 0.1, Gew. 0.9,4612464.
9l!:_g_,_Par I, G: dgrün, A: grün, L.2.6,8.0.8, Dl 0.1, Gew.0.6,
46/297s.

P.\ g, 4 -verbogen, 
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 2.4,

B. 0.7, Dl 0.1. Gew. 0.5,4612t54.
Fftt C,.lgt t,G: dgrün, A: grün, L.2.2,Qb.0.8, eh.0.l, Gew.
0.9.46/27s2.

PIh:^grlat. I, G: dgnin, A: grün, L.2.1,8.1.4, Dl 0.15, Gew. 1.3,
46/t0t7.
Ellt g, lut. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9,8.0.6, Dl 0.05, Gew. 0.1,
46/2966.

, ^.rc r.th o Ende erhalten, Beschr. ehem' L' 6'2, stumpfivinkliges Blechxjo)r lrrr br -lr"tet. Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs' zusammenge-

üä;?;;i.i. I.'G: dgrün, A: grün, L' 4'6' Qb' 1'7' Qh' 0'08' Gew'

< i 46t2610.
_.^sq i:ii{Jiri ii Sru"tl. Erh. s. Hs. zahlreiche Meisselspurerr. Meissel'''"'- 

,i"t',rtuls ängesetzt. pat I, C: dgrün' A: grün' L' 46' B' l'8' Dl

ii.os. c"* t:4' 46lto99'
*rrss öaäkch=en (l Stück), Erh' g, Beschr' rechteckiges Blech aus grös-
^JoJJ rsv*'- 

geschrotet, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs' Ecken

il;;6;;;;Pat.I, d: dgrün, A: grün' L' 3'5, B' l'4, Dl 0'05' Gew'

0.8:4612390

-tt zweiseitisen Abschotspqren, !e-i{s9r-ti-g.abgebrochen
l'ijiri "icht aäders vermerkt; Nr. 3656-J l)4 - ,--
!il'rj,i"'ii iä' r Ni i os o-r o ao) i serade (Nr. 3 6 5 6-3 67 1 )
'-:ää";.;f;. n. nt. irn Bruch 6laien, Pat. l. G: dgrün. A: grün, L' 7'2' Qb'
'"-" i i öi'. 0.45. Gew. 23.1, MA 

^R8074' 
461t94'

16s7 erri.i.'p"i. l, G: dgrun, A: grün, L.6.0' Qb' 0'4, Qh' 0'15, Gew'

1.9.4611097.
?ÄsR Prfi. s. FIs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat' I, G: dgrün, A: grün'

L. 5.8', Qb. 0.4. Qh. 0.2. Gew. 2.3,4611777.
*',rss Ei[. ;. äinseitigäbgebrochen, Beschr. linkes Ende abgeslhrotet,
'""' H;. tEnsslaufe;de Fammerspuren (vor Abschroten angebracht),

i'ui. r, cl dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb' 1.7, Qh. 0.25, Gew' l5'0, MA
ARB064, 461163.

3660 
-eifl. 

g,eut I, G: dgrün, A: grün, L' 5'1, Qb' 0'55, Qh' 0'2, Gew'

2.6- 4611160.
*3661 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L.5'0, Qb' 0'5, Qh' 0'15, Gew'

2.'7, 4611121.
\662 Eri. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzl.Zs. Ende aufgebogen,Pat'"'"- 

I, G:ägrun, A: grün, L' 4.7, Qb. 1.0, Qh.0.1, Gew.2'6,4611890'

3663 
-i.fr. 

g,"Ut.' Meäsel mehrmals angesetzt, Unterkante-eingeriss€n,
Fat. t]'c: dgrün, A: grün, L' 4.I Qb.0.8' Qh.0.05, Gew' l'6,
46llll1.

3664 eitr. g, lat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb' 0'9, Qh' 015, Gew'

s.5, 46/181'7.
3665 eid. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4.5' Qb. 0'5, Qh' 0'25, Gew'

3.3,4611906.
3666 Eitr. e, Zs. Ende leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4'5,

ob. d7. oh. 0.1, Gew. 1.8, 4611208.

3667 Elrh. g, Palt. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, Qb. 1.5, Qh' 0 3, Gew'

12.5,461176.
3668 Eih.'g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L' 4'3, Qb'

0.4. Qh. 0.2, Cew. 2'0.46/1798.
3669 Erh. Ä, Hs. Meissel mehrmals angesetzt. Pat. I, G: dgrün' A: grün'

L. 4.2, Qb. L6, Qh. 0.05, Gew. 2.8, 4612602.
*3670 Erh. g, da. linkeiEnde abgeschrotet,-P^at. I, G: dgrün, A: grün, L'

4.1, Qb. 0.s, Qh. 0.15, Gew. 3.4,4612085.^. ^ -3671 ern. !, rat.i,b: dgrün, A: grün, L.3.7' Qb.0.6' Qh.0'03, Gew'

0.6,4612',754.
3672 Eri. g, Zs. Enden aufgebogel, !{' I, G: dgrün, A: grün, L 3'7,

Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.3, 46/1891.
3673 Elrh. g, Pai. I, G: dgon, A: grün, L.3.6, Qb. 1.9' Qh.0.05' Gew'

2.4, 46/1107.
*36'14 Eri. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3.3, Qb.0.5' Qh' 0'25, Gew'

2.4,46t2063.
3675 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb. 0.6' Qh' 0'15, Gew'

1.6, 4612101.
3676 Erh. g, Beschr. beide Enden abgeschrotet, je von-anderer Seite' Pat'

I. G:äsrün. A: crün. L.2.9, Q6. l.l, Qh.0.05, Cew. 1.6,4612712'
*3677 Erh. g,-pat. I, d: dgrun. A: giün, L.2.8, Qb. l.l. Qh.0.l5' Gew.

3.4,461t83.

rechteckis: sebosen (Nr. 3678-3680)
*3678 Erfi. !'. usl*e'iig. Hammerspurän (vor-Abschroten a1ggbry9[Q.

Pat. Ifb: dgrün, A grün,L.6.4,Qb. 1.9, Qh. 0.4, Gew. 31.9,46178'
*3679 Erh. s. I-li tinkes'ende abgeschrotet, rechts grosse Blase. Zs'

Schlalspur, verdreht, Riss, Pät. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L'
5.4, Qrb. 1.4, Qh. 0.45, Gew. 15.8, 46!22:9:

+3680 Erh. !, Zs. U-formig gebogen, Pat' I, G: dgrün, A: grun'L'4'7,
Qb. 0.4, Qh. 0.1, Gew. 2.0, 46ltt72'

unregelmässig (Nr. 3681-3736): gerade Q"lr' 3681-3723)
*368T Erh. g,Zd. enOe aufgebogeh, Fat. I, Gi dgrün, A:^grün, rostfarbene

Fleckän, L. 7.6, Qb.-0.7,Qh. 0.2, Gew' 6'4, 4611954.
3682 Erh. g, iat. I, G: ägrün, Ai grün. L. 7.4, Qb. 0.65' Qh' 0'25' Gew'

6.r,4611347.
3683 Erh. g, einseitig abgebrochen, Hs. zweite Abschrotspur alfBSrl3l

I, G:ägrün, Aigrüi, L.7.4, Qb.0.5, Qh.0.15, Gew.3.2,4611098.
*3684 Erh. mlHs. Meissel mehrmali angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat'

II, grün, L.6.6, Qb. 1.0, Qh.0.l' Gew.2.5,4611580'
3685 Eä. m,'Zs.leiöhiverbogeir, Pat. I' G: dgrün. A: grün' L' 6'3, Qb'

1.2, Qh. 0.03, Gew. 1.3, 46/1469.
3686 n*. i, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6'2, Qb'

0.7, Qh. 0.1, Gew. 19,46113'70.

368'7 Erh. e. Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L 6'0, Qb'
0.65,Qh, 0.3, Gew. 7.0. 461 l3ll.

3688 Erh.'g,-Enden erhalten, Beschr. rechtwinkliges.Dreie-ck ausgeschro-

tet, Hä Meissel mehrmals angesetzt, Zs. zahlreiche Hie!pu51.l1t'
I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8,Qb' 2.5, Qh.-0.08, G^ew. 6.0, 4612425'

3689 Ern. giUs.-tr,teiisel mehrmals angeset4, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 5.5, Qb. 2.5, Qh. 0.08, Gew. 3.0, 4611500.

3690 Erh. g, Ende eihalten, Hs. Meissel mehrmals,angesetzt, Unterkan-
te miiiliss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 5.4, Qb. 1.2, Qh. 0'2, Gew'

7 .l, 4611812.
x3691 Erh. g, Zs. verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.5, Qh'

0.25, Gew. 3.6, 46/1234'
3692 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L. 5.0' Qb. 0.6, Qh' 0'2, Gew'

3.4,4611918.
*3693 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 2 Eeiten gerade abgeschro-

tet, 3 Seiten ge-boge*n (Krei saussen seite),- Hs.- M-ei ssel mehrmal s an -

geÄetzt, Pat.i, Gldgrtin. A: grün, L.5.0. Qb.2.6' Qh.0.08, Gew'

5.2,4611963.
3694 Erh. e. Ende erhalten, Hs. zweite Abschrotspur auf RS, Meissel

mehnäals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4'9' B' 2'9' Dl
0.1, Gew. 6.5,4611412.

3695 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.8, Qb. 0.35' Qh' 0'08, Gew'

0.8,4612884.
3696 Erh. g, Hs. zweite Abschrotspur aufRS, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 4.9, Qb. 1.6, Qh. 0.1. Gew. 4.6. 46/t298.
369'1 Erh. g, H-s. zweitdAbschrotspur auf RS' Ob-erkante mit Rissen, Pat'

I, G:ägrün, A: grün, L,4.6;Qb. l.l, Qh.0.2' Gew.5.5,4611203'
x3698 Erh. e.is. Meisiel mehrmals ängesetzt. Pat. I. C: dbronzen-dgrün.

A: eijn. L. 4.5, Qb. 0.7, Qh. 0.1' Gew. 2.1' 4612039'

3699 Erh] e. Hs. Meissöl mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L.4.4, Qb.0.5. Qh.0. 1. Gew.0.9, 4612909.

3700 Erh. g, Ende eihalten, Hs. Meisse'l mehrmals angesetzt,Zs' Spitze

u.gäfultet, Pat. I, G: dgrün, A: gr:;in,L.4.4, B. 4.0, Dl 0.03, Gew'

4.2,4612236.
3701 Erh. g, Hs. links im Bruch grosse Blase, Pat' I, G: dgrün, A: grün,

L. 3.5, Qb. 0.7, Qh. 0.3. Gew. 3.7. 4612088.

3702 Erh. g, Fis. MeissÄl mehrmals angesetz-t, B1.^E-n{ aufgcbogen,?at'
I, G:ägrün, A: grün, L' 4.1, Qb'-1.4' a!..0 95., Gew. 0'9' 4612j63'

3703 Erh. e,'Ende eräalten, Hs. im Bruch zahlreiche Blasen, Pat' I, G:

dsru;'A: srün. L.4.1' Qb.0.9, Qh.0'35' Gew,5.3,4611602'
37 04 eih. g. HsI trrteissel mehrmals angesetztlrechtes Ende- abgeschro-

tet, päi. I, G: dgrün, A: grün, schwarzer Fleck, L. 3.9, Qb' 2'3, Qh'
0.05, Gew. 3.5, 46/1315'

3705 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
3.9, Qb.0.s, Qh.0.1, Gew. 1.6,461t199: - , -

3706 e*r. !, lat.'1, C: dgrün, A: grün, L.3.7' Qb.0.8, Qh' 0'1, Gew'
1.4, 4611992.

3"107 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzg zwe-ite^AbschrotpuJ f'^S
Unter"kante, Pat. I, G: dgrün, A: grtin, L' 3.6' Qb. 0'8' Qh' 0'08,

Gew. 1.5, 4612916.
3708 Erh. g, Hi. Meissel mehrmals angesetz-t, 29. E^nd9 aufgebogen' P^at'

I, G:ägrün, A: grün, L.3.6, Qb.-09, Q!' 0-.p8, G-ew' l'5'4611920'
3709 Ern. g,-pat. t, d: dgrtin, Ar giün, L. 3.4, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew'

1.9,46/2702.
3710 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetz,t,-Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L.3.1, Qb. 0.5, Qh. 0.05, Gew. 0.5, 4612924.

37ll Erh. g, As. ein Enäe abgeschrotet, !1t.-!,-G: dgrün, A: grün, L' 3'2,

Qb. f.3, Qh. 0.1, Gew. 2.2, OR. 46127 17.
3712 Elrh. g,'Hi. an Ünterkante rechteckiges S-tück ausgeschrotet, Un-

terkaäe umgelegt und verschlagenl !?! I, G: dgrün, A: grün, L'
3.0, Qb. 0.5; Qh. 0. l, Gew. 0.7 , 46/2837 .

3'713 Ertr. !, Enaä erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb' 1'8,

Qh. 0.03, Gew. 0.9, 4612470.
*3714 Elrh. g, Hs. zweite.Abschrotspur agf {er \-S, linkes Ende abge-

schroiet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3'0' Qb l'0' Qh.0'6, Gew'
11.2, 46/18t4.

3715 Erh. g. Rand erhalten, Pat, I, G: dgrün, A: grün, L. 2,9,Qb'2'2'
Oh. o:03, Gew. 0.9, 4612439'

3716 nirn. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, PaJ, I' G: dgrün, A: grün,

L. 2.9, Qb. 1.2, Qh. 0.05, Gew. 0.9, 4612862.
3717 Erh. s. Beschr.'links querlaufende Abschrotspur, Zs. Ende aufge-

bogei, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L 2'8, Qb.0.5' Qh.0'1, Gew'
0.9,4612054.

3718 Erh. g, Hs. ein Ende abgeschrotet,P-al. I, G: dgrün, A: grun'L'2'7,
Qb. 1.3, Qh. 0.08, Gew. 2.1, 4612882.

3'.-lg gi.h. g, tts. Meissel mehrmals angesetzt,-Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 2.7, Qb. 1.4, Qh. 0.03, Gew. 0.7, 46128l].
3720 Erh. g Fat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4'Qb.0.3' Qh' 0'15, Gew'

0.6,4612772.
3721 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angese!4,-Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L.2.1, Qb.0.s, Qh. 0.05, Gew. 0.3,4613090.
3722 Erh. g, Enden erhälten, Beschr' dreieckig, P-at. I, G: dgrün, A: grün,

L. 2.Ö, Qb. 1.0, Qh. 0.1, Gew. 1.0, 4612913. 
_

3723 Erh. g, Iis. Meissel mehrmals angesetzt,,Pat. I. G: dgrün, A: grün,

L. 2.ö, Qb. 0.8, Qh. 0.05, cew. 0.5,4612896.
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3633

3634

3635

3636

3637

3638

3639

3647

*3648

*3649

*3650

*365 I

3652

b9991d9r9 ausgeschnitten (Nr. 3640-3655)
"3640 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. P-förmig, Unterkante umgebogen,

Hs. Oberkan_te abgeschrotet, Meissel riehrmals angesetZt. sänk_
recht laufende Abschr-otspur-im Blech, pat. I, G: dgirün, Ä: grtin,
L. 5.2,8.2.8, Dl 0.25, D2 0.r, cew. 9.5,46/t824.*3641 E_rh. g, Besch! P-ftin1ig, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, breite
!amae1spy1,. Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. 3.0, Di 0.0S,
Gew. 5.6, 46/1951.

*3642 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. P-förmig, Hs. Meissel mehrmals an-
ge_set?!,PaJ: I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, B.3.1, Dl 0.25, Gew.
7.7,46/2500.

3643 Erh. g, Beschr. Teil eines P-förmigen Bleches, Hs. Meissel mehr-
{rals angesetzt, Pat. I, G: dgnin, Ä: grün, L.4.2,8.2.6, Dl 0.15,
Gew. 8.8, 46/1913.

3644 !rh. g, Beschr. P-förmig, Hs. Meissel mehnnals angesetzt, pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.1,8.2.5, Dt 0.1, Gew.4.O:4611926.

3645 Erh. g. Beschr. P-förmig, Unterkante abgebrochen, Hs. Meissel
mehrmals 

?n-ges,gtzt? Pat. I. G: dgrün. A: grün, L. 4.0, B. 3.0, Dl
0.1, Gew 4.9,4611889.

3646 Erh. g, E-nde erhalten, Beschr. P-förmig, Hs. Meissel mehrmals an-
ges3t?!,.Pat.I, G: dgrün, A: grün, L.3.6, B.3.0, Dl 0.1, Gew.4.9,
46/2624.
Erh- g,_Ecke erhalten, Beschr. Teil eines p-förmigen Bleches, Hs.
Meissel mehrmals angesetzt, Ba. längslaufende Tieibspuren in der
unteren Hälfte (vor Abschroten angebracht), pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.0. B. 2.9, Dl 0.08, Gew. 3.8, 46/2j48. -
Erh..g, Beschr. kleines,langrechteckiges Blech, aus grösserem aus-
g^eschrotet,.Plt. 

^1,. 
G: dgnin, A: gnin, L. 3.7, eb. 

-1.t, 
eh. 0.05,

Gew. 1.4, 4612034.
Erh. g, Ecke erhalten, zweiseitig ah€ebrochen, Beschr. L-fömig, 2
Seiten atgeschrotet, Zs. Ecke umgebogen, pat.l, G: dgrün, A: gffin,
L. 6.4. B. t.8, Dt 0.1, D2 0.2. dew. 4.A, qat|ss. "
Erh. g,^abgebrochen, Beschr, Unterkante originaler Rand, Nietloch,
stumpfwinklige Ecke, ehem. L. 6.5, Hs. Mäissel mehrÄals ange-

":\4,4s.ge_boge.q -Pat. 
I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, eb. 2.0, öh.

0.08, Gew. 5,1, 4612486.
Erh. g, Hs. stumpfivinkliges Blech ausgeschrotet, pat. I, G: dgrün, A:
gnin, rostfarbener Fleck, L. 4.7,8. l.t, Dl 0.15, Gew. l,g, \A\ZOAS.
Erh. g, Beschr. stumpfwinkliges Blech ausgeschrotet. H;. Meissel
mehrmals ang^qsetzt, Z_s- Ende aufgebogenl pat. I. G: dgrün, A:
grün, L. 4. I , Qb. 0.4, eh. 0. I . Gew-. I 3: 46/2947.
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35'77 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. 1.4, Dl
0.15, Gew. 2.3, 4612601.

3578 Prh. g, Endeerhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L. 4.9,8. 0.9, Dl
0.15, Gew. 1.7, 46115'16.

*3579 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.4.9, B. 0.9, Dl
0.3, Gew. 3.8,46/1548.

3580 Erh,-g, Beschr. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden aufgebogen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, B. 1.2, Dl 0.1, Gew. 2.4,4611150.

3581 Erh. m, Pat. II, grün, L.4.8, B. 1.1, Dl 0.2, Gew.2.8, 4611167.
3582 Erh. g, Enden erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.j,8. 1.0,

Dl 0.15, Gew. 1.8, 46/2303.
3583 Erh. g,^Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden aufgebogen,

Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbene Flecken, L.4.7, B.0.S;Dl
0.2, Gew 2.3,46/1957.

3584 \rh. g,'Zs.leicht verdreht, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 4.6, B. 0.7,
Dl 0.15, Gew. 1.8, 4612125.

3585 Erh. g, beidseitig angebrochen, Beschr. ehem. L. 4.8, pat. I, G:
dgrün, A: grün, L. 4.5,8.0.4, Dl 0.15, Gew. 0.9, 4612137.

3586 Erh.^g,-Endeerha]tey,Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbener Fleck, L. 4.4, B. 0.8, Dl 0.1, Gew. 2.1:46/2n4:,

3587 Erh. g, Ende erhalten,Zs. verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.
4.4, B. 0.8, Dl 0.15, Gew. 1.6, 461102t.

3588 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.4.3, B. 1.3, Dl
0. 15, Gew. 2.1, 46/1560.

3589 E1!, S, fat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.3,8. 1.3, Dl 0.1, Gew.2.2,
46/t016.

3590 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs.Ende aufgebogen, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.4.2,8. 1.0, Dt 0.1, Gew. 2.ö, 46i2068.

3591 Erh. g, Ende erlalten, Zs. leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.1,8. 1.5, Dl 0.15, Gew. 1.9, 46/2361.

3592 Erh. g, Endeerhaltet Zs. Ende aufgebogen, pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 4.0, B. l.l, Dl 0.1, Gew. 2.1,4612031r

3593 Erh. g, Ende erhalten, Zs. beide Enden eingebogen, pat. I, G: dgrün,
A: grün, L. 4.0, B. 1.5, H. 1.3, Dt 0.1, Gew. 4,4, 46/1317. -*3594 Erh. m, lqt. I, G: dgrün, A: gnin, L. 3.9, B. 1.2, Dl 0.15, Gew.
2.4,46/2595.

3595 prf.g,_Z^s.-!n{e aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 3.9, B.
1.5, Dl 0.25, Cew. 3.3, 4612298.

3596 Erh. g, Ende erhalten, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende
gfgepogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbenlr Fleck, L. 3.9,
B. 0.6, Dl 0.15, Gew. 1.7,46/2232.

3597 Erh. g, Ende-erhqltel,Z; leicht verdreht, pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.3.9,8.0.85, Dl 0.15, Cew. 1.8,46fi59'1 .

3598 Ft *g,?q !nd9 leich-t aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
3.9, B. l.l, Dl 0.15, Gew.2.4,46il127.

3599 Erh. g, E-n{e erh,alten, Zs. Ende aufgebogen, pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.3.8, B.0.9, Dl 0.1, Gew. t:5,4611184.

3600 Erh. s, stark au,sgebrochen, Pat. II, grün, L,3.7,H.0.5, Dt 0.15,
Gew. 0.9, 46/2820.

3601 Erh. g, Zs.Teil_eingerissen und gebogen, pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.3.'7,8. 1.3, Dl 0.1, Gew. 1.4, 46n6ß.

3602 Fr!.€, Zr, leicht verbogen, Par. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.7, B.
0.7. Dl 0.1, Gew. 1.4, 46/1840.

3603 Erh.^g, Ende_erhalten, Zs. längsgebogen, pat. I, G: dgrün, A: grün,
rostfarbene Flecken, L.3.6, B.0.8, Dl 0.1, Gew. 1.2, 46129ü5. 

'

3604 !rJr, e, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.6, B. 0.g, Dl
0. 15. Gew. L0,4612396.

3605 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.6, B. 1.3, Dl
0. l. Gew. 1.5, 46/2230.

3606 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, längslaufende Treibspur
(wohl vor Abschroten angebrachtJ, pat. I, Gl dgrün, A: grün,'L.
3.5, B. I.l, Dl 0.1, Gew. 2.3,46/2285.

3607 Erh. g, Pat. II, grün, L.3.4,8. 1.0, Dl 0.1, Gew. 1.5, 46/2301.
3608 Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.3.4, B. 0.g, Dl

0. l, Gew 1.3, 4612040.
3609 Ptlr.g,{S.Oberkante abgeschroret, Pat. I, G: dgrün; A: grün, rost-

farbene llecken, L. 3.4, B. 0.9, D I 0. I 5, Gew.-1.8, 46/ itj g'.

3610 P.lr g, !l Qberkanle abgeschroret, pat. I, c: dgrün, A: grün, L.
3.4, B. 0.9, Dl 0.2, Cew. 2.0,46t1173.

36ll !r.lr. g.Zs.-v_erbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3,8.0.55, Dl
0.08, Qb. 0.7,46/2708.

3612 pr[ g, !n{e erlalten, Zs. leicht verdreht, pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 3.3, B. 0.9, DI 0.2, Gew. 1.3, 46/2484.

3613 Erh. g, End-en_erhalten, Zs. zusammengebogen, pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.3, B. 0.9, Dl 0. l, Gew. t.{,46nn2.

36t4 Pt.fr.ll t,G: dgrün, A: grün, L.3.3, B. 1.3, Dt 0.1, Gew. 1.2,
oR.46/1132.

3615 Erh. m, Beschr. ehem. L. 6.2, Zs. zusammengebogen, pat. I, G:
dbronzen-dg-rün, A: grün, L.3.3, B.0.5, Dl 0.1;Geü. t.Z,qetZilS.36l6 9l!:_g._put. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,8.0.9, Dl 0.1, bew. 1.0,
46/2395.

3617 PlL^g,_pu,. I, G: dgn.in, A: grün, L.3.2,8.0.9, Dl 0.15, Gew. 1.8,
46120ss.

3618 Erh. g, Ende erhgllqn Par I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, B. 0.9, Dl
0.2, Gew. 1.4,461t704.

3619

3620

3621

3622

3623

3624

362s

3626

3627

3628

x3629

3630

363 I

30JZ

Pr-h.g, Pqt. I. G: dgrün, A: grün, L.3.2,8.0.95, Dl 0.15, Gew,
2.0,46/10t8.
Fttt.g'-4.Pn4" aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.1, B.
0.8, Dl 0.15, Gew. 1.2, 4611515.

!r!r, S, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, H. 0.8, Dl
0.15, Gew. 1.5, 46/2821.

Fr!. g,?". v_e1drylr! u1d eingerissen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.
3.0, B. 0.8, Dl 0. 15, Gew. 1.0, 46/2743.
Erh.^m, Ende erhalten, ausgebrochen, Pat. II, grün, L. 3.0, B. l.l,
Dl 0.15, Gew. 0.9, 4612228.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B. 1.0, Dl
0. 15, Gew. 1.0, 46/2216.

!r.h, g.Zs. yelbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3,0, B. 1,4, Dl
0.15, Gew. 2.0, 461 1022.
Erh. g, Endeerhalten,Zs. Ende aufgebogen, pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.9, B. I .3, Dl 0. I , Gew. l.l, 46/2921 .

Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.9,8. 1.2,DI
0. 15, Gew. 1.4, 46/1020.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.85, B. 1.65,
Gew. 1.3, 46/1019.
Erh. g, Erde erhalten, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 2.8, B. 1.3, Dl 0.15, Gew. 1.1,46/2360.
Erh-. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck,
L. 2.8, B. 1.6, Dl 0.1, Gew. 1.8, 46/2358.

P.\ g, H.. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.7,8.0.7, Dt 0.1, Gew. l.ö, 46J2773.
Erh. g, Hs. Uberschneidung zweier Blechstücke (überarbeiteter
Pry"!?), Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.2.'7,8.
0.8, Dl 0.2, Gew. 1.7, 46/2741.
Erh. g, Ende erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7,8.0.9,Dl
0.1, Gew. 0.8,46/2738.
Erh. g. Endeerhalten, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A:
grün,L.2.7, B. 1.0, Dl 0.1, Gew. 0.9,4612464.
9l!:_g_,_Par I, G: dgrün, A: grün, L.2.6,8.0.8, Dl 0.1, Gew.0.6,
46/297s.

P.\ g, 4 -verbogen, 
Pat. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L. 2.4,

B. 0.7, Dl 0.1. Gew. 0.5,4612t54.
Fftt C,.lgt t,G: dgrün, A: grün, L.2.2,Qb.0.8, eh.0.l, Gew.
0.9.46/27s2.

PIh:^grlat. I, G: dgnin, A: grün, L.2.1,8.1.4, Dl 0.15, Gew. 1.3,
46/t0t7.
Ellt g, lut. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9,8.0.6, Dl 0.05, Gew. 0.1,
46/2966.

, ^.rc r.th o Ende erhalten, Beschr. ehem' L' 6'2, stumpfivinkliges Blechxjo)r lrrr br -lr"tet. Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs' zusammenge-

üä;?;;i.i. I.'G: dgrün, A: grün, L' 4'6' Qb' 1'7' Qh' 0'08' Gew'

< i 46t2610.
_.^sq i:ii{Jiri ii Sru"tl. Erh. s. Hs. zahlreiche Meisselspurerr. Meissel'''"'- 

,i"t',rtuls ängesetzt. pat I, C: dgrün' A: grün' L' 46' B' l'8' Dl

ii.os. c"* t:4' 46lto99'
*rrss öaäkch=en (l Stück), Erh' g, Beschr' rechteckiges Blech aus grös-
^JoJJ rsv*'- 

geschrotet, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs' Ecken

il;;6;;;;Pat.I, d: dgrün, A: grün' L' 3'5, B' l'4, Dl 0'05' Gew'

0.8:4612390

-tt zweiseitisen Abschotspqren, !e-i{s9r-ti-g.abgebrochen
l'ijiri "icht aäders vermerkt; Nr. 3656-J l)4 - ,--
!il'rj,i"'ii iä' r Ni i os o-r o ao) i serade (Nr. 3 6 5 6-3 67 1 )
'-:ää";.;f;. n. nt. irn Bruch 6laien, Pat. l. G: dgrün. A: grün, L' 7'2' Qb'
'"-" i i öi'. 0.45. Gew. 23.1, MA 

^R8074' 
461t94'

16s7 erri.i.'p"i. l, G: dgrun, A: grün, L.6.0' Qb' 0'4, Qh' 0'15, Gew'

1.9.4611097.
?ÄsR Prfi. s. FIs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat' I, G: dgrün, A: grün'

L. 5.8', Qb. 0.4. Qh. 0.2. Gew. 2.3,4611777.
*',rss Ei[. ;. äinseitigäbgebrochen, Beschr. linkes Ende abgeslhrotet,
'""' H;. tEnsslaufe;de Fammerspuren (vor Abschroten angebracht),

i'ui. r, cl dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb' 1.7, Qh. 0.25, Gew' l5'0, MA
ARB064, 461163.

3660 
-eifl. 

g,eut I, G: dgrün, A: grün, L' 5'1, Qb' 0'55, Qh' 0'2, Gew'

2.6- 4611160.
*3661 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L.5'0, Qb' 0'5, Qh' 0'15, Gew'

2.'7, 4611121.
\662 Eri. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzl.Zs. Ende aufgebogen,Pat'"'"- 

I, G:ägrun, A: grün, L' 4.7, Qb. 1.0, Qh.0.1, Gew.2'6,4611890'

3663 
-i.fr. 

g,"Ut.' Meäsel mehrmals angesetzt, Unterkante-eingeriss€n,
Fat. t]'c: dgrün, A: grün, L' 4.I Qb.0.8' Qh.0.05, Gew' l'6,
46llll1.

3664 eitr. g, lat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.6, Qb' 0'9, Qh' 015, Gew'

s.5, 46/181'7.
3665 eid. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4.5' Qb. 0'5, Qh' 0'25, Gew'

3.3,4611906.
3666 Eitr. e, Zs. Ende leicht verbogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 4'5,

ob. d7. oh. 0.1, Gew. 1.8, 4611208.

3667 Elrh. g, Palt. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.4, Qb. 1.5, Qh' 0 3, Gew'

12.5,461176.
3668 Eih.'g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L' 4'3, Qb'

0.4. Qh. 0.2, Cew. 2'0.46/1798.
3669 Erh. Ä, Hs. Meissel mehrmals angesetzt. Pat. I, G: dgrün' A: grün'

L. 4.2, Qb. L6, Qh. 0.05, Gew. 2.8, 4612602.
*3670 Erh. g, da. linkeiEnde abgeschrotet,-P^at. I, G: dgrün, A: grün, L'

4.1, Qb. 0.s, Qh. 0.15, Gew. 3.4,4612085.^. ^ -3671 ern. !, rat.i,b: dgrün, A: grün, L.3.7' Qb.0.6' Qh.0'03, Gew'

0.6,4612',754.
3672 Eri. g, Zs. Enden aufgebogel, !{' I, G: dgrün, A: grün, L 3'7,

Qb. 0.5, Qh. 0.2, Gew. 2.3, 46/1891.
3673 Elrh. g, Pai. I, G: dgon, A: grün, L.3.6, Qb. 1.9' Qh.0.05' Gew'

2.4, 46/1107.
*36'14 Eri. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 3.3, Qb.0.5' Qh' 0'25, Gew'

2.4,46t2063.
3675 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.2, Qb. 0.6' Qh' 0'15, Gew'

1.6, 4612101.
3676 Erh. g, Beschr. beide Enden abgeschrotet, je von-anderer Seite' Pat'

I. G:äsrün. A: crün. L.2.9, Q6. l.l, Qh.0.05, Cew. 1.6,4612712'
*3677 Erh. g,-pat. I, d: dgrun. A: giün, L.2.8, Qb. l.l. Qh.0.l5' Gew.

3.4,461t83.

rechteckis: sebosen (Nr. 3678-3680)
*3678 Erfi. !'. usl*e'iig. Hammerspurän (vor-Abschroten a1ggbry9[Q.

Pat. Ifb: dgrün, A grün,L.6.4,Qb. 1.9, Qh. 0.4, Gew. 31.9,46178'
*3679 Erh. s. I-li tinkes'ende abgeschrotet, rechts grosse Blase. Zs'

Schlalspur, verdreht, Riss, Pät. I, G: dbronzen-dgrün, A: grün, L'
5.4, Qrb. 1.4, Qh. 0.45, Gew. 15.8, 46!22:9:

+3680 Erh. !, Zs. U-formig gebogen, Pat' I, G: dgrün, A: grun'L'4'7,
Qb. 0.4, Qh. 0.1, Gew. 2.0, 46ltt72'

unregelmässig (Nr. 3681-3736): gerade Q"lr' 3681-3723)
*368T Erh. g,Zd. enOe aufgebogeh, Fat. I, Gi dgrün, A:^grün, rostfarbene

Fleckän, L. 7.6, Qb.-0.7,Qh. 0.2, Gew' 6'4, 4611954.
3682 Erh. g, iat. I, G: ägrün, Ai grün. L. 7.4, Qb. 0.65' Qh' 0'25' Gew'

6.r,4611347.
3683 Erh. g, einseitig abgebrochen, Hs. zweite Abschrotspur alfBSrl3l

I, G:ägrün, Aigrüi, L.7.4, Qb.0.5, Qh.0.15, Gew.3.2,4611098.
*3684 Erh. mlHs. Meissel mehrmali angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat'

II, grün, L.6.6, Qb. 1.0, Qh.0.l' Gew.2.5,4611580'
3685 Eä. m,'Zs.leiöhiverbogeir, Pat. I' G: dgrün. A: grün' L' 6'3, Qb'

1.2, Qh. 0.03, Gew. 1.3, 46/1469.
3686 n*. i, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6'2, Qb'

0.7, Qh. 0.1, Gew. 19,46113'70.

368'7 Erh. e. Zs. leicht verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L 6'0, Qb'
0.65,Qh, 0.3, Gew. 7.0. 461 l3ll.

3688 Erh.'g,-Enden erhalten, Beschr. rechtwinkliges.Dreie-ck ausgeschro-

tet, Hä Meissel mehrmals angesetzt, Zs. zahlreiche Hie!pu51.l1t'
I, G: dgrün, A: grün, L. 5.8,Qb' 2.5, Qh.-0.08, G^ew. 6.0, 4612425'

3689 Ern. giUs.-tr,teiisel mehrmals angeset4, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 5.5, Qb. 2.5, Qh. 0.08, Gew. 3.0, 4611500.

3690 Erh. g, Ende eihalten, Hs. Meissel mehrmals,angesetzt, Unterkan-
te miiiliss, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L' 5.4, Qb. 1.2, Qh. 0'2, Gew'

7 .l, 4611812.
x3691 Erh. g, Zs. verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.3, Qb. 0.5, Qh'

0.25, Gew. 3.6, 46/1234'
3692 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün' L. 5.0' Qb. 0.6, Qh' 0'2, Gew'

3.4,4611918.
*3693 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. 2 Eeiten gerade abgeschro-

tet, 3 Seiten ge-boge*n (Krei saussen seite),- Hs.- M-ei ssel mehrmal s an -

geÄetzt, Pat.i, Gldgrtin. A: grün, L.5.0. Qb.2.6' Qh.0.08, Gew'

5.2,4611963.
3694 Erh. e. Ende erhalten, Hs. zweite Abschrotspur auf RS, Meissel

mehnäals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4'9' B' 2'9' Dl
0.1, Gew. 6.5,4611412.

3695 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.8, Qb. 0.35' Qh' 0'08, Gew'

0.8,4612884.
3696 Erh. g, Hs. zweite Abschrotspur aufRS, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 4.9, Qb. 1.6, Qh. 0.1. Gew. 4.6. 46/t298.
369'1 Erh. g, H-s. zweitdAbschrotspur auf RS' Ob-erkante mit Rissen, Pat'

I, G:ägrün, A: grün, L,4.6;Qb. l.l, Qh.0.2' Gew.5.5,4611203'
x3698 Erh. e.is. Meisiel mehrmals ängesetzt. Pat. I. C: dbronzen-dgrün.

A: eijn. L. 4.5, Qb. 0.7, Qh. 0.1' Gew. 2.1' 4612039'

3699 Erh] e. Hs. Meissöl mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L.4.4, Qb.0.5. Qh.0. 1. Gew.0.9, 4612909.

3700 Erh. g, Ende eihalten, Hs. Meisse'l mehrmals angesetzt,Zs' Spitze

u.gäfultet, Pat. I, G: dgrün, A: gr:;in,L.4.4, B. 4.0, Dl 0.03, Gew'

4.2,4612236.
3701 Erh. g, Hs. links im Bruch grosse Blase, Pat' I, G: dgrün, A: grün,

L. 3.5, Qb. 0.7, Qh. 0.3. Gew. 3.7. 4612088.

3702 Erh. g, Fis. MeissÄl mehrmals angesetz-t, B1.^E-n{ aufgcbogen,?at'
I, G:ägrün, A: grün, L' 4.1, Qb'-1.4' a!..0 95., Gew. 0'9' 4612j63'

3703 Erh. e,'Ende eräalten, Hs. im Bruch zahlreiche Blasen, Pat' I, G:

dsru;'A: srün. L.4.1' Qb.0.9, Qh.0'35' Gew,5.3,4611602'
37 04 eih. g. HsI trrteissel mehrmals angesetztlrechtes Ende- abgeschro-

tet, päi. I, G: dgrün, A: grün, schwarzer Fleck, L. 3.9, Qb' 2'3, Qh'
0.05, Gew. 3.5, 46/1315'

3705 Erh. g, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
3.9, Qb.0.s, Qh.0.1, Gew. 1.6,461t199: - , -

3706 e*r. !, lat.'1, C: dgrün, A: grün, L.3.7' Qb.0.8, Qh' 0'1, Gew'
1.4, 4611992.

3"107 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzg zwe-ite^AbschrotpuJ f'^S
Unter"kante, Pat. I, G: dgrün, A: grtin, L' 3.6' Qb. 0'8' Qh' 0'08,

Gew. 1.5, 4612916.
3708 Erh. g, Hi. Meissel mehrmals angesetz-t, 29. E^nd9 aufgebogen' P^at'

I, G:ägrün, A: grün, L.3.6, Qb.-09, Q!' 0-.p8, G-ew' l'5'4611920'
3709 Ern. g,-pat. t, d: dgrtin, Ar giün, L. 3.4, Qb. 0.6, Qh. 0.15, Gew'

1.9,46/2702.
3710 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetz,t,-Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L.3.1, Qb. 0.5, Qh. 0.05, Gew. 0.5, 4612924.

37ll Erh. g, As. ein Enäe abgeschrotet, !1t.-!,-G: dgrün, A: grün, L' 3'2,

Qb. f.3, Qh. 0.1, Gew. 2.2, OR. 46127 17.
3712 Elrh. g,'Hi. an Ünterkante rechteckiges S-tück ausgeschrotet, Un-

terkaäe umgelegt und verschlagenl !?! I, G: dgrün, A: grün, L'
3.0, Qb. 0.5; Qh. 0. l, Gew. 0.7 , 46/2837 .

3'713 Ertr. !, Enaä erhalten, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, Qb' 1'8,

Qh. 0.03, Gew. 0.9, 4612470.
*3714 Elrh. g, Hs. zweite.Abschrotspur agf {er \-S, linkes Ende abge-

schroiet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3'0' Qb l'0' Qh.0'6, Gew'
11.2, 46/18t4.

3715 Erh. g. Rand erhalten, Pat, I, G: dgrün, A: grün, L. 2,9,Qb'2'2'
Oh. o:03, Gew. 0.9, 4612439'

3716 nirn. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, PaJ, I' G: dgrün, A: grün,

L. 2.9, Qb. 1.2, Qh. 0.05, Gew. 0.9, 4612862.
3717 Erh. s. Beschr.'links querlaufende Abschrotspur, Zs. Ende aufge-

bogei, Pat. l, G: dgrün, A: grün, L 2'8, Qb.0.5' Qh.0'1, Gew'
0.9,4612054.

3718 Erh. g, Hs. ein Ende abgeschrotet,P-al. I, G: dgrün, A: grun'L'2'7,
Qb. 1.3, Qh. 0.08, Gew. 2.1, 4612882.

3'.-lg gi.h. g, tts. Meissel mehrmals angesetzt,-Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L. 2.7, Qb. 1.4, Qh. 0.03, Gew. 0.7, 46128l].
3720 Erh. g Fat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.4'Qb.0.3' Qh' 0'15, Gew'

0.6,4612772.
3721 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angese!4,-Pat. I, G: dgrün, A: grün,

L.2.1, Qb.0.s, Qh. 0.05, Gew. 0.3,4613090.
3722 Erh. g, Enden erhälten, Beschr' dreieckig, P-at. I, G: dgrün, A: grün,

L. 2.Ö, Qb. 1.0, Qh. 0.1, Gew. 1.0, 4612913. 
_

3723 Erh. g, Iis. Meissel mehrmals angesetzt,,Pat. I. G: dgrün, A: grün,

L. 2.ö, Qb. 0.8, Qh. 0.05, cew. 0.5,4612896.

387

3633

3634

3635

3636

3637

3638

3639

3647

*3648

*3649

*3650

*365 I

3652

b9991d9r9 ausgeschnitten (Nr. 3640-3655)
"3640 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. P-förmig, Unterkante umgebogen,

Hs. Oberkan_te abgeschrotet, Meissel riehrmals angesetZt. sänk_
recht laufende Abschr-otspur-im Blech, pat. I, G: dgirün, Ä: grtin,
L. 5.2,8.2.8, Dl 0.25, D2 0.r, cew. 9.5,46/t824.*3641 E_rh. g, Besch! P-ftin1ig, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, breite
!amae1spy1,. Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.0, B. 3.0, Di 0.0S,
Gew. 5.6, 46/1951.

*3642 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. P-förmig, Hs. Meissel mehrmals an-
ge_set?!,PaJ: I, G: dgrün, A: grün, L.4.8, B.3.1, Dl 0.25, Gew.
7.7,46/2500.

3643 Erh. g, Beschr. Teil eines P-förmigen Bleches, Hs. Meissel mehr-
{rals angesetzt, Pat. I, G: dgnin, Ä: grün, L.4.2,8.2.6, Dl 0.15,
Gew. 8.8, 46/1913.

3644 !rh. g, Beschr. P-förmig, Hs. Meissel mehnnals angesetzt, pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.4.1,8.2.5, Dt 0.1, Gew.4.O:4611926.

3645 Erh. g. Beschr. P-förmig, Unterkante abgebrochen, Hs. Meissel
mehrmals 

?n-ges,gtzt? Pat. I. G: dgrün. A: grün, L. 4.0, B. 3.0, Dl
0.1, Gew 4.9,4611889.

3646 Erh. g, E-nde erhalten, Beschr. P-förmig, Hs. Meissel mehrmals an-
ges3t?!,.Pat.I, G: dgrün, A: grün, L.3.6, B.3.0, Dl 0.1, Gew.4.9,
46/2624.
Erh- g,_Ecke erhalten, Beschr. Teil eines p-förmigen Bleches, Hs.
Meissel mehrmals angesetzt, Ba. längslaufende Tieibspuren in der
unteren Hälfte (vor Abschroten angebracht), pat. I, G: dgrün, A:
grün, L. 3.0. B. 2.9, Dl 0.08, Gew. 3.8, 46/2j48. -
Erh..g, Beschr. kleines,langrechteckiges Blech, aus grösserem aus-
g^eschrotet,.Plt. 

^1,. 
G: dgnin, A: gnin, L. 3.7, eb. 

-1.t, 
eh. 0.05,

Gew. 1.4, 4612034.
Erh. g, Ecke erhalten, zweiseitig ah€ebrochen, Beschr. L-fömig, 2
Seiten atgeschrotet, Zs. Ecke umgebogen, pat.l, G: dgrün, A: gffin,
L. 6.4. B. t.8, Dt 0.1, D2 0.2. dew. 4.A, qat|ss. "
Erh. g,^abgebrochen, Beschr, Unterkante originaler Rand, Nietloch,
stumpfwinklige Ecke, ehem. L. 6.5, Hs. Mäissel mehrÄals ange-

":\4,4s.ge_boge.q -Pat. 
I, G: dgrün, A: grün, L. 5.9, eb. 2.0, öh.

0.08, Gew. 5,1, 4612486.
Erh. g, Hs. stumpfivinkliges Blech ausgeschrotet, pat. I, G: dgrün, A:
gnin, rostfarbener Fleck, L. 4.7,8. l.t, Dl 0.15, Gew. l,g, \A\ZOAS.
Erh. g, Beschr. stumpfwinkliges Blech ausgeschrotet. H;. Meissel
mehrmals ang^qsetzt, Z_s- Ende aufgebogenl pat. I. G: dgrün, A:
grün, L. 4. I , Qb. 0.4, eh. 0. I . Gew-. I 3: 46/2947.
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gebogen (Nr. 3724-3735)
3724 Erh. g, Beschr. ehem. L. 15.5, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Zs.

gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.8.2, Qb. l.l, Qh.0.1, Gew.
10.9,4612459.

3725 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.8, Qb. 0.6, Qh. 0.08, Gew.
1.6, 4611318,

*3726 Erh. g, Hs. Meissel mehmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.9,8.2.0, Qb. 1.3, Qh.0.08, Gew.5.5, 46/1404.

3727 Erh. g, Enden erhalten, Hs. zweite Abschrotspur auf RS, Blase
(oder Nietloch?), Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.3, Qb. 1.0, Qh. 0.05, Gew. 1.7, 4611637.

3728 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. kreisförmig (Kreisaussenseite) und
gerade abgeschrotet, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G:
dgnin, f,,: grün, L.4.3, B.3.0, Dl 0.05, Gew.4.9, 4612517.

3'729 Erh. m, Zs. verbogen und verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.2, Qb. 0.7, Qh. 0.08, Gew. 1.4, 46/1839.

3'130 Erh. g, Beschr. ehem. L. 7 .0, Zs. quer zusammengefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.1, Qb.0.6, Qh.0.05, Gew. 1.2,4612133.

3731 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, linkes Ende abgeschrotet,
Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.3.9, Qb. 1.4,

Qh. 0.05, Gew. 2.0, 46/2437.
3732 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb. 1.6, Qh.0.l, Gew.

3.0,46/1259.
3733 Erh. g, Hs. zweite Abschrotspur aufRS, Zs. zusammengebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb. 1.2, Qh.0.l, Gew. 1.8, 46/1803.
3734 Erh. g, Beschr. ehem. L. 5.4, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 2.8, Qb. 0.6, Qh. 0.03, Gew. 1.2,46/1129.
3735 Erh. g, Beschr. ehem. L. 2.9, Hs. Meissel mehmals angesetzt,Zs.

verbogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.2.1, Qb.0.35, Qh.0.08,
Gew. 0.4, 46/2724.

*3736 Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g, Bleche mind. einseitig
abgebrochen, Beschr. Y-formiges Blech, in grösseren Arm 2 klei-
nere, einseitig abgeschrotete, unregelmässige Bleche eingeklemmt,
Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5,
B. 2.8, H. 0.5, Dl 0.05, Gew. 5.0, 4611477.

mi t rundem _Aq s-sg!q!tt (Krei saussenseite; Nr. 3 73 7-3 74 8)
Ecke (Nr. 3737.3738)
83737 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 9.8, Qb. 2.5, Qh. 0.05,
Gew. 6.9, 4611724,

3738 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.5, Qb. 1.1, Qh. 0.05, Gew. 1.3, 4612422.

Kanten parallel (Nr. 3739-3743)
*3739 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 8,0, Qb. 0.6, Qh. 0.05, Dm. 12.0, Gew.
1.9,46/2336.

x3740 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,Zs. ztsammengebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.6.3, Qb. 1.9, Qh.0.l, Gew. 11.9, 46/1776.

3741 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qb.0.35, Qh.0.05, Gew. 0.6,46/284t.

3742 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, zweite Abschrotspur RS
Unterkante, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.9,
Qb. 0.6, Qh. 0.05, Gew. 0.7, 4612842.

3743 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Riss in Unterkante, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 2.6, Qb. 0.9, Qh. 0.05, Gew. 0.9,46/2770.

unregelmässig (Nl 31 44-37 46)
3744 Erh. g, Beschr. mit 2 mittelgrossen, unregelmässigen Nieten, RS

rund (Hohlniete?), Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden
stark aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 9.3, Qb. 2.3, Qh.
0.03, Gew. 12.6, 46/2533.

3745 Erh. g,Zs. Ende umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6, Qb.
1.3, Qh.0. I, Gew.3.5, 4611629.

3746 Frh. s, Hs. zweite Abschrotspur Unterkante RS, Zs. Ende aufge-
bogen, Pat. II, grün, L.2.7,Qb.0.7, Qh.0.08, Gew. 0.7,46/2940.

3751 Erh. m, Beschr. rechteckiges Blech aus grösserem ausgeschrotet.
Zs. senkrechter Streifen umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.8, B. l.l, Dl 0.03, Gew. 0.6, 46/2432.

x3752 Erh. g, allseitig abgeschrotet, Beschr. 2 Ecken herausgeschrotet.
Hs. Meissel mehrrnals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grnn, L.2.7,
B.2.5, Dl 0.05, Gew. 1.4,4611669.

4. Barren (3753-3866)

4.l.In zweiteiliger Form gegossene Barren
(Nr. 3753.3754)

*3753 Erh..g, Gusskante erhalten, Beschr. beide Seiten parallel, Rand ge-
rundet, mit Gussnaht; 3 TK, I gerade; TF Typ l, stark blasig; ver-
rundet, Hs. Gussform 2-teilig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,8.
1.5, Dl 0.8, D2 1.1, Gew. 16.5, MA ARB105, 46/1.102.*3754 Erh. g, Gusskante erhalten, Beschr. beide Seiten parallel, Rand spitz
zulaufend, mit Gussnaht; 3 TK, 2 gerade; TF Typ l; vemrndet, Hs.
Gussform 2teilig, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.2,8. 1.3, Dl 0.2,
D2 1.4, Gew 11.0, MA ARB304, 46/1.99.

4.2. Plankonvexe Barren (Nr. 3755-3 863)

Analysierte Baten Q{r. 3755-3782)
*3755 Erh. g, Gusskante erhalten, Beschr. OS leicht gewellt/gefurcht, bla-

sig, US glatt, blasig, randparallele Linien, Abdrücke; 5 TK, OS 2,
US 3 gerade; TF Typ l; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
10.0, B.8.5, Dl 0.3, D2 2.2,Gew.635.0, MA ARB004, 46/1.143.*3756 Erh. g, Gusskante erhalten, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US
glatt, Abdrücke; 2 TK, OS 2, US 2 gerade; TF Typ l; OS mögli-
che Meisselspur (Absatz); verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün-L.
8.8, B. 6.9, Dl 0.35, D22.55, Gew. 519.7, MA ARB001, 461t.140,
Crivelli 1946, TaL l,l.

*3757 Erh. g, Gusskante erhalten, Beschr. OS stark gefurcht, US glatt, fa-
zettiert;4 TK, OS 1, US 3 gerade; TF Typen I und 2; verrundet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7,8.7.8, Dl 0.35, D2 3.3, Gew.
483.4, MA ARB005, 4611.144.

*3758 Erh. g, Gusskante erhalten, Beschr. OS gewellt, US glatt; 5 TK,
Oq I, US I gerade; TF Typen I und 2; US mögliche Meisselspur
(Absatz); verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rbstfarbener Fleck,
L. 8.1, 8. 8.4, Dl 0.3, D2 2.2, Gew. 429.8, MAARB203, 46/1.51.x3759 Erh. g, Gusskante erhalten, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt, bla-
sig; 4 TK, OS 1, US I gerade; TF Typen I und 3; verrundet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.7.8, B.4.4, Dl 0.3, D22.2,Gew.231.6,
MA ARBt06,4611.2.

*3760 Erh. g, wenig Gusskante erhalten, Beschr. OS leicht gewellt, bla-
sig, US glatt, Abdrücke; 6 TK, US 3 gerade; TF Typ 2; verrundet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.2, B. 5.7, Dl 0.4, D2 2.2, Gew.
206.7, MA ARB I 07, 46t 1.20.

*376 I Erh. g, wenig Gusskante erhalten, Beschr. OS sehr stark blasig, US
glatt, Abdrücke;4 TK, OS 2, US 2 gerade; TF Typ 1; verrunder,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, B.4.1, D1 0.3, D2 1.8, Gew.97.l,
MA ARB302, 4611.72.

*3762 Erh, g, Gusskante erhalten, Beschr. OS gewellt, US glatt; 3 TK,
95 lr US 2 gcrqde; TF Typ l;verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.3.9,8.3.5, Dl 0.3, D2 1.4, Gew.8l.0, MA ARB202, 46[1.14,*3763 Er!. B, Gusskante erhalten, Beschr. OS gefurcht, blasig, US glatt;
1 TK? US I gerade; TF Typ 1; verrundet, Pat. I, G: dgrtin, A: grun,
L. 3.8, B. 1.8, Dl 0.2, D2 1.4, Gew.30.6, MA ARB20l, 4611.13,*3764 Erh. _g,_G,usskante erhalten, Beschr. OS gewellt, blasig, ÜS glatt; I
fK qS 3 gerade; TF Typ 1; venundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.2.7,8. 1.6, Dl 0.3, D2 1.3, Gew.25.8, MA ARB23l, ARB302,
46il.52.

83765 Erh. g,_Gusskaqle erhalten, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US
glatt, blasig; 3 TK, OS 3, US I gerade; TF Ty[ l;vemrndei'pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B. 1.9, Dt 0.5,'D2 1.6, Gew.2l.l,
MA ARB303, 46il.86.

*3766 Erh. g.,_Gusskante erhalten, Beschr. OS leicht gefurcht, blasig, US
glatt, blasig; 2fK, OS l, US 2 gerade; TF T-yp l; ÜS mOg'iiche
Meisselspur (Absatz); venundet, Pat. I, G: dgrün, A: grUn, ü. 3.1,
8.2.2,D\ 0.2,D2 1.3, Gew.21.0, MA ARBl08, 46nJ0.*376"/ Erh. g, Gusskante erhalten, Beschr. OS gefurcht, US glatt; 3 TK, US

] e9r^ad9; T{ !p"l ! gnd 2; vemrndei, Pat. I, G: dgrtin, A: grün,
L. 1.3, B. 1.7, Dl 0.6, D2 1.0, Gew. 8.1, MA ARB226, 46/1.*.x3768 Erh..g, allseitig abgebrochen, Beschr. OS gefurcht, blasig, US un-
regelmässig, blasig; 4 TK, OS 3, US 3 geräde; TF Typen I und 2;
v-enundg! Pat. I, G: dgrün, A: 9run,L.6.2, B. 5.3, Dl'1.9, D2 3.1,
Gew. 566.6, MA ARB007, 46/1.146.*3769 Erh. g, allseitig_ab-g,ebrochen, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt,
Abdrücke; 5 TK, OS 2, US 4 gerade Kanren; TF Typ l; US Z irOe-

l'' f J; l T:f 
odi' i i :3f f I, ä#:!;! i:il'Ä t fru:: ä,,ii l

.vto"i,.iä'i'i',ll%ti:tüTni?.",""0':,nlro?$"1it""$'#'+lt'5lH:
ä;;;;;r;"; vemtndet' Pat' I, G: !9ry1, e;-9ry1r,^L 6'0' B' 3 7' Dl
l"i -itr 2.5. Gew.244.2, MA ARB003' 46/1.142.

- 
3 ? ?, i'"il ;. ;il,'*Lc 

A:';+A: 
gt i,"ä3', ?3.äää'+l +;$l' ?'"F;J;

iii'rotfi.n" Me-isselspur (Absatz): verrundet'-Pat l' 9: dgrüaA:

"'Ä". 
tl +'+, B. 2.9, Ö I o:3, D2 2.1, cew. 102' l. MA ARB229'

Zstr.ts.
4 7 7 2 ;;; ; u' 

f ?:' ä 3'i:lj3i";.tr"Ti? ?iJ i:i! s.#l,,toHj,f; 3ü:
Li"i-r'r feUsatzi; vemrndetl Pat. t. C: dgrün. A: grün, L 3'4' B'
i-o'nr 'r.r. 

D2 1.5, Gew.57'0, MA ARB230, 4611.26.

*ruur ärh. e, ailseitig abgebrochen, Beschr' OS leicht ggfurcht, US glatt;
' ' '' ;ik-öS 2, US 2 girade; TF Tvp l; US mögliche-Meisselspur (f!-

i"irl: verrunaet, Fat. I, G: dgrun, e: grün, L' 2'8, B' 1 8, D1 0'8'

oz i.l, Cew.20.4. MA ARB228. 4611.27' 
-*üi4 F.;h.'-s..'Gusskante erhalten, Beschr. OS gefurcht, US glan; 2 TK'

"" OS llUS 2 geradel TF Typ ll US mögliche MeisselsPurl verun-

JJ. put. I, cidgrtin, A: grüh, L. 6.2. B' 5.8, D I 0'3' D2 2'2. Gew '

258.4, MA ARB002, 4611 141.

\775 Eri. m, Gusskante erhalten, Beschr' OS gefurcht, US unregelmäs-
'"" ;;, i irr tr tvp I, in Mitte grosse Blase; verrundet, Pat' I, G:

än"un. e' erün, röstfarbene Flecken, L' 3.0, B. 4;7 
'DL 

0'5'D2 l'7 '
dew. 77.1, MA ARBl03, 46/l'104

*7'77 6 E;h. e.. Gusskante erhalten, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt' Ab-"' '" A;ü;f;; 4 TK. 2 oS, 2 US gerade: TF Typ 2l verrundet, Pat' I' G:

dgrtin,'A: grün, L.4.3,8.3.3, Dl 0.3, D2 l8' Gew' 74'5,M4
ARB204,4611.21.

*3777 irh. g, dusskante erhalten, Beschr. OS blasig, US unregelmässig;

3 TK;'US gerade; TF Typ 2; vemrndet, Pat. I' G: dgrün,-A-811n,
iostfarbenei Fleck, L. 3:l',8.2.4, Dl 0.6' D2 0.9' Gew. 58.7' MA
ARB205, 46/1.45.

x3778 Erh. g, Gusskante erhalten, Esschr. OS glatt, U-S unregelmässig;.3
TK, öS l, US I gerade; TF Typ 1; venundet, Pat. I, 9: dgrün,A:
grtin, L. 3.2,8.1.4, Dl 0.3,-D2 1.4, Gew. 43'1, MA ARBI02'
4611.76.

*3779 Erh. g, Gusskante erhalten, Bgsghr oS gefurcht, blasig,^US.glatt,
blasiä; 3 TK, US 2 gerade; TF Typ l; vemtndet, fa1. I, G.-{e19,
A: gffn, L.i.3,8.Le,ot o.e, D2 t.g, Gew' 29.9,MA ARB206,
ARB207, 46/1.50.

*3780 Erh. g, Ecke erhalten, Beschr. OS glatt, US-glatt; 2 TK, OS 2, US

2 geräe; TF Typ 1;vemmdet, Pai, !, G,-d9ry1, A:,1run,-L.2'2'
B."1.3, D1 0.2,i2 0.6, Gew. 10.5, MA ARBl04' 4611.147.

*3781 Erh. g; allseitig abgebrochen, Beschr. O-!,S9yellt, US glan, Ab-
drücki; 4 TK, US I gerade; TF Typ 1; US Hammerspul; vemrn-
det, Pai. I, G: dgrün, A: grün, L. 7'8' B. 6.0, DI 0'4, D227,Gew'
549.1, MA ARB006, 4611.145.

x3782 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. OS g9furcht, US glatt; 4 TK,
US dgerade; TF Typ l; verrundet, Pat. I, G: dgrü1, A: 

-g1in, 
r-o9t-

farbenir Fle;k, L. 
'4.q, s. +.2, Dl 1.7 ' D2 2.7 ' Gew ' 223.5' MA'

AP.B22'7, 4611.25.

Nicht analvsierte Barren (Nr 3783-3863)
mit Gusskänte (Nr. 3783-3797)
*3783 Erh. g, Bäschr. OS gefurcht, US unregelm-ässig, Abdrücke;3 TK,

OS 2;ÜS 1 gerade; TF Typ l; angeschmolzen,-weiterer Barrenteil
angeichmolz-en, Pat. I, Gi dgrün, A: grün, L' 8.5, B' 7.9' Dl 0'2,
D2 2.3, Gew. 425.6,46/1.106.

*3784 Erh. g, Beschr. OS unregelmässig, US gewellt, blasig; 3 TKt O-S ?
geradl; TF Typ 1;Riss; venundei, Pat. I,G^:-dgrün, A: grün, L' 6'1,
B. 0.2, ot 0.2, D2 2.0, Gew. 266.7, 46/1.3'7.

*3785 Erh. g, neschr. OS leicht gewellt, US glatt, blasig; 5 TK, OS 1, US
2 gei-ade; TF Typ l;vemrndet, Pat' !.G, dgrün, A: grun,L.4'2,
B.-4.2, Dl 0.4,'D2 2.0, Gew. 99.2, 461 1.3.

*3786 Erh, g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US glatt; 3 TK, OS 2, US
2 geäe; TF Typ 1; verrundet,29. abggsc-hliff9n^' Pat. I, G: dbron-
,""n-dg.ün, A: grün, L.4.1, B.2.7,D| 0.3' D2 2.0, Gew' 57'8,
46/1.74.

*3787 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US glatt; 4TK' US4 ge-

rade;"i'F Typ 2; vemrndet, Pat. l, G: dgrün.,A: grün'-rostfarbener
Fleci<, L. r.Ö, e. :.t, Dl 0.3, D2 1.4, Gew' 51.4' 4611.44'

*3788 Erh. g, Bescir. OS leicht gefurcht, US glatt' bla,sig; 5 TK' Ol J'
US 3-gerade; TF Typen I und 2; OS mögliche Ueiss^el9ng.($!-
satz); iemrndet, Pai.'I, G: dgrün, A: grün, L.3.4, B' 2.5, Dl 0.5,

D2 1.6, Gew 50.3, 4611.61.
*3789 Erh. g,'Beschr. OS leicht gewellt, blasig' US glatt, Abdrückel 3

TK, öS 1, US 3 gerade; TF Typ l; vemrndet, Zs. abglschliffen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, B' 2.2,D1 0.4'D2 1.4' Gew' 39'5,
4611.7 5.

*3790 Erh. m, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt; 4 TK; TF IVn t; v31
rundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, OS: II, grün, L. 3.5, B. 3.0, Dl
0.4,D2 1.4, Gew.34.0, 46/1.29.

*3791 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US glatt, Abdruck; 3 TK,
US 2'gerade; TF Typen I und 2; vemrndet,- Pat.- I, G:-dgrün, A:
srün. i. 3.0, B. 2.0; Dl 0.3, D2 l.l' Gew. 21.8, 46ll'77.

\792 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US gl,att; 2 TK, OS und US I

geradä TF Typ 2; verrundet, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L. 3'0' B'
1.z,ot o.l, D2 1.1, Gew. 18.9,4611.55.

*3'793 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt; 3 TK, O! 4 I-ls-l gq-
rade;-iF Typ 2; venundet Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, B' 1 '9,
D1 0.3, D2 1.3, Gew. 15.2,46/1.88.

*3794 Erh. s. Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 3 TK, US I geradel TF
Typ i; mit tiefem Riss; ve-rrundet' Pat. I, G: dgrün, A: grün,L'2'2'
B-.-1.9, D1 0.2,D2 1.1, Gew. 13.6, 46/r.60.

*3795 Erh. g, geschr. OS leicht gewellt, US gerade, Abdruck; 3 TK, OS

2, USi gerade; TF Typen I und 2; vemrndet, Pat.J, G: dgrün, A:
gitin, L."t.e, B. 2.0, Di 0.3,D2 0.e,9qy -l-l I 46t1.e2.

\196 Erh. g, Beschr. OS glatt, US glatt; 3 TK; TF Typ 2, OS mit Ris-
sen; ünundet, Pat.-I, G: dgitin, A: grün, eine Seite weisslich
(Blei?), L. 1.3, B. 1.4, Dl 1.3. Gew' 9'6'46/1'82.

*3797 tlrh. m, Beschr. OS leicht gewelh' US gerade; 2 TK; TF Typ l;
vemrndet, Pat. I, G: dgrün, Ä: grün, L' 1.2, 8.2.3' Dl 0'3'D20'7,
Gew. 6.1, 4611.93.

ohne Gusskante (allseitig abgebrochen; Nr' 3798-3863) -,. ^^*3798 Erh. g, Besthr. Osleicht gefurcht, US glatt, Abdrücke; 4 TK' OS

I, US3 gerade; TF Typ 2; verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
r.o, e. rla, Dt t.7,ö2 2.6. Gew. 323.8,4611.7. ,

37gg Erh. g, Beichr. OS gefurcht, blasig, US glatt/leicht gewellt; 3 TK,
OS l-gerade; TF Typ l;vemrndet, Pat. I, G: dgrün' A: grün, L'
6. l, B:3.8, Dt 1.7.-b2 3.1. Gew.25t.6.46ll.tt'

3800 Erh. g, Beichr. OS gefurcht, US glatt Abdrücke; 5 TK' OS 1, US

4 gerääe; TF Typ ll verrundet, Pät'1, G: 
-dg1ün, 

A: grün,.l9IlT-
be"ner Fleck, L.-5.7, B. 4.3, Dl 1.1, D2 2.8, Gew. 211.9' 46/l'15.

3801 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US glatü 4 TK, OS 4 gerade; TF Typ
I unf, 2; mögliche- Meisselspui (Absatz); vem.rndet, Pat. I, G:

dgrün, A: grün: L.5.4,8.3.6,D1 1.5,D22.0'Gew. 178'8, 4611.19.

3802 eih. g, neichr. OS leicht gewellt, stark blasig, US.glart, blasig;5
TK, öS 2, US 3; TF Typ-l;vemrndet, Pat. I, G: dgrün, Ar grün,

L.5.2,8.4.6,Dl 1.3, D2 t'9, Gew. 176,8' 461132.
*3803 Erh. g, US motlem abgeschliffen, Beschr' OS gefurcht, US blasig;

4 TK:-OS 4, US 2 gerade; TF Typ 2; OS mögliche Meisselspur
(Absatz;; vemrndet,-Pat. I, G: dgirin, A: grün, L.5'1,8.3.9, Dl
0.9,D2 2.2, Gew. 176.5, 46/1.12.

3804 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 7 TK; TF-!p^Z: y.t
runde"t, Pat. I, G: dgrün, Ä: grün, L.5.3,8 3.8. Dl 1.0' D2 2'l'
Gew. 173.5,4611.5.

*3805 Erh. g, Beschr. oS leicht gewellt, blasig; 4 TK; TF Typ l.; US mög-
liche*Meisselspur (Absatz); verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
6.5, B.3.9, Di 0;7,D2 2.0, Gew. 158.9,4611.30.

3806 Erh. g, Beichr. OS leicht gefurcht, US glatt' blasig; 4 TK, OS 
-1,

US igerade; TF Typ l;vtmrndet. Pa!. I, G: dgrün, A: grün, L'
5.1,8.4.7,DI 1.2.D2 2.0, Cew. 155.3'4611.6.

*3807 Erh. g, Beschr. oS glatt, blasig, US glatt;-4 TK,^US 2 gerade; TF
Typ 1-; US starke Hammerspur; vem;ndet, Pat. I, G: dgrün' A: grün,
L.'4.4,8,4.0, Dl 1.8, D2 2.1, Gew. 146.4' 46/1.4.

3808 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 5 TK; TF Tyn-2; 
.U-S

Hamäerspuren; verrundetfPat. I, G: dgrün' A: grün, L.4.7,8.4'6,
Dl 0.9, D2 1.5, Gew. 126,5,46/1.1.

3809 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US glatt, blasig; 3 TK, O-S I gerade;

TF Tlp 1, eine Fläcle stark blasiÄ; rerrundet. Pat. I, G: dgrün, A:
grun,L. +.4, B. 3.2, Dl 1.8, D2 2.6, Gew. 124.3' 4611.8'

3810 Erh..g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt,^Abdruck; 5 TK; OS

1, US-i gerade; TF Typ I fverrundet, Pat. I. G: dgrün, A: grün, L'
4.4, B. 3.0, Dl 0.9. D2 1.9, Gew. Ill.3. 4611 .53.

x38ll Erh. g, Beichr. OS leicht gewellt, wenige Blas-en, US glan, le-icht

blasiff 6 TK, US 2 gerade; TF Typen I und 2; US mögli,che.MeF-
selsp-ur (Absatz); verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.8, B.
3.8,-D1 0.85, D2 1.7, Gew. 109.7,4611.9.

3812 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt' Abdrücke; 5 TK' OS

2, U5.3 gerade; TF Typ l;vemrndet, Pat.,l. G: dgrün, A: grün, L.
4.0,8.3.3, Dl 1.4,D2 2.3, Gew.95'5,46/l'17.

*3813 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig; 4 TK, OS 2, US 3 gera-

de; T-F Typ 1; vemrndet, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L' 4.3'8.2'8'
Dl l;7,D2 1.9, Gew. 94.7,4611.71.

*3814 Erh. g,.Beschr. OS sehr stark blasig, US-slatt; 4 TK, OS 41 VS-4
geradä; TF Typ 1; vemrndet, Pat' l, G: dgrün, A: grün, L 3.8, B'
3.5, Dl 0.4, D2 1.8, Gew' 85.6,46ll;13.

3815 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US unregelmässig;-6]K1 TeIVq .l;
vemridet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.6,8' 3.5' Dl 0.8, D2 1.8,

Gew. 84.0, 4611.48.
*3816 Erh. g, Beschr. OS glatt, blasig, US glatt; 4 TK;.TFJyp. l; meh-

rere Fisse; vemrndei, Pat. I, G: dgrün, A: grün, im Bruch weisse

Stelle (Blei?), L.3.3, B.3.1, Dl 1.6, D2 2'1, Gew.74.7'46/1.68'
3817 Erh. g,'Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 6 TK, OS 3' US 3 ge-

rade;tiF Typ l; verrundet;Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.2, B. 3.0,

D1 0.8, D2 1.6, Gew.74.5,4611.18.
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3747 Päckchen (l Stück), Erh. g, Enden erhalten, Beschr. Ecksfück, Hs.
Meissel mehrmals angesetzt, Zs. zweimal eingefaltet, Pat. I, G:
dgnin, A: grun,L,2.4, B. 1.5, H. 0.8, Dl 0.03, Gew. 1.8, 4612419.*3748 Päckchen (mind.2 Komponenten), Erh. g, ganz, Beschr. Blech drei-
eckig, zweiseitig abgeschrotetes, dickeres Blechstück mit Enden
festgeklemmt, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgnin,
A: grün, L.2.9,8. 1.7, H. 0.8, Dl 0.1, D2 0.2, Gew. 5.8,46/2400.

3749 mit rundem Ausschnitt (Kreisinnenseite), Erh. g, Beschr. Unter-
kante gerade, Hs._Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufge-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Qb. 0.7, Qh. 0.05, Gew.
0.6,46/2839.

besonders ausgeschnitten (Nr. 375G-3752)
3750 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. zwei stumpfwinklige Bleche abge-

schrotet, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, zweite ÄbschrotspurRs
Unterkante, Zs. Schlagspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grt.in, L. 4.5,
Qb. 1.3, Qh. 0.1, Gew. 3.0, 46/2930.
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gebogen (Nr. 3724-3735)
3724 Erh. g, Beschr. ehem. L. 15.5, Hs. rechtes Ende abgeschrotet, Zs.

gewellt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.8.2, Qb. l.l, Qh.0.1, Gew.
10.9,4612459.

3725 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 7.8, Qb. 0.6, Qh. 0.08, Gew.
1.6, 4611318,

*3726 Erh. g, Hs. Meissel mehmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.9,8.2.0, Qb. 1.3, Qh.0.08, Gew.5.5, 46/1404.

3727 Erh. g, Enden erhalten, Hs. zweite Abschrotspur auf RS, Blase
(oder Nietloch?), Zs. Enden eingefaltet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 4.3, Qb. 1.0, Qh. 0.05, Gew. 1.7, 4611637.

3728 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. kreisförmig (Kreisaussenseite) und
gerade abgeschrotet, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G:
dgnin, f,,: grün, L.4.3, B.3.0, Dl 0.05, Gew.4.9, 4612517.

3'729 Erh. m, Zs. verbogen und verdreht, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
4.2, Qb. 0.7, Qh. 0.08, Gew. 1.4, 46/1839.

3'130 Erh. g, Beschr. ehem. L. 7 .0, Zs. quer zusammengefaltet, Pat. I, G:
dgrün, A: grün, L.4.1, Qb.0.6, Qh.0.05, Gew. 1.2,4612133.

3731 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, linkes Ende abgeschrotet,
Zs. zusammengebogen, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.3.9, Qb. 1.4,

Qh. 0.05, Gew. 2.0, 46/2437.
3732 Erh. g, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, Qb. 1.6, Qh.0.l, Gew.

3.0,46/1259.
3733 Erh. g, Hs. zweite Abschrotspur aufRS, Zs. zusammengebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, Qb. 1.2, Qh.0.l, Gew. 1.8, 46/1803.
3734 Erh. g, Beschr. ehem. L. 5.4, Zs. zusammengebogen, Pat. I, G:

dgrün, A: grün, L. 2.8, Qb. 0.6, Qh. 0.03, Gew. 1.2,46/1129.
3735 Erh. g, Beschr. ehem. L. 2.9, Hs. Meissel mehmals angesetzt,Zs.

verbogen, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L.2.1, Qb.0.35, Qh.0.08,
Gew. 0.4, 46/2724.

*3736 Päckchen (mind. 2 Komponenten), Erh. g, Bleche mind. einseitig
abgebrochen, Beschr. Y-formiges Blech, in grösseren Arm 2 klei-
nere, einseitig abgeschrotete, unregelmässige Bleche eingeklemmt,
Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5,
B. 2.8, H. 0.5, Dl 0.05, Gew. 5.0, 4611477.

mi t rundem _Aq s-sg!q!tt (Krei saussenseite; Nr. 3 73 7-3 74 8)
Ecke (Nr. 3737.3738)
83737 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. leicht verbogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 9.8, Qb. 2.5, Qh. 0.05,
Gew. 6.9, 4611724,

3738 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L. 5.5, Qb. 1.1, Qh. 0.05, Gew. 1.3, 4612422.

Kanten parallel (Nr. 3739-3743)
*3739 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.

I, G: dgrün, A: grün, L. 8,0, Qb. 0.6, Qh. 0.05, Dm. 12.0, Gew.
1.9,46/2336.

x3740 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt,Zs. ztsammengebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.6.3, Qb. 1.9, Qh.0.l, Gew. 11.9, 46/1776.

3741 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufgebogen, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.3.4, Qb.0.35, Qh.0.05, Gew. 0.6,46/284t.

3742 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, zweite Abschrotspur RS
Unterkante, Zs. Ende aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.9,
Qb. 0.6, Qh. 0.05, Gew. 0.7, 4612842.

3743 Erh. g, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Riss in Unterkante, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L. 2.6, Qb. 0.9, Qh. 0.05, Gew. 0.9,46/2770.

unregelmässig (Nl 31 44-37 46)
3744 Erh. g, Beschr. mit 2 mittelgrossen, unregelmässigen Nieten, RS

rund (Hohlniete?), Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Enden
stark aufgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 9.3, Qb. 2.3, Qh.
0.03, Gew. 12.6, 46/2533.

3745 Erh. g,Zs. Ende umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.6, Qb.
1.3, Qh.0. I, Gew.3.5, 4611629.

3746 Frh. s, Hs. zweite Abschrotspur Unterkante RS, Zs. Ende aufge-
bogen, Pat. II, grün, L.2.7,Qb.0.7, Qh.0.08, Gew. 0.7,46/2940.

3751 Erh. m, Beschr. rechteckiges Blech aus grösserem ausgeschrotet.
Zs. senkrechter Streifen umgebogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.8, B. l.l, Dl 0.03, Gew. 0.6, 46/2432.

x3752 Erh. g, allseitig abgeschrotet, Beschr. 2 Ecken herausgeschrotet.
Hs. Meissel mehrrnals angesetzt, Pat. I, G: dgrün, A: grnn, L.2.7,
B.2.5, Dl 0.05, Gew. 1.4,4611669.

4. Barren (3753-3866)

4.l.In zweiteiliger Form gegossene Barren
(Nr. 3753.3754)

*3753 Erh..g, Gusskante erhalten, Beschr. beide Seiten parallel, Rand ge-
rundet, mit Gussnaht; 3 TK, I gerade; TF Typ l, stark blasig; ver-
rundet, Hs. Gussform 2-teilig, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.3,8.
1.5, Dl 0.8, D2 1.1, Gew. 16.5, MA ARB105, 46/1.102.*3754 Erh. g, Gusskante erhalten, Beschr. beide Seiten parallel, Rand spitz
zulaufend, mit Gussnaht; 3 TK, 2 gerade; TF Typ l; vemrndet, Hs.
Gussform 2teilig, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L.2.2,8. 1.3, Dl 0.2,
D2 1.4, Gew 11.0, MA ARB304, 46/1.99.

4.2. Plankonvexe Barren (Nr. 3755-3 863)

Analysierte Baten Q{r. 3755-3782)
*3755 Erh. g, Gusskante erhalten, Beschr. OS leicht gewellt/gefurcht, bla-

sig, US glatt, blasig, randparallele Linien, Abdrücke; 5 TK, OS 2,
US 3 gerade; TF Typ l; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
10.0, B.8.5, Dl 0.3, D2 2.2,Gew.635.0, MA ARB004, 46/1.143.*3756 Erh. g, Gusskante erhalten, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US
glatt, Abdrücke; 2 TK, OS 2, US 2 gerade; TF Typ l; OS mögli-
che Meisselspur (Absatz); verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün-L.
8.8, B. 6.9, Dl 0.35, D22.55, Gew. 519.7, MA ARB001, 461t.140,
Crivelli 1946, TaL l,l.

*3757 Erh. g, Gusskante erhalten, Beschr. OS stark gefurcht, US glatt, fa-
zettiert;4 TK, OS 1, US 3 gerade; TF Typen I und 2; verrundet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 5.7,8.7.8, Dl 0.35, D2 3.3, Gew.
483.4, MA ARB005, 4611.144.

*3758 Erh. g, Gusskante erhalten, Beschr. OS gewellt, US glatt; 5 TK,
Oq I, US I gerade; TF Typen I und 2; US mögliche Meisselspur
(Absatz); verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rbstfarbener Fleck,
L. 8.1, 8. 8.4, Dl 0.3, D2 2.2, Gew. 429.8, MAARB203, 46/1.51.x3759 Erh. g, Gusskante erhalten, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt, bla-
sig; 4 TK, OS 1, US I gerade; TF Typen I und 3; verrundet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.7.8, B.4.4, Dl 0.3, D22.2,Gew.231.6,
MA ARBt06,4611.2.

*3760 Erh. g, wenig Gusskante erhalten, Beschr. OS leicht gewellt, bla-
sig, US glatt, Abdrücke; 6 TK, US 3 gerade; TF Typ 2; verrundet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 6.2, B. 5.7, Dl 0.4, D2 2.2, Gew.
206.7, MA ARB I 07, 46t 1.20.

*376 I Erh. g, wenig Gusskante erhalten, Beschr. OS sehr stark blasig, US
glatt, Abdrücke;4 TK, OS 2, US 2 gerade; TF Typ 1; verrunder,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.5, B.4.1, D1 0.3, D2 1.8, Gew.97.l,
MA ARB302, 4611.72.

*3762 Erh, g, Gusskante erhalten, Beschr. OS gewellt, US glatt; 3 TK,
95 lr US 2 gcrqde; TF Typ l;verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.3.9,8.3.5, Dl 0.3, D2 1.4, Gew.8l.0, MA ARB202, 46[1.14,*3763 Er!. B, Gusskante erhalten, Beschr. OS gefurcht, blasig, US glatt;
1 TK? US I gerade; TF Typ 1; verrundet, Pat. I, G: dgrtin, A: grun,
L. 3.8, B. 1.8, Dl 0.2, D2 1.4, Gew.30.6, MA ARB20l, 4611.13,*3764 Erh. _g,_G,usskante erhalten, Beschr. OS gewellt, blasig, ÜS glatt; I
fK qS 3 gerade; TF Typ 1; venundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.2.7,8. 1.6, Dl 0.3, D2 1.3, Gew.25.8, MA ARB23l, ARB302,
46il.52.

83765 Erh. g,_Gusskaqle erhalten, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US
glatt, blasig; 3 TK, OS 3, US I gerade; TF Ty[ l;vemrndei'pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.8, B. 1.9, Dt 0.5,'D2 1.6, Gew.2l.l,
MA ARB303, 46il.86.

*3766 Erh. g.,_Gusskante erhalten, Beschr. OS leicht gefurcht, blasig, US
glatt, blasig; 2fK, OS l, US 2 gerade; TF T-yp l; ÜS mOg'iiche
Meisselspur (Absatz); venundet, Pat. I, G: dgrün, A: grUn, ü. 3.1,
8.2.2,D\ 0.2,D2 1.3, Gew.21.0, MA ARBl08, 46nJ0.*376"/ Erh. g, Gusskante erhalten, Beschr. OS gefurcht, US glatt; 3 TK, US

] e9r^ad9; T{ !p"l ! gnd 2; vemrndei, Pat. I, G: dgrtin, A: grün,
L. 1.3, B. 1.7, Dl 0.6, D2 1.0, Gew. 8.1, MA ARB226, 46/1.*.x3768 Erh..g, allseitig abgebrochen, Beschr. OS gefurcht, blasig, US un-
regelmässig, blasig; 4 TK, OS 3, US 3 geräde; TF Typen I und 2;
v-enundg! Pat. I, G: dgrün, A: 9run,L.6.2, B. 5.3, Dl'1.9, D2 3.1,
Gew. 566.6, MA ARB007, 46/1.146.*3769 Erh. g, allseitig_ab-g,ebrochen, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt,
Abdrücke; 5 TK, OS 2, US 4 gerade Kanren; TF Typ l; US Z irOe-

l'' f J; l T:f 
odi' i i :3f f I, ä#:!;! i:il'Ä t fru:: ä,,ii l

.vto"i,.iä'i'i',ll%ti:tüTni?.",""0':,nlro?$"1it""$'#'+lt'5lH:
ä;;;;;r;"; vemtndet' Pat' I, G: !9ry1, e;-9ry1r,^L 6'0' B' 3 7' Dl
l"i -itr 2.5. Gew.244.2, MA ARB003' 46/1.142.

- 
3 ? ?, i'"il ;. ;il,'*Lc 

A:';+A: 
gt i,"ä3', ?3.äää'+l +;$l' ?'"F;J;

iii'rotfi.n" Me-isselspur (Absatz): verrundet'-Pat l' 9: dgrüaA:

"'Ä". 
tl +'+, B. 2.9, Ö I o:3, D2 2.1, cew. 102' l. MA ARB229'

Zstr.ts.
4 7 7 2 ;;; ; u' 

f ?:' ä 3'i:lj3i";.tr"Ti? ?iJ i:i! s.#l,,toHj,f; 3ü:
Li"i-r'r feUsatzi; vemrndetl Pat. t. C: dgrün. A: grün, L 3'4' B'
i-o'nr 'r.r. 

D2 1.5, Gew.57'0, MA ARB230, 4611.26.

*ruur ärh. e, ailseitig abgebrochen, Beschr' OS leicht ggfurcht, US glatt;
' ' '' ;ik-öS 2, US 2 girade; TF Tvp l; US mögliche-Meisselspur (f!-

i"irl: verrunaet, Fat. I, G: dgrun, e: grün, L' 2'8, B' 1 8, D1 0'8'

oz i.l, Cew.20.4. MA ARB228. 4611.27' 
-*üi4 F.;h.'-s..'Gusskante erhalten, Beschr. OS gefurcht, US glan; 2 TK'

"" OS llUS 2 geradel TF Typ ll US mögliche MeisselsPurl verun-

JJ. put. I, cidgrtin, A: grüh, L. 6.2. B' 5.8, D I 0'3' D2 2'2. Gew '

258.4, MA ARB002, 4611 141.

\775 Eri. m, Gusskante erhalten, Beschr' OS gefurcht, US unregelmäs-
'"" ;;, i irr tr tvp I, in Mitte grosse Blase; verrundet, Pat' I, G:

än"un. e' erün, röstfarbene Flecken, L' 3.0, B. 4;7 
'DL 

0'5'D2 l'7 '
dew. 77.1, MA ARBl03, 46/l'104

*7'77 6 E;h. e.. Gusskante erhalten, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt' Ab-"' '" A;ü;f;; 4 TK. 2 oS, 2 US gerade: TF Typ 2l verrundet, Pat' I' G:

dgrtin,'A: grün, L.4.3,8.3.3, Dl 0.3, D2 l8' Gew' 74'5,M4
ARB204,4611.21.

*3777 irh. g, dusskante erhalten, Beschr. OS blasig, US unregelmässig;

3 TK;'US gerade; TF Typ 2; vemrndet, Pat. I' G: dgrün,-A-811n,
iostfarbenei Fleck, L. 3:l',8.2.4, Dl 0.6' D2 0.9' Gew. 58.7' MA
ARB205, 46/1.45.

x3778 Erh. g, Gusskante erhalten, Esschr. OS glatt, U-S unregelmässig;.3
TK, öS l, US I gerade; TF Typ 1; venundet, Pat. I, 9: dgrün,A:
grtin, L. 3.2,8.1.4, Dl 0.3,-D2 1.4, Gew. 43'1, MA ARBI02'
4611.76.

*3779 Erh. g, Gusskante erhalten, Bgsghr oS gefurcht, blasig,^US.glatt,
blasiä; 3 TK, US 2 gerade; TF Typ l; vemtndet, fa1. I, G.-{e19,
A: gffn, L.i.3,8.Le,ot o.e, D2 t.g, Gew' 29.9,MA ARB206,
ARB207, 46/1.50.

*3780 Erh. g, Ecke erhalten, Beschr. OS glatt, US-glatt; 2 TK, OS 2, US

2 geräe; TF Typ 1;vemmdet, Pai, !, G,-d9ry1, A:,1run,-L.2'2'
B."1.3, D1 0.2,i2 0.6, Gew. 10.5, MA ARBl04' 4611.147.

*3781 Erh. g; allseitig abgebrochen, Beschr. O-!,S9yellt, US glan, Ab-
drücki; 4 TK, US I gerade; TF Typ 1; US Hammerspul; vemrn-
det, Pai. I, G: dgrün, A: grün, L. 7'8' B. 6.0, DI 0'4, D227,Gew'
549.1, MA ARB006, 4611.145.

x3782 Erh. g, allseitig abgebrochen, Beschr. OS g9furcht, US glatt; 4 TK,
US dgerade; TF Typ l; verrundet, Pat. I, G: dgrü1, A: 

-g1in, 
r-o9t-

farbenir Fle;k, L. 
'4.q, s. +.2, Dl 1.7 ' D2 2.7 ' Gew ' 223.5' MA'

AP.B22'7, 4611.25.

Nicht analvsierte Barren (Nr 3783-3863)
mit Gusskänte (Nr. 3783-3797)
*3783 Erh. g, Bäschr. OS gefurcht, US unregelm-ässig, Abdrücke;3 TK,

OS 2;ÜS 1 gerade; TF Typ l; angeschmolzen,-weiterer Barrenteil
angeichmolz-en, Pat. I, Gi dgrün, A: grün, L' 8.5, B' 7.9' Dl 0'2,
D2 2.3, Gew. 425.6,46/1.106.

*3784 Erh. g, Beschr. OS unregelmässig, US gewellt, blasig; 3 TKt O-S ?
geradl; TF Typ 1;Riss; venundei, Pat. I,G^:-dgrün, A: grün, L' 6'1,
B. 0.2, ot 0.2, D2 2.0, Gew. 266.7, 46/1.3'7.

*3785 Erh. g, neschr. OS leicht gewellt, US glatt, blasig; 5 TK, OS 1, US
2 gei-ade; TF Typ l;vemrndet, Pat' !.G, dgrün, A: grun,L.4'2,
B.-4.2, Dl 0.4,'D2 2.0, Gew. 99.2, 461 1.3.

*3786 Erh, g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US glatt; 3 TK, OS 2, US
2 geäe; TF Typ 1; verrundet,29. abggsc-hliff9n^' Pat. I, G: dbron-
,""n-dg.ün, A: grün, L.4.1, B.2.7,D| 0.3' D2 2.0, Gew' 57'8,
46/1.74.

*3787 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US glatt; 4TK' US4 ge-

rade;"i'F Typ 2; vemrndet, Pat. l, G: dgrün.,A: grün'-rostfarbener
Fleci<, L. r.Ö, e. :.t, Dl 0.3, D2 1.4, Gew' 51.4' 4611.44'

*3788 Erh. g, Bescir. OS leicht gefurcht, US glatt' bla,sig; 5 TK' Ol J'
US 3-gerade; TF Typen I und 2; OS mögliche Ueiss^el9ng.($!-
satz); iemrndet, Pai.'I, G: dgrün, A: grün, L.3.4, B' 2.5, Dl 0.5,

D2 1.6, Gew 50.3, 4611.61.
*3789 Erh. g,'Beschr. OS leicht gewellt, blasig' US glatt, Abdrückel 3

TK, öS 1, US 3 gerade; TF Typ l; vemrndet, Zs. abglschliffen,
Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, B' 2.2,D1 0.4'D2 1.4' Gew' 39'5,
4611.7 5.

*3790 Erh. m, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt; 4 TK; TF IVn t; v31
rundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, OS: II, grün, L. 3.5, B. 3.0, Dl
0.4,D2 1.4, Gew.34.0, 46/1.29.

*3791 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US glatt, Abdruck; 3 TK,
US 2'gerade; TF Typen I und 2; vemrndet,- Pat.- I, G:-dgrün, A:
srün. i. 3.0, B. 2.0; Dl 0.3, D2 l.l' Gew. 21.8, 46ll'77.

\792 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US gl,att; 2 TK, OS und US I

geradä TF Typ 2; verrundet, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L. 3'0' B'
1.z,ot o.l, D2 1.1, Gew. 18.9,4611.55.

*3'793 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt; 3 TK, O! 4 I-ls-l gq-
rade;-iF Typ 2; venundet Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, B' 1 '9,
D1 0.3, D2 1.3, Gew. 15.2,46/1.88.

*3794 Erh. s. Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 3 TK, US I geradel TF
Typ i; mit tiefem Riss; ve-rrundet' Pat. I, G: dgrün, A: grün,L'2'2'
B-.-1.9, D1 0.2,D2 1.1, Gew. 13.6, 46/r.60.

*3795 Erh. g, geschr. OS leicht gewellt, US gerade, Abdruck; 3 TK, OS

2, USi gerade; TF Typen I und 2; vemrndet, Pat.J, G: dgrün, A:
gitin, L."t.e, B. 2.0, Di 0.3,D2 0.e,9qy -l-l I 46t1.e2.

\196 Erh. g, Beschr. OS glatt, US glatt; 3 TK; TF Typ 2, OS mit Ris-
sen; ünundet, Pat.-I, G: dgitin, A: grün, eine Seite weisslich
(Blei?), L. 1.3, B. 1.4, Dl 1.3. Gew' 9'6'46/1'82.

*3797 tlrh. m, Beschr. OS leicht gewelh' US gerade; 2 TK; TF Typ l;
vemrndet, Pat. I, G: dgrün, Ä: grün, L' 1.2, 8.2.3' Dl 0'3'D20'7,
Gew. 6.1, 4611.93.

ohne Gusskante (allseitig abgebrochen; Nr' 3798-3863) -,. ^^*3798 Erh. g, Besthr. Osleicht gefurcht, US glatt, Abdrücke; 4 TK' OS

I, US3 gerade; TF Typ 2; verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
r.o, e. rla, Dt t.7,ö2 2.6. Gew. 323.8,4611.7. ,

37gg Erh. g, Beichr. OS gefurcht, blasig, US glatt/leicht gewellt; 3 TK,
OS l-gerade; TF Typ l;vemrndet, Pat. I, G: dgrün' A: grün, L'
6. l, B:3.8, Dt 1.7.-b2 3.1. Gew.25t.6.46ll.tt'

3800 Erh. g, Beichr. OS gefurcht, US glatt Abdrücke; 5 TK' OS 1, US

4 gerääe; TF Typ ll verrundet, Pät'1, G: 
-dg1ün, 

A: grün,.l9IlT-
be"ner Fleck, L.-5.7, B. 4.3, Dl 1.1, D2 2.8, Gew. 211.9' 46/l'15.

3801 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US glatü 4 TK, OS 4 gerade; TF Typ
I unf, 2; mögliche- Meisselspui (Absatz); vem.rndet, Pat. I, G:

dgrün, A: grün: L.5.4,8.3.6,D1 1.5,D22.0'Gew. 178'8, 4611.19.

3802 eih. g, neichr. OS leicht gewellt, stark blasig, US.glart, blasig;5
TK, öS 2, US 3; TF Typ-l;vemrndet, Pat. I, G: dgrün, Ar grün,

L.5.2,8.4.6,Dl 1.3, D2 t'9, Gew. 176,8' 461132.
*3803 Erh. g, US motlem abgeschliffen, Beschr' OS gefurcht, US blasig;

4 TK:-OS 4, US 2 gerade; TF Typ 2; OS mögliche Meisselspur
(Absatz;; vemrndet,-Pat. I, G: dgirin, A: grün, L.5'1,8.3.9, Dl
0.9,D2 2.2, Gew. 176.5, 46/1.12.

3804 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 7 TK; TF-!p^Z: y.t
runde"t, Pat. I, G: dgrün, Ä: grün, L.5.3,8 3.8. Dl 1.0' D2 2'l'
Gew. 173.5,4611.5.

*3805 Erh. g, Beschr. oS leicht gewellt, blasig; 4 TK; TF Typ l.; US mög-
liche*Meisselspur (Absatz); verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L'
6.5, B.3.9, Di 0;7,D2 2.0, Gew. 158.9,4611.30.

3806 Erh. g, Beichr. OS leicht gefurcht, US glatt' blasig; 4 TK, OS 
-1,

US igerade; TF Typ l;vtmrndet. Pa!. I, G: dgrün, A: grün, L'
5.1,8.4.7,DI 1.2.D2 2.0, Cew. 155.3'4611.6.

*3807 Erh. g, Beschr. oS glatt, blasig, US glatt;-4 TK,^US 2 gerade; TF
Typ 1-; US starke Hammerspur; vem;ndet, Pat. I, G: dgrün' A: grün,
L.'4.4,8,4.0, Dl 1.8, D2 2.1, Gew. 146.4' 46/1.4.

3808 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 5 TK; TF Tyn-2; 
.U-S

Hamäerspuren; verrundetfPat. I, G: dgrün' A: grün, L.4.7,8.4'6,
Dl 0.9, D2 1.5, Gew. 126,5,46/1.1.

3809 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US glatt, blasig; 3 TK, O-S I gerade;

TF Tlp 1, eine Fläcle stark blasiÄ; rerrundet. Pat. I, G: dgrün, A:
grun,L. +.4, B. 3.2, Dl 1.8, D2 2.6, Gew. 124.3' 4611.8'

3810 Erh..g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt,^Abdruck; 5 TK; OS

1, US-i gerade; TF Typ I fverrundet, Pat. I. G: dgrün, A: grün, L'
4.4, B. 3.0, Dl 0.9. D2 1.9, Gew. Ill.3. 4611 .53.

x38ll Erh. g, Beichr. OS leicht gewellt, wenige Blas-en, US glan, le-icht

blasiff 6 TK, US 2 gerade; TF Typen I und 2; US mögli,che.MeF-
selsp-ur (Absatz); verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.8, B.
3.8,-D1 0.85, D2 1.7, Gew. 109.7,4611.9.

3812 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt' Abdrücke; 5 TK' OS

2, U5.3 gerade; TF Typ l;vemrndet, Pat.,l. G: dgrün, A: grün, L.
4.0,8.3.3, Dl 1.4,D2 2.3, Gew.95'5,46/l'17.

*3813 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig; 4 TK, OS 2, US 3 gera-

de; T-F Typ 1; vemrndet, Pat' I, G: dgrün, A: grün, L' 4.3'8.2'8'
Dl l;7,D2 1.9, Gew. 94.7,4611.71.

*3814 Erh. g,.Beschr. OS sehr stark blasig, US-slatt; 4 TK, OS 41 VS-4
geradä; TF Typ 1; vemrndet, Pat' l, G: dgrün, A: grün, L 3.8, B'
3.5, Dl 0.4, D2 1.8, Gew' 85.6,46ll;13.

3815 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US unregelmässig;-6]K1 TeIVq .l;
vemridet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.4.6,8' 3.5' Dl 0.8, D2 1.8,

Gew. 84.0, 4611.48.
*3816 Erh. g, Beschr. OS glatt, blasig, US glatt; 4 TK;.TFJyp. l; meh-

rere Fisse; vemrndei, Pat. I, G: dgrün, A: grün, im Bruch weisse

Stelle (Blei?), L.3.3, B.3.1, Dl 1.6, D2 2'1, Gew.74.7'46/1.68'
3817 Erh. g,'Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 6 TK, OS 3' US 3 ge-

rade;tiF Typ l; verrundet;Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.2, B. 3.0,

D1 0.8, D2 1.6, Gew.74.5,4611.18.
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3747 Päckchen (l Stück), Erh. g, Enden erhalten, Beschr. Ecksfück, Hs.
Meissel mehrmals angesetzt, Zs. zweimal eingefaltet, Pat. I, G:
dgnin, A: grun,L,2.4, B. 1.5, H. 0.8, Dl 0.03, Gew. 1.8, 4612419.*3748 Päckchen (mind.2 Komponenten), Erh. g, ganz, Beschr. Blech drei-
eckig, zweiseitig abgeschrotetes, dickeres Blechstück mit Enden
festgeklemmt, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, Pat. I, G: dgnin,
A: grün, L.2.9,8. 1.7, H. 0.8, Dl 0.1, D2 0.2, Gew. 5.8,46/2400.

3749 mit rundem Ausschnitt (Kreisinnenseite), Erh. g, Beschr. Unter-
kante gerade, Hs._Meissel mehrmals angesetzt, Zs. Ende aufge-
bogen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.5, Qb. 0.7, Qh. 0.05, Gew.
0.6,46/2839.

besonders ausgeschnitten (Nr. 375G-3752)
3750 Erh. g, Ende erhalten, Beschr. zwei stumpfwinklige Bleche abge-

schrotet, Hs. Meissel mehrmals angesetzt, zweite ÄbschrotspurRs
Unterkante, Zs. Schlagspuren, Pat. I, G: dgrün, A: grt.in, L. 4.5,
Qb. 1.3, Qh. 0.1, Gew. 3.0, 46/2930.
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3818 Erh. g, Beschr. OS blasig, US glatt, Abdrücke;5 TK, OS 2, US 2
gerade; TF Typen I und 2, US Riss; US mögliche Meisselspur (Ab-
satz); vemundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B. 3.0, Dl 0.8,
D2 1.7, Gew. 66.4, 4611.54.

*3819 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt, blasig; 5 TK, OS 1,
US 2 gerade; TF Typen I und 2; US mögliche Meisselspur (Ab-
satz); vemrndet, Zs. srark abgeschiffen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.1,8.3.3, D1 0.7, D2 1.5, Gew. 63.4,46/1.31.

3820 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glan; 4 TK, OS 3, US 2 ge-
rade; TF Typ 1; venundet, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 3.0, B. 2.3,
Dl 1.4, D2 2.0, Gew. 60.2, 46/l .22.

*3821 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, blasig, US glatt, blasig; 4 TK,
US 4 gerade; TF Typ l; US 2 mögliche Meisselspuren (Absatz);
vemrndet, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 3.0, B.2.7,Dl 0.5, D2 1.5,
Gew. 52.6, 46/1.33.

3822 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, blasig, US glatt mit feinen Strei-
fen;4 TK, OS 2, US 4 gerade; TF Typ 2; US mögliche Meissel-
spuren (Absatz); vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, B.
2.4,Dl 0.'7, D2 1.6, Gew. 51.9,46/1.85.

3823 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellr, US glan; 4 TK, OS 4, US 3 gera-
de; TF Typ l; OS mögliche Meisselspur (Absatz); vemmdet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.2,8.2.9,D1 0.9, D2 1.9, Gew. 51.5,46/1.43.*3824 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 5 TK, OS 2 gerade; TF
Typ l; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.
2.5, B. 2.3, Dl 2.7, Gew. 49.3,46/1.46.

3825 Erh. g, Beschr. OS ungegelmässig, US gerade; 3 TK, OS 2, US 2
gerade; TF Typ l; verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B.
2.8,D1 1.2, D2 1.5, Gew. 47.3,46/1.63.

3826 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt; 3 TK, OS 2, US 2 ge-
rade; TF Typ l; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.3.6,8.2.4,
Dl 1.5, D2 1.8, Gew. 47.0,4611.41.

3827 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 4 TK, US 2 gerade; TF
Typ l; US starke Hammerspuren; verrundet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.3.2,8.2.9, Dl 1.9, Gew. 46.8,46/1.57.

3828 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt, blasig; 3 TK, OS l, US
2 gerade; TF Typ l; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0,
B. 2.4, Dl L7 , D2 2.0, Gew. 46.4, 46/1.58.

*3829 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt, wenig Blasen; 4 TK,
US 4 gerade; TF Typ 2, an einer Stelle grosse Blasen; US 2 mög-
liche Meisselspuren (Absatz); vemrndet, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: grün, L.3.4,8.2.3, Dl 0.8, D2 1.6, Gew. 45.2,46/1.39.

*3830 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 4 TK, OS 2, US 2 ge-
rade; TF Typ l; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, B. 2.8,
Dl 0.6, D2 1.8, Gew. 44.7,4611.23.

3831 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 5 TK; TF Typ 2; US
Hammerspuren; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, B. 1.7,
Dl 1.0, D2 1.5, Gew. 42,9,46/1.81.

3832 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 5 TK, US I gerade; TF
Typ 1; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.3.2, B. 2.0, Dl l.l,
D2 1.6, Gew. 39.0, 46/1.47 .

3833 Erh. g, Beschr. OS glatt, US glatt; 4 TK, OS l, US 4 gerade; TF
Typ l; US 2 mögliche Meisselspuren (Absatz); vemrndet, Pat, I,
G: dgrün, A: grün, L.2.8,8.2.7,D1 1.5, D2 1.6, Gew.38.9,
4611.69.

3834 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US glatt; 4 TK, OS 3, US 4 gerade;
TF Typ l; vemrndet, Zs. stark abgeschliffen, Pat. I, G: dgrün, A:
gnin, L. 3.0,8.2.2, Dl 0.6, D2 1.3, Gew. 38.7,4611.49.

*3835 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US glatt, Abdruck; 5 TK, US 5 gera-
de; TF Typ l;verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.7,8:2.5,
Dl 0.9,D2 1.5, Gew. 38.5,46/1.79.

3836 Erh. g, Beschr. OS glatt, US glatt; 4 TK, OS 2, US 4 gerade; TF
Typ 2; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, B. 1.9, Dl 1.5,
Gew. 38.4, 4611.59.

383-l Erh. g, Beschr. OS gewellt, blasig, US gerade; 3 TK, OS 2 gera-
de; TF Typ l; US Hammerspur; verrundet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.3.5, B. 1.0, Dl 1.0, D2 1.8, Gew.3'7.4,46/t.16.

3838 Erh. & Beschr. OS gefurcht, US glatt, Abdruck; 5 TK, 2 US gera-
de; TF Typ 2, mit Rissen; mögliche Meisselspur (Absatz); vemrn-
det, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3, B.2.7,D| 0.8, D2 1.5, Gew.
3',7 .0, 46/1.28.

x3839 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, stark blasig, US glatt, blasig; 4
TK, OS 1, US 4 gerade; US 3 mögliche Meisselspuren (Absttz);
verrundet, Zs. abgeschliffen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,8.
1.7, Dl l.l, D2 1.7, Gew. 33.7,4611.84.

3840 Erh. g, Resshl. oS leicht gewellt, US glatt; 4 TK, US 3 gerade; TF
Typ l, in einer Fläche stark blasig; US mögliche Meisselspur (Ab-
satz); vem:ndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7,8.2.4,Dl 0.7,
D2 1.8, Gew 33.3,46/1.67.

3841 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US glatt; 4 TK, US I ge-
rade; TF Typ 2; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L.2.9,B. 1.9,
Dl 0.8, D2 1.5, Gew. 32.2,46/1.89.

3842 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US glatt; 4 TK, OS l, US
4 gerade; TF Typ l; US mögliche Meisselspui (Absatz); vemrndet,
Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2,9, B. 2.0, D1 0.6,D2 1.3, Gew. 30.3,
46/t.35.

3843 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 4 TK, OS 2, US 4 ge-
rade; TF Typ l;vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L.2.2,B. 1.9,
Dl 1.3, D2 1.4, Gew. 29.9,46/1.'18.

3844 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt, blasig; 4 TK, US 3 ge-
rade; TF Typ l;vem-rndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, B. 2.1,
Dl 0.8, D2 1,4, Gew. 29.7,46/1.96.

3845 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt; 3 TK, OS 2, US 2 ge-
rade; TF Typ l; vem,rndet, Zs. stark abgeschliffen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.0, B.2.0, Dl 1.0, D2 1.5, Gew. 28.3,4611.62.

3846 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt; 3 TK, US I gerade;
TF Typ l; US mögliche Meisselspur (Absatz); verrundet, Pat. I, G:
dgrün, A: grun,L.2.4, B. 1.9, Dl 2.0, Gew. 27.1,4611.64.

x3847 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt; 3 TK, US 3 gerade;
TF Typ 2; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, B.2.1, Dl
1.2, D2 1.9, Gew. 27.1, 461 1.24.

3848 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, blasig, US glatt; 4 TK, OS 4,
US 2 gerade; TF Typ l; verrundet, Zs. abgeschliffen, Pat. I, G:
dbronzen-dgnin, A: grün, L.2.9,8.1.8, Dl 0.7, D2 1.5, Gew.26.l,
46t1.91.

3849 Erh. g, Beschr. OS glatt, US glatt; 4 TK, OS l, US 1 gerade; TF
Typ l; OS Hammerspuren? US mögliche Meisselspur; venundet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.9, B. 1.9, Dl 0.9,D2 1.1,Gew.25J,
46t1.90.

*3850 Erh. B.Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt; 5 TK, OS l, US 2 ge-
rade; TF Typ l; verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, B.2-.1,
Dl 0.5, D2 1.3, Gew.24.9,4611.42.

3851 Erh. g, Beschr. OS stark blasig, US glatt; 4 TK, OS 2, US 4 gera-
de; TF Typ l; verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, B. 1.8,
Dl 1.0, D2 1.2, Gew. 23.4,4611.80.

3852 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt, blasig; 4 TK, OS I
gerade; TF Typ l; Riss; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8,
B. 2.3, Dl 0.7,D2 r.2, Gew. 23.3, 4611.40.

3853 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US glatt; 3 TK, OS 2, US
2 gerade; TF Typ l; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.3,
B. 2.1, Dl 1.3, D2 1.5, Gew. 22.8, 4611.36.

3854 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US glatt; 4 TK, OS 2 gerade; TF Typ
l;verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.5,8. 1.9, Dl 0.6, D2
l.l, Gew 20.4,4611.56.

3855 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 4 TK, US 3 gerade; TF
Typ 2; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.4,8.2.l,Dl 0.9,
D2 1.2, Gew. 20.4, 46/1.100.

3856 Erh. g, Beschr. OS glatt, US glatt; 3 TK, US 2 gerade; TF Typ 1;
vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.2, B. 1.5, Dl 1.6,D2 1.9,
Gew. 16.2, 46/1.97 .

3857 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US glatt; 3 TK; TF Typ l; vemrndet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.3, B. 1.9, D1 0.4,D2 t.0, Gew. 15.4,
46il.87.

*3858 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 4 TK, OS l, US 3 ge-
rade; TF Typl; US mögliche Meisselspur (Absatz); verrundet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.2,8. 1.5, Dl 0.8, D2 l.l, Gew. 15.1,
46lt.t01 .

3859 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 4 TK, OS 2, US 4 ge-
rade; TF Typ l;vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.0, B. 1.9,
Dl 0.5, D2 0.9, Gew. 12.1,4611.'10.

3860 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US glatt; 4 TK, US 2 gerade; TF Typ
l; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9,8. 1.2, Dl 1.0, D2
l.l, Gew 11.6,4611.98.

3861 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US gerade; 4 TK, OS 2,
US 2 gerade; TF Typ l; verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.1,8. 1.3, Dl 0.5, D2 1.0, Gew. 10.3,46/1.94.

*3862 Erh. m, Beschr. OS glatt, US unregelmässig; 4 TK, OS I gerade;
TF Typ l;vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.0, B. 1.5, Dl
0.5, D2 l.l, Gew. 9.5, 4611.103.

3863 Erh. g, Beschr. OS blasig, US glatt; 4 TK, OS 2, US 2 gerade; TF
Typ l;vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4, B. 1.4, Dl 0.7,
D2 1.0, Gew 9.2,46/1.95.
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4.3. Sonderform (Nr. 3864)
x3864 Erh. g, Gusskante erhalten,

TK, OS 2, US I gerade; TF
kante, Pat. I, G: dgrün, A:
Gew.29.2, 4611.107.

Beschr. OS gewellt, US glatt, blasig; 2
Typ l. blasig; verrundet; gerade Guss-
grün, L. 3.4, B. 2.'7, Dl 0.9, D2 1.0,

4.4. Unbestimmbare Stücke (Nr. 3865.3866) (/-)
*3 865

3866

Erh..g,_ohrre erhaltene Oberfläche. Beschr. TF Typ I, blasig; ma-
gnetisch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 3-.6, B.
1.5, Dl 0.6, D2 0.8, Gew. l4.4,MA ARBl0l, 4611.66.
Erh. g, nur eine Oberfläche erhalten, Beschr. US glan;4 TK; TF
Typ l; vemm_det, Pat. I. G: dgrün, A: grün, L. l:9, B. 1.8, Dl
1.8, Gew. 13.2,4611.65. 
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Taf. 1. Arbedo TI, Depot. Massstab 17 und 18 1:2, sonst 2:3. ) Entnahmestelle für Metallanalyse'

Tav. l. Arbedo TI, ripostiglio. Nn. 17 e 18 scala l:2, altrimenti 2:3. D Punto di prelievo per le analisi fisiche del metallo'
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3818 Erh. g, Beschr. OS blasig, US glatt, Abdrücke;5 TK, OS 2, US 2
gerade; TF Typen I und 2, US Riss; US mögliche Meisselspur (Ab-
satz); vemundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.5, B. 3.0, Dl 0.8,
D2 1.7, Gew. 66.4, 4611.54.

*3819 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt, blasig; 5 TK, OS 1,
US 2 gerade; TF Typen I und 2; US mögliche Meisselspur (Ab-
satz); vemrndet, Zs. srark abgeschiffen, Pat. I, G: dgrün, A: grün,
L.4.1,8.3.3, D1 0.7, D2 1.5, Gew. 63.4,46/1.31.

3820 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glan; 4 TK, OS 3, US 2 ge-
rade; TF Typ 1; venundet, Pat. I, G: dgrün, A: gnin, L. 3.0, B. 2.3,
Dl 1.4, D2 2.0, Gew. 60.2, 46/l .22.

*3821 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, blasig, US glatt, blasig; 4 TK,
US 4 gerade; TF Typ l; US 2 mögliche Meisselspuren (Absatz);
vemrndet, Pat. I, G: dgnin, A: grün, L. 3.0, B.2.7,Dl 0.5, D2 1.5,
Gew. 52.6, 46/1.33.

3822 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, blasig, US glatt mit feinen Strei-
fen;4 TK, OS 2, US 4 gerade; TF Typ 2; US mögliche Meissel-
spuren (Absatz); vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 4.0, B.
2.4,Dl 0.'7, D2 1.6, Gew. 51.9,46/1.85.

3823 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellr, US glan; 4 TK, OS 4, US 3 gera-
de; TF Typ l; OS mögliche Meisselspur (Absatz); vemmdet, Pat. I,
G: dgrün, A: grün, L.3.2,8.2.9,D1 0.9, D2 1.9, Gew. 51.5,46/1.43.*3824 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 5 TK, OS 2 gerade; TF
Typ l; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L.
2.5, B. 2.3, Dl 2.7, Gew. 49.3,46/1.46.

3825 Erh. g, Beschr. OS ungegelmässig, US gerade; 3 TK, OS 2, US 2
gerade; TF Typ l; verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.0, B.
2.8,D1 1.2, D2 1.5, Gew. 47.3,46/1.63.

3826 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt; 3 TK, OS 2, US 2 ge-
rade; TF Typ l; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.3.6,8.2.4,
Dl 1.5, D2 1.8, Gew. 47.0,4611.41.

3827 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 4 TK, US 2 gerade; TF
Typ l; US starke Hammerspuren; verrundet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.3.2,8.2.9, Dl 1.9, Gew. 46.8,46/1.57.

3828 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt, blasig; 3 TK, OS l, US
2 gerade; TF Typ l; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0,
B. 2.4, Dl L7 , D2 2.0, Gew. 46.4, 46/1.58.

*3829 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt, wenig Blasen; 4 TK,
US 4 gerade; TF Typ 2, an einer Stelle grosse Blasen; US 2 mög-
liche Meisselspuren (Absatz); vemrndet, Pat. I, G: dbronzen-dgrün,
A: grün, L.3.4,8.2.3, Dl 0.8, D2 1.6, Gew. 45.2,46/1.39.

*3830 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 4 TK, OS 2, US 2 ge-
rade; TF Typ l; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, B. 2.8,
Dl 0.6, D2 1.8, Gew. 44.7,4611.23.

3831 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 5 TK; TF Typ 2; US
Hammerspuren; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.5, B. 1.7,
Dl 1.0, D2 1.5, Gew. 42,9,46/1.81.

3832 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 5 TK, US I gerade; TF
Typ 1; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.3.2, B. 2.0, Dl l.l,
D2 1.6, Gew. 39.0, 46/1.47 .

3833 Erh. g, Beschr. OS glatt, US glatt; 4 TK, OS l, US 4 gerade; TF
Typ l; US 2 mögliche Meisselspuren (Absatz); vemrndet, Pat, I,
G: dgrün, A: grün, L.2.8,8.2.7,D1 1.5, D2 1.6, Gew.38.9,
4611.69.

3834 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US glatt; 4 TK, OS 3, US 4 gerade;
TF Typ l; vemrndet, Zs. stark abgeschliffen, Pat. I, G: dgrün, A:
gnin, L. 3.0,8.2.2, Dl 0.6, D2 1.3, Gew. 38.7,4611.49.

*3835 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US glatt, Abdruck; 5 TK, US 5 gera-
de; TF Typ l;verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.7,8:2.5,
Dl 0.9,D2 1.5, Gew. 38.5,46/1.79.

3836 Erh. g, Beschr. OS glatt, US glatt; 4 TK, OS 2, US 4 gerade; TF
Typ 2; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, B. 1.9, Dl 1.5,
Gew. 38.4, 4611.59.

383-l Erh. g, Beschr. OS gewellt, blasig, US gerade; 3 TK, OS 2 gera-
de; TF Typ l; US Hammerspur; verrundet, Pat. I, G: dgrün, A:
grün, L.3.5, B. 1.0, Dl 1.0, D2 1.8, Gew.3'7.4,46/t.16.

3838 Erh. & Beschr. OS gefurcht, US glatt, Abdruck; 5 TK, 2 US gera-
de; TF Typ 2, mit Rissen; mögliche Meisselspur (Absatz); vemrn-
det, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.3, B.2.7,D| 0.8, D2 1.5, Gew.
3',7 .0, 46/1.28.

x3839 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, stark blasig, US glatt, blasig; 4
TK, OS 1, US 4 gerade; US 3 mögliche Meisselspuren (Absttz);
verrundet, Zs. abgeschliffen, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.2,8.
1.7, Dl l.l, D2 1.7, Gew. 33.7,4611.84.

3840 Erh. g, Resshl. oS leicht gewellt, US glatt; 4 TK, US 3 gerade; TF
Typ l, in einer Fläche stark blasig; US mögliche Meisselspur (Ab-
satz); vem:ndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.7,8.2.4,Dl 0.7,
D2 1.8, Gew 33.3,46/1.67.

3841 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US glatt; 4 TK, US I ge-
rade; TF Typ 2; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L.2.9,B. 1.9,
Dl 0.8, D2 1.5, Gew. 32.2,46/1.89.

3842 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US glatt; 4 TK, OS l, US
4 gerade; TF Typ l; US mögliche Meisselspui (Absatz); vemrndet,
Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2,9, B. 2.0, D1 0.6,D2 1.3, Gew. 30.3,
46/t.35.

3843 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 4 TK, OS 2, US 4 ge-
rade; TF Typ l;vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grnn,L.2.2,B. 1.9,
Dl 1.3, D2 1.4, Gew. 29.9,46/1.'18.

3844 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt, blasig; 4 TK, US 3 ge-
rade; TF Typ l;vem-rndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8, B. 2.1,
Dl 0.8, D2 1,4, Gew. 29.7,46/1.96.

3845 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt; 3 TK, OS 2, US 2 ge-
rade; TF Typ l; vem,rndet, Zs. stark abgeschliffen, Pat. I, G: dgrün,
A: grün, L.3.0, B.2.0, Dl 1.0, D2 1.5, Gew. 28.3,4611.62.

3846 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt; 3 TK, US I gerade;
TF Typ l; US mögliche Meisselspur (Absatz); verrundet, Pat. I, G:
dgrün, A: grun,L.2.4, B. 1.9, Dl 2.0, Gew. 27.1,4611.64.

x3847 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt; 3 TK, US 3 gerade;
TF Typ 2; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.3.0, B.2.1, Dl
1.2, D2 1.9, Gew. 27.1, 461 1.24.

3848 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, blasig, US glatt; 4 TK, OS 4,
US 2 gerade; TF Typ l; verrundet, Zs. abgeschliffen, Pat. I, G:
dbronzen-dgnin, A: grün, L.2.9,8.1.8, Dl 0.7, D2 1.5, Gew.26.l,
46t1.91.

3849 Erh. g, Beschr. OS glatt, US glatt; 4 TK, OS l, US 1 gerade; TF
Typ l; OS Hammerspuren? US mögliche Meisselspur; venundet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.9, B. 1.9, Dl 0.9,D2 1.1,Gew.25J,
46t1.90.

*3850 Erh. B.Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt; 5 TK, OS l, US 2 ge-
rade; TF Typ l; verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 3.3, B.2-.1,
Dl 0.5, D2 1.3, Gew.24.9,4611.42.

3851 Erh. g, Beschr. OS stark blasig, US glatt; 4 TK, OS 2, US 4 gera-
de; TF Typ l; verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.3, B. 1.8,
Dl 1.0, D2 1.2, Gew. 23.4,4611.80.

3852 Erh. g, Beschr. OS leicht gefurcht, US glatt, blasig; 4 TK, OS I
gerade; TF Typ l; Riss; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.8,
B. 2.3, Dl 0.7,D2 r.2, Gew. 23.3, 4611.40.

3853 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US glatt; 3 TK, OS 2, US
2 gerade; TF Typ l; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.3,
B. 2.1, Dl 1.3, D2 1.5, Gew. 22.8, 4611.36.

3854 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US glatt; 4 TK, OS 2 gerade; TF Typ
l;verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.5,8. 1.9, Dl 0.6, D2
l.l, Gew 20.4,4611.56.

3855 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 4 TK, US 3 gerade; TF
Typ 2; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 2.4,8.2.l,Dl 0.9,
D2 1.2, Gew. 20.4, 46/1.100.

3856 Erh. g, Beschr. OS glatt, US glatt; 3 TK, US 2 gerade; TF Typ 1;
vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grun,L.2.2, B. 1.5, Dl 1.6,D2 1.9,
Gew. 16.2, 46/1.97 .

3857 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US glatt; 3 TK; TF Typ l; vemrndet,
Pat. I, G: dgrün, A: grün,L.2.3, B. 1.9, D1 0.4,D2 t.0, Gew. 15.4,
46il.87.

*3858 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 4 TK, OS l, US 3 ge-
rade; TF Typl; US mögliche Meisselspur (Absatz); verrundet, Pat.
I, G: dgrün, A: grün, L.2.2,8. 1.5, Dl 0.8, D2 l.l, Gew. 15.1,
46lt.t01 .

3859 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, US glatt; 4 TK, OS 2, US 4 ge-
rade; TF Typ l;vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.0, B. 1.9,
Dl 0.5, D2 0.9, Gew. 12.1,4611.'10.

3860 Erh. g, Beschr. OS gefurcht, US glatt; 4 TK, US 2 gerade; TF Typ
l; vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.9,8. 1.2, Dl 1.0, D2
l.l, Gew 11.6,4611.98.

3861 Erh. g, Beschr. OS leicht gewellt, blasig, US gerade; 4 TK, OS 2,
US 2 gerade; TF Typ l; verrundet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.
2.1,8. 1.3, Dl 0.5, D2 1.0, Gew. 10.3,46/1.94.

*3862 Erh. m, Beschr. OS glatt, US unregelmässig; 4 TK, OS I gerade;
TF Typ l;vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L.2.0, B. 1.5, Dl
0.5, D2 l.l, Gew. 9.5, 4611.103.

3863 Erh. g, Beschr. OS blasig, US glatt; 4 TK, OS 2, US 2 gerade; TF
Typ l;vemrndet, Pat. I, G: dgrün, A: grün, L. 1.4, B. 1.4, Dl 0.7,
D2 1.0, Gew 9.2,46/1.95.
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4.3. Sonderform (Nr. 3864)
x3864 Erh. g, Gusskante erhalten,

TK, OS 2, US I gerade; TF
kante, Pat. I, G: dgrün, A:
Gew.29.2, 4611.107.

Beschr. OS gewellt, US glatt, blasig; 2
Typ l. blasig; verrundet; gerade Guss-
grün, L. 3.4, B. 2.'7, Dl 0.9, D2 1.0,

4.4. Unbestimmbare Stücke (Nr. 3865.3866) (/-)
*3 865

3866

Erh..g,_ohrre erhaltene Oberfläche. Beschr. TF Typ I, blasig; ma-
gnetisch, Pat. I, G: dgrün, A: grün, rostfarbener Fleck, L. 3-.6, B.
1.5, Dl 0.6, D2 0.8, Gew. l4.4,MA ARBl0l, 4611.66.
Erh. g, nur eine Oberfläche erhalten, Beschr. US glan;4 TK; TF
Typ l; vemm_det, Pat. I. G: dgrün, A: grün, L. l:9, B. 1.8, Dl
1.8, Gew. 13.2,4611.65. 
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Taf. 1. Arbedo TI, Depot. Massstab 17 und 18 1:2, sonst 2:3. ) Entnahmestelle für Metallanalyse'

Tav. l. Arbedo TI, ripostiglio. Nn. 17 e 18 scala l:2, altrimenti 2:3. D Punto di prelievo per le analisi fisiche del metallo'
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