
DIE VOLKER IM NORDWESTEN DER IBERISCHEN 

HALBINSEL ZU BEGINN DER ROMISCHEN KAISERZEIT1

1 Der Vortrag ist alsBericht liber den Stand unserer Kenntnisse 

vcrfaBt worden; einigcs von seinem Inhalt, vor aliem der Kapitel

1-8, habe ich an anderer Stelle mit gleicher oder grbBerer 

Ausfllhrlichkeit dargestellt (Untermann 1980, 1983. 1,1983. 2), 

und an vielen Stellen kann ich wertvolle Untersuchungen und

VON

JURGEN UNTERMANN (Koln)

Die iberische Halbinsel ist gegen Frankreich durch den Gebirgswall der Pyrenâen abgegrenzt, der 

nirgendwo muhelos zu iiberqueren ist, auch nicht an den Kiisten entlang, weder an der baskischen Kiiste 

im Westen noch liber das Cap de Creus hinweg im Osten. Der einzige ganzjăhrig offene Ubergang, der 

PaB von Le Perthus, wird seit uralten Zeiten von der groBen StraBe genutzt, die sonst stets nahe der 

Mittelmeerkiiste verlăuft, - der via Heraclea, der spâter die romische via Augusta folgte, und die bis heute 

die wichtigste Landverbindung zwischen der Halbinsel und dem mittleren Europa geblieben ist. Alle 

bedeutenden Kultureinfliisse und Handelskontakte und alle groBen militărischen Invasionen des Altertums 

haben Hispanien entweder iiber diese StraBe oder auf dem Seeweg, und zwar ausnăhmslos iiber das 

Mittelmeer erreicht.

; Die wichtigsten Tore das Landes nach auBen waren die Mittelmeerhâfen - namentlich die 

Griechenstadt Emporion, die Stădte Tarraco^ Saguntum, Carthago Nova, die phonikischen Faktoreieh 

entlang der Siidktiste Andalusiens und die unmittelbar jenseits der Engfc von Gibraltar’gelegenen Stâdte 

Gades und Hispalis (heute Cădiz und Sevilla)- und nur die beiden letztgenănnten erlaubten eineri 

ungehinderten Zugang zum Binnenland, zum weiten und fruchtbaren Țiefland des Guadalquivir und zu 

den erzreichen Hiigeln der Sierra .Morena. Alle Mittelmeerhâfen liegeri unter schroffen Kiistengebirgen, 

bestenfalls umgeben von kleinen Terrassenlandschaften oder Șchwemmlandebenen.

Jenseits dieser Kiistengebirge beginnt die Meseța: groBe Răume, die ihrerseits wieder durch 

unwegsame Gebirgsketten voneihander getrennt sind: das vom Ebro beherrschte aragonesische Binnenland; 

das Einzugsgebiet von Tajo und Guadiana mit den^weitenEbenen der Mancha; nordlich des kastilischen 

Scheidegebirges Altkastilien, durchflossen vom .Duero und seinen Nebenfliissen, nach Westen hin 

allmâhlich abflachend zur spanischen und/portugiesischen Estremadura und zum nordportugiesischen 

Htigelland. SchlieBlich im Norden wieder wildes Hochgebirge entlang der Kiiste und nur im âuBersten 

Nordwesten die etwas weniger abweisenden Mittelgebirgsziige von Galizien. Alles in aliem ein Land, das 

eher Grenzen und Barrieren bietet als Einheit: es ișt kein Zufall, dass es immer wieder harter politischer 

und militârischer Macht bedurfte, um in der iberischen Halbinsel iiberregionale Staatsgebilde zu schaffen.

; 2.

Die Karte 1 laBt - stark vereinfacht - die ettfnische Aufgliederung erkennen, wie sie uns'durch 

Strabo, Plinius und vor aliem durch den Geographen ClaiidiUs Ptolemâus iiberliefert ist2: bei diesen Autoren, 

am konsequentesten bei dem letztgenănnten, ist die ganze Halbinsel liickenlos in Territorien von 

unterschiedlicher GroBe eingeteilt, denen jeweils ein Stammesname und in der Regel mehrere stâdtische 

Ansiedlungen zugeordnet sind. Entlang dem Mittelmeer, dem Atlantik bis zum Duero und in der siidlichen 

und westlichen Meseta sind es verhăltnismâBig wenige, groBe Gebiete, in den Pyrenâen, in den nordlichen

Zusammenfassungen anderer Forscher heranziehen, die in den 

folgehden Anmerkungen genannt sind:

2 Allgemein zur antiken Ethnographie deriberischen Halbinsel: 

Caro Baroja 1943,1946, Maluquer 1954.1, .2.

Arheologia Moldovei, XVII, 1994, p. 27 - 47.
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Klisțengebirgen und in Galizien tritt uns eine Vielfalt von kleinen und kleinsten Einheiten entgegen, 

deren sich viele einer genauen Identifizierung mit heutigen Landschaften oder Ortsnamen entziehen.

Uber die Merkmale, mit denen sich die ethnische Identităt der aufgezâhlten Volker erkennen und 

definieren lâBt, wissen die antiken Autoren so gut wie nichts zu berichten. Nur die Turdetaner im Siidwesten 

erhalten etwas Farbe durch die Mitteilung Strabos (3, 1, 6), sie seien die kultiviertesten der Iberer und 

Verfiigten uber eine uralte Schrifttradition3. Die iibrigen „Stămme” treten hin und wieder als 

kijegsteilnehmer in Erscheinung: im zweiten punischen Krieg vor allen die Ilergeten Edetaner, um die 

Mitte des vorletzten Jahrhunderts die Lusitaner,'Vakkăer, Arrevaker und das merkwlirdig schwer 

abzugrenzende, vielleicht nur ephemere Konglomerat, das unter dem Namen Keltiberer iii-den Quellen 

‘erscheint4. Aber in diesen Berichten scheint mir sehr wenig uber den Charakțer dieser Gruppen auf und 

hoch viei weniger liber Eigenarten, an denen man sie hătte voneinander unterscheiden konnen.

3 FUr eine literarische Tătigkeit der Turdetaner sind sonst 

keinerlei Hinweise erhalten; es ist lediglich bemerkenswert, dafi 

dieimgleichen Gebiet Ubliche„tartessische”Schrift (s. unten § 3) 

șinen eigenartigen Duktus zeigt, der vielleicht am ehesten durch 

den Gebrauch als Schreibschrift auf Papyrus erklărt werden kann: 

•Uritermann 1985.1,19. . ?

; ;4 S. dazu unten § 10. -.

.5 Neben den Kompendien zur hispanischen Archaologie und 

'den Berichten in den Akten der Congresos Nacionales de 

Arqueologfa und zahlreicher weiterer regionaler und uberrcgionaler 

ijagungen seien hier fllr unsen Themanamentlich genannt: Almagro 

'Bascti 1952, Almagro Gorbea 1986, Blâzquez 1960, Schiile 1969.

6 Allgemtin hierzu unter viden anderenTovar 1960, Untermann 

1983.1, de Hoz 1983.1,1986.1, Siles 1986, Anderson 1988.

7 Von diesen sind etwa 600 fllr sprachliche Aussagen

verweitbar; die iibrigen sind kurze Fragmente und Graffiti mit

jeweils nur wenigen Buchstaben. Zusammenfassende Verbffent-

Insbesondere erfahren wir nichts Direktes liber die Sprachen die sifrgesprochen haben, und liber die 

alltagliche Kultur, die ihr Leben begleitete: hier sind wir ganz auf die archaologișchen Funde einschlieBlich 

xier Epigraphik angewiesen. Flir die archăologische Forschung im engeren Sinne muB ich - mangels 

eigener Kompetenz - auf die Arbeiten von Fachleuten verweisen*. Im Folgenden sollen zunăchst die 

Denkmâler vorgestellt werden, die .uns liber die Sprachen der hispanischen Volker vor ihrer Romanisieriing6 

•unterrichten.

3.

• Die Karte 2 zeigt die Orte, an denen Inschriften in einheimischen Sprachen - insgesamt etwa 15007 

- zu Tage gekommen sind. Weitaus die meisten,verwenden eine besondere Schrift, die man „iberisch” 

"iiennt8. Sie tritt in drei Varianten auf: (1) am weitesten verbreitet und am reichsten bezeugt die nordbstliche, 

die entlang der Ktiste von V alenei a” bis in die Nâhe von B^ziers in Slidfrankreich und im Binnenland bis 

an die katalonischen Pyrenăen und bis ins obere Duerogebiet hinein in Gebrauch war; (2) eine slidliche 

Variante zwischen Valencia und Cdrdoba; (3) die sogenanhte „tartessische” Schrift in Estremadura, im 

stidlichen Andalusien und im Sliden von Portugal. Der Gebrauch dieser Schriften beginnt im 4. Jhdt. v. 

Chr. (im Siidwesten vielleicht auch fruher9 und endet im Verlauf des lețzten Jhdts. v. Chr. Im 4. Jhdt. wird 

•in einem eng umgrenzten Gebiet - im Norden der heutigen Provinz Alicănte10 - neben der iberischen 

iȘchrift eine archaische ionisch-griechische Schrift zur Wiedergabe einheimischer Sprache verwendet11. 

?îm Gebiet der Lusitaner ausschlieBlich, bei den Keltiberem teilweise und im mediterranen Klistengebiet 

vereinzelt gibt es Texte in lateinischer Schrift und vorromischer Sprache, die in das letzte Jhdt. vor und 

das erste Jhdt. nach Chr. zu datieren sind.

. Aus diesen epigraphischen Dokumenten laBt sich die Existenz von vier verschiedenen Sprachen 

ablesen: eine nicht-indogermanische Sprache, die man „iberisch” nennt12, erstreckt sich in verhâltnismăBig 

•groBer Einheitlichkeit vom ostlichen Andalusien bis nach Slidfrankreich und ins Binnenland hinein bis in 

idie Mancha und an die mittleren und ostlichen Pyrenăen; eine Sprache noch ungeklârten Typs wird durch 

die tartessischen Inschriften im Siidwesten wiedergegeben; im mittleren Portugal einerseits und im oberen

lichungen: Hlibner 1893, G6mez-Moreno 1949, Maluquer 1968, 

Untermann 1975-80. .

’ZuletztdeHoz 1983.2; zur tartessischen Variante Conea 1985, 

1987. ; ;

9 Fiir meine Skepsis gegenliber den tiblichen sehr friiheri 

Datiemngen der tartessischen Inschriften und fiir weitere Literaturi 

Untermann 1985.1,19-21.

10 Der weit abgelegene Einzelfund einer Bleitafel in Cigarralejo

in der Provinz Murcia kann als „Korrespondenztrăger” an seinen 

Fundort gekommen sein und beweist nichts fiir den lokalen 

Schriftgebrauch. ■ / s "p' j,-

11 Ausfiihrliche Darstellung bei de Hoz 1987.' /

12 Gute Zusammenfassungen.u.a. bei Caro Baroja 1954; 

besonders 789-801, Michelena 1979, Siles 1986. Zur viel- 

diskutieiten Frage des Zusammenhangs zwischen Iberisch und 

Baskisch s. z.B. Caro Baroja 1954, 803-812, Anderson 1988, 

115-130.



30 jOrgen untermann
4

Ka
rt

e 
2 

(z
u 

Ka
p.

 3
).

 V
or

rb
mi

sc
hc

 I
ns

ch
ri

ft
en

: 
1.

 n
or

do
st

ib
er

. 
Sc

hr
if

t,
 i

be
r.

 S
pr

ac
he

; 
2,

 s
il

di
be

ri
sc

he
 S

ch
ri

ft
, 

ib
er

. 
Sp

ra
ch

e;
 3

, 
gr

ie
ch

is
ch

e 
Sc

hr
if

t,
 i

be
r.

 S
pr

ac
he

; 
4,

 

la
te

in
is

ch
e 

Sc
hr

if
t,

 i
be

r.
 S

pr
ac

he
; 

5,
 n

or
do

st
ib

. 
Sc

hr
if

t,
 k

el
ti

be
r.

 S
pr

ac
he

; 
6,

 l
at

ei
ni

sc
he

 S
ch

ri
ft

, 
ke

lt
ib

er
. 

Sp
ra

ch
e;

 7
, 

la
te

in
is

ch
eS

ch
ri

ft
 l

us
it

an
. 

Sp
ra

ch
e;

 8
, 

ta
it

es
si

sc
he

Sc
hr

if
t 

un
d 

Sp
ra

ch
e.



DIE vOlker im nordwesten der iberîschen halbinsel zu beginn der rOmischen KAISERZEIT 31



32 jOrgen untermann
6

Stromgebiet des FlUsse Tajo, Ebro und Duero andererseits treten uns zwei festlandkeltische Dialekte 

entgegen, die man „lusitanisch” und ,Jceltiberisch” zu nennen pflegt. .

Anzumerken ist noch, daB es im tartessischen, iberischen und keltiberischen Bereich etwa 150 urte 

gibt, die zwischen dem ausgehenden 3. Jhdt. v. Chr. und dem Ende der romischen Republik Munzen 

gcprâgt haben, auf denen Orts-, Stammes- und Personennamen in einheimischer Sprachform erscheinen , 

iiber 100 von ihnen verwenden die iberische Schrift, die iibrigen das lateinische Alphabet.

4.

Wie in anderen Teilen des Imperium Romanum werden auch in Hispanien bei der Frage nach den 

vorrbmischen Sprachen die Texte, die uns diese Sprachen direkt bekannt machen, ergănzt durch 

Eigennamen bei lateinischen und griechischen Autoren und vor aliem durch das Namengut, das durch 

lateinische Inschriften aus der Zeit nach der Romanisienmg erhalten ist. In der iberischen Halbinsel werden, 

wie das Bild der Karte 2 sichtbar macht, solche indirekte Informationen aus romischer Zeit um so wichtiger, 

je weiter wir uns dem Norden und Nordwesten zuwenden.

Zunăchst ein lăngst bekannter Befund, der sich vor aliem aus Ortsnamen ablesen lăsst (Karte 3)13 14 15: 

innerhalb der Halbinsel sind etwa 40 Stadte - davon 30 gut lokalisierbar - bezeugt, deren Namen mit dem 

Wort - briga komponiert sind; diese bedecken nicht nur ein recht gut abgrenzbares Areal, sie treten auch 

in einer exklusiven Distribution zu einem anderen Ortsnamenelement auf, zu Hi-, Ilu- (mit den Varianten 

/Zer-, /Zur-, Hun-) das genau den iibrigen Teii der Halbinsel einnimmt und noch iiber die Pyrenăen weg 

nach Aquitanien und in die Gallia Narbonensis hineinreicht. Bemerkenswert ist hierbei, (1) dass es im 

Bereich der Ortsnamen mit Hi- usw. auch Personennamen mit diesem Element gibt16, und daB es in der 

iberischen Sprache als Appellativ mit der Bedeutung „Stadt” oder „Burg” in Gebrauch war17; (2) daB 

briga auch im keltischen Gallien vorkommt und mit dem altirischen Wort fiir „Hohe”, feri, Gen. brig 

genau iibereinstimmt, also mit Sicherheit ein keltisches Wort ist; (3) dass die Grenze zwischen den 

Ortsnamenarealen auf Karte 3 genau mit der Grenze zwischen dem iberischen und dem keltiberischen 

Inschriftengebiet auf Karte 2 iibereinstimmt18. Die Aufteilung der Halbinsel, die auf der Karte 3 dargestellt 

wird, entspricht also einer sprachlichen Aufteilung der Halbinsel im Augenblick ihrer Romanisienmg, - 

einer Aufteilung in eine ,3ndogermanische” (oder besser: „keltische”) und eine ,,nicht-indogermanische” 

(„iberische”) Hălfte.

13 Zu diesen Sprachen allgemein: Lejeune 1955, Schmoll 1959, 

Faust 1975, Michelna 1978, deHoz 1986.1; zur Streitfrage iiber 

die Zugchbrigkcit des Lusitanischcn zur keltischen Sprachgnippe 

s. unten Anm. 64.

14 Untermann 1975.

“Untennann 1961.

16 Untermann 1987.1,14 f.

17 Untermann 1976.

11 Doit als gestrichelte Linie eingetragen; zum Problem der

Grenze im Siidwesten, wo sie das tartessische Inschriftengebiet

Dies wird von den Personennamen19 bestătigt: die iberischen Personennamen, deren lexikalischen 

Best and wir heute ziemlich genau kennen20, kommen nur im Gebiet der Inschriften iberischer Sprache 

und der Ortsnamen mit dem Element Hi- usw. vor. Im nichtiberischen Hispanien fînden sich auf lateinischen 

Inschriften sehr zahlreiche Zeugnisse einheimischer Namen, die sich zwar auf verschiedene 

Verbreitungsgebiete - Lusitanien und Galizien, Lusitanien und Asturien, Asturien und Estremadura, 

Estremadura und das keltiberische Gebiet21 - zu konzentrieren pflegen, die aber durch Stammelemente 

und Suffixe vielfaltig miteinander verzahnt sind, so dass man trotz aller regionalen Unterschiede doch ein 

„indogermanisch-hispanisches” Personennamenrepertoire dem nicht-indogermanischen (iberischen) 

gegeniiberstellen kann, und die Grenze zwischen diesem beiden Repertoires stimmt genau mit der iiberein, 

die auf Karte 3 zu erkennen ist.

Auch fiir unsere Frage nach den ethnischen Gruppen im Norden und Nordwesten der 

Pyrenaenhalbinsel geben die Eigennamen - Personen-, Gotter- und Ortsnamen die durch lateinische 

Inschriften und antike Autoren erhalten sind, eine gute Ausgangsbasis.

etwa in der Mitte durchschneidet: Untermann 1985. 1. 9. f., 

13 f.

19 G6mez Moreno 1925, Untermann 1961,14 f. Zu den PNN. 

aus dem antiken Hispanien allgemein: Palomar 1960, Albertos 

1966,1983.

10 Palomar 1960,368-387, Albertos 1966,259-275, Untermann, 

1979,1987.

21 Untermann 1965; einzelne Regionen wurden von Albertos 

genauerbcaibeitet, z.B. 1979,1985.
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: Durch die Inschriften in keltiberischer Sprache ist eine eigenartige Form der Bezeichnung von 

Personen bezeugt22: drei Beispiele, die ersten beiden in iberischer Schrift, das dritte in lateinischem Al- 

phabet • ‘

31 Erstc grtlndliche Bearbeitung: Tovar 1946-47 (1949); jetzt 

efschbpfehd dargestellt von Gonzălez Rodrfguez 1986. S. auch 

Anm. 30.

23 G6mez-Morcno 1949,Nr. 12O.Lejeune 1955,lOS.-he/ifciof

ist cine Heimatangabe, hier ingestalt des Nominativ Singular 

eines. Volksnamens,.dessen Genitivformen (Singular belikio. 

Plural belikipm) als Milnzlegenden. (MLH. I 47) bekannt sind; 

der Hauptort des Stammes muss in der NHhc von Botorrita 

(s. die folgende Anmcrkung) gcsucht werden. Vgl. zuletzt Siles 

1985, •• • ’ •

24 Lejeune 1955,65-69. Die Heimatangabe (im Genitiv Singu

lar des Ortsnamens) verweist auf Contrebia Belaesca, heute 

Boțomta, den Fundort der im Anhang 1 zitierten Bronzetafeln; der 

Ortsname und sein Epitheton sind auch durch keltiberische 

MUnzelegenden, kontefbia und belaiSkom (MLH. I 75, 80), 

bezeugt.

‘ ^(1) Steinplatte, gefunden in Ibiza, mit einer Inschrift, deren Verfasser aus dem keltiberischen Raum 

stammt23:

tiftanoS 

abulokum 

letontun- 

ke beli- 

kiof

(2) Tessera aus Bronze, heute in der Bibliothfeque Naționale in Paris, gekauft in Zaragoza :24

lubo&: aliso-

' Icum: aualo: ke .

kontebias 

belai&kas

(3) Felsinschrift, Penalba de Villastar, Provinz Teniei :25

TULLOS CALOQ TURRO C

In allen drei Texten steht am Anfang ein Individualname im Nominativ, tiftanoS, lupos, TULLOS, 

danach ein Wort im Genitiv Plural mit.Suffix -oko-, abulokum abgeleitet von einem Individualnamen: 

abulp, alisokumvon einem Individualnamen Alisos, CALOQ(UM) von einem Individualnamen Cdlosi an 

dritter Stelle ein Individualname im Genitiv, letontunos26, aualo und TURRO 27; dann folgt eine Abkiirzung 

des Worteș fur „Sohn” - in iberischer Schrift ke 28, in lateinischer C. In der ersten und zweiten Inschrift 

erscheint danach noch eine Heimatangabe, einmal durch ein Ethnikon, einmal durch eineii Ortsnăftieil29.

Der abgeleitete Name im Genitiv Plural - ausser dem Suffix - oko - werden auch die Suffixe''-ikâ- 

und rko- verwendetist zweifellos als Name einer Gruppe, einer organizaciân suprafamiliar 30 zu deuten, 

zu-der die jeweilige, Person gehort. In der ălteren Forschung pflegte man diese Einheiten als gentilitates zu 

bezeichnen; man berief sich dabei auf eine lateinische Inschrift aus Astorga (CIL. II 2633; s. unten § 12), 

in der gentilitates als Untergliederungen von gentes genânnt werden. Dieser Terminus ist aber schon 

deswegen wenig zuverlâssig, weil in anderen Inschriften das lateinische Wort gens offensichtlich die 

gleiche, kleinere Einheit meint wie gentilitas in dem Text aus Astorga31. Ich verwende, M-. L. Albertos32 

folgend, fur diese Gruppe die Bezeichnung „Clan”, - vor aliem deswegen, weil sie kurz und handlich ist, 

und nicht, weil anzunehmen ist, dafi zwischen den hispanischen Gruppierungen und den inselkeltischen - 

Clans năhere soziologische Parallelen oder gar historische Beziehungen bestanden haben.

Die Namen der hispanischen Clans sind, wie oben gezeigt, vom Namen einer Person abgeleitet: es 

ist șchwer zu entscheiden, ob diese Person den Stammvater einer GroBfamilie - also einen vor mehr oder^ 

minder langer Zeit verstorbenen Mann - oder den jeweils gegenwârtig herrschenden Chef des Clans 

bezeichnet. Der Umstand, daB viele der Clannamen aus gleichzeitig bezeugten Individualnamen gebildet

25 G6mez-Moreno,1949, 328 Nr. 12; zur Lesung:.Untcnnann 

1977:11-13.

26 Gen. Sg. eines Namens, der im Lateinischen auf, o, -onis

enden wilrde; der keltiberische Nominativ, letontu ist auf der 

Bronze von Botorrita (Anhang 1) bezeugt;.-,-. ; •

27 Zur Endung -o im Gen.Sg. der o-Deklination: Untennanm:

1967. /H'-

28 Dieiberische Schrift verwendet das Silbenzeichcn ke, wenn 

k allein wiederzugeben ist.

29 S. oben Anm. 22 und 23.

30 Diese Bezeichnung dient als Uberschrift der grundlegcnden 

Arbeit, die M. L. Albertos 1975 den hier beschricbcrien Namen- 

gewidmethat

31 Zusammengestellt bei Gonzâles Rodrîguez 1988,267 f., die

doit auch dieBelege fur gens in Verbindung mit der Keltiberischen 

Namenfonnel zusammenstellL . . ,

32 Albertos 1975, 20, 50.



34
jORGEN UNTERMANN

8

sind33, spricht fiir die zweite Interpretation. Betrachtet man aber die beiden umfangreichsten Corpora 

solcher Namen in jeweils einer Inschrift, die beiden Bronzetafeln aus Botorrita34 *, so findet man dort 

keinen einzigen Clannamen, der von einem Individualnamen des gleichen Corpus abgeleițet ist . Das 

lăBt eher darauf schlieBen, daB die Fixierung der Clannamen bereits einige Generationen zuriickliegt, daB 

'also die Benennung der Einheiten nicht mit jedem Wechsel ihres Chefs emeuert wurde, sondem sich - 

vielleicht mit der Etablierung bestimmter besitzrechtlicher Verhăltnișse - von einem bestimmten Zeitpunkt 

an nicht mehr veranderte.

33 S. die Zusammenstellung bei Gonzălez Rodrfguez 1986,28- 

30.

34 S. Anhang 1. Zu den Namen Motta 1980.1,2.

33 Einzige Ausnahme vielleicht aiankum neben a iu, wenn der 

Clanname von einer schwundstufigen Stammform (*am-) des 

Individualnamens abgeleitet ist; man erwartet aber eher eine 

Ableitung aion(i)kum.

36 Neben den in Anm. 22 und 30 genanntcn Arbeiten vgl.z.B. 

noch Albertos 1977, Santos Yangas 1983, F. Beltrăn 1988, 

Gonzălcz Rodrfguez 1988.

31 Die genauesten Kartiemngen bis jetzt bei Albertos 1975,9, 

22,23 und Gonzâles Rodrfguez 1986, nach S. 170.

38 Faust 1979, Gonzâlez Rodrfguez 1986,37-42.

39 Der Verfasser der neuesten und umfassendsten Darstellung

der vorromischen Religionen in Hispanien, Blâzquez (1983),

vermerkt dies ausdrilcklich fiir den tartessischen Siidwesten (36);

bei der Charakteristik der iberischen Gottheiten (115 f.) geht er

Wichtiger als die noch immer nicht endgiiltig beantwortete Frage nach der keltiberischen 

Sozialstruktur, die sich in den Clannamen im Genitiv Plural âuBert36, ist fur uns deren geographische 

Verbreitung (Karte 4)37: sie sind nicht nur durch keltiberische Denkmăler sondem - in verschiedenen 

Graden der Latinisierung38 - in groBer Zahl auch durch lateinische Inschriften der Kaiserzeit bezeugt. Die 

Gesamtheit dieser Belege bedeckt mit erstaunlicher Dichte und GleichmăBigkeit den Osten des 

indogermanischen Hispanien und hort im Westen ziemlich. abrupt an einer Linie auf, die fast genau nord- 

siidlich, etwa von Oviedo in Asturien bis nach Mărida am Guadiâna verlâuft. Westlich dieser Linie werden 

Personen - soweit sie kein romisches Gentile angenommen haben - nur durch ihren Individualnamen 

und den ihres Vaters identifiziert, also durch Folgen wie Tritus Ambati f(ilius), Albura Caturonis

6.

Der Westen ist aber nun nicht nur negativ, durch das Fehlen der Clannamen, sondem auch 

positiv gekennzeichnet: liberali im Westen begegnet eine eigenartige Gottemamengebung, fiir den 

Nordwesten sind dariiber hinaus Heimatangaben durch Volksnamen und durch Namen von castella 

charakteristisch.

Die Zeugnisse fiir einheimische Gdtternamen der Pyrenâenhalbinsel lassen ein merkwiirdig 

unterschiedliches Verhaltnis der Bewohner zur Religiositat und deren epigraphischer Manifestation 

erkennen: im ganzen iberischen Sprachgebiet und im ganzen tartessischen Siidwesten ist kein einziger 

nicht-lăteinischer Gottemame bezeugt39, weder durch lateinische Inschriften noch - soweit es der derzeitige 

Stand der Deutung zu sagen erlaubt - in Inschriften in iberischer Sprache, obwohl durch zahlreiche 

Heiligtiimer, durch groBe Mengen von Votivfiguren, durch Steinplastiken, die Priesterinnen und Adoranten 

darstellen, sichergestellt ist, dâB die iberischen Stamme ein intensives religioses Leben kannten.

Und auch im indogermanischen Hispanien zeigen sich Unterschiede: im mittleren und siidlichen 

Keltiberergebiet (unterhalb der gestrichelten Linie auf Karte 5) hat sich bis jetzt erst ein Beleg fur einen 

vorromischen Gdtternamen - Lugus auf der groBen Inschrift von Penalba de Villastar bei Temei40 - 

gefunden41. In Keltiberien nordlich vom Duero, in Kantabrien und im ostlichen Asturien begegnen einige 

lateinische Votivinschriften fur einheimische Gottheiten - Pindusa, Peremusta, Visugius, matres Useae 

und Monitoucinae42, die aber alle vereinzelt bleiben. In Galizien und Lusitanien dagegen, genau in dem 

Raum also, in dem sich keine Clannamen finden, gibt es weit iiber 100 Altare und andere sakrale 

Monumente, die eine bunte Fiille von Gdtterbenennungen in mehr oder minder latinisiertem Kontext

nicht auf den merkwiirdigen Umstand ein, dass man ihre Namen 

nicht kennt.

40 Gomez-Moreno 1949,326 Nr. 1.; zu diesem Namen Tovar 

1981, Marco Simon 1986; zum Kult auch Salinas 1983.

41 Dafî tokoit- und samikio- auf derkeltiberischen Bronze von 

Botorrita Gdtternamen sind, ist zwar beinahe communis opinio 

(seitde Hoz-Michelena 1974,98; vgl. auch Tovar in Beltrăn-To var 

1982,64 und zuletztSchmidt 1986), aber durch nichts zu beweisen' 

und angesichțs der Lokativformen tokoitei eni (A-4, mit 

Postposition) und samikiei (A-9) sogar recht unwahrscheinlich;' 

anders und vielleicht richtig Fleuriot 1975,422 f. (s. auch 1979, 

177,179): „Eid”und „Verpflichtung”.

42 Belege in der von M. L. Albertos erstellten Liste der. 

hispanischen Gottemamen in Blâzquez 1983, 477- 488. Eine, 

(etwas zu optimiștische) Zusammenfassung Uber keltiberische 

Gbtternâmen gibt Marco Simon 1987. Vgl. auch Salin as 

1984-85.



DE VOLKER IM NORDWESTEN DER IBERISCHEN HALBINSEL ZU BEGINN DER ROMISCHEN KAISERZEIT 35

kn
rf

c.
4 

(7
ii

 K
nn

 5
Y 

Kc
lt

ib
er

is
ch

e 
Cl

an
 -

 N
an

ie
n.

 1
. 

Ei
nz

el
be

le
g;

 2
. 

2-
3 

Be
le

ge
: 

3.
 m

ch
ra

ls
3 

Be
lc

gc
.



36 JURGEN UNTERMANN



11 DIE VOLKER IM NORDWESTEN DER IBERISCHEN HALBINSEL ZU BEGINN DER ROMISCHEN KAISERZEIT 37 x.

bieten — Gbtterbenennungen, die eine eigenartige ăussere Form und ein ebensa eigenartiges theologisches 

System erkennen lassen. Einige Beispiele43:

Arantio Tanginiciaeco Idanha-a-Velha, B.B.

Arentio Amrunaico Coria CC .

■Bandi Brialeacui Ogais, Covilhâ B.B/

Bandi Isibraiegui Idanha-a-Velha, B.B.

Bandi Oilienaico Castende, Viseu B;A.

Bandu Calaico Mijds, Venn OR '

Bandu Virobricomoni bei Retorta Laza OR

Coso Calaeunio Santa Maria de Serantes, Lage C A. 57

Coso Oenaeco bei Carballo C

. Cossue Nedoledio Noceda del Bierzo LE

■7 . Cossue Segidiaeco bei Noceda del Bierzo LE

: Lucoubu Arquienis Sinogă LU, IRLugo 68

Lucubo Arquienobo 

. Munidi Eberobrigae

Santa Marfa de Linarăn LU, IRLugo 67 ?

\ , Toudopalandaigae Talavan CC, A. 57

. ': l>laviae Arconunecae bei Guntfn LU, IRLugo 72

[N]abiae Elaesurraec[ae bei San Juan de Caiiiba OR

: Reo Paramaeco Lugo, IRLugo 9

Re]ve Langanitaeco Proenșa-a-Velha, B.B. - : .

Revve Reumiraego Florderrey, Verfn OR, Colmenero? ?

1977,403

Was diese Beispiele andeuten, wird durch die Gesamtheit der Belege bestătigt4.4: die ersten, durchweg 

kurzeren Namen kommen in der Regel mehrere Male vor45, wăhrend die Epitheta fast ausanahmslos nur 

je einmal belegt sind: sie bezeichnen offenbar lokale Varianteri der in den ,,Basisnamen” genannten 

Gottheiten46.

7. 1 ;■ • i

. Im Norden des Einzugsgebiets der soeben beschriebenen Gottemamengebung trcffen wir auf eine . 

Weitere Erscheinung, die nicht zusammen mit den Clannamen im Gen. PI. vorkommt: die Heimatangabe; 

durch castella oder durch die Abkiirzung dieses Worts durch ein nach links gewendetes C47. Von den 25 : 

einigermaBen sicheren Belegen48 gebe ich folgende Beispiele:

3 Caeleo Cadroiolonis f. Cilenus ,3. Berisămo Cfcere C « • \ >

g Fla(v)us Auledif. Cabârcus .3. Beriso San Juan de Godân O

Feștus Lovesi f Interamnicus ex 3 Louciocelo Cacabelos LE ;

Tridiae Modești f Seurr(a)eTransm(iniensi) exs 3 Serante Felgueiras T. .. •

Anceitus Vaceif. Limicus & Talabrica Bergwerksgebiet bei Huelva (Andalusien) ' ;

^Belege, wenn nichtanders angegeben, bei d’Encamațao 1975 

und Albertos (s. Anm. 42). IRLugo = Inscriptions romaines de la 

province deLugo.Ed. parF. Arias Vilas, P.LeRouxet A. Tranoy, 

Paris 1979.

44 d’Encamațăo 1975 (nur die B elege aus Portugal), Untermann 

1985,2,1988,deHoz 1986.

45 Arantius, -a 5 Belege, Bandu-, -i- mindestens 12 Belege, 

Cosso-/-u- mindestens 7 Belege, Munidi- 3 Belege; Navia 

mindestens 6 Belege, Reve- mindestens 7 Belege; s. Karte 5.

46S. auchunten § 1.

47 Zunăchst, stadtrbmischer Gewohnheit entsprcchend, als 

Abkiirzung filr centuria gedeutet (zuletzt Galsterer.1979,457 mit

Anm. 2, Tranoy 1981,375). Dagegen spricht aber, daB fiir eirie so 

benannte Eihheit jede weitere Evidenz in Galicien fehlt, wâhrend 

immer wieder castella als Ortsbezeichnurigen.genannt werden, die 

sich deutlidh auf Angaben bezieh'en, die dehen, in welchcn 9 

verwendet wird, unmittelbar entsprecheii: M\L. Albertos, zuletzt 

1988, Pereira 1982. Bibliographie "und Zusammenfassung der. 

Diskussion bei.Colmenero 198.8; 277-285. Der Versuch von 

Colmenero ibid., 285 f.,3 als Abkiirzung fllrgenuș (synonym mit 

gens, gentilitas) zu interpretieren, ist demgegeniiber weniger 

einleuchtend.

48 Albertos 1975, 31-33.
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Auf Namen und Vaterșnamen folgt zunăchst der Name eines „Volkes” (dazu Genaueres weiter 

unten) und als Letztes die Angabe von.Orten, die wohl in der Regel sehr klein waren, so daB sie in keiner 

anderen Quelle erwăhut werden49.

8. ” *

Die Karte 6 faBt das bisher Ausgefuhrte zusammen:

1. der ganze westliche, mittlere und nbrdliche Teii der Halbinsel ist durch Ortsnamen mit - briga als 

zweitem Kompositionsglicd von den tibrigen (siidlichen und ostlicheri) Gebieten unterschieden (auf der 

Karte: senkrechte Striche und stark gezeichnete Grenzlinie); .

2.. im Osten des țriga-Gebiets werden Personenbenennungeii durch Gruppenangaben im Genitiv 

Plural, „Clannamen”, prâzisiert (auf der Karte: waagerechte Stridie);

3. im Westen findet sich; eine charakteristische Gottemamengebung mit wenigen oft wiederkehrenden 

Basisnamen und vielgestaltigen Epitheța (aiif der Karte: die Flădie westlich der gepunkteten Grenzlinie);

4. im.Norden der. zuletzt genannten Gegend, in den heutigen Regionen Galicia und Asturias, gibt es 

Heimatangaben mit„Vdlker” - und Kastellbezeichnungen (auf der Karte: schrâge gestrichelte Linieh).

/•Der Vergleich mit der Verbreitung einheimischer Sprachdenkmâler (Karte 2) ergibt, daB die Inschriften 

in iberischer Sprache auBerhalb des hriga-Gebiets bleiben, und dăB die keltiberischen Inschriften im 

Osten des Gebiets.der Clannamen und die lusitanischen im Zentnim des Gdttemamengebiets auftreten.

9.

Fiihrt man sich noch einmal vor Augen, wie die antiken Geographen die ethnische Gliederung der 

Halbinsel gesehen haben (Karte 1), und vergleicht deren Vorstellungen mit den Befunden aus der 

epigrâphischen Hinterlassenschaft der einheimischen Bevolkerung (Karte 2), dann zeigt sich, wie bereits 

eingangs bemerkț, daB das Einzugsgebiet der iberischen Sprache - von den Turdulem im Suden bis zu 

den Ilergeten inrNordosten - verhâltnismăBig groBen Stammeseinheiten zugewiesen wurde; nur in den 

ostlichen Pyrenâen scheint es eine stărkere Fraktionierung gegeben zu haben. Im Sudwesten stimmt das 

Tețrițorium der Turdetaner ziemlich genau mit dem Fuhdgebiet der tartbssischen Inschriften uberein. Im 

indogermanischen Hispanien sind nur im Suden ethnische Einheiten von erheblichef Ausdehhung bezeugt: 

die/Lusitaner, Vettonen, Karpetaner, die Celtici; von denen Plinius (n.h. 3, 13) berichtet, sie seien a Celtiberis 

ex,Lusitania advenisse, also erst im Zugc einer, wie es scheint, noch nicht lange zuriitkliegenden 

Lanânahme von Norden oder Nprdosten her.in ihre Wohngebiete in der Sierra Morena gelangt.

.v,_ In anderen Țeilen des fcrzga-Gebiets stosst man auf eine deutliche Unsicherheit der antiken 

Geographen, vor aliem bei den Keltiberem und bei den Volkern des âuBersteri Nordens und Nbrdwestens: 

der Grund fur diese Unsicherheit ist wohl darin zu sehen, daB es den antiken Beobachtem schwer fiel, 

klar zwischen politisch-historischen und im engeren Sinne ethnographischen Gesichtspunkten bei der 

Beschreibung der Verhăltnisse zu unterscheiden.

10/

?:Zunâchst das Problem der Keltiberer50. Fur die antike Geschichtsschreibung scheinen sie ein fester 

Begriff zu sein, - Name fur einen Gegncr, der den Romem schori bald nach ihrem Auftreten in der 

Halbinsel bedrohlich gegemiberstand, und mit dem sie sich ein halbes Jahrhundert spăter iri langen schweren.; 

Kriegen auseinanderzusetzen hatten. In den Berichten iiber diese Kriege wird nur ein anderer Name 

stăndig und eindeutig voii dem der Keltiberer abgehoben, der Name der Lușitaner als einer politischen / 

Einheit, die bald selbstandig, bald mit den Keltiberem verbțindet in Aktion trat und in einem Mann hamens 

Viriatus eine Fuhrerfigur und ein Identitâtssymbol gefunden zu haben schien. Der Name der Keltiberer 

wird.dagegen immer wieder - urid immer wieder auf andere Weise - mit weiteren Volkemamen verwoben. 

Bei Appian ist er fast synonym mit der Aufzăhlung von drei Stâmmen, ’ApooaKol Kat BeXXol Kal

4’ ‘Diirch Ptolemăus und durch Itinerare ist zwar ein Ort seint die viei weiter im Norden, in der heutigen Provinz Orense

Talabriga bekanht.(in Lusitanien zwischen Coimbra und Porto), wohnten. ;

erkann abernichtmitdem hier genannten Ort der Limici identisch 30 Koch 1979. Untermann 1983. 2, Fatas 1987.
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TItSoi, die immer wieder in dieser Verbindung genannt werden, und denen hin und wi er s repov 

ycvog KeXrtpripcov die Vakkâer zur Seite gestellt werden. Die direkten Gegner Roms im Kamp um 

Numantia heiBen bei Appian meist Nopavrîvoi und nicht etwa generell KEXnPfîpsg.

Merkwiirdiger noch ist die Aussage der Geographen. Plinius (n. h. 3, 19) subsumiert die Arev er 

und Pelendonen unter den Oberbegriff Celtiberi (3, 26), von denen die Numantini durch den Kneg mi 

Rom besonderen Ruhm erlangt hătten. Fur Strabo (3, 4, 12-14) ist Keltiberien umgeben von den Vettonen, 

Oretanem, Karpetanem, Edetanem und Beronen, umfaBt also alle Stămme um den Oberlauf des Duero 

und Tajo bis an den Rând der alt- und neukastilischen Ebenen hinunter. Keltiberische Stadte sind bei 

diesen Autoren u.a. Pallantia, Uxama, Segobriga (in der heutigen Provinz Cuenca) und Numantia. Ganz 

anders Ptolemăus: er trennt die Pelendonen, Vakkăer und Arevaker von den Keltiberern, ignonert die 

Belfer und Titter und weist den Keltiberern ein kleines klar umrissenes Gebiet zu, das sich siidlich vom 

Ebro von Logrono bis Zaragoza und, dem Jal6n nach Westen folgend, bis tiber Calatayud hinaus erstreckt. 

Hier scheint sich der Name KeXrtPfîpeg auf ein Restgebiet des alten Geltungsbereichs zuruckgezogen zu 

haben, fur das Ptolemăus kein anderer Volksname zur Verfugung zu stehen schien, wăhrend fur die 

friihen Geographen und fur die Geschichtsschreiber „Keltiberer” der Name fur die immer wieder 

wechselnden Koalition der Arevaker, Vakkăer, Pelendonen, Belfer, Titter und Lusonen und wohl noch 

weiterer Vdlker war, mit denen es die Romer im numantinischen Krieg zu tun hatten51. Genau diese 

Stămme decken auch den Bereich, in dem uns die keltiberischen Inschriften erhalten sind; wir diirfen also 

annehmen, daB sie alle eine und dieselbe Sprache gesprochen haben, aber keine ethnische und nur unter 

besonderen Bedingungen eine politische Einheit gewesen sind.

51 Zu den zuletzt genannten: Burillo 1986.

52 Zumpolitischen undmilitarischen VeriaufderErubening und 

Romanisiening von Galizien: Tranoy 1981,125-189.

53 Zu seiner Verwendung und Ausdehnung Pereira 1984,280 f.

54 Ptol. 2, 6, 23, 39 (ăhnlich bereits 2, 6, 1-2, 4) nennt die 

KakXaiKOt ol Aodktivchoi und die KaXkaxKoi ol Bpat-

11.

Der erste romische Feldzug in den Norden52 galt Galizien und fand im Zuge der soeben genannten 

lusitanisch-keltiberischen Kriege statt: 138-136 uberschritt D. lunius Brutus den unteren Duero, erreichte 

die Stadt Bracara (hcute Braga) und feierte einen Triumph de Callaecis et Lusitanis. Um 95 v.Chr. untemahm 

P. Licinius Crassus seine beriihmte Expedition zu den Inseln der Kassiteriden: er scheint dabei bis weit 

nach Galizien hinein vorgedrungen zu sein. Die Bewohner der Nordkordillere treten unter dem Namen 

Cantabri ebenfalls bereits wăhrend der numantinischen Ereignisse in Erscheinung, und zwar als Verbiindete 

der Vakkăer, ihrer năchsten Nachbam unter den keltiberischen Stămmen.

Erst viei spăter kommt es zu einer bleibenden Ausdehnung der rbmischen Macht uber den Duero 

hinaus nach Norden. Caesar befriedet 61 v.Chr. als propraetor den galizischen Nordwesten. Verschiedene 

Statthalter und zuletzt Augustus personlich bemiihen sich zwischen 36 und 19 v.Chr. in Asturien und 

Kantabrien Ordnung zu schaffen. Die Stadte Bracara Augusta (Braga), Lucus Augusti (Lugo), Asturica 

Augusta (Astorga) und wenig spăter die Gamisonsstadt Legio VII Gemina (Ledn) sichem die romische 

Prăsenz und werden zu Zentren einer allmăhlich sich ausbreitenden lateinischen Urbanităt.

12.

Auch hier ist die Frage nach den „Volkem” zu stellen, und wieder ergibt sich ein ganz uneinheitliches 

Bild. Astures und Cantabri sind zwei fest geprăgte Begriffe der romischen Kriegsberichte und 

Triumphalakten und scheinen zugleich als kollektive Benennung der Bewohner der Landschaften Asturien 

und Kantabrien verstanden worden zu sein. Dagegen gibt es weiter im Westen nur den Landschaftsnamen 

Gallaecia als umfassendes Etikett53, — das Ethnikon Callaeci oder Gallaeci ist fast nur als zusătzliche 

Bezeichnung kleiner Gruppen54 und selten oder nie als gemeinsamer Name aller Einwohner Galiziens 

greifbar. Dem entspricht es, dass Ptolemăus zwar eigene Paragraphen mit den iiberschriften ’Aowupia 

und Kavrappoi bringt, die iibrigen Vdlker des Nordwestens aber unter dreissig verschiedenen Namen 

auflistet, denen meist nur jeweils eine einzige Stadt zugewiesen werden kann. Und auch Plinius (3, 28 

und 4, 111-112) notiert fur die Gerichtsbezirke von Asturica, Lucus und Bracara mehr als zwanzig

Kapioi, also die Gallaeci von Lucus Augusti und von Bracara 

Augusta neben den vielen anderen Volkseinheiten der Gegend, 

die als Ganzes Gallaecia heiBt. Zum urspriing lichen 

Geltungsbereich des Ethnikons (Bevblkerung von Cale an der 

Dueromiindung 7) s. Tranoy 1981,67 f.



,15 DE VDLKER IM NORDWESTEN DER EERISCHEN HALBINSEL ZU BEGINN DER ROMISCHEN KAISERZEIT 41 

yerșQhiedenejVolkeinamen — populorum ignobilium ac barbarae appellatioTiis55 —, denen hier offenbar 

^lie gleiche Funktion zukommt wie den stadtischen Siedlungen, die er fur die tibrigen Teile der Halbinsel 

aufzuzahlen pflegt. Die als Anhang 2 angefiigte Liste stellt alle Belege aus Ptolemăus tind Plinius uhd die 

in Inschriften bezeugten Vdlkemamen Galiziens zusammen. Nur ganz wenige dieser kleinen „Volker” 

kommen in den Historikerberichten liber kriegerische Ereignisse vor, - die Brigaecini, die Lancienses, 

vielleicht die Gravii die meisten lemen wir nur als Einheiten der administrațiven Gliederung Galiziens 

kennen.

55 Âhnlich Strabo, 3,3,2. der auf eine solche AufzMhlung ganz

verzichtet (8tâ rr|v piKp6TT|Ta Kal rfțv âboțtav dieser Vdlker).

36 Zu den beiden. Tesserae in neuerer Zeit ausfiihrlich Tranoy

1981,378-384, Nicols 1987,134-139; •

13.

Sempronium Perpetuufri"Orniacum

Antonium Arquium

Flavium Frontonem. '

Interamici 

Limici 

Aebisoc(i) 

Quarquemi 

u Tamagani

Von den zehn civitates, die als Stifter der Ehrung aufgefuhrt werden, sind die ersten beiden eindeutig 

Stâdte im iiblichen Sinn, Aquae Flaviae und A(v)obriga (Abobriga bei Plinius n.h. 4, 112). Alle tibrigen 

sind „Vdlkemamen”, die bis auf drei (Aebisoci, Interamnici, Tamagani) auch bei Plinius genannt werden. 

E)as bestatigt, daB in Galizien diese „Vdlker” civitates waren und damit - wenigstenșder Theprie nach - 

mit den Stadten (nicht mit den Volkern) des tibrigen Hispânien auf einer Stufe standen.

2. CIL.n 2633 (Asturica Augusta - Astorga); Bronzetafel, 

Zwei hospzrium-Urkunden, 27 n.Chr. und 152 n.Chr.

(A)

...genitilitas Desoncorum ex gento Zoelarum, 

gentilitas Tridiavorum ex gente idem Zoelarum... 

egerunt Arausa Blecaeni Magilo Clouti ' .

Turaius Clouti Bodecius Burrali j t \
Docius Elaesi Elaesus Clutami

per Abienum Pentili magistratum Zoelarum, actum Curunda. '

(B) f-!?:

... idem gentilitas Desoncorum et gentilitas Tridiavorum receperuhtA^^-.- 

ex gente Avolgigorum 

et ex gente Visaligorum 

er ex gente Cabruagenigorum

Fur den Versuch einer abschlieBenden Bewertung dieser Gruppen lohnt es sich, die folgenden drei 

Denkmăler56 genauer vorzufuhren.

1. CIL.II 2477 (Aquae Flaviae - Chaves), Ehreninschrift fur Vespasian, 79 n.Chr.57 *

civitates X Aquiflavienses

Aobrigenses

Bibali

p ;JCoelemi

Equaesi

Zoelas egerunt ... Asturicae.

Der Text wurde oben (§ 5) bereits wegen des Terminus gentilitas zitiert. Die erste Fassurig (A) aus 

dem Jahre 27 n.Chr. erwăhnt ingestalt der gens Zoelarum eine Einheitj die Plinius (n.h. 3, 28) als „Volk” 

iri Ăsturien kennț Die gentes der zweiten Faâsung, sind offensichtlich nichts anderes als Clannamen; 

bianiien fur Untcreinheiten der Zoelae ; aber einer der Părtner nennt sich Omiacus, ist also wiederum, wie 

eș scheint, Mitglied einer Gruppe, die bei Ptolemăus als galizischeș „Volk” aufgefuhrt wird. :

, 3. Bronzetafel aus Carbedo (Sierra de Caurel, Provinz Lugo), 28?n.Chr^8. '

^ 'TillegusAmbăiifSusarrus.DAiobaigiaeco < -r

r hospitium fetit, cum Lougeis castellanis Toleiensibus . sa J <

... egit Tillegiis Ambâti (f) ipse, ;: •/?•.a*-?

mag(istris)- Ddiino Ari (f.) et Aio Ternari (f.). y.Ax •

Ein Angehoriger einesl ;,Volkes”, der Susarri, aus einem;bbrf hamenș Aiobaigium,. .schîieBt miV 

Bewbhnem eines anderen Doffes freuhdschâftliche Kontakte. Diese heiBeri erștenș uni zweitenșs

57 Ergănzt durch eine neu gefundene Dublette der Inschrift: 

Colmenero 1987,546-569 (Karte mit Lokalisienmg der genannten 

Gemeinden: S. 565). ' ' r . . .

51 Verbffentlicht von A: d’Ors, femerita 28 (1960) 143-146.-
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castellani Tpletenses. Die Volksnamen, Susarrus und Lougei, allein geniigten also nicht zur 

' der Vertragspartner, aber auch die Ortsangaben, c(astellum) Aiobaigiaecum und To e ense, 

durch die Hinzufiiguhg der Volksnamen zur vollstândigen Gruppenbezeichnung.

14.

In der Personennamengebung in Galizien und in Keltiberien zeigt sich somit eine bemerkenswert 

parallele Hierarchie der Namenformel, wenh<auchimit;verschiedener Reihenfolge im Formular»

Galizien: ■ ’" - ^Keltiberien:

Name Festus- - - - - - —:—Name Aecus

Vatersname Lovesi f. Aploniocum

„Volk” Interamnicus <^^^~Vatersname Lougi f.

castellwn ex D Lociocelo Clun(iensis)

Damit steht in Einklang, daB'bem vi ele „Kleinvollcerriarnen’ Beziehungen zur

gleichzeitigen Personennamengebung erk^rinen^laiâăeii’(Beispiele in Anhang 3); manche sind zweifellos 

von Personennamen abgeleitet (AebiSoci^tt und einige sind sogar vollig mit

: Individualnamen formgleich: CoportâJ'F^ Paesicus und Tiburus. DaB diese, wie

■ ; ublicherweise angenommen wird59 *, ursjprunglich Voîkemamen sind, die sekundăr als Personennamen 

^ •dieneri, scheint mir nicht sicher: ebensb gut ist daniit zu rechnen, daB manche der Volksnamen im 

Nordwesten der Halbinsel nichts anderes sind als Pefsonennameri im Plural. Das riickt die galizisch-astu- 

rischen „Kleinvolkernamen” in noch groBere Nâhe zu den Clannamen der keltiberischen Namenformel, 

von denen sie sich jetzt nur noch dadurch unterscheideri, daB sie von den antiken Geographen als groBte 

Gliederungseinheiten ihrer Region angetroffen und^egistriert worden sind; im Bereich der Clannamen 

gab es umfassendere politisch maCgebliche Einheiteh, Ștamme und Stădte (im romischen Sinne), denen 

die „Clans” als Untereinheiten angehorten.

59 Vgl. Albertos 1966,94 f. 175, 226. 61 Und andereNamen mitgleichem Suffîx, diein den zahlreichen

* Vgl. den Ort Nemetobriga, Ptol. 2,6,37, imGebiet der Tiburi heutigen Ortsnamen auf -bre in Galizien weiterleben: Menendez

in Galizien und deSimone 1985. Pidal 1951,181-188, Albertos 1975,34 f. (Liste der Belcge: 36-38).

Daneben gibt es durchaus auch andere Benennungsgrundlagen. Einige der galizischen Voîkemamen 

gehen vielleicht von Ortsnamen aus - die Nemetati die Brigaecini, die Artabri 61; einige haben offen- 

sichtlich etwas mit Fliissen zu tun:

Limici neben dem FluBnamen Limia (heute noch Limia)

Praestamarci und Supertamarci neben dem FluBnamen Tamaris (heute Tambre)

Tamagini zu einem FluBnamen *Tamaga (heute Tamega).

Es ist wohl kaum notig, aus diesen verschiedenen Ausgangsnamen auf institutionelle Unterschiede 

bei den benannten Gruppen zu schlieBen: auch in anderen vergleichbaren Bereichen - etwa bei der 

mittelalterlichen Gehoftnamengebung in Deutschland mit - heim oder - hausen - kommen Benennungen 

nach Personen, Orten und Wasserlâufen nebeneinander vor, ohne daB man fur die benannten Anwesen 

unterschiedliche Strukturen annehmen muss.

... Noch einmal zur historischen Situation: in dem mittleren und siidlichen Gebieten der Halbinsel 

v trafen die Romer auf groBrăumige Bevolkerungsorganisationen, die sie als populi bezeichnen konnten, 

, , und die imstande waren, ihneri rnit potenten Heeren entgegenzutreten. Im Norden und Nordwesten fanden 

sie kleine und kleinste Gruppen vor, die sich nur ganz selten zu umfangreicheren militărischen Aktionen 

und - wie es scheint - nie zu tiberlokalen politischen Verbânden zusammengeschlossen haben.

Worauf das IdentitatsbewuBtsein dieser kleinen „Volker” gegriindet war, bleibt ungewiB: die Benennung 

nach Fliissen lăBt an Wohngemeinschaften in FluBtalem denken, die auch heute noch eine Rolle spielen 

wie beispielsweise das Bierzo im Westen der Provinz Ledn, La Limia im oberen, weiten Tal des bereits 

genannten Flusses Limia oder die Tierra Liana de Castro de Rey im obersten Mino-Gebiet; die aus 

Personennamen ableitbaren Bezeichnungen konnten, wie die gallo-rdmischeh Prâdialnamen auf -acum, 

•u ronum oder wie die fiiihmittelalterlichen Namen auf -ingen, auf GroBfamilien als .Gruppenkeme hinweisen. 

s DaB hin und wieder auch ein echter Ortsname einem „Kleinvolk” den Namen gehen konnte, widerspricht 

keiner der beiden vorhen geăuBerten Vermutungen. DaB besondere Bindungen anderer Art eine Rolle spielten, 

etwa ein gemeinsamer Kult, ist durchaus wahrscheinlich: wir sind hier im Bereich der lusitanisch-galizischen 
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Gottemamengebung, deren Besonderheit es ist, daBeinige wenige Gottheiten in einer Vielzahl von lokalen 

Sonderfoimen auftrețen, benannt durch Epitheta, die in aller Regel nur jeweils einmal bezeugt sind62.

15.

AbschlieBend sei daran erinneil, daB wir ebenso wenig dariiber informiert sind, worauf das Identităts- 

bewuBtsein der groBen Stămme des keltischen Hispanien beruhte - der Karpetaner,-jArevaker, Pelendonen, 

Vakkaer, Vettonen usw. Man wird wohlsagen durfen,?daB deren Benennungen ganz anderer Art sind als 

die der soeben beschriebenen galizisch asturischen Einheiten, daB also die fur diese letzteren aufgestellten 

Hypothesen hier nicht anwendbar sind. Sicher ist jedenfalls, dass die Sprache keine entscheidende Rolle 

gespielt haben kann. Die einzige echte Sprachgrenze in der Halbinsel, die wir zu Beginn der romischen 

Zeit erkennen konnen, trennt das iberische Gebiet entlang der Kiiște und im Ebrobecken von der keltischen 

Meseta63. Innerhalb der indogermanischen Hispania ist nur mit Dialektunterschieden zu rechnen: die 

Sprache der lusitanischen Inschriften ist ebenso eine altkeltische Sprache wie das keltiberische64, und fur 

beide Gebiete, fur das ganze Zwischenfeld und fur den gesamten Norden und Nordwesten beweist das 

vielfaltig verwobene Personenfiațnenrepertoire65, daB das ganze Land von einem Kbntinuum aneinander 

angrenzender Dialekte uberzogen war, zwischen denen stets eine nachbarliche Verstăndigung moglich 

gewesen sein muB. T ?

. Anhang 1: Personennamen in den Inschriften aus Botorrita.

a. In der keltiberischen Inscrift (Beltrân-Tovar 1982): Auf der 

Vorderseite (A) nur ein Personenname in der Funktion einer 

Unterschrift; Scite B: Liste von Namen (Zeugen des Veitrags ?), 

denen einige weitere Wbrter (Titel und Heimatangaben) hinzugefiigt 

sind.

Seite A, Ende derletzten Zeile:

abulu ubokum

SeiteB:

lubos kouneiSikum melmunof

letontu litokum abuloS

melmu bafausanko(m) lesunos

letontu ubokum tuf o •

aiu befkantikumabulos y '

t iftu aiankum abulos

abulu lousokum useisunos

letontu uikanokum Suostunos 

tiftanos ftatulikum lesunos 

letontu aiankum melmunos 

useisu aiankum taufo 

abulu aiankum taufo 

letontu letikum abulos 

letontu efokum abulof

b. In der lateinischeh Inschrift (Fatas 1981): , 

Lubbus Urdinocum Letondonis  f

Lesso Siriscum Lubbi f , . . f ; :

Babbus Bolgondiscum Ablonis f.

Segilus Annicum Lubbi f. 

Ablo Tindilicum Lubbi f.

Anhang 2: Vblkernamen in Galicien und Asturien.

1985, Gorrochategui 1987, die Uberzeugt sind, daB

Aebisoci CIL II2477 Equaesi Plin. 3,28. CIL II2477

Albiones Plin. 4,111 Gigurri Plin. 3, 28, Ptol. 2. 6, 38

. Ămaci
Ptol. 2, 6, 36 Grovii Plin. 4,112, Ptol. 2. 6,45 s '

Arroni . Plin. 4,111 Interamici CIL II2477

Artabri Plin.4,1.13.Ptol. 2.6,22 : Lanciati Ptol. 2,6, 29 (Plin. 3,28: Lancienses)

. Astures Ptol. 2. 6,28 Lemavi
.. Plin. 3. 28, Ptol. 2, 6,25 7

Baedui . Ptol. 2. 6,26. Leuni Plin.4,112

Bedunisii Ptol. 2,6,31 (Ein wohner von Bedunia) Limici Ptol. 2. 6,44. CIL II2477

Bibali Plin. 3.28. PtoL 2.6.43, CIL B 2477 Lougei tessera von Carbedb (Blatt 4)

Brigaecini Ptol. 2,6,30 (Einwohnervon Brigaecium) Luanci • Ptol. 2, 6,46

Cabarcus. CIL II5739 (Plin. 4,111: Cibarci) Lubaeni Ptol. 2, 6,48

Callaeci ‘ Plin.3,28 - , ; Lucocadiacus CIL EI 4227

Capori . Ptol. 2,6,24 (Plin. 4.111: Copoii) Luggones Ptol. 2, 6,33

Celtici Plin. 4,111 y ț. - - Narbasi PtbL 2, 6,49

Cilini. Ptol. 2,6,25 (Plin. 4,111: Cileni) Nemetati ' Ptol. 2,6,41

Coelemi Plin. 3,28, Ptol. 2,6,42, CIL n 2477 Neri Plin.4, 111

. Eguni ? Ptol. 2,6,38 (= Egivarri ? Plin. 4,111) Orgenomesci : Plin. 4, 111 (Ptol. 2, 6, 50: Argenomesci)

' Ti

<•>

“ S. oben § 6; zum Zusammenhang zwischen diesen Epitheta das Lusitanischenicht zur keltischen Sprachfamiliegehort, sondem

und den Namen der Personengruppen: Albeitos 1975,49-61. . die (indogermariische) Sprache einer ffiihen, den Tragem keltischer

63 S. Kârte 2 und 3 und oben § 3. Sprachen vorausgehenden Einwandeningswelle ist.

w'Untcrmann 1987. 2; anders Tovar, zuletzț 1985t Schmidt 65 S. oben § 4:
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Supcratii Ptol.. 2, .6,35

.Onuaci, ,v, 

Paesici .

. Ptol. 2, 6,32, CIL B 2633 

Plin. 3 „28,4,111, Ptol. 2, 6,5

Supeftamarci 

. Susarrus .

Plin. 4,111 

tesscra yon Caibedo (§ 13), CIL III 2016

Praestamarci
Plih\-4?liî:-Mi "Tamagani CIL II2477

Quarquemi Plin. 3,28, Ptol. 2,6,47, CIL H 2477 Tiburi Ptol. 2,6,37

Saelini Ptol. 2, 6,34 Turodi Ptol. 2, 6,40

Seurri Ptol. 2, 6,27 Zoelae Plin. 3,28, CILH 2633

J ' Anhang3: Volksnamen in Galicien unid Asturien und vergleichbare Namen anderer Art 

' î * (Lokalisleriingen nach Tranoy 1981,46-73)

’ CL = Clan-Name;EN ^Einwohner-Name/GN = Gbtter-Name, 

IN = Individual-Name^einer Person), ON - Ortsname.

Amaci (nbrdlich von Astdrga, Provinz Leon) . x-

IN Ammnia (iJisbdă; tajavăn, Prov.fC#ceres; Arrbyo de la 

Luz, Prov. Căceres):' ? ? ‘: \'L; 'f'

IN Ammairiiâ; Ammaenius (Yeclâ de Yeltes, Prbv. 

Sal am an ca; Sassamân.'Prov. Burgos) y: i. ;<.. ,'j

CL Ammaricum (Yecla de Yeltes)

CL Ama(v)onicum (Segoviaj

Baedui (bei Betanzos, Prov. La Conifia)

IN Bedunus, -a (Braganga, Tras-os-Montes; Ricobayo, 

Prov. Zamora; Lara de los Infantes, Prov. 

Burgos)

ON Bedunia (= S. Martin de Torres, Prov. Ledn)

ON Vicus Baedorus (Gallaecia, genaue Lage unbekannt) 

Bibali (zwischen Chaves, Tras-os-Montes, und Verfn, Prov.

Orense)

Suffix -alo- in den IN Camalus, Tritalus, Visalus u.a.')

* Cadiaci im EN Lucocadiacus (Asturien)

IN Cadus (y elilla de Valdord, Prov. Le6n; Gomillas, Prov. 

Santander)

IN Cadedus (Astunen)

CL Cadarig(um) (Riafio,Prov. Le6n)

Capori oder Copori (bei Santiago de Compostela)

IN Coporus, Coporinus (Aștbrga)

Client (bei Pontevedra), Cilini (Asturien)

IN Cilius, -a (in den Prov. Salamanca und Câceres, in 

Douro Litoral, Minho und Tras-os-Montes; zwei Belege 

in Keltiberien)

Equaesi (im Gebietvon Chaves)

IN Equqesus (in:.-der Prov. Salamanca; Avila) 

keltiber. (Pefialba de Villastar, Prov. Teruel) 

EN ekualakds (keltiber. Miinzen, vielleicbt Prjov. Soria)

’ Lanciati (Asturien)

'r. :•. IN Lancius (Plasenzuela, Prov. Câceres; Merida)

CL Lanciq(um) (Tolcdo) ,

ON Lancia (= Villasabariego bei Leon)

ON Segontia Lanca (= Siguenza, Prov. Guadalajara)

Luanci (Gallaecia, genaue Lage unbekannt)

IN Loancinus (Liegos, Prov. Leon)

IN luaniko (keltiber. Inschrift, Numantia)

Lubaeni (Gallaecia, genaue Lage unbekannt)

IN lupos, Lubbus (keltiber. Inschrift, Prov. Zaragoza; 

lat. Bronze von Botorrita, Prov. Zaragoza)

• IN Lupia (Huerta de Rey, Prov. Burgos)

IN Lubianu (Hefrera de Pisuerga, Prov. Palencîa) 

Luggofies, Lugoni (bei Gijori, Asturien, und sildlich von Leon)

IN Lugua (Riafio, Pfov?Ledn)

IN Luguadicus Uxamensis (aus Uxama =Osma, Prov. Soria) 

GN Lucubo(s), luguei (Provinz La Corufia und keltiber. 

Inschrift auf der Penalba de Villastar, Prov. Teruel)

Paesici (an der Ktlste westlich von Pravia, Asturien)

IN Paesicus, -a (Corao, Asturien, Lara de los Infantes.

Prov. Burgos)

IN Baeso Uxamensis (aus Uxama = Osma, prov. Soria) 

Tiburi (am Oberlauf des rib Sil in der Sierra de Camei, Prov.' Lugo)

IN Tibura (Alberite, Prov. Logrofio)

Suffix in den INN Aeturus, Alburus, Caturus u.a.
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