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Gedanken zu einer Fibel vom Mittellateneschema aus Kayseri 

in Anatolien

Rafael von Uslar hat sich fiber viele Jahre hinweg m zahlreichen Arbeiten immer 

wieder mit der Frage beschaftigt, ob und inwieweit archaologisches Fundgut Aus- 

sagen zur ethnischen Bestimmung gewisser vor- und friihgeschichtlicher Populatio- 

nen zulafit1. In diesem Zusammenhang ging er in besonderem Malle auf die metho

dischen Probleme ein, die sich bei einer solchen Fragestellung ergeben. Uberlegun- 

gen in dieser Richtung bieten sich auch bei einer Behandlung gewisser Funde aus 

Kleinasien an, die man gerne mit den schriftlich fiir dieses Gebiet bezeugten Kelten 

in Verbindung bringen mbchte2, und so seien deshalb dem Jubilar die folgenden 

Ausfiihrungen als ein kleiner Grufi zum 70. Geburtstag dargebracht.

Den Ausgangspunkt der Betrachtung mag eine bislang nur unzureichend verbffent- 

lichte Fibel vom Mittellateneschema bilden (Abb. 1; 2), die angebhch aus Kayseri in 

Anatolien stammen soil und sich im Museum fiir Vor- und Friihgeschichte in Ber

lin-Charlottenburg befindet3. Es handelt sich um ein 11,4 cm langes, hervorragend 

erhaltenes Exemplar aus Bronze mit leicht zum Fufi hin geneigtem, langgestrecktem 

Btigel, der am Fufi wie auch beim Kopf jeweils mit sanfter Rundung in einem Win- 

kel von ungefahr 90° abbiegt, so dafi vom Btigel ein trapezfdrmiges Feld umschrie- 

ben wird. Der Fufi, dessen Lange nur wenig mehr als die Halfte des Biigels betragt, 

knickt relativ scharf nach oben zuriick und bildet somit einen spitzwinkligen Aus- 

schnitt. Sein weit auf den Btigel hinaufreichendes, leicht flachgehammertes Ende ist

1 Hier sei nur der grundlegende Aufsatz angefiihrt: Archaologische Fundgruppen und germanische 

Stammesgebiete vornehmlich aus der Zeit um Christi Geburt. Hist. Jahrb. Gbrresges. 71, 1952, 1 ff. 

(Wiederabdruck in: Zur germanischen Stammeskunde. Wege der Forschung 149, hrsg. E. Schwarz 

[1972] 146 ff.).

2 Eine gute Einfiihrung bildet noch immer, auch wenn einiges inzwischen modifiziert werden muE, die 

von F. Stahelin besorgte ’Geschichte der kleinasiatischen Galater‘2 (1907). Siehe ferner in RE VII 1 

(1910) 519 ff. s. v. Galatia.

3 Inv. Nr. XI b 1820. - Berliner Museen. Ber. a. d. ehem. preuE. Kunstsammlungen N. F. 13, 1963, 43 

(Erwerbungsbericht fiir 1963). - Die Publikationserlaubnis verdanke ich der Freundlichkeit von Herrn 

Prof. Dr. A. v. Muller. Besonderen Dank schulde ich vor allem Herrn Dr. K. Goldmann, der fiir die 

Anfertigung der Fotoaufnahmen Sorge trug. - Die Zeichnungen fiir Abb. 1 und 3-7 fertigte U. Tim- 

per, die Reproduktionen fiir Abb. 9 u. 12 J. Bahlo, die fiir Abb. 11 sowie fiir die Kartengrundlagen 

Abb. 14 u. 15 H.-J. Kohler, alle RGK Frankfurt. Das Foto fiir Abb. 10 vermittelte freundlicherweise 

Dr. O. Hockmann, RGZM Mainz.
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1 Fibel vom Mittellateneschema aus Kayseri in Anatolien; Bronze. - Mafistab 1:1.

drahtformig ausgezogen und in 26 engen Windungen um den Biigel geschlungen. 

Die Spiralkonstruktion besteht aus zwei verhaltnismaEig groEen, im Vergleich zur 

Biigelhohe aber nicht einmal halb so hohen Schleifen mit ziemlich langer, senkrecht 

emporgestellter aufierer Sehne.

Die Bedeutung dieses Stiickes liegt nicht allein darin begriindet, dab es die bis dato 

noch so geringe Zahl der Fibeln vom Mittellateneschema aus Kleinasien in wiin- 

schenswerter Weise vermehrt, sondern auEerdem in dem Umstand, daE die Form 

dieses Stiickes gut zwischen zwei mehrfach in Kleinasien vertretenen Varianten 

vermittelt.

Vor genau 10 Jahren hat K. Bittel aus Anlafi der Vorstellung eines Grabes von Bo- 

gazkoy eine erste Sichtung des Bestandes der ihm bis dahin zur Kenntnis gelangten 

Fibeln vom Mittellateneschema aus Kleinasien vorgenommen4. Er unterschied zwei 

groEe Gruppen, wobei als Kennzeichen der ersten der nach oben zuriickgefiihrte 

Fufi zu gelten hat, der mit einer oder auch zwei teilweise profilierten Klammern 

bzw. Laschen mit dem Biigel verbunden ist, wahrend bei der zweiten Gruppe das 

drahtformig ausgezogene Fufiende ’in mehrfachen, gelegentlich kunstvollen Win

dungen um den Biigel gewickelt ist‘5. Wenig spater sonderte dann U. Schaaff im 

Zusammenhang mit der Bekanntgabe eines weiteren derartigen Stiickes aus der 

Umgebung von Ankara (Abb. 4,4) aus der ersten Gruppe Bittels die Variante mit 

senkrecht hochgestellter Sehne aus (Abb. 3,2; 4)6. Er konnte zeigen, daE Bittels 

Vermutung, es handele sich bei dieser Besonderheit wohl um eine mittelanatohsche 

Eigenart, zutrifft; jedenfalls stiitzt das Verbreitungsbild (Abb. 15) diese Ansicht in 

hervorragender Weise.

Der hier neu vorgestellte Fund aus Kayseri verandert das Kartenbild nicht, da vom

4 Bemerkungen zu einigen spathellenistischen Grabfunden aus dem sogenannten Siidareal im Bezirk des 

Tempels I in Bogazkoy, in: K. Bittel u. a., Bogazkoy IV. Funde aus den Grabungen 1967 und 1968 

(1969) 45 ff. (im weiteren abgekiirzt: Bittel, Bogazkoy IV). - Fur verschiedene Hinweise babe ich 

Herrn Prof. Dr. K. Bittel herzlich zu danken.

5 Ebd. 45.

6 U. Schaaff, Eine ’Mittellatene'-Fibel aus Kleinasien. Jahrb. RGZM 17, 1970, 297 ff. (im weiteren ab- 

gekiirzt: Schaaff, Mittellatene-Fibel).
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selben Fundort schon eine andere Fibel mit hoher Sehne bekannt war (Abb. 3,2), 

die man mit ihren Fufischleifen in den grofien Kreis der sogenannten Pestruper Fi- 

beln einreihen wird, auch wenn aus Mittel- und Siidosteuropa bislang keine ge- 

nauen Entsprechungen namhaft gemacht werden konnen7. Wenn auch der Fufi die- 

ser Fibel nicht mit einer Klammer am Biigel befestigt, sondern, wie bei der Gattung 

der Pestruper Fibeln allgemein iiblich (vgl. Abb. 6,2-5.7)8, um diesen herumge- 

wickelt ist, so erwecken doch die nur 3 1/2 Schlingen fast denselben Eindruck wie 

die gerippten Klammern an den Fibeln von Bogazkoy (Abb. 4,2) und aus der Um- 

gebung von Ankara (Abb. 4,4). Von daher kann man diese erste Fibel von Kayseri 

trotz gewisser formaler und konstruktionsmafiiger Unterschiede durchaus noch mit 

den Beispielen der mittelanatolischen Gruppe in engere Beziehung bringen. Dies 

geht aber bei dem Neufund nur noch ganz bedingt, vereint er doch so klare Form- 

merkmale beider Gruppen, dafi man eigentlich von einem Zwitter sprechen mufite. 

Die lange Biigelumwicklung dieses Stuckes zeigt offensichtlich an, daft die Region 

um Kayseri bereits als Kontaktzone zwischen dem mittelanatolischen Gebiet mit 

seinen Fibeln mit einfacher Biigelklammer und senkrecht hochgefiihrter Sehne und 

den an den Kristen im Suden, Westen und Norden vorkommenden Fibeln mit 

mehrfach um den Biigel geschlungenem Fufi und schlichter kurzer aufierer Sehne 

anzusehen ist. Kayseri stidlich des grofien Halysbogens markiert also - wenn man 

das bei solch einem kleinen Fibelbestand iiberhaupt so prononciert sagen kann - al- 

lem Anschein nach den siidlichsten Punkt fur die Verbreitung der Fibeln mit senk

recht hochgestellter Sehne. Stidlich davon kennen wir aus dem direkt an der Kiiste 

gelegenen Mersin namlich lediglich ein Exemplar mit kleiner schlingenartiger Sehne 

(Abb. 3,5)9, bei dem der Fufi iibrigens in ganz ahnlicher Weise wie bei dem Neu-

7 Zu den Pestruper Fibeln vgl. die neuere Zusammenstellung von K. Peschel, Fibeln mit Spiralfufi. 

Zeitschr. Arch. 6, 1972, 1 ff., siehe ferner M. Szabo, Une fibule celtique a Delos. Bull. Corr. Helle- 

nique 95, 1971, 503 ff. Zu einer eisernen Fibel mit Spiralfufi im Museum von Saloniki vgl. F. Maier, 

Keltische Altertiimer in Griechenland. Germania 51, 1973, 459 ff. bes. 474 Anm. 66 (im weiteren ab- 

gekurzt: Maier, Altertiimer).

8 Vgl. die Beispiele bei Peschel a. a. O.

9 Die Spiralkonstruktion bei Bittel, Bogazkoy IV 46 Abb. 10,f nicht ganz richtig wiedergegeben.
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3 Fibeln vom Mittellateneschema aus Kleinasien.

1 Priene. - 2 Kayseri. - 3 Fundort unbekannt, ’Kleinasien'. - 4 Fundort unbekannt, ’westliches Klein

asien'. - 5 Mersin; 1-4 Bronze; 5 Bronze u. Eisen. - MaBstab 1:1.
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4 Fibeln vom Mittellateneschema aus Kleinasien.

1 Kugsaray. - 2 Bogazkoy. - 3 Fundort unbekannt, ’Kleinasien”. - 4 Umgebung von Ankara; 1.3-4 

Bronze; 2 Eisen. - Mafistab 1:1.
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fund in zahlreichen engen Windungen den Btigel umzieht. Auf eine weitere Fibel, 

die im Aussehen der von Mersin geglichen haben soil und fiir die als Herkunftsort 

Sinop am Pontos genannt wurde, machte Bittel noch aufmerksam 10.

Die iibrigen Fibeln mit Fufigeschlinge aus Bittels zweiter Gruppe kbnnen hier nur 

locker angefiigt werden, da sie streng genommen, wie die erste Fibel von Kayseri 

auch, zur Pestruper Gruppe zu zahlen sind (Abb. 3,3—4). In beiden Fallen hat man 

den eigentlichen Fufi leicht bandartig ausgehammert, allerdings breiter als bei dem 

neuen Stuck aus Kayseri, und das drahtfbrmige Ende des Fuhes anschliehend in al

ien mbglichen Schleifen um den Btigel gewickelt. Die reiche Umwicklung sowie der 

trapezfbrmige Biigelausschnitt schliehen diese beiden Fibeln mit denen von Kayseri 

und Mersin letztlich aber doch zu einer recht einheitlichen Gruppe zusammen. Was 

die Herkunft der beiden Stiicke anbelangt, so soil die eine, bereits langer bekannte 

Fibel (Abb. 3,4) aus dem westlichen Kleinasien stammen11, fiir die andere fehlt jede 

genauere Provenienzangabe (Abb. 3,3). Da letztere von der gesamten Bugelfiihrung 

wie auch von ihrer Fufigestaltung und Spiralkonstruktion her der westkleinasiati- 

schen Fibel nahesteht, mbchte man eigentlich auch fiir sie an dieselbe Fundregion 

denken.

Nicht direkt in den Kreis der bisher besprochenen Beispiele paht eine in Priene zu- 

tage gekommene, leicht fragmentierte Bronzefibel vom Mittellateneschema (Abb.

3.1) , deren glatt stabformiger Fufi als einziger in Kleinasien mittels zweier Klam- 

mern am Btigel befestigt ist. Im Gegensatz zu alien iibrigen Vorkommen besitzt sie 

auherdem nicht nur zwei, sondern insgesamt vier besonders enge Spiralwindungen 

mit schlichter kurzer auherer Sehne. Beide Eigenheiten heben sie von den anderen 

kleinasiatischen Fibeln vom Mittellateneschema deutlich ab. Vielleicht laht sich 

auch einmal dieses Stiick von Priene besser beurteilen, wenn es gehngt, die seiner- 

zeit von P. Jacobsthal fiir Qanakkale an den Dardanellen sowie fiir Pergamon ge- 

nannten Fibeln ’mit aufgebogenem und am Btigel befestigtem Fuss' ausfindig zu 

machen .12

Im Hmbhck auf die Datierung der vorgefiihrten Fundstiicke hat sich die Situation 

gegeniiber der Vorlage Bittels in nichts verandert, d. h. aus sich heraus laht sich 

auch heute von den kleinasiatischen Fibeln vom Mittellateneschema ausschliehlich 

die eiserne von Bogazkoy aufgrund der mitgefundenen Silberdrachme des kappa- 

dokischen Konigs Ariobarzanes I. (95-63 v. Chr.) naher eingrenzen, durch die eine 

Datierung in die erste Halfte bzw. um die Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. gege- 

ben ist13. Fiir alle anderen Vorkommen fehlen Angaben zu den Fundumstanden 

und etwaigen Begleitfunden entweder vollkommen oder geben keinen weiteren 

Hinweis fiir erne engere zeitliche Einordnung. An die Fibel von Bogazkoy (Abb.

4.2) kbnnen vom Formalen her nur ein weiteres, allerdings stark fragmentiertes ei-

10 Ebd. 47 Anm. 6.

11 Der Fund wurde von K. Bittel bereits Arch. Anz. 1944-1945 (1949) 60 f. mit Abb. 8 bekannt ge- 

macht.

12 Kelten in Thrakien. Epitymbion Chrestou Tsounta (1941) 391 Anm. 2. Jacobsthal schreibt zwar von 

einer bronzenen Spatlatenefibel, doch ist die weitere Beschreibung der Konstruktion so eindeutig, dafi 

hier nur Fibeln vom Mittellateneschema gemeint sein kbnnen. Es ware natiirlich denkbar, dafi es sich 

bei diesen Fundstiicken um sog. Pseudo-Mittellatenefibeln handelt, wie sie bis in claudische Zeit hin- 

ein begegnen. Siehe dazu die Ausftihrungen bei Maier, Alterttimer 472 f.

13 Bittel, Bogazkoy IV 47 mit Taf. 24,a.
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sernes Exemplar mit ebenso hoher Sehne vom selben Fundort14 und das von Ku§- 

saray (Abb. 4,1) mit ahnlich gerundetem Biigel angeschlossen werden, aufierdem 

noch eine Fibel unbekannten Fundortes mit noch hoher geschwungenem Biigel mit 

blattartig verbreitertem Fufi, profilierter Biigelklammer und zweischleifiger Spirale 

mit hoher auBerer Sehne (Abb. 4,3). Alle anderen mit mehr rechteckigem oder tra- 

pezfdrmigem Biigelfeld lassen sich mit diesen nicht ohne weiteres in eine Reihe stel- 

len. Es bleibt fur sie nur die Moglichkeit, fiber einen Vergleich mit europaischen 

Beispielen zu einem ungefahren Zeitansatz zu kommen.

Die Berechtigung zu diesem Schritt ergibt sich schon aus den Aufierungen Bittels, 

der feststellte, dab dieser Fibeltypus in Kleinasien zweifellos ohne Vorformen ist 

und als Fremdform angesehen werden mufi15. Da Entsprechendes in grower Zahl in 

Mitteleuropa zu finden ist und von dort ausgehend derartige Fibeln weit nach Sii- 

den bis Italien, nach Griechenland und seinen Inseln sowie nach Osten bis Siidrufi- 

land streuen, liegt es nahe, auch die kleinasiatischen Vorkommen letztlich als von 

den europaischen Vertretern abhangige Formen anzusehen.

Uber die formale Entwicklung der Fibeln vom Mittellateneschema wahrend der 

Stufen Latene C und D ist man sich im groben und ganzen in der Forschung wohl 

inzwischen allgemein einig. Sieht man von lokalen Erscheinungen einerseits und 

verschiedenthchem Nachleben einzelner Formen in gewissen Regionen andererseits 

ab, so verlauft in Mitteleuropa der Umbildungsprozefi - cum grano salis gespro- 

chen - doch in recht gleichen Bahnen '6. Diese gleichformige Entwicklung lafit sich 

uber grofie Raume hinweg gut verfolgen und kann sowohl am Fibelmaterial in den 

Zonen nordlich und stidlich der Alpen als auch in Siidosteuropa, d. h. auf dem 

Balkan bis hin nach StidruBland, studiert werden17. Das gibt uns in erfreulicher

14 R. M.Boehmer, Die Kleinfunde von Bogazkoy aus den Grabungskampagnen 1931-1939 und 

1952-1969. Bogazkby-Hattusa 7. 87. Wiss. Verbffentl. Dt. Orientges. (1972) 139 Nr. 1264 A mit 

Taf. 44.

15 Bittel, Bogazkoy IV 45.

16 Vgl. hierzu beispielsweise folgende Arbeiten: M. Cizmar, Zur relativ-chronologischen Stellung des 

jiingsten Horizontes keltischer Graberfelder in Mahren. Arch. Rozhledy 22, 1970, 569 ff.; F. R. 

Hodson, La Tene Chronology, Continental and British. Bull. Inst. Arch. 4, 1964, 123 ff.; ders., The 

La Tene Cemetery at Miinsingen-Rain. Acta Bernensia 5 (1968) bes. 34 ff.; ders., Cluster Analysis 

and Archaeology: Some New Developments and Applications. World Arch. 1, 1969-1970, 299 ff.; 

H. Polenz, Mittel- und spatlatenezeitliche Brandgraber aus Dietzenbach, Landkreis Offenbach am 

Main. Studien und Forsch. N. F. 4, 1971, 31 ff.; W. E. Stockli, Bemerkungen zur raumlichen und 

zeitlichen Gruppierung der Funde im Oppidum von Manching. Germania 52, 1974, 368 ff.; ders., 

Chronologie der jiingeren Eisenzeit im Tessin. Antiqua 2 (1975) bes. 32 ff.

17 Zum siidosteuropaischen Bereich siehe speziell zur Datierung: V. Zirra, Beitrage zur Kenntnis des 

keltischen Latene in Rumanien. Dacia 15, 1971, 171 ff. Korrekturen hierzu bei Z. Wozniak, 

Wschodnie pogranicze kultury latenskiej (1974). - Zum bstlichen Latenebereich allgemein ansonsten 

noch heranzuziehen: I. v. Hunyady, Die Kelten im Karpatenbecken. Diss. Pannonicae Ser. II Nr. 18 

(1942/1944); N. Majnaric-Pandzic, Keltsko-latenska kultura u Slavoniji i Srijemu. Acta Musei Ciba- 

lensis 2 (1970); zu Slowenien vgl. ferner die gesammelten Aufsatze des Colloquiums Kelti v Sloveniji, 

in: Arh. Vestnik 17, 1966, 145 ff.; T. Sulimirski, The Celts in Eastern Europe, in: To illustrate the 

monuments. Essays on Archaeology presented to Stuart Piggott (1976) 181 ff.; M. Szabo, Auf den 

Spuren der Kelten in Ungarn. Hereditas (1971); J. Todorovic, Kelti u jugoistocnoj Evropi (1968); 

ders., Skordisci. Istorija i kultura (1974); ders., Praistorijska Karaburma I - nekropola mladeg gvoz- 

denog doba (1972); Z. Wozniak, Die bstliche Randzone der Latenekultur. Germania 54, 1976, 

382 ff.; V. Zirra, Le probleme des Celtes dans 1’espace du Bas-Danube. Thraco-Dacia. Recueil d’etu

des a 1’occasion du IIe Congres International de Thracologie (Bucarest, 4-10 sept. 1976) (1976) 175 ff. 

- Vgl. jetzt aufierdem den Sammelband: Keltske studije. Posavski Muzej Brezice 4 (1977).
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Weise die Moglichkeit, die Fundstiicke aus Kleinasien ohne Riicksicht auf regionale 

Entwicklungen mit den Formen aus dem Bereich der europaischen Latenekultur zu 

vergleichen und Entsprechungen aus den verschiedensten Gebieten heranzuziehen. 

Es versteht sich von selbst, dafi es bei dieser Betrachtung keineswegs um spezielle 

Feinheiten gehen kann, sondern nur um die groben Linien.

Ganz allgemein kann gelten, dab bei Fibeln der Stufe Latene Cl der FibelfuB in der 

Regel mindestens so lang, wenn nicht sogar langer ist als der Biigel. Dieser ist oft- 

mals recht gleichmafiig mehr oder weniger hoch geschwungen, verlauft aber ver- 

schiedentlich auch regelrecht horizontal oder ist zum Fibelkopf hin leicht geneigt 

(Abb. 5,1-4). In den beiden letzteren Fallen knickt der Biigel dann zur Spiralkon- 

struktion wie zur Nadelrast hin meist im Winkel von ca. 90° ab. Das nach oben ge- 

fiihrte Fuhende biegt in der iiberwiegenden Zahl der Faile nicht allzu scharf um, 

sondern ist in sanfter, vielfach regelrecht weiter Rundung gefiihrt18. Am Ubergang 

von Latene Cl zu C2 erfolgt dann eine gravierende Verkiirzung des Fufies, die 

gleichzeitig einhergeht mit einer Anderung der Biigelform, d. h. der Biigel wird 

starker zum FuB hin geneigt, und es kommt zur Ausbildung eines trapezfdrmigen 

Biigelfeldes. Dieser Formwandel fiihrt dazu, dab der FuB in wesentlich scharferer 

Weise nach oben umgeknickt werden mufi und so aus dem vorher eher rechteckig- 

trapezfdrmigen Fuhausschnitt nun ein spitzwinklig dreieckiger wird (Abb. 

5,5-10)19. Der lang ausgezogene FuB greift auberdem im Verlaufe der Entwicklung 

immer weiter auf den Biigel hinauf bis fast zum Knick am Fibelkopf. Soweit noch 

FuBzier mittels Knoten vorkommt, sitzen diese nicht mehr wie zuvor bei den La- 

tene-Cl-Fibeln auf bzw. dicht am Biigel, sondern sind weiter nach vorne gerutscht 

und befinden sich meist direkt iiber der Nadelrast im Bereich des dreieckigen Fufi- 

ausschnittes (Abb. 5,5-6). In der Regel handelt es sich auch nicht mehr um nchtige 

grobe Knoten, sondern fast immer nur um einen kleineren mit seitlichen Rippen, 

aufierdem erscheinen ofters mehrere Querkerben direkt vor der Bugelklammer20. 

Wahrend der folgenden Stufe Latene Dl bahnt sich ein neuer ProzeB an. Neben 

Latene-C2-ahnlichen Formen, bei denen aber statt einer auberen Sehne grundsatz- 

lich eine innere begegnet, tauchen nun Fibeln vom Mittellateneschema mit starker 

gerundetem Biigel auf, die auf entsprechend flachere Typen der vorangegangenen 

Stufe C2 zuriickgehen (Abb. 5,11-12). Gleichzeitig bilden sich die Fibeln vom Mit

tellateneschema mit besonders hoch gewolbtem Biigel heraus, es sei nur an die be- 

kannten Fibeln Beltz Var. J (= Kostrzewski Var. G) oder die besonders in den 

Graberfeldern siidlich der Alpen recht zahlreichen Formen mit langer, eng gewik- 

kelter Spiralrolle erinnert (Abb. 5,13-14)21.

Betrachten wir unter Beriicksichtigung dieser formalen Kriterien nun die einzelnen 

Fundstiicke aus Kleinasien, dann gibt sich die Fibel von Mersin (Abb. 3,5) auf- 

grund ihrer ganzen Gestaltung, dies betrifft neben der Biigelhohe und -kontur ins- 

besondere das Langenverhaltnis von Fufi zu Biigel, als die alteste Form zu erken-

18 Vgl. hierzu auch die Ausfiihrungen bei Stbckli, Chronologic der jiingeren Eisenzeit im Tessin. Anti- 

qua 2 (1975) 32 ff.

19 Polenz a. a. O. (Anm. 16) 34 f.

20 Diese Rippung findet sich vornehmlich nur bei bronzenen Exemplaren, so fast immer bei den Fibeln 

vom Typ Motschwil, aber auch bei anderen, ahnlichen Formen.

21 Vgl. z. B. Stbckli a. a. O. (Anm. 18) 43 Abb. 40 oder J. Graue, Die Graberfelder von Ornavasso. 

Hamburger Beitr. Arch. Beih. 1 (1974) 43 ff. Abb. 4 ff.
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5 Einige europaische Fibeltypen vom Mittellateneschema.
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nen, da sie nach dem oben Ausgefiihrten noch als Latene-Cl-zeitlich angesprochen 

werden muE. Auch die Fibel von Kayseri mit ihrem Spiralfufi (Abb. 3,2) wird man 

hier anreihen konnen. Es folgt das im gesamten Duktus noch recht verwandte 

Stiick aus Priene (Abb. 3,1), wobei allerdings der kiirzere Fuh wie auch der zum 

Kopf hin ansteigende Biigel eine typologisch jiingere Auspragung anzeigen. Mit ei- 

ner ganz typischen Latene-C2-Form haben wir es bei der Fibel aus der Umgebung 

von Ankara zu tun (Abb. 4,4). Zwar ist die gesamte Biigelhohe im Vergleich mit 

den meisten europaischen Formen recht hoch, doch scheint dies eben ein kenn- 

zeichnendes Merkmal gerade der kleinasiatischen Vorkommen zu sein. Ansonsten, 

sehen wir einmal von der mittelanatolischen Eigenart der hochgezogenen Sehne ab, 

unterscheidet sich gerade dieser Fund in nichts von ahnlichen Bildungen der Stufe 

C2 in Mitteleuropa22. Aus typologischen Griinden wird man den Neufund aus 

Kayseri (Abb. 1-2), die Fibel aus ’Westkleinasien‘ (Abb. 3,4) und das recht ahnli- 

che Exemplar unbekannten Fundortes (Abb. 3,3) hier anzuschliefien haben23. Den 

Abschluh bilden die Fibeln von Bogazkoy und Ku§saray (Abb. 4,1-2) sowie das 

Stiick mit besonders hoch geschwungenem Biigel ohne genaueren Fundort (Abb. 

4,3), die man nach der europaischen Terminologie als Latene-Dl-zeitliche Formen 

ansprechen wiirde.

Zum Ansatz der letzten Gruppe paht die absolute Datierung des Fundes von Bo- 

gazkoy in die erste Halfte bzw. um die Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. ausge- 

zeichnet. Dabei ist zu dieser Fibel anzumerken, dafi sie in ganz besonderem Mabe 

auf Verbindungen zum europaischen Bereich hinweist, gibt doch die Verzierung 

des Fuhes mittels eines kleinen profilierten Knotens im vorderen Bereich und mit 

drei Querkerben kurz vor der gerippten Biigelklammer einen eindeutigen Hmweis 

auf irgendwelche engeren Kontakte. Denn dafi eine solch ausgefallene Zierweise im 

Elochland von Anatolien ohne Wissen um entsprechende Formen in Europa noch- 

mals entstanden ist, mochte man eigentlich bezweifeln, zumal gerade diese Zier- 

form in Europa typisch ist fiir Fibeln der Stufe Latene C2, d. h. also bereits zu ei- 

nem friiheren Zeitpunkt. Uberdies gibt es gerade im ostalpinen und dem siidosteu- 

ropaischen Bereich mehrfach ganz ahnliche Exemplare mit ziemlich hoch gewdlb- 

tem Biigel und verwandter Knbtchenverzierung, allerdings gewbhnlich mit langer, 

eng gewickelter Spiralrolle, die zeitlich mit dem Stiick von Bogazkoy zusammenge- 

hen24.

Die Bogazkoy-Fibel ist keineswegs die einzige unter den kleinasiatischen, fiir die 

auf gute Entsprechungen in Europa verwiesen werden kann. Auch fiir die Stiicke 

mit mehrfach um den Biigel geschlungenem Fufiende oder zu den Exemplaren mit 

bandformig ausgehammertem Fuhteil und anschliehendem reichen Geschlinge

22 Vgl. beispielsweise einen Fund von Dietzenbach, Ldkr. Offenbach (Polenz a. a. O. [Anm. 16] 111 

Abb. 54,4) oder aus Eichloch in Rheinhessen (Corrbl. Dt. Ges. Anthr. Ethn. u. Urgesch. 34, 1903, 

36 ff. mit Abb. 37,g); zu Entsprechungen aus Jugoslawien siehe z. B. Majnaric-Pandzic a. a. O. 

(Anm. 17) Taf. 20,5; 28,1 oder Z. Marie, Vir kod Posusja. Glasnika Zemaljskog Muzeja u Sarajevu, 

Arheologija 1962, 63 ff. Taf. 2,5.

23 Diese Fibeln heben sich von den sog. Pseudomittellatenefibeln der friihrbmischen Zeit klar ab (vgl. 

dazu Maier, Altertiimer 472 f.), mit dfinen sie keineswegs zeitlich parallelisiert werden konnen.

24 Siehe z. B. F. Fischer, Friihe Fibeln aus Aquileia. Aquileia Nostra 37, 1966, 7 ff. Abb. 1,5.11-12; 

Majnaric-Pandzic a. a. O. (Anm. 17) Taf. 1,2; 6,2; 27,4; J. Todorovic, Kelti u jugoistocnoj Evropi 

(1968) Taf. 10,1-2.5; 53,24.
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6 Fibeln vom Mittellateneschema mit Spiralfufi und um den Btigel gewickeltem Fufi aus Siidosteuropa.

1 Neapolis (Symferopol). - 2 Jelsovce. - 3 Novi Banovici. — 4 Pirogov. - 5 Hurbanovo. - 6 Pantika- 

paion (Kerc). - 7 Voronino; Bronze. - Mafistab 1:1.
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(Abb. 1; 2; 3,2-5) lassen sich auf europaischem Boden, vor allem aus dem siidostli- 

chen Bereich, verschiedene treffende Parallelen namhaft machen, wie die Zusam- 

menstellung auf Abbildung 6 zeigt. Die Beispiele stammen aus der Slowakei, aus 

Slawonien bzw. Sirmien und Stidrufiland, weitere Vergleichsstticke konnten u. a. 

auch aus Nordwestrumanien beigezogen werden25. Allen abgebildeten Exemplaren 

gememsam ist das rechteckige bzw. trapezfdrmige Bugelfeld und mehrfache Um- 

wicklung des Biigels mit dem drahtformigen FuBende. Abweichend gestaltet ge- 

geniiber den kleinasiatischen Vorkommen sind jedoch die Spiralkonstruktionen, die 

fast immer eine groEere Zahl von Windungen und verschiedentlich sogar untere 

Sehnen aufweisen. Zweischleifige Fibeln vom Mittellateneschema mit verhaltnis- 

maEig hoher auEerer Sehne, wenn auch nicht mit so extrem hochgestellten Sehnen 

wie bei den mittelanatolischen Belegen, sind aber auch in Mittel- und Siidosteuropa 

gar nicht so selten wie es vielleicht den Anschein hat. Gerade in Siidosteuropa, be- 

sonders haufig in Jugoslawien, finden sich ausgesprochen viele Fibeln dieser Art, 

meist solche der Stufe Latene C2. Die Auswahl auf Abbildung 7, die beliebig er- 

weitert werden konnte26, mag zur Verdeutlichung dieses Sachverhaltes geniigen.

Es zeigt sich jedenfalls, daE die formalen Beziehungen zwischen den kleinasiati

schen und den in Europa, vor alien Dingen in Siidosteuropa, im Bereiche der kelti- 

schen Latenekultur verbreiteten Fibeln vom Mittellateneschema immerhin so stark 

sind, dafi man eine direkte Abhangigkeit der ersteren von den europaischen Formen 

als sicher annehmen mochte. Davon ausgehend wird man auch fur die Fundstiicke 

in Kleinasien mit ahnlichen Zeitansatzen rechnen wollen, wie sie in Europa fiir die 

verschiedenen Auspragungen herausgearbeitet worden sind. Ob und in welchem 

Ausmafi mit zeitlichen Verzbgerungen gerechnet werden mufi, laEt sich bei der 

schlechten Befundlage in Kleinasien zur Zeit nicht ermessen. Die absolute Datie- 

rung der Bogazkoy-Fibel, die mit europaischen Vorstellungen gut zusammenpaEt, 

scheint aber dafiir zu sprechen, daE die Fibelentwicklung in Kleinasien in ihrem 

zeitlichen Ablauf dem in Mittel- und vor allem in Siidosteuropa doch weitgehend 

entspricht.

Da von der europaischen Vorgeschichtsforschung im allgemeinen die Kelten als die 

Trager der Latenekultur angesehen werden, verlockt es natiirlich, nach der soeben 

festgestellten direkten Abhangigkeit der anatolischen Fibeln vom Mittellatene

schema von solchen Europas, die kleinasiatischen Fundstiicke als Zeugnisse der uns 

in den Schriftquellen als Galater bezeichneten Keltenscharen zu interpretieren, die 

erstmals 278/277 v. Chr. durch den bithynischen Kdnig Nikomedes I. ms Land ge- 

holt worden sind. Bevor hier das Fiir und Wider im einzelnen diskutiert wird, seien

25 Vgl. beispielsweise entsprechende Formen aus Ciumegti in Siebenbiirgen bei Peschel a. a. O. (Anm.

7) 24 Abb. 8. - Beziiglich einer zweischleifigen Fibel mit Spiralfufi sei auf das eiserne Exemplar in Sa- 

loniki verwiesen (Maier, Altertiimer 474 Anm. 66). In diesem Zusammenhang sei auch eine Fibel vom 

Mittellateneschema aus La Tene erwahnt, deren Fufi in ahnlicher Weise wie bei den Funden aus Klein

asien mehrfach um den Biigel geschlungen ist (R. Forrer, Reallexikon der prahist., klass. u. friih- 

chnstl. Altertiimer [o. J./1907] 231 Taf. 57,11 [Coll. Forrer] und R. Beltz, Die Latenefibeln. 

Zeitschr. Ethn. 43, 1911, 684 Abb. 44).

26 Zahlreiche Beispiele auf den Tafeln bei Majnaric-Pandizic a. a. O. (Anm. 17) oder den entsprechen- 

den Abbildungen bei Z. Marie, Die japodischen Nekropolen im Unatal. Wiss. Mitt. Bosnisch-herze- 

gowinischen Landesmus. 1 H. A (Archaologie) 1971, 13 ff. Taf. 8,19; 9,25 ff.; 10,3.7.21 f. 33

usw.
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zuvor kurz die iibrigen Altertiimer aus Kleinasien betrachtet, die mit der europa- 

ischen Latenekultur verbunden werden konnen.

An erster Stelle mufi der mit ganz typischer plastischer Lateneornamentik verzierte 

zweiteilige bronzene Hohlbuckelring aus Finike dicht am Kap von Gelidonya ge- 

nannt werden (Abb. 8), den Schaaff 1972 vorgestellt und mit verwandten Ringen 

aus dem ostlichen Latenekreis verglichen hat27. Die genauere Datierung ist zwar 

mit Schwierigkeiten verbunden, doch wird man mit Schaaff am ehesten eine Zeit- 

stellung in die erste Halfte des 3. Jahrhunderts v. Chr. in Erwagung ziehen28. Als 

weiterer Fund sei ein tordierter offener Goldhalsring erwahnt, der zusammen mit 

einer Giirtelscheibe mit getriebenem Kopf en face aus einem gepliinderten Grabe 

bei Bolu im ostlichen Bithynien stammt29 und den man, auch wenn er keine End

stollen aufweist, mit entsprechenden Beispielen aus Europa in Zusammenhang 

bringen kann30. Schliefilich sei noch auf einen kleinen bronzenen Amulettring mit 

angesetzten Knoten sowie plastischem Vogel, Stierkopf und Schildkrote (?) aus 

Pergamon hingewiesen, zu dem aus dem europaischen Bereich der Latenekultur 

zahlreiche Parallelen bekannt sind31. Zu erwahnen waren noch Glasarmringbruch- 

stiicke aus einem Grabhiigel norddstlich von Ankara und von Bogazkoy32, deren

27 Ein keltischer Hohlbuckelring aus Kleinasien. Germania 50, 1972, 94 ff. (im weiteren abgekiirzt: 

Schaaff, Hohlbuckelring). - Beziiglich der plastischen Ornamentik des Ringes von Finike sei hier er- 

ganzend auf eine gute Entsprechung aus Glofenau (ehem. Kr. Strehlen/Schlesien) verwiesen (Altschle- 

sien 9, 1940, 30 Abb. 28,5-5 a).

28 Schaaff wendet sich (Anm. 27) ganz zu Recht gegen die von M. Szabo ausgesprochene Fruhdatierung 

gewisser Hohlbuckelringe ins 4. Jahrh. (Szabo, Zur Frage des keltischen Fundes von Isthmia. Acta 

Antiqua Acad. Scient. Hung. 16, 1968, 173 ff.).

29 K. Bittel, Die Galater in Kleinasien, archaologisch gesehen, in: Assimilation et resistance a la culture 

greco-romaine dans le monde ancien. Travaux du VIe Congres Intern. d’Etudes Classiques (Madrid, 

Sept. 1974) (1976) 241 ff. bes. 245 (im weiteren abgekiirzt: Bittel, Galater). Den Hinweis verdanke 

ich F. Maier, Frankfurt.

30 Beispiele von tordierten Goldhalsringen verschiedenster Ausgestaltung u. a. abgebildet bei P. Ja- 

cobsthal, Early Celtic Art (1944; Nachdr. 1969) Taf. 50,64-65.67; H.-J. Kellner, Der Fund von 

Tayac, ein Zeugnis des Cimbernzuges? Jahrb. Num. u. Geldgesch. 20, 1970, 13 ff., siehe bes. Taf. 

10,1; O. Klindt-Jensen, L’Est, le Nord et 1’Ouest dans Part de la fin du Heme et du Iersiecles avant 

J.-C., in: Celtic Art in Ancient Europe. Five Protohistoric Centuries. Proc, of the Coll, held in 1972 

at the Oxford Maison Franj., hrsg. P.-M. Duval u. C. Hawkes (1976) 233 ff.

31 Arch. Anz. 1907, 233 f. (R. Zahn). Dafi auch die ineinanderhangenden Ringe mit Knotenansatzen, 

die Zahn ebd. fur Kyzikos, Priene und Troja nennt, latenezeitlich sind, wage ich zu bezweifeln, da 

aus gesicherten Befunden in Mitteleuropa ineinanderhangende Formen bislang fur die Latenezeit nicht 

vorliegen. Allerdings kommen entsprechende Stiicke in frtiheisen- und hallstattzeitlichen Zusammen- 

hangen vor (z. B. D. Garasanin, Nationalmuseum - Beograd. Vorgeschichte 1. Katalog der vorge- 

schichtlichen Metalle [1954] 68 mit Taf. 51,1 oder J. Bouzek, Graeco-Macedonian Bronzes. Analysis 

and Chronology [1974] 170 Abb. 50,41; vgl. auch einen einzelnen derartigen Ring aus dem Enodia- 

Heiligtum in Pherai bei K. Kilian, Fibeln in Thessalien von der mykenischen bis zur archaischen Zeit. 

PBF XIV 2 [1975] Taf. 78,70). Latenezeitliche Beispiele, die ineinanderhangen, sind lediglich aus geti- 

schen Grabern der Dobrudscha bekannt (G. Simion, Les Getes de la Dobroudja septentrionale du VIe 

au Ier siecle av. n. e. Thraco-Dacia. Recueil d’etudes a 1’occasion du IIe Congres International de 

Thracologie [Bucarest 4-10 sept. 1976] [1976] 143 ff. bes. 160 Abb. 10,3). Die besagten Ringe von 

Kyzikos, Priene und Troja mbgen aus dem thrako-getischen Raum stammen und in ahnhcher Weise 

nach Kleinasien gekommen sein wie auch die thrakischen Fibeln von Larisa (vgl. dazu Bittel, Bogaz- 

koy IV 45 Anm. 3; speziell zu den thrakischen Fibeln siehe V. Mukov, Bull. Inst. Arch. Bulgare 6, 

1930-1931 [1932] 171 ff.). - Zu europaischen Amulettringen siehe beispielsweise H. Dannheimer, Zu 

zwei alteren keltischen Funden aus der Mtinchner Schotterebene. Arch. Korrbl. 5, 1975, 59 ff. mit 

Nachweisen zu weiteren derartigen Ringen.

32 W. Kimmig, Germania 24, 1940, 111 (Bruchstiick eines Armringes aus tiefblauem Gias, dessen Zeit- 

stellung aber nicht gesichert ist; mdglicherweise gehort der Ring noch in die phrygische Zeit; vgl. gut
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8 Bronzehohlbuckelring aus Finike. - Mafistab 1:1.
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keltischer Charakter aber nicht vollig eindeutig ist. Ob ein zweischneidiges Eisen- 

schwert mit Resten der Eisenblechscheide mit leicht glockenformig geschwungenem 

Miindungsabschlub, das zusammen mit einem Eisenring und Teilen einer eisernen 

Lanzenspitze ganz in der Nahe der oben besprochenen Fibel in Steinkistengrab 3 

im groben Tempel von Bogazkoy gefunden wurde, als Lateneschwert bezeichnet 

werden kann, lafit sich ohne Autopsie nicht entscheiden33. Auf die Problematik der 

vielzitierten bemalten, sog. galatischen Keramik wird unten einzugehen sein.

Unberiicksichtigt sollen in diesem Zusammenhang die Miinzen bleiben, die in Ana- 

tolien von keltischen Tetrarchen im letzten vorchristlichen Jahrhundert gepragt 

wurden34, da es zum einen beztiglich ihres Charakters keine Diskussion gibt und 

weil zum andern ein Vergleich dieser Pragungen mit keltischen Miinzen aus Europa 

fur unsere Fragestellung nichts erbringt. Zu beachten ist jedoch eine schtisselfor- 

mige Silbermtinze aus Steinkistengrab 11 im Sudareal des Tempels I in Bogazkoy, 

fur die Bittel auf ahnliche Stiicke aus dem siidost- und donaukeltischen Bereich Eu- 

ropas aufmerksam machte35.

Damit waren bereits alle bekannten dinglichen Alterttimer, soweit sie als Boden- 

funde in Kleinasien zutage kamen, besprochen. Allerdings gibt es noch eine Reihe 

bildhcher Darstellungen von charakteristischem Sachgut der Latenekultur aus 

Kleinasien, die der Vollstandigkeit halber zur Abrundung des Bildes in diesem 

Rahmen ebenfalls kurz angefuhrt seien. Wichtigste Quelle sind die beriihmten Waf- 

fenreliefs auf den Briistungsplatten der Stoa, die Eumenes II. im zweiten Jahrzehnt 

des 2. Jahrhunderts v. Chr. im Heiligtum der Athena Polias Nikephoros in Perga- 

mon anbringen liefi und auf denen u. a. auch eindeutig keltische Ausriistungsgegen-

datierte ahnliche Fundstiicke aus Bogazkoy bei Boehmer a. a. O. [Anm. 14] 178). - W. Schirmer, Die 

Bebauung am unteren Biiyiikkale-Nordwesthang in Bogazkoy Bogazkoy-Hattusa 6. 81. Wiss. 

Verbffentl. Dt. Orientges. (1969) 50 mit Taf. 36 (’Bruchstiick eines Armreites aus braun-grauem 

Rauchglas. Lange noch 5,7 cm. Rekonstr. Durchmesser ca. 6,5 cm. Querschnitt annahernd dreieckig 

mit abgerundeten Ecken1. Inv. Nr. 809/t; zusammengefunden mit bemalten galatischen Scherben). 

Boehmer a. a. O. (Anm. 14) 178 Nr. 1854 mit Taf. 64. - Ein kleiner Fingerring aus violettbraunem 

Gias mit gelber Fadeneinlage und Karneol (?), der ebenfalls von einem gelben Faden umzogen ist, 

wurde bei Skelettgrab 1 im Pithos 7 im Magazin 34 des Tempels I von Bogazkoy gefunden (Dm. 2,1 

cm; Inv. Nr: 242/z). Boehmer a. a. O. (Anm. 14) 178 Nr. 1855 mit Taf. 64.

33 H. Kiihne, Die Bestattungen der hellenistischen bis spatkaiserzeitlichen Periode, in: Bittel, Bogazkoy 

IV 35 ff. bes. 38 f. mit Abb. 8 a; Boehmer a. a. O. (Anm. 14) 145 ff. Nr. 1337 mit Taf. 48. - Aller

dings wirkt das Schwert von seiner ganzen Form her und mit der Eisenscheide im kleinasiatischen 

Raum eher wie ein Fremdling, wenn es sich auch mit seiner Kiirze an entsprechende Waffen des hel

lenistischen Kulturkreises anlehnt. Ebenfalls fremd mutet auch ein weiteres Eisenschwert mit Resten 

der Bronzeblechscheide aus Bogazkoy an. Es gehbrt, zusammen mit anderen Fundstiicken, u. a. einer 

bronzenen Delphinfibel hellenistischer Zeitstellung, zu den Beigaben eines Grabes, das im Innern des 

grofien Tores von Bogazkoy zutage kam (Mitt. Dt. Orient-Ges. 77, 1939, 34 f. mit Abb. 43; Boeh

mer a. a. O. [Anm. 14] 147 f. Nr. 1336 mit Taf. 48). Die Scheide wurde randlich durch im Quer

schnitt U-fbrmige Eisenschienen zusammengehalten, welche durch bronzene Querstege miteinander 

verbunden waren. Ahnliche leiterartige Scheidenbeschlage sind aus dem Bereich der Spatlatenekultur 

Mitteleuropas zur Geniige bekannt, finden jedoch in Kleinasien bislang keine rechten Parallelen. Man 

gewinnt bei beiden Schwertern den Eindruck, als ob der Verfertiger keltische Waffen, wie sie in Eu

ropa zur damahgen Zeit iiblich waren, zumindest kannte und nun versuchte, ahnliche Formen herzu- 

stellen.

34 Zu den Miinzen der galatischen Tetrarchen Brogitarus, Deiotarus I. und II. sowie des Amyntas vgl. 

B. V. Head, Historia Nummorum. A Manual of Greek Numismatics (1887) 628 f. sowie RE VII 1 

(1910) 522. - Zu weiterer Lit. siehe bei E. Bosch, Tiirkiyenin antik devirdeki meskukatina dair biblio- 

grafya. Turk Tarih Kurumu Yayinlarindan 12. Ser. Nr. 2 (1949) 175 f. s. v. Galatya.

35 Bittel, Bogazkoy IV 48 f. mit Abb. 12.
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9 Reliefplatte von der Brtistung der Stoa im Heiligtum der Athena Polias Nikephoros in Pergamon mit 

Darstellung eines keltischen Schildes mit metallenem Bandschildbuckel.

stande dargestellt worden sind36. Am haufigsten erscheinen ovale und eckige 

Schilde mit Spindelrippe37. Schilde dieser Form galten in der Forschung lange Zeit 

als ’die keltischen Altertumer' par excellence, und so wurden entsprechende Funde 

und Darstellungen, egal wo sie sich fanden, jeweils als untriigliche Anzeiger fur 

Keltisches gehalten. Es ist das Verdienst von W. Kramer und F. Maier, darauf hin- 

gewiesen zu haben, dafi dies nicht uneingeschrankt gelten kann38. Trotz der von 

beiden sicher zu Recht vorgebrachten Einwande gegen eine allgemeine undifferen- 

zierte Ansprache aller dieser Schilde als keltisch, wird man aber mit Bittel die in 

Pergamon mehrfach dargestellten ovalen und eckigen Beispiele mit Spindelrippen 

doch fur Abbilder von eindeutig galatischen Waffen halten diirfen39. Dies um so 

eher, als allein bei vier Exemplaren auf den Briistungsplatten metallene Bandschild-

36 R. Bohn, Das Heiligtum der Athena Polias Nikephoros. Mit einem Beitrag von H. Droysen. Alter- 

tiimer von Pergamon 2 (1885), zu den gallischen Waffen bes. 127 ff. (im weiteren abgekiirzt: A. v. P. 

2); P. Jaeckel, Pergamenische Waffenreliefs. Waffen- und Kostiimkunde. Zeitschr. Ges. f. hist. Waf

fen- u. Kostiimkde. 7 H. 2, 1965, 94 ff. - Man darf wohl mit Sicherheit davon ausgehen, dafi die 

kleinasiatischen Kelten nicht nur typisch keltische Waffenstiicke getragen haben, sondern sich in glei- 

chem Malle wie anderwarts der im mediterranen Raum iiblichen Ausriistung bedienten. Dies wird 

z. B. fur Italien gut erkennbar bei dem Waffengrab von Canosa, in dem der Tote einen keltischen 

Helm trug, der im Waldalgesheim-Stil verziert ist, gleichzeitig aber auch einen wohl in Siiditalien ge- 

fertigten Muskelpanzer besall (vgl. dazu A. Oliver Jr., The Reconstruction of two Apulian Tomb 

Groups. Antike Kunst Beih. 15 [1968] 5 Abb. 1 Taf. 1,1; 2,1-2).

37 Vgl. Liste 2 B, 2-9.

38 Vgl. die Bemerkungen Kramers zu W. Kimmig, Ein Keltenschild aus Agypten (Germania 24, 1940, 

106 ff.) in: Zur Zeitstellung der hblzernen Schilde des Hirschsprungfundes. Prahist. Zeitschr. 34-35, 

1949-1950, 1. Teil 354 ff. bes. 335 mit Anm. 5. - Die gesamte Problematik der Ovalschilde jetzt aus- 

fiihrlich diskutiert bei Maier, Altertiimer 469 ff.

39 Bittel, Galater 244.
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buckel angegeben sind (Abb. 9; 12), wie sie in dieser Form nur im Bereich der eu- 

ropaischen Latenekultur begegnen40. Dafi zumindest noch im 3. und friihen 

2. Jahrhundert v. Chr. im mediterranen, insbesondere im kleinasiatischen Raum 

derartige Schildformen als eindeutiges Kennzeichen fur Gallier angesehen wurden, 

davon zeugen u. a. die ovalen Schilde mit Spindelrippen, die bei den Figuren der 

attalischen Gallieranatheme von Pergamon und Athen erscheinen, so jeweils einer 

mit reicher Randverzierung beim sogenannten Sterbenden Gallier und beim Gallier, 

der sich und sein Weib totet41, wie auch weitere bei den sogenannten Kleinen Gal- 

Hern vom Weihgeschenk Attalos I. von der Akropolis in Athen42. Es mag sich 

wohl so verhalten, wie Bittel angenommen hat43, dafi namlich urspriinglich diese 

Schildform zwar nur bei den Kelten iiblich war, dann aber im Laufe der Zeit, vor 

allem nachdem die verschiedenen Mittelmeervolker im Zusammenhang mit den kel- 

tischen Eroberungsziigen mit diesen Waffenformen vertraut wurden, diese Kelten- 

schilde die weitere Waffenentwicklung im mediterranen Raum in starkem Mafie be- 

einfluEt haben und entsprechende oder leicht abgewandelte Formen dann allenthal- 

ben Verwendung fanden.

So wird man also auch weiterhin verschiedene kleine Kriegerfiguren mit derartigen 

Schilden aus Kleinasien als Darstellungen von Kelten interpretieren wollen; dies be- 

trifft vor allem die Terrakottafiguren aus der Umgebung von Myrina an der aeoli- 

schen Westkiiste Kleinasiens44. Fur eine Ansprache der Kampfer als Kelten kann 

tiberdies noch deren vollige oder doch weitgehende Nacktheit mit ms Feld gefiihrt 

werden, da uns diese als besondere Eigenheit der keltischen Krieger von den anti

ken Autoren tiberliefert wird45. Von den Funden aus Myrina sei einer besonders 

erwahnt und auch im Bild vorgefiihrt (Abb. 10), weil die dargestellte Szene recht 

gut mit einem uns durch antike Nachrichten bekannten Ereignis in Zusammenhang 

gebracht werden kann. Es handelt sich um eine Figurengruppe, die uns einen kelti

schen Krieger mit hohem Ovalschild mit deutlich erkennbarer Spindelrippe zeigt, 

der gerade von einem Kriegselefanten angegriffen und unter dessen Vorderbeinen 

zerstampft wird. Diese Darstellung ist schon immer - recht ansprechend - mit der 

sogenannten Elefantenschlacht Antiochos I. verbunden worden46, die nach neueren 

Forschungen wohl nicht, wie bisher allgemein angenommen, schon 275, sondern 

allem Anschein nach erst um 269/268 v. Chr. - wenn nicht sogar noch etwas spater 

- stattgefunden hat47. Mit dieser Schlacht gelang Antiochos ein entscheidender Sieg

40 Vgl. beispielsweise Formen aus der Station La Tene bei P. Vouga, La Tene (1923) Taf. 15; 17 f.

41 P. R. von Bienkowski, Die Darstellungen der Gallier in der hellenistischen Kunst (1908) Frontispiz u. 

Abb. 18; siehe auch die Taf. 2; 6; 10,1 bei E. Kiinzl, Die Kelten des Epigonos von Pergamon. Beitr. 

Arch. 4 (1971).

42 v. Bienkowski a. a. O. Abb. 50; 63; 67.

43 Bittel, Galater 244.

44 Bull. Corr. Hellemque 9, 1895, 485 ff. mit Taf. 11; Revue Arch. 3. Ser. 13, 1889, 196 f. Abb. 18 ff.;

K. Schumacher, Verzeichnis der Abgiisse und wichtigeren Photographien mit Gallier-Darstellungen. 

Kat. RGZM 3 (1911) 39 f.

45 Vgl. die Angaben des Poseidonios bei Diod. 5, 30.

46 In diesem Sinne schon S. Reinach, Revue Arch. 3. Ser. 13, 1889, 196; Schumacher a. a. O. (Anm. 44) 

39 f.

47 Siehe dazu jetzt M. Wbrrle, Eine neue Inschrift aus der Zeit Antiochos I. in Denizli. Turk Arkeoloji 

Dergisi 22, 1975, 159 ff.; ausfiihrlicher ders., Antiochos L, Achaios der Altere und die Galater. Eine 

neue Inschrift in Denizli. Chiron 5, 1975, 59 ff.
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10 Terrakottafigur aus Myrina. Kriegselefant, der einen keltischen Krieger zerstampft.

liber die Galater, der dazu fiihrte, dab zumindest fur einige Zeit die kleinasiatischen 

Kiistenstadte vor weiteren Raubziigen galatischer Horden bewahrt blieben.

Mit in diesen Kreis der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Kiisten- 

stadten und den im Innern Anatoliens ansassigen Keltenstammen gehort wohl auch 

eine Schlachtszene, die auf einem schmalen Bronzeblech auf Eisenunterlage aus 

dem Stadtgebiet von Pergamon wiedergegeben ist (Abb. 11,3)48. Das Fundstlick 

wurde - wenn ich es recht sehe - in diesem Zusammenhang bislang nicht diskutiert, 

obwohl es mit seiner Darstellung durchaus mehr Aufmerksamkeit verdient hatte. 

Gezeigt wird ein Kampf, an dem Berittene und Fufikampfer beteiligt sind, von de- 

nen sich einige ganz klar als Kelten zu erkennen geben. Die Kampfer unterscheiden 

sich in ihrer Bewaffnung ganz markant. Wahrend die einen mit Helm, Muskel- 

panzer und makedonischen Rundschilden ausgeriistet sind, besonders gut zu sehen 

ist dies bei dem Krieger ganz links, erscheinen daneben solche, die bis auf einen 

Glirtel bzw. Schwertgurt oder einen kurzen Schurz vollkommen nackt sind und an 

Schutzwaffen lediglich Helme und schmale Ovalschilde mit Spindelrippen tragen,

48 A. Conze u. a., Stadt und Landschaft. Altertiimer von Pergamon 1, Text 2 (1913) 250 mit Abb. 1 S. 

251.



200 Hartmut Polenz

so etwa der zweite Gefallene von rechts und der ganz rechts auben Stehende mit 

erhobenem Schwert. Im Gegensatz zu den Schwergeriisteten mochte man in letzte- 

ren Kelten erblicken. Da die in derselben Richtung wie die Kelten nach links vor- 

stiirmenden Reiter grofie Rundschilde tragen, erhebt sich die Frage, ob mit dem 

dargestellten Geschehen eine von den Schlachten gemeint ist, in der Galater als 

Verbiindete eines der kleinasiatischen Herrscher mitkampften49, allerdings ist nicht 

zu entscheiden, welches Ereignis hier im einzelnen gemeint sein konnte. Der Um- 

stand, dab von der Gegenpartei bis auf einige Gefallene nur zwei Kampfer am lin- 

ken Bildrand sowie ein Reiter in der Bildmitte zu sehen sind, lafit vermuten, dab 

das wiedergegebene Gefecht zu Gunsten der Kelten und deren. Verbiindeter ent- 

schieden worden ist50.

Der pergamenische Fund darf aber noch aus einem anderen Grund Beachtung be- 

anspruchen, denn er kann mit ganz ahnlich figuralverzierten Bronze- und Silberble- 

chen auf Eisenunterlagen aus Jugoslawien in enge Verbindung gebracht werden, die 

als Verschlufistiicke von breiten Ledergiirteln dienten. D. Basler hat ktirzlich aus 

dem Graberfeld von Vele Ledine bei Gostilj in Montenegro, das ins ausgehende 3. 

und in die erste Halfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. zu datieren ist und aus dem 

u. a. zahlreiche Fibeln vom Mittellateneschema stammen, mehrere solcher Bleche 

vorgelegt, von denen zwei hier zum Vergleich abgebildet sind (Abb. 11,1—2)51. Im 

Gegensatz zum Blech aus Pergamon haben wir es bei den Darstellungen offensicht- 

lich mit mythischen Themen zu tun, doch sind gewisse Ubereinstimmungen nicht 

zu iibersehen. So kommen auf dem einen Blech (Abb. 11,1) von rechts her ein 

Krieger zu FuE und ein weiterer zu Pferde vor, die beide einen Helm und einen 

spitzovalen Schild mit Spindelrippe tragen. Da die mannshohen Schilde die Korper 

vollstandig verdecken, ist nicht zu entscheiden, ob die Kampfer nackt oder durch 

Panzer geschiitzt sind. Welche Riistung der von links kommende Reiter tragt, ent- 

zieht sich unserer Kenntnis, denn auch ein zweites Blech mit genau derselben Szene 

ist gerade in diesem Teil beschadigt. Da auf einem weiteren Blech aus dieser Ne- 

kropole (Abb. 11,2), von dem nur die linke Partie erhalten ist, jedoch ein Krieger 

mit makedonischem Rundschild zu sehen ist, ware es denkbar, dab wir auf dem zu- 

erst besprochenen Blech auf der linken Seite eventuell auch derartig geriistete Krie

ger zu erwarten haben. Die enge Verwandtschaft zwischen den montenegrimschen 

Blechen und dem von Pergamon auEert sich zudem in den jeweils links vorne am 

Hakenteil erscheinenden und als Apotropaia zu wertenden Medusenhauptern. Von 

hier aus richtet sich der Blick zuriick auf die schon oben erwahnte Gtirtelplatte aus 

dem keltischen Grab mit Goldhalsring aus Bolu, auf der ein getriebener Kopf en 

face dargestellt ist, desses wirres Haar, kurzer Schnurrbart und Gesichtsausdruck 

nach Bittel einen Galater charakterisieren52. Hier mogen lockere Verbindungen 

faEbar werden, denen in Zukunft mehr Aufmerksamkeit zu schenken ist.

49 Stahelin a. a. O. (Anm. 2) passim.

50 Von daher ware es denkbar, dafi die Giirtelplatte von Pergamon ehemals von einem Galater getragen 

wurde - der Grabfund von Bolu bote sich als Parallele an (Bittel, Galater 245) - und das Stuck viel- 

leicht als Beutegut einer der Schlachten Attalos I. nach Pergamon gelangte.

51 D. Basler, The Necropolis of Vele Ledine at Gostilj (Lower Zeta). Wiss. Mitt. Bosnisch-herzegowini- 

schen Landesmus. 2 H. A (1972) 5 ff. bes. 9 f. mit Taf. 7, 30/2; 23, 119/7; 25, 126/3; 30,6; 33,1-3. 

Zur Lage der Bleche vgl. ebd. die Grabplane der B’estattungen 30, 119 und 126.

52 Bittel, Galater 245.
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11 Figuralverzierte Giirtelbleche.

1-2 Vele Ledine bei Gostilj. - 3 Pergamon; 1 Silber auf.Eisen; 2-3 Bronze auf Eisen. - Mafistab 1 : 2.

Betrachten wir abschlieEend noch die tibrigen keltischen Waffenteile auf den Brii- 

stungsplatten aus Pergamon, dann miissen vor allem die uns schon von Diodor53 

genannten Panzerhemden Erwahnung finden, die allein auf den Reliefplatten drei- 

mal erscheinen (Abb. 12,2)54. Sie bestehen aus eisernem Kettengeflecht mit zwei 

nach vorne iiberhangenden Schulterstiicken, die vor der Brust durch einen drehba- 

ren Riegel fixiert wurden. Originalfunde kennen wir sowohl aus Siidosteuropa, 

u. a. aus Ciume§ti in Siebenbiirgen und von der Insel Samothrake, als auch aus 

Frankreich, von wo auberdem verschiedene bildliche Wiedergaben solcher Ketten-

53 Vgl. Anm. 45.

54 Siehe auch A. v. P. 2 Taf. 44,1 und 49,4.
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hemden vorliegen55. Besondere Bedeutung kommt den Helmdarstellungen zu, von 

denen zwei als sicher keltische Formen angesprochen werden konnen; es handelt 

sich dabei um Helme mit verstarkter Kalotte (Abb. 12,1)56. Bei diesem Typ mit 

konischer Kalotte und Scheitelknauf mit gesonderter Knaufplatte konnen als be- 

zeichnende Merkmale die an beiden Seiten fiber den Wangenklappen mit je drei 

Nieten an der Kalotte befestigten halbovalen bis dreieckigen Flatten gelten. Sie 

dienten nicht nut zur seitlichen Verstarkung, sondern gleichermafien zur Befesti- 

gung der Lederstreifen, von denen die Wangenklappen gehalten wurden. In Europa 

ist dieser Helmtyp, von dem wir zwei Exemplare aus Jugoslawien und zwei aus 

Rumamen kennen, auf den ostkeltischen Raum beschrankt57. Es bleiben die Joche 

zu erwahnen (Abb. 12,1)58, von denen das ganz sichtbare in Funden aus der Sta

tion Latene in der Schweiz und aus Ezinge in den Niederlanden gute Entsprechun- 

gen finder59. Von den verschiedenen Wagenteilen60 ist eigentlich nichts so typisch, 

daft es als keltisch bezeichnet werden mtibte61, dasselbe gilt fur die tibrigen Waffen- 

stiicke. So lassen sich beispielsweise weder unter den Schwertern noch unter den 

Lanzen mit Sicherheit Formen aussondern, die nur mit Entsprechendem aus dem 

Bereich der europaischen Latenekultur zusammengehen62.

55 Nachweise linden sich bei Maier, Altertiimer 467 If., der auch die Konstruktion der Verschliisse de- 

tailliert bespricht.

56 Das Fragment eines weiteren Helms dieses Typs abgebildet A. v. P. 2 Taf. 49,33.

57 U. Schaaff, Keltische Eisenhelme aus vorromischer Zeit. Jahrb. RGZM 21 (= Festschr. H.-J. Hundt, 

Tell 1) 1974 (1977) 149 fl. bes. 171 If. Abb. 23 If. mit entsprechenden Nachweisen und einer Verbrei- 

tungskarte. - Ob von den vielen weiteren Helmtypen, die sich noch auf den pergamenischen Waffen- 

reliefs linden, der eine oder andere vielleicht ebenfalls als keltisch zu bezeichnen ware, lafit sich beim 

derzeitigen Stand der keltischen Helmforschung nicht sagen, so lange nicht gewisse Formen aus Siid- 

osteuropa genauer untersucht sind. So kdnnten beispielsweise noch zwei Helme (A. v. P. 2 Taf. 43 

oben links; 44,2 links) mit konischer Kalotte und, wenn hier die Darstellungen nicht einen falschen 

Eindruck vermitteln, allem Anschein nach gesondert eingenietetem Scheitelknauf sowie geschwunge- 

nem Stirnbugel mit seitlichen Voluten herangezogen werden (in diesem Sinne auch Jaeckel a. a. O. 

[Anm. 36] 101 f.), die sich mit ahnlichen Funden aus Kazanlak vergleichen lassen (J. Todorovic, Kelti 

u jugoistocnoj Evropi [1968] Taf. 27,1-2). M. Prine hat die beiden Stiicke von Kazanlak allerdings 

nicht in seine Zusammenstellung der keltischen Helme aufgenommen (Pamatky Arch. 66, 1975, 

344 ff. mit Verbreitungskarte S. 376). - Uber die genaue Form des Helmes bei einer der Kopien des 

sog. Kleinen Attalischen Weihgeschenks von der Akropolis in Athen lafit sich nichts mehr aussagen. 

Der heute sichtbare Helm ist gerade im Oberteil zum grofiten Teil frei erganzt (vgl. dazu v. Bieh- 

kowski a. a. O. [Anm. 41] 48 f. Abb. 60 ff.).

58 Teile eines weiteren Joches mit kreuzweiser Schniirung im Mittelteil abgebildet A. v. P. 2 Taf. 48,4. 

Das ebd. Taf. 49,12 gezeigte Seitenstiick mit Vogelkopfende wird man nicht zu den keltischen Fund- 

stiicken rechnen konnen.

59 Vouga a. a. O. (Anm. 40) Taf. 35,1-2; Jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek, Gro

ningen 1929-1931, Taf. 24,414; 24 a, a-b. - Zu einem Jochfund aus ’Nordirland* vgl. Proc. Preh. 

Soc. N. S. 15, 1949, 192 Abb. 1.

60 Rader bzw. Teile soldier sind zu sehen A. v. P. 2 Taf. 43; 46,4; 49,3. - Ob es sich bei einem ebd. 

Taf. 43 gezeigten Gegenstand mit ausgeschnittener Oberkante und lamellenartigen Langsbahnen um 

die Seitenwange eines Streitwagens handelt, wie es I. M. Stead annimmt (vgl. die folgende Anm.), 

oder aber entsprechend der Ansicht Jaeckels (a. a. O. [Anm. 36] 115 f.) um einen Pferdebrustschutz, 

lafit sich nicht mit endgiiltiger Sicherheit entscheiden.

61 Vgl. die kritischen Bemerkungen bei I. M. Stead, The Celtic Chariot. Antiquity 39, 1965, 259 ff. bes. 

262 f. mit Abb. 3.

62 Der keltische Charakter der A. v. P. 2 Taf. 44,1 abgebildeten Speere mit doppelten Widerhaken lafit 

sich nicht erweisen. Moglicherweise handelt es sich ja um eine bei den kleinasiatischen Galatern be- 

liebte Waffe, denn Bittel konnte jiingst auf einen entsprechenden Fund aus Bogazkoy aufmerksam 

machen (Galater 244). - Aus Europa, und zwar aus dem siidfranzosischen Pyrenaengebiet, liegt bis

lang nur ein, aufierdem in die Hallstattzeit zu datierender Fund mit einem Widerhaken vor (J. Deche-
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12 Reliefplatten von der Briistung der Stoa im Heiligtum der Athena Polias Nikephoros in Pergamon 

mit Darstellungen keltischer Waffen.
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Bei den iibrigen Denkmalern ware noch auf das gebogene Horn aufmerksam zu 

machen, das auf dem Schild des sogenannten Sterbenden Galliers zu sehen ist63 und 

fiir das als Gegenstiick u. a. auf die Darstellung eines Hornblasers auf einem Stein- 

relief von Bormio, Prov. Sondrio, hinzuweisen ist64. Die bei einigen Gallierstatuen 

sichtbaren Giirtel bzw. Schwertgurte sind kemeswegs so charakteristisch, dab sie 

fiir unsere Untersuchung herangezogen werden konnten65. Schlieblich und endlich 

mub aber eines ganz wichtigen Gegenstandes noch gedacht werden, namlich des 

gedrehten Halsringes mit dicken, fast halbkugeligen Endstollen, den der sogenannte 

Sterbende Gallier tragt (Abb. 13) und fiir den, wenn auch nicht vollig gleiche, so 

doch recht ahnliche Bildungen aus der europaischen Latenekultur herangezogen 

werden konnen66.

Uberschauen wir zusammenfassend die sicher keltischen Altertiimer aus Kleinasien, 

sowohl die Bodenfunde als auch die bildlich iiberlieferten, dann schalen sich zwei 

grofie Gruppen heraus. Die eine beinhaltet Formen, die man als allgemein keltisch 

ansprechen kann, d. h. die Typen sind im Bereich der europaischen Latenekultur 

grofiraumig verbreitet; hierzu zahlen insbesondere die Schilde, ferner die Panzer- 

hemden sowie tordierte Halsringe. Die zweite, speziellere Gruppe von Funden 

weist dagegen deutliche Affinitaten zum Ostlatenekreis auf, so vor allem der Hohl- 

buckelring von Finike, die schiisselformige Miinze von Bogazkoy und die Helme 

mit verstarkter Kalotte.

In dieses Gesamtbild reihen sich nun die Fibeln vom Mittellateneschema aus Klein

asien, fiir die enge Beziehungen zum siidosteuropaischen Raum aufgezeigt werden 

konnten, sehr gut ein. Da, wie Bittel schon ausgefiihrt hat, diese Gewandspangen 

iiberdies in einer Umwelt auftauchen, ’die die Fibel als Trachtelement im Gegensatz 

zu alteren Zeiten nicht mehr kannte'67, sollte nun eigentlich nichts mehr daran hin- 

dern, diese kleinasiatischen Vorkommen als Hinterlassenschaften der uns aus den 

antiken Quellen bekannten Galater anzusprechen. Fiir eine Zuweisung dieser 

Fundstiicke an die kleinasiatischen Kelten laht sich aufierdem ins Feld fiihren, dab 

beispielsweise alle sechs inzwischen bekannten Exemplare der Fibeln mit hochge- 

zogener aufierer Sehne gerade in dem Gebiet von Anatolien gefunden worden sind 

(Abb. 15), in dem zu jener Zeit nachweislich die galatischen Stamme siedelten und 

das etwa ab 25 v. Chr. zur romischen Provinz Galatia gehorte68.

lette, Le javelot 6Xooi6r]Qog des Iberes. Revue des Etudes Anciennes 1911, 452 ff.). Zu weiteren, 

ahnlichen Formen, die jedoch alle keme richtigen Widerhaken aufweisen, vgl. noch M. Louis, O. u. 

J. Taffanel, Le premier age du fer Languedocin 2 (1958) 65 Abb. 45; 3 (1960) 156 Abb. 108; 161 Abb. 

111. Zu diesen Fundvorkommen pafit die Nachricht Diod. 5,34, wonach diese Waffen fiir die Iberer, 

besonders die Lusitanier, typisch sein sollen (vgl. auch Liv. 34,14). Von einer charakteristischen 

Waffe der europaischen Kelten kann also keinesfalls die Rede sein. Eine 20,5 cm lange eiserne Spitze 

mit geschlossener Tulle und kurzen Widerhaken, die in der Station La Tene (Gem. Marin-Epagnier, 

Kt. Neuenburg) zutage gekommen ist (unpubl.; Hist. Mus. Bern Inv. Nr. 13 458), mochte man eher 

als Fischspeer ansprechen und mit ahnlich gestalteten Drei- bzw. Fiinfzackspeeren in Zusammenhang 

bringen. Vgl. zu letzteren die Nachweise bei G. Jacobi, Werkzeug und Gerat aus dem Oppidum von 

Manching. Die Ausgrabungen in Manching 5 (1974) 84.

63 v. Bienkowski a. a. O. (Anm. 41) Abb. 1.

64 Germania 51, 1973, Taf. 7 ff.

65 v. Bienkowski a. a. O. (Anm. 41) Abb. 50; 67 f.; 70.

66 Vgl. Anm. 30.

67 Bittel, Bogazkoy IV 45; ders., Galater 248.

68 Siehe hierzu RE VII 1 (1910) 519 ff. s. v. Galatia, ebd. 529 f. die Karte Galatiens.
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13 Detailansicht des sog. Sterbenden Galliers mit tordiertem Halsring mit kugeligen Stollenenden.

Betrachtet man die Verbreitungskarte der keltischen Funde in Kleinasien unter Ein- 

beziehung der Fibeln sowie der Fundstatten von bildlichen Darstellungen keltischer 

Altertiimer (Abb. 14), dann heben sich im Kartenbild zwei klar voneinander ge- 

schiedene Zonen ab. Die eine verlauft entlang des westlichen Kiistenstreifens, be- 

ginnend mit Qanakkale im Norden, es folgen nach Siiden Pergamon, Myrina, 

Priene und Finike und weiter nach Osten schliehlich Mersin. Sinop am Pontos 

mbchte man eher mit der mittelanatolischen Gruppe in Zusammenhang bringen. 

Die Kette der Fundorte an der Westkiiste ware moglicherweise noch dichter, wenn 

tins fur die eine oben besprochene Fibel aus ’Westkleinasien1 (Abb. 3,4) sowie de- 

ren Gegenstiick unbekannter Herkunft (Abb. 3,3) die genauen Fundorte iiberliefert 

waren.

Eine zweite Region wird in Mittelanatolien erkennbar, und zwar in dem Gebiet, 

wo nach der schriftlichen Uberlieferung die drei galatischen Stamme safien: von 

Westen nach Osten die Tolistobogier (oder auch Tolistoagier genannt), dann die 

Tektosagen und, vornehmlich ostlich des Halys, die Trokmer mit ihren Stammes- 

vororten Pessinus, Ankyra und Tavium69.

69 Siehe ebd. - Zu den verschiedenen Stammen vgl. aufierdem RE VAI (1934) 172 ff. s. v. Tektosagen; 

VI A 2 (1937) 1673 ff. s. v. Tolistobogioi; VII A 1 (1939) 656 ff. s. v. Trokmer. - Zu Galatien allge- 

mein wie auch zu den Stammesvororten vgl. ferner die Literaturangaben bei A. M. Mansel, Tiirkiye-
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In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dab die Fundstiicke und bildlichen 

Darstellungen von den Kiistenorten - soweit sie sich genauer datieren lassen - fast 

allesamt fruher anzusetzen sind als die aus Mittelanatolien. Fines der altesten 

Stiicke iiberhaupt ist zweifellos der Hohlbuckelring von Finike aus der ersten 

Halfte des 3. Jahrhunderts v. Chr., aber auch die Darstellungen auf den attalischen 

Gallieranathemen sowie die Ausriistungsstucke auf den Waffenreliefs Eumenes II. 

aus Pergamon gehdren grobtenteils noch ins 3. oder zumindest in den Beginn des 

2. Jahrhunderts v. Chr. Die Fibel von Mersin kann ebenfalls zeithch hier ange- 

schlossen werden, etwas (linger diirfte lediglich das Exemplar von Priene sein. Das 

Gurtelblech von Pergamon wird man entsprechend den jugoslawischen Funden 

ebenso datieren wollen, moglicherweise sogar noch etwas fruher, also etwa in die 

Mitte des 3. Jahrhunderts.

Unter den mittelanatolischen Funden hebt sich als einigermafien friihes Stiick nur 

die Fibel mit Schlingenfub von Kayseri heraus (Abb. 3,2), wenn sie auch im Ver- 

gleich zur Mersiner Fibel bereits eine typologisch jiingere Form darstellt. Alle iibri- 

gen Fibeln aus dem Hochland wiirde man, gemessen an europaischen Mabstaben, 

friihestens um die Mitte des 2. Jahrhunderts, wenn nicht sogar noch spater an- 

setzen wollen; dies betrifft jedenfalls die Stiicke aus der Umgebung von Ankara 

(Abb. 4,4) und die zweite Fibel von Kayseri (Abb. 1-2). Sicher erst ms letzte vor- 

christliche Jahrhundert gehdren die beiden Eisenfibeln von Bogazkoy (Abb. 4,2) 

und die verwandte Fibel von Ku§saray (Abb. 4,1) sowie die schiisselformige Silber- 

miinze von Bogazkoy. Die Datierung des Goldhalsringes von Bolu wird man erst 

nach Vorlage des Fundes beurteilen konnen.

Insgesamt gesehen zeichnet sich also bei den keltischen Funden in Kleinasien ein 

klares zeitliches Gefalle von den Kiisten ins Binnenland hinein ab. Dabei sticht die 

verhaltmsmabig zeitliche Geschlossenheit der beiden Fundgruppen besonders ms 

Auge und legt eine historische Interpretation geradezu nahe. Auch wenn die Basis 

fur erne iiberzeugend abgesicherte Deutung noch viel zu schmal ist, was hier kei- 

neswegs iibersehen wird, so sei doch der vorsichtige Versuch unternommen, das 

Verbreitungsbild mit seiner zeitlichen Staffelung der beiden Gruppen in den grobe- 

ren historischen Rahmen zu stellen.

Das Fehlen von friihen Funden, d. h. des 3. und beginnenden 2. Jahrhunderts, im 

anatohschen Hochland einerseits und das Vorkommen entsprechend zu datierender 

Belege in den kiistennahen Regionen andererseits spiegelt recht gut die uns aus den 

Schnftquellen zu erschliebenden Verhaltnisse wider70. Seit ihrer Ankunft in Klein

asien 278/277 bis zum Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr. waren die galhschen 

Stamme der Schrecken der Kustenstadte. Trotz wiederholter Niederlagen, so z. B. 

durch den Seleukiden Antiochos I. oder den pergamenischen Herrscher Attalos I., 

streiften die Galater fortwahrend umher oder traten als Verbiindete der verschiede-

nin arkeoloji, epigrafi v tarili cografyasi igin bibliografya. Turk Tarih Kurumu Yayinlarindan 12. Ser. 

Nr. 1 (1948) 92 ff. s. v. Ankara; 174 s. v. Galatia; 341 s. v. Pessinus; 389 f. s. v. Tavium; vgl. aufier- 

dem ebd. 182 £. die Angaben zu Gordion. - Zu Ankara siehe erganzend E. Bosch, Quellen zur Ge- 

schichte der Stadt Ankara im Altertum. Ebd. 7. Ser. Nr. 46 (1967) 8 ff., speziell zu Galatern 426 

s. v.; zu Tavium heranzuziehen K. Bittel, Kleinasiatische Studien. Istanbuler Mitt. 5, 1942, 6 ff.; 

28 ff.

70 Vgl. die Angaben bei Stahelin a. a. O. (Anm. 2) sowie entsprechende Hinweise bei Wbrrle a. a. O. 

(Anm. 47).
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14 Fundstatten keltischer Altertiimer und Darstellungen von solchen in Kleinasien (vgl. Listen 1 u. 2). 

Dreiecke: Fibeln vom Mittellateneschema; Punkte: Ringschmuck; offene Quadrate: bildliche Darstel

lungen; Kreise: Stammesvororte der Galater im Hochland von Anatolien.

nen kleinasiatischen Fiirsten kriegerisch in Erscheinung. Obwohl sie sich allem An- 

schein nach schon vor der Mitte des 3. Jahrhunderts in den mittelanatolischen 

Landstrichen ansiedelten (oder angesiedelt wurden?), in denen sie uns dann spater 

hauptsachlich begegnen, bedrangten und pliinderten sie auch weiterhin die Stadte 

an den Kiisten. Als ein auherordentlich einschneidendes Ereignis fur die Galater 

mufi dann aber der ihretwegen unternommene Feldzug des romischen Consuls Cn. 

Manlius Vulso im Jahre 189 v. Chr. gewertet werden, der zumindest fur die aus- 

schliefilich westlich des Halys wohnenden Tolistobogier und Tektosagen mit ent- 

scheidenden Niederlagen und Schwachung ihrer Kampfkraft endete71. Nach den 

Schilderungen bei Livius (38,24,2; 39,7,2) machte Manlius Vulso von den Tolisto- 

bogiern allein 40 000 zu Gefangenen, nachdem er deren Verschanzungen auf dem 

Berge Olympos, der drei Tagereisen siidwestlich von Ankyra lag, erstiirmt hatte. 

Die Zufluchtsstatte der Tektosagen und der mit ihnen verbiindeten Trokmer auf 

dem Berge Magab, siidostlich von Ankyra, wurde ebenfalls im Sturm genommen, 

doch flatten zuvor beide Stamme durch eine Hinhaltetaktik einen Teil ihrer auf dem 

Berge deponierten Habe sowie Weiber und Kinder noch ms Gebiet jenseits des 

Halys in Sicherheit bringen konnen (Livius 38,19.26 f.). Diese Strafexpedition hat 

zwar die keltischen Stamme in der Folgezeit nicht davon abgehalten, noch mehr- 

fach kriegerische Handel zu suchen, doch scheint die beachtliche Dezimierung, be- 

sonders der westlich des Halysbogens siedelnden Stamme, von denen ein nicht un-

71 Ober den Weg, den Manlius Vulso genommen haben diirfte, siehe die Ausfiihrungen bei Bittel 

a. a. O. (Anm. 69) 3 ff.
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betrachtlicher Teil versklavt worden ist, offensichtlich eine gewisse Zuriickhaltung 

von selbst hervorgerufen zu haben. Nach einer Zeit engeren Zusammengehens mit 

Pergamon kommt es dann 169/168 v. Chr. zu einem Gallieraufstand, dem im Jahre 

166 v. Chr. eine grobe Niederlage durch Eumenes II. und Attalos folgte. Im selben 

Jahre erklarte der romische Senat, nachdem eine galatische Gesandtschaft nach 

Rom gereist war, die Galater fur autonom unter der Bedingung, dab sie sich ruhig 

in ihren Wohnsitzen und innerhalb ihrer Grenzen, der spateren Provinz Galatia, 

verhielten.

Das Verbreitungsbild der archaologischen Quellen (Abb. 14) und die Zeitstellung 

der zwei Gruppen wirken fast wie ein Widerhall der geschilderten historischen Er- 

eignisse. Dieser Eindruck mag tauschen und nur durch die geringe Anzahl der 

Funde und deren beschrankte Aussagefahigkeit hervorgerufen werden, doch wird 

man immerhin das Fehlen von spatem Fundgut in den Kiistenregionen mit dem 

Abflauen der galatischen Raubziige im 2. vorchristlichen Jahrhundert in Verbin

dung bringen wollen. Zweifellos verbergen sich hinter dem archaologischen Quel- 

lenbild die verschiedensten historischen Auseinandersetzungen. So stellt sich bei- 

spielsweise die Frage, wieso aus den Gebieten westlich des Halys, und zwar im 

Gebiet der Tolistobogier westlich des Sangarios sowie in dem der Tektosagen zwi- 

schen den beiden Fliissen, so gut wie keine entsprechenden Bodenfunde bekannt 

geworden sind, sieht man einmal von der Fibel aus der Umgebung von Ankara und 

dem Ring von Bolu ab. Das unterschiedliche Fundbild in den drei galatischen 

Stammesgebieten labt darauf schlieBen, dab die Auseinandersetzungen der einzel- 

nen Galaterstamme mit der in ihren Gebieten angetroffenen indigenen Bevolkerung 

in verschiedener Weise vonstatten gegangen ist.

Bei den Tolistobogiern und Tektosagen scheint der Umstand, dab sie als direkte 

Anrainer zu den Kiistenstaaten in starkerem Mabe mit deren Kulturgiitern in Ver

bindung kamen, zu einer schnelleren Assimilierung gefiihrt zu haben, wahrend die 

ferner wohnenden Trokmer augenscheinlich zaher am keltischen Formengut - 

nimmt man die Fibeln hinzu - und damit auch den alten Trachtsitten festgehalten 

haben. Der AssimilierungsprozeB lafit sich bei Hen Tolistobogiern und Tektosagen 

anhand schriftlicher Nachrichten recht gut verfolgen und schlagt sich mcht nur in 

der Ubernahme der dinglichen Kultur nieder, sondern ebenso m der Adaption von 

landestiblichen Gebrauchen und religidsen Einrichtungen, wofiir beispielsweise die 

Art und Weise der Beisetzung des tolistobogischen Tetrarchen Daiotarus II. in Ka- 

ralar, 40 km nordwestlich von Ankara, beredtes Zeugnis ablegt72. Ebenso wird 

man die teilweise Besetzung des Priesterkollegiums im Heiligtum von Pessinus und 

spater auch in Ankyra durch Angehbrige galatischer Familien in diesem Sinne in- 

terpretieren kdnnen73.

Vergleichen wir das fur den Stamm der Trokmer in den Schnftquellen tiberlieferte

72 Siehe ebd. 124 f. und Anm. 206 mit Bezug auf die Veroffentlichungen in Turk Tarih, Arkeologya ve 

Etnografya Dergisi 2, 1934, 102 ff. und Revue Arch. 6. Ser. 6, 1935, 133 ff.; vgl. auch Bittel, Galater 

246 f.

73 Ausftihrungen zu diesem Thema linden sich bei Bittel ebd. 241 ff., ferner bei C. E. Bosch, Le role 

des Galates et des Phrygiens dans la vie de cite et 1’organisation des Tribus. Jahrb. Kleinasiat. Forsch.

3, 1955, 57 ff., ebenso bei dems., Die Kelten in Ankara. Ebd. 2, 1953, 283 ff.; siehe aufierdem 

J. G. C. Anderson, Galatian Civilisation. Journal of Hellenic Studies 19, 1899, 312 ff. und P. Mo- 

raux, L’etablissement des Galates en Asie Mineure. Istanbuler Mitt. 7, 1957, 56 ff.
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Gebiet74, also im wesentlichen den Raum bstlich des grofien Halysbogens, mit der 

Verbreitung der Fibeln vom Mittellateneschema mit hochgezogener Sehne (Abb. 

15), so ist festzustellen, dafi die Fundstiicke sich weitgehend auf das Trokmergebiet 

beschranken. Dabei miissen der Fund aus der Umgebung von Ankara und die Fi

beln von Kayseri stidlich des Halys dieser Feststellung keineswegs widersprechen, 

denn es lafit sich mit guten Griinden nachweisen, dab die Trokmer auf jeden Fall in 

der ersten Halfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. auch noch westhch des Halys 

saben75. Das Festhalten am Althergebrachten, wie es sich durch die Beibehaltung 

der Fibeln vom Mittellateneschema in diesem Raume anhand der Funde von Bo- 

gazkby und Ku§saray (Abb. 4,1-2) bis in die Mitte des letzten vorchristlichen Jahr

hunderts belegen lafit, kommt u. a. auch in der Bewahrung gewisser keltischer 

Ortsnamenbildungen im Bereich des grofien Halysbogens zum Ausdruck (z. B. 

Eccobriga76).

An diesem Punkt erscheint es nun sinnvoll, die bemalte, sogenannte galatische Ke- 

ramik mit in die Erorterungen einzubeziehen. F. Maier, der sich ausfiihrlich mit 

dieser Ware auseinandergesetzt hat77, konnte aufzeigen, dafi sie an die weitverbrei- 

teten weifigrundigen polychromen hellenistischen Gruppen, die in der Zeit von der 

Mitte bis zum Ende des 3. Jahrhunderts beginnen, anzuschliehen ist, ’wenngleich 

sie dabei typische Eigenart phrygischer Maltechnik bewahrt und auf besondere 

Weise ostmediterrane Ziermuster mit einheimischen verbindet‘78. Ihre zeitliche 

Stellung zwischen der Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. und der Zeit des Augustus 

sowie die Abhangigkeit der Malweise von Altphrygischem und Pontischem lassen 

es seiner Meinung nach kaum zu, direkte engere Beziehungen zur bemalten Spatla- 

teneware Mitteleuropas herzustellen, zumal auch die Formen und Zierweisen der 

europaischen Latenekeramik fremd sind79. Eine lockere Briicke zur mitteleuropa- 

isch bemalten Spatlatenekeramik sieht Maier nur insofern gegeben, als beide Grup

pen letztlich auf bemalter hellenistischer Ware fufien und deren Machart iiberneh- 

men. Jedenfalls lafit sich der Nachweis fur die Berechtigung einer direkten Anspra- 

che der bemalten kleinasiatischen Ware als galatische Keramik allein aus einer Bear- 

beitung dieser Fundgattung heraus nicht erbringen.

Trotzdem mbchte man eigentlich annehmen, dab diese Ware auch von Galatern 

verwendet worden ist, zumal sich gerade im Stammesvorort der Trokmer, in Tavi- 

um, besonders viele Belege gefunden haben, was Bittel zu der Vermutung veranlafi-

74 Vgl. Anm. 68 f.

75 K. Bittel, Kleinasiatische Studien. Instanbuler Mitt. 5, 1942, 36 ff.

76 H. Rix, Zur Verbreitung und Chronologic einiger keltischer Ortsnamentypen. Festschr. P. Goessler. 

Tiibmger Beitrage zur Vor- und Friihgeschichte (1954) 99 ft. - Eine Liste galatischer Personennamen 

gibt Stahelin a. a. O. (Anm. 2) 109 ff. als Anhang seines Werkes. Vgl. in diesem Zusammenhang auch 

die Ausfiihrungen bei C. Bosch, Die Kelten in Ankara. Jahrb. Kleinasiat. Forsch. 2, 1953, 283 ff. 

Hinzuweisen ware hier auch noch auf das Zeugnis des Kirchenvaters Hieronymus (Kommentar zum 

Galaterbrief 2,3), wonach die Galater noch im 4. Jahrh. n. Chr. einen ahnlichen Dialekt gesprochen 

haben sollen wie die Kelten in der Umgebung von Trier.

77 Bemerkungen zur sogenannten galatischen Keramik von Boggazkby. Jahrb. DAI 78, 1963, 218 ff.

78 Ebd. 252.

79 Nach neueren Funden zu urteilen, lauft die sog. galatische Ware noch bis in die friihe Kaiserzeit des 

1. Jahrh. hinein, wie Bittel ausgefiihrt hat (Bemerkungen zur sogenannten galatischen Keramik. Man- 

sel’e Armagan. Melanges Mansel. Turk Tarih Kurumu Yayinlari Dizi 7 - Sa 60 [1974] 227 ff. bes. 233 

u. 236).
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15 Verbreitung der Fibeln vom Mittellateneschema mit hoher Sehne (Dreieck; vgl. Liste 1 A, 1-3. 5-7) 

und der bemalten, sog. galatischen Keramik (Punkte; vgl. Liste Anm. 81) in Kleinasien.

te, ob hier nicht ernes der Hauptherstellungszentren dieser bemalten Ware iiber- 

haupt angenommen werden mufi80. Eine gemeinsame Kartierung der Fibeln vom 

Mittellateneschema mit hoher Sehne und der sogenannten galatischen Ware nach 

einer neuen Zusammenstellung von Bittel zeigt (Abb. 15), daft sich die Verbreitung 

beider Fundgattungen weitgehend deckt. Die bemalte Keramik tiberschreitet den 

Halys allerdings nicht in westlicher Richtung, dagegen jedoch in ahnhcher Weise 

wie die Fibeln im Siiden81. Mit anderen Worten, die bemalte Ware ist ausschliefi- 

lich auf das Stammesterritorium der Trokmer beschrankt. Das mufi auffallen, und 

es fragt sich deswegen, ob nicht vielleicht deren besondere Bereitschaft zur Auf- 

nahme und zum Gebrauch solchen bemalten Geschirrs die Anfertigung dieser Ware 

in mahgeblicher Weise beeinflufit hat, unbeschadet der heimischen Wurzeln der 

Malweise. Da die Trokmer durch ihr iibriges dingliches Gut zu erkennen geben, 

dafi sie allem Anschein nach noch Kontakte hiniiber nach Europa in den Kernbe- 

reich der Latenekultur unterhalten haben - wie anders sollte sonst die in etwa glei- 

chen Bahnen verlaufende Fibelentwicklung verstandlich werden -, ware es nicht

80 Ebd. 237.

81 Der bei Maier a. a. O. (Anm. 77) 220 in der Verbreitungskarte als Nr. 5 gefuhrte Fundort Gordion 

muh nach Bittel a. a. O. (Anm. 79) 236 aus der Liste der Orte mit sog. galatischer Ware hbchstwahr- 

scheinlich gestrichen werden. - Liste der Fundorte mit sog. galatischer Ware: 1. Bogazkby - 2. Yek- 

bas - 3. Emirler - 4. Salmankby - 5. Tikman - 6. Kemalli - 7. Yiiruklu - 8. Giimu§hacikby - 9. 

Btiyiik Nefezkoy (Tavium) - 10. Alijar - 11. Calapverdi - 12. Kirjehir - 13. Haci Bekta§ - 14. Kiil- 

tepe - 15. Umgebung Qorum. (Die Liste verdanke ich der Freundlichkeit von K. Bittel. Sie ist seiner- 

zeit in Melanges Mansel [vgl. Anm. 79] versehentlich von der Redaktion nicht mitgedruckt wor- 

den.)
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undenkbar, dafi letztlich doch eine irgendwie geartete Kenntnis vom Aufkommen 

entsprechend bemalter Ware in Europa die Produktion in Galatien intensivierte. 

Dem stehen bislang chronologische Hiirden im Wege, doch fragt sich, ob die gala- 

tische Ware wirklich schon im 3. Jahrhundert beginnt. Solange gut stratifizierte Be- 

funde ausstehen, wird man den hypothetischen Ansatz von Maier gelten lassen. 

Aber schon ein Hineinrucken ins 2. Jahrhundert gabe dem Ganzen ein anderes Ge- 

sicht, da in Mitteleuropa bemalte GefaEe in dieser Zeit, und zwar in Befunden der 

Stufe Latene C2, durchaus bekannt sind82 * * * * * 88. Wenn es auch nicht erwiesen werden 

kann, daB die bemalte kleinasiatische Ware ihre Entstehung und weitere Produk

tion nun ausschliefilich den im Halysbogen ansassigen keltischen Trokmern ver- 

dankt, so bleibt doch festzuhalten, dab diese offensichtlich eine besondere Vorliebe 

fur dieses Geschirr gehabt haben und sich folglich von daher nicht von ihren in Eu

ropa lebenden keltischen ’Verwandten' unterschieden.

LISTE 1: KELTISCHE FUNDE AUS KLEINASIEN

A Fibeln vom Mittellateneschema

1 Umgebung von Ankara, Fundumstande unbekannt - Einzelfund, Bron- 

zefibel mit gerippter Biigelklammer und zweischleifiger Spiralkonstruktion mit 

hoher aufierer Sehne; L. 11,8 cm, Sehnenhohe 4,2 cm (Abb. 4,4).

Lit.: Schaaff, Mittellatene-Fibel 297 ff. mit Abb. l,a und Taf. 20.

Verbleib: unbekannt.

2 Bogazkoy, Grabfund (Steinkistengrab 12 aus dem sog. Siidareal im Bezirk 

des Tempels I), fragmentierte Eisenfibel mit kleinem profilierten FuEknoten, 

dreifach gekerbtem Fufiende und gerippter Biigelklammer sowie zweischleifiger 

Spiralkonstruktion mit hoher aufierer Sehne; L. 9,5 cm, Sehnenhohe 2,7 cm 

(Abb. 4,2).

Lit.: Bittel, Bogazkoy IV 45 ff. mit Abb. 10,a und Taf. 24,d; Schaaff, Mittella

tene-Fibel 298 Abb. l,b; Boehmer a. a. O. (Anm. 14) 139 Nr. 1264 mit Taf.

44. - Zu den Beifunden siehe H. Kiihne, Die Bestattungen der hellemstischen 

bis spatkaiserzeitlichen Periode, in: Bittel, Bogazkoy IV 35 ff. bes. 40 f. mit 

Abb. 8 b-d und Taf. 23,d; 24.

Verbleib: Mus. Ankara, Funde Bogazkoy, Inv. Nr. 68/104.

82 Maier weist a. a. O. (Anm. 77) 254 Anm. 64 bereits selbst darauf hin, daE im Gebiet der Gallia Grae-

ca, der spateren romischen Provinz Gallia Narbonensis, einfache streifenbemalte Keramik in den Op-

pida zusammen mit iberischer und ’pseudoionischer' Ware erscheint, wobei das Einsetzen der bemal-

ten Ware vielleicht schon ins 3. Jahrh. v. Chr. zu setzen ist. Sichere Belege lassen sich jedenfalls fur

das 2. Jahrh. fur Mitteleuropa mehrfach beibringen, vgl. hierzu die entsprechenden Nachweise bei F.

Maier, Die bemalte Spatlatene-Keramik von Manching. Die Ausgrabungen in Manching 3 (1970)

88 ff. bes. 96 f. sowie 146 ff. (Listen zu alterer bemalter Keramik in Mitteleuropa). - Zur Datierung 

der galatischen Ware ins 2. Jahrh. v. Chr. vgl. auch Bittel a. a. O. (Anm. 79) 236.
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3 Bogazkoy, Grabfund (Steinkiste in Steinkreis 2/69 im Siidareal, Komplex 2, 

im Bezirk des Tempels I), stark fragmentierte Eisenfibel, ahnlich Nr. 2 mit ho- 

her auEerer Sehne; L. noch 7,3 cm, Sehnenhohe ca. 2,9 cm.

Lit.: Boehmer a. a. O. (Anm. 14) 139 Nr. 1264 A mit Taf. 44.

Verbleib: l^lus. Ankara, Funde Bogazkoy, Inv. Nr. 69/1108.

4 Gegend von Qanakkale, Fundumstande unbekannt - Einzelfund (?), 

Bronzefibel mit ’aufgebogenem und am Bligel befestigtem Fuss'.

Lit.: Jacobsthal a. a. O. (Anm. 12) 391 Anm. 2.

Verbleib: unbekannt.

5 Kayseri, Fundumstande unbekannt - Einzelfund, Bronzefibel mit zwei un- 

terschiedlich groEen Schlingen des Fufies und kurzer Biigelumwicklung sowie 

zweischleifiger Spiralkonstruktion mit hoher auEerer Sehne; L. 4,4 cm, Sehnen- 

hbhe 1 cm (Abb. 3,2).

Lit.: Bittel, Bogazkoy IV 46 Abb. 10,g; Schaaff, Mittellatene-Fibel 298 Abb. 

l,d.

Verbleib: Privatbesitz.

6 Kayseri, Fundumstande unbekannt - Einzelfund, Bronzefibel mit langer en- 

ger Biigelumwicklung sowie zweischleifiger Spiralkonstruktion mit hoher auEe- 

rer Sehne; L. 11,4 cm, Sehnenhohe 2,7 cm (Abb. 1 f.).

Lit.: Berliner Museen. Ber. a. d. ehem. preuE. Kunstsammlungen N. F. 13, 

1963, 43.

Verbleib: Staatl. Museen, PreuE. Kulturbesitz - Museum f. Vor- u. Friihge- 

schichte Berlin Charlottenburg, Inv. Nr. XI b 1820.

7 Ku^saray, Einzelfund aus Siedlung, Bronzefibel mit torquiertem FuE und 

schlichter Biigellasche sowie zweischleifiger Spiralkonstruktion mit hoher auEe- 

rer Sehne; L. 9,5 cm, Sehnenhohe 3 cm (Abb. 4,1).

Lit.: Hamiz Ziibeyt Kosay, Ku§saray (Qorum). Turk Arkeoloji Dergisi 15, 

1966, 90; 93 Nr. Ks 44 (dort unter rom. gefiihrt) mit 95 Abb. 5; Bittel, Bogaz- 

koy IV 46 Abb. 10,c; Schaaff, Mittellatene-Fibel 298 Abb. l,c.

Verbleib: Museum Qorum.

8 Mersin, Fundumstande unbekannt - Einzelfund, Bronzefibel mit mehrfacher 

enger Biigelumwicklung, einschleifiger Spiralwicklung um eine eiserne Achse 

sowie schlingenartiger auEerer Sehne; L. 10 cm (Abb. 3,5).

Lit.: Bittel, Bogazkoy IV 46 f. mit Anm. 6 u. Abb. l,f.

Verbleib: Staatl. Museen, PreuE. Kulturbesitz - Museum f. Vor- u. Friihge- 

schichte Berlin-Charlottenburg, Inv. Nr. XI b 1821.

9 Pergamon, Fundumstande unbekannt - Einzelfund (?), Bronzefibel, ahnlich 

der Fibel von (Janakkale (Nr. 4).

Lit.: Jacobsthal a. a. O. (Anm. 12) 391 Anm. 2.

Verbleib: unbekannt.
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10 Priene, Siedlungsfund, fragmentierte Bronzefibel mit doppelten Biigelklam- 

mern und vier engen Spiralwindungen mit kurzer aufierer Sehne; L. noch 6,6 

cm (Abb. 3,1).

Lit.: Th. Wiegand u. H. Schrader, Priene. Ergebnisse der Ausgrabungen und 

Untersuchungen in den Jahren 1895-1898 (1904) 387; Bittel, Bogazkby IV 46 

Abb. 10,b.

Verbleib: Staatliche Museen Berlin-Ost, Inv. Nr. MJ 10039.

11 Sinop, Fundumstande unbekannt - Einzelfund (?), Bronzefibel ahnhch dem 

Strick von Mersin (Nr. 8).

Lit.: Bittel, Bogazkby IV 47 Anm. 6.

Verbleib: unbekannt.

12 ’Westkleinasien', genauer Fundort und Fundumstande unbekannt - Ein

zelfund, Bronzefibel mit leicht ausgehammertem, bandartigem Fufiteil, der auf 

der Oberseite mit zwei punktgesaumten Parallellinien verziert ist, sowie rei- 

chem Geschlinge und zweischleifiger Spiralkonstruktion mit schlichter aufierer 

Sehne; L. 9,7 cm (Abb. 3,4).

Lit.: Arch. Anz. 1944-1945 (1949) 60 f. mit Abb. 8; Bittel, Bogazkby IV 46 

Abb. l,e; Bull. Corr. Hellenique 95, 1971, 512 Abb. 10.

Verbleib: Privatbesitz.

13 ’Kleinasien', genauer Fundort und Fundumstande unbekannt - Einzelfund, 

Bronzefibel mit flach bandartig ausgehammertem Fufi sowie reichem Ge- 

schlinge und zweischleifiger Spiralkonstruktion mit schlichter aufierer Sehne; L. 

8 cm (Abb. 3,3).

Lit.: Bittel, Bogazkby IV 46 Abb. l,h.

Verbleib: Privatbesitz.

14 ’Kleinasien‘, genauer Fundort und Fundumstande unbekannt - Einzelfund, 

Bronzefibel mit blattfbrmig ausgehammertem Fufi und gerippter Biigelklammer 

sowie zweischleifiger Spirale mit hoher aufierer Sehne; L. 8 cm, Sehnenhbhe 1,2 

cm (Abb. 4,3).

Lit.: Bittel, Bogazkby IV 46 Abb. l,g.

Verbleib: Privatbesitz.

B Ringschmuck

15 Bolu, Grabfund, tordierter Goldhalsring (Torques) ohne Endstollen. 

Lit.: Bittel, Galater 245. - Zu den Beifunden siehe ebd.

Verbleib: Arch. Mus. Istanbul.

16 Umgebung von Finike, Fundumstande unbekannt - Einzelfund, zweitei- 

liger Hohlbuckelring aus Bronze mit ScharnierverschluE und plastischer Verzie- 

rung; grbEter aufierer Dm. 9,6 cm (Abb. 8).

Lit.: Schaaff, Hohlbuckelring 94 ff. mit Taf. 17 f.

Verbleib: Privatbesitz Wien.
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17 Pergamon, Siedlungsfund (?), Amulettring aus Bronze mit plastischem Vo

gel, Stierkopf sowie Schildkrote (?).

Lit.: Arch. Anz. 1907, 234 (R. Zahn).

Verbleib: Staatliche Museen Berlin-Ost (?).

LISTE 2: BILDLICHE DARSTELLUNGEN TYPISCH KELTISCHER AL- 

TERTUMER AUF WERKEN AUS KLEINASIEN

A Ringschmuck

1 Pergamon, Marmorreplik vom sog. Groben Attalischen Weihgeschenk, sog. 

Sterbender Gallier mit tordiertem Halsring (Torques) mit Endstollen (Abb. 

13).

Verbleib: Capitolinisches Museum Rom.

B Waffen und zugehdrige A u s r ii s t u n g s g e g e n s t a n d e

Ovale und eckige Schilde mit Spindelrippen

2 My r in a, Terrakottafigur; zwei nur mit Schultermantelchen bekleidete und mit 

Schild und Kurzschwert miteinander Kampfende.

Lit.: Revue Arch. 13, 1889, 197 Abb. 21.

Verbleib: ehem. Antiquarium Berlin.

3 Myrina, Terrakottafigur; mit Schild bewaffneter Krieger, der von einem 

Kriegselefanten zerstampft wird (Abb. 10).

Verbleib: Musee du Louvre Paris.

4 Myrina, Terrakottafigur; Krieger mit Kurzschwert und Schild.

Lit.: Bull. Corr. Hellenique 9, 1885, 490 Abb.

Verbleib: Musee du Louvre Paris.

5 Pergamon, Reliefs auf den Brtistungsplatten der Stoa im Heiligtum der 

Athena Polias Nikephoros.

Lit.: A. v. P. 2, 127 ff. mit Taf. 43; 46,1-2; 47,2.7; 48,4; 50,8.

Verbleib: Staatliche Museen Berlin-Ost.

6 Pergamon, Siedlungsfund; Bronzeblech auf Eisenunterlage mit Kampfdarstel- 

lung, u. a. nackte oder nur mit Schurz bekleidete Kampfer zu Fub und zu Pferde 

mit Helm und hohen schmalen Ovalschilden (Abb. 11,3).

Verbleib: Staatliche Museen Berlin-Ost.

7 Pergamon, Marmorrephken vom sog. Groben Attalischen Weihgeschenk, 

sog. Sterbender Gallier und Gallier, der sich und sein Weib tbtet; in beiden Fal

len hegen auf dem Boden grobe Ovalschilde mit gerstenkornformigem Grat und 

intermittierenden Wellenranken (’laufender Hund‘) als Randverzierung.
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Lit.: Kiinzl a. a. O. (Anm. 41) Taf. 2; 6; 10.

Verbleib: Capitolinisches Museum und Thermenmuseum Rom.

8 Pergamon- Athen, Marmorrepliken vom sog. Kleinen Attalischen Weihge- 

schenk, toter jugendlicher Gallier, knieender Gallier und sitzender Gallier, in al

ien drei Fallen Ovalschilde, bei ersterem von innen gesehen.

Lit.: v. Bienkowski a. a. O. (Anm. 41) 37 ff. mit Abb. 50; 51 ff. mit Abb. 63;

55 ff. mit Abb. 67.

Verbleib: Palazzo Ducale Venedig, Musee du Louvre Paris und Privatbesitz Flo- 

renz.

Ovale Schilde mit bandformigen Metallschildbuckeln

9 Pergamon, Reliefs auf den Brtistungsplatten der Stoa im Heiligtum der 

Athena Polias Nikephoros (Abb. 9; 12).

Lit.: A. v. P. 2 Taf. 44,2.

Verbleib: Staatliche Museen Berlin-Ost.

Panzerhemden

10 Pergamon, Reliefs auf den Brtistungsplatten der Stoa im Heiligtum der 

Athena Polias Nikephoros (Abb. 12,2).

Lit.: A. v. P. 2, 129'ff. mit Taf. 44,1; 49,4.

Verbleib: Staatliche Museen Berlin-Ost.

Helme

11 Pergamon, Reliefs auf den Brtistungsplatten der Stoa im Heiligtum der 

Athena Polias Nikephoros (Abb. 12,1).

Lit.: A. v. P. 2 Taf. 49,33.

Verbleib: Staatliche Museen Berlin-Ost.

12 Pergamon, Siedlungsfund; Bronzeblech auf Eisenunterlage mit Kampfdar- 

stellung, u. a. nackte oder nur mit Schurz bekleidete Kampfer mit Helm und 

hohen Ovalschilden (Abb. 11,3).

Verbleib: Staatliche Museen Berlin-Ost.

13 Pergamon-Athen, Marmorreplik vom sog. Kleinen Attalischen Weihge- 

schenk, sitzender verwundeter Gallier mit Resten eines Helmes (heute grobten- 

teils erganzt, vor allem die gesamte obere Partie mit Btigel und Voluten).

Lit.: v. Bienkowski a. a. O. (Anm. 41) 47 ff. Abb. 60 ff.

Verbleib: Museum Neapel.
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Horn

14 Pergamon, Marmorreplik vom sog. Grofien Attalischen Weihgeschenk, sog. 

Sterbender Gallier, gebogenes Horn auf dem Schild (das zweite Horn vor dem 

Krieger ist spatere Zutat in Zusammenhang mit der Restaurierung).

Zur Lit. siehe Nr. 7.

Verbleib: Capitolinisches Museum Rom.

Joche

15 Pergamon, Reliefs auf den Briistungsplatten der Stoa im Heiligtum der 

Athena Polias Nikephoros (Abb. 12,1).

Lit.: A. v. P. 2 Taf. 48,4.

Verbleib: Staatliche Museen Berlin-Ost.
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