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Hamburger Beiträge zur Archäologie, herausgegeben von OTTO-HERMAN FREY, WALTER HATTO 
GROSS und FRANK SCHWAPPACH. Band 1, H e f t 1 (1971): 58 Seiten, 13 K a r t e n ; Band 1, Hef t 2 
(1972): 179 Seiten, 12 Tafe ln . H e l m u t Buske Verlag, H a m b u r g . Preis D M 12,80 (Hef t 1) und 
D M 2 4 - (Hef t 2). 

H i e r ist ein neues Pub l ika t ionso rgan anzuzeigen, das nach dem Willen seiner Herausgeber den 
Dialog zwischen V o r - u n d Frühgeschichte u n d klassischer Archäologie f ö r d e r n soll. Diese Absicht 
ist sehr zu begrüßen ; denn ein solches Zwiegespräch, dessen N o t w e n d i g k e i t in den jüngs tvergan
genen J a h r z e h n t e n von der Vor  und Frühgeschichte vielleicht dringlicher als von der Gegen
seite gewünsch t w u r d e , s töß t neue rd ings auch in der klassischen Archäologie wieder auf s tä rke 
res Interesse, ha t t e aber bisher keinen eindeut igen O r t , um Ausdruck f inden zu können . Selbst
redend meinen die Herausgeber nicht, d a ß dieser Dialog nun ausschließlich hier zu füh ren sei. 
Die vor l iegenden Hef t e konzen t r i e ren sich thematisch ganz auf die früheisenzeit l ichen Bezie
hungen zwischen I ta l ien u n d dem griechisch beeinf lußten Südf rankre ich einerseits und dem „bar 
barisch"kelt ischen Mit te l eu ropa andererseits , f ü h r e n die beiden Diszipl inen also an einer Stelle 
besonders lebhaf ter K o n t a k t e und daraus resul t ierender Probleme zusammen. Das erscheint an
gesichts der Zersp l i t t e rung einschlägiger A b h a n d l u n g e n und Beiträge ein besonders glücklich ge
w ä h l t e r Bezugspunkt unter vielen denkba ren anderen , die gewiß auch mit in Betracht gezogen 
w u r d e n . W e n n eine thematische Einschränkung daher auch k a u m in tendier t sein wird , so möchte 
m a n sich auf die D a u e r eine Auswei tung des Themenbereichs nicht nur in räumlichzeitl icher 
Hinsicht , sondern auch auf zwei unentbehrl iche Nachbard isz ip l inen wünschen: auf die Alte 
Geschichte u n d die klassische Philologie. Beide Fächer haben, gerade weil sie in ihrem heut i 
gen Selbs tvers tändnis sich so deutlich von den Real ien en t f e rn t haben, immer noch die wesent
lichen G r u n d l a g e n f ü r viele unserer Fragen zu bieten, auch w e n n m a n dabei nur zu oft an die 
Forschungen längst im Grabe ruhender Gelehr tengenera t ionen a n k n ü p f e n muß. D a m i t soll 
gewiß keiner u n z u m u t b a r e n A u f b l ä h u n g der neuen Reihe das W o r t geredet, sondern lediglich 
eine in der Sache l iegende E r g ä n z u n g angeregt und dami t sogleich dem Wunsch der Herausge 
ber nach Vorschlägen entsprochen werden . 

Das erste H e f t der neuen Reihe, die in loser Folge, aber in möglichst kurzen Abständen for tge
f ü h r t werden soll, en thä l t eine kleine und durchweg anregend geschriebene Monograph ie von 
LUDWIG PAULI: Die GolaseccaKul tu r und Mit te leuropa . Ein Beitrag zur Geschichte des H a n 
dels über die A l p e n ; sie will im Z u s a m m e n h a n g mit der Disser ta t ion des Verfassers gesehen 
werden , die 1971 unte r dem Titel „Studien zur Golasecca Kul tu r" als 19. Ergänzungshef t zu 
den Mit te i lungen des Deutschen Archäologischen Inst i tuts , Römische Abtei lung, erschienen ist. 
PAULI behande l t hier ein Thema , das infolge der sich neuerdings wieder stärker als ehedem 
mehrenden südlichen I m p o r t f u n d e im Bereich der späten H a l l s t a t t  und der f rühen Latene Kul 
tur nordwest l ich der Alpen besonders aktuel l ist. PAULI behande l t zunächst die bisher nur selten 
eingehend gewürd ig ten K l e i n f u n d e italischer Proven ienz schon der Urnenfe lde rze i t aus der Re
gion nordwest l ich der Alpen ; ob jedoch alle von ihm a u f g e f ü h r t e n Objek t e einer strengen F u n d 
kr i t ik s t andha l t en können , bliebe erst noch zu p r ü f e n . Schon deshalb wird man noch zu dis
kut ie ren haben, ob die vorgelegten Verbre i tungskar ten wirklich nur die von PAULI ver t re tenen 
In t e rp re t a t ionen oder nicht doch noch andere Schlüsse zulassen. Für wichtiger hal te ich PAULIS 
Angriff auf die seit JACOBSTHAL nicht mehr grundsätzl ich in Zweife l gezogene Bedeutung des 
San Berna rd ino f ü r den alpinen Trans i thande l nach dem N o r d e n , was dieser nun auch im ein
zelnen vermi t t e l t haben mag. H i e r m u ß zu S. 1 mit Anm. 3 bemerk t werden , d a ß JACOBSTHAL 
f ü r die Schnabelkannen ausdrücklich (eine f rühere , von PAULI zit ierte Ä u ß e r u n g als Druck
fehler bezeichnend) den Kleinen (stat t des Großen) St. Bernha rd in Anspruch genommen (Early 
Celt ic A r t [1944] 142 A n m . 4) und dami t , von der Massierung der Schnabelkannen im Rheinge
biet ausgehend, auf den RhoneSaoneCou lo i r abgehoben hat — jedenfal ls scheidet das Alpen
rhe in ta l dami t völl ig aus dieser Diskussion aus. PAULI versucht sodann zu zeigen, daß die 
Golasecca Gruppe (sowohl im Gebiet der lombardischen Seen wie in ihrem H i n t e r l a n d , in 
Tessin und Misox) jene griechischen, etruskischen und italischen Güter , deren Weg nach dem 
N o r d e n über den San Bernard ino vermute t werden könnte , nur in auf fa l l end geringer Zahl 
a u f g e n o m m e n oder selbst p r o d u z i e r t ha t . Aber ist d a m i t entschieden, daß der San B e r n a r d i n o 
f ü r die V e r m i t t l u n g nach dem N o r d e n nicht in Betracht gezogen w e r d e n dar f? Der ausge
sprochene R e i c h t u m an Meta l lbe igaben in den F r i e d h ö f e n v o n Cas taneda , das hoch im Z w i k 
kel ü b e r Calanca u n d Misox l iegt u n d beider Vere in igung beherrscht , u n d v o n Misox (Mesocco) 
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selbst , u n m i t t e l b a r a m F u ß d e r S ü d r a m p e des San B e r n a r d i n o gelegen, l ä ß t sich als Folge e i n e r 
Beigabens i t t e al lein schwer l ich b e f r i e d i g e n d e r k l ä r e n ; es sol l te z u d e n k e n geben , w i e sch lagar t ig 
die E r ö f f n u n g des E i s e n b a h n t u n n e l s d u r c h d e n St. G o t t h a r d v o r w e n i g e n G e n e r a t i o n e n z u r 
V e r a r m u n g des O r t e s M i s o x (Mesocco) g e f ü h r t h a t . U b e r z e u g e n d e r ist das E r g e b n i s e ine r er 
n e u t e n D i s k u s s i o n d e r v o r e in igen J a h r e n g r u n d l e g e n d v o n W . KIMMIG a b g e h a n d e l t e n B r o n z e 
S i tu l en : M i t vielleicht zwei A u s n a h m e n s ind nach PAULI die Si tu len des Rhein ischen Gebi rges 
a l l e samt in d o r t ( u n d nich t i m Tessin) ansäss igen W e r k s t ä t t e n h e r g e s t e l l t w o r d e n . A u c h w e n n 
l änge r a n h a l t e n d e Bez iehungen z u m Tessin a n z u n e h m e n s ind — die H e r k u n f t der G l ä t t v e r 
z i e r u n g auf d e r K e r a m i k d e r H u n s r ü c k  E i f e l  K u l t u r aus d e r S t r a l u c i d o  T e c h n i k des Tess in , 
wie sie KIMMIG v e r f o c h t e n h a t , sche in t m i r in k e i n e r Weise w i d e r l e g t z u sein —, so b l e i b t 
doch die v o n PAULI g e z o g e n e S c h l u ß f o l g e r u n g ü b e r z e u g e n d , d a ß e i n m a l H a n d w e r k e r aus d e m 
Tess in ins R h e i n g e b i e t v e r p f l a n z t w o r d e n sein m ü s s e n ; die Para l l e l e zu d e n F o l g e r u n g e n , zu 
welchen die L e h m z i e g e l m a u e r d e r H e u n e b u r g z w i n g t , l iegt auf d e r H a n d . — D a m i t s ind je
doch n u r einige d e r z a h l r e i c h e n u n d j eden fa l l s i m m e r a n r e g e n d e n G e s i c h t s p u n k t e aus dieser 
Stud i e g e n a n n t . 
D a s z w e i t e H e f t v e r e i n i g t u n t e r d e m T i t e l „ F r ü h l a t e n e  S t u d i e n " f ü n f B e i t r ä g e v o n O .  H . FREY, 
J . DRIEHAUS, G . ZAHLHAAS, F. SCHWAPPACH u n d n o c h m a l s O .  H . FREY. D i e s e r b e h a n d e l t in 
se inem e r s t en B e i t r a g die O r n a m e n t i k d e r g o l d e n e n Beschläge d e r b e k a n n t e n Schale v o n 
S c h w a r z e n b a c h , K r . St. W e n d e l (Saa r l and) , u n d ze ig t m i t seh r d e t a i l l i e r t e n Belegen i m A n 
sch luß an JACOBSTHAL e i n m a l m e h r ü b e r z e u g e n d , wie die f r ü h e ke l t i sche O r n a m e n t i k die in 
i h r e E l e m e n t e z e r l e g t e n griechischen ( u n d e t ru sk i schen ) O r n a m e n t e z u r K o n s t r u k t i o n g a n z 
n e u a r t i g e r , j edenfa l l s or ig ine l l e r G e b i l d e b e n ü t z t u n d u m f o r m t . H i e r f e h l t j edoch n o c h die 
z w a n g s l ä u f i g v o r a u s g e h e n d e Phase , die d u r c h die I m i t i e r u n g süd l i che r O r n a m e n t e c h a r a k t e r i 
s ier t sein m u ß ; vie l le ich t g ib t das B r u c h s t ü c k e ine r 1972 auf d e r H e u n e b u r g g e f u n d e n e n G u ß 
f o r m , die o f f e n b a r f ü r d e n N a c h g u ß eines K a n n e n h e n k e l s m i t klass ischer Si lensa t tasche a n g e 
f e r t i g t w u r d e (vgl . W . K I M M I G / O .  W . v . VACANO, G e r m a n i a 51, 1973, 72 ff.), h i e r f ü r e inen 
e r s t en A n h a l t s p u n k t . 
D i e f o l g e n d e n B e i t r ä g e k r e i s e n alle u m das G r a b v o n W a l d a l g e s h e i m u n d d e n v o n JACOBSTHAL 
so g e n a n n t e n W a l d a l g e s h e i m  S t i l . G . ZAHLHAAS u n t e r z i e h t die D a t i e r u n g des b e k a n n t e n B r o n 
z e  S t a m n o s des G r a b e s e ine r e r n e u t e n U n t e r s u c h u n g u n d k o m m t z u d e m E r g e b n i s , d a ß m i t 
seiner E n t s t e h u n g schon u m 380/70 v. C h r . zu rechnen ist, auch w e n n die F o r m u n d das 
O r n a m e n t (auf T o n  I m i t a t i o n e n ) n o c h bis gegen 300 v . C h r . w e i t e r l e b e n . U n t e r H i n w e i s auf 
dieses E r g e b n i s ze ig t J. DRIEHAUS eine R e i h e v o n K o n s e q u e n z e n f ü r das G r a b v o n W a l d a l g e s 
he im selbst u n d den W a l d a l g e s h e i m  S t i l a u f ; als eigentl iche c r u x der D a t i e r u n g e rwe i s t sich 
e rneu t die schwer abschä tzba re L a u f z e i t der südlichen I m p o r t g ü t e r ( d a z u F. FISCHER, G e r m a n i a 
51, 1973, 436—59). Wicht ig ist die K r i t i k an d e m F u n d b e r i c h t v o n E. AUS'M WEERTH, d e m 
DRIEHAUS die Ä u ß e r u n g e n v o n L. LINDENSCHMIT g e g e n ü b e r s t e l l t . I m v i e r t e n B e i t r a g b e h a n d e l t 
F. SCHWAPPACH die S t e m p e l v e r z i e r u n g e ine r f l a schena r t igen Vase aus S o p r o n  B e c s i d o m b ( W e s t 
u n g a r n ) i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n S t e m p e l o r n a m e n t e n des W a l d a l g e s h e i m  S t i l s . D e r G e w i n n 
l iegt z u n ä c h s t in e ine r ü b e r z e u g e n d e n D i f f e r e n z i e r u n g d e r O r n a m e n t i k v o n JACOBSTHALS E a r l y 
Style u n d des W a l d a l g e s h e i m  S t i l s ; b e a c h t e n w i r d m a n f e r n e r die Eins ich t , d a ß das E r s c h e i n e n 
v o n E l e m e n t e n des W a l d a l g e s h e i m  S t i l s i m O s t e n , w o sie a u s g e s p r o c h e n se l ten s ind , als R e f l e x 
e ine r W a n d e r u n g s b e w e g u n g z u v e r s t e h e n ist, die n e b e n (ode r nach?) e ine r w o h l k r ä f t i g e r e n 
z w e i t e n aus d e m O s t e n des Laterne A  F ü r s t e n g r ä b e r k r e i s e s , a b e r v o n M i t t e l f r a n k r e i c h u n d d e m 
R h e i n g e b i e t g e k o m m e n sein m u ß . In s e i n e m l e t z t e n B e i t r a g b e h a n d e l t O .  H . FREY ein k e l t i 
sches S c h w e r t aus d e r noch u n v e r ö f f e n t l i c h t e n N e k r o p o l e v o n M o s c a n o di F a b r i a n o in d e r 
P r o v i n z A n c o n a . W ä h r e n d die F o r m des Schwer t e s d e n L a t e n e A  S c h w e r t e r n n ö r d l i c h d e r A l 
p e n e n t s p r i c h t , die f re i l ich a m D ü r r n b e r g bei H a l l e i n n o c h k l a r bis L a t e n e B w e i t e r l e b t (auch 
die b e r ü h m t e figuralverzierte Schwer t sche ide v o n H a l l s t a t t w ä r e h i e r z u n e n n e n ) , t r ä g t die 
Scheide ein u n m i ß v e r s t ä n d l i c h e s W a l d a l g e s h e i m  O r n a m e n t ; auch g e h ö r t e ine Fibe l des G r a b e s 
sicher nach L a t e n e B 1, einige griechische Vasen aus d e m G r a b e h a t B. SHEFTON in die M i t t e 
o d e r das d r i t t e V i e r t e l des 4. J a h r h u n d e r t s v. C h r . d a t i e r t . FREY w e i s t m i t g u t e m G r u n d auf 
die sich d a r a u s e r g e b e n d e n , w e i t g e s p a n n t e n B e z i e h u n g e n auch i m H a n d w e r k z u r Z e i t des 
W a l d a l g e s h e i m  S t i l s h i n u n d z i e h t einige wich t ige S c h l u ß f o l g e r u n g e n aus d e n e i n z e l n e n Sach
v e r h a l t e n , die bei d e r E r ö r t e r u n g auch h i s to r i s che r F r a g e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n K e l t e n 
in I t a l i en k ü n f t i g b e a c h t e t w e r d e n m ü s s e n . 

I n s g e s a m t h a t die n e u e R e i h e e inen v i e l v e r s p r e c h e n d e n A n f a n g g e n o m m e n . D i e b e t o n t s p a r 
same A u f m a c h u n g u n d d e r d a d u r c h mögl iche , n ied r ige Pre i s w e r d e n d e r w e i t e n V e r b r e i t u n g 
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der Reihe gewiß ebenso förder l i ch sein. Die H e r a u s g e b e r sind zu dieser neuen Reihe aus
drückl ich zu beglückwünschen . 

Anschrift des Verfassers: 

P r o f . D r . FRANZ FISCHER, I n s t i t u t f ü r V o r  u n d Frühgeschichte 
74 T ü b i n g e n , Schloß 




