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"WILHELM SCHüLE: Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel. M e d i t e r r a n e u n d e u r a 

sische Elemente in früheisenzeitlichen Kulturen Südwesteuropas. Madrider Forschungen 
Band 3. Walter de Gruyter , Berlin 1969. Text und Tafelband. X V I I , 318 Seiten, 191 
Tafeln, 53 Karten. Preis D M 1 9 8 ,  . 

Meseta ist der geographische Begriff f ü r das zentra lspanische H o c h l a n d , u n d als Mese ta Ku l tu ren 
bezeichnet Ver f . jene K u l t u r e n , die sich dor t in der ersten H ä l f t e des 1. vorchrist l ichen J a h r t a u 
sends herausgebi lde t u n d z. T. bis in die Zei t der römischen E r o b e r u n g wei terentwickel t haben . 
In der äl teren Fach l i t e ra tu r w e r d e n diese G r u p p e n un te r dem zusammenfas senden Begriff „ H i e r r o 
Cel t i co" , „Cu l tu r a s H a l l s t a t t i c a s " bzw. „Cu l tu r a s Pos tha l l s t a t t i cas" b e h a n d e l t ; auf der Iberischen 
H a l b i n s e l z ä h l t m a n d a z u : im Osten die Kata lan i schen U r n e n f e l d e r , im Z e n t r u m die Meseta
K u l t u r e n , im N o r d w e s t e n die Galizische C a s t r o  K u l t u r u n d in M i t t e l p o r t u g a l die neuerdings 
w i e d e r herausgeste l l te K u l t u r v o n Alpia rca 1 . 

D i e M e s e t a  K u l t u r e n , v o m Ver f . an andere r Stelle auch als „kastilische K u l t u r e n " bezeichnet2 , 
haben sich e twa u m 600 v. C h r . konso l id ie r t u n d sind v o n da ab in zwei Kul tu rk re i sen f a ß b a r : 
der eine auf der altkast i l ischen Meseta im Einzugsbereich des Duero , der andere auf der neu
kasti l ischen Meseta im Einzugsbereich des oberen T a j o . D a s F u n d m a t e r i a l der T a j o  K u l t u r 
s t a m m t in ers ter Linie aus großen B r a n d g r ä b e r f e l d e r n , die in dieser Zei t (oder etwas f rühe r ) auf 
der Meseta beginnen, das F u n d m a t e r i a l der D u e r o  K u l t u r v o r w i e g e n d aus Siedlungen. Beide 
K u l t u r e n sind durch die jewei l igen M e t a l l f u n d e charakter is ier t . (Le i t typen der T a j o  K u l t u r : 
Antennendolche , eiserne Lanzen , Pferdegeschi r r , Schildbuckel, Schi ldr iemenhal ter , rechteckige 
G ü r t e l p l a t t e n , Ringf ibe ln , Tre iba rbe i t en in Metal l , Silber tauschierungen. Lei t typen der D u e r o 
K u l t u r : Monte Bernor io Do lche , eine Vie l fa l t von Fußzie r f ibe ln u. a.) 

Sind T a j o  u n d D u e r o  K u l t u r durch M e t a l l t y p e n definier t , so sind es gerade die Meta l l t ypen , die 
in der Zei t d a v o r , als sich beide K u l t u r e n herausgebi lde t haben müssen, w e d e r ein geschlossenes 
noch ein auf die Meseta begrenztes Verbre i tungsb i ld besi tzen. Diesem P h ä n o m e n geht die Arbei t 
nach u n d gibt auch eine E r k l ä r u n g f ü r die Ent s t ehung dieser (und einiger andere r ) K u l t u r e n . 

D a s W e r k ist die erste monographische Bearbe i tung der Mese t a Ku l tu r en . Die Vor lage des F u n d 
mate r i a l s k a n n auch heute noch nicht als überho l t bezeichnet w e r d e n , obwoh l das M a n u s k r i p t 
1964 (die M a t e r i a l a u f n a h m e wesentl ich f r ü h e r ) abgeschlossen w u r d e . D a b e i h a t Verf . eine vol l 
s tändige M a t e r i a l v o r l a g e gar nicht beabsichtigt u n d beispielsweise die K e r a m i k völl ig vernach
lässigt, weil sie f ü r die Frages te l lung wenig Aufsch luß versprach u n d ih rer Masse wegen einer 
umfangre i chen Spez ia lbea rbe i tung bedur f t hä t t e . M a n dar f in diesem P u n k t v o n Arbei ten , die 
z u r Zei t an den U n i v e r s i t ä t e n von M a d r i d u n d G r a n a d a l au fen , einiges e rwar t en , denn sicher 
w i r d m a n Bevölkerungs  b z w . K u l t u r  G r u p p i e r u n g e n in der Zeit v o r der vol lausgebi lde ten T a j o 
b z w . D u e r o  K u l t u r aus der K e r a m i k v e r b r e i t u n g ablesen können . 

Verf . stell t die zur Diskuss ion s tehenden K u l t u r e n vor als reich an M e t a l l f u n d e n , sozial s ta rk 
gegl iedert , in ih re r Wirtschaf t vermut l ich v o r w i e g e n d auf Viehzucht basierend. Die T a j o  K u l t u r 
bes ta t te t in B r a n d g r ä b e r f e l d e r n . Von der D u e r o  K u l t u r k e n n t m a n aus dem Gebiet , w o sie an 
die gräber lose Galizische C a s t r o  K u l t u r s tößt , keine Bes ta t tungen , aus den Randgeb ie t en zur 
T a j o  K u l t u r hin gibt es ebenfa l l s B r a n d b e s t a t t u n g e n . 

U m zu belegen, d a ß f ü r die f rüheisenzei t l iche Entwick lung der Iberischen Halb inse l Fremde in 
flüsse ve ran twor t l i ch sind, legt Ver f . f ü r 82 M e t a l l t y p e n Verb re i t ungska r t en vor , die die Iberische 
H a l b i n s e l b z w . E u r o p a b z w . Euras ien umfassen . (Die f ü r die Iberische Halb inse l zu diesem 
Zweck angefe r t ig t e K a r t e ve rd i en t ihrer geographischen Übersichtl ichkeit wegen besonders lo
bende E r w ä h n u n g ; so ist sie denn auch als G r u n d l a g e n k a r t e al lgemein in Gebrauch gekommen.) 
Zu den V e r b r e i t u n g s k a r t e n u n d ih ren Fundl i s t en k o m m e n 45 Einze luntersuchungen, die jeweils 
einen oder mehre re T y p e n ausführ l ich behande ln . Die K a r t e n u n d Listen sind nicht vo l l s t änd ig : 
Z u m einen ist seit 1964 unendl ich viel Mate r i a l d a z u g e k o m m e n 3 , z u m a n d e r n ist es bei einer so 
w e i t r ä u m i g angelegten Suche nach Para l l e l en u n v e r m e i d b a r , d a ß F u n d e „entwischen" . 

1 Actas do I I I . Congresso N a c i o n a l de Arqueo log ia 1, 1974, 125 — 148. 
2 J a h r b . R G Z M . 7, 1960, 5 9  1 2 5 bes. 72 ff. 
3 Rez . möchte sich d a f ü r entschuldigen, d a ß sie diese Lücken nicht a u f f ü l l e n k a n n ; es steht z. Zt. 
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Die untersuchten T y p e n lassen sich im wesentl ichen drei verschiedenen K u l t u r s t r ö m e n zuweisen : 
einem mar i t imen (os tmedi te r ranor ien ta l i schen) , einem os ta lp inen (via Ober i t a l i en ) u n d einem 
eurasischen (via Mit t e l eu ropa ) . D e m ersteren w e r d e n beispielsweise bronzene Ärmchenbei le , 
Herzsprungsch i lde , Knief ibeln , bronzene Tül l en Lanzensp i t zen mit durchbrochenem Blat t , Fibeln 
mit Doppe l sp i ra lbüge l u n d Fibeln mit v e r z a p f t e r N a d e l zugerechnet , dem os ta lp inen hingegen 
Vierscheibenor tbänder , Pferdchenf ibe ln , Tie rda r s t e l lungen auf G ü r t e l h a k e n , symmetr ische Fibeln. 
D e r wei taus größ te Teil der Unte r suchungen ist den eurasischen Elemen ten gewidmet . A n sie 
k n ü p f e n die in der Arbe i t f o r m u l i e r t e n Theor i en an, die über die Iberische Halb inse l h inaus von 
Belang sind. U n d diese Theor ien sind es, die sich anscheinend einer sehr l ebhaf ten K r i t i k er
f reuen . 
Ausgegangen wird von der Beobachtung, d a ß sich im F u n d g u t der Iberischen Halb inse l (erste 
H ä l f t e des 1. J a h r t a u s e n d s v. Chr . ) eine ganze Reihe v o n Elemen ten findet, die ähnliche oder gar 
gleiche Entsprechungen in Mit t e l eu ropa , O s t e u r o p a , ja dem Fernen Osten haben . Es h a n d e l t sich 
um so unscheinbare Gegens t ände wie hohlgegossene R i e m e n k r e u z u n g e n , R i n g f u ß k n ö p f e oder 
Erscheinungen wie P f e r d e b e s t a t t u n g e n u. ä., alles Dinge , die sich u m ein bes t immtes kul ture l les 
P h ä n o m e n , den Rei t e rnomad i smus , grupp ie ren . K ö n n t e m a n bei der Ü b e r n a h m e v o n bes t immten 
Sit ten oder W a f f e n a r t e n an A k k u l t u r a t i o n oder A d a p t i o n (sei es aus I m i t a t i o n s d r a n g , sei es aus 
Nütz l i chke i t s e rwägungen) denken , so scheint dies bei den g e n a n n t e n R i e m e n k r e u z u n g e n u n d 
K n ö p f c h e n unwahrscheinl ich, denn ihre spezifischen F o r m e n sind keineswegs f u n k t i o n s g e b u n d e n . 
Z u dieser Über l egung k o m m t die Beobachtung, d a ß in der durch den „Pfe rdegesch i r rho r i zon t " 
charakter is ier ten Zeit in S ü d f r a n k r e i c h ein al lgemeiner Siedlungsrückgang zu verze ichnen ist. 
D a s aus diesen Tatsachen entwickel te D e n k m o d e l l w ä r e grob vere in fach t fo lgendes : R e i t e r n o m a 
den aus den östlichen Steppen dr ingen nach Westen, in einigen wenigen Fäl len bis auf die 
Iberische Halb inse l vor . Ziel d o r t sind die an G o l d reichen Gebie te im N o r d w e s t e n (Gal iz ien) 
u n d Südwes ten (Tartessos), der Weg f ü h r t sie nördl ich en t lang der Alpen , durch S ü d f r a n k r e i c h 
u n d schließlich die s teppenar t ige Meseta . Sie t r e f fen in den verschiedenen G e g e n d e n auf mehre re 
unterschiedlich entwickel te u n d unterschiedlich auf sie reag ie rende Bevö lke rungs  oder K u l t u r 
g ruppen . Folge d a v o n ist bei den einen G r u p p e n waffentechnische U m r ü s t u n g 4 , bei den ande ren 
A u f n a h m e neuer Grabs i t t en , Ü b e r n a h m e u n d loka l eigenständige Wei te r en twick lung von 
Schmuck u n d W a f f e n f o r m e n . Je nach Entwick lungss t and oder sozialer Gl iede rung der ansässigen 
K u l t u r e n w e r d e n die „Eindr ing l inge" ku l tu re l l u n d ethnisch assimiliert oder gewinnen an Be
deu tung , wie das o f f e n k u n d i g auf der iberischen Meseta der Fal l gewesen ist. H i e r scheinen die 
geographischen Bedingungen besonders günst ig („heimat l ich") gewesen zu sein. 
Ver f . gibt eine Reihe v o n Belegen f ü r dieses D e n k m o d e l l u n d E r k l ä r u n g e n f ü r manche Erschei
n u n g im hal ls ta t tze i t l ichen E u r o p a . Er weist aber nicht auf die vö lke rwanderungsze i t l i che P a r a l 
lele hin, w o ebenfa l l s R e i t e r n o m a d e n , auch w ä h r e n d mehre re r J a h r h u n d e r t e , z. T. sogar mit ä h n 
lichen Elementen (P fe rdebes t a t t ungen , Silber tauschierung, Pferdegeschr i r , Schäde lde fo rma t ion 
etc.), nach historischer Ü b e r l i e f e r u n g ebensowei t nach Westen g e k o m m e n sind u n d v o r al lem auf 
die „einheimischen" G r u p p e n gewi rk t haben . Dieses Beispiel zeigt jedoch am besten, d a ß das 
D e n k m o d e l l nicht unmöglich ist. D e n archäologischen Beweis zu f ü h r e n , ist im einen wie im a n d e 
ren Falle schwer. 
Eine Reihe v o n G e g e n a r g u m e n t e n , e twa die höhere Funddich te einiger F o r m e n in M i t t e l e u r o p a 
im Vergleich zum Südwes ten u n d Osten oder das Fehlen v o n Zwischengl iedern in der einen u n d 
anderen Verbre i tungska r t e , en tk rä f t e t Ver f . u. E. zu Recht, i n d e m er den sehr unterschiedlichen 
Forschungsstand charakter is ier t . A r g u m e n t e , d a ß im einen oder a n d e r e n Gebie t die chronologische 
Reihenfo lge einzelner T y p e n nicht mit der v o m V e r f . gezeichneten Linie übere ins t immt , w i d e r 
legen noch nicht die gesamte Theor ie , m a n k a n n diese Erscheinung m i t der l oka l unterschied
lichen V e r a r b e i t u n g der Fremdimpu l se erk lä ren . M a n h a t V e r f . an ande re r Stelle5 „öfters sehr 
großzügige I n t e r p r e t a t i o n der C h r o n o l o g i e " u n d „persönliche, nicht n ä h e r beg ründe t e Ansich ten" 
v o r g e w o r f e n . Nich t ganz zu Unrecht , nur scheinen sich diese Ansichten, sowei t sie die Iberische 
Halb inse l bet ref fen , al lgemein durch neuere F u n d e zu bewahrhe i t en . 
W e n n m a n die Theor ie , so wie sie f o r m u l i e r t ist, akzep t i e r t , h a t m a n f ü r eine Reihe v o n Erschei
nungen der F r ü h e n Eisenzei t eine plausible E r k l ä r u n g , m u ß sich aber mit Beweislücken u n d klei
nen Widersprüchen abf inden . M a n k a n n die Theor ie aber auch ablehnen , i n d e m m a n eben auf 

4 Vgl. dazu auch die von J . D . COWEN ve r t r e t ene Theor ie bezüglich der H e r k u n f t der H a l l s t a t t 
Schwer te r : Proc . Prehis t . Soc. 33, 1967, 412 ff. 

3 Bonn. J a h r b . 172, 1972, 6 1 6  6 1 8 . 
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diese Beweislücken und Widersprüche hinweist und muß sich dann begnügen. Um die Theorie 
wirklich zu widerlegen, bedarf es einer mindestens ebenso weitgespannten Untersuchung und 
vielleicht einiger neuer und besser dokumentierter Befunde, als sie Verf. zur Verfügung standen. 
Man könnte für eine ähnliche Zusammenschau ein ganz anderes Denkmodell „durchspielen", 
wenn man etwa das Auftreten von entsprechenden Elementen auf den Britischen Inseln oder 
auf Zypern (die Pferdegräber von Salamis) zum Ausgangspunkt der Überlegungen nimmt, also 
zwei Gebiete untersucht, in denen es keine reiternomadische Invasionen gegeben hat. 
Das vorliegende Werk versucht, für eine ganze Reihe von Fragen eine Erklärung zu geben, und 
wirft damit andererseits eine ganze Menge von Fragen auf. Es ist dank des ausführlichen Inhalts
verzeichnisses und Registers sowie der übersichtlichen Anordnung der Karten und der dazugehö
rigen Listen leicht zu benutzen und kann so ausgezeichnet als Grundstock für weitere, ganz anders 
gerichtete Forschungsvorhaben dienen. Es bietet außer der Zusammenstellung von Material und 
Vergleichsmaterial einen guten Überblick über die Vorgeschichte der Iberischen Halbinsel, einen 
Abriß der Wirtschaftsgeschichte des Mittelmeerraumes und eine vorzügliche Einführung in die 
Geographie der Iberischen Halbinsel, soweit sie für den Verlauf der Vorgeschichte von Bedeu
tung ist. Für die Eisenzeitforschung in Spanien und Portugal ist das Buch unabdingbar, für Mit
teleuropa bietet es viele Anregungen. 
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Spätkaiser-zeitliche Funde in Westfalen. Bodenaltertümer Westfalens (Hrsg. H . BECK) 
Band 12. Aschendorff, Münster 1970. VII I , 145 Seiten, 50 Abbildungen, 53 Tafeln. Preis 
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Herausgegeben und eingeleitet von H. BECK, vereinigt dieser Band die Vorlage und Auswertung 
vor allem der römischen Funde aus den germanischen Siedlungen Westick bei Kamen, Kr. Unna, 
Zeche Erin in CastropRauxel und BochumHarpen sowie von einigen kleineren Fundstellen. 
Den Beginn macht B. KORZUS mit Bekanntgabe und Analyse der römischen Fundmünzen von 
Erin, Westick und Borken, die im wesentlichen aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts stam
men. Das Ergebnis ist auf Abbildung 1 (Zeitliche Verteilung spätrömischer Kupfermünzenfunde 
in Westfalen) prägnant zusammengefaßt. Danach lassen sich im Fundmaterial drei Zäsuren her
ausarbeiten: am Ende des ersten Jahrzehnts, am Ende des dritten Jahrzehnts und — als End
punkt der Münzzufuhr — kurz nach der Mitte des 4. Jahrhunderts. Während bei den Einzel
münzen aus Westfalen die Münzintensität in der zweiten Phase am stärksten ist, erreichen die 
Einzelmünzen aus Erin und Westick ihre stärkste Konzentration erst in der dritten Phase. Die 
Münzschätze von Borken und Paderborn einerseits sowie Westick anderseits setzen sich in der 
Masse aus Münzen der zweiten bzw. dritten Phase zusammen. Der Befund läßt generalisierende 
Folgerungen zur Struktur der germanischen Siedlungen Westfalens in dieser Zeit beim gegen
wärtigen Fundbestand noch nicht zu. Meistvertretene Münzstätten (Tab. 1) sind Trier mit knapp 
50 °/o, Arles mit etwa 20 % und Lyon mit über 10 %. 
Die römischen Funde der Vorkriegsgrabung von Westick werden von H. SCHOPPA und F. FRE
MERSDORF (Gläser) vorgelegt. Im Gegensatz zu den Münzen stammt die Masse dieser Funde aus 
der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts und den ersten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts. Westick 
nimmt insofern eine Sonderstellung unter den germanischen Siedlungen dieser Zeit in Westfalen 


