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Der Ovalschild mit spindelformigem Schildbuckel stellt eine charakteristi- 

sche Schutzwaffe wahrend der fortgeschrittenen Eisenzeit in Mitteleuropa dar1. 

Im Laufe der Hallstattperiode lost diese Schildform im wesentlichen den 

traditionellen Rundschild mit Schildbuckel in der Mitte nach und nach in der 

Bewaffnung ab2. Der Schild wird durch seine langgestreckte, ovale Form mit 

gerstenkorn-, spindelformigem oder spitzovalem Buckel und riickseitiger Fessel 

gekennzeichnet. Seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. kommt auch vermehrt ein 

bandformiger Querbeschlag zur zusatzlichen Starkung des Buckels hinzu. Da 

diese Schilde meist aus organischem Material bestanden, haben sich Originalfun- 

de nur unter giinstigen natiirlichen Bedingungen erhalten (trockenes Klima, 

Wasserlagerung) oder sind lediglich in Form von Schildrand- oder Buckelbe- 

schlagen aus Metall iiberliefert. Ihre Verbreitung erstreckt sich mit chronolo- 

gisch und geographisch unterschiedlichem Schwergewicht vom 8. Jahrhundert v. 

Chr. bis ca. ins 1. Jahrhundert n. Chr. von der Iberischen Halbinsel und England 

im Westen iiber Nord-, Mittel- und Stideuropa bis zur Levante und Agypten im 

Vorderen Orient. Vielfaltig wie ihr Verbreitungsbild und die verschiedenen 

Kulturkreise, in denen sie auftreten, sind auch die Quellenarten. Darunter gibt es 

sowohl Originalfunde aus Gewassern (z. B. Hjortspring in Danemark, La Tene in 

der Schweiz und verschiedene Funde in England) oder Beschlagreste aus kelti- 

schen Grabern Mitteleuropas und aus keltischen Expansionsgebieten (England, 

Iberische Halbinsel, Osteuropa, Balkan, Italien) als auch bildliche Darstellungen 

vornehmlich in den mediterranen Hochkulturen, die mit keltischen Einfallen 

konfrontiert wurden (Iberische Halbinsel, Italien, Gnechenland, Vorderer 

Orient). Hinzu kommen Miniaturrepliken als Weihegaben in Heiligtiimern, wie 

wir sie z. B. aus Etrurien und Osterreich kennen. Die weitraumige und vor allem 

auch langfristige Erscheinung der Ovalschilde mit spindelformigem Schildbuckel 

weist von sich aus auf eine besondere Bedeutung dieser Schutzwaffe in der

1 Zur Bewaffnung der Latenezeit siehe U.Osterhaus, Die Bewaffnung der Kelten zur 

Friihlatenezeit nordlich der Alpen (Diss. Marburg 1966, Druck in Vorbereitung); J. Filip, Keltove 

ve stfedni Europe. Monum. Arch. 5 (1956) 531 ff.; O.-H. Frey in: Festschr. S. Piggott (1976) 171 ff.; 

P. Harbison in: Festschr. W. Dehn. Fundber. Hessen, Beih. 1 (1969) 34ff. - Osterhaus ebd. 134ff.; 

H. Bauersfeld, Streitwagen bei Kelten und Germanen. Veroffentl. Dt. Wiss. Inst. Stockholm 1,1 

(1944) 9ff.; C. Peyre, Studi Romagnoli 14, 1965, 81 ff.; P. Stary, Germania 57, 1979, 99 ff.; K. W. 

Zeller in: Die Kelten in Mitteleuropa (1980) Iliff. - Zu keltischen Helmen U. Schaaff, Jahrb. 

RGZM20, 1973, 81 ff.; ders. ebd. 21, 1974, 149ff.; M. Prine, Pamatky Arch. 66, 1975, 357ff. - Zu 

bildlichen Darstellungen keltischer Krieger R. Paribeni, Ausonia 2, 1907, 279ff.; P. Coussin, Revue 

Arch. 5. Ser. 25, 1927, 142ff.; 301 ff.; ebd. 26, 1927, 43 ff.; K. Schumacher u. H. Klumbach, 

Germanendarstellungen. Kat. RGZM 1,1 (1935).

2 Zu europaischen Urnenfelderschilden vgl. J. M. Coles, Proc. Prehist. Soc. 28, 1962, 156ff.; 

H. Hencken, Am. Journal Arch. 54, 1950, 295ff.; P. Schauer in: Ausgrabungen in Deutschland 3. 

RGZM Monogr. 1,3 (1975) 306ff. mit Beil. 48-50; H. Muller-Karpe, Germania 40, 1962,255 ff.; S. 

Needham, Proc. Prehist. Soc. 45, 1979, Iliff.
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europaischen Bewaffnung des fortgeschrittenen bis spaten 1. Jahrtausends v. 

Chr. hm. Uber die kampfestechnischen Vorziige gegeniiber anderen Schildfor- 

men wie dem Rundschild mit Mittelbuckel lassen sich nur Vermutungen 

anstellen. Sicher kam dem Bedtirfnis nach optimaler Korperdeckung die 

langgezogene Form mehr entgegen als der Rundschild. Bei den zum Teil sehr 

hohen Schilden bestand ferner die Moglichkeit, sich gegebenenfalls regelrecht 

hinter dem Schild zu verschanzen, wie romischen Quellen fiber die Gallierkampfe 

zu entnehmen ist3. Einen Vorzug bildete wohl auch ihre leichte Handhabung und 

sichere Ffihrung im Kampf. Bildliche Darstellungen vornehmlich von der 

Apennin-Halbinsel zeigen Kelten als Streitwagenkampfer, Reiter und Infanteri- 

sten, alle mit diesen Schilden ausgeriistet, die offenbar fur unterschiedhche 

Kampfarten geeignet waren.

Problematisch ist die Frage nach Entstehung und Herausbildung des 

charakteristischen spindelformigen Schildbuckels mit zum Teil bis an den Rand 

verlaufender Mittelrippe. Zum einen bildete ursprfinglich wohl eine Tierhaut die 

Ausgangsbasis fur die Konstruktion des Schildes, wie einige tierhautformige 

Schilde zeigen (Nr. 9; 19), wobei die Riickgratpartie die Mittellinie der Schilde 

gebildet haben miilste. Auch zum Teil belegte Tierdarstellungen auf den Schilden 

deuten auf diese Verbindung hm (Nr. 36). Demnach wiirde die Schildmittelrippe 

eine plastische Betonung der Riickgratpartie in Form einer symbolischen und 

rituellen Umsetzung darstellen, die moglicherweise mit magischer Funktion 

verbunden war (Ubertragung der tierischen Widerstandskraft).

Zum anderen ist anzunehmen, dab auch praktische Griinde dahinterstan- 

den. Bei den langgestreckten Schilden (besonders bei mehrteiligen Konstruktio- 

nen) war erne besondere Stabilisierung notwendig, die man dutch die Mittelrippe 

als eine Art Querspante erreichen konnte. Ferner erfiillte die Mittelrippe 

sicherlich eine zusatzliche Schutzwirkung: als Parierstange, mit der die meisten 

Schwerthiebe dutch geschickte Eenkung des Schildes aufgefangen werden 

konnten, die unter Umstanden andere Schildteile durchdrungen hatten.

Die weite Verbreitung und lange Verwendung lafst keinen Zweifel an der 

Effektivitat dieser Schildform aufkommen, die bereits im 3. Viertel des 1. Jahr

tausends v. Chr. erne ausgereifte Entwicklungsstufe erreichte, die bis auf 

geringfiigige Ausnahmen kaum noch technische Verbesserungen erforderte, 

einen optimalen Schutz gewahrleistete und dementsprechend fiber mehrere 

Jahrhunderte in Verwendung blieb. Erstaunlich ist hierbei nicht die Erscheinung 

des Ovalschildes an und fur sich (viele Alternativmdglichkeiten bieten sich bei 

Schildformen nicht an), sondern die Ubereinstimmung in Form und Gestalt des 

Schildbuckels, die die Ovalschilde dieser Zeit typologisch miteinander verbindet. 

Diese Erscheinung deutet darauf hm, dab alle Schilde auf eine gemeinsame Wur- 

zel zurtickgehen und durch typologische Querverbindungen in fast genetischer 

Weise zusammenhangen. Im folgenden soil wemger die mihtargeschichthche 

Relevanz der Ovalschilde mit spindelformigem Schildbuckel im Vordergrund 

stehen, sondern die Entstehung und Entwicklung, d.h. der Ursprung und die

3 Livius (X.29) beschreibt in den gallo-rdmischen Kampfen, dais sich die Kelten hinter ihrer 

Schildwand verschanzten.
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Ausbreitung nach den zur Verfiigung stehenden archaologischen und vereinzelt 

auch schriftlichen Quellen.

Bei der Behandlung dieses Themas betritt man keinen ungepfliigten Boden, 

wenn auch zusammenfassende Darstellungen bisher fehlen. Schon seit den 

Anfangen der Vorgeschichtsforschung erweckte diese Schildform Beachtung und 

Interesse. Unter den .friihesten Arbeiten ist auf J. Dechelette hmzuweisen, der 

eine der ersten Zusammenstellungen dieser Schilde vornahm4. Eine materielle 

Bereicherung brachte P. Vouga 1923 mit der Veroffentlichung der Holzschilde 

von La Tene5. Im gleichen Jahr wies P. Ducati erstmals auf den mutmalSlich 

italischen Ursprung dieser Schilde hin und zog auch Vergleiche aus der siid- 

ostalpinen Situlenkunst und dem oskisch-samnitischen Bereich Unteritahens 

heran6. P. Reinecke schloE sich der Theorie des italischen Ursprungs an7. Durch 

die Funde von Hjortspring in Danemark wurde in den vierziger Jahren die 

Diskussion um die Problematik der Schilde, die vor allem von C. J. Becker und 

W. Kramer aufgenommen wurde8, neu stimuliert. Weitere Aspekte brachte 

ferner die Behandlung ernes Holzschildes aus Fayum in Agypten durch 

W. Kimmig, insbesondere zur Frage der keltischen Hinterlassenschaften in 

Kleinasien9. Zu Recht wies jedoch F. Maier darauf hin, dab dieser Schild nicht 

notwendigerweise keltisch sein miisse, wie Kimmig angenommen hatte10. Bei 

Behandlung der Kriegerdarstellungen in der Situlenkunst des Siidostalpenraumes 

griff O.-H.Frey 1962 erstmals einen wahrscheinlich ostalpmen Ursprung der 

Schildform auf* 11, dem sich U. Osterhaus anschloE12. Diese Annahme beruhte auf 

der Feststellung, dais die friihesten Funde zwar in der friiheisenzeitlichen 

Villanova-Kultur Mittelitaliens nachzuweisen waren, jedoch nicht mehr in 

etruskischer Zeit. Dagegen liehen sich die Schilde in der Situlenkunst seit dem 

6. Jahrhundert v. Chr. belegen. Der Fund eines Stemreliefs von Bormio, auf dem 

Krieger Schilde mit spindelformigem Schildbuckel fiihren, wurde von 

F. R. Vonwiller mit Kriegerdarstellungen in der Situlenkunst und auf iapodi- 

schen Urnen aus Jugoslawien in Verbindung gebracht13, wahrend L. Pauli auf 

einen Zusammenhang mit keltischen Schilden aus Mitteleuropa hinwies14. Kurze 

zusammenfassende Darstellungen der mitteleuropaischen Exemplare brachten

4 J. Dechelette, Manuel d’Archeologie Prehistorique, Celtique et Gallo-Romaine 2,3 (1914) 

1167ff.

5 P. Vouga, La Tene (1923) Taf. 16-18.

6 P. Ducati, La Situla della Certosa (Nachdruck 1970) 28ff.; zur oskisch-samnitischen 

Bewaffnung vgl. F. Weege, Jahrb. DAI 24, 1909, 141 ff., bes. 144ff.

7 P. Reinecke, Wiener Prahist. Zeitschr. 27, 1940, 68ff.

8 C. J. Becker, Acta Arch. 19, 1948, 145ff.; W. Kramer, Prahist. Zeitschr. 34-35, 1949-50, 

354 ff.

9 W. Kimmig, Germania 24, 1940, 106ff.

10 F. Maier, Germania 51, 1973, 471.

11 W. Lucke u. O.-H. Frey, Die Situla in Providence (Rhode Island). Rom.-Germ. Forsch. 26 

(1962) 31; zur ostalpinen Bewaffnung allgemein Frey, Arh. Vestnik 24, 1973, 621 ff.

12 Osterhaus a.a.O. (Anm. 1) 127f.

13 F. R. Vonwiller in: Oblatio. Festschr. A. Calderim (1971) 691 ff.; zu Darstellungen auf 

iapodischen Urnen vgl. B. Raunig, Arheoloska Problematika Like 9, 1974, 45ff.; R. Vasic, Arch, 

lugoslavica 8, 1967, 47ff.; P. Laviosa Zambotti in: Origines. Festschr. G. Baserga (1954) 306ff.

14 L. Pauli, Germania 51, 1973, 92f.
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J. Filip und U. Osterhaus in den sechziger Jahren15. Seit geraumer Zeit liegen 

auch Untersuchungen und Zusammenstellungen der englischen Belege von 

I. M. Stead, J. C. Collis und H. Savory vor16. Ferner wurde eine Reihe von 

Neufunden venetischer Votivbleche, auf denen Krieger mit solchen Schilden 

wiedergegeben sind, Ende der siebziger Jahre von H. Roth vorgestellt17. 

Schliefslich hatte ich vor kurzem Gelegenheit, einige Vorbemerkungen zum 

Ursprung der Schilde mit spindelformigem Schildbuckel zu geben18.

11 a 1 i e n

Die friihesten Belege von Ovalschilden mit spindelformigem Schildbuckel 

treten in der friiheisenzeitlichen Villanova-Kultur Mittelitaliens auf. Daher 

sollen die italischen Beispiele an den Anfang der Untersuchung gestellt werden. 

Originalschilde sind bisher nicht bekannt, jedoch liegen einige bildliche Darstel- 

lungen vor. Waffen lassen sich zwar in dieser Zeit in Grabern belegen, bleiben 

aber im wesentlichen auf Angriffswaffen beschrankt19. Zudem bestanden die 

Schilde sicherlich ganzlich aus organischem Material, so dal? mit einem 

Nachweis in den Brandgrabern kaum zu rechnen ist. Das Vorkommen von 

bildlichen Darstellungen in der Villanova-Kultur ist auf mehrere Faktoren 

zuriickzufuhren. Einerseits stimulierten Kontakte zum ostmediterranen Raum 

im Gegensatz zum mitteleuropaischen Bereich in Italien relativ friih die 

Entstehung einer Bildkunst, die uber rein symbolisch- oder ornamentai- 

dekorative Formen hinausging, auch wenn diese Zeugnisse relativ selten sind. 

Ferner scheint sich im westlichen Mittelitalien zu dieser Zeit eine bestimmte 

Jenseitsvorstellung herauszubilden, die den Schild im Grabkult mit Funktionen 

wohl abwehrender, schiitzender Art versah, wie sie sich auch noch spater in der 

etruskischen Kultur nachweisen lassen20.

Dementsprechend treten die friiheisenzeitlichen Schildbelege in enger Ver

bindung mit dem Grabkult auf. Anzufiihren sind einerseits Steinplatten in 

Schildform aus Vetuloma, die als Abdeckung von Pozzo-Grabern dienten (Nr. 4), 

ferner die Ritzdarstellung auf einem Tonhelm aus Citta della Pieve (Nr. 3), der 

aufgrund der Form in das spate 8. Jahrhundert v. Chr. datiert, und schliefslich 

Miniaturrepliken aus Bronzeblech aus Veii, Quattro Fontanili Grab OP 5 

(Nr. 1), und Capodimonte-Bisenzio, Polledrara Grab 9 (Nr. 2). Die Beigabe von 

Miniaturwaffen ist im stidlichen Etrurien und nordlichen Latium wahrend der 

Friiheisenzeit eine gelaufige Erscheinung, die als pars pro toto fur eine 

Waffenriistung vermutlich mit dem Metallmangel dieser Gebiete zusammen- 

hangt, wenn sie auch sicherlich in Verbindung mit den einheimischen Grabriten

15 Osterhaus a.a.O. (Anm. 1) 127ff.; Filip a.a.O. (Anm. 1) 533.

16 I. M. Stead, Proc. Prehist. Soc. 34, 1968,166ff., bes. 175 Abb. 18; J. R. Collis, Germania 51, 

1973, 121 ff.; H. Savory in: P.-M. Duval u. C. Hawkes (Hrsg.), Celtic Art in Ancient Europe (1976) 

185 ff.

17 H. Roth, Germania 56, 1978, 172ff. mit Beil. 3.

18 Stary a.a.O. (Anm. 1); ders., Proc. Prehist. Soc. 45, 1979, 199ff.

19 Vgl. P. Stary, Zur eisenzeitlichen Bewaffnung und Kampfesweise in Mittelitalien, ca. 9. bis 

6. Jh. v. Chr. (1981) 22ff.

20 Vgl. ebd. 78ff.
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und Jenseitsvorstellungen steht21. Die Belege von Ovalschilden datieren in ein 

fortgeschrittenes Stadium der Villanova-Kultur (8. Jahrhundert v. Chr.). In der 

nachfolgenden etruskischen Kultur sind sie nicht nachzuweisen, was darauf 

zurtickzufiihren ist, dais in Etrurien mit den wachsenden Beziehungen zum 

ostmediterranen Bereich und Vorderen Orient die traditionelle Bewaffnung wie 

auch ein GroEteil der kulturellen Erscheinungen gegen Ende des 8. Jahrhunderts 

v. Chr. fast ganz nach agaischem Vorbild umgestellt wurde, in deren Folge auch 

der Ovalschild mit spindelformigem Schildbuckel verschwand22. Es stellt sich die 

Frage nach Hinweisen auf ein Fortleben in anderen Gebieten Italiens, wofiir 

allerdings nur vereinzelte Quellen vorliegen. Heranzuziehen waren in Mittelita- 

lien schriftliche Erwahnungen, die zwar fur diese Zeitraume sicherlich in ihrer 

Authentizitat sehr unsicher sind, jedoch bis zu einem gewissen Grad besonders in 

Beschreibungen traditioneller Kulte Riickschlusse auf Bewaffnungen der Vorzeit 

ermoglichen. So geht die rituelle Waffenriistung, die die Salier bei zeremoniellen 

Kulthandlungen in romischer Zeit trugen, im Ursprung auf die praurbane Phase 

Roms zurtick23. Die salische Priesterschaft fiihrte neben anderen Waffen auch 

Langschilde, wenn auch technische Details nicht iiberhefert sind. Andere 

Schriftquellen weisen ebenfalls auf Langschilde in frtihromischer Zeit hin24. DaE 

Langschilde auch noch in spaterer Zeit in Verwendung blieben, veranschaulichen 

Beschreibungen der Bewaffnungskategorien in der Servianischen Organisation 

(auch Zenturienreform — wohl 5. Jahrhundert v. Chr.), in der zwar schwerbe- 

waffnete Hopliten mit groEem, rundem Hoplitenschild, dem „argivischen 

Schild“ mit Porpax und Antilabe, die Kerntruppen darstellten, jedoch in den 

hinteren Gliedern oder auch als gesonderte Kampfeinheiten leichtbewaffnete 

Krieger mit Langschilden erschemen25. Wie diese Langschilde im einzelnen 

aussahen, ist nicht bekannt, da bildliche Darstellungen mit Ausnahme der Phase 

der etruskischen Herrschaft in Rom erst sparer auftauchen, als die Romer sich 

bereits auf die Manipulartaktik und die mit ihr verbundene Bewaffnung 

umgestellt hatten. In den republikamschen Manipularheeren stellt jedoch dann 

der Ovalschild mit spindelformigem Schildbuckel eine gelaufige Schutzwaffe des 

einfachen Legionars dar und blieb es in typologischen Weiterentwicklungen bis 

in die romische Kaiserzeit hinein (Nr. 47; 63; 65; 67), in deren Verlauf der Schild 

rechteckig-gewdlbt und der Schildbuckel rund wurde. Insbesondere bei der 

Kavallerie und bei Auxiliartruppen waren daneben auch andere Schildformen in 

Verwendung26.

21 Dazu auch H. Muller-Karpe, Vom Anfang Roms. Rom. Mitt. Erganzungsh. 5 (1959) 64f.

22 Siehe Stary a.a.O. (Anm. 18) 187ff.

23 Zu den Saltern siehe E. Gjerstad,Early Rome5. Acta Inst. Romani Regni Sueciae 1. Ser. 17,5 

(1973) 136ff.; 255ff.

24 Vgl. auch E. Peruzzi, Origin! di Roma 2 (1973) 55ff. Unter anderem beschreibt Plutarch 

(Rom. 21,1), dal? Romulus den Langschild durch den Rundschild ersetzte.

25 Zur Servianischen Organisation Gjerstad a.a.O. (Anm. 23) 175f.

26 Uber romische Schilde siehe G. Ulbert in: RGA 2, 418f.; K. Dietz, LI. Osterhaus, S. 

Rieckhoff-Pauli u. K. Spindler, Regensburg zur Romerzeit (1979) 291; G. Ulbert, Romische Waffen 

des 1. Jahrhunderts n. Chr. Kl. Schr. z. Kenntnis rbm. Besetzungsgesch. Siidwestdeutschlands 4 

(1968) 15; G. Webster, The Roman Imperial Army (1969) 22.
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Im romischen Bereich ware daher mit Einschrankungen eine Kontinuitat der 

Ovalschilde fiber den Umweg sparlicher Schriftquellen seit der Griindungszeit 

Roms zu erstellen, wenn sich ihre militarische Bedeutung auch im Laufe der 

Entwicklung veranderte. Warum ihnen mit der Einftihrung der Manipulartaktik 

eine dominierende Rolle als Schutzwaffe zukam, wird in spaterem Zusammen- 

hang besprochen. Zunachst noch einige Bemerkungen zu anderen Gebieten 

Italiens. Em weiterer Schwerpunktbereich fur die Entwicklung der Schilde 

zeichnet sich im Nordosten der Apennin-Halbinsel ab. Wie bereits eingangs 

erwahnt, neigen Frey und Osterhaus zu einem ostalpinen Ursprung der Schilde, 

da aufgrund chronologischer Diskrepanzen keine Verbindung zwischen den 

friiheisenzeithchen Belegen aus dem westlichen Mittelitalien und den spateren 

aus Norditalien gezogen werden konne. Zeugnisse fur Schilde dieser Art 

stammen vor allem aus der Situlenkunst (Nr. 7; 20). Sicherlich ist der Ursprung in 

diesem Gebiet bereits vor Beginn der Situlenkunst anzusetzen. Nordlich des 

Apennin treten bildliche Darstellungen bis auf sporadische Ausnahmen spater 

auf als in Mittelitalien. Einige Kriegerdarstellungen geben jedoch Hinweise auf 

altere Traditionen, wenn sich aus ihnen auch kerne kontinuierliche Entwicklung 

ableiten laEt. Aus Bologna ist ein Tonaskos mit geometrischen Ritz- und 

Punktverzierungen bekannt, auf dem ein Reiterkneger aufgesetzt ist27. Der 

Reiter tragt einen Villanova-Kammhelm auf dem Kopf und einen Ovalschild auf 

dem Riicken. Ferner ist eine bronzene Kriegerstatuette aus Este anzuftihren, die 

ebenfalls mit Kammhelm und Ovalschild ausgeriistet ist28. Der Schildbuckel ist 

oberflachlich in der Mitte herausgetrieben. Es handelt sich hier um schematische 

Darstellungen der Zeit um 700, mehr wohl noch aus der ersten Halfte des 

7. Jahrhunderts, die einzelne Schilddetails allerdings nicht erkennen lassen. Ob 

hier altere Bewaffnungselemente wiedergegeben sind (worauf die Kammhelme 

deuten wtirden) oder zeitgendssische, lalst sich nicht ohne weiteres klaren. Zum 

einen sind in dieser Zeit auch aus Etrunen Kriegerstatuetten bekannt, die nicht 

immer gleichzeitige, sondern haufig auch altere Waffen ftihren, eine Erschei- 

nung, die auf kultische Griinde zurtickzufiihren ist. Zum anderen ist nordlich des 

Apennin mit einem Weiterleben herkommhcher Villanova-Bewaffnungen zu 

rechnen, im Gegensatz zu Etrurien, wo aufgrund der ostmediterranen Einfltisse 

im spaten 8. Jahrhundert eine totale Umstellung nach agaischen und orientali- 

schen Vorbildern stattfand. In Gebieten nordlich des Apennin entwickelte sich 

die Villanova-Kultur kontinuierlich und traditionsgebunden fort. Dementspre- 

chend blieben herkommliche Bewaffnungen dort langer in Verwendung. Die 

Belege aus Este und Bologna werden somit mit groEer Wahrscheinlichkeit 

gleichzeitig Bewaffnungsdetails schildern. Wahrend die Ovalschilde also in 

Etrurien um 700 auEer Gebrauch kamen, ist nordlich des Apennin mit ihrem 

Fortbestehen zu rechnen. Fur das fortgeschrittene 7. und das 6. Jahrhundert fehlt 

allerdings auch dort der Nachweis, da bildliche Darstellungen und Waffenfunde 

aus Grabern kaum bekannt sind. Erst gegen Ende des 6. Jahrhunderts lassen sich 

mit dem Aufkommen von Kriegerdarstellungen in der Situlenkunst erneut

27 G. Karo, Zwei etruskische Wundervogel. Dt. Beitr. Altertumswiss. 5 (1958) 15 Abb. 6.

28 H. Hencken, The Earliest European Helmets. Bull. American School Prehist. Research 28 

(1971) 113 Abb. 83.
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Ovalschilde fassen, wie auf der Situla in Providence (Nr. 7) oder der Simla 

Arnoaldi aus Bologna (Nr. 20). Sie treten dann kontinuierlich in diesem 

Kulturbereich auf, wie zum Beispiel auf Bologneser Stelen (Nr. 18) oder 

Votivblechen aus Vicenza (Nr. 17; 21; 24) im 4. Jahrhundert v. Chr. Eine 

Quellenliicke bleibt allerdings im 6. Jahrhundert, wenn auch fehlende Belege 

nicht unbedingt gegen eine Kontinuitat sprechen, da liberhaupt bildliche 

Darstellungen und Waffenfunde aus dieser Zeit weitgehend unbekannt sind. 

Neben Ovalschilden tauchen ab dem fortgeschrittenen 6. Jahrhundert mit der 

etruskischen Expansion in den Norden auch Hoplitenschilde auf. Ovalschilde 

bleiben jedoch weiterhin im Gebrauch29.

Der Ovalschild weist demnach in Norditalien wie vermutlich auch in Rom 

eine Verwendung seit der Friiheisenzeit auf, im Gegensatz zu Etrurien, wo seine 

Kenntms durch die Ubernahme ostmediterraner Bewaffnungselemente um 700 

verlorenging. Diese Gebiete wurden von den Einfliissen weniger beriihrt und 

fiihrten herkommliche Waffentraditionen weiter fort.

In Norditalien ist eine auffallige Haufung von Zcugmssen fur Ovalschilde 

erst ab dem fortgeschrittenen 5. Jahrhundert wieder festzustellen. Es wurde 

daher zum Teil die Ansicht vertreten, dais sie als Reflex der keltischen Invasion zu 

deuten sind, die seit dem spaten 5. Jahrhundert in Oberitalien einsetzte30. Der 

Ovalschild mit spindelformigem Schildbuckel stellt bekanntermaEen die typi- 

sche Schutzwaffe der Kelten dar. Zweifellos sind eine Reihe von Darstellungen 

als Spiegelung der kelto-italischen Auseinandersetzungen in Norditalien zu 

deuten, jedoch werden auch einheimisch-italische Krieger mit diesen Schilden 

wiedergegeben. Ferner ist das zeitliche Zusammentreffen der Bildquellen mit 

dem Einfall der Kelten darauf zuriickzufiihren, dais vornehmlich seit dieser Zeit 

erne detaillierte Bildkunst entsteht, in der militarische Sujets bevorzugt werden, 

verstarkt durch die nun einsetzenden, mtensiven Kampfhandlungen.

Abb. 1. Reiterschilde auf dem Wagen von Strettweg. Nach R. Pittioni, Urgeschichte des 

osterreichischen Raumes (1954) 619 Abb. 439 oben. Ohne M.

Bevor eine Differenzierung der Bildquellen vorgenommen wird, zunachst 

einige Bemerkungen zur Schildentwicklung in Mitteleuropa. Nordhch der Alpen 

bildete der Rundschild mit Mittelbuckel die traditionelle Schutzwaffe in der 

Urnenfelderzeit31. Er laEt sich noch in der friihen Hallstattzeit nachweisen (Ha 

C), wie die figiirlichen Kriegeraufsatze auf einer Urne aus Gememlebarn zeigen32.

29 Vgl. Frey a.a.O. (Anm. 11).

30 Zu keltischen Waffen in Italien siehe Stary a.a.O. (Anm. 1).

31 Zu mitteleuropaischen Urnenfelderschilden vgl. Anm. 2.

32 R. Pittioni, Urgeschichte des osterreichischen Raumes (1954) 584 Abb. 412 oben.
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Die friihesten Belege von Ovalschilden (allerdings mit rundem Buckel) treten bet 

den Reiterkricgern auf dem Kultwagen von Strettweg auf, der nach italischen 

Analogien wohl in den Friihabschnitt des 7. Jahrhunderts v. Chr. datiert 

(Abb. 1), und dann auf verzierten Zisten aus der spaten Hallstattzeit (Ha D) von 

Klein-Klein (Abb. 2)33. Aus Ha C liegen somit die spatesten Zeugnisse fur 

Rundschilde und gleichzeitig die frtihesten fiir Ovalschilde vor. Demnach scheint 

sich im Ostalpenraum die Umstellung auf Ovalschilde im 7. Jahrhundert 

vollzogen zu haben.

Abb. 2. Schilde auf den figiirlich verzierten Zisten von Klein-Klein. Nach O.-H. Frey, Die 

Entstehung der Situlenkunst. Rom.-Germ. Forsch. 31 (1969) 68f. Abb. 38-39. Ohne M.

Traditionell waren die Kelten vor allem mit Angriffswaffen ausgeriistet und 

kampften nach Aussage antiker Quellen nackt, um ihren Mut zu beweisen34. Die 

friihesten keltischen Schilde mit spindelformigem Schildbuckel sind auf einer 

Schwertscheide von Hallstatt dargestellt, die in das 5. Jahrhundert datiert 

(Nr. 8)35. Ferner labt sich ein Originalschild aus einem Lt A-zeitlichen Krieger- 

grab vom Diirrnberg bei Hallein anfiihren (Nr. 9). Nach den Befunden zu 

urteilen, taucht diese Schildform somit in Mitteleuropa erheblich spater auf als in 

Italien. Wie oben besprochen, stellte ferner der Rundschild mit Mittelbuckel die 

traditionelle Schutzwaffe nordlich der Alpen dar; der Ovalschild bildete also hier 

ein Novum. Auffallig ist schlieblich, dais diese friihen Zeugnisse in ostalpinen 

Zentralorten der Kelten (Diirrnberg, Hallstatt) auftreten, was ebenfalls fiir die 

hallstattischen Darstellungen von Strettweg und Klein-Klein zutrifft. Dieses 

Gebiet liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Norditalien und wurde mit 

italischen Importen ausreichend versorgt36. Die in alpinen Zentralorten wie 

Hallstatt und Diirrnberg nachweisbaren Beziehungen, die bereits in der Hall-

33 Zum Wagen von Strettweg: W. Schmid, Der Kultwagen von Strettweg. Fiihrer zur 

Urgeschichte 12 (1934); zur Datierung des Fundes zuletzt L. Aigner Foresti, Stud. Etruschi 47,1979, 

27ff.; zu den Bronzegefafsen von Klein-Klein W. Schmid, Prahist. Zeitschr. 24, 1933, 219 ff.; O.-H. 

Frey, Die Entstehung der Situlenkunst. Rom.-Germ. Forsch. 31 (1969) 68ff. Obwohl es sich bei 

diesen Funden wie auch jenen von Gemeinlebarn um Arbeiten handelt, die zweifellos italische 

Einfliisse widerspiegeln, ist auch der Wagen von Strettweg, der zum Teil als ein italisches 

Importstiick gedeutet wurde, als einheimisches Erzeugnis zu betrachten. Die Darstellung eines 

zeremoniellen Hirschopfers (wie bei Strettweg und Gemeinlebarn) bildet eine alpin-mitteleuropai- 

sche Erscheinung, die in Italien kerne Parallelen hat.

34 Historische Quellen zur Nacktheit keltischer Krieger: Polyb. 11,28; Liv. 38,21,9; Liv. 22,46. 

Dazu auch Peyre a.a.O. (Anm. 1) 81; 102 ff.

35 Krieger und Salzherren. Ausstellungskat. RGZM 4 (1970) Taf. 80.

36 Zu den Italien-Kontakten Mitteleuropas in der Hallstatt- und Friihlatenezeit siehe W. Dehn 

u. O.-H. Frey in: D. u. F. R. Ridgway (Hrsg.), Italy before the Romans (1979) 489ff.; Frey in: Die 

Hallstattkultur. Friihformen europaischer Einheit (1980) 97ff.; P. Stary, KL Schr. aus dem 

Vorgesch. Sem. Marburg 5 (1979) 40ff.
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stattzeit einsetzen, verliefen direkt nach Norditalien oder gingen zumindest liber 

diesen Raum nach Etrurien. Somit spricht einiges dafiir, dais mit den Italien- 

Kontakten auch der Ovalschild mit spindelformigem Schildbuckel zunachst von 

den Kelten im alpinen Bereich, spater dann im gesamten Mitteleuropa iibernom- 

men wurde. Allerdings konnen wir uns bisher liber die Bewaffnung des 

Westhallstattkreises kein Bild machen, da keine Schutzwaffen den Bestattungen 

beigegeben wurden.

Eine wesentliche Rolle spielten die Kelten dann fiir die Renaissance dieser 

Schildform und die Zunahme ihrer mihtarischen Bedeutung als Schutzwaffe in 

Italien, wie sie sich vor allem im 4. und 3. Jahrhundert in weiten Bereichen der 

Apennin-Halbinsel abzeichnet37. Im spaten 5. Jahrhundert fielen sie in Oberita- 

lien ein. 387/6 v. Chr. bedrohten sie Rom und drangen bis Siiditalien vor. Nach 

der Niederlage von Sentinum (295 v. Chr.) begann die keltische Macht in Italien 

zu verfallen. Nach der Schlacht von Telamon (225 v. Chr.) zogen sich die Kelten 

langsam zuriick, Niederlagen bei Kampfen nordlich des Apennin (225-190 v. 

Chr.) taten ein Weiteres. Bis 150 v. Chr. wurden die Kelten schlielslich bis an die 

Alpen zuriickgedrangt.

Mit der keltischen Invasion und Okkupation von Gebieten in Norditalien 

treten auch Gallierdarstellungen mit Ovalschilden auf, so auf Stelen von 

Bologna38 und Padova39, auf den Reliefs mit Gallierkampfen von Civitalba40 

oder auf der Stele von Bormio (Nr. 19)41. Auch aus Etrurien sind Bildzeugnisse 

dieser Art bekannt (auf Urnen und Sarkophagen aus Chitisi [Nr. 16]42, auf Stelen 

von Castiglioncello [Nr. 28]43, auf Bronzestatuetten44, im Weihefund von 

Telamon mit Miniaturrepliken solcher Schilde [Nr. 31; 33]45, auf einer vermut- 

lich italischen Goldfibel in einer amerikanischen Pnvatsammlung46 und auf der 

Sedia Corsini47). Die mihtarischen Riickwirkungen der keltischen Invasion auf 

die Entwicklung des italischen, besonders des etruskischen und romischen 

Kampfwesens konnte ich bereits an anderer Stelle besprechen48.

Die aufgefiihrten Bildquellen keltischer Krieger werden neben dem Oval

schild durch den Knopfhelm gekennzeichnet, eine typisch keltische Helmform. 

Dieser Helmtypus wurde von Etruskern und Rbmern ubernommen, die offenbar 

auch Teile der Truppen mit Ovalschilden mit Spindelbuckel nach keltischcm 

Vorbild ausriisteten, wofiir allerdings im etruskischen Gebiet nur vereinzelte

37 Vgl. Peyre a.a.O. (Anm. 1); zur keltischen Expansion nach Italien siehe Stary a.a.O. 

(Anm. 1); Frey in: Oblatio. Festschr. A. Calderini (1971) 355 ff.; V. Kruta, Stud. Etruschi 46, 1978, 

149ff.; I Galli e 1’Italia (1978).

38 Siehe C. Peyre, Revue Arch. N.S. 1969, 171 Abb. 2.

39 Padova Preromana (1976) Taf. 80-82; Frey, Germania 46, 1968, Taf. 40,1.

40 Peyre a.a.O. (Anm. 1) 96 Abb.8; 97 Abb.9; 100 Abb. 10; Peyre a.a.O. (Anm.38) 173 

Abb. 3-4.

41 Siehe Anm. 13-14.

42 Bauersfeld a.a.O. (Anm. 1) 11 Abb. 5; Stead a.a.O. (Anm. 16) 174 Abb. 17,3.

43 Stud. Etruschi 17, 1943, Taf. 28.

44 Siehe Paribeni a.a.O. (Anm.l).

45 I Galli e 1’Italia (1978) 214 Abb. 569; 571; 216 Abb. 591.

46 O. Klindt-Jensen in: Civilta del Ferro. Document! e Studi 6 (1960) 363ff.

47 Sedia Corsini: P. Ducati, Mon. Ant. 24, 1916, 401ff. mit Taf. 1.

48 Vgl. Stary a.a.O. (Anm. 1).
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Hmweise vorliegen. Vermutlich stellen die oben genannten Stelen von Casti- 

glioncello Etrusker dar, mit Sicherheit jedoch einigc Kriegerstelen aus Bologna, 

die in die Zeit der etruskischen Herrschaft fallen (spates 6. bis friihes 4. Jahr- 

hundert v. Chr.)49. Dab auf letzteren Etrusker wiedergegeben wurden, ist 

evident, da es sich um einzelne Krieger in etruskischer Tracht handelt, die wohl 

den Toten darstellen. Es ist daher auszuschliehen, dais hier Kelten bestattet 

wurden. Ahnlich mag es sich mit den Stelen von Castiglioncello verhalten. 

Obwohl Kelten zeitweise auch in Etrurien in der Gegend von Telamon 

operierten, muls man bezweifeln, dab sie sich nach etruskischem Vorbild 

Grabstelen anfertigen lielsen. Um etruskische Arbeiten handelt es sich sicherlich. 

Es ist daher anzunehmen, dab Teile der etruskischen Truppen zur Abwehr der 

eindringenden Kelten nach keltischem Muster bewaffnet wurden. Diese Erschei- 

nung hatte folgenden Hintergrund: die Phalanxtaktik war nur unter Vorausset- 

zung bestimmter gelandemalsiger und militarischer Gegebenheiten erfolgreich50. 

Besonders im Laufe der keltischen Auseinandersetzungen wurden die Etrusker 

jedoch mit ungewohnten Kampfespraktiken konfrontiert. Gegentiber den undis- 

ziplinierten, ungeordneten und unberechenbaren Kampfesweisen der Kelten 

(zudem in unwegsamem oder bergigem Gelande) erwies sich die Phalanx als 

ungeeignet. Es wurden flexible, dutch akustische und optische Signale lenkbare 

Truppen mit leichter Bewaffnung erforderlich, woftir der Gegner anschauliche 

Beispiele lieferte. Das fiihrte unter anderem zur Ubernahme des keltischen 

Knopfhelmes, der im Gegensatz zu den herkommlichen graco-etruskischen 

Helmen Gehor und Sicht mcht behinderte, und teilweise auch zum Gebrauch des 

Ovalschildes mit spindelformigem Schildbuckel, der im Vergleich mit den 

schweren Hoplitenschilden ebenfalls erheblich geeigneter fur eine flexible 

Kampffiihrung war. Wenn auch einzelne Truppenkorper infolge der keltischen 

Konfrontation (vor allem im nordetruskischen Bereich zur keltischen Krisenzone 

hin) umgeriistet und umtrainiert wurden, blieb jedoch sicherlich die Phalanx 

weiterhin fester Bestandteil des etruskischen Militarwesens.

Beschlagteile von Schilden mit Spindelbuckel (Buckel und Querbeschlage) 

sind vereinzelt aus keltischen Grabern in Oberitalien51, aber auch aus einheimi- 

schen Bestattungen, z.B. aus Umbrien, bekannt52.

Gravierender wirkten sich die keltischen Auseinandersetzungen auf die 

Bewaffnung in anderen Gebieten aus, insbesondere bei Samnitern und Romern. 

Die historische Ausgangsbasis bildeten die Sammterkriege zwischen 343 und 295 

v. Chr., die unter anderem zu keltisch-samnitischen Militarbiindnissen fiihrten. 

TraditionsgemaE trugen auch die Samniter Hoplitenschilde bei ihrer Riistung. 

Auffallig ist, dais seit der Zeit der keltischen Biindnisse auch Ovalschilde mit 

spindelformigem Schildbuckel in der oskisch-samnitischen Kunst auftreten 

(Nr. 25; 32)53. Die Samniter fanden in den Kelten nicht nur gleichgesinnte,

49 Ducati, Mon. Ant. 20, 1912, 663 Abb. 74.

50 Vgl. Stary a.a.O. (Anm. 18) 198ff.

51 Z. B. Vigasio: 3000 anni fa a Verona (1976) Abb. 44,4; Arqua Petrarca: Not. Scavi 1940,153 

Abb. 9.

52 Gualdo Tadino: Unpubliziert, Rom Villa Giulia Inv. Nr. 44434-35.

53 Dazu auch Weege a.a.O. (Anm.6) 144f£.; siehe ferner Reiterdarstellung: Bull. Arch. 

Napolitano N.S. 2, 1854, Taf. 11.
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sondern auch militarised gleichwertige Partner, die sich gut erganzten: leicht- 

bewaffnet und erfahren in flexibler Kampffiihrung wie sie, jedoch mit jeweils 

bewaffnungsmaEigen und militartaktischen Eigenheiten, bildete dieses Biindnis 

eine Bedrohung und Gefahr fur die romischen Truppen.

Die Romer, geschult in der traditionellen Phalanx, wurden zur Reorganisie- 

rung gezwungen: Ubernahme der gegnerischen Manipulartaktik, leichtere 

Bewaffnungen und Starkung der Reiterei bildeten die Konsequenz54. Was den 

Romern den entscheidenden Vorteil brachte, war ihre Fahigkeit, die libernom- 

menen Bewaffnungen und Kampfestaktiken zu perfektionieren. Die romische 

Uberlegenheit bildete letztlich das Ergebnis der perfekten Weiterentwicklung 

iiberlegener gegnerischer Bewaffnungen und Kampfesweisen, eine Eigenheit, die 

ihnen dann liber Jahrhunderte ihre Vormachtstellung sicherte55.

Seit der Friihzeit der Manipulartaktik bildete der Ovalschild mit Spindelbuk- 

kel eine gelaufige Schutzwaffe in Rom. Wie bereits erwahnt, wird ein Langschild 

dieser Art seit der Griindungszeit neben anderen im romischen Heer gebrauch- 

lich gewesen sein. Inwieweit der republikanische Schild mehr auf lokalromische 

Traditionen oder auf die Riickwirkungen der gallo-samnitischen Kriege zuriick- 

geht, laEt sich nicht eindeutig klaren, da keine bildlichen Darstellungen vor- 

liegen, die Einzelheiten des Einflihrungsvorganges wiedergeben. Athenaeus 

(6.106,273 f.) schreibt, dais die Romer den Langschild von den Samnitern 

iibernommen hatten. Auch in anderen Quellen wird der Langschild bei den 

Samnitern bestatigt56. Es scheint jedoch, dais die Einfiihrung des Schildes bei den 

Samnitern und seine Beforderung zur Standardausriistung bei den Romern im 

wesentlichen auf keltische Impulse zurlickgeht. In der Folgezeit lalst sich diese 

Schildform in typologischer Weiterfiihrung bei der romischen Bewaffnung bis in 

die Kaiserzeit verfolgen, zunehmend auch in Darstellungen aus romisch 

besetzten Gebieten57.

Der Ursprung der Ovalschilde mit spindelformigem Schildbuckel ist dem- 

nach in der frliheisenzeitlichen Villanova-Kultur auf der Apennin-Halbinsel zu 

suchen. Wahrend die Benutzung dieser Schilde in Etrurien gegen Ende des 

8. Jahrhunderts v. Chr. durch militarische Einfliisse aus dem ostmediterranen 

Raum auEer Mode kam, scheinen sie in Randgebieten, vor allem nordlich des 

Apennin, weiterhin in Gebrauch geblieben zu sein. Durch kulturelle Kontakte 

wurden sie von Norditalien liber die Alpen zu den Kelten vermittelt und fanden 

dann in der Phase der keltischen Invasion nach Italien (4.-3. Jahrhundert v. Chr.) 

auch hier wieder eine liberregionale Verbreitung, besonders bei den verblindeten 

Samnitern und — mit der Einfiihrung der Manipulartaktik - auch bei den 

Romern. In Etrurien scheint die herkommliche Hoplitenbewaffnung mit groEem 

Rundschild auch in dieser Zeit die Standardausriistung gebildet zu haben, 

obwohl sicherlich Teile der Truppen mit dem Ovalschild wie auch mit dem

54 Vgl. E. Meyer, Kleine Schriften 2 (1924) 23Iff.

55 Zur Entwicklung romischer Bewaffnungen und Kampfesweisen P. Connolly, Die romische 

Armee (1975); H. Russell Robinson, The Armour of Imperial Rome (1975); Webster a.a.O. 

(Anm. 26).

56 H. G. Arnim, Ineditum Vaticanum. Hermes 27, 1892, 121.

57 Siehe Darstellungen bei Russell Robinson a.a.O. (Anm. 55) 76; 86-87; 147; 166-67.
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Knopfhelm keltischer Herkunft ausgeriistet wurden. Die bekannten Darstellun- 

gen aus Etrurien geben jedoch vornehmlich Kelten wieder.

Det militarische EinfluE der Kelten war demzufolge tiefgreifend, wie auch 

aus zahlreichen Funden keltischer Waffen in Italien hervorgeht58. Wahrend sich 

die Etrusker nur zogernd auf die neuen militarischen Gegebenheiten umstellten, 

anderten die Romer rasch ihre Bewaffnung und Taktik: die Bewaffnung 

vorwiegend nach keltischem Muster (Ovalschild, Knopfhelm), die Kampftakti- 

ken nach den in den Samniterkriegen gewonnenen Erfahrungen (Manipulartak- 

tik, Reiterei). Die traditionelle Phalanxtaktik war militansch iiberholt, weil sie 

nur im Rahmen der mediterranen Hochkulturen mit vergleichbaren militari

schen Niveaus anwendbar war, nicht jedoch in der Konfrontation mit ,,unbere- 

chenbaren“, flexibel operierenden ,,Barbaren“. So wire! auch das Festhalten der 

Etrusker an traditionellen Kampfes- und Bewaffnungseigenheiten dazu gefiihrt 

haben, dab sich die Romer schlieElich militansch und demzufolge auch kulturell 

in Italien durchzusetzen vermochten.

Mitteleuropa

Wie bereits erwahnt, bildete der Rundschild mit Mittelbuckel und riickseiti- 

ger Fessel den traditionellen Schild in Mitteleuropa. Dab die friihesten Belege von 

Ovalschilden mit spindelformigem Schildbuckel zuerst im ostalpmen Bereich 

auftreten (Nr. 8-9), ist kein Zufall, sondern durch Kontakte dieses Raumes liber 

die Alpen nach Italien zu erklaren, von wo ihre Kenntnis hierhergelangte. Ihr 

Ursprung setzt jedoch bereits fruher ein. So fiihren schon die Reiterkneger auf 

dem Wagen von Strettweg aus Ha C59 und die Kampfer auf den figiirlich 

verzierten Bronzegefalsen von Klein-Klein aus HaD60 Ovalschilde, deren sche- 

matische Wiedergabe aber keine konstruktiven und formalen Einzelheiten des 

Schildbuckels erkennen lalst. In Ha C kommen auf den oben erwahnten 

Darstellungen von Gemeinlebarn noch die spatesten Belege von Rundschilden 

mit Mittelbuckel vor. Die Umstellung auf Ovalschilde vollzog sich demnach in 

Ha C (7. Jahrhundert). Die altesten Zeugnisse liegen in jedem Faile aus dem 

alpinen Bereich vor. Seit dem 5. Jahrhundert (Lt A) sind hier auch die charakteri- 

stischen spindelformigen Schildbuckel nachweisbar (Nr. 8-9), erst im 4. Jahr

hundert liegen sie aus anderen Gebieten der Latene-Kultur vor, so in Form von 

Beschlagresten aus keltischen Grabern Frankreichs, Siiddeutschlands, Bohmens, 

der Slowakei, Ostdeutschlands und Osterreichs (Nr. 10-15; 68)61 und durch die

58 Stary a.a.O. (Anm. 1) 108.

59 Siehe Anm. 33.

<s° Frey a.a.O. (Anm. 33) 68 Abb. 38,1; 69 Abb. 39,3. Vgl. ferner Schmid a.a.O. (Anm.33).

61 Dazu auch Maier a.a.O. (Anm. 10) 469; zu Beschlagresten von Schilden aus Mitteleuropa 

siehe Anm. 15; ferner Z. Bukowski, Archaeologia Warszawa 22, 1971, 42ff., bes. 70ff.; F. Fischer 

in: RGA 2, 412; Pittioni a.a.O. (Anm. 32) 688ff. mit S. 682 Abb. 471,3; 698 Abb. 486,6; 702 Abb. 

490,2; ferner Miniaturreplik aus Bronze von Gurina in Karnten: Pittioni a.a.O. 765 Abb. 533,11; D. 

Viollier, Les sepultures du second age du fer sur le Plateau Suisse (1916) Taf. 40, 20-23 (Schweiz); 

B. Benadik, E. Vlcek u. C. Ambros, Keltische Graberfelder der Siidwestslowakei. Arch. Slovac., 

Fontes 1 (1957) Taf. 12,6; 36,4; Filip a.a.O. (Anm. 1) Taf.51, 14; 66,15; 102,11. 13.
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Schilde aus der Station La Tene in der Schweiz62. Man findet diese Schildform 

sogar noch auf gallo-rdmischen Darstellungen augusteischer Zeit in Frankreich 

von Mondragon und Vacheres (Nr.46)63. Sie entwickelte sich zur typisch 

keltischen Schutzwaffe und laf>t sich dann auch uberall dort belegen, wo Kelten 

auf ihren Wanderungen hingelangten64. Wahrend die keltische Invasion nach 

Italien eine Renaissance dieser Schildform bewirkte, wurde sie in anderen 

Gebieten von der einheimischen Bevolkerung iibernommen, wie sich noch zeigen 

wird.

In Mitteleuropa treten die Schilde bis zum Niedergang der keltischen Kultur 

um Chr. Geb. auf. Anders verhalt es sich in Bereichen, wo die Kelten ihre 

kulturelle und dementsprechend auch militarische Kontinuitat bis in spatere Zeit 

bewahren konnten (wie auf den Britischen Inseln).

Norde uropa

Eine Reihe von Ovalschilden mit spindelformigem Buckel wurde im Moor 

von Hjortspring in Danemark gefunden, deren Zeitstellung nur allgemein in das 

3. bis 2. Jahrhundert v. Chr. zu setzen ist (Nr. 37)65. Ihr Vorkommen im fernen 

Norden ist weniger verwunderlich bei Betrachtung der zahlreichen keltischen 

Elemente, die sich besonders seit der Mittellatenezeit in Norddeutschland und 

Danemark fassen lassen66. Diese Lateneeinfliisse wirkten sich zweifellos auch 

militarised aus. Die Funde von Hjortspring miissen demnach unmittelbar nach 

keltischen Vorbildern entstanden sein. Einen ahnlichen Schildtypus wird man 

ferner ebenfalls in den Kriegerdarstellungen auf dem Kessel von Gundestrup 

annehmen konnen, wohl ein Import aus dem dakisch-keltischen Grenzraum auf 

dem Balkan67. Kaum sind jedoch dagegen die von E. Petersen aufgefiihrten 

Beispiele von Schilddarstellungen auf pommerellischen Gesichtsurnen anzu- 

schlieben68, wie W. Kramer bereits feststellte (Abb. 3)69. Dennoch ist damit zu

62 Siehe Vouga a.a.O. (Anm. 5); gegen kultische Opferung der Funde von La Tene und fur 

Katastrophentheorie siehe H. Schwab, Arch. Korrbl. 2, 1972, 289ff.; zur Deutung nach 

quantitativer Analyse der Funde W. Torbriigge, Ber. RGK 51—52,1970-71, bes. 55; zusammenfas- 

send zuletzt L. Pauli, Die Alpen in Friihzeit und Mittelalter (1980) 181.

63 P. M. Duval, Art de France 4, 1964, 5 ff. bes. 32ff.

64 Zur Expansion der Kelten siehe historische Abrisse bei Filip a.a.O. (Anm. 1) 515 ff.; ders., 

Enzyklopadisches Handbuch zur Ur- und Friihgeschichte Europas 1 (1966) 588ff.; Maier a.a.O. 

(Anm. 10) 459 ff.; Schaaff, Germania 50, 1972, 94ff. Historische Erwahnungen von keltischen 

Schilden siehe Diodor (Bibliothek V. 30) und Caesar (De Bello Gallico 1.25,3).

65 G. Rosenberg, Nordiske Fortidsminder 3,1 (1937); E. Petersen, Prahist. Zeitschr. 28-29, 

1937-38, 451ff.; Kramer a.a.O. (Anm. 8); Becker a.a.O. (Anm. 8).

66 O. Klindt-Jensen, Bronzekedelen fra Bra. Jysk Ark. Selskabs Skrifter 3 (1953); ders., 

Foreign Influences in Denmark’s Early Iron Age. Acta Arch. 20, 1949; H. Hingst, Die vorrbmische 

Eisenzeit. Gesch. Schleswig-Holsteins 2 (1979) 160ff.

67 Ausfiihrliche Behandlung des Kessels: F. Drexel, Jahrb. DAI 30, 1915, Iff.; ferner J. V. S. 

Megaw, Art of the European Iron Age (1970) 13Iff.; J.-J. Hatt in: Die Kelten in Mitteleuropa 

(1980) 68 ff.; fur eine gallo-belgische Herkunft des Kessels dagegen O. Klindt-Jensen, Antiquity 33, 

1959, 161 ff.

68 Zu den Schilddarstellungen: Petersen a.a.O. (Anm. 65) 454; ferner W. La Baume, 

Altpreuben 1,1935,145ff.; ders., Die Pommerellischen Gesichtsurnen. Kat. RGZM 17 (1963) 24f. -

Ob es sich iiberhaupt bei alien Zeichen um Schilde handelt, wie La Baume annimmt, ist sehr 

fragwiirdig.
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Abb. 3. Schilddarstellungen auf pommerellischen Gesichtsurnen. Nach W. La Baume, Die 

Pommerellischen Gesichtsurnen. Kat. RGZM 17 (1963) Taf. 7, 265; 8,300; 11,434; 19,850; 

20,852.881; 21,920; 23,1075. Ohne M.

rechnen, dab nach dem Befund von Hjortspring, wo an die hundert Schilde mit 

spindelformigem Schildbuckel (gefertigt aus einheimischen Holzarten) geborgen 

werden konnten,die Verwendung dieser Schildform im Norden recht verbreitet 

war.

England

Ovalschilde mit Spindelrippe treten in England vereinzelt seit dem fortge- 

schrittenen 3. Jahrhundert v. Chr. auf, was auf die Einwanderungen keltischer 

Stamme zuruckzufiihren ist. Graber mit Waffen konnen nur selten nachgewiesen 

werden, da sich das Brauchtum der Waffenbeigabe hier nie recht durchsetzte69 70. 

Die vereinzelten Bestattungen mit Waffen haben zumeist ein Schwert und haufig 

auch Beschlagreste von Ovalschilden mit Spindelbuckel. Daneben kommen 

entsprechende Schilde aus Bronze in Gewassern und Eliissen vor, die speziell fur 

ntuelle Zwecke gefertigt wurden, wie ihre prunkvolle Ausfiihrung und ihr guter 

Erhaltungszustand zeigen. Wir konnen hier Hauptlings- und Wiirdezeichen oder 

Ritualschilde annehmen, die bei Kulthandlungen versenkt wurden71. Die 

Entwicklung lafit sich in England bis ins 1. Jahrhundert n. Chr. verfolgen, als 

auch hier der keltischen Tradition durch die romische Besetzung 43 n. Chr. ein 

Ende gesetzt wurde (Nr. 35—36; 38-42).

Iberische Halbinsel

Bis zur keltischen Invasion stellte ein kleiner Rundschild mit Mittelgriff die 

traditionelle Schutzwaffe der Iberer dar72. Mit dem stolsweisen Eindringen der

69 Kramer a.a.O. (Anm. 8) 360.

70 Zu den Schilden aus England: Stead a.a.O. (Anm. 16); Savory a.a.O. (Anm. 16); zu den 

bisher bekannten Kriegergrabern aus England siehe Collis a.a.O. (Anm. 16).

71 Zu den keltischen Prunkbronzen aus England und ihrer Funktion generell siehe C. Fox, 

Pattern and Purpose (1958); zum FluEopfer in England: W. Torbriigge a.a.O. (Anm. 62) siehe 

Hinweise auf S. 145 unter Stichwort ,,Themse“.

72 Vgl. H. Sandars, Archaeologia 2. Ser. 14, 1913, 279f.; A. Arribas, The Iberians (1963) 73ff., 

bes. 78ff. (In beiden Arbeiten ausfiihrliche Beitrage zur iberischen Bewaffnung und Kampfesweise).
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Kelten seit der spiiten Hallstattzeit wurde auch der Ovalschild mit spindelformi- 

gem Schildbuckel eingefiihrt. Belege liegen durch Originalfunde, bildliche 

Zeugnisse und Schriftquellen vor. Originalfunde kommcn in Verbindung mit 

anderen Latenewaffen seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. in keltischen Graberfel- 

dern vor (z. B. ein Querbeschlag von Cabrera de Mataro)* * * 73. Wann auch die Iberer 

den Schild iibernahmen, ist aufgrund der gegenwartigen Quellenlage nicht 

genauer zu bestimmen. Auf einer Vase des 3. bis 2. Jahrhunderts v. Chr. aus Lira 

bei Valencia ist eine Schlacht dargestellt, in der iberische Kavallerie und mit 

Lanzen und typisch iberischen Falcaten bewaffnete Infanterie gegen offenbar 

keltische Truppen kampfen, die mit Lanzen und Ovalschilden mit Spindelbuckel 

ausgeriistet sind (Nr. 51). Anzuschlielsen sind eine Reihe von bemalten Gefafien, 

die Krieger, darunter auch zweifellos Iberer, mit diesen Schilden wiedergeben74. 

Noch im 1. Jahrhundert v. Chr. treten auf den Reliefs von Osuna neben Romern 

(Nr. 65; 67) eindeutig iberische Krieger mit Falcaten und Ovalschilden auf 

(Nr. 66 ) 75. Dais diese Schutzwaffe bei den Iberern neben dem Rundschild schon 

im 2. Jahrhundert v. Chr. gebrauchlich war, darauf deutet eine Textstelle bei 

Polybius (III. 114), wahrend eine andere bei Diodorus Siculus (V. 33) die keltische 

Herkunft dieses Schildtypes bei den Iberern hervorhebt. Durchgesetzt hat sich 

diese Schildform jedoch nicht. Die meisten Schriftquellen und bildlichen 

Darstellungen weisen in dieser Zeit den kleinen Rundschild als typisch iberische 

Schutzwaffe aus.

Balkan und Griechenland

Im Westen Jugoslawiens treten Belege fur Ovalschilde bereits im spiiten 

7. Jahrhundert v. Chr. auf. So mag man den Schildbuckelbeschlag aus dem 

Panzergrab von Novo Mesto als eine friihe Anlehnung an Ovalschilde mit 

spindelformigem Schildbuckel betrachten (Nr. 6). Nachste Hinweise lassen sich 

um 400 v. Chr. fassen, so in den Kampfszenen auf dem Giirtelblech aus Vace 

(Nr. 22). In die gleiche Zeit fallt die Darstelkmg auf einer iapodischen Urne aus 

Zentraljugoslawien (Nr. 23)76. Hier scheint es sich noch um Elemente zu 

handeln, die auf siidostalpine Vermittlung zurtickgehen, wie auch die iapodi

schen Urnen einen entfernten kiinstlerischen Zusammenhang mit der Situlen- 

kunst erkennen lassen. In spaterer Zeit sind originale Schildbeschlage (Buckel 

und Querbeschlage) aus keltischen Kriegergriibern des Balkanraumes (Jugosla-

Ein originaler iberischer Rundschild ist von der Nekropole ,,La Joya“, Huelva, erhalten: J. P.

Garrido Roiz, Excavaciones en la necropolis de ,,La Joya“, Huelva. Excav. Arqu. en Espana 71

(1970) 41f. Abb. 26-27.

73 Sandars a.a.O. (Anm.72) 260 Abb. 34,6; zu den Kelten in Spanien siehe E. Sangmeister, 

Madrider Mitt. 1, 1960, 75ff.

74 A. Garcia y Bellido, Iberische Kunst in Spanien (1971) Abb. 146; siehe vor allem 

Zusammenstellung bei J. Ballester, D. Fletcher, E. Pla, F. Jorda u. J. Alcacer, Corpus Vasorum 

Hispanorum. Ceramica del Cerro de San Miguel, Livia (1954) 109,358-367; ferner die Darstellung 

auf einer silbernen Schale von Tivissa: Garcia y Bellido a.a.O. Abb. 172.

75 Garcia y Bellido a.a.O. (Anm. 74) Abb. 67-68; G. Nicolini, The Ancient Spaniards (1974) 

155 Abb. 72.

76 Zu den iapodischen Urnen vgl. Anm. 13; ferner A. Stipcevic, Arte degli Ilhri (1963) 23ff.
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wien, Rumanien, Ungarn) (Nr. 34) iibcrliefert77. Historisch lassen sich hierzti 

folgende Ereignisse anfiihren: Im 4. Jahrhundert drangen die Kelten nach 

Siidosten auf den Balkan und ins Donaubecken ein. Ihre Anwesenheit ist bereits 

fur das 3. Jahrhundert im Karpatenbecken sicher belegt. 335 soil Alexander der 

Grobe eine keltische Gesandtschaft empfangen haben. Ihre Beuteziige wurden 

zwar zum Teil abgewehrt, sie konnten jedoch dann nach Thrakien, Mazedonien 

und Griechenland vorstoben und pliinderten 278/77 Delphi. Ein Teil setzte zur 

gleichen Zeit tiber den Bosporus nach Kleinasien tiber und verwiistete hellemsche 

Kiistenstadte. Andere wurden an der Wende vom 2. zum 1. Jahrhundert v. Chr. 

zur Abwanderung gezwungen, als unter Boirebista die Macht der Daker zunahm.

Im griechischen Kulturbereich treten Ovalschilde mit spmdelfdrmigem 

Schildbuckel in bildlichen Darstellungen des fortgeschrittenen 3. und des 

2. Jahrhunderts auf, vor allem auf griechischen Siegesmonumenten der kleinasia- 

tischen Stadte wie Milet und Pergamon (Nr. 52-53; 56-59), wo auch andere 

keltische Waffen abgebildet sind. Sie stellen Zeugnisse des griechischen Abwehr- 

kampfes gegen die Kelten dar. Hinweise, dab auch Griechen zum Teil von diesen 

Schilden nicht unbeeinflulst blieben, liegen aus dem griechischen Kernland vor. 

Auf dem Aemilius-Paulus-Monument in Delphi (Mitte 2. Jahrhundert v. Chr.) 

sind einerseits Romer mit Ovalschilden und Spindelbuckel, andererseits Make- 

donen mit Rundschild und Spindelbuckel wiedergegeben (Nr. 62-63). Dais diese 

Schildform bereits in jener Zeit eine romische Schutzwaffe bildete, wurde bereits 

besprochen. Ferner stellt eine weitere Marmortrophae aus der Ebene von 

Marathon sicherlich keine keltischen Waffen dar, wie F. Maier bereits zeigen 

konnte78. Originalschilde sind bisher aus Griechenland nicht bekannt, obwohl 

Pausanias (I. 32,5) beschreibt, dais erbeutete Keltenschilde in griechischen 

Heiligtiimern geweiht wurden.

Im griechisch-kleinasiatischen Bereich wird die Frage nach der Einfiihrung 

dieser Schildform komplexer. Vor allem ist hier kaum zu unterscheiden, 

inwieweit Ubernahmen wie bei den Makedonen dort auf keltische oder romische 

Anregung zuriickgehen. Die Bildzeugnisse stehen jedoch fast ausschlieblich in 

unmittelbarem Zusammenhang mit dem griechischen Abwehrkampf gegen die 

Kelten.

Kleinasien und Agypten

Im Vorderen Orient und im ptolemaischen Agypten finden wir keltische 

Soldner in den Diensten der jeweiligen Herrscher iiberliefert79 . 40 00 Kelten

77 Schildbeschlage aus Ungarn: M. Szabo, Auf den Spuren der Kelten in Ungarn (1971) 24 

oben links; 26; I. Hunyady, Die Kelten im Karpatenbecken. Diss. Pann. Ser. 2,18 (1942-44) 

Textband Taf. 17; 19; 27; 29-31; Tafelband Taf. 49; aus Rumanien: M. Roska, Kozlemenyek 

Kolozsvar 2, 1942, 82; ders. ebd. 4, 1944, 61 Abb. 14; V. Zirra, Un cimitir Celtic in nord-vestul 

Romaniei: Ciumesti I (o.J.) 26 Abb. 12, VII; aus Jugoslawien: J. Todorovic, Kelti u jugoistocnoj 

Evropi. Diss, (et Monogr.) 7 (1968) 73 f.; 164; Taf. 15,5; 42,1.9; aus Bulgarien: M. Taceva-Hitova 

in: Festschr. V. Besevliev (1978) 336f.; zu keltischen Funden aus Ost- und Siidosteuropa zuletzt Z. 

Wozniak, Germania 54,1976, 382ff.; ders., Wschodnie pogranicze kultury latehskiej (1974); Maier 

a.a.O. (Anm. 10) 459ff.

78 Maier ebd. 470f.

79 Vgl. Maier ebd. 471; Kimmig a.a.O. (Anm. 9) 110.
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tauchen 274 v. Chr. im 1. Syrischen Krieg zwischen Magas von Kyrene und 

Ptolemaios Philadelphos auf seiten der Agypter auf (Pausanias 1.7,2). 218 v. Chr. 

nahmen Kelten wiederum im Krieg zwischen Antiochus III. Magnus und 

Ptolemaios IV. Philopator als Hilfstruppen auf agyptischer Seite teil (Polybius 

5.65,10). Darstellungen von Soldnern mit Ovalschilden und Spindelbuckel sind 

in der Levante z.B. von El-Bi’ne (Nr. 55) oder auf Grabstelen des spaten 3. bis 

friihen 2. Jahrhunderts v. Chr. von Sidon (Nr. 60-61; 64) belegt, die Seleukiden- 

soldner (darunter Kelten, jedoch auch Carier, Lykier usw.) mit keltischen Waffen 

zeigen, worauf bereits P. Coussin hinwies80. Ahnlich verhalt es sich mit 

Stelendarstellungen aus Alexandria, bei denen es sich um Soldner des ptolemai- 

schen Agyptens handelt, die ebenfalls diese charakteristischen Schilde fiihren81. 

Durch das keltische Soldnertum wurde also der Ovalschild mit Spindelbuckel 

iiberregional in Kleinasien verbreitet, wobei eine ethnische Zuordnung ihrer 

Trager (ob Kelten oder Orientalen) kaum noch mbglich ist. Insofern erweist sich 

die Annahme von W. Kimmig, der von Fayum in Agypten stammende Holzschild 

sei keltisch (Nr. 54)82, als sehr fragwtirdig, wie bereits F. Maier zu Recht 

feststellte83.

Dal? jedoch keltische Schilde zumindest als Vorbild dienten, steht aulser 

Zweifel. Einmal mehr zeigt sich, dab der Ovalschild mit spindelformigem 

Schildbuckel eine wirksame Schutzwaffe darstellte und sich selbst im Vorderen 

Orient trotz andersartiger Bewaffnungen und Kampftaktiken durchsetzte.

Die geographische Ausbreitung des Ovalschildes mit spindelformigem 

Schildbuckel zeigt im Laufe seiner nahezu tausendjahrigen Geschichte erne mit 

anderen Waffen kaum vergleichbare Entwicklung. Die Ursprunge liegen in der 

friiheisenzeitlichen Villanova-Kultur auf der Apennin-Halbinsel. Wahrend ihre 

Tradition im westlichen Mittelitalien durch militarische Einfltisse aus dem 

ostlichen Mittelmeergebiet und dem Vorderen Orient im spaten 8. Jahrhundert 

iiberlagert wurde und ihre Kenntnis demzufolge hier verlorenging, scheint sich 

ihre Verwendung nordlich des Apennin, wo auch sonst starke Kulturkontinuita- 

ten aus der Friiheisenzeit zu verzeichnen sind, fortzusetzen. Mit transalpinen 

Kontakten wurde die Form weiter in den Norden vermittelt, zunachst zu alpinen 

Zentralorten wie Hallstatt, Dtirrnberg und auch Klein-Klein sowie mit zeitlicher 

Verzogerung von hier aus in den gesamten mitteleuropaischen Raum. Durch die 

seit dem spaten 5. Jahrhundert nach Stiden, Osten und Westen vordringenden 

Kelten wurde der Ovalschild fiber ganz Europa und dartiber hinaus in den 

Vorderen Orient und nach Agypten verbreitet. Wahrend die nordeuropaischen 

Belege auf die seit der Mittellatenezeit einsetzenden keltischen Kultureinfliisse 

zurtickzuftihren sind, ist ihr Auftauchen in anderen Gebieten vor allem als 

Begleiterscheinung der militarischen Expansion der Kelten zu deuten. In Italien 

wird dieser Schild im Laufe der Samniterkriege von den Samnitern tibernommen 

und vor allem von den Romern als fester Bestandteil der Manipulartruppen 

eingefiihrt. Die Romer behielten diese Schildform neben anderen in typologi-

80 Coussin a.a.O. (Anm. 1) 149; vgl. ferner allgemein Schaaff, Germania 50, 1972, 94 ff.

81 Vgl. Coussin a.a.O. (Anm. 1); Maier a.a.O. (Anm. 10) 471.

82 Kimmig a.a.O. (Anm. 9).

83 Maier a.a.O. (Anm. 10) 471.
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scher Weiterentwicklung bis in die Kaiserzeit bei. Nach England gelangten diese 

Schilde mit keltischen Einwanderungen im 3. Jahrhundert v. Chr. und lassen sich 

hier bis zum 1. Jahrhundert n. Chr. belegen. Die Einfalle der Kelten fiihrten auch 

in Spanien dazu, dais im Laufe des 3. und 2. Jahrhunderts die Iberer Teile ihrer 

Truppen mit Ovalschilden ausriisteten, obwohl der einheimische Rundschild mit 

Mittelbuckel die Standardwaffe blieb. In Jugoslawien bestanden durch Kontakte 

mit dem alpinen Bereich wohl schon seit dem 6. Jahrhundert Lokaltraditionen, 

wie bildliche Darstellungen zeigen. Originalfunde treten ebenfalls erst mit den 

keltischen Einfallen in Kriegergrabern auf.

Im griechischen Bereich lassen sich Ovalschilde mit Spmdelbuckel vor allem 

auf Tropaion-Darstellungen des 3. und 2. Jahrhunderts v. Chr. nachweisen, die 

infolge von Kampfen gegen Kelten entstanden.

Komplexer wird schliebhch die Situation im Vorderen Orient und in 

Agypten, wo Kelten als Soldner in seleukidischen und ptolemaischen Heeren 

dienten und wo offensichtlich auch orientalische Truppen nach keltischem 

Vorbild mit dieser Schildform ausgeriistet wurden. Das letzte Viertel des

1. Jahrtausends vor Christus dokumentiert die weiteste Verbreitung und Ver- 

wendung der Schilde: von Spanien und England bis in den Vorderen Orient und 

Agypten, von Danemark bis Italien, wenn auch mit regional unterschiedhcher 

Bedeutung in der Bewaffnung. Diese Erscheinung zeigt um so mehr die Effektivi- 

tat dieser Schutzwaffe, die gleichermalsen geeignet war fur verschiedene 

Truppenkorper (Fulssoldaten, Reiterkrieger, Wagenkampfer) wie auch fur unter- 

schiedliche Kampftaktiken (von ungeordneter Kampffiihrung bis zu hochent- 

wickelten Formen wie der romischen Manipulartaktik). Die Entwicklung des 

Ovalschildes mit spindelformigem Schildbuckel verdeutlicht somit die Ausbrei- 

tung einer Schutzwaffe, wie sie sonst in der antiken Militargeschichte nur wenige 

Parallelen findet .84
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