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Celtic Art in Ancient Europe. Five Protohistoric Centuries. Proceedings of the

Colloquy held in 1972 at the Oxford Maison Frangaise. L’Art Celtique en Europe 

protohistorique: debuts, developpements, styles, techniques. Edited by Paul- 

Marie Duval and Christopher Hawkes. Seminar Press, London-New York-San 

Francisco 1976. XXI und 316 Seiten sowie 114 Abbildungen.

Im Juli 1972 wurde unter dem Vorsitz von Christopher Hawkes und Paul-Marie 

Duval in der Maison Frangaise in Oxford ein internationales Kolloquium uber die 

keltische Kunst der ffinf vorchristlichen Jahrhunderte in Alteuropa veranstaltet. Der 

geographische Rahmen war weit gespannt: Er umfaBte den gesamten keltischen 

Kulturbereich auf dem Kontinent mit Ausnahme Spaniens sowie GroBbritannien 

und Irland. Einbezogen wurde auch der nichtkeltische skandinavische Raum.

Den in englischer oder franzosischer Sprache abgefaBten Vortragen ist jeweils in 

der anderen Sprache ein kurzes Resumee beigeffigt. Angeschlossen ist die Wiedergabe 

der Diskussion, und in einigen Fallen folgt ein Exkurs zu einem Spezialproblem, das 

in Vortrag oder Diskussion nicht ausreichend behandelt werden konnte.

In der Einleitung (S. XV-XVII) wird von Duval die Zielsetzung des Kollo- 

quiums definiert. Die keltische Kunst, die nicht nur fur unser Verstandnis einer 

schriftlosen Gesellschaft von erheblicher Bedeutung ist, sondern auch starke Aus- 

wirkungen auf die mittelalterliche Kunst in Irland und GroBbritannien ausubte, war 

lange Zeit von der Forschung vernachlassigt worden. Dieser erste KongreB. der si ch 

ausschlieBlich mit Fragen der Latenekunst befaBte, muBte notwendigerweise eine 

thematische Auswahl innerhalb eines geographisch wie auch zeitlich weitgespannten 

Rahmens treffen. Auf folgenden Schwerpunkten sollte das Gewicht liegen: Definition 

von Stilen, Darstellung ihrer Urspriinge, ihrer Statik oder Dynamik; Beschreibung 

von Lokalgruppen bzw. Werkstattkreisen; technische und Materialfragen. Von bisher 

wenig beachteten Materialgruppen sollten Mfinzen und Keramik berucksichtigt 

werden. Als Basis fiir alle Forschungen fiber die Latenekunst wurde angestrebt, das 

von Jacobsthal angelegte Corpus der vom keltischen Kfinstler verwendeten Motive 

auszubauen und eine einheitliche Terminologie festzulegen, die eine unmiBverstand- 

liche Bezeichnung der Stile, der Motive und Techniken erlaubt. SchlieBlich sollten 

die Probleme der Latenekunst stets eng verknfipft bleiben mit den sozialen, wirt- 

schaftlichen und politischen Gegebenheiten der keltischen Kultur insgesamt, vor 

deren Hintergrund allein sie wirklich verstandlich seien.

Chr. Hawkes schneidet in seinem Beitrag ,,Celts and Cultures: Wealth, Power, 

Art“ (S. 1-27) einige der archaologisch-historischen Probleme an, die mit der Kelti- 

sierung Englands zusammenhangen. In den letzten Jahren hat si ch erwiesen, daB, 

entgegen frfiheren Annahmen, keine vollstandig entwickelte Latenekultur nach 

England gelangte, sondern daB zunachst nur einzelne Elemente die Insel erreichten, 

wo sie si ch mit einheimischen Traditionen vermischten. Im fibrigen lassen sich diese 

Kontakte bereits ffir die ausgehende Hallstattzeit belegen - wie die Verwandtschaft 

einiger Schwerter aus der Themse mit solchen aus dem Marnegebiet ausweist. Auch in 

den Keramikformen sind Ubereinstimmungen zwischen Sfidengland und Frankreich 

festzustellen. Die zentrale Frage jedoch, wer die Trager dieser neu hereindringenden 

Kultur waren - Handler, Siedler, Krieger - und wie die Ubermittlung verlief, bleibt 

ungeklart. Jedenfalls erreichte die Latenekultur die Insel nicht in einer einzigen 

Welle, sondern in lokal und zeitlich voneinander abweichenden Schfiben. Es ist 

deshalb wichtig zu betonen, daB die Bezeichnung Latene I ffir GroBbritannien einen 

ganz anderen Bedeutungsinhalt hat als ffir die Zentren der voll ausgebildeten La

tenekultur im Marnegebiet und dem Rheinland. So gibt es in England auch keinen 

dem Festland vergleichbaren Early Style, wie sich beispielsweise an Hand der
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Schwertverzierung nachweisen laBt, die in der schematischen Reihung von Bogen- 

und Wellenmustern ein vergleichsweise armliches Ornamentrepertoire zeigt. SchlieB- 

lich weist Hawkes noch auf den Zusammenhang zwischen Reichtum, Macht und 

Kunst am Beispiel der Goldfunde hin, die als Konigsschatze oder Tempelhorte zu- 

sammengekommen seien. Erst eine machtvolle und wohlhabende Gesellschaft konnte 

derartigen Reichtum ansammeln und solche Kunstschatze produzieren lassen.

S. Champion (,,Coral in Europe: Commerce and Celtic Ornament", S. 29-40) 

liefert einen interessanten Beitrag uber den Handel mit der roten Koralie, einem 

Material, das ja im Kunsthandwerk der Latenezeit eine bedeutende Rolle spielte. 

Wenig beachtet wurde bisher die Tatsache, daB die Koralie bereits in der aus- 

gehenden Hallstattzeit (HD) als Schmuckmittel benutzt wurde und die Technik ihrer 

Verarbeitung bruchlos von der alteren in die jiingere Eisenzeit fibergeht. In Italien 

kam die Koralle bereits in der zweiten Halfte des 7. Jahrhunderts in Gebrauch und 

blieb das ganze 6. Jahrhundert hindurch beliebt. Von hier aus diirfte die Anregung, 

sie als Schmuck zu verwenden, in den Norden gelangt sein. Was den Handelsweg 

anbelangt, neigt Champion der Auffassung zu, daB die Koralle uber das Tessin, wo 

sie sich grofier Beliebtheit erfreute, und den St. Bernhard zu den Kelten gelangte, da 

Sfidfrankreich und das Rhonetal fast fundleer sind, wahrend sich in der Schweiz, an 

der oberen Donau und am Rhein die Vorkommen konzentrieren. In der Hallstatt- 

wie der Latenezeit erscheint Koralle besonders haufig als Einlage auf Fibeln, wird 

jedoch auch zur Verzierung von Trachtzubehor und Waffen verwendet. Hingegen ist 

ihre Verwendung als Anhanger und als Perlen einer Kette fast ausschlieBlich auf die 

Hallstattzeit beschrankt. Mit dem tlbergang von LT Ic-LT II verschwindet die 

Koralle aus dem Kunsthandwerk bis auf zwei kleine Sondergruppen - eine Tatsache, 

die Champion mit veranderten wirtschaftlichen Bedingungen erklaren mochte, da 

Plinius berichtet, daB zu dieser Zeit die Koralle aus dem Mittelmeer bis Indien ver- 

handelt wurde. Ein wichtiger Gesichtspunkt zur Verwendung dieses Materials als 

Schmuckmittel wird von Champion nur gestreift: Wie Plinius namlich ebenfalls 

berichtet (der fehlende Verweis sei hier nachgetragen: nat. hist. 32, 2, 24), schrieben 

die Kelten der Koralle magische Bedeutung zu. Es ist deshalb meines Erachtens kein 

Zufall, daB sie in der Fruhlatenezeit so haufig auf Gegenstanden erscheint, die auBer- 

dem mit Masken und Fratzen verziert sind - Darstellungen, deren magischer, apotro- 

paischer Charakter unverkennbar ist (zuletzt dazu: L. Pauli, Keltischer Volksglaube. 

Amulette und Sonderbestattungen am Diirrnberg bei Hallein und im eisenzeitlichen 

Mitteleuropa. Miinchner Beitr. z. Vor- und Fruhgesch. 28 [1975] 205 ff.). Da nun die 

Korallenzier zur gleichen Zeit verschwindet wie diese ins Groteske gesteigerte Bild- 

welt, scheint es erwagenswert, den Grund daffir eher in gewandelten religiosen Vor- 

stellungen als in handelspolitischen Umwalzungen zu suchen.

N. K. Sandars widmet ihren Beitrag ,,Orient and Orientalizing: Recent Thoughts 

Reviewed" (S. 41-60) den ,,6stlichen", orientalisierenden Ziigen der keltischen Kunst, 

die ja bereits Jacobsthal registrierte, ohne daB er wegen des totalen Fehlens direkter 

Importe ihr Erscheinen befriedigend erklaren konnte. Sandars bemiiht sich nun, fiber 

indirekte Hinweise und an Objekten, die auBerhalb der Kunstbetrachtung stehen, 

Kontakte zwischen Persien und dem Balkanraum nachzuweisen. Den historischen 

Hintergrund liefern die persischen Kriegsziige nach Thrakien in den Jahren zwischen 

513 und 479 v. Chr. Der kulturelle Austausch, der durch dieses Zusammentreffen be- 

wirkt wurde, laBt sich auch auf anderem Wege als nur fiber den Import von bestimm- 

ten Objekten aufspiiren. So kommt beispielsweise die Sitte, Trinkhorner (wie sie im 

Kleinaspergle und anderen frfihlatenezeitlichen Ffirstengrabern gefunden wurden) zu 

benutzen, aus dem Iran und wurde in Griechenland, das sonst so zahlreiche Anregun-
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gen an den Raum nordlich der Alpen vermittelte, nie heimisch. Ein wichtiges Binde- 

glied ist auch die Kenntnis der Eisenverarbeitung, die, wie jfingste Forschungen 

wahrscheinlich machen, aus Anatolien nach Thrakien und Makedonien gelangte. 

Auch die Topferscheibe ist moglicherweise durch Vermittlung der Thraker, bei denen 

sie bereits ini 6. Jahrhundert in Gebrauch war, aus dem Schwarzmeergebiet zu den 

Kelten gelangt. Assyrische und persische Texte bezeugen die Volkerkontakte iiber den 

Bosporus. G. Kossack hat in seinen Studien fiber hallstattzeitliche Wagen bereits auf 

die Ahnlichkeit in der Konstruktion der Rader mit assyrischen Streitwagen hin- 

gewiesen. Auch diese Technologie kann auBer fiber den Kaukasus, wie Kossack 

annahm, fiber den Bosporus nach Thrakien und von dort nach Bohmen gelangt sein, 

wie die Wagendarstellung auf einer Grabstelle aus Aksakal-Daskyleion in der Nahe 

des Marmara-Meeres nahelegt. Zusammen mit neuen Technologien konnten aber 

sicherlich auch andere Einflfisse, wie sie sich letztlich in den orientalisierenden Zfigen 

der keltischen Kunst spiegeln, aus Anatolien ins Gebiet nordlich der Alpen vor- 

dringen. Die keltischen Handwerker verschmolzen Stilmerkmale der persischen Hof- 

kunst wie der ganz anders gearteten provinziellen thrakischen und dakischen orien

talisierenden Kunst zu einer neuen Einheit, dem Latenestil.

F. Schwappach (,,L’art Ornemental du ,Premier Style' celtique", S. 61-110) 

behandelt in seinen Ausfiihrungen zur frfihlatenezeitlichen Ornamentik die von ihm 

schon mehrfach dargelegten Unterschiede zwischen westkeltischem vegetabilem und 

ostkeltischem geometrischem Stil. Er geht dabei von Jacobsthals Corpus aus, in dem 

ja fiberwiegend Muster verzeichnet sind, die sich auf Fundstficken aus dem west- 

keltischen Gebiet befinden. Der Osten blieb von Jacobsthal fast unberiicksichtigt. Es 

muB hierzu aber angemerkt werden (vgl. auch die Diskussionsbemerkung von 

E. M. Jope), daB diese Auswahl nicht, wie unterstellt, aus mangelndem Verstandnis 

resultiert, sondern aus der Tatsache, daB Jacobsthal aus politischen Grfinden nicht 

mehr nach Bohmen usw. reisen konnte, um das dortige Material aufzunehmen (vgl. 

dazu Jacobsthal, Early Celtic Art [Oxford 1944] V). Schwappach kontrastiert dem 

westlichen floralen Stil einen in Bayern, Osterreich und Bohmen verbreiteten, in dem 

geometrische Motive wie Bogen, Kreise und Spiralen in immer neuen Kombinationen 

variiert werden. Wie seine Karte eindrucksvoll demonstriert, sind die Beispiele dieser 

eher abstrakten Ornamentik im Westen selten anzutreffen. Demgegeniiber erscheinen 

nur wenige rein florale Muster wie Lotosblfiten und Palmetten im Osten. Hingegen 

gibt es, wie Schwappach in sorgfaltigen Einzelanalysen zahlreicher Stficke dokumen- 

tiert, Einzelzfige des floralen Stils, herausgelbst aus ihrem urspriinglichen Zusammen - 

hang, auch in der ostlichen Ornamentik. Ebenso steht es umgekehrt mit dem Bogen- 

stil, der in reiner Form im Westen kaum erscheint, haufiger jedoch in Kombination 

mit floralen Mustern wie etwa auf der Bronzekanne aus Reinheim. Quellen fur den 

Bogenstil sieht Schwappach in hallstattzeitlichen Traditionen und in Anregungen aus 

dem Mittehneerraum. Durch Handelsbeziehungen oder eher noch durch wandernde 

Handwerker soil der Austausch zwischen den beiden Stilprovinzen zustande ge- 

kommen sein.

Bei dieser Interpretation der Stilrichtungen im ost- bzw. westkeltischen Gebiet 

wird jedoch der Tatsache wenig Gewicht beigemessen, daB sich die Bogenmuster 

fiberwiegend auf Keramik, die vegetabilen Ornamente hingegen meist auf Metall- 

sachen befinden. Es ist also erwagenswert, ob sich die postulierten Stilkreise nicht 

eher als Materialkreise erklaren lassen - eine Unterscheidung, die wiederum die 

differenzierten wirtschaftlichen und sozialen Verhaltnisse in den Zentren der Friih- 

latenekultur spiegelt. Nicht zufallig entstammt die Masse der kunstvoll verzierten 

Metallarbeiten den Ffirstengrabern und reichen Bestattungen in der Champagne und
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im Rheingebiet, wahrend im ostkeltischen Raum Hinweise auf eine ahnlich wohl- 

habende und machtige Gesellschaftsschicht weitgehend fehlen. Ein kiirzlich gefun- 

dener Bronzegiirtelhaken aus Ossarn, Niederosterreich, stiitzt diese Auffassung: Er 

ist mit einem rein „ westlichen" Wirbelmuster verziert, das am besten dem Ornament 

auf dem Schwert aus Bavilliers, Belfort, vergleichbar ist (E. Kristin in: Festschrift 

f. R. Pittioni, Bd. 1. Urgeschichte. Arch. Austriaca Beih. 13 [1976] 377 Abb. 9).

V. Kruta unternimmt es in seinem Beitrag ,,Le Premier Style latenien en 

Boheme" (S. 111-140), die Arbeiten des Friihen Stils wie des Waldalgesheimstils in 

Bohmen, die bisher stets iiberregional und damit in gewisser Weise aus dem Zu- 

sammenhang gerissen behandelt wurden, zusammenzustellen und in ihrer lokalen 

Entwicklung zu diskutieren. In Bohmen konzentrieren sich diese Funde zunachst in 

den Talern der Vltava und der Berounka, wo FluBgold- bzw. Eisenerzvorkommen 

nachgewiesen sind. Ein drittes Gebiet am FuB des Erzgebirges erlangt etwas spater 

Bedeutung. Die Fruhlatenekultur entwickelt sich kontinuierlich aus der Hallstatt- 

kultur heraus: Die Keramik bleibt fast unverandert, ebenso der Grabbrauch; in 

Tracht und Bewaffnung setzen sich langsam Latene-Typen durch. Diese Periode wird 

um die Mitte des 4. Jahrhunderts abgelbst durch die plotzliche Ausbreitung der 

Skelettgraberfelder. Zu den altesten Kunstwerken des Early Style zahlen die Vogel- 

kopffibeln. Es folgen die hervorragend gearbeiteten Maskenfibeln, die si ch er li ch 

ostlichen Ursprungs sind, aber durchaus Vergleiche mit westkeltischen Arbeiten 

zulassen. Entgegen Schwappachs Auffassung zieht Kruta fur einige Stiicke wie die 

Phaleren aus Horovicky, die Fibelplatte aus Chlum und die zirkelverzierten Phaleren 

aus Zelkovice und Nevezice westliche Werkstatten in Betracht. Die Werke des 

Friihen Stils waren in Auftrag gegeben von Angehdrigen einer sozial gehobenen 

Schicht, die neben den Erzeugnissen einheimischer Handwerker auch Kunstwerke aus 

weit entfernten Gegenden erwerben konnten. Die Besitzer der Objekte, die in dem 

sich nun entwickelnden ,,Transitional Style" (reprasentiert durch die Duxer Fibel) 

verziert sind, gehbren einer anderen Schicht an, deren Tote in den Flachgraber- 

feldern bestattet wurden. Der neu gebildete Stil hat seine Werkstatten, in denen die 

Muster des Early Style zusammen mit neu aus dem Stiden ubernommenen Pflanzen- 

motiven zu einer Einheit verschmolzen werden, im Nordwesten Bohmens.

Die Beziehung der Metallornamentik zur Keramikverzierung ist nach Kruta 

noch nicht befriedigend geklart. Einen Impuls zur Dekoration bildet die Stempel- 

technik, fur die Kruta norditalische Vorbilder heranzieht. Moglicherweise ist sie 

zusammen mit der Kenntnis der Drehscheibe nach Bohmen gelangt. Ein weiteres 

Charakteristikum bildet die Kombination von Stempein mit Zirkelmustern. Die 

verzierte Keramik hat eine sehr viel groBere Verbreitung als die im Early Style 

ornamentierten Metallsachen. Im Gegensatz zum Early Style in Bohmen, der in sich 

differenziert ist und Kunstwerke sehr unterschiedlicher Pragung mit Affinitaten zu 

weit entfernten Gebieten umfaBt, entwickelte sich im Lauf des 4. Jahrhunderts unter 

Einfliissen aus dem mediterranen Gebiet ein regional einheitlich gepragter Stil.

Dem interessanten Referat, das einen weiteren notwendigen Baustein fur die 

umfassende Kenntnis der fruhkeltischen Kunst liefert, folgt eine Liste der im Early 

Style und im ,,Transitional Style" verzierten bbhmischen Objekte - eine erfreuliche 

Arbeitsgrundlage fur weitere Studien.

Einen wesentlichen Fortschritt im Verstandnis des Latenestils ermoglicht die 

Studie von O.-H. Frey „Du Premier style au Style de Waldalgesheim. Remarques sur 

1’evolution de 1’art celtique ancien" (S. 141-163). Frey kann nachweisen, daB sich 

der Waldalgesheimstil nicht, wie Jacobsthal annahm und bisher nicht bezweifelt 

wurde, kontinuierlich aus dem Early Style heraus entwickelte. Es finden sich namlich
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kaum Objekte in einem ,,Ubergangsstil“, der eine Zwischenphase zwischen beiden 

Stilrichtungen reprasentiert. Lediglich einige aus dem Marnegebiet stammende 

Stiicke wie die Kanne aus Besan9on lassen solche Dbergange erkennen. Ansonsten ist 

die additive Kompositionsweise des Early Style grundsatzlich verscliieden von der des 

Waldalgesheimstils, dessen Wellenrankenmuster nicht mehr in Einzelornamente 

auflosbar sind. In den verschiedenen Ateliers, die Arbeiten im Waldalgesheimstil 

herstellen, werden neu aus dem Mittelmeerraum aufgegriffene Anregungen ver- 

arbeitet. Der Bruch zwischen Early Style und Waldalgesheimstil wird auch in der 

Verbreitung der Objekte klar erkennbar: Im Gebiet des Early Style namlich linden 

si ch - mit Ausnahme der oben erwahnten Stiicke aus Werkstatten im Marnegebiet - 

keine Arbeiten, die reine Waldalgesheim-Ornamentik zeigen. Diese konzentrieren 

sich im Gebiet der Flachgraberfelder, aus dem wiederum kaum Kunstwerke des 

Early Style bekannt sind. Die beiden Stilrichtungen sind also als zwei unterschiedliche 

Phanomene zu betrachten, nicht als Phasen einer kontinuierlichen Entwicklung. Der 

Early Style entstand und florierte im 5. Jahrhundert und lief im 4. Jahrhundert 

noch eine Weile parallel mit dem neu entwickelten Waldalgesheimstil. Einen kleinen 

,,Schonheitsfehler“ in dieser wichtigen Studie bilden lediglich die verrutschten 

Fundpunkte auf Karte Abb. 7 S.147 (Fiirstengraber mit mediterranen Importen): 

Die Fundorte Horin bzw. Mirkovice liegen jeweils nordlich der Fliisse Moldau bzw. 

Radbusa, nicht siidlich.

Die Reihe der Beitrage, die sich mit Material aus GroBbritannien und Irland 

befaBt, beginnt mit E. M. Jopes Diskussion des Wandsworth-Maskenschildes (,,The 

Wandsworth Mask Shield and its European Stylistic Sources of Inspiration", S. 167 

bis 184). Die Schildform und die spindelformige Form des Schildbuckels waren in 

Italien lange bekannt und biirgerten sich im ausgehenden 3. Jahrhundert bei den 

Kelten ein. Der britische Waffenschmied folgte jedoch in der Technik, den ganzen 

holzernen Schild mit einem dtinnen Bronzeblech zu verkleiden, einer mediterranen 

Tradition, die sich im transalpinen Europa nicht durchgesetzt hatte, wo die kel- 

tischen Schilde normalerweise nur wenige Metallbeschlage trugen. Der stilistische 

Eindruck, den die Maske und das florale Ornament des Schildbuckels hinterlassen, 

ist bestimmt durch die Technik, aus einem Stuck Bronze das Muster herauszutreiben. 

Beispiele dafur, wie spiralformig zulaufende Bogen in hervortretende Halbkugeln en- 

den, linden sich in LT Ic und LT II im gesamten keltischen Gebiet, jedoch sind nur aus 

Nordostfrankreich Stiicke bekannt, auf denen in dieser Weise ein Gesicht mit hervor- 

quellenden Augen gebildet wird. Neben solchen Einzelheiten, die Verbindungen zum 

Kontinent aufzeigen, stehen jedoch spezifisch britische Stilelemente, die sich auf 

Schwertscheiden des ausgehenden 2. Jahrhunderts wiederfinden. Der Schild ver- 

bindet mediterrane und transalpine Ziige und steht als ein hervorragendes Stuck am 

Beginn der Entwicklung des britischen Latenestils.

In der anschlieBenden Diskussion wird der Begriff ,,Plastic Style" erortert, da 

das Wort ,,plastic" im Englischen ja eine andere Bedeutung hat (weich, formbar) als 

das deutsche Wort ,,plastisch" im Sinne dreidimensionaler Gestaltung. Als Jacobsthal 

den Begriff ,,plastischer Stil" pragte, iibertrug er die deutsche Bedeutung auf das 

englische Wort, was seither zu MiBverstandnissen AnlaB gab.

H. Savory geht in seiner Studie ,,The La Tene Shield in Wales" (S. 185-199) auf 

die typologische Entwicklung der holzernen Schilde in GroBbritannien im 3. bis 

1. vorchristlichen Jahrhundert ein. Im Unterschied zu den meisten zeitgleichen 

Schilden des Kontinents, die einen querverlaufenden Schildbuckel haben, tragen die 

britischen Exemplare langsgerichtete, spindelformige Schildbuckel und stehen damit 

in der Tradition des kontinentalen Fruhlateneschildes. Savory unterscheidet zwei
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parallel nebeneinander existierende Arten der S child verzierung: eine im Osten 

Englands, die andere, die enge Beziehung zu Friih- und Mittellateneformen des 

Kontinents aufweist, in Nordwales und Siidengland. Die Idee, ornamentierte Bronze- 

beschlage auf Holzschilden anzubringen, scheint ihr Vorbild in fruhlatenezeitlichen 

Stricken wie dem Schild aus Etrechy (Marne) mit seinen halbmondformigen kurvo- 

linear dekorierten Beschlagen zu besitzen. Nach stilistischen und technischen Kri- 

terien und im Vergleich mit anderen Metallarbeiten wie den verzierten Schwert- 

scheiden gruppiert Savory die englischen Schilde bzw. Schildbeschlage innerhalb des 

3. bis 1. Jahrhunderts. Einen Grund fur die recht zahlreichen Eunde hoher Qualitat 

aus Wales mochte er in dem Wohlstand dieses Gebietes sehen, der vielleicht aus dem 

Abbau der lokalen Kupfer- und Zinkvorkommen resultiert, der hier bereits seit der 

Bronzezeit belegt ist.

M. Duignan widmet seinen Beitrag „The Turoe Stone: its Place in insular La 

Tene art" (S. 201-217) dem mit kurvolinearem Dekor verzierten Stein aus Turoe, 

Co. Galway, in Westirland. 1903 bekannt geworden, doch niemals exakt publiziert, 

ist der Stein bisher von den verschiedenen Bearbeitern hbchst unterschiedlich be- 

urteilt und datiert worden. So verglich ihn J. Dechelette mit armorikanischen Wer- 

ken, andere Bearbeiter zogen rheinische Vergleichsstiicke des spaten 4. und 3. Jahr

hunderts heran, R. J. C. Atkinson und S. Piggott schlieBlich sahen Verbindungen zu 

englischem Material wie beispielsweise dem ,,Pony-cap" aus Torrs. Als Grundlage 

und Voraussetzung einer fundierten Beurteilung des kunstvoll gestalteten Reliefs, das 

sicher urspriinglich in seiner Kontrastwirkung durch Bemalung noch gesteigert 

wurde, legt Duignan nun erstmals eine ausfuhrliche zeichnerische Analyse der Einzel- 

motive wie der Gesamtkomposition des Steines vor. Er kommt dabei zu dem iiber- 

raschenden Ergebnis, daB das Muster sich nicht ungegliedert uber den Stein zieht, 

sondern kreuzfdrmig angelegt ist. Es stehen sich je zwei dreieckige bzw. D-formige 

Felder gegeniiber, die mit voneinander abweichenden Ornamenten gefullt sind. Der 

Kiinstler muB somit eine pyramidenformige Stele zum Vorbild gehabt haben. Die 

sorgfaltige Analyse der Einzelmotive ergibt Verbindungen zum Stil der britischen 

Spiegel, auch linden sich insulare Metamorphosen des Waldalgesheimstils. Duignan 

stellt den Turoestein in seiner Verkniipfung verschiedener Traditionen deshalb in ein 

entwickeltes Stadium der britischen Lateneornamentik.

Eine auBerordentlich interessante Stu die uber ,,Celtic Design with Compasses as 

seen on the Holcombe Mirror" (S. 219-231) liefern Ph. Lowery und R. Savage. Sie 

dokumentieren in Zeichnungen und Photographien, daB das kurvolineare Ornament 

auf dem Riicken des ins 1. Jahrhundert v. Chr. zu datierenden Holcombe-Mirrors auf 

einer hochst kunstvollen und komplizierten Zirkelkonstruktion beruht. Vorgelegt 

wird zur Demonstration lediglich ein Ausschnitt aus der Gesamtkomposition, an dem 

Lowery und Savage belegen konnen, wie die scheinbar aus freier Hand gezogenen 

Linien auf einer erstaunlichen Zahl zirkelgezogener Bogen aufbauen. Eine Inter

pretation dieser verwirrenden Tatsache wird nicht versucht. In der Diskussion weist 

Hawkes auf die fruhlatenezeitlichen Zirkelkompositionen aus dem Marnegebiet hin 

(Phaleren aus Cuperly, Somme Bionne) - die grundsatzliche Frage, warum der kel- 

tische Kiinstler dieses enorme geometrische Kunststrick ausgefuhrt hat, bleibt jedoch 

offen. Es scheint, daB der Zugang zum Verstandnis dieser komplizierten Zirkel- 

ornamentik am ehesten liber Zirkelkompositionen der Fruhlatenezeit moglich ist. 

Deren Anzahl ist namlich erheblich groBer, als bisher vermutet werden konnte 

(M. Lenerz-de Wilde, Zirkelornamentik in der Kunst der Latenezeit. Mrinchner 

Beitr. z. Vor- und Frrihgesch. 29 [1977]). DasPrinzip der Verschleierung des Zirkel- 

entwurfs, der erst nach genauer Analyse erkennbar wird, ist fur diese Muster jedoch
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ebenso bestimmend wie auf dem Holcombe-Mirror (andere britische Spiegel sind, wie 

Lowery und Savage anmerken, ebenfalls mit zirkelkonstruierten Motiven verziert). 

Fur die komplizierten Konstruktionen der kontinentalen Fruhlateneornamentik 

laBt sich ein uber das Profane hinausgehender Sinn wahrscheinlich machen. Sicherlich 

ist die auf den Spiegeln verwirklichte Idee, kurvolinearen Dekor durch geometrische 

Konstruktionen zu entwerfen, vor dem Hintergrund der kontinentalen friihlatene- 

zeitlichen Arbeiten zu sehen und aus dieser Tradition heraus verstandlich. Vielleiclit 

kann man deshalb entgegen Savages Ansicht, der hier reine Dekoration als Ergebnis 

eines Spielens mit dem Zirkel vermutet, auch fur die Verzierung der britischen Spiegel 

einen wie immer zu spezifizierenden Bedeutungsinhalt in Erwagung ziehen.

Der Beitrag von 0. Klindt-Jensen „L’Est, le Nord et 1’Ouest dans 1’art de la fin 

du IDme et du Ier siecles avant J.-C." (S. 233-245) wirft Schlaglichter auf die Be- 

ziehung zwischen dem skandinavischen Norden und der Schwarzmeerregion gegen 

Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr., deren Hauptverbindungswege entlang der FluB- 

taler von Weichsel und Donau verliefen. Funde -wie die Kronenhalsringe aus dem 

Norden begegnen in Siidosteuropa, wahrend groBe Goldhalsringe aus dem Schwarz- 

meergebiet nach Skandinavien gelangten, wo diese Importe das einheimische Kunst - 

handwerk in Stil und Technik beeinfluBten. Ein weiteres Zeugnis fur den Verbin- 

dungsweg, den die Donau bildete, stellen die silbernen Phaleren dar, die, wie neuere 

Forschungen ergeben haben, ins 1. Jahrhundert v. Chr. datiert werden konnen. 

Vergleicht man diese Silberarbeiten mit dem Gundestrupkessel, so ergeben sich 

gleichermaBen Ahnlichkeiten wie Unterschiede. So sind zwar die Figuren auf dem 

Kessel antithetisch angeordnet, doch fehlt ihnen insgesamt die enge innere Beziehung, 

die die Gruppen auf den Phaleren auszeichnet. Tierkampfe erscheinen nicht. Die 

Technik ist hingegen ahnlich, besonders was die Wiedergabe des Felles der Tiere und 

des Hintergrundes angeht, doch weichen die Darstellungen stilistisch voneinander ab. 

Mit der Herstellung des Kessels, auf dem keltische Gotter mit ihren Symbolen und 

religiose Zeremonien dargestellt sind, waren mehrere Kiinstler beschaftigt. Einige 

dieser Gotter kennen wir aus der galloromischen Kunst. Die Darstellungsweise der 

Gotter in ihrer Macht ist orientalisierend, doch unterscheidet sich die Ausfuhrung 

durchaus von der Gestaltung ahnlicher Themen auf den Phaleren. Im iibrigen hat die 

Abbildung von Biisten eine langere keltische Tradition - man denke an das Bronze- 

blech aus dem Grabfund von Waldalgesheim. Hier wie dort wird der menschliche Kopf 

ohne Ohren dargestellt. In der Frage nach dem Produktionsort des Gundestrup- 

kessels neigt Klindt-Jensen zu der Annahme, daB er von gallischen Kiinstlern unter 

starkem ostlichen EinfluB hergestellt worden sei. SchlieBlich wird noch ein weiteres 

Vergleichsstiick angefuhrt, das weder ostlichen noch westlichen Kontexten ent- 

stammt: eine goldene Statuette, montiert auf eine Fibel, die den Kampf zwischen 

einem nackten Krieger und einem Lowen zeigt. Stilistisch kniipft das Stuck, das einer 

Privatsammlung entstammt, an Arbeiten aus dem Estekreis an. Der Krieger hat 

Ahnlichkeiten mit den Kampfern auf dem Gundestrupkessel, der damit als Beispiel 

dienen kann fur die weitraumigen und noch keineswegs erschopfend geklarten Be- 

ziehungen im 1. vorchristlichen Jahrhundert. Bedauerlicherweise sind im englischen 

Resumee mehrere Passagen vollig durcheinandergeraten, was das Verstandnis der 

Ausfiihrungen erheblich erschwert: Nach Zeile 21 . in South Russia" muBten

Zeilen32-41 ,,. . . equally certain"folgen; daranmuBtenanschlieBenZeilen21 ,,Com 

mon despite . . bis 31; hier ware dann Zeile 41 ,,Some of the . . anzufugen.

Die letzten beiden Beitrage befassen sich mit keltischen Miinzen, die ja lange 

Zeit kaum als Kunsfwerke in Betracht gezogen wurden. Sie galten als mehr oder 

weniger unbeholfene Imitationen griechischer bzw. romischer Stiicke, deren haufig

17 Germania 55. 1.-2. Halbband
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nur fragmentarisch erhaltene Bildkompositionen ein eingehendes Studium erschwer- 

ten. Das wesentliche Vorbild war der makedonische Goldstater mit einem mannlichen 

Kopf auf der einen Seite und einer Biga auf der anderen - Motive, die in der kel- 

tischen Umsetzung bald eine ganz eigenstandige Ausformung erfuhren: P.-M. Duval 

demonstriert in ,,Materiaux pour 1’etude stylistique des monnaies celtiques" (S. 247 

bis 263), daB ein Studium der Munzbilder jeweils die Kenntnis des kompletten Motivs 

voraussetzt, das jedoch nur auf wenigen sorgfaltig gepragten und gut erhaltenen 

Exemplaren sichtbar ist. Um die Gesamtkomposition zu rekonstruieren, ist es notig, 

soviel Exemplare wie moglich zu finden, die mit einem Pragestempel geschlagen wur- 

den. Legt man dann die Abbildungen der verschiedenen Stiicke tibereinander, so laBt 

sich das Original aus den Einzelmotiven zusammenfugen. Ein so erstellter Muster

katalog kann dann auf regionale Differenzierungen, auf nicht-keltische Vorbilder 

und auf Verbindungen zu anderen Arbeiten der ausgehenden Latenezeit hin unter- 

sucht werden. In der Diskussion wird das Problem der graphischen Wiedergabe von 

Vorder- und Hintergrund erortert, wobei die Teilnehmer sich einig sind, daB eine 

einheitliche Zeichentechnik erstrebenswert sei. (Dies trifft iibrigens ebenso auf 

Arbeiten im Plastischen Stil zu!)

D. Allen schlieBlich geht in ,,Some Contrasts in Gaulish and British Coins" 

(S. 265-280) auf gewisse Unterschiede zwischen gallischen und bretonischen Miinz- 

werkstatten ein, die sich an stilistischen Merkmalen erkennen lassen. So sind trotz 

des fur den gesamten keltischen Bereich giiltigen Motivrepertoires, in dem Pferd, 

Eber und undefinierbare Monster vorherrschen, regionale Gruppierungen zu erkennen. 

Einige dieser Motive haben Beziehungen zu anderen Werken der Latenekunst. Der 

Eber z. B. ist sicherlich als religioses Symbol zu verstehen, wie ein Vergleich des 

Ebers als Helmzier auf einer norischen Miinze mit der gleichen Darstellung auf dem 

Gundestrupkessel deutlich macht. In den gleichen Bereich verweist eine Miinze der 

Segusiavi, wo an der Stelle, die im griechischen Original von Herkules mit einer 

Trophae eingenommen wird, ein keltischer Gott erscheint, der Torques und Hammer 

tragt. Wie das Studium von 150 Miinzen des Cunobelinus (10-40 n. Chr.) ergab, laBt 

der Grad der Stilisierungkeine Schliisse auf die chronologische Stellung der Miinzen zu. 

So zeigten die jiingsten Exemplare das ,,klassische“ Abbild, wahrend sich der ,,pri- 

mitivste" Stil auf Miinzen der mittleren Zeitphase befand - eine Tatsache, die bei der 

Beurteilung der Miinzbilder zu groBer Vorsicht mahnt.

Ein SchluBwort von S. Piggot (S. 283-298) faBt Anliegen und Hauptergebnisse 

des Kongresses zusammen.

Dem Ziel, die Kenntnis der verschiedenen Latenestile zu erweitern, ihre inneren 

Zusammenhange zu klaren und allmahlich ein umfassendes Motivkorpus anzulegen, 

sind die Autoren der vorliegenden Studien sicherlich nahergekommen. Erfreulich ist 

die Tatsache, daB Material aus GroBbritannien so ausfiihrlich besprochen wurde, da 

auf diese Weise die Zusammenhange mit kontinentalen Formen ganz deutlich ge- 

macht werden konnten. Audi ist es begriiBenswert, daB man numismatische Themen, 

die ja normalerweise gesondert behandelt werden, einbezogen hat.

Plastischer Stil und Schwertstil sind leider nicht in eigenen Beitragen diskutiert, 

sondern nur in einzelnen Diskussionsbemer kungen erwahnt worden. Hi er hatte man 

sich ausfuhrlichere Analysen gewiinscht. Dem Anspruch, die Latenekunst stets im 

Zusammenhang mit den Gegebenheiten der keltischen Kultur insgesamt darzustel- 

len, konnte wohl im Rahmen der zeitlich begrenzten Vortrage nicht geniigt werden. 

Wenn auch in mehreren Beitragen Ansatze dazu vorhanden sind, so war es doch 

meist nur moglich, die Probleme anzudeuten, nicht jedoch, sie ausfiihrlich zu dis- 

kutieren. Soweit in der Frage der Terminologie unklare Begriffe besser definiert
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wurden (besonders in den Ausfuhrungen zum Plastic Style), ist das Ergebnis sehr zu 

begrfiBen, doch scheint es mir problematiscli, nun mehrere neue Bezeichnungen ein- 

zufiihren. Sicherlich sind einige der von Jacobsthal gepragten Begriffe nicht optimal, 

doch diirfte es einen mit der Materie nicht vollkommen vertrauten Leser erheblich 

verwirren, wenn neue Begriffe, eventuell gar neben den bisher verwendeten begegnen, 

ohne daB sie jedesmal eingehend erlautert werden. Au ch scheinen mir die hi er vor- 

geschlagenen Termini ebenfalls nicht unbedingt akzeptabel: So laBt die Bezeichnung 

,,Transitional Style" (statt Waldalgesheimstil, im Beitrag von Kruta) an eine all- 

mahlic.be Entwicklung aus dem Friihen Stil heraus denken - die ja, wie Frey zeigen 

konnte, nicht stattgefunden hat. ,,Strenger Stil" und ,,Freier Stil" (gebraucht von 

Duval) wiederum evozieren die Bedeutung dieser Begriffe in der Klassischen Ar- 

chaologie, was mir ebenfalls die Gefahr von MiBverstandnissen in sich zu bergen 

scheint.

Diese Einwande sollen nicht in Zweifel ziehen, daB der vorliegende KongreB- 

bericht einen erfreulichen Fortschritt in mehreren Problemkreisen der Latenekunst 

erbracht hat und einen ausgezeichneten Uberblick fiber den gegenwartigen For- 

schungsstand ermoglicht.

Munster. Majolie Lenerz-de Wilde.

Etienne Renardet, Vie et croyances des Gaulois avant la conquete romaine. Editions

A. et J. Picard, Paris 1975. 249 Seiten und 15 Tafeln.

E. Renardet, Volkskundler aus der Schule Andre Varagnacs, Raymond Cheval- 

liers und Jacques Le Goff’s, macht in einem 250 Seiten starken Biichlein den interes- 

santen Versuch, das Leben der alten Gallier vor der romischen Besetzung mit dem 

Archaologen ungewohnten Methoden wiedererstehen zu lassen. Historische und 

archaologische Ergebnisse betrachtet der Autor mit Skepsis, ,Manner, die Geschichte 

machen‘ interessieren ihn nicht. Ihm geht es allein um die Lebensgewohnheiten der 

breiten Bevolkerung, um das ,genre de vie' des kleinen Mannes.

Renardets Anliegen ist berechtigt und verstandlich zugleich. Allzulange hat 

sich unsere Geschichtsschreibung nur mit den die Welt verandernden Fakten be- 

schaftigt und daruber das tagliche Einerlei vernachlassigt. Es gibt in der Tat weite 

Bereiche der Geschichte, deren groBe Beziige wir wohl kennen, die uns aber mangels 

entsprechender Quellen herzlich wenig fiber die tausend Dinge des taglichen Lebens 

vermitteln. Und auch die Archaologie, welche diese Lucke mindestens teilweise 

hatte ausffillen konnen, hat sich weit mehr mit der typologischen und chronologischen 

Ordnung ihrer Ausgrabungsbefunde beschaftigt, als sich mit ihrem Sinngehalt fur 

das menschliche Leben auseinanderzusetzen. Es ist diese einseitige Interpretation 

gewesen, welche die ostliche Geschichtsforschung nach dem Kriege bewogen hat, 

das ,Sozial6konomische‘ verstarkt in ihre Betrachtungsweise einzubeziehen, freilich 

auf einem bewuBten, marxistisch-ideologischen Hintergrund. Von solcher Zielsetzung 

ist Renardet weit entfernt. Trotzdem verfallt auch er in gewissem Sinne einer ideo- 

logischen Grundhaltung, wenn er versucht, die bisher geubten Geschichtsmethoden 

eher abzuwerten und statt ihrer neue Gesichtspunkte in den Vordergrund zu riicken.

In einem ,Prologue' bemfiht sich der Verfasser, die besondere Art seiner Arbeits- 

weise zu erlautern. Natiirlich kommt auch Renardet um historische und archaologi

sche Fakten nicht herum, aber er schiebt andere Quellen in den Vordergrund, die 

ihm fur sein Anliegen wichtiger und aussagekraftiger erscheinen. So stellt er bewuBt
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