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wir namlich durch die Untersuchung von Proben des irischen Goldes von Wicklow 

mit Sicherheit ausschlieBen. Doch laBt sich fiber die Herkunft des zur spaten 

Bronzezeit so erstaunlich weitraumig verbreiteten Goldes darfiber hinaus noch 

nichts aussagen. Wir hoffen aber, daB weitere Untersuchungen uns hier noch zu 

Ergebnissen fiihren werden, zumal es sich doch wohl um eine Goldquelle von 

beson derem Reichtum handeln mnB.

Schrdtlingsformen fiir keltisches Silbergeld aus Karlstein 

Ldkr. Berchtesgaden (Oberbayern)

Von Manfred Menke, Miinchen

Bei den Ausgrabungen der prahistorischen Wohnstatten in Karlstein, 

Ldkr. Berchtesgaden, zu Anfang dieses Jahrhunderts1 kamen neben umfang- 

reichen Spatlatenefunden auch Schrdtlingsformen zutage. Obwohl sie bald nach 

ihrer Auffindung im Zuge der laufenden Berichte fiber die Ausgrabungen ver- 

offentlicht wurden, sind sie von der Forschung bisher unberficksichtigt geblie- 

ben2. In Verbindung mit den 54 in der Siedlung gefundenen Kleinsilbermfinzen 

vom Typ Karlstein stellen die Schrdtlingsformen den archaologischen Nachweis 

dar, daB in Karlstein eine keltische Mfinzstatte gearbeitet hat3.

Uber die Fundstelle und die Fundumstande berichtet der Ausgraber 

J. Maurer folgendermaBen: ,,Bei der Anlage der neuen StraBe unter dem Burg- 

stein . . . wurden vor dem Vagererbauernanwesen zwei La Tene-Feuerstellen 

angeschnitten und von uns eingehend untersucht. In einer Feuerstelle lagen 

viele vom Feuer ausgegliihte Bruchstficke von einer Thonplatte mit vielen 

zellenartigen Abteilungen. Eine ebensolche Platte ist in dem Werke von dem 

Franzosen Dr. Dechelete abgebildet“4. Bei der Uberpriifung der Bestande des 

Museums Bad Reichenhall im April 1967 fanden sich dann die Fragmente dieser 

Schrdtlingsformen (Taj. 1). In derselben Schachtel lag auch das Randstiick 

eines GefaBes mit Graphitfiberzug (Abb. 1,1). Nach dem Bericht Maurers ist der 

Fundort gesichert und noch heute auf der Flurkarte zu fixieren (Beilage 1).

1 Typentafeln mit kurzer Beschreibung der Fundstellen: P. Reinecke, AuhV. 5 (1911) 

Taf. 63; 68. - Ich mochte an dieser Stelle dem Direktor der Prahistorischen Staatssammlung 

Miinchen, Herrn Dr. H.-J. Kellner, der die Bearbeitung des umfangreichen Fundstoffes anregte, 

sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die das Projekt in finanzieller Hinsicht sicher- 

stellte, meinen aufrichtigen Dank sagen.

2 F. Weber, Altbayr. Monatsschr. 8. 1908, 57.

3 K. Castelin sieht in Karlstein eine Pragestatte fiir Kleinsilber, im Gegensatz zu Manching, 

wo Gold gepragt wurde: Castelin, Die Goldpragung der Kelten in den bohmischen Landern (1965) 

92 Anmerkung 3.

4 Handschriftlicher Bericht J. Maurers an die Konigliche Akademie der Wissenschaften, 

Kommission fiir die Erforschung der Urgeschichte Bayerns in Miinchen, vom Januar 1908. Die 

beim StraBenbau gemachten Funde sind abgebildet bei Weber a.a.O. 58 Abb. 5.
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Was die Fundverhaltnisse angeht, so entspricht die Bezeichnung ,,Feuerstelle“ 

in etwa auch dem, was K. Castelin fiir andere keltische Miinzstatten zusammen- 

gestellt hat5.

Von den Formen sind insgesamt dreizehn Fragmente vorhanden. Der Ton 

ist feinkornig und wurde nicht gebrannt. Bei einigen Stiicken ist die Oberflache 

der Stege z. T. porbs und blasig (Taf. 1, 2-3. 6-8. 11. 13). Als Ursache dafiir ist 

starke Hitzeeinwirkung an diesen Stellen anzunehmen6.

Angaben uber die urspriingliche GrbBe der Tafeln und die Anzahl der Ver

tiefungen sind nicht mbglich, jedoch sind einige Randstiicke vorhanden (Taf. 1, 

2. 4. 10. 13)*\ Die meisten Vertiefungen haben quadratische Form, daneben 

gibt es rechteckige (Taf. 1, 9) und rundliche (Taf. 1,5). Auch Tiefe und Quer- 

schnitt sind sehr unterschiedlich (Taf. 1). Diese UnregelmaBigkeiten sprechen 

dafiir, daB der GuB- bzw. Schmelzvorgang in der Weise vorgenommen wurde, 

wie es Castelin beschreibt7. Betrachtet man in diesem Zusammenhang die 54 

Kleinsilberstiicke vom Typ Karlstein, deren Schrdtlinge in diesen Formen ge- 

gossen worden sein konnten, so zeigen sich z. T. erhebliche Unterschiede im 

Gewicht einzelner Miinzen 8, wahrend der Durchmesser konstant zwischen 8 und 

9 mm liegt9.

Diese Miinzen wurden 1910 von H. v. Koblitz verbffentlicht und wie folgt 

beschrieben: ,,56 kleine Silbermiinzen, die auf einem Haufchen beisammen- 

lagen. 54 Stiicke sind schiisselformig und zeigen dasselbe Geprage. Durchmesser 

8 bis 9 mm. Avers (konvexe Seite): Eine runde Erhebung, um diese herum, nur 

bei den besterhaltenen Stiicken sichtbar, eine kranzahnliche Zeichnung von 

sehr flacher Prage. Revers (konkave Seite): Ein Pferd von der linken Seite. Der 

Rumpf des Pferdes ist durch zwei sich beriihrende Kugeln dargestellt. Die FiiBe 

und ebenso der Schweif des Pferdes, der aber nach oben hin entgegengesetzt 

den FiiBen des Pferdes angebracht ist, bestehen aus zwei Strichen, die durch 

eine Kugel verbunden sind; Kugeln markieren auch die Hufe. Der Hals ist 

ebenfalls durch einen Strich, der Kopf durch zwei sich beriihrende Kugeln 

wiedergegeben. Die Ohren sind auffallend lang“10. Diese Beschreibung ist im 

groBen und ganzen zutreffend, wie ein Vergleich mit der vergrbBerten Wieder - 

gabe von Miinzen aus dem Karlstein-Fund erweist (Taf. 2).

Von dem oben erwahnten GefaBrand (Abb. 1,1) ist nicht ausdriicklich be- 

zeugt, daB er aus ebenderselben Fundstelle stammt wie die Schrotlingsformen. 

Da die Scherbe jedoch mit in derselben Schachtel verpackt war, wird sie wahr- 

scheinlich auch in der Feuerstelle gefunden worden sein. Das Randstiick gehbrt 

zu einem GefaB, dessen Hals gegentiber der Schulter abgesetzt ist; der Miin-

5 Castelin a.a.O. 82f.

6 Zum Schmelzverfahren siehe unten Anm. 7.

6aIn Verulamium, Hertfordshire (England), fand man eine ziemlich gut erhaltene Platte, 

die genau 50 Vertiefungen enthielt; S. S. Frere, The Antiqu. Journal 38, 1958 Taf. 5b.

7 Castelin a.a.O. 75f.; ders., Germania 38, 1960, 32ff.

8 H. v. Koblitz, Numismat. Zeitschr. Wien N. F. 3, 1910, 35f.

9 Ebd. 34. Die ziemlich gleichmaBige Form der Miinzen in der Art kleiner Schiisselchen legt 

die Vermutung nahe, daB die Miinzen im Gesenk gepragt wurden.

10 Ebd. 34 f.



Germania 46/1968 Tafel 1.

Karlstein, Ldkr. Berchtesgaden. Schrdtlingsformen aus Ton mit Querschnitten. M. 1:1.



Tafel 2 Germania 46/1968

Karlstein, Ldkr. Berchtesgaden. Silber. M. etwa 4:1.
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Abb. 1. 1-2 Karlstein, Ldkr. Berchtesgaden. 3 Diirrnberg bei Hallein, Ramsaukopf.

Ton. 1 M. 1 : 2; la-3b M. 1 : 1.

dungsdurchmesser betragt ungefahr 15 cm. Der Ton ist mit sehr feinem Sand 

gemagert, an den Bruchstellen fahlgelb, auBen dunkelgrau und mit Graphit 

uberzogen. Auf der Schulter sind Kammstrichornament und zwei feme waage- 

rechte Rillen zu erkennen. Ahnliche GefaBprofile erscheinen unter der bemalten 

Keramik der Augster Thermen11, unter der glatten grauen Ware mit Kerbver-

11 F. Maier, Germania 39, 1961, 364 Abb. 2, 8.
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zierung von Kempten12 und in etwas weniger ausgepragter Form im Oppidum 

von Altenburg, Ldkr. Waldshut13.

Von einer weiteren GuBform aus der Siedlung Karlstein ist leider die genaue 

Fundstelle nicht mehr bekannt. Es handelt sich um eine Graphittonscherbe, in 

die eine schusselfbrmige Vertiefung eingearbeitet worden ist (Abb. 1, 2). Die Ver- 

tiefung ist etwa doppelt so groB wie die in den oben beschriebenen Formen. 

Teilweise ist der Rand rotlich gefarbt, offenbar infolge Hitzeeinwirkung; z. T. 

sind auch geringe schlackenartige Riickstande am Rand festgebacken. Mit 

bloBem Auge ist jedoch nicht zu erkennen, welches Material ursprunglich in der 

Form geschmolzen wurde. GuBformen gleicher GroBe aus der spatlatenezeit- 

lichen Siedlung von Tuchlovice, Bez. Kladno, halt Castelin unter gewissem 

Vorbehalt ebenfalls fur Formen zur Schrbtlingsherstellung14. Moglicherweise 

wurden in Karlstein verschiedene Munztypen gegossen und gepragt. Aber schon 

durch den Nachweis einer spatkeltischen Munzstatte uberhaupt riickt dieser 

Platz in seiner Bedeutung in die Nahe des Manchinger Oppidums15. Im folgen- 

den sei deshalb eine kurze Ubersicht liber den Umfang und Charakter der 

Siedlung Karlstein zur Spatlatenezeit gegeben.

Die bei den Ausgrabungen zu Beginn dieses Jahrhunderts aufgefundenen 

„Wohnstatten“ liegen am Gebirgsrand, etwa 60 m oberhalb der Reichenhaller 

Schotterebene in einem Tai, aus dem in einer Kette drei Felsen gewissermaBen 

als Inselberge hervorragen (Beilage 1). Der mittlere dieser Felsen ist der hochste 

und tragt die St. Pankraz-Kapelle, wahrend auf dem siidwestlichen die Ruinen 

der Burg Karlstein stehen. Der vorderste in der Reihe, wenn man aus der 

Ebene heraufsteigt, ist der sog. Burgstein und heute mit Wald bestanden.

Der grbBte Teil der ,,Wohnstatten“ zieht sich am FuBe der Felsen auf deren 

Nordwestseite uber eine Lange von etwa 600 m hin. Einige sind dagegen auch 

auf dem Plateau des etwa 20 m hoherliegenden Burgsteins gefunden worden. 

Auf den beiden anderen Felsen sind prahistorische Siedlungsspuren bisher nicht 

nachgewiesen. AufschluBreich fur die innere Struktur der Siedlung und deren 

chronologische Differenzierbarkeit ist die Tatsache, daB sich die Funde aus den

12 U. Fischer, Cambodunumforschungen 1953 - II. Materialh. z. Bayer. Vorgesch. 10 (1957) 

16 Taf. 5, 7.

13 F. Fischer, Germania 44, 1966, 309 f. Taf. 25, 2.

14 Castelin, Die Goldpragung 78 Abb. 5 und lOOf. GuBformen dieser GroBe sind auch aus 

Manching bekannt (Prahistorische Staatssammlung, Katalog Manching 1956, 163 und 1959, 40).

15 Die bisher bekannten spatkeltischen Munzstatten sind von Castelin zusammengestellt 

(a.a.O. 82ff.); ihre Verbreitung reicht von Ungarn uber Bohmen, Osterreich, Siiddeutschland, 

die Schweiz, Frankreich bis nach England. Hinzu kommen noch das Oppidum von Altenburg 

bei Rheinau: F. Fischer a.a.O. 298ff. und die Siedlung von Bavai, Dep. Nord: Revue du Nord 

49, 1967, 629 ff. Taf. 2. Als Indizien konnen Schrbtlingsformen, Pragestempel und vielleicht 

auch Feinwaagen gelten. Es ist in diesem Zusammenhang nicht ohne Bedeutung, daB das 

Grab mit einer Feinwaage aus Frankfurt-Fechenheim in einer Landschaft liegt, die sich durch 

zahlreiche und auBergewohnliche Spatlatenefunde auszeichnet (reich ausgestattete Graber, be- 

malte Keramik, Goldstater: K. Nahrgang, Bodenfunde der Ur- und Friihgeschichte im Stadt- 

und Landkreis Offenbach am Main [1967] 221 ff.). Die Entfernung von Fechenheim bis zum 

Oppidum uber dem Heidetranketal im Taunus (D. Baatz, Germania 36, 1958, 454ff.) betragt 

rund 12 km.
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,,Wohnstatten“ vom Burgstein und aus dem Tai betrachtlich unterscheiden. 

So fanden sich z. B. Biigelplattenfibeln im Format der Nauheimer16 und fast 

alle Fibeln vom Typ Almgren 65 nur auf dem Burgstein, Fliigelfibeln 

dagegen, geschwungene Fibeln (sog. Boierspangen) und die Variante mit 

Sehnenhaken von Almgren 18 nur im Tai. Geschwungene Fibeln (Boierspangen) 

und eine Fibel mit Tierkopfbiigel zeigen, daB die Siedlung im Tai bis in tiberi- 

sche Zeit hinein bewohnt war17. Die ,,Wohnstatten“ auf dem Burgstein sind dem- 

gegeniiber - da tiberische Formen dort fehlen - offenbar alter, wobei Almgren 65 

als charakteristisch fur die augusteische Zeit angesehen werden kann18.

Was die chronologische Auswertbarkeit der einzelnen ,,Wohnstatten“ be- 

trifft, so gestatten die Grabungsmethoden von vor ca. 60 Jahren naturlich 

keine differenzierte stratigraphische Abfolge derFunde, wie siez.B. W. Kramer 

in Kempten erarbeiten konnte19. DaB jedoch einzelne Inventare durchaus 

im Sinne von geschlossenen Funden verwendet werden kbnnen, zeigen etwa 

Funde aus ,,Wohnstatte“ IX: Eine Ringfibel, eine Fibel Almgren 65 und das 

Fragment vom Stiel einer Schbpfkelle sind in gleicher Weise und mit noch 

anderen Funden auch in Grab 5 aus Idrija pri Baci (Slowenien) vergesellschaf- 

tet20. Werden dadurch schon gewisse Zusammenhange mit der Region des siid- 

lichen Alpenrandes aufgezeigt, so geht die wichtige Funktion. die die Siedlung 

Karlstein fur die Verkehrsbeziehungen in augusteischer Zeit hatte, u. a. aus der 

Verbreitung von Almgren 65 hervor21. Diese Form ist aller Wahrscheinlichkeit 

nach italischer Provenienz, findet sich aber auch in Nordfrankreich, England, 

Norddeutschland und Rolen; sie ist in den Oppida nordlich der Donau gelaufig, 

fehlt aber im Hochrheingebiet22. Demnach gelangte der Typ von Italien aus 

in die Zone nordlich der Alpen, offenbar liber die Passe im Bereich der Tauern 

und die Siedlung Karlstein. Ahnliches gilt auch noch fur tiberische Zeit, wie

16 Benennung nach J. Werner in: Festschrift M. Hell = Mitt. d. Ges. f. Salzburger Landes- 

kde. 101, 1961, 146.

17 Zu den geschwungenen Fibeln: G. Kossack in: R. Hachmann, G. Kossack, H. Kuhn, 

Volker zwischen Germanen und Kelten (1962) 84. Die Fibeln mit Tierkopfbiigel werden von 

J. Werner und G. Ulbert in die Zeit von Augustus bis Claudius datiert: Werner in: Origines. 

Riv. Arch. Como 1954, 152; Ulbert in: Festschr. Pfalzisches Museum. Mitt. Hist. Ver. Pfalz 58, 

1960, 52. Die Fibel mit Tierkopfbiigel aus Karlstein hat gegitterten FuB. Rollenkappen und 

Sehnenhaken und entspricht damit weitgehend dem Typ Almgren 67, der von Kossack iiber- 

zeugend in spataugusteisch-tiberische Fundzusammenhange datiert wird: Aus Bayerns Friihzeit. 

Festschrift F. Wagner (1962) 133.

18 z. B. mit Miinze des Augustus im Graberfeld von Minusio-Cadra bei Locarno (Tessin): 

nach F. Fischer a.a.O. 308; auf dem Graberfeld Idrija pri Baci (Slowenien) nach J. Garbsch, Die 

norisch-pannonische Frauentracht im 1. und 2. Jahrhundert. Miinchner Beitr. z. Vor- u. Friih- 

gesch. 11 (1965) 51.

19 W. Kramer, Cambodunumforschungen 1953-1. Materialh. z. Bayer. Vorgesch. 9 (1957) 

17 ff.

20 J. Szombathy, Mitt. Prahist. Komm. Wien 5, 1901, 325 ff.

21 Zur Verbreitung: F. Fischer a.a.O. 307 f.; Garbsch a.a.O. 49ff. Anm. 103a und 106; 

in der Variante Almgren 66 auch in der ostslowakischen Ebene: B. Benadlk, Germania 43, 1965, 

83 Abb. 15, 6 (ahnliche FuBbildungen auch an Nauheimer und Schiisselfibeln zu beobachten: 

Werner in: Festschrift M. Hell 145 Abb. 1, 6 und 147 Abb. 2, 4).

22 F. Fischer a.a.O. 307.
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die Verbreitung der Fibel mit Tierkopfbiigel nahelegt23. Der Handel spielte 

demnach eine hervorragende Rolle. Dasselbe sagen auch die Miinzen aus, 

obgleich der derzeitige Publikationsstand detaillierte Angaben noch nicht 

zulaBt.

Versucht man sich z. B. ein Bild liber die Verbreitung der Kleinsilberstiicke 

vom Typ Karlstein zu machen, so stbBt man auf gewisse Schwierigkeiten, da 

entsprechende Miinzen sehr unterschiedlich beurteilt worden sind. 1937 zahlt 

K. Pink zehn Fundorte auf24. Bei der Beschreibung der Miinzen vom Magda- 

lensberg 1958 macht derselbe Autor die weitgehende Einschrankung, daB er 

jetzt zwischen ,,Karlsteinern“ und ,,Karlsteiner Typen“ unterscheidet25. Fund

orte der ,,Karlsteiner“ sind jetzt nur noch Stradonitz an der Beraun in Bbhmen 

(170 Stuck), der Oberleiserberg in Niederdsterreich (1 Stuck), der Leopoldsberg 

bei Wien (1 Stiick) und Karlstein selbst26. Aufgrund der Literatur ist nicht zu 

entscheiden, ob es sich in alien Fallen eindeutig um den Typ Karlstein handelt. 

Fur das Kleinsilberstiick vom Oberleiserberg trifft das sehr wahrscheinlich zu27. 

Nach R. Paulsen besteht zwischen den 54 Miinzen aus Karlstein und denen vom 

Hradischt bei Stradonitz ,,groBe Verwandtschaft“28. Als weiterer Fundort 

kommt mdglicherweise noch Szdny, Kom. Komarom (Ungarn), in Betracht29. 

Allerdings betragt der Durchmesser dieser Stiicke 10,7 und 10,8 mm. Eindeutige 

Verbindungen aufgrund der Miinzen bestehen demnach zunachst einmal nur 

mit Bohmen und Niederdsterreich.

FaBt man das bisher Erbrterte zusammen, so zeigen sowohl die archaologi- 

schen Beziehungen als auch die Funde selbst, daB die Siedlung Karlstein nicht 

von untergeordneter Bedeutung war. Dieser Eindruck verstarkt sich noch mehr, 

wenn man die topographische Situation betrachtet. Wie oben schon ausgefiihrt, 

liegt die Siedlung in einem Hochtal, das sich liber eine Lange von rund 700 m 

erstreckt. Der Zugang von der Ebene her ist nur an einer einzigen Stelle mbg- 

lich, namlich von Nordosten am Burgstein vorbei. Dort verengt sich das Tai 

auf etwa 30 m30. Die siiddstliche Flanke des Tales ist infolge der steil abfallen- 

den Felsen unzuganglich, die nordwestliche Flanke wird dur ch ein versumpftes

23 Verbreitungskarte bei Ulbert a.a.O. 53; weitere Fundorte: Prag-Bubenec: B. Novotny, 

Pamatky Arch. 46, 1955, 245 Abb. 9,1; Tisice, Bez. Melnik: K. Motykova-Sneidrova, Die Anfange 

der romischen Kaiserzeit in Bohmen (1963) Taf. 19, 7; Laibach (Silberfibel, SchluBknopf als 

menschliche Maske ausgebildet): Landesmuseum Rudolfinum in Laibach, Bericht fiir das Jahr 

1906 (1907) 11 Abb. 10, 11; vgl. auch die Fibel mit Tierkopfbiigel aus Schmidigenhausern, Kt. 

Wallis, die auf den Typ Almgren 23 zuriickgeht: Ur-Schweiz 28, 1964, 33 Abb. 20, 3; zu Fibeln 

mit Tierkopfbiigel hat sich auch H.-J. Hundt geauBert in: Varia Archaeologica. Festschrift 

W. Unverzagt (1964) 171.

24 Pink, Wiener Prahist. Zeitschr. 24, 1937, 48 ff.

25 Ders., Carinthia I 148, 1958, 130ff.

26 Ebd. 135.

27 R. Paulsen, Die Miinzpragung der Boier (1933) 69 Taf. 26 Nr. 617.

28 Ebd. 68. Laut freundlicher Mitteilung von Dr. Kellner, Miinchen, gibt es echte „Karl- 

steiner“ auf dem Hradischt.

29 Ebd. Taf. 27 Nr. 664-665.

30 Siehe Beilage 1. Befestigungen, die auf eine Toranlage schlieBen lassen, konnten bisher 

nicht festgestellt werden. Das Gelande ist an dieser Stelle durch Anlage eines Gehofts und der 

StraBe weitgehend eingeebnet worden.



Beilage 1 zu Germania 46/1968

Verkleinerung eines Ausschnittes aus den Hohenflurkarten 1:5000 SO 20-41 und SO 20-42. Wiedergabe mit Genehmigung 

des Bayerischen Landesvermessungsamtes Munchen Nr. 12641/67.

X Fundstelle der Schrotlingsformen

O Spatlatene-Fundplatze

FM /////h, Kaiserzeitliche Gebaude und Fundstellen

Kaiserzeitliches Brandgraberfeld

Ubersichtskarte der spatlatene- und kaiserzeitlichen Fundstellen bei Karlstein, 

Ldkr. Berchtesgaden. M. 1:8000.
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Tai mit einer starken Quelle geschiitzt, von dem aus das Gebirge bis auf etwa 

1800 m ansteigt (Beilage 1). Von der Siedlung aus nach riickwarts fuhrt lediglich 

ein schmaler FuBsteig zum Thumsee und weiter ins Gebirge hinein.

Diese topographische Situation laBt die Vermutung aufkommen, daB es 

sich um einen natiirlich geschutzten Platz handelt. Vom Strategischen her war 

die Lage der Siedlung geradezu ideal: Es brauchte nur der nordostliche Zugang 

verteidigt zu werden; der Innenraum mit einer Quelle und einem Bachlauf bot 

der Bevblkerung samt ihrem Viehbestand praktisch auf unbegrenzte Zeit hinaus 

Lebensmbglichkeiten. AuBerdem konnte man sich jederzeit ins Gebirge zuriick- 

ziehen, sei es zur Nahrungsbeschaffung (Jagd und Fischfang) oder zum Schutze 

iiberhaupt. Ferner konnte dauernd dur ch das Gebirge hindurch die Verbindung 

mit dem Oppidum auf dem Biberg bei Saalfelden aufrecht erhalten werden31. 

Aus diesen verschiedenen Erwagungen heraus konnen wir in der Siedlung 

Karlstein ebenfalls eine Art Oppidum sehen32. Dieses hat bis in tiberische Zeit 

hinein bestanden und spiegelt infolgedessen die besonderen Verhaltnisse in 

Noricum zur Zeit der rbmischen Alpenfeldziige wider.

Es tritt natiirlich sofort die Frage auf, welche Ursachen zum Abbruch der 

,,Oppidum“-Siedlung Karlstein in tiberischer Zeit gefiihrt haben. Hinweise 

darauf erhalten wir aus den etwa I km entfernt liegenden Fundstellen im 

Langackertai (Beilage 1). Wir kennen dort ein Graberfeld einheimisch-norischer 

Bevblkerung samt Verbrennungsplatz33, wahrend in unmittelbarer Nachbar- 

schaft kaiserzeitliche Wohngebaude ausgegraben worden sind34. In jiingster 

Zeit konnten weitere Siedlungsreste bei BaumaBnahmen festgestellt werden35. 

Nach Ausweis der Fibeln beginnt die Siedlung im Langackertai in claudischer 

Zeit (etwa ein Dutzend Fibeln vom Typ Almgren 68)36. Die Miinzreihe setzt 

etwas friiher, und zwar mit tiberischen Emissionen ein37. Im Graberfeld be-

31 Zu den Verkehrsbedingungen siehe Werner in: Festschrift M. Hell 154ff. Zwar geht heute 

auch eine StraBe vom Chiemgau aus uber Inzell in das Gebirge, die am Thumsee und Karlstein 

vorbei in den Reichenhaller Talkessel fuhrt, jedoch war dieser Weg in vorgeschichtlicher Zeit nur 

fiber Saumpfade und FuBsteige begehbar.

32 Mit einer maximalen Ausdehnung von etwa 700 m nimmt sich dieser Platz gegeniiber 

anderen Oppida-Siedlungen sehr bescheiden aus (vgl. dazu Kramer in: Neue Ausgrabungen in 

Deutschland [1958] 176 Abb. 1); jedoch ist hier vor allem die Lage im Gebirge zu beriicksichtigen.

33 M. v. Chlingensperg, Die romischen Brandgraber bei Reichenhall in Oberbayern (1896); 

Garbsch a.a.O. 170ff.

34 Reinecke in: Festschrift M. Hell (1961) 161 ff. Von diesem Platz stammen auch ein 

durchbrochener Giirtelhaken (ders., AuhV. 5 [1911] Taf. 63 Nr. 1165), eine bronzene Nauheimer 

Fibel (R. Christlein, Bayer. Vorgeschichtsbl. 28, 1963, 54 Abb. 14, 6) sowie kammstrichverzierte 

Graphittonkeramik. Diese Funde sind eine natiirliche Folge des Siedlungswechsels und nicht als 

Indizien fur Kontinuitat an Ort und Stelle anzusehen (so Christlein a.a.O. 53). DaB Spatlatene- 

formen im Gebiet zwischen Chiemsee und Salzburg durchaus noch in kaiserzeitlichen Fund ver- 

banden auftreten konnen, zeigt z. B. ein Grab aus Salzburg-Maxglan mit bronzenem Ziigelring 

der Stufe D 1 (nach Kramer, Germania 40, 1962, 306): Mitt. Anthr. Ges. Wien 64, 1934, 139 

Abb. 5. Die Fibeln datiert Garbsch ins erste Jahrhundert nach Chr. Geb.: a.a.O. 55.

35 Nach Ortsakte in Prahistorischer Staatssammlung Miinchen.

36 Mus. Bad Reichenhall. Datierung nach Kossack in: Festschrift F. Wagner 127.

37 FMRD. I 1 (1960) 45ff. Eine Augustusmiinze ist nicht eindeutig bestimmt (S. 45 Nr. 1), 

steht aber auch nicht im Widerspruch zu der Datierung dutch die Fibeln.

3 Germania 46, 1. Halbband
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ginnen die Munzen mit claudischen Pragungen38. Die Siedlung, im Gegensatz 

zum,,Oppidum“ amRande der Schotterebene gelegen und ohne Befestigungen, 

wurde also aller Wahrscheinlichkeit nach in ebenderselben Zeit angelegt, in 

der das ,,Oppidum“ aufgegeben wurde. Als Zeitpunkt kommen die 30er bis 

40er Jahre des ersten Jahrhunderts nach Chr. Geb. in Frage. Es liegt auf der 

Hand, zwischen beiden Ereignissen einen Zusammenhang zu sehen: Die Sied

lung im Langackertai ist eine Neugriindung nach Auflassen des ,,Oppidums“. 

Die Verlegung der Siedlung mit alien Konsequenzen geht mit Sicherheit auf 

romischen EinfluB zuriick; denn wir konnen hier offenbar denselben Vorgang 

fassen wie auf dem Magdalensberg in Karnten und in den franzosischen Oppida 

Bibracte und Gergovia, wo gleichfalls auf romische Veranlassung hin die kel- 

tische Bevolkerung jeweils ihre befestigten Bergsiedlungen aufgab und in die 

Ebene hinabzog39. In Karlstein fallt dieses Ereignis in ebendieselbe Zeit, in der 

das benachbarte Juvavum-Salzburg in den Rang eines romischen Municipiums 

erhoben wurde40. Daraus geht hervor, daB in dieser Zeit die politischen Ge- 

schicke Noricums bereits eindeutig von Rom bestimmt wurden.

Um auf den Ausgangspunkt unserer Betrachtungen zuruckzukommen, sei 

noch folgender Befund kurz dargestellt: In dem ,,Oppidum“, das als Munzstatte 

ausgewiesen werden konnte, fand sich bisher keine einzige Miinze aus romischen 

Emissionen. In der Langacker-Siedlung treten diese aber von Anfang an ver- 

haltnismaBig zahlreich auf, keltische Munzen sind hier dagegen nicht mehr 

vorhanden. Lediglich eine einzige Miinze fand sich noch als Beigabe in einem 

Grab der Nekropole41. Mit der Verlegung der Siedlung war demnach auch eine 

Anderung der Munzverhaltnisse verbunden (wir haben keine Anzeichen, daB 

dieser Wechsel mit kriegerischen MaBnahmen zusammenhing). Offenbar konnte 

die romische Administration in Juvavum-Salzburg derart tiefgehende Verande- 

rungen der Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur auf politischem Wege erreichen. 

Der Effekt war aber jedenfalls der, daB ab claudischer Zeit die norische Be- 

volkerung von Karlstein voll in die romische Verwaltungsorganisation einge- 

gliedert war. Die Verlegung der Siedlung aus dem Gebirge heraus in die Ebene 

und der Wechsel im Munzumlauf und damit naturlich auch das Ende der 

Munzstatte in Karlstein sind gravierende Hinweise darauf. Auch im Bestat- 

tungskult sind romische Einfliisse festzustellen, denn man legt jetzt eine 

Nekropole nach romischem Branch an, wahrend Gaber der Oppidazeit - wie 

auch in anderen Teilen des Alpenvorlandes - fehlen42. Dieses alles findet offen- 

sichtlich in spattiberisch-claudischer Zeit statt und bedeutet archaologisch, 

daB der Ubergang von der Spatlatenezeit zur Romischen Kaiserzeit in Karlstein 

in den Anfang der 40er Jahre des ersten Jahrhunderts nach Chr. Geb. fallt.

38 FMRD. I 1 (1960) 51 ff. Auch hier gibt ein As des Augustus lediglich den terminus post 

quem an; vgl. dazu auch Ulbert, Bayer. Vorgeschichtsbl. 23, 1958, 69.

39 Magdalensberg: L. Franz und A. Neumann, Lexikon ur- und friihgeschichtlicher Fund- 

statten Osterreichs (1965) 46; Bibracte und Gergovia: Werner, Die Welt als Geschichte 5, 1939, 

384.

40 Franz und Neumann a.a.O. 147.

41 FMRD. I 1 (1960) 50.

42 Kramer a.a.O. 307.
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Einen weiteren Beitrag zur keltischen Miinztechnik vermag ein Fundstiick 

vom Diirrnberg bei Hallein in Osterreich zu liefern. Es handelt sich um eine 

Graphittonscherbe, in die eine runde Vertiefung von 14 mm Durchmesser ein- 

gearbeitet worden ist (Abb. 1, 3)^. Fundstelle ist der Ramsaukopf, also der 

Bereich der spatlatenezeitlichen befestigten Hohensiedlung des Diirrnbergs43 44. 

Das Material ist sehr grober, z. T. mit Eisenschlacke gemagerter, graphithalti- 

ger Ton mit ziemlich rauher und stumpfer Oberseite; teilweise sind noch Reste 

schlackenartiger Riickstande festzustellen. Wahrscheinlich waren urspriinglich 

noch weitere Vertiefungen im abgebrochenen Teil der Scherbe vorhanden, 

exakte Angaben sind jedoch nicht moglich. Nach GrbBe und Aussehen der 

Form wurden vermutlich auch in diesem Stuck Schrdtlinge gegossen. Der 

Durchmesser entsprache ungefahr den Goldpragungen aus der Athene-Alkis- 

Reihe45. Denkbar ist auch der GuB von glatten Regenbogenschiisselchen, sofern 

man eine gewisse Schrumpfung beim Erstarren der Schrdtlinge annimmt46.

Sucht man nach Vergleichsstiicken, so stellt man zunachst fest, daB 

Schrdtlingsformen aus Graphitton sehr selten sind. Offenbar stellt das Stuck 

vom Ramsaukopf eine Scherbe dar, in die erst nachtraglich eine GuBform ein- 

geschnitten wurde und die urspriinglich von einem GefaB stammen konnte. 

Diese Methode ist namlich vom Magdalensberg bekannt, wo ebenfalls in eine 

GefaBscherbe - jedoch aus feingeschlammtem Ton ohne Graphitzusatz - eine 

GuBform fiir Miinzen eingeschnitten worden war, die Pink als die Arbeit eines 

Falschmiinzers ansieht47. Diese Deutung mag zutreffen, fiir die Form vom 

Ramsaukopf entbehrt sie aber der Grundlage. Wir miissen deshalb zunachst 

noch offenlassen, welche Bewandtnis es mit der Diirrnberger GuBform auf sich 

hatte. Es ware hbchst iiberraschend, wenn sich eines Tages weitere, eindeutige 

Funde einstellen sollten, die die Spatlatenesiedlung auf dem Ramsaukopf 

gleichfalls als Miinzstatte auswiesen, betragt die Entfernung zwischen dem 

Diirrnberg und Karlstein doch nur 20 bis 25 km.

43 Das Stuck wurde von E. Penninger gefunden, Dr. Kellner vermittelte die Veroffentlichung 

an dieser Stelle. Beiden Herren bin ich deshalb zu Dank verpflichtet.

44 Franz und Neumann a.a.O. 142.

45 Paulsen a.a.O. z. B. Taf. 3 Nr. 56-58.

46 Castelin und Kellner, Jahrb. fiir Numismatik und Geldgeschichte 13, 1963 Taf. 9, 9-10.

47 Pink in: Festschrift R. Egger 3 (1954) 29ff.
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