
2t6 tranz tis;her

titzer uultur die uisa5ostag-uultur auf. Ihr Tc5en-mnsemble zeigt eine un- 

2erkennbare migenart und kann nur zu einem germgen Teil 2on Aunjetitz her 

beeinfluBt sein. pnglei;h starker s;heinen tormen der litraer Gru55e und des 

Tc5us Loretto na;hzuwirken.

Wahrend im Westen no;h die Aunjetitzer uultur bliiht, beginnt im 8sten 

eine neue mntwi;klung, die s5ater au;h im westli;hen ,onautal die mittlere 

Bronzezeit einleitet. Am (ande der ostslowakis;h-westsiebenbiirgis;hen mrz- 

2orkommen entsteht im Berei;h der 8tomani-uultur ein her2orragendes Me- 

tallgewerbe, dessen tormen zu einem kleinen Teil an siebenbiirgis;he Traditio- 

nen anknii5fen, in der Mehrzahl aber neu sind und z. T. 2iellei;ht auf siidbst- 

li;he, auBerbalkanis;he Anregungen zurii;kgefuhrt werden mussen. Ausstrah- 

lungen dieser neuen Metallurgie errei;hen die Mad’aro2;e-uultur in der giid- 

westslowakei, fiihren 2on dort weiter na;hMahren, ja teilweise bis na;h gkan- 

dina2ien. Lassen si;h die ostli;hen mlemente in der Mad’aro2;e-uultur no;h 

als Tc5enkombination na;hweisen, so gelangen sie na;h Mahren und lieder- 

osterrei;h nur no;h als minzelformen. jeranderungen werden au;h weiter west- 

li;h im ,onautal s5urbar, wo, wie die g;hluB5hase des Tc5us pnterwolbling 

zeigt, tormen des ungaris;hen (aumes dominieren. ,as Wein2iertel bleibt 

da2on weitgehend unberiihrt, ebenso das Burgenland mit der Wieselburger 

uultur.

pnter dem minfluB der 8tomani-uultur und des -ajdusamson-ureises 

bliiht allmahli;h in der mittleren glowakei ein neues Metallgewerbe auf, dessen 

bekannteste g;hmu;kform die gi;helnadel ist. jom pmfang dieser Produktion 

legen die rei;hen -ortfunde —eugnis ab. ,iese mntwi;klung fallt aber bereits in 

eine —eit, da au;h die westli;he glowakei in die mittlere Bronzezeit eingetreten 

ist.
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Wenige uilometer unterhalb des (heinfalls bei g;haffhausen bes;hreibt 

der (hein eine groBe ,o55els;hlinge, die auf deuts;her geite das ,orf AltenF

burg vLdkr. Waldshut, (eg.-Bez. giidbadenm, auf s;hweizeris;her geite das 

gtadt;hen (heinau vBez. Andelfingen, uanton —uri;hm eins;hlieBt; dazwis;hen 

liegt auf einer zur g;hweiz gehorenden tluBinsel das in karolingis;her —eit 

gegriindete, 1t62 sakularisierte uloster (heinau1 ( MAlIgMlnb ,ie beiden 2om

1 —ur Ges;hi;hte des ulosters grundlegend P. (. -enggeler o. g. B., Monasti;on-Benedi;ti- 

num -el2etiae 2. Professbu;h der Benedi;tinerabteien Pfafers, (heinau und tis;hingen vo. J. 

[minsiedeln 1932]m 163ff. mit alterer Literatur; zu den Baudenkmalern -. tietz, ,ie uunst- 

denkmaler des uantons —uri;h 1 v193tm 225ff. —ur Ges;hi;hte der gtadt (heinau 2gl. neben 

tietz a.a.8. 363ff. W. -ildebrandt, in: -istor.-Biogra5h. Lebikon der g;hweiz 5 v1929m 6o6; 2gl. 

au;h unten Anm. 25.
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(hein gebildeten -albinseln werden 2on ihrem jeweiligen -interland dut;h 

alte Befestigungsanlagen abges;hnitten, die, in der lokalen Literatur minde- 

stens seit dem 16. Jahrhundert bekannt2, lange als rbmis;h oder s5atantik 

galten. Meines Wissens war terdinand ueller der erste, der an eine altere, 

ekeltis;heG mntstehung da;hte3. Als im Winter 1929/3o innerhalb des Walls 

,,g;hanzG bei Altenburg und au;h in (heinau s5atlatenezeitli;he giedlungs- 

s5uren zu Tage gekommen waren, hat G. uraft die tortifikationen bei AltenF

burg und (heinau als zusammengehbrige (este eines s5atkeltis;hen 855idums 

anges5ro;hen4. ,ieser Ansi;ht hat si;h wenige Jahre s5ater m. jogt anlaBli;h 

einer pntersu;hung im gtadtgraben 2on (heinau anges;hlossen5. ,ie Lage zu 

beiden geiten der deuts;h-s;hweizeris;hen Greuze und abseits 2on den groBen 

jerkehrslinien der Gegenwart, 2or allem aber das tehlen einer zusammen- 

fassenden jerbffentli;hung6 hatten indessen zur tolge, daB dieses 855idum 

2erhaltnismaBig unbekannt bliebd und au;h in der neueren, an die Ausgrabun- 

gen in Man;hingt und auf der mngehalbinsel bei Bern9 anknu5fenden 855idum- 

,iskussion1o nur am (ande bea;htet wurde. ,iesem MiBstand soil eine im 

Gang befindli;he Bearbeitung abhelfen, die i;h mit pnterstiitzung des gtaat- 

li;hen Amtes fur pr- und triihges;hi;hte treiburg i. Br. dur;hfuhre; infolge 

der groBen Menge der inzwis;hen angefallenen tunde wird bis zu ihrer tertig-

2 J. gtum5f, Gemeiner lobli;her mcdgnos;hafft . . . Chronik v—uri;h 154tm lib. j ;. 1t 

bringt die alteste Bes;hreibung, die i;h kenne. ,en -inweis 2erdanke i;h -errn ;and. 5hil. 

p. (uoff, —uri;h.

3 Mitt. d. AntiNu. Ges. —uri;h d, 1t53, 1d9ff.; 15 -eft 3, 1t64, 111 f.

4 Bad.tundber.il 1929-1932, 129. 264ff.; Germania 14, 193o, 229; 15, 1931, 2d6.

5 jgl. Jahresber. g;hweiz. Ges. f. prges;h. 2d, 1935, 41 f.; Jahresber. g;hweiz. Landesmus. 

—uri;h 45, 1936, 25; Anz. f. g;hweiz. Altkde. l. t. 3t, 1936, 15t; la;hri;htenbl. ,t. jorzeit 12, 

1936, 1o2. giehe neuerdings au;h Jahrb. g;hweiz. Ges. f. prges;h. 51, 1964, 1o6.

6 —u den s5atlatenezeitli;hen giedlungs- und Befestigungsanlagen 2on Altenburg siehe 

neben m. Wagner, tundstatten und tunde im GroBherzogtum Baden 1 v19otm 12t und den in 

Anm. 3 und 4 zitierten Beri;hten die tundmeldungen Bad. tundber. II 1929-1932, 16o. 23d. 

3d5f.; Ill 1933-1936, 45. 15t; 13, 193d, 15; 15, 1939, 19; 19, 1951, 16tff. und Germania 16, 1932, 

3ot; 21, 193d, 125. —u (heinau 2gl. auBer den in den Anm. 2, 3 und 5 genannten Beri;hten die 

lotizen Jahresber. g;hweiz. Ges. f. prges;h. 2, 19o9, 96; 4, 1911, 144; 1d, 1925, 132. mine kurze 

—usammenfassung habe i;h ebd. 43, 1953, t6f. gegeben. jgl. ferner (. Wcss, in: (e5ertorium 

d. pr- u. triihges;h. d. g;hweiz 3. ,ie misenzeit der g;hweiz v195dm 21ff. mit Taf. 13, 5. 6; 1t, 4; 

W. ,ra;k und u. g;hib, Illustrierte Ges;hi;hte der g;hweiz 1 v195tm dd und W. ,ehn, in: Cel- 

ti;um III vA;tes du 2nd ColloNue International d’mtudes Gauloises, CeltiNues et Proto;eltiNues. 

gu55lement a 8gam lr. d9-t1 [1962]m 34df.

d go 2iel i;h sehe, hat si;h bisher nur p. uahrstedt ausfuhrli;her mit den historis;hen tragen 

bes;haftigt, die dieses 855idum stellt vla;hr. Ges. d. Wiss. Gottingen, Phil.-hist. uI. 1933, 294 f. 

3o4m. t. gtaehelin, ,ie g;hweiz in romis;her —eit3 v194tm erwahnt das 855idum nur einmal kurz 

g. 3t Anm. 1. minige historis;h-ar;haologis;he As5ekte behandelt -.-(. Wiedemer, Germania 41, 

1963,269 ff.

t jgl. zuletzt W. uramer, Germania 4o, 1962, 293 ff. und (. Gensen, ebd. 43, 1965, 49 ff.

9 giehe zuletzt -. Muller-Be;k und m. mttlinger, 43.-44. Ber. (Gu. 1962-1963 v1964m 1od ff.

1o jgl. dazu u. Christ, -istoria 6, 195d, 215ff. 229ff. W. ,ehn, Germania 3t, 196o, 43ff.; 

ders., Pamatkc Ar;h. 52, 1961, 39off.; ders., Celti;um III vAnm. 6m 329ff.; ders. in: gtudien aus 

Alteuro5a 2 v1965m 11dff. t. tis;her, Bad. tundber. 22, 1962, 3dff. (. 2. pslar, gtudien zu friih- 

ges;hi;htli;hen Befestigungen zwis;hen lordsee und Al5en v1964m tff.
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stellung no;h etwas —eit 2ergehen, und so ist es si;her willkommen, wenn das 

bisher Bekannte hier skizziert wird und einige tundstii;ke 2on mehr als loka- 

lem Interesse 2orweg 2orgelegt werden11.

minleitend einige Bemerkungen zur To5ogra5hie. ,ie auf deuts;her 

geite, also re;hts des (heins gelegene -albinsel, ,,der g;h.wabenG genannt12, 

wird 2on dem Wall ,,g;hanzG abges;hnitten; dieses Befestigungswerk, das bisF

her nirgends dur;h Ausgrabung untersu;ht wurde13, ist ungefahr d5o m lang und 

drei bis fiinf Meter ho;h14. ,ie suddstli;he, also dem Inneren des befestigten 

(aumes zugewandte geite ist ram5enfbrmig gestaltet (rITbt2a,an5 die jorder- 

seite des Walls ers;heint im heutigen —ustand erhebli;h steiler, aber au;h 

unregelmaBiger, 2ermutli;h infolge unglei;hmaBigen jersturzes der 2oraus- 

zusetzenden trontmauer. In der Wallkrone sind 2ers;hiedentli;h Anzei;hen 

einer etwa einen Meter breiten Mauer zu beoba;hten (rITbt2a,t2n, die wohl als 

s5atere, 2orlaufig ni;ht genauer datierbare —utat anzus5re;hen ist14a. ,em Wall 

nordwestli;h 2orgelagert ist ein Graben, der si;h heute nur no;h als fla;he 

Mulde darbietet. min Wasserleitungsgraben, der im Marz 195t entlang dem 

,,-olzgaBG genannten gtraB;hen angelegt wurde und das siidli;he, die -ang- 

kante ni;ht mehr ganz errei;hende Wallende umfuhr, hat eine Grabenbreite 

2on rund 1t m erkennen lassen und zuglei;h gezeigt, daB die innere Graben- 

kante no;h unter dem jersturz der 2ermuteten trontmauer liegt (rITbt22,an; 

eine Berme ist also wenigstens in der lahe des siidli;hen Wallendes ni;ht 2or- 

handen15. - ,er Wall selbst errei;ht mit keinem seiner mnden die jeweilige 

-angkante. ,as siidli;he Wallende miindet fla;h auf den genannten Weg 

,,-olzgaBG, und der fluBwartige -ang ist hier, wie s;hon G. uraft bemerkt

11 -errn -au5tkonser2ator A. m;kerle, treiburg i. Br., mo;hte i;h au;h an dieser gtelle 

fur seine stetige und umsi;htige pnterstiitzung danken. - ,ie jerbffentli;hung ist fur ein gonder- 

heft der Badis;hen tundberi;hte 2orgesehen. - —u danken habe i;h ferner fiir die jorlagen zu 

eGGbt2—5;t8 -errn W. Pis;hner v(Gu.m, zu eGGbtu;t- -errn gt. pnser vgtaatl. Amt f. pr- u. 

triihges;h. treiburg i. Br.m und zu eGGbtd;trITbt2l;t2, -errn P. uruger v(Gu.m.

12 In der torm eg2abo2aG zuerst in einer prkunde aus dem Jahr td5/td6 belegt, die in einer 

uo5ie 2on 1126 2orliegt: prkundenbu;h der gtadt und Lands;haft —uri;h 1 v1tttm lr. 12d. 

Weitere la;hweise siehe bei A. urieger, To5ogra5his;hes Worterbu;h des GroBherzogtums 

Baden 2 v19o5m g5. 926. In Anlehnung an diese altere torm s;hreibt m. Wagner vAnm. 6m 12t 

eg;hwabenauG. ,ie torm eder g;hwabenG ist jedo;h s;hon im 16. Jahrhundert bei gtum5f 

vAnm. 2m iibli;h.

13 min in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts angelegter Weg, der den Wall etwa 

ia seiner Mitte dur;hs;hneidet, laBt im heutigen —ustand keine Beoba;htung mehr zu; seine 

Anlage s;heint ohne ar;haologis;he pberwa;hung 2or si;h gegangen zu sein.

14 Genaue Mafie liegen ni;ht 2or. I;h folge fiir die Lange den Angaben 2on G. uraft vm. WagF

ner gibt t2o m anm, fiir die -ohe den allein 2erfiigbaren ,aten m. Wagners. An -and der To5. 

uarte 1:25ooo Bl. t31d Jestetten habe i;h einmal 2ersu;ht, die tla;henmaBe innerhalb der Be- 

festigungen zu erre;hnen. ,ie mrgebnisse lauten: g;hwaben 233, (heinau t2 -ektar, zusammen 

also 315 -ektar, die Wasserfla;he ni;ht gere;hnet. ms 2ersteht si;h, daB dies nur Annaherungs- 

werte sein konnen.

14a [uorr.-—usatz.] ,ie uronenmauer mo;hte m. Gersba;h mit den pngarneinfalien des 

1o. Jahrhunderts erklaren v-el2etia AntiNua. tests;hr. m. jogt [1966] 2t2 Anm. 35m.

15 ,ie Grabenfiillung wurde s;hon 1929 beim Bau des in rITbt22,a re;hts si;htbaren -auses 

lr. 1o5 vg;hlosser gtarkm beoba;htet: Bad. tundber. II 1929-1932, 16o.
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Germania 44/1966 Tafel 21

Altenburg, Ldkr. Waldshut.

1 Wall ,,g;hanzG, na;h lordnordosten gesehen. 2 Wall ,,g;hanzG, Mauer in der urone 

nahe dem lordende.



Tafel 22 Germania 44/1966

1 Altenburg, Ldkr. Waldshut. giidende des Walls ,,g;hanzG. ,ie Personen bezei;hnen 

die Grabenrander. 2 (heinau, uanton —uri;h. gtadtgraben 2on Westen.
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hat16, (uts;hungen unterworfen; das gegenwartige Bild eignet si;h also kaum 

fur (u;ks;hliisse auf den urs5riingli;hen —ustand. ,as nordli;he, 2iel steiler 

erhaltene Wallende laBt ungefahr 15 m bis zur -angkante frei. ,a im ganzen 

jerlauf des Walls kein alter mins;hnitt zu erkennen ist, der auf ein Tor hin- 

weisen konnte, und das sudli;he Wallende do;h wohl kaum in Betra;ht ge- 

zogen werden kann, hier aber Grundstu;ksgrenzen und Bewu;hs an die Mogli;h- 

keit denken lassen, daB der Wall einst na;h innen umbog, liegt es bei alien 

jorbehalten, die die gituation und der derzeitige 8berfla;henbefund erfordern, 

nahe, das alte Tor an dieser gtelle zu 2ermuten.

,ie -albinsel ,,g;hwabenG ist an mehreren gtellen 2on pferterrassen 

gesaumt1d. Auf -ohe des nordli;hen mndes des Walles ,,g;hanzG ist die dort 

etwa 15 m breite pferterrasse dur;h einen niederen Wall1t ges5errt, an den si;h 

die deuts;h-s;hweizeris;he Grenze anlehnt. Auf der giidflanke der -albinsel 

ist der (and der -o;hfla;he 2on einem rund 5to m langen, teilweise no;h 

1,6 m hohen Wall befestigt, der im wesentli;hen aus (heingerbllen zu be- 

stehen s;heint19. lahe der giidwests5itze bri;ht das Plateau in mehreren, ge- 

legentli;h geradlinigen uanten zur pferterrasse hin ab, do;h finden si;h hier 

keinerlei Anzei;hen 2on einstiger Befestigung. ,asselbe gilt fur die Westflanke, 

die dur;h den hier auBerordentli;h steilen Prallhang gebildet wird und nur 

dur;h einzelne mrosionsrinnen gegliedert ist. Au;h die na;h lorden hin an- 

setzende pferterrasse laBt keine g5uren 2on Befestigungsanlagen erkennen2o.

,ie auf s;hweizeris;her geite, also links des (heins gelegene -albinsel 

mit dem gtadt;hen (heinau, dessen giedlungskern ho;h uber der Talaue auf 

dem obersten Plateau liegt21, ist an ihrer s;hmalsten gtelle dur;h einen ge- 

waltigen, 2on -ang zu -ang gefuhrten Graben abges;hnitten; ledigli;h im 

Berei;h der 2on giiden kommenden —ufahrtsstraBe ist er dur;h —ufiillung ganz 

2ers;hwunden ( MAlIgM,;trITbt22,2nb Auf der nordli;hen, (heinau zugewandten 

geite sitzt ein Wall mit ram5enformiger Innenfront auf; nur seine westli;he 

-alfte ist erhalten. Bei seiner s;hon erwahnten Ausgrabung hat m. jogt in

16 mbd. 266. - Wie i;h erst na;htragli;h sehe, gibt t. ueller an, der Wall habe hier urs5riing- 

li;h bis an die -angkante gerei;ht und sei ealter pberlieferung zufolgeG erst ebei der prbar- 

ma;hung der pmgegendG fur einen —ugang zu dem siidostli;h gelegenen Innenraum abgegraben 

worden vMitt. d. AntiNu. Ges. —uri;h d, 1t53, 1tom.

1d geit der tertigstellung des uraftwerks (heinau Mitte der fiinfziger Jahre sind diese pferF

terrassen oberhalb des obersten gtauwehrs weitgehend iiberflutet. ,ie heute sehr breite pferF

terrasse an der giidwests5itze ist in diesen ,imensionen erst dur;h die Ablagerung des gtollen- 

abraums entstanden; sie heifit deshalb heute e,e5onieG.

1t jgl. s;hon G. uraft, Bad. tundber. II 1929-1932, 266. In einer undatierten, un2eroffent- 

li;hten lotiz hat uraft 2ermerkt, er habe dort eine ewohlerhaltene gteinmauerG gesehen. Am 

15. 9. 1965 konnte i;h dank ungewohnli;h niederen Wasserstandes den pferans;hnitt des Walls 

einsehen. ms zeigten si;h gut ges;hi;htete groBe Gerolle. —u genauerer pntersu;hung, etwa zur 

teststellung 2on g5uren eines -olzeinbaues, war leider keine Gelegenheit.

19 Am 2orgelagerten -ang habe i;h weiter oberhalb zu Beginn der fiinfziger Jahre einen 

kleinen jorwall beoba;htet.

2o G. uraft meinte vAnm. 16m, angesi;hts der hier zu beoba;htenden -angruts;hungen 

konnten derartige Befestigungen inzwis;hen ganz 2ers;hwunden sein.

21 ,ieses Plateau besteht, wie au;h in Altenburg, aus Terrassens;hotter, der auf giiBwasser- 

molasse aufliegt.
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diesem Wall auf der Grabenseite und wenig unterhalb der Wallkrone eine ge- 

s;hlossene Tro;kenmauer und dahinter Pfosten festgestellt22. In der WallF

krone selbst ste;ken, wie am westli;hen mnde des Walls no;h deutli;h zu er- 

kennen, die tundamentreste der mittelalterli;hen gtadtmauer 2on (heinau, 

die dur;h Abbildungen aus dem 16. und 1t. Jahrhundert belegt ist23 und erst 

na;h 1t4o abgebro;hen worden zu sein s;heint24. Wann sie erri;htet wurde, 

ob ihre erste Anlage etwa in die Anfange des gtadt;hens (heinau25 zurii;k- 

rei;ht, ist no;h often; jedenfalls aber ist sie eine s5atere —utat zu dem alteren, 

s5atlatenezeitli;hen Befestigungswerk, das bei ihrer mrri;htung ganz offen- 

si;htli;h iiberformt wurde. ,enn man wird wohl kaum fehlgehen, wenn man 

die groBen ,imensionen und die ungewohnli;h gute mrhaltung des Grabens 

auf Bediirfnisse mittelalterli;her Befestigungste;hnik zurii;kfiihrt und fur den 

s5atlatenezeitli;hen —ustand fur ni;ht 2erbindli;h halt. ,ie s;hon erwahnte 

—ufahrtsstraBe iiberNuert das Befestigungswerk an der gtelle, wo die bildli;he 

pberlieferung das mittelalterli;he gtadttor ansetzt; na;h Lage der ,inge 

ware dort au;h eine antike Toranlage mogli;h. jormittelalterli;he (and- 

befestigungen sind weder im Berei;h des gtadt;hens (heinau, also auf dem 

obersten Plateau, no;h auf den pferterrassen beoba;htet worden.

,ie groBen Walle bei Altenburg und (heinau fiigen si;h mit ihrer ram5en- 

formigen Innenseite, aber au;h dur;h ihre tiihrung im Gelande zwanglos in 

das Bild ein, das die Befestigungslinien der groBen s5atkeltis;hen 855ida 

bieten26. ,iese Auffassung wird dur;h die Lage der s5atlatenezeitli;hen gied- 

lungsreste im jerhaltnis zu diesen Befestigungsanlagen bestatigt. Auf dem 

,,g;hwabenG wurden ungefahr 1oo m sudbstli;h des Walles eg;hanzG auf einer 

si;h deutli;h abzei;hnenden Gelandeterrasse in der uiesgrube Altenburger seit 

Beginn der dreiBiger Jahre einige ,utzend Gruben, darunter au;h einige 

To5ferdfen, beoba;htet und ausgenommen; in ihrer (egellosigkeit bieten sie

22 jgl. Anm. 5. Walls;hnitte siehe bei (. Wcss a.a.8. vin Anm. 6m 21 ff. Taf. 13, 5. 6. min 

Modell dieser Mauer befindet si;h im g;hweizeris;hen Landesmuseum —uri;h.

23 tietz vAnm. 1m 22d Abb. 2o2 und 231 Abb. 2o4.

24 tietz bemerkt a.a.8. 363 Anm. 1 2on L. g;hulthess um 1t4o gefertigte Au Ben- und Innen- 

ansi;hten des Tores, das bald dana;h abgerissen worden sei.

25 ,azu s;hreibt W. -ildebrandt im -istor.-Biogra5h. Lebikon der g;hweiz 5 v1929m 6o6: 

e,er gtadtgriindung ging die Ansiedelung unfreier Gotteshausleute auf dem linken (heinufer 

gegeniiber dem uloster - in der ‘pnterstadt’ - 2oraus. ,ie gtadt soil na;h MutmaBungen anfangs 

des 12. Jahrhunderts erbaut worden sein. 1126 beabsi;htigte namli;h der g;hirm2ogt des ulosters, 

Graf (udolf 2on Lenzburg, den Bau eines ;astrum, wahrs;heinli;h in der ‘8berstadt’. JedenF

falls bildete aber die ‘pnterstadt’ den uern der urs5rungli;hen 8rts;haft. jon einem gtadttor 

ist 1241 die (ede, ferner wird der mit Marktre;ht ausgestattete tle;ken 1241 ;i2itas, 1291 

o55idum genannt. min g;hultheiB ers;heint 1243. Immerhin kann die jerleihung des gtadtre;h- 

tes ni;ht urkundli;h belegt werden. pm 129o begann (udolf 2on -absburg-Laufenburg, ebenfalls 

als g;hirmherr des gtiftes, (heinau zu einem militaris;hen gtiitz5unkt fur seine Ma;ht auszubauen 

und notigte dabei die minwohner, in die ‘8berstadt’ zu ziehen, wel;he fortan die eigentli;he gtadt 

bildete.G jgl. dazu tietz a.a.8. vAnm. 1m 363 Anm. 1: eIm Ms. gt. Blasien lr. 33 zeigen ein 

‘as5e;tus o;;identalis’ und ‘orientalis’ die ‘(udera Castri ad gu5eriorem 5ortam (henaugiae, a 

Comitibus de Lenzburg ;onstru;t! Anno 1126’.G

26 jgl. dazu u. Bittel, Wiirttemberg. tranken l.t. 24/25, 195o, 69ff., besonders toff., 

und W. ,ehn, Germania 3t, 196o, 43ff., besonders 4t.
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ein ganz ahnli;hes Bild wie die giedlung im 855idum 2on Man;hing2d. jerein- 

zelt sind au;h Pfosten und Balkengrab;hen festgestellt worden, do;h sieht es 

ni;ht dana;h aus, als ob si;h daraus Grundrisse wie in Man;hing gewinnen 

lassen kbnnten. ,ie uiesgrube erfaBt si;her ni;ht den gesamten Berei;h der 

s5atlatenezeitli;hen giedlung; zu deren Ausdehnung laBt si;h zur —eit nut so 

2iel sagen, daB allem Ans;hein na;h ni;ht die ganze, bis zum Waldrand im 

gudosten rei;hende und heute als A;ker und Weide landwirts;haftli;h genutzte 

Bla;he einst besiedelt gewesen ist2t. Aus den bisher gewonnenen Anhalts- 

5unkten mb;hte man jedenfalls auf eine uonzentration der Besiedlung un- 

mittelbar innerhalb des Walles eg;hanzG s;hlieBen29.

In (heinau sind kurz 2or 193o beim Bau der Garage des tis;hzii;hters 

gtoll neben dem Gasthof e—um LowenG g;herben gefunden worden, die 

G. uraft 2orgelegen haben; er hat sie als ubereinstimmend mit der g5atlatene- 

keramik 2on Altenburg bezei;hnet3o. ,ie tundstelle vsiehe  MAlIgMon liegt 

bezei;hnenderweise am (ande des obersten Plateaus der -albinsel und in der 

lahe des heutigen, wohl au;h einstigen Aufganges 2on der Talaue her, zuglei;h 

no;h innerhalb der mittelalterli;hen gtadtmauer 2on (heinau. Angesi;hts der 

dort 2iele Jahrhunderte alten Bebauung wird es ohne glii;kli;he denkmal- 

5flegeris;he Bemiihungen kaum mbgli;h sein, die Ausdehnung der s5atlateneF

zeitli;hen giedlung zu erfassen. pnbekannt ist die tundstelle einer BronzeF

libel - jariante der lauheimer tibel (eGGbtan die im g;hweizeris;hen Landes- 

museum —uri;h unter ,,(heinau G aufbewahrt wird31.

g5uren eines antiken (heiniiberganges sind im Berei;h der Befestigungs- 

anlagen bisher ni;ht bekannt geworden. la;h Aussagen der Be2blkerung und 

na;h eigenen mrkundungen, au;h na;h den genauen Aufmessungen 2or dem 

Bau des uraftwerks (heinau, besaB der (hein in diesem Berei;h dur;hweg 

wenigstens eine ubermannstiefe (inne, die ein einfa;hes ,ur;hfurten unmbg- 

li;h ma;hte. ,as gilt au;h fur die Gegend um die hblzerne Brii;ke im Gewann

2d giehe Germania 4o, 1962, 293 ff. Beilagen 2 bis 4.

2t jgl. dazu die tundnotizen 2on G. uraft, Bad. tundber. II 1929-1932, 23d, fiber g;herben- 

funde, die beim Baumsetzen in diesem Berei;h gema;ht warden.

29 ,iese g5atlatenesiedlung muB to5ogra5his;h und ;hronologis;h s;harf unters;hieden 

werden 2on den in 2ers;hiedene Perioden, darunter au;h in die triihlatenezeit datierenden An- 

siedlungen auf dem eginkelosebu;kG, ebenfalls Gemarkung Altenburg vsiehe  MAlIgM,t,, das als 

eBurghaldeG bezei;hnete Gelandem. jgl. dazu Bad. tundber. I 1925-192t, 195. 19d. 199. 2o5. 

2t2. 321. 335; II 1929-1932, 44f. 129ff. 151. 266if.; Ill 1933-1936, 163. 292. 36d; 15, 1939, 14. 19. 

jgl. demna;hst m. Gersba;h, prges;hi;hte des -o;hrheins vgonderheft der Badis;hen tund- 

beri;htem.

3o Bad. tundber. II 1929-1932, 266. ,ie genaue tundstelle erfuhr uraft erst na;htragli;h; 

er hat sie briefli;h am 3.11.1931 an m. jogt mitgeteilt, 2gl. Jahrb. g;hweiz. Ges. f. prges;h. 43, 

1953, t6. - ,er jerbleib dieser ueramikfunde ist unbekannt, ein tundberi;ht liegt ni;ht 2or. - 

pnmittelbar innerhalb des (heinauer Walles s;heinen keine s5atlatenezeitli;hen giedlungsreste 

2orhanden zu sein, 2gl. Jahrb. g;hweiz. Ges. f. prges;h. 51, 1964, 1o6.

31 In2.-lr. 1d34t. tur die freundli;h gewahrte Publikationserlaubnis habe i;h dem ,irektor 

des g;hweizeris;hen Landesmuseums in —uri;h, -errn Professor ,r. m. jogt, zu danken. - 

mine ebendort aufbewahrte truhlatenefibel 2on (heinau, glei;hfalls ohne genauere tundstellen- 

angabe vIn2.-lr. 1d34dm, konnte 2on einem triihlatenegrab im euleinen Wurza;kerG stammen, 

2gl. Anz. f. g;hweiz. Altkde. l.t. 2, 19oo, 64.



292 tranz tis;her

,,g;hwaderlo;hG, die die beiden (heinufer miteinander 2erbindet; sie ist 1to4 

an der gtelle einer alteren, ebenfalls holzernen und gede;kten, aber niedrigeren 

Brii;ke erri;htet worden32. 8b dieser —ustand au;h fur die s5ate Latenezeit 

zutrifft, laBt si;h kaum si;her beurteilen; aber wenigstens bei hohem 

Wasserstand wird ein pberNueren des gtromes bier ohne Boot au;h damals 

ni;ht mogli;h gewesen sein33. mine tahre diirfte denn au;h fur die damaligen 

jerhaltnisse dur;haus geniigt haben; ihre Bedeutung ist wohl darin zu su;hen, 

daB sie - stromaufwarts gesehen - die letzte Mogli;hkeit 2or dem (heinfall bot, 

den gtrom zu uberNueren.

Abb. 1. (heinau, uanton —uri;h. Bronze. M, 2:3.

,ie na;hfolgend abgebildeten tun de (eGGbt2--;trITbt2l-25n stammen alle 

aus der g5atlatenesiedlung sudbstli;h des Walles ,,g;hanzG bei Altenburg, 

also aus dem Berei;h der uiesgrube Altenburger. ,er bis 1964 2erzei;hnete 

Bestand an tibeln bzw. tibelfragmenten ist mit 31 mbem5laren (eGGbt2-,; 

rITbt2l, 2J34 ni;ht allzu groB, enthalt aber bemerkenswerte tormen. pnter den 

Bronzefibeln sind zuna;hst se;hs lauheimer tibeln (eGGbt2,tu-a2n zu nennen. 

,ie eng 2erwandte Bronzefibel na;h g5atlatenes;hema eGGbt2,al hat einen in 

kleine gtiitzbalken auslaufenden uo5f35; die glei;he mrs;heinung ist bei dem

32 tietz a.a.8. vAnm. 1m 36t.

33 8b mit umfangrei;herer tluBs;hiffahrt auf dem -o;hrhein unterhalb des (heinfalls 

gere;hnet werden darf, ist eine andere trage. jor dem Ban des uraftwerkes (heinau 2erkehrten 

dort no;h gelegentli;h, wie i;h selbst beoba;htet habe, fla;hgehende tluBboote, sogenannte Weid- 

linge. Angesi;hts der zahlrei;hen gtroms;hnellen des -o;hrheingebietes darf man jedo;h mit um- 

fangrei;hem Giiter2erkehr zu Wasser in 2orromis;her —eit kaum re;hnen. Als einzige e;hte turt 

am -o;hrhein gilt der uadelburger Laufen bei —urza;h vuanton Aargaum, 2gl. dazu t. gtaehelin, 

,ie g;hweiz in romis;her —eit3 v194tm 52 Anm. 5 mit la;hweisen, ferner 1t2 ff. zum romis;hen 

Tenedo-—urza;h und den Brii;ken. Gemessen an diesem si;her s;hon in 2orges;hi;htli;her —eit 

wi;htigen (heinubergang hat die fiber  set zmogli;hkeit bei Altenburg-(heinau do;h wohl ge- 

ringeren (ang gehabt.

34 ,azudieBronzefibel 2omTc5us AImgren65, Bad. tundber. 19,1951,16t mit Taf. 31, A3.

35 min fast identis;hes mbem5lar liegt 2or 2on der mngehalbinsel bei Bern, Jahrb. g;hweiz. 

Ges. f. prges;h. 34, 1943 Taf. 9, 15; die dort in der Legende gegebene Bezei;hnung egtabioG ist 

na;h freundli;her Mitteilung 2on trau ,r. m. mttlinger, —uri;h, irrig.
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Abb. 2. Altenburg, Ldkr. Waldshut. 1-13 Bronze. M. 2:3.
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Abb. 3. Altenburg, Ldkr. Waldshut. 1-5 misen. M. 2:3.
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Abb. 4. Altenburg, Ldkr. Waldshut. 1-12 misen. M. 2:3.
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tragment eGGbt2,t, zu beoba;hten36. ,as Bru;hstii;k einer Bronzefibel 2om 

Tc5us Cenisola3d (eGGbt2,tl;trITbt2l,t2n hat in guddeuts;hland Gegenstii;ke bis- 

her nur in uarlstein bei (ei;henhall3t. ,er Tc5us Almgren 65 39 ist, gelegent- 

li;h 2ariierend, mit zwei bronzenen {eGGbt2,a und Anm. 34m und 2ier eisernen 

mbem5laren (eGGbtl,tabtlbt,;t,,taan 2ertreten. —u den Ausgangsformen der kaiser - 

zeitli;hen ,,kraftig 5rofiliertenG tibeln im weiteren ginne wird man au;h die 

Bronzefibel eGGbt2,t2 zu re;hnen haben. —wei eiserne tibeln (eGGbtl,2b5n mit 

gekni;ktem Biigel und Biigelkno5f erinnern an die sogenannte ,,gekni;kte 

g5atlatenefibeT£ vuostrzewski jariante um4o, die zuletzt (. -a;hmann be- 

handelt hat41; bei der tibel eGGbtl,t2 ist der Ansatz der g5irale in den Biigel- 

ko5f eingenietet. pnter den restli;hen misenfibeln sind eine einfa;he tibel 

na;h g5atlatenes;hema mit oberer gehne (eGGbt,,dn, eine g;hiisselfibel (eGGbt,,-n, 

eine tibel mit kleinen gtiitzbalken (eGGbt,,a.n und sieben tibelbru;hstii;ke 

(eGGbt,,a-5bubt8n zu nennen, bei deren Mehrzahl die kraftige Wolbung des 

Biigelko5fes auffallt; wie eGGbt,,a zeigt, diirften sie im tuB dem g5atlateneF

s;hema folgen. ,as tragment eGGbt,,ta2 wird ein -albfabrikat sein; bemer- 

kenswert ers;heint der ges;hlossene ladelhalter, der sonst unter den Alten- 

burger tibeln ni;ht na;hweisbar ist, fur das fertige gtu;k aber ni;ht 2erbind- 

li;h zu sein brau;ht.

Im Gegensatz zu den tibeln kbnnen die iibrigen Me tall fun de hier nur 

in einer Auswahl 2orgelegt werden; der ni;ht behandelte (est besteht aus 

einigen eisernen Geraten und tragmenten, die ni;ht mehr bestimmbar sind. - 

,er Bronzefingerring eGGbt5,ta enthalt eine Gemme aus Bergkristall mit einer 

mannli;hen Biiste en fa;e (rITbt2l,tanb ,er Gegenstand eGGbt5,t2 ist in glei;her 

oder ahnli;her torm - oft als ,,ladeletuiG bezei;hnet, wo hl eher zum Pferde- 

oder Wagenges;hirr gehbrend — weithin in s5atlatenezeitli;hem —usammenhang 

na;hweisbar42. ,ie ,aumen5latte eGGbt5,tl und der -enkel eGGbt5,t,: stammen 

2on einem oder mehreren BronzegefaBen, die (. Christlein kurzli;h auss;hlieB- 

li;h als giebe 2ermutli;h oberitalis;her -erkunft bestimmen zu kbnnen 

glaubte44. ,er unauf eGGbt5,t5 konnte als Griffabs;hluB eines Gerates, 2iellei;ht 

au;h als 8rtband einer ,ol;hs;heide gedient haben.

36 Wel;her tibelform dieses tragment zuzure;hnen ist, muB often bleiben. ,enkbar wenn 

ni;ht wahrs;heinli;h ist au;h eine sogenannte eges;hweifteG tibel im ginne 2on Almgren 1t.

3d go benannt 2on J. Werner, Jahrb. (G—M. 2, 1955, 1to mit uarte 1.

3t Auhj. 5 v1911m Taf. 63, 1144. - ,er na;hste tund im Westen liegt aus Besangon 2or: 

L. Lerat, Catalogue des Colle;tions ar;heologiNues de Besangon II. Les fibules gallo-romaines. 

Annales litteraires de 1’pni2ersite de Besangon, 2e gerie 3, 1 v1956m 1o lr. 6t mit Taf. 2.

39 o. Almgren, gtudien uber lordeuro5ais;he tibelformen2 v1923m Taf. 4, 65.

4o J. uostrzewski, ,ie ostgermanis;he uultur der g5atlatenezeit 1 v1919m 35 Abb. 21.

41 41. Ber. (Gu. 196o v1961m 29f., 2gl. au;h im (egister g. 266 mit weiteren jerweisen.

42 jgl. z. B. J. ,e;helette, Manuel d’ar;heologie 2, 3 v1914m 129o Abb. 559.

43 G. uraft hat dieses mbem5lar s;hon erwahnt Bad. tundber. II 1929-1932, 265.

44 gaalburg-Jahrb. 21, 1963/64, 16ff., unsere eGGbt5,t, dort in der Liste lr. 1. - gelbst wenn 

es si;h ni;ht dur;hweg um giebe gehandelt haben sollte, was si;h infolge des mrhaltungszustandes 

2ieler tunde ni;ht si;her beurteilen laBt, s;heint es mir na;h den Ausfiihrungen 2on Christlein 

do;h gewiB, daB die GefaBe aus 8beritalien stammten und im —usammenhang mit dem Wein- 

handel im5ortiert wurden.



Germania 44/1966 Tafel 23

2

lb

Altenburg, Ldkr. Waldshut.

1 Bergkristall. 2 Bronze. 1 a M. etwa 2:1; 1 b M. etwa 9:1; 2 M. 1:1.



Tafel 24 Germania 44/1966

Altenburg, Ldkr. Waldshut. 1-3 Ton. 1-2 M. 1:3; 3 M. etwa 1:2.
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Abb. 5b Altenburg, Ldkr. Waldshut. 1 Bronze und Bergkristall v2gl. rITbt2l,tanb 2 - d Bronze.

M. 2:3.
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,ie (iemenzunge eGGbt5,tu ist an ihrem unteren mnde bes;hadigt. ,ie 

Bru;hstelle labt no;h erkennen, dab einst ein kugelformiger unauf den Ab- 

s;hlub gebildet hat oder wenigstens bilden sollte, denn au;h ein Gubfehler ist 

denkbar. In der torm unters;heidet si;h dieses gtu;k deutli;h 2on den be- 

kannten ostkeltis;hen, 2ereinzelt bis na;h giidwestdeuts;hland streuenden 

s5atlatenezeitli;hen (iemenzungen 2om Tc5us gtradonitz45. ,agegen erinnert 

sie - besonders mit dem erganzt zu denkenden g;hlubkno5f - sehr an friih- 

kaiserzeitli;he (iemenzungen 2om -anges;hurz romis;her Legionssoldaten, 

die freili;h nur eine einfa;he —unge mit uram5en zur Befestigung am Leder 

besitzen46; so lange aber keine iiberzeugenden Gegenstii;ke aus latenezeit- 

li;hem, keltis;hem —usammenhang na;hzuweisen sind, darf man 2iellei;ht 

do;h daran denken, in unserer (iemenzunge einen alteren jorlaufer der oben 

genannten rbmis;hen gtii;ke 2or si;h zu haben.

,ie Bronzewaage eGGbt5,d besitzt an beiden mnden des Waagbalkens 

kleine lasen, die dazu dienten, die hangenden Arme in der -orizontalen zu 

fibieren, sie somit als jerlangerung des Waagbalkens zu gebrau;hen und auf 

diese Weise ein feineres Abwiegen zu gestatten. ms ist wohl kein —ufall, dab 

die Lange der hangenden Arme genau dem Abstand der Aufhangungs5unkte 

am Waagbalken ents5ri;ht; auf diese Weise war es mbgli;h, ein ,rittel oder 

das ,reifa;he eines gegebenen Gewi;hts zu ermitteln. Wie J. Werner iiber- 

zeugend gezeigt hat, gehbren sol;he teinwaagen in der g5atlatene- wie in der 

Merowingerzeit zum Instrumentarium des tagli;hen Gebrau;hs in denjenigen 

,,Geldlands;haftenG, in wel;hen keine einheitli;he Miinz5ragung 2orhanden 

war4d. —war sind aus der g5atlatenesiedlung 2on Altenburg bisher nur 2ier 

Miinzen - auss;hliebli;h Miinzen keltis;her Pragung4t - bekannt; dab man die

45 jgl. hierzu (. lierhaus, tundber. aus g;hwaben l.t. 14, 195d, 1oo ff.

46 giehe beis5ielsweise G. plbert, ,ie romis;hen ,onau-uastelle Aislingen und Burghofe. 

Limesfors;hungen 1 v1959m 69f. mit jerweisen und Taf. 1t, 1o vAislingen; silber5lattiertm; 

51, 5 vBurghofe; Bronzem; 62, 12 v(iBtissen; Bronzem, ferner -ofheim: Ann. jer. f. lassauis;he 

Altkde. 4o, 1912, 152 mit Taf. 12, 19 vgilberm. ,aB aus den alteren uastellen 2on —uri;h-Linden- 

hof, Basel-Munsterhugel und 8beraden, um nur drei Beis5iele zu nennen, keine (iemenzungen 

dieser Art bekannt sind, mo;hte i;h angesi;hts der sehr unglei;hmaBigen tundbestande ni;ht als 

Indiz fur ein s5ateres Aufkommen dieses (iemenzungentc5s ansehen.

4d gitz.-Ber. Bacer. Akad. d. Wiss., Phil.--ist. uI. 1954, -eft 1 5assim. pnsere Waage 

eGGbt5,td ers;heint dort g. 4o in Liste C unter lr. 5 mit der Angabe: eMus. treiburg i. Br. In2. 

441.G ,ie angegebene In2entarnummer ist jedo;h die Abbildungsnummer meiner ungedr. ,iss.: 

g5atkeltis;he tunde aus dem Badis;hen 8berland vTubingen 1952m; dasselbe gilt fur das ebenda 

unter lr. 6 genannte Waagenfragment aus Breisa;h--o;hstetten. 1954 war die Altenburger 

Waage eGGbt5,td im Mus. f. prges;h. treiburg i. Br. unter der In2.-lr. P 3d/21 a gefiihrt; in- 

zwis;hen wurde dieses tundstii;k an das 8rtsmuseum Waldshut abgegeben und dort neu in- 

2entarisiert unter der In2.-lr. Wavldshutm 41o. - —u der 2on Werner gegebenen Liste fiige i;h, 

ohne jollstandigkeit anzustreben, hinzu: 12. BaseLGasfabrik. m. Major, Gallis;he Ansiedelung 

mit Graberfeld bei Basel v194om 1dt Abb. t2, a. - 13. jerulamium. (.m.M. und T. j. Wheeler, 

jerulamium. (e5orts of the (esear;h Comm, of the go;. of AntiNu. of London 11 v1936m 1dd 

Abb. 24, 5.

4t Bes;hrieben bei u. Christ, Antike Miinzfunde giidwestdeuts;hlands. jestigia 3 v196om 

Teil 1, 61 f.; tM(,. II 2 lr. 22tt. ,ie dort unter den lummem 22t9 und 229o aufgefuhrten 

romis;hen Miinzen wurden ni;ht in der g5atlatenesiedlung gefunden, sondern stammen aus dem 

Berei;h des neolithis;hen Graberfeldes am eginkelosebu;kG vlr. 22t9, zur tundstelle 2gl. oben
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Abb. 6. Altenburg, Ldkr. Waldshut. Munzs;hmelzformen aus Ton. M. 1:1.
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(olle, die der Geldwirts;haft an diesem Platz zukam, glei;hwohl ni;ht unter- 

s;hatzen darf, zeigen drei Bru;hstu;ke 2on zwei Munzs;hmelzformenC C C C 49 aus 

graubraunem, gemagertem und si;htli;h dur;h -itze beans5ru;htem, jedo;h 

ni;ht si;her 5rimar gebranntem Ton (eGGbtdn, die in 2ielen minzelheiten mit 

den in Man;hing5o gefundenen tormen ubereinstimmen.

,ie ueramik aus der g5atlatenesiedlung 2on Altenburg ist auBerordent- 

li;h 2ielgestaltig. pnter der einheimis;hen Ware, die hier nur mit ganz wenigen 

gtu;ken 2orgefiihrt werden kann, treten GefaBe mit geglatteter oder 5olierter, 

grauer 8berfla;he, die zuweilen au;h Politur2erzierungen aufweist - tlas;hen 

und g;halen gegeniiber dem 8berrheingebiet zahlenmaBig etwas zuru;k. 

,ie zonal weiB und voderm rot bemalte Ware ist zwar gut 2ertreten, s;heint aber 

ebenfalls eher seltener zu sein als in Basel-Gasfabrik oder Breisa;h--o;hstetten. 

,ie in Basel-Gasfabrik so bemerkenswerte ri55en2erzierte Ware51 fehlt fast 

2bllig, dagegen finden si;h flas;henartige GefaBe mit 2ertikalem uammstri;h52 

mehrfa;h. pnter der groben Ware ist die am siidli;hen 8berrhein so gelaufige 

gtem5el-Grub;henware53 ausges5ro;hen selten und offensi;htli;h ersetzt dur;h 

eine Gattung mit uammstri;h-Grub;hen, wie sie in rITbt25,t2 ers;heint und 

wie sie in ganz ahnli;her Weise 2om Lindenhof in —uri;h54 bekannt ist. minige 

wenige Bru;hstu;ke stammen 2on uammstri;htb5fen baceris;her Art mit 

Gra5hitbeimengung im Ton. -aufiger sind dagegen To5fe mit 2erwandten 

Profilen, aber ohne Gra5hit, deren (ander gelegentli;h an die sogenannten 

,,Auerbergto5feG55 erinnern oder diesen do;h nahestehen, ohne jedo;h eine 

Wa;hsung bestimmter 8berfla;henteile erkennen zu lassen (eGGbtunb tur das 

siidwestdeuts;he g5atlatene-In2entar neu sind die beiden ,e;kel eGGbt8,t2bt5; 

rITbt2,,ta aus grauem Ton und das ,reifuBgefaB eGGbt8,td;trITbt2,,t2 mit zwei 

Bandera 2on horizontalem Wellenkammstri;h56, fur das es no;h einige andere 

Belege, aber nur in kleinen Bru;hstu;ken, aus unserer giedlung gibt.

Anm. 29m bzw. 2on ni;ht mehr genau bekannter tundstelle auf Gemarkung Altenburg vlr. 229om.

jgl. au;h t. Wielandt, Jahrb. f. lumism. u. Geldges;h. 14, 1964, 9t f. - ,ie tM(,. II 2 lr. 22tt

v1m als Potin bezei;hnete egeNuanerG-Munze vBad. tundber. 19, 1951, 169 Abb. 19m halte i;h

na;h Auto5sie fur gilber vMus. Waldshutm.

49 la;h den Ausfiihrungen 2on u. Castelin, Germania 3t, 196o, 32 ff. mo;hte i;h es fur si;her 

halten, daB wir es ni;ht mit GuBformen, sondern mit g;hmelzformen fur das genau abgewogene 

(ohmaterial zu tun haben. ,as 2on Castelin bes;hriebene g;hmelz2erfahren ist in der Le2ante 

no;h heute ubli;h.

5o Germania 35, 195d, 32 ff. Taf. d, 2: 1-5. leue Ausgrabungen in ,euts;hland v195tm 19d 

Abb. 19, 1-5.

t1 jgl. m. Major, Gallis;he Ansiedelung mit Graberfeld bei Basel v194om 91 Abb. 46, 5.

t2 Major a.a.8. Taf. 14, d.

t3 Major a.a.8. Taf. d. t.

54 m. jogt, ,er Lindenhof in —uri;h v194tm 16o Abb. 32, 14. 15; 165 Abb. 34, 9. 13; Taf. 35, 1. 

,ie Ware dieser gtii;ke ents5ri;ht, wie i;h mi;h dank der freundli;hen Genehmigung 2on -errn 

Professor ,r. m. jogt an den 8riginalen iiberzeugen konnte, mindestens zum Teil derjenigen der 

Altenburger tunde zum jerwe;hseln genau.

tt —usammenfassend neuerdings G. plbert, ,er Lorenzberg bei m5fa;h. Miin;hner Beitr. z. 

jor- u. triihges;h. 9 = jeroff. d. uommission z. mrfors;hg. d. s5atrom. (aetien 3 vm5fa;h IIIm 

v1965m tdff.; 2gl. dazu no;h unten g. 31o mit Anm. 111.

tt jgl. dazu jogt, Lindenhof vAnm. 54m 1d4 Abb. 3t, 1; Taf. 36, 1, dazu g. 1d5 mit weiteren 

jerweisen. In der torm etwas anders die enoris;henG ,reifuBs;halen 2on Weildorf--orafing
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3o2 tranz tis;her

,ie tragmente eines 5lattenartigen Tellers (eGGbt8,ta;trIjbt2,=,tl - liier ohne 

die (andstii;kem wurden zusammen in einer Grube gefunden, die auBerdem 

zahlrei;he g5atlatenekeramik und 2iele tragmente italis;her Am5horen 

vhier eGGbt-,tabt2bt5-ubt-btaln enthielt. ,er graue, fein ges;hlammte Ton besitzt 

eine dur;h obcdierenden Brand erzeugte rotli;he -aut; die 8berseite tragt 

einen diinnen, s;hmutzigbraunen Glanztonuberzug, die pnterseite ist tonF

grundig belassen und 2erstri;hen; bei den (andstii;ken ist der GlanztonF

uberzug weitgehend abgerieben. Auf der 8berseite sind geritzte, konzentris;he 

ureise und ein feines (ad;henmuster zur tiillung zweier —onen angebra;ht. 

mine Bohrung nahe dem Mittel5unkt und zwei Bohrld;her an den auBeren 

(andern der groBten Bru;hstii;ke 2erraten eine antike tli;kung, mit der wohl 

au;h eine Abs5litterung auf der pnterseite nahe dem Mittel5unkt zusammen- 

hangt. Auf Grund der zusammen5assenden (andstii;ke laBt si;h der auBere 

,ur;hmesser der Platte mit rund 3d,5 ;m bestimmen. Wahrend die Ware beim 

ersten Anbli;k an eine Art gigillata-Imitation denken laBt5d, lehren die formalen 

minzelheiten ras;h, daB nur ein Ges;hirr in trage kommen kann, das alter ist 

als das gigillata-ger2i;e la5t. ,amit wird unser Bli;k auf die sogenannte ;am- 

5anis;he Ware gelenkt59, die au;h in Man;hing6o 2ertreten ist und neuerdings 

in Y2erdon am leuenburger gee in s5atlatenezeitli;hem —usammenhang an- 

getroffen wurde61. pnser gtu;k diirfte der torm na;h eine 5atera sein, die dem 

2on l. Lamboglia als ,,forma dG der ;am5anis;hen Ware bezei;hneten Tc5us62 

iibrigens au;h in der GroBe ents5ri;ht; diese torm ers;heint in Albintimilium 

in g;hi;ht jIA63 und diirfte, au;h na;h den Anhalts5unkten in Cosa64, ungefahr 

in den —eitraum zwis;hen 1oo und 2o 2. Chr. zu datieren sein65. tlatten dieser 

torm s;heinen, in dieser Periode ni;ht weiter iiberras;hend, weit 2erbreitet 

gewesen zu sein66. pnser gtii;k laBt si;h mit keiner der 2on l. Lamboglia 

vLdkr. Laufenm Bacer. jorges;hi;htsbl. 29, 1964, 122 Abb. 1, 6; 129 Abb. 3, t; 13t Abb. 6, 2. 3; 

Taf. d. - Bei einer ,ur;hsi;ht der 2on p. (uoff, Jahrb. g;hweiz. Ges. f. prges;h. 51, 1964, 4d ff. 

5ublizierten tunde aus der g5atlatene-gtation 2on Marthalen vuanton —uri;hm stellte i;h fest, 

daB die dort g. 6o Abb. 13, 15 wiedergegebene g;herbe um 1to{ zu drehen ist: sie stammt 2on 

einem ,e;kel unserer Art, oben eGGbt8,t2bt5;trITbt2,,ab

6d Grundlegend hierzu W. ,ra;k, ,ie hel2etis;he Terra gigillata-Imitation des 1. Jahr- 

hunderts n. Chr. g;hr. d. Instituts f. pr- u. triihges;h. d. g;hweiz 2 v1945m 5assim.

5t ,azu jogt, Lindenhof vAnm. 54m 15of. (. tellmann, Basel in romis;her —eit. Monogr. z. 

pr- u. triihges;h. d. g;hweiz 1o v1955m t9. G. plbert, ,ie romis;he ueramik aus dem Legions- 

lager Augsburg-8berhausen. Materialh. z. Bacer. jorges;h. 14 v196om l8ff. plbert, m5fa;h vAnm. 

55m 51 f. t3.

59 ,en ersten -inweis 2erdanke i;h -errn Prof. ,r. (. lierhaus, treiburg i. Br.

6o jgl. W. uramer, Germania 4o, 1962, 311 Anm. 62.

61 Jahrb. g;hweiz. Ges. f. prges;h. 51, 1964, 1o6 mit Abb. 46, 1.

62 jgl. Atti del 1{ Congresso Internazionale di gtudi Liguri v1952m 14o. 14t mit Abb. etorma 

dG, die groBen ,imensionen dieser torm - ,ur;hmesser um 4o ;m - dort ausdrii;kli;h erwahnt.

63 l. Lamboglia, Gli g;a2i di Albintimilium v195om 9t Abb. 4t, 12.

64 jgl. ,. M. Taclor, Cosa. Bla;k Glaze Potterc. Memoirs of the Ameri;an A;ademc in 

(ome 25 v195dm 122. 16d zu Taf. 34: , 5 ; III.

65 go l. Lamboglia, (i2ista di gtudi Liguri 1t, 1952, 161 Anm. 3; 2o, 1954, t5 ff.

66 I;h notiere hier einige mehr zufallige Lesefunde. Tusa vgizilienm: lot. g;a2i 1959, 316 

Abb. 23f; Athen: -es5eria 3, 1934, 433ff. Abb. 116: m 151, m 154 v2on -. A. Thom5son als 

5ergamenis;h bzw. asianis;h anges5ro;henm. jerwandte Ware, aber - soweit aus Abbildungen er-
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bes;hriebenen Cam5ana-Waren6 d si;her identifizieren. Alle Anzei;hen s5re;hen 

dafiir, dab wir es mit dem Produkt einer 2orlaufig ni;ht genauer lokalisier- 

baren, aber si;her siidli;h oder siidwestli;h der Al5en ansassigen WerkstattC C C C C 6d 6t 

zu tun haben, der die Te;hniken des Glanztoniiberzuges und der (ad;hen- 

2erzierung gelaufig waren, die aber in Tonaufbereitung und Brennte;hnik 

ni;ht ganz auf der -bhe ihrer —eit war. —ur s;harferen ,atierung und Pro- 

2enienzbestimmung unseres gtii;kes laBt si;h jedo;h aus sol;hen Beoba;htun- 

gen ni;hts gewinnen.

Italis;he Am5horen sind in Altenburg etwa so zahlrei;h wie, 2erglei;hs- 

weise gere;hnet, in Basel-Gasfabrik. mine Auswahl der (andstii;ke bieten 

eGGbt8,tlbt,;t-,a-a,, wel;he zuglei;h die gauze in Altenburg 2ertretene jaria- 

tionsbreite der (andbildung re5rasentieren. ,ie Bru;hstii;ke sind teils rbtli;h- 

tongrundig (eGGbt8,t,;t-,a-,btdba.btaan, teils mit einem diinnen weiBen oder weiB- 

li;hen pberzug 2ersehen, der in der (egel nur auBen, nur einmal (eGGbt8,,n 

auss;hlieBli;h innen aufgetragen ist. 8b diese unters;hiedli;he 8berfla;hen- 

behandlung mit dem jerwendungszwe;k - etwa mit dem tiillungsmaterial - 

zusammenhangt oder nur 2ers;hiedene Werkstatten widers5iegelt, ob 2iellei;ht 

beide taktoren glei;hzeitig wirksam sind, laBt si;h zur —eit no;h ni;ht ent- 

s;heiden. la;h der auf einer 2orsi;htig auswertenden pntersu;hung 2on

l. Lamboglia69 fuBenden s;hematis;hen Gliederung dieser Am5horen dur;h

8. penzedo hatten wir in Altenburg alle gtadien der (andbildung 2om mnde 

des 2. Jahrhunderts 2. Chr. bis in ,,na;h;aesaris;he —eitG hinein 2or uns. ,ie 

bere;htigte uritik, die m. mttlinger an penzes s;hematis;her minteilung geiibt 

hatd1, warnt uns jedo;h da2or, diese Gliederung zu 5raziser ,atierung 2er- 

wenden zu wollen. Immerhin ist es wahrs;heinli;h, daB die in Altenburg 

gefundenen Am5horen keinem ganz kurzen —eitraum — etwa einem oder 

au;h zwei Jahrzehnten - angehdren, sondern si;h uber eine langere g5anne 

2erteilen; genauer abs;hatzen laBt sie si;h aber zur —eit ni;ht. - Am5horen- 

stem5el sind ausges5ro;hen selten. jon zwei 2or dem uriege gefundenen, in- 

zwis;hen 2ers;hollenen gtem5ein liegen weder —ei;hnungen no;h totografien 

2ord2. —wei weitere, na;h 1955 gefundene Am5horenstem5el seien hier in 

eGGbt8,tl und rITbt25,ta zur ,iskussion gestellt.

si;htli;h - keine identis;hen gtii;ke gibt es 2om Magdalensberg in uarnten: A. Bru;kner, CarinF

thia I 163, 1963, 2t1 ff. pn5ubliziert geblieben ist leider die ;am5anis;he Ware 2on Pollentia auf

Mallor;a, siehe M. jegas, Bonner Jahrb. 163, 1963, 2d5 ff. - lo;h ni;ht zugangli;h war mir

J.-P. Morel, CeramiNue a 2ernis noir du torum (omain et du Palatin. Melanges d’ar;heologie

et d’histoire, su55lement 3 v1965m.

6d Atti vAnm. 62m 139 ff.

6t m. mttlinger und A. uasser haben fur die in Y2erdon gefundene ;am5anis;he ueramik 

gallis;he Pro2enienz 2ermutet, siehe Jahrb. g;hweiz. Ges. f. prges;h. 51, 1964, 1o6.

69 (i2ista di gtudi Liguri 21, 1955, 241 ff.

do penze, truhrdmis;he Am5horen als —eitmarken im g5atlatene v195tm.

d1 Germania 3t, 196o, 44off.

d2 Bad. tundber. II 1929-1932, 3d5f. Germania 15, 1931, 2d6. - -err Prof. ,r. (. lierhaus, 

treiburg i. Br., mit dem i;h wahrend der Abfassung meiner ,issertation haufig diskutieren konnte, 

hat mi;h fiber die mbistenz dieser beiden gtem5el s;hon 2or 1952 informiert; er hatte si;h etwa 

1939/4o im Auftrage G. urafts mit ihnen bes;haftigt, ohne aber die —eit zu finden, um zu einem

m83
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3o6 tranz tis;her

Abs;hlieBend ist no;h zu bemerken, dab aus dem Berei;h der hier be- 

s5ro;henen giedlung 2on Altenburg keine merkli;h alteren oder jiingeren, 

etwa in die romis;he uaiserzeit zu datierenden tunde 2orliegend3. Wir haben es 

also mit einer giedlung zu tun, deren ,atierung in die s5ate Latenezeit auBer 

trage steht. ,ie neuerdings dur;h die Ausgrabungen in Man;hingd4 und auf der 

mngehalbinsel bei Bernd5 - um nur diese beiden wi;htigeren pnternehmungen 

zu nennen -, ni;ht zuletzt au;h dur;h die weitraumige gtudie (. -a;hmannsd6 

angeregte ,iskussion uber die absoluten Ansatze dieser Periode hat indessen 

so di2ergierende mrgebnisse gezeitigtdd, daB diese ,efinition zu einer genaueren 

—eitbestimmung no;h ni;ht ausrei;ht. Wir miissen deshalb no;h kurz erortern, 

wie si;h die tunde 2on Altenburg zeitli;h zu den g5atlatene-tunden der nahe- 

ren und weiteren la;hbars;haft 2erhalten, wie sie mbgli;herweise absolut zu 

datieren sind und wie si;h s;hlieBli;h die Ges;hi;hte des 855idums 2on AltenF

burg-(heinau 2or dem -intergrund der romis;hen 8kku5ation in der g;hweiz 

2orstellen laBt.

Bei den Altenburger tibeln fallt zuna;hst auf, daB die fla;hen, draht- 

formigen tibeln na;h Mittellatene-g;hema ganz fehlen. ,iese tibeln, die all- 

gemein na;h (eine;ke LT C gesetzt werdendt, sind in Breisa;h--o;hstetten 

mit 2o mbem5larend9 und au;h in dem kleinen triedhof 2on Wels;hingen vLdkr. 

uonstanzmto 2ertreten; in Man;hing stellen sie mehr als die -alfte der bestimm-

greifbaren (esultat zu kommen. Briefli;h v5. 2. 1965m teilte er mir mit, er glaube si;h zu erinnern, 

daB wenigstens einer dieser gtem5el wenn ni;ht beide gmg oder gmgT gelautet hatten, also zu der 

bekannten, zuletzt zusammenfassend 2on M. P. Gonzalez gerrano, Ar;hi2o ms5anol de ArNueo- 

logia 33, 196o, 113 ff. referierten Gru55e der gestius-gtem5el gehore, 2on wel;hen 1doo gtii;ke in 

dem g;hiffsfund 2on Grand Congloue bei Marseille gezahlt wurden, 2gl. l. Lamboglia, (i2ista 

di gtudi Liguri 2d, 1961, 142 in der Legende zu Abb. 1, 4. ,a in BaseLGasfabrik ein gestius-gtemF

5el gefunden wurde v2gl. Major a.a.8. [Anm. 51] Taf. 4, 26m, ware ein glei;her gtem5el in AltenF

burg ni;ht weiter iiberras;hend.

d3 —u den romis;hen Miinzen 2on Altenburg siehe oben Anm. 4t. u. Christ erwahnt Antike 

Miinzfunde gudwestdeuts;hlands. jestigia 3 v196om Teil I, 62 einen ,,-a;ksilberfundG aus 

Grube 5o/3. Gemeint ist ein kleines tragment aus silbrig glanzendem Metall, das in den tund- 

akten als ,,-a;ksilberG bezei;hnet wurde vdana;h Bad. tundber. 19, 1951, 16tm, aber wahrs;hein- 

li;h moderner mntstehung ist.

d4 jgl. oben Anm. t.

d5 8ben Anm. 9.

d6 -a;hmann, ,ie Chronologi; der jiingeren 2orromis;hen misenzeit. gtudien zum gtand der 

tors;hung im nordli;hen Mitteleuro5a und in gkandina2ien. 41. Ber. (Gu. 196o v1961m Iff.

dd jgl. besonders W. uramer, Germania 4o, 1962, 3o4ff. -. Muller-Be;k, 43.-44. Ber. (Gu. 

1962-1963 v1964m 13dff. (. Christlein, Bacer. jorges;hi;htsbl. 29, 1964, 241 ff. P. Glusing, 8ffa 

21/22, 1964/65, dff. u. Motcko2a-gneidro2a, Berliner Jahrb. f. jor- u. truhges;h. 5, 1965, 1o3ff. 

—u friihen romis;hen tibeln 2gl. au;h G. uossa;k, Aus Bacerns truhzeit v1962m 125ff., zu ,a- 

tierungsfragen am pbergang zur romis;hen 8kku5ation in (aetien plbert, m5fa;h vAnm. 55m 92ff.

dt W. uramer, Germania 4o, 1962, 3o4ff. mit Abb. 1 vTabellem. ,ie weitraumigen Beziehun- 

gen dieses tibeltc5us habe i;h s;hon friiher zur ,atierung 2erwendet: tests;hr. P. Goessler v1954m 

35 ff. - ,aB tibeln na;h Mittellatenes;hema no;h in der romis;hen uaiserzeit auftreten, wird 

hierdur;h ni;ht beriihrt, weil diese s5ateren gtii;ke in der torm 2on unseren drahtfbrmigen tibeln 

deutli;h zu unters;heiden sind.

d9 t. tis;her, g5atkeltis;he tunde aus dem Badis;hen 8berland. pngedr. Phil.-,iss. 

Tubingen 1952, d5ff. mit Abb. 455-46t.

to jgl. tests;hr. P. Goessler v1954m 35 ff. mit Taf. 1d.
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baren tibelnt1. Ganz offensi;htli;h setzt also die Altenburger giedlung erst 

na;h dem mnde dieser gtufe, mithin s5ater als Breisa;h--o;hstetten und ManF

;hing ein. Gegen diesen s5aten Beginn konnte man alienfalls die beiden misen- 

fibeln eGGbtl,t2bt5 anfuhren, weil ihre jerwandte, die sog. ,,gekni;kte g5at- 

latenefibelG vuostrzewski jariante um, in Mitteldeuts;hland und im ostli;hen 

Mitteleuro5a alter ist als die dort freili;h s5arli;hen jorkommen der lauF

heimer tibelt2; angesi;hts der raumli;hen Isolierung, in der si;h die beiden 

Altenburger tibeln hier befinden, wird man jedo;h das Ausbleiben der draht- 

formigen tibeln na;h Mittellatenes;hema fur ;hronologis;h 2erbindli;her hal- 

ten mussen. ,ie in Altenburg 2erhaltnismaBig seltene lauheimer tibelt3 da- 

gegen, die die zweite, 2on W. uramer als LT,1 bezei;hnete g;hluB5hase 2on 

Man;hing ;harakterisiertt4, ist in zahlrei;hen tundstellen des -o;hrhein- 

gebietest5, 2or allem in Basel-Gasfabrikt6 und Breisa;h--o;hstettentd, aber 

au;h unter den g5atlatenefunden 2on -ufingentt belegt. ,er Beginn der AltenF

burger giedlung muB also s5atestens innerhalb des zeitli;hen Geltungsberei;hs 

dieser weit2erbreiteten tibelform liegen. ,ie g;husselfibel eGGbt,,t- und die in 

Altenburg mehrfa;h belegte tibel Almgren 65 sind au;h in Man;hing 2er- 

tretent9, fehlen aber sonst im -o;hrheingebiet 2bllig. ,a die offensi;htli;h in

t1 Germania 4o, 1962, 3o4.

t2 go (. -a;hmann, 41. Ber. (Gu. 196o v1961m 235 ff. mit Taf. 1.

t3 ,azu ausfuhrli;h J. Werner, Jahrb. (G—M. 2, 1955, 1doff., ferner die in Anm. dd zitierten 

Arbeiten 2on -. Muller-Be;k, (. Christlein und P. Glusing.

t4 Germania 4o, 1962, 3o6ff. mit Abb. 1.

t5 gissa;h-Briihl: Jahrb. g;hweiz. Ges. f. prges;h. 29, 193d, dd; 34, 1943, 14t mit Anm. 65. 

Marthalen: Jahrb. g;hweiz. Ges. f. prges;h. 51, 1964, 59 Abb. 11, 16. jindonissa: -. (. Wiede- 

mer, Germania 41, 1963, 2d4 mit la;hweisen. P. (e2ellio hat unter dem Material aus dem 8st- 

teil des g;hutthiigels s5atlatenezeitli;he Glattmusterware gesehen, 2gl. Germania 11, 192d, 119 

und Bad. tundber. II 1929-1932, 351; ahnli;h, aber weniger genau auBert si;h (. Laur-Belart, 

Anz. f. g;hweiz. Altkde. l.t. 34, 1932, 1o3. - trau ,r. mttlinger, —uri;h, teilte mir freundli;her- 

weise mit, daB sie aus jindonissa keine e;hte g5atlatenekeramik kenne, die si;h etwa mit Basel- 

Gasfabrik oder ahnli;h datierten tunden 2erglei;hen lasse; die 2on (e2ellio erwahnten Glatt- 

2erzierungen befanden si;h auf ;laudis;her bis fla2is;her ligra-Ware.

t6 Major a.a.8. vAnm. 51m 116 Abb. 52, 1; 153 Abb. do, 1.2; 1d6f. Abb. t1, a. b. d van- 

gebli;h sieben mbem5larem. Jahrb. g;hweiz. Ges. f. prges;h. 32, 194o/41, 96 f. vzwei mbem5larem; 

49, 1962, 52 vmehrere mbem5larem; 51, 1964, 1o4 vdrei mbem5lare in tragmentenm.

td tis;her, g5atkelt. tunde vAnm. d9m d9: 14 mbem5lare.

tt Germania 11, 192d, 115f. Abb. 6, 2; 8(L. B j 2 lr. 62a, Taf. 1o, 6. Auf Grund der Be- 

fundbes;hreibungen 2on P. (e2ellio und unter dem mindru;k der damals geltenden Auffassung 

2on der ;hronologis;hen Position der lauheimer tibel habe i;h friiher die g5atlatenefunde 2on 

-ufingen fur ni;ht 2on dem romis;hen uastell trennbar gehalten, 2gl. tis;her, g5atkelt. tunde 

vAnm. d9m 11dff., auszugsweise zitiert 2on Ph.tiltzinger, Bonner Jahrb. 15d, 195d, 2o9ff., und bin 

darin (e2ellios letzter Meinung gefolgt. ,iese Ansi;ht ist oft und mit (e;ht bestritten worden, 

so 2on m. jogt, Anz. f. g;hweiz. Altkde. l.t. 33, 1931, 4df.; (. lierhaus, Bad. tundber. 2o, 

1956, 121 Anm. 16 und tundber. aus g;hwaben l.t. 14, 195d, 1o6 Anm. 4o; G. plbert, Aislingen- 

Burghofe vAnm. 46m 43 Anm. 5 mit weiteren -inweisen. ,aB diese tunde 2on dem romis;hen 

uastell getrennt werden mussen, ist offensi;htli;h, 2gl. s;hon meine kurze Bemerkung Bonner 

Jahrb. 161, 1961, 5o2.

t9 AntiNuitc 34, 196o, 191 ff. Abb. 5, 6; Germania 4o, 1962, 3o6 Abb. 1 vAlmgren 65; na;h 

freundli;her Mitteilung 2on -errn Professor ,r. W. uramer gibt es in Man;hing mehrere mbemF

5larem; 313 Abb. 2, 3 vg;husselfibel aus gilberm.



3ot tranz tis;her

8beritalien beheimatete9o tibel Almgren 65, die mit dem 2on J. Werner zu- 

sammenfassend behandelten Bronzeges;hirr der g5atlatenezeit91 in Aclesford92 

und im Graberfeld 2on Idria bei Ba;a93 2erknii5ft ist94, zuweilen bis weit in 

den keltis;h-germanis;hen lorden streut95, mo;hte man ihr Ausbleiben in 

Basel-Gasfabrik und Breisa;h--o;hstetten so deuten, dab sie n ord] i;h der 

Al5en erst gegen mnde der Laufzeit der lauheimer tibel ers;heint; ist das 

ri;htig, dann enden Altenburg und Man;hing s5ater als Basel-Gasfabrik und 

Breisa;h--o;hstetten. gi;herer konnten wir dariiber urteilen, wenn wir wiib- 

ten, ob das tragment eGGbt2,t, wirkli;h zu einer ,,ges;hweiften tibelG erganzt 

werden darf, die die 2on W. uramer na;h dem mnde 2on Man;hing angesetzte 

gtufe LT,296 mit den Grabern 2on uronwinkl9d und pttenhofen9t bezei;hnet. 

Immerhin sei darauf hingewiesen, dab wir uns trotz der ,,ges;hweiften tibelG 

2on jindonissa" und zweier mbem5lare 2om Munsterhiigel in Basel, die man 

s;hwerli;h anders als' zu der fruhrbmis;hen Militarstation gehbrig inter -

9o Im ge5tember 1965 notierte i;h im Museo lazionale' Atestino in mste unter den zu- 

sammen ausgestellten tunden aus dem eTem5ietto di (ehtiaG 19 mbem5lare Almgren 65 valle 

mit offenem (ahmenfuB, darunter zwei groBe mbem5larem zusammen mit 1t tibeln 2om Tc5us 

Cenisola und se;hs g;hiisselfibeln, aus Grabern um mste no;hmals zwei tibeln Almgren 65. Aus 

8beritalien sind mir im iibrigen no;h zahlrei;he weitere tundorte dieses tibeltc5us bekannt, 2on 

8rna2asso abgesehen.

91 Bacer. jorges;hi;htsbl. 2o, 1954, 43 ff. Weiterfiihrende ,iskussionen siehe bei -. uiith- 

mann, Jahrb. (G—M. 5, 195t, 12off.; t. tis;her, ,er s5atlatenezeitli;he ,e5ot-tund 2on ua55el 

vur. gaulgaum. prkunden z. jor- u. triihges;h. aus gudwurttemb.--ohenzollern 1 v1959m 16ff.; 

G. plbert, Bacer. jorges;hi;htsbl. 25, 196o, 69 ff. - —wei weitere uannen des Tc5us uelheim mit 

gilensmaskenatta;hen aus dem 855idum la Lagaste v,e5. Audem siehe Cahiers tigures de Prehist. 

et d’Ar;h. 14, 1965, 53 Abb. 4.

92 Ar;haeologia 52, 1t9o, 3d6ff. Abb. 1t; 19.

93 Mitt. Prahist. uommission 1, 5 v19o1m 32tff. Abb. 153.

94 Aus Grab 5 2on Minusio-Cadra bei Lo;arno liegt ein silbernes mbem5lar mit gehnenhaken 

2or, 2gl. C. gimonett, Tessiner Graberfelder. Monogr. z. pr- u. triihges;h. d. g;hweiz 3 v1941m 

13tf. Abb. 119, 12 vs5ataugusteis;h, mit drei Miinzen, deren jiingste eine Augustus-Pragung istm. 

trau ,r. m. mttlinger, —uri;h, der i;h fur 2ielfa;he s;hriftli;he und miindli;he Auskiinfte zu 

groBem ,ank 2er5fli;htet bin, ma;hte mi;h darauf aufmerksam, daB diese tibel einen 2ertikal- 

fla;hstehenden Biigel ahnli;h der Misober tibel hat vdazu zuletzt A. Cri2elli, Jahrb. g;hweiz. Ges. 

f. prges;h. 4d, 195t/59, p3ff.m.

9t jgl. zum Beis5iel Amrum: 8. 8lshausen, Arnrurn v192om 163 Abb. 93. (ondsen: g. Anger, 

,as Grabfeld zu (ondsen im ur. Graudenz v1t9om Taf. 13, 24. gietow, ur. (obel, Me;klenburg: 

A. 2. Muller, tormenkreise der alteren romis;hen uaiserzeit im (aum zwis;hen -a2elseen5latte 

und 8stsee. Berliner Beitr. z. jor- u. triihges;h. 1 v195dm t9 mit uarte 19. gtu5sk, ur. Mlawa, 

Polen: jaria ar;haeologi;a. tests;hr. W. pn2erzagt v1964m 159 mit Taf. 26a, 4. 5. tort -arrouard 

v;omm. gorel-Moussel, ,e5. mure-et-Loirem: gir Mortimer Wheeler und u. (i;hardson, -il]-torts 

of lorthern tran;e. (e5orts of the (esear;h Comm, of the go;. of AntiNu. of London 19 v195dm 

ttf. Abb. 25, A 6. Maiden Castle: (. m. M. Wheeler, Maiden Castle, ,orset. (e5orts of the (eF

sear;h Comm, of the go;. of AntiNu. of London 12 v1943m 259 Abb. t3, 9, u. a. m.

96 Germania 4o, 1962, 3ot ff.

9d Germania 3d, 1959, 14off.

9t Germania 3o, 1952, 33o ff. Taf. 2o, 12.

99 jindonissa - Museum Brugg vuanton Aargaum, In2.-lr. 194o:6 v8berfla;henfundm, 2gl. 

s;hon P. Glusing, 8ffa 21/22, 1964/65, 11 Anm. 39. -errn ,r. -. (. Wiedemer, Brugg, babe i;h 

fiir die mrlaubnis zu danken, diese tibel im 8riginal studieren zu diirfen.
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5retieren kann1oo, am (ande des jerbreitungsgebietes dieser torm bewegen1o1, 

so daB die ;hronologis;hen g;hlusse, die neuerdings in den uernlanden ihrer 

jerbreitnng gezogen wurden1o2, im -o;hrheingebiet und in der lords;hweiz 

ni;ht in 2ollem pmfang zuzutreffen brau;hen. tur die Bestimmung des mndF

datums 2on Altenburg s;heint mir denn au;h die ueramik mehr Aufs;hluB 

zu geben.

Wahrend die teinkeramik 2on Altenburg, besondets die bemalte Ware1o3, 

no;h ni;ht aufgearbeitet ist, glaube i;h aus einigen mrs;lieinungen der Grob- 

keramik s;hon jetzt wesentli;he Beoba;htungen mitteilen zu kbnnen. Wie wir 

oben g. 3oo s;hon bemerkt haben, dominiert bei der Altenburger Grobkeramik 

eine jerzierung, die statt der am siidli;hen 8berrhein, aber au;h no;h im 

g;hweizer Mittelland1o4 na;hweisbaren gtem5elgrub;hen mit dem uamm ein- 

gesto;hene oder mit kurzem, kraftigem horizontalem uammstri;h erzeugte 

Grub;hen fiihrt, als Beis5iel hier rIjbt25,t2b ,a diese jerzierung in der 8st- 

s;hweiz no;h mehrfa;h belegt werden kann1o5, liegt die jermutung nahe, daB 

wir es mit einer ungefahr glei;hzeitigen jariante der oberrheinis;hen gtem5el- 

griib;henware zu tun haben, die jedo;h eine andere jerbreitnng aufweist. Im 

Augenbli;k ist es offensi;htli;h no;h zu fruh, um hieriiber endgiiltig zu urteilen, 

weil die beiden jerzierungsarten nur im —usammenhang mit 2ielen anderen 

,ekorationsweisen betra;htet werden kbnnen, bei denen immer eine bstli;he 

jerbreitnng besonders 5lastis;her mlemente zu beoba;hten ist; 2iellei;ht wird 

die mngehalbinsel bei Bern mit ihrem umfangrei;hen Material, aus dem kiirz- 

li;h einige Proben 2erbffentli;ht wurden1o6, weiteren Aufs;hluB bringen. In 

unserem —usammenhang s;heint mir dagegen wi;htig zu sein, daB die ober- 

rheinis;he gtem5elgrub;henware weder unter den friihrbmis;hen tunden 2om

1oo ,ie 2on Major a.a.8. vAnm. 51m 196 Anm. t angezeigten, 1t95 hinter dem ,omhof ge- 

fundenen tibeln v-ist. Mus. Basel In2.-lr. 1t95.1ota und bm. trau ,r. m. mttlinger, —uri;h, er- 

laubte mir freundli;herweise, ihre —ei;hnungen einzusehen und die teststellung zu 2eroffent- 

li;hen, daB diese tibeln in alien minzelheiten der s;hon 2on Major zitierten tibel 2on der Gurina 

bei J. ,e;helette, Manuel d’ar;heologie 2, 3 v1914m 125d Abb. 53d, 3 vno;hmals abgebildet 2on 

-. Muller-uar5e,' Carinthia I 141, 1951, 649 Abb. 13, 4m ents5re;hen.

1o1 ,ieser Gesi;hts5unkt s;heint mir in den Arbeiten 2on (. Christlein und P. Glusing v2gl. 

oben Anm. ddm etwas zu kurz zu kommen. mr hat besonderes Gewi;ht in der g;hweiz, wie mir 

trau ,r. m. mttlinger, —uri;h, auf Grund ihrer umfassenden Materialsammlung bestatigt hat.

1o2 jgl. die Arbeiten 2on (. Christlein und P. Glusing vAnm. ddm und die ebendort zitierte 

Abhandlung 2on u. Motcko2a-gneidro2a, ausgehend 2on der gtudie (. -a;hmanns vAnm. d6m.

1o3 jgl. dazu die Arbeiten 2on t. Maier, Germania 39, 1961, 36off.; 41, 1963, 259ff.; -elF

2etia AntiNua. tests;hr. m. jogt v1966m 159ff.

1o4 Affoltern am Albis, uanton —uri;h: Jahrb. g;hweiz. Ges. f. prges;h. 4d, 195t/59, 1d6 

Abb. 29.

1o5 g;hanis-Gasterholz: Jahrb. g;hweiz. Ges. f. prges;h. 43, 1953, 91 Abb. 23, 4.5; (or- 

s;ha;herberg-8bere Burg: ebd. 122 Abb. 31,6. - In Wiirttemberg ist diese jerzierungsart ni;ht 

selten, au;h in den jiere;ks;hanzen 2ertreten. Als Beis5iel nenne i;h hier nur Bissingen, ur. 

lurtingen: -. —iirn, ,ie 2or- und friihges;h. Gelandedenkmale u. d. mittelalterl. Burgstellen 

d. gtadtkreises gtuttgart u. d. ureise Boblingen, mBlingen und lurtingen. jeroff. d. gtaatl. Amtes 

f. ,enkmal5fl. gtuttgart, (eihe A -eft 1 v1956m 29 lr. 3 mit Taf. 1o, 9. - jgl. au;h P. (eine;ke, 

Germania 29, 1951, 266.

1o6 Jahrb. g;hweiz. Ges. f. prges;h. 4t, 196o/61, 135 Abb. 19; 43.-44. Ber. (Gu. 1962-1963 

v1964m 124 Abb. 12.
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Munsterhiigel in Basel no;h gar in Angst, die Altenburger uammgriib;hen- 

ware aber auf dem Lindenhof in —uri;h - und zwar in gelegentli;h identis;her 

Ma;hart - ers;heint1od. ,as ist kaum anders zu erklaren, als dab zwis;hen 

Altenburg und —uri;h-Lindenhof eine engere zeitli;he Beziehung bestand als 

zwis;hen BaseLGasfabrik und Breisa;h--o;hstetten einerseits und Basel- 

Munsterhiigel und Augst andererseits. Ahnli;h liegen die Binge bei den jor- 

laufern der ,,Auerbergto5feG. Aus Breisa;h--o;hstetten ist mir nur ein grbBerer 

g;herben mit wenigstens ahnli;hem Profil bekannt1ot, in BaseLGasfabrik und 

den ubrigen g5atlatenesiedlungen des -o;hrheingebietes fehlt diese torm 

meines Wissens bisher ganz; in Altenburg aber gibt es eine groBere —ahl 2on 

(ands;herben, deren Profile si ;h wenigstens teilweise mit den ,,Auerberg- 

to5fenG aus uem5ten1o9 und 2om Lorenzberg bei m5fa;h11o 2erglei;hen lassen 

und wie jorformen zu diesen aussehen (eGGbtunb ,arin drii;kt si;h zuna;hst die 

2iel engere raumli;he Beziehung Altenburgs zum 2indelikis;hen Gebiet (ae- 

tiens aus, als sie am 8berrhein je denkbar ware. Andererseits aber laBt si;h der 

mindru;k einer gewissen zeitli;hen lahe zu den erst in fruhrdmis;her —eit na;h- 

weisbaren ,,Auerbergtd5fenG in (aetien ni;ht unterdrii;kenC C 111. ,ie italis;hen 

Am5horen 2erraten im jerglei;h mit BaseLGasfabrik wiederum, daB Altenburg 

offenbar au;h jungere gtii;ke enthalt. jon grbBerem Gewi;ht s;heint mir je- 

do;h die Beoba;htung zu sein, daB die 2on m. jogt mit der Am5hore 2on WinF

;heringen112 2ergli;henen Am5horen 2on —uri;h-Lindenhof113 und Basel- 

Munsterhiigel114 in Altenburg ganz fehlen; hier s;heint also eine deutli;he —eit- 

grenze zu bestehen.

,ie angefiihrten Beoba;htungen fiihrten uns dazu, daB die giedlung bei 

Altenburg und damit wohl do;h das gesamte 855idum 2on Altenburg-(heinau 

zur —eit der lauheimer tibel, aber ni;ht unbedingt s;hon zu Anfang 2on deren 

Laufzeit erri;htet wurde. Gesteht man den pberlegungen, die -. Muller-Be;k 

auf Grund des Befundes auf der Berner mngehalbinsel angestellt hat115, einiges 

Gewi;ht zu, dann konnte man die Auffassung 2ertreten, daB das 855idum 2on 

Altenburg-(heinau erst na;h der (ii;kkehr der -el2etier 2on Bibra;te, also 

na;h dem Jahre 5t 2. Chr. angelegt wurde. ,a Caesar selbst sagt vb. G. 12t,3m, 

,,i5sos vs;. -el2etiosm o55ida 2i;osNue Nuos in;enderant restituere iussitG,

1od jgl. oben Anm. 54.

1ot tis;her, g5atkelt. tunde vAnm. d9m Abb. 41.

1o9 p. tis;her, Cambodunumfors;hungen 1953-11. Materialh. z. Bacer. jorges;h. 1o v195dm 

Taf. 1.

11o plbert, m5fa;h vAnm. 55m Taf. 1t.

111 8bglei;h die Altenburger GefaBe no;h alle, wie aus eGGbtu zu ersehen, die fur die g5at- 

latenekeramik ;harakteristis;he g;hulter aufweisen, die den eAuerbergt65fenG fehlt, s;heinen mir 

ihre (and5rofile darauf hinzuweisen, daB si;h die mntwi;klung der ,,Auerbergt65feG ni;ht so aus- 

s;hlieBli;h im inneral5inen Berei;h 2ollzogen hat, wie das die 2on plbert, m5fa;h vAnm. 55m td ff. 

2ertretene Arbeitshc5othese 2oraussetzt. Meines mra;htens kennen wir aber die einheimis;he 

ueramik aus der —eit des Legionslagers 2on Augsburg-8berhausen aus der —one nordwarts der 

Al5en no;h zu wenig, um ein si;heres prteil fallen zu konnen.

112 Trierer —eits;hr. 12, 193d, 4d Abb. 2, 1.

113 jogt, Lindenhof vAnm. 54m 163 Abb. 33, 3.

114 tellmann, Basel vin Anm. 5tm Taf. 6, 9; d, 14.

115 43.-44. Ber. (Gu. 1962-1963 v1964m 13dff.
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ware das ni;ht weiter erstaunli;h, zumal mindestens (heinau au;h na;h der 

kna55en Grenzbes;hreibung Caesars vb. G. I 2, 3-4m zum Gebiet der -el2etier 

gehorte.

tur das mnde des 855idums 2on Altenburg-(heinau gelten ganz ahnli;he 

pberlegungen wie fur Man;hing - freili;h mit einigen bezei;hnenden pnter- 

s;hieden. minmal diirfte die giedlung bei Altenburg bei weitem ni;ht so umfang- 

rei;h und bedeutend gewesen sein wie die innerhalb des 855idums 2on ManF

;hing. godann aber gibt es in Altenburg ni;ht wie in Man;hing Massen 2on 

teilweise zerbro;henen oder absi;htli;h unbrau;hbar gema;hten Waffen und 

sonstigem misengerat aller Art, aber au;h sonst keinerlei Anhalts5unkte dafiir, 

daB die giedlung im —uge einer uam5fhandlung zu Grunde ging116. ,ie ;hrono- 

logis;hen Indizien 2or allem der ueramik fiihrten uns in unmittelbare lahe der 

romis;hen Militarstation auf dem Lindenhof in —uri;h, deren Anlage mit dem 

Al5en- und (aeterfeldzug der Augustus-gtiefsohne Tiberius und ,rusus des 

Jahres 16/15 2. Chr. in —usammenhang gebra;ht wird11d. 1st also das 855idum 

2on Altenburg-(heinau im jerlauf dieser pnternehmung auf romis;hen Be- 

fehl oder ,ru;k geraumt worden= —war haben wir keinen konkreten Anhalts- 

5unkt fur die Anwesenheit romis;hen Militars in Altenburg, besonders keine 

arretinis;he gigillata11t, und die (iemenzunge eGGbt5, d in dieser (i;htung zu 

inter5retieren s;heint mir dur;haus 2erfiuht zu sein. Aber das bran;ht es in 

Altenburg wohl au;h kaum, denn das 855idum diirfte, wie die 2erglei;hsweise 

kleine giedlung zeigt, zu gering an Bedeutung gewesen sein, um eine un-

116 go zu Man;hing W. uramer, Germania 4o, 1962, 3ot ff. ,ies ist neuerdings wieder 2on 

plbert, m5fa;h vAnm. 55m 1o2 ff. unter Berufung auf die Bemerkungen 2on -. (. Wiedemer, 

Germania 41, 1963, 269 ff. bestritten worden. Wiedemer hat zwar, wie mir s;heint ni;ht ganz mit 

pnre;ht, da2or gewarnt, mens;hli;he gkelette oder gkeletteile s;hematis;h im ginne 2on uriegs- 

greueln zu inter5retieren. Angesi;hts eindeutiger -ieb2erletzungen, wie sie uramer 2on ManF

;hing beri;htet, heiBt es aber do;h wohl die gke5sis zu weit treiben, wenn man au;h hier s;hon die 

Mogli;hkeit einer sol;hen Inter5retation bestreitet. Was die 2on plbert, m5fa;h 1o5 mit Anm. 152 

beigezogenen gkelettfunde aus Breisa;h--o;hstetten angeht, so darf i;h darauf hinweisen, daB 

es in unmittelbarer la;hbars;haft einen kleinen triedhof der triihlatenezeit gibt, der zum Teil 

bei Anlage der g5atlatenesiedlung zerstort worden sein muB; wir haben daraus z. B. eine e;hte 

truhlatenefibel, au;h einiges keramis;hes Material zwis;hen den g5atlatenefunden. ,ie gkelettF

funde aus den Gruben der giedlung finden dadur;h eine einfa;he mrklarung. - Aber au;h die 

iibrigen Argumente plberts 2ermogen mi;h ni;ht zu iiberzeugen, daB Man;hing ni;ht etwa einer 

kriegeris;hen uatastro5he zum 85fer gefallen ist, sondern mogli;herweise friedli;h geraumt wurde. 

,er Befund s;heint mir no;h einen weiteren, bisher ni;ht bea;hteten Gesi;hts5unkt fur die 

Inter5retation uramers zu bieten. ,aB bei den Ausgrabungen no;h so zahlrei;he Waffen und 

sonstiges Gerat gefunden wurden, deutet darauf hin, daB die gieger erhebli;he Teile der Beute 

liegen lieBen und die umwohnende Be2olkerung, die man si;h ja do;h keineswegs als einfa;h 

eausgerottetG 2orstellen kann, aus wel;hen Griinden au;h immer ni;ht in der Lage war, den (est 

zu bergen; angesi;hts der notoris;hen tundleere - was Metall angeht - 2or- und friihges;hi;ht- 

li;her giedlungen ist das auffallend genug. ,as setzt beim gieger erhebli;he ,iszi5lin, bei der ein- 

heimis;hen Be2olkerung massi2e Angst 2oraus. ,arf man daran bei innerkeltis;hen Auseinander- 

setzungen denken, au;h bei einer Weihung der uriegsbeute=

11d jogt, Lindenhof vAnm. 54m 34f. —uletzt plbert, m5fa;h vAnm. 55m 96ff. mit weiteren 

la;hweisen.

11t Wie bes;heiden unsere mrwartungen in dieser Beziehung sein miissen, hat m. mttlinger 

gezeigt: Limes-gtudien. g;hr. d. Institutes f. pr- u. triihges;h. d. g;hweiz 14 v1959m 45ff., bes. 4t 

zu den gigillata-gtem5eln aus Basel, Augst und —uri;h.
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mittelbare militaris;he Auflassung notig gema;ht zu haben. ,eshalb ergibt 

au;b die —usammenstellung s5atlatenezeitli;her giedlungs5latze und augustei- 

s;her Militarstationen in der lords;hweiz, die -. (. Wiedemer gegeben hat119, 

keinen Aufs;hluB, wie G. plbert mit (e;ht betont hat12o. jon den ;hronologi- 

s;hen Anhalts5unkten aus, die die tunde bieten, ware die Auflassung des 

855idums 2on Altenburg-(heinau um 16/15 2. Chr. mbgli;h, historis;h immer- 

hin denkbar. Au;b in anderer Beziehung ers;heint dieses ,atum als das s5aF

teste, das no;h sinn2oll sein kbnnte. ,ie italis;hen mb5ortgiiter, die in AltenF

burg zu fassen sind, ma;hten na;h diesem —eit5unkt anderen Produkten 

Platz, der innerkeltis;he -andel, der ternhandel 2or allem, bra;h mit der testi- 

gung der romis;hen Militargrenze zusammen. ,er -andels5latz Altenburg 

muBte damit seine jerbindungswege, 2iellei;ht au;h sein -interland ein- 

biiBen121.

119 Germania 41, 1963, 2d3 Abb. 1.

12o plbert, m5fa;h vAnm. 55m 96 ff.

121 Wenn es ri;htig ist, daB Basel-Gasfabrik und Breisa;h--o;hstetten friiher enden als 

Altenburg, kbnnte man erwagen, ob ni;ht der ;am5anis;he Teller eGGbt8,a;trITbt2,,tl erst na;h 

diesem —eit5unkt na;h Altenburg gelangte, da wir in Basel bisher keinerlei Anzei;hen fur ;amF

5anis;he Ware kennen. gi;heres laBt si;h aus pnkenntnis der tatsa;hli;hen -andelswege ni;ht 

sagen, und die 2on (. Laur-Belart 2erfo;htene -c5othese, daB Basel-Gasfabrik bei der Griindung 

der Colonia (auri;a, deren genaue Lokalitat wir gar ni;ht kennen, im Jahre 44 2. Chr. nieder- 

gebrannt worden sei vpr-g;hweiz 6, 1942, 51 if.m, mb;hte i;h ni;ht zur Basis ;hronologis;her 

pberlegungen ma;hen. Immerhin s;heint es mir ni;ht ganz ausges;hlossen zu sein, dafi die - 

2erglei;hsweise gewiB bes;heidene - Blute des -andels5latzes in Altenburg erst na;h dem mnde 

2on Basel-Gasfabrik und Breisa;h--o;hstetten einsetzte. ,ie refugiale Lage des Platzes, weitab 

2on den groBen -andelsstraBen, die 2on (om si;her besonders aufmerksam beoba;htet wurden, 

kbnnte zu diesem Bild gut 5assen.

td6a—g6tWgma1WGmGuG4GaghdadGea(hhohdaeG4GtdWG6

jon Andreas Mo;sc, Buda5est

geit mugen Bormann 2or mehr als se;hzig Jahren die beiden ;arnuntini- 

s;hen Altare des CbtJulAuhtCItullAiuhtc4iouct4wtpwItAtFuw(AIiA?ntluhtw4tNMwtAA 

CMlMwAiAtpwAmAtpAlA 2erbffentli;ht und kommentiert hat1, wurde dieser ConF

du;tor immer wieder als Beweis fur die landwirts;haftli;he Betatigung der

1 ,er (bmis;he Limes in 8sterrei;h II v19o1m 142 ff. 2gl. CIL. Ill 14 3563a = ILg. 91o3,

hier lr. 1. - —usatzli;h zu den in der Germania gebrau;hli;hen gigeln werden im folgenden no;h 

2erwendet: ILg. vIns;ri5tiones Latinae sele;tae, ed. -. ,essau 1-3 [1t92-1916]m, tI(. vtontes 

Juris (omani Antejustiniani, in usum s;holarum edd. g. (i;;obono u. a. 1-32 [194o-1943]m, 

BGp. vAgc5tis;he prkunden aus den gtaatli;hen Museen zu Berlin. Grie;his;he prkunden 1-9 

[1t92-193d]m, P. Gen. lat. vLes 5a5crus de Gene2e, ed. J. li;ole 1-2 [1t96-19oo]m.




