
Bemerkungen zur raumlichen und zeitlichen Gruppierung 

der Funde im Oppidum von Manching

Von Werner Ernst Stockli, Mtinchen

W. Kramer hat schon 1957 angedeutet, daB sich gewisse Fundkategorien 

im Manchinger Oppidum horizontalstratigraphisch scheiden konnten1. Nach- 

dem F. Schubert in den Jahren 1965 bis 1967 im Zuge einer neu angelegten 

BundesstraBe eine breite Radialsondierung erschlossen hat2, sind Untersuchun- 

gen zur Verteilung chronologisch wichtiger Fundgruppen erfolgversprechend 

geworden3.

Ich gehe hier zunachst von den Fibeln aus. Die Grundlage ist eine Unter- 

teilung der Latene (LT)-Fibeln in die Stufen LT Cl, LT C2 und LT D, die ich 

anhand von Grabfunden definiere.

In Munsingen4 ergibt sich bei den Bronzefibeln vom Mittellatene-Schema 

(sie werden im weiteren MLT-Fibeln genannt) ein klares Bild. MLT-Fibeln mit 

langem FuB (Abb. 1,1) (ungefahr so lang wie der Biigel) in den Grabern 161, 164, 

166, 181, 184, 191 liegen alle nbrdlich von den Grabern 190 und 193, in denen 

MLT-Fibeln mit kurzem FuB (ungefahr halb so lang wie der Biigel oder noch 

kiirzer) (Abb. 1,3) vorkommen5. Die beiden Bronzefibeln von Grab 190 haben 

als weiteres Unterscheidungsmerkmal noch je eine breite Spirale. Daneben ent- 

spricht die Eisenfibel im Grab 190 in der Form der Bronzefibel von Grab 193 

(Abb. 1,3)6. Die Unterteilung der sonstigen Eisenfibeln ist in Munsingen etwas 

schwieriger: Die Graber siidlich von 190 und 193, die ich in LT C2 datiere, ent- 

hielten Eisenfibeln mit noch langem FuB, aber eine breite Spirale unterscheidet 

sie von den Eisenfibeln der alteren Graber: 168, 171, 175, 178, 180, 182, 183. 

Weiter haben die Eisenfibeln der LT C2-Graber einen asymmetrisch gewdlbten 

Biigel, der von der Spirale in schwacher Wolbung hochsteigt und hinter dem 

Befestigungsknopf des FuBes mit einem ziemlichen Knick beinahe senkrecht 

zum Nadelhalter absteigt (z.B. Grab 214, 592). Eisenfibeln der Stufe LT Cl 

haben dagegen einen symmetrisch geschwungenen Biigel. Solche Feinheiten 

lassen sich aber schlecht fiber grbBere Raume iibertragen, besonders bei Bruch- 

stiicken, wie sie normalerweise in Manching vorkommen. Falls wirklich solche

1 W. Kramer, Germania 35, 1957, 41; 40, 1962, 299.

2 Vorbericht: F. Schubert, Germania 50, 1972, llOff.

3 Die folgenden Ausfiihrungen sind im Zuge der Bearbeitung von Manchinger Keramik 

entstanden. Ich bin Herrn Prof. Kramer zu groBcrn Dank verpfiichtet, dab ich auch die Fibeln 

und andere Fundgruppen von Manching auf die hier interessierenden Fragen hin untersuchen 

konnte und die Resultate hier veroffentlichen darf.

4 F.R. Hodson, The La Tene Cemetery at Milnsingen-Rain. Acta Bernensia 5 (1968). Bei 

Hodson findet man auf den Tafeln die entsprechenden Graber leicht, weshalb ich auf Tafelzitate 

verzichte. Die hier vorgeschlagene Unterteilung von LT C entspricht ungefahr den Phasen U 

(LT Cl) und V (LT C2) bei Hodson (Taf. 123).

5 Ebd. 21.

6 Auch nach dem Graberfeld von Munsingen definiert J. Meduna LTC2: Germania 48, 

1970, 57 f.
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Abb. 1. Einige Typen von MLT-Fibeln.

Fibeln unter dem Manchinger Material sind, habe ich sie noch in die Stufe LT C1 

datiert. Ich beschranke mich darauf, das Kri terium der Lange des FuBes 

weiter zu verfolgen.

Sudlich der Alpen scheidet dieses Kriterium sehr klar; es handelt sich in 

der Mehrzahl um Eisenfibeln7. Im Mittelrheingebiet hat H. Polenz im Graber - 

feld von Dietzenbach LT C- und LT D-Graber unterschieden. Die LT C-Graber 

enthielten alle Fibeln mit kurzem FuB (wie z.B. Abb. 1,11), die er nach einem 

vorgangig groBraumigen Vergleich einer Stufe LT C2 zuweist. Wichtig ist fur

W.E. Stockli, Arch. Korrespondenzbl. 3, 1973, 203ff. Abb. 4.
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uns, daB auch im Mittelrheingebiet eine Unterteilung von LT 0 moglich ist8. 

MLT-Fibeln kommen auch in der Stufe LT D vor. Das Graberfeld von Dietzen- 

bach hat einige geliefert9. Sie haben alle eine untere Sehne und einen hoheren 

Biigel als die LT C2-Fibeln (Abb. 1,12.13). In LT D gibt es jedoch auch MLT- 

Fibeln mit oberer Sehne, aber breiter Spirale, und einem hohen, meist segment- 

formigen Biigel. Zweimal erscheinen solche Fibeln in Bad Nauheim, einmal 

zusammen mit Nauheimer Fibeln10. Am Siidrand der Alpen sind solche MLT- 

Fibeln mit hochgewolbtem Biigel sehr haufig. Im Graberfeld von Solduno 

wird ihre chronologische Stellung durch die Horizontalstratigraphie bestatigt* 11. 

In diese Entwicklung, bei der der Biigel immer starker aufgewblbt wird, 

gehbrt auch die Fibel Beltz Var. J12.

Eine Ubersicht iiber die chronologische Zuweisung verschiedener Fibel- 

typen gibt die Abb.l. Auf die Beziehungen zwischen den einzelnen Fibeltypen 

kann hier nicht eingegangen werden.

Nach den genannten Kriterien habe ich die MLT-Fibeln von Manching 

bestimmt und diejenigen der Stufen LT Cl und LT 02 kartiert (Abb. 2; 4)13. 

Auf Abb. 5 sind die Fibeln vom Spatlatene-Schema (sie werden im weiteren SLT- 

Fibeln genannt) kartiert. Vergleichen wir die Verbreitung der Fibeln von LT C1 

bis LT D14, so ist eine klare VergroBerung der Verbreitungsgebiete von der 

alteren in die jiingere Zeit beobachtbar. Um sich besser orientieren zu konnen, 

sind auf alien Karten wichtige Linien der einzelnen Bebauungskomplexe ein- 

getragen15. Bis auf eine Fibel wurden alle Cl-Fibeln nordlich der Linie a ge- 

funden. Bei den Grabungen von 1965-67 ist nur eine Cl-Fibel am nbrdlichsten 

Ende gefunden worden (Zone 4 auf Abb. 8). C2-Fibeln treten in alien Teilen der 

zentralen Grabungen auf; eine C2-Fibel stammt aus der ostlichen Flache 

(Koordinaten 900/+ 100). Bei der StraBengrabung sind die C2-Fibeln bis un- 

gefahr zur Ordinate dz 0 vertreten, das sind die Zonen 4, 5 und 6 (Abb. 8). Die 

SLT-Fibeln endlich sind in alien Teilen der Grabungsflachen vertreten bis zum 

auBersten Siidwestteil der Grabungen von 1965-67, der an den Wall angrenzt16.

8 H. Polenz, Mittel- und spatlatenezeitliche Brandgraber aus Dietzenbach, Landkreis Offen

bach am Main. Studien und Forschungen N.F. 4, 1971. LT C2-Graber von Dietzenbach: 5, 14, 16, 

31, 32, 33, 34, 37. Die Unterteilung von LT C in LT 01 und LT 02, wie sie Polenz vornimmt 

(ebd. 31 ff. und Anm. 39), entspricht ungefahr meinem Vorschlag, nur wiirde ich die Grenze zwi

schen LT 01 und LT 02 in den Kombinationstabellen (Abb. 58; 59) etwas friiher ansetzen.

9 Ebd. Abb. 41, 3; 44, 2; 46, 10.

10 H. Schonberger, Saalburg-Jahrb. 11, 1952 Taf. 3, 1. 26.

11 Stockli a.a.O. 203ff. Abb. 4. - N. Bantelmann (Germania 50, 1972, 98ff.) beschaftigt 

sich auch mit MLT-Fibeln der Stufen LT 02 und LT DI, nur ergibt sich einige Schwierigkeit, 

weil er Kostrzewski Var. A als typische Fibel fur LT 02 hinstellt; aber gerade Var. A eignet sich 

fur eine Einordnung schlecht, das zeigt schon der Vergleich zu derMLT-Fibel mit hochgewolbtem 

Biigel (ebd. Abb. 2, 14), die fur LT DI typisch ist: es sind kaum Unterschiede zu erkennen.

12 W. Kramer, Germania 30, 1952, 335ff.; J. Werner, Jahrb. RGZM. 2, 1955, 176f.

13 Auf alien Karten ist der Fundort der Objekte nur auf Schnittgenauigkeit eingetragen; 

Ausnahmen bilden Fundstiicke aus Gruben in der Nahe von Zonengrenzen, die ich nach der Lage 

der Grube eingetragen habe. Zur Schnitteinteilung vgl. Kramer und Schubert, Die Ausgrabungen 

in Manching 1955-1961. Die Ausgrabungen in Manching 1 (1970) Beilage 7.

14 Bronze- und Eisenfibeln wurden als chronologisch gleichwertig betrachtet.

15 Man vergleiche dazu am besten Schubert a.a.O. (Anm. 2) Beilage 4.

16 Unsere Beilage 1 vergleiche man mit Kramer und Schubert a.a.O. Beilage 9.
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DaB die SLT-Fibeln auch in den zentralen Grabungsflachen zahlreicher auf- 

treten, liegt wohl daran, daB Fibeln vom SLT-Schema auch an kleinen Bruch- 

stiicken erkannt werden kbnnen. Dagegen braucht man groBe Teile einer MLT- 

Fibel, um sie genauer (LT Cl, LT C2, LT D) zuweisen zu konnen.

MLT-Fibeln mit groBer FuBverzierung (Kugeln, Scheiben und ahnliches) 

(Abb. 1,1.8) sind hauptsachlich LT C1 zu datieren, wie ich aus den Graberfeldern 

von Munsingen und Solduno schlieBe. Die Kartierung dieser Fibelverzierungen 

zeigt in Manching eine Verbreitung nbrdlich der Linie a und in der Zone 4 wie 

die LT C 1-Fibeln (Abb. 3). Daneben erscheinen sie auch in den beiden ostlichen 

Flachen und ein Stuck sudlich der Linie b. Die einzelnen Punkte reprasentieren 

entweder LT C 1-Fibeln mit einer groBen FuBverzierung, die dann naturlich 

auch auf der Abb. 2 erscheinen, oder Bruchstticke des FibelfuBes mit einer 

groBen FuBverzierung. Der Punkt sudlich der Linie b, der lagemaBig aus dem 

Bahmen fallt, reprasentiert eine kleine gedriickte Fibel mit sehr breiter Spirale, 

die ich der Form nach LT C2 datiere. Diese Fibel zeigt, daB auch in Manching 

die groBe FuBverzierung sporadisch noch in LT C2 auftritt, wie das im Graber - 

feld von Solduno der Fall ist17. Kleine feine FuBverzierungen hingegen sind fur 

LT C2 typisch (Abb. 1,2.3). Eine gleiche Streuung wie die LT C 1-Fibeln und die 

Fibeln mit groBer FuBverzierung haben die Sapropelitringe (Abb.6)18. Nur ein 

Stuck wurde sudlich der Linie a gefunden. Ich habe nicht untersucht, ob auch 

nach dem Ausweis der Grabfunde Sapropelitringe im wesentlichen nur bis LT C1 

gehen. Interessant scheint mir aber, daB unter den franzdsischen, siiddeutschen 

undtschechoslowakischen Oppida allein Manching Sapropelitringe gelieferthat19.

Schon aus diesen Befunden schlieBe ich, daB die Siedlungsflache im Oppi

dum von Manching sich vom Zentrum her nach Siidwesten ausgedehnt hat. In 

LT C1 umfaBte sie das Gebiet nbrdlich der Linie a, die Zone 4 und die beiden 

ostlichen Flachen. In LT C2 kamen die Zonen 5 und 6 und das Gebiet sudlich 

der Linie a dazu. In LT D dehnte sich das Siedlungsgebiet nach Siidwesten 

bis zum Wall aus20.

Das Grab von Ilbesheim mit zwei eisernen LT C2-Fibeln und zwei Wa- 

gengraber von Plaidt mit bronzenen und eisernen LT C2-Fibeln enthielten 

unter anderem auch bemalte GefaBe21. Diese Graber deuten an, daB die Ge-

17 Stockli, Chronologie der jungcren Eisenzeit im Tessin. Ungedr. Diss. Zurich (1972); wird 

in der Reihe Antiqua der Gesellschaft fur Ur- u. Fruhgesch. d. Schweiz erscheinen.

18 Nach der Fundstelleniibersicht in Kramer und Schubert a.a.O. 74ff.

19 0. Rochna, Germania 39, 1961, 351 ff.

20 Es bestehen klare Unterschiede zwischen einer Siedlungs-Horizontalstratigraphie und 

einer Graberfeld-Horizontalstratigraphie. Graberfelder haben sich normalerweise beinahe konti- 

nuierlich ausgedehnt (Wachstumseinheit ist das Grab), und es konnen in giinstigen Fallen Stufen- 

grenzen gezogen werden. Siedlungen wachsen in viel groBeren Einheiten (Wachstumseinheit ist 

das Haus oder der Gebaudekomplex), und die alteren Siedlungsteile bleiben normalerweise be- 

siedelt. Das Wachstum einer Siedlung erfolgt abschnittsweise und im Normalfalle nicht konti- 

nuierlich. Der Zeitpunkt der Ausdehnung wird auch nicht mit irgendwelchen archaologischen 

Stufengrenzen zusammenfallen. In Manching heiBt das, daB irgendwann in LT C2 die Zonen 5 

und 6 und das Gebiet sudlich der Linie a bebaut worden sind und irgendwann in LTD noch das 

Gebiet bis zum Wall dazukam.

21 F. Fischer, Fundber. aus Schwaben 18, 1967, 78; H.-E. Joachim in: Marburger Beitrage 

zur Archaologie der Kelten. Festschr. W. Dehn. Fundber. aus Hessen. Beih. 1 (1969) 84ff.
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faBbemalung, mindestens in gewissen Gegenden, schon in der Stufe LT C2 

auftritt. Im Tessin zeigt das Graberfeld von Solduno, daB auch am Siidrand der 

Alpen die GefaBbemalung (aber auf anderen Formen) innerhalb von LT 02 

beginnt22. Da die Hauptzeit der bemalten Keramik in LT D liegt, kommt sie 

auch in alien ergrabenen Teilen von Manching vor. Nun gibt es aber Gruben, 

die keine bemalte Keramik enthielten: die einen zufallig, die anderen, weil sie 

zugefullt worden sind, bevor die bemalte Keramik in Manching bekannt war. 

Bei Gruben mit wenig Scherben ist die Moglichkeit eines zufalligen Fehlens der 

bemalten Keramik natiirlich viel groBer als bei Gruben mit vielen Scherben. 

Ich habe aufs Geratewohl Gruben mit 25-50 Scherben und mit liber 50 Scher

ben, die keine bemalte Keramik enthielten, kartiert (Abb. 7). Beide Grubenarten 

zeigen ungefahr die gleiche Verbreitung, was wohl dahin gedeutet werden kann, 

daB schon bei 25 Scherben ein Fehlen der bemalten Keramik nur noch selten 

zufallig ist. Das Schwergewicht der Verbreitung liegt nordlich der Linie a und 

zwischen den Linien a und b. Daneben kommen sie in der Zone 5, in der bst- 

lichen Flache (Koordinaten 900/-}- 100) und drei Gruben siidlich der Linie b vor. 

Es ist keineswegs so, daB siidlich der Linie b iiberhaupt reiche Gruben sehr 

selten waren. Allein das Grabungsjahr 195823 hat an Gruben mit bemalter 

Keramik 16 mit 25-50 Scherben und 24 mit liber 50 Scherben geliefert. Der 

Unterschied in der Anzahl der Gruben ohne bemalte Keramik zwischen den 

Baukomplexen nordlich und siidlich der Linie b wird noch unterstrichen, wenn 

man die Anzahl der Gruben ohne bemalte Keramik mit 10-24 Scherben ver- 

gleicht: siidlich der Linie b 5 Gruben, zwischen den Linien a und b 15 Gruben.

Hieraus mochte ich schlieBen: 1. Die bemalte Keramik tritt in Manching 

erst nach dem Ende von LT C1 im Laufe der Stufe 02 auf, da die Verbreitung 

der Gruben ohne bemalte Keramik noch liber die der LT Cl-Fibeln hinaus- 

reicht. 2. Die bemalte Keramik beginnt vor dem Ende von LT 02, da die Ver

breitung der Gruben ohne bemalte Keramik nicht die der LT 0 2-Fibeln erreicht. 

3. Der Baukomplex zwischen den Linien a und b ist etwas alter als derjenige 

siidlich der Linie b. Moglicherweise beginnen auch die Bauten der Zone 5 schon 

etwas friiher als die in der Zone 6, nur sind drei Gruben eine etwas zu schmale 

Basis 24.

Von einer anderen Seite her kbnnen diese Aussagen noch gestlitzt werden: 

Die Keramik von Manching ist fundkomplexweise nach einzelnen Keramik - 

gattungen ausgezahlt worden. Die angelegte Zahlkartei hat mir bei der Aus- 

zahlung der Gruben ohne bemalte Keramik als Grundlage gedient. Sie bildet 

auch die Grundlage fur die folgenden Statistiken der Keramikfunddichte in den 

einzelnen Zonen. Da die Keramik der Kulturschicht, in der in Manching Grund- 

risse noch nicht erkennbar sind, schnittweise inventarisiert worden ist, kann 

ich die einzelnen Zonen nicht genau den Gebaudekomplexgrenzen (wie Linie a

22 Stockli a.a. O. (Anm. 7) 205.

23 Kramer und Schubert a.a.O. Beilage 7.

24 Zwei Gruben ohne bemalte Keramik sind zu nennen, die weit auBerhalb des betrachteten 

Gebiets liegen: Schnitt 405 (1730—1740/—160 bis —170), Grube a mit 71 Scherben; Schnitt 426 

(1810-1820/-200 bis -210), Grube a mit 36 Scherben. Ich glaube aber, diese isolierten Gruben ver- 

nachlassigen zu durfen.
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oder Lime b) entlang ziehen. Wie die einzelnen Schnitte an den Grenzlinien den 

Zonen zugeteilt worden sind, zeigt die Abb. 8^.

Ich bin von der durchschnittlichen Dichte der Keramikscherben in den 

einzelnen Zonen ausgegangen (in den Tabellen ausgedruckt durch die Anzahl 

der Scherben, die durchschnittlich in einem Quadratmeter gefunden worden 

sind). Rein theoretisch sind in denjenigen Zonen, die langer besiedelt gewesen 

sind, auch hohere Funddichten zu erwarten26. In der Tat zeigen die Zonen 1-3 

und 4-8 schbn von LT C1 nach LT 02 und LT D abnehmende Werte (Tabelle2). 

Als Kontrolle habe ich die Anzahl der Randscherben pro m2 auch noch ange- 

geben, sie zeigen die gleiche Tendenz. Wichtig ist, dab in den Grabungskam- 

pagnen von 1955-61 und 1965-67 einheitlich gegraben worden ist. Die Gra- 

bungen von 1965-67 hat Schubert geleitet, wobei die Zonen 4, 5 und der groBte 

Teil der Zone 6 noch im gleichen Jahr (1965) untersucht worden sind. Die Aus- 

grabungen im Zentrum wurden von Kramer in den Jahren 1955-61 durchgefuhrt. 

Die gute Vergleichbarkeit der verschiedenen Grabungsjahre wird durch die 

Kampagne von 1955 gezeigt. In diesem Jahr sind die ganze Zone 2 und Teile 

der Zonen 1 und 3 untersucht worden. In Tabelle 4 sind die entsprechenden 

Zahlen aus den Teilen der Zonen 1 und 3 mit den Zahlen der Zone 2 verglichen; 

es ergibt sich eine gute Ubereinstimmung mit den Zahlen der Tabelle 2.

Erstaunlich scheint mir, daB der Unterschied zwischen den Zonen 5 und 6 

so gut herauskommt, wo man schon anhand der drei Gruben ohne bemalte 

Keramik (Abb. 7) in der Zone 5 eine zeitliche Staffelung des Baubeginns an- 

nehmen konnte. Klar kommt naturlich auch die Zwischenstellung der Zone 2 

heraus.

DaB die Zone 2 langer als die Zone 3 und weniger lang als die Zone 1 be

siedelt war, kann auch die Verteilung der Haustierknochen unterstutzen. Mir 

standen aber nur die Zahlen nach Grabungskampagnen zusammengefaBt zur 

Verfugung27. Die Grabungskampagnen 1957, 1960, 1961 liegen in der Zone 1, 

diejenige von 1958 in der Zone 3. Die Grabungskampagne von 1955 umfaBt die 

ganze Zone 2 und Teile der Zonen 1 und 3. Die Verunreinigungen der Zahlen der 

Zone 2 durch die Teile der Zonen 1 und 3 heben sich zum groBen Teil gegenseitig 

auf. Die Tendenzen bei den Haustierknochen sind eindeutig (Tabelle 5). Um 

einen direkteren Vergleich zur Keramik zu haben, habe ich auch die Zahlen der 

Keramik noch nach Grabungskampagnen aufgeschlusselt (Tabellen 6; 7). Auch 

da sind die Verhaltnisse klar.

Die Tabellen enthalten auch noch die Zahlen fur die bemalte Keramik. Bei 

gleichmaBigem Gebrauch und bei gleichmaBiger Siedlungsdichte ist eine gleiche 

Anzahl von Scherben pro m2 in jenen Zonen anzunehmen, die schon vor oder 

seit dem Auftreten der bemalten Keramik besiedelt waren. Auf der anderen

25 Kramer und Schubert a.a. 0. (Anm. 13) Beilage 7; Schubert a.a. 0. (Arm. 2) Beilage 4.

26 Es handelt sich hier um eine auf die Flache projizierte Funddichte; wiirde man namlich 

in Manching die unterschiedliche Dicke der Kulturschicht mitberiicksichtigen, d.h. die Anzahl 

der Scherben pro Kubikmeter bestimmen, so kamen wohl ziemlich einheitliche Zahlen heraus. 

Dort, wo lange gesiedelt worden ist, ist in Manching die Kulturschicht auch entsprechend dicker.

27 J. Boessneck u.a., Die Tierknochenfunde aus dem Oppidum von Manching. Die Aus- 

grabungen in Manching 6 (1971) Tab. 1.

25 Germania 52, 2. Halbband

Fun.de


374 Werner Ernst Stbckli

Seite ist bei gleichen Bedingungen der Anteil der bemalten Keramik an der 

gesamten Keramik einer Zone je kleiner, je fruher die Zone besiedelt worden ist. 

Zonen, die erst ab dem Auftreten der bemalten Keramik besiedelt worden sind, 

sollten aber keine groBeren Unterschiede im Anteil der bemalten Keramik an 

der gesamten Keramik haben, falls die bemalte Keramik in gleichmaBigen 

Mengen hergestellt worden ist. Die Zahlen der Tabelle 2 zeigen aber nicht dieses 

theoretische Bild. Die Anzahl der bemalten Scherben pro m2 laBt sich zwischen 

den Zonen 1 und 3 noch vergleichen, und deswegen ist dann ein klarer Unter- 

schied im prozentualen Anteil der bemalten Keramik zwischen den beiden 

Zonen festzustellen. Die Zone 2 hat aber eindeutig zu wenig bemalte Scherben 

geliefert und kommt im prozentualen Anteil nur knapp uber denjenigen der 

Zone 1 hinaus. Bei den Zahlen fur die Zonen innerhalb der Grabungskampagne 

von 1955 ergibt sich ein etwas schoneres Bild (Tabelle 4). Aber auch in diesem 

Zusammenhang ist die Anzahl der bemalten Scherben pro m2 der Zone 2 zu 

klein. Bei den Grabungen von 1965-67 entsprechen die Verhaltnisse auch nicht 

dem theoretischen Bild. Vor allem die Zone 4 zeigt einen viel zu hohen prozen

tualen Anteil der bemalten Keramik, wahrend die Zone 8 einen zu niedrigen hat. 

EinigermaBen gut entsprechen die Zahlen der Zonen 5, 6 und 7 dem theoreti

schen Bild. Bei den Zahlen fur die bemalten Randscherben fallt nur noch die 

Zone 4 aus dem Rahmen mit einem viel zu hohen Anteil. Die Griinde fur die aus 

dem Rahmen fallenden Zahlen der Zonen 2 und 4 sind moglicherweise fiber 

andere Fundgruppen zu linden, die vielleicht Aussagen uber die Zweckbestim- 

mung der Bauten in jenen Zonen machen kbnnen.

Setzen wir nun noch die chronologischen Resultate etwas naher mit der 

Bebauung in Beziehung. So haben wir bei den zentralen Grabungen in der 

Zone 128 zwischen den Ordinaten +110 und + 70 eine von West nach Ost fuh- 

rende StraBe, die von kleinen Hausern gesaumt wird, die wenig aufeinander 

ausgerichtet sind. Auch in den hinter diesen StraBenhausern liegenden Teilen 

der Zone 1 sind Hauser der verschiedensten Orientierung zu erkennen. Die 

Zone 2 hat als Nordbegrenzung ein mehrfach unterteiltes Langhans. Auch die 

Zone 3 ist im Norden durch ein solches Langhans begrenzt; interessanterweise 

sind sie verschieden orientiert, was sich gut mit unserem Resultat in Beziehung 

setzen lieBe, daB in der Zone 2 fruher gebaut worden ist als in der Zone 3. Das 

Langhaus der Zone 3 bildet einen Teil einer groBen rechteckigen Hofanlage.

Bei den Grabungen von 1965-67 lassen sich in der Zone 5 zwei Nord-Siid 

gerichtete Langbauten erkennen, die Teile zweier rechteckiger Hofanlagen 

bilden29. Nordlich der Hofanlagen in der Zone 5 verlauft eine StraBe. In der 

Zone 4 lassen sich weitere, gleich ausgerichtete Bebauungslinien erkennen. 

Siidlich der Zone 5 sind in der Zone 6 wieder Teile einer oder zweier Hofanlagen 

zu erkennen mit einem Langhaus als nordlichem AbschluB. Die Hofanlagen in

28 Man vergleiche zu den zentralen Grabungen die genaueren Planbeschreibungen von Kra

mer, Germania 40, 1962, 297 if.

29 Man vergleiche zu den Grabungen von 1965-67 die genaueren Planbeschreibungen von 

Schubert a.a.O. (Anm. 2) 114ff. 1971 ist die ostlich an die Grabungen von 1965-67 anschlie- 

Bende Flache (nordlich der Ordinate + 0) untersucht worden, wo die Hofanlagen noch deutlicher 

erkannt werden konnten. Die Plane von 1971 sind noch nicht publiziert.
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den Zonen 5 und 6 sind ihrer Orientierung nach der Hofanlage in der Zone 3 zu- 

zuordnen, weshalb durchaus ein kleiner zeitlicher Unterschied zwischen der 

Bebauung der Zone 2 und der Zone 5 liegen konnte, obwohl der Befund mit den 

Gruben ohne bemalte Keramik und den Zahlen der Keramik an eine zeitliche 

Parallelitat denken laBt (Abb. 7; Tabdie 2). Die Zone 7 zeigt nur noch eine 

sparliche Bebauung und hat auch keine LT C 2-Fibeln mehr geliefert, das kann 

aber auch Zufall sein. Siidlich der Zone 7 miissen wir noch dem Graben auf der 

Hbhe der Ordinate -65 unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Gerade im Bereich 

der StraBengrabung ist eine Lucke fur einen DurchlaB gefunden worden. Dieser 

Graben konnte mit dem Grabenstiick in der Sudostecke der zentralen Grabun- 

gen in Beziehung stehen (1305-1325/-80 bis -90), obwohl keine Entsprechung 

in dem Schnitt von 1962 festgestellt worden ist30. Dieser Graben konnte nam- 

lich der SiidabschluB der Siedlungszone der Stufe LT 0 2 mit den rechteckigen 

Hofanlagen sein, wobei dann eben das Fehlen von LT C 2-Fibeln in der Zone 7 

der geringen Bebauung zuzuschreiben ware.

Die Zone 831 reicht bis zum Wall und weist keine Bebauung mit recht

eckigen Hofanlagen auf. Die Bebauung ist sehr locker (so daB die geringen 

Fundzahlen [Tabelle 1; 2] nicht nur auf die kurze Besiedlungszeit zuriickge- 

fiihrt werden kbnnen), aber bei dem ca. 23 m breiten Schnitt der StraBen- 

grabung meist noch schwer zu deuten.

Setzen wir zum SchluB die Resultate noch mit dem ganzen Oppidumsgebiet 

in Beziehung (Beilage 1). Wir haben eine Besiedlung innerhalb des Oppidums 

in der Stufe LT 01 auf einer Lange von 680 m nachweisen konnen (Zonen 1 

und 4, ostliche Flachen [1000/+50; 900/+100]) mit einer siidlichen Begrenzung 

auf der Ordinate +115 (Grabungen 1965-67; Beilage 1, Linie c) und zwischen 

+ 60 und +0 (zentrale Grabungen; Beilage 1, Linie a). Die anderen Grenzen 

kennen wir nicht. Es ist daran zu erinnern, daB von Manching zwei Graber - 

felder (Hundsrucken und Steinbichel) bekannt sind, die beide schon LT B 2 

beginnen und in LT C hineinreichen32. Gehdren die beiden Graberfelder zu 

unserer Siedlung von LT C1, so ware ein noch alterer Teil der Siedlung (LT B 2) 

noch nicht ausgegraben. Er ware am ehesten im Norden anschlieBend zu ver- 

muten. Bei der begrenzten bekannten Ausdehnung der LT C 1-Siedlung ist 

auch zu fragen, ob damals schon der Wall bestanden hat. Falls er bestanden 

hatte, hatte ein Graberfeld (Hundsrucken) innerhalb des Walls gelegen, was fur 

mitteleuropaische Verhaltnisse ungewohnlich ware. Zwei Sapropelit-Ring- 

bruchstucke, die beim Osttor gefunden worden sind33, konnten auf eine so 

friihe Errichtung des Walls hindeuten, sie konnen aber ebensogut an dem schon 

friiher bestehenden Weg unabhangig von Wall und Osttor in den Boden ge- 

kommen sein. Innerhalb der Stufe LT 02 wurde die Siedlung um 140 bis 210 m 

nach Siiden ausgedehnt (Zonen 2, 3, 5, 6, 7). Die bekannten Ausdehnungen der 

LT C 2-Siedlung sind immer noch nicht so groB, daB der Wall unbedingt 

bestanden haben muB. LT D ist aber der Wall vorhanden. Die drei Fibeln mit

80 Schubert a.a.O. (Anm. 2) Beilage 4 (1505-1550/+ 65 bis -100).

31 Ebd. 117ff. Taf. 21; 24 (Luftbilder).

32 Kramer, Germania 40, 1962, 305 ft.

33 R. Gensen, Germania 43, 1965, 49ff. Abb. 6, 4.5.

25*
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unterer Sehne vom Osttor sind alle LT D zu datieren34. Die lockere Bebauung 

der Zone 8 konnte durchaus darauf zuruckzufuhren sein, dab mit dem Wall

ban plotzlich ein groBes, unbebautes, zur Siedlung gehdrendes Areal zur Ver- 

fiigung stand. Damit ware erst LT D mit dem Wallbau zu rechnen. Fur ein- 

deutige Aussagen ist es aber noch zu fruh. Es ist vorgesehen, alle Funde auBer- 

halb der zentralen Grab ungen (Grab ungen 1965-67, B aggers chnitte usw.) im 

Zusammenhang zu publizieren, und es ist zu hoffen, daB dann weitere Aussagen 

uber die GroBe der Siedlung in den einzelnen Zeitabschnitten gemacht werden 

kbnnen.

Anliang

Nachweise zu den Abbildungen 1-7

Abb.l: 1 Hodson a.a.O. (Anm.4) Taf 84,214; 2 Schonberger a.a.O. (Anm.10) 

Taf. 1,13; 3 Hodson a.a.O. Taf.89,611; 4 Manching Inv.Nr. 59/90; 5 Manching 

Inv.Nr. 67/220; 6 Manching Inv.Nr. 56/826; 7 Manching Inv.Nr. 56/307; 8 Manching 

Inv.Nr. 58/191; 9 Manching Inv.Nr. 59/251; 10 Manching Inv.Nr. 62/333; 11 Polenz 

a.a.O. (Anm. 8) Abb.43,3; 12 Polenz a.a.O. Abb.46,10; 13 Manching Inv.Nr. 58/405.

Abb. 2: Inventarnummern der kartierten Fibeln: 1956/141, 185, 190, 234, 307, 

519, 535, 539, 598. - 1958/133, 191, 261. - 1961/140, 228, 346, 408. - 1962/198, 248, 

272. - 1967/62.

Abb. 3: Inventarnummern der kartierten Fibeln: 1956/120, 181, 519, 539. - 

1958/2,191, 213, 233, 424, 515. - 1959/241. - 1961/228, 239, 261, 346, 408. - 1962/272.- 

1967/142.

Abb. 4: Inventarnummern der kartierten Fibeln: 1956/177, 220, 220, 267, 302, 

302, 361, 413, 413, 420, 489, 535, 535, 562, 562, 585, 635, 683, 717. - 1958/53, 84, 93, 

114, 120, 133, 140, 191, 191, 192, 223, 233, 336, 336, 417, 424, 424. - 1959/36, 39, 61, 

90, 122, 195, 241, 241, 251, 274. - 1961/6, 6, 13, 86, 125, 127, 161, 223, 242, 459. - 

1962/52, 147, 197, 215, 232, 278, 312, 333. - 1967/125, 133, 143, 185, 297, 298, 311, 

325, 371, 373, 373, 373, 384.

Abb. 5: Inventarnummern der kartierten Fibeln: 1956/75, 185, 198, 237, 282, 384, 

391, 396, 422, 422, 460, 480, 491, 686, 686, 695, 709, 709, 709, 742. - 1958/31, 44, 54, 

62, 115, 133, 133, 151, 198, 212, 228, 244, 261, 362, 372, 376, 381, 423, 424, 424, 424, 

424, 424, 436, 450, 451, 454, 454, 468, 520, 523. - 1959/9, 23, 28, 50, 53, 62, 65, 74, 

74, 75, 83, 91, 96, 130, 132, 145, 165, 167, 191, 194, 195, 218, 243, 286, 292, 305, 330. - 

1961/99, 128, 133, 140, 143, 163, 164, 172, 200, 255, 354, 359, 473. - 1962/29, 30, 74, 

78, 86, 212, 239, 245, 245, 248, 248,255,268,274, 282, 283, 284, 299, 301, 302, 303, 304, 

310, 313, 318, 318, 322, 323, 345, 345, 354, 354, 359, 368, 370. - 1967/39, 54, 63, 70, 

111, 142, 151, 181, 183, 184, 228, 261, 263, 271, 280, 283, 283, 322, 340, 341, 352, 

354, 358, 363, 372, 374, 440, 457, 461, 468, 472, 544, 588, 595, 603, 621, 624, 676, 

703, 717.

Abb. 6: Inventarnummern der kartierten Sapropelitringe nach Kramer und 

Schubert a.a.O. (Anm. 13) 74ff.: 1956/413, 745, 757. - 1958/191, 202, 208, 215, 321, 

336, 337, 344, 349, 351, 377, 414, 445, 514, 526, 528. - 1961/26, 51, 70, 81, 95, 96, 

117, 142, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 156, 211, 213, 239, 240, 243, 277, 299a, 311, 

312, 316, 328, 361, 375, 386, 388, 389, 395, 396, 397, 406, 414, 423, 425, 448, 450, 

455, 545. - 1962/65, 148, 181, 211, 218, 237, 238.

34 Ebd. Abb. 6, 1-3.
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Eingetragen sind die Grabungsflachen bis 

1967, latenezeitliche Besiedlungszonen und 

vermutete Siedlungsbegrenzungen.
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Abb. 7: Liste der kartierten Gruben ohne bemalte Keramik.

Mit 25-50 Scherben: 24b, 27b, 36b, 43b, 46c, 47e, 47 q, 57r, 58h, 58u, 61 o, 62h, 

68m, 69e, 73i, 74f, 77k, 82g, 82kunten, 117d, 144g, 145b, 145c, 145e, 145i, 146b, 

151b, 151 i, 156i, 158e, 158k, 163e, 209a, 214a.

Mit uber 50 Scherben; 10k, 23i, 24m, 25b, 25i, 26k, 27e, 32e, 36d, 43Wb, 46b, 

471, 581, 59e, 62i, 62p, 64a, 64f, 64h, 65p, 67s, 68i, 77d, 139i, 146c, 149e, 151a, 

210d.

Tabellen 1-7

Zone Scherben Randscherben Bemalte Ware Flache 

in m2
Scherben Randscherben

1 93677 18107 7498 627 7685

2 20273 3674 1756 115 3511

3 19913 3475 4321 380 5625

4 6896 1175 1162 73 1360

5 4418 872 475 39 2030

6 2226 610 364 37 1760

7 922 118 176 8 1450

6+7* 3575 793 618 55 3110

8 10373 1583 1368 115 23600

Tabelle 1. Keramik von Manching, nach Zonen gegliedert: absolute Zahlenwerte.

* Bei der Zusammenfassung der Zonen 6 und 7 konnten noch weitere Fundkomplexe (Streufunde, 

Zusammenfassung von Keramik aus der Kulturschicht mehrerer Schnitte) verwendet werden, die 

nicht einer der beiden Zonen allein zugerechnet werden konnten; deswegen sind die Zahlen fur 

die Zone 6+7 nicht aus den Zahlen der Zone 6 und der Zone 7 errechenbar.

Zone Scherben 

pro m2

Rand

scherben 

pro m2

Bemalte Ware Anteil 

der bemalten 

Scherben 

in%

Anteil 

der bemalten 

Rand

scherben 

m%

Scherben 

pro m2

Rand

scherben 

pro m2

1 12,20 2,36 0,98 0,082 8,00 3,46

2 5,77 1,05 0,50 0,033 8,66 3,13

3 3,54 0,62 0,77 0,068 21,70 10,94

4 5,07 0,86 0,93 0,054 18,30 6,21

5 2,18 0,43 0,23 0,019 10,75 4,47

6 1,27 0,35 0,21 0,021 16,35 6,07

7 0,64 0,08 0,12 0,006 19,09 6,78

6+7* 1,15 0,26 0,20 0,012 17,29 6,94

8 0,44 0,07 0,06 0,005 13,19 7,26

Tabelle 2. Keramik von Manching, nach Zonen gegliedert: relative Zahlenwerte.

* Bei der Zusammenfassung der Zonen 6 und 7 konnten noch weitere Fundkomplexe (Streufunde, 

Zusammenfassung von Keramik aus der Kulturschicht mehrerer Schnitte) verwendet werden, 

die nicht einer der beiden Zonen allein zugerechnet werden konnten; deswegen sind die Zahlen 

fur die Zone 6+ 7 nicht aus den Zahlen der Zone 6 und der Zone 7 errechenbar.
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Zone Scherben Randscherben Bernalte Ware Flache 

in m2
Scherben Randscherben

1 12346 2239 738 61 833

2 20273 3674 1756 115 3511

3 7951 1374 1407 108 2475

Tabelle 3.

Keramik der Grabungskampagne Manching 1955, nach Zonen gegliedert: absolute Zahlenwerte.

Zone Scherben 

pro m2

Rand

scherben 

pro m2

Bernalte Ware Anted 

der bemalten 

Scherben 

m%

Anted 

der bemalten 

Rand

scherben 

in %

Scherben

pro m2

Rand

scherben 

pro m2

1 14,82 2,69 0,89 0,073 5,98 2,73

2 5,77 1,05 0,50 0,033 8,66 3,13

3 3,21 0,56 0,57 0,044 17,70 7,86

Tabelle 4.

Keramik der Grabungskampagne Manching 1955, nach Zonen gegliedert: relative Zahlenwerte.

Tabelle 5. Verteilung der Haustierknochen in Manching nach Grabungsjahren.

Grabungsjahr Fundstiicke Fundstiicke pro m2

1957, 1960, 1961 235889 34,43

1955 118510 17,38

1958 33020 10,48

Tabelle 6. Keramik von Manching, nach Grabungsjahren gegliedert: absolute Zahlenwerte.

Grabungs

jahr

Scherben Randscherben Bemalte Ware Flache 

in m2

Scherben Rand

scherben

1957, 60, 61 87343 16960 7777 631 6 852

1955 48548 8590 5004 345 6819

1958 11962 2101 2914 272 3150

Tabelle 7. Keramik von Manching, nach Grabungsjahren gegliedert: relative Zahlenwerte.

Grabungs

jahr

Scherben 

pro m2

Rand

scherben 

pro m2

Bemalte Ware Anted 

der bemalten 

Scherben 

in%

Anted 

der bemalten

Rand

scherben 

in %

Scherben

pro m2

Rand

scherben 

pro m2

1957, 60, 61 12,75 2,48 1,13 0,092 8,90 3,72

1955 7,12 1,26 0,73 0,051 10,31 4,02

1958 3,80 0,67 0,93 0,086 24,36 12,95
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