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Keramik ist charakteristisch fur eine im rechtsrheinischen Gebiet zwischen 

Sieg- und Lippemiindung nachweisbare Gruppe der Niederrheinischen Grab- 

hugelkultur. Die Analyse der Keramik ergibt neben starkeren Einfliissen der 

Urnenfelderkultur auch Beziehungen zur Koberstadtgruppe in der GieBener 

Senke, woher auch mit den starkeren Zuwanderungen gerechnet werden kann, 

die auch den auffallenden Bevblkerungsanstieg gerade in diesem Gebiet wah- 

rend der Hallstattzeit erklaren kbnnten. Zwischen Sieg- und Lippemiindung 

wird mit einem ehemaligen Bestand von uber 15 000 Hiigelgrabern gerechnet. 

Die Frage, warum gerade dieser weniger siedlungsgiinstige Landstrich bevor- 

zugt wurde, ist allerdings vorlaufig nicht zu beantworten. Vielleicht spielte 

neben giinstigeren klimatischen Verhaltnissen (vgl. z. B. Westf. Forschungen 9, 

1956, S. 197 ff.) auch die Wirtschaftsform eine Rolle. Offenbar war auch die 

linksrheinische LbBzone den Zuwanderern nicht zuganglich, da sie im gleichen 

Zeitraum von mittelrheinischen Urnenfelderleuten besiedelt oder doch stark 

beeinfluBt war.

K. H. Knorzer behandelt noch zum SchluB des Bandes die Pflanzenfunde 

aus einer eisenzeitlichen Siedlungsgrube (Ha D) aus Frixheim-Anstel, Kreis 

Grevenbroich (S. 405—414). Die sich aus den Untersuchungen ergebenen Be- 

stimmungen werden in einem Verzeichnis zusammen mit einer eingehenden 

Beschreibung und mit Abbildungen auf Taf. 27 vorgelegt (S. 406—411). Es 

ergibt sich aus dem Befund, daB die Grube als Abfallgrube eines nahegelege- 

nen Wohnplatzes diente. Die z. T. verkohlten Getreidereste weisen speziell auf 

eine Herdstelle hin. Die nachgewiesenen Pflanzen stammen vor allem von 

Leindotter, Hirse (speziell Hiihnerhirse), Gerste und Weizen. Es fanden sich 

auch Samen von Hulsenfriichten, Mbhren, Lein, Erbsen und Linsen. Haufig 

sind auch Reste von starkereichen Roggentrespen zusammen mit Haferkbrnern 

festgestellt.

Interessant ist, daB auf Grund verschiedener Wildpflanzen und Unkrauter 

(Ackerspbrgel, Knauelkraut, Fadenhirse und Windhalm) auch Auskunft fiber 

die Bodenqualitat der Felder gegeben werden kann. Der Boden war offenbar 

sauer und nahrstoffarm, verursacht durch mangelnde oder fehlende Diingung 

und durch zu starke Bodenbenutzung.

Siegfried Gollub

Fritz Moosleitner, Ludwig Pauli, Ernst Penninger, Der Diirrnberg bei 

Hallein II. Katalog der Grabfunde aus der Hallstatt

un d Latenezeit. Zweiter Teil mit Beitragen von Thea E. Haevernick, 

Hans Hirschhuber, Hans-Jurgen Hundt, Josef Riederer, Otto Rochna, Mar- 

lies Stork, Kurt Zellner. Miinchener Beitrage zur Vor- und Friihgeschichte, 

Bd. 17. Ch. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Miinchen 1974. 194 Seiten mit 

26 Abbildungen, 4 Tabellen und 20 Tafeln im Text sowie 97 Tafeln und 

10 Planbeilagen. Leinen 84,— DM.

Nur zwei Jahre nach dem 1. Band der Diirrnberg-Publikation ist nun Diirrn- 

berg II erschienen. Damit ist die Vorlage alter bis 1971 entdeckten Grabfunde 

abgeschlossen.
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Der Katalog ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil werden von L. Pauli 

und E. Penninger die spathallstatt- und friihlatenezeitlichen Graber 59 bis 87 

vorgelegt, die 1963 bis 1971 mit grower Sorgfalt und ausgezeichnet dokumen- 

tiert auf dem Eislfeld ausgegraben wurden. Vorausgeschickt ist eine kurze 

Studie von K. Zellner zur Stratigraphic des Eislfeldes. Bei der Auswertung 

wird sich zeigen, ob die detaillierten stratigraphischen Beobachtungen zur 

feinchronologischen Gliederung des Graberfeldes beitragen konnen.

Im zweiten Teil des Katalogs hat F. Moosleitner die Einzellunde sowie die 

geschlossenen Grabkomplexe aus der Zeit vor 1949 zusammengestellt, die 

uberwiegend im Salzburger Museum Caroline Augusteum aufbewahrt werden. 

Ca. 50 Graber diirften im Verlauf des 19. Jahrhunderts zerstort worden sein, 

nur von sieben Grabern liegen genauere Berichte vor. Die Mehrzahl der Grab- 

funde (Nr. 95 bis 112) wurde bei den ersten Forschungsgrabungen auf dem 

Diirrnberg zwischen 1925 und 1932 von M. Hell und O. Klose entdeckt, wobei 

es sich jedoch um uberwiegend stark gestbrte Komplexe handelte.

Der Katalog der Diirrnberg-Grabfunde wird erganzt durch eine Zusam- 

menstellung E. Penningers der vor- und friihgeschichtlichen Grab- und Sied- 

lungsfunde aus der Talsiedlung Hallein. Der Siedlungsschwerpunkt liegt deut- 

lich erkennbar in der Hallstatt- und Latenezeit. Penninger rechnet mit einem 

im Vergleich zu den Diirrnberg-Siedlungen bescheidenen Vorposten des Salz- 

handels.

Den Katalogen sind zwei technologische und fiinf auswertende Beitrage 

angeschlossen. H. Hirschhuber berichtet fiber Restaurierung und Herstellungs- 

technik der Bronzesitula aus Grab 73, H.-J. Hundt fiber Restaurierung und 

Herstellungstechnik der beriihmten Bronzeschnabelkanne aus dem Wagen- 

grab 112. Beide Beitrage erweitern unsere Kenntnis keltischer Toreutik 

betrachtlich.

In seiner Studie fiber die Textilreste aus den Dfirrnberg-Grabern konnte 

H.-J. Hundt zwei spathallstattzeitliche und 29 friihlatenezeitliche Proben 

untersuchen. Bei den hallstattzeitlichen handelt es sich um Wollgarne, bei den 

latenezeitlichen um Leinengarne, wobei letztere den wenigen bisher unter- 

suchten Stoffproben aus dem antiken Bergwerk entsprechen; wie diese diirften 

auch die Leinenstoffe aus den Grabern urspriinglich farbig gewesen sein. Ein 

Vergleich der hallstattzeitlichen Stoffe aus dem antiken Bergwerk von Hall

statt und den latenezeitlichen vom Diirrnberg laBt keine Kontinuitat der 

Webetechnik erkennen. Wahrend die Wollstoffe von Hallstatt eine ,,virtuose 

Mannigfaltigkeit der Bindungen" zeigen, wirken die Diirrnberg-Stoffe schlich- 

ter, ,,monoton, fast primitiv".

Th. E. Haevernick hat den Glasfunden, zwei Armringen und 359 Perlen, 

eine ausfiihrliche Studie gewidmet. Zwei Tabellen gliedern die Perlen nach 

Typen und Farben. Es konnen deutliche Verbindungen zu Krain festgestellt 

werden; von dort dfirfte ein GroBteil der Dfirrnberg-Perlen stammen. Daneben 

ist lokale Herstellung sehr wahrscheinlich. Sehr stark fiberwiegen die blauen 

Perlen; hochstwahrscheinlich wurden der Farbe Blau fibelabwehrende Eigen- 

schaften auch schon in der Eisenzeit zugesprochen. 82 Prozent aller Perlen
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wurden in Grabern von Kindern und Jugendlichen gefunden; sie wurden 

offensichtlich als besonders schutzbediirftig angesehen.

Mit den Sapropelit- und Gagatfunden, iiberwiegend Ringfragmenten, aus 

den Grabern und Siedlungsplatzen des Diirrnbergs beschaftigt sich der Beitrag 

von O. Rochna. Vor allem mit Hilfe der naturwissenschaftlichen Unter- 

suchungsergebnisse K. Madlers kann nachgewiesen werden, dab wahrend 

Hallstatt D und Latene A der Ringschmuck iiberwiegend aus Stidwestdeutsch- 

land, wahrend Latene B und C hingegen aus Niederbayern und Nordbohmen 

stammen muB. Daneben diirften lokale Werkstatten existiert haben.

Von besonderer Wichtigkeit sind die mineralogischen Untersuchungen einer 

Auswahl der Diirrnberg-GefaBkeramik durch J. Riederer. Es kbnnen in den 

Stufen Hallstatt D, Latene A, B und C deutliche Unterschiede in den Material- 

eigenschaften beobachtet werden. AuBer der Verarbeitung iiberwiegend loka- 

ler Tone kann der Importcharakter einzelner GefaBe, die auch vom Prahisto- 

riker als Import angesehen werden, eindeutig nachgewiesen werden, wenn 

auch das Herstellungsgebiet vorerst noch nicht bestimmbar ist, da mineralo- 

gische Keramikuntersuchungen in den in Frage kommenden Gebieten bisher 

fehlen. Lediglich fur die Graphittonkeramik kann Riederer nachweisen, daB 

ein graphitreiches Konzentrat aus Siidbbhmen zum Diirrnberg gebracht und 

hier verarbeitet wurde. Die Reihe der auswertenden Beitrage wird abgeschlos- 

sen durch die Ergebnisse der Tierknochenuntersuchungen aus den Grabern 

von M. Stork. Die Knochen stammen iiberwiegend von Rindern und Schweinen, 

seltener von Ziegen und Schafen; sie kbnnen als Reste von Fleischbeigaben 

angesehen werden.

Es bleibt zu hoffen, daB recht bald der angekiindigte Auswertungsband 

von L. Pauli erscheinen kann. Wer die Aufsatze und Monographien Paulis 

kennt, weiB, daB mit einer Fiille neuer Ergebnisse und DenkanstbBe zu 

rechnen ist.

Alfred Haffner

Simone Scheers, Les monnaies gauloises de la collection 

A. Danicourt a Peronne (France, Somme). Cercle d’etudes numis- 

matiques, travaux, tome 7, 1975, Bruxelles-Wetteren, 121 Seiten in -8°, 

24 Tafeln. Brosch. 550,— bfrs.

Die Sammlung Danicourt ist den Freunden von keltischen Miinzen gut be- 

kannt, allerdings nur dem Namen nach. In dem Standard-Bildwerk der kelti

schen Numismatik: H. de La Tour, Atlas de monnaies gauloises (LT), sind auf 

der Tafel LV namlich 45 Exemplare der Sammlung gezeichnet. Die genaue 

Zusammensetzung der Sammlung war aber nie verbffentlicht worden, obschon 

sie eine Reihe von auBerst seltenen, ja sogar unbekannten Miinzen enthalt. 

68 Stiicke aus Peronne fehlen bei Muret (Grundwerk fiir die keltischen Miinz- 

bezeichnungen: E. Muret, Catalogue des monnaies gauloises de la bibliotheque 

nationale — BN) und La Tour.


