
IV. DAS WAGENGRAB VON BOE IM KONTEXT

A. DER REGIONALE UND HISTORISCHE KONTEXT IN AQUITANIEN

1. Die regionale Situation

Die geographische Lage von Boe ist ftir die Diskussion seines regionalen Kontextes noch naher zu er- 

lautern 1080 1081: Der Fundort des Grabes liegt siidostlich der Hohensiedlung »Ermitage« bzw. der nachfol- 

genden romischen Ansiedlung von Agen (vgl. Abb. 1). Die Entfernung von dort zum Grab betragt 

4,5 km Luftlinie, so dab vom Platz des Grabes aus die Besiedlung auf dem Kalkfelsen gut 100 Hohen- 

meter fiber der Garonne gut zu sehen war. Dort oben befand sich eine befestigte Fldhensiedlung, die als 

Oppidum angesprochen wird 10S1. Diese Abschnittsbefestigung mit einer Grofie von ca. 65 ha wurde von 

R. Boudet schwerpunkthaft untersucht, einige spektakulare Befunde sind in Vorberichten veroffent- 

licht 1082. Uber die Struktur und Zeitspanne der Besiedlung ist man jedoch noch nicht gentigend infor- 

miert. Der grohe Abschnittswall nach Nordosten wurde im Rahmen einer Ausgrabung geschnitten 

(Abb. 194) 1083.

Das Grab wurde auf der kiesigen Hochterrasse mit Lofiuberdeckung norddstlich der Garonne ange- 

legt 1084. Heute befindet sich der Hauptverkehrsweg nach Toulouse etwa 250m nordlich; man kann sich 

aufgrund der heutigen Strafiensituation und der Topographic durchaus vorstellen, dafi das Grab im 

randlichen Bereich einer antiken Fernstrahe angelegt wurde, die am ostlichen Ufer der Garonne ver- 

lief1085.

Ftir eine bessere Emordnung der Bestattung von Boe ware man auf weitere Grabungen angewiesen: zum 

einen im unmittelbaren Umfeld des Fundortes, zum anderen mtifite die Suche nach regelhaften Bestat- 

tungen im Vordergrund stehen 1086. Uber andere Graber in der Umgebung ist nichts bekannt, so dafi es 

ungewifi bleibt, ob das Grab bewufit von anderen Begrabnissen separiert wurde oder in eine Nekropo- 

le eingebunden war. Durch Prospektionen in der Umgebung ware man vielleicht auch in der Lage, ei

nen frtihen Villenkomplex zu identifizieren, der als Wohnort des Bestatteten und seiner Nachfahren ge- 

dient haben mag108 . Derartige Untersuchungen konnten die These einer Separierung der Elite in den 

Siedlungen bekraftigen 10SS.

1080 Vorberichte von R. Boudet; zuletzt: Boudet, Rituels. - 

Vgl. auch den 1995 erschienenen Band 47 der Carte ar- 

cheologique de la Gaule tiber das Departement Lot-et- 

Garonne: Fages, Lot-et-Garonne.

1081 Dechelette, Manuel II/3 965; Mommeja, L’oppidum; 

Collis, Oppida 229; Fages, Lot-et-Garonne 95 ff.

1082 Zu Vorberichten neuerer Grabungen vgl. Boudet, Puits 

37ff.; ders., Agen 4f.

1083 Boudet, Oppidum de 1’Ermitage 71 (Foto); Boudet, Op

pidum Celtique 19 f. (Zeichnung): Wall 800 m lang, ca. 

60 m breit und noch 7 m hoch, nach der Zeichnung ist 

ein mindestens 11m breiter Graben vorgelagert. - Fages, 

Lot-et-Garonne 98 erwahnt eine Errichtung des Walls 

am Ende des 2. Jhs. v. Chr. und eine weitere Phase in der 

Mitte des 1. Jhs. v. Chr.

1084 Heute wird hier die Abbruchkante in den alten Auenbe-

reich des Garonnetals durch den Verlauf des Canal 

lateral a la Garonne nachgezogen; in diesem Bereich 

markiert die 50m NN Hbhenlinie einen wohl sicher 

hochwasserfreien Bereich.

1085 Vgl. Fages, Lot-et-Garonne 68 Abb. 15 zum vermuteten 

romischen Strafiennetz.

1086 Flachen vor dem Abschnittswall im Nordosten des Op

pidum bbten sich fur solche Untersuchungen oder Pro

spektionen an.

1087 Ohne Hinweise bislang Fages, Lot-et-Garonne 49, 63 f.

1088 Metzler, Adelsgraber 272, 277f.; vgl. auch Villenkom

plex von Fishbourne: B. W Cunliffe, Fishbourne Revi

sited: the Site in its Context. Journal Roman Arch. 160- 

169 bes. 163ff. zu Romanisierungserscheinungen im 

Umfeld des Villenkomplexes.
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Abb. 194 Agen, L’Ermitage. Wallschnitt Z2 in Parzelle 24a und 25a. - Nach: A. Beyneix, R. Boudet, Ph. Gruat und D. Marguerie. 

August 1990 - April 1992 (nach Boudet, Rituels 41).

Casar teilt im oft zitierten Einleitungssatz seiner Commentarii de hello Gallico Gallien in drei Teile 1089. 

Wurde die Abgrenzung zu den Germanen vielfach diskutiert 1090, erfuhr die ebenso kursorische Tren- 

nung zwischen Galliern und Aquitaniern weniger Aufmerksamkeit. Agen und das Grab liegen auf der 

nach Casar keltischen bzw. ostlichen Seite der Garonne; von Strabo werden die Nitiobroges zwischen 

Garumna und Liger (Garonne und Loire) - und damit eindeutig im Keltischen - lokalisiert1091. Jedoch 

ist auch hier die »ethnische« Zuweisung des Stammes nicht ganz ohne Probleme. Line Vierteilung Gal- 

liens wird von Strabo verwendet, er nennt eine Gallia, Belgica, Lugdanensis, Narbonensis und Aquita- 

nia. Die Aquitania erstreckt sich ihm zufolge von den Pyrenaen uber die Garumna hinweg bis zum Flub 

Liger 1092. Eine schwer abschatzbare Komponente in der Grofiregion stellen keltiberische Elemente dar, 

die einerseits durch Keramikformen 1093, andererseits aber auch durch epigraphische Zeugnisse in 

Vieille-Toulouse belegt sind 1094. Die Beteiligung der Nitiobroges am Krieg gegen Casar verdeutlicht in 

jedem Fall ein Zugehdrigkeitsgefuhl zu den tibrigen gallischen Stammen, das sie von denen weiter im 

Stidosten unterscheidet 1095.

1089 Caes. Gall. I 1.1.

1090 Vgl. u.a. R. Hachmann I G. Kossack I H. Kuhn, Volker 

zwischen Germanen und Kelten. Schriftquellen, Boden- 

funde und Namengut zur Geschichte des nbrdlichen 

Westdeutschlands um Christi Geburt (Neumunster 

1962) 43 ff.; Roymans, Societies llff.

1091 Strabo IV 2. 2; vgl. Angely, Limites; neue Karte bei Fa- 

ges/Maurin, Inscriptions 13 Abb. 2; Fages, Lot-et-Ga- 

ronne 44 ff.

1092 Vgl. A. Dirkzwager, Strabo fiber Gallia Narbonensis. 

Stud. Dutch Arch, and Hist. Soc. 6 (Leiden 1975); eine

Vierteilung Galliens auch bei Ptolemeius (Ptolem. II 7).

- Vgl. regionale Gliederung bei A. Duval, Regional 

Groups in Western France. In: S. Macready I F. H.

Thompson (Hrsg.), Cross-Channel Trade between Gaul 

and Britain in the Pre-Roman Iron Age. Occasional Pa

pers (N. S.) 4 (London 1984) 78-91. - Das Gebiet der 

Nitiobroges wird klar den Kelten zugerechnet (a.a.O.

88), ebenfalls Dobesch, Kelten 470 Karte Galliens zur 

Zeit Ciisars.

1093 Zur bemalten iberischen Keramik vgl. u.a.: Guerin, Pro

bleme; eigener Keramiktyp im Dep. Landes: Ph. Gardes, 

Elements de typologie protohistorique landaise: les ur- 

nes a rebord interne. Aquitania 9, 1991, 251-256.

1094 Vidal/Magnol, Inscriptions 1-28. - Dix Ans 44-48.

1095 Caes. Gall. VII, 75. - Bereits A. Maitre vergleicht 1879 

bei seiner Behandlung des Eisenhelmes von Agen diesen 

mit gesicherten keltischen Artefakten: die Form mit dem 

Helm aus Alesia; das Emailmuster auf einem Niet dieses 

Helmes schliefit er an Funde vom Mont Beuvray an 

(Maitre, Casque). - Zur Frage der Kulturzugehdrigkeit 

vgl. J.-P. Mohen, La presence celtique dans le sud-ouest 

de 1’Europe. In: Les mouvements celtiques du Ve au ler 

siecle avant notre ere. Colloque Nice 1976 (Paris 1979) 

21-48 bes. 44f.
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Abb. 195 Agen, L’Ermitage. Schacht Z1 in Parzelle 193 von 1991. - Nach: A. Beyneix, R. Bonder, R. Boyer und Ph. Gruat. 

August 1991 (nach Boudet, Rituels 27).

Das spatlatenezeitliche Fundmaterial dieser Region ist bisher in keiner Weise in Publikationen aufgear- 

beitet 1096: Das Inventar der beiden 1991 und 1993 erforschten Schachte auf dem Hochplateau von 

Agen/L’Ermitage ist stark durch die Latenekultur gepragt (Abb. 195-197) 1097 - daftir sprechen die Fi- 

beln, die Drehscheibenkeramik und die Holzeimer mit Bronzebandern aus den Deponierungen im Bo- 

denbereich 1098. Ein Mtinztyp wird aufgrund der Verbreitung den Nitiobroges und dem Prageort Agen 

zugewiesen 10". Als Zeichen der Handelsintensitat und einer tiefgreifenden Romanisierung des Sach- 

gutes kann die Vielzahl der Amphoren, z.T. mit Konsulardatierungen (!), in Schachten auf der Hoch- 

flache des Oppidum gelten. Doch ist der Umfang der bisher unternommenen Grabungen zu gering, um

1096 Zu den Altfunden aus Bronze aus Vieille-Toulouse im 

Musee Raymond vgl. Fouet/Saves, Bronze.

1097 Vorberichte: Boudet, Puits 37ff.; ders., Agen 41.; ders.,

Recherches 1 .

1098 Boudet, Puits; ders., Oppidum de 1’Ermitage; ders., Ri

tuels.

1099 Boudet, Numismatique 175 f. Abb. 4.
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Abb. 196 Agen, L’Ermitage. Schacht st. 41 von 1993 (Zeichnung R. Boudet). - Nach Boudet, Rituels 82.
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Abb. 197 Agen, L’Ermitage. Fundmaterial aus Schacht st. 41 von 1993: Bronzehelm, Tongefahe, Holzeimer mit Bronzebandern 

(Zeichnung P. Rouzo, C. Fondeville). - Nach Boudet, Rituels 86, 88-89.
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wirkliche Aufschliisse uber die Wirtschafts- und Besiedlungsstruktur und deren Wandel zu bekommen. 

Zusammenfassend formuliert, kann man auch aufgrund der latenezeitlichen Befunde und der spateren 

romischen Bedeutung als Hauptort der Civitas AgennensiumXWQ von einer Funktion als befestigtem 

Zentralort bereits fur die Spatlatenezeit ausgehen. Der Zeitpunkt, zu dem sich eine Verlagerung oder 

Verschiebung in die Ebene des romischen und heutigen Agen vollzogen hat, mufi noch ungeklart blei- 

ben.

Die iiberwiegende Menge des Fundgutes in den Schachten auf der Hochflache des Oppidum besteht aus 

grofistiickigem Amphorenschutt. Derartige Transportgefafie, meist vom Typ Dressel 1, stellen hier das 

erste Abfallproblem mit Haushaltsmull der Vorgeschichte dar. Fur die Archaologen bringen sie durch 

ihre Anzahl und ihr Volumen schwerwiegende Probleme bei der Restaurierung und weiteren Bearbei- 

tung mit sich; andererseits wiirden Stempel- oder Tonuntersuchungen weitreichende okonomische Aus- 

sagen ermoglichen. Endgiiltige Feststellungen fiber den eigentlichen Charakter dieser Schachte sind 

beim gegenwartigen Publikationsstand nicht zu treffen1100 1101. Besonders auffallend ist die Konzentration 

im Emporion von Vieille-Toulouse und im Bereich von Toulouse/Saint-Roch. Von M. Labrousse und 

M. Vidal wurden die von ihnen bearbeiteten Schachte in Vieille-Toulouse und Toulouse als Graber an- 

gesehen und als »puit funeraire« bezeichnet1102. R. Boudet wandte sich dagegen und benannte die von 

ihm gegrabenen Schachte von Agen als »puits a offrandes« 1103. Zu bemerken ist, dafi nur ungefahr ein 

Drittel der Schachte im Bereich von Vieille-Toulouse auch vereinzelte menschliche Knochen bzw. Lei- 

chenbrand beinhaltet1104, in der weiteren Region ist der Anted an Schachten mit menschlichen Uberre- 

sten noch geringer1105. Von regularen Bestattungen - verstanden als regel- und ritualhafte, endgiiltige 

Deponierungen der sterblichen Uberreste grofierer Bevolkerungsteile - kann daher nicht die Rede sein. 

Auch in keltischen Siedlungen sind menschliche Knochen nicht ungewohnlich 1106. Regelhafte Bestat

tungen im mitteleuropaischen und mediterranen Sinn finden sich erst in etwa 100 km Entfernung in Sou

lac-sur-Mer (Dep. Gironde, F) und Boiroux (Dep. Correze, F)1107. Bislang mufi das Problem der regel- 

haften Bestattungen in Siidwestfrankreich zur Latenezeit allerdings noch als ungeldst gelten1108. Zur Er- 

klarung der Motivation, die erwahnten Schachte in Aquitanien auszuheben, sind vielleicht folgende 

Punkte von Bedeutung: Sie werden immer in Siedlungen und haufig nicht einzeln angelegt. Regelhaft

1100 Vgl. Fages, Lot-et-Gronne 93 ff.

1101 Eine Bearbeitung der Grabungen von R. Boudet in den 

Schachten von Agen wird angestrebt (freundl. Informa

tion F. Verdin). - Vgl. ftir Toulouse zur Ubersicht Vidal, 

Puits; ders., Vaisselle.

1102 Fouet, Puits; Labrousse, Toulouse 217 ff.; Vidal, Puits; 

Dix Ans 36ff. mit weiterer Literatur. - Zum Begriff 

»puits funeraire« vgl. bereits Mommeja, Oppidum 

(1903).

1103 Boudet, Agen; ders., Puits; ders., Oppidum de 1’Ermita- 

ge 72. - Zur Diskussion: Gomez de Soto, Sepultures 

171 ff. - B oudet, Rituels 117 ff.

1104 Vidal, Puits 139 f.; Muller, Puits 126; Gutachten von An- 

thropologen wurden nicht vorgelegt. Besonders die 

Trennung von menschlichem Leichenbrand und ver- 

brannten Tierknochen ware die Aufgabe von Naturwis- 

senschaftlern. Eine eingehende Diskussion der »puits 

funeraires« kann an dieser Stelle jedoch nicht geleistet 

werden. Zu Tierknochen aus Schachten vgl. Fouet, Puits 

188-192.

1105 Vgl. Muller, Puits 113 mit Diskussionsbeitragen zum re-

gionalen Uberblick. - In Agen wurden menschliche

Knochen nur in einem der drei untersuchten latenezeit

lichen Schachte gefunden; keine menschlichen Knochen 

in Peillas, Dep. Lot-et-Garonne (A. Dautant, Un puits

du ler s. av. J.-C. a Peillas [Port-Sainte-Marie, Lot-et- 

Garonne]. Rev. Agenais 105, 1979, 1-12); keine in Ro- 

dez/Caserne Rauch, Dep. Aveyron (Ph. Gruat u.a., Aux 

origines de Rodez [Aveyron]: les fouilles de la caserne 

Rauch. Aquitania 9,1991, 61-104); ebenfalls keine in den 

3 Schachten von Baziege/Margaille, Dep. Haute-Garon

ne (Gallia 32,1974, 466f.), weiter nicht in Bram (M. Pas- 

selac, Le Vicus Eburomagus. Elements de topographic. - 

Documents archeologiques. Rev. Arch. Narbonnaise 3, 

1970, 71-101). - Zum allgemeinen Uberblick vgl. die 

Studie von J.-P. Petit, Puits et fosse rituels en gaule 

d’apres 1’exemple de Bliesbruck (Moselle) (1988) mit 

Katalog 171 ff. und Verbreitungskarte Taf. 233.

1106 Vgl. Zusammenstellung ftir das nbrdliche Gallien bei 

Roymans, Societies 242 f.; allg. Zusammenstellung: U. 

Ruoff, Eine Spatlatenesiedlung bei Marthalen. Jahrb. 

SGUF 51, 1964, 47-62 bes. 55 ff. - Lange, Skelettreste. - 

Hahn in: Maier u.a. Ergebnisse 214ff.

1107 Soulac-sur-Mer, Brandgraber am Strand: J. Moreau I J. 

C. Zittvogel, Fosses a offrandes ou fosses funeraires de 

la Time III a la plage de 1’Amelie (Commune de Soulac- 

sur-Mer - Gironde). Cahiers Medulliens 13, Juin 1990, 

8-24. - Boiroux: Waffengrab mit Amphoren: Dussot/ 

Lintz/Vuaillat, Sepulture.

1108 Zur Problematik allg. Gomez de Soto, Sepultures.
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werden sie in eine Mergelschicht, z.T. unterhalb des anstehenden Kalkes, eingegraben, was fur das 

Fundmaterial Lagerungsbedingungen unter Luftabschluh gewahrleistet1109. Ein bedenkenswertes Mo- 

dell ware, diese Schachte in Siidwestfrankreich nicht als kulturelle oder rituell bedingte Besonderheit zu 

betrachten, sondern als okonomische Eigenheit zu sehen. Die Wasserversorgung wurde hier durch 

Brunnen geldst und nicht, wie bevorzugt in sonstigen Bereichen der Oppida-Kultur, durch Quellen und 

Wasserbecken 1110 *. Der rituelle Charakter der Deponierungen am Grund dieser Schachte kann nicht 

bezweifelt werden: Besonders die relativ hohe Zahl intakter metallener Gegenstande, wie Gefahe und 

Helme lin, und weitgehend vollstandiger Amphoren deutet auf eine Intention bei der Einbringung der 

Objekte in die Schachte. Dies schliebt dennoch eine primare Anlage und Nutzung als Brunnen nicht 

aus 1112. Die auffallend hohe Zahl der Schachte in Vieille-Toulouse bedarf vielleicht noch zusatzlicher In

terpretation. R. Boudet geht daher von besonderen Kultplatzen aus 1113. Eine Auswertung der Arbeiten 

R. Boudets und ihre Fortsetzung auf diesem Gebiet waren dringend erforderlich.

2. Schriftliche Uberlieferung

Aus der Nachbarschaft des Grabes zur Hohensiedlung oberhalb der heutigen Stadt Agen lassen sich 

weitreichende Schliisse ziehen. Die heutige Siedlung von Agen wird mit dem romischen Aginnum ver- 

bunden1114. Mit dem Hauptort Aginnum wird vom Geographen Ptolemeios der keltische Stamm der 

Nitiobroges oder Nitiobriges 1115 verkniipft1116. Damit beruht die Bezeichnung als Oppidum auch auf ei- 

ner historischen Grundlage bzw. allgemeiner Konvention1117. Die Grabausstattung von Boe ist vermut- 

lich mit der Fuhrungsschicht der Siedlung und des Stammes zu verbinden.

1109 Das Material konnte im Depot des Musee Raymond in 

Toulouse studiert werden. E. Ugaglia sei herzlich dafiir 

gedankt.

mo Schiek in: Bittel/Schiek/Miiller, Viereckschanzen 50f.; 

Wasserversorgung beispielhaft fiir Hessen: E. Klopsch, 

Zur Frage der Wasserversorgung hessischer Ringwalle 

im 1. Jahrtausend v. Chr. In: C. Dobiat (Hrsg.), Fest

schrift fiir Otto-Herman Frey zum 65. Geburtstag. 

Marburger Stud. Vor- u. Friihgesch. 16 (Marburg 1994) 

305-315.

mi Metallgefafie und Helme stammen nur aus den als 

Hauptorte charakterisierten Fundplatzen Agen (Bou

det, Rituels) und um Vieille-Toulouse (Vidal, Seau; ders., 

Vaisselle).

1112 Vgl. die Funde im Brunnen der Viereckschanze von Fell- 

bach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis): D. Planck, Eine 

neuentdeckte keltische Viereckschanze in Fellbach- 

Schmiden, Rems-Murr-Kreis. Germania 60, 1982, 105- 

172 bes. 150f.

1113 Boudet, Rituels 117f.

1114 Ptol. II 7, 11 verbindet in seiner Beschreibung Aquitani- 

ens die Nitiobroges mit dem Oppidum Aginnum; fiber 

eine Erwiihnung in der Notitia Dignitatum (Not. dign. 

XIII 3) als Civitas Agennensium ffihrt die Namenskette 

zum heutigen Agen. Vgl. auch Fages, Lot-et-Garonne 

93.

1115 Nach E. Linckenheld (RE XVII [1937] bes. 773 s. v. Ni

tiobriges) ist die Schreibweise Nitiobriges oder Nitiob

roges bei den Codices von Caeser uneinheitlich; der

Stichworteintrag in den Lexika lautet Nitiobriges (vgl.

noch Kl. Pauly IV [1975] 140f. s. v. Nitiobriges [M. 

Leglay]). Fages/Maurin, Inscriptions 9 verwenden die 

Bezeichnung Nitiobroges u.a. aufgrund der griechi- 

schen Inschrift auf dem Torques von Mailly-le-Camp 

(vgl. auch Lejeune, Graffites). Nach dieser neueren For- 

schungsmeinung (1991) soil sich auch im folgenden die 

Stammesbezeichnung richten; zur Umschreibung des 

Stammesgebietes aus althistorischer Sicht vgl. Angely, 

Limites; Inschriftensammlung zu den Nitiobroges vgl. 

neu Fages/Maurin, Inscriptions. Aufgrund einer Erwah- 

nung der Nitiobroges in der Tabula Peutingeriana (auf 

spatantiker Grundlage!) mit einer Lokalisierung in der 

Champagne mbchte A. Duval den Goldtorques von 

Mailly-le-Camp einem Stamm der Nitiobroges in der 

Champagne zuweisen, der jedoch aus dem Quellen Ca- 

sars zur Latenezeit dort (noch?) nicht nachweisbar ist 

(A. Duval, Le torque de Mailly-le-Camp [Aube] et les 

Nitiobroges: une coincidente troublante. Aquitania 12, 

1994, 203-212). Damit ware eine Diskussion um die Ni

tiobroges oder Nitobriges wieder offen.

1116 Ptol. II 7, 11; RE XVII (1937) 770-773 s. v. Nitiobriges 

(E. Linckenheld).

1117 Agen wird bei Casar nicht erwahnt; vgl. Definition der 

Oppida nach Casar bei A. Boos, »Oppidum« im casari- 

schen und im archaologischen Sprachgebrauch - Wider- 

spriiche und Probleme. Acta Praehist. et. Arch. 21, 1989, 

53-73. Im Vordergrund steht eine Befestigung der Anla

ge, verwiesen wird auch auf eine verteidigungstechnisch 

giinstige Lage (a.a.O. 60f.).
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Die mabgebliche Schriftquelle fur jene Region in voraugusteischer Zeit ist der Bericht Casars uber die 

Gallischen Kriege1118: Aufgrund der Ausgangslage und der Zielsetzungen der Kriege war Siidwest-Gal- 

lien nur peripher von Interesse. So wurde die Region ohne die personliche Anwesenheit Casars von P. 

Licinius Crassus in einem Feldzug 56 v. Chr. eingenommen1119. Basis der Kampfe war die rbmische Pro- 

vinz; hauptsachlich wurde fiber Kampfe mit den Satiates berichtet, die heute auf dem linken Ufer der 

Garonne und westlich der Nitiobroges lokalisiert werden.

Erst im Verlauf des Vercingetorix-Aufstandes wurden die Nitiobroges als ein beteiligter Stamm ge- 

nannt1120. Ihr Konig Teutomatus kam selbst und unterstfitzte Vercingetorix mit einer grofien Zahl eige- 

ner und in Aquitanien angeworbener Reiter. Anekdotenhaft ist die Erwahnung, dab die schnell 

vorrtickenden romischen Soldaten bei Gergovia Konig Teutomatus aus der Mittagsruhe rissen und die- 

ser mit nacktem Oberkorper fliehen mubte 1121. Aus dieser Nennung geht hervor, dab Teutomatus eine 

namhafte Personlichkeit war und von Casar eindeutig mit dem Titel rex bezeichnet wurde. Am Ent- 

satzheer fur Alesia beteiligten sich die Nitiobroges mit 6000 Kampfern, einer vergleichsweise geringen 

Zahl; stellten doch nach den Angaben Casars die zentralgallischen Stamme weitaus hohere Zahlen an 

Kriegern1122.

Casar verwendete den Titel rex anscheinend bewubt fiir Teutomatus, auch sein Vater Ollovico war ihm 

namentlich in ftihrender Funktion und als amicus noster bekannt1123. Damit scheint der Stamm der Ni

tiobroges von einem nachweislich zumindest eine Generation tiberdauernden Herrschaftssystem ge- 

kennzeichnet zu sein1124. Eine Art von Gefolgschaftssystem ist zumindest fiir den benachbarten Stamm 

der Satiates aufgrund der Uberlieferung Casars zu vermuten1125.

Der Grad der Staatenbildung in der keltischen Welt wird als Produkt der Interaktion mit dem romischen 

Imperium betrachtet1126. Mit der Romanisierung treten meist neue Eliten in den Vordergrund, deren Le

gitimation durch andere Mittel erfolgt als bei traditionellen Hierarchien. Davon ausgenommen scheint 

der Stamm der Nitiobroges im Bereich des Garonne-Tals, fiir den einerseits ein hoher Grad an Roma

nisierung aufgrund von Kontakten angenommen werden mufi, andererseits eine gewisse familiare Kon- 

tinuitat in der Herrschaftsausiibung vorhanden war.

Die Zeit zwischen den Kriegen Casars und der Neuordnung Galliens unter personlicher Anwesenheit 

von Augustus im Jahre 27 v. Chr.1127 ist gekennzeichnet durch Biirgerkriege und Aufstande 1128. Hierzu

1118 Andere Quellen nennen nur Stammesnamen - vgl. noch 

Strabo IV 2.2.

1119 Caes. Gall. Ill, 20-22. - J.-P. Bost, »P. Crassum... in 

Aquitaniam proficisci iubet«: Les chemins de Crassus en 

56 avant Jesus-Christ. Rev. Etudes Anciennes 88, 1986, 

21-39.

1120 Caes. Gall. VII 7.2: Die Nitiobroges stellen als Zeichen 

der Beteiligung am Aufstand dem Cadurcer Lucterius 

Geiseln und brechen zur romischen Provinz auf.

1121 Caes. Gall. VII, 46.5.

1122 Eine Abschatzung der Bedeutung des Stammes allein 

aus dieser Zahl ist jedoch nicht gerechtfertigt, da zweier- 

lei Unsicherheiten - die bewufite Beteiligung am Krieg 

von Seiten der Nitiobroges selbst und bei den Zahlenan- 

gaben Casars - nicht eingeschatzt werden konnen; der 

regionale und iiberregionale Bedeutungsgrad der Ni

tiobroges fiir das 1. Jh. v. Chr. ist daher aus den histori- 

schen Quellen nicht eindeutig ablesbar (entgegen Kl. 

Pauly IV (1975) 140f. s. v. Nitiobriges (M. Leglay).

1123 Caes. Gall. VII 31.5: »interim Teutomatus, Olloviconis

filius, rex Nitiobrogum, cuius pater ab senatu nostro

amicus erat appellatus, cum magno equitum suorum nu-

mero et quos ex Aquitania conduxerat ad eum pervenit.«

- Zu den Namen Ollovico und Teutomatus vgl. etymo

logised: D. Evans, Gaulish personal names. A study of

some continental Celtic formations (Oxford 1967) 106, 

117f.

1124 Dobesch, Kelten 201; Fiir gewisse Formen von Konti- 

nuitat und Bestandigkeit des Stammesnamens spricht 

auch der weit entfernt zu Tage gekommene Goldtorques 

von Mailly-le-Camp (Aube) mit seinen Graffiti (R. Jeff

rey, Le torque de Mailly-le-Camp. Mon. Piot 56, 1969, 

45-59; Lejeune, Graffites).

1125 Caes. Gall. Ill, 22.1: »devotis, quos Galli soldurios ap

pellant* - vgl. Anm. 220 von M. Deissmann: »quasifeu- 

dale Gefolgschaft auf sakraler Grundlage«. (Zweispra- 

chige Ausgabe der Reclam-Universal Bibliothek 9960 

[Stuttgart 1980]); Dobesch, Kelten 417 ft. bes. 419.

1126 Nash, Settlement 8ff.; Cunliffe, Greeks 87ff.; Frey, 

Uberlegungen 67f.

1127 Cassius Dio 53, 22.5.

1128 Vgl. S. Lewuillon, Histoire, societe et lutte des classes en 

Gaule: Une feodalite a la fin de la republique et au debut 

de 1’empire. In: ANRW II, 4.2, 425-583 bes. 494-505; 

Rich, Cassius Dio 156f.; zur Quellenlage: E. M. Wight

man, La Gaule chevelue entre Cesar et Auguste. In: Ac- 

tes du IXe Congres International d’etude sur les frontie- 

res Romaines, Mamaia 1972 (Bucure^ti/Koln/Wien 

1974) 473-483.
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Abb. 198 Boe, Wagengrab, Ritzinschrift auf dem zylindrischen Becher (Tab. 3, Nr. 35). Umzeichnung. - M = 2:1.

sind Aktivitaten von M. Vipsanius Agrippa in der Provinz Aquitanien tiberliefert1129, die in die Jahre 

38/37 v. Chr. eingeordnet werden1130. Aufgrund dieser Umstande ist zumindest fur die einheimische 

Fuhrungsschicht dieser Zeit eine aktive militarische Rolle oder militarische Representation im Leben 

und in der Grabausstattung anzunehmen. Fur die Kontinuitat einer solchen Fuhrungsschicht ist der 

Nachweis eines augusteischen Tempelgebaudes unweit stidlich des heutigen Agen aufschluhreich 1131, 

das als Beleg fur deren Zahlungskraft gelten kann.

Anhand der gehobenen Ausstattung, der Waffenausrustung, des Wagens mit Zeremonialcharakter, der 

Grohe der Grabgrube etc. wird man ohne Zweifel das Grab von Boe in die hochste aus Grabern be- 

kannte Gesellschaftsschicht einordnen konnen. Anthropologische Hinweise auf die zugehdrige Person 

liegen wegen der Umstande der Bergung nicht vor. Aufgrund der Waffen war sie sicherlich mannlichen 

Geschlechts. Betrachtet man die Grobe des Helmes, so war der Bestattete vermutlich ein Erwachsener. 

In Anbetracht der historischen Konstellation gerat man leicht in Versuchung, das Grab jenem iiberlie- 

ferten Konig Teutomatus zuzuschreiben. Die fast komplette Bewaffnung sowie der traditionelle Wagen 

wtirden sehr gut zu einer Grabausstattung passen, die man sich fur ihn vorstellen kbnnte. Auch das Da

tum der Grablege im dritten Viertel des 1. Jahrhunderts v. Chr. ware als Sterbedatum des Teutomatus 

denkbar, hat er doch an vorderster Front am Krieg 53/52 v. Chr. teilgenommen und ist deshalb vermut

lich ein eher jungerer Mann gewesen.

Von besonderem Interesse ist ein Schriftzeugnis aus dem Grab: Auf einem reduzierend gebrannten, ho- 

hen, zylindrischen Drehscheibengefah, das fur die Region typisch ist1132, ist das Graffito TRO[. . .] ein- 

geritzt (Abb. 198) 1133. Die Buchstaben in lateinischer Monumentalschrift sind sorgfaltig nach dem 

Brand eingekratzt. Deutungsmoglichkeiten liegen bisher nicht auf der Hand, da ein romischer Trink- 

spruch oder dergleichen mit der Buchstabenfolge nicht in Einklang gebracht werden kann 1134. R. Bou-

1129 Eutrope VII, 5: Eo tempore M. Agrippa in Aquitania 

rem prospere gessit.

1130 Rich, Cassius Dio 156f. - Zur archaologischen Ein-

schatzung der militarischen Prasenz zu augusteischer

Zeit in Gallien vgl. M. Redde, Die militarische Beset-

zung Galliens unter Augustus. Uberlegungen zu den ro-

mischen Befestigungen des franzdsischen Territoriums. 

In: Die romische Okkupation nordlich der Alpen zur 

Zeit des Augustus. Kolloquium Bergkamen 1989. Bo- 

denaltertiimer Westfalens 26 (Munster 1991) 41-48 bes.

41 f., 48; ders., Les ouvrages militaires romaines en 

Gaule sous le Haut-Empire vers un bilan des recherches 

recentes. Jahrb. RGZM 34, 1987, 343-368 bes. 367 f.

1131 Monturet/Tardy, Programme.

1132 Vgl. Kap. II, D, 1, c.

1133 Coupry, Gallia 386 Anm. 15. - Marcadal, Age du Fer 

147, Abb. 44, 6. - Boudet, Rituels 96.

1134 Von einer Interpretation als romischer Tribusbe- 

zeichnung TROfMENTINA] sei hier abgesehen (vgl. 

Paasch Almar, Inscriptiones 76f.).
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det hat auf die Namenform Trogus verwiesen 1135. Der Historiker Pompeius Trogus - ein Zeitgenosse 

des Augustus - stammte aus Aquitanien oder dem narbonnensischen Gallien, Vater und Onkel haben als 

Offiziere im romischen Heer gedient1136. Eine neue Variante der Interpretation ware die Deutung der 

Inschrift als Abkiirzung fur T(eutomatus) R(ex) Oflloviconis) \filius]. Diese Titelbenennung wtirde den 

romischen Gebrauchen zuwiderlaufen1137, da romische Titel nach dem kompletten Namen (einschlieb- 

lich der Filiation) geftihrt werden (etwa: Teutomatus Olloviconis filius, Rex Nit iobro gum). Ab 38 v. Chr. 

verwendet Augustus den Titel Imperator als Praenomen (etwa: Rex Teutomatus, Olloviconis filius). In- 

wieweit hier jedoch romische Einfltisse bis in diese Feinheiten spurbar waren, kann heute nicht mehr ab- 

geschatzt werden

So kann in diesem Grab Teutomatus selbst oder ein anderer Verwandter oder jemand ganzlich anderes 

begraben sein1138, da wir fiber die Machtverteilung in friihaugusteischer Zeit nicht naher informiert sind. 

Neben reichen und insignienhaften Beigaben gehbrt an archaologischen Kriterien auch eine Konstanz 

der Macht, dokumentiert mit einer zeitlichen Abfolge von Grabern sowie reichen Kindergrabern, zu 

den Definitonskriterien fur die Aristokratie 1139. Derartiges kann aus dem regionalen Umfeld von Boe 

bisher nicht abgeleitet werden, auch wenn kein Zweifel an der Zugehdrigkeit zur hochsten gesellschaft- 

lichen Schicht bestehen kann. Der im Raum stehende Titel eines rex verbietet jedoch allgemein gehalte- 

ne Begriffe wie Fursten- oder Adelsgrab, da sie einen anderen Status konkret benennen. Eine Bezeich- 

nung als Prunkgrab nach der Umschreibung von G. Kossack bietet sich an1140.

B. UBERREGIONALE EINORDNUNG DES WAGENGRABES VON BOE

1. Bewertungsmoglichkeiten aufgrund von Importen, Herdgeraten 

und anderen Beigaben

Bei einer Einordnung des Toten aus dem Grab von Boe in seinen sozialen Kontext und bei der allge- 

meinen Bewertung der Wagengrabsitte wird man bestrebt sein, die betreffenden Graber mit anderen 

Grabern in Relation zu bringen. Ein Weg dorthin ist der Versuch, die gesellschaftliche Stellung der be- 

statteten Personen an der Beigabe von fiberregional verbreiteten Giitern, die den Besitzern zu Anerken- 

nung in ihrer Gemeinschaft und im Vergleich zu anderen verhalfen, abzulesen und so den Personen 

Reichtum und Macht zuzuordnen. Mediterrane Importguter und Bronzegefabe zeugen von einem 

hoheren Lebensstandard, da ihr materieller Wert grower als der lokaler Produkte war und sie meist Be- 

standteil eines Geschirrsatzes nach italischem Vorbild waren. Weinamphoren aus dem Mittelmeergebiet 

konnen ebenfalls als weitere Bemessungsgrundlage fiir Prestige im Grab dienen. Diese fremden Pro

dukte belegen zum einen Handelskontakte, zum anderen mit der Entaufierung als Grabbeigabe auch 

Reichtum oder Uberflufi. Herdgerate als ein Symbol fiir Feste sind ein weiteres Kntenum, mit dem ei-

1135 Boudet, Rituels 102.

1136 KI. Pauly IV (Mtinchen 1979) 1031 ff. s. v. Pompeius 

Trogus (P. L. Schmidt).

1137 Paasch Almar, Inscriptiones 48ff., 212ff. - J. Deininger,

Von der Republik zur Monarchic: Die Urspriinge der

Herrschertitulatur des Prinzipats. In: ANRW I, 1 (Ber

lin, New York 1072) 982-997 bes. 991 ff.; 995: ab 38

v. Chr. »praenomen Imperatoris«. - Freundl. Hinweis 

N. Lambert, Mainz.

1138 Ahnliche Problematik beim Grab von Lexden (Essex, 

GB), das verschiedensten Herrschern zugewiesen wurde 

(Foster, Lexden 187f.).

1139 Fiir die jiingere Latenezeit ausreichend belegt nur fiir 

Graber um den Titelberg - vgl. Metzler u.a, Clemency. - 

Fiir die altere Latenezeit vgl. Haffner, Fiirstengraber 

37ff.;41ff.

1140 Kossack, Prunkgraber. - Zu den Welwyn-Grabern vgl. 

a.a.O. 27f.
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ne Gruppe von reich ausgestatteten Toten sich von den fibrigen absetzt. Alle diese Beigaben sind im 

Grab von Boe in Form eines Bronzekessels, zahlreicher Amphoren und eines Dreibeine sowie der 

Feuerbocke vorhanden. Uber eine besondere Abkunft und uber Privilegien, die erblich weitergegeben 

werden, konnen diese Beigaben nichts aussagen. Damit entfallt die Moglichkeit, aus den Beigaben eine 

Art von Adel im mittelalterlichen oder neuzeitlichen Sinne abzuleiten. Erst im Schritt mit anderen Er- 

scheinungen, die auf eine Heroisierung des Toten sowie auf familiare Traditionen hinweisen, und einer 

historischen Uberlieferung sind hierzu Aussagen moglich.

Bei einer Bewertung der im Vergleich zur Gesamtzahl geringen Anzahl von Grabern mit Bronzege- 

schirr, Amphoren etc. als wohlausgestattet und hoherstehend, werden der gesellschaftliche Wert und 

Rang der bestatteten Person letztendlich als eine Art »value score« aufgegriffen1141, indem versucht 

wird, diesen nach der Seltenheit einer Beigabe im Grabkontext zu bestimmen. Fur unterschiedliche Pe- 

rioden wurden bereits Versuche unternommen, gesellschaftliche Kategorien anhand von Beigabenge- 

wicht, -zahl und -vielfalt oder Exklusivitat zu berechnen 1142. Hauptsachlich bronzezeitliche Graberfel- 

der und Regionen wurden auf diese Weise analysiert. Derartige Versuche zur Berechnung des Menschen 

waren eine typische Erscheinung der »New Archaeology« der siebziger und achtziger Jahre, als statisti- 

sche Methoden grohe Faszination auf die Geisteswissenschaften ausiibten. Eine Korrelation von Beiga

ben mit Alter und Geschlecht der Bestatteten wurde erst in jfingerer Zeit versucht1143. Jedoch fand eine 

Rezeption dieser Ansatze durch die Lateneforschung bisher nur sehr eingeschrankt statt. Fur das late- 

nezeitliche Flachgraberfeld von Jenisuv Ujezd in Bohmen unternahm J. Waldhauser einen entsprechen- 

den Versuch 1144. Wahrend in einigen Regionen die Fundlage keine umfassende Beurteilung erlaubt, bie- 

tet der hohe Stand an ausgegrabenem und publiziertem Material aus unterschiedlichen Epochen in Da- 

nemark1145 eine tragfahige Grundlage. L. Hedeager beispielsweise bewertet fiber ein Jahrtausend ver- 

teilte Graber anhand einer Berechnung der in einem Grab vorhandenen Anzahl von Typen 1146.

An dieser Stelle soli nicht versucht werden, fur Mitteleuropa einzelnen Beigaben einen konkreten Sta- 

tuswert zuzuschreiben, da nur die Kombination und der Gesamteindruck der Anlage fur eine soziale 

Bewertung ausschlaggebend sein konnen. Der positivistische Glaube an eine archaologisch greifbare, li- 

neare Gesellschaftsordnung, die sich in einer mefibaren Beigabensitte ausdriickt, gilt heute nicht mehr. 

Auch aus diesem Grund wird ein Reichtumsindex auf statistischer Grundlage fur die jfingere Latenezeit 

nicht zu einer gesellschaftlichen, sondern zu einer rein archaologischen Gliederung fiihren. Aussagen 

fiber den materiellen Wert der Beigaben fiihren zu keiner anderen Erkenntnis als zur Entscheidung, dab 

manche Graber armer oder reicher ausgestattet sind, ohne dah dabei Grabritus oder Trachtgewohnhei- 

ten beriicksichtigt wurden.

Neben den mindestens 81 Amphoren sind im Grabinventar von Boe auch weitere fremde oder teure 

Objekte vorhanden, wie die Strigiles sowie moglicherweise als Kandelaber oder Spielsteine interpretier- 

bare Gegenstande, jedoch erlauben sie zu selten den Vergleich mit anderen Begrabnissen, um in ihnen 

iiberregional anerkannte Giiter zu identifizieren, die ihren Besitzern zu Ansehen verhalfen. In andere 

Grabinventaren finden sich statt dessen Gias- und Silbergefahe, Barenkrallen, Lampen, Spiegel oder 

Waagen etc. Diese Gegenstande betonen jeweils die Sonderstellung ihres Besitzers, bilden aber keine

1141 R. Bernbeck, Theorien in der Archaologie. Uni-Ta- 

schenbticher 1964 (Tubingen, Basel 1997) 262 ff.: »Das 

Problem der Wertsetzung«.

1142 K. Randsborg, Social Stratification in Early Bronze .Age 

Denmark: a Study in the Regulation of Cultural Sy

stems. Prahist. Zeitschr. 49, 1974, 38-61 (zur sozialen 

Stratifikation anhand von Gold in Periode II-III in Da- 

nemark). - Freudenberg, Studien 40ff. zur Forschungs- 

geschichte fiir Danemark bis 1989; 43 ff. mit einem breit 

angelegten Reichtumsindex.

1143 Vgl. z.B. bei S. Sprenger, Untersuchungen zu Sozial-

strukturen und Geschlechterrollen am friihbronzezeit- 

lichen Graberfeld von Singen. Ethnograph.-Arch. Zeit

schr. 36, 1995, 191-200. - J. Muller, Zur sozialen Glie

derung der Nachbestattungsgemeinschaft vom Magda- 

lenenberg bei Villingen. Prahist. Zeitschr. 69, 1994, 

175-221.

1144 Waldhauser (Hrsg.), Graberfeld. - Fortsetzung der Stu

dien: Ders., Graberfelder 60ff.

1145 Freudenberg, Studien. - Hedeager, Societies 14ff.

1146 Hedeager, Societies 103 ff.: Number of Artefact Types = 

NAT.
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Abb. 199 Verbreitung der Graberf elder mit Funden importierter Bronzegefafie der Stufen Lt C und D in Frankreich, Luxem

burg, Slid- und Westdeutschland, Schweiz und Italien nbrdlich des Po; Graber mit Wagen besonders gekennzeichnet. - Die Nu- 

merierung entspricht Tab. 55.

regelhaften Beigaben. Daher konnen sie in einer vergleichenden Diskussion nicht weiter beriicksichtigt 

werden.

Eine Erorterung der BronzegefaBbeigabe in reichen Grabern der jungeren Latenezeit steht nur randlich 

in Zusammenhang mit dem Grabfund von Boe, da eindeutig italisches Bronzegeschirr im erhaltenen 

Fundbestand fehlt. Die Beigabe eines Kessels, von dem geringe Reste iiberliefert sind, steht mit den 

Herdgeraten in Beziehung. Trotzdem soli die Aussagefahigkeit von republikanischem Bronzegeschirr in 

Grabern (Tab. 55) fur die soziale Einordnung der anderen Wagengraber angesprochen werden.

Nach einem fast vollstandigen Erldschen der Beigabe importierter Bronzegefafie in der Periode Lt B 

konnen die Frauengraber von Dtihren (Rhein-Neckar-Kreis, D) und Lang in der Steiermark (VB Leib

nitz, A) aus der Stufe Lt C2 aufgrund ihrer Ausstattung mit Bronzegefaben als Vorlaufer reicher Graber 

der Stufe Lt D gesehen werden 1147. Anders als die Graber mit Bronzegeschirr der Stufe Lt D in Nord- 

frankreich und Deutschland 1148 1149 sind derartige Befunde in Norditalien und Siidfrankreich zu bewerten 

(Abb. 199). In jenen Regionen mit einer leichteren Zuganglichkeit zu Bronzegeschirr diirften diese we- 

niger aufsehenerregend gewesen sein. Zudem lassen sich hier spezifische, regionale Grabsitten deuthch 

machen. Soweit sie Bronzegeschirr in geschlossenen Grabinventaren aufweisen, wurde den Grabern am 

Unterlauf der Rhone meist nur ein Schopfer (simpulum) aus Bronze beigegeben n49. Andere Bronzege-

1147 Diihren: Schumacher, Grabfund; R. Bockius in Jahrb. 

RGZM 37, 1990, 675-677. - Lang (mit Spiegel, Eimer 

mit Bronzebeschlagen und einem Bronzegefafi): Kra

mer, Latenefunde 51 ohne Abb.

1148 Vgl. Karten und Listen bei Roymans, Societies 158f. 

Tab. 7. 4) 156f. (Tab. 7. 7). - Metzler u.a., Clemency 168 

f. Abb. 114.

1149 Feugere/Rolley (Hrsg.), Vaisselle 167 Abb. 4 und Feuge- 

re, Evolution 122 Abb. 2 mit Liste 1: zwei der 12 Fund-

orte sind Ersterwahnungen unpublizierten Materials; 

fur den Fundpunkt Pomas-Rouffiac d’Aube »La Laga- 

ste« handelt es sich nicht nachweislich um Material von 

einem Graberfeld (vgl. Blanc/Rancoule, Note); die um- 

fangliche Kollektion von Bronzegefafien aus den »puits 

funeraires« oder »puits d’offrandes« von Toulouse soil 

hier ebenfalls nicht mit einbezogen werden (vgl. Vidal, 

Vaisselle).
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Tab. 55 Graber der Stufen Lt C und D (ohne frilhrbmischen Ubergangshorizont) mit rbmischen Bronzegefafien aus Frankreich, 

Luxemburg, Slid- und Westdeutschland Schweiz und Italien nordlich des Po.

| Fundort| Bronzegefafie| Literatur

Nordfrankreich

1 Acy-Romance, Grab NM/1. 103 

(Dep. Ardennes)

Griffschale Les Celtes (Namur 1998) 77 Abb. 76

2 Banogne (Dep. Ardennes) Kanne (nur Fufi) Flouest/Stead, Tombe 70

3 Charleville-Mezieres/Le Theux (Dep. Ardennes) Kanne Flouest/Stead, Tombe 70

4 Chateau-Porcien (Dep. Ardennes) Kanne aus Grab 1908 u. Grab 1923 Flouest/Stead, Tombe Taf. II, 1

5 Chatillon-sur-Indre (Dep. Indre) Kanne, Griffschale, Schale Ferdiere/Villard, Tombe 96 ff.

6 Hannogne-Saint-Remy (Dep. Ardennes) Kanne, Griffschale 1/50

7 La Mailleraye-sur-Seine (Dep. Seine-Maritime) Fufi eines Kraters 1/54

8 Raillencourt-Sainte-Olle (Dep. Nord) Griffschale, Ausgufibecken Freundl. Hinweis N. Ginoux

9 Saint-Germainmont (Dep. Ardennes) Kanne, Griffschale Lambot/Friboulet/Meniel, Necropoles

32 Abb. 129

10 Tartigny Grab 3 (Dep. Oise) Schale (Lt C) Massy u.a., Necropole 72 Abb. 43

11 Thugny-Trugny (Dep. Ardennes) Kanne Flouest/Stead, Tombe 71

Siidfrankreich

12 Aramon (Dep. Gard) Schbpfer Feugere in: Feugere/Rolley, Vaisselle 167

13 Baux-de-Provence/La Catalane Grab 27 

(Dep. Bouches-du-Rhone)

Schbpfer Arcelin, Observations 100

14 Beaucaire/Les Marronnieres (Dep. Gard) Grab 12: Schbpfer, grofie Simla; Grab 13: Simla;

Grab 19: Schbpfer,2grofie Simlen

Dedet u.a., Ugernum 91 ff.

15 Eyguieres (Dep. Bouches-du-Rhone) mehrere Schbpfer, Kannen aus dem Graberfeld Arcelin/Arcelin, Necropole

16 Mouries (Dep. Bouches-du-Rhone) 3 Schbpfer aus dem Graberfeld Feugere in: Feugere/Rolley, Vaisselle 167

17 Paradou/Arcoule (Dep. Bouches-du-Rhone) Schbpfer aus Grab 1 und 8 (+ weiterer 

Einzelfund aus dem Graberfeld)

Arcelin, Necropole

18 Pomas-Rouffiac d’Aube/La Lagaste (Dep. Aude) Schbpfer aus dem Graberfeld Blanc/Rancoule, Note

19 Rochefort-du-Gard (Dep. Gard) Schbpfer aus dem Graberfeld Gagniere, Cimetiere Taf. 5, 1

20 Saint-Laurent-des-Arbres (Dep. Gard) Schbpfer Barruol/Sauzade, Tombe

21 Saint-Remy-de-Provence (Dep. Bouches-du-Rhone) Schbpfer aus Grab 3, 5, 6, 7 und 10 Arcelin/Arcelin, Sepultures

22 Verna (Dep. Isere) Becher, Kanne, verschiedene Simlen, viereckige 

Platte, etruskisches Becken, Ausgufibecken

1/64

Luxembourg

23 Clemency Becken 11/19

24 Goeblingen-Nospelt Grab A 2 Siebe, Becken, Simla Metzler, u.a., Clemency 114

25 Goeblingen-Nospelt Grab B Becken, 2 Kannen, Griffschale, Sieb 11/20

Siid-/Westdeutschland

26 Diihren (Rhein-Neckar-Kreis) Kanne, Griffschale (Lt C2) Schumacher, Grabfund

27 Wallertheim Grab 4 (Kr. Alzey-Worms) Sieb (Lt C) Kefiler, Grabanlage 129 ff.

28 Bad Nauheim Fund 30 (Wetteraukreis) Sieb Quilling, Funde 19

29 Flonheim (Kr. Alzey-Worms) Sieb Behrens, Denkmaler 23 Abb. 47

30 Hofheim Grab 9 (Main-Taunus-Kreis) Sieb Ritterling, Lager 394 Abb. 110. 6

31 Kelheim (Lkr. Kelheim) Kanne Kramer, Grabfunde Taf. 70 A

32 Wederath (Kr. Bernkastel-Wittlich) Becher aus Grab 142 Haffner, Wederath/1 Taf. 29, 19

Schweiz

33 Giubiasco (Kt. Tessin) Schbpfer aus Grab 32; Griffschalen aus dem 

Graberfeld

Ulrich, Graberfelder Taf. 75, 3

Italien (nordlich des Po)

34 Calcinate (Prov. Bergamo) Kanne Tizzoni, Distribuzione 157

35 Capriano (Prov. Verona) Simpulum aus dem Graberfeld Tizzoni, Distribuzione 158

36 Casatenovo (Prov. Como) Simpulum, Becher Tizzoni, Distribuzione 157
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37 Cavriana (Prov. Mantova) Griffschale, Becher, Schopfer, Situla aus einem 

Graberfeld

Tizzoni, Distribuzione 158

38 Ciringhelli (Prov. Verona diverse Bronzegefafie aus dem Graberfeld 1/66

39 Coccaglio (Prov. Brescia) Griffschale und Kanne aus dem Graberfeld Tizzoni, Distribuzione 157

40 Domodossola (Prov. Novara) Griffschale, Kanne Tizzoni, Distribuzione 156

41 Gallarate (Prov. Varese) Schriffschale, Kanne Tizzoni, Distribuzione 157

42 Garlasco (Prov. Pavia) Griffschale, Becher Tizzoni, Distribuzione 158

43 Gravellona Toce (Prov. Novara) Schopfer aus Grab 63, 93 Piana Agostnetti, Documenti

44 Introbio (Prov. Como) Simpulum Tizzoni, Distribuzione 159

45 Isola Rizza/Casalandri (Prov. Verona) diverse Bronzegefafie aus dem Graberfeld Tizzoni, Distribuzione 159

46 Le Buse (Prov. Verona) Griffschale, Kanne, Simpulum Tizzoni, Distribuzione 158

47 Mezzano (Pro. Milano) Griffschale und Kanne aus 2 Grabern Tizzoni, Distribuzione 157

48 Misano di Gera d’Adda (Prov. Bergamo) 2 Griffschalen, Kanne, Becher und Situla aus 

einem Grab

Tizzoni, Distribuzione 157f.

49 Nosate (Prov. Milano) Griffschale und Kanne aus dem Graberfeld Tizzoni, Distribuzione 157

50 Ornavasso »Persona« (Prov. Novara) Schopfer (Grab 56) Graue, Graberfelder; Piana Agostinetti, 

Documenti

51 Ornavasso »S. Bernardo« (Prov. Novara) diverse Bronzegefafie aus dem Graberfeld Graue, Graberfelder; Piana Agostinetti, 

Documenti

52 Pescate (Prov. Como) Griffschale Riv. Arch. Como 94/95, 1928, 38 Abb.

12

53 Piletta di Oppeano (Prov. Verona) Simpulum, 2 Situlen, Griffschale Tizzoni, Distribuzione 158f.

54 Povegliano (Prov. Verona) diverse Bronzegefafie aus dem Graberfeld Tizzoni, Distribuzione 158

55 Remedello (Prov. Brescia) Kanne, Situla Tizzoni, Distribuzione 158

56 San Maria di Zevio/Lazisetta Grab 7 (Prov. Verona) diverse Bronzegefafie 1/67

57 Treviglio (Prov. Bergamo) Kanne Tizzoni, Distribuzione 159

58 Valeggio sul Mincia (Prov. Verona) Griffschale, Becher, Simpulum, Situla, Sieb Tizzoni, Distribuzione 158

59 Verdello (Prov. Bergamo) Griffschale u. Schopfer aus dem Graberfeld Tizzoni, Lombardia Taf. 18

fafie, wie die Situlenpaare in den Grabern 12 und 13 von Beaucaire/Les Marroniers (Dep. Gard, F), sind 

auch in der Provence eine Besonderheit 115°. Gerade ein Simpulum zeigt die soziale und wirtschaftliche 

Fahigkeit zum Symposium mit Wein an und ist ein deutlicher Gradmesser fur eine Beeinflussung durch 

mediterrane Sitten. In Norditalien ist die Anzahl der Bronzegefafie in einigen Grabern wesentlich 

hdher1150 1151. Ganze Geschirrsatze aus Griffschale, Kanne, Becher, Schopfer und Sieb sind belegt, und als 

lokale Besonderheit kommen Feldflaschen hinzu. Fur das Grab mit einem vierradrigen Wagen von San 

Maria di Zevio/Lazisetta (1/67) ist ein derart grower Gefafisatz iiberliefert. Auch im Graberfeld von 

Ciringhelli (1/66) kommt neben den Wagenteilen eine Vielzahl von Bronzegefahen vor, so dafi man sie 

auch hier zusammen in einem Grab vermuten kann.

In Rheinhessen und Hessen fallen einige Bestattungen mit Bronzesieben auf. Die Reihe beginnt mit dem 

noch mittellatenezeitlichen Siebtrichter aus Wallertheim (Kr. Alzey-Worms) und setzt sich mit Sieben 

der tiblichen republikanischen Form in den Grabern von Bad Nauheim (Wetteraukreis), Hofheim 

(Main-Taunus-Kreis) und Flonheim (Kr. Alzey-Worms) fort1152. Diese Grablegen zeichnen sich nicht 

durch andere herausragende Beigaben aus. Das Stuck aus Wallertheim Grab 4, wohl die Bestattung ei- 

ner Frau, stammt immerhin aus einem Grab mit Grabgarten1153. Da fur Siebtassen und Siebtrichter be-

1150 Dedet u.a., Ugernum 94. 103.

1151 Tizzoni in: Feugere/Rolley (Hrsg.), Vaisselle 156 Abb. 1

mit Liste der Bronzegefafie: Bei einigen Fundpunkten

sind die Umstande unbekannt, so dafi sie nicht als gesi- 

cherte Graber oder zerstbrte Graberfelder gelten kbnnen.

1152 Nachweise vgl. Tab. 55. - Zu den Sieben vgl. Guillaumet 

in: Feugere/Rolley (Hrsg.), Vaisselle 89 ff.

1153 Kefiler, Grabanlage. - Vgl. als Parallele zum Deckel: 

Chapotat, Vienne Taf. 26, 2.
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reits eine wesentlich altere Tradition ihrer Verwendung in Mitteleuropa besteht1154, ist nicht unbedingt 

ein Zusammenhang mit importiertem Wein zu sehen. Damit liefie sich auch ihre uberproportionale Ver- 

breitung in Mitteleuropa erkliiren1155. Durch die einzelnen Siebe in den Grabern der Latenezeit wird si- 

cherlich Reichtum im Besitz eines Bronzegefafies ausgedriickt; auch ist die Form fur die Verwendung im 

Weinservice geschaffen worden. Eine Verbindung zu Symposium und Weingenufi als Anzeiger fur herr- 

schaftliches Verhalten kann jedoch aus der Beigabe dieser einzelnen Siebe nicht gezogen werden.

Die republikanischen Bronzegefabe im germanischen Bereich belegen, dafi bereits vor dem augusteischen 

Zeithorizont Import zu sozial herausgehobenen Personen gelangte1156. Besonders am Unterlauf der Elbe 

dienen die Bronzegefabe in den Grabern als Leichenbrandbehaltnisse und bilden keine Beigabensatze1157. 

Diese Grabsitte erinnert an Bestattungen aus der Epoche zu Beginn des Imports von Bronzegefafien nach 

Frankreich und in den Hunsriick-Eifelraum im 6./5. Jh. v. Chr. Auch hier dienten die altesten nachweis- 

baren Bronzesitulen als Urnen, die einen zentralen Punkt im archaologischen Erscheinungsbild der Be- 

stattung bilden1158. Das Grab von Gautzsch (Kr. Leipzig, D) mit Situla, Griffschale und silberner Fibel ist 

aufgrund der Beigabensitte und seiner geographischen Lage hiervon abzusetzen1159.

Betrachtet man die Wagengraber der jtingeren Latenezeit, so ist nur in sehr geringer Zahl eine Kombi- 

nation mit Bronzegefaben bemerkbar. Von den Grabern mit einem zweiradrigen Wagen wurde nur Han- 

nogne-Saint-Remy (1/50) ein Service von Griffschale und Kanne aus Bronze beigegeben. Der Komplex 

mit Resten von zwei Glasgefafien und dem Standring eines Bronzebeckens von La Mailleraye-sur-Seine 

(1/54) ist hier anzuschliefien. Bronzekessel stammen noch aus Heimbach-Weis (1/15), Hoppstadten- 

Weiersbach Grab 13 (1/18) und Husby (1/25). Die Graber mit vierradrigen Wagen aus Langa (1/7), Ver

na (1/64) und San Maria di Zevio/Lazisetta (1/67) verftigen jeweils fiber mehrere importierte Bronze- 

behaltnisse. Fur die grofie Zahl der sonstigen Wagengraber zeigen sich keine derartigen Fundkombina- 

tionen. Indessen befindet sich unter den Wagengrabern noch eine grofiere Zahl mittellatenezeitlicher 

Graber, die fur eine vergleichende Beurteilung schlecht geeignet ist, da zu dieser Zeit fast keine impor- 

tierten Bronzegefabe oder Weinamphoren in Mitteleuropa bekannt sind. Dennoch ist dieses Ergebnis als 

negativer Befund fur die Gruppe der Wagengraber zu betonen, da sie sich nicht in der Kombination von 

Grabbeigaben in der Bedeutung als Prestigegut gegenseitig bestatigen.

Weinamphoren sind neben dem naturwissenschaftlichen Nachweis von Wein der einzige Beleg fur den 

Konsum dieses Getrankes in Mitteleuropa1160. Neben den seltenen spathallstattzeitlichen Funden1161 

sind tonerne Amphoren seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. in keltischen Siedlungen Mitteleuropas zahlreich 

vertreten1162; Regionalkataloge und verstarkte Siedlungsgrabungen fiihren zu einer stetigen Verdichtung 

des Verbreitungsbildes 1163. Bei der Bearbeitung von Grabern stellen sich gewisse Schwierigkeiten ein, da 

die Beigabe von (vollstandigen) Amphoren im Grab vielfach nur schwer von Amphorenscherben zu

1154 Vgl. fur die Urnenfelderzeit: O. Kytlicova, Die Bronze- 

gefahe in Bohmen. PBF II, 12 (Stuttgart 1991) 71 ff.; fur 

die Hallstattzeit Egg, Fiirstengrab 106ff.; fur die 

Fruhlatenezeit vgl. Dehn, Hauptlingsgrab. - Zu Siebge- 

fafien aus Ton: H. van den Boom, Keramische Sonder- 

gruppen der Heuneburg. In: Heuneburgstudien VII. 

Rom.-Germ. Forsch. 47 (Mainz 1989) 70f.

1155 Vgl. die Fundkarten fur die einzelnen Formen republi

kanischen Bronzegeschirrs im Uberblick bei Feugere/ 

Rolley (Hrsg.), Vaisselle.

1156 Vgl. den Uberblick fur Polen bei Wielowiejski, Bronze- 

gefafie. - Feugere/Rolley (Hrsg.), Vaisselle. - Altstiick 

einer etruskischen Situla im Grab von Langa (1/7).

1157 Wegewitz, Bestattungen. - Karte mit Liste bei H. Kei- 

ling, Parum, Kreis Hagenow. Ein Langobardenfriedhof 

des 1. Jahrhunderts. Materialh. Ur- u. Friihgesch. Meck- 

lenburgs 1 (Schwerin 1986) 22 Abb. 10.

1158 Verger, Vix. - Moller, Wagengrabern 122.

1159 Eggers, Grab fund.

1160 Zum naturwissenschaftlichen Nachweis vgl. W Specht 

in: Penninger, Diirrnberg 124ff. - Zur Diskussion fur 

die Urnenfelder- und Hallstattzeit vgl. Kraufie, Hoch- 

dorf/III 329 f.

1161 Vgl. Zahlen bei G. Liischer, Der Amphorenimport in 

Chatillon-sur-Glane (Kanton Freiburg, Schweiz). Ger

mania 74, 1996, 337-360.

1162 Zur Friihdatierung einiger Formen vgl. E. L. Will, The 

Roman Amphoras from Manching: a Reappraisal. 

Bayer. Vorgeschbl. 52, 1987, 22-36. - Gerade in den letz- 

ten Jahren haufen sich Neufunde graeco-italischer Am

phoren in Frankreich, besonders im Rhonetal bei Lyon.

1163 Vgl. zur Gesamtverbreitung: Peacock, Amphorae 172 

Abb. 36. - Galliou, Amphores 127 Taf. 23. - Frey, Be

deutung 24 Abb. 8 mit Kartierung Dressel 1A in Mittel

europa. - Nash, Settlement 112 Karte, 321 ff. - Siid- 

West-Frankreich: Gruat, Timbres. - Bretagne: Galliou,
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Abb. 200 Verbreitung vollstandiger Amphoren in Grabern in Frankreich, Luxemburg und Deutschland: Amphoren Typ Dres- 

sel 1 A (ca. 120-70/80 v. Chr.). - Amphoren Typ Dressel 1 B (ca. 80/70-20 v. Chr.). - Amphoren Typ Pascual 1 (augusteisch).

Nachweise vgl. Tab. 56.

trennen ist, die sich in der Grabauffiillung und im weiteren Bereich des Begrabnisplatzes gefunden ha- 

ben1164. Die Unterscheidung von Grabbeigaben (vollstandige Amphore) und anderen Teilen des Be- 

grabnisrituals (Streuscherben) ist besonders im Faile von ungeniigenden Grabungen, Beraubungen und 

anderen Stdrungen schwer zu vollziehen 1165. Die sorgfaltigen Beobachtungen am Grab von Clemency 

(L) haben das Augenmerk auf die gesonderte Behandlung von Amphorenpflastern und Streuscherben in 

Grabern gelenkt1166.

Die Beigabe kompletter Amphoren liefert nur ein eingeschranktes Verbreitungsbild (Abb. 200, Tab. 56), 

ahnlich wie das der importierten Bronzegefafie. Dabei tritt wieder das Gebiet der Treverer im Bereich 

zwischen Hunsriick und Luxemburg hervor, ebenso die romische Provinz in Stidfrankreich. Die Grab- 

sitte der paarweisen Beigabe von Amphoren ist auffallend. Altere Graber von der Mitte bzw. dem Ende 

des 2. Jhs. v. Chr. aus Armsheim (Kr. Mainz-Bingen, D) und Nimes (Dep. Gard, F) stellen fur die Ge- 

biete aufierhalb Italiens Ausnahmeerscheinungen dar. Besonders bemerkenswert ist das Grab von Arms

heim, aus dem eine einzelne Amphore stammt und ansonsten keine weiteren Beigaben auf eine beson- 

dere Stellung der bestatteten Person deuten. Da mehrere Fibeln vorliegen und keine Waffen angetroffen 

wurden, wird hier vielleicht eine Frau bestattet gewesen sein.

Amphores. - Aisne-Tal: Henon, Amphores. - Nord- 

Gallien: Roymans, Societies 148ff. Tab. 7. 1, 2. - Ostgal- 

lien/Elsafi: Baudoux, Amphores. - Aude-Gebiet (bstl. 

von Agen): Rancoule, Observations. - Arrats-Tal (siidl. 

von Agen): Petit, Prospection.

1164 Freundl. Hinweise Dr. J. Metzler. - Vgl. beispielsweise 

die Nekropole von Normee (Dep. Marne, F): A. Bris

son / J.-J. Hatt, Le cimetiere de la Tempete a Normee 

(Marne). Mem. Soc. Argiculture Marne 84, 1969, 21-37 

bes. 33 ff. - Fur die Verwendung des Pars pro toto-Be- 

griffes bezuglich einzelner Amphorenbestandteile in 

Grabern pladiert Poux, Puits 28 f.

1165 Vgl. unter den Wagengrabern beispielsweise Verna (1/64) 

und Hannogne-Saint-Remy (1/50).

1166 Metzler u.a., Clemency 65 ff., 141 f.
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Fundort Amphoren W/M/? Sonstige Beigaben (Auswahl) Literatur

1 Armsheim

(Kr. Alzey-Worms, D)

1 x Graeco-italischer

Typ/Dressel 1A

2 Tonschalen, 3 Fibeln Stiimpel, Brandgraber

2 Beaucaire »Mas de Jallon« 

(Dep. Gard, F)

2 x Dressel 1A Keramik, 4 Fibeln Gamy/Michelozzi/Py, Sepulture 79

3 Nimes/rue Alphonse de Seyne 

(Dep. Gard, F)

1 x Dressel 1A M Schwert, Schild, keltische und 

romische Keramik

Py, Recherches 153 ff. Fig. 68

4 Tesson

(Dep. Charente-Maritime, F)

15 x Dressel 1A M Schwert Duval/Gomez de Soto/Perrichet-

Thomas, Tombe 38

5 St.-Georges-les-Baillargeaux

(Dep. Vienne, F)

1 x Dressel 1 A M Lanze,l grofies und 3 kleine 

Bronzemesser, Fibeln, Keramik

Petorin, Decouverte

6 Berglicht Grab von 1935 

(Kr. Bernkastel-Wittlich, D)

1 x Dressel 1 (?) nur 1 Beigefafi Metzler u.a., Clemency 128

7 Chatillon-sur-Indre (Dep. Indre, F) 7 x Dressel 1 (?) M 3 Bronzegefafie, Schwert Ferdiere/Villard, Tombe 98

8 Beaucaire »Les Maronniers« 

Grab 17 (Dep. Gard, F)

2 x Dressel IB Ollampe, Leuchter, Strigilispaar Dedet u.a., Ugernum 97 ff.

9 Beaucaire »Les Maronniers«

Grab 19 (Dep. Gard, F)

2 x Dressel IB ? Ollampe, Leuchter, viel Keramik,

2 Bronzesitulen, Schbpfer, Strigilspaar

Dedet u.a., Ugernum 101 ff.

10 Beaucaire »Les Maronniers«

Grab 2 (Dep. Gard, F)

2 x Dressel IB Keramik Dedet u.a., Ugernum 87f.

11 Berglicht, Grab von 1924 

(Kr. Bernkastel-Wittlich, D)

1 x Dressel IB M Schwert, Axt Metzler u.a., Clemency 129

12 Bierfeld/«Sitzerath« 

(Kr. St. Wendel, D)

1 x Dressel IB 4 Tongefafie Metzler u.a., Clemency 126

13 Boe

(Dep. Lot-et-Garonne, F)

mind. 80 x Dressel IB

1 x Lamboglia 2

M u. a. vierradriger Wagen, Waffen, 

Herdgerate

1/46

14 Boiroux (Dep. Correze, F) 3 x Dressel IB M Lanze, grofie Grabgrube Dussot/Lintz/Vuaillat, Sepulture

15 Butzweiler

(Kr. Trier-Saarburg, D)

1 x Dressel IB grofie Grabgrube, Keramiksatz 

mit Henkelkrug

Metzler u.a., Clemency 131

16 Clemency 

(L)

ca. 10 x Dressel IB M Streuscherben weiterer Ampho

ren, Bronzegefafi, Grabanlage

11/19

17 Goeblingen-Nospelt Grab A (L) 1 x Dressel IB M Waffen, Bronzegefafie, Keramiksatz Metzler u.a., Clemency 114

18 Goeblingen-Nospelt Grab D (L) 1 x Dressel IB M Waffen, Keramiksatz, Trinkhorn Metzler u.a., Clemency 113

19 Heffingen (L) 1 x Dressel IB > unbekannt Metzler u.a., Clemency 120

20 Livange (L) 2 x Dressel IB

2 x Pascual 1

Doppelhenkelkrug, Trinkbecher,

Terra Sigillata-Teller

Krier, Brandgrab; Reinerth, 

Furstengraber 352

21 Menestrau-en-Villette 

(Dep. Loiret, F)

1 x Dressel IB M Schwert, Doppelhenkelkrug. Ferdiere/Villard, Tombe 139 ff.

22 Presles-et-Boves (Dep. Aisne, F) 2 x Dressel IB W Fibeln, Glasschmuck, Keramik Olivier/Schbnfelder, Presles-et-Boves

23 Schwarzenbach (Kr. St. Wendel, D) 1 x Dressel IB ? nur noch 1 Tongefafi Metzler u.a., Clemency 128

24 Trier-Olewig 

(Stadt Trier, D)

1 x Dressel IB M Helm, Schwert, Lanze, Keramik 

(Amphore separat deponiert)

Schindler, Kriegergrab

25 Wederath Grab 25

(Kr. Bernkastel-Wittlich, D)

1 x Dressel IB M Schild, Axt (nur Unterteil der 

Amphore beigegeben?)

Haffner, Wederath/1 Taf. 6, 13

26 Wincheringen

(Kr. Trier-Saarburg, D)

1 x Dressel IB W Keramiksatz, Fibeln, Dreibein, 

Kasten

Koethe/Kimmig, Treverergrab

27 Baux-de-Provence »La Catalane«

Grab 27

(Dep. Bouches-du-Rhone, F)

1 x Dressel 1C > ZiegeL/Steinkiste Arcelin, Observations

28 Antran

(Dep. Vienne, F)

7 x Pascual 1 M Waffen, Bronze- und Glasgefafie, 

Eimer, Grabmonument

Pautreau (Hrsg.), Antran 63 ff.

29 Berry-Bouy (Dep. Cher, F) 10 x Pascual 1 M Waffen, Bronzegefafie Ferdiere/Villard, Tombe 127

30 Flere-la-Riviere 

(Dep. Indre, F)

13 x Pascual 1 M Waffen, Herdgerate, Bronzegefafie, 

Eimer

Ferdiere/Villard, Tombe 34 ff.

31 Goeblingen-Nospelt Grab B 

(L)

2 x Pascual 1

1 x Dressel 12

1 x Haltern 69

M Waffen, Bronzegefafie, Eimer 11/20

32 Neuvy-Pailloux 

(Dep. Indre, F)

57 x Pascual 1 M bemalte Kammer, Waffen,

Bronzegefafie, Goldfingerring

Ferdiere/Villard, Tombe 179f.

33 Primelles (Dep. Cher, F) 3 x Pascual 1

1 x Haltern 70?

W Distelfibeln, Spiegel, Feinkeramik Ferdiere/Villard, Tombe 147ff.;

Pautreau (Hrsg.), Antran 68

Tab. 56 Graber mit der Beigabe von Amphoren der Typen Dressel 1 und Pascual 1 in spatlatenezeitlicher und augusteischer Zeit. 

Graber mit vereinzelten Amphorenscherben im Bereich der Grabanlage konnen nicht reprasentativ erf a.1st und daher nicht aufge- 

fiihrt werden. Fundorte in Grofibritannien sind ebenfalls nicht erfafit. Geschlechtsbestimmung (W/M/?), abgesehen vom Grab 

von Clemency (11/19) aufgrund archaologischer Kriterien.
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Abb. 201 Verbreitung von Grabern der jiingeren Latenekultur und friihen Kaiserzeit mit Dreibein, Feuerbbcken und Grill; 

Wagengraber besonders gekennzeichnet (Nachweise vgl. Tab. 57).

An Wagengrabern mit Amphoren sticht besonders Boe mit seiner hohen Anzahl von mindestens 81 

Stricken heraus. Aus den Bestattungen von Hannogne-Saint-Remy (1/50) und Verna (1/64) stammen im- 

merhin Streuscherben, die belegen, dafi Amphoren und Wein im Begrabnisritual eine Rolle gespielt haben.

Herdgerate stellen eine auffallende Gruppe von Gegenstanden zur Zubereitung von Speisen uber dem 

offenen Feuer dar (Abb. 201, Tab. 57). Dazu gehdren neben den Dreibeinen mit Kesselgehangen und 

Feuerbbcken noch Grillroste, Fleischhaken und Bratspiefie. Letztere sollen allerdings im folgenden nur 

randlich beachtet werden, da sie in Boe nicht vertreten sind.

Aus umfangreich ausgestatteten Grabern ab der Mittellatenezeit kennt man in geringer Zahl Dreibei- 

ne 1167. So beinhaltet das reichste Frauengrab der Mittellatenezeit, der Grabfund von Diihren (Rhein- 

Neckar-Kreis, D) ein Dreibein mit Kesselgehange1168. Weitere Beifunde sind Bronzegeschirr (zwei Kan- 

nen, eine Griffschale), importierte Spiegel, Mtinzen und Schmuck aus Silber. Eine kompakte Grabdepo- 

nierung aus La Mailleraye-sur-Seine (1/54) vom Unterlauf der Seine, aus dem Ubergang zur Spatlatene-

1167 Aus Horten und Siedlungen sind keine Dreibeine be- 

kannt. In Manching (Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm, D) 

konnten Pfostenstellungen in Form gleichschenkliger 

Dreiecke fiber Herdstellen beobachtet werden, die als 

Standspuren von Kochgestellen interpretiert werden (R. 

Gebhard, Ein Wirtshaus in Manching? Sondagegrabung 

1994 im Oppidum. Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm, 

Oberbayern. Arch. Jahr Bayern 1994, 88-90 bes. 89f. 

Abb. 51).

1168 Schumacher, Grabfund 79 berichtet von Zweifeln an der 

Zugehdrigkeit des Dreifufies, akzeptiert jedoch letzt- 

endlich die Geschlossenheit des Grabfundes. Zu jener 

Zeit (1911) war bisher als einzige Parallele der Fund aus 

Stanfordbury (Bedfordshire, GB) bekannt (Smith, An

tiquities 9f. [1912] mit alterer, abgelegener Erstpublika- 

tion). Das Dreibein von Diihren ist heute verschollen 

(Bittel/Kimmig/Schiek [Hrsg.], Kelten 471 f.).
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Fundort Datierung Herd- 

gerate

W/M

/?

Sonstige Beigaben (Auswahl) Literatur

1 Diihren

(Rhein-Neckar-Kreis, D)

Lt C2 D w Kesselgehange, Schmuck, Bronzegeschirr, 

Spiegel

Schumacher, Grabfund

2 Bouchon Grab 15

(Dep. Somme, F)

Lt C2 F M Kessel und -gehange, halbmondformiges 

Rasiermesser, grofite Kammer der Nekro- 

pole

Baray, Tombes 120ff.

3 Marcelcave Grab 9 

(Dep. Somme, F)

Lt C2 F M Kessel, Eimer, halbmondformiges Rasier

messer

Bayard/Buchez, Tombes 59 ff.

4 La Mailleraye-sur-Seine 

(Dep. Seine-Maritime, F)

Lt C2/D1 D, F M Kesselgehange, 2 Glasgefafie, Bronzegefafi- 

fufi, Waffengarnituren, Wagenteile, Hebel- 

stangentrense

1/54

5 Raillencourt-Sainte-Olle

(Dep. Nord, F)

Lt C/Dl F ? Griffschale, Ausgufibecken, Keramik Freundl. Hinweis

Dr. N. Ginoux (Paris)

6 Hannogne-Saint-Remy 

(Dep. Ardennes, F)

Lt DI F M Wagenteile, Bronzegeschirr, Amphoren- 

scherben, Waffen, Fibel, Rasiermesser

1/50

7 Baldock

(Hertfordshire, GB)

Lt Dib F Amphore, Bronzebecken, Kessel, Eimer, 

Fleisch

Stead/Rigby, Baldock 51 ff.

8 Ornovasso/S. Bernardo

Grab 7 (Prov. Novara, I)

Lt D G M Silberschmuck, Silberbecher, Bronzegeschirr, 

Schwert

Graue, Graberfelder 215, 

Taf. 10-12

9 Belgrad-Karaburma

Grab 92 (YU)

LtD G M Bratspiefi, Bronzegeschirr, Gerate, Waffen, 

Giirtel

Todorovic, Karaburma 

Taf. 28

10 Clemency (L) Lt D2a G M Amphoren, Bronzegefafie, Fleisch,

Fiihrungsring, Grabmonument

11/19

11 Welwyn A

(Hertfordshire, GB)

Lt D2 F Amphoren, Bronzegefafie Stead, La Tene III Burial 57

12 Welwyn B

(Hertfordshire, GB)

Lt D2 F Amphoren, Bronze- und Silbergefafie Stead, La Tene III Burial 58

13 Boe

(Dep. Lot-et-Garonne, F)

Lt D2b D, F M Kesselgehange, Amphoren, Helm, Ketten- 

hemd, vierradriger Wagen

1/46

14 Wincheringen

(Kr. Trier-Saarburg, D)

20-1 v. Chr. D W Kesselgehange, Amphore, Spiegel, Fleisch Koethe/Kimmig, Treverergrab

15 Flere-la-Riviere

(Dep. Indre, F)

ca. 20/10 

v. Chr.

G M Amphoren, Bronzegeschirr, Goldring, 

Waffen, Eimer, Gerate, Wanne, Fleisch

Ferdiere/Villard, Tombe

16 Arras

(Dep. Pas-de-Calais, F)

ca. 10 v. -

30 n. Chr.

F aus Grab 2 und 3 - mit Amphoren (nicht 

Dressel 1/Pascual 1), Bronzegefafien

Dechelette, Manuel II/3 1410f;

Ferdiere/Villard, Tombe 228f.

17 Mount Bures

(Essex, GB)

10 v. -50 

n. Chr.

F Bratspiefie (?), Amphoren, Glasflasche,

Bronzegriffe

Stead, La Tene III Burial 53

18 Andernach/Kirchberg

Grab 2

(Kr. Mayen-Koblenz, D)

10-30 n. Chr. G w Schopfkelle, 3 Fibeln (u.a. Paar friihe 

Kragenfibeln), Mtinzen, Schlussel

Oesterwind, Spatlatenezeit 

Taf. 44

19 Stanfordbury A

(Bedfordshire, GB)

10-50 n. Chr. D, F M? Kesselgehange, Bratspiefi, Amphoren, 

Bronzegeschirr, Spielsteine, Waffen?

Smith, Antiquities

20 Colchester »Warrior 

Burial* (Essex, GB)

ca. 35 n. Chr. G M Bronzegeschirr, Amphora, Glasgefafie, 

Kiste, Spielbrett, Schmuck, Waffen (?)

Crummy, Graves

21 Neuvy-Pailloux 

(Dep. Indre, F)

40/50 n. Chr. D M? Amphoren, Bronzegeschirr, Gesichtsmasken, 

Gias, Goldring, Waffen (?), Kammer mit 

Wandmalereien

Ferdiere/Villard, 

Tombe 156ff.

Tab. 57 Graber der jiingeren Latenekultur und friihen Kaiserzeit mit Herdgeraten im Vergleich: D = Dreibein. - F - Feuerbocke. 

- G = Grillrost. Geschlechtsbestimmung (W/M/?) aufgrund archaologischer Kriterien, aulser fur Clemency (11/19) und Heim

bach-Weis (1/15).
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zeit, mit den Uberresten mehrerer Wagen, Waffengarnituren, zweier importierter Glasgefafie und dem 

Standring eines Bronzegefafies sowie weiteren Gegenstanden, enthalt ebenfalls ein Dreibein mit Kessel 

und Gehange 1169. Drei weitere reiche Graber mit Giitern italischer Provenienz verbindet die Beigabe ei

nes Dreibeines mit Kesselgehange: Wincheringen (Kr. Trier-Saarburg, D) 1170, Stanfordbury B (Bed

fordshire, GB)1171 und Neuvy-Pailloux (Dep. Indre, F)1172. Die Spanne ihrer Datierungen reicht von au- 

gusteisch bis claudisch. Diese Bestattungen sind jeweils in einer ganzen Gruppe mit anderen reichen 

Grablegen aufzuftihren: Die Treverer-Graber von Luxemburg bis zum Rhein1173, die Welwyn-Gruppe 

nordlich der Themse1174 und die neu zusammengestellte Grabergruppe im Berry in Zentralfrank- 

reich1175. Das Dreibein verbindet durch die Beigabe von reprasentativem Brat- und Herdgeschirr das 

Grab von Boe deutlich mit diesen reichen Bestattungen.

Neben den bereits mehrfach erwahnten Wagengrabern von La Mailleraye-sur-Seine (1/54) und Hanno- 

gne-Saint-Remy (1/50) zeichnen sich die reichen Graber der Welwyn-Gruppe 1176 nordlich der Themse 

durch die gemeinsame Beigabe paariger Feuerbocke aus. Neu hinzu kommen Bestattungen der Stufe Lt 

C2 aus Nordfrankreich in Bouchon (Dep. Somme, F)1177 und Marcelcave (Dep. Somme, F)1178, in de- 

nen das Feuerbockpaar wie in Boe in die Mitte der Grabkammer gestellt wurde, fast als wtirde es eine 

zentral im Wohnraum oder Festsaal gelegene Feuerstelle im Grab markieren.

Soweit sich das Geschlecht der jeweils bestatteten Person auf archaologischem oder anthropologischem 

Weg bestimmen lafit, handelt es sich bei den mit Herdgeraten bestatteten Personen meist um Manner 

(vgl. Tab. 57) 1179. Die erwahnten Graber mit Dreibein von Diihren und Wincheringen sowie das Grab 

mit Grillrost von Andernach (Kr. Mayen-Koblenz, D)1180 werden aufgrund ihres reichen Fibel- bzw. 

Perlenschmucks Frauen zugeschrieben.

In einigen Regionen mit zahlreichem Fundmaterial der Spatlatene-Kultur sind die Graber der dortigen 

Eliten nicht mit Herdgeraten ausgestattet. Beispielsweise sind in Slowenien und Serbien Gruppen von 

durch Waffen und Beigabenzahl herausragenden Bestattungen bekannt, die jedoch nicht durch Herd- 

gerate, wie Feuerbocke oder Grillroste, gekennzeichnet sind, sondern nur vereinzelt Bratspiefi 1181 bzw. 

Fleischhaken1182 aufweisen. Im ganzen ostlichen Bereich scheinen keltische Feuerbocke in der paarigen 

Form mit Stierkopfen unbekannt zu sein1183. Auch die reichen Bestattungen im Tessin zeigen mit der 

haufigen Beigabe von romischem Geschirr und Edelmetall Spuren einer anderen Zurschaustellung von 

Status. So wirkt der Grillrost im Grab 7 von Ornavasso/S. Bernardo (Prov. Novara, I) im Vergleich mit

1169 Lequoy, Depot.

1170 Koethe/Kimmig, Treverergrab 58 ff. - Rekonstruktions- 

zeichnung vgl. Trier Augustusstadt 304 Abb. 148. - Zur 

chronologischen Bewertung des Grabes vgl. Bbhme- 

Schonberger, Kragenfibel Iliff.

1171 Smith, Antiquities 10f.: Fund von 1832.

1172 Neu vorgelegt bei Ferdiere/Villard, Tombe 156-204 bes.

197. Das hier erwahnte Dreibein aus einem Grab bei 

Troyes (Dep. Aube, F) kann nicht bestatigt werden (vgl. 

Gallia 25, 1967, 271-296 Abb. 19).

1173 Metzler u.a., Clemency 158ff.

1174 Stead, La Tene III Burial 44ff. - Zur Definition auch: 

Foster, Lexden 178 ff.; Stary, Graber; Htissen, Burial 

2 Iff.

1175 Ferdiere/Villard, Tombe 207 ff.

1176 Stead, La Tene III Burial 44 ff. - Stary, Graber.

1177 Bouchon/Le Rideau Miquet Grab 15 (zusammen mit 

Kessel und -gehange): Baray, Tombes 120ff.

1178 Marcelcave/Le Chemin d’lgnaucourt Grab 9 (zusam

men mit Kessel und Eimer): Bayard/Buchez, Tombes 

59 ff.

1179 Fur die englischen Graber ist eine »archaologische Ge- 

schlechtsbestimmung« durch das Fehlen von Waffenbei- 

gaben zusatzlich erschwert. Auch Frauen lassen sich, et- 

wa uber eine paarige Fibeltracht, nicht positiv belegen 

(vgl. Stead, La Tene III Burial 45).

1180 Andernach/Kirchberg Grab 2: Oesterwind, Spatlatene- 

zeit 198f. Taf. 44 A.

1181 Vgl. z.B.: Belgrad-Karaburma Grab 92 (Ops. Beograd, 

YU): Todorovic, Karaburma. - Sotin Grab 3 (Opc. Vu

kovar, HR): Gustin, Kelten Taf. 47.

1182 Belgrad-Karaburma Grab 222 (Ops. Beograd, YU): To

dorovic, Karaburma. - Sotin Grab 3 (Opc. Vukovar, 

HR): Gustin, Kelten Taf. 47, 4.

1183 Vgl. Kartierung bei Gallay/Huber, Objects 318 Abb. 4. 

- Die bei Feugere, Element 176 aufgefiihrten Feuer- 

bbcke aus Tschechien und Osterreich sind bis auf das 

Exemplar aus Stradonice keine jiingerlatenezeitlichen 

Exemplare. Der FuB eines Feuerbocks aus Stradonice 

gehort der Sonderform Chateau-Porcien an (rundes 

Rahmengestell) bzw. zu einem rechteckigen Rahmen 

(zur Diskussion vgl. Spratling, Function). Der Fund- 

punkt Stare Hradisko ist zweifelhaft (vgl. Meduna, Stare 

Hradisko/II 18, Taf. 11, 3), da das dortige »Kopffrag- 

ment« nach der Zeichnung nur einfach gespalten ist und 

keinen Kopf mit zwei Hornern besitzt.
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den anderen Grabern nicht wie eine Beigabe von zentraler Bedeutung1184. Die Graber der Welwyn- 

Gruppe bilden dagegen einen deutlichen Verbreitungsschwerpunkt nordlich der Themse. Herdgerate 

konnen nicht allein als Indikator fur eine soziale Fiihrungsschicht herangezogen werden. Im realen, all

taglichen Leben wird ihre Verwendung von einem groberen Personenkreis durch die Siedlungsfunde an- 

gedeutet1185. Jedoch wird man in Stidostengland und im nordgallischen Raum Herdgerate fur eine so

ziale Gliederung der Graber auf archaologischer Grundlage verwenden konnen1186.

Die Aufgabe des Gastgebers wird von Eliten in Mitteleuropa ab der Hallstattzeit durchgangig bis in die 

jungste Latenezeit im Grabritus dargestellt1187. In schriftlichen Quellen wird die Bedeutung des Vertei- 

lens von Fleisch in der richtigen Rangordnung betont1188 - Ausgangspunkte mtissen hierftir ein grofier 

Kessel oder Bratspiebe von einem Feuerbock sein. Allerdings finden sich die fur diesen Vorgang not- 

wendigen Gerate, wie Bratspiefie 1189, Fleischhaken- und -gabeln1190, in den Grabern jeweils nicht in 

Kombination mit Feuerbocken oder Grillrosten. Zusammen mit dem Dreibein und den Amphoren zeigt 

sich die Person, fiir welche die Grabausstattung von Boe bestimmt war, als Ausrichter von Festen und 

als »Speiser« seiner Untergebenen 1191. Fiir die romischen Kaiserzeit wtirde man aufgrund dieser ar- 

chaologischen Indikatoren von emem Gefolgschaftssystem sprechen1192. Da die Feuerbocke von Boe 

singulare und exklusive Stiicke sind, gehdren sie zusammen mit dem Kessel und dem aus England im- 

portierten Kesselgehange am Dreibein zu einer prachtigen Festausstattung, wie sie aus keinem anderen 

Grab der Latenekultur bekannt ist. In Boe sind die Feuerbocke neben dem Wagen die wichtigste Beiga

be fiir Riickschliisse auf die soziale Stellung des Toten. Eine Position an der Spitze eines Gefolgschafts- 

gefiiges kann nachgewiesen werden, soweit es das Material aus Grabern ermoglichen kann 1193.

1184 Graue, Graberfelder 215 Taf. 10-12.

1185 Feuerbocke: Manching (Jacobi, Werkzeug 592); Strado- 

nice (Spratling, Function). - Grillroste: Heidetrank-Op- 

pidum (Miiller-Karpe/Muller-Karpe, Funde 51 Abb. 5, 

13); Manching (Jacobi, Werkzeug 119f. Taf. 33); Vien- 

ne/Saint-Blandine (Chapotat, Vienne Taf. 22). Bei vielen 

Siedlungsfunden mul! offen bleiben, ob es sich vielleicht 

um intentionelle Deponierungen im Kontext mit ande

ren Gegenstanden handelt; Herdgerate in Horten sind 

haufig beobachtet worden - vgl. Metzler u.a., Clemency 

144f. mit Fundliste; Kurz, Hort- und Gewasserfunde 

28 ff. mit Listen 6 und 7.

1186 Stary, Graber 103 f. mit Kartierung Abb. 11.

1187 Zu Feuerbocken vgl. Piggott, Firedogs. - Hallstattzeit: 

Vgl. Torbriigge, Hallstattzeit 122ff. (Beilngries/Im Ried 

West Grab 74); L. Wamser, Wagengraber der Hallstatt

zeit in Franken. Frankenland N.E 33, 1981, 225-261 bes. 

231 Abb. 7, 246 (Grofieibstadt/II Grab 14 - nur Brat- 

spiefie?). - Friihlatenezeit: Vgl. E. Soudska, Hrob 196 z 

Maneina-Hradku a dais! hroby s dvoukolovymi vouy v 

Cechach. Das Wagengrab 196 von Manetm-Hradek und 

weitere Graber mit zweiradrigen Wagen in Bbhmen. 

Arch. Rozhledy 28, 1976, 625- 654 bes. 636ff. (Horo- 

vicky); B.-U. Abels, Schweinthal, Gde. Egloffstein (Lkr. 

Forchheim). Ausgr. u. Funde Oberfranken 6,1987-1988, 

19 mit Abb.; vgl. allgemein O.-H. Frey, Der Westhall- 

stattkreis im 6. Jahrhundert v. Chr. In: Die Hallstattkul- 

tur. Friihform europaischer Einheit. Internat. Ausstel- 

lung Steyr (Linz 1980) 80-116 bes. 97f.; Stary, Metall- 

feuerbocke 622 ff.

1188 Vgl. Poseid., fr. 15, 16; Diod. 5,28,4-5.

1189 Graber der Stufe Lt C/D mit Bratspiefien: Belgrad-Ka- 

raburma Grab 92 (Ops. Beograd, YU) - Bratspiefie (?) 

mit Grillrost: Todorovic, Karaburma Taf. 28. - Cirin- 

ghelli (1/66): Bratspiefibtindel aus dem Graberfeld.

1190 Jacobi, Werkzeug 126ff.: Graber der Stufe Lt C/D mit 

Fleischhaken: Schweinschied Grab 1 (Kr. Bad Kreuz- 

nach, D): Dehn, Kreuznach/1 145 Abb. 87. - Braubach, 

Graberfeld (Rhein-Lahn-Kreis, D): Joachim, Braubach 

72, 74 Abb. 33. - Belgrad-Karaburma Grab 12, 97, 172 

(Datierung?), 222 (Ops. Beograd, YU): Todorovic, Ka

raburma. - Sotin Grab 3 (Opc. Vukovar, HR): Gustin, 

Kelten Taf. 47, 4. - Zur Funktion in chronologischer 

Tiefe vgl. H.-J. Hundt, Uber Tiillenhaken und -gabeln. 

Germania 31, 1953, 145-155.

1191 Vgl. Egg, Kesselwagen 201, 219. - Zur sozialen Interpre

tation vgl. auch Frey, Uberlegungen 69 mit Anm. 148.

1192 Zum Begriff des Gefolgschaftssystems in der Kaiserzeit 

aufgrund schriftlicher Quellen vgl. zusammenfassend 

Wenskus, Stammesbildung 346ff.; Steuer, Sozialstruktu- 

ren. - Zu archaologischen Quellen: Carnap-Bornheim, 

Gefolgschaft. - Das kaiserzeitliche Grab von Musov 

(Okr. Mikulov, CZ) ist gesellschaftlich in einem ahnli- 

chen Kontext zu sehen. Hier treten weitere Elemente 

hinzu: Feuerbocke, Kesselgehange und 3 Bratspiefie (ur- 

sprungl. L. 1,24 m, viereckiger Querschnitt, spitze En- 

den bzw. Osen, zusammen mit Kesselgehange an umge- 

bogenem Eisenstift aufgehangt): H. W. Bbhme, Ausge- 

wahlte Funde aus dem germanischen Konigsgrab von 

Musov (Sudmahren/CSFR) anlafilich der Restaurierung. 

Arch. Korrbl. 21, 1991, 291-304 bes. 294 Taf. 52,3; J. 

Tejral, Die Probleme der romisch-germanischen Bezie- 

hungen unter der Beriicksichtigung der neuen For- 

schungsergebnisse im niederbsterreichisch-sudmahri- 

schen Thayaflufigebiet. Ber. RGK 73, 1992, 377-468 bes. 

440f. - Zum Gefolgschaftswesen der Kelten aus histori- 

schen Quellen vgl. Dobesch, Kelten 417 ff.

1193 Kraufie, Hochdorf/III 345.
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Gegenstande aus Edelmetall sind in Boe nicht vorhanden und in Bestattungen der jiingeren Latenezeit 

in Mitteleuropa auch zu selten, um fur eine soziale Einordnung hilfreich zu sein. Oberitalien und das 

Tessin miissen in dieser Frage anders beurteilt werden. Zwar sind silberne und sogar goldene Fibeln aus 

Horten und Siedlungen bekannt1194, aber nur in wenigen Grabern, wie denen von Diihren und Horgen 

(Kt. Zurich, CH) in der Stufe Lt C2 und Markkleeberg-Gautzsch in Lt D2gehbren Silberfibeln zu einer 

besonders reichen Ausstattung1195 1196. Im Grab 59 von Schkopau (Kr. Merseburg, D) aus der Stufe Lt 

D2gehbrt ein derartiges Stuck zu einer einfacher ausgestatteten Grablege ohne Kombmation mit weite- 

ren statusanzeigenden Beigaben11%. Beigaben aus Edelmetall haben fur die Statusreprasentation im 

Grabbrauch der jiingeren Latenezeit demnach keine Rolle gespielt, obwohl sicher nur ein einge- 

schrankter und privilegierter Personenkreis sie zu Lebzeiten besessen hat. In dieser Hinsicht entspricht 

die jiingere Latenezeit der Urnenfelderzeit, wo Goldgegenstande, anders als Bronzegefabe, Waffen und 

Wagen, ebenfalls nicht zu den Statusanzeigern im Grabbrauch gehdren1197. In Mitteleuropa tritt Silber 

im Zusammenhang mit Wagen nur in der Form einer Fibelkette auf, die ehemals wohl zwei eiserne ge- 

schweifte Fibeln im Grab 2 von Kollig (1/26) verband. Aus dem Grab mit einem vierradrigen Wagen von 

Langa (1/7) in Danemark stammen zwei Goldfingerringe mit Granulation. In Rumanien war im Grab 

von Cugir (1/75) neben Goldschmuck und Silberfibeln ein vierradriger Wagen gefunden worden; eine 

vollstandige Beurteilung dieses dakischen Grabkomplexes ist allerdings nach der Publikationslage noch 

nicht moglich. Auch in Mezek (1/5) in Bulgarien waren verschiedene Edelmetallgegenstande vorhanden; 

der keltisch dekorierte Wagen war ein Fremdgegenstand in einer reichen thrakischen Grabanlage, deren 

Ritus nicht der Latenekultur entsprach.

Die Beigabe von Waffen spielt fur die soziale Einordnung der Mannergraber der Latenezeit mit Sicher- 

heit eine grobe Rolle. Zur Definition von besonders reichen Ausstattungen tragen sie jedoch nicht 

bei1198. Davon auszunehmen ist die seltene Beigabe von Helmen1199 sowie die stark regional gepragte 

Sporenbeigabe 1200. Zusammenfassend sind die Schnittmenge von Grabern mit Amphoren, Bronzege- 

faben und Wagen fur die jiingere Latenezeit als sehr gering zu bezeichnen (vgl. Tab. 55-58).

Fur ein archaologisches Modell einer gesellschaftliche Gliederung kann nur die Beigabenausstattung, 

und dabei die Anwesenheit von besonderen, prestigetrachtigen Beigaben herangezogen werden, will 

man sich nicht nur im Rahmen einer Graberfeldanalyse auf einen Fundort beschranken. Als derartige 

Objekte sollten vorwiegend Gegenstande, die eine Relation zu anderen Personen ausdriicken, gewahlt 

werden. Daraus ergibt sich eine Beschrankung auf Herdgerate und Geschirr zum Alkoholgenub. Damit 

ist allerdings nur eine grobe Einordnung moglich, die nicht den viel femeren und undurchsichtigen, vor- 

geschichtlichen Kategorien entsprechen kann. In den aufgefiihrten Beispielen aus der jiingeren Latene

zeit zeigt sich zudem, dab meistens einer regional gepragten Grabsitte Rechnung getragen wird, und die- 

se Gegenstande nicht als gesamter personlicher Besitz zu verstehen sind.

Die iiberwiegende Zahl von Grabern der Mittellatenezeit zeichnet sich durch ein hohes Mab an Uni- 

formitat aus, da die Beigaben im wesentlichen nicht iiber eine direkte Ausstattung fiir die tote Person 

hinausgehen. Vollstandige und unvollstandigere Schmuck- und Waffenausstattungen lassen sich soweit 

voneinander abgrenzen, dab sie materiellen Wohlstand und Trachtgewohnheiten unterschiedlich aus-

1194 Vgl. z.B.: Striewe, Studien 72f. - Kramer, Fibelpaare. - 

Pic, Hradischt Taf. 3, 17-20.

1195 Horgen (zusammen mit Goldmiinze und Fingerringen 

aus Edelmetall): Kramer, Fibelpaare Taf. 30, 1. - Mark

kleeberg-Gautzsch (mit zwei BronzegefaEen): Eggers, 

Grabfund.

1196 Schmidt/Nitzschke, Graberfeld 59 Taf. 17. - Rieckhoff, 

Siiddeutschland 157.

1197 L. Sperber, Bemerkungen zur sozialen Bewertung von

goldenem Trachtschmuck und Schwert in der Urnenfel-

derkultur. Arch. Korrbl. 22, 1992, 63-77 bes. 74. - Fiir

den Hinweis auf entsprechende Beobachtungen in 

Mannergrabern danke ich Dr. Ch. Clausing (RGZM).

1198 Zum Thema der Waffenbeigabe in Grabern der jiingeren 

Latenezeit in Kontinentaleuropa befindet sich eine Dis

sertation von T. Panke-Schneider (Mainz/Tiibingen) in 

Arbeit.

1199 Vgl. Schaaff, Helme. - Erganzend: Typ Mannheim: Tri- 

er-Olewig (Schindler, Kriegergrab); Konischer Bronze

helm mit Scheitelknauf und Wellenranke: Saint-Lau- 

rent-des-Arbres (Barruol/Sauzade, Tombe).

1200 Vgl. Kap. IV, B, 5.
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drucken. Gegenstande, die durch das Verteilen von Giitern andere Personen mit in die Grabausstattung 

einbeziehen, wie ein Schankservice, Weinamphoren oder Herdgerate, finden sich praktisch nicht in mit- 

tellatenezeitlichen Grabern, von den Ausnahmen am Ende der Stufe Lt C abgesehen. Ansatzweise wird 

dieses Bild durch die Beigabe von Eimern als Schankgefafie erganzt1201. Auch sichtbaren Grabmonu- 

menten und grohen Grabkammern kann man eine derartige Zeichenfunktion zuweisen, da sie Arbeits- 

leistung von anderen bedeutet, die aus Wertschatzung der verstorbenen Person gegeniiber und/oder aus 

Abhangigkeit verrichtet wird 1202. In einigen Fallen 1st dies in der Picardie zu beobachten 1203.

Fur die Stufe Lt D lassen sich fur die Regionen, in denen regelhafte Bestattungen vorhanden sind, Kri- 

terien auswahlen, in denen man eine grobe gesellschaftliche Schichtung zu erkennen glaubt. Dies betrifft 

hauptsachlich die schon oft analysierte Graberzone vom Mittelrhein bis an die Mtindung der Seine. Die 

meisten Prunkgraber der jungeren Latenezeit sind eine nach-casarische Erscheinung - altere sind eine 

deutliche Ausnahme in der Oppidakultur 1204. Die Gebiete ostlich dieser Graberzone fallen wegen feh- 

lender Grabfunde fur eine Analyse aus. Von einer Bewertung mussen Amulettbeigaben ausgenommen 

werden, fur die ein Zusammenhang mit den Todesumstanden oder der Wahrnehmung religioser Son- 

deraufgaben erwogen wird. Feinere Kategorisierungen liehen sich aus der Verkniipfung mit Alter und 

Familienstatus erzielen, da etwa Mutter anderen Trachtschmuck als Kinder trugen. Unterschiedliche 

Grade der Waffenfahigkeit bei verschieden alten Mannern sind ebenfalls zu vermuten.

In der Fruhmittelalter-Forschung hat R. Christlein das Kriterium von sonderangefertigten Gegenstan- 

den fur Bestattungen seiner obersten Qualitatsgruppe D eingefiihrt 1205 H. Steuer macht die Kombina- 

tion von Reichtum in Form von bedeutenden Edelmetallmengen und besonderen, Lebensstil aus- 

driickenden Beigaben zum Kriterium fiir archaologisch identifizierbare Adelsgraber 1206. Erganzend da- 

zu ist fiir D. Quast neben sonderangefertigten Gegenstanden auch die Beigabe von Insignien als zusatz- 

liches Kriterium fiir die Zuweisung einer Bestattung zu einer Qualitatsgruppe D von Bedeutung 1207. 

Diese Gedanken sind vielleicht auch fiir die Diskussion vorgeschichtlicher Gesellschaftsstrukturen von 

Belang, wie das Grab von Boe deutlich macht.

Fiir die Vorgeschichte ergibt sich die iiberregionale Bedeutung von Grabbeigaben fiir eine soziale Ein- 

ordnung aus den Fundkombinationen, in denen sich handwerklich herausragende, Lebensstil aus- 

driickende oder importierte Objektgruppen in ihrem Charakter als sozial aussagefahige Beigaben ge- 

genseitig bestatigen. Der Nachweis von einzelnen derartigen Gegenstanden kann viele Ursachen haben 

und sollte nicht iiberbewertet werden.

An bislang oberster Stelle einer gedachten spatlatenezeitlichen Gesellschaftspyramide stehen Bestattun

gen mit umfangreicher Bankettausstattung und mehreren Importgiitern in Form von Metallgefafien oder 

Amphoren. Diese speziellen Beigaben deuten nicht auf einen individuellen Reichtum hin, wie er heute 

verstanden wird, sondern auf ein System, das darauf basiert, andere in einem Gefiige von Gegenleistun-

1201 Vgl. fiir Siiddeutschland: Holheim (Kramer, Grabfunde 

Taf. 101). - Osterreich: Lang (Kramer, Latenefunde 51). 

- Nordfrankreich vgl. u.a. Tartigny Grab 3 (Dep. Oise) 

mit Bronzeschale: Massy u.a., Necropole 62f. - La Ca- 

lotterie (1/49) mit zwei Trensen. - Hauvine Grab 12 

(Dep. Ardennes): P. Roualet, Cimetieres a incineration 

d’Hauvine et Saint-Clement-a-Arnes (Ardennes). ler 

partie. Mem. Soc. Agriculture Marne 92, 1977, 37-53.

1202 Vgl. zur Debatte M. K. H. Eggert, Riesentumuli und So- 

zialorganisation: Vergleichende Betrachtungen zu den 

sogenannten »Fiirstenhugeln« der spaten Hallstattzeit. 

Arch. Korrbl. 29, 1988, 263-274. - Mit experimentalar- 

chaologischem Ansatz: J. Schulze-Forster I D. Vorlauf, 

Experimenteller Nachbau eines spatbronzezeitlichen 

Hiigelgrabes auf den Lahnbergen bei Marburg. Arch. 

Korrbl. 19. 1989, 257-263.

1203 Vgl. die grobe Grabkammer in den Departements Oise

und Somme: z.B. in Tartigny (Massy u.a., Necropole 

14). - Bouchon/Le Rideau Miquet Grab 15 (Baray, 

Tombes 120ff.). - Marcelcave/Le Chemin dTgnaucourt 

Grab 9 (Bayard/Buchez, Tombes 59ff.).

1204 Vgl. Diihren (Schumacher, Grabfund); Frey, Uberlegun- 

gen 67ff.

1205 Christlein, Besitzabstufungen 174 Anm. Ill; ders., 

Grabfunde 590 ff.

1206 Steuer, Sozialstrukturen 492 f. - Vgl. die bildhafte Er- 

klarung der »Bankettausstattung« im Grab von Sutton 

Hoo bei J. Werner, Nachlese zum Schiffsgrab von Sut

ton Hoo. Bemerkungen, Uberlegungen und Vorschlage 

zu Sutton Hoo Band 3 (1983). Germania 64, 1986, 465- 

497 bes. 482ff., auch mit Vergleichen zum hallstattzeitli- 

chen Inventar von Hochdorf.

1207 Quast, Grabfunde 107ff.

350



Tab. 58 Beigabenkombinationen ausgewahlter Graber der Stufe Lt D.

Fundort Wagen Herdgerate MetallgefaEe Amphoren Sonstiges Nachweis

Boe (Dep.

Lot-et-Garonne, F)

vierradrig Feuerbocke, 

Dreibein

Kessel mind. 80 Dressel IB, 

1 Lamboglia 2

Helm, herausragende 

Grabgrofie

1/46

Verna

(Dep. Isere, F)

vierradrig -
Kanne, Becher, 2 Griff- 

schalen, 3 Situlen, Aus- 

gufibecken, rechteckiges 

Becken

Scherben etruskisches Becken 

als Altstiick

1/64

Hannogne-Saint-Remy 

(Dep. Ardennes, F)

zweiradrig Feuerbock Kanne, Griffschale Streuscherben

Dressel 1

Schwert 1/50

Heimbach-Weis 

(Kr. Neuwied, D)

zweiradrig Kessel-

gehange

Kessel
-

Sporen, Barenkrallen 1/15

La Mailleraye-sur-Seine 

(Dep. Seine-Maritime, 

F)

zweiradrig

(mehrfach)

Feuerbocke, 

Dreibein

Fufi eines Beckens, 

Kessel

-
Glasgefafie 1/54

Clemency (L) -
Grill Becken ca. 10 Dressel IB 

und Streuscherben

besondere Grabanlage

(beraubt), Barenkrallen

11/19

Chatillon-sur-Indre 

(Dep. Indre, F)

- -
Kanne, Griffschale, 

Schale

7 Stuck, Typ 

unbekannt

Schwert mit anthropo- 

idem Griff, Zierscheibe

Ferdiere/

Villard,

Tombe 98

Hoppstadten-  Weiers- 

bach Grab 13 

(Kr. Birkenfeld, D)

zweiradrig
-

Kessel -
Kammergrab, grofier 

Keramiksatz

1/18

gen an diesem Reichtum, u.a. in Form von Festen als archaologisch offensichtlichem Nachweis, teilha- 

ben zu lassen. Frauengraber wie Diihren und Wincheringen werden in dieses Gefiige scheinbar mit ein- 

bezogen. Bei Mannern wiirde man zusatzlich Waffen (bes. Schwert) und Reitzubehor erwarten. Diese 

Gruppe hat Privilegien, die am Zugang zu Importen in den Grabausstattungen sichtbar werden. Eine 

erbliche Weitergabe dieser Privilegien kann in reichen Kindergrabern 1208, Separatnekropolen 1209 oder in 

schriftlichen Quellen1210 nachgewiesen werden.

Eine grohere Gruppe stellen Krieger mit umfangreicher Waffenausstattung dar, wobei besonders das 

Schwert den Status anzeigt121eventuell auch mit einem Helm eines gangigen Types, und Personen mit 

einzelnen Importgegenstanden. Frauen tragen Ringschmuck und Fibelpaare. Beiden Geschlechtern 

wurde Keramik beigegeben.

Sehr zahlreich sind Graber mit nur einzelnen geschlechtsspezifischen Beigaben, d.h. einzelnen Waffen, 

Fibelpaaren etc. Mit einem fliehenden Ubergang schlieBen sich Graber mit nur lokaler Keramik in ge- 

ringer Zahl an, die meist funktional als Urne und Deckgefafi verwendet wurde. Einzelne Fibeln konnen 

noch zur Totentracht oder zu einem organischen Leichenbrandbehaltnis gehort haben. Geschlechtsspe- 

zifische Beigaben finden sich nicht. Diese Grabausstattungen sowie vollig beigabenlose Bestattungen re- 

prasentieren die iiberwiegende Mehrheit der Bevolkerung, soweit sie in regularen Friedhofen beigesetzt 

wurde.

Die Andeutung einer derartigen Sozialordnung findet eine ungefahre Parallelisierung in der Reihung 

rex/princeps/nobilitas, e^zzzfes/Druiden, Freie und Halbfreie/Sklaven, wie sie aus den historischen Quel

len abgeleitet wird. Vermutlich basieren diese Vorstellungen von sozialen Schichten zumindest zu Teilen

1208 Fur die altere Latenezeit vgl. Haffner, Furstengraber 

37ff.; 41 ff.

1209 Vgl. z.B. Goeblingen-Nospelt (L): Metzler u.a., Cle

mency; ders., Adelsgraber. - Tartigny (Dep. Oise, F): 

Massy u.a., Necropole.

1210 Dobesch, Kelten 436 zum Weiterleben des gallischen

princeps in der rbmischen Narbonensis. Auf die Gene- 

rationenfolge Ollovico-Teutomatus bei den Nitiobroges 

wurde bereits hingewiesen.

1211 Haffner, Graberfeld 63. - Roymans, Societies 251 im

portant indicator of status«. - Zur Diskussion vgl. Ad

ler, Studien 237f.
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auf einem Zirkelschlufi, indem man heute griffige Groben von sozialen Kategorien vorgibt, die sowohl 

Casar damals zur groben Beschreibung einer Gesellschaft gegeniiber seiner eigenen dienten, als auch 

heute zur Kommunikation der Archaologen uber Grabausstattungen verwendet werden. Eine hierar- 

chisch gegliederte Gesellschaft kann aufgrund der schriftlichen Quellen nicht in Abrede gestellt werden. 

Ob mit archaologischen Mitteln abgrenzbare Stufen in der Rechtsstellung und konkrete Bezeichnungen 

dieser Schichten erkennbar werden, bleibt diskussionswiirdig.

Die Zahl der Bestattungen mit einer Kombination von Amphoren, Bronzegefafien und Wagen ist fur die 

jiingere Latenezeit sehr gering. Fur die spate Hallstatt- und friihe Latenezeit lafit sich hingegen eine sehr 

hohe Ubereinstimmung der Graber mit statusbeladenen Goldobjekten, Wagen und Importgegenstanden 

erzielen 1212. Die Wagengraber der jiingeren Latenezeit - besonders die mit zweiradrigen Wagen - finden 

sich in einem derartigen schlichten Gesellschaftsmodell in den ersten beiden der angedeuteten vier 

Gruppen; Graber mit der Pars pro toto-Beigabe von Jochteilen haben sogar gelegentlich keine weiteren 

Metallbeigaben und mufiten demnach theoretisch in der untersten Kategorie eingereiht werden. In je- 

dem Fall ist die Ausstattung der Wagengraber so heterogen, dab eine gemeinsame Gruppe der Wagen- 

fahrer als soziale Schicht nicht erkennbar ist. Trotzdem sollte man die Wagenbeigabe im Grab als Form 

eines Privilegs verstehen, mit der auch im Leben eine gewisse Bedeutung verbunden war. Eindeutige 

Hinweise auf die Verknupfung mit dem Begriff Adel als einem durch Privilegien abgegrenzten, ge- 

schlossenen Stand 1213 konnen fiir die durch die Wagenbeigabe untereinander verbundene, dennoch sehr 

heterogene Gruppe von Grabern nicht gefunden werden. Dennoch wird man aus den historischen 

Quellen der Zeit von Adel als mabgeblicher Gruppe bei der politischen Organisation sprechen. Ein ein- 

heitliches archaologisches Fundbild lafit sich allerdings damit nicht verkniipfen.

2. Zur Bedeutung des vierradrigen Wagens

Mit der Bearbeitung des Wagens von Boe wird zum ersten Mai ein vierradriger Wagen aus einem Grab 

der Latenekultur in den Mittelpunkt einer Bearbeitung gestellt. Der seit 1888 bekannte keltische Wagen 

von Dejbjerg wurde bisher haufiger von der Hallstattforschung zur Rekonstruktion und Darstellung 

der alteren Wagen gebraucht1214, als er von der Lateneforschung in ihr Bild einbezogen wurde 1215. Die 

anderen, weitgehend unpublizierten vierradrigen Wagen konnen zummdest ansatzweise dem aus Boe 

zur Seite gestellt werden.

Die aufwendig mit Metall beschlagenen, vierradrigen Wagen stellen die aufwendigste und teuerste Bei- 

gabe in Grabern der jiingeren Latenekultur dar, die nicht auf Importen beruht. Durch ihre Konstrukti- 

on ist die Zuladung begrenzt und die Geschwindigkeit auf eine langsame Fahrt beschrankt. Damit sind 

solche Fahrzeuge fiir den alltaglichen Gebrauch iiberfliissig und fiir einen wie auch immer gearteten Ein- 

satz im Krieg ungeeignet. Dies erhoht zusatzlich ihre Bedeutung fiir die Statusreprasentation.

Diese Argumente sind Teil der Griinde, warum die Personen, die mit ihnen bestattet wurden, der ober- 

sten gesellschaftlichen Schicht ihrer sozialen Gemeinschaft zugeordnet werden sollen. Die Kombina- 

tionen mit den weiteren Beigabenausstattungen bestatigen dieses Bild. Soweit die Graber ausreichend 

bekannt sind, sind sie mit sehr reichen Ausstattungen fiir ihre Zeit und Region versehen. Dies gilt fiir 

die Bestattungen von Boe (1/46), Verna (1/64), Cugir (1/69), San Maria di Zevio/Lazisetta (1/67) und auch

1212 Kraufie, Hochdorf/III 347if. - Haffner, Fiirstengraber. - 

Polenz, Schnabelkanne 23 mit Kombinationstabelle fiir 

die Friihlatenezeit im Bereich der Hunsriick-Eifel-Kul- 

tur und angrenzender Gebiete. - Verger, Vix.

1213 Kossack, Prunkgraber 14 f. - Zum Begriff vgl. RGA2 I

58ff. s. v. Adel, mit Beitragen fiir verschiedene Epochen.

1214 Egg, Wagengrab 89, 98 ff. - Egg/France-Lanord, Wagen 

158ff.

1215 Vgl. als Ausnahme: Dechelette, Manuel II/3 927 mit 

Abb. 392.
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fur Kraghede (1/6), Langa (1/7) und Husby (1/25)1216. Als Reichtum werden die zahlreichen anderen 

Beigaben, unter denen sich meist mehrere Bronzegefafie und andere Importgegenstande sowie Waffen 

befinden, bezeichnet. Vielfach kommen noch besondere Beigaben hinzu, wie die Barenkrallen im Grab 

von Husby, die etruskischen Bronzegefabe in Verna und Langa als wertvolle Altstticke, der Gold- 

schmuck in Cugir und die besonderen Herdgerate in Boe. Materieller Reichtum im Leben steht fur die 

Vorgeschichte sicher in einem engen Zusammenhang mit Machtausiibung. Akzeptiert man generell ge- 

wisse Ubereinstimmungen von Beigaben als archaologisch erkennbare Teile des Totenrituals und der so- 

zialen Stellung der verstorbenen Person, die von den Hinterbliebenen ausgedrtickt wird, so mtissen wir 

in den genannten Grabern die wichtigsten Personlichkeiten ihrer Gemeinschaft erkennen.

Andere Graber, zu denken ist hierbei besonders an Clemency (11/19), sollten nicht von einer Zuordnung 

zu einem ahnlichen Personenkreis ausgeschlossen werden, da hierfiir die Bestattungssitten tiberregional 

zu heterogen scheinen. Das Fragment eines verbrannten Fiihrungsrings in der monumentalen Graban- 

lage von Clemency weist auf einen Zusammenhang hin. Regionen mit mangelnden Grabsitten oder un- 

zureichenden archaologischen Entdeckungsmoglichkeiten entziehen sich einer derartigen Beurteilung. 

Aufgrund der geringen Kenntnis uber das kleinregionale Umfeld des Grabes von Boe smd ebenfalls kei- 

ne naheren Aussagen liber das gesamte Grabmonument, seine mogliche Einbindung in eine Nekropole 

etc. bekannt. Damit erschlieben sich von dieser Seite der Archaologie keine Hinweise auf eine Konti- 

nuitat in der Machtausiibung und dem Privileg einer Separierung von anderen Bestattungen.

Die Hintergrtinde einer Legitimation von Macht und Herrschaft werden in den Wagen selbst noch nicht 

zwangslaufig klar. Jedoch kann eine ausschliefilich kriegerische Grundlage der Macht dutch die Prasenz 

der zivilen Prunkwagen ausgeschlossen werden, da diese Statussymbole sich nicht ausschliefilich an ei

ne Kriegergefolgschaft richten, wie es vielleicht Waffen und zweiradrige Wagen andeuten konnten. Uber 

religiose Aspekte der Herrschaft geben die Wagen keine eindeutige Auskunft. Die Deponierung der Wa

gen von Dejbjerg in einem Moor, die haufiger mit religidser Motivation verbunden wird 1217, spielt fur 

die Beurteilung der Fahrzeuge allgemein keine Rolle. Der besondere Charakter mehrerer in den Moo- 

ren Danemarks versenkten Gegenstande als fremde Prestigegiiter ist auffallig 1218.

Die vierradrigen Prunkwagen der jiingeren Latenekultur treten nach einer zeitlichen Lucke von 300-350 

Jahren zu den Wagenbestattungen der Spathallstattzeit auf, weshalb man nicht von einer direkten Fort- 

fiihrung dieser Beigabentradition sprechen wird. Eine gewisse geistige Abhangigkeit und Reminiszenz des 

Zeremonialwagens wird dennoch moglich. Eine vollig neue inhaltliche Bedeutung der Wagenbeigabe ist 

aufgrund der allgemeinen Kontinuitat im vorromischen Mitteleuropa abzulehnen. Setzt man die allge- 

meine Kenntnis der vierradrigen Wagen der Hallstattkultur fur die Latenekultur durch miindliche Uber- 

lieferung voraus, kann man die spatere Beigabe als bewuhtes Ankniipfen an traditionelle Formen inter- 

pretieren. Dies wlirde eine Legitimation durch einen Rtickgriff auf die Vorfahren bedeuten, ein Verfahren, 

dab weniger ftir lange andauernde Herrschergenerationen zu erwarten ist als fur eine neue Herrschafts- 

schicht, die sich nicht allein auf miindliche Uberlieferung berufen kann. Dies entspricht dem Bild, das Ca

sar ftir die Machtverhaltnisse in Gallien iiberliefert1219. Gegen dieses Modell ist einzuwenden, dab die Ver- 

breitung der vierradrigen Wagen in den Grabern der Spatlatenezeit bislang nicht mit jener der Hallstatt- 

zeit iibereinstimmt. Zudem steht ihm der in den Grabausstattungen deutlich werdende, hohe Grad an Ro- 

manisierungserscheinungen entgegen. Eine erganzende Vorstellung ware der Gedanke, hier die Ubertra- 

gung einer Idee tiber die Zeiten zu sehen, etwa eine weit gefahte Legende oder den Mythos einer idealen 

Bestattung auf einem Wagen, welche zu unterschiedlichen Zeiten verschieden ausgefiihrt wird. Der Anlab 

dazu diirfte wieder in den speziellen Notwendigkeiten der Statuslegitimation im Bestattungszeremoniell 

zu suchen sein. In technischer Hinsicht ist ftir die spaten Prunkwagen wohl keine direkte Formver- 

wandtschaft mit den alteren Fahrzeugen zu erwarten. Was die Radkonstruktion betrifft, sind vielmehr die

1216 Schwer einschatzen lafit sich die Situation ftir das Grab 

von Brzezniak (1/73). Es wurde von Bauarbeitern unvoll- 

standig geborgen und stammt aus einem Zeithorizont, ftir 

den in dieser Region kaum Beigaben bekannt sind.

1217 Vgl. Much, Germania 452f.

1218 Klindt-Jensen, Bronzekedelen 90. - Klindt-Jensen, In

fluences 6f. - Hedeager, Societies 3Iff.

1219 Dobesch, Kelten 199f.
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zu erwartenden Beziehungen zu den zeitgleichen zweiradrigen Wagen festzustellen. Eine kontinuierliche 

Entwicklung zum Gtitertransport durch die Eisenzeit fur die bis auf die Radreifen moglicherweise ganz 

aus Holz bestehenden Wagen ist quellenbedingt weder abzulehnen noch zu bestatigen.

Halt man sich den kontinuierlichen Ubergang von vier- zu zweiradrigen Fahrzeugen in den Grabern der 

spaten Hallstattzeit im Hunsriick- und Mittelrheingebiet vor Augen 1220, so sollte eine soziale Einordnung 

nach archaologischen Mitteln nicht von der Anzahl der Achsen abhangig gemacht werden. Entscheidend 

sind die Funktion und das Erscheinungsbild der Fahrzeuge. Das Nebeneinander von zwei- und vierradri- 

gen Wagen in der jtingeren Latenezeit wirft auch ein Licht auf den Ubergang von vier- zu zweiradrigen 

Fahrzeugen im Grabritus der Elite am Ende der Hallstattzeit. Die ausschliefiliche Verwendung einer ein- 

zigen Art von Wagen war wohl niemals vorgegeben, und ein Kulturwandel damit weniger stark, als er 

manchmal in Hinblick auf den kriegerischen Charakter der Latenezeit postuliert wurde. Fur die jtingere 

Latenezeit fallen die zweiradrigen Wagen von Nanterre (1/57) und Heimbach-Weis (1/15) als Prunkwagen 

besonders auf. Der Wagen von Nanterre war mit seinem Dekor aus Bronzeelementen und Emailarbeiten 

und seinen breiten Reifen kein leichter und Schneller Wagen. Die abweichende Bauweise mit gegabelten 

Osenstiften ist vielleicht ebenfalls ein Hinweis auf den festen Typ eines besonders herrschaftlichen Wagens, 

obwohl in in einem Grab (1/70) der Steiermark ein ahnlicher Wagen ohne zusatzlichen Dekor gefunden 

wurde. Fur das Grab von Nanterre (1/57) wird jedoch eine soziale Beurteilung erschwert, da andere Mit- 

tel der Statusdarstellung zeitbedingt nicht erkenntlich sind. Der Wagen von Heimbach-Weis (1/15) bietet 

mit seinen Zierblechen in Durchbruchsornamentik bislang die beste Parallele zum keltischen Wagen von 

Dejbjerg. Obwohl in Heimbach-Weis von einem zweiradrigen Wagen ausgegangen werden mufi, war die- 

ser dennoch prunkvoll verziert und entsprach daher nicht dem Bild eines leichten und schnellen Wagens, 

wie er im Kampfgeschehen hatte eingesetzt werden konnen. Im Kontext mit den anderen Grabern bele- 

gen diese beiden, dab es ein Nebeneinander von zwei- und vierradrigen Prunkwagen gegeben hat.

Ein Aspekt bei der Beigabe vierradriger Wagen im Grab ist anscheinend die Lage der Graber an der Pe

ripherie der keltischen Welt. Diese randliche Lage gilt in unterschiedlicher Weise fur die Bestattungen 

von Boe (1/46), Verna (1/64), San Maria di Zevio/Lazisetta (1/67) und Cugir (1/75) sowie fur die Graber 

im Ostseebereich. Der Stamm der Nitiobrogen, zu dem die in Boe bestattete Person gehorte, kann auch 

wegen seiner Beteiligung an den Gallischen Kriegen gegen Casar durchaus noch als Teil der Gemein- 

schaft, die Casar als Gallier bezeichnet, gelten1221. In der Region verbreitetes Fundgut der Latenekultur 

kommt als Argument auf archaologischer Ebene hinzu. Trotzdem sind eine Starke geographische Rand- 

lage und eine Niihe zu aquitanischen Stammen im Westen und zur keltiberischen Region im Stiden zu 

bemerken. Das Grab von Verna, das in die Stufe Lt Dlb datiert werden kann, lag im Randbereich der 

um 120 v. Chr. gegriindeten romischen Provinz. Es wurde vermutlich fur einen Mann angelegt, der in 

Ubereinstimmung mit Rom seine Position innehatte und Macht austibte. Das Grab aus der Provinz 

Verona von San Maria di Zevio/Lazisetta befindet sich in einem Gebiet, das seit langem romische Pro

vinz war, jedoch durch Graberfelder mit Waffenbeigabe auch in der Stufe Lt Dl noch auffallt 1222. Der 

Tote von Cugir in Rumanien schliehlich war aufgrund der Zeitstellung, der geographischen Lage und 

der Grabbeigaben eine hervorgehobene Personlichkeit eines dakischen Stammes, die sich einer kelti

schen Waffenausstattung bediente.

Die Bestattungen mit vierradrigen Wagen im Ostseebereich liehen sich bislang nicht plausibel mit ei

ner autochthonen Entwicklung erklaren. Zum Zeitpunkt ihrer Diskussion waren die vierradrigen Wa

gen im Gebiet der Latenekultur noch nicht identifiziert 1223. Die Graber mit Importen aus dem kelti

schen Gebiet am siidlichen und westlichen Rand der Ostsee stehen am Beginn einer archaologisch

1220 Kap. IV, B, 2.

1221 Caes. Gall. VII, 75.

1222 Vgl. an neuen Funden: L. Salzani, La necropoli gallica di 

Casalandri a Isola Rizza (Verona). Doc. Arch. 14 (Man- 

tova 1998) mit Grab 1981, Grab 4, 46. - Ders., La necro

poli gallica e romana di S. Maria di Zevio (Verona). Doc.

Arch. 9 (Mantova 1996) u.a. mit Grab 54 (Nekropole 

Mirandola). - Vgl. auch: Ders, Contributi Taf. 10 mit ei

nem Schwert der Stufe Lt Dl aus Ciringhelli.

1223 Petersen, Vognfundene (1888). - Raddatz, Wagengrab 

(1967) 46: das Grab von Boe wird hier nach dem Vorbe- 

richt zitiert. - Harck, Herkunft (1988).
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sichtbaren sozialen Differenzierung 1224. Bemerkenswerter Modellfall fur eine Entwicklung, wie sie 

sich in abgewandelter Form haufiger abgespielt haben mag, ist der Fund im Moor von Dejbjerg. Aus- 

gangspunkt war ein keltischer Punkwagen, der dazu anregte, einen eigenen Wagen zu schaffen, wobei 

gleichzeitig der keltische Wagen ebenfalls mit lokalem Ornament geschmuckt wurde. Beide Fahrzeu- 

ge wurden nach ortsiiblichem Ritus deponiert 1225. Zweiradrige Wagen wurden anscheinend nicht 

nachgeahmt 1226.

Die Kenntnis der Wagen mit vier Radern aus Grabern Mitteleuropas hat vielfache Auswirkungen auf 

unser Bild von der keltischen Gesellschaft und ihren Kontakten mit den Randzonen. Bestattungen wie 

Boe und Verna zeigen das Potential an Fundmaterial, mit dem fur die reichsten Graber zu rechnen ist.

3. Zur Stellung von Boe

Die Prunkbestattung von Boe ist in ihrem Beigabenreichtum einzigartig. Jedoch ist das Phanomen von 

Prunkgrabern in diesem Zeithorizont in Gallien mehrfach zu beobachten 1227 1228. Gerade m den letzten Jah- 

ren hat sich die Forschung verstarkt den nachcasarischen Eliten zugewandt122S, Altfunde wurden publi- 

ziert und zusammengestellt 1229, neue Funde sind hinzugekommen I230. In diesen Kreis bedeutender Be

stattungen wurde zu Recht auch Boe eingeordnet1231. Besonders die neueren Luxemburger Grabungen 

von J. Metzler tragen dazu bei, die Elitenbegrabnisse in ihrem Kontext von Grabmonument, Nekropo- 

le und der dazugehdrigen Siedlungskammer mit einem Oppidum als Zentralort zu verstehen. Fur Boe 

kann aus mangelnder Kenntnis dieser Weg nicht beschritten werden; statt dessen ist es moglich, mit der 

weitraumigen Einbindung des Grabes zu Ergebnissen zur sozialen Bewertung zu gelangen.

Das Grab von Boe liegt weit entfernt von den bei Casar als bedeutend genannten Oppida 1232 und 

auherhalb der Verbreitung tradierter Regelbestattungen der Spatlatenezeit 1233. Trotzdem lassen sich 

auf archaologischem Weg iiberregionale Fernkontakte erschliehen. Das Oppidum von Agen/L’Ermi- 

tage und Boe befinden sich direkt an der Verbindungslinie zwischen dem Mittelmeerhafen und der 

Kolonie von Narbonne 1234, dem Emporion Vieille-Toulouse 1235 und dem Atlantikhafen Bordeaux 1236. 

Die Garonne war von Bordeaux bis Toulouse schiffbar 1237, ab dem 19. Jahrhundert iiberbruckte der 

Canal du Midi und spater auch eine Autobahn den sanften Pafiweg zwischen Mittelmeer und Atlan- 

tik. Die Bedeutung von Vieille-Toulouse als Umschlagplatz fiir mediterrane Ware ist erkannt 1238, die

1224 Frey, Bemerkungen 60f. - Hedeager, Societies 242.

1225 Klindt-Jensen, Bronzekedelen 90. - Klindt-Jensen, In

fluences 6f. - Hedeager, Societies 31 ff. - Vgl. andere De- 

ponierungen von Wagen und Wagenteilen in danischen 

Mooren: Rappendam (Kunwald, Moorfund) und Tran- 

bair (Schovsbo, Henry Petersen).

1226 Vgl. die unzureichenden Belege fiir diese Fahrzeuge aus 

dem niederrheinischen Gebiet aus Haldern (II/6). - 

Auch Funde von als technisches Eisen bezeichneten Ei- 

sengegenstanden aus dem nordwestlichen Niedersachen 

(Nortmann, Eisenzeit 70ff.) sind mit der Ausnahme ei- 

nes Achsnagels aus Wildeshausen (Kr. Oldenburg, D) 

keine ausreichenden Belege fiir die allgemeine Ubernah- 

me zweiradriger Wagen zwischen dem Bereich der Ost- 

seegruppe und dem Gebiet der Latenekultur.

1227 Kossack, Prunkgraber 27f. zu den Welwyn-Grabern.

1228 Projekt: »Power and Elite« in Amsterdam: N. Roy- 

mans/ F. Theuws, The Pionier Project »Power and Eli

te*: an introduction (Amsterdam o. J.).

1229 Vgl. Ferdiere/Villard, Tombe. - Metzler u.a., Clemency

112ff.

1230 Metzler u.a., Clemency; zu neueren Grabungen im Um- 

feld des Titelberges vgl. Metzler, Adelsgraber.

1231 Vgl. Ferdiere/Villard, Tombe 235 f., 260f. Abb. 3-55.

1232 Collis, Oppida 16f. mit Karte und Liste zu den bei Ca

sar erwahnten Orten.

1233 Pion/Guichard, Tombes Abb. 6.

1234 M. Guy, Les ports antiques de Narbonne. Riv. Stud. Li- 

guri 21, 1955, 213-240. - Cunliffe, Greeks 81 ff.

1235 Dixans33ff.

1236 Vgl. Amphorenfunde aus dem Gebiet des heutigen Bor

deaux: Laubenheimer/Watier, Amphores. - F. Berthault, 

Le commerce du vin a Bordeaux au ler s. avant notre ere. 

Rev. Arch. Narbonnaise 22, 1989, 89-97. - D. Barraud 

u.a., Le site de »la France*. Origines et evolution de 

Bordeaux antique. Aquitania 6, 1988, 3-59.

1237 B. Bizot I E. Rieth, Deux epaves d’epoque moderne 

a Bouliac (Gironde). Aquitania 9, 1991, 177-241 bes. 

199.

1238 Vgl. zu Toulouse: Labrousse, Toulouse 217ff.-Dix Ans. 

- Vidal, Puits. - Vidal, Vaisselle.
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Lage des Oppidum von Agen an diesem Weg ist erst durch die jtingeren Forschungen R. Bonders her- 

ausgestellt worden 1239, wenngleich seine Bedeutung sicher geringer als die des Emporions von Vieille- 

Toulouse zu bewerten ist, wo das Verkehrsmittel gewechselt wurde. Da Weinamphoren diesen Handels- 

weg gut markierten, wurde er mehrfach auch im grofieren Kontext behandelt 1240. Diese wirtschaftlich be- 

deutsame Verbindung, chronologisch grob durch die Datierungsspanne der Amphoren der Formen Dres- 

sel 1A und IB sowie Pascual 1 abgesteckt, war nicht nur fur das siidwestliche Frankreich von Bedeutung, 

sondern fur das gesamte atlantische Handelssystem dieser Zeit1241. Anhand der kiistennahen Verteilung 

von Amphoren in der Bretagne 1242 und an einigen Handelsplatzen wie Alet (Dep. Ille-de-Villaine, F)1243 

und Hengistbury Head (Dorset, GB) 1244, lafit sich der Seehandel mit Wein als Massengut bis nach Eng

land belegen. Sein Umfang und die zeitliche Gewichtung bleiben noch umstritten 1245. Die Nitiobroges, 

das Oppidum von Agen und der Tote des Grabes von Boe waren wichtige Glieder in dieser Handelsket- 

te. Amphoren machen den Handel mit Wein sichtbar - viele andere Rohstoffe und Produkte mubten zu- 

satzlich in beide Richtungen ausgetauscht worden sein. Aus diesen Beziehungen erfolgte eine friihzeitige 

Romanisierung Siidwestfrankreichs, die weitere Teile der Bevolkerung als im tibrigen Gallien erfafit ha- 

ben mag, was beispielsweise in der dichteren Verbreitung von Ollampen und Weinamphoren 1246 in Siid- 

westfrankreich sichtbar wird. Eingebunden in dieses Kontaktsystem zeigt sich das Grabinventar von Boe 

mit seiner Importkeramik in Form von Amphoren sowie Tafel- und Kiichengeschirr, den Strigilis und Ol

lampen als Gradmesser der Romanisierung und mit seiner hervorragenden Festausstattung aus Dreibein, 

Kesselgehange in englischer Art und Feuerbocken. Letztendlich bleibt jedoch offen, inwieweit der sozi- 

al herausgehobene Grabherr in jene Handelsgeschafte direkt verwickelt war, er selbst grohter Handler 

war, oder ob er derartige Kontakte dank seiner sozialen Position pflegte und protegierte. Sein Reichtum 

im Grab ist jedenfalls aus der Kontrolle dieses Handelsweges zu erklaren.

Wie jede Person vertrat der Tote von Boe im Leben verschiedene soziale Rollen. Aus seinen zahlreichen 

Beigaben lassen sich mehrere Aufgaben und Funktionen ableiten. Jedoch sind sicher nicht alle sozialen 

Rollen in den Beigaben prasent, vielleicht wird auch eine andere Gewichtung vorgespielt, weil die die 

Begrabnisfeierlichkeiten organisierende Person oder Gemeinschaft es so darstellen wollte. Gewisse Aus- 

sagen sind dennoch anhand der Beigaben uber den Toten zu treffen. In jedem Fall auffallig sind Funk

tionen des Toten als Ausrichter von Festen und Verteiler von Speisen an seine Untergebenen sowie als 

militarischer Anftihrer.

Die Deponierung der Feuerbocke und des Dreibeins mit Kesselgehange im Grab ist typisch fiir reich 

ausgestattete keltische Bestattungen (vgl. Tab. 57). Bei den anderen Grabern in Nordgallien wird jedoch 

auf die ungewohnlichen Dimensionen verzichtet, mit denen die Feuerbocke von Boe zusatzlich zur 

Masse ein handwerkliches Potential zeigen, wie es im ganzen Grabensemble nur noch durch den Wagen 

vertreten ist. Das Kesselgehange kann aufgrund seiner technischen Gestaltung als englisches Produkt

1239 Boudet, Oppidum de 1’Ermitage. - Ders., Oppidum 

Celtique. - Ders., Rituels 7ff.

1240 Seguier/Vidal, Rapports; Cunliffe, Greeks 126 Abb. 49 

»Aude-Garonne route«; F. Laubenheimer, Le temps des 

amphores en Gaule (Paris 1990) 44ff., 49 »L’isthme gau-

lois«; Y. Roman, De Narbonne a Bordeaux. Un axe eco-

nomique au ler siecle avant J.-C. (Lyon 1983). - Die

Hauptabnehmer des Weins waren wohl im Bereich der

Welwyn-Gruppe zu finden, vgl. Peacock, Amphorae.

Fiir einen Verkehrsweg weiter osthch gibt es bislang kei- 

ne Anhaltspunkte. Fundpunkte von Amphoren des

Typs Dressel I B entlang des Rheins stammen nur aus 

romischen, militarischen Kontexten; Siedlungen im Ais- 

ne-Bereich konnen als selbstandige Abnehmer im Bin- 

nenland gelten; von einem weiteren Verhandeln wird bei 

diesen Fundpunkten nicht gesprochen (vgl. Roymans, 

Societies 147ff.).

1241 Cunliffe, Greeks 98 ff., 145ff.; vgl. auch spanische Am

phoren vor der claudischen Eroberung in England (Pea

cock, Amphorae 168ff.; ders., Amphorae Reassessment 

41-42).

1242 Detaillierte Fundaufnahmen fiir die Bretagne: Galliou, 

Amphores.

1243 Langouet, Coriosolites 70ff.; kritisch zur Rolle von Alet 

im 1. Jh. v. Chr.: DeJersey, Chronology.

1244 Cunliffe (Hrsg.), Hengistbury Head: Amphoren 271 ff.: 

Dressel 1A tiberwiegen, Dressel IB und andere sind 

ebenfalls vorhanden.

1245 DeJersey, Chronology aufierte sich kritisch zum Um

fang des Weinhandels nach Grofibritannien vor einem 

gallo-romischen Zeithorizont.

1246 Vgl. Fundaufnahmen fiir das Aude-Gebiet ostlich von 

Agen (Rancoule, Observations) und das Arrats-Tal siid- 

lich von Agen (Petit, Prospection).
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gelten, moglicherweise geben auch die Proportionen der auhergewohnlichen Feuerbocke einen weiteren 

Hinweis in Richtung Grofibritannien. Da derartige Herdgerate fiir die private und funktionale Anwen- 

dung in einer Wohneinheit unndtig grob sind, werden in ihnen Gerate fiir grofiere Bankette vermutet, 

die zur Schaffung und Aufrechterhaltung von Prestige genutzt wurden. Zu diesem Aspekt gehort auch 

die sehr umfangreiche Fleischbeigabe, deren Wert etwa im Vergleich mit Tongefahen nicht unterschatzt 

werden sollte. In diesen Bereich fallen die zahlreichen Weinamphoren, unabhangig davon, ob gefullt als 

Beigabe oder leer. Um sie zu leeren, ware ein aufierordentliches, prestigeschaffendes Fest notwendig 

gewesen, was im Rahmen der Bestattungsfeierlichkeiten denkbar ist. Mit diesen Beigaben werden der 

Tote und sein Nachfolger als Ernahrer und Garanten von abhangigen Personen dargestellt. Hinter den 

Herdgeraten im Grab kann sich noch eine tiefere Bedeutung verbergen, da die wirtschaftliche Prospe

rity, die derartige Bankette erlaubt, auf eine »iibernatiirliche« Begiinstigung einer Person oder eines Ge- 

schlechtes zuriickgefiihrt werden konnte. Die Fahigkeit, fiir den Wohlstand anderer Personen zu sorgen, 

ist einer der wesentlichen Aspekte von Ansehen und Herrschaft. Aus diesem Grund ist die Beigabe von 

herausragenden und iibergrofien Herdgeraten bei der Beurteilung des Toten als Herrscher von schwer- 

wiegender Bedeutung. Allgemeine Fernbeziehungen nach England, die sich auch im Fundmaterial aus- 

driicken, sind aufgrund der geographischen Lage zu erwarten. Dab es sich dabei gerade um Herdgerate 

handelt zeigt, dab die an diesen Kontakten auf beiden Seiten beteiligten Personen dieselbe Sprache von 

Prestige schaffenden und erhaltenden Giitern verstanden 1247.

Die Bewaffnung beschreibt einen weiteren Aspekt des toten Grabherrn. Sie zeigt ihn als gut geriisteten 

Krieger und durch den herausragenden Helm auch als militarischen Anfiihrer. Andere Graber stellen die

sen Aspekt nicht so deutlich in den Vordergrund, wobei aber typisch fur die spate Latenekultur ist, dafi 

kein vollstandiges Abbild des Kriegers in den Grabern dargestellt wird. Die Funde aus Goeblingen-Nos- 

pelt 1248 etwa zeigen ebenfalls nur einen Ausschnitt aus der kriegerischen Rolle der Toten, bei dem 

Schutzwaffen besonders stark unterreprasentiert sind 1249. Die in Boe vorhandene Schutzwaffenausriistung 

ist auch in ihrer Qualitiit aufiergewohnlich; gerade der Helm lafit ein Herausragen aus der Norm erken- 

nen, wie es durch ein besonders aufwendig verziertes Schwert nicht deutlicher dargestellt werden kann. 

Sehr zahlreich sind die Belege fiir Kontakte mit Rom, zumindest mit seinen romamsierten Auhenposten 

in der Provinz. Die Anzahl der Weinamphoren und kleineren Tongefahe ist enorm, selbst wenn der rd- 

mische Handelsraum nahe liegt. Die Konzentration auf einige Weinproduzenten bei den Amphoren 

zeigt, dafi sehr intensive Kontakte nach Italien geherrscht haben. Neben dem Handelsgut sind im Grab 

Gegenstande vorhanden, wie die Backteller mit Deckel, Ollampen und die Stngiles, die auf die Annah- 

me romischer Gebrauche und Lebensweisen hindeuten. Das konsequente Fehlen von romischem Me- 

tallgeschirr im Grab wird vielleicht mit einer Beraubung zu erklaren sein. Der akanthusgeschmiickte Ei- 

senstab als moglicher Rest eines eigenartigen Kandelabers mag in seiner Mischform zwischen romi- 

schem Ornament und barbarischer Ausfertigung befremdlich wirken. Aber gerade diese Einzigartigkeit 

laEt in ihm einen Gegenstand mit Insigniencharakter vermuten, dessen Hintergrund vollig im Verbor- 

genen bleibt.

Auf Verbindungen mit einer weit entfernten Region am ostlichen Rand der Latenekultur deutet das 

Trinkhorn mit Bronzebeschlagen hin. Wie es nach Aquitanien gelangte, mud offen bleiben, da fiir diese 

Querverbindungen ansonsten keine archaologischen Nachweise bekannt sind. An personliche Kontak

te des Toten bei einer moglichen Beteiligung an den Gallischen Kriegen hier zu denken, bleibt spekula- 

tiv. In der kulturellen Umgebung in Aquitanien, in der das Horn in das Grab gekommen ist, war es 

sicher unbekannt. Da ansonsten eher romische Trinksitten das angestrebte gesellschaftliche Ziel waren, 

mag es in seiner Form und GroBe einen barbarischen Eindruck hinterlassen haben. Ahnhch wie es fiir 

das Kesselgehange aus England vermutet wird, kann das Trinkhorn der Nachweis von Kontakten zwi

schen den jeweiligen Eliten sein, die durch die Umwalzungen zur Zeit der Gallischen Kriege ein hohes

1247 Vgl. dazu auch Stary, Graber.

1248 Thill, Metallgegenstande.

1249 Nur in Grab A ist ein Schildbuckel vorhanden, Helme 

und Korperpanzerung fehlen ganzlich.
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Mafi an personlicher Mobilitat besessen haben. Casars Kommentare sind voll von Schilderungen uber 

derartige Kontakte und er selbst ist mit seinen Winteraufenthalten in Italien das beste Beispiel fur die da- 

maligen Moglichkeiten, Entfernungen zu uberwinden.

Bezfige zur iberischen Kultur verdeutlicht in Boe ein gewohnliches Tongefafi mit der charakteristischen 

Streifenbemalung. Sein genauer Produktionsort ist nicht unbedingt in Spanien selbst zu suchen, da der

artige Gefafie auch mit eigenen Formen im westlichen Siidfrankreich in hoher Dichte belegt sind 1250 und 

an eine Produktion dort zu denken ist. In Form und Verzierung war der Tontopf fur den antiken wie 

den heutigen Betrachter als ein fremdes Produkt erkennbar.

Das herausragendste Einzelobjekt im Grabinventar von Boe ist der vierradrige Wagen. Die flachige Ver- 

kleidung der Holzteile mit unterschiedlichen Opus-interrasile-Blechen und die Begrenzung und Um- 

fassung jeder Kante mit aufgenagelten Zierleisten und -staben mit Email- und Bronzedekor machen ihn 

zu einem ausgesprochenen Prunkwagen und Prestigegut1251. Mit grower Sorgfalt wurden die Nagelkop- 

fe im Eisen versenkt oder durch Email kaschiert. Diese Grfindlichkeit im Detail ist als Zeichen dafiir zu 

werten, dab die Herstellung des Fahrzeugs unter keinem Zeitdruck stand. Es gibt auch keine Indizien 

daftir, daB der Wagen als reines Grabfahrzeug konzipiert und hergestellt wurde. Aber die Beigabe des 

vierradrigen Wagens ist nicht einfach funktional als Fahrzeug fur die letzte Fahrt ins Grab oder ins Jen- 

seits zu verstehen, sondern sie ist mit vielschichtigen Sichtweisen belegbar. Sicher mag der Wagen eine 

sichtbare Rolle beim Totenritual gespielt haben. Starker wird er aber ein Bedeutungstrager aus dem ver- 

gangenen Leben des Toten gewesen sein. Der als Zeremonialgefahrt erkennbare Wagen scheint eine 

schwer einzuschatzende, weitere Position seines Inhabers zu verdeutlichen. Der vollbewaffnete Krieger 

lafit sich jedenfalls kaum auf einem Wagen vorstellen, der relativ grofi und behabig ausgesehen haben 

mag. Die Achsen eignen sich weniger fur eine schnelle Fahrt; auch war der Wagenkasten vermutlich 

schmal im Vergleich zu Abstand und Grohe der Rader 1252. Neben der Representation als Krieger, die 

wir zahlreich in den Grabern finden, oder als Veranstalter von Festen, die sich zumindest noch in eini- 

ger Zahl fassen lassen, muh der Wagen - und hier der vierradrige Prunkwagen - weitere Bedeutungen 

gehabt haben. Vielleicht war der vierradrige Wagen das angeeignete Zeichen des Toten fur seine Herr- 

schaft, die sich nicht nur uber emen klemen Kreis von Personen, sondern fiber eine grohere, in sich ge- 

gliederte Einheit erstreckte. Im Fall der Nitiobrogen hat Casar diese Form der Herrschaft, deren Kon- 

tinuitat fiber mindestens die Vatergeneration hinaus er kannte, mit Konigtum bezeichnet. Kriterien fur 

seine Wahl des Begriffes rex werden die Art der Repression zur Herrschaftsausfibung sowie der Grad 

der Kontinuitat und der Institutionalisierung der Herrschaft gewesen sein. Die Deponierung des 

vierradrigen Wagens im Grab ist vielleicht mit dem bereits einsetzenden gesellschaftlichen Wandel - un

ter dem Schlagwort Romanisierung 1253 subsumiert - zu begriinden, da Statusdemonstrationen der Elite 

spater mittels romischer Gfiter und nach romischen Sitten stattfanden. Tempelweihungen 1254, Palastan- 

lagen und gewinnorientierter Grundbesitz haben Aites, wie Kriegertum und monumentale Feste, ab- 

geldst. Vielleicht waren auch die Bestattungszeremonien als offentliches Weiterreichen von Macht an ei

ne jfingere Generation in einem geregelten Staatswesen weniger von Bedeutung als in der wechselhaften 

Stammeswelt zuvor.

1250 Guerin, Probleme.

1251 Bernbeck/Miiller, Prestige 27: »Eine Sonderform dieser 

Prestigemarker sind Guter, die offensichtlich aufgrund ih- 

rer Elaboriertheit speziell zur Darstellung von Prestige 

erworben werden und keine profane Funktion einneh- 

men, nur diese wollen wir als ‘Prestigeguter’ bezeichnen«.

1252 Vgl. Dejbjerg mit ca. 0,75 m Breite des Wagenkastens 

(Petersen, Vognfundene Taf. 4, 5).

1253 Zum Begriff: A. Haffner / S. von Schnurbein, Kelten,

Germanen, Romer im Mittelgebirgsraum zwischen Lu

xemburg und Thuringen. Ein Schwerpunktprogramm 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Arch. Nach- 

richtenbl. 1/1, 1996, 70-77.

1254 Auf die Spolien, die wohl die Reste eines Tempels augu- 

steischer Zeit sind und siidlich des heutigen Agen ge- 

funden wurden, sei hier nochmals hingewiesen (Montu- 

ret/Tardy, Programme).
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