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VORBEMERKUNG

Das spatkeltische Wagengrab von Boe (Dep. Lot-et-Garonne, Aquitanien) ist einer der umfangreichsten 

Grabkomplexe der mitteleuropaischen Vorgeschichte, der jedoch lange weitgehend unbemerkt blieb. 

Erst die Forschungen von Dr. Richard Boudet haben das Augenmerk wieder auf diesen Fund gelenkt. 

Durch seine Zusammenarbeit mit dem Romisch-Germanischen Zentralmuseum (RGZM), dem die Re- 

staurierung und wissenschaftliche Bearbeitung der schwierig zu deutenden Metallfragmente angetragen 

wurde, ist eine Aufarbeitung in Gang gekommen. In der Themenstellung der Dissertation stand daher 

die vollstandige Vorlage und Einordnung des Fundes von Boe an vorderster Stelle. Damit bildet erstmals 

ein vierradriger Wagen der jiingeren Latenekultur den Mittelpunkt einer Arbeit. Um die Beigabe zwei- 

und vierradriger Wagen in Grabern der jiingeren Latenezeit generell beurteilen zu konnen, ist auch die 

Diskussion der entsprechenden technischen Bestandteile im durch die Latenekultur gepragten Europa 

ein weiteres ZieL Eine Bewertung der Wagenbeigabe aus aktueller Sicht soil zu neuen Ergebnissen 

ftihren.

Generaldirektor Dr. K. Weidemann und der Direktor der Vorgeschichtlichen Abteilung Dr. U. Schaaff 

haben in Mainz die restauratorische und auch die wissenschaftliche Aufarbeitung der Funde von Boe er- 

moglicht. Ihnen habe ich fur die Chance zur Beschaftigung mit diesem Fundkomplex sehr zu danken. 

Die Metallbeigaben konnten noch mit der Einwilligung von R. Boudet als Magisterarbeit in Marburg 

bearbeitet werden, die im Sommer 1996 abgeschlossen wurde. Prof. Dr. O.-H. Frey vermittelte das The- 

ma und betreute die Arbeit mit viel Interesse. Am 26. August 1995 verstarb R. Boudet unerwartet. Sein 

Tod ist ein besonders grower Verlust fiir die Archaologie in Aquitanien und ganz Frankreich - seiner 

Initiative und seinem kollegialen Geist verdankt die Archaologie wesentliche neue Einblicke L

In Frankreich ermoglichten Conservateur Y. Lintz (Musee des Beaux d’Arts, Agen) und Conservateur- 

en-Chef Dr. D. Barraud (Service regional de 1’Archeologie d’Aquitaine, Bordeaux) entgegenkommend 

den Zugang zum vollstandigen Fundmaterial von Boe. Die Restaurierung des umfangreichen kerami- 

schen Fundmaterials fand 1998 und 1999 im RGZM statt.

Auch der Dissertation unter der wesentlich erweiterten Fragestellung stand Prof. Dr. O.-H. Frey durch 

vielfaltige Anregungen und offene Diskussion hilfreich zur Seite. Trotz raumlicher Entfernung war sein 

Interesse an der Themenstellung spiirbar grofi, und es kamen viele fruchtbare Gesprache zustande. 

Auberdem kann ich Prof. Dr. M. Egg und Dr. U. Schaaff vom RGZM fiir ihre zahllosen Gesprache zum 

Fortgang der Arbeiten Dank sagen. Das Romisch-Germanische Zentralmuseum unterstiitzte die Dok- 

torarbeit mit einem Stipendium bzw. einer Anstellung (HSP III) und logistischen Hilfen. Hier war der 

sehr kollegiale Kontakt zu den Wissenschaftlern des Hauses iiberaus anregend und wertvoll. Fiir viel

faltige Diskussionen und Ideen habe ich neben den bereits erwahnten Personen besonders Dr. Ch. Clau

sing sowie Dr. R. Bockius, Dr. A. Kluge-Pinsker, N. Lambert, Dr. M. Luik, T. Panke-Schneider, Prof. 

Dr. Ch. F. E. Pare (meist Birmingham, jetzt Mainz) zu danken. Dipl.-Chem. D. Ankner und Dr. S. Greiff 

fiihrten einige Metallanalysen aus. Dr. O. Joris vom Forschungsbereich Altsteinzeit iibernahm dankens- 

werterweise die miihsame Bestimmung des stark fragmentierten Tierknochenmaterials. In Mainz leiste- 

ten die Restauratoren und die Auszubildenden wichtige Hilfe, nicht nur bei der Bewaltigung der Fund- 

mengen, sondern auch bei vielfaltigen technischen und anderen Fragen. Hier bin ich besonders U. Herz, 

F. Hummel, R. Lehnert, L. Lehdczky, U. Neuhauser und L. Pluntke zu Dank verpflichtet. Die Zeich- 

nungen der Objekte von Boe fertigten M. Weber und H. Wolf von Goddenthow, die Fotos I. Fedder

sen, V. Iserhardt und D. Ch. Pechtold.

1 Vgl. Nachrufe auf Richard Boudet in: Aquitania 12, 1994; L’Archeologue/Archeologie Nouvelle 15, Oct. 1995, 5.
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Auch verschiedene Kommilitonen und Freunde haben mit ihren Gesprachen und Gedanken zu dieser 

Arbeit beigetragen. Hierfiir danke ich M. Kreusch (Kiel, jetzt Berlin), ebenso I. Balzer (Freiburg), Dr. 

Ch. Bockisch-Brauer (Fiirth), A. Schafer (Marburg), Dr. M. Seidel (Gottingen). Fine Arbeitsgemein- 

schaft »Reiten und Fahren in der Vor- und Fruhgeschichte« gab vielfaltige Anregungen, hier vor allem 

Dr. N. Gossler (Frankfurt), Dr. J. Koch (Kiel), U. Kiister (Hamburg) und Dr. M. Trachsel (Zurich).

Kollegen an verschiedenen Institutionen und Museen danke ich fur die Moglichkeit zur Diskussion und 

Zugang zu Fundmaterial: Dr. A. Reginato (Aigullion), Dr. R. Karneth (Alzey), Dr. G. Ermischer 

(Aschaffenburg), Prof. Dr. H.-E. Joachim (Bonn), A. Rapin I Dr. T. Lejars (Compiegne), Dr. J. Gorecki 

(Frankfurt), Dr. R. Dehn (Freiburg), Dr. J.-P. Guillaumet (Glux-en-Glenne), P. Porte (Hieres-sur-Am- 

by), Mag. W. Solder (Innsbruck), Dr. F. Kaul (Kopenhagen), Dr. H. Fehr I Dr. H.-H. Wegner (Koblenz), 

Dr. J. Metzler (Luxembourg), Dr. K.-V. Decker I Dr. M. Klein (Mainz), Dr. A. Bohme-Schonberger 

(Mainz), Dr. B. C. Oesterwind (Mayen), Dr. R. Gebhard (Mtinchen), R. Schutz (Neuwied), Dr. L. Oli

vier (St.-Germain-en-Laye), Dr. I. Ulbricht (Schleswig), Dr. D. Roussel (Soissons), Dr. E. Ugaglia 

(Toulouse), Dr. R. Cordie I Dr. H. Nortmann (Trier), Dr. L. Salzani (Verona), Dr. A. Bernhard-Walcher 

(Wien) und Th. Schiwek (Worms).

Fur Auskunft und Diskussion geht weiterer Dank an Dr. V. Challet (Soissons), Dr. U. Ehmig (Frank

furt), Dr. V. Guichard (Glux-en-Glenne), Dr. M. Meyer (Berlin), Prof. Dr. R. Muller (Gottingen), Dr. A. 

Naso (Udine), Dr. F. Olmer (Dijon), Prof. Dr. K. Peschel (Jena) und J. P. Zeitler (Ntirnberg).

E. Freyssinet (Strasbourg) und M. Giudicelli (Centre Archeologique Europeen du Mont Beuvray, Glux- 

en-Glenne) halfen dankenswerterweise bei der Erstellung des franzdsischen Resumes.

Fur Gesprache zu den Fundumstanden danke ich A. Jerebzoff (Estillac) herzlich.

Ein besonderer Dank fur Beistand und personliche Motivation geht an meine Eltern, die mich in mei- 

nem Studium und beim Verfolgen meiner Ziele unterstiitzten.



I. EINLEITUNG

Das Grab von Boe (Aquitanien, Dep. Lot-et-Garonne) wurde bereits 1961 in einer Fundchronik be- 

kannt gemacht2 - danach erschien es im Kreis anderer Wagengraber und wurde vielfach zitiert, ohne dab 

genauere Aussagen moglich waren. So haben trotz der mangelhaften Fotos im Vorbericht beispielswei- 

se das Trinkhorn, das Dreibein und die Nabenringe des Wagens Eingang in die Literatur gefunden. Heu- 

te kann dieses Fundgut leider nur noch als Ansammlung von Emzelobjekten bearbeitet werden. R. Bou- 

det erkannte die Bedeutung des Grabes und fiihrte 1990 eine Nachgrabung durch, die zwar keine neu- 

en, spektakularen Funde erbrachte, jedoch den besonderen Charakter des Grabes durch umfangreiche 

Keramikbeigaben bestatigte3. Auf seine Initiative hin wurde begonnen, die metallenen Objekte des Gra

bes in den Werkstatten des Romisch-Germanischen Zentralmuseums zu restaurieren. Mit dem Einver- 

standnis von R. Boudet entstand aus der Aufarbeitung der metallenen Beigaben die Magisterarbeit des 

Autors4. Ab 1998 wurde auch mit der Restaurierung der Keramik in Mainz begonnen. Mit dem Fort- 

schreiten der Restaurierungsarbeiten an den Metallbeigaben konnten weitere Ergebnisse in der Inter

pretation einiger Fundgruppen erzielt werden.

In der vorliegenden Untersuchung soli der vierradrige Wagen von Boe5 den Ausgangspunkt fiir eine de- 

taillierte Analyse der tibrigen Wagen der jiingeren Latenezeit aus technischer Sicht sowie der Sitte der 

Wagenbeigabe bilden. Die ebenfalls 1998 begonnene Restaurierung des Grabkomplexes mit einem 

vierradrigen Wagen der Stufe Lt DI aus Verna (Dep. Isere) ergab zahlreiche weitere Impulse. Aufgrund 

des Umfangs des Materials kann eine ausfiihrliche Analyse jenes Fundes im Rahmen dieser Arbeit nicht 

geleistet werden.

Bei der Bearbeitung der technischen Aspekte der Wagen stellte die Oxforder Dissertation von Ch. F. E. 

Pare zu den Wagen der Hallstattzeit ein gewisses Vorbild dar6. Aufgrund der unterschiedlichen Aus- 

gangslage der Quellen weichen allerdings Methode und Ziel von der Arbeit zu Boe ab. Die latenezeitli- 

chen Wagen sind wesentlich weniger detailreich in ihrer Konstruktion und eignen sich daher nicht fiir 

eine kombinatorische Untersuchung mit chronologischen Fragestellungen, wie sie fiir die Hallstattzeit 

moglich sind 7.

Den Ausgangpunkt fiir die Diskussion der einzelnen Bestandteile der Wagen bilden die Wagengraber8 

sowie erhaltene Holzer von Fahrzeugen. Zusatzlich werden Fundstiicke aus Siedlungen und Horten mit 

einbezogen. Die Vergleichsstiicke wurden soweit wie moglich in Tabellen erfabt und in grofiziigiger 

Auswahl abgebildet. Den Kern des Arbeitsgebietes bildet die Zone der Oppida in der Mittel- (Lt C) und 

Spatlatenezeit (Lt D), die zusammen als jiingere Latenezeit bezeichnet werden. Mit in die Arbeit aufge- 

nommen werden die vierradrigen Wagen aus dem Bereich der westlichen Ostsee sowie die keltischen 

Wagenfunde in Siidosteuropa, hier ab dem Beginn der keltischen Expansion in der Stufe Lt B. Aufgrund

2 Coupry, Gallia.

3 Boudet, Rituels 95-116.

4 Eine verkiirzte Publikation ist erschienen in franzdsischer 

Sprache: M. Schonfelder, Le mobilier metallique de la 

tombe a char de 1’epoque tardo-celtique de Boe (Lot-et- 

Garonne). Aquitania 17, 2000, 59-81.

5 Vgl. als Vorbericht: Schonfelder, Wagen.

6 Pare, Wagons.

7 Pare, Wagons. - Zur Chronologic der Hallstattzeit auf

der Grundlage der Wagen als grofite iiberregional ver- 

gleichbare Anhaufung typologischer Merkmale vgl. die 

Dissertation von M. Trachsel (Zurich 2000): Untersu-

chungen zur relativen und absoluten Chronologic der 

Hallstattzeit.

8 In der ganzen Arbeit werden Verweise zu Wagengrabern 

als verkiirzte Katalogzitate gefiihrt: I/1-I/85: Katalog Teil 

I (Gesicherte Wagengraber; Graber mit der Pars pro toto- 

Beigabe von Wagenteilen; Graberfelder mit deutlichen 

Hinweisen auf zerstorte Wagengraber durch mehrere Wa

gen- oder Geschirrteile); II/1-II/25: Katalog Teil II (Gra

ber, die in der Literatur falschlich als Wagengraber ange- 

geben wurden; Graberfelder mit Einzelfunden von Wa

gen- oder Jochteilen; Komplexe von Wagenteilen, deren 

Zusammenhang mit einem Grab fraglich ist).
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der technischen Eigenstandigkeit der Wagen auf den Britischen Inseln wurde das Arbeitsgebiet auf das 

kontinentale Europa beschrankt. Keiner der zweiradrigen Wagen aus den Grabern in Yorkshire zeigt ei- 

ne Osenstiftaufhangung, wie sie seit der Frtihlatenezeit fur die Wagen der Latenekultur typisch ist. Der 

gute Bearbeitungs- und Publikationsstand der Funde in England lafit eine derartige Eingrenzung ge- 

rechtfertigt erscheinen9.

Durch die Identifizierung eines vierradrigen Prunk- oder Zeremonialwagens im Grab von Boe miissen 

die bisher ausschlieblich als Streitwagen benannten Fahrzeuge der keltischen Welt neu diskutiert wer- 

den. Damit werden zentrale Aspekte der Archaologie der jimgeren Latenezeit untersucht, da Fragen der 

Sozialordnung und der Kriegsfiihrung durch die neue Sicht der Wagen in den Grabern angeschnitten 

werden miissen.

Zum ersten Mai wird nun der gesamte Fundkomplex von Boe als Wagen- und Prunkgrab in seinen re- 

gionalen und historischen Kontext eingeordnet. Da der Forschungsstand zur jiingeren Latenezeit in 

Aquitanien vor den Arbeiten R. Boudets sehr diirftig war, soil auch das Umfeld des Grabes neu bewer- 

tet werden. Der Zusammenhang des Grabes von Boe und des unweit gelegenen Oppidum von Agen mit 

der Latene-Welt ist ebenso zu untersuchen wie die europaischen Verbindungsstrange dieser Zeit zwi- 

schen Casar und Augustus.

9 Vgl. z.B. Stead, Chariot. - Stead, La Tene Cultures. - 

Stead, Cemeteries. - Van Endert, Stellung. - Dent, Cart 

Burials. - Cunliffe, Chariot. - Zu Funden von holzernen 

Wagenteilen in Feuchtbodensiedlungen in Grofibritannien 

vgl. A. Bulleid / H. St. George Gray, The Glastonbury La

ke Village. A full description of the excavations and the re

lics discovered, 1892-1907 (Glastonbury 1917) bes. Bd. 1, 

328, 336; H. St. George Gray I A. Bulleid, The Meare La

ke Village. A full description of the excavations and the re

lics from the eastern half of the west village 1910-1933 

(Tauton 1948) bes. Bd. 2, 275 ff.
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II. DAS WAGENGRAB VON BOE

A. EINLEITUNG

Das Wagengrab von Boe ist ein auberst umfangreicher Fundkomplex mit einer hohen Zahl keramischer 

und metallener Beigaben. Durch die Erhaltungs- und Uberlieferungsumstande ist das Fundmaterial 

stark fragmentiert. Im folgenden sollen die Fundumstande naher beschrieben und das Material in Grup- 

pen geordnet vorgestellt werden. Da die Fragmente iiberwiegend den Charakter von Einzelfunden tra- 

gen, kann eine erfolgreiche Zuordnung zu Gegenstanden nur aufgrund von Analogic und Plausibilitat 

erfolgen. Eine besonders grobe Einheit stellt der reich verzierte, vierradnge Wagen dar. Um dessen Auf- 

bau verstandlich zu machen, bedarf es eines Exkurses zu einem vierradrigen Wagen von Dejbjerg (Ring- 

kobing amt, DK). Die Diskussion des Wagens von Boe leitet zu jener der Wagenelemente aus anderen 

Grabern sowie aus Siedlungen und Horten liber.

B. FUNDGESCHICHTE

1. Aufdeckung im Winter 1959/60

In den letzten Wochen des Jahres 1959 entdeckte A. Jerebzoff10 11 in Agen (Dep. Lot-et-Garonne) im hin- 

teren Teil einer Baumaschine Teile von schweren, eisernen Feuerbocken, die als Gegengewicht verwen- 

det wurden n. Die Gegenstande, so stellte sich heraus, stammten von Strabenbauarbeiten am Square Ar

mand Fallieres in Boe/Bordeneuve-de-Bory, einem Vorort siidostlich von Agen (Abb. 1)12. Der Fundort 

befindet sich auf der Hochterrasse der Garonne und liegt in fruchtbarem Ackerland. Nur ca. 4,5 km 

Luftlinie betragt die Entfernung zum Oppidum Agen/L’Ermitage, das sich gut sichtbar auf einem Kalk- 

felsen ca. 100 m oberhalb des Garonnetals befindet. Oberirdisch erkennbare Bodendenkmaler in der 

Nahe des Fundortes waren und sind nicht bekannt. Bei der Anlage einer Strabe oder eines Abwasserka- 

nals wurde mit einem Bagger ein Teil des Grabes angegraben, die massiven und hochragenden Feuer- 

bocke herausgezogen und wie beschrieben verwendet. Andere Fundstiicke, wie das Dreibein, wurden 

hingegen wieder in die Grube geworfen. Heute kann nicht mehr genau rekonstruiert werden, um wel- 

che anderen Metallobjekte es sich noch gehandelt hatte und ob Tongefafie zerstort und verschleppt wur-

10 Die folgenden Angaben wurden den ersten Vorberichten 

(Coupry, Gallia 382-386; Coupry/Jerebzoff, Decouverte) 

und der Grabungsdokumentation von R. Boudet (Boudet, 

Recherches; ders., Rituels 95 ff.) entnommen.

11 Boudet, Recherches 3. Die Vorberichte von Coupry, Gal

lia 382 und Coupry/Jerebzoff, Decouverte 35 sprechen 

von Februar 1960 als dem Zeitpunkt, an dem die Hobby- 

archaologen ihre Arbeit aufnahmen; A. Jerebzoff betreute 

ehrenamtlich als »correspondant de la D. R. A. H. Aqui-

taine« den Raum von Agen beztiglich der archaologischen 

Denkmalpflege.

12 Diese Gemarkung, damals ein Neubaugebiet mit meist 

nicht unterkellerten Einfamilienhausern und industriellen 

Komplexen, gehort politisch zur Gemeinde Boe, liegt je- 

doch 2 km ostlich vom Hauptort. Im folgenden soil aus- 

schliefilich vom Grab von Boe gesprochen werden; die Ver- 

wendung des Namens des Ortteils fiihrt zu Verwirrungen, 

da dieser auf gebrauchlichen Karten nicht verzeichnet ist.
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Abb. 1 Boe, Wagengrab. Lage des Fundortes. - (Ausschnitt nach 

Carte topographique IGN 1:100000, Blatt 56).

den. Bei den Anwohnern befanden sich bereits einige Amphorenteile als Blumentopfe in Zweitverwen- 

dung, die jedoch von A. Jerebzoff sichergestellt werden konnten. Ein weiteres grobes Amphorenstiick 

soli sich noch heute in Privatbesitz befinden. Ob andere Gegenstande damals ebenfalls von Anwohnern 

unterschlagen warden - man sprach geriichtehalber von einer Bronzestatuette ist vollig offen. Da 

durch den Grabfund natiirlich auch neues Interesse und neue Legenden entstehen konnen, Gegenstan

de damit neue Fundorte erhalten sowie auch ganz willktirliche Gertichte auftreten konnen, sind derar- 

tige Aussagen mit grobter Vorsicht zu verwerten.

Ab Februar 1960 fand mit Mitgliedern der Groupe Speleologique et Archeologique d’Agen unter der 

Leitung des Architekten M. Payen eine Notbergung im Bereich des Burgersteiges entlang der betref- 

fenden Strabe statt. Die Arbeiten dauerten bis in das Friihjahr 1960 an. Hierbei wurde ein Streifen von 

10x3m bis zu einer Tiefe von weniger als einem Meter ausgegraben; sterile Bereiche wurden im An- 

schlub festgestellt.

Von einer fachgerechten Ausgrabung kann dabei nicht gesprochen werden: Die Amateure waren von dem 

Befund eindeutig iiberfordert, er konnte beim seinerzeitigen Wissenstand auch nicht als bedeutender 

Grabfund erkannt werden. Da in dieser Region bislang keine Graber aus der Latenezeit bekannt waren, 

mubten die Ausgraber ihrem Erfahrungsschatz zufolge mit einem tiefen Schacht voller Amphoren rech- 

nen, wie es Beispiele aus Agen, Toulouse und dem Umland zeigten13. Eine sachgerechte Behandlung kom- 

plexer Metallgegenstande war vollkommenes Neuland. Andererseits sind die Aufdeckung und Fundber- 

gung nur dem ehrenamtlichen Engagement der Ausgraber zu verdanken, da ansonsten dieses Grab un- 

wiederbringhch verlorengegangen ware. Von dieser Fundbergung im Bereich des Gehweges existieren 

zwei Planskizzen14. Im westlichen Bereich des Grabes wurde eine stark mit Holzkohle durchsetzte 

Schicht vorgefunden. Ob es sich hierbei um einen modernen Eintrag handelt, kann nachtraglich nicht mehr 

bestimmt werden. Einige wenige neuzeitliche Objekte wurden ebenfalls zur Restaurierung nach Mainz mit 

eingeliefert. Durch den Baggerfahrer wurden die beiden Feuerbocke, von denen heute Stiicke fehlen, das 

Dreibein und vermutlich Teile von Wagenreifen geborgen und leider auch beschadigt. Besonders die Re

staurierung der Keramik hat gezeigt, dab Eingriffe durch den Pflug und Strabenbaumaschinen betrachtli- 

chen Schaden am Fundgut angerichtet hatten, und auch grofiere Bruchstticke verschleppt worden waren. 

Die genaue Lokalisierung der 1959/60 geborgenen Objekte im Grab und ihre moglichen Zusammenhange 

konnen nicht belegt werden. Insbesondere gilt dies fur Einzelteile der Bewaffnung und des Kesselgehan-

13 Vgl. Kap. V. A. 1 14 Boudet, Rituels 103. 105.
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ges. Auf den Planskizzen warden nur im Rohzustand erkennbare Gegenstande verzeichnet; daher konnen 

alle weiteren Objekte aus dem Winter 1959/60 nur noch aufgrund nachtraglicher Uberlegungen einander 

zugeordnet werden. Eine vollstandige Rekonstruktion des Wagens ist aus diesen Grfinden nicht moglich. 

Ein Teil der Funde der ersten Bergung gelangte in das Museum von Nerac (Dep. Lot-et-Garonne, F) ei- 

nige Kilometer westlich von Agen. Darunter waren die ansehnlichsten Stficke, wie verschiedene Eisen- 

bander, das Dreibein, der Trinkhornendbeschlag, die Wangenklappe sowie an Keramik die Ollampen, 

die gestempelten Amphorenteile, romische Tafelkeramik und die einheimische Keramik, u.a. das Stuck 

mit Graffito. Der Grohteil des Metalls verblieb im Grabungsdepot in Agen, wo es seit einem Wasser- 

schaden verstarkt korrodierte. Dieses Material wurde teilweise konservatorisch behandelt und manches 

in das neue Grabungsdepot von Aiguillon iiberffihrt. Die Funde aus Nerac wurden nach einiger Zeit 

wieder zurfick nach Agen gebracht.

In einem Vorbericht in der Gallia von 1961 erschien eine kurze Beschreibung des Grabes sowie einige 

Fotos von den fundfrischen Objekten. Viele Jahre galten die Funde dann als eine Art Geheimtip. In ver- 

schiedenen Publikationen wurde Boe erwahnt - jedoch konnte der Kontext nur schwer beurteilt wer

den. In einer unpubliziert gebliebenen Dissertation von Y. Marcadal fiber »L’Age du Fer en Agenais«, 

die 1971 an der Universitat Bordeaux fertiggestellt wurde, ist auch das Grab von Boe mit aufgenom- 

men 15: ein vorlaufiger Katalog der Metallobjekte wurde erstellt und die Keramik bestimmt. Da zu die- 

sem Zeitpunkt das Fundmaterial noch unrestauriert war, konnten besonders der Wagen und die anderen 

Metallbeigaben nicht sachgerecht besprochen und diskutiert werden. Der Autor kam zu dem SchluB, 

dafi es sich durchaus um ein Grab handelte und dafi der Grabherr eine Person von grofier sozialer Be- 

deutung war; aufgrund der Keramik datierte er die Grablege in den Zeitraum 30-20 v. Chr. In einem kur- 

zen Zeitschriftenaufsatz legte Y. Marcadal 1985 seine Ergebmsse offentlich vor 16.

Leitungsarbeiten fur Abwasser und Gas sind 1962 und 1983/84 ohne Aufsicht von Archaologen durch 

den Bereich der Grabgrube gefiihrt worden (Abb. 2). Als im Winter 1989/90 ein Baum im Bereich der 

alten Fundbergung entwurzelt wurde17, entstand erhohter Handlungsbedarf fur archaologische 

Nachuntersuchungen.

2. Nachgrabung im Sommer 1990

Nachdem das Grab von Boe viele Jahre lang unbeachtet blieb, beschaftigte sich R. Boudet vom C.N.R.S. 

(ERS 126, Centre d’etudes celtiques) mit den Funden. Er erkannte ihre Bedeutung und Aussagekraft fur 

die Forschung auch fiber Aquitanien hinaus. Neue Impulse setzte sein Forschungsprogramm »La 

Region d’Agen a 1’Age du Fer«, fur das er weitere Ausgrabungen im Oppidum von Agen/L’Ermitage 

durchffihrte 18. Im Rahmen dieser Untersuchungen unternahm er im Sommer 1990 eine Nachgrabung in 

Boe19. Mit Erlaubnis und Unterstfitzung der Gemeinde wurde dazu der Teerbelag im Bereich des Be-

15 Marcadal, Age du Fer 136-157 Abb. 40-50.

16 Marcadal, Tombe. Zur Verwirrung tragt bei, dafi als Orts- 

bezeichnung bier durchgangig der Name der Gemarkung, 

Bordeneuve-de-Bory, verwendet wird. Coupry, Gallia 382 

nennt zwar auch den genauen Gemarkungsnamen, publi- 

ziert die Funde jedoch unter dem Stichwort Boe. In dem 

funfseitigen Aufsatz von Y. Marcadal werden aufier der 

Wangenklappe keine weiteren Funde neu abgebildet.

17 Boudet, Recherches 5.

18 Bei den Ausgrabungen wurde eine Flache im Inneren des

Oppidum geoffnet (ausfiihrlich: Boudet, Rituels), bei der 

drei Schachte, davon zwei mit eisenzeitlicher Datierung, 

den Hauptpunkt des Interesses bildeten. Daneben wurde

ein Schnitt durch die Befestigung angelegt. Einen 

Uberblick uber die Forschungssituation gibt der von R. 

Boudet herausgegebene Sammelband »Les Celtes, la Ga

ronne, et les pays aquitaines. L’Age du Fer de Sud-Ouest 

de la France (du VUIeme au ler siecle avant J.-C.)«, er- 

schienen 1992 anlafilich der gleichnamigen Ausstellung im 

Musee des Beaux-Arts d’Agen und der 16. Tagung der As

sociation Frangaise pour 1’Etude de 1’Age du Fer.

19 Vorberichte: Boudet, Decouvertes; Boudet/Jerebzoff, 

Tombe a Char; Boudet, L’Ensemble; vgl. Ausgrabungsbe- 

richt: Boudet, Recherches; verkiirzt abgedruckt: Boudet, 

Rituels 95 ff.
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Platz Armand Fallieres

Abb. 2 Boe, Wagengrab. Grabungsareale 1960-1990. - (Nach Boudet, Recherches Abb. 6).
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fundes entfernt. Die Ausgrabungen selbst betrieb R. Boudet mit einer Gruppe freiwilliger Helfer. Dabei 

wurden ein unberiihrter, 2,30m breiter und 8,50m langer Streifen des Grabes ausgegraben sowie die Lei- 

tungsgraben und der Bereich der Fundbergung von 1960 erneut aufgedeckt (Abb. 2). Dabei bestatigte 

sich der Eindruck, dab es sich wirklich um eine Grabgrube in dieser bislang noch nicht dokumentierten 

Grobe handelt. Die ersten Funde wurden bereits direkt unter der Oberflache angetroffen. In der Mitte 

der neu aufgedeckten Flache (Abb. 3, Quadrate AY/AX 3) konnte eine grobere, neuzeitliche Stdrung 

ausgemacht werden, die R. Boudet fur die durch den Baggerfahrer entdeckte Fundstelle der Feuerbocke 

im Winter 1959/60 hielt. In der Flache der Fundbergung von 1960 wurden weitere, verstreut liegende 

Funde angetroffen. Darunter befanden sich Teile der zweiten Wangenklappe des Helmes und einige 

Bronzekopfe von Eisennageln, die zu einem Kasten gehdren, dessen iibrige Teile ebenfalls schon seit 

1960 bekannt waren. R. Boudet schatzte, dab durch seine Grabung ein Drittel der Grabgrube von 8,50m 

Breite erfafit wurde, ein weiteres Drittel durch die Fundbergung von 1960. Das letzte Drittel wurde bei 

der Anlage der Leitungsgraben durchwiihlt.

Mit dem Interesse am Grab, das zur Nachgrabung im Rahmen des Forschungsprojektes liber die Eisen- 

zeit im Raum Agen fiihrte, wurde das restauratorische Problem immer deutlicher. Einige von R. Boudet 

in Blocken geborgene Eisenbander einer Wanne (Kap. II, D, 5) fiihrten zur Kontaktaufnahme mit dem 

Romisch-Germanischen Zentralmuseum und schliefilich 1991 zum Beginn der Restaurierung der Me- 

tallgegenstande in den Werkstatten in Mainz. Hier wurden auch weitere Metallobjekte von Agen aus 

dem Forschungsprojekt von R. Boudet restauriert20. Die Keramik aus dem Grab verblieb noch in

20 Vgl. z.B. Jahrb. RGZM 39, 1992, 687ff. zu einer Bronze- Mannheim aus dem Schacht Z1 von Agen/L’Ermitage

kanne vom Typ Kelheim und einem Helm vom Typ (vgl. Boudet, Rituels 31-32).
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Frankreich, mit ihrer Restaurierung wurde erst 1998 in Mainz begonnen. Die wissenschaftliche Bear- 

beitung wurde parallel zu den restauratorischen Arbeiten durchgefiihrt.

Auf die Initiative von R. Boudet hin ist mit dem Grab von Boe etwas geschehen, was fur eine grohe Zahl 

anderer Altfunde ebenfalls notwendig ware: Eine moderne Restaurierung unter wissenschaftlichen Fra- 

gestellungen hat AufschluB uber den genauen Charakter der Funde gegeben, und eine Nachgrabung hat 

einen Befund auf einer eingeschrankten Flache als gesicherten Ausgangpunkt fiir eine archaologische 

Diskussion geschaffen.

In der naheren Zukunft beabsichtigt man im Musee des Beaux Arts in Agen die Funde nach einer Um- 

gestaltung des Museums auszustellen und der Offentlichkeit zuganglich zu machen21.

C. ZU DEN FUNDVERHALTNISSEN

1. Grabbau und Grabritus

Aufgrund der unzureichenden Grabungstechnik und Dokumentation von 1959/60 und der raumlich 

sehr begrenzten Nachgrabung von 1990 sind die Kenntnisse fiber die Grabanlage sehr gering. Allenfalls 

die Grohenausdehnung der Grabkammer ist in eine Richtung exakt bestimmbar, die andere Seite kann 

nur allgemein geschatzt werden. Festgestellt wurde bei der Nachgrabung eine Ausdehnung von 8,50m 

in Richtung Nordwest-Siidost (Abb. 3). Der Befund lag direkt unter der Strafie, die Grabgrube ist ca. 

20-30cm tief unter der Oberflache erhalten22. Sie war in eine Schwemmschicht eingetieft worden, wo- 

bei die darunter liegende Kiesbank nicht gestdrt wurde. Eine annahernd quadratische Anlage der Grab

grube kann nur vermutet werden23. Bei der Nachgrabung wurden in dem ca. 2,30m breiten untersuch- 

ten Streifen keine Beobachtungen uber stiitzende Holzeinbauten einer Kammer gemacht. Jedoch haben 

sich in den Blockbergungen unter den Eisenbandern der Wanne durch Eisenoxid konservierte Spuren 

eines Holzbodens erhalten, die bei der Freilegung in den Werkstatten beobachtet werden konnten. Die 

einstige Kammerhohe laht sich nur anhand der Hohe der Amphoren und des Wagens mit mindestens 

1,20 m schatzen. Da bereits fiir die Bedeckung einer Flache der genannten Ausmahe mit nur emem fla- 

chen Hugel grofie Mengen an Erde notwendig wiiren, miiBte eine Holzkonstruktion einer gezimmerten 

Kammer auherst massiv gewesen sein24. Eine einfache Uberdeckung dieses Hohlraumes mit Rundhol- 

zern, die auf einem Erdsockel auflagen, scheint technisch moglich25.

Auch andere Grabkammern dieses Zeithorizontes haben beeindruckende Ausmafie: In Clemency (L) 

gelang der Nachweis einer gezimmerten Grabkammer von 4,30 x 4,20m Grohe sowie einer Hiigel- 

iiberdeckung26. Die Grabkammerkonstruktion von Grab 3 in Vieux-les-Asfeld (Dep. Ardennes, F) war

21 Zum Bestand des Museums vgl. A.-M. Labit, Le Musee 

d’Agen (Paris, o. J.).

22 Boudet, Rituels 98; da der Befund direkt unter der Strafie 

lag, sind auch einige neuzeitliche Gegenstande bei den 

Fundbergungen mit aufgelesen worden (Nagel, eine neu

zeitliche Miinze, verschiedene Fragmente von Konserven- 

dosen, das Glied einer Fahrradkette).

23 Vgl. Plan bei Boudet, Recherches Abb. 29; Boudet, De-

couvertes 280. Die Aussage uber eine quadratische Grab

grube ist bereits in die Literatur eingegangen: Ferdiere/

Villard, Tombe 235.

24 Vgl. Metzler u.a., Clemency 28ff., 35 ff. Die Kammerkon- 

struktion von Clemency besteht aus eingetieften Eckpfosten 

mit dazwischenliegenden Stiitzpfosten. Eine von innen und 

aufien verbretterte Wand widerstand dem Erddruck von den 

Seiten. Zur Haltbarkeit einer holzernen Grabkammer vgl. 

die neuen Befunde von Goeblingen-Nospelt, mit denen ein 

Einbrechen der Kammer ca. 150 Jahre nach dem Begrabnis 

nachgewiesen werden konnte (freundl. Mitt. J. Metzler).

25 Freundl. Mitt. A. Kremer (ehem. RGZM).

26 Metzler u.a., Clemency 21, 35f.; zum Vergleich der 

Grofien mehrerer Fundorte vgl. a.a.O. 152 Abb. 103.
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3,40 x 3,10m grofi und besafi acht deutlich eingetiefte Holzpfosten an der Aubenseite27. Die ahnlich wie 

Boe schlecht gegrabene und unvollstandig untersuchte Grabgrube/-kammer unter einem Hugel von 

Lexden28 (Essex, GB) hat eine Mindestausdehnung von 8,10 m. Die Grablege datiert in mittelaugustei- 

sche Zeit. Fur die Grabgrube von Stanfordbury (Northamptonshire, GB) wird eine Ausdehnung von 

6,5 x 4m iiberliefert29. Eine Grabgrofie wie in Boe ist folglich auhergewohnlich, andererseits aber auch 

nicht vollig singular.

Fur die spate Latenekultur wird generell von der Leichenverbrennung als Grabritus ausgegangen. De- 

tailliertere Beobachtungen fur das Grab von Boe sowie fur die gesamte Region fehlen. Im Fall von Boe 

konnten Holzkohlereste im nordwestlichen Bereich der Grabgrube, ein kleiner zerschmolzener Glas- 

klumpen und eine angebrannte Knochenscheibe Hinweise fiir die Verbrennung des bestatteten Indivi- 

duums liefern. In jedem Fall stellen die Beigaben von Boe eine Grabausstattung dar. Da weder die Grab

grube noch das Umfeld fachgerecht untersucht wurden, ertibrigt es sich, den Befund als Kenotaph an- 

zusprechen. Die Menge des Leichenbrandes spatlatenezeitlicher Elitengraber kann sehr gering30 oder 

auf das ganze Grabmonument verteilt sein31. Da im ganzen Sfidwesten Frankreichs regulare Graberfel- 

der der spaten Latenezeit fehlen32, ist der Forschungsstand weiterhin unbefriedigend. Weder Knochen 

noch Leichenbrand finden sich im gut 100 km entfernten Waffengrab mit Amphoren von Boiroux (Dep. 

Correze, F), fiir das eine Datierung um 20/10 v. Chr. vorgeschlagen wird33. Die Anordnung der Waffen 

sowie die Aufteilung der Grabkammer (3,30 x 0,70m) lassen aber an eine Korperbestattung denken34.

Die Frage eines Grabhiigels in Boe kann anhand des Befundes nicht beantwortet werden - eine mogli- 

che Begrenzung in der Form eines Steinkranzes oder Kreisgrabens konnte in den umliegenden Garten 

der Wohnhauser nur mit klemflachigen Schnitten gesucht werden 35. Man kann sich jedoch nur schwer 

vorstellen, dab eine Bestattung, die nur gering in den Boden eingetieft war und direkt unter der heuti- 

gen Oberflache angetroffen wurde, nicht von weiterer Erde iiberdeckt war. Aus dieser Vermutung her- 

aus wird man einen Grabhiigel postuheren konnen36. Dennoch kann das urspriingliche Aussehen der 

Grabanlage wohl nicht mehr rekonstruiert werden. Auch Aussagen fiber ein Bestattungszeremoniell mit 

separaten Deponierungen, deren Beobachtung die Bestattungen von Clemency und Goeblingen-Nos- 

pelt so interessant macht37, sind nicht moglich.

Einzelne Beobachtungen zur Lage der Beigaben im Grab sind durchaus moglich, auch wenn durch die 

neuzeitlichen Bodeneingriffe Gegenstande verschleppt wurden38. Dies betrifft besonders die Keramik- 

funde im Bereich der Nachuntersuchung (Abb. 3): Zu beobachten ist, dab ein Grobteil der Keramik im

27 Lambot/Friboulet/Meniel, Site 21 Iff.

28 Foster, Lexden 37f. Abb. 13; Grabung 1924 mit Doku- 

mentation; die Grenzen der Grabgrube wurden allerdings 

nicht erkannt.

29 Stead, La Tene III Burial Abb. 28.

30 Vgl. Baldock (Hertfordshire, GB): Stead/Rigby, Baldock 

53. Nur 10,5g Leichenbrand wurden bei der sorgfaltigen 

Ausgrabung geborgen, darunter befanden sich noch drei 

verbrannte Zehenenden eines Braunbaren.

31 Freundl. Mitt. V. Guichard zum Grab von Malintrat (Dep. 

Puy-de-D6me, F).

32 Kritisch zu den Bestattungssitten in Siidwestfrankreich: 

Gomez de Soto, Sepultures. - Einzelne Skelettreste in 

Schachten, die von lokalen Bearbeitern als »puits funerai- 

res« bezeichnet und als Regelbestattungen aufgefafit wer

den, miissen als eine Sonderform von rituellen Deponie

rungen am Grunde dieser Schachte aufgefafit werden. 

Diskussion bei Boudet, Rituels 117 ff. Zur Ubersicht fiber 

Bestattungen in Frankreich vgl. die Karte bei Pion/ 

Guichard, Tombes Abb. 6 (Boe als Nr. 47. 02) mit einigen 

weiteren, unsicheren Altfunden.

33 Dussot/Lintz/Vuaillat, Sepulture 26. Diese Bestattung ist

bei einer Entfernung von gut 100 km Luftlinie vermutlich 

das nachstgelegene Grab in latenezeitlicher Tradition.

34 Dussot/Lintz/Vuaillat, Sepulture 11. Ohne Reste von Lei

chenbrand ist ebenfalls die Bestattung von Antran (Dep. 

Vienne, F). Hier zeigt sich jedoch ein Streifen im stidli- 

chen Bereich, in dem keine Beigaben deponiert wurden. 

Tierknochen haben sich im Westen gut erhalten (Pautreau, 

Sepulture). Auch wenn menschliche Reste nicht beobach- 

tet wurden, spricht doch die Anordnung im Grab fiir ei

nen bewufit ausgesparten Platz, wie er fiir eine Korperbe

stattung erforderlich ware.

35 Vgl. die Einfriedungen mit Vierpfostenbauten norddstlich 

der Grabkammer bei Antran (Dep. Vienne, F): Pautreau, 

Sepulture 273 Abb. 2. Grabhiigel in der Eisenzeit und ro- 

mischen Kaiserzeit sind aus der Literatur in Aquitanien 

unbekannt.

36 Aus der Lage in geringer Tiefe schliefit z.B. Joachim 

(Hrsg.), Waldalgesheim 207, auf einen »machtigen Einzel- 

grabhfigel« fiir das Grab von Waldalgesheim.

37 Clemency: Metzler u.a., Clemency 35ff., 65 ff. — Goeblin- 

gen-Nospelt: Freundl. Information J. Metzler.

38 Boudet, Rituels 98 f.
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Tomb e a char de Boe (Bordeneuve de Bory, Square Armand-Fallieres). (Interpretation et releve : A. Beyneix et R. Boudet). 

. . Limites probables de la tombe a char. 

EZJ Traces d'oxydation. 

tTTj Traces ligneuses. 

[—| Charbons de bois ou traces de rubefaction. 

. .  Limite de la perturbation.

Abb. 3 Boe, Wagengrab. Grabplan und Schnitt durch die Grabgrube. - (Nach Boudet, Decouvertes 280).
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Grab - eine Anhaufung von mindestens 81 Weinamphoren, die stark zerscherbt waren - in der westli

chen Halfte zu finden war (AX, AZ/4-8). Dazu kommt weitere Feinkeramik sowohl einheimischer als 

auch importierter Art. Durch einen weitgehend fundleeren Bereich abgesondert, konnten im Osten der 

neu aufgedeckten Flache ftinf gebogene, parallel gelegene Eisenbander eines groben Holzgefabes gebor- 

gen werden (AY, AZ/1-3). In einem anschliebenden Bereich (AX/2) wurden grofiere Mengen Knochen 

von ca. sieben Schweinen und eine rezente Stdrung (AX, AY/3), die R. Boudet fur den Ort der Ent- 

deckung der Feuerbocke und des Dreibeins durch den Bagger halt, angetroffen.

Aus den Notizen fiber die Fundbergung von 1960 labt sich nur wenig rekonstruieren: auch aus der 

nordlichen Halfte stammen Amphorenteile und andere Gefafie (A, B/l-8), zum Teil lagen sie dicht zu- 

sammen. Der Wagen war im ostlichen Teil an eine Seite gestellt (ca. A, B/l-5) - zwei Radreifen und ein 

mit Eisen durchsetzter Bereich sind hier verzeichnet. Die Skizzen der alten Fundbergung konnen nicht 

als Indiz fiir weitergehende Interpretationen gewertet werden, da sie sich nachtraglich nicht eindeutig in 

Relation zur Nachgrabung bringen lassen. Der Eisenstab mit Bronzeakanthus, viele Eisennagel und die 

Nagel mit Bronzekopfen sind alle im Westen aufgelesen worden (A, B/5-8). Zwischen den Wagenteilen 

und dem anderen Metallinventar wurde der Helm umgedreht aufgefunden, davon etwas entfernt eine 

komplette Wangenklappe (A, B/5, 6).

Die Herdgerate lagen zentral in der Grabgrube, am westlichem Rand waren die Amphoren in sehr dich- 

ter Folge nebeneinandergestellt und am nordlichen Rand stand der Wagen. Dort war auch die Bewaff- 

nung depomert worden. Die Raumaufteilung nach funktionalen Gruppen entspricht damit etwa Kam- 

mergrabern der Hallstattzeit mit Wagenbeigabe39. Die zentrale Deponierung der Herdgerate stellt aber 

ein neues Element der jtingeren Latenekultur dar, das auch an anderen Fundorten mit grofien quadrati- 

schen Kammern beobachtet werden kann 40.

Fest steht, dab die Grundflache des Grabes von Boe die grobte bislang bekannte der Latenekultur ist. 

Dieser Superlativ liegt sicher zum einen an der Deponierung eines ganzen vierradrigen Wagens und der 

hohen Amphorenzahl, zum anderen zeigt das Grab mit der Vielzahl der anderen, z.T. aufiergewohnli- 

chen Beigaben die Bedeutung des Grabherrn.

2. Zur Frage einer Beraubung

Ohne Zweifel gehort das Wagengrab von Boe allein schon aufgrund seiner Grofie zu den herausragen- 

den Grabern der Spatlatenezeit. Bestatigt wird dies, abgesehen von dem besonderen Wagen, auch durch 

die Qualitat der anderen Beigaben. Vergleicht man es jedoch mit anderen reichen Grabern, fallt das Feh- 

len ganzer Beigabenkategorien auf: Vom Bronzegeschirr haben sich nur einige kleine Blechfetzen mit 

Spuren einfacher Treibarbeit (wohl von einem Kessel) erhalten, massive Henkel und Rander von repu- 

blikanischem Bronzegeschirr fehlen ganzlich. Fiir eine Representation nach mediterranem Vorbild und 

fiir deren tibliche keltische Umsetzung im Grabritus ist bronzenes Geschirr in der Form von Kannen 

und Griffschalen, Schopfern, Sieben, Situlen und Bechern notwendig. Ein Holzeimer mit Bronzeban- 

dern als eine weitere Spielart des Services ist ebenso wenig vorhanden wie Henkelkriige aus Ton, die man 

in siidfranzosischen Grabern mit umfangreichen Geschirrsatzen erwarten konnte41. Die dazugehdrigen

39 Vgl. die Aufteilung der Grabkammern bei Pare, Wagons 

219ff. (z.B. Vix, Hochdorf, Reichenau Huge! B, Stuttgart- 

Bad Cannstatt Grab 1, Dietfurt/Tennisplatz Grab 31, Hil

poltstein-Weinsfeld/Lohe Hugel 45 Grab 5).

40 Vgl. Bouchon Grab 15 (Dep. Somme, F): Baray, Tombes 

120f. - Marcelcave Grab 9 (Dep. Somme, F): Buchez u.a., 

Tombes 202 Abb. 8.

41 Vgl. etwa Graber aus Beaucaire (Dep. Gard, F): Dedet

u.a., Ugernum. - Goeblingen-Nospelt Grab A (L), 

Butzweiler (Kr. Trier-Saarbrug, D), Wincheringen (Kr. 

Trier-Saarburg, D): Metzler u.a., Clemency. - Grofie 

Tonflaschen ohne Henkel konnen in einem alteren Zeit- 

abschnitt anscheinend als einheimische Gefafie ebenfalls 

an die Stelle der Henkelkriige treten. Vgl. Clemency und 

Goeblingen-Nospelt Grab D: Metzler u.a., Clemency.
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Weinamphoren sowie tonerne Teller und Schalen als Speisegefa.Be sind in hoher Zahl im Grab von Boe 

belegt, ebenso zwei schlanke Trinkbecher aus Ton.

Sicher mogen die Schaden durch den Pflug und die nicht sachgemahe Bergung zum Fehlen einzelner 

Giiter bzw. zur allgemeinen Unvollstandigkeit gefiihrt haben. Gerade jedoch die massiveren Teile eines 

Bronzegeschirrs hatten aufgefunden werden miissen. In Grabern dieser Ausstattungsklasse waren aber 

auch Gias- und Silbergefahe zu erwarten42. Ein gleiches gilt fur personlichen Schmuck und Angriffs- 

waffen. So findet sich in beigabenreichen Mannergrabern mit romischen Importen nahezu regelhaft ein 

Schwert43. Schliehlich ist eine antike Beraubung in einigen anderen Fallen nachweisbar 44, so dab die 

Ausfiihrungen abschliehend nahelegen, dab der Grabfund von Boe beraubt wurde.

D. BESCHREIBUNG UND DISKUSSION DES GRABINVENTARS

1. Keramik

Das keramische Material aus dem Grab von Boe ist sehr umfangreich: Neben vier Ollampen haben sich 

43 GefaBe an Tafel- und Kiichengeschirr erhalten; mindestens 81 Amphoren waren in der Grabkammer 

deponiert. Ein Grohteil der Feinkeramik im Bereich der Nachgrabung befand sich noch in situ - die Ge- 

fahe waren auf dem Kammerboden abgestellt worden. Die Amphoren hingegen sind groftteils stark zer- 

scherbt und ihre Scherben wurden bei neuzeitlichen Bodenemgnffen (Pflug/Strafienbau 1959) ausein- 

andergerissen. Die Tongefafie der alten Fundbergung wurden bereits in der Dissertation von Y. Marca- 

dal bestimmt und abgebildet45. Mit der Restaurierung der Keramik aus der Nachgrabung von R. Bou- 

det wurde 1998 in den Werkstatten des Romisch-Germanischen Zentralmuseums begonnen. Eine er- 

neute Restaurierung der Altstucke von 1960 stellte sich ebenfalls als notwendig heraus.

a. Die Ollampen

Aus dem Grab stammen vier tonerne Ollampen, darunter eine modelgeformte Kopflampe, die bereits 

im Vorbericht mit einem Foto abgebildet wurde, sowie drei scheibengedrehte Lampen mit rotem Ton- 

iiberzug. Die Lampen waren im Bereich des Quadranten B7 bereits 1960 zusammen gefunden worden.

Die modelgeformte Kopflampe

Die Kopflampe ist mit Henkel und Schnauze 17cm lang und ca. 7,7cm breit (Abb. 4, 1), womit ihre Pro- 

portionen auherst lang gestreckt sind. Aus dem Mund entwickelt sich eine lange Schnauze mit einem 

runden Brennloch mit Rand. Hinter dem Gesicht mit aufgeblahten Wangen sitzt die Einguhdffnung. 

Der Ringhenkel ist breitbandformig und mit einem Hakenkreuzmaander verziert. Nach dem Foto laht

42 Vgl. z.B. die Bestattung von Welwyn Garden City (Hert

fordshire, GB) mit umfangreichem Bronzegeschirr, Am

phoren und einem Paar silberner Trinkgefafie (Stead, La 

Tene III Burial); Glasschale im Grab von Hertford Heath 

(Hertfordshire, GB) (Hiissen, Burial).

43 Vgl. als Beispiele Goebligen-Nospelt Grab A-C: Metzler

u.a., Clemency 112ff. - Chatillon-sur-Indre (Dep. Indre,

F): Ferdiere/Villard, Tombe 97ff. - Wagengraber: Hanno- 

gne-Saint-Remy (1/50), Heimbach-Weis (1/15). — Fur die

»Groupe de Flere« vgl. Ferdiere/Villard, Tombe 213 Abb. 

2-131.

44 Das Grab von Clemency wurde durch einen Beraubungs- 

schacht noch im intakten Zustand der Kammer gestort 

(Metzler u.a., Clemency 99). Vgl. weiter die Beraubungen in 

den grofien Kammergrabern von Vieux-les-Asfeld (Lam- 

bot/Friboulet/Meniel, Site 207ff.: Grab 1, 3, 5).

45 Marcadal, Age du Fer 141-147.
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Abb. 4 Boe, Wagengrab. - 1 Tbnerne Kopflampe 

(Foto R. Boudet, ohne Maflstab). - 2-4 Tbnerne Tie

gellamp en. - M = 1:2.

sich bisher nicht aussagen, ob zusatzlich ein Zierblatt oder eine Palmette zwischen dem Henkel und dem 

Gefab angebracht waren. Die Lampe wurde aus mehreren Fragmenten wieder zusammengesetzt, ihr 

Ton ist porbs und die Oberflache nicht mehr erhalten. Zur Zeit mufi sie als verschollen gelten.

Kopflampen liegen im Vergleich zu anderen Lampenformen im archaologischen Fundgut nur in sehr 

kleinen Stiickzahlen vor. Alle Stiicke wirken sehr individuell und unterscheiden sich in verschiedenen 

Merkmalskombinationen: Proportionen, Henkel und Schnauzenform bilden die wichtigsten Kriterien. 

Y. Marcadal schrieb die Lampe von Boe einer alexandrinischen Werkstatte zu46. Dabei dienten sicher die 

Herstellung als Modellampe und die negroide Gestaltung des Kopfes als wesentliche Argumente47. Vie-

46 Marcadal, Age du Fer 146; erste Abbildung der Lampe: 

Coupry, Gallia 385 Abb. 34.

47 W. Daszewski, Les lampes egyptiennes d’epoque helleni- 

stique. In: Les lampes de terre cuite en Mediterranee. Des

origines a Justinien. Table Ronde Lyon 1981. Travaux Mai

son Orient 13 (Lyon 1987) 51-57; M. Michelucci, La colle- 

zione di lucerne del museo egizio de Firenze. Studi 39 (Fi

renze 1975) 93ff. Nr. 307-313 (agyptische Kopflampen).
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le der publizierten Kopflampen stammen aus offentlichen Sammlungen und lassen sich in ihrer Prove- 

nienz nicht naher eingrenzen48. Reliefverzierte Lampen iiberwiegen generell im ostmediterranen Be- 

reich, im Unterschied zu einfachen, scheibengedrehten Typen, die in Italien zahlreicher sind. Viele 

Kopflampen mit grotesken Masken wurden fur Museen mit der Fundortangabe Agypten erworben. 

Nahere Parallelen zum Stuck von Boe finden sich in Museen in London49 und Toronto50 *. Vermutlich 

muE die genaue Provenienz des Stiickes aus Boe offen bleiben31; es bieten sich der agaisch-ionische 

Raum und Agypten als Herkunftsorte durchaus an. Auch eine zeithche Einordnung dieser und ahnli- 

cher Lampen ist problematisch, da kaum geschlossene Grabinventare oder schichtdatierte Exemplare 

vorliegen. Die allgemeine Entwicklung der Schnauzenform kann in etwa abgeschatzt werden. Es deutet 

sich an, daE derartige Kopflampen allgemein in das erste Jh. v. Chr. gestellt werden miissen52. Auch an- 

dere ostmediterrane Importe gelangten in Form megarischer Becher im Zeitraum 150-50 v. Chr. in das 

stidwestliche Gallien auEerhalb der Provinzgrenzen53. Vermutlich handelte es sich bei dem Exemplar 

aus Boe nicht nur um einen Gegenstand aus betrachtlicher Entfernung, sondern auch um ein etwas an- 

tiquiertes Stuck, das diesem Importstrom zuzurechnen ist. Aufgrund seiner ungewohnlichen Form ge- 

noE es besondere Wertschatzung.

Die Tiegellampen

Die drei weiteren Tonlampen gehoren einem wesentlich schlichteren Typ an als die Kopflampe. Sie be- 

sitzen einen zylindrischen bis konischen Korper und erne dreieckige Schnauze (Abb. 4, 2-4). Die un- 

verzierten Spiegel sind mit einem Schulterwulst abgesetzt und haben ein zentrales Fulloch, das, soweit 

vorhanden, etwa genauso groE wie das Brennloch ist. Ihre Boden sind flach. Zwei dieser Lampen bilden 

von Form und GroEe ein Paar (L. 6,9/7,0 cm, H. 3, 2/2,9 cm Dm. Korper 5,0 bzw. 4,9 cm), die dritte hat 

einen grofieren Durchmesser (L. 10,0cm, H. 4,0cm, Dm. Korper 7,0cm) und ihre dreieckige Schnauze 

ist etwas breiter auseinandergezogen (Br. 4,2 cm, Dm. Dochtoffnung 1,9cm). An diesem Exemplar feh- 

len groEere Teile des Spiegels54. Der Ton der drei ist fein und ockerfarben, auEen waren sie mit einem 

dichten roten Uberzug versehen, der heute zum Teil abgeplatzt ist.

Von der Form her entsprechen gerade die beiden kleineren Lampen dem zylindrischen Esquillin-Typ 

nach C. Pavolini55. Diese Lampen haben charakteristischerweise keine Henkel und keine seitlichen

48 Bailey, Catalogue 323 ff.: Keine der hier Italien zugewiese- 

nen Lampen hat einen gesicherten Fundort; eine der be- 

sten Parallelen zum Stuck von Boe (a.a.O. 351 f. Nr.: Q 

743) wird aufgrund des Tons und der Oberflache einer 

zentralitalischen Werkstatte zugewiesen; der Henkel hat 

eine zusatzliche Griffpalmette (L. 11,0 cm, Br. 4,8 cm); vgl. 

weiter Hiibinger, Lampen 154 Taf. 37 Nr. 310 (mit am 

Henkel oben angesetztem Blatt als Fingerstiitze, L. 

15,9cm, Br. 5,6cm).

49 Bailey, Catalogue: alle Stiicke ohne Fundort-Nr. Q719 

(mit dreieckiger Schnauze, L. 11,7 cm), Q554 (iiberlange 

eckige Schnauze, L. 11,3 cm), Q743 (mit Henkelblatt, 

Groteskenmaske, L. 11,0 cm), Q752 (gerade Schnauze, L. 

10,9cm); bereits im Vorbericht zu Boe werden die Stiicke 

Q719 und Q554 als Vergleiche aufgefiihrt, noch in der al- 

ten Publikation von Walters (H. B. Walters, Catalogue of 

the Greek and Roman lamps in the British Museum [Lon

don 1914] Nr. 410, 416). - Coupry, Gallia 386 Anm. 14.

50 J. W Hayes, Ancient Lamps in the Royal Ontario

Museum. A catalogue. 1. Greek and Roman Clay Lamps

(Toronto 1980) 25 Nr. 99 (Silenskopf, ansonsten jedoch

ahnlich beziiglich der Proportionen und der Schnauze; L.

nur 9,5 cm; von einem agyptischen Handler erworben),

vgl. weiter Nr. 144, 145.

51 Naturwissenschaftliche Untersuchungen des Tons kbnn- 

ten in einem grofier angelegten Programm derartige Fra- 

gestellungen klaren helfen, jedoch ist das Stuck aus Boe z. 

Z. verschollen.

52 Bailey, Catalogue 352 Nr. 743: »Probably late first century 

B. C.«; Hiibinger, Lampen 154 Nr. 310: »etwa 2.-1. Jh. 

v. Chr.«

53 Vgl. Verbreitungskarte und Zusammenstellung fur Siid- 

westfrankreich bei Seguier/Vidal, Rapports 433, 440 f.; Py, 

Culture 594; Vieille-Toulouse: M. Labrousse in Gallia 22, 

2964, 450f. Abb. 27. - Fur die Provence und mit weiteren 

Zitaten: P. Arcelin / L. Chabot, Les ceramiques a vernis 

noir du village preromain de La Cloche. Commune des 

Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhone). (Fouilles 1967- 

1979). Melanges Ecole Franchise Rome 92, 1980, 109-197 

bes. 124f. - Im Grab Nlmes/Marche aux Bestiaux: Py, Re- 

cherches 174 Abb. 79. 4. - Aufierhalb der Provinzgrenzen: 

Roanne, Feurs, Besamjon: Lavendhomme/Guichard, Ro- 

dumna 130mit Zitaten.

54 Auf der Flache des Spiegels ist randlich eine erhabene Li- 

nien zu beobachten, jedoch scheint unklar, ob dies der 

Rest eines Ziermotivs ist.

55 Pavolini, Lucerne 149ff.; zu anderen republikanischen 

Lampenformen vgl. ders., Lampes.
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Handhaben, wie etwa der altere, bikonische Esquillin-Typ oder Typ Ricci H56. Hingegen weisen die 

breit ausladenden, dreieckigen Schnauzen, die sich an einer der kleinen und der grofieren Lampe aus Boe 

erhalten haben, bereits in die Richtung der augusteischen Volutenschnauze57. Lampen vom zylindri- 

schen Esquillin-Typ haben starker gerundete und kaum ausladende Schnauzen. Ansonsten ware auch 

ein gerader Schnauzenabschlub, wie er an den Formen Dressel 2-4 auftritt, typisch fur eine friihaugu- 

steische Zeitstellung. Klassische Lampen des zylindrischen Esquillin-Typs wurden im Zeitraum 150-50 

v. Chr. hergestellt und schwerpunkthaft verwendet58. Ein Grab vom Titelberg zusammen mit einer Au- 

cissa-Fibel liefert vermutlich eines der jiingsten Exemplare59. Der zylindrische Esquillin-Typ ist nicht 

nur auf Mittelitalien beschrankt, wie es die erste Kartierung bei Pavolini andeuten mag60. Fundpunkte 

finden sich in Suditalien61 ebenso wie an romischen Fundplatzen auf der iberischen Halbinsel62 und 

auch in Gallien63.

Die bisher diskutierten, alteren Lampen unterscheiden sich zudem durch die Campana-Technik mit ei- 

nem schwarzen Uberzug von den Lampen aus Boe, die hingegen einen roten, glanzenden Firnisuberzug 

aufweisen. Eine derartige Oberflachenbehandlung laBt sich fur einzelne Stiicke vom Magdalensberg 

nachweisen64. Deren frtihaugusteische Datierung ist der spateste Zeitpunkt fur die ansonsten republi- 

kanische Lampenform65. Vermutlich wird auch der rote Uberzug an den wenigen Stricken dieser Form 

den Wandel von den republikanischen Formen in Campana-Technik zu den eher sigillata-ahnlichen, au

gusteischen Stricken mit Volutenschnauze und verziertem Spiegel dokumentieren66. Die Tiegellampen 

vom Magdalensberg werden als formal den Lampen vom Esquillin nahestehend beschrieben, sie miissen 

jedoch soweit als eigenstandig behandelt und datiert werden67. Da diese Form nicht mehr in den friihen 

Lagern an Rhein und Lippe vertreten ist68, fiillen die Stiicke von Boe und vom Magdalensberg eine 

Lucke in der typologischen Entwicklung.

Lampen in den Grabern gelten als eine typische Erscheinung des romischen Grabbrauchs69. Da es keine 

Vorlaufer in den Bestattungssitten der einheimischen spatlatenezeitlichen Bevolkerung in Mitteleuropa 

gibt, werden die seltenen Ollampen in keltischen Grabern als Zeichen einer geistigen Romanisierung ge- 

wertet70. Eine Lampe vom bikonischen Esquillin-Typ aus Grab 29 von Gourgangon (Dep. Marne, F), die 

in das 2. Jh. v. Chr. datiert, ist ein friiher Einzelfall im keltischen Gebiet71. Besonders im Treverer-Gebiet

56 M. Ricci, Per una cronologia delle lucerne tardo-repubb- 

licane. Riv. Stud. Liguri 39, 1973, 168-234 bes. 223 ff.

57 Vgl. zum Typeniiberblick von spatrepublikanischer Zeit 

(ab 50 v. Chr.) bis in die friihe Kaiserzeit: z.B. Farka, Lam

pen.

58 Pavolini, Lucerne 152.

59 Metzler, Beitrage 65 Abb. 44.

60 Pavolini, Lucerne 150 Taf. 29.

61 Masiello, Lucerne 83.

62 Ulbert, Caceres 157 (Tiegellampen Var. d) Taf. 42 Nr. 492. 

493 (Lager zerstort ca. 80 v. Chr.).

63 Fur Suditalien: Masiello, Lucerne 57 ff.; Norditalien: E. di 

Filippo Balestrazzi, Lucerne del Museo di Aquileia. Vol. 

II, 1. Lucerne romane di eta repubblicana ed imperiale 

(Aquileia 1988) Nr. 18. 20.

64 Farka, Lampen 23 ff. Stiicke mit rotem Uberzug Katalog- 

Nr. 58-61, 63-64; hier als Tiegellampen Typ II (= »Frag- 

mente, die typologisch nicht genauer bestimmt werden 

konnen«) bezeichnet. Schichtdatierte Exemplare vom 

Magdalensberg liegen fur den Typ I vor (30-10 v. Chr.).

65 Ulbert, Caceres 155ff.: Tiegellampen Var. d (Lampen oh- 

ne Firnisiiberzug, mit gerundeterer Schnauze); vgl. noch 

das Stuck aus der Phase 5D (25-1 v. Chr.) von Lattes (Dep. 

Herault, F) mit gerundeterer Schnauze als an den Stricken 

von Boe: M. Py in: D. Garcia (Hrsg.), Exploration de la 

ville portuaire de Lattes. Lattera 7 (Lattes 1994) 411 Abb. 

35 Nr. 2234.

66 Zur allgemeinen Entwicklung und zum Forschungsstand 

fiber friihe romische Tonlampen vgl. Farka, Lampen 9f. ; 

Leibundgut, Lampen 16-19.

67 Farka, Lampen 26 f.; 31 f. Von den Tiegellampen Typ I un

terscheiden die Stiicke von Boe die fehlenden Henkel, 

von Typ III die fehlenden Luftlocher. Typ II konnte von 

Ch. Farka nicht exakt definiert werden, (a.a.O. 27: Typ II 

= »Fragmente, die typologisch nicht genauer bestimmt 

werden kdnnen«), darunter befinden sich jedoch die mei- 

sten Stiicke mit Uberzug. Leider sind zu wenige der Tie

gellampen in grofieren Fragmenten erhalten und abgebil- 

det.

68 Farka, Lampen 27.

69 H. Menzel, Lampen im romischen Totenkult. In: Fest

schrift des Romisch-Germanischen Zentralmuseums in 

Mainz zur Feier seines hundertjahrigen Bestehens 1952 

Bd. Ill (Mainz 1953) 131-138.

70 Haffner, Graberfeld 103.

71 C. Rolley, Trouvailles mediterraneennes en Basse- 

Bourgogne. Bull. Corr. Hellenique 86, 1962, 476-493 bes. 

492 Abb. 17. - A. Brisson I A. Loppin, Les necropoles de 

Gourgangon (Marne). Bull. Soc. Arch. Champenoise 32, 

1938, 22-28. 41-48. 128-132 bes. 47 Abb. 5.

14



zeugen Ollampen von einer Romanisierung vor den tiefgreifenden Umwalzungen, die mit den augustei- 

schen Eroberungsfeldziigen einhergehen. Bekannt sind die Stiicke aus den Grabern von Clemency und 

Goeblingen-Nospelt Grab B (L)72. Zu einer weiteren Lampe vom zylindrischen Esquillin-Typ aus Grab 

4 der Titelbergnekropole kommen Siedlungsfunde aus dem Oppidum73. Am Titelberg selbst kbnnen die 

Ollampen natiirlich auch auf romisches Militar zuriickzufuhren sein, das in der zweiten Halfte des 1. Jhs. 

v. Chr. anwesend war74. Aus der ersten Halfte des 1. Jhs. v. Chr. stammen noch sehr wenige Ollampen - 

die Stocklampen aus dem Grab von Clemency und dem Oppidum Villeneuve-Saint-Germain (Dep. Ais- 

ne, F) stellen den Anfang einer Entwicklung dar75. Verstarkt treten Typen der zweiten Jahrhunderthalfte 

auf - es sind die Formen Dressel 2-4 (Warzenlampen, Spiegellampen mit seitlichen Fortsatzen und Vo- 

gelkopflampen). Nachweise von republikanischen Ollampen finden sich in Mitteleuropa weit verstreut76. 

Schwerpunkte der Verbreitung sind hier romanisierte Orte Siidwestfrankreichs sowie das Treverer-Ge- 

biet. Gerade der Siidwesten Frankreichs war allerdings sicher weniger stark durch das romische Militar 

dominiert als das Saar-Moselgebiet, um in ihm den alleinigen Ubermittler sehen zu kbnnen77. In Siid- 

westfrankreich 1st eine fragmentierte Warzenlampe vom Oppidum Agen/L’Ermitage (Dep. Lot-et-Ga- 

ronne, F) alt bekannt, weitere Stiicke aus Vieille-Toulouse (Dep. Haute-Garonne, F) und Rodez (Dep. 

Aveyron, F)78 sind vorhanden. Eine Lampe in einem Goldbergwerk im Massif de 1’Arize (Dep. Ariege, 

F) belegt eine Verwendung im Arbeitsalltag79. Nur als ein auherliches Symbol der Ubernahme eines me- 

diterranen Lebensstils wertet M. Feugere die friihe Beigabe von Lampen und Lampenstandern in Gra

bern im unteren Rhbnetal80. Bereits im 2. und 1. Jh. v. Chr. betragt der Anteil von Grabern mit Lampen 

innerhalb der Gallia Narbonensis am spatlatenezeitlichen Gesamtbestand etwa ein Drittel81. Die Ollam

pen treten dort nicht nur in reichen Grabern (mit Bronzegeschirr) auf, sondern sie sind breit auf unter- 

schiedliche Grabausstattungen verteilt82.

In den ehemaligen keltischen Gebieten in Norditalien und Siidfrankreich, wo Eampenbl und Lampen 

keine Luxusgegenstande waren, diirften religiose Griinde fur die Grabbeigabe ausschlaggebend gewesen 

sein. Fur den Siidwesten Frankreichs ist die Verwendung der Ollampen ein deutliches Zeichen der Ro

manisierung einer breiten Bevblkerungsschicht. Aufgrund fehlender, regelhafter Bestattungen ist nicht 

abzusehen, wie zahlreich dies auch im Grabbrauch umgesetzt wurde. Firn das Grab von Boe labt sich ei

ne derartige Aussage nicht treffen, da hier die Darstellung und Imitation rbmischer Sitten bewubt im 

Vordergrund gestanden haben kbnnen.

72 Metzler u.a., Clemency 46, 75 f. - Thill, Keramik 209 Taf. 

2, 68.

73 Metzler, Beitrage 65 Abb. 44; ders., Oppidum 526ff. (12 

Lampen der Typen Dressel 2-4).

74 Metzler, Oppidum 571.

75 J. Debord / S. Scheers, Les monnaies gauloises tardives en 

argent attribuables aux Suessiones trouvees a Villeneuve- 

Saint-Germain (Aisne). In: Les Celtes en Belgique et dans 

le nord de la France. Les fortifications de 1’Age du Fer. 

Rev. Nord No. Special 1984 (Lille 1984) 69-74 bes. 70 

Abb. 5. - Metzler u.a., Clemency 75 Abb. 66, 1.

76 Vgl. z.B. : Altenburg (Kr. Waldshut, D): F. Fischer, Unter- 

suchungen im spatkeltischen Oppidum von Altenburg- 

Rheinau. In: Ausgrabungen in Deutschland gefordert von 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1950-1975. Mo- 

nogr. RGZM 1, 1 (Mainz 1975) 312-323 bes. 320 Abb. 11.

- Tnsov (Okr. Cesky Krumlov, CZ): Bren, Oppidum 544.

- Roanne (Dep. Loire, F): Lavendhomme/Guichard, Ro- 

dumna 126 Taf. 82 u. 105. - Basel/Munsterhiigel, Grube 

XIV (Kt. Basel-Stadt, CH): Furger-Gunti, Ausgrabungen 

34 Abb. 18, 27 Taf. 16.

77 Leibundgut, Lampen 102f. - Dagegen: B. Pferdehirt, Re- 

zension in Germania 56, 1978, 628-635 bes. 629ff.

78 Agen: Mommeja, Oppidum Taf. 2. - Vieille-Toulouse:

Labrousse, Toulouse 167ff. bes. 169 Abb. 13; 185 Abb. 17; 

Palladia Tolosa. Toulouse Romaine [Ausstellung Musee 

Saint-Raymond] (Toulouse 1988) 44ff. - Rodez: Ph. 

Gruat, Resultats des fouilles urbaines de »La Durenque«, 

Boulevard Francois Fabie a Rodez. Cahiers Arch. Avey- 

ronnaise 4, 1990, 51-72 bes. 56 Abb. 8 B; Echanges. Cir

culation d’objets et commerce en Rouergue de la Prehi- 

stoire au Moyen Age. Mus. Arch. Montrozier Guide 

Arch. 2 (Montrozier 1993) 70.

79 Dix Ans 102ff.

80 M. Feugere / J. Garbsch, Romische Bronzelaternen. 

Bayer. Vorgeschbl. 58, 1993, 143-184 bes. 164.

81 Zu Lampen und Leuchtern in Grabern Siidfrankreichs 

vgl. Bats, Tombes 277f.; Feugere, Evolution 126 ff.

82 Vgl. u.a. Beaucaire/des Colombes Grab 2 und 5 (Dep. 

Gard, F): B. Dedet / A. Michelozzi / M. Py, La necropole 

des Colombes a Beaucaire (Gard) (Ile-Ier s. av. J.-C.) Rev. 

Arch. Narbonnaise 7, 1974, 59-118 bes. 74f. Abb. 11-12; 

85ff. Abb. 28. - Beaucaire/des Marronniers Grab 13, 17, 

18, 19 (Dep. Gard, F): Dedet u.a., Ugernum 93 Abb. 57; 

97 Abb. 60; 97 ff. Abb. 61; 101 ff. Abb. 64. - Saint-Remy- 

de-Provence Grab II, VII, XIII (Dep. Bouches-du-Rhone, 

F): Arcelin/Arcelin, Sepultures.
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b. Amphoren

In der Ausgrabung von 1960 sind zahlreiche Amphorenfragmente gefunden worden; im Vorbericht 

wurden einige Randscherben mit den Stempein »RODO GALLI«, »L-M«, »NICOMAC« und »FAB « 

(?) bekannt gemacht83. Nach Ausweis der Rander stammen sie alle von Amphoren der Form Dressel IB. 

Die im Vorbericht von 1961 abgebildete Randscherbe84 mit den zwei Stempein »NICOMAC« und 

»FAB « befand sich nicht unter den in Mainz restaurierten und erfabten Stricken. Aus der Nachgrabung 

von R. Boudet sind keine neuen Stempelvarianten bis auf nur schwer lesbare Rechteckstempel bekannt 

geworden. Bei der erneuten Offnung der Flache BC von 1960 wurden noch zahlreiche Scherben gebor- 

gen. Daneben konnte R. Boudet eine Amphore als Typ Lamboglia 2 bestimmen85.

Die Restaurierung der Amphoren wurde 1998 mit grofien Erwartungen begonnen. Bei einer ersten Sich- 

tung der in Plastiksacken verpackten Amphoren waren ca. 35 Fuhzapfen gezahlt worden. Da auf den er

sten Blick auch die iibrigen Keramikteile reprasentativ vertreten waren, war erwartet worden, dab sich 

diese Amphoren weitgehend vollstandig rekonstruieren lassen wurden. Dem entspricht auch das heuti- 

ge Gesamtgewicht der Amphorenscherben von 712,0kg, aus dem sich bei ca. 22,0 bzw. 22,6kg Gewicht 

pro Stuck (Kat.-Nr. 63, 76) ungefahr 32 vollstandige Amphoren ergeben mubten. Diese Hoffnungen 

muBten jedoch im Laufe der Restaurierungsarbeiten aufgegeben werden. Untersuchungen zu den 

Mahverhaltnissen mit einer statistisch relevanten Zahl von Gefaben lieben sich nicht durchfiihren. Die 

Amphoren besitzen einen aufierst unterschiedlichen Erhaltungszustand: Nur zwei Amphoren (Kat.-Nr. 

63 und 76) kann man als vollstandig erhalten bezeichnen; sie wurden mit geringen Erganzungen restau- 

riert. An alien anderen Amphoren fehlen mehr oder weniger grohe Teile. Der fragmentarische Zustand 

ist anscheinend auf die Bedingungen in der nur noch sehr flach erhaltenen Kammer zuriickzufiihren. Da 

bei vielen Amphoren eine seitliche Halfte im oberen oder unteren Bereich fehlt, lafit sich ein Bild re

konstruieren, bei dem die Amphoren dicht gedrangt in der Kammer standen, dann umfielen und seitlich 

durch moderne Bodeneingriffe beschiidigt wurden.

Amphoren vom Typ Dressel IB

Amphoren der Form Dressel 1 waren das klassische Transportbehaltnis der republikanischen Zeit fur den 

romischen Export von Wein in das gallische Barbaricum. Ihre Verbreitung wurde vielfach kartiert86, wo- 

bei neue Regionalbearbeitungen jeweils das Bild stark verdichtet haben87. Die Fundpunkte der Variante 

Dressel IB sind weniger zahlreich, ostlich des Rheins sind sie nur noch in friih- und mittelaugusteischen 

Truppenlagern vorhanden. Ein friihzeitig festgestellter Verbreitungsschwerpunkt in Grabern zeigt sich in 

der Welwyn-Gruppe in Siidostengland88.

Von den Topfern wurden diese Amphoren aus mehreren Teilen vor dem Brand zusammengesetzt. Die 

Herstellung der Amphoren vom Typ Dressel IB von Boe lieb sich gut im Laufe der Restaurierung an 

charakteristischen Bruchstellen beobachten89. An den fast zylindrischen Korper der Amphore wurde 

der separat gearbeitete Fubzapfen angesetzt (Taf. 2, 3. 4). Ein weiteres Teil bildet die Schulter (Taf. 2, 1.

83 Coupry, Gallia 386. - Boudet, Rituels 96.

84 Coupry, Gallia 385 Abb. 35 a.

85 Boudet, Rituels 98.

86 Vgl. zur Gesamtverbreitung: Peacock, Amphorae 172, 

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

tung 24 Abb. 8 mit Kartierung Dressel 1A in Mitteleuro- 

pa. - Nash, Settlement 112mit Karte, 32Iff.

87 Siid-West-Frankreich: Gruat, Timbres. - Bretagne: Gal

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

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

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

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

Agen): Petit, Prospection. - Weitere wichtige Komplexe: 

Bibracte (Laubenheimer, Amphores); Bordeaux (Lauben- 

heimer/Watier, Amphores); der Fundort Toulouse/Vieille- 

Toulouse ist noch nicht ausgewertet, ebenso barren noch 

die Amphoren aus den Schachten von Agen einer Bear- 

beitung.

88 Peacock, Amphorae.

89 Anders als fur die kugelformigen Olamphoren ist er bis- 

her nicht vollstandig beschrieben worden. Vgl. z.B. Ver- 

such bei A. Toniolo, Anfore in area padana. Come rico- 

noscere (Villadosa 1995) 8 Abb. 1 mit Schemazeichnung.
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Gewicht (kg) Rander-Zahl Fufizapfen-Zahl

Ware 1: Stempel »RODO GALLI« 64, 3 12 3

Ware 2: Heller Ton mit weihem Uberzug 107, 1 13 8

Ware 3: Brauner Ton mit hellem Uberzug 181, 2 10 16

Ware 4: Stempel »MOC ~« 127, 6 8 6

Ware 5: Stempel »L-M« 33, 4 5 2

Diverse Tonarten 198, 4 17 (+3)9

Summe 712, 0 65 (47) 44

Mindestzahl (nur fett markierte Zahlen)

Tab. 1 Boe, Wagengrab. Berechnung der Mindestindividuenzahl (MIZ) der Amphoren vom Typ Dressel IB.

2) mit dem unteren Teil des Halses, auf den wieder der obere Halsbereich mit dem Rand aufgesetzt wur- 

de (Taf. 1, 3. 4). Zwei Henkel mit langlich-ovalem Querschnitt bilden eine weitere Verbindung (Taf. 1, 

1. 2)90.

Durch die Moglichkeit zur Serienfertigung konnte diese Amphorenform in grower Stiickzahl hergestellt 

werden91. Gewisse Schablonen und Markierungen fur die Durchmesser und Hohen werden den antiken 

Topfern dabei geholfen haben, die Stiicke exakt herzustellen, um sie dann pahgenau aufeinandersetzen 

zu konnen. An den technischen Merkmalen und an unterschiedlichen Tonsorten konnen Topferwerk- 

statten unterschieden werden, was durch Stempelungen bestatigt wird. Aus datierten Befunden leitet 

sich eine gewisse chronologische Relevanz von gewissen Merkmalen, wie den Proportionen der Rander 

und der Fubzapfen ab 92. Hingegen unterliegt die eigentliche Ausgestaltung der Randlippe stark dem 

Zufall der Fingerhaltung beim Drehen.

Fur den Katalog (Tab. 2) werden Gruppen von durch Tonbeschaffenheit und Stempelungen zusammen- 

gehdrigen Stricken gebildet und als Waren bezeichnet93. Einzelstiicke werden am Schlub aufgefiihrt. So

wed es moglich ist, aufgrund der Tonbeschaffenheit und gleicher Erhaltungsbedingungen Zuordnungen 

zwischen Rand und FuE durchzufiihren, wurde dies versucht, um die absolute Zahl der Amphoren im 

Fundensemble nicht unndtig in die Hohe zu treiben. Da aber die Zuordnung von Fuhzapfen zu den 

Randern im stark zerscherbten Material von Boe nur selten moglich ist, und somit Fiihe oder Rander 

nicht allein Auskunft fiber die Stiickzahl liefern konnen, werden Nummern sowohl fur Rander wie Fiihe 

vergeben. Daher kann die hochste Katalognummer nicht mit der entgiiltigen Stiickzahl der Gefahe iiber- 

einstimmen. Eine Schatzung der Mindestzahl an Gefaben wird anschliefiend in der Gesamtbetrachtung 

zu den Amphoren versucht.

Bereits R. Boudet konnte Pinselaufschriften, sog. tituli picti, auf manchen Amphorenhalsen beobach- 

ten94. Nach der Restaurierung wurde dies fiir mehrere Gefahe bestatigt. Besonders auf den weiben Am-

90 Nur in wenigen Fallen ist der Henkelquerschnitt kreis- 

rund: Kat.-Nr. 96, 98, 99.

91 Zur rezenten Herstellung tonerner Grofigefafie vgl. R. 

Hampe / A. Winter, Bei Topfern und Topferinnen in Kre- 

ta, Messenien und Zypern (Mainz 1962).

92 Vgl. als Ausgangspunkt: O. Uenze, Friihromische Am

phoren als Zeitmarken im Spatlatene (Marburg 1958) mit 

evolutionistischen Gedanken zur Randentwicklung, aber 

auch zur Datierung mit geschlossenen Komplexen. - 

Metzler u.a., Clemency 78-87. - Poux, Puits 30-40.

93 Naturwissenschaftliche Analysen zur Kontrolle dieser

Gruppenbildung und zur Herkunftsbestimmung waren

leider im RGZM nicht moglich. Zur Methode und Refe- 

renzgruppen vgl.: M. Ricq de Boiiard u.a., Les argiles uti- 

lisees pour la fabrication des amphores en Italie. In: Am- 

phores romaines et histoire economique. Dix ans de re

cherche. Actes Colloque Sienne 1986. Coll. Ecole 

Frangaise Rome 114 (Rome 1989) 257-268. - G. Thierrin- 

Michael I G. Galetti, Amphores viaires italiques: deux 

problemes rencontres lors de 1’utilisation de groupes de 

reference pour 1’attribution de tessons d’origine inconnue. 

In: Actes du Colloque d’archeometrie 1995 Perigueux. 

Rev. Archeometrie Suppl. 1996 (1996) 119-124.

94 Boudet, Rituels 98.

17



12

65

13

66

Abb. 5 Boe, Wagengrab. Stempel auf Amphoren vom Typ Dressel IB. - Numerierung entspricht Amphorenkatalog Tab. 2. 

M = 1:1.
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Abb. 6 Verbreitung der Amphoren Dressel IB mit der Stempelung L-M und RODO GALLI. - (Nach Hesnard u.a., Aires 35 

Abb. 18 mit Erganzungen; Nachweise vgl. Anm. 95 und 100).

phoren mit der Stempelung RODO GALLI lieben sich auf den Halsen mehrfach rote und schwarze ho

rizontale Aufschriften beobachten, die sich allerdings auch von fachkundiger Seite und mittels techm- 

scher Hilfsmittel nicht als lesbar erwiesen. An Scherben der braunen, weich gebrannten Ware mit hel- 

lem Uberzug wurden ebenfalls nicht mehr lesbare titulipicti festgestellt.

Ware 1: Stempel »RODO GALLI« (Tab. 2, Kat.-Nr. 1-15)

Ein Stempel wurde haufig auf dem Rand mittig zwischen den Henkeln angebracht, in einem Fall mog- 

licherweise auch auf dem Korper (Kat.-Nr. 1). Von 12 nachgewiesenen Randern waren mindestens sechs 

gestempelt. Von den Amphoren dieser Fabrikation haben sich meist nur die Mtindungsbereiche erhal- 

ten, die geringe Anzahl der Wandscherben und Unterteile steht in keinem Verhaltnis zur Anzahl der 

durch die Rander vorgegebenen Individuenzahl. Die Fubzapfen (Kat.-Nr. 1-3) sind auffallend schmal. 

Aufgrund des charakteristischen hell-beigen Tons mit weibem Slip und der zahlreich vorhandenen 

Stempel kann eine Gruppe von Gefahen aus einer Produktion bestimmt werden. Dennoch ist die deut- 

liche Varianz der Randprofile auffallend (Abb. 12), wenngleich die Randhohe und der maximale Durch- 

messer nur geringfugig schwanken (Abb. 7, 1).

Zum zweizeiligen Stempel »RODO GALLI« lassen sich Parallelen aus Millau (Dep. Aveyron, F) und 

Garigliano (Prov. Caserta, I) aufftihren (vgl. Karte Abb. 6)95. Eine Herkunft dieser Amphoren aus der 

Gegend nordwestlich von Capua scheint deshalb wahrscheinlich zu sein.

95 Gruat, Timbres 193: Millan/La Grauffesenque, Millau/Roc (Dep. Aveyron, F), Garigliano (Prov. Caserta, I).
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Ware 2: Heller Ton mit weibem Uberzug (Tab. 2, Kat.-Nr. 16-36)

Diese Gefabgruppe ist dutch stark gemagerten Ton gekennzeichnet, der anscheinend relativ schwach ge- 

brannt wurde. Eine Stempelung kann bei dieser Gruppe nicht nachgewiesen werden. Die Rander haben 

in ihren Maben eine relativ grobe Streuung, vom Profil her sind sie sich hingegen weitgehend ahnlich. 

Ein Stuck (Kat.-Nr. 36), das am ehesten dieser Gruppe - trotz geringer Abweichungen in der Mage- 

rungsart - zugeordnet werden mub, weicht in seinen Randmaben ab. Von dieser Gruppe sind wie bei 

der vorherigen mehr Randprofile (Kat.-Nr. 24-36) als Unterteile (Kat.-Nr. 16-23) erhalten.

Ware 3: Brauner Ton mit hellem Uberzug (Tab. 2, Kat.-Nr. 37-62)

Die Amphorenscherben dieser Gattung sind sehr schlecht erhalten. Dennoch ist neben den Ftiben eine 

hohe Zahl von Randern, Henkeln und Wandscherben vorhanden. Hier liebe sich eine grobere Zahl von 

Gefaben vollstandig rekonstruieren, wenn nicht der Erhaltungszustand der Scherben dagegen sprache. 

Die Oberflache mit dem Slip fehlt meist, und die Bodensauren haben z.T. sehr stark den Ton angegrif- 

fen. Anschliisse lassen sich sehr schlecht finden, da die Bruchstellen sandig sind und Material verlieren. 

Sie weisen einen hohen Magerungsanteil und eine geringe Brenntemperatur auf. Bei der Ausformung der 

Rander ist jedoch eine Starke Gleichformigkeit zu beobachten, die in diesem handwerklichen Aspekt auf 

eine hohe Qualitat hinweist.

Ware 4: Stempel »MOC ~« (Tab. 2, Kat.-Nr. 63-75)

Einige Amphoren zeichnen sich durch einen langlichen Rechteckstempel von 5,5cm Lange und 1,3- 

1,8 cm Breite aus, der in den Rand eingedriickt wurde. Der Stempel ist nur schwer lesbar. Entziffern labt 

sich eine Buchstabenfolge MOG (vgl. bes. Kat.-Nr. 64), danach folgt ein langliches Symbol, das hier 

nicht naher identifiziert werden kann. Nach einer Parallele im Wrack von Dramont kann hier ein lie- 

gendes Baumchen vermutet werden96. Der Ton dieser Ware ist gut gebrannt, z.T. blieb jedoch in den 

dickeren Bereichen, wie im Fub, in den Henkeln oder in dickeren Scherben des Korpers ein reduzierend 

gebrannter Kern iibrig. Unter schlechten Erhaltungsbedingungen ist die Oberflache verschwunden und 

der Ton macht einen sandigen Eindruck. Jedoch ist die gesicherte Zuweisung zu dieser Ware durch 

Stempel oder besser erhaltene Bereiche der Gefabe moglich. Aus der unterschiedlichen Farbgebung labt 

sich schlieben, dab der Brennvorgang unregelmabig war.

Ware 5: Stempel »L-M« (Tab. 2, Kat.-Nr. 76-80)

Der Stempel »L-M« ist auf einer Randscherbe eingedriickt, die bereits 1960 im Bereich BC gefunden 

wurde. Nach der Tonbeschaffenheit gehdren weitere Gefabe zu dieser Ware, darunter auch ein Stuck, 

das vollstandig rekonstruiert werden konnte (Kat.-Nr. 76). Betrachtet man das weit gestreute Spektrum 

der Verhaltnisse von Randdurchmesser zu -hohe (Abb. 7, 5), so kommen Zweifel an der Emheitlichkeit 

der Gruppierung auf. Da der Stempel nur in einem Fall vorliegt, kann kerne weitere Absicherung erzielt 

werden. Diese Stempelung ist von besonderer Bedeutung, da sich hierzu einige Parallelen anfiigen las

sen, die einen genaueren Herkunftsraum angeben, Aufschltisse fiber die Handelswege zulassen und eine 

relativ enge Datierung ermoglichen97. Aufgrund des Nachweises einer Amphore mit diesem Stempel in 

Oberaden98 (12 bis 9/8 v. Chr.) mub man eine Datierung dieser Produktion wohl bis in diese Zeit oder 

zumindest kurz davor annehmen. Der Wein kam nach Ausweis des Produktionsortes der Amphoren aus 

dem nordlichen Campanien und wurde unter dem Markennamen Falerner hoch geschatzt". Eine

96 Vgl. Laubenheimer, Ampores 74 den unvollstandig erhal- 

tenen Stempel Nr. 124: MOC[...]; vollstandig erhalten an 

einer Amphore aus dem Wrack von Dramont: F. Benoit, 

Nouvelles epaves de Provence. Gallia 16, 1958, 5-39 bes. 

Abb. 18, 6: MOC/liegendes Baumchen.

97 Hesnard u.a., Aires 33 ff. Kartierung Stempel ‘LM’ 35

Abb. 18; Gruat, Timbres 1921.

98 Oxe in Albrecht, Ausgrabungen 75 Taf. 52 m, n.

99 RE VI (Stuttgart 1909) 1971 f. s.v. Falernus ager (Hiilsen); 

Kl. Pauly II (Stuttgart 1967) 510 s.v. Falernus ager (G. 

Radke); Plin. nat. 14, 8, 62. 15, 53; Laubenheimer, Am- 

phores 69f.; P. R. Sealey, Amphoras from the 1970 Exca

vations at Colchester Sheepen. BAR British Ser. 142 (Ox

ford 1985) 23 f.
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Durchmesser Durchmesser

Abb. 7 Boe, Wagengrab. Durchmesser und Hohen der Rander der Amphoren vom Typ Dressel IB, geordnet nach Warengruppen.
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Abb. 8 Boe, Wagengrab. Amphoren vom Typ Dressel IB. - 1-3 Ware mit Stempel RODO GALLI (2, 3 ungestempelt, bei 1 

evtl. unleserlicher Stempel auf dem Korper). - 16-19 Heller Ton mit weifiem Uberzug. - 63 Ware mit Stempel MOG ~ (unge

stempelt). - Numerierung vgl. Katalog Tab. 2. - M = 1:8.
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Kartierung dieses Amphorenstempels (Abb. 6) zeigt deutlich den Handelsweg vom Mittelmeer uber den 

Garonne-Weg; bemerkenswert ist ebenfalls ein Fundpunkt an der marokkanischen Atlantikkiiste 10°.

Diverse Tonarten (Tab. 2, Kat.-Nr. 81-107)

Eine grobere Anzahl von Amphoren lieb sich nicht einer der zuvor beschriebenen Gruppen zuordnen. 

Darunter befinden sich deutliche Einzelstucke sowie zwei bis drei z.T sehr ahnliche Amphoren. Weite- 

re Stempelungen sind bei den nach Mainz zur Restaurierung gelangten Exemplaren nicht vorhanden. 

Die im Foto belegte Randscherbe 101 mit den Stempein NICOMAC und FAB mtifite zu einer Ampho- 

re aus dieser Gruppe gehort haben.

Die eindeutig zum Grab gehdrigen Amphoren konnen aufgrund der Form und einer Randhohe von fast 

durchweg tiber 5,5 cm der Form Dressel IB zugeordnet werden (vgl. Tab. 2 und Abb. 7)102. Die Henkel 

weisen bis auf wenige Ausnahmen einen langlich-ovalen Querschnitt auf. Die Schulter, der Ubergang 

zwischen Korper und Hals, ist immer deutlich abgesetzt, z.T. auch durch emen deutlichen Tonwulst 

kenntlich; ein geschwungener Ubergang kann nicht beobachtet werden.

Die Gesamtzahl der Amphoren der Form Dressel IB im Grab von Boe lafit sich nur annahernd bestim- 

men. Weder mit der allgemeinen Zahlung der Fubzapfen noch der Randprofile kommt man dem Pro

blem naher103. In den Warengruppen mub die jeweilige Mindestzahl getrennt ermittelt werden (Tab. 1). 

Nach dieser Rechnung waren mindestens 80 Amphoren der Form Dressel IB im Grab vorhanden.

Die Amphoren mussen nach dem Befundplan von R. Boudet und in Anbetracht der Keramikmenge im 

Grab ehemals sehr dicht konzentriert im nordwestlichen Teil der Grabkammer zusammengestanden ha

ben. Die Gesamtzahl von mindestens 80 Amphoren der Form Dressel IB ist die grobte Amphorenbei- 

gabe in einem Grab der europaischen Vorgeschichte. Diese Anzahl ist jedoch bei der Grobe der Grab

kammer rein rechnerisch ohne weiteres moglich. Auf einem nur 2 m breiten Streifen der 8,5 m breiten 

und vermutlich auch langen Grabkammer konnten dichtgedrangt theoretisch ca. 150 der Amphoren mit 

einem Bauchdurchmesser von 30-35 cm gestanden haben. Vermutlich standen die Amphoren aufrecht 

oder leicht schrag gegeneinander gelehnt zusammen. Die Amphoren fielen um, zerbrachen und kamen 

unterschiedlich schrag zu liegen. Dies mub zu einem Zeitpunkt passiert sein, als zumindest noch ein ge- 

wisser Hohlraum in der Grabkammer vorhanden war. Bei der Ausgrabung von R. Boudet waren sie auf 

einen 5 m breiten Streifen verteilt, wobei sie sich auf die nordwestlichen 3 m konzentrierten. Der Pflug 

schnitt zu einem spateren Zeitpunkt diese Amphorenteile an und rib grobe Schollen mit sich, die heute 

verloren sind. Danach wurden die Scherben weiter durchpfliigt und kleinteilig auseinandergerissen.

Das Grab von Boe stellt einen wichtigen geschlossenen Komplex an Amphoren dar, der von der Be- 

deutung her gut mit der eines Schiffswracks zu vergleichen ist. Innerhalb der Warengruppen zeigt sich 

eine deutliche Varianz sowohl der Ausgestaltung der Randprofile als auch ihrer metnschen Werte. Dies 

kann nur zu auBerster Vorsicht bei Versuchen der metrischen Einordnung und der Beschreibung einer 

typologischen Entwicklungslinie mahnen. Ausschliehlich der Vergleich mit anderen grofieren Ampho- 

renspektren, wie denen vom Grabkomplex von Clemency (L) und von gesunkenen Schiffsladungen, 

kann zu Ergebnissen ftihren104. Wahrend in Clemency die Randhohen bei 4-5 cm, selten bei 6 cm liegen, 

und die Randdurchmesser zwischen 15 und 19 cm schwanken 105, ist bei den ftinf Waren zugewiesenen 

Randern aus Boe eine Konzentration der Randhohe im Bereich von 5,8 bis 6,5 cm zu registrieren, ihre

100 Hesnard u.a., Aires 33 ff. Kartierung Stempel ‘LM/L-M’ 35 

Abb. 18; vgl. Laubenheimer, Amphores 70; Gruat, Tim

bres 192f.: Italien: Sinuessa; Marokko: Sala; Spanien: 

Ampurias; Frankreich: Agde, Boe, Enserune, Essalois, 

Mont-Beuvray, Le Mas d’Agenais, Narbonne, Ouveillan, 

Perigueux, Rodez, Ruscino, Sos; Deutschland: Oberaden.

- Weiterer Fundpunkt: Pierre-Buffiere (Dep. Haute-Vien

ne, F): J. Perrier, La Haute Vienne. Carte Arch. Gaule 87

(Paris 1993) 164 (freundl. Hinweis U. Ehmke, Frankfurt).

101 Coupry, Gallia 385 Abb. 35 a.

102 Zur Diskussion einiger alterer Einzelscherben vgl. die 

Diskussion im Anschlul? an die Darstellung der Feinke- 

ramik.

103 Vgl. ahnlich Poux, Puits 19.

104 Vgl. Metzler u.a., Clemency 80-85.

105 Metzler u.a., Clemency 80 Abb. 70.
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Durchmesser liegen meist bei 18-20,5 cm (Abb. 12-15 und Katalog Tab. 2). Amphorenfunde aus einem 

Schacht mit einem menschlichen Skelett mit Waffen aus casarischer Zeit aus Paris sind ebenfalls noch fur 

eine vergleichende Beurteilung aufgearbeitet106: Die Randhohe von allerdings nur sieben Stricken 

schwankt zwischen 5,4 und 6,5 cm, der Durchmesser zwischen 15,6 und 19,1cm. Diese Grofienunter- 

schiede im Gesamtspektrum verdeutlichen einen zeitlichen Abstand zwischen dem Grab von Clemency 

aus der Zeit 80-60 v. Chr. 107, dem Schacht Al9 von Paris 108 mit einer Zeitstellung 60-30 v. Chr. und dem 

Grab von Boe.

Von M. Poux wird das Auftauchen anderer Amphorenformen in Wrackfunden ab der Mitte des 1. Jhs. 

v. Chr. betont109. Fur die Grabfunde in Mitteleuropa ist dies jedoch eigentlich erst ab augusteischer Zeit 

zu beobachten (vgl. Tab. 57). Fur diesen Divergenz konnen strukturelle Unterschiede in der Entstehung 

der jeweiligen Amphorenspektren verantwortlich gemacht werden. Ein rascher und marktwirtschaftlich 

orientierter Seehandel im Mittelmeerraum - weitgehend zur Bedarfdeckung des Imports der mediterra- 

nen Kiistenstadte - steht auf Kontinuitat bedachten Handelskontakten mit gefestigten Verhaltnissen 

zwischen Herstellern und Konsumenten in nachcasarischer Zeit in den gallischen Provinzen gegenuber. 

Das Amphorenspektrum von Boe soil nach seinen Randformen und Stempein in das dritte Viertel des 

1. Jhs. v. Chr. - an das Ende der grofien Produktion der Amphoren vom Typ Dressel IB - eingeordnet 

werden.

Tab. 2 Boe, Wagengrab. Katalog der Amphoren vom Typ Dressel IB.

Erlauterungen:

Nr.: Es wird versucht, die Amphorenindividuen zu zahlen. Da sich Rander und Fufizapfen nur selten verbinden lassen, werden 

mit der Numerierung die ganzen Gefafie, die charakteristischen Rander sowie die einzelnen Fufizapfen erfafit. Die Mindestzahl 

von 80 Amphoren ergibt sich aus der oben erfolgten Berechung (Tab. 1)

Erhaltung/Besonderheiten/Stempel: Der Umfang der erhaltenen Teile wird kurz beschrieben. Besonderheiten beziiglich der Hen

kel etc. oder Stempelungen werden hier aufgefiihrt.

Oberflache/Ton: Oberflache und Ton werden beschrieben. Sobaid es sich um eine deutlich erkennbare Gruppe mehrerer Am

phoren handelt, wird auf die Beschreibung der Einzelstucke verzichtet. Aufgrund des grobkeramischen Charakters der Scher- 

ben und durch den Brennvorgang gibt es deutliche Farbunterschiede zwischen dicken und diinnen Scherben. Die Bodenerhal- 

tung hat zu weiteren partiellen Veranderungen an den Oberflachen gefiihrt.

Mafie (in cm): Die Rander und Fufizapfen wurden soweit wie moglich vermessen. Bei den Randern ist zu bemerken, dafi Durch

messer und Randhohen an einem Gefafi schwanken konnen. Es wurde jeweils versucht, an einer durchschnittlichen Stelle die 

Malta zu bestimmen. Als Durchmesser wird der maximale Randdurchmesser verstanden, nicht die Weite der Offnung.

Quadranten: Vor der Restaurierung wurden die Scherben mit den Grabungsquadranten beschriftet. Ein Grofiteil der Scherben 

stammt aus dem Bereich der Fundbergung von 1960 bzw. der nachtraglichen Offnung dieser Zone 1990 (vgl. Kap. II, B,2mit 

Abb. 3). Im Laufe der Restaurierung stellte sich heraus, dafi die Scherben der meisten Gefafie auf mehrere Quadranten verteilt 

waren. Rander, die nur aus wenigen Scherben bestanden, konnten aus Stricken aus einer entsprechenden Zahl von Quadranten 

zusammengesetzt werden. Stammen bei grofieren erganzbaren Objekten nur einzelne Scherben aus anderen Quadranten, wer

den diese in Klammern aufgefiihrt.

Verwendete Abkiirzungen:

F Fufi Ha Hals RDm Randdurchmesser

Fz Fufizapfen H Hbhe RS Randscherbe

FzH Fufizapfenhbhe O Oberflache S Schulter

K Korper R Rand St Stempel

He Henkel RH Randhohe T Ton

106 Poux, Puits 30.

107 Metzler u.a., Clemency 161.

108 Poux, Puits 157.

109 Poux, Puits 37-38 mit Abb. 28.
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Nr. Erhaltung/Besonderheiten/

Stempel

Oberflache/Ton Mabe

(in cm)

Quadranten

Ware 1: Stempel »RODO GALLI«

1 F bis Ansatz H/S zur Halfte erhalten, 

schrag abgeschnitten; evtl. St 

unleserlich auf dem Bauch

O mit weifilichem Slip, T hell-beige, gut durch- 

mischt, meist nur feine, dunkle Eisenoxid

magerung

FzH: 20,3 K: AY7 (AZ6, AY5, AZ7)

F: AZ7

2 F und K, schrag abgeschnitten dto. FzH: 18,5 K: AY7 (AZ5)

F: AX7

3 Fz mit wenig Wandung, H 31 cm dto. FzH: 20,5 F: AZ7

4 R mit Ha und 1 He, schrag 

abgeschnitten, R mit mittigem 

St »RODO GALLI«

dto. RH: 6,0

RDm: 19,5

R, Ha: AX6

He: AY6

5 R mit Ha und 1 Henkelansatz, R mit 

mittigem St »RODO GALLI«

dto. RH: 6,5

RDm: 19,0

R: AZ7, AY6

Ha: AX6, AZ7, AZ6

He: AY6

6 R mit Ha und 2 Henkelresten, flach dto. RH: 6, 1

RDm: 18,5

R: AX-Z, AZ5, AZ6, AY5, 

schrag abgeschnitten BC5 

Ha: AZ5, AY5

He: AX-Z, AZ5, AXY5

7 R zu 3/4 erhalten, mit 1 Henkelansatz, 

schrag abgeschnitten

dto. RH: 6,6

RDm: 19,0

R: AZ6, AY5, AZ7

8 R zu 3/4 erhalten dto. RH: 6,1

RDm: 20,0

R: BC

9 R mit beiden Henkelansatzen dto. RH: 6,3

RDm: 20,0

R: BC

10 R zu 1/4 erhalten, St »RODO GALLI« dto. RH: 6,1

RDm: 20,0

R: BC, BC6

11 3 RS, St »RODO GALLI« dto. RH: 6,1

RDm: 19,5

R: AY5, AZ7, BC

12 R mit wenig Ha und 1 He, schrag 

abgeschnitten, R mit mittigem St 

»RODO GALLI«, auf dem Kopf 

stehend

O mit weifilichem Slip weitgehend ab-geplatzt, 

T hell-beige, gut durchmischt, meist feine, dunkle 

Eisenoxidmagerung

RH: 6,3

RDm: 18,5

R: AX6

He: AX6

13 3 RS mit St »RODO GALLI« dto. RH: 6,5

RDm: 20,5

R: AY7, BC

14 RS, 2 He, S und ca. 12 cm K erhalten O hell-beige, T hell-beige, gut durchmischt, meist 

nur feine, dunkle Eisenoxidmagerung

RH: 6,3

RDm: 19,0

R: AX7

HE: AY7, AX6

S: AY7, AZ7

K: AX7, AZ7

15 einige RS, 1/3 Umfang dto. RH: 6,4

RDm: 19

R: BC

Ware 2: Heller Ton mit weifiem Uberzug

16 Unterteil bis kurz unter S, Fz fehlt, 

schrag abgeschnitten, eine grofie 

Scholle liefi sich noch anfiigen

O hell-beige bis weifilicher Slip, z.T. schlecht 

anhaftend; T hellbraun bis rbtlich, nicht gut 

durchmischt, schwach gebrannt, poros, Magerung 

mit Keramikgrus und dunklen und roten 

Eisenoxiden unterschiedlicher Grofie

K: AZ5 (AY4) 

F: AZ5

17 Unterteil bis kurz unter S, schrag 

abgeschnitten

dto. FzH: 21,5 K: AZ5

F: AZ5

18 Unterteil bis kurz unter S, schrag 

abgeschnitten

dto. FzH: 19,5 K: AZ5

F: AZ5

19 F mit wenig K dto. FzH: ca. 18,5 F/K: AX-Z

Fz: AZ5

20 Fz, unvollstandig dto. Fz: BC

21 Fz, unvollstandig dto. Fz: BC

22 Fz, unvollstandig dto. Fz: BC

23 Fz, unvollstandig dto. Fz: BC

24 R mit halben Ha, 2 He, einer mit 

Anschlufi an S

dto. RH: 5,7 

RDm: 18,5

R: AZ5, BC

Ha: BC, AX-Z

He: AZ7, AZ5, AY7, BC

S: AZ5
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25 R mit 1 He, schrag abgeschnitten dto. RH: 6,0

RDm: 19

R: AX4, AY5, AZ5 

He: AX-Z

26 R mit Hals dto. RH: 6,2

RDm: 20

R: BC

Ha: BC (AZ5, AY7)

27 R mit Henkel- und Halsansatz, 

schrag abgeschnitten

dto. RH: 6,5

RDm: 19,5

R: BC

Ha: BC

28 R mit Henkel- und Halsansatz, 

schrag abgeschnitten

dto. RH: 5,8

RDm: 19

R: BC

Ha: BC

29 R zur Halite erhalten mit Hals- und 

Henkelansatz, schrag abgeschnitten

dto. RH: 6,7

RDm: 20,5

R: AZ7 (AY7)

Ha: AY7, AZ5, AZ6, BC

30 R mit einem Henkelansatz, 

schrag angeschnitten

dto. RH: 5,9

RDm: 19

R: BC

31 R 2/3 erhalten, mit Henkelansatzen dto. RH: 6,3

RDm: 20

R: AY5, AZ5, AZ6, AZ7 

He: AZ6, AY5, AX-Z

32 R 1/2 erhalten, schrag abgeschnitten dto. RH: 6,0

RDm: 20

R: AY5, BC

33 RS dto. RH: 6,4

RDm: 21

R: AY5, AX7, BC

34 RS dto. RH: 6,4

RDm: 20

R: AY7, BC

35 RS wie oben, mit braunlichem, sekundarem Uberzug RH: 6,2

RDm: 20

R: BC

36 RS wie Kat.-Nr. 15, mit hbherem Anted an 

dunklem Eisenoxid

RH: 5,4

RDm: 18

R: BC2, BC5

Ware 3: Brauner Ton mit hellem Uberzug

37 Unterteil mit Teil des Korpers, 

schrag abgeschnitten

O mit etwas hellerem, braunem Slip als der T, 

weitgehend verlorengegangen, z.T. stark angegriffen; 

T braun, schwach gebrannt, pords, Magerung mit 

Keramikgrus und dunklen und roten Eisenoxiden 

unterschiedlicher Grofie

FzH: 20, 7 K: AY7, AX7 (AZ6)

F: AZ6

38 F mit wenig K dto. FzH: 22,3 K: AY5

F: AY5

39 F mit wenig K, schrag abgeschnitten dto. FzH: 20,5 K: AY5

F: AY5

40 F mit wenig K dto. FzH: 21 K: AY5

F: BC

41 F mit wenig K dto. FzH: 20,2 K: BC

F: BC

42 F mit wenig K dto. FzH: ca. 20 K: AY5

F: BC

43 Abgebrochener Fz dto. Fz: BC, AX-Z10

44 Abgebrochener Fz dto. Fz: BC, AX-Z

45 Abgebrochener Fz dto. Fz: AY5

46 Abgebrochener Fz dto. Fz: BC

47 Abgebrochener Fz dto. Fz: AY5

48 Abgebrochrener Fz mit wenig K, 

schrag abgeschnitten

dto. K: AX7, BC 

F: AX7

49 Abgebrochener Fz dto. Fz: BC

50 Abgebrochener Fz dto. Fz: AY6, AY7

51 Abgebrochener Fz dto. Fz: BC

52 Abgebrochener Fz dto. Fz:BC

53 R 3/4 erhalten dto. RH: 6,3

RDm: 20

R: AY5, AY7, AZ7

54 R 3/4 erhalten dto. RH: 6,9

RDm: 20,5

R: BC, BC5

55 RS 3/4 erhalten dto. RH: 6,8

RDm: 20

R: BC

56 RS dto. RH: 6,2

RDm: 19

R: AY11, AY5
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57 RS dto. RH: 6,1

RDm: 20

R: AZ7, AZ5, AY5

58 RS dto. RH: 6,7

RDm: 20

R: AZ5, AZ7, AY5, AZ6, 

BC

59 RS dto. RH: 6,1

RDm: 21

R: AX7, AZ7, AZ6, BC

60 RS dto. RH: 6,2

RDm: 19,5

R: AXY6

61 RS dto. RH: 6,2

RDm: 19

R: AX7, AZ7

62 RS mit Ha dto. RH: 6,3

RDm: 19,5

R: AY5

Ha: AY5

Ware 4: Stempel »MOC ~«

63 Vollstandig erhalten (mit geringfiigigen 

Gipserganzungen restauriert), 

Gefafiaufbau aus Einzelelementen 

leicht schief

O mit hellem Slip, T darunter leicht orange-rot, 

im Bruch rbtlich bis lachsfarben, dichere 

Stellen mit dunkelgrauem Kern, hart gebrannt, 

feine Magerungspartikel kaum sichtbar

H ges.: 112,5 

Dm max.: 

30,5 

RH: 6,0 

RDm: 18,5 

FzH: 16

AZ3 (AZ4, AY4, AX-Z)

64 R mit Ha, ein Henkelansatz, 

unleserlicher Rechteckstempel am R 

zwischen He

O mit hellem Slip, T im Bruch rbtlich bis lachs

farben, ansonsten wie 63.

RH: 5,7

RDm: 18

R: BC2, BC

Ha: BC

He: AX7

65 R mit Hals, 2 Henkelansatze, 

unleserlicher Rechteckstempel 

am R zwichen He

O mit hellem Slip, T darunter leicht orange-rot, 

im Bruch rbtlich bis lachsfarben, schmaler grauer 

Kern im He und im R, ansonsten wie 63

RH: 5,8 

RDm: 19,5

R: BC 

Ha: BC 

HE: BC

66 R mit Hals, 2 Henkelansatze, 

unleserlicher Rechteckstempel iiber 

einem Henkelansatz; wohl ein 

abgebrochener Fz zugehbrig

wie 63, grauer Kern in den Henkelansatzen, 

O und T auf einer Seite stark angegriffen

RH: 5,8

RDm: 18

R: BC

HE: BC

HA: BC

Fz: BC

67 R 2/3 erhalten, mit unleserlichem

Rechteckstempel

wie 63, kleiner grauer Kern im R, Slip fehlt 

weitgehend

RH: 5,7 

RDm: 18,5

R: AX-Z2, AX7, BC

68 RS, Ha mit Henkelansatz zugehbrig wie 63, oxidierte Bronze am R anhaftend RH: 6,6 

RDm: 18,5

R: BC, BC2, BC5

Ha: BC5, BC2 

He: BC

69 RS, diverse Scherben von Ha und He, 

K weitgehend erhalten, abgebrochener 

Fz vorhanden

wie 63, T besonders rbtlich, K innen an der S 

mit doppelten Fingertupfen

RH: 5,9 

RDm: 18,5

R: BC

Ha: BC

He:BC6,AZ5, AX7, AZ9,

AX-Z2

K: AZ5, BC (BC5, BC6) 

F: BC

70 RS wie 63 RH: 6,4 

RDm: 18,5

R: BC

71 Unterteil mit 1 He und etwas Ha, 

Schrag abgeschnitten, Fz abgebrochen

wie 63, grauer Kern, K innen grau; 

Muschelabdruck; T im oberen Bereich 

stark angegriffen

He: AX-Z

Ha: AX-Z

K: AYX4

F: AYX4

72 Unterteil, an der S abgebrochen wie 64, Scherben innen eher violett FzH: 16,5 K: AZ7, AX6 (AZ6, AY6)

F: AX6

73 F mit Ansatz K, Oil. unten abgeplatzt wie 63, innen eher violett FzH: ca.

noch 15 cm

F: BC

74 abgebrochener Fz wie 63, Kern violett bis grau F: BC

75 abgebrochener Fz wie 63, Kern violett bis grau F: BC

Ware 5: Stempel »L-M«

76 Vollstandig bis auf 2 He erhalten, 

aufien schrage Spuren von im liegenden 

Zustand aufgetropften Kalksinter, 

Fassungsvermbgen 30-32 1

O mit feinem hellen Slip, T lachsfarben bis rbtlich, 

sehr hart gebrannt, fein gemagert

H ges.: 119,6

Dm max.: 30

RH: 6,2

RDm: 18

FzH: 18

R: AZ5, AZ7, AY7, 

He: AX7, AY7

K: AY5, AXY6, AXY5, 

AX-Z3, BC

F: BC

77 RS, Ha, 1 He, vermutlich WS und Fz 

zugehbrig

dto. RH: 7,2

RDm: 19

FzH: 15

R: AZ5, AXY5 

Ha: BC

HE: AZ5, AXY5

F: AY7 (AX5)
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71

Abb. 9 Boe, Wagengrab. Amphoren vom Typ Dressel IB. - 71, 72 Ware mit Stempel MOC ~ (ungestempelt). - 76 Ware mit 

Stempel L-M (ungestempelt). - Numerierung vgl. Katalog Tab. 2. - M = 1:8.

78 RS, Ha, 1 He wie 76, O angegriffen RH: 6,3

RDm: 17,5

R: AY4

Ha: AY4, AY7, BC

HE: AY4, AZ5

79 RS mit St »L-M« wie 76 RH: 5,9 

RDm: 

ca. 19,5

R: BC

80 RS wie 76 RH: 5,8 RDm: 20

R: BC, AY4

Diverse Tonarten

81 Ha komplett in einem Stuck und 

1 He erhalten

O mit weifiem Slip aufien fehlt weitgehend,

T darunter beige bis orange, Slip innen tonfarben, 

T am Hals stark angegriffen, feine Magerung, 

mit wenig Kalk

RH: 6

RDm: 20

R/Ha: BC

He: BC, AX7
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Abb. 10 Boe, Wagengrab. Amphoren vom Typ Dressel IB. - 82,100-102 Diverse Tonarten. - Numerierung vgl. Katalog Tab. 2. 

M = 1:8.

82 R, Ha, 2 Henkelansatze, Fragment 

vom He, K fast vollstandig erhalten, 

schrag abgeschnitten; mit Gips- 

erganzung rekonstruiert

O mit weifiem Slip, T beige mit Tendenz zu 

lachsfarben (auch innen), Magerung mit 

feinen schwarzen Partikeln

RH: 5,2

RDm: 18,5

R: ?

Ha: ?

HE: AY7, AX7

K: AX7

83 Scherben von R, Ha, K, abgebrochener 

Fz vermutlich zugehbrig

O mit hell-beigem Slip, T beige mit Tendenz 

zu lachsfarben, im K innen braun fein gemagert, 

mit wenig Kalk

RH: 6

RDm: 18

R: AX7

Ha: BC

K: AZ5, AX5, AY4, AY7

F: AY7

84 Einzelne Scherben von R und He, 

K bis F zahlreich

O hell, angegriffen, schluffig, T hellbeige mit 

Tendenz zu lachsfarben, hoher Anted feiner 

schwarzer Magerungsteile sowie hoher Anteil 

von Keramikgrus, dieser in den dickeren 

Wandungsbereichen bis 2 cm Grofie

RH: 6,5

RDm: 19

FzH: 18

R: AXY5

He: BC

K:BC, AX4, AY7 (AZ6,

AYX4, AZ6)

F: BC

85 RS mit Henkelansatz, einige Scherben 

vom K

O mit weifiem Slip, feme schwarze Magerungs- 

bestandteile hervorstechend, T rbtlich bis lachs

farben, hoher Anteil feiner schwarzer Magerungs- 

bestandteile, hart gebrannt

RH: 6,7

RDm: 20,5

R: BC

He: BC

K: BC, BC5, BC6
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Abb. 11 Boe, Wagengrab. Amphoren vom Typ Dressel IB. Vollstandig erhalrene Amphorenfiifie. - 37-42 Brauner Ton mit hel- 

lem Uberzug. - 73 Ware mit Stempel MOC - 77 Ware mit Stempel L-M. - 84, 103, 104 Diverse Tonarten. - Numerierung 

vgl. Katalog Tab. 2. - M = 1:4.
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Abb. 12 Boe, Wagengrab. Amphoren vom Typ Dressel IB. Rander. - 4-15 Ware mit Stempel RODO GALLI (gestempelt: 4, 

5, 10-13). - 24- 31 Heller Ton mit weifiem Uberzug. - Numerierung vgl. Katalog Tab. 2. - M = 1:4.
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59

i

67

Abb. 13 Boe, Wagengrab. Amphoren vom Typ Dressel IB. Riinder. - 32-36 Heller Ton mit weifiem Uberzug. - 53-62 Brau- 

ner Ton mit hellem Uberzug. - 63-67 Ware mit Stempel MOC ~ (gestempelt: 64-67). - Numerierung vgl. Katalog Tab. 2.

M = 1:4.
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68 76

80

Abb. 14 Boe, Wagengrab. Amphoren vom Typ Dressel IB. Rander. - 68-70 Ware mit Stempel MOC ~. - 76-80 Ware mit 

Stempel L-M (gestempelt: 79). - 81-92 Diverse Tonarten. - Numerierung vgl. Katalog Tab. 2. - M=l:4.
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93 94 95 96

Abb. 15 Boe, Wagengrab. Amphoren vom Typ 

Dressel IB. Rander. - 93-98 Diverse Tonarten. -

Numerierung vgl. Katalog Tab. 2 - M = 1:4.

86 R mit Ha und 1 He, grofier Teil vom K O braun, T braun, hoher Anted von Kalkmagerung RH: 4,4

RDm: 18

R: BC, BC2, AX7

Ha: BC

He: BC, AX7

K: BC, AZ5

87 RS, Ha O mit hellem Slip, T darunter leicht orange-rot, 

T rbtlich mit lachsfarbenem Kern, hart gebrannt, 

feine Magerungspartikel, u. a hoher Kalkanteil

RH: 6,1

RDm: 18,5

R: AY3, AZ5

Ha: AY4, AY7

88 RS mit Ha; wie Nr. 89, jedoch 

anderes Gefafi

O mit hellem Slip, T darunter leicht orange-rot, 

im Bruch rbtlich bis lachsfarben, hart gebrannt, 

feine Magerungspartikel, u. a Kalk

RH: 4,5

RDm: 17,5

R: AXY5, AXY6

HA: AXY5, AXY6

89 RS mit Ha und 1 Henkelansatz; 

wie Nr. 88, jedoch anderes Gefafi

dto. RH: 4,4

RDm: 18

R: AY5

Ha: AZ5

He: AZ7

90 Rs mit 2 Henkelansatzen O mit dichtem weifien Slip, T hellbeige, hart 

gebrannt, feine Magerungspartikel

RH: 5,0

RDm: 18,5

R: BC, AX-Z

91 RS mit Ha T braun, im Kern violett bis grau, feine 

Magerungspartikel, u.a. Kalk

RH: ca. 6,9

RDm: 20,5

R: AZ3, AY4

Ha: AZ3

92 RS mit He O ehemals weifi? T braun, mit hellem Kern, 

Magerung u.a. mit Keramikgrus, mit Schlieren, 

weich gebrannt R: BC

RH: 6,3

RDm:17,5

He: BC

93 RS O mit weifiem Slip, T hellbraun bis rbtlich, 

hart gebrannt, feine Magerungspartikel

RH: 5,5

RDm: 19

R: BC6

94 RS mit Halsansatz O braun, T braun, innen hellerer Kern, geringer 

Anted von Kalkmagerung

RH: 5,3

RDm: 18

R: AX4

HA: AX4

95 RS O hellbraun, T rbtlich-braun, schlecht durchmischt RH: 6,2

RDm: 22

R: AY2, AZ5

96 R, Ha, He, K, evtl. abgebrochener Fz 

zugehbrig, He mit fast rundem 

Querschnitt (4,9: 4,4)

O weifier Slip, heute z.T. grau bzw. nicht mehr 

vorhanden; T fast ziegelrot, sehr 

stark gemagert

RH: 5,5

RDm: 19

R: BC

He: BC

Ha: BC

K: BC

97 R mit Resten von 2 He mit gedriickt- 

ovalem Querschnitt (5:3,5)

O fehlt, T fast ziegelrot, sehr stark gemagert RH: 5,3

RDm: 19

R: AZ7, AX7

He: BC, AY7

98 RS, evtl. He zugehbrig (fast runder 

Querschnitt)

O innen und aufien weifi, z.T. nicht mehr 

vorhanden, T violett bis braun, sehr stark gemagert

RH: unsicher 

RDm: 

unsicher

R: BC5, BC6

99 abgebrochener Fz, evtl. He (fast runder 

Querschnitt)

wie 96 Fz: BC
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100 F bis Ha und ein He erhalten, schrag 

abgeschnitten

O brauner Slip, T braun mit grauem Kern, 

fein gemagert, ohne Kalk; Eisenoxidspuren in 

einem Bereich auf dem K

FzH: 19 Ha: AY3

He: BC (?)

K: AX5, AX-Z, BC (?)

F: AX5

101 F bis kurz uber die S erhalten, schrag 

abgeschnitten

O und T rotlich-braun, fein gemagert, ganz wenig 

Kalk, hart gebrannt

FzH: 19,5 K: AX-Z, AY3 

F: AX-Z

102 F bis kurz fiber die S erhalten, schrag 

abgeschnitten

O rotlich, ehemals mit hellerem Slip, T rotlich 

bis braun, schlecht durchmischt, dadurch auch 

in Schichten gebrochen

FzH: 20 5 K: AZ4 (AY5, AZ5, AXY6)

F: AY4

103 F bis K erhalten, schrag abgeschnitten O mit dfinnem hellem Slip, T aufiere Halfte 

rotbraun, innen braun bis violett, hart gebrannt

FzH: 20,5 K: AX7, AX6, BC

F: BC

104 F, Teile vom K, S bis Ha, Henkelteile 

erhalten

O dunkelviolett, T dunkelbraun bis violett, 

hart gebrannt

FzH: 21,5 Ha: BC5, BC6

He: BC, BC4, AX7

K: AZ6, AZ7, AY6, AY7,

AX-Z6, BC, BC5,

F: AX8

105 Grofie Scholle vom K und einige 

einzelne Scherben, He und Teil vom Fz

O mit dfinnem hellem Slip, T aufiere Halfte 

rbtlich-violett, innen graubraun bis violett, 

hart gebrannt

He: BC

K: AY6 (BC, AX7)

F: BC

106 Abgebrochener Fz, 3 grofie WS O mit hellem Slip, T aufiere Halfte rotbraun, 

innen dunkelbraun bis violett, O innen rotbraun, 

hart gebrannt

F: BC

K:BC

107 grofie Scholle vom K kurz fiber 

dem F bis zur S

O mit hell-beigem Slip, T hell lachsfarben, 

hart gebrannt

K: AZ6 (AY7, AY5, 

AXY5, BC)

Amphore Typ Lamboglia 2

Line Amphore aus Boe entspricht der Form Lamboglia 2 mit einem birnenformigen Korper, kleiner abge- 

setzter Spitze am Boden und kurzem Hals sowie mit walzenformigen Henkeln 110 111. Vom Stuck aus Boe sind 

der komplette Korper sowie Teile des Halses und ein Henkel erhalten; der zweite Henkel und der Hals 

fehlen. Am Umbruch zum Hals befindet sich ein nicht mehr lesbarer titulus pictus in Rot. Dieser Typ mit 

ca. 52 1 Inhalt mufi im vollen Zustand sehr unhandlich gewesen sein, besonders im Vergleich zu den schlan- 

ken Vertretern der Form Dressel 1, die mit ihrem geringeren Volumen auch leichter zu tragen waren.

Amphoren der Form Lamboglia 2 sind im keltischen Gebiet in voraugusteischer Zeit sehr selten nl; ihr 

moglicher Inhalt - Olivendl112 oder Wein113 - war lange umstritten. Nach heutigem Stand handelt es 

sich bei ihnen um Weinamphoren aus dem ostlichen Bereich Norditaliens, die hauptsachlich uber das 

adriatische Meer verhandelt wurden n4. Ein gemeinsames Vorkommen mit Dressel-IB-Amphoren in ge- 

ringen Zahlen ist fiir einige Schiffswracks im westlichen Mittelmeer bezeugt115. Fur Funde dieser Am- 

phorenart im Oppidum von Besangon (Dep. Doubs, F) wird eine Datierung in den Zeitraum 40 v. Chr. 

bis 15 n. Chr. angenommen116, obwohl in mittelmeerischen Kontexten auch ein Auftreten dieser Form 

allgemein im 1. Jh. v. Chr. erwogen werden mufi 117.

110 Zur Typendefinition vgl. Lamboglia, Cronologia.

111 Henon, Amphores 180: 1 Exemplar Lamboglia 2 unter 

275 Gefafiindividuen anderer friiher Amphorentypen aus 

dem Bereich des Aisne-Tals; ahnlich geringer Anted in 

Besangon bei Laubenheimer, Emballages 190 (mit weite- 

ren Zitaten aus dem Inneren Galliens: Lyon, Genf, Mas- 

songex, Leman/Rhone).

112 Lamboglia, Cronologia 262: »Esso e quello definite 

<oleario> nella terminologia corrente«; Tchernia in: Gal

lia 27, 1969, 489; vgl. formale Ahnlichkeit zur Olampho- 

re Dressel 20; das geringe Vorkommen im Barbaricum 

wiirde die Argumentation einer Verwendung als Trans- 

portgefal? fiir Olivendl stiitzen.

113 Henon, Amphores 180.

114 Tchernia, Vin 53-56, 68-74; Cipriano/Carre, Production 

bes. 80ff., Kartierung Lamboglia 2: a.a.O. 84 Abb. 14.

115 Lamboglia, Cronologia 262 (u.a. Wrack von Albenga, 

aber zusammen mit alteren Campana-Formen). - Lam

boglia, Nave; Tchernia in: Gallia 27, 1969, 474f.: Hye- 

res/Cap de 1’Esterel zusammen mit spaten Dressel 1A; 

Marseille/Epave 3 de Planier zusammen mit Dressel IB.

116 Laubenheimer, Emballages 190: 1 x Schicht 40/30 v. Chr., 

2 x Schicht 30/1 v. Chr., 1 x Schicht 1/15 n. Chr., 5 Ge- 

fafiindividuen Lamboglia 2 zu 1054 Gefafiindividuen 

Dressel 1 (a.a.O. 189).

117 Cipriano/Carre, Production 82 f. zu Datierungsproble- 

men. - Lamboglia, Cronologia 262; Lamboglia, Nave; 

Tchernia in: Gallia 27, 1969, 474f.
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Abb. 16 Boe, Wagengrab. - 1 Amphore Typ Lamboglia 2. - 2-3 Komplett erhaltene Vergleichsfunde aus dem Wrack von 

Albenga. - (Nach Lamboglia, Nave). - M = 1:8.

c. Feinkeramik

Bei den ersten Aufdeckungen im Winter 1959/60 und bei der Ausgrabung von R. Bonder wurden auch 

feinkeramische Gefabe aufgedeckt. Besonders aus den neuen Grabungen stammen nahezu vollstandig 

erhaltene Gefafie, deren Scherben im Verbund geborgen werden konnten und die sich in der Grabkam- 

mer genau lokalisieren lassen.

Tab. 3 Boe, Wagengrab. Katalog der Gefafie (ohne Ollampen und Amphoren).

Tongefafie, soweit nicht anders angegeben, auf der Topferscheibe hergestellt. - Abkiirzungen: US Unite stratigraphique. - HS 

Hors stratigraphie. - AZ5, AY7 etc.: Quadrantenbezeichnungen in der Ausgrabung 1990.

1 Grofie Platte (Dm. 43 cm, H. 6,4 cm), nur in einigen Scherben erhalten, mit kraftigem Standring, innen fast zylindrisch, mit 

einer Stufe, nach aufien als abgesetzter Wulst vorspringend (Dm. 13,5 cm, Br. 2,0 cm), Rand steil (H. 2,7cm), auf der In- 

nenflache Kreislinien (unvollstandig erhalten); brauner Ton mit dunkelbraun-schwarzer Engobe, gut anhaftend, fast glan- 

zend; aus Flache A-B-C, Randscherben auch AZ6 (11), AZ7 (2) US 1004.

Campana B, Form Lamboglia 7.

Grofie Platte (Dm. 29,4 cm, H. 5,7 cm), weitgehend erhalten, mit zylindrischem, hohem Standring, aufien abgesetzt (Dm. 

9,2cm, H. 2,0cm), Rand steil (H. 1,9cm), auf der Innenflache von Kreislinien eingefafiter Streifen mit Ratterdekor, innen
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kleiner Kreis; hellbrauner Ton mit dunkelbrauner Engobe, z.T. schlecht anhaftend. Altrestaurierung neu restauriert; aus 

Flache A-B-C.

Campana B, Form Lamboglia 7.

3 GroBe Platte (Dm. 29,0 cm, H. 5,1cm), vollstandig erhalten, mit zylindrischem, hohem Standring, aufien abgesetzt (Dm. 

9,3cm, H. 2,0cm), Rand steil (H. 2,0cm), auf der Innenflache von Kreislinien eingefafiter Streifen mit Ratterdekor, innen 

kleiner Kreis; hellbrauner Ton mit dunkelbrauner Engobe, z.T. schlecht anhaftend; aus Flache A2-AY.

Campana B, Form Lamboglia 7.

4 GroBe Platte (Dm. 29,8 cm, H. 5,2 cm), knapp zur Halfte erhalten, mit zylindrischem, hohem Standring, aufien abgesetzt 

(Dm. 9,0 cm, H. 2,0 cm), Rand steil (H. 2,2 cm), auf der Innenflache von Kreislinien eingefafiter Streifen mit Ratterdekor, 

innerster Bereich nicht erhalten; hellbrauner Ton mit dunkelbrauner Engobe, sehr schlecht anhaftend; aus Flache AZ-AY, 

z.T. AZ3, AZ5.

Campana-Imitation (?), Form Lamboglia 7.

5 Kleiner Napf (Dm. 8,8 cm, H. 3,5 cm), Wandung ohne Knick nach aufien geschwungen, Rand ausbiegend, Standring (Dm. 

4,4 cm) konisch in den Boden iibergehend; grau-brauner Ton, dunkelbrauner Uberzug, glanzend, gut haftend; aus Flache 

AZ6 (3), US 1003.

Campana B, Form Lamboglia 2.

6 Kleiner Napf (Dm. 11cm), Wandung mit Knick nach aufien geschwungen, Rand ausbiegend, Boden nicht erhalten; grau- 

brauner Ton, dunkelbrauner Uberzug, glanzend, gut haftend; aus Flache A-B-C (1960).

Campana B, Form Lamboglia 2.

7
Standring (Dm. 4,5 cm), konisch in den Boden iibergehend, von einem kleinen Napf; grauer Ton, schwarzer Uberzug 

schlecht erhalten; aus Flache AZ6 (2, 3, 4), US 1003.

Campana B, Form Lamboglia 2.

8 Napf (Dm. 13,1 cm, H. 4,7cm), steile Wandung mit zwei Rillen unter dem Rand, Boden innen mit mehreren Kreisen, Stand

ring (Dm. 10,2 cm) mit dreieckigem Querschnitt, innen und aufien scharf abgesetzt; grauer Ton, schwarzer Uberzug 

schlecht erhalten; aus Flache AZ6 (1), US 1004.

Campana B, Form Lamboglia 1.

9 Napf (Dm. 11,4 cm, H. 3,8 cm), steile Wandung mit zwei Rillen unter dem Rand, Boden innen mit Kreisen (schlecht erhal

ten), Standring (Dm. 9,1 cm) mit dreieckigem Querschnitt, innen und aufien scharf abgesetzt, grauer Ton, schwarzer Uber

zug besonders innen sehr schlecht erhalten; aus Flache AZ6 (4), US 1003.

Campana B, Form Lamboglia 1.

10 Napf nur als Randscherbe erhalten (Dm. 15,8 cm, erh. H. 3,9 cm), steile Wandung mit zwei Rillen unter dem Rand; grauer 

Ton, dunkelbrauner Uberzug, fest anhaftend; aus Flache A-B-C.

Campana B, Form Lamboglia 1.

11 Napf (Dm. 11,5cm, H. 4,1 cm), steile Wandung mit zwei Rillen unter dem Rand, Boden innen mit Kreisen, Standring (Dm. 

7,6 cm) mit dreieckigem Querschnitt, innen und aufien scharf abgesetzt; grau-brauner Ton, dunkelbrauner Uberzug, fest 

anhaftend; aus Flache AZ6 (20), US 1004.

Campana B, Form Lamboglia 1.

12 Napf nur als Bodenscherbe erhalten: Standring (Dm. 8,5) mit dreieckigem Querschnitt, innen und aufien scharf abgesetzt; 

grauer Ton, schwarzer Uberzug schlecht erhalten; aus Flache A-B-C.

Campana B, Form Lamboglia 1.

13 Kleine Platte (Dm. 17,4cm, H. 2,9-3,8cm), vollstandig erhalten, leicht schief, mit Standring, innen konisch, aufien mit ab- 

gestrichenem Wulst (Dm. 6,6cm, H. 1,0cm), Rand steil (H. 1,4cm), auf der Innenflache Kreislinien; hellbrauner Ton mit 

dunkelbrauner bis schwarzer Engobe, gut anhaftend, aufien z.T. mit Rissen, innen oxidierter roter Fleck als Brennfehler; 

aus Flache A-B-C.

Campana B, Form Lamboglia 7.

14 Kleine Platte (Dm. 17,0 cm, H. 3,6 cm), vollstandig erhalten, mit Standring, innen konisch, aufien mit Wulst (Dm. 5,4 cm, H. 

1,4 cm), Rand steil (H. 1,5 cm), auf der Innenflache Kreislinien; hellbrauner Ton mit dunkelbrauner Engobe, schlecht an

haftend, innen oxidierter roter Fleck als Brennfehler; aus Flache AZ5 (3), US 1004.

Campana B, Form Lamboglia 7.

15 Kleine Platte (Dm. 18,2 cm, H. 3,6 cm), vollstandig erhalten, mit Standring, innen konisch, aufien mit abgestrichenem Wulst 

(Dm. 6,6cm, H. 0,9cm), Rand steil (H. 1,7cm), auf der Innenflache Kreislinien und Ratterdekor; hellbrauner Ton mit dun

kelbrauner bis schwarzer Engobe, schlecht anhaftend; aus Flache AZ6 (13), US 1004.

Campana B, Form Lamboglia 7.

16 Kleine Platte (Dm. 17,6cm, H. 3,2cm), vollstandig erhalten, mit Standring, innen konisch, aufien mit abgestrichenem Wulst 

(Dm. 5,4 cm, H. 1,2 cm), Rand steil (H. 1,4 cm), Innenflache grofiflachig abgeplatzt; brauner Ton mit dunkelbrauner bis 

schwarzer Engobe, soweit vorhanden gut anhaftend; aus Flache AZ6 (18), US 1004.

Campana B, Form Lamboglia 7.

17 Kleine Platte (Dm. 16,1 cm, H. 4,0cm), stark fragmentarisch erhalten, mit Standring, innen konisch, auBen mit abgestriche-
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Abb. 17 Boe, Wagengrab. Feinkeramik. - 2-4 Grofie Flatten, Campana. - 5-7 Kleine Napfe, Campana. - Numerierung vgl. 

Katalog Tab. 3. - M = 1:2.

nem Wulst (Dm. 5,2 cm, H. 1,3 cm), Rand steil (H. 1,5 cm), Innenflache unverziert; hellbrauner Ton mit brauner, gut an- 

haftender Engobe; aus Flache A-B-C.

Keramik mit orangefarbenem Uberzug, Form Lamboglia 7/Goudineau 1.

18 Kleine Platte (Dm. 16,9cm, H. 3,3cm), weitgehend erhalten, mit Standring, innen konisch, aufien mit abgestrichenem Wulst 

(Dm. 5,0cm, H. 1,2cm), Rand steil (H. 1,4cm), Innenflache mit Rillen verziert; hellbrauner Ton mit brauner, gut anhaf- 

tender Engobe; aus Flache AZ6 (19), US 1004.

Keramik mit orangefarbenem Uberzug, Form Lamboglia 7/Goudineau 1.

19 Kleine Platte (Dm. 17,4 cm, H. 3,4 cm), etwa zur Halfte erhalten, mit Standring, innen konisch, aufien mit abgestrichenem 

Wulst (Dm. 5,8cm, H. 0,8cm), Rand steil (H. 1,4cm), Innenflache mit Rillen verziert; hellbrauner Ton mit brauner, gut an- 

haftender Engobe; aus Flache AZ6 (7), US 1004.

Keramik mit orangefarbenem Uberzug, Form Lamboglia 7/Goudineau 1.

20 Kleine Platte (Dm. 16,7cm, H. 3,5 cm), weitgehend erhalten, mit Standring, innen konisch, aufien mit abgestrichenem Wulst 

(Dm. 5,4cm, H. 1,2cm), Rand steil (H. 1,4cm), Innenflache mit Rillen verziert; hellbrauner Ton mit brauner, gut anhaf- 

tender Engobe; aus Flache AZ6 (14), US 1004.

Keramik mit orangefarbenem Uberzug, Form Lamboglia 7/Goudineau 1.
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21 Deckel (Dm. 30,5 cm, H. 5,1 cm), zur Halfte erhalten, ohne Absatz gefiihrte Innenflache, Rand aufien abgesetzt, mit Stand

ring (Dm. 9,0 cm) als Griff; Ton ziegelrot, mit Quarz und Glimmermagerung, kaum geglattet; aus Flache AZ6 (4, 10), US 

1004.

Deckel evtl. Form Tarraconense 5, Celsa 79. 15.

22 Deckel (Dm. 25,6 cm, H. 4,6 cm), vollstandig, ohne Absatz gefiihrte Innenflache, Rand aufien abgesetzt, mit Standring (Dm.

7,3 cm) als Griff; Ton ziegelrot, kaum geglattet; aus Flache AZ6 (16), US 1004.

Deckel evtl. Form Tarraconense 5, Celsa 79. 15.

23 Deckel (Dm. 25,7 cm, H. 4,7cm), fast vollstandig, ohne Absatz gefiihrte Innenflache, Rand aufien abgesetzt, mit Standring 

(Dm. 7,9 cm) als Griff; Ton ziegelrot, kaum geglattet; aus Flache AZ6 (2), US 1004.

Deckel evtl. Form Tarraconense 5, Celsa 79. 15.

24 Deckel (Dm. 22 cm), nur einige Randscherben erhalten, Rand nur leicht verdickt; Ton ziegelrot, mit Quarz und Glimmer

magerung, kaum geglattet; aus Flache A-B-C (1960).

Deckel evtl. Form Tarraconense 5, Celsa 79. 15.

25 Deckel (Dm. 21,5 cm, H. 3,7 cm), zur Halfte erhalten, ohne Absatz gefiihrte Innenflache, Rand aufien abgesetzt, mit Stand

ring (Dm. 7,0cm) als Griff; Ton ziegelrot, kaum geglattet; aus Flache AY7 (1) US 1004, 1 Scherbe KL7.

Deckel evtl. Form Tarraconense 5, Celsa 79. 15.

26 Backteller (Dm. 26 cm, H. 4,5 cm), fast vollstandig, flacher Boden, Wandung im unteren Bereich abgedreht und rau, steiler 

Rand mit Deckelfalz (fiir Deckel Dm. 24,6 cm); Ton rotlich, kaum geglattet; aus Flache A-B-C.

Backteller Form Tarraconense 4, Vegas 14.

27 Backteller (Dm. 25,1cm, H. 4,4cm), fast vollstandig, flacher Boden, Wandung im unteren Bereich abgedreht, steiler Rand 

mit Deckelfalz (fiir Deckel Dm. 24,0cm); Ton rotlich, mit Quarzmagerung kaum geglattet; aus Flache AY_AZ, z.T. AZ7(3), 

US 1004.

Backteller Form Tarraconense 4, Vegas 14.

28 Backteller (Dm. 20,7cm, H. 5,5cm), vollstandig, flacher Boden, steiler Rand mit Deckelfalz (fiir Deckel Dm. 19,5cm); Ton 

dunkelbraun-schwarzlich, mit Quarzmagerung, kaum geglattet; aus Flache AZ6(9), US 1004.

Backteller Form Tarraconense 4, Vegas 14.

29 Teller mit roter Innenbemalung (Dm. 22 cm, H. 2,3 cm), nur einige Scherben im Randbereich erhalten, flacher Boden, schra- 

ge Wandung, Rand etwas eingezogen, aufien verdickt, Innenflache mit Gruppen von Kreislinien verziert; roter Ton, innen 

und im Randbereich aufien rot, schon fast glanzend engobiert; aus Flache A-B-C.

Pompeianisch-roter Teller Form Tarraconense 3, Luni 1.

30 Teller mit roter Innenbemalung (Dm. 22,2 cm, H. 2,9 cm) vollstandig erhalten, flacher Boden, schrage Wandung, Rand et

was eingezogen, aufien verdickt, Innenflache mit drei Gruppen von Kreislinien verziert; roter Ton, innen und im Randbe

reich aufien rot, schon fast glanzend engobiert, aus Flache AZ-AY, 1 Scherbe AZ5, HS, US 1004.

Pompeianisch-roter Teller Form Tarraconense 3, Luni 1.

31 Teller mit roter Innenbemalung (Dm. 33,2 cm, H. 3,8 cm), fragmentarisch erhalten, flacher Boden mit Kreisrillen, schrage 

Wandung, Rand etwas eingezogen, aufien verdickt; roter Ton, weich gebrannt, innen und im Randbereich aufien rot bemalt, 

Engobe schlecht haftend; aus Flache AZ6 (15), US 1004.

Imitation eines Pompeianisch-roten Tellers.

32 Schlanker Trinkbecher aus diinnem Ton mit Spatelverzierung auf der Wandung, nur in geringen Teilen erhalten; kleines Bo- 

denfragment (Dm. Boden 4,8 cm), Form mit ausbiegendem Rand, mit kurzer, unverzierter Zone, Boden flach; Scherben von 

1960 in Zustandsfoto dokumentiert, heute nicht mehr vollstandig erhalten; Ton rotlich, ohne Uberzug; aus Flache A-B-C 

(1960), einzelne Scherben Zone 4 (1990).

Becher Parois fine 1 c.

33 Schlanker Trinkbecher aus dunnem Ton mit Spatelverzierung auf der Wandung, nur in geringen Teilen erhalten, Form mit 

ausbiegendem Rand, mit kurzer unverzierter Zone, Boden flach, Verzierung in Form eines Pinienzapfenschuppe am Rand; 

Scherben von 1960 in Zustandsfoto dokumentiert, heute nicht mehr vollstandig erhalten; Ton braunlich, ohne Uberzug; von 

1990 nur Wandscherben, grofies Bodenfragment von 1960 (verschollen, zugehorig?) aus Flache A-B-C (1960), einzelne 

Scherben Zone 4 (1990).

Becher Parois fine 1 c.

34 Flasche mit engem Hals und ausgestelltem Rand, nur Stiicke vom Rand erhalten (Dm. 4,6cm), Hals (Dm. 3,0cm) und Wan

dung erhalten, kein Henkel vorhanden, im oberen Bereich des Halses allerdings denkbar, auch einige Wandscherben; brau- 

ner Ton mit weifiem Uberzug; aus Flache AY7 (HS), US 1004, Wandscherben aus AX7.

35 Zylindrischer Becher aus rotbraunem Ton, schwarze Oberflache gut geglattet/poliert, z.T. sehr stark vom Boden angegrif- 

fen; Profil nicht durchgehend bis zum Rand rekonstruierbar, erh. H. 20,5 cm, Dm. Rand 21cm; Graffito 5 cm unter dem 

Rand: TRO [. . .], Buchstaben bis 0,8cm grofi; aus Flache A-B-C (1960).

36 Zylindrischer Becher aus rotbraunem Ton, schwarze Oberflache gut geglattet/poliert, sehr stark vom Boden angegriffen; 

nur Unterteil erhalten, Boden (Dm. 21,6 cm) ausbiegend, erh. H. 6,3 cm; nicht zu Nr. 35gehdrig; aus Flache A-B-C (1960).
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Abb. 18 Boe, Wagengrab. Feinkeramik. — 8-12 Napfe, Campana. - 13-16 Kleine Flatten, Campana. - 17-20 Kleine Flatten, 

Ware mit orangefarbenem Uberzug. - Numerierung vgl. Katalog Tab. 3. - M = 1:2.
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Abb. 19 Boe, Wagengrab. Feinkeramik. - 21-25 Deckel. - 26-28 Backteller. - Numerierung vgl. Katalog Tab. 3. - M=l:2.
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37 Zylindrischer Becher aus hellgrauem Ton, hellgraue Oberflache gut geglattet/poliert, z.T. auch vom Boden angegriffen, 

fragmentarisch erhalten, Rand fehlt; mind. H. 16cm, Dm. Boden 12,8, Dm. oben 13,2cm; aus Flache A-B-C, 1 Scherbe aus 

Zone 2 (1990).

38 Topf mit roter Streifenbemalung (»sombrero de copa«), max. Dm. 23 cm, erh. H. 16,2 cm, nur eine grofie Scherbe erhalten, 

Bodenanschlufi fehlt, Rand breit und flach (Br. 2,1 cm), rot bemalt, sonst rote Bemalung nur aufien (von oben nach unten): 

breiter Streifen/drei diinne Streifen/breiter Streifen/zwei diinne Streifen/breiter Streifen; Ton rotlich, mit Glimmer gema- 

gert; aus Flache A-B-C (1960).

39 Handgemachter, bauchiger Topf, fragmentiert erhalten, ohne durchgehendes Profil, Rand ausbiegend, Ton grau, z.T. aufien 

auch braun, mit Quarz gemagert, auf dem Bauch unregelmafiiger Besenstrich; H. ca. 20,1 cm, Dm. Rand 17,3 cm, Dm. Bo

den 14,5 cm aus Flache A-B-C (1960).

40 Handgemachter, bauchiger Topf, fragmentiert erhalten, Boden fehlt, Rand ausbiegend; Ton grau, Teile aufien auch braun, 

mit Quarz gemagert, Oberflache sehr schlecht erhalten; erh. H. 16,8cm, Dm. Rand 13,0cm, Dm. Bauch 15,0cm; aus Flache 

A-B-C (1960).

41 Handgemachter, bauchiger Topf, fragmentiert erhalten, Boden fehlt, Rand ausbiegend, Ton grau, z.T. aufien auch braun, mit 

Quarz gemagert, auf dem Bauch unregelmafiiger Besenstrich; erh. H. 12,8cm, Dm. Rand 16,2cm, Dm. Bauch 21,2cm aus 

Flache A-B-C (1960).

42 Handgemachter Topf (H. 11,0, Dm. max. 12,1) mit flachem Boden und leicht bauchiger Wandung, zylindrischer Rand et

was nach innen abgesetzt (Dm. 9,6 cm); in wenigen Scherben vom Boden bis zum Rand erhalten; Ton dunkelgrau, grob mit 

schwarzem Material gemagert, aufien grobe, unregelmafiige Besenstrichverzierung; aus Flache A-B-C (1960).

43 Guttus (L. max. 14,4cm, Dm. 10,3cm), Korper bauchig, oval bis kugelformig, mit Standring, grofie Einfiilloffnung (Dm. 

5,0cm) mit abgesetztem Rand, bandfbrmiger, runder Henkel (Dm. ca. 3,4cm, Br. 1,6cm) seitlich angesetzt, rbhrenformige 

Tiille eingesetzt, oberer Rand der Tiille auf 1,3 cm oben offen; Ton gelblich bis ockerfarben, mit feinen Glimmereinschliis- 

sen; Altrestaurierung neu restauriert, dabei vorher separater Henkel eingefiigt; aus Flache A-B-C (1960).

Eine sehr groEe (Nr. 1) und drei etwas kleinere Flatten (Nr. 2-4) entsprechen der Form Lamboglia 7 und 

sind aus Campana bzw. ahnlichen Schwarzfirniswaren118. Hire Fufigestaltung mit dem ausbiegenden 

Wulst (Nr. 1) und dem fast rechteckigen Querschnitt (Nr. 2-4) zeigt den spaten Entwicklungsstand in- 

nerhalb der Form. Die Gefafie Nr. 1-3 sind wegen ihres grau-braunen Tons und Hirer festen, schwarz- 

glanzenden Oberflache der Ware Campana B zuzuordnen, Nr. 4mochte man aufgrund seiner schlech- 

ten Tonqualitiit als Nachahmung bezeichnen. Kleine Flatten der Form Lamboglia 7 (Nr. 13-16) sind 

ebenfalls mehrfach vertreten. Derartige Grobengruppierungen, die wohl mit der Verwendung in Zu- 

sammenhang standen, lassen sich auch an anderen Fundorten aufzeigen119.

An Napfen aus Schwarzfirniswaren der Art Campana B liegen die kleinere Form Lamboglia 2 mit ge- 

schwungenem, ausbiegendem Rand (Nr. 5-7) und die etwas grofiere Form Lamboglia 1 mit Rillen unter 

dem steilem Rand (Nr. 8-12) vor 120.

Vier kleine Flatten (Nr. 17-20) entsprechen in ihrer Form den zuvor beschriebenen Stricken, jedoch kon- 

nen sie aufgrund des hellen Tons und des beigen bis orangefarbenen Uberzugs einer Produktion in Siid- 

frankreich oder im Raum von Lyon zugeschrieben werden, die als »ceramique a vernis orange« be- 

zeichnet wird121. Derartige Gefafie, die mit ihren Formen122 und in ihrer Qualitat zwischen der Cam

pana und der friihen Sigillata stehen123, datieren in Siedlungen, wie Roanne (Dep. Loire, F) und Lyon 

(Dep. Rhone, F), von einem Horizont 40/20 v. Chr. bis in augusteische Zeit.

Als Besonderheit in der Grabausstattung konnen die Backteller mit Deckelfalz 124 (Nr. 26-28) sowie die 

Deckel (Nr. 21-25) gelten, da in zeitgleichen Grabern der Provence meist nur Tafelkeramik auftritt. Die

US Vgl. Lamboglia, Classificazione 148. - Morel in: Lavend- 

homme/Guichard, Rodumna 122f. »Cercle de la campa- 

nienne B«.

119 Vgl. z.B. M. Bats, Vaisselle et alimentation a Olbia de 

Provence (v. 350 - v. 50 av. JC). Rev. Arch. Narbonnaise 

Suppl. 18 (Paris 1988) 137f. mit Grafik.

120 Lamboglia, Classificazione 143ff.

121 Lavendhomme/Guichard, Rodumna 129f. Taf. 106, 10- 

19. - V Guichard ist fur seine freundliche Unterstiitzung 

bei der Bestimmung zu danken.

122 Ch. Goudineau, La ceramique aretine lisse. Fouilles Eco

le Fran^aise Rome Bolsena IV. Mel. Ecole Fran^aise Ro

me Suppl. 6 (Paris 1968) 278ff. zu Form 1; 376 Datierung: 

vor 40 v. Chr.

123 Lavendhomme/Guichard, Rodumna 129.

124 Aguarod Otal, Ceramica 93 ff: Form 4/Vegas 14 (Datie

rung: ab der zweiten Halfte des 2. Jhs. v. Chr. bis zur 

Mitte des 1. Jhs. v. Chr.).
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Abb. 20 Boe, Wagengrab. Feinkeramik. — 29-30 Pompeianisch-rote Teller. - 31 Nachahmung eines Pompeianisch-roten Tel

lers. - 32-33 Feinkeramische Becher. - 34 Flasche. - Numerierung vgl. Katalog Tab. 3. - M=l:2.

Deckel sind durch einen einfachen verdickten Rand ohne Uberzug und einen deutlich ausgepragten 

Standring gekennzeichnet. Hire formale Einordnung ist nicht eindeutig125.

Ebenso in den Bereich des Kochgeschirrs gehdren die pompeianisch-roten Teller (Nr. 29, 30) bzw. ihre 

Nachahmung (Nr. 31) mit einer schlechteren Oberflachenqualitat. Diese an Terra Sigillata erinnernden, 

rot glanzenden Oberflachen hatten Y. Marcadal bewogen, von Arretina zu sprechen126 und eine Datie-

125 Py (Hrsg.), Dictionnaire 361; Aguarod Otal, Ceramica 

107ff., evtl. Form 5/Celsa 79. 15.

126 Marcadal, Age du Fer 144 Abb. 42, 6. Datierung 30/20 

v. Chr.
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rung des Grabes in die Zeit 30/20 v. Chr. fur moglich zu halten. Der enge Bezug dieser Keramikart zur 

Terra Sigillata ist jedoch nicht gegeben. Eine breitere Datierung der in Boe auftretenden Form in die Zeit 

90-30 v. Chr. ist eher wahrscheinlich127.

Zwei schlanke, diinnwandige Trinkbecher (Nr. 32, 33) haben sich in wenigen Scherben erhalten. An ih- 

rer Oberflache sind mit einem Spatel Schuppen von Pinienzapfen modelliert, bei einem ist auch eine 

Schuppe aufgesetzt. Diese »parois fine«-Becher sind eine chronologisch empfindliche Gefahgattung, 

wobei die Stticke aus Boe schwerpunkthaft in einen Zeithorizont 150-50 v. datiert werden konnen 128.

Von einer Flasche aus dtinnwandigem Ton mit weihem Uberzug (Nr. 34) haben sich nur die Mtindung 

und wenige Scherben der Wandung erhalten. Ihre Form kann nicht naher bestimmt werden129.

Ein Topf mit verdicktem, rechtwinklig ausbiegendem Rand und mit roter Streifenbemalung (Nr. 37) ist 

als iberischer »Sombrero de copa« zu bezeichnen 130. Der meist omphalosartig aufgewdlbte Boden fehlt 

bei dem Strick aus Boe. Mit der Gefahbezeichnung ist nicht eine Abkunft der entsprechenden Gefafi- 

gruppe aus Spanien selbst gemeint, sondern mit dem Begriff wird eine sehr haufig reich bemalte Form 

belegt, die ihre Vorbilder auch auf der iberischen Halbinsel findet und die im ganzen Siidwesten und Sii- 

den Frankreichs zahlreich vertreten ist. Parallelen fur den sehr einfachen Streifendekor aus Boe finden 

sich selten131.

Die Form der zylindrischen Becher (Nr. 35-37) aus reduzierend gebranntem Ton und dunklem Slip (Nr. 

35, 36) ist regional fur die Region um Agen charakteristisch132. Auf dem groheren Exemplar (Nr. 35) be- 

findet sich eine unvollstandig erhaltene Inschrift TRO[. . .], die nach dem Brand eingeritzt wurde133. 

Die handgemachten Topfe (Nr. 39-42) konnen als typisch fur die spate Eisenzeit in Aquitanien gelten134. 

Durch eine erneute Restaurierung in den Werkstatten des Romisch-Germanischen Zentralmuseums 

konnte ein Henkel an ein Gefah mit Tulle (Nr. 43) 135 angefugt werden. Die Form wird als Guttus be- 

zeichnet.

Zum feinkeramischen Fundensemble gehdren tiberwiegend mediterrane Gefafie - Formen aus Italien 

selbst oder aus der romanisierten Provence. Genaue Unterscheidungen, ob es sich um italische Waren 

oder deren Nachahmungen im stark romanisierten Siidgallien handelt, sind nur aufierst schwer zu tref- 

fen136. Inwieweit bei derartigen Produkten auch der Siidwesten Frankreichs beteiligt war137, bleibt ab- 

zuwarten. Die Zusammensetzung des im Grab von Boe erhaltenen Gefahservices lafit sich durch ein 

starkes Uberwiegen von offenen Gefafiformen charakterisieren (vgl. Tab. 4). Neben Tafelkeramik ist 

auch Kiichengeschirr in der Form von Backtellern mit Deckeln vorhanden. Der Zwischenschritt beim 

Servieren von Wein von den Amphoren in die Trinkbecher lafit sich nicht nachvollziehen. In anderen

127 Py (Hrsg.), Dictionnaire 546: Form R-Pomp 3. - Mit ei

ner weiter gefafiten Datierung und grofiraumiger Kartie- 

rung: Aguarod Otal, Ceramica 65-67 (Forma 3, Luni 1).

128 M. Vegas, Vases a paroi fine. In: Gaule interne et Gaule 

mediterraneenne aux He et ler siecles avant J.-C. Table 

ronde Valbonne 1986. Rev. Arch. Narbonnaise Suppl.

21 (Paris 1990) 89-97; Py (Hrsg.), Dictionnaire 51 If.: 

Form Par-Fin 1c mit Schuppenmuster (Datierung 150- 

50 v. Chr.).

129 Vgl evtl. Formen bei Py (Hrsg.), Dictionnaire 222 ff. 

(Ceramique a pate claire recente).

130 Vgl. Guerin, Probleme; Py (Hrsg.), Dictionnaire 476.

131 Vgl. N. Lamboglia, La ceramica iberica negli strati di Al- 

bintimilum e nel territorio ligure e tirrenico. Riv. Stud. 

Liguri 20, 1954, 83-125 bes. 102 Abb. 11, 1 (aus Schicht 

VI A2: 50/40 v. Chr.).

132 Vgl. z.B.: J. P. Prevot I J. Lapart, Fours de potiers gaulois

a Sos. Rev. Agenais 109, 1982, 171-185 bes. 178f. Abb. 6,

3-4; A. Dautant, Un puits du premier siecle avant J.-C.

a Peillas (Port-Sainte-Marie, Lot-et-Garonne). Rev.

Agenais 106, 1979, 249-261 bes. 257 Abb. 5, 21-27. - Mit 

leicht trichterformigem Rand etwas abweichende Stticke 

aus Toulouse: Fouet, Puits 1311. Abb. 13, 25. 54.

133 Zur Interpretation vgl. Kap. V, A, 2.

134 Boudet, Age du Fer Taf. 114f. (Mouliets-et-Villemartin). 

- Ph. Gruat, Decouverte d’un nouveau puits de la fin de 

Page du Fer a Rodez. Cahier Arch. Aveyronnaise 7,1993, 

92-105 bes. 100 Abb. 9, 8 (Rodez). - Fouet, Puits 128 

Abb. 11. (Vieille-Touliuse). - Boudet, Oppidum de 1’Er- 

mitage 71 mit Abb. (Agen).

135 Marcadal, Age du Fer 146 Abb. 44, 8.

136 Naturwissenschaftliche Untersuchungen standen leider 

nicht zur Verfiigung. Zu Anwendungsmoglichkeiten  vgl. 

G. Kaenel I M. Maggetti, Importation de ceramique a 

vernis noir en Suisse. Resultats d’analyses chimiques. 

Bull. Etude Prehist. Alpines 18, 1986, 249-261.

137 Vgl. das Topferzentrum Montans (Dep. Tarn, F) mit der 

Herstellung der ansonsten als iberisch geltenden Ampho- 

renform Pascual 1: R. Lequement in: Gallia 41, 1983, 

499-501.
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Tab. 4 Boe, Wagengrab. Ubersicht fiber die Gefafie (ohne Ollampen und Amphoren).

Gefabgattung Nr. nach Tab. 3 Anzahl

Offene Formen Grohe Flatten 1-4 4

Kleine Flatten 13-20 8

Kleine Napfe 5-7 3

Grohe Napfe 8-12 5

Backteller 26-28 3

Pompeianisch-rote Teller 29-31 3

Deckel 21-25 5

Hohe Formen Feinkeramische Trinkbecher 32, 33 2

Zylindrische Becher 35-37 3

Iberische Topfe 38 1

Grofie handgemachte Topfe 39-41 3

Kleine handgemachte Topfe 42 1

Geschlossene Formen Flaschen 34 1

Guttus 43 1

Grabern treten fur diesen Zweck grofiere Henkelkriige hinzu138. Aus den Stiickzahlen der einzelnen Ge- 

fafigattungen lassen sich keine eindeutigen Gefafiausstattungen aus Trinkbechern, grofien und kleinen 

Flatten etc. zusammenstellen. Vermutlich wurde das heute vorhandene Bild durch die Uberlieferungsbe- 

dingungen erzeugt. Es ist moglich, dab in den nicht ausgegrabenen Teilen139 beispielsweise Doppelhen- 

kelkriige oder andere Schankgefafie gruppiert waren. Die Idee von streng abgezahlten Serien an GefaB- 

formen fur unterschiedliche Verwendungszwecke wirkt zudem wie eine eher neuzeitliche Vorstellung. 

Dennoch ist es als Modell moglich, unterschiedliche Gefahformen etwa mit unterschiedlichen Phasen 

mehrgangiger Menus oder Hauptspeisen mit Beilagen und Sofien zu verbinden. Aber derartige Uberle- 

gungen sind von den Vorstellungen zum Umfang der Mahlzeiten und der dafiir notwendigen differen- 

zierten Keramik abhangig. Die Zweckbestimmung des Guttus scheint hierbei unklar. Nach der Feinke- 

ramik bietet sich eine Datierung der Grablege in das dritte Viertel des 1. Jhs. v. Chr. an. Manche Aspekte 

sowie das Fehlen jiingerer Formen scheinen noch eine Einengung auf die Zeit 50-40 v. Chr. moglich zu 

machen. Aus der Kombination mit den Metallbeigaben, besonders dem jiinger wirkenden Trinkhorn mit 

seinem durchbrochenen Randbeschlag, mochte man jedoch eine zu friihe Datierung nicht aussprechen, 

so dab der Zeitpunkt der Grablege allgemein in das dritte Viertel des 1. Jhs. v. Chr. datiert werden soil.

d. Streuscherben aus der Grabverfullung

Bei der Restaurierung fiel eine geringe Zahl von Amphorenscherben (ca. 30-40 Stiicke) mit stark ver- 

schliffenen Randern und angewitterten Oberflachen auf. Darunter befanden sich neben Wandscherben 

auch zwei Stiicke mit kurzer, dreieckig-ausgestellter Randlippe (Abb. 25, 1-2) sowie Fragmente von

138 Vgl. in Grabern mit Amphoren der Form Dressel 1: Goeb- 

lingen-Nospelt Grab A und B (L): Metzler u.a., Clemency 

1141. - Livingen (L): Krier, Brandgrab. - Butzweiler (Kr. 

Trier-Saarburg, D): Metzler u.a., Clemency 131. - Winche

ringen (Kr. Trier-Saarburg, D): Metzler u.a., Clemency 

135. - Nimes/rue Alphonse de Seyne (Dep. Gard, F): Py, 

Recherches 155. - Menestreau-en-Villette (Dep. Loiret, F): 

Ferdiere/Villard, Tombe 142. - Beaucaire/Les Marronniers 

Grab 17, 19 (Dep. Gard, F): Dedet u.a., Ugernum 98, 105. 

- Mit zahlreichen Amphorenscherben im Grabmonument 

sowie mehreren Doppelhenkelkriigen: Malintrat (Dep. 

Puy-de-Dome, F): Freundl. Hinweis V Guichard; Vorbe- 

richt: Bilan Scientifique de la Region Auvergne 1995 

(1997) 96 f.

139 Vgl. Kap. II, B,1 mit Abb. 2.
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Abb. 22 Boe, Wagengrab. Feinkeramik. - 38 Iberischer Becher mit roter Streifenbemalung. - Numerierungvgl. Katalog Tab. 3. 

M = 1:2.

Abb. 23 Boe, Wagengrab. - 39-42 Handgemachte Gefafie. - Numerierung vgl. Katalog Tab. 3. - M = 1:3.
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Abb. 24 Boe, Wagengrab. Feinkeramik. - 43 Guttus. - Numerierung vgl. Katalog Tab. 3. - M = 1:2.

Schulter und Henkel, die einem alteren Typ als der Form Dressel IB zugeordnet werden miissen. Nach 

dem Profil handelt es sich um Scherben von Amphoren des »graeco-italischen Typs« bzw. um solche der 

Form Dressel 1A. Die genaue Lokalisierung dieser Scherben im Grab ist nicht moglich, sie wurden je- 

doch 1990 im Rahmen der Ausgrabungen geborgen. Weitere Wandscherben, die nach der charakteristi- 

schen Tonzusammensetzung zu diesen Scherben gehdren, sind nicht vorhanden.

Neben den verschliffenen Amphorenscherben liegen auch einige andere Wand- und Randscherben mit 

gerundeten Kanten von feineren Gefaben vor. Die Randscherben werden in Abb. 25 vorgestellt. Unter 

den Einzelscherben, die ein gauzes Gefab reprasentieren, befindet sich der in einem Stuck erhaltene Un- 

terteil eines kleinen Napfes mit geradem Standring (Dm. 5,2 cm, H. 0,8 cm) aus rotlichem Ton und mit 

glanzendem schwarzem Uberzug (Abb. 25, 3). Eine eindeutige Zuordnung der Scherbe zu einer Form
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Abb. 25 Boe, Wagengrab. Streuscherben aus der Grabverfiillung (Profile von Drehscheibenkeramik schwarz gefiillt). — M - 1:2.
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ist aufgrund der Ahnlichkeiten der Bodengestaltung mehrerer Formen nicht moglich140; Ton und Uber- 

zug entsprechen der Definition von Campana A. Derartige Stticke wiirde man eher im 2. Jh. v. Chr. bzw. 

in der ersten Halfte des 1. Jhs. v. Chr. erwarten. Zur Datierung der Grablege konnen diese Anhalts- 

punkte jedoch nicht verwendet werden. Auch die anderen Einzelscherben mochte man nicht als einzige 

Belege fur weitere Gefafie der Beigabenausstattung werten.

Da die zeitliche Distanz mancher Scherben zum ansonsten angenommenen Zeitpunkt der Grablege sehr 

grofi ist, und der Erhaltungszustand dieser Gruppe nicht fur Grabfunde spricht, kann vermutet werden, 

dab die Einzelscherben von den Amphoren und der Feinkeramik zusammen mit der Erde von der Uber- 

deckung der Grabkammer zum Fundensemble des Grabes gelangten. Es ist vorstellbar, dab die Erde fur 

die Uberdeckung der Kammer im Bereich eines alteren Siedlungsareals zusammengetragen wurde. De- 

taillierte Grabungsbeobachtungen zu dieser Fragestellung fehlen bedauerlicherweise. Ein weiteres Indiz 

fur dieses Erklarungsmodell bietet die Analyse der Tierknochen (vgl. den Bericht von O. Joris), da neben 

den Schweineknochen der Fleischbeigabe auch andere Tierarten z.T. nur mit einzelnen Knochen vertre- 

ten sind, die man als intentionelle Beigabe in einer Grabkammer nicht erwarten wurde. Durch hohlenbe- 

wohnende Tiere konnen weitere Knochen und vielleicht auch andere Gegenstande eingeschleppt worden 

sein. Abschhebend soli betont werden, dab die erwahnten Einzelscherben und verschiedene Tierknochen 

nur einen verschwindend geringen Anted unter dem sonstigen Fundmaterial ausmachen.

2. Bewaffnung

Von der Bewaffnung sind heute im wesentlichen die Schutzwaffen in fragmentarischem Zustand uberliefert. 

Ein Lanzenschuh gibt den moglichen Hmweis auf eine ehemals vorhandene Lanze als Angriffswaffe. Da- 

neben wurde eine sehr sorgfaltig geschmiedete Pfeilspitze gefunden, die als Rest einer Jagdwaffe interpre- 

tiert wird. Nach den Vorberichten von R. Boudet sollen sich auch Reste eines Schwertes im Grab befunden 

haben141, was bereits in die Literatur emgegangen ist142. Allerdings konnten ein Schwert oder Fragmente 

seiner Scheide nach Abschlufi der Restaurierungsarbeiten nicht bestatigt werden. Da in anderen mannlichen 

Bestattungen mit reicher Ausstattung und Waffen ein Schwert regelhaft zum Beigabeninventar gehorte143, 

kann vermutet werden, dab es durch Grabraub oder andere Stdrungen abhanden kam. Die Fragmente von 

Schild und Kettenpanzer konnen allgemein dem Grabinventar zugeordnet werden. Bei der Fundbergung 

von 1960 wurde nur die Lage des Helmes und der komplett erhalten gebliebenen Wangenklappe verzeich- 

net. Der Helm lag etwa im Bereich der Quadranten B6-7, die Wangenklappe 0,5-1 m weiter westlich.

a. Lanzenschuh

Als einziges mogliches Element der Angriffsbewaffnung ist ein eiserner, konischer Lanzenschuh (mit 

Nagelloch, Nagelkopf sichtbar) mit einem Rest des Holzschaftes im Innern erhalten (Abb. 26, Taf. 3, 1; 

Dm innen 1,1 cm, Dm auben 1,3 cm, L. 5,3 cm).

Derart kleine Lanzenschuhe verwundern im spatkeltischen Zeithorizont nicht144, doch fallt es mit die

sen Abmessungen schwer, vom Endbeschlag einer Stofilanze zu sprechen. In zahlreichen Grabern ohne

140 Marcadal, Age du Fer 143 (Campanienne A, forme pro- 

che de Lamboglia 31) Abb. 42, 3. - Aber auch die Formen 

27 und 33 kommen in Frage; vgl. Lamboglia, Classifica- 

zione 127ff.; Py (Hrsg.), Dictionnaire 146ff.

141 Boudet, Armement 47; ders., Rituels 99.

142 Ferdiere/Villard, Tombe 235. - Gomez de Soto, Sepultu

res 176.

143 Vgl. Graber im Uberblick bei Ferdiere/Villard, Tombe.

- Metzler u.a., Clemency 147. - Chossenot, Etude 199.

144 Grofiromstedt (Kr. Apolda, D): Eichhorn, Urnenfriedhof 

86 (1910/35: L. 5,5cm). - Dtinsberg (Kr. Giefien, D): Jaco

bi, Metallfunde 32. 65 Taf. 10,1-3 (L. noch 4,3; 5, 5; 6,6cm).

- Flere-la-Riviere (Dep. Indre, F): Ferdiere/Villard, Tombe 

62 Abb. 1-65 (L. ca. 5,9 und 5,8 cm, dazu Lanzenspitzen 

von 24 und 18 cm Lange). - Pitres/La Remise Grab 9 (Dep. 

Eure, F): Cerdan/Cerdan, Necropole 152 Abb. 4, 2.
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I

Abb. 26 Boe, Wagengrab. Lanzenschuh. - M = 1:1.

weitere Waffen sollten ahnliche Stiicke eher neutral als Tiillen bezeichnet werden, da mit ihnen nicht nur 

die Enden von Lanzen, sondern auch moglicherweise von anderen Stocken und Staben verstarkt wor- 

den sein konnen145. Im Zusammenhang mit dem Waffenensemble von Boe wird man bier jedoch von ei- 

nem Lanzenschuh sprechen konnen.

b. Schild

Vom Schild sind mehrere Reste der eisernen Schildrandbeschlage (Abb. 27, Taf. 3,5-7) aus U-formig ge- 

bogenem Eisenblech mit den charakteristischen Nietplatten erhalten (Br. ca. 1 cm). Manche sind einfach 

halbrund geformt, eine andere ist herzformig-spitz zur Schildmitte hin ausgezogen. Keines der z.T.

Abb. 27 Boe, Wagengrab. Schildrandbe

schlage, Reste des Schildbuckels mit Nageln, 

Nagelplatten der Schildfessel. - M = 1:2.

145 Vgl. z.B. Bad Nauheim Grab 3, 60, 74 und 88 (Wet- 

teraukreis, D): Schonberger, Spatlatenezeit Taf. 3, 4. 30;

8, 6; 11, 59; freundl. Information T. Panke-Schneider 

(Mainz). - Eine Verwendung als Spitze eines Treibsta- 

chels, wie sie fur eine Tillie aus Grab 1615 von Wederath 

(1/38) vorgeschlagen wird (vgl. Kap. Ill, B, 8), erscheint 

hier aufgrund der unvollstandigen Fundiiberlieferung 

und der anderen militarischen Beigaben, die im aufge- 

fuhrten Grab von Wederath nicht vorhanden sind, un- 

wahrscheinlich.
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Abb. 28 Pitres, Grab 9 (Dep. Eure, F). - (Nach Cerdan/Cerdan, Necropole 152 Abb. 4).
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Abb. 29 Mainzweiler, Grab 10 (Kr. St. Wendel, D). - (Nach Ber. Staatl. Denkmalpfl. Saarland 19, 1972, 20f, 26f. Abb. 11; 12).

1. 3-8 und Keramik M = 1:4; 2 M = 1:2.
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Nr. Fundort Waffen Nachweis

Grabfunde

1 Boe

(Dep. Lot-et-Garonne, F)

Schildbuckelfragmente und Randbeschlage, Helm, 

Kettenhemd, Lanzenschuh

1/46

2 Clamanges Schildbuckel (Grab unvollstandig verbffentlicht) 

(Dep. Marne, F)

Chossenot, Etude 207 Abb. 119, 3;

345.

3 Eyguieres/Saint-Pierre de Vence 

(Dep. Bouches-du-Rhone, F)

Grab von 1975: Stangenschildbuckel Pelletier/Poguet/Marcadal, Habitat 

250f. Abb. 6.

4 Mouries

(Dep. Bouches-du-Rhone, F)

Grab von 1870: Schildbuckel, Schwert mit 

anthropoidem Knauf

Olivier, Incinerations 245.

5 Pitres/La Remise 

(Dep. Eure, F)

Grab 9: Schildbuckel, Schwert, zwei Lanzenschuhe, 

Fragment einer Lanzenspitze

Cerdan/Cerdan, Necropole 152 

Abb. 4.

6 Sigoyer

(Dep. Hautes-Alpes, F)

Reste von zwei Grabern mit Schild, Schwert, 

Helmen (?) etc.

Gallia 43, 1985, 523 Abb. 9.

7 Basch (Kr. Bernkastel-Wittlich, D) Grab 5: Schildbuckel Schumacher, Bewaffnung 125.

8 Bischheim

(Donnersbergkreis, D)

Grab 1 mit Schildbuckel, Lanze und geschweifter Fibel, 

Grab 5 mit Schildbuckel, zwei Lanzen und Topf

Lenz-Bernhard/Bernhard, Oberrhein- 

gebiet 224 ff. mit Abb. 107 u. 108.

9 Heimbach-Weis 

(Kr. Neuwied, D)

Grab 2, u.a. mit Schildbuckel, Schwert, Lanzen, 

Sporen

1/15

10 Hirstein (Kr. St. Wendel, D) Grab 2: Schildbuckel, Schwert, Lanze Schumacher, Bewaffnung 118

11 Koblenz-Neuendorf

(Stadt Koblenz, D)

Stangenschildbuckel, Lanze Oesterwind, Spatlatenezeit 194f.

Abb. 39, 2

12 Kollig (Kr. Mayen-Koblenz, D) Grab 6: Stangenschildbuckel, Lanze (?), Sporn 1/27

13 Mainzweiler

(Kr. St. Wendel, D)

Grab 2: Stangenschildbuckel, Lanze;

Grab 10: Schildbuckel, Schwert, Lanze 

mit Lanzenschuh

Ber. Staatl. Denkmalpfl. Saarland 15, 

1968, 63 Abb. 12; 19, 1972, 20f., 26f.

Abb. 11,4

14 Maxdorf

(Kr. Ludwigshafen, D)

zwei Schildbuckel aus dem Graberfeld Lenz-Bernhard/Bernhard, Oberrhein- 

gebiet 212 Abb. 98

15 Mayen

(Kr. Mayen-Koblenz, D)

Schildbuckel und Lanze jeweils aus Urnengrab 16 

und 33

Oesterwind, Spatlatenezeit Taf. 21

16 Nieder-Olm

(Kr. Mainz-Bingen, D)

Angekauft 1878-79 mit Waffen und Frauen- 

schmuck (Lt C/D)

Behrens, Denkmaler 11, 32f. Abb. 40

17 Reudelsterz

(Kr. Mayen-Koblenz, D)

Grab 1: Schildbuckel Schumacher, Bewaffnung 73, 145

18 Wederath

(Kr. Bernkastel-Wittlich, D)

Grab 25, 223, 242, 312, 314, 800; Grab 805:

Stangenschildbuckel

Haffner, Wederath/1; ders., 

Wederath/3

19 Zerf (Kr. Trier-Saarburg, D) Stangenschildbuckel aus dem Graberfeld Schumacher, Bewaffnung 136f.

20 Goeblingen-Nospelt (L) Grab A: Schildbuckel, Schwert, 3 Lanzen, Sporn Metzler u.a., Clemency 114, 

Abb. 87, 20

21 Titelberg/Lamadeleine (L) Grab 12: Schildbuckel; Grab 32: Schildbuckel, Lanze;

Grab 39/58: Stangenschildbuckel, Lanze

Metzler-Zens u.a., Lamadelaine 73, 145, 

163, 207

Sonstige Fundumstande

22 Alesia

(Dep. Cote-d’Or, F)

2 Schildbuckel, 1 Stangenschildbuckel

(Waffendeponierung)

Sievers in: Redde u.a., Fouilles 139ff.

Abb. 30, 2 ; 31

23 Chalon-sur-Saone/Saone

(Dep. Saone-et-Loire, F)

Schildbuckel (Flufifund) Armand-Calliat, Objets 29 Abb. 23.

24 Larina-La Chuire/Hieres-sur-Amby 

(Dep. Isere, F)

Fragment mind, eines Schildbuckels (Deponierung an 

besonderer Felssituation am Steilabhang des Oppidum)

Perrin, Depot 95 ff. Abb. 101

25 Les Pennes-Mirbeau/La Cloche 

(Dep. Bouches-du-Rhone, F)

Fragment eines Schildbuckels (im Oppidum) Chabot/Feugere, Armes 340 Abb. 4, 1

26 Ribemont-sur-Ancre 

(Dep. Somme, F)

Schildbuckel (im Heiligtum) Lejars in: Brunaux (Hrsg.), Ribemont- 

sur-Ancre 247ff. Abb. 62, 12

27 Titelberg (L) Schildbuckel (im Oppidum) Metzler, Oppidum 340ff.

Statuen

28 Saint-Maur 

(Dep. Oise, F)

Bronzeblechfigur mit sechseckigem Schild mit 

abgerundeten Ecken sowie Panzer mit 

Giirtelschnalle und Torques

Woimont, Statuette; ders., Oise 428

29 Vacheres

(Dep. Alpes-de-Haute-Provence, F)

Steinstatue mit Schild, Kettenhemd, Schwert Barruol, Statue

Tab. 5 Einfache runde Schildbuckel und Stangenschildbuckel der Spatlatenezeit westlich des Rheins (Die Numerierung ent- 

spricht der Karte Abb. 30).
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Abb. 30 Verbreitung der runden Schildbuckel der Spatlatenezeit westlich des Rheins. - (Nachweise vgl. Tab. 5).

durch Korrosion stark aufgeblahten Fragmente der Randbeschlage weist Kriimmungen auf. Es mufi sich 

daher um einen annahernd rechteckigen oder sechseckigen Schild gehandelt haben 146. Zwei runde End- 

stiicke der Schildfessel belegen eine einfache Gestaltung der Riickseite (Nagelkopf Dm. 1,2/1,4 cm, Na- 

gelplatte Dm. ca. 2,8/3cm). Anpassungen zur Griffflache der Schildfessel sind nicht vorhanden14'. Zwei 

Schildnagel mit Teilen der Krempe und dem Ansatz zum Buckel belegen einen runden Schildbuckel, 

fiber dessen Spitze oder Proportionen aufgrund der geringen Fragmente keine Aussagen getroffen wer- 

den konnen (Schildnagel H. max. 1,1 cm, Kopf Dm. 2,9/3,0cm, erh. Krempenbreite 3,1 cm, Schildbuckel 

Dm. innen ca. 16 cm, Dm. ges. ca. 23 cm). Ihre Form ist leicht konisch, beide haben eine erkennbare Mit- 

te148. Die ursprungliche Anzahl der Nagel lafit sich nicht abschatzen. Nach der Grobe der Schildnagel

146 Vgl. beispielsweise die Darstellungen auf dem Bogen von 

Orange (Amy u.a., Arc Taf. 45 mit sechseckigen Schilden) 

oder die Bronzeblechstatue aus Saint-Maur (Dep. 

Oise, F): Woimant, Statuette. - M. Jahn, Die Bewaffnung 

der Germanen in der alteren Eisenzeit etwa von 700 

v. Chr. bis 200 n. Chr. Mannus-Bibl. 16 (Leipzig 1916) 

36f.

147 Vgl. Schildfessel aus dem augusteischen Grab 1344 mit

rundem Schildbuckel von Wederath (Cordie-Hacken- 

berg/Haffner, Graberfeld/4 Taf. 358).

148 Vgl. gewolbte Schildnagel im Fundmaterial von Wederath 

(Haffner, Wederath/1 Taf. 6), Schkopau (Schmidt/ 

Nitzschke, Graberfeld 32) oder Grofiromstedt (Eich

horn, Urnenfriedhof 112ff.). Aufgrund des Erhaltungs- 

und Restaurierungsstandes lassen sich zuverlassige Aus

sagen allerdings selten treffen.
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aus dem Grab von Boe lafit sich auch ein bandformiger Schildbuckel mit gekrummter Aufwolbung aus- 

schliefien.

Das Grab von Boe ist eines der wenigen Graber der Spatlatenezeit in Frankreich mit einem runden 

Schildbuckel (vgl. Tab. 5 mit Abb. 30) 149. Bedingt durch den Grabritus, treten in Gallien Schildbuckel in 

der Stufe Lt D2 nur noch selten auf 150; auch Schildrandbeschlage, wie sie aus Boe vorhegen, sind in der 

Stufe Lt D im keltischen Milieu aus Grabern nur noch selten anzutreffen151. Jedoch diirften runde 

Schildbuckel in einer fortgeschrittenen Phase der Stufe Lt D zum gangigen Kriegsgerat in Gallien gehort 

haben152. Nach den verbliebenen Fragmenten war der Schild von Boe ein gangiger, funktionaler Spat- 

latenetypus, wie er etwa auch in den Grabern von Pitres im Departement Eure (Abb. 28) und Mainz- 

weiler im Saarland (Abb. 29) gefunden wurde. Zwei runde Schildbuckel aus den friihaugusteischen 

Prunkgrabern von Berry-Bouy (Dep. Cher, F) und Antran (Dep. Vienne, F) mit gekerbten Randstaben 

und dem Verzicht auf grofie Schildniete haben hingegen ein ganzlich anderes Aussehen153.

c. Helm

Fine linke Wangenklappe des Helms wurde bereits im unrestaurierten Zustand identifiziert154, der 

Helm selbst wurde etwas abseits von ihr umgedreht gefunden und zuerst fur ein Metallgefafi gehalten155. 

Die Wangenklappe aus Eisenblech mit umgebordeltem Rand hat die charakteristische geschwungene 

Form und mmmt auf Mund und Auge Riicksicht (Abb. 31, Taf. 4, 2). Sie ist mit drei Wirbeln entlang des 

Kiefers sowie einem Zierniet in Hohe der Wangenknochen verziert. Durch eine halbmondformige Auf- 

wolbung ist der Mundwinkel besonders betont. Am unteren Ende ist mittels eines verzierten Niets ei

ne Ose fur den Kinnriemen befestigt. Mit einer Breite von 10,3cm und erhaltenen Hohe von 12,8cm be- 

deckt und schiitzt somit jede Wangenklappe einen sehr grohen Bereich des Gesichtsfeldes - Mund und 

Augen werden jedoch ausgespart. Damit lafit sich die Wangenklappe an solche von Helmen des west- 

keltischen Typs (Typ Alesia) und des Typs Port anschliefien 156; deutlich wird dies auch anhand der Auf- 

wolbung am Mundausschnitt sowie der geschwungenen Ftihrung der Kinnlinie 157.

149 Vgl. Kartierung Hinder Schildbuckel in Nordfrankreich 

bei Chabot/Feugere, Armes 345 Abb. 13. - Aufgrund die

ses Quellenstandes kann bei den Schildbuckeln mit ge- 

wolbter Kalotte heute nicht mehr von einem direkten ger- 

manischen Erzeugnis ausgegangen werden, wie es noch 

moglich war, als die bereits 1864 publizierten Schilde von 

Alesia (Dep. Cote-d’Or, F) die einzigen in Frankreich wa- 

ren (Sievers in Redde u.a., Fouilles 139f.). - Der Schild

buckel aus Bingen (Kr. Mainz-Bingen, D) ist aufgrund der 

Anordnung der Schildnagel in Gruppen (N. Zieling, Stu- 

dien zu germanischen Schilden der Spatlatene- und der 

rbmischen Kaiserzeit im freien Germanien. BAR Internat. 

Ser. 505 [Oxford 1989] 33, 389) wohl friihkaiserzeitlich 

und nicht spatlatenezeitlich (Lenz-Bernhard/Bernhard, 

Oberrheingebiet 265 mit Abb. 132, 4-6).

150 Vgl. an bandformigen Schildbuckeln den Typ mit 

»schwalbenschwanzfdrmigen Attaschen« (Haffner, Gra- 

berfeld 71; Thoma, Brandgrab 114f.: Form 7)

151 Alesia (Dep. Cote-d’Or, F): Sievers in: Redde u.a., Fouil

les 140 Abb. 30, 3. - Basel/Miinsterhugel, Schicht 2 (Kt.

Basel, CH): Furger-Gunti, Ausgrabungen Taf. 2, 77. -

Manching (Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm, D): van Endert,

Bronzefunde 104 Nr. 533-536 (Bronze, mit spitz ausge-

zogenen Nietplatten), z.T. aus dem »Leisenhart-Fund« 

(Lt DI). - In keinem Grab mit Schild aus Wederath (Kr.

Bernkastel-Wittlich, D) finden sich Schildrandbeschlage 

(vgl. Haffner, Wederath/1-3; Cordie-Hackenberg/Haff- 

ner, Graberfeld/4-5).

152 Vgl. zur Entwicklung im Balkanraum und im Bereich der 

Przeworsk-Kultur: R. Bockius, Zu einigen Schildbe- 

schlagen der jiingeren vorromischen Eisenzeit aus Fund- 

komplexen der Przeworsk-Kultur. In: Kontakte langs 

der Bernsteinstrafie (zwischen Caput Adriae und den 

Ostseegebieten) in der Zeit um Christi Geburt. Materia- 

lien des Symposiums Krakow 1995 (Krakow 1996) 143- 

155, bes.  Hinweisen auf altere Exemplare von der 

iberischen Halbinsel.
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153 Berry-Bouy (Dep. Cher, F): Ferdiere/Villard, Tombe 

135 ff. Abb. 2-49. - Antran (Dep. Vienne, F): Pautreau, 

Sepulture Taf. 46, 2; hier ist allerdings noch zusatzlich ein 

funktionales Stuck vorhanden: Pautreau (Hrsg.), Antran 

56 mit Abb. 81. - Vgl. auch den als mutmafilicher Schild

buckel benannten Gegenstand aus Colchester/Stanway 

»Warrier Burrial« (Essex, GB): Crummy, Graves 494 Nr. 

25 (im Foto vgl.: Colchester Archaeologist 6, 1992/93, 3).

154 J.-P Mohen, Les civilisations de 1’Age du Fer en Aquitai

ne. In: La prehistoire frangaise II (Paris 1976) 761-769 

bes. 767; Marcadal, Age du Fer 154 Abb. 48, 10; Marca- 

dal, Tombe 80mit Abb.

155 Marcadal, Age du Fer 156: »Vase en fer plaque d’une 

feuille de bronze. Objet non encore restaure. ». - Marca

dal, Tombe 76 »vase metallique«, a.a.O. 80 in einem Bei- 

trag von A. Dautant wird bereits der Helm erwahnt.

156 Zur Typologie jiingerlatenezeitlicher Helme vgl. Schaaff, 

Helme; ders., Studien.

157 Vgl. z.B. Wangenklappen von westkeltischen Helmen:
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Tab. 6 Ubersicht fiber einige keltische Helme und ihre Grofie.

Fundort Hohe Typ Datierung Literatur

Alesia

(Dep. Cote-d’Or, F)

15,6 cm Alesia/westkeltischer Typ Lt D2 Sievers in: Redde u.a., Fouilles 137 Abb. 

28, 1

Nebringen 

(Kr. Boblingen, D)

ca. 17,0 cm Eisenhelm mit angesetztem 

Nackenschutz

Lt B Schaaff, Eisenhelme 153

Foret de Rouvray 

(Dep. Seine-Maritime, F)

24,3 cm Foret de Louviers Lt C2/D1 Schaaff, Helme 309 Abb. 29-30

Diirrnberg Grab 44/2 

(VB Hallein, A)

25,5 cm Berru Lt A Schaaff, Grabfunde 87

Giubiasco Grab 263

(Kt. Tessin, CH)

26,5 cm Eisenhelm mit angesetztem 

Nackenschutz

LtB Schaaff, Eisenhelme 153f.

Boe

(Dep. Lot-et-Garonne, F)

26,5 cm 

(ohne Knauf)

Sonderstiick Lt D2b 1/46

Berru

(Dep. Marne, F)

29,5 cm Berru Lt Bia Schaaff, Grabfunde 81

Somme-Tourbe

(Dep. Marne, F)

37,0 cm Berru Lt A Schaaff, Grabfunde 85

Ohne Parallelen ist die Form des eisernen Helmes mit ausgezogener Kalotte (Abb. 31-32, Taf. 4, 1). Sei

ne abgesetzte Spitze ist unvollstandig erhalten (erh. H. 26,5 cm). Ein diinner, vierkantiger Bronzereif 

(0,9 cm breit) deutet einen Stirnbiigel an, wie er am Helm vom westkeltischen Typ aus Grab 32 von 

Giubiasco zu linden ist, und dann auch spater bei den romischen Bronzehelmen vom Typ Hagenau als 

massiver Stirnbiigel158. Uber der Stirn ist das Blech des Helmes von Boe nach auhen gezogen und in die- 

sem Grat ist ein nach auhen vorstehendes Bronzeblech mit drei Nieten befestigt: ein Niet sitzt mittig im 

Bereich der Stirn, von den randlichen zwei ist nur noch einer erhalten. Der Sinn dieser fragilen Kon- 

struktion (»Stirnschirm«) ist nicht klar ersichtlich. Zumindest konnte aber ein zusatzlicher Schutz vor 

frontalen Schlagen mit einer Zierwirkung durch die Bronze verbunden sein159.

Der Ubergang zum Nackenschutz ist unvollstandig erhalten, doch scheint er sich ohne senkrecht abfal- 

lende Partie anzuschliefien. Oberhalb des bogenformigen Nackenschutzes sitzt eine fur den westkelti

schen Helm charakteristische Welle aus Eisenblech. Sie zieht sich besonders weit nach vorn, bis unter 

den hervorgewdlbten Stirnschirm. Der Nackenschutz ist aus demselben Strick Blech wie die Kalotte ge- 

fertigt und nicht gesondert angesetzt. Dies spricht weiter fur eine formale Verwandtschaft mit dem als 

westkeltisch bezeichneten Helmtyp. Ohrenausschnitte sind nicht klar erkennbar. Im Bereich der Schla- 

fen ist ein 7,5 cm breites Scharnier erhalten: Hier sitzen auhen zwei verzierte Niete auf emem kleinem 

Stiel zwischen dem bronzenen Stirnreif und dem vorgewdlbten Blechbiigel, ein weiterer hat seinen Platz 

dartiber. Innen halten diese Niete die eine Halfte des geschwungen-dreieckigen Scharmerbeschlags. Sol- 

che hervortretende, emailverzierte Niete auf einem Stiel findet man auf dem bereits erwahnten westkel

tischen Helm von Giubiasco160. Der Umfang betragt im Bereich der Stirn 71cm, eine Innenfiitterung

Alesia (Dep. Cote-d’Or, F): Sievers, Armes 288 Abb. 219. 

- Giubiasco Grab 32 (Kr. Tessin, CH): Schaaff, Helme 

303 Abb. 18. - Vaudreuil (Dep. Eure, F): A. Duval, Le 

casque gaulois de Notre-Dame-du-Vaudreuil. Nouvelles 

de 1’Eure 56, 1975, 62-69. — Wangenklappen an Helmen 

vom Typ Port: Mesnil-sous-Jumieges (Dep. Seine-Mari- 

time, F): Schaaff, Studien 698 Abb. 11.

158 Schaaff, Helme 303 Abb. 16-18. - Zu Stirnbiigeln bei rd- 

mischen Bronzehelmen vom Typ Hagenau vgl. G. Wau- 

rick, Romische Helme. In: Antike Helme. Sammlung 

Lipperheide und andere Bestande des Antikenmusums 

Berlin. RGZM Monogr. 14 (Mainz 1988) 327-364 bes. 

327.

159 Vgl. ahnliche Konstruktion beim Helm von Siemiechow 

Grab 25 (Woiw. Sieradz, PL): M. Jazdzewska, Ein romi- 

scher Legionarshelm aus Polen. Germania 64, 1986, 61- 

73 bes. 69 Abb. 9.

160 Schaaff, Helme 303 Abb. 18.
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Abb. 31 Boe, Wagengrab. Helm mit Wangenklappe und Fragmente. - M = 1:2.
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wird den angenommenen Kopfumfang des ehemaligen Tragers um einiges verringern. Jetzt im restau- 

rierten und mit Kunstharz erganzten Zustand macht der Helm einen sehr langen und schmalen Ein- 

druck.

Charakteristisch fur alle Teile des Helmes sind gewdlbte und verzierte Eisenniete (Dm 1,3 cm, 0,5-0,6cm 

hock gewdlbt) mit einem Emailkreis und davon ausgehend vier tannenbaumartig angeordnete Rdlen fur
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Abb. 33 Agen. Westkeltischer Helm mit aufgenieteter Tillie (1878); Detail Zierniet. - (Nach Maitre, Casque 220f. Abb. 2. 4).

eine Emailftillung161. Aufgrund dieses Musters war es moglich, ein weiteres Eisenblechfragment mit 

umgebordeltem Rand, geknickter Kante und einem gleichartig verzierten Niet, der eine Ose mit Ring 

fixiert, der zweiten Wangenklappe zuzuweisen (Grofie max. 3,6 cm; Taf. 4, 4). Ahnlich verhalt es sich mit 

einem weiteren, geringfugig konisch gewdlbten Fragment mit umgebordeltem Rand und Zierniet, das 

dem Nackenschutz zugerechnet werden mufi (Grofie max. 6,6 cm; Taf. 4,3).

Insgesamt ist der Helm bislang ein Sonderstiick, das neben traditionellen Elementen des westkeltischen 

Helmtyps auch fortschrittliche Komponenten aufweist162. Aus dem Oppidum von Agen ist bereits ei- 

ner der standardisiert wirkenden, westkeltischen Eisenhelme bekannt, der allerdings eine nachtraglich 

oben angenietete, kleine Tulle besitzt (Abb. 33) 163. Die Beigabe eines Helmes verbindet das Grab von 

Boe mit einer Zahl weiterer Kriegergraber mit derartigem Kopfschutz, die sich im Bereich der Sei- 

nemundung und in Slowenien konzentrieren164. Die Helme aus den Grabern lassen sich jedoch im we- 

sentlichen vier relativ eng definierbaren Typen zuweisen 165. Hingegen ist das Stuck von Boe ein Einzel- 

stiick mit besonderer Formgebung, das aus diesem Bild herausragt. Die hohe Form unterstreicht die kor- 

perhche Grofie des Tragers (vgl. Tab. 6), ahnlich wie die frtihlatenezeitlichen Helme vom Typ Berru, 

wenngleich bei diesen die Grofie noch starker betont wurde 166. In der Ausstattung mit selten beigege- 

benen (Schutz-)Waffen und speziell dem auffallend hohen Helm finden sich Hinweise auf eine mogli- 

cherweise besondere Rolle des Bestatteten als militarischer Ftihrer.

161 Vgl. Dekor auf den Kopfplatten fruher Aucissafibeln 

u.a. aus Dangstetten: Fingerlin, Dangstetten/I (Fund- 

komplexe 10, 85, 115, 268, 373, 387, 455-57, 463, 484). - 

Rodgen: Schonberger in: H. Schonberger / H.-G. Si

mon, Rbmerlager Rodgen. Limesforsch. 15 (Berlin 1976) 

124 Taf. 6, 48. 49. - Mainz: G. Behrens, Neue Funde aus 

dem Kastell Mainz. Mainzer Zeitschr. 7, 1912, 86-109 

bes. 86 Abb. 2, 1. - Kalkriese: Franzius, Funde 137 Abb. 

29. - Das Muster mit einem zentralen Punkt ware dem 

Typ 2 von V. Challet grob zuzuordnen (Challet, Celtes 

122).

162 Rotes Email tritt beispielsweise auch bei einigen romi-

schen Helmen vom Typ Weisenau auf (vgl. z.B. Idria bei 

Baca, Grab 17: Gustin, Posocje 16).

163 Maitre, Casque.

164 Vgl. Schaaff, Helme 304 Anm. 26, 307 Anm. 32, 33 mit Li

sten zu Helmen vom ostkeltischen und westkeltischen 

Typ und Typ Port.

165 Ostkeltischer Typ (dreiteilige Kalotte)/Typ Novo mesto. 

- Westkeltischer Typ (einteilige Kalotte)/Typ Alesia; Typ 

Port (Helm mit angesetztem Nackenschutz). - Aus 2 

Neufunden: Typ Foret de Louviers (einteilig mit ge- 

schwungener Spitze).

166 Schaaff, Grabfunde bes. 98.
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I

Abb. 34 Schema der Kettenpanzerung.

(Nach Foster, Lexden 84 Abb. 30.). Abb. 35 Boe, Wagengrab. Fragment des Kettenpanzers. - M = 1:1.

Abb. 36 Boe, Wagengrab. Giirtelschnalle. - M = 1:1.

d. Kettenpanzer

Zur Schutzbewaffnung gehdren ebenfalls verschiedene kleine Stiicke eines Kettenpanzers (Beispiel: 

Abb. 35, Taf. 3, 4). Die genaue Form der Deponierung im Grab - zerstiickelt167, gerollt, gefaltet oder als 

Haufen in einem Sack168 - lafit sich nicht mehr mit Sicherheit rekonstruieren. Den Restauratoren lag je- 

doch kein massiver Klumpen, sondern 16 Fragmente von 9,3 x 3,8cm maximaler Grofie vor, die z.T. im 

korrodierten Zustand zerbrochen sind. Manche Stiicke zeigen Kettengeflecht in mehreren Lagen wie bei 

einer Faltung. Erkennbar sind ausschlieElich eiserne Rmge mit einem AuEendurchmesser169 von 5,0 bis 

5,5 mm und einer Materialstarke von ca. 0,8 mm. Damit gehort dieser Kettenpanzer zu den aufwendig- 

sten seiner Zeit, da ansonsten meist Ringgrbfien von 7 bis 7,5 mm verwendet wurden 170. Aus dem Fund

material ist nicht ersichtlich, ob es sich um einen Kettenpanzer (mit Schulterklappen und Panzer- 

schliefie) oder um ein Kettenhemd (mit Armeln) handelt171; ersterer ist jedoch aufgrund der chronolo- 

gischen Entwicklung anzunehmen. Das Herstellungsschema ist das tibliche seiner Zeit (Abb. 34) I72: Ei

serne Ringe, die spater vernietet werden, umschliehen jeweils vier vorgefertigte Ringe. Damit ist jeder 

zweite Ring im fertigen Kettenpanzer genietet, jeder Ring ist mit vier anderen verbunden.

167 Lexden: Foster, Lexden 83. - Putensen: Wegewitz, 

Brandgraberfeld 252.

168 St Albans: Niblett, Burial 488; Niblett, Chieftain’s burial 

926 Abb. 9 (Datierung ca. 50 n. Chr.).

169 Prazise Mafiangaben sind nicht moglich, da die Ober- 

flache aufgrund der Korrosion nicht uberall gut heraus- 

prapariert werden konnte.

170 Waurick, Schutzwaffen 319; ders., Kettenriistung 112

(zu Kettenhemden der romischen Kaiserzeit); Foster,

Lexden 83; grbfiere Ringe (8,5 bis 9,2mm) wurden bei 

den alteren Exemplaren aus Kirkburn und Ciume^ti 

(Stead, Cemeteries 56) verwendet; zu naturwissenschaft-

lichen Untersuchungen an einem Kettenhemd der romi- 

schen Kaiserzeit von Zemplin vgl. Longauerova/Lon- 

gauer, Analysis.

171 Unterscheidung bei Waurick, Kettenriistung 119ff.

172 Sanden, Fragments 2ff. - H. Drescher in: K. Raddatz, 

Sorup I. Ein Graberfeld der Eisenzeit in Angeln. Offa- 

Bticher 46 (Neumunster 1981) 186ff. zum Verschweifien 

der geschlossenen, vorgefertigten Ringe in der Kaiserzeit; 

in Zemplin konnten keine Aussagen zur Herstellung der 

geschlossenen Ringe getroffen werden (Longauerova/ 

Longauer, Analysis); aus einem Stuck gestanzte Rmge 

wurden bisher noch nicht beobachtet.
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In dieser aufwendigen Technik ist die Mehrzahl spatlatenezeitlicher und romischer Kettenpanzer gefer- 

tigt. Die Besonderheit des Stiickes von Boe liegt in der geringen Grofie der Ringe und damit im hervor- 

ragenden Schutz173. Die Kettenpanzerung wird gemeinhin auf einen keltischen Ursprung zuriickge- 

fiihrt174, in Fundkontexten der Latenekultur taucht sie uberlieferungsbedingt jedoch sehr selten auf175. 

Die Uberlieferungsmoglichkeiten dieser sehr korrosionsanfalligen Eisenarbeiten konnen fur den medi- 

terranen Raum als noch geringer eingeschatzt werden, so dab man aus sudlichen Gegenden allein schon 

deshalb kaum ein Korrektiv erwarten kann.

Seit den casarischen Kriegen, bei denen wohl alle romischen Soldaten mit Kettenriistungen gepanzert 

waren, ist der Besitz eines Kettenpanzers weniger ungewohnlich176, aber die Feinheit des Exemplars von 

Boe ist als Besonderheit zu bemerken. Auch stellen Kettenpanzer keine tiblichen Grabbeigaben dar und 

heben den Bestatteten besonders hervor177.

e. Giirtelschnalle

In Verbindung mit der Bewaffnung muE man vermutlich eine eiserne Giirtelschnalle (Abb. 36, Taf. 3, 3) 

mit D-formigem Biigel betrachten (L. 3,2 cm, Br. 2,8 cm), die fur einen Lederriemen von maximal 2,1 cm 

Breite geeignet war. Zwischen dem flachen Biigel und dem verdickten Ansatz des Scharniers ist der Steg 

leicht getreppt. Nahe dem Scharnier ist der Dorn etwas verbreitert, im AnschluB ist der Querschnitt oval. 

Aus der Latenekultur kennen wir keine Giirtel, die mit Schnallen die Gewander zusammenhalten. Frau

en und Manner verwenden hierzu Giirtelhaken und -ketten verschiedenster Form. In Mannergrabern 

werden sie meist mit der Schwertaufhangung verkniipft178. In Zusammenhang mit romischen Militar in 

republikanischer Zeit179 und im augusteischen Horizont dann eindeutig mit romischen Kettenpanzern 

treten einfache Rahmenschnallen mit D-formigem Biigel auf. Die meisten der iiberlieferten Exemplare 

sind aus Bronze und in Militarlagern ab dem Horizont Dangstetten anzutreffen. Jedoch gelangen sie in 

der Regel nicht in die romischen Brandgraber. Als Ausnahmen sind die reichen, augusteischen Waffen- 

graber von Idria bei Baca (Grab 17) und Reka (Grab 3) in Slowenien zu benennen 18°. Auch in einem rei

chen Waffengrab mit Delphinattascheneimer in Schkopau (Kr. Merseburg, D) finden sich die Reste ei- 

ner Schnalle 18L Die Kriegerstele von Vacheres (Dep. Alpes-de-Haute-Provence, F) zeigt am deutlich- 

sten einen Schwertgurt mit Schnalle liber dem Kettenpanzer (Abb. 37) 182. Als zusatzlicher Halt fur das

173 Vgl. eine noch hohere Feinheit beim numidischen Grab 

von Es Soumaa mit 3-4mm Durchmesser (Waurick, 

Schutzwaffen 319); die Art der Verbindung konnte hier 

nicht geklart werden (a.a.O. 322); zur Schutzwirkung vgl. 

Versuche bei Junkelmann, Legionen 167.

174 Varro, ling. 5, 116. - Vgl. zur Diskussion Waurick, 

Schutzwaffen 331. - In diesem Zusammenhang wird auch 

der Kettenpanzer vom Waffenfries des Heiligtums der 

Athena Polia aus Pergamon abgebildet, das auch kelti- 

sche Waffen zeigt (a.a.O. 327 Abb. 197).

175 Vgl. Zusammenstellungen bei Sanden, Fragments 4; Wau

rick, Schutzwaffen 332ff. (hier auch Boe in der Liste ge- 

fiihrt); ders., Kettenriistung 111, 115f. sowie fiir Grofi- 

britannien Stead, Cemeteries 54 ff., fiir Osteuropa vgl. 

Frey, Uberlegungen 77f. Anm. 131. - Hjortspring-Fund 

mit Resten von ca. 20 Kettenhemden (G. Rosenberg, 

Hjortspringfundet. Nordiske Fortidsminder 3, 1 [Ko- 

benhavn 1937] 47f.: 20-24 Stuck; F. Kaul, Da vabnene tav. 

Hjortspringfundet og dets baggrund [Kobenhavn 1988] 

28, 83 f.: geschatzt 10-20 Stiicke).

176 Vgl. die romischen Soldaten auf dem Censusrelief von der 

Domitius-Ara (Waurick, Schutzwaffen 328).

177 Vgl. die Verbreitungskarte und Liste bei Waurick,

Schutzwaffen 322 ff. - Die zu erganzende Grube mit Ket-

tenhemdresten vom Brandgraberfeld Putensen (Wege-

witz, Brandgraberfeld 118, 252 f. Taf. 70, Grabungsstelle 

395) ist selbst kein Grab und kann auch nicht direkt ei

nem reichen benachbarten Grab zugeordnet werden. 

Vermutlich beinhaltet der Befund Material von mehreren 

ungefahr zeitgleichen Brandbestattungen (Wegewitz, 

Brandgraberfeld 252). - Weitere Kettenhemdfragmente 

im Hort von Stanwick (Yorkshire, GB) sind Teil der Aus- 

riistungen mehrerer Streitwagenkrieger (MacGregor, 

Metalwork Hoard 53 Abb. 14, 118-120).

178 Rapin, Systeme. - Lejars, Armement 93 ff.

179 Ulbert, Caceres 69 Taf. 10, 59-61. 64. - Vgl. auch Poux, 

Puits 68 f.

180 Gustin, Posocje Taf. 17, 6; 31, 10.

181 Schmidt/Nitzschke, Graberfeld 57 Taf. 11m (Grab 44): 

Beschlagplatte einer bronzenen Giirtelschnalle, 2,3 x 

2,3cm; vgl. Eichhorn, Urnenfriedhof 214f. mit grower 

Schnalle aus Grab 1911, 87 sowie kleiner Schnalle.

182 Waurick, Kettenriistung 113. - Barruol, Statue. - Die 

Kombination von Giirtelschnalle, einer Art von Panzer 

und rundem Schildbuckel tritt auch bei der Bronzestatue 

von Saint-Maur aus dem latenezeitlichen und gallordmi- 

schen Heiligtum (Dep. Oise, F) auf: Woimant, Statuette; 

zu Fundumstanden vgl. Woimant, L’Oise 428; deutliche 

Abbildung bei J.-L. Brunaux, Les Gaulois. Sanctuaires et 

rites (Paris 1986) 27f., 78mit Abb.
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Abb. 37 Vacheres (Dep. Alpes-de-Haute-Provence, F), Kriegerstele. - (Nach Barruol, Statue).
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Kettengeflecht am Korper ist besonders beim Reiten ein Gfirtel unerlafilich, um bei Korperbewegun- 

gen ein unkontrolliertes Umherschwingen des Panzers zu unterbinden 183. An der Riemenhalterung 

des Schwertes aus dm Grab von Malintrat (Dep. Puy-de-D6me, F) haftet eine ahnliche Schnalle wie 

im zeitgleichen Grab von Boe an und belegt dadurch die Verwendung am Schwertgurt unabhangig 

vom Kettenpanzer 184.

Schnallen werden aber nicht nur am Leibgurt verwendet, sondern auch in kleineren Versionen als Ver- 

schlufi des Kettenpanzers, wie beispielsweise im mittelaugusteischen Grab von Lexden (Essex, GB)185. 

Dieser Befund verbindet jene kleinen Schnallen mit dieser Form der Panzerung - sie mtissen daher nicht 

zwingend mit Schienenpanzern in Verbindung gebracht werden186. Andere Panzer werden mit Haken- 

systemen im Schulterbereich verschlossen, so in Stanwick und Kirkburn (Yorkshire, GB) und Ciume§ti 

(Jud. Satu Mare, RO)187 *.

Da weitere personliche Tracht- oder Schmuckgegenstande des Toten von Boe fehlen, sollte die Giirtel- 

schnalle als zur militarischen Tracht oder Ausriistung gehdrig betrachtet werden.

f. Pfeilspitze

Aus dem Quadrant NZ7 der Nachgrabung stammt eine zweifltigelige Pfeilspitze (Abb. 38, Taf. 3, 2). Sie 

besitzt ein grobes, ausgekehltes Blatt und zwei exakt und scharf gearbeitete Schneiden (L. 6,3 cm). Die 

geschlitzte Tulle (Dm. innen 0,7cm) ist beidseitig mit einem Ornament aus mehreren V-formigen Stri

cken verziert.

Die sorgfaltige Arbeit weicht deuthch von haufig bekannten, roh gearbeiteten, einfliigeligen Pfeilspitzen 

der Latenezeit ab, die aus Siedlungen und von Kampfplatzen vorliegen, jedoch ist die Form der zwei- 

fltigeligen Pfeilspitze mit einem auffallend groben Blatt durchaus gelaufig, und auch die Verzierung ist 

bekannt1S8. Nachdem in eimgen reichen Grabern der Spathallstatt- und Friihlatenezeit Pfeile als Teil ei- 

ner Jagdausriistung beigegeben wurden189, sind Pfeilspitzen in Grabern der jtingeren Latenezeit nahezu 

unbekannt190. Aus der alteren Tradition heraus und aufgrund der besonderen Gestaltung der Pfeilspit

ze von Boe mochte man jedoch diese als Jagdwaffe bezeichnen.

Das soweit rekonstruierbare Bild der Bewaffnung zeigt einen hochst effektiv geriisteten Krieger mit so- 

lidem Schild und weiterer, guter personlicher Schutzbewaffnung (Helm und Kettenpanzer); fiber seine 

Angriffswaffen und Fortbewegung sind wir hingegen kaum informiert. Die Pfeilspitze als Rest einer 

Jagdbewaffnung iiberrascht und zeigt einen ansonsten selten dargestellten Aspekt. Die Waffenausstat- 

tung im Grab ist Teil des Grabkultes, sie betont mit den Kriegswaffen zum letzten Mai militarisches Po

tential, weniger reale Taten und Tatsachen. In der Spatlatenezeit handelt es sich bei der Waffenbeigabe 

weniger um eine »Vollbewaffnung« aus Angriffs- und Schutzwaffen, sondern meist um das Zeichen fur 

kriegerischen Status, der im nordlichen Gallien als der Region mit den meisten Grabern hauptsachlich

183 Junkelman, Legionen 166.

184 Freundl. Hinweis V. Guichard; Vorbericht: Bilan Scienti- 

fique de la Region Auvergne 1995 (1997) 96f.

185 Foster, Lexden 91 f.: hier sind zwei Bronzeschnallen un- 

terschiedlicher Grofie und mit einfachem Beschlag auf 

dem Kettenpanzer festkorrodiert. - Vgl. auch die kleine, 

rechteckige Rahmenschnalle mit festem Beschlag am ro- 

mischen Kettenhemd von Fluitenberg - Sanden, Frag

ments 4 Abb. 5.

186 Vgl. z.B.: Franzius, Funde 119f. -Bockius, Graber 151 Abb. 

3; 168: zierliche Bronzeschnalle mit D-formigem Biigel 

aus Mannergrab 7 (Lt D2) von Thur (Kr. Mayen-Koblenz, 

D) - hier als Teil eines Schienenpanzers angesprochen.

187 MacGregor, Metalwork Hoard 53 Abb. 14, 120. - Stead,

Cemeteries 55. - M. Rusu, Das keltische Fiirstengrab von

Ciumeyi in Rumanien. Ber. RGK 50, 1969, 267-300 bes. 

276 ff.

188 A. Duval, Les pointes de fleche d’Alesia au Musee des 

Antiquites Nationales. Antiquites Nationales 2, 1970, 

35-51 mit Beispielen aus Alesia und Gergovia. - Zu ver- 

zierten Pfeilspitzen vgl. Bouy/Le Chemin de Vadenay 

(Dep. Marne, F): Chossenot, Etude 115 Abb. 68; 

Cornaux-Les-Sauges (Kt. Jura, CH): Schwab, Vergan- 

genheit 68 Abb. 70 (freundl. Hinweis L. Pernet).

189 D. Kraufie-Steinberger, Pfeilspitzen aus einem reichen 

Latene-A-Grab von Hochscheid, Kr. Bernkastel-Witt

lich. Arch. Korrbl. 20, 1990, 87-100, zur Funktion vgl. 

bes. 93-95.

190 Vgl. Bouy/Le Chemin de Vadenay (Dep. Marne, F): 

Chossenot, Etude 115 Abb. 68.
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Abb. 38 Boe, Wagengrab. Pfeilspitze. - M = 1:2.

durch das Schwert191, das in Boe allerdings nicht nachgewiesen werden kann, dargestellt wird. Diese mi- 

litarische Komponente verbindet das Grab von Boe mit anderen franzdsischen Prunkgrabern im Kern- 

bereich der Latene-Zivilisation; hier unterscheidet es sich aber auch deutlich von den englischen Gra- 

bern der Welwyn-Gruppe, die im wesentlichen keine Waffenbeigaben aufweisen 192.

3. Herdgerate

a. Dreibein

Bereits im Vorbericht tiber das Grab von Boe aus dem Jahre 1960 ist das Dreibein abgebildet193. Drei 

vierkantige Eisenstabe mit quadratischem bis rhombischem Querschmtt (Starke 2,3-2,6cm) bilden die 

Beine (Abb. 39, Taf. 5, 1). Die Lange der Stabe betragt noch 80cm, 50cm und 51cm. Am oberen Ende 

sind sie umgebogen und zu Osen mit einem Innendurchmesser von ca. 2,4 cm ausgeschmiedet. In die

sen Osen steckt ein runder Eisenstift (Dm. ca. 1,8-2,0cm), der unten ebenfalls mit einer Ose versehen 

und oben mit einem weiteren Eisenstift wiederum in einer Ose gesichert ist. An der unteren, ehemals 

geschlossenen Ose hing das Kesselgehange. Die alte Oberflache fehlt weitgehend. Aufgrund desselben 

Querschnitts sind weitere, z.T. modern geknickte Eisenstabe mit Langen von 48 cm, 134 cm und 148 cm 

zugehdrig (Taf. 5, l)194. Diese Eisenstabe haben keine Anpassungen. Da im Bereich der drei oberen 

Osen keine Verbiegungen vorhanden sind, lag das Dreibein zusammengeklappt am Boden der Grab-

191 Frey, Uberlegungen 69 spricht deutlich von der Schwert- 

beigabe als Beigabensitte. - Roymans, Societies 251 ff.

192 Stead, La Tene III Burial 45; Stary, Graber 102; vgl.

Schildbuckel im Grab von Snailwell (Cambridgeshire,

GB): T. C. Lethbridge, Burial of an Iron Age Warrior at 

Snailwell. Proc. Cambridgeshire Ant. Soc. 47,1953, 25-37 

bes. 32 Taf. 5 c. - Stanfordbury A (Northamptonshire, 

GB): Stead, La Tene III Burial 55. - Neufund eines reich 

ausgestatteten Kriegergrabes von Colchester (Essex, 

GB): Crummy, Graves. - In Lexden (Essex, GB) ist nur 

ein Kettenpanzer als einziger Teil einer Schutzbewaff- 

nung erhalten (Foster, Lexden 82 ff.). - Zu den seltenen 

Waffenbestattungen auf den britischen Inseln vgl. J. Col

lis, Burials with Weapons in Iron Age Britain. Germania 

51, 1973, 121-133.

193 Coupry, Gallia 383 Abb. 28 Mitte. - Eine sprachliche 

Trennung der Dreibeine von den Dreifiifien [»dreibeini- 

ges Kesselgerat« - RE V (1905) 1669ff. s.v. Dreifuss 

(Reisch)] soil im folgenden konsequent verwendet wer

den. Leider verwendet Feugere, Element 168ff. die Be- 

zeichnung tripode (Dreibein) fur eine Variante von 

Feuerbocken nach dem Beispiel von Chateau-Porcien 

(Dep. Ardennes, F).

194 Coupry, Gallia 383 Abb. 28 (Foto der beiden langeren 

Stabe zusammen mit Teilen der Radreifen).
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Abb. 39 Boe, Wagengrab. Dreibein. 

M = 1:4.

kammer. Die Beschadigungen an den abgebrochenen Bei- 

nen sind nach Ausweis der Korrosion ein Werk des Baggers 

im Winter 1959/60.

Addiert man die Lange des grobten einzelnen Stabes 

(148 cm) zu den Langen der oberen Stake mit Osen (80-50- 

51cm), so kommt man auf Gesamtlangen von mindestens 

198, 199 bzw. 228 cm. Die erschliebbare Lange der Eisen- 

beine ist mit ca. 2 m aufierordentlich grok, vergleicht man 

sie mit den bei anderen Dreibeinen tiberlieferten Daten. H. 

Koethe und W. Kimmig weisen beim Exemplar von Win

cheringen (Kr. Trier-Saarburg, D) darauf hin, dab zur An- 

bringung eines Kettengehanges die erhaltene Lange bei 

weitem nicht ausreicht (vgl. Abb. 40) 195 196. Nimmt man einen 

Winkel fur die Beine des Dreifubes aus dem Grab von Boe 

von ca. 60° an, so lassen die Eisenteile eine Mindesthohe 

von ca. 175 cm erwarten 1%, die durchaus als funktionstiich- 

tig bezeichnet werden kann.

Dreibeine kennt man in geringer Zahl aus umfangreich aus- 

gestatteten Grabern ab der Mittellatenezeit197So beinhal- 

tet das reichste Frauengrab der Mittellatenezeit, der Grab

fund von Duhren (Rhein-Neckar-Kreis, D), ein Dreibein 

mit Kesselgehange I98; ebenso eine kompakte Grabdeponie- 

rung vom Ubergang zur Spatlatenezeit aus La Mailleraye- 

sur-Seine (1/54) mit einem Feuerbockpaar, mehreren Waf- 

fengarnituren, Geraten, zwei importierten Glasgefaben, 

Wagenteilen und anderen Gegenstanden199. Drei weitere 

reiche Graber mit Gtitern italischer Provenienz mit der 

Beigabe eines Dreibeines mit Kesselgehange aus Winche

ringen (Kr. Trier-Saarburg, D) 200, Stanfordbury Grab B

195 Koethe/Kimmig, Treverergrab 59.

196 Exakt: 173,21cm; cos 30° = Hbhe : 200cm.

197 Aus Horten und Siedlungen sind keine Dreibeine bekannt; in Man

ching (Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm, D) konnten Pfostenstellungen in 

Form von gleichschenkligen Dreiecken fiber Herdstellen beobachtet 

werden, die als Standspuren von Kochgestellen interpretiert werden 

(R. Gebhard, Ein Wirtshaus in Manching? Sondagegrabung 1994 im 

Oppidum. Landkreis Paffenhofen a.d. Ilm, Oberbayern. Arch. Jahr 

Bayern 1994, 88-90 bes. 89f. Abb. 51).

198 Schumacher, Grabfund 79 berichtet von Zweifeln an der Zugehdrig- 

keit des Dreibeines, akzeptiert jedoch letztendlich die Geschlossenheit 

des Grabfundes. Zu jener Zeit (1911) war bisher als einzige Parallele 

der Fund aus Stanfordbury (Northamptonshire, GB) bekannt (Smith, 

Antiquities 9f. [1912] mit alterer, abgelegener Erstpublikation). Das 

Dreibein von Duhren ist heute verschollen: Bittel/Kimmig/ Schiek 

(Hrsg.), Kelten 471 f.

199 Lequoy, Depot.

200 Koethe/Kimmig, Treverergrab 58ff. - Rekonstruktionszeichnung vgl. 

Trier Augustusstadt 304 Abb. 148. - Zur chronologischen Bewertung 

des Grabes vgl. Bohme-Schonberger, Kragenfibel bes. Iliff.
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Abb. 40 Wincheringen (Kr. Trier-Saarburg, D). Grabplan, Dreibein mit Kesselgehange - Rekonstruktion; erhaltene Fragmente: 

M - 1:4. - (Nach Trier Augustusstadt 304; Koethe/Kimmig, Treverergrab 45 Abb. 1; 58 Abb. 10).

(Northamptonshire, GB)201 und Neuvy-Pailloux (Dep. Indre, F) 202 datieren von augusteischer bis in 

claudische Zeit. Das Dreibein verbindet das Grab von Boe deutlich mit diesen reichen Grabern mit ei- 

ner Beigabe von reprasentativem Brat- und Herdgeschirr.

b. Kesselgehange

Diese Dreibeine sind nur im Zusammenhang mit einem mittels Gehanges befestigten Kessel nutzbar. 

Zumindest die Kesselgehange sind in alien Fallen vorhanden. Ublicherweise bestehen sie aus runden

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

202 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).
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Abb. 41 Boe, Wagengrab. - 1-4 Stabe vom Kesselgehange. - 4 Kettenfragmente. - M = 1:2.

Ringen und verbundenen, tordierten Staben und Haken203. Im Grab von Boe sind solche allerdings 

nicht gefunden worden. Verschiedene Eisenelemente konnten aber durchaus die Aufgaben eines Kessel- 

gehanges erfiillen. Zu diesen Teilen gehdren kleine Fragmente einer einfachen Fuchsschwanzkette mit 

Gliedern aus 0,5 cm starkem Eisen (Abb. 41, 4, Taf. 5, 3). Fuchsschwanzketten sind eine mediterrane 

Kettentechnologie; hingegen beruhen die vielfaltigen Kettenmuster der Latenekultur im wesentlichen 

auf anderen Verbindungen 204. In GroBbritannien wurden Fuchsschwanzketten ebenfalls an spatlatene- 

zeitlichen und jiingeren Kesselgehangen verwendet (Abb. 42)205. Ihre technische Tauglichkeit fur diesen 

Zweck kann daher nicht bezweifelt werden.

Ebenfalls ist ein stark korrodierter Eisenstab von 39cm Lange (Abb. 41, 1, Taf. 5, 2a), dessen ehemaliger 

Querschnitt (Dicke noch 1,4 cm) aufgrund der abgeplatzten Oberflache nicht mehr bestimmt werden 

kann, dem Kesselgehange zuzuordnen. An einem Ende sitzt eine kleine runde Ose (Dm. auben 3,0cm) 

mit Resten eines jener Kettenglieder in Fuchsschwanztechnik, das andere hat zwei abstehende Fortsat- 

ze (Br. ges. 4,0cm) und endet verdickt mit rechteckigem Querschnitt (erh. Br. 2,2 cm).

203 Vgl. Zusammenstellung bei Jacobi, Werkzeug 114 Abb. 

28.

204 Schdnfelder, Fuchsschwanzketten.

205 Schdnfelder, Fuchsschwanzketten 92 Anm. 33. - Man

ning, Cauldron Chains 136 ff. - Unzweifelhaft in der 

Datierung das Stuck aus Danebury (Hampshire, GB): 

Cunliffe/Poole, Danebury/5 346 Abb. 7. 21. - Fur das 

Friihmittelalter vgl. das Kesselgehange von Sutton Hoo:

V. Fenwick, The Chainwork. In: A. C. Evans (Hrsg.), 

The Sutton Hoo Ship-Burial. Vol. 3 (London 1983) 511- 

553; zwei weitere, angeblich friihmittelalterliche Kessel

gehange mit dieser Kettenverbindung (unpubliziert und 

ohne Beifunde) werden dort zitiert (a.a.O. 552f. Tab. 9); 

Vendel Grab 6, 7, 8, 9 (S): H. Stolpe / T. J. Arne, Graffal- 

tet vid Vendet (Stockholm 1912) Taf. 18, 3; 21, 12; 22, 8; 

25, 7; 26, 1.
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Abb. 42 Kesselgehange aus England in Fuchsschwanztechnik: - 1 Butley. - 2 ‘East Anglia’. - 3 Danebury. - (Nach 

Manning, Cauldron Chains 137 Abb. 3, 2-3; Cunliffe/Poole, Danebury/5 346 Abb. 7. 21).

Als weiterer Teil des Kesselgehiinges ist ein Osenstift mit quadratischem Querschnitt (0,6 cm Starke) und 

einer Lange von 8,0 cm zu erwahnen (Abb. 41,2, Taf. 5, 2 c). Die Ose ist 2,4 cm breit. Aussagen uber Ab- 

nutzungsspuren sowie den anderen Abschlufi lassen sich nicht treffen. Weiter gibt es einen grofieren Ei- 

senstab mit fast quadratischem Querschnitt (ca. 1,3 cm Starke, Lange 19,3 cm), der auf einer Seite in ei- 

nem gespaltenen Ende mit zwei aneinandersitzenden Osen endet (Abb. 41, 3, Taf. 5, 2b). In ihnen sitzen 

die Reste einer festkorrodierten Ose von noch 4,1 cm Lange.

Ein deutliches Bild dieses Kesselgehiinges lafit sich nicht gewinnen, da wesentliche Teile fehlen, so z.B. 

der Ober- und die Endhaken. Aufgrund der Kettentechnik ist eine Verbindung zu englischen Kessel- 

gehangen wahrscheinlich, auch wenn eine stidliche Herstellungstechnik verwendet wird. Uber die 

Schmiedetechnik der stidfranzosischen, mediterran gepragten Zone ist allerdings zu wenig bekannt, da 

an Metallbeigaben reiche Graber und Horte fehlen; Siedlungen erbringen meist nur wenige Kleinfunde, 

denen geringe restauratorische Aufmerksamkeit gewidmet wird. Uber mogliche Kesselgehange im Mit- 

telmeerraum sind daher keine Aussagen zu treffen.

Eindeutige Kesselteile wie z.B. der massivere Rand oder die Ringgriffe mit Attaschen sind im Fundbe- 

stand von Boe nicht vorhanden. Jedoch konnen einige kleine Bronzeblechfragmente mit Treibspuren 

und Nieten Teile der Wandung eines Kessels gewesen sein (Taf. 5, 4).

c. Feuerbocke

Die beiden Feuerbocke gehdren zu den grofiten ihrer Gattung und stellen die schwersten bekannten Ei- 

sengegenstande der Vorgeschichte dar (Abb. 43-44, Taf. 6, 1-3. 6). Ihrem Gewicht von je fast 100kg (mit 

den Fiifien) war die Entdeckung des Grabes zu verdanken, da sie die Aufmerksamkeit eines Baggerfah-

69



Abb. 43 Boe, Wagengrab Feuerbock 1. - M = 1:8.

rers weckten206. Das Gesamtgewicht eines Exemplars - wobei bereits grobere Partien der Oberflache 

fehlen - entspricht etwa dem siebenfachen Gewicht des Feuerbocks von St. Bernard (Dep. Ain, F) 207. 

Die Stiicke aus Boe bestehen aus einem nicht miteinander verbundenen Paar U-formiger Gestelle 208 aus

206 Coupry, Gallia 383f. Abb. 33. - Von noch grofierem 

Gewicht sind kaiserzeitliche Eisentrager, denen eine tra- 

gende Funktion im Feuerungsbereich romischer Ther- 

men zugewiesen wurde: D. Baatz, Die schweren Eisen

trager von der Saalburg. Zur Form, Funktion und Me

tallurgic. Saalburg-Jahrb. 46, 1991, 24-40; ausfiihrlicher 

zur Herstellung: Th. Rehren I A. Hauptmann, Romi- 

sche Eisenblocke von der Saalburg. Untersuchungen 

zur Fertigungstechnik. Saalburg-Jahrb. 47, 1994, 79-85.

207 Nach Gallay/Spindler, Feuerbock 169 wiegt der Feuer

bock von St. Bernard ohne die verlorengegangenen Ftifie

10,8 kg. Die Oberflache 1st hier dank der Uberlieferung 

als Flufifund aus der Saone original erhalten. Als Ge

samtgewicht kann man ca. 15 kg Eisen schatzen.

208 Marcadal, Age du Fer Abb. 50 bildet eine Rekonstruk- 

tion ab, bei der er die Bestandteile in einem 90-Grad- 

Winkel zusammenstellt. Fur diese Rekonstruktion gibt es 

keine Anhaltspunkte; leider ist sie schon in die Literatur 

eingegangen (Spratling, Function 162). Die urspriingliche 

Konstruktion entspricht vielmehr der alten Abbildung 

bei Courpy, Gallia 384 Abb. 33.
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1

massivem, im Querschnitt rechteckigem Eisen (Querstrebe ca. 10/11 x7/8cm, Haise ca. 9/10x4/5cm). 

Ihre Breite betragt aufien 81 cm; innen konnten auf 57cm Breite Bratspiefie aufgelegt werden. Bei einem 

Exemplar fehlt die obere Halfte des Halses (H. der Haise ca. 93 cm). Die Enden laufen in Tierkopfen aus, 

deren zoologische Zugehdrigkeit aufgrund der Korrosion jedoch nicht eindeutig zu ermitteln ist209. 

Stiergehorne lassen sich aus dem Fundmaterial nicht ausscheiden; die Augen sind als Vertiefung im Eisen 

vorhanden. Bei den Restaurierungsarbeiten tauchte ein loffelartiges, leicht asymmetrisches Eisenobjekt

209 Entgegen den sonst tiblichen Stierkopfen konnten Pfer- 

dekopfe aufgrund der Kopfproportionen vermutet wer

den. In der Latenezeit kommen nicht nur Stierkopfe vor: 

Im Hort von Kappel (Kr. Biberach, D) befindet sich ein 

grofies Feuerbock-Gestell mit Raubvogelkopfen (Fi

scher, Depot-Fund 27f. Abb. 4; iiberarbeitete Rekon- 

struktion bei Piggott, Firedogs 247f. Abb. 55; weitere 

Kritik bei Spratling, Function 162 Anm. 6).
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Abb. 46 Boe, Wagengrab. Abgeplatzte Oberflache der Feuerbocke. - M = 1:2.

mit kurzem Stiel auf, das man eventuell fur ein Ohr eines Feuerbock-Tieres halten konnte (Abb. 45, Taf. 

6, 4). Ein Loch mit entsprechendem Durchmesser konnte bei Rontgenuntersuchungen im Kopf an ent- 

sprechender Position festgestellt werden. An den Querstreben sind je zwei T-formige Ffifie in ca. 45 cm 

Abstand mit dem Korper fiber einen Stift verzapft, so dab die Feuerbocke jeweils einzeln gut stehen 

(Standflache ca. 29x9cm, H. ca. 20,5cm)210. Diese Eisenstifte fiihren senkrecht durch die ganzen unte- 

ren Streben hmdurch, wie aus den Rontgenbildern ersichtlich ist (Abb. 44). Heute fehlen einer dieser 

Fufie sowie ein Halsfragment mit Kopf - sie sind wohl den ungeordneten Umstanden bei der Auf- 

deckung und Bergung der Funde zum Opfer gefallen. Die urspriingliche Oberflache der Feuerbocke ist 

flachig abgeplatzt, Reste haben sich nur unter einem Kinn und in den Winkeln der Ffifie erhalten.

Der massive Korper der Feuerbocke besteht aus fiber- und aneinandergeschmiedeten, feuerverschweih- 

ten, rechteckigen Eisenpaketen (ca. 10-15 x 4/5 cm). Vor der Einfiihrung von Gufieisen war dies die ein- 

zige Moghchkeit, Objekte mit einem Gewicht von mehreren Kilo herzustellen. Beispielsweise waren 

auch eisenzeithche Doppelpyramidenbarren aus mehreren Staben ahnlich zusammengeffigt211. Das Pro-

210 Diese Technik des Verzapfens zeigt sich als gangige Ver- 

bindungstechnik beim Ansatz der FiiBe, z.B. beim Feuer- 

bock von St. Bernard (Gallay/Spindler, Feuerbock 170 

Abb. 1; Gallay/Huber, Objects 313ff.); vgl. auch die Fuh- 

konstruktion bei Feuerbbcken z.B. aus Kappel (Fischer, 

Depot-Fund Taf. 13 Nr. 41, 42) und Manching (Jacobi, 

Werkzeug Taf. 34 Nr. 594).

211 Jacobi, Werkzeug 249. - H.-M. von Kaenel, Ein Depot

fund von 16 doppelpyramidenformigen Eisenbarren in 

Schwadernau BE. Arch. Schweiz 4, 1981, 15-21 bes. 16. - 

A. Thouvenin, Lingots de fer gaulois et techniques de 

forge. Rev. Arch. Est et Centre-Est 35,1984, 368-372 bes. 

370f.
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blem bei der Fertigung eines derartig groben Eisenobjektes liegt darin, eine ausreichende Schweifitem- 

peratur auf einer moglichst groben Flache zu erreichen. Dies ist nur mit Hilfe von Blasebalgen und in 

einer Werkstatt mit mehreren Schmieden machbar212. Da es technisch nicht moglich war, die einzelnen 

Blocke auf ihrer ganzen Flache zusammenzuschmieden, wurden sie leicht uberlappend gehammert und 

nur im Bereich dieser Flachen feuerverschweibt. So zeichnen sich auf den Rontgenbildern die Stobkan- 

ten der einzelnen Eisenpakete deutlich ab. Die dadurch entstandenen Lufteinschliisse waren die Aus- 

gangspunkte fur eine sehr starke Korrosion213. Gut zeigt sich dies an den modernen Bruchkanten, die 

diese Stobkanten nachzeichnen.

Unter den Objekten, die 1990 im Bereich der alten Fundbergung aufgesammelt wurden, finden sich ei- 

nige sehr massive Eisenstiicke (z.T. bis 1 cm stark), die von anderem Eisen infolge von Korrosion abge- 

platzt sind (Abb. 46, Taf. 6, 5). Ihre Oberflache ist sehr gut erhalten, was durch eine Brandpatina, d.h. 

durch sekundares Erhitzen im Feuer, bedingt war. Als Ursprung kann man die Feuerbocke vermuten. 

Von einer der Kanten stammt ein schrag mit dem Meibel emgekerbtes Band mit einfassenden Linien. 

Ahnliche Kerben zieren den Rticken des bereits erwahnten Feuerbocks von St. Bernard214. Normaler- 

weise ist die restliche Oberflache unverziert, man beschrankt sich meist auf erne Gestaltung der Stier- 

kopfe215 bzw. der Rticken216. In Boe zeigen andere Bruchstiicke flachigere Motive aus schrag aneinan- 

derstobenden Rillen, die mit einem feineren Meibel in die erhitzte Oberflache eingekerbt wurden. Ein 

einheitliches Zierschema labt sich allerdings nicht rekonstruieren.

In ihrer Gestaltung fallen die Feuerbocke von Boe stark aus dem Rahmen: Die tiblichen Exemplare be- 

stehen aus einfachen Staben, grobere Stticke erreichen ihre Stabihtat durch Verstrebungen im Viereck217. 

Um ihre Funktion als »Bratspiebhalter« zu erfiillen, ist grundsatzlich eine gewisse Grobe notwendig218. 

Die reichen Graber der Welwyn-Gruppe nordlich der Themse zeichnen sich durch die gemeinsame Bei- 

gabe paariger Feuerbocke aus. Diese Feuerbocke wirken auch typologisch weitgehend einheitlich 219: der 

»Hals« der Stiere ist relativ lang, die Fiibe sind aus einem breiten Eisenband halbkreisformig gebogen 

(Form Welwyn). An diese Gestaltung mit langem Hals lassen sich auch die Fundstiicke aus Boe an-

212 Zum Schutz vor der hohen Temperatur sind auch eine 

Schutzkleidung (Leder) und Gesichtsschutz notwendig.

213 F. Hummel (RGZM) sei hier fur seine umfangreichen 

Hinweise zu Schmiede- und Herstellungstechniken ge- 

dankt.

214 Gallay/Spindler, Feuerbock 172 Abb. 3. - Beim Feuer- 

bock-Gestell aus Welwyn Grab B (Herfordshire, GB) 

zeigen die Zeichnungen von Dechelette, Manuel II/3 

1409 Abb. 630, ebenfalls schrag gekerbte Leisten (vgl. J. 

W. Brailsford, A corrected restauration of the Belgic iron 

frame from Welwyn. Ant. Journal 38, 1958, 89-90 Taf. 

13).

215 Vgl. Bronzeverzierungen am Kopf bzw. an den kugeligen 

Hornenden beim Feuerbock aus Morslingen (Ldkr. Dil

lingen, D): Seitz, Stiergebilde.

216 Vgl. z.B. Dechelette, Manuel II/3 1408f.

217 Feuerbockgestell aus Welwyn B (Stead, La Tene III Burial 

58). - Rekonstruktion des »vogelkbpfigen« Feuerbocks 

aus Kappel bei Piggott, Firedogs 248 Abb. 55 (vgl. auch 

Sprating, Function 162 Anm. 6). — Das Gestell von Arras 

(Dep. Pas-de-Calais, F) mit einer Gesamthbhe von 44 cm 

erscheint recht klein (Dechelette, Manuel II/3 1411 Abb. 

631, 2). - Die ohne Fufiplatte aufrecht stehenden Einzel- 

teile aus der Rhone bei Vienne (Feugere, Element) und aus 

Morslingen, Ldkr. Dillingen, D (Seitz, Stiergebilde; Riick- 

biegung der Kopie bei Egg/Pare, Metallzeiten 222 Taf. 77, 

1) gehbren am ehesten zu Gestellen im Rechteck.

218 Von Gallay/Huber, Objects 319 wird ein allzu zierliches

Eisenstabchen mit Stierkopfende (L. 11,7cm, Br. 0,7cm, 

Starke 0,2 cm) aus Augsburg-Oberhausen als Fragment 

eines Feuerbocks angesprochen (vgl. Hiibener, Metallfun- 

de 85 Taf. 41, 1. 2; danach in alien Verbreitungskarten).

219 Der Feuerbock aus Careg Coedog/Capel Garmon (Wa- 

les/Denbigshire, GB) mit angeschmiedeten Wellenban- 

dern entspricht nicht dem Schema keltischer Feuerbocke. 

Ebenfalls ungewbhnlich ist der breite Bogen der Beine, 

der geschwungene Verbindungsstab, die Stierhbrner oh

ne Kugeln und die Mahne, die stark an neuzeitliche 

Schmiedearbeiten erinnert (J. R. Allen, Two celto-roman 

finds from Wales. Arch. Cambrensis 56, 1901, 20-44 bes. 

39ff.; Dechelette, Manuel II/3 1408 Abb. 629, 2; Diskus- 

sion der Sonderstelhmg in der keltischen Kunst bei Pig

gott, Firedogs 251 ff.). Als Moorfund kann dieser Feuer

bock nur stilistisch eingeordnet werden; publiziert wur- 

de er 1901 von R. Allen zusammen mit rbmischen Fun- 

den aus Wales unter der Pramisse einer kelto-rbmischen 

Abkunft, ohne dab unvoreingenommen nach jiingeren 

Parallelen gesucht worden ware. Eine mittelalterliche 

oder neuzeitliche Datierung ist wahrscheinlicher: vgl. die 

Bratspiefihalterungen aus angeschmiedeten Wellenban- 

dern bei mittelalterlichen Feuerbbcken aus England (St. 

Piggott, Fire-Dogs Again. Antiquity 22, 1948, 21-28 bes. 

27 Abb. 5); ebenso bei spatmittelalterlichen und friihneu- 

zeitlichen Feuerbbcken in Mitteleuropa: G. Benker, Aites 

Kiichengerat und Kochpraxis, Teil I. Bayer. Jahrb. Volks- 

kunde 1972/75, 136-179 bes. 142ff.
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schliefien 220. Aus Siedlungsfunden in England kennt man jedoch auch Formen, die kleiner und schlich- 

ter aus Eisenstaben geschmiedet sind221. Auf dem Kontinent wirken die Exemplare in ihren gesamten 

Proportionen gedrungener und kleiner (Form Wauwil) 222, z.T. lehnen sie sich noch formal an die etrus- 

kischen und friihlatenezeitlichen Vorgiinger an. Aufgrund der bandformigen Gestaltung ist der Feuer- 

bock aus St. Bernard von dieser Gruppe etwas abzusetzen. Auch die Stiicke von Boe stehen in GroEe 

und Gewicht alleine.

Form Welwyn

Welwyn A

Stanfordbury A

Mount Bures

Lord’s Bridge

Form Wauwil

Wauwil

Kappel

La Mailleraye-sur-Seine

Manching

Die genauere praktische Nutzung der Feuerbocke von Boe ist relativ unklar. Bratspiefie konnten leicht 

unten auf dem Rahmen aufgelegt werden, sie lagen ca. 30 cm fiber einem ebenerdigen Feuer bzw. den 

gliihenden Kohlen. Unzerteiltes Fleisch - ganze Wildschweine oder halbe Ochsen - konnen trotz der 

Grofie und der Stabilitat der Gestelle nicht gebraten werden. Weiter oberhalb verlaufende Querverstre- 

bungen liehen sich auch bei intensiven Rontgenuntersuchungen nicht finden. Damit sind die Grohe und 

verarbeitete Eisenmasse unabhangig von der reinen Nutzanwendung, und somit erweist sich dieses 

Herdgerat als Prestigegut 223.

Da die Feuerbocke von Boe deutlich singulare und exklusive Stiicke sind, gehdren sie zusammen mit 

dem importierten Kesselgehange am Dreibein zu einer prachtigen Festausstattung, wie sie aus keinem 

anderen Grab der Latenekultur bekannt ist 224. Die Aufgabe des Gastgebers wird von Eliten in Mittel- 

europa ab der Hallstattzeit durchgangig bis in die jiingste Latenezeit im Grabritus dargestellt 225. Jedoch 

erst mit den Feuerbocken der Oppidazivilisation226 ist ein eigenstandiger, »keltischer« Typ fafibar, der 

an aufgerichteten Enden einen gehornten Rinder- oder Stierkopf mit Kugeln auf den Spitzen der Hor

ner tragt 227. Im Grab von Boe sind die Feuerbocke neben dem Wagen die wesentlichste Beigabe, die 

Riickschliisse auf die soziale Stellung des Toten als Festveranstalter und Verteiler von Giitern erlaubt.

220 Boudet, Rituels 101. - Mit naturwissenschaftlichen Me

thoden konnte dies iiberpruft werden, vgl. R. M. Ehren- 

reich, Ironworking in Iron Age Wessex. In: A. P. Fitz

patrick / E. L. Morris (Hrsg.), The Iron Age in Wessex: 

Recent Work (1994) 16-18 (mit weiterer Literatur). - J. 

Ilkjaer I A. Jouttijarvi I J. Andresen, Proveniensbestem- 

melse af jern fra Illerup Adal - et pilotprojekt. Illerup 

Adal Sma skrifter 1 (1994).

221 Bigberry (Kent, GB): F. H. Thompson, Excavations at 

Bigberry, near Canterbury, 1978-80. Ant. Journal 63, 

1983, 237-278 bes. 270 Abb. 17, 37. - Bulbury (Dorset, 

GB): B. W. Cunliffe, The Late Iron Age Metalwork from 

Bulbury, Dorset. Ant. Journal 52, 1972, 293-308 bes. 

303 f. Abb. 6, 20. — Gedrungen wirken auch die Feuer

bocke aus Bandeisen von Baldock (Hertfordshire, GB), 

aus einem Grab, das etwas alter als die Welwyn-Graber 

ist und sich durch die runde Grabgrube von diesen ab- 

setzt (Stead/Rigby, Baldock 59f.).

222 Auffallend grofi und schlank ist der Feuerbock aus Nie-

derursel (H. max. 69 cm). Nach Schonberger, Spatlatene-

zeit 81 stammt er als Einzelfund aus dem Bereich einer

Ziegelei, in dem es wohl auch eine romische Villa gab.

Aufgrund der guten Erhaltung kann es sich nur um ein 

Grab oder einen Fund in einem Kellerraum jener Villa 

gehandelt haben. Eine romische Zeitstellung ware dem- 

nach nicht auszuschliefien. Andere Objekte eines mogli- 

chen spatlatenezeitlichen Prunkgrabes sind nicht iiberlie- 

fert. Nach Megaw, Art 163 f. ist der Feuerbock heute ver- 

schollen.

223 Zur Definition vgl. Bernbeck/Muller, Prestige 1-5, 27.

224 Vgl. Kap. V, B,lmit Tab. 58.

225 Zu Feuerbocken vgl. Piggott, Firedogs; Stary, Metall- 

feuerbocke 622 ff.

226 Mit den Feuerbocken aus Manching (Jacobi, Werkzeug 

Taf. 34 Nr. 593, 594) und Mailleraye-sur-Seine (1/54) ist 

diese keltische Form des Feuerbocks mit Stiergehorn be- 

reits in der Epoche deutlich vor der Zeitenwende belegt 

(entgegen Gallay/Spindler, Feuerbock 176). Die Feuer

bocke von Sanzeno folgen dem etruskisch-italischen 

Schema (Nothdurfter, Eisenfunde 62f.).

227 Entspricht Piggott Typ A (Piggott, Firedogs 249ff.); 

Stary, Metallfeuerbocke 623; Einteilung der jungerlatene- 

zeitlichen Feuerbocke und Gestelle bei Feugere, Element 

164ff.
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4. Kasten

Verschiedene glatte Eisenbander gehoren zu den Altfunden von 1959/60; ihre genauere Lokalisierung im 

Grab ist nicht mehr moglich. Die flachen Eisenbander waren auf Holzer mit unterschiedlicher Mase- 

rungsrichtung aufgenagelt (Abb. 47, Taf. 7, 3). Die Nagel waren in stark unterschiedlichen Abstanden 

(4,0-10,5 cm), jedoch immer gut auf der Mitte des Bandes zentriert. Die Nagelldcher im 1,5-3 mm star- 

ken und 3,3-3,9cm breiten Eisenband waren nicht vorgebohrt228. Bis zu 3,3 cm tief drangen die recht- 

eckigen Nagel in das Holz ein. Daraus ergibt sich eine entsprechende Mindeststarke der Holzbretter. Bei

Abb. 47 Boe, Wagengrab. Eisenbander des Kastens (Auswahl). - M - 1:2.

228 Damit unterscheiden sich diese Eisenbander von den 

dickeren Verstarkungen der Wanne aus der Nachgrabung 

1990, bei denen aufgrund der Materialstarke und der 

Spuren die Nagelldcher vorgebohrt oder aufgedornt und 

die Locher von der Ruckseite nochmals uberarbeitet wa

ren.
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3

□ 4

Abb. 48 Boe, Wagengrab. - 1-4 Bronzene Zierkopfe von Eisennageln (Auswahl). - 5 Bronzering. - M = l:2.

alien Fragmenten mit Maserungsresten laufen diese quer. Auf nur zwei langeren Bandern (L. 20,5; 22 cm) 

lauft die Maserung langs, jeweils an einem Ende auf 4,5-5 cm Lange quer (Abb. 47, 1). Bei diesen beiden 

Bandern stimmt der Abstand der Nagelldcher uberein (9,5/5,5/4 cm). Hier mufi ein Holzbrett im rech- 

ten Winkel auf ein anderes gestoben sein; diese wurden von den Eisenbandern zusammengehalten. Aus 

den zwei unterschiedlichen Maserungsrichtungen - langs und quer zu den Bandern - laht sich als 

Grundlage eine Holzkonstruktion bestimmen: etwa ein Holzrahmen, in den rechtwinklig Bretter ein- 

gesetzt sind. Drei Eisenbander biegen um 90-Grad-Kanten (Abb. 47, 3-4). Das letzte Nagelloch sitzt 

3,2 cm von der Kante entfernt. Von einem Band ist ein Endstiick erhalten: Der letzte Nagel steckt im 

Abstand von 2 cm zum Rand, der Abschlufi ist rechtwinklig. Die vorhandenen Bander kreuzen einan- 

der nicht. Zwei kurze Bandteile, davon einer mit Nagelrest, haben eine grofiere Breite (4,4-4,5 cm, L. 

2,9/5,2 cm). Vermutlich konnen sie jedoch mit den obigen in eine Gruppe gestellt werden. Dazu kommt 

noch erne grobe Zahl von Eisennageln mit rechteckigem Stift und flachem, unregelmaBigem Kopf.

Die genagelten Bander machen einen schlichten und groben Eindruck: Die vielen Nagel sind einfach 

durch die Blechbander durchgeschlagen. Da die Rahmen- und Bretterkonstruktion aus Holz, die sie 

umschlossen, ebenfalls recht machtig war, erinnert der gesamte Komplex an einen grofieren Kasten 229. 

Die Bander konnten den Unterteil und die Seiten zusammengehalten haben. SchloB- und Scharnierteile 

sind nicht erhalten. Da von vorgeschichtlichen Wagen bislang keine derartigen Eisenbander bekannt 

sind, konnen sie wohl auf keinen Fall im Zusammenhang mit dem Wagen stehen.

Von eimgen Eisennageln mit vierkantigem Stift sind fast nur die massiven Kopfe aus Bronze erhalten. 

Geringe Spuren sind vom Holz, auf das sie aufgenagelt waren, iibrig. Die profilierten Bronzekopfe wa- 

ren im Uberfangguh auf die Eisennagel aufgegossen. Zwei Typen lassen sich unterscheiden: Zum einen 

elf Stiicke eines Typs mit Wulst und aufgesetzter Halbkugel 230 (Dm. 2,9-3 cm, H. 1,4-1,5 cm); die Ei

sennagel sind bis zu einer Lange von 0,9 cm erhalten, meist aber nach wemgen Millimetern abgebrochen 

(Abb. 48, 1-2, Taf. 7, 2). Zum anderen gibt es funf Exemplare mit napfchenformigem Bronzekopf (Abb.

229 Nach B. Grodde, Holzernes Mobiliar im vor- und friih- 

geschichtlichen Mittel- und Nordeuropa. Europ. Hoch- 

schulschr. R. 38, Bd. 26 (Frankfurt a. Main, Bern, New 

York, Paris 1989) 130f. werden Kasten von ihren Dimen- 

sionen her als kleinere Verwahrmobel bezeichnet und be- 

sitzen, wenn iiberhaupt, nur einen Griff; Truhen definie- 

ren sich hingegen als transportable Objekte mit einer 

Griffvorrichtung.

230 Vgl. Abbildungen im Vorbericht: Coupry, Gallia 384 

Abb. 32.
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48, 3-4, Taf. 7, 1), in dem ein Buckel sitzt (Dm. max. 2,4-2,5cm, Dm. Auflageflache 1,6-1,9cm, H. 

1,0 cm). Die dazugehdrigen Eisennagel sind noch bis zu 1,2 cm lang. In der Hauptsache stammen diese 

Ziernagel aus dem westlichen Bereich der Schiirfungen von 1960, einige wurden bei den Nachgrabun- 

gen 1990 gefunden, als die alten Schnitte nochmals geoffnet wurden231.

Aufgrund des Erhaltungszustandes und der Farbe der Bronze kann ein nur wenig abgenutzter, starker 

Ring (Abb. 48, 5,) mit rundem Querschnitt (Dm. 3,3 cm, 0,7-0,8 cm stark) am besten mit den Ziernageln 

verbunden werden 232. Er stammt aus der Nachgrabung in den Flachen der alten Fundbergung.

Aufgrund von kaiserzeitlichen Kastchen, die von Eisenbandern zusammengehalten werden und mit ein- 

zelnen, napfchenformigen Bronzeknopfen verziert sind 233, sollen die hier besprochenen Fundstticke als 

zusammengehdrig betrachtet und einem Kasten zugeordnet werden. Derartige Ziernagel stammen meist 

aus der fortgeschrittenen Kaiserzeit; aus dem Oppidum von Sainte-Genevieve bei Nancy (Dep. Meur- 

the-et-Moselle, F) kommt auch ein Exemplar von einer latenezeitlichen bis augusteischen Fundstelle 234. 

Fur grofiere Kasten der frtihen Kaiserzeit sind die metallenen Bestandteile des Verschlusses, der Schar- 

niere bzw. der Henkel die Erkennungszeichen 235. Die Mitgabe von Kastchen gilt als eine typisch romi- 

sche Sitte, die in Mitteleuropa besonders in Frauengrabern ab der Zeitenwende, beobachtet werden 

kann 236. Im Mannergrab von Boe ist die Beigabe eines Kastens im Zusammenhang mit dem anderen 

groben Holzbehaltnis mit Eisenbandern als Beigabe von grofierem Mobiliar zu sehen, das in einfache- 

ren Grabausstattungen nicht vorhanden ist.

5. Wanne

Als einzige grobere Metallobjekte im Bereich der Nachgrabung von 1990 wurden fiinf gebogene Eisen- 

bander gefunden, die parallel zueinander lagen (Abb. 49)237. Auf mehrere Blockbergungen aufgeteilt ge- 

langten sie in das Romisch-Germanische Zentralmuseum. Bei der Restaurierung lichen sich innen an

231 Marcadal, Age du Fer 151: insgesamt 10 bronzene Nagel- 

kopfe; Boudet., Recherches 12 verzeichnet 6 neue Exem- 

plare.

232 Boudet, Rituels 99 halt den Ring fur einen Bestandteil der 

Schwertaufhangung, dafiir sind seine Abmessungen aller- 

dings zu grofi; feinere Bronzeringe mit ahnlichem 

Durchmesser beim Kastchen von Wederath Grab 2370 

(Dewald/Eiden, Holzkastchen).

233 Herausragend ist der Forschungsstand durch die Arbei-

ten von A. Radnoti und D. Gaspar in Ungarn (zusam-

menfassend: Gaspar, Kastchen); fur die westlichen Berei- 

che fehlt eine derartige Aufarbeitung. Zu Nageln mit

napfchenformigem Bronzekopf vgl. Radnoti, Mobel-

und Kastchenbeschlage 253 und Gaspar, Kastchen Taf. 

322 ff. Bei den meisten Funden aus Ungarn handelte es 

sich um Einzelfunde, fur die eine Zugehbrigkeit zu Kast

chen nur auf allgemeinen Uberlegungen griindet. Die 

Graber 69 und 85/1 von Intercisa aus dem 4. Jh. belegen 

jedoch die Verwendung an Kastchen (L. Barkoczi, u.a., 

Intercisa I. [Dunapentele - Sztalinvaros], Geschichte der 

Stadt in der Rbmerzeit. Arch. Hungarica 33 [Budapest 

1954] 95; 100f., Taf. 23, 19; 25, 5). Auch eine Anbringung 

der Einzelfunde an anderen Holzgegenstanden wie Md- 

beln ist durchaus in Erwagung zu ziehen, jedoch bisher 

nicht konkret nachweisbar; vgl. u.a. Einzelfunde: Car- 

nuntum: M. Grunewald, Die Kleinfunde des Legionsla-

gers von Carnuntum mit Ausnahme der GefaRkeramik 

(Grabungen 1968-1974). Rom. Limes Osterreich 31 

(Wien 1981) Taf. 18, 15 »Mobelbeschlag(?)«. - Pons Aeni: 

R. Christlein u.a., Die Ausgrabungen 1969-1974 in Pons 

Aeni. Bayer. Vorgeschbl. 41, 1976, 1-106 bes. 13f. Abb. 1, 

21.

234 Beaupre, Oppidum Taf. I.

235 Vgl. die Kasten vom Typ Wincheringen: Wincheringen 

(Kr. Trier-Saarburg, D): Trier Augustusstadt 305f. - We

derath Grab 2283 (Kr. Bernkastel-Wittlich, D): Cordie- 

Hackenberg/Haffner, Graberfeld/5 Taf. 630f. - Lebach 

Grab 188 (Kr. Saarlois, D): G. Gerlach, Das Graberfeld 

»Die Motte« bei Lebach. Saarbriicker Beitr. Altertumskd. 

15/16 (Bonn 1986) Taf. 120. - Siedlungsfund: Sainte-Ge

nevieve (Dep. Meurthe-et-Moselle, F): Beaupre, Oppi

dum Taf. II.

236 A. Abegg, Eine wohlhabende Frau aus Belginum. Grab 

2370. In: Haffner (Hrsg.), Graber 299-316 bes. 304. - Vgl. 

aber bereits die mittellatenezeitlichen Kastchen mit 

Bronzezier vom Typ Enkirch aus dem Hunsriick: En

kirch (1/12; Haffner, Grabhiigelgruppe 75). - Wederath 

Grab 1391 (Kr. Bernkastel-Wittlich, D): Cordie-Hacken- 

berg/Haffner, Graberfeld/4 Taf. 368.

237 Boudet, Recherches 11 Abb. 30; Boudet, Decouvertes 

280: im Plan Bereich AY-AZ/1-2.
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Abb. 49 Boe, Wagengrab. Detail aus dem Befundplan. - (Nach Boudet, Recherches Abb. 30). - Gitterraster 1-Meter-Abstand.

alien Bandern Holzreste nachweisen, deren Maserung quer zum Verlauf der Bander fiihrt; desweiteren 

wurden bei den mittleren Bandern abgerundete Enden freigelegt (Abb. 50, 1, Taf. 8; 10, 1). Die Bander 

sind 3,0-3,5 cm breit und mit 0,4-0,8 cm recht stark. In vorgefertigten Lochern sitzen in lockeren Ab- 

standen (mind. 18-19cm) Nagel mit 1,2-1,8cm grohen, runden Kopfen. Damit unterscheiden sich diese 

Eisenbander grundlegend von denen des Kastens und der Radreifen. Alle fiinf Bander beschreiben einen 

Halbkreis von 45-50cm Radius, die beiden auBeren knicken nach den 180° fast rechtwinklig nach innen 

und fixieren - nach Ausweis der erhaltenen Holzmaserung in Langsrichtung - den seitlichen VerschluB 

aus einem halbkreisformigen Brett (Abb. 50, 2, Taf. 8). Durch das Eisenoxid der Bander konnten dar- 

unterliegende Holzreste des Kammerbodens festgestellt werden.

An den beiden aufieren Bandern sahen Ringhenkel (Abb. 51, Taf. 9; Dm. 16,0 x 13,0cm, 1,5cm Starke; 

Dm. 15,3 x 14,8cm, ca. 2,0cm Starke) in breiten, gewellten Attaschen (Br. 3,7cm), die mit weiteren Ei- 

senbandern am oberen Rand befestigt waren 238. Zum Teil fehlen die Enden der Bander, besonders die 

siidliche Seite ist schlechter erhalten, so dab nur zwei vollstandige Ringhenkel und Fragmente der ande- 

ren Enden erhalten sind.

Rekonstruieren laht sich ein offenes, wannenformiges Holzgefah von ca. 90 cm Breite, 50 cm Tiefe und 

einer Lange von fast 2 m, das aufien von fiinf Eisenbandern zusammengehalten wird (Abb. 52). Da im 

Holz keine Fugen erkennbar sind, ist die Breite der Bretter nicht bestimmbar. Em Zusammenhang mit 

dem vierradrigen Wagen, wie ihn R. Boudet vermutete, kann eindeutig ausgeschlossen werden. Zum ei

nen ist am Wagen ein Wagenkasten vorhanden, zum anderen widerspricht die schwere Eisen- und Holz- 

konstruktion dem Prinzip der Gewichtsreduzierung beim Wagenbau.

Auf den ersten Blick wirkt eine holzerne Wanne in einem Grab auherst befremdlich, jedoch gibt es ver-

238 Vgl. Parallelen unter den Siedlungsfunden in Manching 145ff. u.a. Taf. 39 Nr. 661-662, Taf. 40 Nr. 675, 677.

(Lkr. Pfaffenhofen a.d. Um, D): Jacobi, Werkzeug
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I

Abb. 50 Boe, Wagengrab. Eisenbander der Holzwanne. 

M = 1:2. I

I

gleichbare Stticke: Im Inventar des Grabes von Flere-la-Riviere (Dep. Indre, F) findet sich ein langliches 

Daubengefab (Bottich) mit Ringhenkeln an den Enden und mit ahnhchen Ausmaben (L. ca. 1,65 m; Br. 

0,70m) 239. Andere Eisenbander in verwandten Grabern kbnnte man analog interpretieren: Drei gebo- 

gene Eisenbander aus dem Grab von Lexden (Essex, GB) ohne Nagel und mit quer laufenden Mase- 

rungsspuren wurden als mogliche Beschlage eines Kastens angesprochen240 - hier ist ebenfalls ein wan- 

nenformiges Holzgefab denkbar. Drei runde Eisenbander im Grab von Neuvy-Pailloux (Dep. Indre, F)

239 Ferdiere/Villard, Tombe 77ff.; vgl. RGA III, 330ff. s.v. 

Bottich (Hinz/Capelle: Definition: »aus Holzdauben ge- 

fertigte grofiere Behalter, die im Gegensatz zum Fafi 

oben offen sind [. . .]«.

240 Foster, Lexden 94 f. Hier liegen Teile eines Kastens nicht 

zwingend vor: weder Teile eines Schlosses noch Teile von

Scharnieren oder zahlreiche gerade Eisenbander. Die 

Kriimmung der Eisenbander ist sehr flach, da aber kein 

sauberer Kreisradius vorliegt (vgl. a.a.O. 94 Abb. 32), ist 

damit zu rechnen, dafi der Erddruck das Eisen sekundar 

auseinandergebogen hat.
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Abb. 51 Boe, Wagengrab. Ringhenkel mit Attaschen. - M = 1:2.

mit einem Durchmesser von 1,05 m belegen auch hier ein grofi dimensioniertes Holzgefafi 241. Auch ver- 

schiedenste Eisenbander mit und ohne Nagel sowie Ringhenkel von Herford Heath (Hertfordshire, 

GB) konnen mehrere grohe HolzgefaEe belegen242. Ebenfalls sind monumentale Ringhenkel fur ein 

HolzgefaE in Marcilly-sur-Eure (1/55) vorhanden243. Im mit zahlreichen graeco-italischen Weinampho- 

ren ausgestatteten Grab von Tesson (11/16) aus Westfrankreich wurden halbrunde, gebogene Eisenban

der mit genagelten Enden fur Radreifen in Anspruch genommen244. Wahrscheinlicher ist jedoch eine 

Funktion in Zusammenhang mit einem holzernen Behaltnis, da keine gesicherten Wagenteile vorliegen. 

Aufgrund der Grohe der Holzgefafie sind beim Zusammenbrechen der Grabkammern meist nur schwer

241 Ferdiere/Villard, Tombe 197; die Anzahl und die Breite 

der Eisenbander von 8,5 cm sprechen gegen Radreifen.

242 Hiissen, Burial 18f.: es gibt eine Gruppe von einfachen,

gebogenen Eisenbiindern (a.a.O. Nr. 159-179), andere 

breite Bander (a.a.O. Nr. 183-190) sowie weitere, die 

durch den Befund mit einem Ringhenkel verkniipft sind 

(a.a.O. 19f. Nr. 253-282); andere Henkel sind auch vor

handen (a.a.O. Nr. 139-140), ebenso einfache Eisenkram-

pen mit umgebogenen Enden (a.a.O. Nr. 142-144). Eine

Form der Holzbehaltnisse lafit sich nicht rekonstruieren, 

die gebogenen Bander weisen jedoch auch in Richtung 

eines Bottichs. Sichere Wagenteile wird man im Grab 

wohl nicht erkennen wollen.

243 Duval/Verron, Tombe 144 Abb. 9, 1. 3. Der Abstand der 

Vernietung der Attaschen belegt ein starkes Holzgefafi 

und keinen Kessel aus Blech.

244 Duval/Gomez de Soto/Perrichet-Thomas, Tombe 41 f.
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Abb. 52 Boe, Wagengrab. Perspektivische Rekonstruktionszeichnung der Holzwanne. - (Zeichnung J. Ribbeck nach einer Vor- 

lage von R. Lehnert). - M = 1:20.

rekonstruierbare Reste erhalten geblieben. Durch die Befunde in den Grabern von Boe und Flere-la-Ri- 

viere haben sich jedoch fur sonst eher unscheinbare und schwer zu deutende Eisenbander neue Inter- 

pretationsmoglichkeiten ergeben.

Eine eindeutige Zweckbestimmung fur solche grofien, offenen Gefabe zu finden, fallt schwer. In ih- 

nen Utensilien fur die Korperhygiene zu vermuten, scheint fiir eine Grabausstattung zu mtim und oh- 

ne Parallele. Vielmehr ist bei diesen Gefaben an einen Zusammenhang mit der Bankettausstattung zu 

denken. Eine direkte Ableitung der Funktion aus der geringen Zahl iiberlieferter Fundkomplexe ist 

nicht moglich. Nur fiber den Umweg der Beurteilung der gesamten Gefabausstattung wird man sich 

hier einer Interpretation niihern konnen. Die typologische Eigenstandigkeit der grobvolumigen, 

bronzebeschlagenen Holzeimer im keltischen Gebiet lafit fiir sie eine Funktion als Aufwarte- und 

Schankgefab von einheimischen Getranken, wie Bier und Met, vermuten 245. Fiir Wein werden auch in 

Mitteleuropa ab der Stufe Lt D2 tonerne Doppelhenkelkriige diese Aufgabe ubernommen haben 246. 

Das Material Holz verbindet Bottich und Wanne als Grobgefabe mit den Eimern als Schankgefaben. 

Ein Beispiel bietet hier die Kombination im Grab von Flere-la-Riviere 247. Sucht man nach einer In

terpretation fiir die Bestimmung der Grobgefabe im Grab, so bietet sich letztendlich eine Verwendung 

als iiberdimensionierte Behaltnisse fiir das Mischen bzw. Wiirzen und Bereithalten alkoholischer Ge- 

tranke an, die unabhangig vom Weingenufi sind. Da das Bankett meistens nur in einer Auswahl von 

Gegenstanden reprasentiert wird, wurde anscheinend im Grabritus sonst auf die grofite Gefabform 

verzichtet.

Wein

Amphora

Doppelhenkelkrug

Becher, Trinkschale

Bier/Met

Bottich/Wanne

Eimer

Becher, Halskelch, Trinkhorn (?)

245 Vgl.: RGA VI (Berlin, New York 1986) 582ff. s.v. Eimer 

(Beck/Steuer) bes. 585: »der Zweck der Eimer [ist] nicht 

sicher bestimmbar; die Aufbewahrung von Wein oder Bier 

kommt in Frage« - sicher nicht langfristig. - Vgl. auch die 

Verwendung im Friihmittelalter: D. Ellmers, Zum Trink- 

geschirr der Wikingerzeit. Offa 21/22, 1964-66, 21 ff. zur 

Kombination von Schopfer/Trinkgefafi/Holzeimer als 

Service fiir einheimische Getranke im Unterschied zum

Wemservice; Martin, Graberfeld 117m.it Fundlisten.

246 Vgl. Malintrat (Dep. Puy-de-D6me, F): Freundl. Hinweis 

V. Guichard. - Goeblingen-Nospelt Grab A und B (L): 

Metzler u.a., Clemency 114f. Abb. 87 u. 88. - Butzweiler 

(Kr. Trier, D): Metzler u.a., Clemency 131 Abb. 98. - 

Wincheringen (Kr. Trier-Saarburg, D): Metzler u.a., Cle

mency 135 Abb. 100.

247 Ferdiere/Villard, Tombe 77ff.; 85 ff.
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6. Trinkhorn

Bereits im Vorbericht von 1960 wurden der bronzene Fufi und Teile des Mundbeschlages unrestauriert 

abgebildet 248, jedoch nicht als Trinkhornbeschlage erkannt 249. In spateren Publikationen wurden die un- 

maBstablichen Fotos des Vorberichts umgezeichnet, um Vergleiche mit Objekten anderer Fundpunkte 

zu ziehen250.

Die Trinkhornspitze von Boe hat einen geschwungenen, vasenformigen Korper (Abb. 53, 1, Taf. 10, 2), 

dariiber einen Wulst, der durch zwei abgesetzte Hohlkehlen eingefaht wird. Die Gesamtlange der Tiille 

betragt 9,5 cm; am unteren Ende ist sie offen. Die drei Haftarme haben eine Lange von 4,3 cm. Liner von 

ihnen besitzt eine senkrecht stehende, mitgegossene Ose, in der ein grower, zusammengebogener Bron

zering (Dm. max. 2,2 cm) eingehangt ist. An diesem Ring war offensichtlich das Trageband befestigt, 

dessen anderes Ende in einem ebensolchen Ring mit Ose (Abb. 53, 2, Taf. 10, 3) endete, der einzeln, wohl 

nahe der Mfindung (Dicke 0,3 cm), angebracht war.

Vom Miindungsbeschlag in Opus interrasile-Technik sind mehrere Fragmente erhalten (Abb. 53, 3, Taf. 10, 

4); das Dekorationsprinzip lafit sich noch rekonstruieren: einfach herabhangende Tropfen wechseln mit 

gegliederten »Bluten«. In den Enden aller Fortsatze befinden sich halbkugelige Nietkopfe. Die Randzone 

des Beschlags von 0,8 cm Breite ist fein profiliert und greift fiber die Mtindung wenige Millimeter nach in- 

nen251. Das Opus interrasile-Ornament hat eine Breite von 4,5 cm. Die vier Fragmente von aneinanderge- 

setzt ca. 23 cm Lange erlauben, auf einen Mtindungsdurchmesser von mindestens 7 cm zu schliefien252. Da- 

mit schmiickten sie wohl eher die Horner von Auerochsen als die von einfachen Rindern.

Nach der Terminologie von C. Redlich wtirde das Stuck von Boe zu ihrem Typ C mit Schlitztiille 

gehdren 253. Jedoch ist dieser Typ fur eine nahere Ansprache zu weit gefaht - nach C. Redlich erscheint 

er in Bohmen und im Rheinland ab dem 1. Jh. n. Chr., datiert meist aber erst ins 2. Jh. n. Chr. 254. Auf- 

grund der besonderen Grohe, der geschwungenen Form und der breiten Wiilste und Hohlkehlen lassen 

sich anhand weiterer Neufunde zwei separate, altere Gruppen definieren. Die Zierwiilste an den Trink- 

hornenden einer ersten Gruppe haben eine Kreuzschraffur, in deren Rillen sich z.T Reste von rotem 

Email gefunden haben. Die Funde stammen von Andernach (Kr. Mayen-Koblenz, D), Schkopau (Kr. 

Merseburg, D) und Vinji vrh (Obc. Bela cerkev, SLO) (Abb. 54, 1-3 ) 255; nahe stehen auch Trinkhorner 

von Grofiromstedt (Kr. Apolda, D) mit etwas schlichterer Profilierung 256. Einige andere Trinkhorn- 

enden zeichnen sich hauptsachlich durch ihre Grofie und kraftige Profilierung aus (Abb. 54, 4-6): Fund- 

orte sind neben Boe auch Mehrhoog (Kr. Wesel, D), Kossebau (Kr. Osterburg, D) und Weingarten (Kr.

248 Coupry, Gallia 383 Abb. 29 »Pied de bronze«, 384 Abb. 

31 »Ornament de bronze«.

249 Marcadal, Age du fer 154: instrument de musique« . . . 

»une sorte de trompe«. - Redlich (Trinkhornsitte 66 

Anm. 19) halt das abgebildete Stuck ebenfalls nicht fur ei

nen Trinkhornbeschlag.

250 Zweifel an Fundumstand und Identifizierung aufiern 

Oesterwind, Trinkhornbeschlage 74, Umzeichnung a.a.O. 

73 Abb. 15,1. - Bozic, Kritisches 425 Abb. 2,3 mit Um

zeichnung. - Vgl. R. Christlein, Datierungsfragen der 

spatestlatenezeitlichen Brandgraber Sudbayerns. Bayer. 

Vorgeschbl. 29, 1964, 241-249 bes. 247 Anm. 31; erwahnt 

auch bei Bockius, Fremdimpulse 291.

251 Trinkhornrandbeschlage mit Haftzwingen (C.) nach Red

lich, Trinkhornsitte 62 f.

252 Vgl. Mehrhoog Grab 4 mit ca. 10 cm Miindungsdurch- 

messer (Janssen, Brandgraber 155).

253 Redlich, Trinkhornsitte 62f.; vgl. Typ mit profiliertem

Ende und dreifach-geschlitzter Tiille bei O. Almgren,

Zur Bedeutung des Markomannenreichs in Bohmen fur 

die Entwicklung der germanischen Industrie in der

friihen Kaiserzeit. Mannus 5, 1913, 265-278 bes. 275

Abb.19; nach Andrzejowski, Okucia 73: Typ D la war. 4 

(D3?).

254 Redlich, Trinkhornsitte 63.

255 Andernach: Oesterwind, Trinkhornbeschlage (Email be- 

obachtet). - Schkopau Grab 5: Schmidt/Nitzschke, Gra- 

berfeld 103 Taf. 3, h (keine Angaben zu Email). - Vinji 

vrh: Bozic, Kritisches (keine Angaben zu Email). - D. 

Bozic schliefit bei der Definition seiner Variante Vinji vrh 

auch Exemplare ohne Email und das wesentlich schlan- 

kere Trinkhornende von Goeblingen-Nospelt Grab D 

ein (Bozic, Kritisches 424).

256 Eichhorn, Urnenfriedhof 104; 154; Peschel, Grabfunde 

Bl. 83, 16: GroEromstedt Urnengrab 1926. Es handelt 

sich nur um das abgetrennte untere Ende eines weit lan- 

geren Trinkhorns, ein moglicher Haftarm ist bei Peschel, 

Grabfunde Bl. 83, 19 abgebildet. - Grohromstedt Urnen

grab 1928: Peschel, Grabfunde Bl. 84, 4; mit einer GroEe 

von 6,7 cm ist dieses Trinkhornende relativ klein fur die- 

se Gruppe. An den erhaltenen Trinkhornenden von 

Grofiromstedt lafit sich heute kein Email mehr beobach- 

ten, was auf das Scheiterhaufenfeuer zuriickgefuhrt wer- 

den kann (briefl. Mitt. Prof. Dr. K. Peschel).
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Abb. 53 Boe, Wagengrab. Trinkhornbeschlage. - 1 Trinkhornendbeschlag. - 2 Einzelne Ose. - 3 Dekorierte Mundungs- 

beschlage. - M - 1:1.

Germersheim, D) 257. Charakteristisch ist auch das unten offene Ende fur beide Gruppen. Beifunde da- 

tieren die Exemplare aus Mehrhoog 258 und Schkopau 259 in den Bereich vor der Zeitenwende. Einige 

weitere Tiillen mit drei Haftarmen sind kleiner und anstelle der Wiilste mit flachen Scheiben versehen. 

Sie gehdren nicht zu den beiden umschriebenen Gruppen 260.

257 Mehrhoog Grab 4: Janssen, Brandgraber. - Kossebau: 

Hoffmann, Trinkhornbeschlage. - Weingarten: Engels, 

Waffengraber. - Anzuschliefien ist noch das grdfiere der 

beiden Exemplare aus Kempten (Stadt Kempten, D): 

Glusing, Germanen 17 Abb. 4, 2; weiter ein Stuck aus 

Neustadt a.d. Donau/Wbhr (Lkr. Kelheim, D): Bayer. 

Vorgeschbl. Beih. 7, 1994, 189 Abb. 140, 20.

258 Janssen, Brandgraber 165: Beifund Fibel Almgren 22 - 

zur Datierung vgl. Volling, Studien bes. 220f.: augu- 

steisch/friihtiberisch.

259 Schmidt/Nitzschke, Graberfeld 52, 102f.: Beifunde Waf- 

fenausstattung, geschweifte Fibel.

260 Vgl. z.B. die Funde von: Diersheim Urnengrab 80 (Or- 

tenaukreis, D): Nierhaus, Graberfeld 138f. Taf. 22 h. - 

Mannheim-Feudenheim (Stadt Mannheim D): Schuma

cher, Grabfunde Taf. 64 Nr. 1175. - Eching-Dietersheim

(Lkr. Freising, D): E. Keller, Die fruhkaiserzeitlichen 

Korpergraber von Heimstetten bei Munchen und die 

verwandten Funde aus Stidbayern. Munchner Beitr. Vor- 

u. Friihgesch. 37 (Munchen 1984) 42, 60f. Taf. 2, 2. - 

Kempten (Stadt Kempten, D): Glusing, Germanen 17 

Abb. 4, 1; 15 ff. — Zu Belegen aus Mitteldeutschland und 

Bbhmen vgl. Redlich, Trinkhornsitte. - Fur Danemark 

vgl. beispielsweise D. Liversage, Material and Interpreta

tion. The Archaeology of Sjaelland in the Early Roman 

Iron Age. Publ. Nat. Mus. I, 20 (Copenhagen 1980) 70ff. 

(Seeland); E. Albrectsen, Fynske Jernaldergrave II. Aeld- 

re romersk jernalder (Kobenhavn 1956) 169ff. (Fiinen), 

169ff. - Schweden: B. Stjernquist, Mountings for Drin

king-horns from a Grave found at Simris, Scania. Med- 

del. Lund Univ. Hist. Mus. N. S. 2, 1977/78, 129-150 bes. 

143 ff.
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<— Abb. 54 Trinkhornendbeschlage. - 1 Andernach (nach Bockius, Untersuchungen Taf. 26, 2). - 2 Schkopau Grab 5 (nach 

Schmidt/Nitzschke, Graberfeld 103 Taf. 3 h). - 3 Vinji vrh (nach Bozic, Kritisches 423 Abb. 1). - 4 Weingarten (nach Engels, 

Waffengraber 186 Abb. 3, 5). - 5 Mehrhoog Grab 4 (nach Janssen, Brandgraber Abb. 6). - 6 Kossebau (nach Hoffmann, Trink- 

hornbeschlage 36 Abb. 1 g). - M = 1:1.

Auch Miindungsbeschlage mit Opus interrasile sind durchaus haufig, meist jedoch weitaus schlechter 

erhalten als beim Fund von Boe. Eine Parallele der »hangenden Bliite« in Durchbrucharbeit findet sich 

auf Gladiusortbandern aus dem friihaugusteischen Lager Dangstetten (Kr. Waldshut-Tiengen, D)261. 

Dort erkennt man die romische Arbeit im Detail noch an einer kleinen eingefiigten Rosette (Abb. 55, 1) 

- in Boe hingegen ist die keltische Arbeit anhand der anschwellenden Stege und geschwungenen Trop- 

fen unverkennbar.

Abb. 55 1-2 Dangstetten (Kr. Waldshut-Tiengen, D). Gladiusortbander (nach Finger- 

lin, Dangstetten/I Taf. 3, 567, 1; ders., Dangstetten/II Taf. 1, 657, 3). - 3 Magdalensberg 

(VB Klagenfurt, A). Gladiusortband (nach Deimel, Bronzekleinfunde Taf. 69, 9). - 

4 Goeblingen-Nospelt Grab C (L). Oberteil der Schwertscheide (nach Haffner, Prunk- 

schwerter 151 Abb. 10, 2). - M = 1:1.

261 Fingerlin, Dangstetten/I: Befund 567, 1, Taf. 3; Foto be- 

reits bei Werner, Spatlatene-Schwerter 372 Abb. 3, 2; Fin

gerlin, Dangstetten/II: Befund 657, 3, Taf. 1. - Hinzu- 

weisen ist auch auf das florale Durchbruchmotiv auf der 

Schwertscheide von Goeblingen-Nospelt Grab C (L): 

hier sind halbe geschwungene »Bliiten« oder halbe »Her- 

zen« untereinandergesetzt (Thill, Metallgegenstande Taf.

3, 16; Haffner, Prunkschwerter 146 ff.); ahnliches gilt fur 

den tiberischen Gladiusbeschlag von Chassenard (Dep. 

Allier, F): Masques de fer 51.
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Abb. 56 Verbreitung der grofien profilierten Trinkhornendbeschlage. - Typ Boe: 1 Boe; 2 Mehrhoog (Jenssen, Brandgraber 

Abb. 6); 3 Weingarten (Engels, Waffengraber 186 Abb. 3, 5); 4 Kempten (Glusing, Germanen 17 Abb. 4. 2); 5 Neustadt a.d. 

Donau/Wohr (Bayer. Vorgeschbl. Beih. 7 [1994] 189 Abb. 140, 20); 6 Kossebau (Hoffmann, Trinkhornbeschlage 36 Abb. 1g. - 

Variante: 7 Goeblingen-Nospelt Grab D (Thill, Metallgegenstande Taf. 2, 11). - Typ Andernach: 8 Andernach (Bockius, Unter- 

suchungen Taf. 26,6); 9 Schkopau (nach Schmidt/Nizschke, Graberfeld 103 Taf. 3h); 10 Grofiromstedt (Peschel, Grabfunde B.

83, 16); 11 Vinji vrh (Bozic, Kritisches).

Trinkhorner gelten aufgrund ihres Verbreitungsbildes als »germanische« Trinkgefafie262, obwohl sie auch 

seit langem im »keltischen« Bereich prasent sind 263. Fur die mittlere Latenezeit fehlen allerdings die Be- 

lege fur lokale Metallbeschlage, was aber auch mit dem allgemeinen Mangel an Bestattungen mit um- 

fangreichen Gefafibeigaben begriindet werden kann. Auch ohne Metallbeschlage sind Trinkhorner voll 

funktionsfahig, die bekannten Bronzebeschlage sind Beiwerk. Das drachengeschmiickte Trinkhorn aus 

dem mittellatenezeitlichen Grab 17 von Jaszbereny »Cserdhalom« (Kom. Szolnok, H) stellt im Fundgut 

eine Ausnahme dar264. Der Nachweis von Trinkhornern mit Metallbeschlagen vor dem Horizont der ge-

262 Vgl. Verbreitungskarten bei Andrzejowski, Okucia; vgl. 

u.a. Oesterwind, Trinkhornbeschlage 78; Caesar (Caes. 

Gall. VI, 26) weist bei der Ethnographic der Germanen 

besonders auf Trinkhorner von Auerochsen mit silbernen 

Beschlagen hin; Glusing, Germanen 17.

263 Vgl. Kimmig, Kleinaspergle 196 ff. mit ausfuhrlichen Er-

lauterungen; D. Kraufie, Trinkhorn und Kline. Germania 

71, 1993, 188-197 bes. 197 Liste 1; Ders., Hochdorf/III 

180ff.

264 G. Kaposvari, A Jaszbereny-Cserbhalmi kelta temetd. 

Arch. Ert. 96, 1969, 178-198. - Kramer/Schubert, Achs- 

nagel 384ff. - Meyer, Bemerkungen 542.
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schweiften Fibeln im »keltischen« Raum gelingt aufgrund mangelnder Grabfunde nur schwer: einzelne 

Bronzetiillen werden als Trinkhornspitzen, Bronzebander als Miindungsbeschlage interpretiert265. Aus 

der spatesten Latenezeit finden sich in zwei hochrangigen »keltischen« Grabern Trinkhorner: Goeblin- 

gen-Nospelt Grab D (L) 266 und Boe. Die meisten anderen Graber sind armer ausgestattet267. Eine Ent- 

stehung der Emailverzierung auf den Trinkhornern von Andernach, Grobromstedt, Schkopau und Vinji 

vrh ist in der keltischen Welt, zumindest aber in deren Randbereich, anzunehmen 268. Fur die La Tene- 

Kultur in Frankreich lassen sich jedoch sichere Trinkhornbestandteile nicht belegen. Das Trinkhorn als 

ein Standardgut der »germanischen« Welt tritt somit in »keltischen« Grabern als ein Gut mit besonderer 

Bedeutung auf. Insbesondere im Grab von Boe zeigt es Fernkontakte auf, deren Richtung fur Frankreich 

ansonsten selten nachweisbar ist. Bemerkenswert ist auch, dab die Trinkhorner in den wenigen spatkelti- 

schen Grabkontexten nur einzeln vorliegen (vgl. Abb. 56), wahrend die Graber der friihen Kaiserzeit 

rechts des Rheins und in Skandinavien meist mit Trinkhornpaaren ausgestattet sind 269.

Die Betrachtung des Opus interrasile auf dem Miindungsbeschlag von Boe mufi jedoch bei der Her- 

kunftszuweisung zur Vorsicht mahnen, da man diese Ornamentik sehr gut mit den seltenen floralen 

Durchbrucharbeiten auf Schwertscheiden vergleichen kann, die aus einem friihen gallo-rdmischen Mi

lieu stammen (Abb. 55, 4) 270. Leider nur die Ansatze zu Durchbruchsarbeiten finden sich beispielswei- 

se auf den Miindungsblechen der Trinkhorner von Andernach, Schkopau und Weingarten271.

7. Strigiles

Von einer eisernen Strigilis kann mit Sicherheit ein Fragment im Fundmaterial identifiziert werden. Er- 

halten sind die vorderen 10,4cm des hohl geformten, ca. 2cm breiten Schaberteils (Abb. 57, 1, Taf. 11, 

3). Ein Bruchstiick mit einer erhaltenen Lange von 3,3 cm stammt wahrscheinlich von der Spitze eines 

zweiten Exemplars (Abb. 57, 2, Taf. 11, 3). Da ausschlieblich die technisch bestimmten Schaberteile vor

liegen, kann eine nahere typologische Einordnung nicht erfolgen 272. Im bisher publizierten augustei- 

schen Fundmaterial sind zwar bronzene Strigiles haufiger, eiserne Exemplare kommen jedoch ebenfalls

265 Vgl. Zusammenstelhmg der Funde bei Meyer, Bemerkun- 

gen.

266 Thill, Metallgegenstande Taf. 2, 11. Das sehr schlanke 

Endstiick eines Trinkhorns mit drei Haftarmen ist eben

falls unten offen; mogliche Miindungsbeschlage mit ver- 

nieteter Eisendse werden erwahnt (a.a.O. 93). Die Bron- 

zeringe auf der Tulle sind aufgeschoben und nicht bereits 

im GuE angelegt, wie es bei den anderen Exemplaren iib- 

lich ist. Das Material konnte im Musee National d’His- 

toire et d’Art in Luxembourg studiert werden. Dr. J. 

Metzler sei fur die anregenden Gesprache recht herzlich 

gedankt.

267 Nur das friihkaiserzeitliche Grab von Mannheim-Feu- 

denbeim beinhaltet noch Importgut in Gestalt italischen 

Bronzegeschirrs (Schumacher, Grabfunde).

268 Pauli, Neues 202 f. Anm. 2 dachte beim Fund von Vinji 

vrh bei einer vorsichtigen Formulierung an eine ratisch- 

norische Sonderform eines germanischen Trinkhorns der 

friihen Kaiserzeit.

269 Vgl. Mannheim-Feudenheim (Schumacher, Grabfunde);

Mehrhoog (Janssen, Brandgraber); Kossebau (Hoff

mann, Trinkhornbeschlage); vgl. die Diskussion: J. Gru fl,

Zwei altgermanische Trinkhorner mit Bier- und Metre

stem Nachr. Niedersachsens Urgesch. 6, 1932, 57-64. - J. 

Werner, Rbmische Trinkgefafie in germanischen Grabern

der Kaiserzeit. In: H. Kirchner (Hrsg.), Ur- und Friihge- 

schichte als historische Wissenschaft. Festschrift zum 60. 

Geburtstag von Ernst Wahle (Heidelberg 1950) 168-176. 

- R. Nierhaus, Kaiserzeitlicher Siidweinexport nach dem 

freien Germanien? Acta Arch. (Kobenhavn) 25, 1954, 

252-260.

270 Vgl. Gonzenbach, Schwertscheidenbleche 18ff. - Schwert- 

scheide von Goeblingen-Nospelt Grab C (Werner, Spat- 

latene-Schwerter 373; Haffner, Prunkschwerter 149). - 

Nach Frey, Uberlegungen 49 sprechen die kleinen Halb- 

monde, die hier die Ranken mit dem Rahmen verkniip- 

fen, fiir eine keltische Arbeit.

271 Vgl. Oesterwind, Trinkhornbeschlage 71. - Schmidt/ 

Nitschke, Schkopau Taf. 3 h. - Engels, Waffengraber 186 

Abb. 3, 5.

272 Vgl. z. B. Kotera-Feyer, Strigilis. Ihre Analyse widmet 

sich schwerpunkthaft den griechischen Strigiles. - Zur 

Typologie provinzialromischer Strigiles vgl. Riha, Toi- 

lettgerat 23-26; hier 2 kaiserzeitliche Eisenstrigiles als Va- 

riante F; Deimel, Bronzekleinfunde 81 Taf. 65-68. - Im 

Fundmaterial von Boe existieren verschiedene flache Ei- 

senbiinder, die untereinander keinen Anschlufi zeigen. Sie 

konnten als Rahmengriffe der Strigiles in Frage kommen. 

Eine solche Zuweisung erscheint jedoch fiir eine weitere 

Diskussion zu fragwurdig.
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Abb. 57 Boe, Wagengrab. Strigiles- 

fragmente. - M = 1:2.

vor273. Ftir die Strigiles von Boe konnen keine Aussagen uber die Griffteile getroffen werden, da an- 

sonsten massive Griffe und Rahmengriffe gleichermaBen auftauchen.

Grundlegend fiir das Verstandnis der Strigiles im Grab von Boe ist die Bedeutung dieser Gerate in der 

westmediterranen Welt. Anders als in Griechenland, wo sie zur Ausriistung von Athleten gehdren, stel- 

len sie im Westen ein allgemeines Bade- und Hygieneutensil dar274. Ihr Vorkommen in Grabern verweist 

auf die personliche Ausstattung, wie Toilettbesteck und Rasiermesser. Auch als Badegegenstand werden 

Strigiles in der Regel als Satz zu mehreren und zusammen mit Schwamm und Salbdlgefafi verwendet275. 

Ein derartiges Behaltnis oder ein Ring zur Aufhangung der Strigiles ist in Boe aber nicht erhalten.

Im Kontext eines Grabes in Aquitanien, aufierhalb der rbmischen Provinz, zeigen Strigiles den hohen 

Grad der Romanisierung des Besitzers. Eine ahnliche Ubernahme mediterraner Sitten zeigten bereits ei- 

nige altere keltische Graber in Italien, so in Bologna (Prov. Bologna, I) 276, Montefortino (Prov. Ascoli 

Piceno, I) 277, Filottrano (Prov. Ancona, I) 278 und am Monte Bibele (Prov. Bologna, I) 279. Hier kommen 

die Strigiles einzeln vor, sind aus Bronze, tragen eingepunzte Marken und weisen noch eine breitere 

Schabflache als die augusteischen Exemplare auf. Auch zu den Inventaren jtingerer Graber mit Waffen- 

beigaben im Bereich der Stidalpen gehdren gelegentlich Strigiles, allerdings in der zu dieser Zeit iiblichen 

schmalen Form und mit Rahmengriff (Abb. 58 , 2 ) 28°; Graber der Gallia Narbonensis sind ebenfalls ver- 

emzelt mit Strigiles ausgestattet281. Aber auch hier sind sie keine gangige Grabbeigabe, sondern treten 

mitunter bei Bestattungen auf, die reich an anderen Metallbeigaben sind. Als Zeichen eines romanisier- 

ten Lebenswandels kann man auch die Vielzahl von Strigiles vom Magdalensberg in Karnten (VB Kla- 

genfurt-Umgebung, A) betrachten 282. In latenezeitlichen Siedlungen nordlich der Alpen sind keine alte- 

ren Strigiles bekannt 283. Strigilisringe mit den charakteristischen zoomorphen Enden sollen angeblich

273 Hiibener, Metallfunde 82 (Fragment eines eisernen Strigi- 

lisgriffs, Zuweisung unsicher, ohne Abb.); Barruol/Sau- 

zane, Tombe 72 (2 eiserne Strigiles aus Beaucaire/Necro- 

pole des Maronniers, Dep. Gard, F).

274 Vgl. Auswertung der schriftlichen Quellen bei Kotera- 

Feyer, Strigilis 63 ff. - Riha, Toilettgerat 23 f.

275 Kotera-Feyer, Strigilis 3 ff.

276 Benacci Grab 934, 953; Benacci-Caprara Grab 1: D. Vitali, 

Tombe e necropoli galliche di Bologna e del territorio (Bo

logna 1992) 447 Taf. 29, 1; 456 Taf. 38, 20; 472 Taf. 54, 11.

277 Grab 23, 35 sowie verschiedene Exemplare ohne Kontext: 

E. Brizio, Il sepolcreto gallico di Montefortino presso 

Arcevia. Mon. Ant. 9, 1899, 617-792 bes. 742f. Taf. 9, 2; 

Taf. 10, 1. 2. 4. 12; Taf. 11, 6.

278 Grab 9, 10, 12: E. Baumgartl, The Gaulish Necropolis of 

Filottrano in the Ancona Museum. Journal Royal Anthr. 

Inst. Great Britain 67, 1937, 231-286 bes. 255. 29. 264 

(Grab 9 nach Ausweis der archaologischen Funde ver- 

mutlich Grab einer Frau).

279 Grab 116: D. Vitali, Elmi di ferro e cinturoni a catena.

Nuove proposte per 1’archeologia dei celti in Italia. Jahrb. 

RGZM 35, 1988, 239-284 bes. 252 Abb. 13, 27; 256.

280 Caccivio (Garovaglio, Necropoli Taf. 1, 4). - Misano (De- 

grassi, Tomba 59). - Ornavasso/San Bernardo Grab 6, 11, 

1941/6 (Graue, Graberfelder 68 Taf. 9, 1; 15, 4). - Ornavas- 

so/Persona Grab 100 (Graue, Graberfelder 68 Taf. 75, 4).

281 Vgl. Zusammenstellung bei Feugere, Evolution 131 f.: 

Boissieres (Dep. Gard, F): 2 bronzene Paare mit Marken 

(Py, Sepulture 83 Abb. 5). - Beaucaire/Necropole des 

Marronniers (Dep. Gard, F) nach Dedet u.a., Ugernum 

85ff. : Grab 5 (Paar, Bronze), 13 (Paar, Eisen), 17 (Paar, 

Eisen) 18 (Paar, Eisen), 19 (Paar, Eisen), 21 (1 Exemplar, 

Eisen). - Altere Liste bei Barruol/Sauzade, Tombe 73.

282 Deimel, Bronzekleinfunde 81, 257-261 Taf. 65-68 (18 

Stuck, z.T in Fragmenten, mit schmaler Schabflache; 

breiter Typus nur Taf. 67, 2); zur Hypokaustenanlage und 

moglichem Bad im »Reprasentationshause RH« (Raum 

A, B) vgl. R. Egger, Die Ausgrabungen auf dem Magda

lensberg 1950. Carinthia I 142, 1952, 81-172 bes. 114f.

283 Bei einem als »strigilisartigen Gerat« bezeichneten Gegen-
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Abb. 58 1 Antran (Dep. Vienne, F). Bronzene Salbgefafie und Strigilispaar (nach. Pautreau, Sepulture Taf. 45, 4-6). - M ca. 1:2. 

- 2 Ornavasso/San Bernardo, Grab 6 (Prov. Novara, I). Eisernes Strigilispaar mit Bronzering (nach Piana Agostinetti, Documenti 

37 Abb. 12, 6).-M= 1:4.

auch von latenezeitlichen Fundstellen stammen oder werden unerkannt als Arm- oder Halsring in die 

Vorgeschichte verwiesen284. Fur ihre Verwendung in der Latenekultur steht ein gesicherter Beleg noch 

aus.

Ein etwas hoherer Grad der Zurschaustellung romischer Korperpflege wie in Boe findet sich im reich 

mit romischen Importen ausgestatteten Grabdepot von Antran (Dep. Vienne, F) aus augusteischer Zeit 

285. Es enthalt ein Strigilespaar und Salbgefahe aus Bronze (Abb. 58, 1) 286. Wiederholt tauchen dann Stri- 

giles in den augusteischen Lagern auf287; die mit ihnen verbundenen Korperpflege wird vom romischen 

Militar fur unentbehrlich gehalten.

Die Strigiles im Grab von Boe sind vermutlich der chronologisch friiheste Nachweis dieser romanisier- 

ten Lebensart in einem explizit »keltischen« Grab jenseits der Alpen.

stand aus Berching-Pollanten (Lkr. Neumarkt/Opf., D) 

fehlt die typische Krummung der Schabflache, die beim 

Reinigen von gewdlbten Kbrperteilen notwendig ist (Fi- 

scher/Rieckhoff-Pauli/Spindler, Grabungen 329f. Abb.

16, 1). Vermutlich ist auch die Materialstarke des Eisens 

zu grofi, um die erwiinschte Federwirkung zu erzielen.

284 Vgl. das Stuck aus »Ville-en-Tardenois« (Dep. Marne, F): 

Bull. Soc. Arch. Champenoise 8,1914, 42; D. Bretz-Mah

ler, Les Torques ornithomorphes de La Tene I. Bull. Soc. 

Prehist. Frangaise 56, 1959, 493-499 bes. 487f.; Ulbert, 

Caceres 71 ff. — Saint-Pierre-du-Lac »depot (?)« (Dep. 

Maine-et-Loire, F): G. Cordier I M. Gruet, L’Age du 

Bronze et le premier Age du Fer en Anjou. Gallia Prehist.

18, 1975, 157-287 bes. 273 Abb. 63, 7.

285 Pautreau, Sepulture 277 Taf. 45, 6.

286 Pautreau, Sepulture 275 ff. - 5 tonerne, spindelformige 

Salbgefafie, ein glasernes, ein bronzenes eiformiges Ala- 

bastron sowie ein bronzenes kugelformiges mit Henkel 

und breitem Rand.

287 Vgl. z.B. Rodgen: Schonberger in: H. Schonberger I H.-G. 

Simon, Romerlager Rodgen. Limesforsch. 15 (Berlin 

1976) 43 f. Abb. 14, 9. - Augsburg-Oberhausen: Htibener, 

Metallfunde 82 Taf. 26, 1.9.- Haltern: Albrecht, Ausgra- 

bungen 109 Abb. 23, b. - Schanis/Biberlikopf: R. Laur- 

Belart, Der fruhrbmische Wachtposten aus dem Biberli- 

kopf, SG. Ur-Schweiz 26, 1962, 35-51 bes. 46f. Abb. 45.

89



8. Eisenstab mit Bronzeakanthus

Als besonders ratselhaft stellt sich ein auffallend massives Metallobjekt dar. Der Gegenstand befand sich 

im Bereich der Fundbergung von 1960; seine ungefahre Lage wurde von Y. Marcadal im Bereich der Qua- 

dranten B 6/7 verzeichnet288. Auf einem Eisenstab von 3,0-3,8 cm Durchmesser sind ein Bronzeprofil289 

(Trochillus/Torus/Trochillus, jeweils abgesetzt, FI. 4,8 cm, Dm. max 6,6 cm) und ein Ring mit drei Akan- 

thusblattern, ebenfalls aus Bronze (H. ges. 7,4cm), befestigt (Abb. 59, Taf. 11,1). Die Akanthusblatter zei- 

gen vermutlich nach oben (H. 6,4 cm). Sie sind recht schlank, biegen an der obersten Spitze nach aufien 

um und sind nicht sehr plastisch gearbeitet; ihre zwei untersten Blattspitzen beriihren sich jeweils gegen- 

seitig. Die mittlere Blattader ist fein gekerbt, von ihr gehen ftinf paarige Blattspitzen und das oberste End-

288 Im nordwestlichen Bereich der alten Fundbergung ver

zeichnet Marcadal den akanthusverzierten Gegenstand 

inmitten einer Konzentration von Nageln (Marcadal, 

Age du Fer Abb. 40; ders., Tombe 76).

289 Das Profil entspricht im Aufbau der Profilierung der 

Trinkhornspitze aus diesem Grab. Ein Zusammenhang 

ist nicht zu vermuten, jedoch soil hier auf diese Uberein- 

stimmung aufmerksam gemacht werden.
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Abb. 60 Boe, Wagengrab. Zierbleche. - M = 1:2.

blatt aus. Der Eisenstab (L. max. 31cm) ist sehr stark korrodiert und am unteren Ende sekundar abge- 

knickt290. Im Bereich der Bronzen hat er einen runden Querschnitt, sonst kann er auch eckig oder rhom- 

bisch sein. Oben wie unten hat die Korrosion den Stab zerfressen. Ein altes Zustandsfoto zeigt, dab 1960 

von dem Eisenstab noch wesentlich mehr Substanz vorhanden war291. Dennoch lassen sich beispielswei- 

se fiber eine Kannelur oder eine baumartige Oberflache mit Astansatzen keine Aussagen mehr treffen. Ein 

Aspekt der Schmiedetechnik ist trotzdem erkennbar. Das Eisen ist aus mehreren Teilen zusammenge- 

schmiedet, wobei der Stab jeweils gespalten und dazwischen das nachste Stuck angesetzt wurden.

Zum Eisenstab konnen moglicherweise noch zwei kurze, stark korrodierte Stiicke mit ehemals rundem 

Querschnitt (Dm. ca. 2,5cm) gezahlt werden (L. 9 und 10cm, ohne Abb.), ohne dafi jedoch Anpassun- 

gen vorliegen wurden.

Aufgrund ihrer ebenfalls klassisch-antik wirkenden Profilierung sind weitere Eisenobjekte dem Umfeld 

des Stabes mit Akanthus zuzuweisen: Zwei runde Holzscheiben mit vertikalem Maserungsverlauf (Dm. 

14cm) wurden am Rand von eisernen Profilblechen eingefaht (Torus/Trochillus/glatter Rand, jeweils ab- 

gesetzt, H. 2,5 cm). Diese Ummantelung besteht aus mehreren, glatt abgesetzten Einzelteilen, die mit lang

lichen Eisenblechstreifen durch Nagelung verbunden wurden (Abb. 60, Taf. 11, 2). Der Umfang der un- 

vollstandig erhaltenen fiinf Bleche ergibt mehr als einen vollstandigen Kreisumfang, so dafi also mindestens 

zwei Holzscheiben auf diese Art umkleidet waren. Bei einem dieser Zierbleche laht sich uber ein Viertel 

des Kreisumfangs nachweisen; der Gesamtumfang bestand vermutlich aus je drei Einzelteilen. Auf den an 

den Wulst angrenzenden Scheibenflachen sah ein Eisenblech auch auf der anderen Scheibenflache haben 

sich Reste von Eisenblech erhalten, die fiber das Randprofil mindestens 1,9 cm herausragen. Ob sich beide 

Scheiben hierin unterschieden, kann nicht mehr festgestellt werden. Es handelt sich also um profilierte 

Scheiben, die zur einen Seite auf einem Blech aufsafien, zur anderen von einem Blech verschlossen wurden. 

Die Funktion dieser Gegenstande ist unklar - aufgrund des gememsamen, mediterranen Profils ist je

doch an eine Plazierung an demselben Objekt zu denken. Die profilierten, mit Eisenblechen verkleide- 

ten Scheiben konnte man sich als Bekronung und/oder Zwischenglied eines Stabes vorstellen. Eine Ver-

290 Aufgrund der starken Abplatzungen des korrodierten Ei- ner sekundaren Verbiegung ausgehen.

sens im Bereich der gebogenen Partie kann man von ei- 291 Coupry, Gallia 383 Abb. 30.

91



wendung und Interpretation in Zusammenhang mit anderen Objekten scheinen noch weniger sinnvoll, 

eine Verwendung am Wagen ausgeschlossen. Versuchsweise sollen die oben beschriebenen, romisch wir- 

kenden Teile als »Kandelaber« angesprochen werden292 - als Halterung bzw. Standplatz fur die im Grab 

vorhandenen Ollampen. Die Gruppe der Ollampen fand sich nur wenig weiter norddstlich.

Entfernte Parallelen zu den Zierprofilen und den Akanthusblattern finden sich im Bereich des romi- 

schen Hausgerates. Hochwertige Kandelaber, Thymiaterien und Lampenstander bestehen jedoch in 

ihren konstruktiven Teilen ausschlieblich aus Bronze und sind auch noch in romischer Zeit nach etrus- 

kischem Schema gearbeitet293. Eiserne Leuchter oder Thymiaterien von ungefahr 40 cm Hbhe auf drei 

Beinen und mit einem oberen Abschlub in Form einer Schale sind aus Beaucaire (Dep. Gard, F) und 

Saint-Remy-de-Provence (Dep. Bouches-du-Rhone, F) bekannt294. Andere romische Metallgegenstan- 

de bieten keine Parallelen 295. Aufgrund des Akanthus und des Profils ist jedoch fur die Objekte aus Boe 

eine romische Anregung vorauszusetzen, wenn auch nicht unbedingt ein romisches Kunstwerk hochster 

Giite vorliegt. Nach jetzigem Verstandnis ist die grobe Verbindung der profilierten Zierbleche untereinan- 

der handwerklich nachlassig und entspncht nicht der Sorgfalt, wie sie am Wagen angewendet wurde.

In jedem Fall sind diese fiir Latenegraber einzigartigen Gegenstande ein Zeichen der Aufnahme romisch 

wirkender Dinge in den Grabbrauch. Gerade eine im lokalen Umfeld gearbeitete Umsetzung einer rd- 

mischen Idee wurde fiir eine Romanisierung im handwerklichen Bereich sprechen. Der aufiergewohnli- 

che, aufrecht stehende Gegenstand wirkt wie ein Bedeutungstrager mit einem zusatzlichen, ideellen 

Wert, auch wenn seine Form und Funktion nur unvollstandig rekonstruierbar bleiben296.

9. Elemente eines moglichen Spielbretts

Vollig zerschmolzen und irisiert ist ein Kliimpchen aus blauem Gias (max. Dm. 2,1cm), dessen ehema- 

lige Form unklar ist, und das keinerlei Hinweis fiir eine Durchbohrung aufweist (Taf. 10, 5) 297. Auf das 

Gias miissen hohe Temperaturen eingewirkt haben. Da Glasperlen in der Stufe Lt D2 nur noch sehr sel- 

ten auftreten 298, ist eine Interpretation in diese Richtung eher unwahrscheinlich. Obwohl die urspriing-

292 Coupry, Gallia 385 mit neutraler Beschreibung; Marcadal, 

Age du Fer 152 mit unsicherer Zuweisung zum Wagen.

293 A. Testa, Candelabri e Thymiateria. Monument! Mus. e 

Gallerie Pontificie Mus. Gregoriano Etrusco Cat. 2 (Ro

ma 1989). - Aus dem Wrack von Mahdia/Tunesien: F. Ba- 

ratte, Les candelabres. In: Das Wrack. Der antike Schiffs- 

fund von Mahdia. Kataloge Rhein. Landesmus. Bonn 1, 1 

(Koln 1994) 607-628. - Aus zwei Grabern um die Zeiten- 

wende aus Traianoupoli/Thrakien liegen 2 Leuchter vor, 

davon einer mit profilierter Scheibe oberhalb der Beine: 

D. Triantaphyllos; O ratptxog vup[3oc; vr)g TpaiavoiJ- 

ttoAjg. To aQ/aiokoycxo eqY° arrl Maxebovia xat 

©pax?] 5, 1991, 439-453 bes. 452 Abb. 17.

294 Beaucaire/Les Maronniers Grab 13 und 17 (Dedet u.a., 

Ugernum). - Saint-Remy-de-Provence Grab VI (Arce- 

lin/Arcelin, Sepultures 111). -Feugere, Evolution 126f.

295 Vgl. beispielsweise die Funde aus Pompeji: E. Pernice, 

Gefafie und Gerate aus Bronze. Hellenist. Kunst Pompeji

4 (Berlin, Leipzig 1925). - Magdalensberg: Deimel, Bron-

zekleinfunde. - Auch Pfosten von Klinen bestehen aus

der Kombination von Holz und Bronzeblech, vgl. S. 

Faust, Fulcra. Figtirlicher und ornamentaler Schmuck an 

antiken Betten. Rom. Mitt. Erganzungsh. 30 (Mainz 

1989) 22 ff. Vgl. Reste von Klinen im Graberfeld von Hal- 

tern: S. Berke, Das Graberfeld von Haltern. In: Die rb-

mische Okkupation nordlich der Alpen zur Zeit des Au

gustus. Kolloquium Bergkamen 1989. Bodenaltertumer 

Westfalens 26 (Munster 1991) 149-157 bes. 155f. Abb.

5 mit weiterer Lit.; fiir Stidfrankreich vgl. Feugere, Evo

lution 126.

296 Vgl. im Grab von Sutton-Hoo die eiserne »Standarte«, 

der R. Bruce-Mitford einen Platz unter den Regalia zu- 

weist. Eine Funktion als Halterung fiir eine Art von Be- 

leuchtung wird ebenfalls in Erwagung gezogen. R. Bru

ce-Mitford, The Sutton-Hoo Ship-Burial Vol. 2 Arms, 

Armour and Regalia (London 1978) 422 ff.

297 Die Glasschmelze und die Knochengegenstiinde stammen 

aus dem Bereich der alten Fundbergung. Unter den in 

Mainz eingelieferten Gegenstanden befanden sich auch 

wenige moderne Objekte (Mtinze 18. Jh., Glied einer 

Fahrradkette, Deckel einer Konservenbiichse, Sektver- 

schlufi). Da das Grab direkt unter der Oberflache lag, 

sind kleinere Vermischungen im Fundmaterial mit Mo- 

dernem nicht ungewbhnlich, jedoch konnten sie immer 

eindeutig ausgeschieden werden. Dennoch kann die 

Moglichkeit einer neuzeitlichen Datierung der in diesem 

Kapitel behandelten Fundgegenstande nicht mit letzter 

Sicherheit ausgeschlossen werden.

298 Zepezauer, Perlen 97 f.
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liche Form des Glaskltimpchens letztendlich offen bleibt, scheint es doch moglich, eine Herkunft im Be- 

reich der Spielsteine zu vermuten. Beispielsweise im Grab von Welwyn Garden City (Hertfordshire, 

GB) wurden auch Spielsteine aus blauem Gias gefunden299. Das zerschmolzene Gias konnte man zu- 

gleich als ein Indiz fur eine Brandbestattung in Boe werten. Dieser Hinweis auf einen Brandritus ist von 

hochster Wichtigkeit, da menschliche Knochen und Reste von Leichenbrand in den bisher ausgegrabe- 

nen und geborgenen Partien des Grabes nicht beobachtet worden sind; Tierknochen von Speisebeiga- 

ben haben sich hingegen erhalten konnen 300.

Zwei Gegenstande aus bearbeitetem Knochen konnten ebenfalls noch im Zusammenhang mit einem 

Spielbrett stehen: Der eine ist eine flache, runde Knochenscheibe von 3,3 cm Durchmesser mit spongio- 

ser Riickseite und ohne jegliche Befestigungsmoglichkeit (Taf. 10, 6)301. Auf der Vorderseite befindet 

sich in der Mitte ein vertiefter Punkt, darum herum eine kreisformige Rille, beide entstanden auf einer 

Drehbank302. Von aufien zur Mitte hin wurde die Knochenscheibe 14mal schrag angesagt. Leichte 

Brandspuren zeigen sich am Rand. Ebenfalls aus Knochen ist ein an beiden Enden abgebrochenes, recht- 

eckiges Plattchen (0,9 x 3,8 cm) mit drei diagonal verlaufenden Sagebahnen, die jedoch breiter als die der 

runden Scheibe sind (Taf. 10, 7).

Sowohl das Glaskliimpchen als auch die Knochenscheibe zeigen Spuren des Feuers. Fur das ahnlich ver- 

zierte, langliche Knochensttick liefie sich eine Verwendung im selben Funktionsbereich vermuten, viel- 

leicht an der Seite oder einer Ecke eines Spielbretts. Ob das Gias und die Knochenobjekte schliefilich 

von einem oder von zwei Spielbrettern stammen, muls offen bleiben 303. Das entsprechende Kleinfund- 

material im mediterranen Raum scheint noch nicht ausreichend aufgearbeitet 304, um schliissige Paralle- 

len zu ziehen. Insgesamt wirkt diese Interpretationen fur die Funde von Boe allerdings so vage, dab da- 

von abgesehen wird, auf ihnen weiterfiihrende Aussagen aufzubauen.

10. Ungeklarte Fragmente

Einem geringen Teil des Metallinventars von Boe kann keine nahere Funktion zugewiesen werden. Ei

ne Zugehdrigkeit dieser Gegenstande zu den in den vorangegangenen Kapiteln diskutierten Sachgrup- 

pen kann nicht nachgewiesen werden, mogliche Vermutungen werden im folgenden erwahnt. Ebenso 

soil betont werden, dafi eine Verwendung am Wagen (Kap. II, D, 11) nicht belegbar ist. Soweit nicht an- 

ders angegeben, stammen die Stticke (Nr. 1-12) aus dem Bereich der Fundbergung von 1960. Besonders 

bedauerlich ist, dab sich einige in der Nachgrabung geborgene und 1997-1998 restaurierte Metallfrag- 

mente (Nr. 13-16) ebenfalls nicht funktional einordnen lassen.

1. Massiver, gebogener Eisenstab mit rhombischem Querschnitt (L. 12,1 cm, Br. 2,4 x 1,8 cm), die auBe- 

ren Kanten sind abgeflacht; Endstiick eines zweiten (L. 5,7cm), das in einer verbreiterten Lasche en- 

det (Br. 4,3 cm), die ehemals einen Rundstab umfafite. Zum Dreibem? (Taf. 21, 1-2).

2. Zwei Eisenstabe mit rundem Querschnitt (L. 4,8/6,2 cm, Dm. 1,0/1,1 cm), zu beiden Enden hin ver-

299 Stead, La Tene III Burial 14-19. - Vgl. weitere Spielsteine 

aus blauem und weifien Gias aus dem »Warrior burial« 

von Colchester/Enclosure 3 (Essex, GB): Crummy, Gra

ves (Datierung ca. 35 n. Chr.). - Spielsteine aus Gias: Ze- 

pezauer, Perlen 91 ff. (mehrheitlich oppidazeitlich). - 

Allg.: Kruger, Brett- und Wiirfelspiel. - Vgl. auch den 

Spielstein aus schwarzem Opakglas aus Kalkriese (Kr. 

Osnabriick, D): Franzius, Funde 169.

300 Boudet, Rituels 98.

301 Coupry, Gallia 384 Abb. 32 links oben.

302 Kruger, Brett- und Wiirfelspiel 158ff. zu Beinspielstei-

nen, hiiufig auch mit Bohrungen und konzentrischen

Kreisen als Verzierung; das Exemplar aus Boe pafit mit

seinem Durchmesser in die angegebene Schwankungs- 

breite von 1,1 bis 3,9cm. Beinspielsteine sind bereits in 

der Latenezeit in Verwendung (a.a.O. 178); eine Verwen

dung als Hosenknopf, Rosenkranzperle oder ahnliches 

kann ausgeschlossen werden, da die Knochenscheibe von 

Boe keine Durchbohrung oder Ose besitzt. Starke Spu

ren einer Gebrauchspolitur zeigen sich nicht.

303 Vgl. Spielsteine aus verschiedenfarbigem Gias (5 Stuck: 

blau, schwarz, griin, weifi) und Knochen (2 Stuck) im 

Grab 15 von Beaucaire/Les Marronniers (Dep. Gard, F): 

Dedet u.a., Ugernum 96f. Abb. 58.

304 Vgl. Kruger, Brett- und Wiirfelspiel 136 f.
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dickt; bei einem vielleicht der Ansatz zu einer runden Ose (erh. Br. 2,2 cm)? Zu Trensen gehdrig? 

(Taf. 21, 3).

3. Drei kurze Eisenstabe mit rundem Querschnitt (Dm. 1,2-1,3 cm), an einem Ende quadratische, mas

sive Platte (2,8x2,9cm, Dicke 0, 6[Rand]-1,1 cm) vernietet; das andere schwingt S-formig und ver- 

breitert sich (Br. 3,4 cm), weitere Anschlusse abgebrochen. (Taf. 21, 4).

4. Acht Fragmente (L. 7,0/5,7/4,3/3,6/3,5/3,2/2,4cm) von flachen, geraden Eisenbandern (Br. 1,4cm, 

Starke ca. 0,2 cm), davon drei mit mittig platzierten Nagel- oder Nietresten (Taf. 21, 5).

5. Flaches, gerades Eisenband (L. ges. 17,1 cm, Br. 1,3 cm, Dicke 0,3 cm), an beiden Enden Querschnitt 

halbrund gewdlbt (Br. 1,3cm, H. 0,6-0,7cm), mit Holzspuren, beide Enden abgebrochen. Mittelteil 

der Schildfessel (?), jedoch bei Nagelplatten ohne Anpassungen (Taf. 21, 6).

6. D-formige Schlaufe mit spitz ausgezogenen Enden (H. 12,8cm, Br. 5,9cm) aus einem schmalen Ei- 

senstab mit quadratischem Querschnitt (0,5-9,6 cm Starke) (Taf. 21, 7).

7. Flaches, gerades Eisenband (erh. L. 8,2 cm, Br. 1,6 cm, Starke 0, 2-0,4 cm), an einem Ende Rest eines 

Nagels, Holzspuren annahernd rechtwinkelig zum Verlauf des Eisenbandes auf einer Seite (Taf. 21, 8).

8. Drei schmale Eisenhulsen (Br. 0,3-0,4 cm) als Einfassung von Holz, rechtwinkelig zur Maserung 

werden Holz und Hulse von leicht halbrund aufgewdlbten Eisenbandern (Br. 1,0 cm, erh. L. 

5,6/4,3/2,3 cm) mit einer tiberfassenden Lasche zusammengehalten. (Taf. 21, 9).

9. Rest eines Eisenstabs mit quadratischem Querschnitt (0,8 cm Starke) mit gestreckt-S-formiger Bie- 

gung; Holzreste mit unterschiedlichen Maserungsverlaufen; Reste einer halbrunden Eisenhiilse (Br. 

1,6 cm, H. 0,9 cm) anhaftend (Taf. 21, 10).

10. Verschiede eiserne Nagel und Nagelfragmente mit rundem bis unregelmabigem Kopf, Stifte mit 

quadratischem Querschnitt (Taf. 22, 1).

11. Zwei runde, grohe und flache Nagelkopfe aus Eisen mit chagrinierter Oberflache (Dm. 3,9 cm), ehe- 

mals auf einer Holzunterlage befestigt (Taf. 22, 2).

12. Massives Eisenfragment mit Loch und Osenende (L. 5,5 cm), darin Ring eingehangt (Taf. 22, 3).

13. S-formier Eisenstab (L. 6,8cm, Dm. ca. 1,1 cm) mit abgebrochenen Enden und Fortsatzen (Taf. 22, 4).

14. Flache Holzklammer aus Eisen mit spitzen Enden (L. 4,8 cm, Br. 1,6cm); ohne Schneide (Taf. 22, 5).

15. Sieben leicht gewdlbte Bandeisen (L. 4,6-9,4cm, Br. 3,5-4,2cm); weder Radreifen noch Kasten (Taf. 22, 6).

16. Zwei Eisenbander mit Nietplatten wie Schildrandbeschlage (L. 3,2/3,7cm), aber Rticken flach (Taf. 22, 7).

17. Fiinf rechteckige Eisenleiste (L. 4,2-13,4cm) mit Bronzespuren; Zusammenhang mit Nr. 21 (?) (Taf. 22, 8).

18. Sieben schmale, htilsenformige Eisenleisten (L. 2,9-9,7cm, Br. 0,6-1,1 cm), z.T. mit Nageln fixiert; zu 

fein als Schildrandbeschlage (Taf. 22, 9).

19. Zwei feinwandige gewdlbte Schalchen aus Bronze (Dm. 6, 6-6,8 cm), in deren Mitte ein Bronzena- 

gel (nur einer erhalten, mit Holzresten, L. 4,3 cm) eingeldtet war (Analyse S. Greiff). Bronzeschal- 

chen zu fein fur Hammerschlage; Blockbergung Quadrant KZ7 (1) zwischen Amphorenscherben; 

beide mit der Wolbung nach oben dicht nebeneinander (Taf. 23, 1).

20. Leicht sichelformig gebogenes Eisenband (erh. L. 23,7cm, max. Br. 3,4cm) mit rechteckigem Quer

schnitt (Dicke 0,5-0,6cm); breites Ende ca. 45° umgebogen und abgebrochen; Oberflache mit acht 

schragen Kerben mit halbrundem Querschnitt; in Blockbergung mit Eisenbander der Wanne (AY3), 

aber ohne AnschluB/Zusammenhang (Taf. 23, 2).

21. Eisenleiste (erh. L. 11 cm, Br. 1,2 cm) mit Rand eines fragmentierten Bronzebleches (L. max. 17cm); 

weiteres Bronzeblech (L. max. 10,2 cm); weitere Fragmente mit halbkugeligen Nieten (Dm. 1,0 cm, 

H. 0,5 cm) im Abstand von 2 cm, riickseitig mit Unterlegscheiben vernietet; nicht von einem Ge- 

fafi (?); Blockbergung Quadrant AZ6, zusammen mit Schweineknochen; Bleche mit Nieten z.T. aus 

Bereich A-B-C2 (Taf. 23, 3).

22. Verbogener Eisennagel mit Holzresten (L. 5,5 cm), unter dem Kopf zwei verbreiterte Enden einer 

verdrehten, dreieckigen Schlaufe (L. 9,1cm, Br. 5,3 cm) aus bandformigem Eisen (Br. ca. 1cm); ehe- 

mals in Bronzeblechmanschette (Dm. max. 5,1cm, Br. 2,1cm) mit Bronzenagelchen befestigt; 

Blockbergung Quadrant AZ6 (12) zwischen Amphorenscherben (Taf. 23, 4).
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11. Analyse ausgewahlter Bronzen 

(Dietrich Ankner)

Die Analysen wurden mit der Rontgenfluoreszenz-Methode an den folgenden Bronzeteilen durchge- 

fiihrt:

1. Bronze am Eisenstab mit Bronzeakanthus

2. Endbeschlag des Trinkhorns

3. Ziernagel mit napfchenformigem Bronzekopf (Dm. 2,5cm), vom Kasten

4. Massiver Bronzering, vom Kasten

5. Ziernagel mit Bronzekopf mit Wulst (Dm. 3 cm), vom Kasten

Die prozentualen Ergebnisse waren:

Objekt Zinn/Sn Antimon/Sb Silber/Ag Blei/Pb Zink/Zn Kupfer/Cu Nickel/Ni

1 12,35 0,94 0,49 8,16 0,09 77,80 0,15

2 12,50 0,15 0,15 4,72 0,01 82,65 0

3 12,70 0,30 0,09 18,19 0,02 68,68 0,03

4 15,26 1,12 0,06 25,90 0,03 57,64 0

5 21,70 0,62 0,80 ~ 33 0,03 ~ 43 0,02

Bei der Betrachtung der Resultate fallt zunachst die relativ grobe Ahnlichkeit der Legierungen auf: 

Cu/Sn-Bronzen mit merklichen Antimon- und Silbergehalten und deutlich wechselnden Blei-Anteilen 

weisen sehr nahe beieinanderliegende Zinn-Konzentrationen auf. Der hohere Zinngehalt des groberen 

Bronzekopfes vom Kasten (Nr. 5) geht einher mit einem deutlich erhohten Bleigehalt.

Die erhohten Bleigehalte der drei Objekte, die vom Kasten stammen (Nr. 3-5), konnen am ehesten da- 

mit erklart werden, dab Blei einer Grundlegierung zugeschlagen wurde, so dab der Gub besser vonstat- 

ten gehen konnte. Da Blei mitunter auch als Blei/Zinn-Legierung (mit etwas Silber) zum Giefien zuge- 

geben wird, ist auch der hohere Zinn-Gehalt beim Ziernagel Nr. 5 leicht erklarlich.

Die Legierung des Trinkhorn-Endbeschlages (Nr. 2) lafit sich dann als eine Grundlegierung deuten, die 

jener der Objekte Nr. 3-5 sehr ahnlich ist.

Der Bronzeakanthus am Eisenstab (Nr. 1) ist dagegen sicherlich anderen Ursprungs: Die deutlich 

erhohte Nickel- und Zinkkonzentration ist weder durch Analysen-Abweichungen noch durch einen 

Bleizusatz zur Grundlegierung zu erklaren: entweder ist hier ein Kupfer anderen Ursprungs verwendet 

worden oder man hat Kupfergegenstande in zweiter Verwendung, also sozusagen Kupfer-»Schrott«, mit 

in die Bronze-Schmelze gegeben. Der Zink-Gehalt von 0,09% konnte so leicht durch die Zugabe einer 

kleinen Menge einer zinkhaltigen Bronze erklart werden, wie sie bei den Romern ab der Zeitenwende 

haufig verwendet wird.

Der Endbeschlag des Trinkhorns und die drei untersuchten »Kasten«-Teile konnten in einer Werkstatt 

gefertigt worden sein, die zur Verbesserung der Gub-Eigenschaften »ihrer« Legierung mit Blei (oder ei

ner Blei-Zinn-Legierung) gearbeitet hat. Der Akanthus am Eisenstab wurde entweder mit einem Kup

fer (und Zinn) aus anderer Quelle hergestellt oder es wurde daftir zu einer Grundlegierung zinkhaltiges 

»Schrott«-Material zugegeben - eine Erklarung, die fur die Auswertung von Analysen nur noch gerin- 

ge Optionen tibrig labt.

95



12. Wagen

a. Einleitung

Der Wagen stellt die grofite und am aufwendigsten gestaltete Beigabe fur den Toten dar. In mehreren Ab- 

schnitten sollen die einzelnen Bestandteile des Wagens zu grofieren Einheiten zusammengefaBt und be- 

schrieben werden305. In einem weiteren Teil wird das Gesamtbild des Wagens (vgl. Abb. 83 und 84) erortert. 

Alle Wagenteile stammen aus dem Areal der Fundbergung von 1960. Eine Skizze der Ausgraber gibt die 

Lage von zwei in Laufrichtung hintereinander liegenden zerdriickten Radreifen an 306. In Boe sind die 

Wande der Grabkammer zu weit entfernt, als dab die Rader an der Wand aufgestellt worden sein konn- 

ten 307. Da zudem die Rader und wesentliche Teile des Dekors unverbrannt sind, d. h. keine Brandpati

na aufweisen, und die Emaileinlagen noch weitgehend erhalten sind, wurden die Rader aufrecht stehend 

zusammengedriickt. Zwei weitere Rader fehlen durch die Einwirkung des Pfluges oder durch die neu- 

zeitlichen Strabenbaumabnahmen. Im Fundgut finden sich deutliche Analogien zu den vierradrigen Wa

gen aus Dejbjerg - darunter Teile vom Deichselscharnier sowie ovale Langfuhr- und Deichselbeschlage. 

Aus diesen Griinden wird im folgenden von einem vierradrigen Wagen ausgegangen.

Die Korrosion der Metallteile am Wagen ist sehr unterschiedlich. An den Radreifen sind keine Reste der 

alten Oberflache mehr vorhanden. Ebenso besonders schlecht sind die Nabenringe erhalten, die durch 

Spaltkorrosion blatterteigartig aufgequollen sind. Aufgrund der Korrosion hat auch anderes Eisen sein 

Volumen bis zur doppelten Grobe erweitert. Anders sieht es bei der Mehrzahl der Zierbeschlage vom 

Wagenkasten aus. Hier erinnert die durchweg gut erhaltene Oberflache an eine Form von Brandpatina, 

d.h. es ist zu vermuten, dab die Metallteile sehr stark sekundiir erhitzt wurden. Aufgrund der am Eisen 

ankorrodierten Holzreste und der z.T. erhaltenen Emaileinlagen, die eine Verbrennung des Wagens 

kaum iiberstanden hatten, kann man folgern, dab die Brandpatina durch das Erstellen der Emaileinlagen 

entstanden ist. Auch die Opus interrasile-Bleche der Verkleidung des Wagenkastens zeigen diesen guten 

Erhaltungszustand. Hier ist es moglich, dab sie zur farblichen Gestaltung »geblaut« oder schwarz 

gebrannt wurden. Die Brandpatma ist daher kein Beleg fur ein Feuer im Grab, sie liefert auch keinen 

Hinweis zur Frage einer Brand- oder Korperbestattung.

Aufgrund der unsachgemafien Fundbergung von 1960 ist kein Befund vorhanden, anhand dessen man 

eine Funktionszuweisung oder Anordnung der Dekore vornehmen konnte. Sehr hilfreich waren ankor- 

rodierte Holzreste, die bei der Restaurierung in den Werkstatten des Romisch-Germanischen Zentral- 

museum herausprapariert werden konnten. Unter den restaurierten Eisenobjekten konnten keine An- 

passungen gefunden werden, mit denen sich Verbindungen von Einzelteilen zu Elementen von grofierer 

Lange ergeben hatten. Viele der folgenden Beobachtungen, die zu einer gewissen Vorstellung des Wa- 

genaufbaus fiihrten, beruhen auf den anhaftenden Holzresten sowie auf Analogien mit dem keltischen 

Wagen von Dejbjerg (Ringkobing amt, DK). Eine fachgerecht ausgefiihrte Blockbergung 1960 hatte ei

ne Rekonstruktion des am reichsten dekorierten Wagens der Vorgeschichte wohl trotz der iilteren 

Stdrungen moglich gemacht. Ein bewufites Zerstdren des Wagens zum Zeitpunkt der Bestattung oder 

bei einer Beraubung scheint nicht ausgeschlossen. So konnen nur einzelne Teilbereiche gedanklich und 

zeichnerisch rekonstruiert werden. Bereits bei Beginn der Arbeiten stand die Unmbglichkeit einer voll- 

standigen Rekonstruktion oder eines Nachbaus fest.

Als Vergleich fur vierradrige Wagen der Latenezeit stand bis vor kurzem nur der Moorfund von Dejb

jerg mit Teilen von zwei Wagen zur Verfiigung 308, weiter die Brandbestattungen von Kraghede (1/6) und

305 Vgl. M. Schonfelder, Der spiitkeltische Wagen von Boe. 

In: Zeremonialwagen: Statussymbol eisenzeitlicher Eli- 

ten (Mainz 2000) 44-58, zugleich: Jahrbuch RGZM 46, 

1999, *44-*58.

306 Handskizze von A. Jerebzoff, die urspriinglich nicht zur

Publikation bestimmt war, abgedruckt bei Boudet, Ritu- 

els 103 und 105.

307 Vgl. etwa das hallstattzeitliche Grab von Vix: Egg/ 

France-Lanord, Wagen 146f. Abb. 2 A und B.

308 Petersen, Vognfundene. - Vgl. Exkurs.
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Langa (1/7) in Danemark, Husby in Schleswig-Holstein (1/25) und Brzezniak an der polnischen Ost- 

seekiiste (= ehem. Rosenfelde, 1/73) sowie zwei danische Siedlungsfunde 309. Die Aussagekraft der 

Brandgraber und Siedlungsfunde aus dem Ostseeraum fur eine mogliche Rekonstruktion des Wagens 

von Boe mub allerdings gering eingeschatzt werden. Die vierradrigen Wagen von Verna (1/64) in Ost- 

frankreich und Cugir (1/75) in Rumanien sind erst seit kurzem bekannt, noch nicht vollstandig unter- 

sucht und publiziert. Da Bildquellen fur vierradrige Wagen der Latenekultur nicht zu Verfiigung ste- 

hen310, bleiben hauptsachlich die Funde von Dejbjerg, mit denen der Wagen von Boe verglichen werden 

kann.

Dejbjerg war bereits bei der Rekonstruktion von anderen vierradrigen Wagen der Vorgeschichte Grund- 

lage fur die lenkbare Zugarmkonstruktion311. Trotzdem ist auch in Dejbjerg die Verbindung vom Un- 

terbau zum Wagenkasten bisher ungeldst, da die abgebildeten Rekonstruktionen312 und die alte Monta

ge der Einzelteile im Danischen Nationalmuseum in Kopenhagen313 den Wagenkasten starr auf den 

Zugarmen anbringen und damit die drehbare Achse blockieren. Zur Losung dieses Problems kann Boe 

nicht beitragen. Analog zu Dejbjerg werden die metallenen Elemente der Zugarmkonstruktion ihrer 

Funktion zugewiesen. Das Aufbauschema des Wagenkastens lafit sich ebenfalls von Dejbjerg auf die 

Funde von Boe iibertragen. Bei den Wagen von Dejbjerg ist das verwendete Ziermetall Bronze, in Boe 

hingegen basieren alle dekorativen Elemente auf Eisen, das in seiner Formgebung technisch anspruchs- 

voller ist, da es nicht vorgefertigt und in Serie gegossen werden kann.

Eine Aufteilung der Einzelelemente auf die in Dejbjerg gefundenen zwei Wagen bereitete vielfach Pro- 

bleme. Auch der Ursprung der Wagen gait als ungeklart. Da es in der Latenekultur kerne Parallelen gab, 

konnte von einer scheinbar unabhangigen Ostseegruppe gesprochen werden. Im folgenden Exkurs sol- 

len einige der hier angerissenen Fragen geklart werden.

Exkurs

Die Wagen von Dejbjerg314

In einem Moor bei Dejbjerg (Ringkobing amt, DK) wurden 1880 erste Wagenteile geborgen, und 1881 

sowie 1883 wurden die Holz- und Metallteile von den zwei bekannten Wagen durch Henry Petersen 

ausgegraben, der sie 1888monographisch vorlegte315. Die mit vorbildhchen Zeichnungen ausgestattete 

und mit einer noch heute weitgehend akzeptierten Datierung und Deutung versehene Aufarbeitung 

zeugt vom hohen Stand der damaligen danischen Forschung. Auch gut 100 Jahre spater mufi man mit 

grofiem Respekt auf diese Leistung blicken.

Eingeschlossen im Werk Petersens war die Rekonstruktionszeichnung des vollstandigeren Wagens 

(Abb. 61)316, nach der eine Montage der Funde auf einem Metallgeriist fur die Ausstellung im Natio

nalmuseum in Kopenhagen gefertigt wurde317. Heute ist immer noch dieselbe, in Details allerdings feh- 

lerhafte Montierung zu sehen, nur ragt die Deichsel weniger steil in die Hohe. Dieses Bild iibte einen 

grohen EinfluE auf die Forschung aus318. Auch bei den neueren Rekonstruktionen hallstattzeitlicher

309 Dankirke (Siedlungsfund mit mehreren Wagenteilen): 

Hansen, Fragmenter. - Fredbjerg (Wagenteile in einem 

Haus): Jensen, Fredbjergfundet 185 ff.

31° Zu Darstellungen von Wagen vgl. Kap. Ill, C, 2.

311 Hayen, Wagen 45 ff. - Ders., Lbsungen 4567ff. - Egg, 

Wagengrab 89, 98 ff. - Egg/France-Lanord, Wagen 158ff.

312 Petersen, Vognfundene 30. - Dechelette, Manuel II/3 927 

Abb. 392. - Vgl. auch Holzmodell im Romisch-Germani- 

schen Zentralmuseum Mafistab im 1:3.

313 Fiihrer Nationalmuseum 120 Abb. 32; Jensen, Fiihrer 82f.

314 Dem Nationalmuseum in Kopenhagen und Herrn Dr.

Fleming Kaul sei herzlich fur den kollegialen, uneinge- 

schrankten Zugang zu den Wagen von Dejbjerg in Vi tri

ne und Depot gedankt.

315 Petersen, Vognfundene. - Zur Person Petersens vgl. 

Schovsbo, Henry Petersen.

316 Petersen, Vognfundene 30.

317 Fiihrer Nationalmuseum 1961, 73: Raum 16. - Klindt- 

Jensen, Influences 88 Abb. 54. - Jensen, Fiihrer 1993, 83f.

318 Vgl. die Rekonstruktion des hallstattzeitlichen Wagens 

von Ohnenheim durch R. Forrer (Forrer, Char 1206 ff. 

Abb. 214). - Egg, Wagengrab 77.
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Abb. 61 Rekonstruktion des emailverzierten Wagens von Dejbjerg von Petersen 1888. - (Nach Petersen, Vognfundene 30).

Wagen diente die Zugarm- und Deichselscharnierkonstruktion von Dejbjerg als Grundlage319. Eine 

Neubearbeitung oder Nachrestaurierung hat bislang nicht stattgefunden.

Zwei Probleme stehen im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Wagens von Boe im Vordergrund: 

Zum einen wurde die Frage der Herkunft der vierradrigen Wagen in den 1980er Jahren diskutiert320 - 

hierzu kann der Fund von Boe einige neue Aspekte liefern. Des weiteren ist seit Beginn der Forschung 

uber vierradrige Wagen die Frage nach der Lenkbarkeit der Vorderachse gestellt worden. Verschiedene 

Rekonstruktionen erwiesen sich als praxisfern321. An einer durch H. Hayen erstellten Rekonstruk- 

tionszeichnung (Abb. 66) laBt sich die Lenkbarkeit des ausgestellten Wagens von Dejbjerg plausibel er- 

lautern 322. Analog dazu muh der vierradrige Wagen von Boe als lenkbar rekonstruiert werden.

Fur die Bearbeitung des Fundmaterials von Dejbjerg ist zuallererst die Frage der Zugehdrigkeit der ver- 

streut bzw. in Gruppen aufgefundenen Wagenteile zu den beiden Wagen wichtig 323. O. Harck bezeich- 

net den zuerst zu besprechenden, reich verzierten Wagen als Wagen II 324. Aufgrund seines reichen 

Schmucks und der Rekonstruktion im Nationalmuseum steht er im Mittelpunkt der Diskussion. Als das 

verbindende Element der Einzelbestandteile konnen Bronzenagel mit gemusterten Kopfen gelten, in de- 

nen sich ehemals Emaileinlagen befunden haben. Geringe Reste sind in einigen Rillen noch erhalten. Die 

Emailverzierung hat in der bisherigen Diskussion fiber die Herkunft keine Rolle gespielt 325. Nach ei- 

nem ersten Uberblick ist festzuhalten, dab das in Dejbjerg am haufigsten verwendete Muster, der ge- 

drittelte und ganzlich kreuzschraffierte Kreis, im Material der Oppida bisher nur selten auftaucht 326.

319 Egg, Wagengrab 89, 98ff. - Egg/France-Lanord, Wagen 

158ff.

320 Ausloser waren Neufunde von Wagenteilen in Fredbjerg 

(Jensen, Fredbjergfundet) und in Dankirke (Hansen, 

Fragmenter). - Vgl. Harck, Herkunft; RGA V (1984) 

308-309 s. v. Dejbjerg (Becker).

321 Zu Hochdorf vgl. Biel, Wagen - Pare, Bemerkungen; zu 

Ohnenheim vgl. die Korrekturen bei Egg, Wagengrab; 

vgl. nicht funktionsfahige Rekonstruktion des Unterbaus 

bei Klindt-Jensen, Influences 91 Abb. 59.

322 Hayen, Losungen 457 ff.

323 Vgl. den Versuch einer Rekonstruktion des Befundes bei 

Harck, Herkunft 99 Abb. 4.

324 Harck, Herkunft 102. - Klindt-Jensen, Wagenfund 451

bezeichnet hingegen den anderen Wagen ohne Email als 

Wagen II. Um Verwechslungen zu vermeiden, wird auf 

diese Numerierung verzichtet.

325 Klindt-Jensen, Influences 99 f. - Er verweist darauf, dafi 

derartige Nagelkdpfe aus den Oppida generell mit Email 

verziert waren, das Email in Dejbjerg hat er vermutlich 

nicht gesehen. - J. Werner spricht in einer Rezension zu 

Klindt-Jensen, Influences (Germania 29, 1951, 271-274 

bes. 273) von imitierten Emailknopfen. - Harck, Her

kunft, erwahnt Email nicht. - Eine umfassendere Bear

beitung von Nageln mit Emaileinlagen hat noch nicht 

stattgefunden, vgl. Kap. Ill, B, 5, c bzw. die Ansatze bei 

Challet, Celtes 118-123 mit einer Typologisierung.

326 Kap. Ill, B, 5, c Typ 4: Flache gedrittelt: Vgl. Amoneburg
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Diese Variante wird auf obigem Wagen zur Befestigung der Opus interrasile-Bleche auf den Endkappen 

der Zugarme und an den Enden der Langsbretter verwendet. Ahnlich sieht es mit dem Motiv der Deich- 

selkappe aus, das gedrittelt ist, wobei keines der Drittel eine Schraffur, sondern V-fbrmige Winkel fur 

die Emaileinlage aufweist 327. Massive Bronzeknopfe sitzen auf den Enden der unteren Querbretter 

(Abb. 62). Ihren Abschlub bildet ein Emailmuster mit einem geviertelten Kreis mit kreuzschraffierten 

Feldern - diese Konzeption ist haufiger zu finden328.

Wie schon von Petersen erkannt, werden so die Zugarmkonstruktion mit emailverzierten Endkappen 

(Abb. 63) sowie Langs- und Querbretter vom Wagenkasten mit Opus interrasile-Blechen zu einer 

Einheit zusammengefabt. An den vier Holmen der Langsbretter sitzen ovale Bleche in Form von Ge- 

sichtern. Deren Schnurrbart ist einfach geschwungen, keine Gesichtspartie ist besonders hervorgeho- 

ben. Mit Gias eingelegte Augen zeugen von hoher Qualitat. Ihr Stil weist sie als spatkeltische Arbei- 

379

ten aus J .

Da die halbrunde Felgenklammer mit Mittelgrat aus Dejbjerg im keltischen Material vom Hradiste bei 

Stradonice (Bez. Beroun, CZ) ihre beste Parallele findet 330, wird man geneigt sein, die gewdlbten Fel- 

genklammern am Wagen mit den zuvor beschriebenen keltischen Stilelementen zu verwenden331. Eben- 

falls im Fundgut der Oppida begegnen in genauer Entsprechung brillenfbrmige Achsnagel mit nach 

vorne gefiihrten Enden und geradem Stift332.

Fur weitere auffallende Zierelemente aus Dejbjerg, die Opus interrasile-Platten an den Querbrettern, 

bietet das Wagengrab von Heimbach-Weis (1/15) im Neuwieder Becken strukturelle Parallelen. Hier 

gibt es ebenfalls Flatten unterschiedlicher Grbfie in Durchbruchtechmk, die wie in Dejbjerg ein Motiv 

in unterschiedlichen Dimensionen mehrfach wiederholen333. Auch ein oberer Abschlufi, wie er an den 

Langsbrettern in Dejbjerg existiert, ist hier vorhanden. Das Ziermotiv besteht aus liegenden, gegenstan- 

digen S-Figuren, die aneinandergesetzt ein Leiermotiv ergeben; wechselseitig sitzt eine Leier an der 

nachsten. Am Ende laufen die S-Haken in einem spitzen, leicht einrollenden Schwung aus. Dieses ein- 

fache Grundmotiv wird durchgangig fortgefiihrt. Es ist im Vergleichsmaterial der jiingeren Latenezeit 

eher selten zu finden 334. Beispielsweise sind auf einer Zierscheibe von der Altenburg bei Niedenstein 

(Schwalm-Eder-Kreis, D) S-Figuren einfach hintereinander gesetzt und nicht zu Leiern gegeniiberge-

(Kr. Marburg-Biedenkopf, D): Weifihaar, Ausgrabungen 

77 Abb. 11, 16. - Vgl. Nieten in den bronzenen Stabgur- 

telhaken, die fast regelhaft mit einem gedrittelten und 

flachig schraffierten Ziermuster versehen sind (Zuwei- 

sung nur bei eindeutigen Zeichnungen: Var. A: Traun

stein, Billroda, Stradonice, Rhoda, Neuplotzin Grab 79; 

Var. B: Eining, Eschollbrucken, Kunzing; vgl. allgemein 

zuletzt Pescheck, Neufunde). Damit scheint dieses Mu

ster typisch fur einen nordlichen Randbereich bzw. einen 

germanisch beinflufiten Bereich der Oppidakultur zu 

sein. Auf der Insel Gotland ist dieser Typ nicht vertreten 

(vgl. Nylen, Eisenzeit Abb. 302, 17-29).

327 Vgl. an naheren Parallelen nur den geviertelten Kreis mit 

V-Winkeln: Challet, Celtes 120 (Mont Beuvray).

328 Vgl. Kap. Ill, B, 5, c Typ 2. - Challet, Celtes 120.

329 Vgl. Bronzestatue von Bouray-sur-Juine (Dep. Seine-et- 

Oise, F): Celts 507; Megaw, Art Nr. 232. - Attaschen mit 

Gesichtern von Welwyn Grab A (Herfortshire, GB): 

Smith, Antiquities; Megaw, Art Nr. 230. - Gesichter auf 

den Zierblechen des »Malborough Bucket« (Wiltshire, 

GB): E. Cunnington, On a Sepulchral Vessel found near 

Malborough. Wiltshire Arch. Natur. Hist. Mag. 23, 1887, 

222-228. - E. Nylen, The remarkable bucket from Marl

borough. Acta. Arch. Kobenhavn 29,1958,1-20. - Vgl. L. 

Fischer, Bemerkungen zu keltischen Gesichtsdarstellun- 

gen romischer Zeit aus dem Gebiet der Treverer. In: Stu- 

dien zur Archaologie der Kelten, Romer und Germanen 

in Mittel- und Westeuropa. Festschrift fur Alfred Haff

ner. Internat. Arch. Stud. Honoria 4 (Rahden/Westf. 

1998) 169-189 bes. 175 Anm. 28: L. Fischer schliefit sich 

an eine Herstellung des Wagens auf dem Gebiet des heu- 

tigen Danemerk an, »bei den Maskendarstellungen han- 

delt es sich aber sicher um keltischen Einflufi«.

330 Pic, Hradischt Taf. 22, 18. - Eckige Felgenklammern mit 

Mittelgrat hingegen beim Wagen von Husby (1/25): Rad- 

datz, Wagengrab Taf. 3, 5-8.

331 Vgl. Kap. Ill, B, 1, c mit Abb. 91, 2 - Petersen, Vognfun- 

dene Taf. 1 zeichnet die eckige Felgenklammer zusammen 

mit dem vierzehnspeichigen Rad, das er zur Rekonstruk- 

tion (a.a.O. 30) verwendet, auf einer Tafel. Sowohl die Re- 

konstruktionszeichnungen als auch die Montierung im 

Museum beriicksichtigen keine der Felgenklammern, von 

denen im Depot je drei Exemplare vorliegen.

332 Petersen, Vognfundene Taf 4, 9. 10. - Vgl. Kap. Ill, B, 2, 

emit Abb. 103, 8-10; 104, 1. 2.

333 Vgl. Kap. Ill, B, 5, a mit Abb. .131 -Joachim, Wagengrab; 

Dejbjerg zeigt drei Variationen der durchbrochenen Plat- 

ten (Petersen, Vognfundene Taf. 4, 3. 5): lang/schmal, 

kurz/breit und breit mit umbiegender Ecke.

334 Werner, Pferdegeschirr 51.
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Abb. 63 Dejbjerg. »Keltischer Wagen«. Zugarmkonstruktion. - (Nach Petersen, Vognfundene).

Abb. 62 Dejbjerg. »Keltischer Wagen«. Reste des Wagenkastens. - (Nach Petersen, Vognfundene). 101



Abb. 64 Dejbjerg. »Germanischer Wagen«. Reste von Wagenkasten und Zugarmkonstruktion.

(Nach Petersen, Vognfundene).

stellt 335. Als Einzelmotiv findet sich das Muster von Dejbjerg auf dem durchbrochenen Rtickenkamm 

der Eberstandarte von Soulac-sur-Mer (Dep. Gironde, F) 336. Andere Zierbleche sind unabhangig von 

dieser Konzeption des Wagendekors und sollen spater diskutiert werden.

Der Sitz mit profiliert gedrechselten Beinen 337 und die vierzehnspeichigen Rader338 mit zweifach profi- 

lierten Nabenringen, wie sie die Rekonstruktion im Museum verwendet, konnen nur bedingt diesem 

Wagen zugewiesen werden, da die Befundplane Petersens eine Vermischung der Funde anzeigen. Bei Pe

tersen wird das zwolfspeichige Rad zusammen mit der gewdlbten Felgenklammer dargestellt; damit 

konnten diese Rader zum emailverzierten Wagen gehort haben. Bei der eindeutig idealisierten Zeich- 

nung der Rader ist jedoch Vorsicht geboten. Ein- bis dreifach scharf gerippte Nabenringe sind von ver- 

schiedenen Fundorten bekannt 339, so dab sich keine offensichtliche Zuordnung anbietet.

Die bisher besprochenen Elemente sind im Bereich der Oppida der Latenekultur einschliefilich der kel- 

tisch-germanischen Kontaktzone im Mittelgebirgsraum durchaus anzutreffen, wenngleich sich kaum 

identische Stiicke finden lassen. Aus der Vierradrigkeit des besprochenen Wagens aus Dejbjerg darf man 

keinesfalls einen Einwand gegen die Herkunft aus Mitteleuropa ablesen. Eindeutig tiberwiegen Elemen

te, wie sie auch in den stiddeutschen und bohmischen Oppida anzutreffen sind. Das bisherige Wissen 

fiber zweiradrige Wagen stammt nahezu ausschliefilich aus dem Bestattungsbrauch der Latenekultur. 

Emailverzierungen in der Art von Dejbjerg sind typisch fur Lt Dlb und Lt D2 340. Aus diesen Grtinden 

kann man eine Entstehungszeit dieses Wagens fur diese Epoche annehmen, eine nahere Eingrenzung 

fallt aber schwer.

Der andere Wagen (Wagen I nach O. Harck) besab ebenfalls eine Bronzeverkleidung, jedoch waren die 

Bronzenagel flach und klein und die Endkappen von Deichsel und Zugarmen ohne Emailverzierung 

(Abb. 64). Nabenringe und Endkappen zeigen - wie beim obigen Wagen - Drehspuren einer Uberar- 

beitung. Besonders die fehlenden Seitenborde an den Langsseiten haben eine grobere Rekonstruktion 

oder Montage der Funde verhindert. Die Zierbleche dieses Wagens sind mit S-Mustern und mit je drei 

Punkten am Ende der Linien bedeckt, die in Repousse-Technik verziert worden waren. Grundlage die

ser Muster war eine Halbkreis-Punze, aus der sich latenoide S-Haken, Dreiwirbel und Kreise formen 

liefien341.

Die Verwandtschaft dieser Muster mit den Ziermotiven Holsteiner Giirtelbleche und lokaler Kugel- 

Torques ist vielfach betont worden (Abb. 65) 342; sprechen doch diese Vergleiche fur eine weitgehend 

lokale Herstellung des Wagens, der ausschlielllich mit diesen Ornamenten geschmtickt ist. Jedoch besitzt 

auch der zuerst besprochene Wagen - allerdings auf separaten Zierblechen im Bereich des Deichsel-

335 Hofmeister, Mattium Taf. 18, 2. - Werner, Pferdegeschirr 

49 Abb. 7, 3. - Hinzuweisen ist auch auf die bronzenen 

Emailniete.

336 Boudet, Sanglier-Enseigne 45. - Moreau/Boudet/Schaaff, 

Sanglier-Enseigne Farbtaf. IL

337 Vgl. Holzmobel mit gedrechselten Beinen in Grab 1311 

von Wederath (Kr. Bernkastel-Wittlich, D): Cordie- 

Hackenberg, Doppelbestattung.

338 Vgl. Petersen, Vognfundene Taf. 4, 1. - Eine Verbindung

der vierzehnspeichigen Rader mit einer Darstellung auf

der Innenplatte X des Gundestrup-Kessels ist abzuleh-

nen (Harck, Herkunft 109f. Abb. 9). In der Rekonstruk-

tionszeichnung (Petersen, Vognfundene 30) verwendet

Petersen die zwolfspeichigen Rader.

339 Vgl. Kap. Ill, B, 1, d.

340 Challet, Celtes 118.

341 Vgl. in Mitteleuropa z. B. die Zierscheibe mit Ftinffach- 

wirbel mit Kugelenden in Punztechnik im Grab von 

Chatillon-sur-Indre (Dep. Indre, F): Ferdiere/Villard, 

Tombe 105 Abb. 2-14.

342 Klindt-Jensen, Influences 100. - Brondsted, Vorzeit/3, 

68ff. - RGA V (1984) 308f. s. v. Dejbjerg (Becker). - 

Ausftihrlich: Harck, Herkunft 104-107. - F. Kaul, The 

Ball Torques. Celtic Art Outside the Celtic World. In: 

The Celts (Milano 1991) 540.
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Wagen

Gurtelhaken

Abb. 65 Dejbjerg. Ziermotive von Wagenbeschlagen und Gurtelhaken. - (Nach Harck, Herkunft 105 Abb. 6). - M = 1:2.

scharniers, der vorderen Deichsel und der Zugarme - identische Muster, die ebenfalls aus derselben An- 

wendung von Halbkreis- und Punkt-Punze hervorgingen. Betont werden mull unbedingt, dafi diese 

Bleche hier nur eine zusatzliche Zier darstellen. Scheinbar verwirrend ist die Verwendung des lokalen 

Zierschemas auch oberhalb der keltischen Masken auf den Holmen der Seitenbretter. Diese Zierbleche 

sind aber getrennt von den keltischen Maskenblechen gefertigt, jedoch sind sie auch mit Emailnageln be- 

festigt 343. Eine Datierung der Holsteiner Gurtelhaken mit ahnlichen Ornamenten in die jiingste Stufe

343 Diese Ziernagel miissen nicht zusatzlich sein, da z.B. bei 

den Opus interrasile-Platten einige Nagel fehlen. Email- 

reste konnten in diesen Nageln nicht beobachtet werden, 

allerdings sind die noch vorhandenen Emailreste bei den 

grofieren Nageln so gering, dafi dies nicht absonderlich 

ist. Auch eine nachtragliche Fertigung im Bronzegufi 

(ohne Email) kommt in Betracht.
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der vorromischen Eisenzeit bestatigt zusatzlich die Datierung durch die Vergleiche mit Objekten der 

Oppidakultur344.

Bereits dem Augenschein nach zeigen die verwendeten Bronzen leicht unterschiedliche Farben. Beson- 

ders hell ist das diinne, gepunzte Blech, dunkler das Opus interrasile-Blech, wieder einen anderen Farb- 

ton haben die massiven Hiilsen an den Enden der Zugarme. Moglicherweise ist je nach Bearbeitungs- 

technik bewubt eine spezielle Legierung verwendet worden. Metallanalysen konnten den unterschiedli- 

chen Werkstatten auf die Spur kommen. Auf einer ahnlichen Vermutung werden zwei Metallanalysen 

basieren, die Petersen bereits 1888 fur seine Publikation anfertigen lieB und deren Ergebnisse sich im 

Zinngehalt unterscheiden 345. Ein umfangreicheres und modernes Projekt zu dieser Fragestellung ware 

allerdings notwendig.

Aufgrund der schweren Trennbarkeit der Zierelemente werden beide Wagen vielfach als Einheit behan- 

delt. In Hinblick auf weitergehende Interpretationen scheint dies verhangnisvoll. Emailverzierte Nagel 

und Kappen von Deichsel und Zugarmen, Opus interrasile und Masken im Latenestil bilden eine Ein

heit (Abb. 62-63). Daneben existieren konstruktive und dekorative Teile des zweiten Wagens ohne Email 

(Abb. 64), jedoch mit umfangreichen Punzmustern. Zierbleche der zweiten Art wurden zusatzlich, ver- 

mutlich nachtraglich, auf dem ersten Wagen angebracht. Auf dem rekonstruierten Wagen findet man al

so zwei Schichten von Ornamenten.

Diese Mehrschichtigkeit ist bei der Frage der Herkunft der Prunkwagen von Dejbjerg bisher un- 

beriicksichtigt geblieben. Es bestand bisher der Widerspruch zwischen dem klaren Latenestil und der 

scheinbar rein nordischen Gruppe vierradriger Prunkwagen. Als Losungsversuch sprach O. Harck von 

»direktem oder indirektem keltischen EinfluB« bei der Fertigung von Wagen vom Typ Dejbjerg 346. Im 

Gegensatz dazu bietet sich nun an, von einem Wagen im Stil der Latenekultur (»keltischer Wagen«) von 

Dejbjerg zu sprechen, ohne einen Produktionsort naher festlegen zu konnen. Daneben existiert eine 

mehrfach belegte »nordische« Variante vierradriger Prunkwagen, die mit einer eigenen Art der Eckkon- 

struktion des Aufbaus umschrieben werden kann, wie sie die Wagen von Langa auf Ftinen (1/7) und 

Fredbjerg (Westhimmerland, DK) und vermutlich auch von Dankirke (Ribe amt, DK) zeigen347. Addi- 

tiv wurden bei ihnen wiederum keltische Emailnagel 348 und Stierfigiirchen 349 verwendet. Diese klein- 

teiligen Zierelemente konnen durch ganz andere Arten von Kontakt als der komplette »keltische« Wa

gen ihr Zielgebiet erreicht haben.

Fur diese letzteren hingegen kann man wie fiir andere monumentale Sonderstiicke - meist Kessel - eine 

Funktion als Austauschgut zwischen Eliten vermuten 35°. Ihre Sonderrolle wird durch die Fundumstan- 

de der Deponierung in Mooren unterstrichen351. Im mitteleuropaischen wie im nordischen Bereich wa- 

ren diese Wagen exzeptionelle Gefahrte. Hinweise auf eine mogliche Verwendung im Kult haben sich 

nur fiir den Norden durch die Umstande ihrer Niederlegung und durch schrifthche Uberlieferung er-

344 Keiling, Holsteiner Giirtel 79 ff.

345 Petersen, Vognfundene 36: In seiner Unterteilung hat der 

Wagen von 1881 (ohne Email) 14,15% Zinn, 85,7% Kup- 

fer und geringe Spuren an Eisen, der Wagen von 1883 

(mit Email) 10,% Zinn, 89,35% Kupfer und geringe Spu

ren an Eisen.

346 Harck, Herkunft 109. - Vgl. bereits J. Werner: Germania 

29, 1951, 271-274 bes. 273.

347 Langa (Sehested, Fortidsminder 172ff. Taf. 39) mit Eck-

konstruktion wie Petersen, Vognfundene Taf. 2,5. -

Fredbjerg (Jensen, Fredbjergfundet 197ff.) mit Eckkon- 

struktion (vgl. a.a.O.) und bronzegefafiten Brettenden 

(vgl. Petersen, Vognfundene Taf. 3,4) und Eisenstift mit 

Bronzeknopf (Jensen, Fredbjergfundet 205; Petersen,

Vognfundene Taf. 3,8). - Dankirke: Hansen, Fragmenter 

227 Abb. 20 mit profiliertem Bronzekopf (ohne Email-

verzierung) eines Eisenstiftes einer Eckkonstruktion (vgl.

Petersen Vognfundene Taf. 2,5); dieser Fund ist schwer 

einzuordnen: mehrere Nagel mit ehemals emailverzier- 

tem Bronzekopf (a.a.O. 220f.) und ein Zierbeschlag sind 

durchweg nur dekorative Elemente, technisch notwendi- 

ge Teile sind kaum vorhanden.

348 Dankirke: Hansen, Fragmenter 221 ff. - Fredbjerg: Jen

sen, Fredbjergfundet 206

349 Fredbjerg: Jensen, Fredbjergfundet 185f.

350 Vgl. z. B. Klindt-Jensen, Influences 109ff.: Kessel von 

Rynkeby, Sophienborg, Gundestrup und Bra (Klindt- 

Jensen, Bronzekedelen). - Vgl. zum Prestige Goods Sy

stem in Skandinavien: Hedeager, Societies 173 ff. - Zur 

zeitlichen Gliederung der Importe vgl. Frey, Uberlegun- 

gen 60 ff.

351 Vgl. andere Deponierungen von Wagen und Wagenteilen 

in danischen Mooren: Rappendam (Kunwald, Moor

fund) und Tranbasr (Schovsbo, Henry Petersen).
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halten 352. Aus formalen Griinden sind die Wagen von Husby (1/25) und Brzezniak (= ehem. Rosenfel- 

de, 1/73), die weitgehend ohne die Verwendung bronzener Zierelemente auskamen, schlecht an die an- 

deren Prunkwagen anzuschliefien. Inhaltlich stehen sie jedoch sicherlich, wie auch das Wagengrab von 

Kraghede (1/6) 353, im Zusammenhang mit der »nordischen« Gruppe.

Als zweiter wichtiger Punkt ist die Frage der Lenkbarkeit des rekonstruierten Wagens anzusprechen. Fi

ne mehrteilige Zugarmkonstruktion mit beweglicher Deichsel war demontiert im Moor niedergelegt354 

und blieb komplett erhalten. Diese komplizierte Konstruktion besafi an den Zugarmen je zwei Locher, 

um sie mit der Achse und dem Wagenkasten bzw. Tragbrett zu verbinden. Vorne in der Langfuhr sitzt 

ein Loch fur den Reibnagel. Der Unterwagen wird von H. Hayen als YY-Typ bezeichnet 355; Deichsel 

und Langfuhr gehen in die zwei Zugarme fiber.

Offensichtlich ist, dab Teile der Wagenkonstruktionen fehlen, so auf jeden Fall die Bodenbretter beider Wa

genkasten. Lediglich in weniger beachteten Textabbildungen und im Befundplan verzeichnete Petersen 

mehrere holzerne Achsen356, die er jedoch nicht in seine Rekonstruktion mit einbaute, da er sie nicht fur 

zugehdrig zu den ansonsten prunkvollen Wagen hielt. In Kenntnis der Parallelen erschient es geradezu cha- 

rakteristisch, dafi die holzernen Achsen unverziert waren357. Kritisch setzte sich hauptsachlich H. Hayen 

mit der Beweglichkeit der Vorderachse auseinander. Er bewies in einer technischen Zeichnung unter Einbe- 

ziehung der iiberlieferten Achsen die Lenkbarkeit fur die Zugarmkonstruktion von Dejbjerg (Abb. 66) 358. 

Wenngleich auch in H. Hayens Arbeiten eine funktionierende Losung des unteren Wagenteils erarbeitet 

werden konnte, ist die Rekonstruktion des Wagenkastens nicht so gesichert, wie man meinen mochte, da be- 

reits Petersen Teile abbildet, die er nicht in seiner Montage verwenden konnte359. Dies sind vier ehemals 

emailverzierte Endkappen fur Rundholzer sowie mehrere Befestigungslaschen, die diese Stabe an einem 

Brett befestigen (vgl. Abb. 62). Auch in der Emailverzierung (gedrittelter Kreis mit kreuzschraffierten Fel- 

dern) entsprechen sie vollig den Kappen auf den Endstaben der Langsbretter. Hier schliefien die Rundhol- 

zer an beiden Enden (oben und unten) mit einer solchen Kappe ab. Jene zusatzlichen Endkappen wiirden 

also ausreichen, um beispielsweise ein weiteres Brett vollstandig einzurahmen. In diesem Zusammenhang 

sollte man auf weitere Unstimmigkeiten der Rekonstruktion aufmerksam machen: Die Langsbretter liegen 

im rechten Winkel auf den Querbrettern. Dazwischen lagen vermutlich die Bodenholzer des Wagenkasten- 

bodens. Um den Wagenkasten vorne und hinten zu schliefien, wurden die schmalen und kiirzeren Quer- 

bretter360, die mit zwei schmalen Opus interrasile-Platten bedeckt sind, zwischen die Langsbretter gesetzt. 

So zeigt es jedenfalls die Rekonstruktion im Museum. Jedoch sind diese Bretter auf beiden Seiten um einige 

Zentimeter zu kurz. Ebenfalls bislang ungeklart ist die Funktion von vier Eisenstaben, deren eine Halfte mit 

rundem Querschnitt in einem umgebogenen Knauf endet, wogegen die andere mit viereckigem Querschnitt 

am Ende einen Schlitz fur einen Sicherungssplint aufweist361. Fur diese Stabe wird ein Zusammenhang mit 

der Befestigung des Wagenkastens vermutet, da fur sie die seitlichen Locher im Tragbrett geeignet scheinen.

Zusammenfassend kann man die Aussage treffen, dab ein vierradriger, keltischer Wagen im Praestegaards- 

mose bei Dejbjerg demontiert niedergelegt wurde. Er hatte wohl im nordischen Bereich AnlaB gegeben,

352 Tacitus, Germania Kap. 40. - Much, Germania 451 ff., 

453: »zumindest vermitteln uns diese Wagen von Dej

bjerg eine genauere Vorstellung vom Nerthuswagen«. - 

Vgl. auch Harck, Herkunft 109.

353 Vgl. Beschreibung bei Klindt-Jensen, Influences 102f. 

Profil der Nabenringe a.a.O. 89 Abb. 56 d. - Von Krag

hede sind nur Teile der verbrannten Nabenringe und ver- 

schiedene Nagel (mit Email?) und nicht naher differen- 

zierte Bronze- und Eisenbleche bekannt.

354 Petersen, Vognfundene 22: Befundplan (1883) Nr. 6-7.

355 Hayen, Rader 162.

356 Petersen, Vognfundene 17. 29; Befundplan S. 8 (1881) Nr.

x, S. 22 (1883) Nr. 9 (2fach).

357 Vgl. Kap. Ill, B, 2, a.

358 Hayen, Losungen 457 ff. bes. 458 Abb. 16. Ein alterer 

Versuch kam noch zu keinem befriedigenden Ergebnis: 

ders., Rader 161 ff. Hier verwendet H. Hayen den an- 

schaulichen Begriff des YY-Typs fur die Konstruktion 

mit gegabelter Deichsel und Langfuhr.

359 Petersen, Vognfundene Taf. 4,2. Hier sind zwei Endkap

pen mit Emailmuster abgebildet, die ahnlich wie bei den 

Querbrettern auf Rundholzern sitzen. Weiter Stiicke fan- 

den sich im Magazin des Nationalmuseums.

360 Petersen, Vognfundene Taf. 4,5.

361 Petersen, Vognfundene Taf. 4,4.
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Ave

Abb. 66 Dejbjerg. »Keltischer Wagen«. Unterwagenkonstruktion. - (Nach Hayen, Losungen 458 Abb. 16). — Z Zugarm. - 

D Deichsel. - L Langfuhr. - A Achse. - Av vorn. - Ah hinten. - S Schwenkachse der Deichsel. - Sf Schliffspuren. - T Tragbrett.

Tv vorn. - Th hinten.

Zierbleche zu verfertigen, die auf einem weiteren vierradrigen Wagen des lokalen Wagnerhandwerks befe- 

stigt wurden, die aber auch auf dem keltischen Vorbild fixiert wurden. Beispielhaft war sicher das keltische 

Modell fur den Bau der Nabenringe und der Deichselscharniere. Bei den lokalen Wagen konnten jedoch 

keine gesondert gefertigten, emailverzierten Elemente fur tragende Teile verwendet werden.

Ohne weitere Bedenken wird man die lenkbare Vorderachse als Allgemeingut der eisenzeitlichen Wa- 

gentechnik bezeichnen konnen. Demzufolge ist auch beim Wagen von Boe eine bewegliche Achse an- 

zunehmen, obwohl hier keine weiteren Anhaltspunkte vorliegen, und dieser Wagen nicht mit neuen Er- 

kenntnissen zu dieser Debatte beitragen kann.

107



Abb. 67 Boe, Wagengrab. Radreifenfragment. - M = 1:2.

b. Rader

In Boe sind von den Radreifen neun Fragmente erhalten (Abb. 67, Taf. 12). Es sind glatte Eisenbiinder 

von 3,7cm Breite und einer Starke von 0,7cm; Nagelldcher sind nicht sichtbar. Der Querschnitt ist 

rechteckig, nach innen aufgebogene Kanten konnten nicht beobachtet werden. Anhand eines Fragments, 

das unverbogen erhalten ist, lafit sich der urspriingliche Durchmesser mit 107 cm bestimmen; es besitzt 

117° des vollen Kreisumfangs. Drei weitere Teile bestatigen diesen Durchmesser, andere sind verbogen 

und wiirden damit einen noch groberen Umfang implizieren. Insgesamt sind 524,5 cm der Radreifen er

halten - 336cm betragt der errechnete Umfang eines einzigen Rades von einem derartigen Durchmes

ser. Damit sind Reste von mindestens zwei Radern erhalten, was der Befundskizze entspricht362. Teile 

der Rader konnen jedoch auch aus dem vom Bagger gestorten Bereich stammen363. Anhand der Plan- 

skizzen kann ein Achsabstand von ca. 1,60m vermutet werden364.

Die Nabenringe wurden in der Zeichnung von Y. Marcadal 365 bereits durch A. Duval 366 publiziert. Er 

bildet sie jedoch kommentarlos zusammen mit den Profilen der ovalen Deichsel- und Langfuhrbeschla- 

ge sowie den romisch wirkenden Profilblechen ab, die dem »Kandelaber« zugewiesen werden. Nach ei

nem alten Zustandsfoto weisen die Nabenringe von Boe drei Eisenrippen auf367. Heute haben es starke 

Spaltkorrosion und mehrfache Restaurierungen unmoglich gemacht, die Herstellungsweise genau nach- 

zuvollziehen. Im Innern der ehemals ca. 7cm breiten Eisenreifen mit einem Innendurchmesser von ca. 

6,3 cm haben sich noch Reste der holzernen Nabe erhalten (Abb. 68, Taf. 13), die nach Ausweis unter- 

schiedlicher Maserungsrichtungen aus mehreren Holzstucken zusammengesetzt war. Drei 1,8 cm hohe 

Eisenrippen waren im Abstand von ca. 2 cm auf den Nabenringen befestigt. Die Restaurierung in Mainz 

hat hierbei ein besonders interessantes Detail zu Tage gefordert: Zumindest der Rand einer aufieren Rip- 

pe war gekerbt, so dab eine gefafite Wellenlinie entstand. In den Vertiefungen zu beiden Seiten fanden 

sich geringe Emailreste 368. Mehrfach gerippte Nabenringe lassen sich in der jiingeren Latenezeit gut als 

Typ umschreiben (vgl. Kap. Ill, B, 1, d).

Nabenringe haben die Aufgabe, eine Beschadigung der Nabe, in der die Achse lauft, an den Randern zu 

vermeiden. Dazu miissen die Nabenringe durchaus Belastungen aushalten - besonders, wenn die Naben 

nur aus einer diinnen Holzschicht bestehen, wie es in der jiingeren Latenezeit der Fall ist. Der Durch

messer der Achsen in Boe hat ca. 4-5 cm betragen - dies ist die unterste Grenze, die im Wagenbau er- 

reicht wird 369. Mit einer derartigen Achse war der Wagen fiir die Fahrt im Schrittempo fiber Wege ge-

362 Boudet, Rituels 105.

363 Der Entdecker des Grabes, A. Jerebzoff, konnte nach- 

traglich aus seiner Erinnerung keine Auskunft mehr geben.

364 Vgl. Achsabstand bei Dejbjerg ca. 1,36m. - Zu Wagen der 

Hallstattzeit vgl. Pare, Wagons 1331. mit Achsabstand 

meist zwischen 1,50 und 1,90 m. - Marcadal, Age du Fer 

Abb. 40 unbrauchbar (abmeflbarer Achsabstand 2,20m).

365 Marcadal, Age du Fer Fig 45.

366 Duval, Tombe 153 Abb. 5,3.

367 Boudet, Rituels 110.

368 Email haftet auf Metall ausreichend fest, um auch Er- 

schiitterungen auszuhalten, wie sie fiir ein Wagenrad un- 

vermeidlich sind. Erst die Korrosion macht das Email 

zerbrechlich und lafit es leicht ausfallen (freundl. Aus

kunft V. Challet).

369 Vgl. Kap. Ill, B, 2, a. - Hayen, Losungen 448 f. - Vgl. 

auch Zusammenstellung z.T. aufgrund der Achsnagel bei 

Thoma, Brandgrab Tab. 63.
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Abb. 68 Boe, Wagengrab. Nabenringfragment (Eisen mit Email). - M = 1:2.

eignet, weniger fiir den wilden Galopp uber Acker und Wiesen, wie ihn »Streitwagen« aushalten sollten. 

Da die Radreifen keine Nagelldcher besitzen, sind vermutlich die Rader aus den fiir die Latenezeit iib- 

lichen Biegefelgen zu rekonstruieren, bei denen die Felge aus einem einzigen, astfreien Holzstiick gebo- 

gen wurde. Aufgrund fehlender Maserungsreste kann fiir Boe keine Holzart bestimmt werden. Felgen- 

klammern, Speichenverzierungen oder Achsnagel konnen im Fundmaterial nicht identifiziert werden, 

Aussagen zur Speichenzahl sind ebenfalls nicht moglich. Im Vergleich zu den ebenfalls vierradrigen 

Hallstattwagen und zu Dejbjerg scheint der Raddurchmesser von Boe mit 107cm relativ groh 370. Die 

Nabenringe sind dagegen eher fein verziert und von geringem Durchmesser - damit lassen sie auf eine 

grazile Holzkonstruktion schlieben.

c. Anschirrung, Deichsel und Unterwagen

Die Zugpferde iibertragen ihre Kraft fiber ein Nackenjoch auf die Deichsel. Durch auf dem Joch befe- 

stigte Ringe laufen die Leinen von den Trensen in die Hand des Wagenlenkers. Diese Ringe sind in der 

Latenezeit in der Regel aus gegossener Bronze (vgl. Kap. Ill, B, 6, b). Fiir die Verzierung ihrer Unter- 

teile wird fast ausschlieblich ein bestimmtes Motiv verwendet: Unter einer Schwellung zwischen Ring 

und sattelartiger Befestigungsplatte sitzt ein Dreieck mit der Spitze nach unten. Im Grab von Boe ist ein 

Hinweis auf einen moglichen Fiihrungsring aus Eisen erhalten. Im Bereich der Fundbergung von 1960 

fand sich ein Eisenblechfragment mit einer derartigen dreieckigen Profilierung und einem oben ange- 

setzten Wulst (Abb. 69, 1, Taf. 14, 3), das man am ehesten als unteren Teil eines Fiihrungsrings deuten 

kann. Weitere Teile eines Jochs lassen sich nicht nachweisen.

Ein Fragment einer Ringtrense kann ebenfalls mit gewissen Vorbehalten identifiziert werden (Abb. 69, 

2, Taf. 14, 4). Es handelt sich dabei um einen kurzen Stift mit einer Ose, in die ein weiterer Ring einge- 

hangt ist. Am anderen Ende des Stiftes ist der Ansatz einer Verdickung als Rest der zweiten Ose zu er- 

kennen. In der Mitte ist der rundstabige Stift mit einer Bronzeeinlage verziert, wie es fiir die Wagentei- 

le von Boe typisch ist. Das Eisen ist durch die Korrosion aufgequollen, trotzdem sind die kraftigen Pro- 

portionen sowie der Dekor aufiergewohnlich fiir eine Ringtrense; jedoch lafit sich keine andere Gegen- 

standsgruppe im Kontext des Wagens als Alternative fiir eine Zuweisung benennen.

370 Vgl. Kap. Ill, B, 1, a mit Tab. 9-10.
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Abb. 69 Boe, Wagengrab. - 1 Mbglicher Teil eines Fiihrungsrings (Eisen). - 2 Mbgliches Trensenfragment (Eisen mit Bronze). 

M = 1:1.

371 In Dejbjerg haben das Ende der Deichsel und die Enden 

der Zugarme (4 Stuck pro Wagen) denselben Durchmes- 

ser (Petersen, Vognfundene Taf. 5). Die einzelne Endkap- 

pe aus Boe kbnnte fast ebensogut auch an das Ende eines 

Zugarms gesetzt werden. Die Fundstelle innerhalb des 

Zum Unterwagen gehdren die wichtigsten konstruktiven Elemente - die Lenkkonstruktion mit der Vor- 

derachse und die Langfuhr als Verbindung zur hinteren Achse. Da diese Elemente im wesentlichen aus 

Holz sind, ist ihr Nachweis besonders schwer. Eisen an den drehbaren Verbindungen wtirde zu starken 

Abreibungen am Holz fiihren. Deshalb sind nur Manschetten aus Metall dort verwendet worden, wo sie 

ein Spalten der Holzer verhindern sollen.

Einen breiten Eisenreif mit aufgesetzter Endplatte und grofiem Emailknopf kann man als Endkappe der 

Deichsel bezeichnen (Abb. 70, Taf. 14, 5). Der Eisenreif ist geschlossen und 4,2cm breit. Am oberen En

de ist er gestaucht und mit einem profilierten Eisenblech abgedeckt. Ein runder, 3,5 cm grofier Email- 

kopf ernes Nagels halt das Blech auf dem Holz, dessen Maserung bis in die Kappe hinein erhalten ist. 

Auf dem Nagelkopf kreuzen sich vier Linien, an ihnen sind Streifen zu acht Winkeln zu je 45° zusam- 

mengefiihrt. Die Flachen zwischen den daraus entstandenen acht Speichen sind dann prazise schraffiert 

und mit rotem Email gefiillt. Das Muster nimmt das haufige Sternenmotiv auf, fiihrt es dann aber mit 

schwarzen Eisenbandern und roten Emailwinkeln deutlich komplizierter aus. An der Kappe labt sich 

ein Durchmesser des Deichselendes von 5,8 cm ablesen. Dies entspricht dem einen Deichselendbeschlag 

von Dejbjerg, der ebenfalls mit Email verziert ist (vgl. Abb. 63) 371. Von Dejbjerg kennt man bei beiden

Grabes ist nicht naher eingrenzbar (Auskunft A. Jereb- 

zoff). Das Emailmotiv von Dejbjerg ist hier anders als die 

tibrigen Nagel verziert. Ohne Email ist der einfacher pro- 

filierte Deichselendbeschlag des zweiten Wagens (Peter

sen, Vognfundene Taf. 3,14).
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Wagen an der Verbindung zum Joch eine mit Bronze verkleidete Schwellung der Deichsel mit Loch, fur 

die es in Boe kein Gegenstiick gibt.

An Wagen der Hallstattzeit zeigt sich eine Vorliebe fur Deichseln mit ovalem Querschnitt 372, was be- 

sonders fiir vierradrige Wagen technisch sinnvoll ist, da so die seitlichen Zugkrafte beim Lenken der 

Pferde besser weitergeleitet werden. Die Wagen von Dejbjerg haben deshalb ebenfalls ovale Deichsel- 

und Langfuhrmanschetten aus Bronze an den Punkten, an denen die beiden aufgeteilten Zugarme zur 

Deichsel bzw. Langfuhr zusammengefabt werden (Abb. 63 ) 373. Hierbei ist die vordere, sichtbare Man- 

schette zusatzlich mit Email verziert.

Vom Unterwagen von Boe liegen gleichfalls zwei unterschiedliche ovale Manschetten aus Eisen in Re- 

sten vor. Zum einen ein Band (max. Dm. ca. 11,2 cm, Br. mind. 5,4 cm) mit mmdestens zwei senkrecht 

umlaufende Rippen von 2,8 cm Hohe (Abb. 71, 1, Taf. 14, 1), die angeschweibt waren. Sie sind durch 

Spaltkorrosion blatterteigartig auseinandergegangen und konnen nicht wieder zusammengesetzt wer

den. Es mub eine ahnliche Schmiedetechnik wie bei den Nabenringen vorliegen. Analog zu diesen sind 

sie mit einem Emailband auf der Kante verziert. An einem Fragment ist festzustellen, dab die Rippen, 

anders als in Dejbjerg, auch unten um die Manschette herum gefiihrt waren.

Unterschiedlich im Erhaltungszustand ist eine weitere ovale Manschette (Abb. 71, 2, Taf. 14, 2), die aus 

einem Eisenband (Br. 2,1-2,5 cm) und kurzen, schrag angesetzten oder aufgestiilpten Bandern an beiden 

Seiten besteht (max. Dm. ca. 15,5cm, Br. ges. 3,6cm). Auf der Innenseite zeigen sich auch noch Reste ei- 

ner Holzmaserung. Vermutlich belegen diese zwei unterschiedlichen ovalen Manschetten analog zu 

Dejbjerg und Husby eine gespaltene Deichsel- und Zugarmkonstruktion.

Ein kleiner, geschlossener Eisenring mit nur einer angesetzten, senkrechten Rippe (Dm. innen 5,3 cm, 

Br. ges. 2,8-2,9cm, Rippe H. 1,3cm) soil als Teil des Deichselscharniers angesprochen werden (Abb. 71, 

3, Taf. 14, 6). In den geschlossenen Ring lauft Holz schrag hinein, endet aber vor Erreichen der ange- 

schmiedeten Rippe. Damit kann eine Zugehdrigkeit zur Achse ausgeschlossen werden. Vielmehr ist zu 

vermuten, dab der Ring auf einem der beiden auseinandergespreizten Deichselenden sab.

Einige andere, eher technisch anmutende Eisenbleche mit Nagelung weisen Kriimmungen auf, die eine 

Herkunft von der Deichsel oder der Zugarmkonstruktion vermuten lassen. Zum einen ist dies ein lang- 

lich-rechteckiges Eisenblech (5,3 x 16,8 cm), das der Lange nach auf ein durchgebogenes Holz mit ova

lem Querschnitt aufgenagelt war (Abb. 72, 1, Taf. 16, 1. Die Nagel saben in den Ecken und waren schrag 

nach auben in das Holz getrieben. Auf einer Langsseite sind die Ecken ausgerissen - hier konnen Nagel 

nur erschlossen werden. Am wahrscheinlichsten scheint eine Verwendung als zusatzhche Verstarkung 

oder Flickwerk an den gespreizten Enden von Deichsel oder Langfuhr.

Starker schaukelformig aufgebogen war ein Holzteil, auf das ein abgerundet-sechseckiges Eisenblech 

(7,0x5,9cm) aufgenagelt war (Abb. 72, 2, Taf. 16, 2). Vier Nagel waren an den beiden Langsseiten und 

an den abgerundeten Spitzen eingeschlagen, wobei die beiden an den Spitzen besonders schrag nach 

auben in das Holz getrieben worden waren (erh. L. 1,4 cm). Fiir ein ahnlich geformtes Blech mit Nageln 

und Gegenblech Lynn Cerrig Bach und Husby wurde eine Befestigung am Ende der Deichsel vorge- 

schlagen 374. Moglicherweise sab in der sattelformigen Eintiefung das mit organischen Materialien flexi- 

bel befestigte Joch.

Weiter liegen Teile einer Eisenmanschette fiir ein rundes Holz von ca. 7cm Durchmesser vor (Abb. 72, 

3, Taf. 15, 4a). Von dem wohl rechteckigen Eisenblech ist die Lange mit 7,4cm sicher zu bestimmen. Es 

umfabte mindestens zu ca. 225° das Rundholz - ein gerader Abschlub ist zur einen Seite hin erhalten,

372 Vgl. am Wagen von Hochdorf (Kr. Ludwigsburg, D) und 

Saint-Colombe »Tumulus de la Butte« (Dep. Cote-d’Or, 

F): Pare, Wagons 129. - Die Deichsel von Como-Ca’- 

Morta (Prov. Como, I) hingegen mit aufgeblaht-recht- 

eckigem Querschnitt (a.a.O. Taf. 133).

373 Petersen, Vognfundene Taf. 3, 10; 5,6-7.

374 Fox, Find 23 ff.; Raddatz, Wagengrab 28ff.; Muller, Mas- 

senfund 57ff.: mehrere Exemplare von paarig angeordne- 

ten Beschlagschienen mit asymmetrisch gesetzten Na- 

geln/Nietstiften.
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Abb. 71 Boe, Wagengrab. - 1 Fragmente einer ovalen Manschette mit senkrechten Rippen (Eisen und Email). - 2 Ovale Man- 

schette mit aufgekanteten Randern (Eisen). - 3 Ring vom Deichselscharnier (Eisen). - M = 1:2.

hier sitzt in einer Ecke auch ein unverzierter Nagel. Auf der Riickseite des aufgewdlbten Teiles haben 

sich Reste einer schragen Holzmaserung (Winkel 45°) erhalten. Die andere Kante knickt ab und ist mit 

mindestens zwei emaillierten Nieten an einem geraden Holz befestigt. Die aufiere Oberflache ist chagri-
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Abb. 72 Boe, Wagengrab. - 1-3 Gewolbte Eisenbleche mit Nagelungen (Eisen). - 4-5 Eisennagel mit Email. - M=l:2.

niert, d.h. mit feinen Perlpunzen flachig iiberarbeitet. Es fallt auf, dab das Blech sowohl mit einem un- 

verzierten Nagel (unten?) als auch mit emaillierten Nageln befestigt ist (oben?). Eine genaue Plazierung 

dieses Blechs ist ungewifi, eine Zuordnung zum Wagen kann jedoch vermutet werden.

Auffallend ist die gleichzeitige Verwendung von verzierten und unverzierten Nageln, aus denen sich eine 

obere Schauseite und eine Unterseite ergeben. Das Emailmuster auf den Kopfen der Eisennagel ist sehr 

charakteristisch: Um einen Kreis aus Email fiihrt ein dichtes Band aus schragen emaillierten Linien
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Abb. 73 Boe, Wagengrab. - 1-2 Beschlage der Achsblbcke. - M = 1:2.

herum 375. Mil diesen Emailnageln, die es im Fundgut auch einzeln mit kleinen Blechresten gibt, ist auch 

ein vierspeichiges Opus interrasile-Radmuster in der Mitte auf Holz genagelt (Abb. 72, 4, Taf. 15, 4b). 

In einem Fall dringt ein solcher Nagel 2,0cm tief in Holz ein (Abb. 72, 5). Von dem Rad (Dm. 2,7cm) 

fiihren weitere Stege ab, die sich in halbrunde Bogen aufspalten. Auf Schwertscheiden ist das Radmuster 

haufiger bekannt 376. Der hier verwendete Opus interrasile-Schmuck lafit sich an kein anderes Motiv aus 

dem Grab von Boe direkt anschlieben. Fine Verbindung ware gleichwohl zu Zierleisten (vgl. Abb. 80) 

moglich, an denen sich die Randbereiche eines Musters mit geschwungenen Stegen erhalten haben. An 

den emaillierten Niigeln (Abb. 72, 4-5) konnten dann die zentralen Teile des Musters tiberliefert sein.

Ohne Parallelen sind Eisenteile, die auf rechteckigem Holz befestigt waren (Abb. 73, Taf. 15, 1). Voll- 

standig rekonstruierbar war nur eine derartige Manschette (Abb. 73, 1), jedoch zeigen verschiedene Ein- 

zelteile, dafi mindestens zwei weitere Exemplare vorhanden waren (Abb. 73, 2, Taf. 15, 2-3). Mit diesen 

Manschetten aus Eisenblech (L. ges. 10,1cm) wurde ein rechteckiger Balken (Br. 6,9cm, H. 5,7cm) zu 

drei Seiten umschlossen. Nur an einer der beiden Seiten, in einem auberen, unteren Eck sab ein Nagel 

zur Befestigung. Das Eisen geht am Ende dann in einen fast runden Querschnitt uber und endet in ei-

375 Entspricht in etwa Challet Typ 2a Bsp.l (Challet, Celtes 

122).

376 Werner, Spatlatene-Schwerter: Schwertscheiden vom

Magdalensberg (VB Klagenfurt-Land, A), von Witasze- 

wice Grab 147/1937 (PL) und aus Belozem (BG).
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ner rechtwinklig abstehenden Rippe (H. 2,6 cm), die nur noch zu Teilen erhalten ist. Auf der Oberseite 

der Flache befindet sich zur Rippe hin ein abgesetztes und aufgewdlbtes »Auge« 377, naher zum auberen 

Rand sitzen Uberreste eines groben Nagelkopfes (Dm. ca. 2,5 cm, bei anderen 2,3-2,7cm). An seinen 

Kanten zeigen sich Spuren von gruppierten Rillen, wie sie fur Emailverzierungen notig sind.

Von weiteren derartigen Manschetten findet sich ein Seitenstiick mit einem Nagel in der unteren, aufie- 

ren Ecke, Teile mit Ubergang zur Eisenrippe und zwei Oberseiten mit Resten der emaillierten Nagel- 

kopfe, davon auch eine mit dem Ansatz zu einem »Auge« (Abb. 73, 2).

Die aufgesttilpten Rippen an diesen Eisenmanschetten erinnern an die Nabenringe und Deichselschar- 

niere. Ein mutmablich rechteckiger Holzbalken mit einem Ubergang zu einem runden Querschnitt ist 

der Achsblock mit seinen runden Achsschenkeln, auf die die Rader mit den gerippten Nabenringen auf- 

geschoben waren. Zu einer derartigen Interpretation wiirde auch passen, dab Nagelungen, die das Holz 

spalten kdnnten, deutlich vermieden wurden - neben dem Ziernagel mit Email, fiber dessen Tiefe im 

Holz nichts bekannt ist, gibt es nur einen kleinen Nagel unten im Eck. Es scheint moglich, dab die wa

ter dem Wagenkasten hervorragenden Enden der Achsblocke mit derartigen Manschetten verziert wa

ren. Fur den Achsblock ergiibe dies eine Starke von ca. 7cm in jenem Bereich. Das entspricht in etwa 

den erstaunlich geringen Dimensionen der Achsblocke, wie sie ab der Spatbronzezeit aus Feuchtboden- 

bedingungen vorliegen378 oder auch aus Dejbjerg bekannt sind 379 (vgl. Kap. Ill, B, 2, a).

d. Wagenkasten

Die Metallteile des Wagenkastens verraten einen sehr komplexen Aufbau, wobei die Positionen einiger 

Ornamente nicht bis in die letzten Details nachvollziehbar sind. Ebenso ist es meist unmoglich, aus den 

Fragmenten die Mabe der originalen Bauteile zu rekonstruieren. Gewisse Grundprinzipien konnen je- 

doch auch ohne Befund aufgrund der erhaltenen Holzreste und mbglicher Analogien erschlossen wer- 

den.

Die Beschreibung des Wagenkastens beginnt mit zwei holzernen Brettern (Dicke 1,2-1,4cm), deren 

vordere Schmalseiten sich in zwei Eisenstabe (erh. L. 24,7cm bzw. 34 cm) erhalten haben, die zur Auf- 

nahme der Brettenden seitlich offen waren. Auf der alten Befundskizze sind Eisenstabe an einem Ende 

des mutmablichen Wagenkastens rechtwinklig zur Laufrichtung der Rader angedeutet 380 vermutlich 

handelt es sich daher um die vorderen Abschliisse der zwei Seitenbretter des Wagenkastens. Von diesen 

Staben ist einer besonders gut erhalten (Abb. 74, 1, beide: Taf. 17, 1-2). Er endet oben in einem zusam- 

mengesetzten Knauf (Dm. 3,5 cm, H. 2,7cm), der durch eine Hohlkehle und darunter mit einer gefab- 

ten Emailschicht abgesetzt ist. Auf der ganzen Lange der Stabe sind Emailstreifen und schmale Bronze

bander auf leicht gewdlbten Feldern abwechselnd angebracht (Felder ca. 1,2cm breit, Bronzebander 

0,3 cm, Emailstreifen 0,6cm), dazwischen befindet sich als Trennlinie jeweils noch eine schmale Eisen

rippe. Am oberen Ende sitzen unter einem ersten Bronzestreifen anstelle eines emaillierten Feldes zwei 

einfache Felder ohne Emailspuren oder Bronze, abtrennt durch einen feinen Eisenreif. Vom zweiten 

Stab sind die Oberflache und die meisten der Bronzebander abkorrodiert, der Knauf ist abgeplatzt, so 

dab man an ihm die bronzen glanzenden Lotflachen sieht (Taf. 17, lb). Mit Hartlot war also der Knauf 

eingeldtet. An einer Seite dieser Stangen ist jeweils ein feiner Halbrundstab (Br. 0,7cm) ankorrodiert, der

377 Vgl. Motiv auf einer Messerscheide aus Manching (van 

Endert, Bronzefunde 58 Taf. 14) und Vulva-Darstellun- 

gen auf Kleinbronzen aus dem 3. Jh. n. Chr. (Oldenstein, 

Ausriistung 137 ff. Taf. 35 Nr. 260-276), die »mit grofier 

Wahrscheinlichkeit ausschliefilich dem Pferdegeschirr« 

angehoren. Ihre Abkunft ist ungeklart, eine Entstehung 

im »gallo-germanischen Bereich« ware zu vermuten. Ei

ne Verwandtschaft des Motivs von Boe mit den »ge- 

schlossenen Augen«, wie man sie bei latenezeitlichen 

Kleinbronzen haufiger findet (vgl. Polenz, Achsnagel 

392. - K. Peschel, Ein keltisches Bronzekopfchen aus 

Thuringen. Mitt. Anthropolog. Ges. Wien 118/119, 

1988/89, 81-90) ist deutlich, jedoch sind in Boe die »Au- 

gen« als aufierst schmale Sehschlitze proportioniert.

378 Vgl. z.B. die Funde aus Buchau (Kr. Biberach, D): Kim- 

mig, Wasserburg 61.

379 Petersen, Vognfundene 17, 29; in den Befundplanen sind 

mindestens drei Achsen vorhanden (a.a.O. 8, 22).

380 Boudet, Rituels 105.
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Abb. 74 Boe, Wagengrab. Eisenstabe mit Bronze- und Emailbandern der Einfassung des Wagenkastens: - 1 Langsbrett. - 

2-3 Querbrett. - 4 Mutmafiliche untere Begrenzung - M=l:2.

den Ubergang zum Holz verkleidet. Er ist durch ein ahnliches System von Emailstreifen, aber ohne 

Bronzebander, in Abstanden verziert. Die Kopfe der Nagel, mit denen der Stab auf ein Opus interrasi- 

le-Blech und dann auf Holz aufgenagelt war, waren mit emaillierter Schraffur verziert und sind so in das 

Ornamentschema eingepabt. An einem getrennt vorliegenden Halbrundstab derselben Machart (Abb. 

75, 3) finden sich Reste von Opus interrasile-Blechen mit ausgestochenen T-Figuren, die bei anderen 

Blechen des Wagenkastens den Rand eines Systems aus auf Lucke gesetzten Kreuzen einfassen. Von den 

schmalen Halbrundstaben (Br. 0,9cm) gibt es auch drei kleine Fragmente (L. ges. 8,3cm) mit abwech- 

selnd emaillierten (H. 0,9 cm) und bronzeverzierten (H. 0,3 cm) Feldern (Abb. 75, 4-5). Diese Zierleisten 

verbinden jeweils zwei mit Kreuzen verzierte Opus interrasile-Bleche miteinander, die auch noch bei 

weiteren Zierelementen verwendet werden.
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Abb. 75 Boe, Wagengrab. - 1-2 Eisenstabe mit Emailbandern einer Eckkonstruktion aus Hblzern unterschiedlicher Ma- 

serungsrichtung. - 3-5 Eisenstabe mit Bronze-und Emailbandern. - M=l:2.

Die Seite der Eisenstabe mit den ankorrodierten, halbrunden Leisten wird als aubere Schauseite derje- 

nigen Bretter verstanden, die als Langsborde des Wagenkastens interpretiert werden. Die Hohe der Bret- 

ter von gut 30cm entspricht in etwa den Langsborden von Dejbjerg mit ca. 28cm381.

Nach demselben Schema wie die langen Stabe der Seitenbretter sind auch Reste kiirzerer, seitlich offe- 

ner Eisenstabe gestaltet (H. 6,1/6,1/5,5cm, Dm. 3,6cm), die jedoch fiir etwas breitere Bretter (Br. ca. 

2,1 cm) gedacht waren (Abb. 74, 2-3, Taf. 17, 3-4). An ihnen sind die Bronzebander ebenfalls ein wenig 

breiter. Ein Ende dieser Hiilsen wird durch Reste einer ankorrodierten Eisenscheibe begrenzt. Mogh- 

cherweise gibt es hier auch Reste einer dritten Hulse. Da aber nur je ein Ende jeweils klar begrenzt ist, 

kann es sich bei dem dritten groberen Fragment um ein anderes Ende mit ebenfalls ankorrodierten Ei- 

senresten handeln. Mit dreieckigen Emailfeldern und Bahnen im Eisen war auch das Bruchstiick einer 

runden Eisenscheibe verziert, die als untere Begrenzung eines Stabes gedient haben konnte (Abb. 74, 4, 

Taf. 17, 5).

Ein erganzendes Indiz fiir eine derartige Konstruktion eines regelrechten Wagenkastens sind schmale 

Viertel-Stabe (Dicke 0,7-0,8cm, vier Fragmente, L. ges. 25,4cm), die nach demselben Prinzip wie die 

halbrunden Stabchen ohne Email dekoriert sind (Abb. 75, 1-2, Taf. 20, 1 links). Sie sitzen auf Eisenblech 

und einer Holzgrundlage mit horizontaler und vertikaler Maserung, die nur aus einer senkrechten 

Holzverbindung und einem anschliebenden waagerechten Brett resultieren kann. Hierbei ist etwa an ei

ne Position an der Innenseite des Wagenkastens bei der Verbindung der Bretter mit zusatzhchen, senk

rechten Holzstreben zu denken.

Fiir derartige Strukturen gibt es keine Parallelen an zweiradrigen Wagen. Allerdings bietet der vierradri- 

ge keltische Wagen von Dejbjerg fiir das Konstruktionsprinzip des Wagenkastens eine Parallele zu Boe. 

In Dejbjerg enden namlich die Langsbretter des Wagenkastens mit einem Holzpflock, der mit Bronze- 

bandern umschlossen ist und von einem Emailknauf bekront wird (Abb. 76). Quer dazu laufen unter- 

halb davon starkere Bretter, die ebenfalls in Bronze gefabt sind - sie haben vorn die Funktion ernes Trag- 

brettes oder Kipfs. In Boe enden die Langs- und Querbretter in verzierten EisenstabenZ-hiilsen, die

381 Die Hohen von Seitenwanden hallstattzeitlicher Wa- 

genkasten sind, soweit nachweisbar, deutlich geringer 

(Pare, Wagons 134: unter 15cm). Beispiele: Ohnenheim 

(Dep. Bas-Rhin, F): Egg, Wagengrab 95. - Vix (Dep. C6- 

te-d’Or, F): Egg/France-Lanord, Wagen 171 ff.
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Abb. 76 Dejbjerg. Einfassung der Langsbretter (Holz und Bronze mit Email). 

(Nach Petersen, Vognfundene Taf. 1, 3). - M = 1:2.

Abb. 77 Boe, Wagengrab. Oberer 

Randabschlufi mit Gelander in Steck- 

verbindung (Eisen mit Bronzeauflage 

und Email). - M - 1:2.

durch Email und Bronze gegliedert sind. Zumindest auf einer Schmalseite des Wagens lafit sich so der 

Aufbau rekonstruieren. Das eigentliche Tragbrett des Wagens von Boe mull aus einem noch starkeren 

Querholz gefertigt sein.
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Abb. 78 Boe, Wagengrab. Unterer Randabschlufi mit Opus interrasile-Blech (Eisen mit Bronzeauflage und Email). - M = 1:2.

Die Emailverzierung ist das verbindende Glied zu weiteren Wagenteilen aus Eisen. Zuerst sollen hier 

Elemente eines halbrund gewdlbten, oberen Randabschlusses (H. 1,1cm, Br. max. 1,9cm), der auf der 

Schmalseite eines Holzbretts (Br. 1,1-1,2 cm) aufgenagelt ist, aufgefiihrt werden (Abb. 77, Taf. 18). Glat- 

te Abschliisse zeigen, dafi diese Randeinfassung aus mehreren Hiilsen zusammengesetzt ist. Ein Zick- 

zackband aus einem Paar emaillierter Leisten gliedert die Flache in Dreiecke, wobei die eine Seite als 

Schau- oder Vorderseite noch mit Bronzedreiecken ausgefiihrt ist (Taf. 18a). Uber nach oben fiihrende 

Steckverbindungen wird ein hohl gebogenes Eisenrohrchen erreicht. Der Zwischenteil dieser Verbin

dung ist kraftig profiliert. In einem erhaltenen Fragment befindet sich lm oberen Bereich eine Scheibe 

mit emailverziertem Rand (Dm. 1,8 cm), unten sitzt ein rechteckiges Blockchen mit nach oben gerichte- 

ten Querarmen, die mit kleineren Eisenscheiben und grofieren, in Bronze gefahten Scheiben (Dm. 

1,6 cm) verziert sind. Die gesamten »Baumchen« sind 3,4 cm hoch. Sie muhten dicht nebeneinander und 

in abwechselnder Orientierung gesetzt gewesen sein, so dafi die Querarme jeweils zwischen einem senk- 

rechten Streben schrag nach oben oder unten fiihrten. Auf diese Konstruktion ist ein Eisenrohrchen 

(Dm. 1,2-1,3 cm) quer aufgesteckt, das wieder selbst aus Einzelelementen zusammengesteckt ist. Auch 

es besitzt eine Schauseite, diesmal mit einem durchgehenden Zickzackband aus Email und Bronze, wo

bei eine Seite der so gebildeten Dreiecke mit abgesetzten, dreieckigen Feldern geftillt ist, die wohl fur die 

Aufnahme von Bronzedreiecken gedacht sind. Von dem unteren Teilen des »Gelanders« hegen ca. 55 cm 

laufende Lange in zahlreichen Einzelteilen ohne Anschliisse vor. Darunter befinden sich auch minde- 

stens drei gerade Originalkanten. Uber die urspriingliche GroBe der Einzelteile und deren gesamte Lan

ge kann keine Aussage getroffen werden. Von den Eisenrohrchen sind nur vier Einzelteile mit 25 cm Ge- 

samtlange belegt. Dies verdeutlicht den stark fragmentierten Charakter des Fundgutes.

Fur den oberen RandabschluB eines Bretts bieten sich zur Positionierung wieder die Langsbretter des 

Wagenkastens an. Auf der aufieren Schauseite sind mit den beschriebenen Hiilsen wieder Opus interra- 

sile-Bleche festgeklammert. Ihre erhaltenen Reste sind so gering, daB ihr Dekorschema nicht zu ermit- 

teln ist.

Als unterer Abschluh eines Brettes dient eine eiserne gewinkelte Leiste (Br. und H. 0,9 cm), deren Vor

derseite durch schrage Eisenbander wieder in Dreiecke untergliedert ist (Abb. 78, Taf. 19, 1): die Drei-
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Abb. 79 Boe, Wagengrab. Randabschlufi mit Opus interrasile-Blech (Eisen mit Email). - M = 1:2.

ecke in der oberen Halfte weisen Rillen mit Email auf, wahrend die unteren Felder blank sind. Ebenso 

glatt ist die Unterseite (vier Fragmente, L. ges. 42 cm). Daneben gibt es auch drei Fragmente mit beid- 

seitig emadlierten Feldern auf der Vorderseite, bei glatter Unterseite und auch sonst gleichem Aufbau (L. 

ges. 21,5 cm). Die Nagel safien direkt auf der Kante und wurden steil nach oben eingeschlagen; an einem 

groberen Fragment betragt der Nagelabstand 16 cm. Als zusatzliche Befestigung dienten schmale halb- 

runde Eisenbander (Br. 0,6 cm) mit abgesetzten Emailfeldern (0,6 cm hoch, in 0,4 cm Abstand), die um 

die Leiste herumgefiihrt wurden. Unten waren sie mit einem Nagel (Dm. Kopf 1,1 cm) in einer runden 

Nagelplatte (Dm. 1,6 cm) in 2 cm Abstand befestigt; ein oberes Ende ist nicht bekannt. Von der Zierlei- 

ste wird ein eisernes Opus interrasile-Blech eingeklemmt, das wieder einen negativen Dekor mit auf 

Lucke iibereinandergestellten Kreuzen zeigt. Den unteren Rand bilden umgedrehte T-Figuren. Bei ei

nem losen Eckstiick des Opus interrasile-Blechs endet das Muster in einem deutlichen Abstand zum Eck 

(ca. 3,5cm), an den Randern bleiben sonst nur 0,3-0,5cm Abstand.

Sehr ahnlich sind gerade Zierleisten mit rechtwinkligem Querschnitt (Abb. 79, 1-2, Taf. 19, 2), die je- 

doch auf beiden Seiten mit abwechselnd emaillierten und glatten Dreiecken verziert sind - die glatten 

Felder werden so in der Draufsicht zu Rauten. Zusatzlich sind auch zwischen den Feldern wieder ein- 

gefafite Bander im rechten Winkel angebracht. In einem Nagelloch haben sich fiinf Nagel mit Holzre- 

sten bis zu 2,8 cm Starke erhalten (Abb. 79, 2), die nacheinander schrag in das Holz geschlagen wurden. 

Von den Leisten wird beidseitig ein mustergleiches Opus interrasile-Blech festgehalten. Nach Mase- 

rungsresten, die an beiden Seiten in Richtung der Leisten laufen, umfassen die Zierleisten hier zwei par

allel aneinandergesetzte Holzer und nicht eine Ecke aus winklig aneinandergesetzten Brettern. Eine In

terpretation dieser sieben Fragmente mit einer Gesamtlange von 47cm ist unklar. Vorschlagen lafit sich 

ebenfalls eine Verwendung als unterer Abschluh eines Brettes, und zwar in einem Bereich, der auch wei- 

ter unterhalb verziert ist und deshalb durchgehend mit Ornamenten bedeckt wurde. Nach dem Aufbau 

des Dejbjerg-Wagens ragen die Enden der Langsborde etwas fiber das untere Querbrett hinaus, ein zu-
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Abb. 80 Boe, Wagengrab. Pseudotordierte Zierleisten auf Opus interrasile-Blech (Eisen) - M = 1:2.

satzliches Brett verschliefit den Wagenkasten im oberen Bereich. Bei dem Ubergang des Brettes zwi- 

schen den Langsborden zu dem zuriickgesetzten Querbord ware eine solche Situation gegeben, bei der 

eine durchgehende Verzierung denkbar ware.

In der Verzierung verwandt sind gerade Eisenleisten (H. 0,6-0,8cm, Br. 1,3-1,6cm) mit halbrundem 

Querschnitt, die flach auf Opus interrasile und Holz aufgenagelt waren (Abb. 79, 3-5, Taf. 20,3). Ihr De- 

korschema besteht aus einer Reihe zentraler, emaillierter Rauten, die dreieckigen Winkel sind wieder mit 

Emailfeldern gefiillt. Dazwischen laufen einfache eiserne Bahnen. Die Nagel sind in der Mitte in die 

nicht emaillierten Bereiche gesetzt, ihr Abstand betragt mindestens 10,5 cm. Das Opus interrasile lafit 

sich hier nur in Ansatzen beschreiben: Es finden sich auf einer Seite der Leisten geringe Reste von ge- 

schwungenen, sich verdickenden Streifen mit abgehenden Stegen im Abstand von 0,7-1,0 cm. Die 18 

Teile haben eine Gesamtlange von 105 cm. Bei einem Fragment fiihrt ein schmales Eisenband mit Email- 

resten liber die Leiste (Abb. 79, 5), jedoch scheint dies nicht regelhaft zu sein.

Auf der Riickseite weiterer Zierleisten hat sich ein ahnliches Opus interrasile-Muster erhalten, das ebenso 

wie das vorherige von einem rechtwinkeligen Aufbau abweicht. Diese schmalen, massiven Leisten (Br. 

0,7cm) mit halbrundem Querschnitt haben eine pseudo-tordierte Schauseite (Abb. 80, Taf. 20, 2): schrage, 

schmale Grate wechseln mit schragen, breiteren Feldern. Der Abstand der mittig gesetzten und sauber ver- 

senkten Nagel betragt wiederum mindestens 10,5 cm. Bei 45 cm Gesamtlange sind sieben Emzelteile erhal

ten.

Zwei unterschiedliche Grundmuster sind bei runden Zierscheiben im Material belegt: An zwei Frag- 

menten ist ein halbrunder Eisenstab (Br. 1,1cm) mit abwechselnd fast quadratischen, emaillierten Fel

dern und abgesetzten Eisenfeldern als Randabschlull auf je ein rundes Eisenblech von 14cm Durchmes- 

ser aufgesetzt (Abb. 81, 2, Taf. 16, 3a, b). In einem dritten, kleineren Bruchstiick (Abb. 81, 3 Taf. 16, 3 c) 

geht der Rand des Bleches noch 0,7 cm liber den aufgesetzten Zierstab hinaus, auch ist der Durchmes- 

ser kleiner (Dm. max. 11 cm).

Eine andere Zierscheibe (Abb. 81, 1, Taf. 16, 4) besteht aus einem kraftigen, profilierten und ehemals 

emaillierten Nagel (H. ges. 4,8 cm), der mittig in einem pseudo-tordierten Bronzering sitzt. Dieser Bron

zering (Dm. 6,7cm) ist mit vier Bronzenieten auf einem Eisenblech befestigt, bei dem kerne originalen 

Aullenkanten erhalten sind (max. L. 7,7cm). Der Bronzering selbst besteht aus einem rund zusammen- 

gebogenen Stab, ein flinfter Niet halt die iiberlappenden Enden zusammen, die Oberflache ist wie bei 

den bereits erwahnten geraden Zierleisten aus Eisen mit plastischen, schragen Graten gegliedert, wobei 

sich schmale mit breiten Graten abwechseln. Die Nietkopfe sind sauber versenkt und an das Ornament 

angepabt; von der Gegenseite wurden sie flachgeschlagen. Aufgrund der Grofie der Blechreste kann 

wohl ausgeschlossen werden, dab diese Zierscheibe in der Mitte der anderen, oben beschnebenen sail. 

Es handelt sich jeweils um selbstandige Schmuckglieder.
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Abb. 81 Boe, Wagengrab. - 1 Eiserne Zierscheibe mit zentralem Knauf mit Emailresten, mit aufgenietetem pseudo-tordiertem 

Bronzerand. - 2-3 Fragmente von Zierscheiben (Eisen mit Email). - M = l:2.

Diese schweren Zierelemente, die z.T. mit emem zentralen Nagel auf Eisenblech befestigt waren, gehdr- 

ten sicher nicht zu einem Pferdegeschirr, sondern belegen runde Dekorationselemente am Wagenkasten.

e. Opus interrasile und Email

Grobe Flachen des Wagenkastens waren mit durchbrochen gearbeiteten Eisenblechen bedeckt. Voll- 

standig rekonstruieren lafit sich ein Muster aus auf Lucke iibereinandergesetzten Kreuzen, das mit Zier- 

leisten an den Langs- und Querbrettern des Aufbaus befestigt war. Anhand von Werkzeugspuren kann 

man beobachten, dab dieses Muster mit einem nur 0,3 cm breiten Meibel herausgestochen wurde (Taf. 

19, 1). Seit der Friihlatenezeit wurde diese Herstellungstechnik bei entsprechenden Objekten angewen- 

det 382. Die Ornamente sind sehr filigran und unterscheiden sich damit von denen aus Dejbjerg und 

Heimbach-Weis (1/15), die wesentlich raumfiillender gearbeitet sind.

Direkte Analogien mit anderen spatlatenezeitlichen Durchbruchsarbeiten sind auherst selten: Das Muster 

auf einem bronzenen Schwertscheidenbelag aus Kopaniewo (ehem. Koppenow, Pow. L^bork, PL) labt sich 

wohl ebenfalls als auf Lucke gesetzte Kreuze rekonstruieren 383. Ein ahnliches Dekorprinzip wurde auch 

bei etwas spateren »pannonischen« Giirteln in Bronze verwendet 384. Im Gebiet des ostlichen Latene-Be- 

reichs ist ein dichtes System von Nachweisen von Opus interrasile in der Form von Giirtelhaken und

382 H. Born, Eiserne Durchbruchsarbeiten der Friihlatenezeit 

aus den Grabern von Hochscheid im Hunsriick. Zur Tech- 

nik und Restaurierung. Arch. Korrbl. 9, 1979, 401-404. - 

Werner, Spatlatene-Schwerter 373: mbglicherweise mit 

Punzen ausgestanzt; a.a.O. 391: Bericht fiber eine Schwert- 

scheide aus Stara Wies (PL): mit Meifielschlagen herausge- 

trennt; auch E. Cosack, Zur spatlatenezeitlichen Schwert- 

scheide von Zemplin, Bez. Trebisov (Slowakei). In: Sym

posium Ausklang der Latene-Zivilisation und Anfange der 

germanischen Besiedlung im mittleren Donaugebiet 

(Bratislava 1977) 41-46 bes. 43 ff.; Haffner, Prunkschwerter.

383 Vgl. Werner, Spatlatene-Schwerter 377 Abb. 6 mit Anm.

33.

384 J. Garbsch, Die norisch-pannonische Frauentracht im 1. 

und 2. Jh.. Miinchner Beitr. Vor- u. Friihgesch. 11 (Miin- 

chen 1965) 84ff.: Riemenkappen Typ Bl: hier ist das Mu-
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Schwertscheiden iiberliefert385. Florale Dekore waren auf eine Abkunft aus dem Romischen hin gesondert 

zu untersuchen 386. Andere Fundgattungen mit flachiger Opus interrasile-Zier sind im begrenzten Graber- 

material und im luckenhaft iiberlieferten Inventar der Siedlungen westlich des »norischen« Raumes kaum 

bekannt, so dab der tendenziell ostliche Schwerpunkt dieser Verbreitung aus dem Fundspektrum nicht 

korrigiert werden kann. Ein weitgehend unbeachteter Fundpunkt von spatlatenezeitlicher a-jour Technik 

ist eine Zierscheibe aus einem Grab von Villeneuve-les-Convers (11/17) in Burgund.

Die Frage der Herkunft des Wagens von Boe betrifft diese Diskussion jedoch nicht, da die Bleche mit 

dem gesamten Wagen als Einheit zu betrachten sind. Gerade der Fundpunkt Boe mit Opus interrasile- 

Arbeiten hochster Qualitat am westlichen Rand der Spatlatenekultur erweitert die Sicht fur eine Gestal- 

tung unabhangig von den »pannonischen« Produkten.

Am Wagen wie auch am Helm wurde in Boe in jeweils charakteristischer Weise Email auf Eisen ver- 

wendet. Es handelt sich ausschliehlich um rotes Email, wie es fur die Latenezeit ublich ist 387. Zum einen 

wurden Bander und Felder unterschiedlicher Grobe und Form mit engen, parallelen Rillen geschmiickt. 

An diesen flachigen Verzierungen gibt es zusatzlich Rillen in einem anderen Winkel. Hingegen ist bei 

den Zierkopfen von Nageln und Nieten bereits in der Linienfiihrung ein geometrisches Muster angelegt. 

Durch das mehrfache Erhitzen beim Auftragen des Emails entsteht eine Oberflache des Eisens, die we- 

niger anfallig fur Korrosion ist.

Einige Nagel- oder Nietkopfe aus dem Fundmaterial von Boe konnen keinem bestimmten Objekt zu- 

gewiesen werden. Aufgrund der umfangreichen Verwendung von Email in unterschiedlichster Art am 

gesamten Wagen labt sich fiir diese Nagel eine nicht naher bestimmbare Funktion am Wagenkasten an- 

nehmen. An anderer Stelle (Kap. Ill, B, 5, c) wird eine neue Feingliederung der Muster emailverzierter 

Nagel- und Nietkopfe vorgeschlagen. Die dort verwendeten Typenbezeichnungen werden im folgenden 

in Klammern an das Ende der Beschreibung der Muster angefiigt.

1. Ein runder, leicht gewdlbter Kopf eines Nagels oder Nietes (Dm. 2,2 cm), der auf Eisen aufsab, ist mit 

einem Muster aus vier Biindeln von je sieben Rillen, die aufeinander zulaufen und sich in der Mitte 

treffen, verziert (Typ 10a). Die Rillen sind mit rotem Email gefullt (Abb. 82, 1, Taf. 16, 5 c). Dieses 

Muster in der Form eines Kreuzes mit leicht aufgefacherten Armen ist fiir Emailarbeiten ungewohn- 

lich, findet jedoch eine Parallele in einem bronzenen Nagelkopf unbekannter Funktion aus Vieille- 

Toulouse (Dep. Haute-Garonne, F) 388.

2. Ein halbkugeliger Nagelkopf (Dm. 1,7cm, Stift vierkantig), der ein Eisenblech auf Holz fixierte, hat- 

te zu einer Seite einen 0,7cm breiten Eisensteg, mit dem er mit etwas anderem verbunden war (Abb. 

82, 2; Taf. 16, 5b). Der Nagelkopf selbst ist geviertelt, die Felder sind mit einer rechtwinklig wech- 

selnden Schraffur ausgefiillt (Typ 2a). Dieses Motiv ist ein gangiges Muster der Spatlatenezeit 389. Ei

ne regionale oder nahere zeitliche Einschrankung labt sich nicht treffen.

ster unregelmafiiger, zwischen ausgesparten Kreuzen fin- 

den sich lange Rechtecke, T- und L-formige Figuren; Da- 

tierung: tiberische bis friihdomitianische Zeit; Verbrei

tung: bstlicher Alpenrand. Erst bei limeszeitlichen Be- 

schlagen gibt es wieder das reine Kreuzdekor, es be- 

schrankt sich aber meist auf eine Reihe und wird dann 

von Arkadenborten eingefafit: Oldenstein, Ausriistung 

Taf. 62, 787 [Stockstadt]. 794 [Saalburg]). - J. Allason-Jo- 

nes I R. Miket, The Catalogue of small finds from South 

Shields Roman Fort. Soc. Ant. Newcastle upon Tyne 

Monogr. Ser. 2 (Newcastle upon Tyne 1984) 224f. Nr. 3. 

772 (South Shields) mit weiteren Belegen in England.

385 Werner, Spatlatene-Schwerter 376ff. - Bockius, Fremd- 

impulse 289ff. - Bohme-Schonberger, Grab 223 ff. - Das 

iibliche Dekor mit kompliziertem Arkaden- und Waben- 

muster weicht vom str eng geometrischen Muster in Boe 

stark ab. Skeptisch zur norischen Abkunft aufiert sich 

Frey, Uberlegungen 49ff. und Haffner, Prunkschwerter 

149ff. mit einer kritischen Interpretation des Kartenbil- 

des. Beide halten eine jeweils weitgehend lokale Ferti- 

gung - unabhangig vom »ferrum noricum« - fiir moglich.

386 Vgl. florales Opus interrasile auf Schwertscheiden: Gladi-

usortbander aus Dangstetten und vom Magdalensberg 

(Werner, Spatlatene-Schwerter 373), zu weiteren romi- 

schen Schwertscheidenblechen vgl. von Gonzenbach, 

Schwertscheidenbleche 18 ff. — Kiinzl, Gladiusdekoratio- 

nen 389ff.

387 Tischler, Abrifi 7 ff. - Challet, Celtes 15. - Zu naturwis- 

senschaftlichen Analysen von Emailobjekten von Bibrac- 

te vgl. Bucsek u.a., Etude.

388 Fouet/Saves, Bronze 76 Abb. 17, J22.

389 Challet, Celtes 120mit Nachweisen.

123



Abb. 82 Boe, Wagengrab. - 1-3 Ziernagel/-niete mit Email. - M = l:l.

3. Zwei halbkugelige Niete (Dm. 1,2 cm) sitzen auf einem flachen Eisenblech, wobei sich bei einem 

Blech noch eine gebogene Kante feststellen labt (L. max. 4,5 cm, ehem. Dm. 14 cm) (Abb. 82, 3, Taf.

16, 5d-e). Ihre Kopfe sind durch vier Linien geachtelt, jedes zweite Feld ist mit zusatzlichen, mit 

Email gefiillten V-formig angeordneten Rillen versehen (Typ 3b). Eine Zugehdrigkeit dieser Niete 

zum Helm wird aufgrund des konsequent anderen Musters und der deutlichen Erhaltungsunter- 

schiede ausgeschlossen. An alien Bestandteilen des Helmes von Boe wird durchgangig ein einziges 

Muster verwendet.

Nur Grofisiedlungen mit einem reichen Fundspektrum ab der Stufe Lt Dlb haben ausreichende Zahlen 

solcher emailverzierten Nagel- und Nietkopfe erbracht, um damit iiberregionale Vergleiche anstellen zu 

konnen390. Jedes Mai ist ein Spektrum unterschiedlicher Ziermuster auf Bronze-, seltener auf Eisen- 

unterlage vorhanden. An den Wagen von Boe und Dejbjerg kann man eine Verwendung als Zierteile des 

Wagens beispielhaft festmachen; vor der allgemeinen Tendenz, derartige Nagel mangels gesicherter an- 

derer Zusammenhange durchweg zu Wagenteilen zu erklaren, sei jedoch gewarnt.

f. Zum Gesamtbild

Entgegen den urspriinglichen Erwartungen zu Beginn der Restaurierungen lafit sich ein Gesamtbild des 

Wagens von Boe durchaus entwerfen. Es kann allerdings keine echte Rekonstruktion erstellt werden, da 

sich dafiir wesentliche Daten, wie die Langen- und Breitenabmessungen sowie das Hinterende des Wa

gens, aus dem Fundmaterial nicht ergeben. Auch die genaue Position der runden Zierscheiben und der 

unterschiedlichen Opus interrasile-Bleche mull offen bleiben. Relativ gesichert scheinen dagegen der 

Aufbau der Vorderansicht (Abb. 83) sowie die Gestaltung des Unterwagens (Abb. 84). Die Ausmafie der 

Achsen und Naben, des Deichselscharniers und des Wagenkastens wurden fair den folgenden Versuch 

einer Rekonstruktionszeichnung vom »keltischen« Wagen von Dejbjerg iibertragen. Eine Zeichnung 

dieser Art kann nur als Vorschlag verstanden werden. Gesichert ist in jedem Fall die Vierradrigkeit des 

Wagens: der Nachweis eines Deichselscharniers, die zwei unterschiedlichen Deichsel- und Langfuhr- 

manschetten sowie die Auffindung von zwei Radreifen in Laufrichtung hmtereinander sind ausreichen

de Belege. Hinzu kommt die Analogic im Aufbau zum vierradrigen keltischen Wagen von Dejbjerg, der 

bei zweiradrigen Wagen so nicht vorstellbar ist.

390 Vgl. Kap. Ill, B, 5, c. - Challet, Decors Annexe 3 mit Fundliste.
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Abb. 83 Boe, Wagengrab. Versuch einer Rekonstruktion der Vorderansicht des Wagens. - (Zeichnung J. Ribbeck nach Vorlage 

des Autors). - M = 1:10.

Der Wagen von Boe ist mit seinen Zierblechen und emailverzierten Beschlagen ein auBergewohnhcher 

Prunkwagen, was auch durch die GroBe seiner Reifen unterstnchen wird. Der Emaildekor verankert ihn 

eindeutig in der keltischen Welt. Barbarische Gesichter und geschwungene keltische Ornamente tauchen 

allerdings nicht auf. Der Stil ist streng geometrisch, womit sich der Wagen deutlich von jenem aus 

Dejbjerg mit seiner keltischen Kunst auf den Bronzen unterscheidet. In Boe wird die Zierwirkung 

hauptsachlich uber den Farbwechsel von Email, Bronze und Eisen erzielt. Die flachigen Durchbruchar- 

beiten sind mit einem monoton wirkenden Kreuzdekor bedeckt. Es finden sich keine geschwungenen 

und schwellenden Stege oder Rhythmuswechsel, wie es die kleinflachigeren Arbeiten auf Schwertschei- 

den zeigen. Die keltische Kunst wirkt auf dem Wagen von Boe stark um ihre lebendigen Muster be- 

schnitten. Vorausgesetzt, man weist der figtirlichen Kunst apothropaische oder religiose Inhalte zu, kann 

der Verzicht auf Figuren oder Masken bereits ein Aufgeben dieser keltischen Symbole bedeuten.

In gewissen Formen werden Anklange an romische Dekorschemata deutlich: Eindeutig ist dies bei den 

pseudotordierten eisernen Zierleisten und dem Bronzering auf der Zierscheibe (vgl. Abb. 80. 81). Aber 

auch das Opus interrasile-Muster mit auf Lucke gesetzten Kreuzen ist bei Betrachtung der Stege mit ty- 

pisch augusteischen Hakenkreuzmaandern verwandt, die im wesenthchen als Friesbander bei Tempeln391, 

selten auch in der uberlieferten Kleinkunst vorhanden sind 392. Diese romischen Gestaltungselemente sind

391 Vgl. z.B. an der Ara Pacis und am Mars Ultor Tempel in 

Rom: E. Simon, Augustus. Kunst und Leben in Rom um 

die Zeitenwende (Munchen 1986) 31 ff. Abb. 26; 48 Abb. 

50; vgl. auch Abb. 158, 234. - Weiter in Nimes (Dep. 

Gard, F) am Maison Carree und am Arcus Augusti: R. 

Amy I P. Gros, La Maison Carree de Nimes. Gallia 

Suppl. 38 (Paris 1979) Taf. 75e, 80f.
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Abb. 84 Boe, Wagengrab. Schematische Rekonstruktion des Unterwagens. - Ohne Mafistab.

nicht klar ausgepragt, sondern wirken wie ein vorsichtiges Umsetzen, um den keltischen Gesamteindruck 

nicht zu stdren.

Zusammenfassend kann man den vierradrigen Wagen von Boe als einen keltischen Prunkwagen be- 

schreiben, der in seinem Stil bereits Einflusse der Romanisierung zeigt. Er ist keinesfalls ein romischer 

Prunkwagen fur Umfahrten, den es in Form von Triumphwagen durchaus gegeben hat392 393. Auch ist der 

Wagen nicht als schnelles Kriegsgefahrt geeignet, auf dem ein Krieger aufrecht stehend in Kampfhand- 

lungen verwickelt wird. Seinem Gesamteindruck nach entspricht der Wagen von Boe dem Bild des Be- 

statteten, der sichtlich in vielen Lebensbereichen, wohl auch in Geschmack und Stilempfinden, romani- 

siert war. Andererseits ist das rote Email des Wagens auch ein deutliches Zeichen keltischer Hand- 

werkskunst, das sich von den alltaglichen Farben absetzt.

13. Die Tierknochen 

(Olaf Joris)

Die Tierreste von Boe gehdren zum weitaus iiberwiegenden Teil zu Schweinen {Sus scrofa). Eine Bevor- 

zugung von Schweinen als Fleischbeigabe - auch von ganzen Tieren - ist in der jiingeren Latenezeit hau- 

figer zu beobachten 394.

Die Oberflachen der Tierknochen sind schlecht erhalten und stark modern beschadigt. Vor allem die dtin- 

nen cranialen Partien sind derart stark fragmentiert, dab es kaum mbglich ist, anhand dieser oder anhand 

des Zahnmaterials realistische Angaben zur Zahl der Individuen zu gewinnen. Doch konnte anhand sei-

392 Vgl. z.B. am Rahmen einer Kline aus Amiterno / S. Vit- 

torino: L. Pirzio Biroli Stefanelli, Il bronzo dei Romani. 

Arredo e suppellettile (Roma 1990) 172f. - Auf Feinke- 

ramik: O.-W. von Vacano, Ein Krateriskos der Popilius- 

gruppe. Rom. Mitt. 73/74, 1966/67, 78-93.

393 Vgl. Kiinzl, Triumph 85ff. bes. Abb. 54f.: Das Modell des

Triumphwagens basiert auf dem einachsigen Streitwagen.

Die Wandung ist mit Rankenwerk verziert, die Speichen 

sind als Sonnenstrahlen, Keulen (?) oder mit Akanthus 

verkleidet.

394 Vgl. P. Meniel in: Metzler u.a., Clemency 106ff. - Lam- 

bot/Friboulet/Meniel, Site 190ff. - P. Meniel, Chasse et 

elevage chez les Gaulois (Paris 1987) 107, 101 f.
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ner groben Eckzahne ein ausgewachsener Eber identifiziert werden. Moglicherweise sind weitere Zahne 

einem zweiten adulten Individuum zuzurechnen. Zahne juveniler Schweine weisen auf mindestens drei 

Jungtiere, von denen zwei etwas alter als ein Jahr anzusetzen sind, ein drittes um ein halbes Jahr alt war. 

Eine Unterscheidung Wild-/Hausschwein mub vor allem mit morphologischen Merkmalen der Scha- 

delpartien begrfindet werden. Das Fehlen groberer Schadelreste, insbesondere der Stirnpartie oder 

groberer Zahnreihenfragmente, erlaubt daher im Faile der Schweinereste von Boe keine sichere Zuwei- 

sung, ob es sich um die Wildform oder um domestizierte Schweine handelt.

Das postcraniale Skelettmaterial ist hingegen besser erhalten (Tab. 7): Insbesondere sind die viel kom- 

pakteren Langknochen weniger fragmentiert als die cranialen Reste, so dab die vorliegenden Langkno- 

chen sicherere Abschatzungen der belegten Mindestindividuen erlauben, als es fiber die erhaltenen cra

nialen Reste moglich ware. Durch Reduplikationen bestimmter Skeletteilelemente, namentlich der 

Oberarm- und Schienbeinknochen, labt sich auf mindestens sieben Schweine schlieben. Anhand noch 

nicht verwachsener Gelenkenden ist zu folgern, dab es sich hierbei zum iiberwiegenden Teil um die Re

ste von Tieren mit einem Alter von unter dreieinhalb Jahren handelt. Moderne Briiche machen aber auch 

hier eine Bestimmung der Individualalter in vielen Fallen unmoglich, da Gelenkenden haufig fehlen und 

nur die Schaftpartien erhalten sind.

Es zeigen sich in den mehrfach vorliegenden Knochen mitunter extreme Grobenunterschiede. Diese 

mogen auf Geschlechtsdimorphismen, die Ernahrungslage der Schweine oder auf die Problematik der 

Unterscheidung von Wild- und Hausschwein zurtickzufuhren sein. Um diesen Aspekten detaillierter 

nachgehen zu konnen, ermangelt es der Grabungsdokumentation an Angaben, die fiber die Fundsitua

tion auf Individuen schlieben lieben: Knochen im anatomischen Verband lagen nur in einem Fall eines 

Hinterbeines vor: ein Befund, der in einem groberen Sedimentblock geborgen wurde. Doch waren wei

tere Verteilungsplane notig, aus denen beispielsweise hervorginge, welches Tier mit groben postcrania- 

len Knochen auch Hauer hat. Derartige Beziehungen miteinander vergesellschafteter Knochen ver- 

schiedener Skeletteile lassen sich aber mit Blick auf die Dokumentationslage in Boe kaum aufstellen. Zu- 

dem stammt der fiberwiegende Teil der Schweinereste von jungen bis sehr jungen Individuen, so dab die 

einzelnen Knochen also kaum gemab ihrer Abmessungen verglichen werden konnen. Die dokumen- 

tierten Grobenunterschiede, vor allem jene in den Schaftfragmenten der Langknochen, konnen also ver- 

schiedene Ursachen (s.o. Geschlechtsdimorphismen, Ernahrungslage, Unterscheidung von Wild- und 

Hausschwein) haben, so dab ohne den gesicherten Skelettverband diese Fragen nach dem aktuellem 

Stand der Bearbeitung offen bleiben mfissen.

Bereits in einem ersten Vorbericht wurden sechs relativ grobe Fischwirbel erwahnt 395; auch gibt es eini- 

ge wenige Vogelknochen, die von Spezialisten zu bestimmen waren.

Bei beinahe alien Tierresten, die taxonomisch von den Schweineknochen ausgesondert werden konnten, 

handelt es sich um Einzelstficke, die schlecht erhalten sind und in nur kleinen Fragmenten vorkommen; 

auch Knochen ganz junger Tiere erschweren in Einzelfallen die artliche Ansprache. Es liegen einige we

nige Knochenfragmente und einzelne, stark fragmentierte Zahne vor, die anderen Saugern zuzurechnen 

sind: Unter Vorbehalten handelt es sich um einen Cerviden, wohl ein Rothirsch, der durch kleinste 

Zahnfragmente belegt ist, wie auch um ein kleines Rind, doch kann - wiederum aufgrund des fragmen- 

tarischen Charakters des Zahnrestes - Schaf/Ziege nicht ganzlich ausgeschlossen werden. Dariiber hin- 

aus gibt es einige Hasenknochen und fragliche Knochenfragmente des Rotfuchses. Bei letzterem waren 

aber auch ein groberer Mustelide (Marder/Iltis) oder ein kleiner Hund nicht auszuschlieben. Em Ober- 

armknochen ist einem wohl gerade geborenen Dachs oder einem Hundewelpen zuzuweisen.

Der unterschiedliche Erhaltungszustand der nur in Einzelstficken belegten Nicht-Schweine-Knochen 

scheint zu belegen, dab diese erst durch die Aufhaufung des Grabhfigels in den Fundzusammenhang des 

Wagengrabes gerieten 396, ursprfinglich also nichts mit Speisebeigaben zu tun Fatten. Als deren Reste ha

ben aber wohl sicher die Knochen von sieben Schweinen und vielleicht auch die Fischreste zu gelten.

395 Boudet, Rituels 98. - Aus Grabungsquadrant A2 (5), 396 Vgl. Kap. II, D, 1, c.

US1004.
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Tab. 7 Boe, Wagengrab. Schweineknochen: postcraniale Skeletteile.

Skelett- 

elemente

Seite 

sin./dex

Beschreibung Alter

(M = Monate 

a = Jahr)

Nr.

(intern)

Quadrant

Scapula sin. 15 AX2

Scapula dex. Fragm. 24 AX1

Scapula dex. Fragm.; verw. > 11 M 42 AX1

Scapula dex. fragm. 48 AX1

Scapula dex. 81b ohne Nr. (81)

Scapula dex. 831 HS

Pelvis sin. Aceptab. verw. 19-23 M 13 AX2

Pelvis sin. Aceptab. verw. 19-23 M 14 AX2

Pelvis sin. 7-11 M 17 AX2

Pelvis sin. stark fragm. 29 AX1

Pelvis sin. Aceptab. verw. 80a ohne Nr. (80)

Pelvis sin. Fragm. (Aceptab. fehlt); distal nicht verw. 80n ohne Nr. (80)

Pelvis sin. Acept. verw. 81d ohne Nr. (81)

Pelvis sin. kl. Fragm. ohne Acept. 83m HS

Pelvis dex.? kl.j Fragm. Aceptab. 25 AX1

Pelvis dex. fragm. 31 AX1

Pelvis dex. kleines Aceptab. > 19M 52 HS

Pelvis dex. Acept. verw. 68+69 AY2, 11 + AY2, 14

Pelvis dex. Acept. verw. 75 AY2, 4

Pelvis dex. Acept. verw. 80b ohne Nr. (80)

Pelvis fragm. 30 AX1

Pelvis Aceptab. 45 AX1

Pelvis kein Acept. erh. 73 AY2, 16

Pelvis > Fragm. ohne Acept. 81f ohne Nr. (81)

Rippen div. (stark fragm.) 16 AX2

Rippen 13 Fragm. zwischen 2 u. 8 cm 80o ohne Nr. (80)

Rippe 1 Fragm. 81e ohne Nr. (81)

Humerus sin. prox. nicht verw.; distal verw. prox: < 3,5 a, 12-42 M; 

distal: > 1,0 a

2 BB90, AX1, US 1004

Humerus sin. Diaphysenfragm. 39 AX1

Humerus sin. prox. Gelenkende nicht verw.; distal fehlt 83a HS

Humerus sin. prox. Gelenkende fehlt; distal vollst. verw. 83b HS

Humerus dex. gr., distal Fragm., distal verw. > 1,0 a 18 AX1

Humerus dex. kl., distal Fragm., distal verw. > 1,0 a 19 AX1

Humerus dex. distal Fragm.; vollst. verw. > 31 M 36 AX1

Humerus dex. Diaphysenfragm. 44 AX1

Humerus dex. prox. fehlt; distal verw. > 31 M 51 HS

Humerus dex. prox. Ende + Epiphyse gerade ‘fusing’ 81c ohne Nr. (81)

Humerus dex. Diaphysenfragm. 83 c HS

Humerus dex. gr. Diaphysenfragm. 83d HS

Humerus? prox. Gelenkrolle (kl. Fragm.) 80k ohne Nr. (80)

Humerus? kl. Diaphysenfragm. 83e HS

Ulna sin. prox. nicht verw. < 3,5 a 10 AX2, US 1004

Ulna sin. Fragm. des Gelenkes 80c ohne Nr. (80)

Ulna sin. gr. Diaphysenfragm. ? 83j HS

Ulna dex. sehr gr.; prox. nicht verw. < 35 M 21 AX1

Ulna dex. fragm. Diaphyse; Grofie ahnl. Nr. 21 32 AX1

Ulna dex. gr. Diaphysenfragm. 83i HS
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Skelett- 

elemente

Seite 

sin./dex

Beschreibung Alter

(M - Monate 

a = Jahr)

Nr.

(intern)

Quadrant

Radius sin. prox. verw. distal nicht verw. prox.: > 1,0 a (12-42 M) 

distal: > 3,5 a

11 AX 2

Radius sin. distal ‘Fusing’ der Epiphyse nach 35 M und alter 12 AX (Epiphyse AX1)

Radius sin. prox. Fragm.; verw. 80e ohne Nr. (80)

Radius sin. Diaphyse m. distal. Ende ohne Gelenk (‘unfused’) 83 g HS

Radius sin. distal. Ende (Gelenk fehlt; ‘unfused’) 83h HS

Radius dex. grbfier als Nr. 12; prox. nicht verw.; distal verw. 19-35 M 20 AX1

Radius dex. prox. + dist. vollst. Verw. > 36 M 34 AX1

Radius dex. distal Fragm; distal verw. > 23 M 41 AX1

Radius dex. sehr gr.; distal. Fragm.; Epiphyse fehlt 80p ohne Nr. (80)

Radius dex. prox. verw.; distal fehlt (‘unfused’) 83 f HS

Femur sin. Epiphysen nicht verw. <3,5 a 3 BB90, AX1,US 1004

Femur sin. gr.; Epiphysen verw. > 36 M 27 AX1

Femur sin. gr.; Diaphyse + distal nicht verw. 65 AY2, 12 (zu Nr. 66)

Femur sin. distales Epiphysenfragm. 80g+h ohne Nr. (80)

Femur dex. distal. Fragm. < 3,5 a (eher 3,0 - 3,5 a) 8 BB90, AX1, US 1004

Femur dex. prox.?; distal ‘unfused’ 7-35 M 28 AX1

Femur dex. prox fehlt; distal nicht verw. 76 AY2, 5 (zu Nr. 77+78)

Femur dex.? nur distal erh.; verw. > 36 M 49 AX1

Femur dex.? Diaphysenfragm. 80f ohne Nr. (80)

Femur dex.? Diaphyse + prox. Epiphyse; Caput nicht verw. 62 AY2, 16 (zu Nr. 63)

Femur prox. Diaphysenfragm. + Caput, nicht verw. 54 AY2, 2

Femur? distales Diaphysenfragm. 801 ohne Nr. (80)

Patella dex.? 63 AY2, 16 (zu Nr. 62)

Tibia sin. Epiphysen nicht verw. 7-11 M 9 AX2, US 1004

Tibia sin. distal verw. > 31 M 47 AX1

Tibia sin. Grbfie ahnl. 53, Epiphysen nicht verw. 55 AY2, 8

Tibia sin. gr. prox + Diaphyse nicht verw. 66 AY2, 12 (zu Nr. 65+67)

Tibia sin. prox. Epiphyse (nur Gelenk); nicht verw. 80i ohne Nr. (80)

Tibia sin. prox. Gelenkflache (nicht verw.) 83 k HS

Tibia dex. Diaphysenfragm. 37 AX1

Tibia dex. Epyphysen vollst. verw. > 35 M 40 AX1

Tibia dex. prox. nicht erh.; distal nicht verw. < 19 M 43 AX1

Tibia dex. distal Fragm.; verw. > 31 M 46 AX1

Tibia dex. wesentl. gr. als Nr. 40; prox. nicht verw.; distal verw. 53 AY2, 2

Tibia dex. wie Nr. 53, jed. etwas grbfier; prox. nicht verw.; 

distal verw.

58 AY2, 7 (s. Nr. 59)

Tibia dex. kleiner als Nr. 53 od. 58; Epiphysen nicht verw. 72 AY2, 13

Tibia dex. distales Fragm.; gerade verw. 80d ohne Nr. (80)

Tibia dex. prox. Epiphyse (sehr kl.); nicht verw. (nur Gelenk) 80j ohne Nr. (80)

Fibula sin. distal voll. verw. 67 AY2, 12 (zu Nr. 66)

Fibula dex. distal. Fragm.; voll verw. > 35 M 22 AX1

Fibula dex. distal. Fragm.; voll verw. > 35 M 23 AX1

Fibula dex. fast verw. m. Nr. 58 59 AY2, 7 (s. Nr. 58)

Fibula ? fragm. Diaphyse; angekohlt? 33 AX1

Fibula ? fragm. Diaphyse 50 AX1

Calcaneus sin. prox. nicht verw. < 2,0 - 2,5 a 4 BB90, AX1, US 1004

Calcaneus sin. prox. nicht verw. <2,0-2,5 a 5 BB90, AX1, US 1004

Calcaneus sin. kl. 57 AY2, 8

Calcaneus dex. gerade ‘fused’ > 35 M 35 AX1

Calcaneus dex. gr., ‘fusing’ 60 AY2, 7
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Skelett- 

elemente

Seite 

sin./dex.

Beschreibung Alter

(M = Monate 

a = Jahr)

Nr.

(intern)

Quadrant

Calcaneus dex. nicht verw. 71 AY2, 11 (zu Nr. 70)

Calcaneus dex. sehr gr.; nicht verw. 78 AY2, 5 (zu Nr. 76+77)

Calcaneus dex. vollst. ‘fused’ 79 c AX1

Calcaneus prox. Gelenk; verw. 80 m ohne Nr. (80)

Astragalus sin. verw. > 1,0 a 6 BB90, AX1, US 1004

Astragalus sin. verw. > 1,0 a 7 BB90, AX1, US 1004

Astragalus sin. verw.; kl.; schlecht erh. 56 AY2, 8

Astragalus dex. verw. > 1,0 a 38 AX1

Astragalus dex. gr., verw. 61 AY2, 7

Astragalus dex. kleiner als Nr. 61; verw. 70 AY2, 11 (zu Nr. 71)

Astragalus dex. sehr gr., verw. 77 AY2, 5 (zu Nr. 67+78)

Sesamoide 81g ohne Nr. (81)

kl. Lang- 

knochenfragm. 

(indet.)

82 HS, AZ, AY, AX4

5 kl. Lang- 

knochenfragm. 

(indet.)

83n HS

indet. Fragm. 

flacher Kn., 

kein Rohren- 

knochen

26 AX1

3 kl. Knochen- 

fragm. (indet.)

73 AY2, 16

indet. diverse 79a AX1

1 grofieres 

Langknochen- 

fragm.

Humerus od. Femur? (vielleicht etwas grofier 

als Sus (Cervus?); durch Bronze verfarbt

84 AY3, US1003

Verwendete Abkurzungen:

Aceptab. Aceptabulum Fragm. Fragment kl. klein

ahnl. ahnlich fragm. fragmentarisch Kn. Knochen

dex. rechts gr
grofi prox. proximal

div. diverse inder. unbestimmt sin. links

erh. erhalten jed. jedoch vollst. vollstandig
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III. WAGEN DER STUFEN LT C UND D

A. EINFUHRENDE BEMERKUNGEN ZUR UBERLIEFERUNGSSITUATION

In den folgenden Kapiteln stehen die geschlossenen Funde aus Grabern der jiingeren Latenezeit mit 

ihren technologischen und chronologischen Aussagemoglichkeiten zum Wagen im Vordergrund. Nur 

hier ist der ursachliche Zusammenhang in Befunden erhalten, soweit sie von den Entdeckern und Aus- 

grabern dokumentiert wurden. Das aus Siedlungs- und Hortfunden vorliegende Material war zum Zeit- 

punkt, als es in die Erde kam, meist ohne sein Holzgerust und machte den Eindruck von Abfall oder 

Rohmaterial. Deshalb sind die unter Feuchtboden-Bedingungen konservierten Holzreste in Mooren, 

entlang von Bohlenwegen, oder in Siedlungen von besonderem Interesse. Jedoch auch hier handelt es 

sich meist um Ausschub oder Bruch, wie abgebrochene Achsschenkel in niedersachsischen Mooren zei- 

gen 397. Das Gebiet der Latenekultur hat an Orten mit diesen Auffindungsbedingungen nur einen gerin- 

gen Anted. Daher mufi auf der Suche nach Vergleichsobjekten auf Funde aus zeitlicher Tiefe und ande- 

ren Regionen zuriickgegriffen werden.

Aus den Deponierungen von Wagenteilen in Heiligttimern ist es moglich, andere Aspekte der Verwen- 

dung der Wagen zu erkennen, als sie der Totenkult hinterlabt. Eine interessante Beobachtung ist, dab 

Wagen in den nordgallischen Heiligttimern mit Waffendepomerungen kerne Rolle spielen 398. Emzelne 

Stiicke, wie jeweils ein Achsnagel aus Gournay-sur-Aronde (Dep. Oise, F) 399 und Saint-Jean-Troli- 

mon/Tronoen (Dep. Finistere, F) 400, konnen nicht als regelhafte Deponierungen gewertet werden. Auch 

im Bestand des Massenfundes von der Altenburg bei Niedenstein (Schwalm-Eder-Kreis, D) nehmen 

Wagen- oder Pferdegeschirrteile nur einen verschwindend geringen Teil ein401. Aus diesen Deponierun

gen lassen sich gewisse Interpretationen zur Nutzung der Wagen ableiten: In vielen gallischen Heilig- 

ttimern bilden die Waffenopfer den Schwerpunkt der Funde402. Wegen des weitgehenden Fehlens von 

Wagenteilen kann darauf geschlossen werden, dab die Wagen hier nicht den Waffe zugerechnet wurden, 

da sie ansonsten zusammen mit den Schutz- und Angriffswaffen deponiert worden waren.

Im Bereich der alpinen und ratischen Einfltisse bietet sich hingegen ein anderes Bild: Fur Bern/Tiefenau 

(Kt. Bern, CH) wurde eine bewubte rituelle Deponierung der Waffen iiberzeugend vorgeschlagen 403 - 

dazu sollten neben den Schwertern aufgrund der gemeinsamen Niederlegungsart auch die zahlreichen 

Teile der Wagen gezahlt werden. Fur einige Funde aus Sanzeno (Prov. Trento, I), darunter insbesondere 

ein Helm mit durch den Nackenschirm geschlagenem Nagel, wurde ein ahnlicher Fundkontext wahr- 

scheinlich gemacht404. Mit einer Deponierung aus ritueller Motivation sollte wie in Tiefenau auch hier 

der grofie Bestand an Wagenteilen in Verbindung gebracht werden. Als regularer Siedlungsabfall ist eine 

derartige Stiickzahl nicht zu erwarten. Der Gegensatz zum Fundmaterial des Oppidum von Manching 

(Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm, D) ist hierbei von Interesse, da die Grabungen (1955-67) insgesamt weniger

397 Vgl. Tab. 8. - Zur besonderen Uberlieferungssituation 

vgl. M. Fansa, Moorarchaologie in Niedersachsen. Arch. 

Mitt. Nordwestdeutschland 15, 1992, 5-21 mit Abb. 1 

Verbreitung der Hoch- und Niedermoore in Niedersach

sen.

398 Vgl. zusammenfassende Analyse bei Roymans, Societies 

68 ff.

399 Freundl. Hinweis A. Rapin. Gerate und technische Be-

standteile aus dem Heiligtum sind bearbeitet, aber noch

unpubliziert. Aus den Deponierungen in den Graben des

Heiligtums stammt an Wagenteilen nur ein Achsnagel.

400 Duval, Aspects 33 Abb. 8, 9.

401 Vgl. U. Sbder, Vorbericht uber die Ausgrabungen auf der 

Altenburg bei Niedenstein, Schwalm-Eder-Kreis. Ber. 

Arch. Komm. Landesforsch. Hessen 3, 1994/95, 37-46 

bes. 41 Abb. 4, 5-7 (Fragmente von drei Ringtrensen).

402 Roymans, Societies 76 f.

403 Muller, Massenfund 111.

404 Schaaff, Eisenhelme 157f.- Nothdurfter, Eisenfunde 87f. 

- M. Egg, Ein weiterer Negauer Helm aus Sanzeno. Stud. 

Trentini 59, 1980, 29-46 bes. 40 ff.
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als ein halbes Dutzend Nabenringe erbrachten 405. Beim umfangreichen Wagenmaterial von Bern/Tie- 

fenau fallt auf, dab Achsnagel unterreprasentiert sind, obwohl Rader durch Nabenringe in hoher Zahl 

belegt sind406. Gleiches gilt fur die zahlreichen Wagenteile von Sanzeno, auch bier handelt es sich 

hauptsachlich um Radteile sowie um Pferdegeschirr 407. In La Tene (Kt. Neuchatel, CH) spielen hinge

gen Wagenteile unter den Funden nur eine untergeordnete Rolle 408.

Fur eine Niederlegung von Wagenteilen in einer Siedlung sind die beiden Achsnagel mit Eulenkopfen 

von Manching ein Beispiel 409. Zudem gibt es einige Siedlungsdeponierungen mit einem paarigen Tren- 

sensatz, so aus Manching410 und vom Diinsberg (Lahn-Dill-Kreis, D)411. Auch die Grube mit Brandre- 

sten von Putzer Gschleier/St. Paul-Eppan (Prov. Bozen, I) mit ca. 31 Stockringen und zahlreichen spe- 

ziellen Nabenringen lafit sich nicht mit alltaglicher Abfallbeseitigung erklaren412. Eine genauere Analy

se dieses Fundkomplexes steht allerdings noch aus. Moglicherweise spiegelt sich in diesen Fallen der 

Vorgang einer intentionellen Deponierung wider. Die Wagen wurden nicht im intakten Zustand im Hei- 

ligtum ausgestellt bzw. deponiert, sondern vorher zerlegt und bestimmte Elemente ausgewahlt.

Als schwierig gilt die Interpretation der Horte und Depots der Latenezeit413. Verschiedene Horte lassen 

Wagenbestandteile erkennen (Tab. 8), ihre Unterscheidung von den oben diskutierten »Massenfunden« 

ist nicht immer eindeutig. In den Depots gibt es zum einen ganze Radreifen (oder zahlreiche Fragmen- 

te) und weitere Wagen- und Schirrungsbestandteile, wie in Heidelberg/Heiligenberg (Stadt Heidelberg, 

D), Grtindberg, Depot 2 (VB Linz, A) und Kappel (Kr. Biberach, D). Haufiger scheinen ein ganzer Wa

gen in seinen Einzelbestandteilen oder eine charakteristische Auswahl zusammen mit anderen Objekten 

niedergelegt worden zu sein. Zum anderen liegen wenige Fragmente von Radreifen in den Horten von 

Haiger/Kalteiche (Lahn-Dill-Kreis, D) und Lozna (Jud. Botopni, RO) vor, wo sie wie Rohmaterial 

oder Schrott wirken. Zu dieser Gruppe gehort auch der Leisenhardt-Fund aus Manching, dessen reiches 

Spektrum an Bronzeschrott auch zahlreiche Fuhrungsringe vom Joch beinhaltet414. Auf eine iiberwie- 

gend jiingerlatenezeitliche Datierung der Depots mit Wagenbestandteilen hat G. Kurz hingewiesen415, 

wobei aber die Vergleichszahl frtihlatenezeitlicher Horte generell geringer ist416. Unter den eisenzeitli- 

chen Gewasserfunden bilden Wagenteile keine besonders signifikante Gruppe417.

405 Jacobi, Werkzeug: bandfbrmige Eisenringe: Nr. 831, 833? 

(mit Nagel), 834; rundstabige/drahtfbrmige Ringe(?): Nr. 

956-959.

406 Muller, Massenfund 64 f.

407 Nothdurfter, Eisenfunde 52 ff.

408 Vgl. Vouga, La Tene: ohne Anhaufung einer Objektgat- 

tung wie in Bern/Tiefenau.

409 Kramer/Schubert, Achsnagel. - Vgl. zwei Achsnagel mit 

brillenformigem Kopf aus Stare Hradisko (Okr. 

Prostejov, CZ), die vermutlich ebenfalls als Paar zusam

men gefunden wurden (Meduna, Stare Hradisko Taf. 38, 

1. 2).

410 Van Endert, Bronzefunde 70ff. zusammen mit einem 

umfangreichen Phalerensatz.

411 Jacobi, Metallfunde 27f.: Paar eiserner Ringtrensen mit 

Brandpatina.

412 Pallua, Funde 147. - Freundl. Hinweise W. Solder (Inns

bruck).

413 Vgl. zusammenfassend fiir die Latenezeit: Kurz, Hort- 

und Gewasserfunde 41.

414 Witz, Spatlatene-Wohnstattenfund. - Van Endert, Bron

zefunde.

415 Kurz, Hort- und Gewasserfunde 37, 41.

416 Vgl. hier die friihlatenezeitlichen Phalerenhorte: Hof- 

heim-Langenhain (Main-Taunus-Kreis, D): Pinsker, Al

les. - Sefferweich (Kr. Bitburg-Priim, D): Dehn, Hand

lerfund.

417 Fiir die Latenezeit vgl. im wesentlichen nur den Fund- 

punkt Rhein bei Mainz: Wegner, Flufifunde 82 f. - Ein 

weiterer, wohl latenezeitlicher Achsnagel von dort wird 

im Landesmuseum in Mainz unter den romischen Fun

den verwahrt (Westdeutsche Zeitschr. 19, 1900, 400 Taf.

18, 23); freundl. Information M. Klein I K.-V. Decker. - 

Zu neuzeitlichen Wagenteilen aus der Lahn vgl. Kunter, 

Baggerfunde 132.
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Fundort Datie- 

rung

Fundkontext Wagenfragmente Literatur

Lozna

(Jud. Boto^ani,

RO)

Lt C Hortfund im Moor mit Lan- 

ze, Geraten und Werkzeugen

Fragmente von Radreifen (ohne Nagel, Quer- 

schnitt leicht konkav, Br. ca. 3,6 cm); Ringtren- 

se mit gebrochenem, profiliertem Mundstiick 

mit Bronzeiiberzug (?)

Teodor, Werkzeugdepot

Heidelberg/

Heiligenberg

(Stadt Heidelberg,

D)

Lt C2 Hortfundkomplex in befestig- 

ter Hohensiedlung, mit Pflug- 

schar, 2 Sensenblattern

2 Radreifen (ohne Nagel); 2 Ringtrensen mit 

gebrochenem Mundstiick, 3. Ringtrense mit ge

brochenem, profiliertem Mundstiick, 1 Osen- 

stift

Kurz, Hort- und Gewasser- 

funde 150; Ludwig/Mar- 

zolff, Heiligenberg 39 ff.

Abb. 20

Ebihens 

(Dep. Ille-et- 

Vilaine, F)

Lt C/D Hortfund in einem Haus; ne- 

ben Skelett

2 zerdriickte Radreifen (ohne Nagel, Dm. 88,83 

bzw. 91,40 cm, Querschnitt D-formig, 2,5 x 

0,7 cm); keine Nabenringe

Langouet (Hrsg.), Village 

131

Griindberg, De

pot 2 (VB Linz, A)

Lt C/D Hortfund mit Werkzeugen im 

Wall

2 Radreifen, gerippte Nabenringe Urban/Ruprechtsberger,

Eisendepotfunde

Guntendorf,

Gde. Aham 

(Lkr. Landshut, D)

Lt C/D Hortfund im Auebereich u. a. 

mit Tiillenaxt, Hiebmesser 

und Keramikscherben

Radbestandteile Bayer. Vorgeschbl. 27, 

1962, 227 f.; Kurz, Hort- 

und Gewasserfunde 149

Llyn Cerrig Bach 

(Anglesey, GB)

Lt C/D Gewasserfund, u.a. mit Waf- 

fen, Werkzeugen, Halsfessel 

fur 5 Personen, Eisenbarren

Fragmente von Radreifen (ohne Nagel bis auf 1 

(?) Stiick, Dm. 76,3-91,5 cm, Querschnitt meist 

flach, z.T. Rander aufgestaucht, Dicke nach Er- 

haltungszustand bis 0,8 cm, Br. 3,0-4,6 cm), 

englischer Achsnagel, Fiihrungsringe, div. Tren- 

sen, Nabenringe, z. T. Bronze und mit 1-2 

Wiilsten

Fox, Find 74 ff. Taf. 17; Sa

vory, Catalogue 57

Haiger/Kalteiche

(Lahn-Dill-Kreis, 

D)

LtD Hortfund zusammen mit

Werkzeug und Eisenbarren

Fragmente von Radreifen (ohne Nagel, Quer

schnitt D-fbrmig), 2 Ringtrensen mit gebroche

nem, vierkantigem Mundstiick

Behaghel, Eisenzeit 

Taf. 39. 40 B

Kappel

(Kr. Biberach, D)

LtD Hortfund im Moor, u. a. mit 

Bronzegefafien, Herdgeraten 

und Werkzeug

Fragmente von Radreifen (ohne Nagel, flacher 

Querschnitt ca. 3,1 x 0,4 cm), 5 bronzene ge

rippte Nabenringe, Fiihrungsring, verschiedene 

Kappen und Beschlage; wohl Reste eines vier- 

radrigen Wagens

Fischer, Depot-Fund

Kolln

(Okr. Kolin, CZ)

LtD Hortfund nahe eines Flufi- 

ufers mit Kesselgehange, 

Geraten und Werkzeugen, 

Lanzenspitze

Achsnagel mit brillenfbrmigem Kopf und gera- 

dem Stift; Ring einer Ringtrense (?)

Rybova/Motykova,

Eisendepotfund

Kbrner

(Kr. Muhlhausen, 

D)

Lt D2/ 

friihe 

Kszt.

Hortfund mit Waffen, Gera

ten und Werkzeugen

3 Fragmente von Radreifen (ohne Nagel, 

Langskanten etwas umgebogen); Ringtrense mit 

gebrochenem, vierkantigem Mundstiick

Goetze, Depotfund Abb. 7, 

52-54

Tab. 8 Hortfunde der Stufen Lt C und D mit Wagenfragmenten.
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B. ANTIQUARISCHE ANALYSE

1. Rader

a. Erhaltene Rader

Die meisten Wagen besafien in vorgeschichtlicher Zeit holzerne Scheibenrader ohne metallene Radrei

fen418. Fur den alltaglichen Gebrauch in der Landwirtschaft und auf ungepflasterten Wegen war dies 

ausreichend. Wagen mit Scheibenrader erzeugen aufgrund ihrer spezifischen asymmetrischen Abnut- 

zung ein lautes Quietschen und Achzen, die Aufbauten und Rader schwanken und eiern. Mit leichteren 

Aufbauten und Speichenradern werden diese unangenehmen Begleiterscheinungen verringert. Zudem 

waren die leichteren Speichenrader fur eine schnellere und grazilere Fahrt besser geeignet419.

Generell ist zu beobachten, dab Scheibenrader keine Metallbestandteile wie etwa Nabenringe besit- 

zen 420. Uberlieferte Speichenrader hingegen haben gesondert gearbeitete Naben mit Nabenringen und 

in der Regel metallene Radreifen421. Damit kann man beim Auftreten von Nabenringen in Grabern auf 

Speichenrader schliefien. Aufgrund der Sitte der Brandbestattung ist die archaologische Quellenbasis fur 

die jiingere Latenezeit geringer als fur die vorangegangenen Epochen. Chronologische oder geographi- 

sche Unterschiede an den Radkonstruktionen herauszuarbeiten, scheint nicht moglich.

Von eisenzeitlichen Scheibenradern haben sich nur wenige Exemplare erhalten: Belege finden sich in der 

Wurt Ezinge (Prov. Groningen, NL), in Oss-Ussen (Prov. Noordbrabant, NL) sowie der Siedlung Me- 

chernich-Antweiler (Kr. Euskirchen, D) (Abb. 86)422. Unter den 38 erhaltenen Radresten aller Perioden 

der Wurt Feddersen Wierde (Kr. Cuxhaven, D) befinden sich 22 Fragmente von drei- und vielteiligen 

Scheibenradern. Fortschrittlichere Radkonstruktionen, wie die Reste einer Biegefelge aus der Spatlate- 

nezeit und von 15 zusammengesetzten Speichenradern aus der Kaiserzeit, machen einen geringeren An

ted aus 423. Im engeren Bereich der Oppidakultur gibt es nur sehr wenige Feuchtbodenbefunde. Auf

grund der nicht vergleichbaren Uberlieferungsmoglichkeiten und der nicht reprasentativen Stiickzahlen 

wird man beztiglich des Wagenbaus nicht begriindet von kulturellen Unterschieden zwischen der Op

pidakultur und ihren nordlichen Randbereichen sprechen konnen.

Die Speichenrader der jiingeren Latenezeit besafien Biegefelgen, meist ohne zusatzliche Nagelung, bei 

denen die Felge aus einem einzigen, astfreien Holzstiick gebogen wurde424. Dieser Radtyp ist ab der

418 Vgl. den Uberblick uber urnenfelderzeitliche Scheibenra

der, ausgehend von einem Neufund aus Corcelettes (Kt. 

Vaud, CH): Pugin/Corboud/Castella, Roue. - Beitrage 

fiber neolithische und bronzezeitliche Scheibenrader im 

Ausstellungskatalog: Das Rad in der Schweiz vom 3. Jt. 

vor Christus bis um 1850. Katalog zur Sonderausstellung 

des Schweizerischen Landesmuseums Zurich (Zurich 

1989). - Vgl. auch das Scheibenrad des 11./12. Jhs. n. Chr. 

aus Basel/Petersberg (Kt. Basel-Stadt, CH): L. Berger, 

Ausgrabungen am Petersberg in Basel. Ein Beitrag zur 

Friihgeschichte Basels (Basel 1963) 70 Taf. 36, 4.

419 Zur schematischen Gliederung moglicher Radformen 

vgl. Hayen, Holz 141 ff.

420 Vgl. Hayen, Holz 141; Pugin/Corboud/Castella, Roue.

421 Nur fur das Grab von Wehringen »Hexenbergle« Hiigel 

8 (Lkr. Augsburg, D) mit einem Wagen mit Radern in 

spatbronzezeitlicher Tradition sind keine Radreifen 

iiberliefert (Pare, Wagons 43, 64).

422 Ezinge: Bloemers/Louwe Koijmans/Sarfatij, Land 70. -

Oss-Ussen: W. A. B. van der Sanden, Oss-Ussen: de ma-

teriele cultuur. In: Ders./van den Broeke (Hrsg.), Gete-

kend zand. Tien jaar archeologisch onderzoek in Oss- 

Ussen. Bijdragen Sud. Brabantse Heem 31 (Waalre 1987) 

91-100 bes. 94f. Abb. 4. - Mechernich-Antweiler (drei- 

teiliges Scheibenrad [Dm. 74 cm] mit halbmondformigen 

Aussparungen in einer Siedlung der Stufe Lt C): Joachim, 

Siedlungsreste 449 Abb. 9. - Nicht zu den Wagenradern 

soli hier ein einteiliges Scheibenrad von 32 cm Durch- 

messer aus Grayan-et-l’H6pital (Dep. Gironde, F) ge- 

rechnet werden, da es ffir von Pferden gezogene Wagen 

zu klein scheint (Boudet, Age du Fer 82f.). Eventuell 

handelt es sich um das Rad eines Handkarrens bzw. um 

den Antrieb einer Topferscheibe.

423 Hayen, Wagen; aus dem alteren Siedlungshorizont 1 c/d 

(1. Jh. n. Chr. bzw. 1./2. Jh. n. Chr.) stammen nur drei 

Fragmente dreiteiliger Scheibenrader sowie das erwahnte 

Stuck einer Biegefelge.

424 Vgl. erste Beobachtung von heifi aufgezogenen Radreifen 

an fruhlatenezeitlichen Wagen von Muhlheim-Karlich 

(Kr. Mayen-Koblenz, D) bei Gunther, Wagengraber 10. - 

Zur Herstellung: Bader, Rekonstruktionen 194.
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Abb. 85 Scheibenrad von Mechernich-Antweiler (nach Joachim, Siedlungsreste 449 Abb. 9). - M = 1:10.

spatesten Hallstattzeit bekannt 425. Radreifen aus Grabern der Friihlatenezeit sind bisher nicht in ausrei- 

chender Zahl restauriert und technisch untersucht worden, um einen zeitlichen Wandel oder regionale 

Besonderheiten beschreiben zu konnen426. Nagelungen im Abstand von 20-40 cm konnen hier durchaus 

noch als typisch gelten, wenngleich auch nagelfreie Radreifen vorkommen 427. Segmentfelgen sind bis

her aus der Latenekultur nicht bekannt 428 - diese Technik gelangte erst in der romischen Kaiserzeit nach 

Mitteleuropa. Die am besten fair Biegefelgen geeigneten Holzer sind hauptsachlich Esche und auch 

Ulme429; die Lange an astfreiem Holz begrenzt die Raddurchmesser. Problematisch sind hier die Holz- 

bestimmungen aus dem 19. Jahrhundert - eine Revision der Holzfunde von La Tene (Kt. Neuchatel, 

CH) mit neuerlicher Bestimmung der Reste hat Unterschiede zu den alt publizierten Ergebnissen er- 

bracht430.

Entsprechend der Naben von La Tene und Dejbjerg (Ringkobing amt, DK) kann man allgemein ihre 

Breite mit ca. 30 bis 45 cm annehmen (vgl. Tab. 9). Die schmaleren Naben stammen von den Prunkwa-

425 Zur Biegefelge in der Hallstattzeit vgl. Pare, Wagons 61: 

»Gottesberg felloe constructions 128 f. - Egg/France- 

Lanord, Wagen 151 f. Anm. 27 mit weiteren Belegen.

426 Der Versuch einer chronologischen Gliederung 1st in der 

bislang unpublizierten Dissertation von St. Verger ge- 

macht worden: St. Verger, Les tombes a char de La Tene 

ancienne en Champagne et les rites funeraires aristocra- 

tiques en Gaule de I’est au Ve siecle avant J.-C. (These de 

Doctorat, Dijon 1994).

427 Fur die Champagne vgl. Joffroy/Bretz-Mahler, Tombes 11

(meist vier, gelegentlich auch sechs Nagel). - Belgien: Cahen-

Delhaye, Reconstitution 62. - Haffner/Joachim, Wagengra-

ber 76 gehen von Biegefelgen mit heifi aufgezogenen Radrei

fen aus, die zusatzlich mit mehreren Nageln fixiert wurden.

428 Zur Herstellung von (modernen) Segmentradern vgl. P. 

Ringger, Ein Rad entsteht. In: Das Rad in der Schweiz 

vom 3. Jt. vor Christus bis um 1850. Katalog zur Sonder- 

ausstellung des Schweizerischen Landesmuseums Zurich 

(Zurich 1989) 47-57.

429 Bader, Rekonstruktionen 194. - Bell (Rhein-Hunsriick- 

Kreis, D): Felge aus Esche, Nabe aus Ulme (Joachim, Wa

gen 137f.). - Bouqueval Grab 3 (Dep. Val-d’Oise, F): Fel

ge aus Eschenholz (Guadagnin, Necropole 59).

430 Freundl. Hinweis G. Reginelli (Cormondreche). Die 

Holzfunde von La Tene wurden von ihr in einer Lizen- 

tiatsarbeit an der Universitat Neuchatel bearbeitet.
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Tab. 9 Speichenrader und Naben mit Holzerhaltung in Kontinentaleuropa.

Fundort Spei

chen

Konstruktion Raddurchmesser/

Felgenquerschnitt

Holzart Felgen- 

klammer

Literatur

La Tene - 1882/83 

(Kt. Neuchatel, 

CH)

10 Biegefelge; Nabe

Br. 46 cm, Dm. 14 cm

Dm. 97 cm, Querschnitt 4,4 

x 0,9 cm

Speichen:

Eiche;

Felge: Esche

nein Drack, Rad 39;

Vouga, Helvetes 92 f.

Abb. 8 Taf. 14,6

La Tene - 1913 

(Kt. Neuchatel, 

CH)

10 Biegefelge Br. 5,5 cm, H. bis 

5,0 cm; Nabe Br. 42,5 cm, 

Dm. aufien 15 cm, innen 

19 cm

Dm. 92 cm, Querschnitt 4,0 x 

0,8 cm; einzelner Radreifen 

von 1913: Dm. 79cm, Quer

schnitt 3,2 x 0,4 cm

nein Drack, Rad 39 Abb. 

7-8

Bad Nauheim 

(Wetteraukreis, D)

10 geteilte Nabe, Br. ca. 37 cm; 

mit Pech bestrichen

— Nabe: Ahorn Piggott, Transport

214 Abb. 132

Dejbjerg 

(Ringkabing amt, 

DK)

12 Biegefelge Br. 4,4 cm, H.

4,8 cm; Nabe Br. 33 cm, 

Dm. 9 cm

Dm. ca. 98 cm, Querschnitt 

3,3 x 0,4 cm, Rander leicht 

verdickt

Nabe: Esche ja Petersen, Vogn- 

fundene Taf. 4, 1; 

Hayen, Techniken 

18ff.

Dejbjerg 

(Ringkobing amt, 

DK)

14 Biegefelge H. 6,4 cm; Nabe 

Br. 35 cm, Dm. 9,7cm

Dm. ca. 94 cm, Br. 3,6 cm ja Petersen, Vognfun- 

dene Taf. 1, 1

La Tene - 1911 

(Kt. Neuchatel, 

CH)

geteilte Nabe, 

Br. ehem. 41 cm, 

Dm. 13,8cm

Nabe: Esche Drack, Rad 39 Abb. 

6; Vouga,

La Tene Taf. 31,3

Olympia/ 

Brunnen 80 

(3. Viertel

5. Jh. v. Chr.) (GR)

8 Strebenrad: 2 Nabenfrag- 

mente, Achsloch Dm.

5,5 cm, Br. 38 cm, Dm

12,8 cm (Malle geschrumpft)

— Nabe: Ulme Hayen, Holz 185 ff.

Feddersen Wierde 

Siedlungshorizont 

1 d (1.-2. Jh. n. 

Chr.)

(Kr. Cuxhaven, D)

Fragment einer Biegefelge 

Br. 3,5 cm, H. 5 cm

Felge: Eiche Hayen, Wagen 27

gen aus Dejbjerg, die eher robusteren aus La Tene und Bad Nauheim (Wetteraukreis, D)431 sind breiter. 

Von den letzten beiden Fundorten lassen sich halbierte Naben belegen (Abb. 86, 3-4); eventuell ist dies 

auch sekundar geschehen. Gerade diese Unterschiede warnen davor, ein zu einheitliches Bild zu ent- 

werfen.

Zur besseren Gewichtsverteilung besitzen neuzeitliche Rader einen Sturz, d.h. die Speichen sind etwas 

schrag in die Nabe eingesetzt, so dafi der Radreifen nicht mittig uber der Nabe zu liegen kommt, son- 

dern nach aufien versetzt ist. So wird die Elastizitat im Holz ausgenutzt, um harte Schlage auf die Rei- 

fen aufzufangen. Diese Technik, die der modernen Wagenbau als Notwendigkeit erachtet, kann fur die 

vorgeschichtlichen Epochen nicht belegt werden 432. In der Hallstattzeit laht sich dies anhand der me- 

tallbeschlagenen Speichen und Naben feststellen433; fur die Latenezeit konnen die Holzfunde hinzuge- 

zogen werden. Auch Radmodelle mit realitatsnaher Nabengestaltung weisen keinen Sturz auf.

Die Rader der jiingeren Latenezeit besitzen mit fiber 90cm durchweg relativ grohe Durchmesser (vgl. 

Tab. 9 und 10). Die Grohenangaben zu den Raddurchmessern beruhen fur diese Epoche allerdings auf

431 Die Nabe aus der jiingerlatenezeitlichen Saline von Bad 

Nauheim wirkt recht grob. Schleifspuren in ihrem Innern 

belegen ihre Benutzung (vgl. Toto bei Piggott, Transport 

214 Abb. 132. - Kopie in der Schausammlung des 

RGZM: Egg/Pare, Metallzeiten 6).

432 Ein Sturz ist erst bei Speichenradern des 13./14. Jhs.

n. Chr. bekannt (Hayen, Wagen 24; ders., Lbsungen 

443 ff.).

433 Vgl. die Rekonstruktion des hallstattzeitlichen Wagens 

von Bell (Rhein-Hunsriick-Kreis) durch einen modernen 

Wagner fur das Landesmuseum Bonn: Joachim, Wagen 

140.
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Abb. 86 Rader mit Holzerhaltung. - 1 Dejbjerg (12 Speichen). - 2 Dejbjerg (14 Speichen). - 3 La Tene (Nabe von 1911).

4 Bad Nauheim. - (Nachweise vgl. Tab. 9). - 1-2 M = 1:10; 3-4 M = 1:4.
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geringeren Datenmengen als fur die Hallstattzeit 434. Jedoch gab es auch damals Rader von fiber 100 cm 

Durchmesser435. Im Vergleich mit den vierradrigen Hallstattwagen und auch denen von Dejbjerg 

scheint der Raddurchmesser von 107cm fur Boe grob dimensioniert. Offen mufi bleiben, ob sich 

vierradrige von zweiradrigen Wagen grundsatzlich durch die Grobe der Rader unterscheiden, oder ob 

die technischen Fahigkeiten im Laufe der Eisenzeit gewachsen sind. Die Breite der eisernen Radreifen 

betragt meist fiber 3 cm, ihre Dicke ist eine Frage der Abnutzung und der heutigen Erhaltung; Werte 

zwischen 0,4 und 0,7cm sind die Regel (vgl. Tab. 10).

Die Speichen waren mit vierkantigen Zapfen in die Nabe und die Felge eingesetzt (Abb. 86 , 3 . 4 ) 436. Aus 

den wenigen aussagekraftigen Originalfunden der jfingeren Latenezeit kristallisiert sich keine bevor- 

zugte Speichenzahl heraus 437. Die Anzahl der Speichen betragt meist zehn. Zehn oder acht Speichen 

diirften die technisch optimale Zahl gewesen sein - je mehr Speichen, desto stabiler ist das Rad bzw. die 

Felge, aber desto instabiler wird auch die Nabe. Damit ist die Anzahl der Speichen durch technische 

Notwendigkeiten begrenzt. Finer grofieren Nabe konnen auch mehr Speichen zugemutet werden. Die 

hallstattzeitlichen Rader von Grobeibstadt (Lkr. Rhon-Grabfeld, D) mit 16 nachgewiesenen Speichen 

stellen eine Kuriositat dar, die handwerklich nicht rational scheint 438. Auch die 14 Speichen an dem »ger- 

manischen« Wagen von Dejbjerg wirken wie ein Auftrumpfen gegenfiber den zwolf am »keltischen« 

Wagen 439. Eine hohere Anzahl von Speichen ergibt bei seitlicher Perspektive eher die Illusion schneller 

Fahrt - damit sind vielspeichige Rader prunkvoller als andere. Eine gerade Speichenzahl ist leicht her- 

zustellen, da einfache geometrische Figuren zur Unterteilung des Radkreises verwendet werden konnen. 

Ein planvoiles Vorgehen mit Abmessen und Unterteilen der Strecke war moglich, wie es deutlich die 

frfihlatenezeitliche Zirkelornamentik zeigt440.

Im Fundmaterial der Wagengraber und Siedlungen konnen Speichenverzierungen441 oder -flickungen 442 

nicht eindeutig identifiziert werden. G. Jacobi spricht wohl zu unrecht kurze Eisenspiralen als mogliche 

Umkleidung gebrochener Speichen an. Speichenflickungen aus Metall sind im Vergleich zu organischen 

Wicklungen (z.B. aus Rohleder) sicher schlechter geeignet, Schaden an Speichen zu beheben. Kurzfri- 

stig kann auch auf einzelne Speichen verzichtet werden - eine ausgebrochene Holzspeiche provisorisch 

einzusetzen ist aufierdem nahezu uberall moglich, fur eine eiserne Spirale sind hingegen Rohmaterial 

und eine Schmiede notwendig.

Fragmente von Radreifen stammen auch aus Horten 443 (vgl. Tab. 8) und Siedlungen - es handelt sich 

dann jedoch meist um verbogene Teile, bei denen ein Raddurchmesser nicht mehr zu bestimmen ist.

434 Raddurchmesser bei Hallstattwagen: meist zwischen 70 

und 95 cm (fiber 83% nach Pare, Wagons 128 Abb. 92). Je 

grober der Durchmesser, desto geringer sind die bendtig- 

ten Biegekrafte bei der Herstellung der Felge. Die 

bendtigte Lange des astfreien Eschenholzes stellt das an

dere Problem dar.

435 Pare, Wagons 128 (Angaben nach Katalog): Aislingen (ca. 

100cm), Albertshofen (101,8cm), Beratzhausen (104cm), 

Kongen (106,2cm), Pilsach-Niederhofen (ca. 104cm), 

Weismain-Gbrau (ca. 102-114cm).

436 Vgl. H. Hayen, Rader mit konischen Speichen. Ein vor- 

laufiger Bericht. Nachr. Niedersachsens Urgesch. 50, 

1981, 303-310 (auch zur Frage konischer Speichen ab der 

rdmischen Kaiserzeit).

437 Vgl. hingegen die hallstattischen Wagen mit meist 8 oder 

10 Speichen (Pare, Wagons 127). - Aus der Nagelung 

konnte hier vielfach der Abstand der Speichen und damit 

deren Anzahl abgeleitet werden - dieser Weg der Er- 

kenntnis fehlt fur die jfingere Latenezeit.

438 Kossack, Graberfelder 55 ff.; Uenze, Hallstattwagen 74.

439 Petersen, Vogenfundene Taf. 1, 1 (14 Speichen), Taf. 4, 1

(12 Speichen). - Zur Unterscheidung zwischen »kelti-

schem« und »nordischem« Wagen vgl. die Bemerkungen 

zu den Felgenklammern sowie den Exkurs zu Dejbjerg.

440 Lenerz-de Wilde, Zirkelornamentik 16ff. - Zum Pro

blem der 11- und 14-Teilung des Kreises mit geometri- 

schen Mitteln vgl.: H. Busing, Zum Spiralschmuck der 

steinernen Alabastra aus dem Thronsaal von Knossos. 

Jahrb. RGZM 40, 1993, 317-331 bes. 324ff. am Beispiel 

von kretischen Alabastra.

441 Vgl. mogliche bronzene »Speichenverzierung« im friih- 

kaiserzeitlichen Grab von Neuvy-Pailloux (Dep. Indre, 

F); andere Wagenteile aus dem Grab sind ebenfalls unsi- 

cher (Ferdiere/Villard, Tombe 195 ff.). - Fur die Friihlate- 

nezeit vgl. das Grab 4 von Miihlheim-Karlich (Kr. 

Mayen-Koblenz, D) mit Speichenverzierungen an den 

acht Speichen von durchschnittlich 3,2 cm Dicke (Joa

chim, Wagengraber Miihlheim-Karlich 532 Abb. 21, 550).

442 Jacobi, Werkzeug 232. Eine Verbindung mit Wagengra- 

bern ist in der Tat nicht von der Hand zu weisen. - Vgl. 

Kap. Ill, B, 8, a zum Treibstachel.

443 Vgl. Kurz, Hort- und Gewasserfunde 41. - Unsichere 

Radreifen mit dichter Nagelung aus Bern/Tiefenau /11- 

13 cm Abstande): Muller, Massenfund 52.
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Abb. 87 Rader mit Holzerhaltung. - 1 La Tene (1882/1883). - 2 La Tene (1913). - (Nachweise vgl. Tab. 9). - M = 1:10.

Unklar ist oft, ob es sich nicht auch um Bander von Fassern, Bottichen oder Wannen handelt 444. An

ders als in der Friihlatenezeit 445 haben Radreifen der jiingeren Latenezeit meist keine nach innen ein- 

biegenden und stark aufgekanteten Rander mehr (vgl. Tab. 10), womit sie im Fundmaterial schwerer 

zu identifizieren sind. Deutlich wird diese Problematik auch bei einigen Grabfunden: Graber von 

Flere-la-Riviere (Dep. Indre, F) und Hertford Heath (Hertfordshire, GB) haben gebogene Eisenban- 

der erbracht446, die Radreifen sehr ahnlich sehen. Der Befund bzw. eine erhaltene Holzmaserung quer 

zur Langsrichtung der Eisenbander weisen jedoch darauf hin, dafi es sich um Bander grower Holz- 

bottiche handelt. Wiiren die Funde ohne Kontext und ohne erhaltene organische Reste, so wiirde man 

hier Wagengraber vermuten, zumal im Grab von Hertford Heath Osenkrempen ebenfalls als mogli- 

che typische Wagenteile gelten konnten 447. Diese Osenkrempen mit auseinandergespreizten, zweifach 

umgebogenen Enden gehdren jedoch nachweislich zu einer vollstandig erhaltenen Henkelkonstrukti- 

on des Holzgefafies. In Manching gibt es eine Deponierung von zwei ganz erhaltenen Eisenreifen mit 

81,5 cm Durchmesser, die als Radreifen angesprochen wurden 448. An zwei gegeniiberliegenden Seiten 

besitzen sie je ein Nagelloch. Eine derartige Konstruktion ist bisher ohne Parallelen bei Radreifen, da 

entweder eine grofiere Anzahl oder minimal vier Nagel fiber den Radreifen verteilt sind oder sich gar

444 Vgl. z.B. Duval/Verron, Tombe 140.

445 Radprofile aus fruhlatenezeitlichen Wagengrabern in

der Champagne; vgl. Joffroy/Bretz-Mahler, Tombes 12.

- Fur Belgien vgl. Cahen-Delhaye, Reconstitution 62

Abb. 5.

446 Flere-la-Riviere: Ferdiere/Villard, Tombe 77ff. - Hert

ford Heath: Htissen, Burial 18 f. Abb. 18-20 bes. Nr. 159- 

165.

447 Htissen, Burial 18f. Abb. 16 -17 Nr. 139-144.

448 Jacobi, Werkzeug 209 Nr. 1796.
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Tab. 10 Wagengraber der Stufe Lt C und D (vgl. Katalog) mit Radreifen.

Fundort Datie- 

rung

Konstruktion Raddurchmesser und

Radreifenquerschnitt

Nach- 

weis

Hatvan-Boldog 

(Kom. Heves, H)

Lt Bl mind, ein Nagelloch, Rander 

aufgestaucht

Br. 3 cm 1/82

Steiermark 1 (A) Lt B2 unbekannt unbekannt 1/70

Toarcla

(Jud. Brasov, RO)

Lt B2 mind. 2 Locher Querschnitt 3,3 x 0,4 cm 1/77

Bouqueval Grab 3 

(Dep. Val-d’Oise, F)

Lt B2/C1 ohne Nagel Dm. 96cm, Br. 4cm 1/48

Balsa

(Kom. Szabolcs-Szatmar, H)

Lt Cl unbekannt Br. 4 cm 1/81

Brezice Grab 6 

(Obc. Brezice, SLO)

Lt Cl ohne Nagel Dm. 90,3 cm 1/78

Curtuijeni 

(Jud. Bihor, RO)

Lt Cl unbekannt unbekannt 1/76

Cristurul Sacuiesc 

(Jud. Harghita, RO)

Lt Cl ohne Nagel Br. 4 cm 1/74

Leval-Trahegnies 

(Prov. Hainaut, B)

LtC? unbekannt Br. 3,5-3,6 cm 1/2

Adria (Prov. Rovigo, I) LtC unbekannt unbekannt 1/65

Attichy 

(Dep. Oise, F)

LtC ohne Nagel, Rander leicht verdickt Dm. 110-120 (?)cm, 

Querschnitt 3,6-3,9 x 0,6-0,8cm

1/44

Nanterre (Dep. Hauts-de- 

Seine, F)

LtC ohne Nagel Dm. ca. 130cm, Br. 5cm 1/57

Steiermark 2 (A) Lt C unbekannt unbekannt 1/71

Steiermark 3 (A) Lt C unbekannt unbekannt 1/73

Tremblois-les-Rocroi 1938 

(Dep. Ardennes, F)

LtC ohne Nagel, Dm. 67cm (?), 

Querschnitt 3-4,1 x 0,4 cm

1/62

Odzaci (Ops. Odzaci, YU) Lt C2 unbekannt Querschnitt 3,5 x 0,3-0,4cm 1/69

La Mailleraye-sur-Seine: 4 

Paar Radreifen von 4 Wagen 

(Dep. Seine-Maritime, F)

Lt C2/D1 ohne Nagel, Rander leicht nach innen 

gebogen

Dm. 92,2 cm, 94cm, 95/96 cm, Br. je- 

weils 4,5-4,8cm;Dm. 81,5cm, Br.

3,7/3,8 cm

1/54

Marcilly-sur-Eure 

(Dep. Eure, F)

Lt C2/D1 ohne Nagel, Rander aufgestaucht 

(u.a. 1 Fragment mit Uberlappung 

und 2 Nagellochern - Rad?)

Dm. 130-150cm (Dm. unklar, auch 

Stiick mit 100 cm Dm. vorhanden, ver- 

driickt?), Br. ca. 4 cm

1/55

Verna (Dep. Isere, F) Lt DI ohne Nagel? verschollen, nur Skizze von 1818 1/64

Hannogne-Saint-Remy 

(Dep. Ardennes, F)

Lt Dib ohne Nagel (Radreifen?) Dm. 52 bzw. 50cm, Br. 3,0 bzw. 5,0cm

(?)

1/50

Cugir (Jud. Alba, RO) LtD unbekannt Dm. ca. 100cm 1/75

Hoppstadten-Weiersbach 

Grab 85 (Kr. Birkenfeld, D)

LtD unbekannt unbekannt 1/24

Husby

(Kr. Flensburg, D)

LtD ohne Nagel, Rander leicht 

aufgekantet, mit Felgenklammern

Dm. 93 cm,

Querschnitt 3,4-3,8 x 0,6-0,8cm

1/25

Hoppstadten-Weiersbach 

Grab 13 (Kr. Birkenfeld, D)

Lt D2a keine Angaben moglich keine Angaben moglich 1/18

Hoppstadten-Weiersbach 

Grab 14 (Kr. Birkenfeld, D)

Lt D2a ohne Nagel Dm. ca. 90 cm 1/19

Boe (Dep. Lot-et-Garonne, F) Lt D2b ohne Nagel, Querschnitt flach Dm. 107cm, Querschnitt 3,6 x 0,6cm 1/46
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keine Nagel finden. Zwei gegeniiberliegende Nagel destabilisieren beim Ablaufen der Reifen die 

Eisenbander. Deshalb mufi in diesem Fall an eine andere Verwendung, etwa an Holzfassern, gedacht 

werden.

b. Radanhanger

Aufgrund der geringen Zahl aussagefahiger Funde ganzer Wagenrader mit Hinweisen auf die Speichen 

soil im folgenden versucht werden, dem Problem der Speichenzahl auf dem Umweg der Radanhanger 

naherzukommen. Im Kleinfundspektrum vieler Siedlungen und Heiligtiimer finden sich Radmodelle 

von wenigen Zentimetern Grofie449, meist aus Bronze, seltener auch aus anderen Metallen450. 

Grundsatzlich mufi dabei zwischen stilisierten Radern im rohen Gufi aus Bronze und Blei mit vier, sel- 

ten auch sechs Speichen einerseits und detaillierteren Modellen andererseits unterschieden werden. Er- 

stere sind ein Massenprodukt, fur das aufgrund des gelegentlich auBerst zahlreichen Auftretens eine 

Funktion im Zahlungsverkehr vorgeschlagen wurde451. Diese Meinung setzte sich jedoch nicht durch; 

aus dem Vorkommen in Heiligtiimern ist aber analog zu den dort gefundenen Miinzen an eine Depo- 

nierung als standardisierte Opfergabe zu denken452. Diese einfachen, vierspeichigen Radmodelle finden 

sich gelegentlich in Grabinventaren453, dort vermutlich als Schmuck und Amulett. Sie werden als An- 

hanger bezeichnet, belegen lassen sie sich an Fibelkettchen454 oder -biigeln 455. Als ebenfalls unrealisti- 

sche Widergabe von Wagenradern konnen meist fiinfspeichige Radanhanger mit groBem Mittelloch oder 

mit Noppenrand eingestuft werden.

Die anderen Radanhanger mit mehr als vier Speichen sind richtige Radmodelle, z.T. mit exakt ausgebil- 

deten Naben (Abb. 88). Wie eng die vierspeichigen Radsymbole mit den mehrspeichigen Radmodellen 

trotzdem verbunden sind, zeigt eine GuBform fur beide Formen aus Variscourt (Dep. Oise, F) 456. Ech- 

te Naben waren das Vorbild fur die »realistischen« Radmodelle und somit ist wahrscheinlich, dab auch 

die Speichenzahl vom Vorbild ubernommen wurde. Ganze Wagenmodelle, als Kult- oder Kesselwagen 

aus der Bronze- und Hallstattzeit bekannt457, sind fur die Latenekultur nicht iiberliefert, auch werden 

sie nicht durch Satze von vier Radmodellen angedeutet 458.

Bisher laBt sich fur die Radmodelle keine nahere Datierung und Funktionszuweisung fiber die allge- 

meine Beschreibung als Amulett oder Schmuckgegenstand hinaus vornehmen - meist stammen sie aus

449 Vgl. die Ausfuhrungen bei van Endert, Bronzefunde 15- 

18. - Roymans, Societies 78. - Kurz, Hort- und Gewas- 

serfunde 43 f. - Debord, Mobilier 82ff. mit Typologie.

450 Radanhanger aus Gold, jeweils mit tordierten Speichen: 

Pommern/Karden, Martberg (Kr. Cochem-Zell, D): 

Trier, Augustusstadt 262 Nr. 120a. - Trier (Stadtkr. Trier, 

D): Gilles, Funde 205 Abb. 6,1. - Boviolles (Dep. Meuse, 

F): Lienard, Archeologie Taf. 37, 22; Lepages, Ages du 

Fer 137 Abb. 110, 13.

451 Forrer, Numismatik 74f. - Dechelette, Manuel 1557. - M. 

Petot, Les rouelles a 1’epoque gallo-romaine. Bull. Soc. 

Arch, et Hist. Chatillonnais 3. Ser. 8, 1956, 210-224.

452 Vgl. bes. das Heiligtum von Villeneuve-au-Chatelot

(Dep. Aube, F): Piette, Fanum. - Achtspeichiges Radmo-

dell mit romischer Votivinschrift an Jupiter Optimus Ma

ximus aus Matagne-la-Petit (Prov. Namur, B): G. de Boe,

Le sanctuaire gallo-romain dans la plaine de Bieure a Ma-

tagne-la-Petite. Arch. Belgica 251, 1982, 5-69 bes. 41

Abb. 15.

453 Vgl. u.a. Basel/Gasfabrik (Kt. Basel-Stadt, CH) Grab 

13, 19 (je zusammen mit achtspeichigen Radern), 29, 44, 

60: Major, Ansiedlung 153 Abb. 70, 10-16; 169ff. - Hof- 

heim am Taunus (Main-Taunus-Kreis, D) Grab 7 (zu

sammen mit achtspeichigem Rad): Ritterling, Lager 389 

Abb. 104.

454 Pic, Hradischt Taf. 10, 24.

455 Dechelette, Manuel 1298 Abb. 562, 3: ebenfalls aus Stra- 

donice.

456 G. Lobjois I A.-M. Ancien, Un moule a rouelles gaulois 

trouve a Variscourt (02190). Rev. Arch. Oise 12, 1978, 

3-6.

457 Egg, Bleiwagen. — Ders., Fiirstengrab 14ff. - Ders., Kes

selwagen.

458 Entgegen Muller-Karpe/Miiller-Karpe, Funde 58. - Vgl. 

noch die Eberjagdgruppe auf einem Modellwagenunter- 

satz aus Merida (Prov. Badajoz, E), die in das 2./I. Jh. 

v. Chr. datiert wird (Megaw, Art Nr. 37).
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Abb. 88 Radanhanger aus Bronze (Auswahl). - 1-4 Manching. - 5-9 Villeneuve-au-Chatelot. - 10-11 Boviolles. - 12 Hart. 

- 13 Gourzon/Le Chatelet. - 14-15 Titelberg. - 16 Kelheim. - 17 Babenhausen (Fundber. Hessen 5/6, 1965/66, 1291. Abb.

2, 6). - (Nachweise zu 1-16 vgl. Tab. 12). - M = 1:2.
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Fundort Speichenzahl Literatur

5 6 7 8 9 10 11 12

Basel/Gasfabrik (Kt. Basel-Stadt, CH) 2 1 Furger-Gunti/Berger, Katalog Taf. 9

Basel/Gasfabrik, Graber (Kt. Basel-Stadt) 2 Major, Ansiedlung Abb. 80

Bern/Tiefenau (Kt. Bern, CH) 1 Muller, Massenfund Taf. 2, 17

Besanjon (Dep. Doubs, F) 1 1 Darteville, Besangon 163 Abb. 13, 4;

Feugere, Fouilles 155 Abb. 7, 7

Boviolles (Dep. Meuse, F) 7 5 1 1 Lienard, Archeologie Taf. 37,14-22. 24-28

Cornaux-Les-Sauges (Kt. Neuchatel, CH) 1 Schwab, Vergangenheit 63 Abb. 72

Giefien/Rodberg, Grab 1 (Kr. Giefien, D) 1 Schonberger, Spatlatenezeit Taf. 14

Gourzon/Le Chatelet 

(Dep. Haute-Marne, F)

1 1 1 Lepages, Ages du Fer 137 Abb. 110 Nr. 2, 8, 11

Hart/Stocking (VB Leibnitz, A) 1 Kramer, Latenefunde Taf. 39. 2

Harting, Obj. 4796 (Stadt Regensburg, D) 1 Rieckhoff, Stiddeutschland 303 Abb. 40, 5

Hofheim, Grab 7 (Main-Taunus-Kreis, D) 1 Ritterling, Lager 389 Abb. 104

Kelheim (Lkr. Kelheim, D) 1 Pauli, Besiedlung 45 Abb. 16, 3

Manching

(Lkr. Pfaffenhofen a. d. Um, D)

2 10 1 van Endert, Bronzefunde Taf. 5;

Maier u.a., Ergebnisse 150 Abb. 72, 3

Oberursel-Oberstedten/Heidetranke

(Hochtaunuskreis, D)

1 Muller-Karpe/Mtiller-Karpe, Funde Abb. 4, 8

Pommern/Karden, Martberg 

(Kr. Cochem-Zell, D)

2 Trier, Augustusstadt 262 Nr. 120

Sainte-Genevieve

(Dep. Meurthe-et-Moselle, F)

2 5 Beaupre, Oppidum Taf. I

Sotin (Ops. Vukovar, YU) 1 Majnaric-Pandzic, Kultura Taf. 37, 9

Stare Hradisko (Okr. Prostejov, CZ) 1 1 Meduna, Stare Hradisko Taf. 9, 3; 

ders., Stare Hradisko II Taf. 7, 8

Stradonice (Okr. Beroun, CZ) 7 Pic, Hradischt Taf. 10

Titelberg (L) 1 1 Metzler, Oppidum 314 Abb. 162

Trfsov (Okr. Cesky Krumlov, CZ) 2 Bren, Oppidum Taf. 25

Trier (Kr. Trier-Saarburg, D) 6 1? 4 Gilles, Funde 227 Abb. 6, 1-2. 4-11

Uetliberg (Kt. Zurich, CH) 1 Uetliberg Taf. 78 Nr. 1085

Velem/St. Vid (Kom. Szombathely, H) 1 von Miske, Ansiedlung Taf. 40

Vertault/Vertillum (Dep. Cote-d’Or, F) 6 1 Paris, Rouelles Taf. 28, 1-6. 8

Villeneuve-au-Chatelot (Dep. Aube, F) 3 16 2 Piette, Fanum

Villeneuve-Saint-Germain (Dep. Aisne, F) 28 1 Debord, Mobilier 82 ff.

Wallendorf/Kasselt (Kr. Bitburg-Prum, D) 2 Kraufie, Siedlung 206 Abb. 7, 5. 6

Speichenzahl: 5 6 7 8 9 10 11 12

Summe: 3 36 1? 92 0 6 1 1

Tab. 11 Radanhanger mit realistisch gestalteten Naben und ihre Speichenzahl (Auswahl).
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ungeklarten Fundumstanden, vereinzelt auch aus Grabern459. Als Schmuckanhanger und Votivgaben 

sind sie weiter bis in die romische Kaiserzeit zu beobachten460.

Fine Analyse der Speichenzahlen von Radanhangern aus unterschiedlichen Regionen und Fundgattun- 

gen (Graber/Siedlungen/Heiligtumer) zeigt (vgl. Tab. 11), dab der iiberwiegende Anted an »realisti- 

schen« Radanhangern eine Zahl von acht Speichen aufweist. Eine Variationsbreite von fiinf bis zwolf 

Speichen ist vorhanden. Abgesehen von Anhangern mit fiinf Speichen, deren Durchmesser kleiner ist als 

jener der anderen, sind hauptsachlich gerade Anzahlen von Speichen (6-8-10) belegt461. Hier stimmt die 

Beobachtung bei den jiingerlatenezeitlichen Radmodellen mit den echten Radern hallstattzeitlicher Wa- 

gen iiberein 462.

c. Felgenklammern

Felgenklammern aus Metall halten bei Biegefelgen die iiberlappenden Enden der holzernen Felge zu- 

satzlich zusammen (Abb. 89). Ihre einfachste Form ist ein bandformiges Eisenblech, das die Felge um- 

fafit und seitlich im iiberlappenden Bereich aufgenagelt wird. Diese Nagelung dient aber nur als ein 

zusatzlich sicherndes Element 463, da die Spannung des Holzes ausreichend von innen gegen den ei- 

sernen Radreifen driickt. Eine Holzverbindung der iiberlappenden Enden der Felge ist ebenfalls 

denkbar. Es scheint daher fraglich, ob Felgenklammern iiberhaupt noch konstruktiv notwendig wa- 

ren. Aus Grabfunden der jiingeren Latenezeit sind sie jedenfalls zu selten belegt, um an ihre regelhaf- 

te Verwendung zu glauben.

Am Umrib der bandformigen Felgenklammer erkennt man, dab gelegentlich auch relativ hohe, massive 

Felgen zusammengehalten wurden (Abb. 91, 9-11) - ob bei zwei- oder vierradrigen Wagen/Karren kann 

nicht entschieden werden464. Im Vergleich stellen sich die beiden Exemplare aus Manching als besonders 

grob heraus (vgl. Abb. 90 und 91, 10-11), daher ist ihre funktionale Zuweisung nicht endgiiltig gesichert. 

Die anderen bandformigen Felgenklammern fiihren die friihlatenezeitlichen Traditionen fort, sie stam- 

men von zweiradrigen, leichten Wagen und umfassen niedrige Felgen465.

459 Vgl. u.a. Basel/Gasfabrik Grab 13 (Kt. Basel-Stadt, CH), 

19 (je zusammen mit vierspeichigen Radern): Major, An- 

siedlung 153 Abb. 70, 10-16; 169ff. - Giefien/Rodberg 

Grab 1 (Kr. Giefien, D): Schonberger, Spatlatenezeit Taf. 

14, 18. - Hofheim am Taunus Grab 7 (Main-Taunus- 

Kreis, D) (zusammen mit vierspeichigem Rad): Ritter- 

ling, Lager 389 Abb. 104.

460 Vgl. R. Degen, Das Rad in Kult und Brauchtum der an

tiken und friihmittelalterlichen Welt. In: Das Rad in der 

Schweiz vom 3. Jt. vor Christus bis um 1850. Katalog 

zur Sonderausstellung des Schweizerischen Landesmu- 

seums Zurich (Zurich 1989) 101-106 bes. 102f. - Haufig 

auch mit Ose zum Aufhangen: Dechelette, Collection 

265 ff.

461 Beim Exemplar aus Silber mit 7 Speichen aus Trier/

Neuerburggelande ist vermutlich eine eingeldtete Speiche

ausgebrochen (Gilles, Funde 205 Abb. 6, 2). - Phantasie-

voll zu Spitzovalen gebogene Speichen finden sich bei ei-

nem Radanhanger aus Babenhausen, Grab 1 (Kr. Darm

stadt-Dieburg, D), der ansonsten eine durchaus reali- 

stisch gestaltete Nabe besitzt. Ein Eisenring von 4 cm 

Durchmesser mit eingehangtem Stabchen kann in diesem 

Grab aufgrund der geringen Grofie nicht als Teil einer 

Ringtrense angesprochen werden (Fundber. Hessen 5/6, 

1965/66, 129f. Abb. 2, 6).

462 Pare, Wagons 127.

463 Egg/France-Lanord, Wagen 152.

464 Jacobi vermutete wohl in Anbetracht der Stiicke aus 

Dejbjerg und Husby (1/25) eine Verwendung nur an 

vierradrigen Wagen (Jacobi, Werkzeug 213). Nach Aus- 

weis der Nabenringe hatte der Wagen aus einem Grab 

von Arnot (1/80) nur zwei Rader (Vegh, Wagengraber 

107 Abb. 3). Die Felgenklammern aus dem Massenfund 

von Tiefenau (Kt. Bern, CH) sind bandformig (Muller, 

Massenfund 52 Nr. 130, 1113), aber wesentlich zarter als 

etwa die Exemplare aus Manching (Jacobi, Werkzeug 

211 ff. Nr. 828-829). Ein heute halbrund gebogenes Bron- 

zeblechband von Bern/Tiefenau (Muller, Massenfund 

Taf. 22 Nr. 157) umschlofi ehemals wohl fast einen 

ganzen Kreis und ist daher nicht als Felgenklammer ver- 

wendet worden. - Mit Skepsis mufi man eine angebliche 

Felgenklammer aus massiver Bronze aus Manching beur- 

teilen: das fragmentierte Stuck hat keine erkennbaren 

Nagellbcher; es ware Platz fur ein weniger als 3 cm brei- 

tes Holz - was fur eine Felge zu gering erscheint (Jacobi, 

Werkzeug 212 Taf. 55 Nr. 830. - Van Endert, Bronzefun- 

de 77).

465 Zu Felgenklammern in der Fruhlatenezeit vgl. fur die 

Champagne: Joffroy/Bretz-Mahler, Tombes 20 Abb. 15. 

- Belgien: Cahen-Delhaye, Reconstitution 62 Abb. 6.
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Abb. 89 Felgenklammer aus Dejbjerg. - (Nach Petersen, Vognfundene). - M = l:2.
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Tab. 12
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2 4 6

Abb. 90 Diagramm: Grofie und Breite von Felgenklammern der jiingeren Latenezeit. - (Nachweise vgl. Tab. 12).

Besonders zierlich sind die halbrunden Felgenklammern vom Typ Stradomce, die auf einem spitzovalen 

Grundrifi beruhen, dann aber noch eine zusatzlich verstarkende Querrippe und eine abgesetzte Nagel- 

scheibe aufweisen. Belegen labt sich dieser Typ mit Funden aus Stradonice (Okr. Beroun, CZ), Dejbjerg 

(Ringkobing amt, DK) und Arndt in Ungarn (1/80) fur die Stufen Lt C und D 466 (Abb. 91, 1-3). An die

sen Typ angelehnt sind eckige Felgenklammern vom Typ Husby, die eine einfachere Variante bilden. An 

Fundpunkten konnen hier bisher nur Dejbjerg467 sowie das Wagengrab von Husby in Schleswig-Hol

stein (1/25 ) 468 genannt werden. Damit scheint es sich um Felgenklammern zu handeln, die den kelti- 

schen Stricken nachempfunden sind (Abb. 91, 4-5).

466 Pic, Hradischt Taf. 22, 18. - Petersen, Vognfundene Taf.

4, 1 c. - Vegh, Wagengraber 107 Abb. 3, 1.

467 Petersen, Vognfundene Taf. 1, 2.

468 Raddatz, Wagengrab Taf. 3, 5-8.
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Abb. 91 Felgenklammern: Typ Stradonice: 1 Dejbjerg. - 2 Stradonice. - 3 Arnot. - Typ Husby: 4 Dejbjerg. - 5 Husby.

- Bandformige Felgenklammern: 6 Brzezniak. - 7 Bern/Tiefenau. - 8 Numantia. - 9 Sanzeno. - 10-11 Manching.

(Nachweise vgl. Tab. 12). — M = 1:2.



Tab. 12 Felgenklammern.

Fundort Typ/ 

Material

Breite/Hohe

(Innenmahe

in cm)

Fundumstande/

Datierung

Kiirzel

(vgl- 

Abb. 90)

Literatur

Brzezniak

(= ehem. Rosenfelde, PL)

bandfbrmig/ 

Eisen

ca. 5,5/7,2 Wagengrab

Lt C2

B 1/73

Bern/Tiefenau 

(Kt. Bern, CH)

bandfbrmig/ 

Eisen

4,5/6,6

4,8/5,0

Massenfund

Fundgut grofiteils

Lt Cl

Tl

T2

Muller, Massenfund 52 Taf.

18, 130; 41,1113

Manching (Lkr. Pfaffenhofen 

a. d. Ilm, D)

bandfbrmig/

Eisen

8,5/10,5

6,5/12,5

Oppidum

Lt C/Dl

Ml

M2

Jacobi, Werkzeug 211 ff. Nr. 

828-829

Sanzeno 

(Prov. Trento, I)

bandfbrmig/

Eisen

4,5/8,0 

5,1/7,8

Hbhensiedlung SI

S2

Nothdurfter, Eisenfunde 58

Nr. 770-771

Numantia/Renieblas 

(Prov. Soria, E)

bandfbrmig/

Eisen

5,5/8,0 rbmisches

Militarlager

N Schulten, Lager Taf. 41, 10

Verna

(Dep. Isere, F)

bandfbrmig/

Eisen

—
Wagengrab Lt DI

— 1/64

Dejbjerg

(Ringkobing amt, DK)

Stradonice/

Bronze

4,4/4,1 Moorfund DI Petersen, Vognfundene Taf.

4, 1c

Stradonice

(Bez. Beroun, CZ)

Stradonice/

Bronze

nicht mefibar Oppidum —
Pic, Hradischt Taf. 22, 18

Arnot

(Kom. Borsod, H)

Stradonice/ 

Eisen

3,0/6,5 Graberfeld Lt C2 A 1/80

Dejbjerg

(Ringkobing amt, DK)

Husby/

Bronze

3,2/3,6 Moorfund D2 Petersen, Vognfundene Taf.

1, 2

Husby

(Kr. Flensburg, D)

Husby/

Eisen

3,4/4,1 Grab H 1/25

d. Nabenringe

Nabenringe umschlieben die holzernen Naben zu beiden Seiten. Bei zweigeteilten Naben haben sie die 

besondere Aufgabe, die beiden Halften zusammenzuhalten469 - spezifische Ringe lassen sich fur diesen 

Zweck nicht aussortieren. An Scheibenradern werden sie bisher nicht beobachtet, womit sie als ein si- 

cheres Indiz fur Speichenrader gelten konnen 470. Nach Ausweis der Grabfunde besitzen Naben jeweils 

einen Nabenring zu beiden Seiten der Speichen; nur das Rad aus La Tene, das 1913gefunden wurde 

(Abb. 88, 2), war moglichwerwise beidseitig mit zwei bandformigen Nabenringen ausgestattet471.

Nabenringe werden im Bereich der Oppidakultur im heiben Zustand auf die Naben aufgezogen und 

nicht mit Nageln befestigt; ein tiberlappender, zusammengeschmiedeter Bereich ist gelegentlich erkenn- 

bar 472. An den groberen Nabenkopfen der hallstattzeitlichen Rader sind Nabenringe und Nabenzier- 

bleche mit feinen Nageln angebracht, ohne dab die Gefahr besteht, das Holz zu spalten. In der Latene- 

zeit sind hingegen die Naben weniger breit und nicht mehr Trager aufwendiger Dekorationen473, wenn

469 Vgl. moglicherweise zweigeteilte Holznaben aus La Tene 

und Bad Nauheim (vgl. Tab. 9). - Jacobi, Werkzeug 213 

spricht bei den Stiicken aus La Tene von holzernen 

Radnaben aus vier Teilen.

470 Zum Strebenrad mit Nabenring aus Olympia vgl. Hayen, 

Holz 155ff.

471 Drack, Rad 39; vgl. hingegen Muller, Massenfund 53: Er

spricht wohl nur von zwei statt vier Nabenringen an die- 

sem Rad.

472 Vgl. Nothdurfter, Eisenfunde 56.

473 Vgl. noch die aufwendige Naben- und Speichenkon- 

struktion von Miihlheim-Karlich Grab 4 (Kr. Mayen- 

Koblenz, D) aus der Stufe Lt A (Joachim, Wagengraber 

Miihlheim-Karlich).
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Abb. 92 Strebenrad aus Olympia (nach Hayen, Holz). - Rad: M = 1:12.- Nabenring und Keile: M = 1:3.

man von gerippten Ringen (vgl. Tab. 13) und der Verwendung von Bronze absieht. Bei einem Streben

rad aus Olympia (GR) ist auch ein vernietetes Eisenband als Manschette um die rohrenformig verbrei- 

terte Mittelrippe (entspricht der Nabe bei Speichenrad) gefiihrt (Abb. 93); Holzkeile garantieren zu- 

satzlichen Halt474.

Fur die Hallstattzeit kbnnen aus den Nabenringen und -verkleidungen viele Informationen zur Technik 

und zur typologischen Feingliederung gewonnen werden475. Jedoch bereits in der Friihlatenezeit ent-

474 Hayen, Holz 155 ff. 475 Pare, Wagons 64 ff.
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Nabenringe aus Bern/Tiefenau nach Muller, Massenfund Nr. 92-121, 1071- 

1090; bei ungenaueren Angaben wurde der groBere Innendurchmesser gewahlt.

Abb. 93 Diagramm der Durchmesserverteilung bei D-formigen und bandfbrmigen Nabenringen aus Bern/Tiefenau (nach 

Muller, Massenfund).

□ bis 10

□ -11

□ -12

□ -13

□ -14

□ -15

8- -16

□ -17cm

Abb. 94 Diagramm der Durchmesserverteilung bei Nabenringen aus Sanzeno (nach Nothdurfter, Eisenfunde) und Bern/Tie

fenau (nach Muller, Massenfund).
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zieht sich die Mehrzahl der einfacheren Wagen mit eisernen Nabenbeschlagen einer genaueren Anspra- 

che 476. Meist handelt es sich um geschlossene, eiserne Reifen mit bandformigem, D-formigen bis drei- 

eckigen Querschnitt. Diese sehr einfache Gestaltung wird auch in der jiingeren Latenezeit weitergefiihrt. 

In Siedlungen sind Nabenringe im Vergleich zu Achsnageln und Jochaufsatzen relativ selten477.

Grundsatzlich konnen glatte, bandformige Nabenringe von Exemplaren mit dreieckigem Auberen un- 

terschieden werden. Eine zeitliche Tendenz innerhalb der Stufen Lt C und D zeichnet sich bisher nicht 

ab. In der Anhaufung von Nabenringen aus Bern/Tiefenau (Kt. Bern, CH), die vermutlich mit der 

Hauptdeponierung der Schwerter in der Stufe Lt Cl zu verbinden ist, kommen bandformige Naben

ringe sowie Stucke mit unterschiedlichen D-formigen Querschnitten fast zu gleichen Teilen vor (26 zu 

20 Strick) 478. Bei den kraftigeren Naben mit Durchmessern zwischen 13 und 16cm iiberwiegen die ein- 

facher herzustellenden bandformigen Nabenringe, jedoch sind sie auch bei den kleineren Durchmessern 

(bis 12cm) gut vertreten (vgl. Abb. 93). Von einer Unterscheidung in Lastkarren und Streitwagen sollte 

man bei diesen Zahlen nicht sprechen.

Neben Bern/Tiefenau ist Sanzeno (Prov. Trento, I) ein weiterer Ort, der mit ca. 83 Stricken eine grofie- 

re Zahl von Nabenringen geliefert hat, darunter auch Ringe, die durch einen Niet verschlossen wur- 

den 479. In Sanzeno liegen die haufigsten Durchmesser bei 12 bis 15 cm, in Bern/Tiefenau gibt es zwei 

Gruppen, um ll-12cm sowie um 14-16cm (vgl. Abb. 94).

Vernietete Ringe, die zusatzlich mit zwei Nageln befestigt waren, begegnen auch im Fundgut vom Putzer 

Gschleier/St. Paul-Eppan (Prov. Bozen, I) 480. Sie stammen aus einem Grubenkomplex mit einer Vielzahl 

von sog. Stockringen und mtissen somit als spezielle Nabenringe fiir derartige Radkonstruktionen angese- 

hen werden. Auch von ihren Durchmessern her ist eine Konstruktion der Rader mit diesen Stockringen 

moglich (vgl. Abb. 97, 1-3). Anscheinend wurden im Alpengebiet Nabenringe nicht aus einem Stuck ge- 

schmiedet und heiB aufgezogen, sondern vernietet und mit Nageln fixiert. Nagelungen im Holz der Nabe 

erzeugen unerwiinschte Risse, deshalb lehnte die Handwerkstradition der Oppidakultur diese Technik ab. 

Durch Stockringe als innere Auskleidung der Naben wurde diesem Problem offenbar begegnet.

Nabenringe mit Rippen

Ausgehend von den vollstandigen Radern von Dejbjerg kann eine Gruppe von Nabenringen mit erha- 

benen Rippen oder Wiilsten481 beschrieben werden - die Zahl schwankt zwischen einer zentralen, zwei 

und drei Rippen bzw. Wiilsten (Abb. 95-96 und Tab. 13). Mit diesen Stricken werden friihlatenezeitliche

476 Nabenringe aus Bronze finden sich selten und weisen die 

entsprechenden Wagen als besonders herausgehobene 

Fahrzeuge aus: vgl. z.B. den Wagen von Lonnig (Kr. 

Mayen-Koblenz, D) mit massiv bronzenen Nabenringen 

(vgl. Bildarchiv RGZM, freundl. Hinweise H. Fehr I U. 

Schaaff). - Waldalgesheim (Kr. Mainz-Bingen, D): Hier 

sind die eisernen Nabenringe mit ornamentiertem Bron- 

zeblech verkleidet (Joachim [Hrsg.], Waldalgesheim 

100f.). - Conde-sur-Marne (Dep. Marne, F): Legend- 

re/Gomez-de-Soto, Tombe 286 Abb. 1, 3. - Die geripp- 

ten, massiv bronzenen Nabenringe aus Armsheim (Kr. 

Alzey-Worms, D) aus der Stufe Lt A (Behrens, Bodenur- 

kunden 48) sind typengleich mit Ringen aus Nanterre 

(1/57) und Stricken aus Verna sehr ahnlich (1/64).

477 Vgl. z.B. Manching: Jacobi, Werkzeug 213ff. mit Nr. 831. 

833-834. - Levroux (Dep. Indre, F): Buchsenschutz u.a., 

Village 261 (R 327).

478 Muller, Massenfund 75. - Zu Nabenringen a.a.O. 53: ge- 

samt 72 Nabenringe (einschliefilich Sammlung Graffen- 

ried-Barko), darunter auch wenige Exemplare mit rund- 

stabigem Querschnitt.

479 Tiefenau: Muller, Massenfund 53, 75. - Sanzeno: Noth-

durfter, Eisenfunde 54ff. - In die Betrachtung werden 

nur die geschlossenen Nabenringe einbezogen, fiir die ein 

Innendurchmesser angegeben wird (Kat. Nr. 470-493). 

Andere Exemplare im Katalog sind zu sehr verbogen, als 

dab sie abgebildet und ein sicherer Wert fiir sie genannt 

werden konnten (Kat. Nr. 494-552).

480 Pallua, Funde 147. - Freundl. Hinweise W. Solder (Inns

bruck).

481 Rippen werden als kantig-dreieckig verstanden; Wiilste 

haben im Unterschied dazu einen halbrunden Quer

schnitt.

482 Gerippte Nabenringe der Stufe Lt A: Armsheim (Kr. Al

zey-Worms, D): Behrens, Bodenurkunden 48 Abb. 170, 

12. - Miihlheim-Karlich Grab 4 (Kr. Mayen-Koblenz, D) 

mit komplizierter Nabenkonstruktion mit Bronze- und 

Eisenreifen: Joachim, Wagengraber Miihlheim-Karlich 

553 Abb. 33. - Miihlheim-Karlich Grab 8 mit Naben

konstruktion mit Eisenreifen und profilierten Bronzerin

gen: a.a.O. 547 Abb. 32. - Diirrnberg Grab 44/2 (VB 

Hallein, A) mit zwei Wiilsten: Penninger, Diirrnberg Taf. 

45, 24.
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Abb. 95 Nabenringe mit Rippen. - 1-2 Dejbjerg. - 3-4 Kappel. - (Nachweise siehe Tab. 13; 1-2 Bronze mit Holz, 3-4 Bronze). 

M = 1:3.
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Traditionen weitergefiihrt 482. Noch weitgehend alleine in der Stufe Lt A stehen die Nabenringe aus dem 

friihlatenezeitlichen Wagengrab von Armsheim (Kr. Alzey-Worms, D), sie sind wie die meisten spateren 

Stiicke aus Bronze gegossen und wurden nachtraglich iiberdreht (Abb. 96, 1). In geringer Zahl existie- 

ren in der jiingeren Latenezeit daneben auch noch eiserne Nabenringen mit Rippen (Abb. 96, 6-9) so- 

wie vereinzelte Stiicke aus profiliertem Bronzeblech (Abb. 96, 10-12). Wie bei Treibarbeiten ist dann der 

Rand verdickt.

Besonders bei eisernen Nabenringen gibt es einen nahtlosen Ubergang zwischen den Formen. Starker 

aufgekantete Rander kann man als Rippen verstehen; nur die Mittelrippe muh in einem sehr bewuhten, 

formgebenden Prozefi geschmiedet werden. Bei den Bronzeexemplaren gilt derselbe Vorgang fur die 

Wachsmodel - mit aufgebogenen Kanten werden aus einer Rippe drei483. Durch die Rippen werden die 

Nabenringe zusatzlich verstarkt. Bei den gerippten Nabenringen der Latenezeit zeigen sich unabhangig 

vom Material und von der Rippenzahl weitgehend einheitliche Innendurchmesser von ca. 10-12cm (vgl. 

Tab. 13). Billigt man dem Holz der Naben noch eine Starke von mindestens 1cm zu, so ergibt sich eine 

ausreichende Achsstarke von ca. 8-9 cm. Unterhalb dieses Standardspektrums liegen die Nabenringe von 

Boe mit einem Innendurchmesser von nur 6,3 cm. Auch die dreirippigen Ringe des »keltischen Wagens« 

von Dejbjerg liegen mit ca. 9cm darunter. Die Breite der gerippten Nabenringe betragt in jedem Fall un- 

ter 10cm, haufig um die 4cm. Nach den Holzfunden von Dejbjerg und den Abmessungen der Naben

ringe mit Rippen muis man bei diesen Wagen von schmalen Nabenkonstruktionen ausgehen.

Anders als in der Hallstattzeit wird keine mehrgliedrige Nabe mit Nabenhals und -kopf betont484. Ein- 

zelne Holznaben der Latenezeit, wie das Stuck aus Bad Nauheim (Abb. 86, 3-4), sind in der Art hall- 

stattzeithcher Naben mit emem abgesetzten Nabenkopf gestaltet. Die beiden vollstandig erhaltenen Ra

der von La Tene weisen hingegen sehr einfache, zylindrische Naben auf 485. Diese Unterschiede sind mit 

verschiedenartigen Funktionen der betreffenden Wagen zu erklaren - inwieweit sich hier nun zwei- und 

vierradrige Wagen widerspiegeln, muB offen bleiben.

In den Grabern von Wallertheim (1/36), Plaidt (1/30) und Albig (1/8) wurden Bronzebleche mit schwa- 

cher Profilierung als Nabenringe mit Rippen angesprochen (Abb. 96, 10-12). Aufgrund der am besten 

erhaltenen Bleche aus Wallertheim kann eine Zugehdrigkeit zu einem Nabenring vermutet werden: an 

einem Fragment sind die beiden Seitenkanten erkennbar, was eine Interpretation als GefaB ausschliefit. 

Die Bleche aus Plaidt sind diinn getrieben und besitzen keine Krtimmung mehr. Ein ebenfalls sehr diin- 

nes Blech mit aufgefalteter Rippe aus dem Grab von Albig wurde von G. Behrens als vielleicht zu einem 

Bronzegefah gehdrig betrachtet, erst spater erscheint das Grab in der Liste von Wagengrabern486. Fur 

die glatten Blechfragmente aus dem Grab von Nieder-Olm (1/29) bieten sich keine eindeutigen Inter- 

pretationsmoglichkeiten an. Nabenringe kbnnen aber nicht ausgeschlossen werden, sie sind andererseits 

wegen des Fehlens anderer Radteile im Grab eher unwahrscheinlich. Aufgrund der erhaltenen Kante 

und ihrer Breite konnte es sich um einfache bandfbrmige Bronzeblechnabenringe handeln, wie sie sich 

mit vernieteter Uberlappung am Wagen des friihlatenezeitlichen Grabes von Somme-Tourbe/La Gorge- 

Meillet (Dep, Marne, F) befinden 487. Diesen Nabenringen aus dtinnem Blech wird eine andere, solidere 

Holzkonstruktion zu Grunde liegen als den massiven gerippten Ringen, die das Holz nicht nur zieren, 

sondern stark umfassen. Hinsichtlich unterschiedlicher Durchmesser der Nabenkopfe sind jedoch kei

ne Aussagen moglich.

Beim momentanen Stand der Restaurierung ist die Nabenkonstruktion aus dem Grab von Belbeuf (1/45) 

als unsinnig zu bezeichnen. Aufgrund einer fehlerhaften Rekonstruktion wurden diese Altfunde ehe- 

mals als Rippenziste gedeutet, seit neuerem jedoch von A. Duval als ein einziger Nabenring angespro-

483 Vgl. die zerschlagenen Tonformen vom Gufi in verlore- 

ner Form fur dreirippige Nabenringe aus Kelheim (Lkr. 

Kelheim, D): Freundl. Hinweis A. Schafer (Marburg). 

Vorbericht der Fundstelle: K.-H. Rohrig, Spatlatenezeit- 

liche Siedlungsbefunde aus Kelheim-Mitterfeld, Stadt 

Kelheim, Landkreis Kelheim, Niederbayern. Arch. Jahr 

Bayern 1985, 94-95; Schafer, Foundry.

484 Pare, Wagons 64 ff.

485 Vouga, La Tene Taf. 31,3. - Vouga, Helvetes Taf. 14, 6.

486 Behrens, Bodenurkunden 62 Nr. 225, 5. - Haffner/Joa- 

chim, Wagengraber 84 Liste 3 Nr. 1 »freundl. Hinweis 

Frau G. Lenz-Bernhard, Neustadt«.

487 Van Endert, Wagenbestattungen 149: Nabenringe Dm.

13,4 cm, Br. 5 cm.
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3 4

Abb. 96 Nabenringe mit Rippen. - 1 Armsheim (Lt A). - 2 Armentieres-sur-Ourcq. - 3-4 Llyn Cerrig Bach. - 5 Nan- 

terre. - 6-8 Sanzeno. - 9 Bern/Tiefenau. - 10 Albig. - 11 Wallertheim. - 12 Plaidt. - (Nachweise vgl. Tab. 13; 1-5. 10-12 

Bronze, 6-9 Eisen). - 1 M unbekannt, 2-12 M = 1:3.
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Fundort Rip-

pen- 

zahl

Konstruktion Dm.

(in cm)

Br.

(in cm)

Literatur

Kappel

(Kr. Biberach, D)

1 Bronze, gegossen, nachgedreht; 5 Exemplare mit 

abgesetzter, hohler, dreieckiger Mittelrippe, 

Rand verdickt, davon 2 mit zusatzlicher Rippe 

auf dem Grat

9,9-10,8 3,4-4,6 Fischer, Depot-Fund

24 f. Nr. 10-14

Kraghede

(Hjarring amt, DK)

1 Bronze, hohle hohe Rippe, Ansatz zu einem 

weiteren Grat/Rippe (?); Rander nicht erhalten

erh.

ca. 1,9

1/6

Langa

(Svendborg amt, DK)

1 Bronze, hohl abgesetzte Rippe, etwas an den 

Rand verschoben, Rand aufien verdickt; anderer 

Rand nicht erhalten

10,4 6,3 1/7

Llyn Cerrig Bach 

(Anglesey, GB)

1 Bronze, gegossen und tiberarbeitet, Exemplar 

mit 1 Hohlwulst

12,2 2,3 Fox, Find 76 Taf. 7; 18

Nanterre

(Dep. Hauts-de-Seine, F)

1 Bronze 2,5 mm stark, 4 Exemplare mit abgesetz- 

tem mittleren Hohlwulst, Rander abgesetzt

14,0 4 1/57

Bern/Tiefenau 

(Kt. Bern, CH)

1 Eisen, bandformiger Querschnitt, Rander leicht 

aufgekantet, halbrundstabige Mittelrippe aufge- 

setzt

ca. 10,6 ca. 4,5 Muller, Massenfund 148

Taf. 18, 126

Dejbjerg/

germanischer Wagen

(Ringkobing amt, DK)

2 Bronze, gegossen, uberdreht, 2 abgesetzte 

dreieckige Rippen, Rand abgesetzt

ca. 10,0 ca. 10,4 Petersen, Vognfundene 

Taf. 1,1; Klindt-Jensen, 

Influences 89 Abb. 56b

Belbeuf

(Dep. Seine-Maritime, F)

2? Bronze, Form aufgrund falscher Restaurierung 

nicht bestimmbar.

? 1/45

Llyn Cerrig Bach

(Anglesey, GB)

2 Bronze, gegossen und tiberarbeitet, 3 Exemplare 

mit 2 dicht beisammen stehenden Hohlwtilsten

12,2-12,7 2,3-3,3 Fox, Find 76 Taf. 7; 18

Sanzeno

(Prov. Trento, I)

2 Eisen, Rander zu 2 Rippen aufgewolbt 11,7 1,6 Nothdurfter, Eisenfun- 

de 131 Taf. 36 Nr. 473

Armentieres-sur-Ourcq 

(Dep. Aisne, F)

3 Bronze 4,5 mm stark, 3 dreieckige, voile Rippen 10,5 ca. 3,8 1/43

Verna

(Dep. Isere, F)

3 Bronze, gegossen, 3 dreieckige, voile Rippen, 

z.T. mit Email auf dem Grat

ca. 12 6,1-6,3 1/64

Dejbjerg/keltischer Wagen 

(Ringkobing amt, DK)

3 Bronze, gegossen, uberdreht, abgesetzte, hohe 

Mittelrippe, schwachere, abgesetzte Rippen an 

den Randern, Grate jeweils mit zusatzlichen 

Rippen

ca. 9,0 ca. 6,8 Petersen, Vognfundene 

Taf. 4, la; Klindt-Jen

sen, Influences 89 Abb. 

56b

Sanzeno

(Prov. Trento, I)

3 Eisen, 3 dreieckige, voile Rippen aufgesetzt 10,7 4,5 Nothdurfter, Eisenfun- 

de 131 Taf. 36 Nr. 470

Sanzeno

(Prov. Trento, I)

3 Eisen, Rander zu Rippen hochgebogen, dreiecki

ge, hohle Mittelrippe

10,9-11,1 4,5 Nothdurfter, Eisenfun- 

de 131 Taf. 36 Nr. 471

Griindberg, Depot 2 

(VB Linz, A)

3 Hortfund von Radreifen, Nabenringen und 

Werkzeugen im Wall

? Urban/Ruprechtsberger,

Eisendepotfunde;

freundl. Hinweis

O. Urban, Wien

Kelheim

(Lkr. Kelheim, D)

3 Zerschlagene Gufiformen fur dreirippige

Nabenringe, Negativ abnehmbar

? Schafer, Foundery;

freundl. Hinweis

A. Schafer, Marburg

Boe

(Dep. Lot-et-Garonne, F)

3 Eisen, 3 senkrechte Blechrippen mit Email 

auf dem Grat

6,3 ca. 7 1/46

Tab. 13 Nabenringe mit Rippen und Wiilsten.
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chen. Es handelt sich heute um einen gerippten Bronzezylinder von ca. 16,5 cm Breite. Seine dreiecki- 

gen Rippen passen nicht zu den halbrunden Wiilsten auf den Rippenzisten 488, auch sind hallstattzeitli- 

che Wagengraber, eventuell mit gerippten Radnaben vom Typ Bad Cannstatt, in dieser Region nicht an- 

zutreffen 489. Nach einem Hinweis von A. Rapin handelt es sich jedoch um vier nachtraglich bei der Re- 

staurierung zusammengeftigte Nabenringe aus Bronze, vermutlich mit je zwei Rippen.

Als Nabenringe werden gelegentlich zwei verschiedene Blechrmge aus Manching bezeichnet, die aus ei

nem Doppelwulst bestehen. Das eine Stuck aus dtinnem Bronzeblech weist emaillierte Nagel auf490. Das 

andere Exemplar stammt aus dem »Germanenfund«, einem Fundensemble von 1936 mit Trachtschmuck 

aus dem Elbebereich. Dieser Bronzering mit doppeltem Hohlwulst hat einen Durchmesser von nur 

7,5 cm. Dies spricht eher fur Korperschmuck als fur ein Wagenbestandteil, zumal keine weiteren Wa- 

genteile vorliegen491.

Um eindeutige Nabenringe handelt es sich wohl bei den Bronzeringen von Llyn Cerrig Bach (Anglesey, 

GB), die aus einem Band mit Hohlwulst bzw. doppelten Hohlwiilsten bestehen (Abb. 96, 3-4). Anson- 

sten stehen diese walisischen Ringe fast alleine, da die Exemplare des Latene-Bereichs mit Ausnahme der 

Ringe von Nanterre (1/57, Abb. 96, 5) durch dreieckige oder senkrechte Rippen gekennzeichnet sind492.

e. Stockringe

Bei Stockringen handelt es sich um offene bandformige Eisenringe, deren Enden zur Befestigung im In- 

nern der Nabe umgebogen und gelegentlich flugelformig oder gewellt ausgeschmiedet wurden (Abb. 

97). Sie dienen zur inneren Auskleidung und Verstarkung der Naben. Ihr Innendurchmesser gibt genau 

den Achsdurchmesser wieder.

Stockringe gelten als charakteristisches Konstruktionsmerkmal kaiserzeitlicher Wagenrader493. Funde 

im Alpenbereich belegen, dab Stockringe bereits in der jiingeren Latenezeit verwendet wurden. Ob hier 

eine vorangegangene italische Entwicklung aufgegriffen oder ob in der Kaiserzeit die alteren Vorbilder 

aus dem Alpenraum weitergefuhrt wurden, kann aufgrund fehlender Befunde und Funde aus Italien 

nicht mit Sicherheit entschieden werden. Aus augusteischen Militarlagern sind bisher keine Stockringe 

belegbar. Eindeutig lassen sie sich in romischen Zusammenhangen an einem vierradrigen Wagen nach- 

weisen, der 79 n. Chr. in Stabia vom Aschenregen des Vesuvs verschiittet wurde 494. Eine antiquarische 

Aufarbeitung der romischen Wagen unter technischen Aspekten erschiene wiinschenswert 495.

Aus Haus I von Wattens/Himmelreich (Tirol, A) stammen mehrere Stockringe mit kurzen, aber breit 

umgebogenen Fliigeln (Abb. 97, 4-6)496. Stiicke aus Sanzeno (Prov. Trento, I) und anderen Fundstellen

488 Vgl. B. Stjernquist, Ciste a cordoni (Rippenzisten). Pro- 

duktion-Funktion-Diffusion (Bonn, Lund 1967) 34f.

489 Vgl. Verbreitung hallstattzeitlicher Wagen: Pare, Wagons 

5ff. - Zu Naben vom Typ Cannstatt a.a.O. 70.

490 Van Endert, Bronzefunde 76: »aus diinnem Blech getrie- 

ben«, Dm. 11,8 cm, mit einem emailverzierten Nagel, aus 

dem Leisenhartfund. - Jacobi, Werkzeug 214 Nr. 832: 

Nabenring, zur dekorativen Verwendung (AO: Mus. In

golstadt Inv. Nr. 890).

491 W. Kramer, Ein aufiergewbhnlicher Latenefund aus dem 

Oppidum von Manching. In: Festschrift P. Reinecke 

(Mainz 1952) 87 Taf. 13,7: Angabe im Text: Dm. 7,5 cm, 

nach Tafel, angebl. Mafistab 1:1, betragt der Aufien- 

durchmesser 8,8 cm (AO: Mus. Ingolstadt Inv. Nr. 25).

492 Auf die friihlatenezeitlichen Ausnahmen von Grab 44/2

vom Diirrnberg (VB Hallein, A), mit zwei Wiilsten auf

den Nabenringen, sei hier noch hingewiesen (Penninger,

Diirrnberg Taf. 45, 24); bei der Abbildung der Nabenrin

ge der Stufe Lt A von Volkach (Lkr. Kitzingen, D) wer

den zwei Wiilste auf unterschiedlichen Ebenen darge- 

stellt (L. Wamser, Herrenhofe, Burgen und Grofigrabhu- 

gel der Hallstatt- und Friihlatenezeit in Mainfranken. 

Neue Befunde. Arch. Jahr Bayern 1983, 72-77 bes. 76 

Abb. 46).

493 Visy, Wagen 263 ff.

494 Miniero, Studio 192. - Zu Radkonstruktionen der ent- 

wickelten romischen Kaiserzeit vgl. die Bearbeitung der 

Wagenteile von Neupotz: Visy, Wagen 263 ff. zu »Naben- 

biichsen«.

495 Roring, Untersuchungen: Hier werden Wagengraber des 

2./3. Jhs. n. Chr. sowie bronzene Zierelemente ausgewer- 

tet. Technische Kleinfunde werden nicht bearbeitet, die 

friihe Entwicklung wird nicht angesprochen.

496 Kasseroler, Niederlassung 13, 19f. Taf. 26, 1; mit natur- 

wissenschaftlicher Untersuchung eines Stockringes, fiir 

den sehr weiches Eisen (im Vergleich zu einer Spitz- 

hacke) nachgewiesen wurde.
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Abb. 97 Stockringe. - 1-3 Ciringhelli (mit Nabenring). - 4-6 Wattens/Himmelreich. - (Nachweise vgl. Tab. 14). - M = 1:3.

im alpinen Bereich, wie sie H. Nothdurfter zusammenstellte, sind streng genommen ohne gesicherte 

Fundumstand (Tab. 14)497.

Aufierhalb des Alpenraumes sind Stockringe sehr selten belegt (Abb. 98). Im Fundmaterial von Man

ching oder anderen deutschen und franzdsischen Oppida kommen sie nicht vor498. Nicht sehr eindeu- 

tig sind die fragmentierten Stockringe aus Bern/Tiefenau (Kt. Bern, CH) 499; bei diesen Stricken handelt 

es sich streng genommen nicht um einen geschlossenen latenezeitlichen Fundkomplex500. Zwei 

Stockringe und ein breiter Nabenring (Abb. 97, 1-3) sind die einzigen uberlieferten Wagenteile von ei- 

nem reichen Graberfeld aus Ciringhelli in der Provinz Verona (1/66), dessen Fundmaterial die ganze Stu- 

fe Lt D umfaBt501. Durch die Funde von Ciringhelli scheint es wahrscheinlich, dafi besonders breite Na-

497 Nothdurfter, Eisenfunde 54ff. Taf. 34f. Nr. 432-461. - 

Stockringe ohne die charakteristischen Flugel a.a.O. Nr. 

462-469 werden hier nicht weiter betrachtet.

498 Ein omegafbrmiges Eisenband aus Vienne (Dep. Isere, F) 

(Chapotat, Vienne Taf. 22, 15) gehbrt wohl als Griff- 

attasche zu einem Gefafi.

499 Muller, Massenfund 53 Taf. 18, 127. 128 (eine eindeutige

Identifizierung als Stockring ist nur schwer moglich);

Taf. 41, 1111: Dieses vollstandige Exemplar aus der 

Sammlung Graffenried-Barco ist vermutlich aus Tie-

fenau, jedoch kommen aus der Sammlung auch Fund- 

stiicke rbmischer Provenienz (a.a.O. 23). Aufgrund der 

Auspragung kann es jedoch mit den Stricken aus Wattens 

und Sanzeno direkt verglichen werden.

500 Das bei Jacobi, Werkzeug 215 Anm. 980 zitierte Exem

plar eines Stockringes von Stare Hradisko ist noch nicht 

in Zeichnung vorgelegt. Auch Aussagen uber einen even- 

tuellen Fundkontext sind bisher nicht moglich.

501 Salzani, Contributi 355 ff. Taf. 8, 4; 9, 5. 6.
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Abb. 98 Verbreitung der Stockringe. - Nachweise vgl. Tab. 14.

benringe, wie es sie vereinzelt in Tiefenau und Sanzeno gibt502, zu den Radnaben mit Stockringen 

gehdren. Auf die vernieteten Nabenrmge mit Nagelung, wie man sie aus Sanzeno und von St. Pauls- 

Eppan/Putzer Gschleier (Prov. Bozen, I) kennt, wurde bereits hingewiesen.

Die Stockringe zeugen von dem Versuch, die holzerne Nabe und die Achse dauerhafter zu gestalten. In 

der Latenekultur setzte sich diese Technologic allerdings nicht durch, auch wenn einzelne Stockringe aus 

dem Fundmaterial der Oppidakultur vorliegen. Auf diese Weise lafit sich vielleicht iiberregionaler Gti- 

terverkehr mit Transportfahrzeugen nachweisen. Ob es sich hierbei um zwei- oder vierradrige Wagen 

gehandelt hatte, kann anhand dieser Funde nicht belegt werden. Fur schwierige Wegstrecken in den Al- 

pen oder im iiberregionalen Giiterverkehr auf unbefestigten Wegen mochte man - wenn iiberhaupt - 

zweiradrige Karren annehmen 503. Der einzige Fund von einem Graberfeld, von Ciringhelli (1/66), gibt 

aufgrund der Fundumstande nur den unvollstandigen Hinweis auf ein Fahrzeug mit mindestens zwei 

Radern (Abb. 97, 1-3).

502 Muller, Massenfund Taf. 17 Nr. 121, 122-123 (?). -Noth- 

durfter, Eisenfunde Taf. 37 Nr. 495 (?).

503 L. Pauli, Die Alpen in Friihzeit und Mittelalter. Die ar- 

chaologische Entdeckung einer Kulturlandschaft (Miin-

chen 1980) 230ff. vermutet fur die Zeit vor dem romi- 

schen Strafienbau nur Verkehr zu Fufi oder mit Saumtie-

ren.
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Nr. Fundort Beschreibung/Mahe Fundumstande Literatur

1 Bern/Tiefenau 

(Kt. Bern, CH)

2 Fragmente, Dm. innen ca. 8 cm, Br. noch 

3,8 cm; Exemplar mit 2 rund ausgebogenen 

Fliigeln, Sicherungsnagel, Dm. innen 6,6 cm, 

Br. 3,3 cm (Sig. Graffenried-Barco)

Massenfund, Fundgut 

grofiteils Lt Cl

Miiller, Massenfund 148 Taf.

18, 127-128; 156 Taf. 41, 1111

2 Bludenz/Unterstein

(VB Bludenz, A)

Stockring mit kurzen Fliigeln, Dm. innen 

6,5 cm, Br. 4 cm

Waffen-ZGeratedepo- 

nierung bzw. Brand- 

opferplatz

Leitner, Fundstellen Taf. 4, 

11 (Mafistab falsch!), vgl. 

Diss. Innsbruck Taf. 55, 1

3 Ciringhelli 

(Prov. Verona, I)

2 Stockringe mit kurzen Fliigeln (Dm. 7,5 cm; 

Br. 4,5 cm), zusammen mit einem Nabenring 

Dm. 12,5 cm, Br. 6,4cm

Graberfeld Lt D 1/66

4 Meran/Obermais 

(Prov. Bozen, I)

Mus. Meran Inv. Nr. 5261 Nothdurfter, Eisenfunde 57

Anm. 349

5 Oberperfufi/Birg

(VB Innsbruck-Land, A)

Stockring mit kurzen Fliigeln; Dm. 8,5 cm, 

Br. 4 cm

Hohensiedlung, 

befestigt?

von Merhart, La Tene-Funde

71 Abb. 1, 17

6 Sanzeno 

(Prov. Trento, I)

versch. Exemplare mit breiten Fliigeln, Dm. 

innen 6,5-7,8 cm; versch. Exemplare mit 

schmalen, z.T. gewellten Fliigeln, Dm. innen 

5,8-9,6cm, Br. 3,0-6,4cm

Hohensiedlung Nothdurfter, Eisenfunde Nr.

432-440; Nr. 441-454

7 St. Pauls-Eppan/Putzer 

Gschleier (Prov. Bozen, I)

31 Exemplare, mit Fliigeln, Dm. ca. 7,2 cm, 

Br. 3,5-4,2cm

Hohensiedlung Pallua, Funde 147

8 Stare Hradisko 

(Okr. Prostejov, CZ)

Unsicher, da unpub. (Dep. CSAV Brno Inv. 

255/35)

Oppidum Jacobi, Werkzeug 215 Anm. 

980

9 Terlan/Siebeneich 

(Prov. Trento, I)

Mus. Bozen Nothdurfter, Eisenfunde 57

Anm. 349

10 »Trentino«

(Prov. Trento, I)

Mus. Trient Einzelfund Nothdurfter, Eisenfunde 57

Anm. 349

11 Wattens/Himmelreich, Haus 1

»Zisternenvorplatz«

(VB Innsbruck-Land, A)

versch. Exemplare mit Fliigeln; Dm. 6 cm, 

Br. 3-5 cm

Befestigte kleine 

Hohensiedlung

Kasseroler, Niederlassung 27, 

42 Taf. 26, 1; Sinnhuber, Al- 

tertiimer 28 mit weiteren 

Stricken

Tab. 14 Stockringe (die Numerierung entspricht der Karte Abb. 98).

2. Achsen

a. Erhaltene Holzfunde

Im gesamten vor- und friihgeschichtlichen Wagenbau sind die Achsen, um die sich die Rader drehen, 

aus Holz 504. Die Achsen bestehen aus einem mittleren Achsblock mit zwei Achsschenkeln an den Sei- 

ten, auf denen die Naben laufen (Abb. 99). Um das Ablaufen der Rader zu verhindern, sitzen Achs- 

nagel in Lochern an den Enden. Bei einem »Achsenbruch« bncht ein Achsschenkel vom restlichen 

Achsblock ab - die gesamte Achse mufi erneuert werden. Die Achsen sind vermutlich die Wagentei- 

le, die am haufigsten ausgewechselt wurden. Demzufolge stellt man sie mit moglichst geringem Ar-

504 Eisenarmierte Holzachsen gibt es ab etwa 1400 n. Chr. 

fiir Sonderfahrzeuge, eiserne Achsstabe ab dem 19. Jh.

(Hayen, Techniken 22).
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beitsaufwand her. Dennoch ist eine sorgfaltige Holzauswahl notwendig, da z.B. Holz bei Verastungen 

harter ist und damit ungleichmaBigen Abrieb erzeugt. Es wird jenes Material ausgewahlt, das man fur 

das geeignetste halt. Meist verwendet man Eiche, in einem Fall auch Esche (vgl. Tab. 15), wobei die 

Achsen nicht aus einem runden Stamm gefertigt werden, sondern aus einem abgespaltenen Viertel na- 

he des Kerns 505.

Anhand von Holzfunden unterschiedlicher Perioden konnen erstaunlich grazile Konstruktionen belegt 

werden (vgl. Tab. 15). Die Rader drehten sich meist um ca. 6 cm dicke Holzstabe, der Achsblock hatte 

Starken von durchschnittlich 7,2 x 10,7cm, wobei es flache und aufrechte Achsen gab 506. Die Gesamt- 

lange der vorhandenen Holzachsen betragt tiblicherweise zwischen 1,67 bis 1,72cm, ein Achsschenkel 

war meist zwischen 0,40 und 0,49 m lang. Danach lafit sich eine Spurbreite (zwischen den linken und 

rechten Radreifen) von ca. 1,10 bis 1,25 m abschatzen. Aus einer Zusammenstellung der erhaltenen 

Holzfunde (Tab. 15), hauptsachlich aus den Mooren Norddeutschlands, ergibt sich ein weitgehend ein- 

heitliches Bild, auch tiber die Zeiten hinweg. Gewisse Mabe, wie der Achsdurchmesser oder die Naben- 

grofie, sind von der Belastbarkeit des Materials und den technischen Moglichkeiten abhangig. Andere 

Werte, wie beispielsweise die Spurweite, hangen von gewissen gesellschaftlichen Konventionen, so der 

Breite von Toreinfahrten oder von Wegen mit Spurrillen ab 507. Bei den Holzresten aus den norddeut- 

schen Moorfunden handelt es sich mit Sicherheit um alltagstaugliche und soweit robuste Transportfahr- 

zeuge, an Zeremonial- und Prunkwagen sind auch geringere Mabe vorstellbar. Metallene Nabenringe 

und Achsnagel geben hierzu Hinweise.

Eine wichtige Erkenntnis aus den vorliegenden Holzfunden ist die Tatsache, dab der gesamte Achs

block und die Achsschenkel in einer Flucht liegen (vgl. Abb. 100), d.h. es gibt keinen Sturz (Abknicken 

der Achsschenkel nach unten) um eine Ablaufen des Rades zu verhindern sowie keine Vorspur (Ab

knicken der Achsschenkel nach vorn) um einen sichereren Geradeauslauf zu bewirken, wie es bei neu- 

zeitlichen Wagen iiblich ist 508. Dies bestatigen auch die Achsen der Wagenmodelle und der Kesselwa- 

gen 509. Damit kommt den Achsnageln eine besondere Bedeutung zu. Sie allein verhindern, dab das Rad 

beim Drehen nach auben driftet und vom Achsschenkel ablauft. Eine Schmierung der Laufflachen auf 

den Achsen ist anzunehmen, einerseits um die Reibung zu verringern, andererseits damit kein Schmutz 

oder Sand den Abrieb verstarkt. Ein Indiz in diese Richtung ist die leicht losbare Achsnagelkonstruk- 

tion510. Fur die agyptischen Wagen der 18. Dynastie vermutet hingegen W. Decker, daB erne breite Na- 

be ausreicht, um die Reibung auf eine grohe Flache zu verteilen. Dies macht eine Schmierung seiner 

Ansicht nach uberfliissig, zumal eine Verteilung der Gleitmasse auf den breiten Bereich der Achs

schenkel Probleme bereitet511. Dafi dem nicht so ist, haben die erfolgreichen Experimente von A. Fur- 

ger-Gunti belegt512.

505 Hayen, Wagen 35; ders., Techniken 22. - Haffner, Bemer- 

kungen 30 zitiert einen Untersuchungsbericht von E. 

Hollstein zu den Holzresten in den Achskappen des 

friihlatenezeitlichen Wagens von Theley (Kr. St. Wendel, 

D). Demnach handelt es sich hierbei um Junges, extrem 

weitiingiges Eichenholz, das unter besonders giinstigen 

Bedingungen gewachsen ist und aufgrund eines hoheren 

Faseranteils als weitaus zaher gilt als Holz von engringi- 

gen Alteichen. Eine bewufite Holzauswahl fiber die 

Holzart hinaus ist daher anzunehmen. Diese Beobach- 

tung wird auch von dem holzernen Achsblock vom Mag- 

dalenenberg (Schwarzwald-Baar-Kreis, D) bestatigt, der 

allerdings aus Esche gefertigt wurde: Schweingruber in: 

Spindler, Magdalenenberg/I 62 Taf. 9, 5.

506 Die Mabangaben von den originalen Holzern konnen

nur einen Naherungswert ergeben, da Schrumpfungspro-

zesses exakte Werte nicht erlauben bzw. der Zeitpunkt

der Messung nicht unbedingt in einem einheitlich feuch- 

ten Zustand des Holze erfolgte.

507 Egg/Pare, Wagen 217.

508 Vgl. Beobachtungen an den erhaltenen Holzachsen; 

Hayen, Lbsungen 433; Garbsch, Mann 31. - Dagegen die 

Rekonstruktion des hallstattzeitlichen Wagens von Bell 

(Rhein-Hunsriick-Kreis, D) durch einen moderen Wa- 

genbauer mit Sturz und Vorspur (Joachim, Wagen 

137ff.).

509 Vgl. fur die Hallstattzeit: Egg, Fiirstengrab 17, 32; ders., 

Kesselwagen 202; ders., Bleiwagen 182f. - Zur Frage late- 

nezeitlicher Radmodelle vgl. Kap. Ill, B, 1, b.

510 Hayen, Techniken 22. - Plinius spricht von Wagen- 

schmiere als axungia - zitiert nach Furger-Gunti, Streit- 

wagen 216.

511 Decker, Bemerkungen 479.

512 Furger-Gunti, Streitwagen 216.
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Fundort Datierung Achsblock Achsschenkel Holz Literatur

Bad Buchau 

(Kr. Biberach, D)

Urnenfelderzeit L. ges. 167,2 cm, Achsblock ca. 90 cm, 

ca. 9 cm stark, verschiedene Abarbei- 

tungen zur Befestigung der 2 Zugar- 

me

L. ca. 40 cm, fur Nabe 

ca. 35 cm, Dm. ca. 4-5 cm

Eiche Kimmig, 

Wasserburg 61

Taf. 37, 1

Bad Buchau

(Kr. Biberach, D)

Urnenfelderzeit L. ges. 157cm, Achsblock 75 cm, 

Abarbeitungen zur Befestigung der 

2 Zugarme

L. ca. 41 cm, Dm. 4-5 cm
— Kimmig, 

Wasserburg 61 

Taf. 37, 2

Moorriem/Ipweger 

Moor, Bohlenweg XII 

(Ip), (Kr. Wesermar- 

schen, D)

Bohlenweg: 

713 v. Chr.

(Dendro)

— L. 36cm, Dm. ca. 6cm, 

rechteckiges Loch fur 

Achsnagel

—

Schneider,

Wagenachse 115

Moorriem/Ipweger 

Moor, Bohlenweg XII 

(Ip), Grabung 1990 (Kr. 

Wesermarschen, D)

Bohlenweg: 

713 v. Chr.

(Dendro letzte

Bauphase)

L. ges. 167,5cm, Achsblock 75,5cm, 

10,0 x 8,5cm, 2 randliche

Einkerbungen

L. 46 cm, fur Nabe 

40cm, Dm. 6,5cm

— Schneider, Wagen

achse 115 ff.;

Fansa/Schneider, 

Bohlenweg 33 ff.

Ockenhausen/

Bohlenweg XXI (Le)

1983 (Kr. Leer, D)

Bohlenweg: 

713 v. Chr.

(Dendro)

L. ges. 168,5 cm, Achsblock 73 cm, 

6,6 x 10,0cm

L. 46,5 cm, fur Nabe

40 cm, Dm. 6,0 cm

— Schneider,

Wagenachse 117

Villingen-Schwenningen

»Magdalenenberg« Grab

1 (Schwarzwald-Baar-

Kreis, D)

Ha DI, Dendro 

ca. 616 v. Chr.

Achsblock erh. L. 49,5 cm, 2 randli

che Halterungen mit Vertiefungen, 

aufien Nagellocher; aufierst breitrin- 

giges, fehlerloses, gradfaseriges Holz

— Esche Spindler, 

Magdalenenberg/I 

38, 62 Taf. 9, 5

Bohlenweg XXXII (BC) 

1985 (Zwischen Weser 

und Elbe, D)

Bohlenweg:

300 v. Chr.

L. ges. 172,0cm, Achsblock 75cm, 

11 x 6,5 cm, 2 senkrechte Locher im 

Achsblock, Abstand 55,5 cm

L. 48,5 cm, fur Nabe

40 cm, Dm. 6,0 cm

— Schneider, 

Wagenachse 117

Dejbjerg (Ringkobing 

amt, DK)

l.Jh. v. Chr. nach den Befundplanen mindestens

3 Achsen vorhanden

— — Petersen, Vogn- 

fundene 17, 29

Kroge/Kroger Moor, 

Bohlenweg VI (PR) 1976 

(Kr. Vechta, D)

Bohlenweg: 

43 v. Chr.

(Dendro)

L. ges. 172 cm, Achsblock 74 cm, 

13,5 x 7,5cm, 2 senkrechte Locher im 

Achsblock, Abstand 59,5 cm

L. 49 cm, fur Nabe 40 cm, 

Dm. 6,5 cm

—
Schneider,

Wagenachse 117

Kroge/Kroger Moor, 

Bohlenweg VI (PR) 1976 

(Kr. Vechta, D)

Bohlenweg: 

43 v. Chr.

(Dendro)

erh. L. ges. 78,6 cm, Achsblock 

72,1cm, 5,5 x 11cm, 2 senkrechte 

Locher im Achsblock, Abstand 

52 cm, Abrieb vom Zugarm

Achsschenkel 

abgebrochen, Dm. 5,5 cm

Eiche Hayen, Bohlen

weg 83 ff.

Lengener Moor/ 

Bohlenweg I (Le), Gra

bung 1975 (Kr. Ammer- 

land, D)

Bohlenweg: 

100 v. Chr. - 

218 n. Chr.

(Dendro)

—
erh. L. 43 cm, Dm. 4,3 cm; 

Loch fiir Achsnagel 4 cm 

vom Ende entfernt; Nabe 

mind. 36cm

Eiche Hayen, Techni- 

ken 12 Abb. 6

Feddersen-Wierde 

(Lkr. Cuxhaven, D)

2. Jh. n. Chr.

(Siedlungshori-

zont 4)

L. ges. 168 cm, Achsblock 80 cm, 

ca. 9 x 6 cm

L. 44cm, fiir Nabe 37cm, 

Dm. 6cm

Eiche Hayen, Wagen

3 9 f. Taf. 8, 1

Bragel/Brageler Moor, 

Bohlenweg IV (PR), 1980 

(Kr. Vechta, D)

Bohlenweg: 

218 n. Chr.

(Dendro)

L. ges. 168 cm, Achsblock 66 cm, 

9,5 x 10,5 cm, 2 senkrechte Locher 

im Achsblock, Abstand 52 cm

L. 51 cm, fiir Nabe 44 cm, 

Dm. 6,5 cm

—
Schneider,

Wagenachse 117

Tab. 15 Achsen aus Holz: Spatbronzezeit bis romische Kaiserzeit.
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a b c

3

Abb. 99 Holzachsen. 1-2 Bad Buchau (nach Kimmig, Wasserburg Taf. 37, 1-2). 

Bohlenweg 84 Abb. 37). - 1-3 M - 1:9.

3 Kroge/Kroger Moor (nach Hayen,
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Abb. 100 Schematischer Rekonstruktionsvorschlag fur die Verwendung eines Achsschenkelbeschlages. - (Nach Muller, Mas- 

senfund 55 Abb. 26).

b. Achsschenkelbeschlage

Um die Achsen vor Bruch zu schiitzen, wurden an einigen Wagen in der Latenezeit die hblzernen Achs- 

schenkel mit schlanken Eisenleisten verstarkt. Die sog. Achsschenkelbeschlage sind Eisenbander mit ei- 

nem flach D-formigen Querschnitt, die in die runden Achsschenkel eingelassen waren513. Mit einem 

Nagel und/oder einem hakenformigen Ende sind sie in der Achse befestigt (Abb. 100-101). Soweit vor- 

handen, weist ein spitzes Ende in die Mitte des Fahrzeugs, es war wohl in den starkeren Teil des Achs- 

blocks getrieben. Mit einer Grobe von ca. 40 cm waren die Achsschenkelbeschlage nur geringfiigig lin

ger als die Naben und gingen damit kaum fiber den kritischen Punkt des Ansatzes des Achsschenkels an 

den Achsblock hinaus. Damit konnten sie ihre Funktion nicht optimal erfiillen.

Fast charakteristisch sind Achsschenkelbeschlage fur Wagen der Mittellatenezeit, aber auch einige beson- 

ders qualitatsvolle Wagen der Stufe Lt A besitzen bereits diese Achsverstarkungen (vgl. Tab. 16). Es soil 

aber betont werden, dab sie unter der bekannten Anzahl friihlatenezeitlicher Wagen einen geringen Anted 

ausmachen, wogegen ihre Zahl unter den in der Periode Lt C seltener belegten Wagen beachtlich ist.

Die bisher grof te Ansammlung von Achsschenkelbeschlagen stellt der Massenfund von Bern/Tiefenau 

(Kt. Bern, CH) mit ca. elf Exemplaren dar. F. Muller hat ihnen bei der Bearbeitung die Vergleichfunde 

an die Seite gestellt und ihre Funktion geklart514. Ihre Verbreitung entspricht jener der Wagengraber. 

Nicht nur Manner als mogliche Streitwagenkrieger besahen Wagen mit verstarkten Achsen; mit dem 

Grab 11 von Bouqueval (Dep. Val-d’Oise, F) ist auch eine Frau der Stufe Lt B mit einem derartigen Wa

gen belegt515. Ansonsten weichen die Wagen in ihrer Konstruktion nicht von den anderen zeitgleichen 

Fahrzeugen ab.

Abb. 101 Achsschenkelbeschlage. - 1 Armsheim. - 2-3 Muhlheim-Karlich Grab 4.-4 Brezice Grab 6 (1/78). - 5 La Te- 

ne. - 6-7 Bern/Tiefenau. - 8 Marcilly-sur-Eure (1/55). - 9 La Mailleraye-sur-Seine (1/54). - 10-11 Curtui?eni (1/76). - (Nach- 

weise vgl. Tab. 16). - M = 1:3. —►

513 Vgl. hier den gut dokumentierten Befund von Lonnig 

Grab 1 (Kr. Mayen-Koblenz, D). Der ganze Bereich ei

nes Rades wurde im Block geborgen und in den Werk- 

statten des RGZM restauriert (freundliche Hinweise H. 

Fehr / U. Schaaff).

514 Muller, Massenfund 53 ff.: Achsschenkelbeschlage Kat.

Nr. 131-136, 1114-1119 (Sammlung Graffenried-Barco).

515 Vgl. Katalogtext zu Grab 3 von Bouqueval (1/48). Die 

Bestimmung von Grab 11 als weiblich beruht auf anthro- 

pologischer Grundlage, die Beigabenausstattung wider- 

spricht nicht dem anthropologischen Befund (Guada- 

gnin, Necropole/1978, 54ff.).
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Tab. 16 Achsschenkelbeschlage

Fundort D aliening Kontext MaEe/Konstruktion Literatur

Lonnig/Dreiton- 

nenkuppe Grab 1 

(Kr. Mayen-Ko- 

blenz, D)

Lt A Grab u.a. mit Goldarmreif, Lanze;

Wagen mit bronzenen Nabenringen

L. 34,7 cm, Br. 3 cm, mit Nagel in der 

Mitte, Ende hakenformig aufgebogen; an- 

deres Ende mit Spitze; Achse Dm. 6 cm

unpubl., freundl.

Hinweis H. Fehr/ 

U. Schaaff

Mi'rkovice Hugel 9 

(Okr. Domazlice, 

CZ)

Lt A Grab u.a. mit Lanze, Phaleren, 

Pferdegeschirr; Wagen mit 2 langen 

Doppeldsenstiften, Rader genagelt

L. 31,3/37cm, Br. 3/3,5cm, erh. Ende auf

gebogen

Chytracek, Pohrebiste 

90f. Abb. 14, 5. 6; ders., 

Char 20 Abb. 5, 5. 6

Sedlec Hurca Hu

gel 44/oberer Ho- 

rizont (Okr. Plzefi- 

jih, CZ)

Lt A Grab mit Giirtelhaken, Hiebmesser, 

Pfeilspitzen, Lanze, Phaleren, 

Pferdegeschirr; Keramik; Wagen 

mit 2 langen Doppelosenstiften

L. ca. 38cm, Br. ca. 3 cm, Ende 

hakenformig aufgebogen; anderes 

Ende mit Spitze

Chytracek, Char 34 

Abb. 13, 13; Soudska, 

Hrob 631-636, 649-651

Bouraton/

Michaulot 

(Dep. Aube, F)

Lt A Grab mit Kurzschwert, Lanze, glat- 

tem Goldarmreif, Kreuzattaschen- 

becken; reich dekorierter Wagen 

mit eisernen Doppelosenstiften

zweigeteilte Achsverstarkung im 

Bereich der Naben

Verbrugghe/Villes,

Bouraton 44 Nr. 40. 41

Armsheim

(Kr. Alzey-Worms, 

D)

Lt A Grab mit Lanze, 2 Bronzebecken, 

Schnabelkanne, Kessel; Wagen mit 

eisernen Doppeldsenstiften, 

bronzenen Nabenringen

erh. L. 34,4, Br. 4,4 cm, ein Ende spitz, 

anderes fehlt; Fragment mit Nagel

Behrens, 

Bodenurkunden 48 

Nr. 170, 8. 10

Bescheid/Bei den 

Hiibeln Grab 6 

(Kr. Trier-Saar

burg, D)

Lt A Grab mit Schwert, Lanzen, durch- 

brochenem Giirtelhaken, Wagen 

mit eisernen Doppeldsenstiften

L. ca. 40 cm, ein Ende spitz, anderes 

Ende in den Achskappen

Haffner/Joachim, 

Wagengraber 78 Abb. 7

Mulheim- Karlich

Grab 4 

(Kr. Mayen-

Koblenz, D)

Lt A Grab mit Lanzen, Schnabelkanne;

Wagen mit bronzenen Doppeldsen

stiften u. prunkvoll verzierten Ra- 

dern

L. 39,4cm, Br. 2,2cm, ein Ende spitz, an

deres Ende gerade abschliefiend, Nagel- 

loch 12 cm von spitzem Ende entfernt

Joachim, Wagengraber 

Miihlheim-Karlich 528 

Abb. 18, 7. 8

Bouqueval Grab 11 

(Dep. Val-d’Oise, 

F)

LtB Grab mit Fibel, nach Bestimmung 

der Knochen weibliche Bestattung

L. ca. 39 cm Guadagnin, 

Necropole 60

Curtui^eni 

(Jud. Bihor, RO)

Lt Cl Grab mit Schwert, Schild und 

Lanze, Fibel

L. 42 cm, ein Ende spitz, anderes Ende ge

rade, Nagelloch 8 cm vom geraden Ende 

entfernt

1/76

Brezice Grab 6 

(SLO)

Lt Cl Grab mit Schwert, gedellter 

Panzerkette, Hiebmesser

L. 41,2cm, Br. 2,8cm, Ende mit langer 

Spitze, anderes Ende mit stumpfer 

Spitze und Nagelloch 2,5 cm entfernt

1/78

La Tene 

(Kt. Neuchatel, 

CH)

—
Gewasserdeponierung von Geraten 

und Waffen, grofiteils Lt C

L. 35,7cm, Br. 2,2 cm, ein Ende mit Spit

ze, anderes Ende gerade abschliefiend, mit 

Nagelloch 9 cm entfernt

Vouga, La Tene Taf. 

40,3; Muller, Massen- 

fund 54 Anm. 229

Bern/Tiefenau 

(Kt. Bern, CH)

—
Deponierung u.a. von Waffen und 

Wagenteilen, Schwerter weitgehend 

Lt Cl

L. 35-42 cm, Br. 1,6-2,4cm, mehrere Ex- 

emplare mit spitzem Ende, anderes Ende 

hakenformig aufgebogen, keine Nagel- 

locher

Muller, 

Massenfund 53 ff.

Nr. 131-135, 1114-1118

Arnot (Kom. Bor- 

sod-Abauj-Zem- 

plen, H)

LtC Grabfunde, u.a. mit Waffen erh. L. 24 cm, Br. 2 cm, ein spitzes Ende 

(Malle nach schriftlichen Angaben)

1/80

La Mailleraye-sur- 

Seine (Dep. Seine- 

Maritime, F)

Lt C2/D1 Deponierung funeraren Charakters 

von Waffen, Bankettausstattung, 

Glasgefafien und Resten von 4Wagen

L. ca. 41 cm, Br. ca. 3,6cm, ein spitzes En

de, anderes Ende mit sporenfomigem An- 

satz

1/54

Marcilly-sur-Eure 

(Dep. Eure, F)

Lt C2/D1 Grab mit Waffen und Wagenteilen erh. L. ca. 34,4 cm, Br. ca. 2,1 cm, ein Ende 

hochgebogen, anderes Ende unvollstandig 

(?)

1/55
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Letztendlich setzte sich diese Art der Achskonstruktion nicht durch - neben Vorteilen mufi sie auch ein- 

deutige Nachteile besessen haben. Vermutlich erzeugte das hartere Eisen eine verstarkte Abnutzung in 

der holzernen Nabe. Eine Verwendung von Achsschenkelbeschlagen ist dann fur die Spatlatenezeit nicht 

mehr belegt. In Grofibritannien kann sie ebenfalls nicht nachgewiesen werden.

c. Achsnagel

Achsnagel haben die Funktion, das Ablaufen der Rader von der Achse zu verhindern. Dazu sitzen sie 

fest in einer Durchlochung in den Enden der Achsen. Die jiingerlatenezeitlichen Exemplare besitzen 

meist eine Grobe von ca. 11-13 cm und bestehen aus einem Kopf (H. ca. 3 cm) und einem ca. 1cm star- 

ken Stift, mit dem sie im Holz der Achse sitzen. Das Ende dieses Stiftes schaut unten wieder heraus, wie 

verzierte Endknaufe zeigen. In einigen Fallen besteht der Eindruck, dab der Achsnagel erst unterhalb 

der Achse umgebogen wurde. Einfach »umgeschlagen« diirfte man einen Eisenstift von 1 cm Starke in 

einer Holzachse von ca. 6 cm Durchmesser jedoch wohl nicht haben, da so das Holz brechen kann; der 

Stift mub also von vornherein gebogen sein. Derartige Stifte erfordern ein ebenfalls gekrummtes Loch 

bzw. eine Offnung, die durch zwei Bohrungen in einem Winkel entstand. Der Querschnitt der Stifte ist 

in der jiingeren Latenezeit oft rechteckig, wodurch sich der Achsnagel im Loch besser verkanten und 

schlechter drehen kann. In der Friihlatenezeit dagegen war noch ein runder Querschnitt gelaufig516. 

Vielfach hatten sie zusatzliche Osen, mit denen sie mit organischen Materialien gesichert wurden517; ei

ne andere Moglichkeit waren eine fest sitzende Hulse am unteren Ende518 oder ein Loch fur einen Si- 

cherungssplint. Auch fiber eine vorkragende Nase mit einem Stift bzw. einer Ose konnen die Vorstecker 

gesichert werden, wie beispielsweise die Achsnageln mit Schlaufenkopf und die romischen Achsnageln 

mit halbmondformigem Kopf519. In der Hallstatt- und Friihlatenezeit gibt es eine Vielzahl weiterer Si- 

cherungssysteme fur die Achsnagel 520. Im Fall des Grabes von Curtui^eni (1/76) ist eine solche Kon- 

struktion aus Achskappe und -nagel noch fur die Mittellatenezeit tiberliefert.

Es scheint fraglich, ob eine einfache Konstruktion, bei der der Achsnagel direkt neben der rotierenden 

Nabe sitzt, praktikabel ist. In jeder Kurve werden die Rader nach auben gedriickt und wurden die Achs

nagel direkt belasten. Hierbei trifft die rotierende Nabe direkt auf den starren Achsnagel, ohne dab es 

eine Moglichkeit gii.be, auftretende Krafte durch Schmiermittel abzulenken. Vermutlich mub man sich 

eine zusatzliche, geschmierte Scheibe oder einen »Abstandshalter« zwischen Achsnagel und Nabe vor- 

stellen; bei einigen friihlatenezeitlichen Wagen sind Stobscheiben und Achskappen aus Metall erhal- 

ten521. Die halbmondformige Gestalt einiger Achsnagel konnte demnach funktionale Griinde haben. 

Die Angriffsflache ist nicht nur auf einen Punkt konzentriert, sondern die Krafte werden auf einen brei- 

teren Bereich verteilt. Nur im Fall des Achsnagels vom Donnersberg (Donnersbergkreis, D) sind Spu- 

ren hinten am Kopf des Achsnagels bezeugt, die belegen, dab die Nabe dort geschliffen hat 522. Die Mog- 

lichkeit, derartige Schleifspuren zu entdecken, sind allerdings bei eisernen Achsnageln aufgrund der Er- 

haltungsmoglichkeit sehr gering.

516 Vgl. z.B. Haffner, Bemerkungen 36; Megaw/Megaw/ 

Neugebauer, Zeugnisse 506 ff. - Runde oder viereckige 

Querschnitte konnen bei starker Korrosion vom Restau- 

rator oder Archaologen falsch interpretiert werden.

517 Fur den Achsnagel von Grabenstetten (Kr. Reutlingen,

D) wurde eine abstehende Eisenlamelle als Feder zur Si-

cherung vorgeschlagen (Jacobsthal, Art 160; Thoma,

Brandgrab 124; Wieland, Spatlatenezeit 104). Dies ist je

doch zu bezweifeln, da federnder Stahl notwendig ware,

um eine dauerhafte Wirkung zu erzielen. Zur Losung 

dieser Sicherung rniihte dann mit einem Stift die »Feder« 

herabgedriickt werden. Vermutlich handelt es sich um ei

ne bei der Korrosion abgeplatzte Eisenlamelle des durch 

das Schmieden mehrlagigen Eisens.

518 Vgl. die Achsnagel mit rechteckigem Kopf und geboge- 

nem Stift (Lt B/C) sowie die Achsnagel mit bronzenem 

Zierkopf und geradem Stift der jtingeren Latenezeit (vgl. 

Tab. 18 und 25).

519 Manning, Catalogue H 40-H 46. - Garbsch, Mann 58f.

520 Pare, Wagons 90f. - Thoma, Brandgrab 125 Abb.40.

521 Vgl. Joachim, Fiirstengrab 268ff. zu Dorth und verwand- 

ten Stricken.

522 Vgl. Engels, Viereckschanze 47. - Nicht erwiihnt bei Po- 

lenz, Achsnagel.
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Die Achsnagel konnen auch aus Holz sein; aufgrund eines metallenen Sicherungsstiftes fur einen hol- 

zernen Achsnagel im Grab von Theley (Kr. St. Wendel, D) der Stufe Lt A lafit sich dies sogar positiv 

nachweisen 523. Bei den meisten Wagengrabern der Stufe Lt A mit den kompletten Rader in situ sind kei- 

ne metallenen Achsnagel vorhanden 524. Dies ist mit holzernen Achsnageln zu erklaren. Sie sind fur ihre 

Aufgabe ahnlich gut geeignet wie die eisernen Stiicke, da der eigentliche Schwachpunkt am Achsschen- 

kel selbst zu suchen ist: Das Holz zwischen Achsnagel und dem auheren Ende der Achse mit Maserung 

in der moglichen Bruchrichtung muB den seitlich wirkenden Kraften des Rades standhalten.

Im Vergleich zur Gesamtzahl der Wagengraber der jtingeren Latenezeit wurden Achsnagel nur in weni- 

gen nachgewiesen (Tab. 17). Dies kann zum einen an der Verwendung holzerner Achsnagel liegen, zum 

anderen aber auch daran, daB der Wagen ohne Rader vielfach fur den Vollzug der Bestattungszeremonie 

gentigte. Gerade bei Brandbestattungen ist zu vermuten, dab der zentrale Punkt die Verbrennung des 

Leichnams im Wagen (= Wagenkasten) war. Im Faile der Graber 13 und 14 von Hoppstadten-Weiers- 

bach (1/18-19) wurden zerschlagene und dann verbogene Rader beigegeben, die Achsnagel und Naben 

sind vorher entfernt worden. Auf die Auswahl bestimmter Wagenteile in den Fundkomplexen von 

Bern/Tiefenau und Sanzeno und ihr Zusammenhang mit der intentionellen Deponierung wurde bereits 

erwahnt. Auch fur die Graber wurden die Wagen nicht immer im intakten Zustand ausgestellt/depo- 

niert, sondern vorher zerlegt und bestimmte Elemente ausgewahlt.

Auffallend ist der Verbreitungsschwerpunkt der Achsnagel in West- und Stiddeutschland (Abb. 113- 

114). Diese Verteilung bedarf der Quellenkritik. Im Bereich der Oppida in Deutschland ist viel Fundgut 

vorgelegt worden, das durch neu publizierte Sondengangerfunde erganzt wird. Fur Frankreich und Un- 

garn zum Beispiel gilt dies nicht im gleichen Umfang, da neue Katalogvorlagen besonders von Eisen- 

funden seltener sind. Aber auch in Deutschland gibt es regional noch einige groBe Fundlucken.

Man sollte meinen, dab Achsnagel ahnlich wie das Pferdegeschirr den gesamten Wagen als Pars pro to- 

to in Grabern reprasentieren konnen525. In Grabern der jtingeren Latenezeit kommen jedoch Achsna

gel als alleiniger Hinweis auf einen Wagen nur ein einziges Mai in Beograd-Karaburma (1/68) vor526. 

Nur im Grab von Russelsheim (1/31) sind Achsnagel vorhanden, obwohl andere Teile der Rader fehlen. 

Alle wesentlichen Typen von Achsnageln sind in Grabern und Siedlungen vertreten (vgl. Tab. 18-25). 

Deshalb ist zu vermuten, dab es Ubereinstimmungen zwischen den Wagen in den Grabern und denen 

in Siedlungen gibt. Aus den Wagenbestattungen kann auf den Besitz eines Gespannes und eines Wagens 

geschlossen werden. Dies spricht fur einen gewissen Wohlstand und eine damit verbundene, sozial ge- 

hobene Stellung. So ist aus den Siedlungsfunden zu schlieBen, dab in den Siedlungen ebenfalls derartige 

Wagen vorhanden waren sowie die zugehdrigen Besitzer lebten 527. Uber die Achsnagel einfachster Kar- 

ren und Wagen fiir Transporte vom und zum Feld konnen aufgrund des Fundmaterials keine eindeuti- 

gen Aussagen getroffen werden; auf die mogliche Verwendung von holzernen Achsnageln wurde hinge- 

wiesen.

Bei den Achsnageln der jiingeren Latenezeit gibt es unterschiedliche Gruppen, deren Konzeption z.T 

aus der Hallstatt- und Friihlatenezeit stammt bzw. in die Romische Kaiserzeit fortgefiihrt wird. Die

523 Haffner, Bemerkungen 36.

524 Vgl. Joffroy/Bretz-Mahler, Tombes Tab. 4: von den auf- 

gefuhrten 32 Wagengrabern werden fiir neun Achsnagel 

angegeben. Aus den gut beobachteten 20 Wagengrabern 

der belgischen Ardennen liegen keine Achsnagel aus Me- 

tall vor (Cahen-Delhaye, Reconstitution).

525 Fiir die Hallstattzeit: Pare, Wagons 122: 15 Graber mit 

Achsnageln als Pars pro toto in Grofieibstadt (lx), Hall

statt (lx) und Bdhmen (13x). - Vgl. Kap. IV, B, 3.

526 Zu Funden aus Wederath Grab 1594 (11/12) vgl. Diskus-

sion der Achsnagel mit halbmondformigem Kopf und 

gebogenem Schaft. - Aufgrund eines Osenstiftes, der ver- 

meintlich als Achsnagel identifiziert wurde, wurde das

Grab von Ingelheim »Weilerberg« (II/8) in die Liste der 

Wagengraber aufgenommen (Haffner/Joachim, Wagen

graber 84 »freundl. Hinweis Frau G. Lenz-Bernhard, 

Neustadt«; vgl. auch: Der Ingelheimer Raum in der Vor- 

geschichte. Von den Anfangen der Menschheit bis zur 

Romanisierung der Kelten. Beitr. Ingelheimer Gesch. 41 

[Ingelheim 1995] 95). Der gerade Osenstift entspricht in 

seinen Proportionen jedoch nicht den bekannten Achs

nageln. Da er abgebrochen ist, sollte er eher als Gerat, et- 

wa als fragmentierter Schliisselgriff angesprochen wer

den, wie es bereits G. Behrens in der Erstpublikation 

vorschlug (Behrens, Bodenurkunden 70).

527 Fischer/Rieckhoff-Pauli/Spindler, Grabungen 333.
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Fundort Datie- 

rung

Achsnageltyp 

(Anzahl)

Wagenteile Nach

weis

Mezek

(Bez.Haskovo, BG)

Lt B2 rechteckiger, verzierter Bronzekopf/ gebo- 

gener Stift (2)

Achsnagel, Joch (Rest unbekannt) 1/5

Paris (F) Lt Cl rechteckiger, verzierter Bronzekopf/Stift ? Ftihrungsringe, Radreifen 1/58

Toarcla

(Jud. Brasov, RO)

Lt B2 rechteckiger Kopf/gebogener Stift (2) Rader, Achsnagel, Wagenkasten? 1/77

Brezice Grab 6 

(SLO)

Lt Cl rechteckiger Kopf/gebogener Stift (2) Radreifen und Nabenringe verbogen, Osenstif- 

te, Achsschenkelbeschlag

1/78

Bouqueval Grab 3 

(Dep. Val-d’Oise, F)

Lt

B2/C1

rechteckiger Kopf mit Bronzeblech/ gebo- 

gener Stift (2)

Radreifen (?), Achsnagel separat deponiert 1/48

Leval-Trahegnies 

(Prov. Hainaut, B)

Lt

B2/C

halbrunder, verzierter Bronzekopf/ 

gebogener Stift (2)

Radreifenfragmente (zusammengehdrig?) 1/2

Nanterre (Dep. Hauts-de- 

Seine, F)

LtC rechteckiger Kopf mit Email/ 

gebogener Stift (4)

Radreifen, Nabenringe, bronzene

Zierbeschlage, gegabelte Osenstifte

1/57

Arnot (Kom. Borsod-

Abauj-Zemplen, H)

LtC Kopf mit Ring/gerader Stift (2) Nabenringe, Achsschenkelbeschlage, Felgen- 

klammer, Elemente der Wagenkastenaufhangung

1/89

Steiermark 1 (A) Lt C Kopf mit Endknauf und Ring/ 

gebogener Stift (2)

Nabenringe, Achsschenkelbeschlage, Elemente 

der Wagenkastenaufhangung

1/70

Curtuyeni 

(Jud. Bihor, RO)

Lt Cl halbmondformiger Kopf/gerader Stift, mit 

aufklappbarer Scheibe (2)

Radreifen, Achsschenkelbeschlage 1/76

Enkirch (Kr. Bernkastel- 

Wittlich, D)

Lt Cl halbmondformiger Kopf/gebogener Stift

(1)

Osenstifte, Zierbeschlage, Eisenringe 1/12

Plaidt

(Kr. Mayen-Koblenz, D)

LtC halbmondformiger Kopf/gebogener Stift 

(Paar?, Querschnitt unsicher) (2); halb- 

mondformiger Bronzekopf (1)

Reste von 2 Wagen: Wagenkastenhalterung, Na

benringe

1/30

La Mailleraye-sur-Seine 

(Dep. Seine-Maritime, F)

Lt 02/

DI

halbmondformiger Kopf/gebogener Stift

(1)

Deponierung mehrerer Wagen in einer Grab- 

grube: 4 Paar Radreifen, 1 Achsschenkel

beschlag, Osenstifte mit Nietplatte, Eisenstabe

1/54

Russelsheim

(Kr. Grofi-Gerau, D)

Lt DI halbmondformiger Kopf/Stift leicht gebo- 

gen (2)

Osenstifte, Osenstifte mit umgebogenen 

Enden

1/31

Verna

(Dep. Isere, F)

Lt DI halbmondformiger Kopf/gebogener Stift

(2) und Bronzekopf/gerader Stift (2)

vierradriger Wagen: u.a. Radreifen, Nabenringe, 

Elemente vom Wagenkasten

1/64

Beograd-Karaburma 

(Ops. Beograd, YU)

Lt 02/

DI

brillenfbrmiger Kopf/gerader Stift (2) Deponierung von 2 Achsnageln auf dem 

Graberfeld

1/68

Cugir

(Jud. Alba, RO)

Lt DI brillenformiger Kopf/gerader Stift (1?) vierradriger Wagen: vollstandig erhalten (?), Rad

reifen, 1 Achsnagel und 1 Nabenring abgebildet

1/75

Hoppstadten- Weiersbach

Grab 23

(Kr. Birkenfeld, D)

Lt D2a brillenformiger Kopf/gerader Stift (2) Nabenringe, Trense 1/20

Brzezniak [ehem. Rosen- 

felde], (Pow. Lobez, PL)

Lt 02 mehrfacher Schlaufenkopf/gerader Stift

(1)

vierradriger Wagen: Nabenringe, Felgenklam- 

mer

1/73

Husby

(Kr. Flensburg, D)

LtD mehrfacher Schlaufenkopf/gerader Stift

(4)

vierradriger Wagen: Radreifen, Nabenringe, 

Felgenklammern, versch. Beschlagteile

1/25

Hannogne-Saint-Remy 

(Dep. Ardennes, F)

Lt

Dlb

Bronzekopf mit rundem Knauf/gerader 

Stift (2)

profilierte Bronzebander?, Osenstift mit 

umgebogenem Ende, Radreifen?

1/50

Tab. 17 Wagengraber der jungeren Latenezeit mit Achsnageln (Nachweis vgl. Katalog).
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Stiicke sind bei differenzierter Analyse immer deutlich einer der grofien Epochen zuweisbar. Feinchro- 

nologische Aussagen lassen sich jedoch weniger gut treffen. Dazu tragt bei, dab Achsnagel hauptsach- 

lich als Einzelfunde aus Siedlungen stammen. Und auch bei den aufwendig verzierten Achsnageln mit 

Bronzekopf sind nur selten genauere chronologische Aussagen moglich.

Generell konnen fur die jiingere Latenezeit Achsnagel mit gebogenem von solchen mit geradem Stift un- 

terschieden werden. Fiir die gebogenen Exemplare gilt, dab jeweils ein nach links und ein nach rechts 

gebogenes Stuck ein Paar fiir eine Achse bilden. In der Hallstattzeit iiberwiegen Formen mit geradem 

Stift 528, in der Friihlatenezeit kommen beide Formen vor 529, in der Romischen Kaiserzeit sind im Ge- 

gensatz zur Spatlatenezeit nur gerade Stifte vorhanden 530. Dieses Bild verbietet es, eine lineare techni- 

sche Entwicklung zu vermuten. Rein praktische Griinde scheinen fiir die Wahl einer dieser Formen nicht 

ausschlaggebend gewesen zu sein.

Eine iiberregionale Bearbeitung und eine typologische Gliederung der Achsnagel stammt von G. Jaco

bi, ihm bot die grobe Typenvielfalt des Manchinger Materials hierzu den Anlab531. Er ordnete die we- 

sentlichen Typen nach der Gestaltung des Kopfes 532: halbmondformiger Kopf, halbmondformiger Rah- 

menkopf, brillenformiger Kopf, viereckiger Kopf sowie figiirlich verzierter Bronzekopf. Die dekorati- 

ven Achsnagel mit Bronzekopf wurden mehrfach zusammengestellt und unter stilistischen Aspekten 

diskutiert, einen wesentlichen Anstob dazu gab der Neufund eines Paares mit Eulenkopfen aus Man

ching533. Im folgenden soil eine etwas feinere Differenzierung unternommen werden, die auch die Ge

staltung des Stiftes mit einschliebt.

Romische Achsnagel sind bei genauerer Betrachtung eindeutig abzugrenzen 534, mittelalterliche und 

neuzeitliche Achsnagel sind z.T. schwer bestimmbar, da ihr Formenspektrum bisher nicht zusammen- 

fassend untersucht wurde 535. Ein Stift mit rundem Querschnitt scheint hier allerdings ein Indiz fiir eine 

derartige Datierung zu sein 536. Eine von den vorgeschichtlichen und romischen Achsnageln abweichen- 

de Form ist mehrfach als Lesefund vom Oppidum auf dem Diinsberg (Lahn-Dill-Kreis, D) bekannt und 

publiziert 537. Es handelt sich um Stiicke mit haufig rundem Stift und einem trapezoid ausgeschmiedeten 

Kopf, der noch zusatzlich zwei Hammerschlage oder Eintiefungen an den Seiten tragt. Hier soli noch 

einmal deutlich darauf hingewiesen werden, dab sie mit hoher Wahrscheinlichkeit als neuzeitlich einge- 

stuft werden miissen 538.

Achsnagel mit rechteckigem Kopf und gebogenem Stift (Abb. 102, Tab. 18)

Zu den friihen Achsnageln, die hauptsachlich in Grabern der Stufen Lt B und C vorkommen, gehort der 

Typ mit rechteckigem Kopf und gebogenem Stift 539. Haufig ist das Ende des Stiftes kugelformig ausge- 

bildet bzw. es ist eine Bronzekugel aufgesetzt. In Tab. 18 wird die maximale Hbhe (H. max.) des Stiickes

528 Pare, Wagons 90-92.

529 Joffroy/Bretz-Mahler, Tombes 13 mit Abb. 7-8. - Prunay 

(Dep. Marne, F): Van Endert, Wagenbestattungen 131 f. 

Taf. 82 f.

530 Manning, Catalogue H 40-H 46. - Garbsch, Mann 58f.

531 Jacobi, Werkzeug 216-221.

532 Jacobi, Werkzeug 220 Abb. 53 mit Entwicklungsschema.

533 Kramer/Schubert, Achsnagel. - Megaw/Megaw, Linch

pin 140ff.

534 Manning, Catalogue H 40-H 46. - Garbsch, Mann 58 f.

535 Vgl. den gesicherten Fund eines Achsnagels mit dreiecki-

gem Kopf und geradem, rundem Stift mit Sicherungsloch

aus einer spatmittelalterlichen Burg: W. Melzer, Die We-

welsburg vom hohen Mittelalter bis in die frtihe Neuzeit. 

Ergebnisse einer archaologischen Untersuchung zu den

Anfangen der Burg. Schriftenr. Kreismus. Wewelsburg 4 

(Paderborn 1992) 98 Abb. 84, 13. Wohl ebenfalls mittel- 

alterlich oder jiinger ist ein Achsnagel mit T-formigem

Kopf und geradem, rundem Stift mit Sicherungsloch von 

Stare Hradisko (Meduna, Stare Hradisko Taf. 38, 3), 

ebenso ein Stuck mit rundem Schaft und abgeflachtem 

Ruderkopf von Velem/St. Vid (von Miske, Ansiedlung 

Taf. 48, 21).

536 Besonders hinzuweisen ist allerdings auf die Achsnagel 

mit brillenformigem Kopf und geradem Schaft, der sehr 

haufig einen runden Querschnitt aufweist.

537 Zu Funden vom Diinsberg: Jacobi, Metallfunde Taf. 27- 

28; Jacobi, Eisenfunde 152 Abb. 1, 4-6. - Zu weiteren 

Funden aus dem Kies der Lahn vgl. Kunter, Baggerfunde 

132 mit Abb. 29, 3.

538 Jacobi, Metallfunde 30: »die zahlreichen Achsnagel [...] 

sind sicherlich jiinger.«

539 Vgl. Nortmann, Eisenzeit 71 f. sowie die Zusammenstel- 

lung von Megaw/Megaw, Linchpin 140f., bei der jedoch 

auch Achsnagel mit Bronzekopf einbezogen wurden.
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Abb. 102 Achsnagel mit rechteckigem Kopf und gebogenem 

Stilt. - 1 Conde-sur-Marne. - 2 Waldalgesheim. - 3 Fun- 

dort unbekannt (Brit. Mus.). - 4 Wildeshausen/Pestruper Hei

de. - 5 Toarcla (1/77). - 6 Bouqueval (1/48). - 7 Ostero- 

de/Pipinsburg. - 8 Romhild/Steinsburg. - 9-10 Brezice Grab 

6 (1/78). - 11-12 Manching. - 13 Saint-Jean-Trolimon/ 

Tronoen. - 14 Nanterre (1/57). - (Nachweise vgl. Tab. 18).

M = 1:2.



Nr. Fundort Beschreibung Mabe (cm) Fundumstande Literatur

1 Conde-sur-Marne

(Dep. Marne, F)

Reihen von kleinen Koralleneinlagen auf 

dem Kopf, keinen Endknauf, spitzes En- 

de stark zuriickgebogen

H. max. 10,1 Wagengrab

(Lt Bl)

Legendre/Gomez de So

to, Tombe 286 Abb. 1, 1

2 Waldalgesheim

(Kr. Mainz-Bingen, D)

Bronzeblechauflage mit Ornament auf 

dem Kopf, Stift stark umgebogen, End

knauf mit Korallenauflage

H. max.

ca. 10,1

Wagengrab

(Lt Bl)

Joachim (Hrsg.), Waldal

gesheim 101 f. Abb. 91, 6

British Museum, 

Fundort unbekannt

Bronzeblechauflage mit zwei Reihen von 

Ranken im Waldalgesheimstil

H. max. 10,7 unbek. (Lt Bl) Megaw/Megaw, 

Linchpin 140 Abb. 68

3 Wildeshausen/

Pestruper Heide 

(Kr. Oldenburg, D)

unverzierter Kopf mit Ose erh. H. max.

10,2

Grab (Lt B) Nortmann, Eisenzeit 71 f.

Taf. 13, 15

4 Toarcla

(Jud. Brasov, RO)

Bronzeblechauflage mit

2 waagerechten Linien auf dem Kopf,

1 Exemplar mit Ose unter dem Kopf

erh. H. 9,6 Wagengrab 

(Lt B2)

1/77

5 Bouqueval Grab 3 

(Dep. Val-d’Oise, F)

2 Exemplare, Kbpfe mit

Bronzeblechauflage, Endknaufe

H. max. 

10,5/10,9

Wagengrab 

(Lt B2/C1)

1/48

6 Plessis-Gassot Grab 1004 

(Dep. Val-d’Oise, F)

2 Exemplare
— Wagengrab 

(Lt B2/C1)

Ginoux/Marti, Sepultu

res 22

7 Roissy-en-France

»La Fosse Cotheret«

Grab 1002

(Dep. Val-d’Oise, F)

2 Exemplare, reich verzierte Kbpfe mit 

Bronzeauflage, Endknaufe

—
Wagengrab 

(Lt B2)

Piste des Gaulois 15, 17

8 Roissy-en-France

»La Fosse Cotheret«

Grab 5002

(Dep. Val-d’Oise, F)

2 Exemplare, mit Endknaufen
— Wagengrab

(Lt Cl)

Piste des Gaulois 16

9 Brezice Grab 6

(SLO)

2 Exemplare, Kopf mit 

Rautenverzierung und Kreisen, 

Ose im Kopf, Endknaufe

H. max. 10,4 Wagengrab

(Lt Cl)

1/78

10 Osterode/Pipinsburg 

(Kr. Osterode, D)

Kopf schlecht erhalten, Endknauf H. max. 11,1 befestigte

Hbhensiedlung

Schluter, Funde 5If. Taf. 

7, 2

11 Romhild/Steinsburg 

(Kr. Meiningen, D)

Kopf korrodiert, mit Ose unter dem 

Kopf? Stift gering gebogen, Endknauf

H. max. 10,4 befestigte

Hbhensiedlung

Peschel, Bemerkungen

38 Abb. 6, 3

12 Msecke Zehrovice 

(Okr. Nove Straseci, CZ)

Kopf ehemals mit Bronzeauflage, Ose 

unter dem Kopf, Stift gering gebogen, 

Endknauf

H. max. 14,2 Grofisiedlung Venclova, Mseke 128

Abb. 90, 168

13 Nanterre

(Dep. Hauts-de-Seine, F)

Bronzekopf mit kreuzfbrmiger

Emaileinlage, Endknauf

H. 15 Wagengrab

(Lt C)

1/57

14 Saint-Jean-Trolimon/

Tronoen

(Dep. Finistere, F)

Kopf niedrig, Stift gering gebogen H. max. 12,1 Heiligtum mit 

Waffen

Lt B und C

Duval, Aspects 33 Abb.

8, 9

14 Manching

(Lkr. Pfaffenhofen 

a. d. Um, D)

2 Exemplare, Kopf unterschiedlich mit 

Querlinien verziert, Endknauf

2xH. max.

11,6

Oppidum Jacobi, Werkzeug 

Taf. 56 Nr. 854-855

Tab. 18 Achsnagel mit rechteckigem Kopf und gebogenem Stift (die Numerierung entspricht der Karte Abb. 114).
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bei horizontaler Orientierung des Kopfes angegeben. Die beiden altesten Stiicke aus Conde-sur-Marne 

(Dep. Marne, F) und Waldalgesheim (Kr. Mainz-Bingen, D) sind sehr stark umgebogen und haben bei- 

de keine Locher fur eine zusatzliche Sicherung mit organischen Materialien. Bei den beiden Exemplaren 

aus Manching handelt es sich wohl um die jtingsten Stiicke; fur sie wurde bisher kein datierender Kon- 

text publiziert.

Eng mit diesen Stricken in Zusammenhang stehen die prominenten Exemplare mit einem verzierten 

Kopf mit Bronzeblechauflage oder mit einem Bronzekopf, der im Uberfangguft hergestellt wurde540. 

Unter ihnen befinden sich auch Exemplare mit einem Kopf aus einem querliegendem Rechteck, meist 

mit abgerundeten oberen Kanten, das sich gelegentlich fast zu einem halben Bogen entwickelt541.

Achsnagel mit brillenformigem Kopf bzw. mit mehrfachem Schlaufenkopf und geradem Stift 

(Abb. 103-105; Tab. 19, 20)

Das Konzept fur Achsnagel, bei denen das obere Ende zu mehreren Schlaufen ausgeschmiedet wurde, 

stammt bereits aus der Hallstattzeit542. In der Friihlatenezeit laftt sich dieses Modell bisher nicht nach- 

weisen. In der Spatlatenezeit gibt es dann einen Typ mit brillenformigem Kopf, der aus zwei Schlaufen 

geschmiedet wurde, sowie einen Typ mit mehrfachem Schlaufenkopf. Der Stift ist an beiden Typen 

durchweg gerade und kann entweder einen quadratischen oder einen runden Querschmtt aufweisen. 

Beim Typ mit brillenformigem Kopf lassen sich aufgrund einer zusatzlichen Sicherungsvorrichtung zwei 

Varianten unterscheiden: Entweder ist eine Ose, die aus den Enden der Schlaufen gebildet wird, oder es 

ist eine eingesetzte Ose vorhanden. In diesen Osen sitzt ein Niet mit Kugelkopf. Da hier Niete (und kei

ne Nagel) zu beobachten sind, konnte man an eine zusatzliche Stoftscheibe als Abstandhalter zur Nabe 

denken. An den Achsnageln mit mehrfachem Schlaufenkopf ist eine ahnliche Unterteilung zu beobach

ten - hier ist die Ose entweder im rechten Winkel zum Stift eingesetzt oder sie ist als eigene vorsprin- 

gende Schlaufe, die weder Niete noch zusatzliche Stoftscheibe besitzen kann, ausgebildet. Der brillen- 

formige Kopf wurde in einem Fall aus Manching auch in Bronze umgesetzt (Abb. 104, 5). An Maften 

werden in Tab. 19 und 20 die maximale Lange sowie die Lange des Stiftes angegeben. Aus der Grofte des 

Stiftes laftt sich gut der Achsdurchmesser abschiitzen, wobei zu bedenken ist, daft das untere Ende ca. 1, 

5-2cm hervorgesehen hat.

Achsnagel mit brillenformigem Kopf sind typisch fur die zentrale und ostliche Oppidazone. Die weni- 

ger standardisiert wirkenden Stiicke mit mehrfachem Schlaufenkopf liegen dagegen hauptsachlich aus 

dem Gebiet nordlich davon vor. Eine gewisse Abhangigkeit der Formen voneinander kann vermutet 

werden, von direkten Nachahmungen sollte man jedoch nicht sprechen.

G. Jacobi weist diese Gruppe der Achsnagel, ausgehend von den Wagengrabern, in denen Exemplare mit 

mehrfachem Schlaufenkopf gefunden wurden, eher vierradrigen Wagen zu 543. Anhand der Neufunde 

von Cugir (1/75) konnte dies bestatigt werden; allerdings spricht das Grab 23 aus Hoppstadten-Weiers- 

bach (1/20) mit zwei solchen Stricken auch hier fur eine allgemeine Verwendung.

540 Vgl. Liste bei Megaw/Megaw, Linchpin 140ff.: Exempla

re mit figiirlichem Bronzekopf mit ungefahr rechtecki- 

gem Umrift (Mezek, Erms, Grofidraxdorf, Niederweis) 

zusammen mit eisernen Achsnageln mit rechteckigem 

Kopf und gelegentlicher Bronzeblechauflage.

541 Vgl. Toarcla (1/77).

542 Pare, Wagons 91: »Bohemian linchpins«. - Die Gestal-

tung der Achsnagel ist fur die typologische Gruppierung

der hallstattzeitlichen Wagenfunde von untergeordneter 

Bedeutung, da sich sinnvolle Gruppierungen aufgrund 

der Nabenbeschlage und Radtypen entwickeln liefien - 

beides ist fur die jiingere Latenezeit jedoch nicht mbg- 

lich.

543 Jacobi, Werkzeug 218; Rybova/Motykova, Eisendepot- 

fund 141.
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Abb. 104 Achsniigel mit brillenfbrmigem Kopf und geradem Stift. - 1 Trfsov. - 2 Kolfn. - 3-4 Dejbjerg. - 5 Manching 

(Bronze). - (Nachweise vgl. Tab. 19). - M = 1:2.

Abb. 103 Achsnagel mit brillenformigem Kopf und geradem Stift. - 1-2 Manching. - 3-4 Stare Hradisko. - 5 Oberursel-

Oberstedten/Heidetranke. - 6 Biebertal-Fellingshausen/Diinsberg. - 7 Stradonice/Hradiste. - 8-9 Beograd-Karaburma 

(1/68). - 10 Kelheim. — (Nachweise vgl. Tab. 19). - M - 1:2.
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Abb. 105 Achsnagel mit mehrfachem Schlaufenkopf und geradem Stift. - 1 Brzezniak (1/73, ohne Mafistab). - 2 Graitschen 

b. Burgel/Alter Gleisberg. - 3 Karlstein. - 4 Dejbjerg. - 5-6 Husby (1/25). - (Nachweise vgl. Tab. 20). - M = 1:2.
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Nr. Fundort Beschreibung Mabe (cm) Fundumstande Literatur

1 Manching

(Lkr. Pfaffenhofen 

a.d. Um, D)

2 Schlaufen, angesetzte Ose mit 

Sicherungsniet

erh. L. 10,8;

L. 11,3; Stift 8

Oppidum,

2. Exemplar aus Grube 

815a

Jacobi, Werkzeug Taf. 56 

Nr. 853; Maier u. a., Er- 

gebnisse Taf. 101, 1

2 Stare Hradisko 

(Okr. Prostejov, CZ)

2 Schlaufen, angesetzte Ose mit 

Sicherungsniet

L. 10,2/10,8, 

Stift L. 7,5/7,5

Oppidum

(2 Stuck)

Meduna, Stare

Hradisko Taf. 38, 1.5

3 Oberursel-Oberstedten/

Heidetranke

(Hochtaunuskreis, D)

2 Schlaufen, angesetzte Ose mit 

Sicherungsstift, runder Stift

L. 13,4,

Stift 8,7

Oppidum Miiller-Karpe/

Muller-Karpe, Funde

Abb. 5, 10

4 Biebertal-Fellingshausen/

Diinsberg (Kr. Giefien, D)

2 Schlaufen, angesetzte Ose, 

runder Stift

L. 13,3,

Stift 8,8

Oppidum Schlott, Ringwalle 89 Taf 

3, 23

5 Mont Beuvray/Bibracte

(Dep. Nievre/

Saone-et-Loire, F)

2 Schlaufen, runder Stift L. 14,8 Oppidum Musee de la civilisation 

celtique - Bibracte 

(freundl. Hinweis

J.-P. Guillaumet)

6 Stradonice/Hradiste 

(Okr. Beroun, CZ)

2 Schlaufen L. 13, 

Stift 9

Oppidum Pic, Hradischt

Taf. 38, 45

7 Hoppstadten-Weiersbach 

Grab 23 (Kr. Birkenfeld, D)

2 Schlaufen L. 13,5,

Stift 10,0

Wagengrab

(Lt D2a)

1/20

8 Cugir

(Jud. Alba, RO)

2 Schlaufen, mit Ose und

Sicherungsstift

Grab mit vierradrigem

Wagen (Lt DI)

1/75

9 Argentat/Puy-du-Tour 

(Dep. Correze, F)

2 Schlaufen, Ose aus Schlaufen 

entwickelt

L. ca. 9,5 Hbhensiedlung Hatt, Objets 26 Taf. 7 

(freundl Hinweis F. Pes- 

teil)

10 Kelheim (Lkr. Kelheim, D) 2 Schlaufen, Ose aus 

Schlaufen entwickelt

L. 11,7,

Stift 8,1

Oppidum, im latene- 

zeitlichen Humus vor 

der Mauerfront

Herrmann, Grabung 142 

Abb. 5, 12; Pauli, Besied- 

lung 52 Abb. 19, 12

11 Beograd/Karaburma (YU) 2 Schlaufen, Ose aus Schlaufen 

entwickelt

L. 13,

Stift 9,5

Funde aus Graberfeld

(2 Stuck)

1/68

12 Tnsov

(Okr. Cesky Krumlov, CZ)

2 Schlaufen, Ose aus Schlaufen 

entwickelt, mit Sicherungsniet

L. ca. 12, 

Stift ca. 8,5

Oppidum Bren, Tnsov Taf. 30, 3

13 Kolin

(Okr. Kohn, CZ)

2 Schlaufen, Ose aus Schlaufen 

entwickelt, mit Sicherungsniet, 

Stift gespalten (Korrosion?)

L. 12,

Stift 8,4

Hortfund (Lt D) Rybova/Motykova, Ei- 

sendepotfund Abb. 12, 3

14 Dejbjerg

(Ringkobing amt, DK)

2 Schlaufen, Ose aus Schlaufen 

entwickelt

erh. L.

ca. 8,4/5,0

Moordeponierung,

2 Stuck (Lt D)

Petersen, Vognfundene

Taf. 4, 9. 10

an diesen Typ anzuschliefien:

Manching

(Lkr. Pfaffenhofen 

a.d. Um, D)

brillenformiger Bronzekopf/Ei- 

senstift

nur Kopf er- 

halten

Oppidum, 

»Leisenhardtfund«

Jacobi, Werkzeug Taf. 56, 

852

Tab. 19 Achsnagel mit brillenformigem Kopf und geradem Stift (die Numerierung entspricht der Karte Abb. 113).
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Nr. Fundort Beschreibung Mabe (cm) Fundumstande Literatur

1 Brzezniak

(ehem. Rosenfelde, 

pow. Lobez, PL)

3 Schlaufen, vorn runde Ose aus 

dem Stift entwickelt

L. ca. 12,

Stift ca. 7

Grab mit vierradrigem

Wagen (Lt C2)

1/73

2 Husby

(Kr. Flensburg, D)

2 Schlaufen mit Schwanenhalsen- 

de, vorn runde Ose aus dem Stift 

entwickelt

L. ges. 

10,6-11,3, 

Stift 7,4-8,0

4 Stuck, Grab mit vier

radrigem Wagen (Lt D)

1/25

3 Graitschen b. Burgel/ 

Alter Gleisberg 

(Kr. Eisenberg, D)

3 Schlaufen, vorn runde 

Ose aus dem Stift 

entwickelt

L. 10,7,

Stift 8,7

Hohensiedlung Peschel,

Hohensiedlungen

Abb. 5

4 Dejbjerg

(Ringkobing amt, DK)

5 Schlaufen, vorn 

rechteckige Ose eingesetzt

L. erh. 9,2, 

Stift erh. 4,8

Moordeponierung 

von zwei vierradrigen 

Wagen (Lt D)

Petersen, 

Vognfundene 

Taf. 4, 8

5 Karlstein

(Lkr. Bad Reichenhall/

Berchtesgadener Land, 

D)

3 Schlaufen, vorn 

rechteckige Ose eingesetzt

L. 12,5, 

Stift 9

Siedlung Menke,

Jochbeschlage 59 

Abb. 1,2

Tab. 20 Achsnagel mit mehrfachem Schlaufenkopf und geradem Stift (die Numerierung entspricht der Karte Abb. 113).

Nr. Fundort Beschreibung Mabe (cm) Fundumstande Literatur

1 Manching

(Lkr. Pfaffenhofen a.d.

Ilm, D)

nierenformige Offnung, Loch im 

Bereich des Ansatzes zum Stift;

Stift gerade

L. ges. 11,4, 

Stift ca. 8

Oppidum Jacobi, Werkzeug Taf.

56 Nr. 851

2 Basel/Gasfabrik 

(Kt. Basel-Stadt, CH)

Offnung halbmondformig, mittig 

eingetieft und mit Mitteldorn;

Stift gebogen

L. ges. 13,2 Siedlung, Grube 037 Major, Ansiedlung 28 

Taf. 3, 11; Furger- 

Gunti/Berger, Katalog 

87 Taf. 15, 320

3 La Tene

(Kt. Neuchatel, CH)

tropfenformige Offnung; Stift ge

bogen

H. max 10,6 Gewasserdeponierung Vouga, La Tene Taf.

36, 10

4 Soissons 

(Dep. Aisne, F)

tropfenformige Offnung; Stift ge

bogen

- Grabdeponierung mit 

mehrerer Wagen

1/61

5 Numantia/Renieblas 

(Prov. Soria, E)

Offnung eher rechteckig; Stift im 

unteren Bereich leicht gebogen

L. ges. 12,4, 

Stift ca. 9,5

romisches

Militarlager

Schulten, Lager Taf.

30, 7

6 Stradonice/Hradiste 

(Okr. Beroun, CZ)

Kopf und Offnung oval, Stift ge

rade (verbogen)

- Oppidum Pic, Hradischt Taf. 26, 

9

Tab. 21 Achsnagel mit einfachem Schlaufenkopf und geradem bzw. gebogenem Stif, (die Numerierung entspricht der Karte 

Abb. 113).

Achsnagel mit einfachem Schlaufenkopf (Abb. 106, Tab. 21)

In der Grundform den zuvor beschriebenen Achsnageln verwandt sind Stiicke mit einem Kopf, der 

aus einer breiten, geschmiedeten Schlaufe entstanden ist. Der Umrifi dieser Schlaufe variiert von trop- 

fenformig fiber rechteckig bis zu halbmondformig. Die Anzahl dieser Stiicke ist gering, zudem sind 

die Unterschiede in der Form des Kopfes und des Stiftes so grofi, dab man nicht von einem ausge-
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Abb. 106 Achsnagel mit einfachem Schlaufenkopf. - 1 Manching. - 2 Basel-Gasfabrik. - 3 Numantia. - 4 La Tene. 

(Nachweise vgl. Tab. 21). - M = 1:2.

pragten Typ sprechen kann. Die einfachste Form stellt ein Exemplar aus La Tene selbst dar544. Sein 

Kopf ist eine gebogene, tropfenformige Schlaufe, wobei der gebogene Stift aus den verschmiedeten 

Enden besteht. Bei diesen Stricken kann es zu einer Verwechslung mit Osen von Messer-, Bratspiefi- 

und Schliisselgriffen kommen 545. Allerdings haben die bisher bekannten Achsnagel aufgrund ihrer 

Starke von ca. 1 cm eindeutige Proportionen, mit denen sie gut von den sonstigen Eisenerzeugnissen 

abzugrenzen sind.

Achsnagel mit halbmondformigem Kopf und gebogenem Stift (Abb. 107-108, Tab. 22)

Achsnagel mit halbmondformigem Kopf und gebogenem Stift sind typisch fur den Oppidahorizont. Die 

genaue Form des Kopfes variiert von schmal-mondsichelformig bis zu einem breiten Halbmond mit un- 

terschiedlich lang nach unten gezogenen Enden. Locher fur eine zusatzliche Sicherung sind fast immer 

vorhanden, entweder zentral oder in die Richtung versetzt, in welche auch der Stift gebogen ist. In Tab. 

22 wird wiederum die maximale Hohe des Stiftes bei horizontaler Orientierung des Kopfes angegeben. 

Der Achsdurchmesser lafit sich anhand dieser Mafiangabe allerdings nicht exakt ermitteln, da hierfiir der 

Kreisausschnitt des halbmondformigen Kopfes relevant ist. Aus den Wagengrabern von Plaidt (1/30) 

liegt auch ein bronzener Kopf vor (Abb. 107, 3).

Einzelne Vertreter dieses Typs sind weit verbreitet - von Aquitanien bis in die Ukraine (Abb. 114). An

hand der Graber und anderer Fundzusammenhange konnen sie in die Stufen Lt C und D datiert wer- 

den. Ihre Grundform stammt aus der frtihen Urnenfelderzeit bzw. der Hallstattzeit 546, hier allerdings

544 Vouga, La Tene Taf. 36, 10 (Querschnitt rechteckig?) 

weitere hier abgebildete Stiicke a.a.O. Taf. 36, 11 (mit 

Rahmen aus Rhombus und Schlufiring), Taf. 36, 12 (mit 

Torsion) lassen sich aufgrund der Abbildung nicht ein- 

deutig von abgebrochenen Hakenschliisseln oder Brat- 

spiefien etc. unterscheiden.

545 Vgl. das Grab von Ingelheim (II/8) sowie ein Stuck von

Altendorf (Lkr. Bamberg, D), das von Fischer/Rieck- 

hoff-Pauli/Spindler (Grabungen 333) versehentlich als

Achsnagel bezeichnet wurde.

546 Vgl. das Exemplar aus Poing (Bz D). Mit Uberblick: Chr. 

Clausing, Ein neuer Achsnagel der Urnenfelderzeit. 

Arch. Korrbl. 31, 2001, 543ff. Abb. 7, 1. - Hallstattzeit: 

Pare, Wagons 90f.: »Crescent-headed linchpins«; manche 

seiner »Small-heades linchpins« (a.a.O. 90) sollten auch 

zu den Exemplaren mit halbmondformigem Kopf ge- 

zahlt werden, so die Stiicke von Ludwigsburg und Vix.
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Abb. 107 Achsnagel mit halbmondformigem Kopf und gebogenem Stift. - 1-3 Plaidt (3 Bronze, 1/30). - 4-5 Russelsheim 

(1/31). - 6 Verna (1/64). - 7 Enkirch (1/12). - 8 La Mailleraye-sur-Seine (1/54). - 9 La Tene. - (Nachweise vgl. Tab. 22).

M = 1:2.
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Abb. 108 Achsnagel mit halbmondformigem Kopf und gebogenem Stift. -1-9 Manching. - 10 Bern/Tiefenau. - 11 Sattel- 

stadt. - 12-14 Mukacevo/Gallis-Lovatschka. - (Nachweise vgl. Tab. 22). - 1-10 M = 1:2. — 11-14 M unbekannt.
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Nr. Fundort Beschreibung Malta (cm) Fundumstande Literatur

1 Plaidt

(Kr. Mayen-Koblenz, D)

2 Stuck mit Schlitz durch den Stift am 

Kopfansatz, ein Exemplar mit 3 Ho- 

rizontalrillen unter dem Kopf

erh. H. max.

7,8/9,2

Wagengrab (Lt C) 1/30

2 Enkirch

(Kr. Bernkastel-Wittlich, D)

Kopf mit Loch H. max. 10,2 Wagengrab (Lt Cl) 1/12

3 La Mailleraye-sur-Seine 

(Dep. Seine-Maritime, F)

Kopf mit aufgewolbter Unterkante 

und Loch, Stiftende mit Verdickung

H. max. ca. 12 Teile mehrerer

Wagen im Grab (Lt

C2/D1)

1/54

4 Verna (Dep. Isere, F) 2 Stuck, Kopf mit 2 Lbchern, Unter

kante aufgewblbt; Stift vieleckig bis 

rund, mit profiliertem Endknauf

H. max. 13 Wagengrab, 

vierradriger Wagen 

(Lt DI)

1/64

5 Russelsheim

(Kr. Grofi-Gerau, D)

2 Snick, ohne Locher, Stift nur leicht 

gebogen,

A: Kopf mit seitlichem Haken;

B: Kopf fragmentiert

H. max.

A: 11,5, 

B: 12,5

Wagengrab (Lt DI) 1/31

6 Manching

(Lkr. Pfaffenhofen 

a.d. Ilm, D)

9 Snick: 6 mit Kopf mit Loch,

2 ohne Loch, 1 mit 2 Lbchern und 

eingehangten Osen; Stift unterschied- 

lich stark gekriimmt, 1 Stuck mit 

Endknauf

H. max.

10,0-12,4

Oppidum Jacobi, Werkzeug 

Taf. 56 Nr. 842-850

7 Bern/Tiefenau

(Kt. Bern, CH)

2 Stuck: A: ohne Loch; B: Loch mit- 

tig, Stift schwach gebogen

H. max. A: 

11,7; B: 11,2

Massenfund Muller, Massenfund 

Taf. 18, 129; 41, 

1112

8 La Tene

(Kt. Neuchatel, CH)

2 Stuck: A: rechteckiges Loch im 

Kopf, Stift mit rundem Querschnitt 

(?) und Endknauf; B: Kopf mit Loch 

und Kreisaugenzier, Stift geschwun- 

gen

H. max.

A: 9,8;

B: 11,6

Massenfund Vouga, La Tene

Taf. 48, 5, 18

9 Sattelstadt (Kr. Eisenach, D) Kopf mit Loch Abb. ohne

Mafistab

Depot (?) Museum Eisenach

Abb. 11

10 Mukacevo/Gallis-Lovatschka

(UKR)

3 Stuck, z. T. fragmentiert, 1 Kopf 

mit Loch

Abb. ohne

Mais stab

Oppidum Lehbczky, Emlekek

Abb. 5, 2-4; Scukin/

Eremenko, Frage

120 Abb. 3, 5

an diesen Typ anzuschlieEen:

Plaidt (D, Mayen-Koblenz) nur Bronzekopf erhalten, Kopf mit 

abgesetzter, profilierter Unterkante

Br. max. 6,9 Wagengrab (Lt C) 1/30

Tab. 22 Achsnagel mit halbmondformigem Kopf und gebogenem Stift (die Numerierung entspricht der Karte Abb. 114).

immer mit gradem Stift, und sie findet sich dann auch in der romischen Kaiserzeit wieder, ebenfalls mit 

geradem Stift und einer vorstehenden, senkrechten Ose am Kopf547. Durch die relativ weit herunterge- 

zogenen Spitzen, die haufig vorspringende, rechteckige Ose sowie ein Loch am unteren Ende des Stif- 

tes sind diese jedoch eindeutig zu erkennen 548.

547 Garbsch, Mann 58f.: Typ 1; Manning, Catalogue 72f.: 

Type 1.

548 Manning, Catalogue 72 ff. Type 1 a-d; Garbsch, Mann 

58 f. Typ. la-b. - Abweichend dazu »Achsnagel« aus Hal- 

tern (Kr. Recklinghausen, D): Harnecker, Katalog 24 Taf. 

52 Nr. 592-601.
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Abb. 109 Achsnagel mit halbrundem Kopf und geradem Stift. - 1 Manching. - 2 Lattes. - 3 Staffelberg. - 4 Mouliets- 

Villemartin/Lacoste. - 5 Linz/Freinberg. — (3-5 Zuweisung unsicher; Nachweise vgl. Tab. 23). - M = 1:2.

In Zeichnungen und bei unrestaurierten Funden darf diese Form nicht mit Ledermessern verwechselt 

werden, die einen geraden, diinnen Stift fiir eine Holzschaftung sowie eine halbmondformige Schneide 

besitzen 549 550. Ein gerader Eisenstab mit einem halbmondformig ausgeschmiedetem Ende (L. ca. 13 cm) 

aus Grab 1594 von Wederath (11/12) wurde in der Fundpublikation als Achsnagel angesprochen:o0. Es 

handelt sich jedoch um das Ende einer Schildfessel mit halbmondformigem Kopf, wozu das zentrale 

Nagelloch im Kopf sowie die Form und Lange des Eisenstiftes besser passen551.

Achsnagel mit halbrundem Kopf und geradem Stift (Abb. 109, Tab. 23)

In die Nahe der gangigen Achsnagel mit halbmondformigem Kopf und gebogenem Stift ist ein Typ mit 

halbrundem Kopf und geradem Stift zu stellen 552. Ein Exemplar aus Manching 553 kann in die Stufe Lt 

Dl eingeordnet werden. Einige Exemplare lassen sich nur mit Vorbehalten den Achsnageln zuweisen.

549 Vgl. z.B. das Exemplar von der Altenburg bei Nieden

stein (Schwalm-Eder-Kreis, D): Hofmeister, Mattium 46 

Taf. 20, 18: L. ges. 16, 3, Schneide Br. 3,6; La Tene (Kt. 

Neuchatel, CH): Vouga, La Tene Taf. 46, 18. 28.

550 Haffner, Graberfeld 52; Cordie-Hackenberg/Haffner, 

Graberfeld/4 71 f. Taf. 413; Thoma, Brandgrab 153. - Fiir 

die Mbglichkeit zur Durchsicht einiger Grabinventare von 

Wederath ist R. Cordie-Hackenberg herzlich zu danken.

551 Vgl. u.a. La Tene (Kt. Neuchatel, CH): Vouga, La Tene

Taf. 16, 3. - Manching-Steinbichel Grab 36 (Lkr. Pfaffen

hofen a.d. Ilm, D): Kramer, Grabfunde Taf. 22, 5. - Gour- 

nay-sur-Aronde (Dep. Oise, F): Brunaux/Rapin, Gour- 

nay/II Taf. 36 Nr. 3487, 3906. - Damit handelt es sich in

Wederath um den Beleg einer mittellatenezeitlichen Pars 

pro toto-Beigabe einer zerstbrten Waffe, was fiir die Regi

on ebenfalls recht ungewohnlich ist. Neben der Nekropo- 

le von Plaidt (1/30) gibt es nur noch eine geringe Anzahl 

von Waffenfunden aus Grabern im Mittelrhein-Huns-

riick-Gebiet: Oesterwind/Schafer, Mittellatenezeit 35 ff.

552 Etwas unsicher kann man diesem ein Stuck aus einem 

spateren walisischen Depotfund zur Seite stellen, das je

doch doppelt so grofi ist und einen Stift mit einem recht- 

eckigen Querschnitt besitzt: Hortfund von Lesser Garth, 

Glamorgan (Savory, Catalogue 107 Abb. 37, 1). Auf- 

grund eines mitgefundenen Fiihrungsringes kann der 

Hortfund vermutlich in das 1. Jh. n. Chr. datiert werden 

(MacGregor, Art 47ff.).

553 Maier u.a., Ergebnisse 319 »Achsnagel mit peltafbrmi- 

gem Kopf«, Taf. 188, 22; Datierung in die Stufe Lt Dl 

aufgrund des Achsnagels sowie eines bronzenen Hohl- 

armrmgs mit Stichbandreihen; die wenige Keramik ist 

feinchronologisch unspezifisch. - Vgl. auch den vierkan- 

tigen Bronzestab mit einem aufgestauchten Ende, das an- 

dere mit halbrunder, etwas gestauchter Kopfplatte (Sie

vers in a.a.O. 178 Abb. 85, 4) - Gesamtlange 7,2cm, Stift 

5,2 cm. Da die Kopfplatte und der sehr kurze Stift ganz-
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Tab. 23 Achsnagel mit halbrundem Kopf und geradem Stift (die Numerierung entspricht der Karte Abb. 114).

Nr. Fundort Beschreibung Mahe (cm) Fundumstande Literatur

1 Manching

(Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm, D)

halbrund ausgeschmiedete Kopf- 

platte

L. ges. 12,0, 

Stift 10,1

Oppidum, Grube 

984a Schicht 1

(Lt DI)

Maier u.a., Ergebnisse Taf.

188,22

2 Lattes/Lattera 

(Dep. Herault, F)

Kopfplatte oben halbrund, unte- 

re Halfte rhombisch

L. ges. 12,0, 

Stift 9

Stadt, Illot 3 Feugere, Objets 197f. Nr.

164

unsicher, da Stift mit geringem 

Durchmesser:

3 Staffelberg

(Lkr. Lichtenfels, D)

halbrund ausgeschmiedete Kopf

platte

L. ges. 10,7, 

Stift 8,7

Oppidum Ausgr. u. Funde Ober- 

franken 3, 1981-1982, 61

Abb. 31, 14

4 Linz/Freinberg

(VB Linz, A)

halbrund ausgeschmiedete Kopf

platte

L. noch 6,1 Hbhensiedlung,

Wall Schicht 7a/8a

Urban, Freinberg 149 f.

Abb. 78 Nr. 275

5 Mouliets-et-Villemartin/

Lacoste (Dep. Gironde, F)

halbrund ausgeschmiedete Kopf

platte

L. ca. 7,6 GroKsiedlung, Ein- 

zelfund

Boudet, Age du Fer Taf.

121, 8

Tab. 24 Achsnagel mit Osenkopf und Ring (die Numerierung entspricht der Karte Abb. 114).

Nr. Fundort Beschreibung Mafie (cm) Fundumstande Literatur

1 Arnot (Kom. Bor-

sod-Abauj-Zemplen,

H)

A: Stift mit Loch ftir Sicherungssplint (Quer- 

schnitt ?), mit abgesetztem Kugelkopf mit 

Ring. - B: Stift mit Ring im oberen Bereich, 

kein abgesetzter Kopf erkennbar, A, B Stift ge

rade

A: L. ca. 10,0, 

Stift ca. 6,3, 

Ring ca. 6,3;

B: L. ca. 13,3, 

Stift ca. 9,5, 

Ring 6,5

Wagengrab, 2

Stuck: A und B (Lt

C)

1/80

2 Steiermark 1 (A) Kopf mit Endknauf und Ring, 

Stift gebogen (2 Strick)

—
Wagengrab

(Lt C)

1/70

3 Zavist

(Bez. Prag-West, CZ)

rechteckiger Stift, Ose aus starkerem Eisen- 

band umgeschlagen, Ring mit rundem Quer- 

schnitt, Stift gerade

L. 11,3,

Stift 9,5, 

Ring Dm. 4,5

Oppidum Motykova/Drda/Ry- 

bova, Metal 324 Abb. 

19, 10

Achsnagel mit Osenkopf und Ring (Abb. 110, Tab. 24)

Die Achsnagel im Wagengrab von Arnot (1/80) wurden bisher wenig beachtet. Es handelt sich um zwei 

gerade Stifte mit einem verdickten Kopf und einer Offnung, in die ein Ring eingehangt ist. Bei einem der 

Exemplare kann am unteren Ende ein Loch ftir einen Sicherungssplint nachgewiesen werden. Aus dem 

Fundkontext ergibt sich die Funktion als Achsnagel, auch entsprechen die Dimensionen den gangigen 

Stricken 554. Ein Stuck vom Zavist (Bez. Prag-West, CZ) mit geradem Stift und ein Paar aus Wagengrab 

1 aus der Steiermark (1/70) mit gebogenem Stift konnen hier angeschlossen werden. Hingegen entspricht 

ein quadratischer Eisenstift mit Bronzedse vom Heidengraben-Oppidum bei Grabenstetten (Kr. Reut

lingen, D) aufgrund seiner Lange von »noch 15 cm »nicht den anderen bekannten Exemplaren 555.

lich ohne zusatzliche Sicherungsmoglichkeit sind und ei- 

ne organische Umwicklung am unteren Ende aufgrund 

der Kiirze kaum moglich ist, wird man mit der Autorin 

einen Zierstift anderer Funktion in Erwagung ziehen 

miissen.

554 Abweichend wegen des schmal-rechteckigen Schaft- 

querschnitts und der Gesamtgrofie ist wohl ein Stuck 

aus Lesser Garth (Wales, GB): Savory, Catalogue 107 

Abb. 37, 7.

555 Zuletzt: Wieland, Spatlatenezeit 104, 259 Taf. 61, 1.
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Abb. 110 Achsnagel mit Osenkopf und Ring. - 1-2 Arnot (1/80). - 3 Zavist. - (Nachweise vgl. Tab. 24). - M=l:2.

Abb. Ill Achsnagel mit bronzenem Zierkopf -j

und geradem Stift der Stufen Lt C und Lt D. - 

1 Hannogne-Saint-Remy (1/50). - 2 Ample- 

puis/le Terrail. - (Nachweise vgl. Tab. 25).

M = 1:2.

Achsnagel mit bronzenem Zierkopf und geradem Stift der jiingeren Latenezeit (Abb. 111-112, Tab. 25)

Sehr heterogen ist die Gruppe von Achsnageln mit Bronzekopf. Ihnen sind die gerade Gestaltung des 

Stiftes und die Kombination von Bronze und Eisen gemeinsam. Hier sind figiirliche und ornamentale 

Formen vorhanden. Stucke mit einer rechteckigen Kopfgestaltung gehoren in friihlatenezeitliche Kon-
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Abb. 112 Achsnagel mit bronzenem Zierkopf und geradem Stift der Stufen Lt C und Lt D. - 1-2 Manching. - 3 Donners- 

berg. - 4 Berching-Pollanten. - 5 Basel/Gasfabrik. - 6 Stradonice/Hradiste. - 7 Urach. - 8 Verna (1/64). - 9 Rhein bei 

Mainz. - 10 Stradonice/Hradiste. - (Nachweise vgl. Tab. 25). - M = 1:2.
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Nr. Fundort Beschreibung Malta (cm) Fundumstande Literatur

1 Manching

(Lkr. Pfaffenhofen 

a.d. Ilm, D)

2 Exemplare (A, B) mit Eulenkop- 

fen, davon einer mit Email (A)

A: L. 11,4, 

Stift 8,5;

B: L. erh. 8,4, 

Stift erh. 5,8

Oppidum, Sied-

lungsdeponierung,

(Lt C)

Kramer/Schubert,

Achsnagel

2 Donnersberg

(Donnersbergkreis, D)

Kopfdarstellung, unteres Ende mit 

Bronzehulse

L.11,8 Oppidum Polenz, Achsnagel;

Engels, Viereckschanze 47

3 Basel/Gasfabrik

(Kt. Basel-Stadt, CH)

abgesetzter Kugelkopf, seitliche 

Ose

L. 12, Stift 7,5 Oppidum, Sied-

lungsdeponierung

Furrer, Basel 114 Abb. 2, 6

4 Berching-Pollanten 

(Lkr. Neumarkt 

i.d. Opf, D)

abgesetzter Kugelkopf, seitliche 

Ose, Eisenstift unten mit kugelfor- 

migem Ende

L. 11,7,

Stift 6,6

(ohne Kugel)

Siedlung Fischer/Rieckhoff-Pauli/

Spindler,

Grabungen 333 Abb. 18, 6

5 Manching

(Lkr. Pfaffenhofen 

a.d. Ilm, D)

abgesetzter Kugelkopf, 

seitliche Ose

L.12,3,

Stift 8,7

Oppidum Sievers in: Germania 78, 

2000, 375

6 Stradonice/Hradiste 

(Okr. Beroun, CZ)

geschwungener Bronzekopf, 

Grundstruktur T-formig, mit 

2 Emailnieten

unbekannt Oppidum Pic, Hradischt Taf. 26, 6

7 Stradonice/Hradiste

(Okr. Beroun, CZ)

Kopfdarstellung mit detailliertem 

Gesicht

unbekannt unbekannt Celts 767 Nr. 499; Frey in: 

Das keltische Jahrtausend 

(1993) 165f. Abb. 129

8 Urach

(Rems-Murr-Kreis, D)

Kopfdarstellung, mit 2 seitlichen 

Armen, unteres Ende mit Bronze

hulse

L. 11,1 Flufifund Megaw, Art Nr. 150

9 Verna

(Dep. Isere, F)

Bronzeornament auf einem T-for- 

migen Eisenstab

(A: verbrannt, B)

A: L. 13,0

B: L. 13,8

Grabfunde, u.a. mit 

vierradrigem Wa- 

gen (Lt DI)

1/64

10 Mouliets-et-

Villemartin/Lacoste

(Dep. Gironde, F)

dreigeteilter Kopf mit 3 Emailnieten L. ca. 12,8 Grofisiedlung Sireix/Sireix,

Ville-marche 66 mit Abb.

11 Rhein bei Mainz (D) halbmondfbrmiger Bronzekopf mit 

3 halbkreisformigen Fortsatzen mit 

Lochern, mit Kreispunzenzier

L. ges. 12,2 Flufifund Westdeutsche Zeitschr. 19, 

1900, 400 Taf. 18, 23;

Landesmus. Mainz R 5152

12 Hannogne-Saint-Remy 

(Dep. Ardennes, F)

runder Bronzeknauf, unteres Ende 

mit Bronzehulse

L. 12 Wagengrab

(LtDlb)

1/50

13 Amplepuis/Le Terrail 

(Dep. Rhone, F)

runder Bronzeknauf mit Durch- 

bruchornament, unteres Ende leicht 

abgeknickt, mit Bronzehulse

L. 13,

Stift ca. 7,8

Siedlung (Lt D) Perichon/Jacquet, Fouilles

Taf. 2, 4

Tab. 25 Achsnagel mit bronzenem Zierkopf und geradem Stift der Stufen Lt C und Lt D (die Numerierung entspricht der 

Karte Abb. 113).

texte 556. Von einem einheitlichen Typ kann schwerlich gesprochen werden; vielmehr sind die Stiicke 

Zeugnisse individueller Kreativitat. So ist beispielsweise ein Achsnagelpaar mit Vogelkopfen aus Man

ching nicht identisch. Auf den britischen Inseln sind Achsnagel mit Bronzekopf zahlreich; dort lassen 

sich deutlich eigene Typen definieren, die hier nicht erfafit und diskutiert werden sollen 557.

556 Vgl. Mezek (1/5), Niederweis, Grofidraxdorf: Kramer/ 

Schubert, Achsnagel 375 Abb. 3, 1. 3-5.

557 Cunliffe, Chariot 38. - Vgl. solch ein Stiick aus einem gal- 

lo-rdmischen Heiligtum aus Blicquy (Prov. Hainaut, B): 

Les Celtes: rites funeraires en Gaule du Nord entre le Vie 

et le ler siecle avant Jesus-Christ. Recherches recentes en 

Wallonie. Etude et Documents Bouilles 4 (Namur 1998) 

180 Nr. 201.
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Abb. 113 Verbreitung von Achsnageln, unterschieden nach Typen. - (Nachweise vgl. Tab. 19, 20, 21, 25).

Abb. 114 Verbreitung von Achsnageln, unterschieden nach Typen. - (Nachweise vgl. Tab. 18, 22, 23, 24).



Abb. 115 Kappel (Kr. Biberach, D), Hortfund. Bronzekappen. - (Nach Fischer, Depot-Fund). - M = 1:2.

Aus den Grabern mit Achsnageln (vgl. Tab. 17) ergeben sich gewisse Gruppen, die auch chronologische 

Tendenzen erkennen lassen. Typisch fur die Stufen Lt B und Cl sind Achsnagel mit viereckigem bzw. 

rechteckigem Kopf. Besonders fur die Stufen Lt C und D sind die Stiicke mit brillenformigem und halb- 

mondformigem Kopf charakteristisch. Grtinde ftir die Auswahl der Stiicke fur die einzelnen Wagen in 

den Grabern sind bisher nicht ersichtlich; gerader und umgebogener Stift existierten hier gleichermahen, 

jedoch streng nach dem Typ des Kopfes getrennt. Vereinzelt gibt es diese Stiicke auch mit einem Bron- 

zekopf. Sonderstiicke zu jeder Zeit haben einen Bronzekopf in Uberfanggufi, der haufig auch figtirlich 

verziert ist. Ftir die Stufen Lt C/D haben diese durchwegs einen geraden Stift.

d. Zierelemente

An friihlatenezeitlichen Wagen sind zusatzliche Verzierungen der Achsen bekannt - meist in Form von 

Achskappen aus Bronze oder Eisen, die zugleich von den Achsnageln festgehalten werden 558. Derarti- 

ge Verzierungen aus Bronze sind typisch ftir die reich dekorierten Wagen des Mittelrheingebiets 559. Es 

scheint daher moglich, daft auch an spateren Wagen die Achskopfe mit Metall verkleidet wurden. Line 

bislang einzigartige Konstruktion findet sich am mittellatenezeithchen Wagen aus Curtui§eni (1/76). 

Hier besitzt der Achsnagel mit halbrundem Kopf einen mit einem Scharnier befestigten, halbkreisfdr- 

migen Gegenpart. Zusammen umschlieben sie ringformig die Achse mit einem ca. 2,8 cm breiten Band. 

Aus anderen Wagengrabern sind jedoch keine derartig eigenwilligen, techmschen Losungen bekannt. 

Dieses Bild geht mit der insgesamt schlichteren oder funktionaleren Gestaltung der iiberlieferten Wagen 

der jiingeren Latenezeit besonders im Vergleich mit der Hallstattzeit einher. Auch unter den Siedlungs- 

funden gibt es keine Kappen, Manschetten oder Beschlage, ftir die zwingend eine Anbringung auf den 

Achsen vorgeschlagen wurde.

In Ermangelung von Alternativen und Analogien schlagt F. Fischer fur zwei unterschiedliche Bronze

kappen aus dem Hortfund von Kappel (Kr. Biberach, D) eine Bezeichnung als Knauf bzw. Achskappe

558 Achskappen: Besseringen (Kr. Merzig-Wadern, D): Haff

ner, Hunsriick-Eifel-Kultur 173 Taf. 1, 4-5. -Theley (Kr. 

St. Wendel, D): Haffner, Bemerkungen. - Bescheid Hiigel 

6 (Kr. Trier-Saarburg, D): Haffner/Joachim, Wagengraber 

78. - Muhlheim-Karlich Grab 4 (Kr. Mayen-Koblenz, 

D): Joachim, Wagengraber Muhlheim-Karlich 533 Abb.

22, 1-2. - Achskappe mit Frontscheibe: Dorth (Rhein- 

Hunsriick-Kreis, D): Jacobsthal, Art Nr. 153a; Joachim, 

Ftirstengrab 268 ff. - Langenscheid-Horhausen (Rhein- 

Lahn-Kreis, D): Jacobsthal, Art Nr. 154a. - Bouraton/ 

Michaulot (Dep. Aube, F) - Verbrugghe/Villes, Bouraton 

51. - Kombinierte Stofischeiben-Achsnagel-Konstrukti- 

on: Sillery (Dep. Marne, F): Jacobsthal, Art Nr. 158. - 

Somme-Tourbe/«La Gorge-Meillet« (Dep. Marne, F): Ja

cobsthal, Art Nr. 157.

559 Haffner, Bemerkungen 37.
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vor560. Das eine Exemplar mit einer lichten Weite von nur 1,7 cm und zwei runden, gegenstandigen 

Lbchern (Dm. 0,55 cm) 1st zu klein fur die Achse und fur Achsnagel. Fur dieses Stuck bietet sich bei- 

spielsweise eine Verwendung als Knauf eines Treibstachels an561. Der andere »Knauf« mit einem Innen- 

durchmesser von 3,7cm ware als Kappe fur eine Achse mit auben verringertem Durchmesser als Deko- 

ration theoretisch denkbar, eine Zuweisung zum Deichselscharnier ist jedoch wahrscheinlicher. Fur drei 

hutfbrmige Bronzebuckel (Abb. 115) aus dem Depotfund kann jedoch eine alternative Verwendung als 

Zierkappen auf den Enden der Achsschenkel vorgeschlagen werden 562. Sie besitzen einen Innendurch- 

messer von 4, 2 bis 4,3 cm (Dm. auhen 6, 85/7, 3/7,5 cm). Von Hohe und Profil her konnten sie auf Achs- 

kdpfen gesessen haben. Hirer Zahl nach wurden sie dann zu einem vierradrigen Wagen gehdren, wofiir 

auch die fiinf Nabenringe sprachen 563. Von den Phaleren als Zierscheiben vom Pferdegeschirr mit mitt- 

lerer Befestigungsdse bzw. mit vernieteten Eisenkonstruktionen heben sie sich deutlich ab 564.

Aus dem Grab von Boe stammen mindestens drei Manschetten (vgl. Abb. 73), die auf Holzbalken mit 

einer Starke von ca. 10x7 cm gesessen haben. An einem Ende verandert sich der Querschnitt von recht- 

eckig zu rund. Daran schlieht eine hohe Rippe analog den Nabenringen an. Es scheint mbglich, daB die 

Enden der Achsblocke mit derartigen Manschetten verziert waren. Dieser Interpretationsvorschlag 

kann sich bisher auf keine Analogien stutzen, scheint jedoch wahrscheinlich. Fur die Zugehbrigkeit der 

Stticke zum Wagen sprechen zusatzlich die Reste eines grohen Emailnagels.

3. Konstruktive Elemente des Unterwagens zweiradriger Wagen

Fur die jiingere Latenezeit bringt die gegentiber der alteren Latenezeit veranderte Befundlage gewisse 

Probleme mit sich: Meistens mtissen Funde aus Brandgrabern interpretiert werden, die auch wieder nur 

als Auswahl dem Leichenbrand mitgegeben wurden. Lediglich in wenigen Grabern der Stufe Lt C han- 

delt es sich um Bestattungen, bei denen der Wagen als Ganzes mit in das Grab gegeben wurden. Modern 

ausgegrabene Korpergraber mit der Beigabe eines vollstandigen Wagens fehlen ab der Stufe Lt C2. Fur 

Teile des Unterwagens von zweiradrigen Wagen sind keine Funde mit Erhaltung der organischen Mate- 

rialien tiberliefert; uber die Materialien der Wagenplattform ist nichts bekannt. Daher kann der Versuch, 

eine Vorstellung von diesen Wagen zu gewinnen, nur aufgrund von Analogien aus der Friihlatenekultur 

unternommen werden. Als konstruktive Elemente des Unterwagens wurden die Osenstifte, die gegabel- 

ten Osenstifte sowie die Osenknaufe erkannt. Die Rekonstruktion der zweiradrigen keltischen Wagen 

anhand dieser Elemente wird in einem folgenden Kapitel diskutiert werden. Osenstifte mit gekrdpftem 

bzw. quergekerbtem Schaft, geschwungene Stifte mit wechselndem Querschnitt und umgebogenem En

de sowie doppelseitige Beschlagschienen gehdren ebenfalls zu den technischen Bestandteilen der Wagen- 

konstruktion, eventuell zur Deichsel, und werden deshalb im AnschluB an die Osenstifte erbrtert.

a. Osenstifte

Osenstifte werden heute als die zentralen Teile der Befestigung der Wagenplattform am Unterwagen an- 

gesehen. Daher mud ihnen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, obwohl sie u.a. als »technisches 

Eisen« bezeichnet wurden565 und daher haufig wenig Beachtung fanden. An diesen grundsatzlich multi- 

funktionalen Metallelementen zeigt sich die besondere Problematik in der Ansprache von Wagenteilen. 

Das Konstruktionsprinzip einer Aufhangung der Wagenplattform ist sehr gut fur die Friihlatenezeit

560 Fischer, Depot-Fund 23 f. Taf. 6, 8-9.

561 Wieland, Spatlatenezeit 1041. - Vgl. Kap. V, B, 8, a.

562 Fischer, Depot-Fund 25 Taf. 8, 15-17. - Wieland, Spat

latenezeit 105.

563 Entgegen G. Kurz, die in den Funden von Kappel Teile

von mindestens zwei Wagen zu erkennen glaubt (Kurz,

Hort- und Gewasserfunde 41). G. Wieland teilt in einer 

Diskussion mit Verf. die Meinung uber die Moglichkeit 

eines vierradrigen Wagens in Kappel.

564 Vgl. fur den Uberblick etwa van Endert, Bronzefunde 

Taf. 19-21 und Kap. V, B, 7, b.

565 Zum Begriff: Nortmann, Eisenzeit 70.
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iiberliefert; sein Ursprung finder sich bereits in der Stufte Ha D3 bei vierradrigen 566, selten auch bei 

zweiradrigen Fahrzeugen 567. Eine grofie Zahl gut dokumentierter Wagengraber der Friihlatenekultur 

besitzt in der Hohe der Achse kraftige Eisenstabe mit Osen an beiden Seiten 568, z.T. waren sie auch be- 

sonders geschmiickt in Bronze ausgefiihrt (Abb. 116) 569. Diese Doppeldsenstifte waren liber ein Ver- 

bindungsglied nachweisbar im Holz befestigt (Abb. 117, I) 570. Anhand der Befunde, vor allem eines 

Neufundes von Grosbous-Vichten (L), fertigte J. Metzler eine Rekonstruktionszeichnung, bei der die 

Wagenplattform mittels dieser Metallgegenstande am Achsblock befestigt war, wahrend das andere En- 

de der Plattform durch organische Materialien mit der Deichsel verbunden war (vgl. Kap. Ill, B, 9 mit 

Abb. 175) 571. Eine altere Interpretation, die Anschirrung der Pferde mittels Osenstifte an einem Quer- 

balken, der dem Wagenkasten vorgelagert ist (»Dockenanspannung«/»Sprengwaage«), beruht auf einer 

neuzeitlichen Analogic und ist nach der Befundsituation aus heutiger Sicht abzulehnen 572; die Idee der 

Verwendung der Doppeldsenstifte als Haltegriffe 573 ist durch die neu hinzugekommenen Befunde eben- 

falls hinfallig geworden. Ein erst kiirzlich bekannt gemachter Fund von Bouraton (Dep. Aube, F) mit 

eisernen Doppeldsenstiften vom Ubergang der Spathallstatt- zur Friihlatenezeit legt anscheinend nahe, 

dais sie hier nach oben weisend - und nicht hangend - angebracht waren574. Ob diese Losung auch auf 

andere Wagen iibertragbar ist, bleibt bis zur ausfiihrlichen Publikation abzuwarten.

Bereits in der Friihlatenezeit kommen vereinzelt anstelle der Doppeldsenstifte oder zusatzlich auch paa- 

rig einfache, grofie Osenstifte mit Nietplatte vor 575, die den Weg in die Entwicklung der jiingeren Late- 

nezeit weisen. In einem Kriegergrab aus Prunay (Dep. Marne, F), welches man an das Ende der Stufe Lt 

A oder den Beginn von Lt Bl datieren kann 576, gibt es dann bereits zwei Paar unterschiedlich langer 

Osenstifte mit Nietplatte (Abb. 117, 2)577. Technologisch ist hier, da man nur nach den Metallfunden ur- 

teilen kann, bereits der Entwicklungsstand der jiingeren Latenezeit erreicht.

566 Vgl. die neueren Forschungen nach den Restaurierungs- 

ergebnissen zum spathallstattzeitlichen Wagen von Hti- 

gel 7, Grab 1 von Diarville (Dep. Meurthe-et-Moselle, F): 

Egg/Lehnert, Wagen; vgl. auch Arbeitsbl. Restauratoren 

1/2001, 341-354.

567 Vgl. Kobern/Am Coloring (Kr. Mayen-Koblenz, D): Ei- 

den, Ausgrabungen 46 Taf. 32. - Zu zweiradrigen Wagen 

im Mittelrheingebiet vgl. Moller, Wagengrabern.

568 Haffner, Hunsriick-Eifel-Kultur 30ff.; Haffner/Joachim, 

Wagengraber 74f.; vgl. z.B. die neuen Befunde aus Belgien 

(Cahen-Delhaye, Reconstitution 64ff.); allg. Befunde bei 

van Endert, Wagenbestattungen Taf. 8; 11; 61.

569 Vgl. Haffner/Joachim, Wagengraber 79 Abb. 8, 1-6, Liste 

4, 1-6: Langenscheid/Horhausen, Kobern/Chorsang, 

Mulheim-Karlich Grab 4, Dbrth/Waldgallscheid, Bad 

Diirkheim, Schwarzerden.

570 Als Besonderheit des Mittelrhein-Hunsriick-Raumes: 

Doppeldsenstifte mit eingehangter U-fdrmiger Krempe 

und aufgeschobener ovaler Platte: Armsheim, Bescheid 

Hugel 4 und 6, Gransdorf (Haffner/Joachim, Wagengra

ber 79 Abb. 8); Wagengraber in der Champagne und den 

Ardennen haufiger mit Doppeldsenstift mit eingehang- 

tem einfachen Osenstift: Chalons-en-Champagne, 

Chouilly Grab 7, Fere-en-Tardenoise, Somme-Bionne, 

Leglise Hugel 4/1, Hamipre/Offaing Grab 2 (Haffner/ 

Joachim, Wagengraber 79 Abb. 8; van Endert, Wagenbe

stattungen), Grosbous-Vichten (Metzler, Graberfeld 167 

Abb. 5, 10. 11).

571 Vgl. Rekonstruktion von J. Metzler (Metzler, Graberfeld 

173 Abb. 10). Auf diese Art der Rekonstruktion hatte ur- 

spriinglich H. Polenz (nach Haffner/Joachim, Wagengra

ber 75 Anm. 10) in seiner unpublizierten Dissertation 

Mainz 1973 hingewiesen: H. Polenz, Die Funde aus den 

Grabern der friihen und alteren Latenezeit im Rhein- 

Main-Gebiet, S. 490ff.

572 Gunther, Wagengraber 12f.; Jacobsthal, Art 181 Nr. 153. 

- Nach demselben Prinzip dann auch die Funde von 

Llyn Cerrig Bach (Fox, Pattern 58 Abb. 40, Taf. 6). - Zur 

Korrektur vgl. Stead, Chariot 260 ff.; Metzler, Graberfeld 

173 Abb. 10; erneut wieder bei Lambot/Verger, Tombe 

90f. Abb. 98f. (1995).

573 Haffner, Hunsriick-Eifel-Kultur 3Iff. (mit ausfiihrlicher 

Diskussion der Meinungen). - Muller, Wagen 266f.

574 Verbrugghe/Villes in: Fastes des Celtes 44. - Freundl. 

Hinweis A. Rapin, Compiegne.

575 Vgl. Belege in sorgfaltig geborgenen, neuen Befunden: Ha

mipre/Offaing Grab 1 (Cahen-Delhaye, Necropole 9 Abb. 

3; 12 Abb. 5, 7. 8); Hamipre/Namoussart Grab 3 (Cahen- 

Delhaye/Geubel, Tombelles 24 Abb. 8, 3b); Beine/Le 

Montequeux (van Endert, Wagenbestattungen Taf. 53, 4. 

5); Molinons (Sarrasin/Villes in: Fastes des Celtes 71 (3 

Stiicke!); ein Paar loser Osenstifte kann auch in einem Wa- 

gengrab mit Doppeldsenstiften vorliegen, vgl. z.B. Bou

raton (Verbrugghe/Villes in: Fastes des Celtes 44); Miihl- 

heim-Karlich Grab 4 (Joachim, Wagengraber Mulheim- 

Karlich 526 Abb. 16, 42. 43); Somme-Bionne u. Somme- 

Tourbe (van Endert, Wagenbestattungen Taf. 87; 94).

576 Van Endert, Stellung 246.

577 R. M. Rowlett, Une tombe a char de Prunay (Marne). 

Bull. Soc. Arch. Champenoise 62, 1969, 12-17 bes. 16 

Abb. 15-18; van Endert, Wagenbestattungen 131 f. Taf. 

82f.: aus der Sammlung Morel im British Museum; kein 

B efund dokumentiert, die Zuweisung zu einem der meh- 

reren Graberfelder der Gemeinde ist nicht moglich; das 

bemalte KeramikgefaB aus dem Grab wird haufig abge- 

bildet (vgl. Jacobsthal, Art Nr. 408; J.-J. Hatt / P. Roua-
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Abb. 116 Kobern/Chorsang, Hugel 35a (Kr. Mayen-Koblenz, D). Doppelbsenstifte. - (Nach Eiden, Ausgrabungen Taf. 3).

M = 1:2. - Befund M = 1:30.

Abb. 117 1 Doppelbsenstifte aus Armsheim (Kr. Mainz-Bingen, D). - 2 Osenstifte aus Prunay (Dep. Marne, F). M - 1:2.
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Ein Zusammenhang mit etruskischen, griechischen und vorderorientalischen Wagen scheint fur die 

Osenstiftkonstruktion nicht gegeben zu sein, wobei zu bemerken ist, dafi die Quellenbasis fur zeitglei- 

che Wagen aus Grabern aufierst gering ist. Ein jtingst von E Muller in die Diskussion eingebrachtes Wa- 

gengrab mit Osenstiften von Castel di Decima (Prov. Roma, I) aus der Wende vom 8. zum 7. Jahrhun- 

dert kann vermutlich nicht mit der Aufhangung der keltischen Wagen in Zusammenhang gebracht wer

den578. Die fiinf bronzenen Osenstifte mit kreisrunden Osen und ohne Sicherungsmechanismus, wie 

Nietplatte oder umgeschlagenen Enden, lassen nicht an eine starke technische Beanspruchung im hier 

diskutierten Sinn glauben.

Fur die jungere Latenezeit weist A. Haffner auf Osenstifte mit Nietplatten hin, die aus Grabinventaren 

vierfach, anstatt paarweise vorliegen, wie meist noch in der Friihlatenezeit. In den spateren Grabern sind 

sie in der Regel in zwei Paaren mit leicht abweichenden Langen vorhanden, was auf unterschiedliche 

Starken der Holzer zuriickzufuhren ist, in die sie eingesetzt waren 579. Die Nietplatten sitzen vielfach et- 

was schrag auf dem Schaft, was besonders F. Muller bei den Stricken aus Bern/Tiefenau (Kt. Bern, CH) 

auffiel; auch scheint es haufig, als sei der gesamte Osenstift in eine Richtung hin verzogen (vgl. auch 

Abb. 117, 2) 58°. Dies wiirde bedeuten, dab eine seitliche Zugbelastung auf diese Osenstifte eingewirkt 

hat. Die spatkeltischen Wagen mit vier Osenstiften stehen demnach stark in friihlatenezeitlicher Tradi

tion und waren ebenso wie Frtihlatenewagen zu rekonstruieren.

Diese Osenstifte mit Nietplatten haben sich als Schlussel zu einer Vielzahl von Wagengrabern erwiesen. 

Besonders im Mittelrhein- und im Rhein-Main-Gebiet gibt es eine Gruppe von Grabern mit zwei Paar 

Osenstiften mit Nietplatte sowie mit einer geringen Zahl von weiteren Wagenteilen (vgl. Tab. 26). Als 

ausschlaggebend fur die Zugehdrigkeit zum Wagen konnen anhand der Graber die Anzahl vier, das Vor- 

handensein von zwei leicht unterschiedlichen Grofien sowie runde oder viereckige Nietplatten am En- 

de bestimmt werden. Einzelne Osenstifte oder -krempen sind in Grabern der jiingeren Latenezeit gele- 

gentlich vorhanden, nur in wenigen sind dann jedoch weitere Wagenteile belegt. Bei Einzelstiicken kann 

man nicht zwingend einen Zusammenhang mit der Wagenaufhangung herstellen581.

Als gesichertes Wagengrab konnen die Funde aus Enkirch (1/12) im Hunsriick gelten: Hier finden sich 

zwei unterschiedlich lange Paare von Osenstiften mit Nietplatten (Abb. 118, 2) 582 und ein Achsnagel. 

Zierelemente des Wagens waren Nagel mit halbkugeligem Kopf, die verschiedene Blechornamente fi- 

xierten. Da der Grabhiigel in romischer Zeit gestort worden war, und die Funde aus einer unsach- 

gemahen Bergung kamen, ist die Vollstandigkeit nicht gesichert. Bei dem Grab handelt es sich um eine 

Frauenbestattung, wie eine mittellatenezeitliche Giirtelkette nahelegt.

Ein ahnliches Bild kann fur die Funde von Nieder-Olm (1/29) in Rheinhessen entworfen werden 583. Die 

vier Osenstifte mit quadratischen Nietplatten (Abb. 118, 1) lassen sich in zwei Paare unterschiedlicher 

Lange aufteilen: sie safien in 4 bzw. 5 cm starkem Holz. Als Verzierung des Wagens konnen Reste von 

zwei Bronzebuckeln mit einer Krempe aus vier Halbkreisen gedient haben, eventuell auch Teile von

let, La chronologic de La Time en Champagne. Rev. 

Arch. Est et Centre-Est 28, 1977, 7-36 bes. Taf. 8, 10: La 

Time Ancienne Ila), jedoch ist seine Zugehdrigkeit zum 

Grab nicht sicher (N. Corradini, La ceramique peinte a 

decor curviligne rouge et noir en Champagne: approche 

technologique et chronologique. In: La ceramique peinte 

celtique dans son contexte Europeen. Acres Symposium 

Internat. d’Hautvillers 1987. Mem. Soc. Arch. Champe- 

noise 5, Suppl. Bull 1, 1991 [Reims 1991] 109-142 bes. 

115).

578 Muller, Wagen: Castel di Decima, Wagengrab 15.

579 Haffner, Grabhiigelgruppe 73.

580 Muller, Massenfund 59. - Im Nachbau des Schweizeri- 

schen Landesmuseums durch A. Furger-Gunti werden 

die Osenstifte auch leicht schrag eingesetzt (Furger-Gun

ti, Streitwagen 218 f.).

581 Vgl. etwa das Grab von Celles (Dep. Cantal, F) mit einem 

breiten Werkzeugspektrum und einem einzelnen Osen

stift mit Nietplatte, bei dem es keinen weiteren Anlafi 

gibt, hier eine Wagenbestattung zu vermuten (Pages- 

Allary/Dechelette/Lauby, Tumulus; Gustin, Posocje 77 

Abb. 34).

582 Haffner, Grabhiigelgruppe 72f. weist ausdriicklich auf 

die unterschiedliche Lange der Osenstifte in Enkirch, 

Nieder-Olm, Russelsheim und Urmitz hin.

583 Das Fundmaterial konnte im Landesmuseum Mainz stu- 

diert werden, Dr. M. Klein und Dr. K.-H. Decker ist fur 

ihre Unterstiitzung zu danken.
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Bronzeblech, in denen man auch Reste von Nabenringen sehen konnte 584. Keine der Metallbeigaben be- 

sitzt eine Brandpatina, und die Bronze ist nicht verschmolzen. Somit waren die unsachgemafi, scheinbar 

aber sorgfaltig geborgenen Wagenreste vermutlich nicht verbrannt worden. Rader und Joch fehlen, dafiir 

vertreten Teile der Ringtrensen die Anschirrung 585. Aufgrund der paarigen Hohlarmringe handelt es 

sich vermutlich auch hier um die Bestattung einer Frau 586.

An diese Gruppe der Wagengraber schlieht sich ein Brandgrab aus Russelsheim (1/31) im Rhein-Main- 

Gebiet an: Hier wurden ebenfalls zwei Paar unterschiedlich langer Osenstifte gefunden, aufierdem zwei 

Achsnagel mit halbmondformigem Kopf sowie zwei gebrochene Trensen. Das Ende der Osenstifte ist 

hier doppelt umgebogen. Weitere Funde sind ein Messer und drei Fibeln, darunter vielleicht ein Paar Ei- 

senfibeln und eine Bronzefibel vom Nauheimer Typ 587.

Aufgrund von zwei Fiihrungsringen fur die Leinen und mehreren Osenstiften (Abb. 118, 6) kann das 

Grab von Urmitz (1/35) im Neuwieder Becken als gesichertes Wagengrab gelten 588. Aus der hohen Zahl 

von sieben Osenstiften 589 gehdren vier mit Nietplatten sicherlich zum Wagen. Die anderen konnen mit 

der zusatzlichen Beigabe eines Eimers erklart werden, von dem sich das Zierblech eines Fufies fand 590. 

Die Osenstifte mit Nietplatten haben, wie auch schon im Nieder-Olmer Fund, unterschiedliche 

Grofien. Aufgrund der drei Fibeln - einem Paar und einem dritten, etwas grofieren Stuck - sowie der 

Anhanger (Ringperle, Hirschrose) ware man geneigt, die Bestattung einer Frau zuzuschreiben591.

Ein weiterer Osenstift (Abb. 118, 4) aus Wollendorf (1/40) kann vielleicht ebenfalls einem Wagen zuge- 

wiesen werden 592. Aus dem Beigabeninventar stammt weiter ein geschwungener Eisenstift mit umge- 

bogenem Ende, wie er auch in den Grabern von Mayen (1/28) und Hoppstadten-Weiersbach Grab 14 

(1/19) vorkommt 593. Fur das Ensemble von Wollendorf kann aufgrund der Schwertreste sowie der fur 

das weibliche Geschlecht typischen Fibel vom Nauheimer Typ 594 keine geschlechtsspezifische Zuwei- 

sung vorgenommen werden; vielleicht liegt eine Vermischung oder eine Doppelbestattung vor.

Die genannten Graber von Enkirch, Nieder-Olm, Urmitz und Russelsheim bilden eine lockere Gruppe 

von Wagenbestattungen, deren Wagenteile sich auf Osenstifte und wenige Zierelemente beschranken, 

wobei gelegenthch auch Trensen und Achsnagel beigegeben wurden. Hinzu kommt ein weiterer Fund 

aus dem Neuwieder Becken, namlich aus Mayen (1/28) (Abb. 118, 3) und Thur (1/34). Hier finden sich 

Osenstifte in zwei unterschiedlichen Groben mit umgebogenen Enden 595. Diese Osenstifte mit ausein- 

andergespreizten, doppelt umgebogenen Enden sind ebenfalls nicht notwendigerweise Teile eines Wa- 

gens 596, wenngleich sie auch technisch dieselbe Funktion am Wagen wie Osenstifte mit Nietplatten 

ubernehmen konnten. Aber die Kombination der zwei unterschiedlichen Groben sowie weitere Gegen- 

stande der beiden genannten Grabinventare sichern die Zugehbrigkeit zum Wagen ab.

584 Ein originaler Rand ist dutch Treibarbeit leicht verdickt; 

Spuren des Treibhammers, wie auf den Innenseiten von 

Bronzegefafien haufig iiblich, sind nicht sichtbar. Die Art 

der Befestigung der Bronzen auf einer Unterlage ist unklar.

585 Vollstandige Zeichnungen bei Raddatz, Wagengrab 31 

Abb. 8. Die Trensen sind auf ein Paar aufzuteilen, da 3 

Bestandteile der gebrochenen Gebisse vorhanden sind.

586 Bei Menke, Jochbeschlage 61 (Nr. 27) werden die Arm- 

ringe versehentlich als »Zugelfiihrungsringe Typ B« (= 

Typ Hoppstadten) gefuhrt; ubernommen durch Wegner, 

Flufifunde 178f. - Zur Datierung der Hohlblecharmrin- 

ge nach Lt C2-D1 vgl. van Endert, Bronzefunde 5ff.

587 Behrens, Spatlatenegrab 47ff. - Kluge-Pinsker, Urge- 

schichte 43.

588 Joachim, Wagengraber 86f.

589 Joachim, Wagengraber 94 Abb. 6, 14-20.

590 Vgl. Zierbleche der Eimerfiifie von Roje pri Moravcah 

(SLO): Knez, Grobovi 121 Taf. 10, 3. - Goeblingen-Nos- 

pelt Grab B (L): Thill, Metallgegenstande Taf. 8, 2.

591 Eine Lanzenspitze mit eingepunzter Inschrift gehort si-

cher nicht zum Grab. Vgl. Joachim, Wagengraber 86,

101 f. Taf. 12, 5. 6 mit Zweifeln aufgrund von Notizen im 

Inventarbuch des Ashmolean Museum Oxford (in der 

Nahe des Hiigels oder »near the other objects«). Die 

Lanze weicht auch typologisch von jiingerlatenezeitli- 

chen Exemplaren ab.

592 Bockius, Untersuchungen 66 Taf. 5, 8; Oesterwind, Spat- 

latenezeit Taf. 6 B, 3.

593 Bockius Untersuchungen 66 mit Anm. 501.

594 Striewe, Studien 157 f.

595 Mayen (Kr. Mayen-Koblenz, D): Haffner/Joachim, Wa

gengraber 83 Abb. 12; 85. Neben den mbglichen Wagen- 

teilen sind weiter Reste von einem Fibelpaar und 

Blechreste mit feinen Nageln (a.a.O. Abb. 12, 7-11), die 

wohl zu einem ca. 11 cm langen Blechstreifen mit abge- 

rundeten Enden gehdren, vorhanden. Die Funktion der 

Eisenstifte (a.a.O. Abb. 12, 12-13) mit Nietplatten bleibt 

weiter unklar. - Dr. B. C. Oesterwind machte freundli- 

cherweise die Funde zuganghch.

596 Die Verwendungsmoglichkeiten sind hier noch breiter 

gefachert, vgl. z.B. Hertford Heath (GB, Herdfordshire): 

Hiissen, Burial 18f., Abb. 16f. Nr. 139-144.
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Abb. 118 Osenstifte mit Nietplatte bzw. umgeschlagenen Enden. - 1 Nieder-Olm (1/29). — 2 Enkirch (1/12). - 3 Mayen 

(1/28). - 4 Wollendorf (1/40). - 5 Hoppstadten-Weiersbach Grab 14 (1/19). - 6 Urmitz (1/35). - 7 Heimbach-Weis (1/15). - 

8 Brezice Grab 6 (1/78). - 9 Hannogne-Saint-Remy (1/50). - 10 La Mailleraye-sur-Seine (1/54). - (Nachweise vgl. Tab. 26).

M = 1:2.
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Die Datierung dieses Wagentyps erstreckt sich uber die gesamte jungere Latenezeit. Die Beigabenaus- 

stattung ist uber den Wagen hinaus nicht sehr umfangreich; gelegentlich sind noch das Joch oder Achs- 

nagel beigegeben. Wagen mit Osenstift-Konstruktion sind keine geschlechtsspezifische Beigabe, wie an- 

hand der diskutierten Beispielen gezeigt werden konnte. Das Fundbild mit einer Konzentration im 

Rheinland-Pfalzischen wird erganzt durch Osenstifte aus La Mailleraye-sur-Seine (Abb. 118, 10) (1/54), 

Hannogne-Saint-Remy (Abb. 118, 9) (1/50), Marcilly-sur-Eure (1/55) und Curtui^eni (1/76) - hier fin- 

den sich allerdings keine deutlichen Vierersatze. Bei den Stricken von Marcilly-sur-Eure scheint die Zu- 

weisung zum Wagen etwas unsicher, da das Ende der beiden Osenstifte nur umgebogen ist, und von dort 

zusatzlich ein Eimerhenkel mit noch ungeklarter Befestigung vorliegt.

Die vielfaltigen Verwendungsmoglichkeiten von Osenstiften allgemein mahnen in vielen Fallen zu Vor- 

sicht, insbesondere Siedlungsfunde konnen selten eindeutig als Wagenteile identifiziert werden 597. Die- 

se Interpretation ist wohl nur fur Osenstifte mit Nietplatte, beispielsweise im Siedlungsmaterial von 

Manching (Lkr. Pfaffenhofen a.d. Um, D)598 sowie aus den Funden von Bern/Tiefenau (Kt. Bern, 

CH) 599 oder Sanzeno (Prov. Trento, I) 600 wahrscheinlich. Der Publikationsstand der metallenen Klein- 

funde franzdsischer Latenesiedlungen verschleiert moglicherweise die Verbreitung dieses Wagentyps im 

Westen. Einzelne Osenstifte mit Nietplatte aus dem Heiligtum von Gournay-sur-Aronde (Dep. Oise, F) 

weisen auf das Potential hin601.

Osenstifte finden bei verschiedenen Scharnierkonstruktionen Verwendung: Im fragmentarischen Zu- 

stand haben sie Ahnlichkeit u.a. mit Schlusseln 602, Scharnierbestandteilen 603, Eimerdsen, Gurtelha- 

ken604 - Gegenstanden, wie sie ebenfalls in Grabern vorkommen konnen. Besonders wichtig sind Hin- 

weise auf verschiedene Formen von Kastchen und Kasten, wie sie im Graberfeld von Wederath (Kr. 

Bernkastel-Wittlich, D) bereits fur die Latenezeit gut dokumentiert vorliegen 605. Aus der Stufe Lt 

B2/Clgibt es eine geringe Zahl an Bestattungen, die in einem metallbeschlagenen Sarg beigesetzt wur

den606. Auf dem Deckel wurden sechs Eisenringe mit Osenkrempen im Holz befestigt; zur Scharnier- 

oder Verschlubkonstruktion wurden Osenstifte mit Nietplatten verwendet. Aufgrund der eindeutigen 

Befundsituation in Manching und in Grab 108 von Pi^colt (11/22) (Jud. Satu Mare, RO) handelt es sich 

eindeutig nicht um Wagengraber 607obwohl etwa bei Wagen in Stufe Lt A der Mittelrheingruppe gele

gentlich die Kombination von mehreren Ringe am Wagenkasten und Osenstiftkonstruktionen vorkom

men608. An diesen Befunden wird die Problematik bei der Ansprache von multifunktionalem, techni- 

schem Eisen als Wagenteil besonders deutlich.

597 Jacobi, Werkzeug 229 ff.

598 Jacobi, Werkzeug Nr. 1008-1010.

599 Muller, Massenfund 59, Nr. 176-187, eventuell auch Nr. 

1132-1142.

600 Nothdurfter, Eisenfunde 57 f. Nr. 572-579.

601 Freundl. Mitt. A. Rapin, Compiegne.

602 Vgl. etwa die Graber von Kirchberg a.d. Murr (D, Rems- 

Murr-Kreis) und Baden-Kappelerhot (CH, Aargau): 

Wieland, Spatlatenezeit 62 f. Abb. 23 f.

603 Bei Scharnieren sind die Osen eher rbhrenfbrmig - vgl. 

Thoma, Brandgrab 145 mit Nachweisen in Wederath 

Grab 1726 sowie fur Norddeutschland.

604 Vgl. Reichmann, Besiedlungsgeschichte Taf. 47, 11; 50,

9; 53, 8: Osenstifte mit leicht gebogenem Stift aus zwei

Eisenbahnen aus den Grabern von Haldern-Coletten-

berg Grab 20, 34, 49/11 (II/6) sind jeweils die einzigen

Metallbeigaben in sparlich ausgestatteten Grabern, das 

Ende der Osenstifte ist jeweils abgebrochen. Bevor hier 

auf Wagenbestandteile geschlossen wird, sollte die Mbg- 

lichkeit eines Gurtelhakens in Betracht gezogen wer

den.

605 Vgl. bes. Wederath Grab 207, 276 (Lt DI) mit Schlussel, 

Schlofiblech, Federstift, Scharnier mit Osenkrampen 

(Haffner, Wederath/1 Taf. 48. 67), Grab 325 (fruhrbm.) 

mit Bandern, Nageln, Scharnierkonstruktion aus Osen

krampen (Haffner, Wederath/1 Taf. 84),

606 Manching/Steinbichel Grab 26 (Kramer, Grabfunde Taf. 

15); mit Befund: Manching/Grabfund im Oppidum 1957 

(Kramer, Grabfunde 97 ff. Taf. 37, 7. 16); Grabung in zwei 

Plana: Pi^colt Grab 108 (Nemeti, Necropola 82 Abb. 17- 

19).

607 Vgl. hingegen Kull, Tod 275 f. mit Abb. 37 (ohne Diskus- 

sion und Abbildung des Befundplanes sowie ohne Er- 

wahnung der Parallelen).

608 Theley (Haffner, Bemerkungen 38); eventuell vier Bron- 

zeringe aus Rodenbach (Sprater, Urgeschichte 114 Abb. 

129); Bronzeringe an Friihlatenewagen mit Befund: Be- 

scheid (Haffner/Joachim, Wagengraber 78 Abb. 7); die 

vier Bronzeringe von Mulheim-Karlich Grab 8 (Joachim, 

Wagengraber Mulheim Karlich 5441. Abb. 30, 8-11) sind 

mit 3,2 cm aufierem Durchmesser wesentlich kleiner als 

die Ringe von Theley.
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Fundort Datierung Wagen-/Geschirrteile Nachweis

Badenheim

(Kr. Mainz-Bingen, D)

Lt Cl 2 Osenstifte mit Nietplatte und zusatzlichem Sicherungsblech 1/9

Brezice Grab 6 

(SLO)

Lt Cl 1 Osenstift mit Nietplatte, 2 Osenstifte mit Einkerbung, 2 Achsnagel,

2 Radreifen, 4 Nabenringe, 1 Achsschenkelbeschlag

1/78

Curtuiseni

(Jud. Satu Mare, RO)

Lt Cl 1 Osenstift mit gespaltenem Stift, Enden unvollstandig; 2 Achsschenkel- 

beschlage, 2 Achsnagel, 2 Ringgehange, 2 Trensen

1/76

Enkirch (Kr.

Bernkastel-Wittlich, D)

Lt Cl 2 Paar Osenstifte mit Nietplatte, 1 gekrbpfter Osenstift, 1 Achsnagel,

Zierbeschlage, Eisenringe

1/12

La Mailleraye-sur-Seine 

(Dep. Seine-Maritime, F)

Lt C2/D1 Unvollstandige Reste von 4 Wagen: 3 Osenstifte mit Nietplatte,

4 Paar Radreifen, 1 Achsnagel, 1 Achsschenkelbeschlag, 4 Trensen, Eisenstabe

1/54

Marcilly-sur-Eure 

(Dep. Eure, F)

Lt C2/D1 Radreifenfragmente, Teil eines Nabenringes, Achsschenkelbeschlag (?), 

2 Osenstifte (zum Wagen?)

1/55

Nieder-Olm

(Kr. Mainz-Bingen, D)

Lt C2/D1 2 Paar Osenstifte (L. 6, 6/6,7cm bzw. 8, 2/6, 7 [unvollst.]cm) mit rechteckigen Niet- 

platten,2gebrochene Ringtrensen, 2 Vierpafi-Hohlbuckel, glatter Bronzeblechstreifen

1/29

Hbrstein

(Lkr. Aschaffenburg, D)

Lt C/D 1 Osenstift mit Nietplatte 1/16

Russelsheim

(Kr. Grofi-Gerau, D)

Lt DI 2 Osenstifte mit umgebogenen Enden, 4 Osenstifte (Wagen?), 2 Achsnagel,

2 Trensen, 2 Nabenringe ? (Dm. 7, 8 u. 8 cm)

1/31

Wollendorf 

(Kr. Neuwied, D)

Lt DI Osenstift mit Nietplatte, Eisenstab mit rundem und eckigem 

Querschnitt u. umgebogenem Ende

1/40

Hannogne-Saint-Remy 

(Dep. Ardennes, F)

Lt Dib 1 Osenstift mit umgebogenem Ende, 2 Achsnagel mit Bronzekopf, 

profilierte Bronzebander? Trense, Radreifen?

1/50

Urmitz (Kr. Mayen- 

Koblenz, D)

Lt Dib 4 Osenstifte mit Nietplatte, 3 Osenstifte, 2 Ftihrungsringe 1/35

Mayen

(Kr. Mayen-Koblenz, D)

Lt D2 2 Osenstifte mit umgebogenen Hakenenden, drittes, grbfieres Stuck, geschwungener 

Eisenstift mit umgebogenem Ende, massiver Osenstift mit Nietplatte und kleiner Ose

1/28

Heimbach-Weis 

(Kr. Neuwied, D)

Lt D2a 3 Nabenringe, 2 verbundene Osenstifte, Eisenklammern, technische Bleche, 

versch. Ziernagel und Zierbleche mit Opus interrasile, Ringtrense

1/15

Hoppstadten-Weiersbach

Grab 14

(Kr. Birkenfeld, D)

Lt D2a 1 Osenstift, geschwungener Eisenstift mit umgebogenem Ende, 

Radreifen, Eisenklammer, 1 Fuhrungsring

1/19

Tab. 26 Wagengraber der Stufe Lt C und D mit Osenstiften.

Aufgrund eines Osenstiftes wurde die Urne 2 des »Vierurnengrabes« von Uelversheim in Rheinhessen 

(11/10) ebenfalls als Wagenbestattung angesprochen. Neben Keramikresten, darunter ein Miniaturgefab, 

bestehen die Beigaben noch aus zwei kleinen Messern mit geschwungener Griffangel sowie Resten von 

wohl zwei Eisenfibeln nach dem Mittellateneschema und mit breiter Spirale. Der eiserne Osenstift ist 

stark korrodiert - sein Abschlufi besteht heute aus zwei aneinandergeschmiedeten Eisenstabchen, 

wahrend ein original erhaltenes Ende nicht mehr vorhanden ist. Von seiner Grofie her (L. 5,2 cm) kann 

dieser Osenstift auch mit einem einfachen Ringgtirtelhaken aus zusammengebogenem und -geschmie- 

detem Eisen verglichen werden 609, bei dem der Endknopf abgebrochen bzw. wegkorrodiert ist. Beim 

Fundmaterial des Urnengrabes aus Uelversheim befindet sich auch ein Bronzering (Dm. 2,1 cm) mit ein- 

seitigen Abnutzungsspuren, der den Gtirtel erganzen wurde610. Damit scheint eine Ansprache jener eher 

durchschnittlich ausgestatteten Bestattung als Wagengrab unwahrscheinhch.

609 Gerade im Rhein/Main-Gebiet sind Ringknopfgiir- 

telhaken aus Eisen haufig; ihre Abbildung ist stark von 

der Qualitat der Restaurierung abhangig; nahere Paralle- 

len: Heidetrank-Oppidum: Miiller-Karpe/Muller-Karpe, 

Funde 38 Abb. 1,17. - Stradonice: Pic, Hradischt Taf. 33,

1.7.- Trimbs Grab 5: Bockius, Untersuchungen Taf. 12.

610 Das Fundmaterial konnte im Landesmuseum Mainz stu- 

diert werden. Mein herzlicher Dank gilt Dr. M. Klein 

und Dr. K.-H. Decker.
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Bei den kleinen Osenstiften aus Grab 54 von Bad Nauheim in der Wetterau (II/3) sollte man wie H. Po- 

lenz eher an Bestandteile eines Eimers als an Wagenteile denken611.

Sehr zweifelhaft bleibt auch ein einzelner grower Osenstift mit Nietplatte aus Bad Kreuznach (II/4)612. 

Da in diesem Brandgrab keine weiteren Hinweise auf einen Wagen zu finden sind, kann hier nicht von 

einem gesicherten Wagengrab ausgegangen werden.

Bei mehreren Grabern aus Nordwestdeutschland mit technischem Eisen besteht weiterhin Unsicherheit 

in der Zuweisung von unterschiedlichen Osenstiften zu Wagenteilen613. Manche sind durch ihre Grohe 

besonders auffallend, die kleineren Stiicke sind nicht durch Umschlagen oder Vernieten fur Zugbela- 

stung gesichert. Sie treten in den ansonsten armlich ausgestatteten Brandgrabern stets alleine auf614. Aus 

diesem Grund sollte man davon Abstand nehmen, sie mit den speziellen Wagenteilen von zweiradrigen 

Fahrzeugen der Latenekultur in Verbindung zu bringen.

Ein ahnliches Problem bereiten die Reste einzelner Osenstifte in spatlatene- und friihkaiserzeitlichen 

Grabern von Haldern, Kr. Kleve (II/6). Hier ist einzig aus Grab 61 ein Osenstift mit einer Nietplatte (L. 

ca. 14 cm), zu dem noch ein Stift mit zwei Nietkopfen (L. 9,1 cm) gehort, ernsthaft als Wagenteil in Er- 

wagung zu ziehen; weitere Beigaben sind nicht vorhanden615. Auch in diesem Fall scheint die Interpre

tation als Wagenteil nicht zwingend und im allgemeinen Fundkontext auch nicht wahrscheinlich.

b. Gegabelte Osenstifte

Aus einzelnen Wagengrabern Frankreichs, Osterreichs und Ungarns - von Nanterre (1/57), aus der 

Steiermark (1/70) und aus Arnot (1/80) - stammen sog. gegabelte Osenstifte616. Es handelt sich meist um 

tordierte Eisenstabe mit Osen an den Enden, die zu einer Schlaufe mit auseinandergespreizten Enden 

gebogen wurden, welche zusatzlich durch eine Manschette gesichert ist. In diese Schlaufe ist ein kiirze- 

rer Osenstift mit Nietplatte eingehangt (Abb. 119; 120, 4-6). Die Metallkonstruktion ist ca. 30-40cm 

lang. Fur sie schlagt F. Muller analog zu den anderen Osenstiften eine Funktion bei der Aufhangung der 

Wagenplattform als Verbindungstiick zwischen dem Boden und der Deichsel vor617. Aus Nanterre 

stammen drei solcher Stiicke (Abb. 119)618, aus Arnot ebenfalls (Abb. 120, 4-6). Die Zahlen lassen an- 

nehmen, dab diese gegabelten Osenstifte als Verbindungsstiicke im vorderen und hinteren Bereich der 

Wagenplattform gedient haben. Hier zeigt sich eine weitere Variante der Wagenaufhangung mit verein- 

zelten Belegen aus entgegengesetzten Regionen der Latenekultur. Neufunde derartiger technischer Ge- 

genstande aus zwei Brandgrabern mit weiteren Wagenbestandteilen aus der Steiermark (1+2) (1/70-71) 

erganzen das bekannte Spektrum. Diese Fundkomplexe wurden noch nicht restauriert und entbehren als 

Raubgraberfunde bislang genauerer Fundzusammenhange und Fundorte.

Die Entstehung dieser geschilderten technischen Eigenheit ist vermutlich bereits in der Friihlatenezeit 

zu suchen: Bei einem Fund aus Saint-Remy (Dep. Marne, F) ist derselbe Gedanke technisch etwas an- 

ders umgesetzt - es handelt sich um ein Paar Doppeldsenstifte, die mit einem ktirzeren Osenstift mit 

Nietende mit einem Ring in den Osen zusammengehalten werden (Abb. 120, I)619. Siedlungsfunde 

aus dem Oppidum von Manching (Lkr. Pfaffenhofen a.d. Um, D) erganzen die Verbreitung (Abb. 120, 

2-3) 620. G. Jacobi vermutete, dab die Leinen der Zugpferde durch die Osen der gegabelten Enden lie-

611 Schonberger, Spatlatenezeit 88f. Taf. 6,1-35. -H. Polenz, 

Ein Eimer vom Aylesford-Typus aus Geisenheim im 

Rheingau. Nassau. Ann. 88, 1977, 9-34 bes. 32 Anm. 60.

612 Stiimpel, Treverergraber 166 Abb. 4.

613 Nortmann, Eisenzeit 70 ff.

614 Nortmann, Eisenzeit 71.

615 Reichmann, Besiedlungsgeschichte: Haldern-Diine Dr. 

Bongert Grab 61 (Osenstift mit Nietplatte, Eisenniet): 

a.a.O. Taf. 49, 10-11.

616 Vgl. Zusammenstellung bei Haffner/Joachim, Wagengra-

ber 80 Abb. 9, 20-24; 87.

617 Muller, Wagen 267f.

618 Eine Restaurierung der Funde von Nanterre wurde 1999- 

2002 durchgefiihrt. (freundl. Inf. Dr. L. Olivier, M.A.N.); 

es handelt sich um ein grofieres und zwei kleinere Stiicke 

(freundl. Inf. F. Lemaire, Jarville).

619 Vgl. den Fund aus einem Friihlatenegrab (?) von Saint- 

Remy (Joffroy/Bretz-Mahler, Tombes 22 Abb. 18).

620 Jacobi, Werkzeug 205ff. Taf. 53 Nr. 821-823 »Zugelhal- 

ter« - dieser Bezeichnung schliefit sich auch Vegh, Wa- 

gengraber 107 an und vermutet, dafi in Arnot ein viertes 

Exemplar verloren gegangen ist.
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Abb. 119 Gegabelte Osenstifte. - Nanterre (1/57). - M = 1:3.
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Abb. 120 Verbundene Doppeldsenstifte: 1 Saint-Remy (nach Joffroy/Bretz-Mahler, Tombes 22 Abb 18). - Gegabelte Osenstif- 

te: 2-3 Manching (nach Jacobi, Werkzeug Taf. 53, 821. 823); 4-6 Arnot (1/80). - M = 1:3.
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fen621. Im Unterschied zu den Stiicken aus den Wagengrabern ist hier jedoch nicht eine Schlaufe in ei- 

nem Osenstift beweglich eingehangt, sondern es spaltet sich ein gegabeltes Ende mit Osen an einem 

festen Punkt. Auf dieser Seite war der Stift fest verankert622.

Das Grab von Nanterre (1/57) wird aufgrund der Waffen einem Mann zuzuordnen sein; Arndt (1/80) ist 

kein geschlossener Fund. Die Funde aus Osterreich, die bislang als durch Korrosion zusammengehalte- 

ne und nur teilweise freigelegte Komplexe erhalten sind, enthalten Waffen. Alle Graber weisen in die 

Stufe Lt C.

Eine Verwendung der gegabelten Osenstifte zur Aufhangung des Wagenkastens von zweiradrigen Wa- 

gen wird man analog zu den anderen Osenstiften fur die gesamte Gruppe annehmen konnen. Ver- 

mutlich unterscheiden sich diese Wagen wesentlich von den anderen; auffallend ist auch die waage- 

rechte Anbringung der eingehangten Osenstifte. Denkbar ware ein hoherer und kraftigerer Aufbau als 

beim gangigen Typ. Aus der Menge des verwendeten Eisens, den Zierelementen und den besonders 

kraftigen Radreifen von Nanterre gewinnt man den Eindruck, dab hier wenig Wert auf Gewicht- 

seinsparung und Schnelligkeit gelegt wurde, vielmehr scheint die ganze Konstruktion auf grofiere Di- 

mensionen ausgelegt. Mit den Wagen mit gegabelten Osenstiften haben wir ein anderes Modell als den 

iiblicherweise als »Streitwagen« gedachten Typ vor uns; vielleicht handelt es sich hier um hauptsach- 

lich zur Prestigedarstellung verwendete Fahrzeuge.

c. Osenknaufe

Mit den Osenstiften der Wagenaufhangung scheinen die sog. Osenknaufe verwandt zu sein. Wie fiir 

die Doppeldsenstifte wurde auch fiir sie eine heute nicht mehr iiberzeugende Deutung als Haltegrif- 

fe vorgeschlagen 623. Es handelt sich um geschwungene, profilierte Eisenstabe mit einer ausgeschmie- 

deten Ose oder einem Haken an einem verjtingten Ende, das andere Ende war wohl in Holz vernie- 

tet (Abb. 121-122). Jedoch sind die Enddsen in alien Fallen weniger stark als bei den Osenstiften mit 

Nietplatte 624. Gelegentlich waren die Osenknaufe mit Bronze uberzogen (Abb. 122, 1-4. 9) und mit 

Email (Abb. 122, 8) verziert 625. Besonders zahlreich sind die Osenknaufe im Massenfund von 

Bern/Tiefenau (Kt. Bern, CH) 626. In Wagengrabern kommen sie in Plaidt (1/30) und in Tremblois-les- 

Rocrois Grab 1/1939 (1/63) vor, in Brezice Grab 55 (1/79) sogar als Paar. Da sie bisher nur aus Brand- 

grabern bekannt, sind nahere Aussagen nicht moglich. Zu dem einen erhaltenen Osenknauf im Grab 

von Tremblois-les-Rocrois gehdren zwei Doppeldsenstifte aus Eisen mit emem profiherten Bronze- 

iiberfang (Abb. 121, 1). Ein ahnlicher eiserner Doppelbsenstift gehdrt aufgrund der Profilierung ver- 

mutlich ebenfalls zu einem Osenstift aus Bern/Tiefenau (Abb. 121, 2) 627. Zu den kompletten Garni- 

turen gehdrt demnach wohl ein Paar Osenknaufe mit speziellen Doppelbsenstiften, womit sie eben

falls zur Aufhangung der Wagenplattform gehdren. Diese besondere Form bleibt mit wenigen Vor- 

kommen auf die Stufe Lt C beschrankt.

621 Die Uberlegungen G. Jacobis zu diesen »Zugelhaltern« 

stammen aus einer Zeit, als weniger rib er die Aufhan

gung der Wagenplattform durch Befunde und Publika- 

tionen bekannt war. Verschiedene Osenstifte interpre- 

tiert er ebenfalls als »Ziigelhalter«. Fiihrungsringe fiir 

die Leinen der Zugpferde sind im Grab von Nanterre 

anderweitig vorhanden. Die Ansicht einer beweglichen 

Aufhangung setzte sich hauptsachlich mit den spateren 

Arbeiten durch.

622 Jacobi, Werkzeug 205 erwahnt bei dem am besten erhal

tenen Exemplar (Nr. 823) noch ein rechteckiges Be-

schlagblech unter dem flach gewdlbten Nietkopf, das

vermutlich bei der Restaurierung verloren gegangen war.

623 Muller, Massenfund 59 ff.

624 Eine friihe Form konnte ein geschwungener Osenstift 

mit einer eingehangten Krampe aus einem Grab der Stu

fe Lt B aus Pont-Faverger/La Wardelle (Dep. Marne, F) 

sein; vgl.: Dupuis, Tombe 64 Abb. 3.

625 Muller, Massenfund 60 Abb. 30.

626 Muller, Massenfund 60f. - Bei dem in Anm. 253 zitierten, 

als »evtl. verwandt« beschriebenen Stuck aus Boe (Cou- 

pry, Gallia 383 Abb. 30 - Foto ohne Mahstab) handelt es 

sich um den Eisenstab mit Bronzeakanthus.

627 Muller, Massenfund 241 Taf. 23, 175.
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Abb. 121 Osenknaufe und Doppelbsenstift (Eisen und Bronze). - 1 Tremblois-les-Rocrois/1939 (1/63). - 2 Bern/Tiefenau 

(nach Muller, Massenfund). - M = 1: 2.

d. Osenstifte mit gekropftem oder gekerbtem Schaft

Zwei weitere Vananten von Osenstiften sind in ihrer funktionalen Zuweisung bislang nicht eindeutig ge- 

klart. Es handelt sich dabei um eiserne Osenstifte mit einem Schaft von rundem Querschnitt, der im 

oberen bis mittleren Bereich »gekrdpft« ist (Abb. 125). Von den etwas kurzeren, quergekerbten Exem- 

plaren gibt es auch solche aus Bronze (Abb. 123-124)628. Allgemein wird von einer funktionalen Einheit 

dieser Osenstifte ausgegangen, wobei die sorgfaltiger geschmiedeten oder aus Bronze gegossenen Osen

stifte mit Einkerbung neben den einfacheren mit gekropftem Schaft stehen. Bereits bei den alten Fun- 

den von La Time (Kt. Neuchatel, CH) wurden sie mit Wagen in Zusammenhang gebracht und als Achs- 

nagel gedeutet 629. Ein wirklicher Kontext mit zweiradrigen Wagen ergibt sich durch die mittellatene-

Abb. 122 Osenknaufe. - 1-4 Plaidt (1/30). - 5-6 Brezice Grab 55 (1/79). - 7 La Tene. - 8-9 Bern/Tiefenau. - 1-4, 9 Eisen 

mit Bronze/Tonkern vom Bronzegufi; 5-7 Eisen; 8 Eisen mit Emaileinlage. - M - 1:2. —►

628 Vgl. ausfiihrliche Diskussion und Zusammenstellung bei 

Jacobi, Werkzeug 2301.; Muller, Massenfund 59; Thoma, 

Brandgrab; Bozic, Najdbah. - Ein weiteres Exemplar aus 

dem Oppidum von Hrazany (Okr. Prostejov, CZ): Jan- 

sova, Hrazany/I Taf. 42, 14.

629 Vouga, La Tene 94.
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Abb. 124 Osenstifte mit Einkerbung (Bronze). - 1 Ptuj. - 2 Mihovo. - 3-4 Gracarca. - 5 Bern/Engehalbinsel. - 6-9 Stra- 

donice. - 10 Stare Hradisko. - 11 Wederath Grab 1726 (11/13). - (Nachweis Anm. 639). - M=l:2.
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Abb. 125 Gekrbpfte Osenstifte (Eisen). - 1 Enkirch (1/12). - 2-5 Bern/Tiefenau. - 6-15 Manching. - (Nachweis Anm. 622). 

M = 1:2.

zeitlichen Graber von Enkirch (1/12), Nanterre (1/57) und Grab 6 und 55 von Brezice (1/78 - 79 ) 630. Im 

unvollstandig erhaltenen Inventar der mittellatenezeitlichen Frauenbestattung aus Enkirch wird ein ei- 

serner, gekrbpfter Osenstift neben den Osenstiften mit Nietplatte und einem Achsnagel dem Wagen zu- 

gerechnet. Am vollstandigsten ist Grab 6 aus Brezice erhalten631, in dem neben den zusammengefalte- 

ten Radreifen auch zwei Achsnagel, ein Osenstift mit Nietplatte sowie zwei quer gekerbte Osenstifte er

halten sind. Aus Nanterre stammen ein Achsnagel, drei gabelformige Osenstifte sowie drei quergekerb- 

te Osenstifte. Die Interpretation der gekropften Osenstifte als Achsnagel scheidet aus, da in den ge- 

nannten Grabern eindeutige Achsnagel benannt werden kbnnen 632.

630 Gustin, Grobovi 120.

631 Gustin, Grobovi 116 f. Taf. 2-3.

632 Jacobi, Werkzeug 230: »keinerlei Anhaltspunkte fur die-

se Interpretation*; Muller, Massenfund 59 »Zweckbe- 

stimmung [...] bleibt somit offen«.
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Eine von M. Thoma vorgeschlagene Deutung des gekerbten Osenstiftes aus Grab 1726 von Wederath 

(11/13) als zusatzliche Sicherung des Achsnagels633 scheint recht gezwungen, da auch bei einer derarti- 

gen Konstruktion eine weitere Fixierung mit einem organischen Material notwendig ware. Zudem wiir- 

de eine weitere Durchbohrung der Achse diese an einem sehr wichtigen Punkt schwachen. Auch ware 

fiir das gelegentlich unten verbreiterte Ende der Osenstifte mit Einkerbung ein tibergrofies Loch fur den 

ansonsten schmalen Stift notwendig 634.

Die von A. Elaffner vorgeschlagene Interpretation der gekropften Osenstifte als Sicherungsstifte fiir die 

Verbindung des Jochs mit der Deichsel 635 wurde von F. Muller mit dem Hinweis auf ein fehlendes Loch 

in den original erhaltenen Holzbefunden von Jochen zuriickgewiesen 636. Andererseits legen die Deich- 

selenden von Dejbjerg eine Verbindung mit einem zusatzlichen Sicherungsstift durch die Deichselbe- 

schlage mit Schwellung und Loch nahe 637. Nicht alle gekropften Osenstifte wiederum sind lang genug, 

um durch Deichsel und Joch gesteckt zu werden 638.

Einige neu von D. Bozic publizierte bronzene Osenstifte mit Einkerbung weisen eine Endprofilierung 

auf, ein Exemplar hat eine zweite Ose (Abb. 124) 639. Fiir diese verzierten Stiicke von ca. 8 cm Lange ist 

eine technische Verwendung nur schwer vorstellbar. Zumindest fiir die bronzenen Osenstifte mit Quer- 

kerbung ist eine andere Uberlegung bedenkenswert. Stabchenformige Anhanger der Spathallstatt- und 

Fruhlatenezeit ohne Einkerbung wurden von S. Sievers iiberzeugend als Verschliisse von Stoff oder Le

der gedeutet 640. Dabei wird das spitze Ende des Stabchens durch einen Schlitz im Leder oder eine Ose 

im Stoff gezogen und beschwert mit seinem Gewicht das Schnur- oder Riemenende. Vielleicht sollte 

man fiir die mittellatenezeitlichen Stiicke mit Einkerbung Ahnliches in Erwagung ziehen. Hier ist we- 

niger an einen Verschlufi von Schuhen oder Beinkleidern, sondern an grohere Lederobjekte, wie Taschen 

oder auch Riemen der Anschirrung, zu denken. Auffallig ist die hohe Zahl dieser Osenstifte unter den 

Siedlungsfunden von Manching, da Wagenteile abgesehen von Achsnageln ansonsten sehr selten im Sied- 

lungsabfall zu finden sind641. Fiir die aus den Oppida reichlich bekannten, profilierten Riemenzungen 

der Stufe Lt D nimmt man eine ahnliche Verwendung im Bereich der Tracht oder von Taschen an 642. Im 

Fall einer Verwendung der quergekerbten Osenstifte bei der Anschirrung von Zugpferden ware minde- 

stens ein paarweises Auftreten erforderlich. Aus den unvollstandig geborgenen Fundkomplexen von 

Enkirch (1/12), Nanterre (1/57) und den Brandgrabern von Brezice (1/78-79) konnen hier allerdings kei- 

ne eindeutigen Aussagen getroffen werden.

633 Thoma, Brandgrab 120. Das verbreiterte Ende des Exem

plars Gustin, Grobovi Taf. 3, 6 spricht dafur, dafi ein 

tibergrofies Loch fiir den ansonsten schmalen Stift ge- 

schaffen werden muBte.

634 Vgl. Gustin, Grobovi Taf. 3, 6.

635 Haffner, Grabhiigelgruppe 73. Der Vorschlag eines 

Sperrstiftes fiir Tiirverriegelungen von Jacobi, Werkzeug 

230 wurde ebenfalls verworfen.

636 Muller, Massenfund 59. - Vgl. Vouga, La Tene Taf. 35, 1. 2.

637 Petersen, Vognfundene Taf. 3, 14; 5, 6.

638 Fur die Deichsel und das Joch wird man zusammen eine

Mindestdicke von 10 cm annehmen durfen; hingegen ver-

fiigen die kleinsten Osenstifte aus Manching und Bern/

Tiefenau uber eine Stiftlange von ca. 8 cm (Jacobi, Werk

zeug Nr. 1061-1063, 1067-1074; Muller, Massenfund Taf.

23 Nr. 174).

639 Bozic, Najdbah 195 Abb. 3, 1. 2. 5. 6. 8, 204 Abb. 5, 2 

(mit Endprofilierung); Abb. 3, 3 (mit zwei Osen); vgl. 

auch 194 Abb. 2, 12: eiserner gekerbter Osenstift mit 

profiliertem Ende von Stare Hradisko.

640 Sievers, Kleinfunde 38f.

641 Vgl. die geringe Zahl von Osenstiften mit Nietplatte und 

Nabenringen; die zahlreichen Fiihrungsringe und einige 

Achsnagel stammen im wesentlichen aus dem Leisen- 

hardt-Fund (Inv. 1961/1257), drei Achsnagel kommen 

hingegen aus einem anderen Fundkomplex (Inv. 

1961/1266); Einzeln bzw. zusammen mit Siedlungsabfall 

gefunden wurden acht Achsnagel (Jacobi, Werkzeug 

309f.).

642 Van Endert, Bronzefunde 3Off.
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Tab. 27 Graber mit gekropften Osenstiften bzw. Osenstifte mit Einkerbung.

Fundort Datierung Wagen-/Geschirrteile Kontext Nachweis

Enkirch (Kr. Bernkastel- 

Wittlich, D)

Lt Cl gekrbpfter Osenstift, 1 Achsnagel, 4 Osenstifte mit Nietplatte,

Zierbeschlage, Eisenringe

Wagengrab 1/12

Brezice Grab 6 (SLO) Lt Cl 2 eiserne Osenstifte mit Einkerbung, 1 Osenstift mit Nietplatte,

2 Achsnagel, 2 Radreifen, 4 Nabenringe, 1 Achsschenkelbeschlag

Wagengrab 1/78

Brezice Grab 55 (SLO) Lt C 1 eisener Osenstift mit Einkerbung, 1 Ringtrense, 2 Osenknaufe Wagengrab 1/79

Nanterre

(Dep. Hauts-de-Seine, F)

Lt C 3 eiserne Osenstifte mit Einkerbung, 3 gabelformige Osenstifte, 

1 Achsnagel, Stift mit Bronzekopf, Wagenkastendekor, 2 Ring- 

trensen, 4 Ftihrungsringe, 4 Nabenringe, Radfragmente

Wagengrab 1/57

Wederath Grab 1726 

(Kr. Bernkastel-Wittlich, D)

Lt D2a bronzener Osenstift mit Einkerbung, 4 einfache Osenstifte,

Zierbeschlage

Grab ohne gesicher- 

te Wagenteile

11/1

e. Geschwungene Stifte mit wechselndem Querschnitt und umgebogenem Ende

Ein geschwungener Eisenstift mit umgebogenem Ende aus Wollendorf (1/40) ist mit einem Osenstift mit 

Nietplatte eines Wagens kombiniert und aufgrund von Parallelen in anderen Grabern mit Wagenteilen 

im Inventar dem Wagen zugeschneben worden (Abb. 126, I) 643. Weitere derartige Stifte stammen aus 

Mayen (1/28) und aus dem Grab 14 von Hoppstadten-Weiersbach (1/19) (Abb. 126, 2-3)644. Neben dem 

umgebogenen Ende ist ein Wechsel im Querschnitt von vierkantig zu rund charakteristisch.

Fur den Abschnitt mit quadratischem Querschnitt ist zu vermuten, dafi dieses Ende wie die Griffangel 

eines Werkzeuggriffes in Holz eingelassen war. In alien drei genannten Fallen ist dieses Ende zur zu- 

satzlichen Sicherung umgebogen. Vorstellbar ware, dafi die Stifte mit dem rechteckigen Querschnitt im 

Holz der Deichsel eingelassen waren, um mit dem anderen Ende als Widerlager fur das Joch zu dienen, 

das zusatzlich mit organischen Materialien an der Deichsel verschniirt wurde. Da eine solche Interpre

tation aber nicht mit Befunden abgesichert ist, sollen diese Gegenstande weiterhin technisch neutral als 

geschwungene Stifte mit wechselndem Querschnitt bezeichnet werden.

Die bekannten Exemplare datieren in die Stufe Lt D und sind nur regional im Bereich von Hunsrtick 

und Neuwieder Becken verbreitet.

Abb. 126 Geschwungene Stifte 

mit wechselndem Querschnitt und 

umgebogenem Ende. - 1 Wollen

dorf (1/40). - 2 Mayen (1/28). - 

3 Hoppstadten-Weiersbach Grab 

14 (1/19). - M = 1:2.

643 Bockius, Untersuchungen 66 Taf. 5, 8. - Vgl. auch 

Oesterwind, Spatlatenezeit Taf. 6 B, 3.

644 Bockius, Untersuchungen 66 mit Anm. 501.
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f. Doppelseitige Beschlagschienen

Im Kontext von zwei- und vierradrigen Wagen wurden gelegentlich sog. doppelseitige Beschlagschienen 

(Abb. 127) beobachtet. Ihre Funktion konnte jedoch aufgrund von Befunden bisher nicht geklart wer- 

den. Bei der Diskussion des Wagengrabes von Husby (1/25) mit einem vierradrigen Wagen besprach K. 

Raddatz derartige Eisenobjekte 645 und verglich sie mit Funden aus La Tene (Kt. Neuchatel, CH) 646 und 

Llyn Cerrig Bach (Anglesey, GBW) 647. In Anlehnung an C. Fox wies er ihnen eine Funktion als End- 

beschlag der Deichsel zu. So soil die Deichsel an dieser Stelle verstarkt werden, um der besonderen Be- 

anspruchung durch die Befestigung des Joches zu genugen. In der Bearbeitung der Funde von Bern/Tie- 

fenau erganzte F. Muller die Liste um weitere frtih- bis spatlatenezeitliche Funde aus Bern/Tiefenau, 

vom Dtirrnberg (VB Hallein, A), aus Heimbach-Weis (1/15), Muhlheim-Karlich (Kr. Mayen-Koblenz, 

D) und Plaidt (1/30) 648. Jedoch auch anhand dieser Stiicke konnte die Funktion nicht eindeutig bestimmt 

werden. Eine Interpretation als Speichenreparatur, wie sie in einer Rekonstruktion fur einen friihlatene- 

zeitlichen Wagen aus Bussy-le-Long (Dep. Aisne, F) vorgeschlagen wird649, ist fur die hier vorgestellten 

Exemplare abzulehnen.

g. Stifte mit zwei Kopfen

Bisher stammen aus drei unterschiedlichen Wagengrabern Eisenstifte, deren beiden Enden zu Kopfen 

geschmiedet sind. Das Stuck aus Verna, das zu einem vierradrigen Wagen der Stufe Lt Dlgehort, ist 

20,3 cm lang, der Stift 1 cm stark, mit quadratischem Querschnitt; ein Kopf wurde sorgfaltig mit einem 

Gesenk rund geschmiedet, der andere ist flach (Abb. 128 ) 65°. Ein ahnliches Stuck kommt aus einem 

Grabkomplex mit Jochteilen von Mont Beuvray/Croix du Rebout (1/56); ein weiterer, nur 13 cm langer 

Stift wurde in einem Grab der Stufe Lt B mit einem zweiradrigen Wagen in Pontfaverger/La Wardelle 

(Dep. Marne, F) gefunden651. In alien Fallen ist zu beobachten, dab die plattgeschlagenen oder vernie- 

teten Enden sich nicht im rechten Winkel zum Stift befinden. Aus keinem Befund sind Lage und Funk

tion abzulesen.

Es ist denkbar, dafi diese vierkantigen Stifte Holz starr und fest zusammenhielten. Durch ein vorge- 

bohrtes Loch wurde ein Stift mit einem Kopf gesteckt, auf der anderen Seite noch im gltihenden Zustand 

der zweite Kopf ausgeschmiedet. Nach den Abmessungen kommt als Funktion das Zusammenhalten 

gespaltener oder zusammengesetzter Deichsel- oder Langfuhrarme von Wagen mit einer Y- oder YY- 

Konstruktion des Unterbaus in Frage; in Dejbjerg, Boe und Husby wurde diese Aufgabe mit Hilfe ova- 

ler Manschetten geldst652. Da gespaltene Deichselkonstruktionen auch bei zweiradrigen Fahrzeugen 

vorliegen konnen, kann allein aus diesen Gegenstanden nicht auf das Vorhandensein eines vierradrigen 

Wagens geschlossen werden.

Im Bereich der Wagenplattformen von Fahrzeugen der Stufe Lt A sind in der Champagne und in den 

belgischen Ardennen vielfach mehrere Stifte vorhanden, deren beide Enden in Holz eingelassen wa-

Abb. 127 Doppelseitige Beschlagschienen. - 1-4 Bern/Tiefenau. - 5 Husby (1/25). - 6-8 La Tene. - 9 Heimbach-Weis

(1/15). - 10 Plaidt (1/30). - M = l:3. “►

645 Raddatz, Wagengrab 28 f. Taf. 4, 5.

646 Raddatz, Wagengrab 29 Abb. 7, 2. 3. - Vouga, La Tene 

Taf. 39, 20. 21.

647 Raddatz, Wagengrab 29 Abb. 7, 1. - Fox, Find Taf. 6, 99;

20, 99.

648 Muller, Massenfund 57f.

649 Bussy-le-Long (Dep. Aisne, F), Grab 114: Cl. Pomme-

puy I S. Thouvenot in: Le cheval. Symbole de pouvoirs 

dans 1’Europe prehistorique. Musee de Prehistoire de 

Nemours (Nemours 2001) 79f. Abb. 75 A.

650 Freundl. Inf. F. Hummel, RGZM.

651 Dupuis, Tombe 63 f. Abb. 2.

652 Vgl. Kap. Ill, B, 4, a.
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Abb. 128 Stift mit zwei Kbpfen. Verna (1/64). - M = 1:2.

ren 653. Stiicke aus Hamipre-Offaing, Wagengrab 1, nur 7-8 cm lang, waren an beiden Enden vernie- 

tet 654. Sie befanden sich in zwei Paaren auf den Seiten der Wagenplattform. Letztendlich sind derarti- 

ge Eisengegenstande an verschiedenen Stellen einsetzbar. Solange kein Befund mit guter Holzerhaltung 

restauriert wird, sind nur Vermutungen moglich, aber keine archaologisch begriindeten Aussagen zu 

treffen.

4. Konstruktive Elemente des Unterwagens vierradriger Wagen

Der Unterwagen vierradriger Wagen besteht aus Langfuhr, Deichsel mit Deichselscharnier und Lenk- 

vorrichtung; Rader und Achsen wurden bereits gesondert diskutiert. Keines dieser Elemente bedarf ei- 

ner metallenen Umkleidung oder einer Fertigung aus Bronze oder Eisen 655. Uber Elemente zur Befesti- 

gung oder Aufbockung des Wagenkastens bzw. der Wagenplattform ist nichts bekannt. Besonders bei 

den Wagen von Husby (1/25), Kraghede (1/6), Langa (1/7) und Dejbjerg (Ringkobing amt, DK) geben 

bier eiserne Stangen noch Ratsel auf656. Das Deichselscharnier vierradriger Wagen kann ebenfalls noch 

mit Metallelementen, wie Kappen und Bandern, verziert sein. Fur die gerippten Bronzeringe geringen 

Durchmessers, die in einer Werkstatt im Oppidum von Kelheim zusammen mit gerippten Nabenringen 

hergestellt wurden, ist eine Verwendung am Deichselscharnier sehr wahrscheinlich657. Eindeutige Be- 

funde haben sich aber aufier m Dejbjerg nicht erhalten (vgl. Exkurs mit Abb. 63 - 64) 658.

a. Langfuhr- und Deichselbeschlage

Bereits in der Diskussion der Deichsel- und Langfuhrmanschetten von Boe wurden die analogen Stiicke 

von Dejbjerg vorgestellt (vgl. Kap. II, D, 11, c). Erganzend hierzu ist noch ein Stuck aus dem Grab von 

Husby (1/25) zu nennen (Abb. 129). Fur den vierradrigen Wagen von Cugir (1/75) erlaubt der bisherige 

Stand der Publikation keine weiteren Aussagen zu technischen Details.

Bemerkenswert sind einige friihrdmische Deichselkappen aus Bronze, die sich durch ihre rechteckige 

Form stark von den aus Boe (1/46) und Dejbjerg bekannten Stiicken mit rundem Querschnitt unter- 

scheiden. Der Fund einer derartigen Deichselkappe neben Skeletteilen eines Maultieres in Kalkriese (Kr. 

Osnabriick, D) hat den Hinweis auf eine Verbindung von Zugtier zur Deichselspitze mittels einer eiser-

653 Vgl. Joffroy/Bretz-Mahler, Tombes 15. Cahen-Delhaye, 

Reconstitution 65 Abb. 9; 69 Abb. 14 (Ubersichtstabelle).

654 Cahen-Delhaye, Necropole 9 Abb. 3 (Befund); 12 Abb.

5, 9-10 (Stifte).

655 Vgl. dazu das erfolgreiche Experiment im Museumsdorf 

von Lejre (DK).

656 Husby: Raddatz, Wagengrab Taf. 4, 1-2. 6. 8. - Langa: Se-

hested, Fortidsminder Taf. 34, kk-qq. - Dejbjerg: Peter

sen, Vognfundene Taf. 4, 4 (4 Stiicke, Zuordnung zum 

keltischen Wagen aufgrund der Auffindungssituation 

wahrscheinlich vgl. a.a.O. 22)

657 Schafer, Foundry 198 Abb. 6.

658 Vgl. eventuell noch die Bronzekappen aus Kappel (Kr. 

Biberach, D). Da eine Zuweisung zur Achse in Frage 

kommt, wurden sie bereits in Kap. Ill, B, 2, d diskutiert 

und abgebildet (Abb. 116).
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Abb. 129 Deichsel- oder Langfuhrmanschette aus Husby (1/25). - M = 1:2.

nen Kette erbracht 659. Ferner barg die bronzene Deichselkappe einen Phallusanhanger und weitere 

Fragmente als Amulette, die wohl den Wagen und seine Benutzer schiitzen sollten. Ahnliche Deichsel- 

kappen wurden in der fruhrdmischen Handelsstation am Magdalensberg (VB Klagenfurt-Land, A) ge- 

funden660.

b. Reibnagel

Fur die Lenkvorrichtung vierradriger Wagen bedarf es eines Stiftes, mit dem die Langfuhr drehbar mit 

der Vorderachse verbunden 1st. Dieser sogenannte Reibnagel war bei den vierradrigen Wagen der Hall- 

stattzeit immer aus Holz, sieht man vom Wagen aus dem Grab VI vom Hohmichele (Kr. Biberach, D) 

ab, wo bei der Ausgrabung ein kraftiger Eisenstift an der entsprechenden Stelle im Achsblock beobach- 

tet wurde661. Vermutlich waren auch die vierradrigen Wagen der jtingeren Eisenzeit mit den bewahrten 

hblzernen Reibnageln ausgestattet, wie es etwa die Wagen von Dejbjerg, Boe (1/46), Husby (1/25) etc. 

nahelegen. Der bislang einzige eindeutig identifizierbare Reibnagel der Latenezeit aus Eisen stammt aus 

dem Wagengrabkomplex von Verna (1/64) im Departement Isere (Abb. 130, 1). Eventuell begiinstigte 

hier die Nahe zur griechisch und romisch beeinflubten Zone im Rhonedelta die Verwendung einer me- 

diterranen Wagentechnik. Andere Reibnagel dieser Form sind ab dem Beginn der romischen Kaiserzeit 

im reichen Material der Militarlager bekannt 662. Da fur das Mittelmeergebiet allerdings die Quellenba- 

sis fur Wagenteile unzureichend ist, kann keine Richtung der Beeinflussung tiberzeugend dargestellt 

werden. Ein ahnlicher Reibnagel wie in Verna findet sich auch im Fundmaterial von Manching (Lkr. 

Pfaffenhofen a. d. Ilm, D); er wurde aber wohl von einem Sondenganger entdeckt und ist ohne datier-

659 Rost/Wilbers-Rost, Fragmente 207 Abb. 12.

660 Deimel, Bronzekleinfunde 377f. Taf. 104.

661 Vgl. zur Diskussion Pare, Wagons 132.

662 Vgl. beispielsweise: Augsburg/Oberhausen (Stadt Augs

burg, D): Hiibener, Metallfunde Taf. 15, 1. 6. 14 (S. 43 als 

Wagenachse bezeichnet - eventuell neuzeitlich?). - Hal- 

tern (Kr. Recklinghausen, D): Harnecker, Katalog Taf. 

50f. mit Nr. 580-584. - Vindonissa: Ch. Unz I E. Desch- 

ler-Erb, Katalog der Militaria aus Vindonissa. Militari-

sche Funde, Pferdegeschirr und Jochteile. Verbff. Ges. 

Pro Vindonissa 14 (Brugg 1997) 50 Taf. 68, 1947-1953 (als 

Stangentrensen bezeichnet). - Ausfiihrlich: Visy, Wagen 

279. - Ein Reibnagel aus Breisach-Hochstetten (Kr. 

Breisgau-Hochschwarzwald, D), der im Museum 

Breisach in der Vitrine zur Latenezeit als »Achse« ausge- 

stellt ist, stammt aus einem romischen Brunnen (Fundst. 

32/21) und hat keinen Zusammenhang mit der spiitlatene- 

zeitlichen Siedlung (freundl. Inf. Dr. R. Dehn, Freiburg).
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Abb. 130 Reibnagel. - 1 Verna (1/64). - 2 Manching. - 3 Etival-Clairefontaine/La Pierre d’Appel. - (Nachweis Anm. 663, 

665. - M = 1:2.

baren Befund (Abb. 130, 2) 663. Damit ist genauso gut eine rbmische bis moderne Datierung moglich664. 

Ein Reibnagel aus dem Oppidum von Etival-Clairefontaine/La Pierre d’Appel (Dep. Voges, F) stammt 

dort aus der Schicht I (Abb. 130, 3), die vom Autor 50 v. bis 15 v. Chr. datiert wurde 665, was der Stufe 

Lt D2 und der Zeit bis 15 v. Chr. nach heutigen Chronologievorstellungen entspricht. Hier sind bereits 

starkere rbmische Einfliisse moglich.

5. Dekor der Wagenplattform und des Wagenkastens

a. Zierbleche

Der Zierat eines Wagens spiegelt dessen Charakter wider. Je nachdem, ob er als leichter Streit- oder Renn- 

wagen oder als Prunkwagen, eventuell auch als Wagen zum Sitzen konzipiert war, besafi er tiberhaupt 

Flachen, die verziert und mit Metall verkleidet werden konnten. Beispiele fur die Dekormbglichkeiten an 

zweiradrigen Wagen bieten die alteren etruskischen Fahrzeuge 666. Ein keltischer Wagen mit zwei Radern, 

wie der aus Heimbach-Weis (1/15), konnte mit ahnlichen Zierelementen wie ein vierriidriger Wagen aus 

Dejbjerg (Ringkobing amt, DK) bedeckt sein667. Dieser und der von Boe (1/46) liefern Beispiele daftir, 

mit welchem Aufwand Wagen am Ende der Latenezeit dekoriert sein kbnnen. Allein die Anzahl der Ach-

663 Jacobi, Werkzeug Taf. 72 Nr. 1358 (Inv. 1963/1257).

664 Sicherungsstifte von neuzeitlichen Anhangerkupplungen 

bei Ackergeraten besitzen ebenfalls eine entsprechende 

Form.

665 Deyber u.a., Habitat 210 Abb. 26, 3.

666 Vgl. Woytowitsch, Wagen 30 ff. mit Taf. - Hockmann,

Bronzen 10-43. - Zu Neufunden und -bearbeitungen 

verzierter Wagen vgl. A. Emililiozzi (Hrsg.), Carri da 

guerra e principi etruschi. Ausstellung Viterbo 1997/1998 

(Roma 1997).

667 Joachim, Wagengrab 40. - Harck, Herkunft 103.
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sen sagt nichts fiber die Moglichkeiten zur Prachtentfaltung, zur Funktion und iibertragenen Bedeutung 

des Fahrzeuges aus. Bei Zierblechen kann in der Regel nur schwer zwischen Wagenschmuck und Be- 

schlagen von Holzkasten, -eimern und -mobeln unterschieden werden. In Brandbestattungen mit Wa- 

genteilen beruht die Zuordnung der Zierelemente zum Wagen vielfach auf Konvention. Geschnitzte oder 

gemalte Verzierungen sind unter den iiblichen Erhaltungsbedingungen nicht mehr nachweisbar.

Opus interrasile-Bleche

Vorder- und Riickseiten des keltischen Wagens von Dejbjerg sind mit rechteckigen bronzenen Dekor- 

blechen mit Opus interrasile bedeckt (Abb. 62) 668. Das Durchbruchmuster zeigt liegende, gegenstandi- 

ge S-Figuren, die aneinandergesetzt ein Leiermotiv ergeben. Dabei sitzt wechselseitig eine Leier an der 

nachsten. Nach der Position auf dem Wagenkasten bzw. seinem Unterbau sind die Bleche unterschied- 

lich grofi. Der obere Rand der Seitenborde ist mit einer Leiste eingefafit, von der aneinandergesetzte, 

schwungvolle Bogen mit auszipfelnden Enden herabhangen 669. Eine unterschiedliche Grofie findet sich 

ebenfalls bei den eisernen Zierstticken von Heimbach-Weis (1/15) wieder 670. Auch sie werden an ver- 

schiedenen konstruktiven Elementen befestigt gewesen sein (Abb. 131). Einen oberen Randabschluh 

bilden moglicherweise Bleche mit einem gerahmten laufenden Hund, mit auf einer Langsseite ansch- 

liefienden herabhangenden, aneinandergesetzten Bogen mit auszipfelnden Enden. Wie in Dejbjerg fixie- 

ren Nagel die herunterhangenden Enden.

Die Flachen der Langsborde von Dejbjerg sind regelmabig mit einzelnen, kleinflachigen Ornamenten 

bedeckt671: links und rechts von einem grofien Ziernagel sitzen herzformige Motive aus zusammenge- 

setzten S-Figuren, deren gezipfeltes Ende mit Nagelplatte von je einem kleinen Ziernagel gehalten wird. 

In wenigen Exemplaren finden sich auch in Heimbach-Weis kleinere Dekorelemente, die aus einer zen- 

tralen Rosette und anschliehenden, durchbrochenen Flachen bestehen, die mit den Enden auf Holz ge- 

nagelt waren. Ahnlichkeiten im Dekor zum vierradrigen Wagen von Boe (1/46) fehlen - strukturell 

stimmt jedoch die Verwendung unterschiedlicher Opus interrasile-Bleche mit den anderen Beispielen 

iiberein, wenngleich auch das Durchbruchwerk wesentlich feiner gearbeitet war und vermutlich auch 

die Langsborde flachig bedeckte.

An die Bleche von Dejbjerg und Heimbach-Weis lassen sich an Siedlungsfunden zwei nahezu identische 

Stiicke aus Bronzeblech von Stare Hradisko (Okr. Prostejov, CZ) mit einer liegenden Wellenranke 

anschliefien (Abb. 132, 9-10)672. Andere durchbrochene und verzierte Bleche von ahnlichem Format 

wtirde man gerne ebenfalls in diese Gruppe einordnen. Bei fragmentierten Einzelfunden aus den Oppi- 

da und bei Stricken aus einem Grabkomplex aus Villeneuve-les-Convers (11/17) sind jedoch keine ge- 

naueren Aussagen moglich 673. Wie vereinzelt Zierbleche an den Wagen befestigt sein konnen, zeigen 

friihlatenezeitliche Befunde 674.

Ein rechteckiges Bronzeblech aus dem Wagengrab von Urmitz (1/35) mit einfachem Durchbruchsmu- 

ster aus Kreisen und Halbmonden (6,2 x 3,6 cm) findet seine besten Entsprechungen in den Zierblechen 

der Eimerfufie von Roje pri Moravcah (SLO) 675 und Goeblingen-Nospelt Grab B (L) 676, wenngleich 

auch bei letzterem Stuck der keltische Stil wesentlich eleganter ausgeftihrt ist. Damit liegen konkrete 

Parallelen fur diese Zierbleche an anderen Gegenstanden vor und daher sollte das Blech von Urmitz 

nicht den Wagenteilen zugewiesen werden.

668 Petersen, Vognfundene Taf. 4, 3-5.

669 Petersen, Vognfundene Taf. 1, 3 c.

670 Joachim, Wagengrab 40. - Harck, Herkunft 103.

671 Petersen, Vognfundene Taf. 1, 3.

672 Werner, Pferdegeschirr 5: Meduna, Stare Hradisko Taf. 2, 

15; 3, 15 (unterschiedliche Inventarnummernl).

673 Manching: Van Endert, Bronzefunde Taf. 33, 499. - Stare

Hradisko: Meduna, Stare Hradisko/II Taf. 2, 20. 23-24;

Meduna, Stare Hradisko/II Taf. 8, 9; 9, 12. - Stradonice:

Pic, Hradischt Taf. 12, 2. - Bern/Tiefenau: Muller, Mas- 

senfund Taf. 22, 51. 152. - Stuck aus einer Privatsamm- 

lung, Fundort unbekannt: Pic, Hradischt 55 f. Abb. 6.

674 Vgl.: z.B. Bouraton (Dep. Aube, F): Fastes des Celtes 44 

Nr. 48-51 (Lt A). - Bouqueval Grab 11 (Dep. Val-d’Oise, 

F): Guadagnin, Necropole 57 Abb. 46-47 (Lt B).

675 Knez, Grobovi 121 Taf. 10, 3.

676 Thill, Metallgegenstande Taf. 8, 2.
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Abb. 131 Heimbach-Weis (1/15). Randabschhifi- und Opus interrasile-Bleche (Auswahl). - Nach Joachim, Wagengrab. - Eisen.

M = 1:2.
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Abb. 132 Zierbleche. - 1-2 Heimbach-Weis (1/15). - 3-4 Enkirch (1/12). - 5-6 Nieder-Olm (1/29). - 7-8 Nanterre (1/57). 

9-14 Stare Hradisko (nach Meduna, Stare Hradisko; ders., Stare Hradisko/II). - 1-4 Eisen; 5-14 Bronze. - M = 1:2.
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27,

Abb. 133 Hamipre Offaing Grab 1. Befund; Zierbleche. - 1 Hamipre Offaing (nach Cahen-Delhaye, Necropole). - 2-4 Bern/ 

Tiefenau (nachMuller, Massenfund). - 5-6 Manching (nachvan Endert, Bronzefunde). - 1, 3-4 Eisen;2, 5-6 Bronze. - 1M=1:4;

2-6 M= 1:2.



Sonstige Zierbleche

In einem friihlatenezeitlichen Wagengrab von Offaing (Prov. Luxembourg, B) fanden sich am zweiradri- 

gen Wagen bronzene Zierbleche in Form einer runden Scheibe mit zentralem Loch und mit zwei abge- 

setzten, gegenstandigen blattformigen Fortsatzen, in denen kleine Nagel zur Befestigung sitzen (Abb. 

133, I) 677. Ihre genauere Position am holzernen Wagenkasten ist unbekannt. Drei im Detail leicht un- 

terschiedliche Bleche, die nach dem gleichen Grundprinzip gestaltet waren (Abb. 133, 6-7), sind Teil des 

Phalerenhortes im Oppidum von Manching (Lkr. Pfaffenhofen a.d. Um, D) 678. Weil sie zusammen mit 

paarigem Pferdegeschirr eines Gespanns gefunden wurden, konnte man in ihnen Beschlage von Leder 

oder vom Holz eines Wagenkastens sehen 679. Auch aus dem Material des Massenfundes von Bern/Tie- 

fenau (Kt. Bern, CH) konnen zwei Bleche aus Eisen und eines aus Bronze aus formalen Griinden ange- 

schlossen werden (Abb. 133 , 2 -4) 680. Eine abweichende Kriimmung weist jedoch auf einen im Detail an- 

dersartigen Untergrund.

Auch fur andere mittellatenezeitliche Wagen sind meist nur kleinflachigere Zierelemente bekannt; die 

Wagen von Enkirch (1/12) und Nieder-Olm (1/29) haben jeweils sehr wenige Zierbeschlage erbracht 

(Abb. 132, 3-6). Der Wagen mit gegabelten Osenstiften von Nanterre (1/57) war mit mindestens acht 

bronzenen Zierblechen versehen, die auf eine umfangreiche Dekoration hindeuten: Zwei Bleche mit 

durchbrochenen Kreuzen mit Bliitenenden gehdren zu sechs schmalen Blechen, die nur die Halfte des 

Musters zeigen (Abb. 132, 7-8). Sie waren mit Bronzenageln auf gewdlbten Oberflachen befestigt, die 

fur einen stark plastisch gestalteten Wagenkasten sprechen. Diverse Zierbleche aus einem Grab von Vil- 

leneuve-les-Convers (11/17) in Burgund konnen nicht naher eingeordnet werden, und auch ihre Zu- 

gehbrigkeit zu einem Wagen ist nur zu vermuten. Neben einer aufgenagelten Eisenscheibe mit Bronze

rand mit einem feinen, konzentrisch umlaufenden a-jour-Muster sind langliche Bronzebleche vorhan- 

den.

b. Besonderheiten vierradriger Wagen

Charakteristisch fur den keltischen Wagen von Dejbjerg ist die Eckkonstruktion aus Holzstaben, die mit 

verzierten Metallstreifen mit den Langsborden verbunden sind681. Aus Boe (1/46) ist eine ahnliche 

Grundkonzeption vorhanden. Das Holz der Langsborde endet in eisernen Staben bzw. Htilsen, die mit 

abwechselnden emaillierten und bronzenen Streifen ebenfalls horizontal gegliedert sind 682. Ein Eisen- 

blech, das an einer ahnlichen Stelle befestigt gewesen sein konnte, stammt vom Hradiste bei Stradonice 

(Okr. Beroun, CZ) 683 und deutet an, dab auch dort Wagen mit diesem Konstruktionsschema existiert 

haben mbgen (Abb. 134, 4).

In Boe und Dejbjerg sind die Eckstabe oben grobflachig mit Email verziert: In Boe mit massiven, durch 

eine Hohlkehle abgesetzten Emailknaufen, in Dejbjerg mit Bronzehiilsen, die das obere Ende umfassen 

und auf der Oberseite in ihrem Zentrum eine emaillierte Flache haben. Damit scheinen grobe Bron- 

zehtilsen mit emailliertem Kopf als mogliche Teile vierradriger Wagen identifizierbar; Siedlungsfunde 

liegen aus Manching und aus Stradonice vor (Abb. 134, 1-3 ) 684. Grofie emailverzierte Nagelkopfe konn- 

ten ebenfalls diese Zierfunktion ubernehmen, wenngleich sie nicht ausschlieblich den Wagen zugewie- 

sen werden konnen.

677 Cahen-Delhaye, Necropole 12 Taf. 5, 11-15 (Wagengrab 

1).

678 Van Endert, Bronzefunde 131 Taf. 22 Nr. 378. 379 (In- 

ventarnr. 1974/1212).

679 Eine Zugehdrigkeit der Bronzebleche zu starren Leder- 

oder Holzteilen der Anschirrung oder einer Sattelung 

(vgl. Packsattel bei Vouga, La Tene 96ff.) kann allerdings 

nicht ausgeschlossen werden.

680 Muller, Massenfund Taf. 21 Nr. 149, 150.

681 Vgl. Exkurs: Die Wagen von Dejbjerg mit Abb. 61 und 

62.

682 Bei der Diskussion der Wagen von Boe und Dejbjerg 

(Kap. II, D, 11) wurde hierauf bereits ausfiihrlich einge- 

gangen und die notigen Stiicke abgebildet.

683 Pic, Hradischt Taf. 49, 8.

684 Van Endert, Bronzefunde Taf. 34, 520. 521. - Pic, Hra

discht Taf. 26, 12.
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Abb. 134 Emailverzierte Bronzeknaufe. - 1-2 Manching (nach van Endert, 

Bronzefunde). - 3 Stradonice. - 4 Fragment einer eisernen Eckkonstruktion 

aus Stradonice (3-4 nach Pic, Hradischt). - M = 1:2.

c. Email

Ein wesentliches Zierelement des keltischen Wagens von Dejbjerg sind die bronzenen Nagel mil ritz- 

verzierten Kopfen, in deren Rillen sich zeittypisches, rotes Email 685 befunden hatte. Auch am Wagen 

von Boe spielt Email in unterschiedlichen Formen eine entscheidende Rolle; aus Verna (1/64) stammt zu- 

mindest eine kleinere Zahl emailverzierter Nagel. Allgemein werden Bander und Felder unterschiedli- 

cher Grbfie und Form mit engen, parallelen Rillen geschmuckt. Bei diesen flachigen Verzierungen gibt 

es zusatzlich Rillen in einem anderen Winkel; hingegen ist bei den Zierkopfen von Nageln und Nieten 

bereits in der Linienfiihrung ein geometrisches Muster angelegt. Durch das Erhitzen beim Auftragen der 

Glaspaste des Emails wird die Oberflache des Eisens weniger anfallig fur Korrosion. Durch Korro- 

sionsprozesse bei der Bodenlagerung fallen die roten Einlagen vielfach heraus, nur das charakteristische 

Linienmuster bleibt erhalten.

Aus Siedlungsfunden stammen viele, ehemals emailverzierte Niet- und Nagelkopfe aus Bronze und 

Eisen 686. Objekte aus Bronze tiberwiegen gegeniiber den eisernen Stricken 687, da sie als Einzelfunde 

eher auffallen, ihre Verzierung leichter erkannt wird und auch ihre restauratorische Behandlung ein- 

facher ist. Meist nur Grofisiedlungen mit einem reichen Fundanfall der Stufe Lt Dlb und Lt D2 ha- 

ben diese emailverzierten Nagel- und Nietkopfe erbracht (vgl. Fundliste) 688. In einigen Fallen wird 

die genannte Art der Emailverzierung auch auberhalb der Oppidakultur verwendet 689. Fur die Mit- 

tellatenezeit ist sie nicht nachweisbar, an ihrer Stelle tiberwiegen flachige Emaileinlagen, sogenanntes 

Grubenemail 690.

685 Challet, Celtes 23. - Tischler, Abrifi. - Zu naturwissen- 

schaftliche Analysen von Emailobjekten von Bibracte 

vgl. Bucsek u.a., Etude.

686 Challet, Celtes 118ff.

687 Challet, Celtes 118.

688 Vgl. Challet, Decors Annexe 3 mit Fundliste.

689 Vgl. besonders bei Giirtelteilen, u.a.: O. Almgren I B.

Nerman, Die altere Eisenzeit Gotlands (Stockholm 

1923) Taf. 5, 55-58. 65. - H. Seyer, Siedlung und archao- 

logische Kultur der Germanen im Havel-Spree-Gebiet

in den Jahrhunderten vor Beginn u. Z. Schr. Ur- u. 

Friihgesch. 34 (Berlin 1982) Taf. 18, 1. - Nylen, Eisen

zeit 452ff., 537 mit Abb. 302, 17-29. - In England vgl. 

z.B. Hengistbury Head: J. P. Bush-Fox, Excavations at 

Hengistbury Head, Hampshire in 1911-12. Rep. Re

search Comm. Soc. Ant. London 3 (London 1915) Taf. 

29, 5. - Als Einzelelemente bei Wagen: Dankirke (Han

sen, Fragmenter 221 Abb. 4); Fredbjerg (Jensen, Fred- 

bjergfundet 206 Abb. 75).

690 Challet, Celtes 62-117.
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Abb. 135 Typen emailverzierter Nagel und Nieten. - 1 Manching, Grube 822b4. - 2a Oberwinterthur/Unteres Buhl. - 

2b Dellach/Gurina. - 2c Manching, Grube 822b4. - 2d Oberursel-Oberstedten/Heidetranke. - 2e Wallendorf/Kasselt. - 

3a Mont Beuvray/Bibracte. - 3b Boe. - 4 Amoneburg. - 5 Arnstadt/Alteburg. - 6a Oberursel-Oberstedten/Heidetran- 

ke. - 6b Titelberg - 6c Villeneuve-Saint-Germain. - 7 Mont Beuvray/Bibracte. - 8 Alise-St. Reine/Alesia. - 9a Vieille Tou

louse. - 9b Thur. - (Nachweise vgl. Tab. 28). - M = 1:2.

Nur eine fiberschaubare Zahl von Objektgattungen, wie Helme691 und Gtirtelhaken 692, die aus Grabern 

bekannt sind, besitzt emailverzierte Niete und Nagel. Mancher Anhangerschmuck 693, Fiihrungsnnge 

vom Typ Hoppstadten sowie Jochbeschlage vom Typ Titelberg 694 gehbren bereits in den Kontext von 

Reiten und Fahren. Singulare oder unbekannte Gegenstande mit Emailnageln bilden die Ausnahme 695. 

Bei einzelnen Niet- oder Nagelkopfen aus Siedlungen ist die Herkunft unklar. Dies gilt besonders fur 

Stiicke mit grbfierem Durchmesser (ca. fiber 1,2 cm) 696, fur die auch die wenigen Grabfunde keinen Auf- 

schlufi geben 697. Im Fundmaterial von Siedlungen lassen sich Emailnagel in der aufiergewbhnlichen 

Grobe der Deichsel- und Zugarmkappen von Boe und Dejbjerg (Dm. ca. 3,5 cm) mcht nachweisen. An- 

hand der Funde von Boe, Dejbjerg und Verna kann man eine Verwendung als Zierteile an vierradngen 

Wagen beispielhaft vorschlagen. Derartige Nagel aufgrund fehlender anderer Zusammenhange aus- 

schliefilich zu Wagenteilen zu erklaren, ist jedoch nicht moglich.

691 Vgl. Liste beim Abschnitt zum Helm von Boe; vgl. auch 

Liste emailverzierter Gegenstande bei Challet, Decors 

Annexe 1.

692 Stabgiirtelhaken: vgl. Pescheck, Neufunde; vielleicht 

auch vereinzelte Niete mit gekerbten Kbpfen bei Loch- 

giirtelhaken: vgl. allg. Volling, Graber 47 Karte 7 (Bad 

Westernkotten [Kr. Soest], Koblenz [Kr. Mayen-Ko- 

blenz], Singlis [Schwalm-Eder-Kreis], Uttenhofen Grab 

3 [Kr. Deggendorf]); die Abbildungsqualitat alterer 

Zeichnungen reduziert die Aussagembglichkeit sehr 

stark. - Vgl. im Norden bes. Nylen, Eisenzeit 452 ff.

693 Vgl. Kap. Ill, B, 7, d.

694 Vgl. Kap. Ill, B, 6, d. - Challet, Celtes 130 Taf. 87 mit Ex-

emplaren vom Mont Beuvray, aus Besangon und vom Ti

telberg.

695 Beispielsweise zungenfbrmige Bronzebander aus Man

ching: Maier u.a., Ergebnisse 201 f. Abb. 96 Taf. 56. - Na

gel der Schildfessel bei Grab 1908K71 von Grofiromstedt 

(Kr. Apolda, D): Eichhorn, Urnenfriedhof 119.

696 Vgl. Oberursel-Oberstedten/Heidetranke: Schlott/Spenne- 

mann/Weber, Verbrennungsplatz 469 Abb. 18, 1. 2. 6. - 

Manching: Maier u.a., Ergebnisse Taf. 56, 6. - Bibrac- 

te/Mont Beuvray: Goudineau/Peyre, Bibracte 116 Nr. 11.

697 Schkopau Grab 125 (Schildfessel?): Schmidt/Nitzschke, 

Graberfeld 68, Taf. 31. - Thur Grab 7: (Kastchenbeschla- 

ge?): Bockius, Graber 151 Abb. 3, 12.
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Eine Typologie der Muster emailverzierter Nagel und Niete konnte den Zweck verfolgen, unterschied- 

liche Handwerkstraditionen aufzudecken und zu chorologischen oder chronologischen Aussagen zu 

kommen. Theoretisch sollte es moglich sein, fiber regional spezifische Muster zu einer geographischen 

Einordnung der Herkunft des Wagens von Boe zu gelangen. Eine Vielzahl der Muster ist jedoch ein All- 

gemeingut der Spiitlatenezeit und fur eine genauere Lokalisierung nicht brauchbar. V. Challet unter- 

scheidet bei Hirer Bearbeitung drei Typen 698: den viergeteilten Kreis, Muster, die von einem zentralen 

Punkt ausgehen, sowie flachiges Netzmuster. Ihre Untervarianten und Beispiele uberzeugen gerade im 

Bereich des zweiten Typs nicht. Um die angestrebte Zielsetzung dieser Gliederung zu verfolgen, mull 

wesentlich feiner verfahren werden. Aus diesem Grund wird eine eigene Unterteilung vorgeschlagen 

(Tab. 28, Abb. 135), auch in Hinblick auf die Funde von Boe, die sich innerhalb der Typologie von V. 

Challet nicht zufriedenstellend einordnen lassen. Erhaltungsbedingt sind allerdings nicht immer ein- 

deutige Unterscheidungen zu treffen (vgl. Fundliste).

Typ Mustervariante/Beschreibung Beispiel - Nachweis

1 Flachiges Gitter - Manching, Grube 822b4 (Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm, D):

Maier u.a., Ergebnisse Abb. 96, 5

2 a Flache geviertelt Felder mit parallelen Linien Oberwinterthur/Unteres Buhl (Kt. Zurich, CH):

Deschler-Erb, Kleinfunde 119 Abb. 101, 1375

2b Flache geviertelt Felder mit gewinkelten Linien Dellach/Gurina (VB Hermagor, A):

Jablonka, Gurina Taf. 182, 4

2c Flache geviertelt Felder mit Gitter Manching, Grube 822b4 (Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm, D):

Maier u.a., Ergebnisse Abb. 96, 11

2d Flache geviertelt Felder mit parallelen und gewinkelten 

Linien

Oberursel-Oberstedten/Heidetriinke (Hochtaunuskreis, D):

Schlott/Spennemann/Weber, Verbrennungsplatz 469 Abb. 18, 8

2e Flache geviertelt Wechsel von Feldern mit 

und ohne Email

Wallendorf/Kasselt (Kr. Bitburg-Priim, D):

Kraufie, Siedlung 206 Abb. 7, 2

3a Flache geachtelt Wechsel von Feldern ohne und mit 

flachiger Schraffur

Mont Beuvray/Bibracte (Dep. Nievre/Saone-et-Loire, F):

Beck/Guillaumet, Metallurgic 241 Abb. 3, 16

3b Flache geachtelt Wechsel von Feldern ohne Email 

und mit V-formigen Rillen

Boe - vgl. Kap. II, D, 11, e

4 Flache gedrittelt Felder mit Gitter Amoneburg (Kr. Marburg-Biedenkopf, D):

Weifihaar, Ausgrabungen 77 Abb. 11, 16

5 Flache mit X 

geteilt

grbfiere Flachen (2/3) mit Gitter gefiillt Arnstadt/Alteburg (Kr. Arnstadt, D):

Behrend, Besiedlung 111 Abb. 7, 8

6a Flache gesechstelt Wechsel von Feldern mit parallelen Linien und 

Gitter

Oberursel-Oberstedten/Heidetranke (Hochtaunuskreis, D):

Schlott/Spennemann/Weber, Verbrennungsplatz 469 Abb. 18, 6

6b Flache gesechstelt Wechsel von Feldern mit Gitter und ohne 

Email

Titelberg (L): Metzler, Oppidum 320 Abb. 166, 4

6c Flache gesechstelt Wechsel von Feldern mit gewinkelten 

Linien und gegitterten Feldern

Villeneuve-Saint-Germain (Dep. Aisne, F):

Debord, Mobilier 63 Abb. 9, 7

7 Stern viele Linien laufen auf einen Mittelpunkt 

zu bzw. in der Mitte zusammen

Mont Beuvray/Bibracte (Dep. Nievre/Saone-et-Loire, F):

Beck/Guillaumet, Metallurgie 241 Abb. 3, 6

8 Flache mit Kreis 

gegliedert

randlich schrage kurze Linien Alise-St. Reine/Alesia (Dep. Cote-d’Or, F):

Rabeisen, Mobilier Abb. 7, 28

9a Kreuz zwei Linienbundel kreuzen sich im rechten 

Winkel (Winkelfelder bleiben frei)

Vieille-Toulouse (Dep. Haute-Garonne, F):

Fouet/Saves, Bronze 76 Abb. 17, J22

9b Kreuz zwei Linienbundel kreuzen sich im rechten

Winkel (Winkelfelder gefiillt)

Thur Grab 7 (Kr. Mayen-Koblenz, D): 

Bockius, Graber 151 Abb. 3, 12

Tab. 28 Typen emailverzierter Nagel und Nieten.

698 Challet, Celtes 120-123. - Vgl. auch die Ubersichtsabbildung bei Nylen, Eisenzeit 537 mit Abb. 302, 17-29.
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FUNDLISTE

Funde emailverzierter Nagel und Niete aus dem Bereich der Oppidakultur 

(ohne Giirtelhaken, Helme oder Teile vom Jock und Pferdegeschirr)

Deutschland

Amoneburg (Kr. Marburg-Biedenkopf): Wcilshaar, 

Ausgrabungen 77 Abb. 11, 16.

Arnstadt/Alteburg (Kr. Arnstadt): Behrend, Besied- 

lung 111 Abb. 7, 3. 8. 9.

Biebertal-Fellinghausen/Diinsberg (Kr. Giefien): Jaco

bi, Metallfunde Taf. 3, 1.

Grofiromstedt (Kr. Apolda): Eichhorn, Urnenfriedhof 

119 Abb. 1908K71; 135 Abb. 1907, 9. 1909E.

Manching (Lkr. Paffenhofen a.d. Ilm): Van Endert, 

Bronzefunde Taf. 34, 520-521; Taf. 37, 608-621.; Gru

be 822b4: Maier u.a., Ergebnisse Taf. 56, 1-6.

Oberursel-Oberstedten/Heidetranke (Hochtaunus- 

kreis): Muller-Karpe/Muller-Karpe, Funde Abb. 4, 3; 

Schlott/Spennemann/Weber, Verbrennungsplatz 469 

Abb. 18, 1-3. 6. 8-10.

Schkopau Grab 125 (Kr. Apolda): Schmidt/Nitzschke, 

Graberfeld Taf. 31, 125b.

Thur, Grab 7 (Kr. Mayen-Koblenz): Bockius, Graber 

151 Abb. 3, 12. 20-27.

Wallendorf/Kasselt (Kr. Bitburg-Priim): Kraufie, Sied- 

lung 206 Abb. 7, 1.2.

Frankreich

Alise-St. Reine/Alesia (Dep. Cote-d’Or): Rabeisen, 

Mobilier Abb. 7, 23-28.

Malain (Dep. Cote-d’Or): Mediolanum, une bourgade 

gallo-romaine. 20 ans de recherches archeologiques. 

Musee archeologique Dijon (Dijon 1988) 308 Abb. 18, 

1011.

Messein/Cite d’Affrique (Dep. Meurthe-et-Moselle): 

J.-P. Lagadec u.a., Bilan de sept campagnes de fouilles 

a la Cite d’Affrique de Messein (1981-1987). Rev. 

Arch. Est et Centre-Est 40, 1989, 147-197 bes. 179 

Abb. 30, 7.

Mont Beuvray/Bibracte (Dep. Nievre/Saone-et-Loi- 

re): Beck/Guillaumet, Metallurgie 241 Abb. 3.

Mouliets-et-Villemartin (Dep. Gironde): Sireix/Sireix, 

Ville-marche 66.

Roanne (Dep. Loire): Lavendhomme/Guichard, Ro- 

dumna Taf. 121, 9.

Saint-Marcel (Dep. Indre): J. Fauduet, Vestiges de La 

Tene finale a Argentomagus. Saint-Marcel (Indre). In: 

Actes du XHIe colloque de 1’AFEAF. Le Berry et le 

Limousin a 1’Age du Fer. 1989 (Gueret 1992) 239-244 

bes. 243 Abb. 4, 6.

Vieille-Toulouse (Dep. Haute-Garonne): Fouet/Saves, 

Bronze 76 Abb. 17.

Villeneuve-Saint-Germain (Dep. Aisne): Debord, Mo

bilier 63 Abb. 9, 1-8.

Luxemburg

Titelberg: Metzler, Titelberg 320 Abb. 166, 1-10. 13. 14.

Osterreich

Dellach/Gurina (VB Hermagor): Jablonka, Gurina 

Taf. 93, 25-27.

Herzogenburg (VB St. Pblten): H. Windl, Eine spat- 

latenezeitliche Siedlung in Herzogenburg, p. B. St. 

Pblten, NO. Arch. Austriaca 51, 1972, 58-96 bes. 93 

Abb. 29, 3.

Ernstbrunn/Oberleiserberg (VB Korneuburg): Kern, 

Funde 393 Abb. 8.

Wien/Leopoldsberg: Neugebauer (Hrsg.), Kelten 119 

Abb. 46, 14.

Schweiz

Oberwinterthur/Unteres Buhl (Kt. Zurich): Deschler- 

Erb, Kleinfunde 119 Abb. 101, 1375.

Tschechische Republik

Hrazany (Okr. Sedlcany): Jansova, Hrazany/II Taf. 

98, 10.

Stare Hradisko (Okr. Prostejov): Meduna, Stare Hra- 

disko Taf. 7, 23-31; Meduna, Stare Hradisko/II Taf. 5, 

8-10. 15-17.

Stradonice/Hradiste (Okr. Beroun): Pic, Hradischt 

Taf. 9, 1-10. 12-26. 28-31. 34. 36-41. 46-47. 55-57. 60- 

62.

Zavist (Okr. Praha-West): K. Motykova / P. Drda I A. 

Rybova, Zavist. Keltske hradiste ve strednich cechach 

(Praha 1978) 92 Abb. 18, 4.
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6. Joch und Jochbeschlage

a. Erhaltene Joche

Uber die Anschirrung der Zugtiere ist wenig bekannt. Bisher kann aus den erhaltenen Jochen und 

Trensenfunden nur eine paarweise Anspannung erschlossen werden, wie es fur andere vorgeschichtli- 

che Perioden in Mitteleuropa moglich ist6". Das Joch dient als Nackenjoch der Ubertragung der Zug- 

krafte auf die DeichseL Erst in der romischen Kaiserzeit werden Pferde auch einzeln vor einen Wagen 

gespannt - dies geschieht mit Gabeldeichseln und einem Widerristeinzeljoch. Neben bildlichen Dar- 

stellungen wird dies durch ein derartiges Holzjoch aus einem Brunnen in Pforzheim (Lkr. Pforzheim, 

D) belegt 699 700.

Sichere Belege fur Doppeljoche (Abb. 136 und Tab. 29) sind die beiden Exemplare aus La Tene (Kt. 

Neuchatel, CH) und jeweils ein Joch aus den spateisen- bzw. fruhkaiserzeitlichen Siedlungen von Ezin- 

ge (Prov. Groningen, NL) und Unterliibbe (Lkr. Minden, D) sowie ein 14C-datierter Beleg aus dem 

Bredmose von Lundgaardshede (DK). Ein bekanntes Joch aus La Tene sowie ein Joch der romischen 

Kaiserzeit aus einem Brunnen von Oss/IJsselstraat (Prov. Noordbrabant, NL) zeigen eine schaufelfor- 

mig ausladende Flache701, die den Druck auf den Pferdenacken breiter und gtinstiger verteilt. Polste- 

rungen aus organischen Materialien werden vermutlich zusatzlich als Jochkissen verwendet worden 

sein. Als Holzart ist mehrfach Ahorn iiberliefert 702. Die in die Eisenzeit datierten Joche haben eine Lan

ge von 116 bis 128 cm. Von diesen Exemplaren weicht das nur 94cm kurze Joch von Kelheim (Lkr. Kel

heim, D) ab, das flachig mit Nagelchen beschlagen ist - damit erinnert es stark an die hallstattzeitlichen 

Vorganger 703. Ob unter den beiden Jochbogen von Kelheim wirklich zwei Pferde ihre Kopfe fur den 

Alltag nahe zusammensteckten, ist zu bezweifeln. Auffallend ist der Fundumstand im Bereich des Walls 

des Oppidum 704, der auf eine bewufite Niederlegung hindeutet. Ahnlich kurz ist ein Joch aus einem 

Moor bei Annaberg im Erzgebirge 705. Hier besitzt das vollstandig erhaltene Ende ein abgeteiltes, hoch- 

stehendes Horn anstelle eines Abschlufiknopfes, wie ein Strick aus La Tene. Dieses Horn ware eine ge- 

eignete holzerne Unterlage fur einen bronzenen Jochendbeschlag vom Typ Oresac.

Aus den Holzjochen lassen sich Riickschliisse auf die Fahrweise ziehen: Die Pferde waren klein und 

schmal, durch die enge Bindung an das Joch versuchte man sie weitgehend zu kontrollieren. Gleichzei- 

tig setzte dies auch eine Starke Gewohnung der Tiere aneinander voraus.

Anders als in der Hallstattzeit gibt es in der jtingeren Latenezeit keinen Befund, der ein regulates Joch 

mit seinen metallenen Bestandteilen zeigt. Aus diesem Grund wird in Publikationen meist ein 

Holzjoch aus La Tene mit Metallelementen kombiniert 706. Metallene Bestandteile am Joch diirften 

nicht zwingend fur die Anschirrung und Lenkung der Pferde notwendig gewesen sein. Holzjoche aus 

Moorfunden kommen ohne aufgesetzte Ringe aus - gelegentlich laufen die Leinen durch Locher im 

Bereich der Jochenden (Abb. 137, I) 707. Eine Datierung dieser Feuchtbodenfunde fiber Befunde ist in

699 Hinweise auf die Anschirrung von einzelnen Pferden aus 

der Situlenkunst (Muller-Karpe, Streitwagenkrieger 148) 

sind vermutlich darstellungsbedingt.

700 A. Dauber, Romische Holzfunde aus Pforzheim. Germa

nia 28, 1944-50, 227-237 bes. 231 ff.; W. Jacobeit, Zur Re-

konstruktion der Anschirrweise am Pforzheimer Joch.

Germania 30, 1952, 205-207; K. Kortiim, Portus - Pforz

heim. Untersuchungen zur Archaologie und Geschichte

in romischer Zeit. Quellen u. Stud. Gesch. Stadt Pforz

heim 3 (Sigmaringen 1995) 203ff.: Symmetrisches Holz

joch aus Apfelbaumholz mit einem Mittelzapfen fiber 

dem Jochbogen, aufgebogene Endknaufe mit langlichen 

Schlitzen, senkrechte Durchbohrungen beiderseits des 

Mittelzapfens, L. 64,6 cm; 5,6 cm Starke.

701 Wesselingh, Oss-IJsselstraat 128 Abb. 22: aus Brunnen 

Nr. 308, C14 datiert: AD 72-218 cal.

702 Vgl. Tab. 29; freundl. Hinweis. G. Reginelli (Cormon- 

dreche).

703 Vgl. etwa Joche aus Bohmen: Dvorak, Wagengraber; 

Frankfurt/Eichlehen Hfigel 1 Grab 12: Fischer, Grabhii- 

gel 131 ff. Taf. 33.

704 Herrmann, Grabungen 302.

705 Tackenberg, Doppeljoch.

706 Marien, Periode 173 Abb. 66. - Behm-Blancke, Ziigel- 

fiihrungsring 251 Abb. 4.

707 Vgl. die Joche aus »Nordirland« und Lundgaardshede/ 

Bredmode (vgl. Tab. 29).
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Abb. 136 Holzjoche. - 1 La Tene (M = 1:7) - 2 La Tene (M =1:6). - 3 Unterliibbe (M =1:6). - 4 Ezinge (L. 1,28 m). - 

5 Finderup (L. 1,40m). - 6 Dejbjerg (L. 1,80m). - 7 Kelheim (L. 0,94m). - 8 Annaberg (L. 0,93m). - (Nachweise siehe

Tab. 29).
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der Regel nicht moglich. Da Funktion und Anwendung uber Jahrtausende gleich blieben, ist auch 

kaum mit einer stilistischen Entwicklung zu rechnen 708. Von den romischen Jochen unterscheiden sich 

die jungereisenzeitlichen insoweit, dab die gesamte Konstruktion flach gehalten wird, und keine hoch- 

ragenden Spitzen vorhanden sind, auf denen in der Kaiserzeit die Metallringe sitzen (Abb. 137, 2 ) 709.

Fundort Mahe/Beschreibung Fundumstande Datierung Literatur

La Tene 1911 

(Kt. Neuchatel, 

CH)

L. 116cm, Br. 8x5cm; Endknaufe aus 

Holz, 4 senkrechte Schlitze fur 

Ftihrungsringe; Ahornholz

Gewasserdeponierung Lt C/Dl Vouga, La Tene 95f. Taf. 35, 1;

Jacobsthal, Art Nr. 172

La Tene 1913 

(Kt. Neuchatel, 

CH)

Endknaufe aus Holz, senkrechte 

Schlitze fur Fiihrungsringe (?);

Ahornholz (unsichere Bestimmung)

Gewasserdeponierung Lt C/Dl Vouga, La Tene 95f. Taf. 35, 2

Ezinge

(Prov. Groningen,

NL)

L. 128 cm; keine Locher Terpensiedlung Spatlatenezeit Piggott, Yoke Taf. 27B;

Bloemers/Louwe Koij- 

mans/Sarfatij, Land 70

Kelheim

(Lkr. Kelheim, D)

L. 94 cm, Br. 11 cm; mit dicht gesetzten 

Bronzenageln beschlagen, Bronzeblech- 

beschlage; Rosaceenholz

Deponierung im Bereich 

der Mauer des Oppidum

Lt DI Herrmann, Grabungen 302 Abb. 5;

Pauli, Besiedlung 55 f.

Unterltibbe 

(Lkr. Minden, D)

L. ca. 1 m (rekonstruiert); 

eine Halfte erhalten

Siedlung/Bohlenweg 

im Moor

friihe

Kaiserzeit

Wilhelmi, Beitrage 61 Taf. 32, 2

Lundgaardshede/

Bredmose (DK)

L. 127cm; 2 vertikale Locher an den 

Enden u. grofieres mittleres Loch; 

Ahornholz

Moorfund 330 BC+/-100

(14C, uncal.?)

Simonsen, Doppelt-aget

Annaberg/ 

Reitzenhainer

Moor (PL)

L. 93 cm, 4-5 cm Dicke; keine Locher 

beschrieben, Spuren von 

Verschntirungen

Moorfund, 1896

in 3/4m Tiefe, Datierung 

durch Pollenanalyse

jtingere 

Bronzezeit 

bis Neuzeit

Tackenberg, Doppeljoch

Nordirland

(Ulster, GB)

L. 124cm, 4 vertikale Locher zur 

Anspannung

unbekannt, Fund des 

19.Jhs.

Piggott, Yoke; Jacobeit, Joch

Finderup

(Viborg amt, DK)

L. ca. 140cm, Br. 6x8cm; zusammen 

mit 4 Holzstaben mit beiderseitiger 

Durchlochung

Moorfund Muller, Charrue 42 ff.;

Piggott, Yoke Taf. 17C

Jordrup

(Ribe amt, DK)

L. ca. 180 cm Moorfund Muller, Charrue 44 ff.;

Piggott, Yoke Taf. 17C

Sevel (Ringkobing 

amt, DK)

unbek. Moorfund Muller, Charrue 44 ff.;

Piggott, Yoke Taf. 17C

Dejbjerg (Ringko- 

bing amt, DK)

L. 180cm Moorfund, ca. 200 m 

Entfernung zu den Wagen

Muller, Charrue 44 ff.;

Piggott, Yoke Taf. 17C

Tab. 29 Erhaltene Holzjoche mit spateisenzeitlicher oder mutmafilich spateisenzeitlicher Datierung.

70S Zur Datierung der Joche: Jacobeit, Joch. - Weitere unda- 

tierte Joche aus Danemark (Muller, Charrue) werden aus 

typologischen Uberlegungen von S. Piggott in die Eisen- 

zeit gestellt (Piggott, Yoke 193). Hervorzuheben ist ein 

Holzjoch aus Dejbjerg, das ca. 200 m entfernt der beiden 

Wagen aufgefunden wurde (Muller, Charrue 44).

709 Alfoldi/Radnoti, Ziigelringe 315 Taf. 22,4; 23,6.
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Abb. 137 1 Holzjoch aus Lundgaardshede/Bredmose (DK) (a M = 1:7,5; b M = 1:8; Nachweis vgl. Tab. 29). - 2 Zsambek 

(Kom. Pest, H) (nach Alfoldi/Radnoti, Zugelringe). - 3 Versuch einer Darstellung der Befestigung und Riemenfiihrung bei ei- 

nem latenezeitlichen Filhrungsring.
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b. Fiihrungsringe

Die Lederriemen zur Lenkung der Zugpferde werden im Unterschied zum Ziigel bei Reitpferden als 

Leinen bezeichnet. Damit ein Lenken moglich ist, und damit sie sich nicht verwirren bzw. unter das 

Joch geraten, werden die Leinen uber am Joch befestigte Ringe zur Hand der fahrenden Person gefiihrt. 

In der Fachsprache neuzeitlicher Wagenfahrer werden fur diese die Begriffe Fiihrungsringe, Leinen- 

augen710 bzw. Leinenringe verwendet. Die archaologischen Begriffe Ziigelring bzw. Ziigelfiihrungsring 

sollen im folgenden nicht verwendet werden, da Ziigel nur zum Dirigieren von Reitpferden, Leinen 

hingegen zum Lenken von Zugpferden verwendet werden. Als korrekter und allgemein fiir die Ar- 

chaologie und moderne Fahrer gleichermafien verstandlicher Begriff bietet sich hier die Bezeichnung 

Fiihrungsring an711.

Heute sind derartige Ringe am Leder des Kummet- oder Sielengeschirrs im Bereich der Schulter der 

Pferde befestigt. Da diese Ringe gelegentlich starken Zugbelastungen ausgesetzt sind, macht eine halb- 

wegs bewegliche Befestigung Sinn, darum sind sind die Metallringe heute in das Leder des Geschirrs ein- 

genaht. Aus der Notwendigkeit einer flexiblen Befestigung ist der seltsame Befestigungsmechanismus 

der keltischen Fiihrungsringe zu verstehen: Mit der sattelformigen oder halbrunden Befestigungsplatte 

sitzt der Ring auf dem Joch (Abb. 137, 3). Um ihn zu fixieren, wurde der Befestigungsbiigel des 

Fiihrungsrings von unten durch einen Schlitz im Holz mit einem Band festgehalten. Durch diese orga- 

nische Befestigung wird ein MindestmaB an Flexibilitat erreicht, so dab ein plotzliches Anziehen der 

Leinen ohne Schaden am Holzkorper des Jochs moglich ist712. An einem romischen Joch aus Zsambek 

(Kom. Pest, H) haben sich Holz und Bronzen erhalten (Abb. 137, 2), so dab eine derartige Interpretati

on moglich ist713. Analog dazu miissen die latenezeitlichen Stiicke gedeutet werden. Eine derartige 

Fiihrung der Leinen durch einen Ring wird auf der keltischen Grabstele aus Padua/Via Ognissanti (Prov. 

Padova, I) dargestellt (Abb. 181)714.

Bereits aus den alterurnenfelderzeitlichen Grabdepots mit Wagenteilen von Miinchsmiinster (Lkr. Pfaf

fenhofen a.d. Um, D) und Staudach (VB Hartberg, A) gibt es Ringe mit Vogelaufsatzen, die als 

Fiihrungsringe gedeutet werden715. Sie weisen aber noch keine unteren Befestigungsdsen auf, sondern 

nur einen Befestigungszapfen, wie einige friih- und mittellatenezeitliche Stiicke. Eine spatbronzezeitli- 

che Gruppe von Deponierungen mit paarigen Phalerensatzen und Pferdegeschirr aus dem Ostseebereich 

zeigt Bronzeringe mit Befestigungsdsen, die man als Fiihrungsringe benennen mub716. Funktional ana- 

loge Stiicke gibt es in Wagengrabern der alteren Hallstattzeit, in der Form einfacher und mehrfacher 

»Aufsatzringe«, die in gut beobachteten Befunden paarweise auftreten717. Fiir die Friihlatenezeit sind 

keine ausgepragten Typen vorhanden, da wohl meistens einfache Metallringe verwendet werden. Ande- 

re technische Losungen verdeutlichen die Beispiele aus Laumersheim (Lkr. Frankenthal/Pfalz, D) und 

Spiesheim (Lkr. Alzey-Worms, D) (Abb. 138)718. Im friihen Plastic Style reich verziert sind dann Bele- 

ge aus Mezek (1/5) (Abb. 139, 1), die ihre Parallelen in Wagenteilen von Grab SP 1002 in Roissy-en-

710 Lamparter, Fahrlehre 18 f.

711 Die Arbeitsgemeinschaft »Reiten und Fahren in der Vor- 

und Fruhgeschichte« gab hierzu die Anregung, hier vor- 

allem J. Koch (Kiel), U. Krister (Hamburg) und M. 

Trachsel (Zurich).

712 Mit Nageln sind auf dem Holz des Jochs meist nur Zier- 

beschlage befestigt (vgl. Jochaufsatze Typ Titelberg und 

Typ Oresak). - Bei Fiihrungsringen sind es nur Einzel- 

stiicke unterschiedlicher Typen: Manching: Van Endert, 

Bronzefunde Taf. 18 Nr. 349. - Magdalensberg: Deimel, 

Bronzekleinfunde Taf. 87, 1. - Rhein bei Mainz: Wegner, 

Flufifunde Taf. 73, 1.

713 Alfoldi/Radnoti, Ziigelringe 315 Taf. 22, 4; 23, 6.

714 Vgl. Kap. Ill, C, 1, b. - Frey, Grabstele.

715 H. Muller-Karpe, Das urnenfelderzeitliche Wagengrab 

von Hart a.d. Alz, Oberbayern. Bayer. Vorgeschbl. 21, 

1956, 46-75 bes. 71 Abb. 10, 1. 2. - C. Schutz-Tillmann, 

Das urnenfelderzeitliche Grabdepot von Munchsmun

ster, Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm. Germania 75, 1997, 19-44 

bes. 27 Abb. 3, 7; 36.

716 W. Lampe, Uckeritz. Ein jungbronzezeitlicher Hortfund 

von der Insel Usedom. Beitr. Ur- u. Friihgesch. Bez. Ro

stock, Schwerin u. Neubrandenburg 15 (Berlin 1982) 

37f., 43 ff. Taf. 30: Aufsatze Typ Stolzenburg.

717 Egg, Fiirstengrab 179ff. mit Verbreitungskarte.

718 Laumersheim (Lt A): Kimmig, Wagengrab 41 Abb. la, 43 

Abb. 2, 5. - Spiesheim (Lt B2): Stiimpel, Grabgarten 215 

Abb. 3, 12-13.
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Abb. 138 Fiihrungsringe. - 1-2 Laumersheim (Lkr. Frankenthal/Pfalz, D). - 3 Waldalgesheim (Lkr. Mainz-Bingen).

4-5 Spiesheim (Lkr. Alzey-Worms, D). - (Nach Kimmig, Joachim und Stumpel). - M = 1:2.

France (Dep. Val-d’Oise, F) finden719. Weitere im reichen plastischen Stil verzierte Exemplare befinden 

sich in einem Wagengrab aus Paris (1/58) (Abb. 139, 2-3). Diesen Stricken ist ein separat abgesetzter, star

ker Ring eigen, der auf der Befestigungsplatte ohne verzierte Anbindung aufsitzt. Einen grofien Ring- 

durchmesser haben die beiden etwas spateren Fiihrungsringe aus dem Wagengrab von Attichy (1/44); 

auch hier ist der Ring noch separat von der Befestigungsplatte (Abb. 139 , 6 - 7) 720.

Erst im Fundmaterial der Stufe Lt D scheint sich im Bereich der Oppidakultur ein einheitlicher Typen- 

schatz im Metallinventar gebildet zu haben (vgl. Tab. 30). Aus gesicherten Wagengrabern oder Fund-

719 Vgl. Piste des Gaulois, 15 (und freundl. Hinweis Th. Le- 

jars, Compiegne).

720 Duval/Blanche, Tombe 402 Abb. 2, 1-2; eiserner Befesti- 

gungsstift im UberfangguB (?); bei einem bronzenen 

Aufsatz aus diesem Grab sind die nach unten weisenden

Enden als einfaches (Tier-)Gesicht im Plastic Style ausge- 

bildet. Gesichter begegnen in dieser Position auch bei 

den Exemplaren aus Paris und Mezek (Jacobsthal, Art 

Nr. 175. 176).
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Abb. 139 Fiihrungsringe. - 1 Mezek (1/5). - 2-3 Paris (1/58). - 4 Leval-Trahegnies (1/2). - 5-7 Attichy (1/44). - M= 1:2.

komplexen der Stufe Lt C haben sich nur Einzelstticke erhalten. Im nordlichen Europa sind bisher kei- 

ne metallenen Jochbestandteile bekannt, wie sie fiir die Oppidakultur charakteristisch sind. Die einfache 

Aufteilung in Joche der Latenekultur mit Bronze und nordlichere Stiicke ohne Metall wird jedoch den 

Moglichkeiten der Funduberlieferung nicht gerecht. Auch im keltischen Bereich wird es einfache Joche 

ohne Metall gegeben haben, die sich aufgrund der Erhaltungsbedingungen nicht nachweisen lassen. Bis 

auf die Funde von La Tene und Kelheim stammen die erhaltenen Holzjoche aus dem Bereich nordlich 

der Latenekultur, da dies auch die Regionen mit haufigerer Feuchtbodenerhaltung sind.
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Fur ein Gespannpaar wird man in der Regel vier Leinen annehmen, die von den Trensen in die Hand des 

Fahrers laufen. Vier Ringe am Joch fur die Leinen waren demnach notwendig, wobei die beiden inneren 

Leinen vielleicht noch durch einen gemeinsamen Ring gefuhrt werden kbnnten. Bei den englischen Wa- 

genbestattungen finden sich Sets zu fiinf Ringen, darunter ein besonders grobes Exemplar, das zentral am 

Joch plaziert war721. Diese Kombination wird auch fiir die Fiihrungsringe von Mezek (1/5) aus der Stufe 

Lt B2 beschrieben, die noch nicht die Form der jiingerlatenezeitlichen Stiicke aufweisen 722. Brandgraber 

und Hort- bzw. Siedlungsfunde aus dem Bereich der Oppida geben fiber die Anzahl nur bedingt Aus- 

kunft. Im Inventar der Brandgraber sind ein bis vier Exemplare vorhanden (vgl. Tab. 30). Im sog. Lei- 

senhardt-Fund von Manching (Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm, D) mit 14 Jochaufsatzen gibt es Kombinatio- 

nen von zwei bzw. vier nahezu identischen Stricken. Aus der Symmetric der erhaltenen Holzjoche wird 

man auf die Verwendung von vier Fiihrungsringen schlieben. Ein besonderer fiinfter Ring konnte auf ei- 

nem anderen Jochtyp auf dem Kontinent verwendet worden sein - dies ware eine Interpretationsmog- 

lichkeit fiir einige besonders kraftige Ringe mit sehr engem Durchmesser. Der fiinfte, grobere Ring in 

England hatte allerdings eine breitere Offnung und scheint kein reines Zierstiick gewesen zu sein.

Die Fiihrungsringe sind aus Metall, in der Regel aus Bronze. Solche Stiicke sind z.Zt. nur aus 23 Gra- 

bern der Stufen Lt C und D bekannt (vgl. Tab. 30). Hierin mag sich zum einen die Grabsitte spiegeln, 

Teile des Jochs wie der Anschirrung nicht mit in die Graber zu geben 723; zum anderen belegen die er

haltenen Holzjoche, dab auch einfachere Lbsungen moglich sind. Bronzebestandteile waren vermutlich 

nur Teile einer besonders vornehmen Wagenausstattung. In neun Grabern sind die Fiihrungsringe als ei

ne Pars pro toto-Beigabe fiir das Joch bzw. einen Wagen beigegeben worden724.

Fiir die Periode der keltischen Oppida sind Fiihrungsringe aus zahlreichen Siedlungsfunden belegt, auch 

zeichnen sich deutliche, archaologisch abgrenzbare Typen mit mehreren Fundpunkten ab. Ob die zu- 

gehdrigen Wagen zwei- oder vierriidrig waren, mufi offen bleiben - der Grabsitte der Latenezeit ent- 

sprechend sind iiberwiegend zweiradrige Wagen belegt725; vierradrige Wagen konnen nicht ausgeschlos- 

sen werden, wie die zwei Fiihrungsringe aus Verna (1/64) und das mogliche Stiick aus Boe (1/46) zeigen. 

Bemerkenswert ist das Vorkommen von metallenen Fiihrungsringen auch in offenen Siedlungen (vgl. 

Tab. 31-40), also nicht nur in Oppida, wenngleich aus ihnen die Mehrzahl stammt. In den Oppida wur- 

den anscheinend ahnliche Wagen wie in den einfachen Siedlungen verwendet. Einseitig beeinflubt wird 

das Verbreitungsbild durch die Materialedition von Sondengangerfunden in deutschen Oppida. Ande- 

rerseits ist das geringe Auftreten von Fiihrungsringen aus der Stufe Lt D in Frankreich bemerkenswert, 

da hier die Anzahl der Wagengriiber ansonsten grower ist, und in den Stufen Lt A bis Lt C haufiger auch 

Anschirrungs- und Jochteile beigegeben wurden.

Uber die wenigen aussagekraftigen Graber lassen sich die klassischen Formen der Fiihrungsringe in die 

Stufe Lt D datieren (vgl. Tab. 30). Ausgangspunkt fiir eine typologische Entwicklung scheinen die oben 

beschriebenen Stiicke der Stufen Lt B und Lt C mit einem einfach aufgesetzten Ring gewesen zu sein, 

die allerdings nur Einzelstiicke bilden und fiir die sich wegen ihrer kleinen Zahl kerne Typenuntertei- 

lung anbietet. Eine erste Einteilung durch M. Menke trennte die einfachen, runden Fiihrungsringe (Typ 

A) von denen mit grofiem Ring und Mittelstift (Typ B) 726. Der allgemein verbreitete, erstere Typ wirkt 

sehr heterogen. Deutlich wird die Varianz etwa beim Leisenhardt-Fund aus Manching mit 14 unter- 

schiedlichen Exemplaren. Neben einfachen, auch stark abgenutzten Exemplaren mit grofien Ringoff- 

nungen, treten sehr massive, verzierte Exemplare auf, deren Ringoffnung schon fast zu klein fiir die Le-

721 Die Joche mit 5 derartigen Ringen liegen parallel zum 

Korper in den Wagengrabern vgl. u.a. Dent, Cart Burials 

Abb. 2-4; Stead, Cemeteries 227 Abb. 127 (Kirkburn K5); 

Kombinationen zu 5 Ringen auch im Komplex von Stan- 

wick: MacGregor, Metalwork Hoard.

722 Die unterschiedlichen Groben werden nur in der Ori-

ginalpublikation deutlich erwahnt (Filow, Kuppelgraber

111 Nr. 29 und 30), der Grofienunterschied betragt 1,1

cm, eventuell gibt es auch im Ornament Abweichungen;

vgl. Foto bei Fol, Chariot Burial 384.

723 Vgl. die Deponierung des Pferdegeschirrs in den Wagen- 

bestattungen der Stufe Lt A: Champagne mit, Mittel- 

rhein (meist) ohne Pferdegeschirr (Harbison, Chariot 40; 

Haffner/Joachim, Wagengraber 76).

724 Vgl. Diskussion Kap. IV, B, 3.

725 Menke, Jochbeschlage 73 meint, dafi »der dazugehdrige 

Wagen hochstwahrscheinlich zweiradrig war.«

726 Menke, Jochbeschlage 60 ff. Die Fundliste wurde unkri- 

tisch von Behm-Blancke, Zugelfiihrungsring 255 und 

Wegner, Flufifunde 178 f. ubernommen.
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Fundort Datierung Bewertung Fiihrungsringe (Anzahl/Typ) Nachweis

Mezek

(Bez. Haskovo, BG)

Lt B2 Wagengrab 5 Stiicke mit kraftigem Ring 1/5

Paris (F) Lt Cl Wagengrab 2 Stiicke mit verziertem, kraftigem Ring 1/58

Leval-Trahegnies 

(Prov. Hainaut, B)

Lt C2? Wagenfunde aus Grabern 1 Stuck mit kraftigem Ring,

3 Stiicke mit Dekor

1/2

Nanterre

(Dep. Hauts-de-Seine, F)

LtC Wagengrab 4x Typ Nanterre 1/57

Attichy

(Dep. (Dep. Oise, F)

Lt C Wagengrab 2 Stiicke mit kraftigem Ring 1/44

Arnot

(Kom. Borsod-Abauj-Zemplen, H)

LtC Wagenfunde aus Grabern 2x Sonderform mit Schlaufe 1/80

Steiermark 2 (A) Lt C Wagengrab 2 Stiicke mit kraftigem Ring 1/71

Saarlouis-Roden

(Stadtkr. Saarlouis, D)

Lt C2 Pars pro toto (Joch) lx Sonderform 1/32

Wederath Grab 1615

(Lkr. Bernkastel-Wittlich, D)

Lt C2 Pars pro toto 

(Joch, Treibstachel?)

2x Typ Frohnhausen 1/38

Frohnhausen

(Lkr. Birkenfeld, D)

Lt C2 Pars pro toto (Joch) 2x Typ Frohnhausen 1/13

Estinnes

(Prov. Hainaut, B)

Lt C2/D1 Pars pro toto 

(Joch, Treibstachel)

3x Typ Estinnes 1/1

Hauvine

(Dep. Ardennes, F)

Lt C/D Grab erf eldfund 2 Fiihrungsringe, fragmentiert, Typ? 1/51

Pitres

(Dep. Eure, F)

Lt C/D Wagengrab unpubliziert 1/59

Ballern-Ripplingen 

(Lkr. Merzig-Wadern, D)

Lt C/D Pars pro toto Joch) 1 x Typ Frohnhausen 1/10

Bechtheim

(Lkr. Alzey-Worms, D)

Lt DI Pars pro toto (Joch) lx Typ Bechtheim 1/11

Armentieres-sur-Ourcq 

(Dep. Aisne, F)

Lt DI Wagengrab 1 x Typ Estinnes 1/43

Verna

(Dep. Isere, F)

Lt DI Wagengrab

(vierradriger Wagen)

2x Typ Verna 1/64

Steinheim am Main

(Main-Kinzig-Kreis, D)

Lt Dib Pars pro toto 

(Joch, Trensen)

lx Typ Estinnes 1/33

Urmitz

(Lkr. Mayen-Koblenz, D)

LtD Wagengrab 2x Typ Estinnes 1/35

Kollig Grab 2

(Lkr. Maven-Koblenz, D)

LtD Pars pro toto (Joch) lx Typ Verna (Eisen) 1/26

Hoppstadten-Weiersbach Grab 13

(Lkr. Birkenfeld, D)

Lt D2a Wagengrab 3x Typ Hoppstadten (verbrannte Reste) 1/18

Hoppstadten-Weiersbach Grab 14

(Lkr. Birkenfeld, D)

Lt D2a Wagengrab 1 Fiihrungsring, fragmentiert, Typ? 1/19

Hoppstadten-Weiersbach Grab 82 

(Lkr. Birkenfeld, D)

Lt D2a Pars pro toto (Joch) 3x Typ (Sonderstiicke, ahnlich Typen

Estinnes/Kappel/Grabenstetten)

1/22

Boe

(Dep. Lot-et-Garonne, F)

Lt D2b Wagengrab

(vierradriger Wagen)

1 Fragment eines Fiihrungsrings? 

Eisen - Sondertyp?

1/46

Tab. 30 Graber mit Fiihrungsringen.

derriemen erscheint727. Das hohe Mafi an Inhomogenitat des von M. Menke beschriebenen Typs A ist 

klar ersichtlich und wurde auch von anderen Bearbeitern zum Anlab fur eine weiterfuhrende Unter- 

gliederung genommen728. Weiterfuhrend kann hier eine neue Unterteilung vorgeschlagen werden.

727 Witz, Spatlatene-Wohnstattenfund. - Fur Leinen aus ei- 

nem einfachen Lederriemen von 1,5 cm Breite ist jedoch 

fast immer gentigend Platz, beim Exemplar aus 

Grofilangheim (Lkr. Kitzingen, D) ist die Ose extrem 

klein (Wamser, Einzelfunde 85 Abb. 69: Offnung 1,4 x 

0,7 cm). - Vermutlich auch beim Exemplar aus Burgau 

am Attersee (Alfoldi/Radnoti, Ztigelringe Taf. 28, 6 - 

Abb. ohne Mafistab).

728 Jacobi, Werkzeug 200-202. - Van Endert, Bronzefunde 

67. - Rieckhoff-Pauli, Funde 96.
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Tab. 31 Fiihrungsringe Typ Bechtheim (die Numerierung entspricht der Karte Abb. 151).

Nr. Fundort Anzahl/Beschreibung Fundumstande Datierung Literatur

1 Bechtheim

(Lkr. Alzey-Worms, D)

1 Stuck, angeschmolzen Brandgrab/Pars pro toto LtDl 1/11

2 Manching (Lkr. Pfaffen

hofen a. d. Ilm, D)

10 leicht unterschiedliche 

Stiicke

Oppidum, z.T. aus dem 

Leisenhardt-Fund

z.T. Lt Dl Van Endert, Bronzefunde

Taf. 18, 333. 335-342. 344

3 Bratislava/Devin

(Okr. Bratislava, CZ)

1 Stuck Hbhensiedlung/«Fein-

schmiedewerkstatt«

LtD Pieta, Import 186 Abb. 3, 3

4 Mesnil-Aubry 

(Dep. Val-d’Oise, F)

1 Stuck mit Befestigungsbtigel 

aus Eisen

Siedlung LtD Guadagnin, Aedificium 202

Abb. 6

5 La Chaussee-Tirancourt/

Camp Cesar 

(Dep. Somme, F)

2 Stuck Oppidum Lt D2 Brunaux/Fichtl/M archand, 

Ausgrabungen 15 Abb. 15, 5. 9

6 Ardeu (Jud. Hunedoara, 

RO)

1 Stuck befestigte Hohensiedlung - Rustoiu, Metalurgia 333 Abb. 

97, 2

7 Mels/Castels

(Kt. St. Gallen, CH)

1 Stuck mit beschadigter Be

festigungsplatte, diinner Ring

befestigte Hohensiedlung - Menke, Jochbeschlage 61 f.

Abb. 2; Nagy, Funde Taf. 1,16

8 Oberursel-Oberstedten/

Heidetranke

1 Stuck Oppidum - Muller-Karpe/Muller-Karpe,

Funde 47 Abb. 3, 10

9 Puchov (SQ) 1 Stuck Grofie befestigte

Hohensiedlung

- Pieta, Puchov-Kultur 257 Taf.

15, 15

10 Stradonice/Hradiste

(Okr. Beroun, CZ)

1 Stuck Oppidum - Pic, Hradischt Taf. 26, 1

11 Wattens/Himmelreich

(VB Innsbruck-Land A)

1 Stuck, Zwischenwulst ge- 

rippt, Reste eines eisernen 

Befestigungsbiigels

Siedlung - Tiroler Landesmus. Ferdinan- 

deum, Innsbruck, zum Fundort:

Sinnhuber, Altertiimer

Typ Bechtheim (Tab. 31, Abb. 140)

Fiihrungsringe des Typs Bechtheim bestehen aus einem einfachen, z.T. leicht gedriickten Ring, der mit 

einem schmalen, glatten Zwischenwulst auf einer halbrund gebogenen, rechteckigen Befestigungsplatte 

aus Bronze aufsitzt. Diese Form hat bei Exemplaren mit einem verdickten Zwischenwulst einen fast 

nahtlosen Ubergang zu den weiter unten beschriebenen Stricken, auch kann die Befestigungsplatte un- 

terschiedlich grob ausfallen. Nach dem Grabfund von Bechtheim (1/11) in Rheinhessen lafit er sich als 

Typ Bechtheim benennen; an diesem Fundort kann er aufgrund eines Paares violetter und brauner Glas- 

reife mit dachformigem Querschnitt in die Stufe Lt Dl datiert werden. Die anderen Funde stammen aus 

Siedlungen, fur die keine datierenden Befunde beschrieben sind; mit einem breiten Vorkommen in der 

gesamten Stufe Lt D ist daher zu rechnen.

Typ Estinnes, Typ Kappel, Typ Grabenstetten (Tab. 32-35, Abb. 141-144)

Anders von der Grundkonzeption her sind die Typen Estinnes, Kappel und Grabenstetten: Bei ihnen 

besteht der eigentliche Fiihrungsring aus einem Biigel mit nach innen weisenden verdickten, trompe- 

tenfbrmigen Enden. Der Ring wird dadurch unterbrochen, und der Befestigungswulst wird in den Ring 

mit einbezogen, wodurch ein eher rundes bis nierenformiges Loch entsteht. Unterschiedlich sind Ge- 

wicht und Grbfie der Gufiarbeiten, auch die Befestigungsplatte ist anders gestaltet. Hier kann eine nahe- 

re Unterteilung ansetzen: eine eher kurze, unverzierte Befestigungsplatte mit weitgehend rechteckigem 

Umrib definiert einen Typ Estinnes. Eine vom geschwollenen Zwischenwulst ausgehende Verzierung 

der weiter herunterreichenden rechteckigen Befestingungsplatte mit hangenden Dreiecken ist kenn- 

zeichnend fur den Typ Kappel729. Vielleicht ist dieses Verzierungsdetail auch technisch zu erklaren: als

729 Fischer, Depot-Fund Taf. 6, 6.
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Abb. 140 Fiihrungsringe Typ Bechtheim. - 1 Bechtheim (1/11). - 2-11 Manching. - 

12 Bratislava/Devin. - 13 Mesnil-Aubry. - 14-15 La Chaussee-Tirancourt/Camp Cesar. 

-16 Mels/Castels. - 17 Oberursel-Oberstedten/Heidetranke. - 18 Piichov. - 19 Stra- 

donice/Hradiste. - 20 Wattens/Himmelreich. - (Nachweise vgl. Tab. 31). - M = 1:2.
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Nr. Fundort Anzahl/Beschreibung Fundumstande Datierung Literatur

1 Estinnes

(Prov. Hainaut, B)

3 Stticke, davon 1 Paar (hier nur 

1 Exemplar abgebildet); Ringe 

unterschiedlich abgerieben

Brandgrab/Pars pro toto LtD 1/1

2 Armentieres-sur-Ourcq 

(Dep. Aisne, F)

1 Stuck, Befestigungsplatte 

beschadigt

Wagengrab, mit Ring- 

trense, Radnabe

Lt DI 1/43

3 Urmitz

(Lkr. Mayen-Koblenz, D)

2 Stiicke, Ringe unterschiedlich 

abgerieben

Wagengrab, u.a. mit

Osenstiften, Fibelpaar

Lt D2a 1/35

4 Pommern/Karden, Martberg 

(Lkr. Cochem-Zell, D)

1 Stuck, H. 6,7 cm Oppidum - Trier, Augustusstadt 265

Nr. 123

5 Oberursel-Oberstedten/Heide- 

tranke (Hochtaunuskreis, D)

2 Stuck Oppidum - Baatz, Funde 458 Abb. 3, 4;

Muller-Karpe/Muller-Karpe,

Funde 47 Abb. 3, 14

6 Wattens/Himmelreich

(VB Innsbruck-Land, A)

1 Stuck Siedlung - Sinnhuber, Altertiimer 23 f.

Taf. 4, 11

7 Ochsenfurt-Tiickelhausen

(Lkr. Wurzburg, D)

1 Stuck Einzelfund, vermutlich im 

Bereich einer Siedlung

- Bayer. Vorgeschbl. Beih. 5, 

1992, 99 Abb. 67, 3; 102

8 Steinheim am Main

(Main-Kinzig-Kreis, D)

1 Stuck mit flacher

Befestigungsplatte

Grab/Pars pro toto, u.a. 

mit einem Paar Ringtren- 

sen, Waffen

LtD 1/33

9 Manching

(Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm, D)

2 Stuck Oppidum, z.T. aus dem 

Leisenhardt-Fund

z.T. Lt DI Van Endert, Bronzefunde

Taf. 18, 343, 345

10 Dannenfels/Donnersberg

(Donnersbergkreis, D)

1 Stuck, Befestigungsplatte 

sehr klein, Ring dtinn

Oppidum - Polenz, Achsnagel 387

Abb. 1, 2

11 Liptingen

(Lkr. Tuttlingen, D)

1 Stuck Einzelfund - Fundber. Baden-Wiirttem- 

berg 22/2, 1998, 82 Abb. 30

12 Bad Nauheim

(Wetteraukreis, D)

1 Stuck, Befestingungsplatte 

beschadigt

Siidsaline, aus einem 

Grabenaushub

- Freundl. Hinweis M. Seidel, 

Gottingen

13 Wieblingen

(Stadt Heidelberg, D)

1 Stuck (hier ohne Abb.) - - Kurpfalzisches Museum

Heidelberg, Ausstellung

Tab. 32 Fiihrungsringe Typ Estinnes (die Numerierung entspricht der Karte Abb. 151).

Nr. Fundort Anzahl/Beschreibung Fundumstande Datie

rung

Literatur

1 Kappel

(Lkr. Biberach, D)

1 Strick mit enger Offnung, H. 7,45 cm, 

Befestigungsplatte mit Dreieck zusatzlich 

auf einem Rechteck; Bronzering von 

weiterem Stuck ? (ohne Abb.)

Hortfund Lt DI Fischer, Depot-Fund Taf. 6, 6. 7

2 Manching (Lkr. Pfaffen

hofen a.d. Ilm, D)

1 Stuck mit Dreieck auf Befestigungsplatte 

(H. 7,6 cm), 2 Stuck (Paar) ahnlich, stark 

profiliert (H. 7, 2; 8,2 cm)

Oppidum, aus dem

Leisenhardt-Fund

Lt DI Van Endert, Bronzefunde

Taf. 18, 351-353

3 Judenburg

(VB Judenburg, A)

1 Stuck, Befestigungsplatte mit Dreieck, 

Ring rund und nicht profiliert

- - Menke, Jochbeschlage 61, Taf. 1, 

1

4 Slavkov u Brna 

(Okr. Vyskov, CZ)

1 Stuck, Befestigungsplatte mit Dreieck Einzelfund - 11/25

5 Rhein bei Mainz 

(Stadtkr. Mainz, D)

1 Stuck, Befestigungsplatte mit Dreieck Flufifund - Wegner, Flufifunde 82 f., 166

Taf. 73, 2

6 Juchsen

(Lkr. Meinigen, D)

2 Stuck, davon 1 beschadigt, 

Befestigungsplatten mit Dreieck; 

ganzes Stuck: H. 5,3 cm

Siedlung - Behm-Blancke, Zugelfiihrungs- 

ring 250 Abb. 3a; Grasselt, 

Siedlungsfunde Taf. 14, 3-4

7 Stare Hradisko 

(Okr. Prostejov, CZ)

1 Stuck, Ring beschadigt, 

Befestigungsplatte mit Dreieck

Oppidum - Meduna, Stare Hradisko

Taf. 3, 13

8 Biebertal-Fellingshausew

Dtinsberg 

(Lahn-Dill-Kreis, D)

Fragment einer Befestigungsplatte 

mit Dreieck

Oppidum - Jacobi, Metallfunde Taf. 3, 9

9 Wbrschach

(VB Liezen, A)

2 Stuck, Befestigungsplatte mit Dreieck 

(Abb. ohne Mafistab)

angebl. Wagen im 

Torfmoor an der Enns;

Fund des 19. Jh.

- Kramer, Latenefunde 55 Taf. 37, 5

Tab. 33 Fiihrungsringe Typ Kappel (die Numerierung entspricht der Karte Abb. 151).
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Nr. Fundort Anzahl/Beschreibung Fundumstande Datie- 

rung

Literatur

1 Grabenstetten/Heidengraben

(Lkr. Reutlingen, D)

1 Stuck, rhombische

Befestigungsplatte (H. 5,3 cm)

Oppidum

(keine jringeren Funde als 

Lt DI)

Lt DI Bittel, Kelten Taf. 9, 3;

Wieland, Spatlatenezeit 259

Taf. 61, 5

2 Burgau/Attersee

(VB Salzburg-Umgebung, A)

1 Stuck, kleines, rundes Loch, 

rhombische Befestigungsplatte 

(H. 9,5 cm)

Fund zusammen mit 

profilierter Bronzehtilse

- Alfoldi/Radnoti, Ztigelringe

316 Taf. 28, 6

3 GroBlangheim 

(Lkr. Kitzingen, D)

1 Strick mit rhombischer Be

festigungsplatte, kleinem Loch 

u. starker Profilierung

Fund in einem verlandeten 

Gewasser/Gewasser- 

deponierung

- Wamser, Einzelfunde 85 Abb. 

69

4 Wattens/Himmelreich

(VB Innsbruck-Land, A)

1 Strick mit rhombischer

Befestigungsplatte

Siedlung - Sinnhuber, Altertrimer 23 f.

Taf. 4,11

5 Alise-Sainte-Reine/Alesia 

(Dep. Cote-d’Or, F)

2 Stiicke (Paar) mit rhombischer 

Befestigungsplatte (hier nur

1 Exemplar abgebildet)

Oppidum - Rabeisen, Mobilier 277 Nr. 18- 

19

6 Conde-sur-Suippe/«Vieux 

Reims« (Dep. Aisne, F)

1 Strick mit kleiner rhombischer

Befestigungsplatte

Oppidum - Pion, Oppidum 323 Abb. 23, 8

Tab. 34 Fiihrungsringe Typ Grabenstetten (die Numerierung entspricht der Karte Abb. 151).

Fundort Anzahl/Beschreibung Fundumstande Datie- 

rung

Literatur

Hoppstadten-Weiersbach Grab 14 

(Lkr. Birkenfeld, D)

nur Befestigungsplatte mit Teil

des Zwischenwulstes erhalten -

Typ Bechtheim oder Typ Estinnes

Brandgrab (Pars pro toto) Lt D2a 1/19

Biebertal-Fellingshausen/Diinsberg

(Lahn-Dill-Kreis, D)

nur Ring erhalten Oppidum - Jacobi, Metallfunde Taf. 3, 6

Dambron/La Fosse Dieppe 

(Dep. Eure-et-Loire, F)

nur Ring erhalten, verschliffen Siedlung - Villes, Materiel 70 Abb. 2, 6

Essalois

(Dep. Loire)

nur Ring erhalten Oppidum (»au niveau de 

la ruelie ou assimile«)

- Preynat, Lieu Taf. 41, 16

Romhild/Steinsburg 

(Lkr. Meiningen, D)

Fragment mit typischer

Profilierung

befestigte Hbhensiedlung - Peschel, Bemerkungen 38

Abb. 6, 4

Sorel-Moussel/Fort-Harrouard

(Dep. Eure-et-Loire, F)

1 Stuck, Ring beschadigt, weiteres 

Stuck mit fehlendem Ring; Abbil- 

dung in der Publikation undeutlich

Oppidum - Philippe, Fort-Harrouard 585

Abb. 46, 10. 11

Villeneuve-Saint-Germain

(Dep. Aisne, F)

Befestigungsplatte und Zwischen- 

stiick erhalten, Ansatz von einem 

massivem, schmalen Ring mit grofien 

Durchmesser

Oppidum (St. 326, 

couche 10)

Debord, Mobilier 61 Abb. 8, 2

verwandte Sonderstiicke:

Manching

(Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm, D)

1 Stuck mit genagelter

Befestigungsplatte

Oppidum, aus dem 

Leisenhardt-Fund

Lt DI Van Endert, Bronzefunde

Taf. 18, 349

Manching

(Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm, D)

1 Stuck ohne abgesetzten Wulst 

und Befestigungsplatte

Oppidum - Van Endert, Bronzefunde

Taf. 18, 350

Hoppstadten-Weiersbach Grab 82 

(Lkr. Birkenfeld, D)

3 Stuck ohne abgesetzten Wulst 

und Befestigungsplatte

Brandgrab 

(Pars pro toto)

Lt D2a 1/22

Tab. 35 Fiihrungsringe Typ Bechtheim/Estinnes/Kappel/Grabenstetten und verwandte Sondertypen.
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Abb. 141 Fiihrungsringe Typ Estinnes. - 1-2 Estinnes (1/1). - 3 Armentieres-sur-Ourq (1/43). - 4-5 Urmitz (1/35). - 6 Pom- 

mern/Karden, Martberg. - 7-8 Oberursel-Oberstedten/Heidetranke. - 9 Wattens/Himmelreich. - 10 Ochsenfurt-Tuckelhausen. 

- 11 Steinheim am Main (1/33). - 12-13 Manching. - 14 Dannenfels/Donnersberg. - 15 Bad Nauheim. - 16 Liptingen. 

(Nachweise vgl. Tab. 32). - M - 1:2.
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Abb. 142 Fiihrungsringe Typ Kappel. - 1 Kappel. - 2-4 Manching. - 5 Judenburg. - 6 Slavkov u Brna. - 7 Rhein bei 

Mainz. - 8-9 Juchsen. - 10 Stare Hradisko. - 11 Biebertal-Fellingshausen/Diinsberg. - (Nachweise vgl. Tab. 33). - M = l:2.

Befestigung der Fiihrungsringe werden Lederriemen vermutet, die durch ein Loch im Joch von unten 

den Befestigungsbiigel festhalten. Diese Riemen konnten auch auben kreuzweise liber die Befestigungs- 

platte gefiihrt und so in den Ornamentschatz aufgenommen worden sein. Bei anderen Stricken fallt ei- 

ne im Grundrifi rhombische Befestigungsplatte auf. Dieser Typ Grabenstetten lafit sich aus Befunden
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5

Abb. 143 Fiihrungsringe Typ Grabenstetten. - 1 Burgau/Attersee. - 2 Grofilangheim. - 3 Wattens/Himmelreich. - 4 Alise- 

SainteReine/Alesia. - 5 Grabenstetten/Heidengraben. — (Nachweise vgl. Tab. 34). - M=l:2.

Abb. 144 Fiihrungsringe Sondertypen und Typ Estinnes/Kappel/Grabenstetten. - 1-2 Manching. - 3 Biebertal-Fellingshau- 

sen/Diinsberg. - 4 Dambron/La Fosse Dieppe. - 5 Romhild/Steinsburg. - (Nachweise vgl. Tab. 35). - M = l:2.

nicht naher datieren, wird aber nach der formalen Gestaltung von Ring und Zwischenwulst der allge- 

meinen Datierung in die Stufe Lt D nicht widersprechen. Chronologisch lassen sich die Typen Estinnes, 

Kappel und Grabenstetten nicht naher als auf die Stufe Lt D eingrenzen.
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Abb. 145 Ftihrungsringe Typ Oresak. - 1 Karlstein. - 2 Magdalensberg. - 3 Oresak. - 4 Celje. - 5 Piatra Ro?ie. - 6 »Kar- 

patenbecken«. - (Nachweise vgl. Tab. 36). - M = 1:2.

Typ Oresak (Tab. 36, Abb. 145)

An die vorangegangenen Typen, die sich im wesentlichen in der Auspragung der Befestigungsplatten un- 

terscheiden, lafit sich ein klar abgrenzbarer Typ Oresak anschlieben. Bemerkenswert ist hier die breite, 

nierenformige Gestaltung der Durchzugsdffnung mit deutlich abgesetzter Unterbrechung, bei gleich- 

zeitig relativ schmalem Zwischenwulst. Auf der rechteckigen Befestigungsplatte sind zu beiden Seiten 

des Zwischenwulstes Zierrippen angebracht. Diese Stucke sind deutlich nur im ostkeltischen Bereich 

zwischen Karlstein (Lkr. Berchtesgadener Land, D) und Piatra Ro?ie (Jud. Hunedoara, RO) verbreitet.

Typ Verna (Tab. 37, Abb. 146)

Nach dem Grabfund mit einem vierradrigen Wagen aus Verna (1/64) der Stufe Lt DI konnen Fuhrungs- 

ringe mit einer Befestigungszunge anstelle des iiblichen Biigels als Typ Verna angesprochen werden. Ein 

steigbiigelformiger Eisenring mit Befestigungszunge und mit schrag angesetztem Nagel aus dem Grab 2 

von Kollig (1/26) kann den wenigen Exemplaren aus Bronze an die Seite gestellt werden 730.

730 Vgl. auch den Eisenring aus Kelheim/Mitterfeld (Lkr.

Kelheim, D) mit einer Befestigungszunge mit rechtecki- 

ger Offnung (Pauli, Besiedlung Taf. 101 B2), der viel- 

leicht ebenfalls als Fuhrungsring anzusprechen ist.
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Nr. Fundort Anzahl/Beschreibung Fundumstande Datierung Literatur

1 Karlstein (Lkr. Bad 

Reichenhall/Berchtes- 

gadener Land, D)

Befestigungsplatte mit charak- 

teristischen Schulterriefen

Siedlung, »Wohnstatte II« LtD Menke, Jochbeschlage 58f. Abb.

1,3

2 Magdalensberg 

(VB Klagenfurt, A)

1 Stuck mit Nagellbchern an den 

Seiten der Befestigungsplatte ; 

ohne Biigel

Handelsplatz (NG/41 an 

der N-Mauer, 1 m von OK)

Lt D2 Deimel, Bronzekleinfunde 327

Taf. 87, 1

3 Oresak (HR) 2 Stiicke Fund zusammen mit 

weiteren Jochteilen

-
Alfbldi-Radnoti, Ziigelringe 312, 

316 Taf. 28, 1-2

4 Celje/Ipavceva ulica

(SLO)

1 Stiick Einzelfund -
Pirkmajer, Kelti Taf. 22

5 Piatra Royie

(Jud. Hunedoara, RO)

1 Stiick Befestigte Hbhensiedlung
-

Daicoviciu, Cetatea 88 Taf. 16, 1

6 Stradonice/Hradiste

(Okr. Beroun, CZ)

1 Fragment (?) Oppidum
-

Pic , Hradischt Taf. 22, 24;

freundl. Hinweis G. Pierrevelcin

7 »Karpatenbecken«, 

Ungar. Nationalmus.

Budapest

1 Stiick (Zweischalengufi?) Unbekannt -
Alfbldi-Radnoti, Ziigelringe 316

Taf. 28, 4

8 »Slowakei« 1 Stiick Unbekannt -
Menke, Jochbeschlage 61 Nr. 21; 

Archiv Radnoti, Univ. Frankfurt, 

freundl. Hinweis J. Gorecki

-
Kunsthistor. Mus. Wien

Inv. VI 1080

1 Stiick Unbekannt -
Archiv Radnoti, Univ. Frankfurt, 

freundl. Hinweis J. Gorecki

Tab. 36 Fiihrungsringe Typ Oresak (die Numerierung entspricht der Karte Abb. 151).

Abb. 146 Fiihrungsringe Typ Verna. - 1 Verna (1/64). - 2-3 Levroux. - 4 Oberursel-Oberstedten/Heidetranke. - 5 Kollig 

(Eisen). - 6 Manching. - 7 Hoppstadten-Weiersbach. - (Nachweise vgl. Tab. 37). - M = l:2.

Nr. Fundort Anzahl/B eschreibung Fundumstande Datierung Literatur

1 Verna

(Dep. Isere, F)

2 Stiick Wagengrab (vierradriger Wagen) Lt DI 1/64

2 Hoppstadten-Weiersbach

Grab 23

(Lkr. Birkenfeld, D)

1 Stiick Wagengrab mit Waffen, Kessel, 

Keramik

Lt D2a 1/20

3 Kollig Grab 2

(Lkr. Mayen-Koblenz, D)

1 Stiick, Eisen Grab (Pars pro toto) LtD 1/26

4 Levroux/Colline des Tours 

(Dep. Indre, F)

2 Stiick, davon eines als 

Fragment

Oppidum (Lesefund) -
Buchsenschutz u.a., Evolution 106

106 Abb. 71

5 Soissons

(Dep. Aisne, F)

1 Stiick Wagendeponierung -
1/61

6 Oberursel-Oberstedten/

Heidetranke

(Hochtaunuskreis, D)

1 Stiick Oppidum -
Miiller- Karp e/Miiller- Karp e, 

Funde 50 Abb. 4, 10

7 Manching (Lkr. Pfaffen

hofen a.d. Ilm, D)

1 Stiick, kraftig profiliert Sondengangerfund im Oppidum
-

Riedel, Fundchronik 1993-1994/1,

252 Abb. 5

Tab. 37 Fiihrungsringe Typ Verna (die Numerierung entspricht der Karte Abb. 152).



Abb. 147 Fiihrungsringe Typ Frohnhausen. - 1-2 Frohnhausen (1/13). - 3-4 Wederath Grab 1615(1/38). - 5 Ballern-Ripp- 

lingen (1/10). - 6 Manching. - (Nachweise vgl. Tab. 38). - M= 1:2.

Typ Frohnhausen (Tab. 38, Abb. 147)

Ein weiterer Typ von Ftihrungsringen kann besonders deutlich abgegrenzt werden: Die sattelformige Bii- 

gelplatte und der untere Befestigungsbiigel des Typs Frohnhausen erinnern an die anderen Exemplare, ein 

oberer asymmetrischer, bootsformiger Aufsatz ist die Fassung fur den eigentlichen Fuhrungsring - der je- 

doch bei alien bekannten Exemplaren fehlt731. Mikroskopische Untersuchungen am Exemplar aus Man

ching haben geringe Lotspuren im bootsformigen Aufsatz ergeben. Drei Fundpunkte sind Grabfunde im 

Mittelrhein-Hunsruckgebiet, ein weiterer stammt aus einem gesicherten Befund in Manching. Etwas ab- 

weichend zu den iibrigen besteht hier der untere Befestigungsbiigel aus Eisen732 - damit war seine Her- 

stellung im Uberfanggufi komplexer als bei den anderen Exemplaren. Dies ist der einzige Typ, fur den ein 

Beginn der Herstellung in der Stufe Lt C2 und eine Laufzeit bis Lt Dl belegt werden konnen.

Tab. 38 Fiihrungsringe Typ Frohnhausen (die Numerierung entspricht der Kane Abb. 152).

Nr. Fundort Anzahl/Beschreibung Fundumstande Datierung Literatur

1 Frohnhausen 

(Lkr. Birkenfeld, D)

2 Stiicke, z.T. ange- 

schmolzen

Grab/Pars pro toto Lt C2 1/13

2 Wederath Grab 1615

(Lkr. Bernkastel-Wittlich, D)

2 Stiicke Grab/Pars pro toto Lt C2 1/38

3 Ballern-Ripplingen 

(Lkr. Merzig-Wadern, D)

1 Stiick Lesefund im Bereich eines

Grabhiigels

- 1/10

4 Manching (Lkr. Pfaffen

hofen a.d. Um, D)

1 Stiick, mit eisernem

Befestigungsbiigel)

Oppidum Lt DI Sievers in: Maier u.a., Ergebnisse 

177f. Abb. 85, 1

731 Haffner, Grabfunde 66 bringt die Funde aus Frohnhau

sen (1/13) mit Fiihrungsringen in Zusammenhang, »die 

asymmetrische obere Offnung konnte als Fassung fiir ei- 

nen Einsatz aus organischem oder brennbarem Material 

gedient haben« ebd. Anm. 34: Hinweis G. Jacobi: zwei- 

teilig gearbeitete Ziigelringe. - Van Endert, Wagenbestat- 

tungen 42, 44: Jochaufsatze.

732 Vgl. auch den Ring Typ Bechtheim aus Mesnil-Aubry 

(Dep. Val-d’Oise, F): Guadagnin, Aedificium 202 Abb. 6.
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Abb. 148 Fuhrungsringe Typ Nanterre. - 1 Nanterre (1/57). - 2 Fundort unbekannt. - M=l:2.

Typ Nanterre (Abb. 148)

Den vier Exemplaren aus dem mittellatenezeitlichen Wagengrab von Nanterre (1/57) mit einem Mit- 

telstift, der in einem Wirbel im Plastic Style 733 endet, sind zwei weitere Stuck ohne Emailverzierung 

mit unbekanntem Fundort aus dem Musee des Antiquites Nationales an die Seite zu stellen 734.

Typ Hoppstadten (Tab. 39, Abb. 149)

Deutlich von den vorangegangenen Formen abzusetzen 1st der Typ B von M. Menke mit grofiem Ring 

und Mittelstift - die sattelformige Gestaltung der Befestigungsplatte sowie der untere Biigel bleiben je- 

doch gleich 735. Vorlaufer sind die Exemplare vom Typ Nanterre, die ebenfalls einen Mittelstift aufwei- 

sen 736 *, jedoch nicht mit den anderen zu einem Typ zusammengefafit werden sollen. Aufgrund des Vor- 

kommens von drei zerschmolzenen Exemplaren im Wagengrab 13 von Hoppstadten-Weiersbach (1/18) 

737 bietet sick eine Bezeichnung nach A. Haffner als Typ Hoppstadten an. Vollstandig und alt bekannt 

sind zwei Stiicke aus dem Rhein bei Mainz (Stadtkr. Mainz, D) 738. Diese Ringe bauen auf den Fuhrungs- 

ringen vom Typ Estinnes auf: in beiden Fallen wird der Ring durch den ahnlich gestalteten Zwischen- 

wulst unterbrochen; auch ist die Befestigungsplatte mit einem Dreieck verziert. Das obere Ende der cha- 

rakteristisch profilierten Mittelstifte ziert ein geviertelter, emailverzierter Kreis, wie er fur spatlatene- 

zeitliche Emailarbeiten typisch ist 739. Mit dem anderen sattelformigen Ende waren die Stifte auf die Rin-

733 Hubert, Sepulture. - Van Endert, Wagenbestattungen Taf. 

101.

734 Freundl. Hinweis. L. Olivier (M.A.N. 4.1233). - Ein wei- 

teres Exemplar: J.-P. Guillaumet u.a., La collection Hen

ri Lamarre (1904-1982). Antiquites Nationales 31, 1999, 

44-115 bes. 108 Abb. 66, 2 (M.A.N. 83903.50.1).

735 Menke, Jochbeschlage. Die ebd. 61 aufgefiihrten Exem

plare aus Nieder-Olm und La Tene sind aus der Fundli-

ste zu streichen. Die Funde aus Nieder-Olm (Kr. Mainz-

Bingen, D) sind zwei bronzene Armreife und eiserne

Osenstifte (Raddatz, Wagengrab 31 Abb. 8, 4-16) aus 

dem bekannten Wagengrab (1/29); bei den Stricken aus La

Tene (Kt. Neuchatel, CH) handelt es sich um einen hoh- 

len Eisenring (Vouga, La Tene Taf. 21, 4).

736 Hubert, Sepulture. - Van Endert, Wagenbestattungen Taf. 

101.

737 Haffner, Treverer-Graberfeld 114 schreibt von zwei Ex

emplaren, aufgrund des dreifach vorhandenen Uber- 

gangsbereiches Ring-Mittelstift ist von mindestens drei 

Exemplaren auszugehen (vgl. a.a.O. Abb. 26 Foto).

738 Westdeutsche Zeitschr. 19, 1900, 398f. Taf. 17, 13-16. - 

Dechelette, Manuel II/3, 1195 Abb. 510. - Wegner, Flufi- 

funde 82 f.

739 Challet, Celtes 118ff.
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Nr. Fundort Anzahl/Beschreibung Fundumstande Datierung Literatur

1 Hoppstadten-Weiersbach 

(Lkr. Birkenfeld, D)

zerschmolzene Reste von 3 Stuck Wagengrab Lt D2a 1/18

2 Rhein bei Mainz 

(Lkr. Mainz-Bingen, D)

2 vollstandige Stiicke, kein Paar, Be- 

festigungsplatte mit Nagelldchern,

3 unterschiedliche Mitteldorne

Flufifunde aus 

unterschiedlichen

Bereichen

- Wegner, Flufifunde 149, 

166, Taf. 73, 1. 3. 5. 6. 8

3 Karlstein (Lkr.

Bad Reichenhall/

Berchtesgadener Land, D)

Mitteldorn mit Emailresten, 

Lotspuren, verschiedene Fragmente 

eines Ringes

Siedlung, »Wohnstatte

II«

LtD Menke, Jochbeschlage 58 f.

Abb. 1, 1

4 Soissons (Dep. Aisne, F) Halfte eines zweiteiligen, ehemals 

verloteten Fiihrungsringes

Wagendeponierung - 1/61

5 Aislingen

(Lkr. Dillingen, D)

Mitteldorn mit Lotspuren Lesefund im Bereich 

des romischen Lagers

- Harbauer, Ausgrabungen Taf.

18, 28; Ulbert, Donau- 

Kastelle 74 Taf. 22, 3

6 Schiitzen am Gebirge (VB

Eisenstadt-Umgebung, A)

Mitteldorn, Ansatzstelle mit

Resten von Lotzinn

Sondengangerfund - Fundber. Osterreich 22,1983,

265. 277 Abb. 427

7 Titelberg (L) 4 abgebrochene, profilierte 

Mitteldorn

Oppidum - Metzler, Oppidum 318 Abb.

165, 1,2. 2. 3(?). 4

8 Strasbourg 

(Dep. Bas-Rhin, F)

Mitteldorn Ankauf Sammlung 

Forrer

- Gerloff/Hansen/Oehler, 

Funde 89, Taf. 26, 10

9 Alise-Sainte-Reine/Alesia 

(Dep. Cote-d’Or, F)

3 Mitteldorne Oppidum - Rabeisen, Mobilier 277f. Nr. 

20-22

10 Aulnat

(Dep. Puy-de-D6me, F)

Mitteldorn Siedlung - Perichon, Site 96 Abb. 7, 1

11 Stradonice/Hradiste 

(Okr. Beroun, CZ)

3 Mitteldorne Oppidum - Pic, Hradischt Taf. 23, 14-15;

26, 13

12 Mont Beuvray/Bibracte

(Dep. Nievre/

Saone-et-Loire, F)

Mitteldorne mit unterschiedlichen

Befestigungsmoglichkeiten

Oppidum,

»emaillerie gauloise«

- Beck/Guillaumet 242 Abb. 4, 

2-5. 7; Bulliot, Fouilles Taf. 1, 

1-6; Goudineau/Peyre, Bi- 

bracte 116f.

13 Magdalensberg 

(VB Klagenfurt, A)

2 Fragmente von Mitteldornen Friihromischer

Handelsplatz

- Deimel, Bronzekleinfunde

Taf. 63, 4; 64, 5

14 Villeneuve-Saint-Germain 

(Dep. Aisne, F)

Mitteldorn Oppidum (St. 326, 

Couche 10)

- Debord, Mobilier 61 Abb. 

8, 4

15 Saint-Just-en-Chaussee »Le 

Rossignol« (Dep. Oise, F)

1 vollstandiges Exemplar, weiterer 

Mitteldorn (?)

Heiligtum Lt Dl-rdm.

Kaiserzeit

- Woimant, Oise 417 Abb. 311

Tab. 39 Fuhrungsringe Typ Hoppstadten (die Numerierung entspricht der Karte Abb. 152).

ge aufgeldtet - diese Verbindung war nach Ausweis der vielen einzelnen Stifte nicht sehr dauerhaft. Ein

zig das Grab aus Hoppstadten gibt einen genaueren Datierungsanhalt: die Keramik weist das Grab in 

die Stufe Lt D2a nach mittelrheinischer Chronologic 740. Dem widerspricht kerne Datierungsspanne der 

anderen Siedlungen, aus denen die Stiicke sonst stammen741. Den Grofiteil der Fundpunkte stellen die 

charakteristisch profilierten Mittelstifte dar. Ob wirklich alle derartigen Stifte zu den Ftihrungsringen 

gehdren, bleibt abzuwarten. Jedenfalls konnte aus dem Fundmaterial bislang kein Gegenvorschlag zu Hi

rer Verwendung gemacht werden.

740 Haffner, Treverer-Graberfeld 91 ff.

741 Das Fundstuck aus Aislingen (Lkr. Dillingen, D) wurde 

von J. Harbauer im Jahre 1909 vorgelegt (Harbauer, Aus- 

grabungen 158. 160. 202 Taf. 18, 28). Es stammt aus der 

alten Sammlung Troltsch, die Lese- und Grabungsfunde 

von der ‘Schanze’ und angrenzenden Feldern von Aislin

gen beinhaltet, darunter u.a. eine echte Spatlatenefibel 

(a.a.O. Taf. 17, 1). Ein chronologisch relevanter Fundzu- 

sammenhang zum claudischen Militarlager, wie ihn M. 

Menke sehen will (Menke, Jochbeschlage 66 f.), besteht 

daher nicht.
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Abb. 149 Fiihrungsringe Typ Hoppstadten: 1-3 Hoppstadten-Weiersbach Grab 13 (1/18); 4-8 Rhein bei Mainz; 9 Karlstein. - 

Mittelstifte: 10 Aislingen; 11 Schiitzen am Gebirge; 12-15 Titelberg; 16 Strasbourg; 17-18 Alise-Sainte-Reine/Alesia; 19 Aulnat;

20-21 Stradonice/Hradiste; 22-25 Mont Beuvray/Bibracte; 26-27 Magdalensberg. - (Nachweise vgl. Tab. 39). - M = 1:2.
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Abb. 150 Fiihrungsringe, keiner Form zuweisbar. - 1 Arnot (1/80). - 2 Saarlouis-Roden (1/32). - 3 Horath (II/7). - 4 Cle

mency (11/19). - 5 Ergolding. - 6-8 Hauvine (1/51). - (Nachweise vgl. Tab. 40) - M = l:2.

Einen Sonderfall stellt ein bronzener Ring aus Horath (II/7) dar (Abb. 150, 3), an den der Befestigungs- 

biigel direkt angesetzt ist; eine sattelformige Befestigungsplatte war nicht vorhanden 742. Als Parallelen 

bieten sich Fundstiicke von Stradonice (Okr. Beroun, CZ) und ein Stuck aus Muircleugh (Berwickshire, 

GB) an 743; letzteres ist jedoch auch in GroBbritannien ein Einzelstiick.

Undurchsichtig ist das Bild der Jochbestandteile aus Leval-Trahegnies »La Courte« (1/2): In seiner Ge- 

samtheit wirkt das Ensemble nicht geschlossen - die Fund- und Uberlieferungsumstande legen dies auch 

nicht nahe 744. Ein grofier Bronzering mit einfacher Befestigungsplatte wurde mittels eines massiven Ei- 

senstifts in das Joch eingesetzt; dazu gehdren eiserne Radreifen. Eine derartige Befestigung des Fiih- 

rungsrings ist hauptsachlich aus romischen Zusammenhangen bekannt 745, aber auch aus dem mittellate- 

nezeitlichen Grab von Attichy (1/44). Einige Jahre spater wurden weitere Wagenbronzen gefunden, dar- 

unter die bekannten Achsnagel mit Maskenzier, drei Gegenstande, die als Fiihrungsringe gedeutet wer- 

den, ein weiteres »Jochteil« unklarer Funktion sowie eine mittellatenezeitliche Giirtelkette. Aus diesem 

Bestand kommt auch ein leicht D-fdrmiger, einfacher Bronzering mit abgesetztem, verdiinntem Teil im 

geraden Bereich, wie er typisch fur englische Jochteile ist 746. Auch die anderen Fiihrungsringe mit en- 

gen doppelten Osen und eisernem Befestigungsstift wirken im latenezeitlichen Typenspektrum Mittel- 

europas fremd. Uber alien Zweifel erhaben ist das Paar Achsnagel mit Gesichtern mit den buschigen Au- 

genbrauen des Plastic Style 747. Es kann nur vermutet werden, dab Objekte unterschiedlicher Graber, 

vielleicht auch unterschiedlicher Zeitstellung und Provenienz, zusammengekommen sind.

742 Mahr/Miron, Brandgraberfeld 83 Taf. 39n: laut Text nicht 

eindeutig zu Grab 98 gehdrig.

743 Pic, Hradischt Taf. 22, 16. - MacGregor, Art Nr. 59.

744 Vgl. den Gang der Ausgrabungs- und Inventarisierungs-

arbeiten bei Marien, Periode 16f., 40 ff. - Van Endert,

Wagenbestattungen 175 Taf. 128 f. weist auf die unsiche-

re Fundlage hin, jedoch wird von einem Grab ausgegan- 

gen.

745 Alfoldi/Radnoti, Ztigelringe 312 ff.

746 MacGregor, Art 38ff. Nr. 48-58, 60. Haufig sind auch 

aufgesetzte Knoten vgl. Nr. 63-110. - Cunliffe, Chariot.

747 Jacobsthal, Art Nr. 162.
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Abb. 151 Verbreitung der Fiihrungsringe Typ Bechtheim, Typ Estinnes, Typ Kappel, Typ Grabenstetten und Typ Oresak (Nach- 

weis Tab. 31-34, 36; Wagengraber gesondert gekennzeichnet).

Abb. 152 Verbreitung der Fiihrungsringe Typ Verna, Typ Hoppstadten und Typ Frohnhausen (Nachweis Tab. 37-39; Wa

gengraber gesondert gekennzeichnet).



Die haufigen Typen - Bechtheim, Estinnes, Kappel und Grabenstetten - werden in der romischen Kai- 

serzeit weiter entwickelt. Zum einen wird eine runde Scheibe zwischen Ring und Befestigungsplatte hin- 

zugefiigt 748, zum anderen wird die Befestigungsplatte zu einer richtigen Hulse, die den Biigel auf alien 

Seiten umschliefit 749. Mit dieser typologischen Entwicklung geht auch eine Umgestaltung des Jochs ein- 

her. Von bildlichen Darstellungen und den Stricken mit Holzerhaltung von Zsambek (Kom. Pest, H)750 

wissen wir, dafi die Fuhrungsringe in der Kaiserzeit auf einem erhohten Dorn aus Holz sitzen. Vielfach 

ist eine Verwechslung mit spatlatenezeitlichen Stricken moglich. Der claudische Grabfund aus Salzburg- 

Maxglan (VB Salzburg, A)751 gibt hier einen Hinweis, wie langsam die Entwicklung voranschreitet.

Tab. 40 Fuhrungsringe, keiner Form zuweisbar; Fundorte nicht anderweitig erwahnt.

Fundort Beschreibung Fundumstande Datierung Literatur

Berching-Pollanten 

(Lkr. Neumarkt i.d. 

Opf., D)

Zwischenplatte ohne Ring, Spuren 

eines eisernen Befestigungsbiigels;

Exemplar mit Befestigung des Fiihrungs-

ringes mit 2 seitlichen Schlitzen (?)

Siedlung Lt C/Dl Fischer/Rieckhoff-Pauli/

Spindler, Grabungen 333

Abb. 18, 5; freundl. Hinweis

A. Schafer, Marburg

Arnot (Kom. Borsod 

Abauj-Zemplen, H)

2 Stuck aus Eisen, gewdlbte, rechteckige 

Befestigungsplatte mit Schlaufe

Graberfeld mit

Wagenresten

LtC 1/80

Ergolding 

(Lkr. Landshut, D)

Unterteil eines Fiihrungsrings, 

keine Befestigungsplatte, 

Ritzverzierung, Ring fehlt

Lesefunde im

Bereich einer

Siedlungsgrube

LtD Bayer. Vorgeschbl. Beih. 7, 

1994, 141 Abb. 110, 3

Saarlois-Roden 

(Stadtkr. Saarlouis, D)

Befestigung des Fiihrungsringes 

mit 2 seitlichen Schlitzen

Grab mit Pars pro 

toto-Beigabe

Lt C2 1/32

Hauvine

(Dep. Ardennes, F)

Unterteile von 2 Fiihrungsringen 

mit atypischen Zwischenwulst

Lesefunde im Bereich 

eines Graberfeldes

- 1/51

Horath (Lkr. Bern- 

kastel-Wittlich, D)

Fiihrungsring aus Ring und 

B ef estigungsbiigel

Aus einem Graber

feld, ohne 

Zusammenhang

- 11/7

Clemency (L) Fragment einer Befestigungsplatte Im Bereich der 

Grabanlage

Lt D2a 11/19

Goeblingen-Nospelt

Grab B (L)

Fragment einer Befestigungsplatte Im Bereich der 

Grabanlage

Lt D2a 11/20

c. Jochaufsatze und -endbeschlage

Auf Jochen der Frtihlatenezeit bleiben zierende Bronzeaufsatze weitgehend Einzelstiicke. In gewissem 

Sinne regelhaft sind die aufgebogene Enden von stark geschwungenen Jochen; die Beispiele aus Somme 

Tourbe/La Bouvandeau und Somme-Bionne (Dep. Marne, F) sowie Waldalgesheim (Kr. Mainz-Bingen, 

D) ahneln sich soweit im Grundkonzept 752. Zu den beiden figtirlichen Dekorblechen, wie sie auf dem 

Joch von Waldalgesheim befestigt waren 753, gibt es keine weiteren Parallelen. Rechteckige Bleche aus 

dem Oppidum von Kelheim (Lkr. Kelheim, D) und Stare Hradisko (Okr. Prostejov, CZ) haben ein ahn- 

liches Format 754, jedoch weisen sie nicht die Krtimmung der Bustenbleche aus Waldalgesheim auf, die

748 Vgl. z.B. Garbsch, Mann 67 Abb. 55.

749 Vgl. das Grab von Salzburg-Maxglan (VB Salzburg, A) 

mit claudischen Fibeln (Hell, Hiigelgraber 139Abb. 5). - 

Auch ein Exemplar aus dem Bereich Regensburg (Rieck- 

hoff-Pauli, Funde 76 Abb. 7, 2; 96f.). - Ljubicna/Zbelo- 

vsko Goro (SLO) Pirkmajer, Kelti Taf. 21 Nr. 143. - Wei

ter: Alfoldi/Radnoti, Ziigelringe Taf. 22-23, 25.

750 Alfoldi/Radnoti, Ziigelringe 315 Taf. 22, 4; 23, 6.

751 Hell, Hiigelgraber 139 Abb. 5, 5. - Vgl. den Fiihrungsring 

aus Regensburg (Rieckhoff-Pauli, Funde 76 Abb. 7, 2; 96f.).

752 Jacobsthal, Art Nr. 156 (Waldalgesheim), 168/171 (Som-

me-Tourbe/La Bouvandeau), 169 (Somme-Bionne). - 

Vgl. noch: Llyn Cerrig Bach, Anglesey/Wales (Fox, Find 

16f. mit Liste). - Lough Gur, Limerick/Ireland (C. F. 

Fox, Two Celtic bronzes from Lough Gur, Limerick, Ire

land. Ant. Journal 30, 1950, 190-192).

753 Joachim (Hrsg.), Waldalgesheim 82 ff.: Biistenblech 1 und 

2, Format ca. 9,5 x 6,9cm, stark gebogen.

754 Kelheim: Navarro, Mount (6,1 x ca. 5 cm, mit 2 Pferde- 

kopfen); Pauli, Besiedlung Taf. 102 B, 2. - Stare Hradis

ko: Meduna, Stare Hradisko Taf. 1, 10. 11 (erhalten 6,3 x 

7,7 und 6,8 x 5,1 cm, mit Kbpfen).
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eine Position auf dem Joch wahrscheinlich macht. Damit lassen sie sich mit Nageln auf den verschie- 

densten Holzgegenstanden anbringen - sie sind also kein eindeutiges Element von Joch oder Wagen. 

Endgiiltig iiberzeugend ist die Verwendung der Bronzebeschlage von Brno-Malomerice (Okr. Brno- 

mesto, CZ) auf dem Holzkdrper einer Rohrenkanne, so dab hier nicht weiter von Jochbeschlagen aus- 

zugehen ist 755.

Das Joch von Oresak (Abb. 153)

In den 1930er Jahren wurde von Bauern wenige Kilometer ostlich von Zagreb ein Fund keltischer Bron- 

zen gemacht und in das Archaologische Museum von Zagreb eingeliefert 756. A. Alfoldy und A. Radnoti 

bildeten einige Bestandteile im Rahmen ihrer Diskussion romischer Jochbestandteile ab 757. Aus den 

Bronzen labt sich ein prunkvoll verziertes Joch mit zwei Endbeschlagen, zwei Fiihrungsringen und zwei 

Zieraufsiitzen rekonstruieren. Zusatzlich sind noch fiinf durchbrochene Blechbeschlage mit dreieckigem 

Umrifi, mindestens drei schmale lanzettformige Beschliige und einige Randleisten mit halbrundem 

Querschnitt vorhanden. Zwei Bleche mit einem runden Loch und einem zungenformigen Fortsatz 

konnten Gegenstticke zu den beiden Jochendbeschlagen gewesen sein, da deren Unterseite eine ahnli- 

che Gestalt aufweist. Die funktionale Zusammengehdrigkeit der zierenden Aufsatze Typ Titelberg und 

der Fuhrungsringe in einem Joch wird damit deutlich; man ist nicht langer nur auf die Analogic mit den 

Mitteldornen der Fuhrungsringe vom Typ Hoppstadten angewiesen.

Besonders diese spezielle Form der Fuhrungsringe und Endbeschlage kann als typisch fur den ostlichen 

Bereich der Spatlatenezeit gelten; sie sind daher eponym fur das Fundmaterial. Anhand anderer Funde 

von Fiihrungsringen des Typs Oresak wird man den eponymen Fundkomplex in die zweite Halfte des 

1. Jahrhunderts datieren (vgl. Tab. 36).

Jochaufsatze Typ Titelberg (Tab. 41, Abb. 154)

Neu bekannt gemacht wurde ein komplett erhaltener Bronzeaufsatz mit profiliertem Dorn mit email- 

liertem Kopf vom Titelberg (L), der an die Mittelstifte der Fuhrungsringe vom Typ Hoppstadten erin- 

nert. Mit Nageln war die halbrund gewdlbte Befestigungsplatte auf einem Holzobjekt befestigt. A. Al- 

foldi und A. Radnoti beschreiben zwei sehr verwandte Aufsatze aus Oresak (HR) zusammen mit wei- 

teren Jochteilen (Abb. 153) 758; eventuell sind hier die Spitzen der aufragenden Stifte nicht mit Email ver- 

ziert. Am Mont Beuvray (Dep. Nievre/Saone-et-Loire, F) stammen mehrere dieser Aufsatze aus der sog. 

Emailwerkstatt. Auch wenn die Art der Befestigung von Stricken aus Besangon (Dep. Doubs, F) und 

vom Magdalensberg (VB Klagenfurt, A) nicht geklart ist, konnen diese Stiicke aufgrund der Ahnlichkeit 

derartigen Jochbeschlagen zugeordnet werden.

Jochendbeschlage Typ Oresak (Abb. 155)

Neben dem eponymen Paar von Fiihrungsringen und den Jochbeschlagen vom Typ Titelberg gibt es in 

Oresak ein Paar Jochendbeschlage 759: Diese durchbrochenen Bronzebeschlage besitzen Stege in Form 

einer doppelten Reihe von Wellenranken/S-Spiralen und einen kraftig profilierten, verdrehten End- 

knauf. Mit Nageln befestigt safien sie am Ende eines Joches mit dem Querschnitt eines starken Brettes.

755 A. Radnoti, Zur Frage der Beschlage von Briinn-Malmeritz 

(Brno-Malomerice). Germania 36,1958,28ff. - J. Meduna/ 

I. Peskaf, Ein latenezeitlicher Fund mit Bronzebeschlagen 

von Brno-Malomerice (Kr. Brno-Stadt). Ber. RGK 73, 

1992, 181-267 bes. 21011. auch mit detaillierter Kritik zu 

Radnoti sowie zu alteren Rekonstruktionsversuchen.

756 Freundl. Mitt. Z. Skoberne (Zagreb). - J. Gorecki

(Frankfurt) stellte dankenswerterweise die Fotos aus dem 

Bestand von A. Radnoti zur Verfiigung.

757 Alfoldi/Radnoti, Ziigelrmge 312, 316 Taf. 24, 5-6; 28, 

1-2.

758 Alfoldi/Radnoti, Zugelringe 312 Taf. 24, 1-6; zu den 

Fiihrungsringen: ebd. 316 Taf. 28, 1-2.

759 Alfoldi/Radnoti, Zugelringe 312 Taf. 24, 1-6; 28, 1-2.
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Abb. 153 Jochteile aus Oresak (Foto A. Radnoti). - M ca. 1:3.
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5 6 7 8 9

Abb. 154 Jochaufsatze vom Typ Titelberg: 1 Titelberg; 2 Gracarca; 3 Besan§on; 4 Baarburg; 5-7 Mont Beuvray/Oppidum;

8 Magdalensberg; 9 Saint-Just-en-Chaussee (o. M.); 10 Liptovska Mara; 11 Gracarca. - Tullen: 12 Burgau am Attersee;

13 Staffelberg. (Nachweise vgl. Tab. 41 bzw. Anm. 763-764). - M = 1:2.
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Fundort Beschreibung Fundumstande Datierung Literatur

Titelberg

(L)

profilierter Stiff mit emailliertem Kopf 

auf Nagelplatte

Oppidum
- Metzler, Oppidum 318 Abb.

165, 6

Besan^on 

(Dep. Doubs, F)

Stuck mit fragmentierter Befestigungs- 

platte, H. 8,1 cm

Oppidum/ Altfund
- Feugere, Fouilles 155 Abb. 7, 2

Baarburg 

(Kt. Zug, CH)

profilierter Stift mit Emailkopf, Tulle 

mit auslappender Unterseite und 

Nagellbchern, H. 10,1cm

Hohensiedlung
- Freundl. Hinweis E. Weber 

(Zurich); Stbckli, Besiedlungs- 

geschichte 11 Abb. 4, 8

Mont Beuvray/Croix 

de Rebout, Grab (Dep. 

Nievre Saone-et-Loire, F)

Eisen Grab unbek. 1/56

Freundl. Inf. J.-P. Guillaumet

(Glux-en-Glenne)

Mont Beuvray/Bibracte 

(Dep. Nievre/Saone-et- 

Loire, F)

3 unterschiedliche Stiicke mit gebogener 

Nagelplatte

Oppidum, »emaillerie 

gauloise«, Grabung im 

Bereich des Tores Porte 

de Rebout

Beck/Guillaumet 242 Abb. 4, 6. 

8-9; Bulliot, Fouilles Taf. 1, 8; 2, 

3-4. 5(?); Goudineau/Peyre, Bi- 

bracte 116f.; Guillaumet in: 

Buchsenschutz/Guillaumet/Ral- 

ston, Remparts 181, Abb. 140, 1-2

Saint-Just-en-Chaussee »Le 

Rossignol* (Dep. Oise, F)

sehr kleines Exemplar, nur aus Dorn 

und schmaler Befestigungsplatte

Heiligtum Lt Dl-rbm.

Kaiserzeit

- Woimant, Oise 417 Abb. 311

Stare Hradisko 

(Okr. Prostejov, CZ)

palmettenfbrmige Nagelplatten Oppidum
- Meduna, Stare Hradisko Taf. 2, 

8; Meduna, Stare Hradisko/II 

Taf. 4, 23-24

Urdorf

(Kt. Zurich, CH)

Stuck mit profiliertem Mittelstift auf 

Nagelplatte mit angedeuteten Palmet- 

tenfachern, H. 6,4cm

Fund in einer 

rbmischen Villa 

1.-3. Jh. n. Chr.

- Unpubl., freundl. Hinweis.

U. Kunnert (Zurich)

Magdalensberg 

(VB Klagenfurt, A)

Stuck mit gedrungenem Mittelstift, 

Befestigungsplatte fragmentiert - 

Eckaufsatz?

Handelsplatz, Fund 

aus »Raum V«

- Deimel, Bronzekleinfunde 327, 

Taf. 87, 2

Mathay-Mandeure 

(Dep. Doubs, F)

kleines Exemplar mit profiliertem 

Mittelstift auf Nagelplatte mit ange

deuteten Palmettenfachern

unbek.
-

Guillaumet in: Buchsenschutz/

Guillaumet/Ralston, Remparts 

181, Abb. 140,7

Gracarca

(VB Klagenfurt, A)

verschiedene Stiicke, darunter mit 

palmettenfbrmigen Befestigungsplatten

Sondengangerfunde 

vom Oppidum

- Unpubl., freundl. Hinweis 

P. Gleirscher (Klagenfurt)

Oresac

(HR)

2 Stiicke: profilierte Mittelstifte auf 

Nagelplatte mit Palmettenfacher (?)

Fund mit 2 Fiihrungs- 

ringen und weiteren 

Jochbeschlagen

-
Alfbldi/Radnoti, Ziigelringe 313

Taf. 24, 5-6

Liptovska Mara

(SQ)

2 Stiicke, durch Feuer deformiert, 

Zwischenwulst mit Emaildekor, mit 

p almettenfbrmigen B efestigungsplatten

Hohensiedlung -
Pieta, Liptovska Mara 50 Taf. 3, 

14-15

Tab. 41 Jochaufsatze Typ Titelberg.

Ein fast identisches Stuck stammt aus der befestigten Hohensiedlung von Piatra Ro^ie (Jud. Hunedoura, 

RO) 760, deren iibriges Fundmaterial vor die Zeitenwende datiert und noch einen Fuhrungsring vom Typ 

Oresak enthalt761.

Zusammen mit dem Fuhrungsring von Burgau am Attersee (VB Salzburg-Umgebung, A) vom Typ Gra

benstetten wurde eine profilierte Bronzetiille gefunden (Abb. 154, 12) 762. Ihre Funktion und Befesti- 

gung sind unklar; aufgrund des Fundzusammenhangs und gewisser Ahnlichkeiten mit den Jochaufsat- 

zen vom Typ Titelberg konnte sie vielleicht ebenfalls als Zierelement am Joch gedient haben. Eine ahn-

760 Daicoviciu, Cetatea Taf. 5, 3.

761 Daicoviciu, Cetatea Taf. 16, 1.

762 Funde im Kunsthistorischen Museum Wien (AS IV 

1037), angekauft 1873, Fuhrungsring und Tulle zusam

men »unter einem Baum« gefunden. Die Genehmigung 

fur die Veroffentlichung verdanke ich A. Bernhard-Wal- 

cher, Kunst.-Hist. Mus. Wien.
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Abb. 155 Jochendbeschlage Typ Orefak. - 1 OreSak. - 2 Kam RoSie (Nachweise vgl. Anm. 759, 760). - M - 1:2

Abb. 156

Jochaufsatze der friihen Kaiserzeit. - 1 Mont Beuvray/Bibracte (o. M.). 2 Aulnay. 3 BesanSon.

5 Magdalensberg (Nachweise vgl. Anm. 764-768). M - 1.2

4 Kalkriese.
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liche Tiille aus Eisen vom Staffelberg bei Staffelstein (Lkr. Lichtenfels, D) schliefit sich hier an (Abb. 154, 

13) 763. Weitere Jochaufsatze sind nicht eindeutig zu definieren, Zierelemente aus Mezek (1/5) im Plastic 

Style konnen nicht weiter gedeutet werden.

Ein Bronzegegenstand aus einem Grab mit Wagenteilen vom Mont Beuvray/Croix de Rebout (1/56) labt 

sich funktional nicht naher einordnen. Aufgrund der den Fuhrungsringen ahnlichen Befestigungsmog- 

lichkeit wird man ihn ebenfalls dem Joch zuordnen, zumal aus dem Fundkomplex auch ein Jochbeschlag 

vom Typ Titelberg vorliegt. Eine Deutung als Giirtelschnalle, wie sie fur Stiicke aus Besangon (Dep. 

Doubs, F) (Abb. 156, 3) und im Museum in Nantes vorgeschlagen wurde 764, ist eher abzulehnen. Zu die- 

ser Gruppe gehdren weitere Jochbeschlage mit fruhkaiserzeitlicher Datierung: Vom Oppidum Mont 

Beuvray (Dep. Nievre/Sadne-et-Loire, F) stammt ein etwas gedrungeneres Stuck (Abb. 156, 1) aus den 

Ausgrabungen von J.-G. Buillot 765 im »maison de 1’orfevre emailleur«; ein Stuck (Abb. 156, 2) kommt 

aus dem spataugusteisch-tiberischen Truppenlager von Aulnay (Dep. Charente-Maritime, F) 766. Auch 

unter den augusteischen Funden von Kalkriese (Lkr. Osnabrtick, D) gibt es Ftihrungsringe und ahnlich 

gestaltete Jochaufsatze (Abb. 156, 4), die nur aus dem Unterteil mit Langswiilsten bestehen 767. Vom 

Magdalensberg (VB Klagenfurt, A) in Karnten ist ein undatiertes Stuck mit Querwiilsten vorhanden 

(Abb. 156, 4) 768.

7. Anschirrung

a. Paarige Trensen

Soweit in Darstellungen und durch Funde von Jochen nachweisbar, wurden Wagen in der Vorgeschich- 

te Mitteleuropas mit einem Gespann von zwei Pferden gezogen 769 - ein Trensenpaar in einem Fundzu- 

sammenhang kann daher auf die Zugpferde eines Wagens deuten. Die Deponierung von paarigem 

Zaumzeug in Grabern der Hallstattzeit ohne weitere Wagenbestandteile ist eine Grabsitte, die als Pars 

pro toto-Beigabe anstelle eines Wagens bezeichnet wurde 770. In der Friihlatenezeit ist die Beigabe von 

Trensenpaaren und Zaumzeug typisch fur Graber mit Wagengriibern in der Champagne, hingegen feh- 

len sie meist im Gebiet der Hunsriick-Eifel-Kultur771. Fur die jiingere Latenezeit kann ein derart regio

nal gegliedertes Bild nicht nachgewiesen werden (vgl. Tab. 42 und Abb. 158 ) 772. Die Deponierung von 

paarigem Zaumzeug wird in der jungeren Latenezeit in einigen Bestattungen zusammen und ohne Wa- 

genteile wieder aufgenommen (vgl. Kap. IV, B, 3).

Neben den Grabern mit der Beigabe von Pferdegeschirr gibt es einige Siedlungsdeponierungen mit ei

nem paarigen Trensensatz, so aus dem Oppidum von Manching (Lkr. Pfaffenhofen a.d. Um, D) 773 und 

vom Diinsberg (Lahn-Dill-Kreis, D) 774. Aus den Horten von Haiger/Kalteiche (Lahn-Dill-Kreis, D),

763 Ausgr. u. Funde Oberfranken 3, 1981-82, 62 Abb. 32, 1.

- Bei A. Jockenhovel, Die »Burg« bei Dietzholztal-Rit- 

tershausen, Lahn-Dill-Kreis - Residenz eines friihkelti- 

schen »Fiirsten«? In: B. Pinsker (Hrsg.), Eisenland, zu 

den Wurzeln der nassauischen Eisenindustrie (Ausstel- 

lung Wiesbaden [Wiesbaden 1995]) 123-141 bes. 123 f. 

wurde diese Tiille als »Stangenhiilse« bezeichnet und mit 

anderen profilierten Hiilsen in Zusammenhang begracht; 

diese sind aber Endhiilsen von friihlatenezeitlichen Tren

sen mit U-formig gebogenen Knebeln (vgl. u.a. Verger, 

Tombe 656ff).

764 Besangon: M. Feugere in: 20000m3 d’histoire. Les fouil-

les du Parking de la Marie a Besangon (Ausstellung Be-

sangon) (Besangon 1992) 150 Nr. 24. - Museum Nantes:

D. Costa, Nantes Musee Th. Dobree, Art merovingien 

(Paris 1964) Nr. 289-290.

765 Abgebildet bei Goudineau/Peyre, Bibracte 114.

766 Tassaux u.a., Aulnay 75 Taf. 1.

767 Franzius in: Schluter, Zeugnisse 370f. Abb. 13, 1-4.

768 Deimel, Bronzekleinfunde 327 »Schliefie (?)« Taf. 87, 4.

769 Vgl. Kapitel II, B, 6.

770 Pare, Wagons 197 Abb. 135 (Karte), 346ff. (Liste).

771 Harbison, Chariot 36f. - Lorenz, Totenbrauchtum 105f.

772 Vgl. Kapitel II, B, 6.

773 Van Endert, Bronzefunde 70 ff. zusammen mit einem 

umfangreichen Phalerensatz.

774 Jacobi, Metallfunde 27f.: Paar eiserner Ringtrensen mit 

Brandpatina.
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Heidelberg/Heiligenberg (Stadt Heidelberg, D) und Lozna (Jud. Boto^ani, RO) stammen Trensenpaare 

sowie Teile von Radreifen 775.

Fur die jiingere Latenezeit ist die Ringtrense mit unterschiedlich gestalteten Mundstiicken die gangige 

Gebifiform. C- und U-formig gebogene Knebel, wie sie noch fur die Friihlatenezeit haufig sind 776, tre- 

ten nicht mehr auf. Bei den Ringtrensen aus den Grabern handelt es sich um die der Zeit entsprechen- 

den Stiicke mit meist gebrochenem (= zweigeteiltem) Mundstiick: Profilierte Mundstiicke (Abb. 157, 2) 

datieren meist in die Mittellatenezeit, vierkantige (Abb. 157, 3) weisen schwerpunkthaft in die Spatlate- 

nezeit777. Auch Trensen mit einteiligem Mundstiick (Abb. 157, 1) kommen gelegentlich in Siedlungen 

und Grabern vor 778, so im Grab 6 von Kollig (1/27) 779. Fine Besonderheit stellt eine Trense aus Belbeuf 

(1/45) dar, deren seitliche Ringe aus Bronze sind 780. Ansonsten wurden seit Beginn der Eisenzeit Mund

stiicke in Mitteleuropa in der Regel aus Eisen hergestellt; auch bei den Trensenringen wurde Bronze ver- 

mieden781. Fremdartige Trensen, wie sog. thrakische (Abb. 157, 5) oder sog. italische (Abb. 157, 4) He- 

belstangentrensen 782, kommen in Mitteleuropa nur in Ausnahmefallen als Paar vor. Ihre Herkunft wur

de bereits eingehend diskutiert 783 sowie auf den Zusammenhang mit einer sich neu entwickelnden 

Schicht von adeligen Reitern hingewiesen 784. Gerade im Bereich der ostlichen Oppidakultur mufi die 

Zahl der thrakischen Hebelstangentrensen wesentlich hbher gewesen sein, als bisher angenommen wur

de: Die Verbreitung der charakteristischen Vierknopf-Radchen, die auf das Mundstiick aufgeschoben 

waren, hat sich stark verdichtet7S5.

Im Grab von Adria (1/65) und im Fundkomplex von Lery (1/53) stellt jeweils die dritte Trense die ita

lische Variante, ohne aufgeschobene Vierknopf-Radchen, dar; den Gespannpferden ist in Adria ein Paar

775 Haiger/Kalteiche: Behaghel, Eisenzeit Taf. 39, 19. 20; 

Herrmann/Jockenhbvel (Hrsg.), Vorgeschichte 287 Abb. 

156. - Heidelberg/Heiligenberg: Ludwig/Marzolff, Hei- 

ligenberg 40 Abb. 20 (dritte Trense mit profiliertem 

Mundstiick). - Lozna: Teodor, Werkzeugdepot.

776 Vgl. Verger, Tombe 656ff. - Boudet, Harnachement.

777 Vgl. ausfiihrliche Diskussion bei Jacobi, Werkzeug 175 ff. 

- Weitere Formen, wie mit tordierten GebiBstangen, tre- 

ten ebenfalls auf: vgl. z.B. Muller, Massenfund 255 Taf. 

37, 1056. 1057.

778 Fur die Latenezeit (Lt C/D) vgl. Vouga, La Tene Taf. 36, 

2; Jacobi, Werkzeug Nr. 770. - Exemplare der spaten Ur- 

nenfelderzeit mit einteiligen Mundstiicken aus Chaveria, 

Wallerfangen und Corcellettes (H.-G. Hiittel, Bronze- 

zeitliche Trensen in Mittel- und Osteuropa. Grundziige 

Hirer Entwicklung. PBF XVI, 2 [Miinchen 1981] bes. Nr. 

231, 239, 243-44). - Fiir die Stufe Lt A vgl. z.B. Hamipre 

Offaing Wagengrab 1 (Prov. Luxembourg, B): Cahen- 

Delhaye, Necropole 15 Abb. 7, 29. - Grosbous-Vichten 

Hiigel 2 (L): Metzler, Graberfeld 167 Abb. 5, 7.

779 Der Innendurchmesser der Ringe der Trense von Kollig 

Grab 6 liegt mit ca. 6,5 cm gut im Durchschnitt der Tren- 

senringe (allgemein ca. 5-8 cm). Eine Interpretation als 

Teil eines Kesselgehanges (Joachim, Reitergrab 162f.) 

kann ausgeschlossen werden, da Ketten von Kessel- 

gehangen mit runden Ankergliedern meist Ringe von nur 

3,0-3,5 cm Innendurchmesser besitzen.

780 Duval, Tombe 151 Abb. 3, 1. - Duval, Aspects 39 Abb. 3.

781 Kupferoxid gilt als toxisch fiir Saugetiere (Muller-Karpe, 

Streitwagenkrieger 146). - Parallelen zu dem Gebifi aus 

Eisen und Bronze finden sich im mittellatenezeitlichen 

Hort von Lozna (Teodor, Werkzeugdepot) sowie im 

fruhlatenezeitlichen Wagengrab von Somme-Bionne 

(Dep. Marne, F) (Duval, Tombe 153 Abb. 5, 1). - Ganze 

Gebisse aus Bronze sind fiir die britischen Inseln nichts 

ungewbhnliches, hier sind jedoch die Mundstiicke fast 

durchweg dreiteilig (vgl. Palk, Bridle-Bits 7ff.; Raftery, 

La Tene 15 ff.)-

782 Als »italisch« werden hier Hebelstangentrensen mit Zun- 

genfreiheit, aufgeschobenen feinen Zahnradchen, Seiten- 

stangen und omegafbrmigen Anhangern verstanden (vgl. 

Kramer, Trensenanhanger; Jacobi, Werkzeug 182ff; Frey, 

Zaumzeug); als »thrakisch« Hebelstangentrensen mit 

aufgeschobenen Vierknopf-Radchen (vgl. Zirra, Trensen; 

Venedikov, Juzda; Frey, Zeugnisse); jiingste Zusammen- 

stellung bei Kull, Zaumzeug 425 ff.

783 Frey, Zeugnisse 37 ff.; ders., Chariot Tomb 172ff.; ders., 

Zaumzeug 124.

784 Vgl. bes. Kull, Zaumzeug 425.

785 Vgl. u.a. Enzersfeld (VB Korneuburg, A): Fundber. 

Osterreich 30, 1991, 266 Abb. 484. - Ernstbrunn/Ober- 

leiserberg (VB Korneuburg, A): Mitscha-Marheim/Ni-  

scher-Falkenhof, Oberleiserberg Taf. 7, 16. - Gracarca 

(VB Vblkermarkt, A): freundl. Mitt. P. Gleirscher. - 

Hainburg/Braunsberg (VB Bruck a.d. Leitha, A): Ur

ban, Braunsberg. - Leopoldsberg (VB Wien, A): Urban, 

Hohensiedlungen 379 Abb. 7. - Ringelsdorf (VB Gan- 

serndorf, A): Fundber. Osterreich 31, 1992, 460 Abb. 

530. - Stradonice (Okr. Beroun, CZ): Pic, Hradischt Taf. 

36, 24. 25. 31. - Stare Hradisko (Okr. Prostejov, CZ): 

Meduna, Stare Hradisko/II Taf. 7, 1-2. - Novo- 

mesto/Beletov vrt (SLO): Knez, Novo mesto/II Taf. 78, 

12. - Smarjeta (SLO): Stare, Smarjeta Taf. 52, 7. - Flufi- 

bett der Savinja in Celje (HR): Lazar, Funde Taf. 2, 13- 

14. - Velem/St. Vid (Kom. Szombathely, H): von Miske, 

Ansiedlung Taf. 48, 22. - Neufunde im Westen: Yver- 

don-les-Bains/Rue des Philosophies (Kt. Vaud, CH): 

Curdy u.a. Intervention 131 Taf. 3, 7. - Oberursel/Ober- 

stedten/Heidetranke (Main-Taunus-Kreis, D): Schlott/ 

Spennemann/Weber, Verbrennungsplatz 468 Abb. 17, 10.
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1

Abb. 157 1 Ringtrense mit einteiligem Mundstiick. - 2 Ringtrense mit gebrochenem, profiliertem Mundstiick. - 3 Ringtrense 

mit gebrochenem, vierkantigem Mundstiick (1-3 La Tene, nach Vouga, La Tene). - 4 Italische Hebelstangentrense (Roje pri Mo

ravec, nach Knez, Grobovi). - 5 Thrakische Hebelstangentrense (Beograd/Karaburma Grab 16, nach Todorovic Karaburma).

M = 1:3.

252



Abb. 158 Verbreitung der Wagengraber mit Pferdegeschirr und Pars pro toto-Beigabe von Geschirr (Nachweis Tab. 42).

Ringtrensen angelegt, aus Eery stammt ebenfalls ein Paar. Die einzelne italische Hebelstangentrense 786 

aus der funeralen Deponierung von La Mailleraye-sur-Seine (1/54) kann nicht naher als Reit- oder Fahr- 

trense bestimmt werden, da drei weitere Ringtrensen bei dieser Deponierung mehrerer unvollstandiger 

Wagen vorliegen. Drei thrakische Hebelstangentrensen mit Vierknopf-Radchen stammen aus dem Wa- 

gengrab von Cugir (1/75) in Rumanien; ebenso drei italische Hebelstangentrensen aus Verna (1/64), wo- 

bei sich hier ein Paar, wohl fiir die Zugpferde, deutlich erkennen lafit. Aus dem Friedhof von Roje pri 

Moravce (SLO) stammen zwei leicht unterschiedliche, italische Hebelstangentrensen 787. Ob sie fiir zwei 

Reitergraber oder ein Paar Gespannpferde vorgesehen waren, kann nicht mehr entschieden werden. Die 

in Mitteleuropa fremden Hebelstangentrensen gehdren demnach sowohl eigens zu Reitpferden als auch 

zu den Gespannpferden. Obwohl es aufgrund der Graber von Verna und Cugir den Anschein haben 

mag, ist kein ursachlicher Zusammenhang zwischen vierradrigen Wagen und Hebelstangentrensen zu 

vermuten. Vielmehr spiegelt sich in diesen Prunkgrabern der auBerordentlich intensive Kontakt der Eli

te mit der mediterranen Welt wider. Mittels der besonderen Gebisse konnen die Pferde starker be- 

herrscht werden, wie es auch fiir den Kavallerieeinsatz oder zum Zureiten junger Pferde zweckdienlich 

scheint. Daneben ist fiir Wagenfahrer zusatzliche Gewalt fiber die Gespannpferde von Vorteil 788.

Eiserne Ketten an Kopfgeschirren oder als Verbindung zum Joch sind fiir die Vorgeschichte bisher nicht 

aufgefallen. Von einem romischen Maultier von Kalkriese (Kr. Osnabriick, D) konnten Schadelknochen, 

erne Eisenkette und eine Deichselkappe in einem Block geborgen und eine Kettenverbindung zwischen

786 Nach der Abbildung sind in Mailleraye-sur-Seine (1/54) 

drei Fragmente einer einzigen Hebelstangentrense vor- 

handen (Lequoy, Depot 130 Abb. 12, 28), im Text wird 

von zwei bis drei Stricken geschrieben (ebd. 131).

787 Knez, Grobovi 119 Taf. 8.

788 Zu Fahrgebissen vgl. Lamparter, Fahrlehre 36f.
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Fundort Bewertung Datie- 

rung

Trensentyp Geschirr- und Jochteile Nach- 

weis

Hatvan-Boldog 

(Kom. Heves, H)

Wagengrab mit Geschirr Lt Bl Paar Ringtrensen mit gebrochenem, 

profiliertem Mundstiick

- 1/82

Toarcla

(Jud. Brasov, RO)

Wagengrab mit Geschirr Lt B2 Ringtrense mit gebrochenem, 

profiliertem Mundstiick

- 1/77

Bouqueval Grab 3 

(Dep. Val-d’Oise, F)

Wagen mit Geschirr 

und Phaleren

Lt B2/C1 Paar Ringtrensen mit gebrochenem, 

profiliertem Mundstiick

12 Phaleren (Bronze) 1/48

Sberchamps

(Prov. Luxembourg, B)

Wagen mit Geschirr 

und Phaleren

Lt C Paar Ringtrensen mit gebrochenem 

Mundstiick

2 Phaleren (Eisen) 1/4

Steiermark 1 (A) Wagen mit Geschirr Lt C Paar Ringtrensen mit gebrochenem, 

profiliertem Mundstiick

- 1/70

Wollstein

(Kr. Alzey-Worms, D)

Pars pro toto Lt C Paar Ringtrensen mit gebrochenem, 

profiliertem Mundstiick

- 1/39

Nanterre

(Dep. Hauts-de-Seine, F)

Wagen mit Geschirr 

und Joch

Lt C Paar Ringtrensen mit gebrochenem, 

profiliertem Mundstiick

4 Fiihrungsringe 1/57

Tremblois-les-Rocroi Gr.

1938 (Dep. Ardennes, F)

Wagen mit Geschirr Lt C Paar Ringtrensen mit gebrochenem, 

vierkantigem Mundstiick

- 1/62

Plaidt

(Kr. Mayen-Koblenz, D)

2 Wagen mit Geschirr LtC Mehrere Ringtrensen mit gebroche

nem, vierkantigem Mundstiick

- 1/30

Adria

(Prov. Rovigo, I)

Wagen mit Geschirr 

und Joch

Lt C (?) Paar Ringtrensen 1 italische Hebelstangentrense 

(Reitpferd?)

1/65

Wederath Gr. 1445 (Kr.

Bernkastel-Wittlich, D)

Pars pro toto Lt Cl Paar Ringtrensen mit gebrochenem, 

profiliertem Mundstiick

6 Phaleren (Bronze) 1/37

Curtui?eni

(Jud. Satu Mare, RO)

Wagen mit Geschirr Lt Cl Paar Ringtrensen mit gebrochenem, 

profiliertem sowie mit gebrochenem, 

tordierten Mundstiick

2 Ringgehange 1/76

Brezice Grab 55

(SLO)

Wagengrab (?) Lt Cl Ringtrense mit gebrochenem, 

profiliertem Mundstiick

- 1/79

Bouchon

(Dep. Somme, F)

Pars pro toto Lt C2 Trensenpaar 40 Phaleren (Bronze) 1/47

Lerv

(Dep. Eure, F)

Pars pro toto Lt C/D Paar Ringtrensen mit gebrochenem, 

vierkantigem Mundstiick

1 italische Hebelstangentrense 

(Reitpferd?), Ringgehange

1/53

Pitres

(Dep. Eure, F)

Wagen mit Geschirr Lt C/D Trensen Anhanger, Fiihrungsringe 1/59

La Calotterie

(Dep. Pas-de-Calais, F)

Pars pro toto Lt C/D Ringtrense mit gebrochenem, 

profiliertem sowie mit gebrochenem, 

vierkantigem Mundstiick

- 1/49

La Mailleraye-sur-Seine 

(Dep. Seine-Maritime, F)

mehrere Wagen mit 

Geschirr

Lt C2/D1 3 Ringtrensen mit gebrochenem, 

vierkantigem Mundstiick

1 italische Hebelstangentrense

(Reitpferd?)

1/54

Nieder-Olm

(Kr. Mainz-Bingen, D)

Wagen mit Geschirr Lt C2/D1 Paar Ringtrensen mit gebrochenem, 

profiliertem Mundstiick

- 1/29

Armentieres-sur-Ourcq 

(Dep. Aisne, F)

Wagen mit Geschirr 

und Joch

Lt C2/D1 Ringtrense mit gebrochenem, vier- 

kantig-bandfbrmigem Mundstiick

1 Fiihrungsring 1/43

Kollig Grab 2

(Kr. Mayen-Koblenz, D)

Pars pro toto Lt D -
1 Phalere (Eisen)

1 Fiihrungsring

1/26

Pomacle

(Dep. Marne, F)

Pars pro toto Lt D Paar Ringtrensen mit gebrochenem, 

vierkantigem Mundstiick

- 1/60

Cugir

(Jud. Alba, RO)

vierradriger Wagen mit 

Geschirr und Joch

LtD Paar thrakischer Hebelstangentrensen Fiihrungsringe, 3. thrakische

Hebelstangentrense (Reitpferd)

1/75

Husby

(Kr. Flensburg, D)

vierradriger Wagen 

mit Geschirr

LtD Paar Ringtrensen mit doppelten 

Ringen und gebrochenem, vier

kantigem Mundstiick

- 1/25

Hahnheim

(Kr. Mainz-Bingen, D)

Pars pro toto LtD Paar Ringtrensen mit gebrochenem, 

vierkantigem Mundstiick

Grabinventar unvollstandig 1/14

Belbeuf

(Dep. Seine-Maritime, F)

Wagen mit Geschirr LtD Ringtrense mit hohlen Bronzeringen 

und gebrochenem, vierkantigem 

Mundstiick

- 1/45

Verna

(Dep. Isere, F)

vierradriger Wagen mit 

Geschirr und Joch

Lt DI Paar italischer Hebelstangentrensen Fiihrungsringe, 3. italische He

belstangentrense (Reitpferd)

1/64

Steinheim am Main

(Main-Kinzig-Kreis, D)

Pars pro toto Lt DI Paar Ringtrensen mit gebrochenem, 

vierkantigem Mundstiick

1 Fiihrungsring 1/33

Russelsheim

(Kr. Grofi-Gerau, D)

Wagen mit Geschirr Lt DI Ringtrense mit gebrochenem, 

vierkantigem Mundstiick

-
1/31

Ciringhelli 

(Prov. Verona, I)

Wagenreste aus zer- 

storten Grabern

Lt DI (?) 1 italische Hebelstangentrense

(Reitpferd?)

1/66

Hannogne-Saint-Remy 

(Dep. Ardennes, F)

Wagen mit Geschirr Lt Dlb Teil einer Ringtrense mit gebroche

nem, vierkantigem Mundstiick (?)

-
1/50

Heimbach-Weis Grab 2 

(Kr. Neuwied, D)

Wagen mit Geschirr 

und Phaleren

Lt D2a Ringtrense mit gebrochenem, 

vierkantigem Mundstiick

mehrere eiserne Phaleren 

(mit Sporn - Reitpferd?)

1/15

Kollig Grab 6

(Kr. Mayen-Koblenz, D)

Pars pro toto Lt D2 Paar Ringtrensen mit einteiligem 

Mundstiick

-
1/27



Zugtier und Deichsel belegt werden 789. Auch fur das Friihmittelalter sind derartiger Uberlegungen 

moglich, da einige Pferdebestattungen ebenfalls eine Eisenkette am Hals haben 790, die fiir ein Reitpferd 

wenig Sinn macht. Moglicherweise wurde hier weder ein Pferdeopfer noch ein Reitpferd fiir den oder 

die Toten beigegeben, sondern ein Zugpferd. Auf den Wagen als Beigabe wurde in der Merowingerzeit 

hingegen meist verzichtet791.

b. Phaleren

Fiir die jiingere Latenezeit wird man an einer Zugehdrigkeit der Phaleren zum Pferdegeschirr nicht 

zweifeln wollen, da fiir die Korperpanzerung andere Losungen als »Kompositpanzer« gefunden wur- 

den792. Bei den Fundstiicken muls allerdings offen bleiben, ob man sie zu einem Kopfgeschirr rekon- 

struiert, wie es hallstattzeitliche Befunde, z.B. von Hochdorf (Kr. Ludwigsburg, D) 793, nahelegen, oder 

ob man sie eher auf das gesamte Zaumzeug verteilt, wie es Darstellungen auf der Schwertscheide aus 

Hallstatt 794 oder auf dem Gundestrup-Kessel 795 vermuten lassen (Abb. 159, 2-3). Auf der Situla von 

Vace 796 ist der Brustgurt der Wagenpferde geschmiickt: in der Seitenansicht konnte man meinen, ge- 

wolbte Phaleren zu erkennen (Abb. 179, 6). Aus eigenen Darstellungen der Latenekultur sind keine aus- 

sagekraftigen Bilder bekannt 797.

Ein Satz von heute fiinf, ehemals wohl sechs Bronzephaleren in zwei Grobengruppen stammt aus dem 

mittellatenezeitlichen Brandgrab 1445 von Wederath (1/37). Mit einer Ose an zwei sich rechtwinklig 

kreuzenden Eisenbandern waren mindestens vier der Phaleren an der Riickseite auf Leder befestigt 798. 

Betrachtet man den Ausgrabungsbefund, der die Scheiben eng zusammenliegend zeigt (Abb. 160), die 

Trensen zuunterst, so ist zu vermuten, dab hier zwei Zaumzeuge niedergelegt wurden, welche die Zier- 

scheiben an den Pferdekopfen befestigten. Phaleren an einem umfangreicheren Riemenwerk hatten sich 

eher entlang der Lederriemen auf eine groBere Flache verteilen miissen.

<— Tab. 42 Wagengraber mit Trensen und andere Graber mit Elementen der Anschirrung fiir einen Wagen.

789 Rost/Wilbers-Rost, Fragmente 199ff.

790 Vgl. Martin, Graberfeld 129ff. bes. Anm. 1.

791 Vgl. Kartierung bei L. Wamser, Eine thiiringisch-franki- 

sche Adels- und Gefolgschaftsgrablege des 6-/7. Jhs.sbei 

Zeuzleben - ein Vorbericht. Mainfrankisches Jahrb. 

Gesch. u. Kunst 36, 1984, 1-22 bes. 10 mit Anm. 32, Abb. 

4: Unklare Fund- und Publikationslage bzw. Funde von 

Deichselbeschlagen in den Grabern von Ebermergen, 

Deersheim, Hauskirchen, Mahlberg, Wesel-Bislich, 

Zeuzleben. - Erfurt-Gispersleben: W. Timpel, Das alt- 

thuringische Wagengrab von Erfurt-Gispersleben. Alt- 

thuringen 17,1980,181-238. - Krefeld-Gellep Grab 2268: 

R. Pirling, Das romisch-frankische Graberfeld von Kre

feld-Gellep. GDV Ser. BIO (1979) 140ff. Taf. 5.

792 Als Phaleren werden Zierscheiben mit Osen oder sonsti-

gen Befestigungsmoglichkeiten verstanden. Scheibenfor-

mige Anhanger, wie van Endert, Bronzefunde 72 ff., fal

len in einen anderen Bereich. - Bronzene Zierscheiben

mit Punzornamentik von germanischen Schilden bilden 

eine deutlich abgegrenzte Gruppe, vgl.: Eichhorn, Ur-

nenfriedhof 123 ff.; H. Drescher, Untersuchungen fiber 

zwei rbmische Bronzegefabe aus Nienbuttel und Wester-

wanna im Niedersachsischen Landesmuseum, Hannover.

Kunde N. F. 20, 1969, 17-47 bes. 40 Taf. 5 und 6; 

Schmidt/Nitzschke, Graberfeld (Grab 239, 44). - Zur 

Problematik der Interpretation friihlatenezeitlicher 

durchbrochener Phaleren und ihrer Deutung als »Kom- 

positpanzer« vgl. Schaaff, Grabfunde 99 ff. -Mfiller-Kar- 

pe, Streitwagenkrieger 153. - Zu hallstattzeitlichen 

Krempenphaleren vgl. Egg, Bemerkungen 327ff.

793 Keltenfiirst von Hochdorf 94 Abb. 108; vgl. weiter Egg, 

Fiirstengrab 165ff.

794 Schwertscheide aus Grab 994 von Hallstatt (VB Gmun- 

den, A): Dehn, Hauptlingsgrab Taf. 78 f.

795 Hachmann, Gundestrup-Studien 776 ff., Platte IV.

796 Frey (Hrsg.), Situla Taf. 73.

797 Vgl. als eine der wenigen Darstellungen iiberhaupt die 

Ritzzeichnung eines Reiters mit tete coupee am Ziigel auf 

einer Keramikscherbe aus Aulnat (Dep. Puy-de-Dome, 

F): W. Kramer, Figurliche Ritzzeichnungen auf Gefafi- 

scherben glatter Drehscheibenkeramik der Mittel- bis 

Spatlatenezeit. Germania 74, 1996, 361-376 bes. 375 Abb. 

9, 1.

798 Vgl. die durch das Eisenoxid erhaltenen Lederreste von 

feinen Riemen: Muller-Karpe, Streitwagenkrieger 156.
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Abb. 159 1 Reiterdarstellung aus Muhlheim-Karlich, Wagengrab 3 (M = 1,5:1; nach Joachim, Wagengraber Muhlheim-Karlich).  

- 2 Reiter der Schwertscheide von Hallstatt, Grab 994 (M =1:1; nach Dehn, Hauptlingsgrab). - 3 Reiter auf dem Kessel von 

Gundestrup, Platte VI (o. M.; nach Hachmann, Gundestrup-Studien).
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Abb. 160 Bronzephaleren mit Eisenbiindern aus Wederath Grab 1445 (exemplarisch; nach Muller-Karpe). - Befundplan und 

Phaleren M = 1: 4.

Wenig beachtet wurden bisher die Eisenscheiben (Abb. 161, 3) aus dem Wagengrab von Heimbach-Weis 

(1/15), die man wohl ebenfalls dem Pferdegeschirr zuweisen sollte 799. Ein Paar eiserner Phaleren aus ei- 

nem Wagengrab von Sberchamps in Belgien (1/4) sowie eine grbfiere Anzahl aus Bouchon (1/47) sind 

noch nicht weiter publiziert. Aus einem Depotfund von Manching mit einem Trensenpaar stammt ein 

grower Phalerensatz aus vier groben und acht kleineren Bronzeblechscheiben (Abb. 161, 5), die mit ei

nem zentralen Knopf auf Leder befestigt waren 800. Zu diesen umfangreichen Phalerensatzen mit 

Stricken unterschiedlicher Grbfie gehdren auch die Silberphaleren von Manerbio (Prov. Brescia, I), die 

vielleicht ebenfalls auf zwei Gespannpferde aufzuteilen waren (Abb. 161, I)801. Ansonsten stammen 

Phaleren als wenig aussagekraftige Einzelstiicke aus Siedlungen 802.

Typisch sind in jedem Fall die Kombination unterschiedlicher Groben (Abb. 162) und eine paarige Zahl. 

Fur die grofiten Stiicke vermutet man eine Position am Bug bzw. der Brust der Pferde, weitere kleine 

kbnnten auf die Kopfgeschirre der beiden Pferde sowie deren Seiten verteilt werden. Vermutlich waren 

Phaleren sowohl reine Zierstiicke als auch Mittel zum Verdecken und Fixieren von Riemenkreuzungen. 

Aus den Zahlen lassen sich allerdings einheitliche Muster mcht aufzeigen. Mit dieser Frage verbunden

799 Joachim, Wagengrab 11 Abb. 12, 1-11: sechs vierfach kon- 

zentrisch gerippte Blechscheiben mit zentralem Buckel 

und Niet, Dm. ca. 5 cm, ein ahnliches Exemplar mit 4 Nie- 

ten Dm. 8 cm, ein zweites Stuck wohl mit mehr Nieten, 

zwei Stiicke mit geschwungener Aufwolbung und Mittel- 

niet Dm. 6,5 cm. Bei den a.a.O. 34 beschriebenen Nieten 

(keine Nagel!) handelt es sich nach Autopsie der Funde im 

Kreismuseum Neuwied um Befestigungsmoglichkeiten, 

wie sie auch fiir Lederriemen mbglich sind. Schildbeschla- 

ge in dieser Form sind nicht bekannt.

800 Van Endert, Bronzefunde 70 ff. Taf. 21 f., zusammen mit

einem Trensenpaar; 4 Phaleren mit 10,8-11,2 cm Dm., 8 

Stuck mit 7,5-8,6cm Dm.

801 Tizzoni, Materiali 22f. Taf. 12-14: 2 Stiicke mit zentralem 

Wirbelmotiv, Dm. 18,9/19,1 cm; 12 Stiicke mit zentralem 

Buckel, Dm. 9,8-11,5 cm; eine Datierung in den »erste[n] 

Abschnitt der Spatlatenezeit Lt Dl« (van Endert, Bron

zefunde 72) erfolgt aufgrund einer Analogic mit Silber- 

miinzen der Boier mit ahnlich frontal dargestellten Ge- 

sichtern - nach Jacobsthal, Art 12; Megaw, Art 130. -Zur 

Anordnung aufgrund der Niete vgl. Kruta, Phaleres.

802 Nachweise: van Endert, Bronzefunde 71 f.
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1

Abb. 161 1 Silberphalere aus Manerbio (exemplarisch, nach Tizzoni, Material!; Kruta, Phaleres) - 2 Eisenphalere aus Kollig 

Grab 2 (1/26). - 3 Eisenphaleren aus Heimbach-Weis (1/15). - 4 Eisenphaleren aus Kollig Grab 6 (1/27). - 5 Bronzephaleren 

aus Manching (exemplarisch, nach van Endert, Bronzefunde). - M = 1:4.
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Durchmesser in cm, gerundet

Abb. 162 Diagramm zu den Grofien der Phaleren: Einzelstiicke (Manching, La Tene) und Phalerensatze (Wederath/Manching/ 

Manerbio).

ist der gesamte Komplex der Anschirrung und eventuellen Sattelung. Auf romischen Reitergrabsteinen 

werden Sattel zusammen mit verzierten Brust-, Bauch- und Schweifriemen dargestellt, im archaologi- 

schen Material sind auch die entsprechenden Kleinfunde vorhanden 803. Auf den wenigen vorchristlichen 

Darstellungen werden in Mitteleuropa keine Sattel gezeigt, in der Regel ist aber dennoch umfangreiches 

Riemenwerk vorhanden (Abb. 159). Folgt man R. Hachmann in der Beobachtung, dafi die Phaleren der 

Reiter vom Gundestrup-Kessel (Abb. 159, 3) zum Riemenwerk eine Hornersattels gehdren 804, so wird 

man die Vorbilder fur diese Zaumung im mediterranen Umfeld und nicht im Bereich der keltischen Op- 

pida-Kultur suchen miissen. Bei den Reitern der Schwertscheide aus Hallstatt sind die Phaleren auf den 

Ziigeln aufgereiht (Abb. 159, 2). Gesicherte Rekonstruktionen lassen sich weiterhin nicht erstellen. Fur 

die Spatlatenezeit fehlen detaillierte Darstellungen von Reitern, abgesehen von schematisierten Miinz- 

bildern, auf die ein mediterraner Einflufi bei technischen Details nur schwer einzuschatzen ist.

Bei Schirrungen fur Wagenpferde erfolgte die Ubertragung der Zugkraft auf das Joch und die Deichsel 

nicht einfach uber einen Riemen. Zumindest ist ein breiter Hals- und Brustriemen notig, damit den Pfer- 

den nicht die Luft am Hals abgeschniirt wird - dies zeigen etwa Miinzbilder der romischen Republik 

und die bekannte Grabstele aus Padua (vgl. Abb. 181) 805. Bereits fur die Hallstattzeit sind breite, ver- 

zierte Brustgurte nach Befunden in Hochdorf (Kr. Ludwigsburg, D) und Illerberg (Lkr. Neu-Ulm, D) 

anzunehmen 806. Moderne Rekonstruktionszeichnungen setzen dies ebenfalls um 807.

c. Ringgehange

Ohne plausible Erklarung wurden bisher einige eiserne Ringgehange (Abb. 163) dem Pferdegeschirr zu- 

gewiesen 808. Es handelt sich dabei um ein langgestrecktes Oval mit eingezogenen Seiten, in das zwei bis 

drei andere Ringe eingehangt sind. Dabei gibt es eine gewisse Variation in Zahl und Durchmesser dieser 

kleineren Ringe. Zwei Ringe haben aber immer denselben Durchmesser, ein dritter, meist grofierer Ring 

kommt wahlweise dazu.

Neben den ostkeltischen Grabern von Arnot (Abb. 163, 1-2; 1/80) und Curtui^eni (Abb. 163, 3-4; 1/76) 

sowie dem Grabkomplex von Lery (Abb. 163, 5; 1/53) im Westen Frankreichs kommen die Ringgehan-

803 Schleiermacher, Reitergrabsteine 26 ff.; Bishop, Equip

ment 67 ff.; Oldenstein, Ausriistung 136ff.

804 Hachmann, Gundestrup-Studien 776 ff.

805 Vgl. Kapitel III, C, 1, b.

806 Freundl. Information J. Koch, Kiel. - Illerberg Hugel 1

(Ha C): Pauli, Graber bes. 114: Es wird erwogen, ob mit

den vier Ringen die Lederbander am Joch befestigt wa- 

ren. - Die Arbeit von G. Kossack zum Pferdegeschirr der 

alteren Hallstattzeit (Kossack, Pferdegeschirr) konnte

sich noch nicht auf aussagefahige Befunde stiitzen.

807 Vgl. Rekonstruktionszeichnungen: Muller-Karpe, Streit- 

wagenkrieger 155 Abb. 12; Rhein. Landesmus. Bonn 

5/90, 80; Chytracek, Char 24 Abb. 8. - Praktische Re- 

konstruktionsversuche: Furger-Gunti, Streitwagen; 

Spruytte, Demonstrations.

808 Muller, Massenfund 52. - Celtes en Normandie 51 (be- 

vorzugt wird hier im Text allerdings eine Deutung als Teil 

eines Kesselgehanges).
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Abb. 163 Ringgehange. - 1-2 Arnot (1/80). - 3-4 Curtui^eni (1/76). - 5 Lery (1/53). - 6-7 Manching (nach Jacobi, Werk- 

zeug). - 8 Altendorf (nach Ausgr. u. Funde Oberfranken 2, 1979-80). - 9 Bern/Tiefenau, Sammlung Gaffenried-Barco (nach 

Muller, Massenfund). - M = 1:2.
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ge in den meisten grofien Ansammlungen oppidazeitlichen Materials vor, so in La Tene (Kt. Neuchatel, 

CH), Bern/Tiefenau (Abb. 163, 9; Kt. Bern, CH), Manching (Abb. 163, 6-7; Lkr. Pfaffenhofen a.d. Um, 

D) und Altendorf (Abb. 163, 8; Lkr. Bamberg, D) 809. Aufgrund der Breite des zentralen Ovals, das auch 

den Dimensionen von Trensen entspricht, wurde versuchsweise eine Verwendung als besondere Tren- 

senform vorgeschlagen 81°; dagegen spricht aber der haufige dritte Ring mit einem anderen Durchmes- 

ser. In den Fundkomplexen von Curtui^eni und Lery liegen zudem Trensen vor811. Einen weiteren Hin- 

weis fur die Interpretation gibt die Kombination mit der Pars pro toto-Beigabe von einem Paar Ring- 

trensen in Lery; da hier vermutlich kein Wagen, wie in Curtui?eni oder Arndt, im Grab vorhanden war, 

dtirfte das Ringgehange aus diesem Grab direkt im Zusammenhang mit der Anschirrung stehen. Dem- 

nach konnte man die Ringgehange als Riemenverteiler fur zwei oder drei Riemen interpretieren. Die 

Graber von Arndt und Curtui?eni weisen wiederum darauf hin, dah durchaus zwei Ringgehange aus ei

nem Wagengrab stammen konnen. Vermutlich ist daher ein Ringgehange jeweils einem Zugpferd zuzu- 

ordnen812. Gleichwohl sind metallene Riemenverteiler nicht unbedingt notwendig, in der Stufe Lt C 

wurden sie aber nach Ausweis der Graber anscheinend bevorzugt verwendet.

Ein zentraler Punkt beim Riemenwerk der Zugpferde ist der Bug - hier ware es moglich, dab auch drei 

Riemen zusammenlaufen - ein zwischen den Beinen geftihrter Sprungriemen und die beiden Enden des 

Brustriemens. Akzeptiert man diese Interpretation der Ringgehange als Riemenverteiler an dieser Stel- 

le, so lafit sich damit ein angemessenes Riemenwerk nachweisen, mit dem eine Verbindung zum Joch 

moglich ist, ohne dab den Pferden mit einfachen Halsriemen die Luft abgeschniirt wird. Ein Sprungrie

men lafit sich allerdings fur die Vorgeschichte in Mitteleuropa und die antike Welt nicht nachweisen - 

selbst auf detailreichen Vasenbddern und Plastiken fehlt die Verbindung von Halsriemen und Brustgurt 

durch einen Sprungriemen.

d. Anhangerschmuck

Im Grab 8 von Hofheim (Mam-Taunus-Kreis, D) konnte J. Werner ein Paar charakteristischer An- 

hanger zusammen mit einer besonderen Form der Seitenstangen dem Zaumzeug eines Reitpferdes zu- 

weisen813; diese Bestandteile sind inzwischen als »Hofheim-Trensen« in die Literatur eingegangen 

(Tab. 43). Ein Zusammenhang mit der Anschirrung eines Wagens liegt bisher nicht vor. Sehr suggestiv 

war dann eine Rekonstruktionszeichnung dieses Zaumzeuges zusammen mit der grohen, durchbro- 

chenen Zierscheibe von Skryje (ehem. Skrej; Okr. Rakovnik, CZ) an der Stirn des Pferdes814. Dieses 

Bild bedarf jedoch gewisser Korrekturen, da dieses Reitergrab von Hofheim und das Wagengrab von 

Pitres (1/59) mit einem anderen Anhangertyp die einzigen Faile sind, in denen latenezeitlicher An

hangerschmuck im Zusammenhang mit der Anschirrung von Reit- und Zugtieren belegt ist (vgl. Tab. 

43-45). Ein einzelner Hofheim-Anhanger stammt zusammen mit Perlen und einem Spinnwirtel aus

809 La Tene: Vouga, La Tene Taf. 7, 6-9. - Bern/Tiefenau: 

Muller, Massenfund Taf. 37 Nr. 1059. - Manching: Jaco

bi, Werkzeug Taf. 57 Nr. 857 (?), 858. - Altendorf: Aus- 

gr. u. Funde Oberfranken 2, 1979-80, 60 Abb. 28, 40. - 

Vgl. weiter, z.B.: Stare Hradisko: Meduna, Stare Hradis- 

ko/II Taf. 21, 8. - Schwangau (Lkr. Ostallgau, D): Maier, 

Brandopferplatz 237 Abb. 5, 4. - Argentat/Puy du Tour 

(Dep. Correze, F): A. Murat I J. Murat, Cinquante ans de 

recherches archeologiques a la station du Puy du Tour 

pres d’Argentat (Correze). Inventaire des decouvertes de 

1903 a 1953. Ogam 19, 1967, 369-396 bes. 385 Taf. 89, 2a.

810 Muller, Massenfund 52. - Celtes en Normandie 51: 

»mors de dressage®.

811 Trensen aus Curtuiseni: Roska, Erkortvelyesi 82 Nr. 1. 7; 

Lery: Celtes en Normandie 53.

812 Graber mit der Beigabe einer Trense, die als Reitergraber

bezeichnet werden, haben bisher keine derartigen Ring

gehange erbracht, vgl. etwa die Graber von Bad Nau- 

heim/Goldstein-Ziegelei Grab 60 (Schonberger, Spatlate- 

nezeit 89 Taf. 8, 5-9); Mayen/Amtsgericht (Oesterwind, 

Niedergang 96 Abb. 10, 1); Hofheim Grab 8 (Ritterling, 

Lager 390ff.; Werner, Pferdegeschirr); Idrija pri Baci 

Grab 1 (Gustin, Posocje 13 f. Taf. 1 - Grabzusammen- 

gehdrigkeit unklar!).

813 Werner, Pferdegeschirr. - Eine vollstandige Trense dieser 

Art mit der gebrochenen Gebifistange, angeblich vom 

Dtinsberg (Kr. Giefien, D), befindet sich als Kopie in der 

Schausammlung »Metallzeiten« des RGZM (Egg/Pare, 

Metallzeiten 220 Nr. 25); vgl. auch Neufunde vom Diins- 

berg: Ber. RGK. 81, 2000, 313 Abb. 5.

814 Werner, Pferdegeschirr 44 Abb. 3.
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Tab. 43 Anhanger Typ Hofheim. - Die Numerierung entspricht der Karte Abb. 170.

Nr. Fundort Typ/Beschreibung Kontext Grofie Literatur

1 Hofheim Grab 8

(Main-Taunus-Kreis, D)

Anhanger Typ Hofheim 

mit Ose

Grab (mit Kurzschwert,

Schaftlochaxt, Eimer,

Tongefafi)

L. 7,4/7,6cm 

(ohne Ose)

Werner, Pferdegeschirr 43 Abb. 2, 

6. 8

2 Kollig Grab 10

(Kr. Mayen-Koblenz, D)

Anhanger Typ Hofheim, 

mit Ose

Grab (mit Spinnwirtel,

Glasperlen, Hohlarmring, 

ring, Tongefafien)

L. 8,2cm;

Dm. 4cm

Oesterwind, Spatlatenezeit Taf. 2B 9

3 Oberursel-Oberstedten/

Heidetranke

(Hochtaunuskreis, D)

3 Anhanger Typ Hofheim, 

davon 1 Paar

Oppidum L. 6,3/6,3;

noch 4,8 cm

Muller-Karpe/Mtiller-Karpe, 

Funde 47 Abb. 3, 1. 3 (1 Paar);

Schlott/Spennemann/Weber, Ver-

brennungsplatz 468 Abb. 17, 13

4 Stare Hradisko

(Okr. Prostejov, CZ)

Anhanger Typ Hofheim Oppidum L. ca. 5,1 cm, 

mit Ose;

Dm. ca. 2,3-

2,6 cm

Werner, Pferdegeschirr 43 Abb. 2, 9

5 Stradonice/Hradiste 

(Okr. Beroun, CZ)

Anhanger Typ Hofheim Oppidum unbek. Celts 767 Nr. 541

6 Basel/Miinsterhugel Anhanger Typ Hofheim befestigte Siedlung,

Horizont K5

L. 6,4cm S. Rodel, Ausgrabungen am Basler 

Murus Gallius (2000) 26ff.

- Fundort unbekannt Anhanger Typ Hofheim, 

mit Ose

- L. 7,5 cm;

Dm. 3,5cm

AuhV II, H. X Taf. 3, 2 (RGZM

3811)

Grab 10 von Kollig (Kr. Mayen-Koblenz, D)815. In diesem Fall scheint der Anhanger nicht bedeut- 

sam oder stellvertretend genug, um von einer Pars pro toto-Beigabe eines Reitpferdes oder des ganzen 

Pferdegeschirrs zu sprechen. Durchbrochene Zierscheiben der Form Hofheim wurden also auch an- 

derweitig als normaler Anhangerschmuck getragen. Die keltischen Lunula-Anhanger von der Alten

burg bei Niedenstein (Schwalm-Eder-Kreis, D) kbnnen keinem konkreten Funktionszusammenhang 

zugewiesen werden816. In der rbmischen Kaiserzeit sind hingegen diverse Anhanger als Pferde- 

schmuck belegt817.

Auch die grofien Zierscheiben lassen sich nicht zwingend als Stirnscheiben von Pferden interpretie- 

ren818, da bislang kein Fundzusammenhang mit Pferden iiberliefert ist (Tab. 44); letztendhch bleibt ein 

grower Verwendungsbereich offen. Fine etwas kleinere, durchbrochene Zierscheibe (Dm. 4,0 cm, Abb. 

164, 5) stammt zusammen mit weiterem Anhangerschmuck aus dem Grab 1 ohne Wagen- und Reitzu- 

behbr von Heimbach-Weis (Kr. Neuwied, D)819. Die emaillierten Nietkopfe sowie das Durchbruchmu- 

ster einer Scheibe von der Altenburg bei Niedenstein (Abb. 164, 2) lassen sich mit bronzenen Zierble- 

chen vom keltischen Wagen von Dejbjerg verbinden. Diese Ankniipfungspunkte bieten jedoch noch kei- 

ne ausreichende Grundlage fur eine funktionale Interpretation.

815 Kollig Grab 10 (Mayen-Koblenz, D): Oesterwind, Spat- 

latenezeit Taf. 2B (3 Schalen, Spinnwirtel, 3 Glasperlen, 

Hohlblecharmring).

816 Werner, Pferdegeschirr 48 f. - Stiicke aus Manching sind 

zu fragmentiert, um sie sicher dieser Form zuzuweisen 

(van Endert, Bronzefunde 73 f.). Der Hinweis auf romi- 

sche Lunula-Anhanger geringerer Grofie ist allerdings 

moglich.

817 Vgl. Palagyi, Pferdegrab. - Reuter/Trumm, Pferdege- 

schirr-Beschlage 302.

818 Van Endert, Bronzefunde 73 zu einer durchbrochenen

Scheibe aus Manching: »Die Funktion der Scheibe lafit

sich unschwer als Stirnschmuck eines Pferdes definieren 

[...]«.Grofie durchbrochene Zierscheiben (Dm. ca. 9-10 

cm): Manching: Van Endert, Bronzefunde Nr. 376, Taf. 

49, 2. - Niedenstein/Altenburg: 2 Exemplare (Werner, 

Pferdegeschirr Abb. 5, 1. 7, 3). - Skrej: Celts 424 (Foto 

mit exakter Widergabe der unterschiedlich emaillierten 

Zierniete).

819 Joachim, Wagengrab 26, 28 Abb. 27, 11; welter 2 kleine 

durchbrochene Zierscheiben (Dm. ca. 4-6 cm) aus Un- 

garn (RGZM 0.21206; 0.21207), Ankauf aus der »Un- 

garischen Sammlung« des Schweizerischen Landesmu- 

seums Zurich.
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Abb. 164 Durchbrochene Zierscheiben - 1 Skryje. - 2-3 Niedenstein/Altenburg. - 4 Manching. - 5 Heimbach-Weis, 

Grab 1. - 6-7 »Ungarn« (Nachweise vgl. Tab. 44). - M = 1:2.

Die Zierscheibe von Skryje (Abb. 164, 1) besitzt einen gesondert eingefafiten Rand mit einer Ose, in die 

ein weiterer Anhanger in der Form eines querliegenden Stiibchens mit Emailnieten zwischen zwei Osen 

eingehangt ist. An dieses Verbindungsstuck erinnern weiter kleine Bronzeanhanger mit zierenden 

Emailnieten, die an Stricken aus Stradonice (Okr. Beroun, CZ), Sanzeno (Prov. Trento, I) und anderen 

Fundorten (vgl. Tab. 43) Riemen zu beiden Seiten festhielten (Abb. 165). Vermutlich haben bei prunk- 

vollerem Zaumzeug emailverzierte Bronzen verschiedene Riemen verbundenS20; Nachweise fiir die 

konkrete Lage fehlen allerdings.

Aus einem in Vorberichten bekannten Wagengrab von der unteren Seine aus Pitres (1/59) stammen sechs 

Anhanger, deren Grundform aus einer durchbrochenen Scheibe mit angeftigtem, herzformigem Orna-

820 Vgl. Riemenverbindungen aus Metall am romischen Pferdegeschirr: Bishop, Equipment 100 ff.
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Nr.| Fundort Typ/Beschreibung Kontext/Datierung Grofie | Literatur

Durchbrochene Zierscheiben

1 Heimbach-Weis Grab 1 

(Kr. Neuwied, D)

Durchbrochene Zierscheibe Grab (mit weiterem- 

Anhangerschmuck 

und Tongefafien)

Dm. 4,0cm Joachim, Wagengrab 28 Abb. 27, 

11

2 Niedenstein/  Altenburg

(Schwalm-Eder-Kreis, D)

Durchbrochene Zierscheibe;

2. Exemplar mit Emailnieten

Befestigte Siedlung Dm. 10, 6; 8,5 cm Werner, Pferdegeschirr Abb. 5, 

1. 7, 3

3 Manching (Lkr. Pfaffen

hofen a. d. Ilm, D)

Durchbrochene Zierscheibe 

mit Emailnieten

Oppidum erh. Dm. 9,4 cm Van Endert, Bronzefunde

Nr. 376, Taf. 49, 2

4 Skryje (ehem. Skrej;

Okr. Rakovnik, CZ)

Durchbrochene Zierscheibe 

mit Emailnieten,

mit Zwischenglied (L. 8,2 cm)

Einzelfund? Dm. ca. 8,9cm Celts 424

5 Saintes

(Dep. Charente, F)

Durchbrochene Zierscheibe 

mit Emailnieten, mit

Zwischenglied mit Emailnieten

(L. ca. 5,5cm)

Fund von ca. 1868 Dm. ca. 8 cm Hiernard/Simon-Hienard, 

Santons 106, Abb. 6

6 »Champagne/Slg. Morel« Durchbrochene Zierscheibe 

mit Zwischenglied (Br. 2,9 cm)

Sammlung Morel Dm. 10 cm Stead/Rigby, Morel 133 

Abb. 186 Nr. 3536

7 »Ungarn« 2 durchbrochene Zierscheiben unbekannt Dm. 4, 7; 6,1 cm RGZM O. 21206, O. 21207

8 Conde-sur-Suippe/Vieux 

Reims (Dep. Aisne, F)

Durchbrochene Zierscheibe Oppidum Dm. 4,8 cm Pion, Oppidum Abb. 22, 35

Zwischenglieder mit Email

9 Les Pennes-Mirabeau/ 

La Cloche (Dep.

Bouches-du-Rhone, F)

Zwischenglied mit Email Oppidum H. 5,9 cm, 

Br. 5,0cm

Chabot/Feugere, Harnais Abb. 1

10 La Tene

(Kt. Neuchatel, CH)

Zwischenglied mit Email, 

Eisen

Gewasserdeponierung L. 6,6cm Vouga, La Tene Taf. 37, 1

11 Wallendorf/Kasselt

(Kr. Bitburg-Priim, D)

Zwischenglied mit Email Spatlatenezeitliche

Bauten unter rbmischem

Heiligtum)

L. 2,6cm Kraufie, Siedlung 206 Abb. 7, 3

12 BiebertaLFellinghausen/

Diinsberg

(Lahn-Dill-Kreis, D)

Zwischenglied mit Emailnieten Oppidum erh. L. 2,5 cm Jacobi, Metallfunde 30 Taf. 3, 

10

13 Schwangau

(Lkr. Ostallgau, D)

Zwischenglied mit Emailniet Brandopferplatz L. 3,0cm Maier, Brandopferplatz 236

Abb. 4, 5

14 Sanzeno

(Prov. Trento, I)

Zwischenglied mit Email- 

nieten

befestigte Siedlung L. 8 cm Nothdurfter, Eisenfunde 53 Taf.

32,412

15 Stradonice/Hradiste

(Okr. Beroun, CZ)

Zwischenglied mit Email

nieten

Oppidum L. 3,9cm Pic, Hradischt Taf. 15, 9

Tab. 44 Durchbrochene Zierscheiben und Zwischenglieder mit Email. - Die Numerierung entspricht der Karte Abb. 170.

ment besteht (Abb. 166, 1. 2)821. Ob die Anhanger als Verzierung oder Klapperbleche zum Wagenkasten, 

zum Pferdegeschirr oder gar zu einer Trachtausstattung gehdren, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

naher bestimmt werden. An diese Stiicke konnen jeweils einzelne Exemplare mit zusatzlichen Emailnie- 

ten aus der Siedlung von Mouliets-et-Villemartin/Lacoste (Dep. Gironde, F) und einem Grab von Etival- 

Clairefontaine/La Pierre d’Appel (Dep. Vosges, F) angeschlossen werden (Abb. 166, 4-5; Tab. 45) 822; 

diese Kontexte weisen ansonsten keinen Zusammenhang mit Pferdegeschirr oder Wagen auf. Ein Stuck 

aus der Siedlung Jenisuv Ujezd (Okr. Teplice, CZ) besitzt keine Emailnieten (Abb. 166, 3 ) 823.

821 Cerdan/Cerdan, Necropole 151 Abb. 3, 6. 7; Celtes en 

Normandie 46 (Foto der sechs Anhanger mit weiteren 

Kleinteilen).

822 Mouliets-et-Villemartin/Lacoste: H. 10,5 cm, aus einer 

Siedlung (Sireix, Officine 51 Abb. 7; Challet, Celtes 131 

Abb. 89). - La Pierre d’Appel, Grab 14. B: H. 9 cm; aus 

einem Brandgrab in einer Siedlung, weitere Beigaben oh- 

ne Zusammenhang mit Reiten oder Fahren (Deyber u.a., 

Habitat 188 Abb. 11, 12; Deyber/Guillaumet, Sepulture 

38f.; Challet, Celtes 132 Abb. 90).

823 Jenisuv Ujezd (ehem. Langugest): von Weinzierl, La Te- 

ne-Grabfeld Taf. 10, 28.
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Abb. 165 Zwischenglieder mit Email. - 1 Stradonice/Hradiste. - 2 Sanzeno. - 3 Schwangau. - 4 Wallendorf/Kasselt.

5 Dtinsberg. - (Nachweise vgl. Tab. 44). - M = l:2.

Abb. 166 Anhanger vom Typ Pitres. - 1-2 Pitres/La Remise. - 3 Jenisuv Ujezd. - 4 Etival-Clairefontaine/La Pierre d’Appel.

5 Mouliets-et-Villemartin/Lacoste. - (Nachweise vgl. Tab. 45). - M= 1:2.
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Abb. 167 Anhanger vom Typ Hofheim. - 1-2 Hofheim Grab 8.-3 Kollig Grab 10. - 4-6 Oberursel-Oberstedten/Heide- 

tranke. - 7 Stare Hradisko. - 8 Stradonice/Hradiste. - (Nachweise vgl. Tab. 43). - 1-7 M = l:2.

Tab. 45 Anhiinger Typ Pitres. - Die Numerierung entspricht der Karte Abb. 170.

Nr. Fundort Typ/Beschreibung Kontext/Datierung Grofie Literatur

1 Pltres/La Remise Grab 40 

(Dep. Eure, F)

6 Anhanger Typ Pitres 

(mit weiteren Kleinteilen)

Wagengrab L. ca. 9cm 1/59

2 Mouliets-et-Villemartin/

Lacoste

(Dep. Gironde, F)

Anhanger Typ Pitres, mit 

Emailnieten

Siedlung mit viel Hand- 

werk

L. 10,5cm Sireix, Officine 51 Taf. 7;

Challet, Celtes 131 Taf. 89

3 Etival-Clairefontaine/

La Pierre d’Appel, 

Grab 14. B

(Dep. Vosges, F)

Anhanger Typ Pitres, mit 

Emailnieten

Brandgrab im Bereich 

des Oppidum

L. 9 cm Deyber u.a., Habitat 188 Taf. 11, 

12; Challet, Celtes 132 Taf. 90

4 Jenisuv Ujezd 

(Okr. Teplice, CZ)

Anhanger Typ Pitres, mit

Kreisaugenpunzen

(fragmentiert)

Siedlung Lt C/D erh. L. 8 cm von Weinzierl, La Tene-Grab- 

feldTaf. 10, 28

Eine ausschliefiliche Verwendung von Zierscheiben und emaillierten Anhangern am Pferdegeschirr kann 

bisher nicht belegt warden. Die Vorstellung vom anhangerverzierten Pferdezaumzeug stammt im we- 

sentlichen von romischen Funden824 und Darstellungen 825. Eine Unterscheidung in Reit- und Wagen- 

zubehor kann bisher nicht nachgewiesen werden.

824 Palagyi, Pferdegrab. - Reuter/Trumm, Pferdegeschirr- 

Beschlage.

825 Vgl. Schleiermacher, Reitergrabsteine 26. - Bishop, 

Equipment 94 ff. - Oldenstein, Ausriistung 136 ff. zu 

Pferdegeschirrfunden mit Anhangern und Einzelstiicken; 

vgl. z.B. die Argumentation bei Fingerlin, Eberzahnan-

hanger: Anhanger aus Eberzahnpaaren, »die wegen ihrer 

Grofie eigentlich nur als Pektorale von Pferden gedacht 

werden kdnnen.«. - Eine Deutung andersartig gefafiter 

Eberzahnanhanger aus Spatlatenegrabern als Zierde des 

Pferdegeschirrs (so Behrens, Denkmaler 26) scheint nicht 

stichhaltig (vgl. Schlott, Eberzahnbesatz 139).

266



Abb. 168 Osenscheiben mit Email. - 1 Manching. - 2-4 Magdalensberg. - 5-8 Stradonice/Hradiste. - 9 Ljubljana, Gornji 

trg 30. - 10 Dunaj/Gradisce. - 11 Novo mesto/Okrajno glavarsto. - 12 Mihovo/Trnisca. - 13 Pecovnik/Vipota. - 14 Vir 

pri Sticni/Cvinger. - 15 Celje. - (Nachweise vgl. Tab. 46). - M = l:2.

Abb. 169 Buckel mit Email und DreipaK. - 1 Diinsberg. - 2 Stradonice. - 3 Hrazany. - 4-7 Stare Hradisko. - 8 Pod- 

bocje/Stari grad. - 9 Bela Cerkev/Strmec Grab 3. - 10 Velem/St. Vid. - (Nachweise vgl. Tab. 47). - M=l:2.
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Abb. 170 Verbreitung der durchbrochenen Zierscheiben, der Zwischenglieder mit Email, der Anhanger Typ Hofheim und Typ 

Pitres, der Osenscheiben mit Email und der Buckel mit Email und Dreipafi; Wagengraber gesondert markiert (Nachweis Tab. 

43-47).

Bis vor kurzem blieben kleine Osenscheiben mit ein oder zwei Riemendurchziigen auf der Unterseite und 

einem emailverzierten Buckel (Abb. 168, Tab. 46) ebenfalls ohne konkreten Fundzusammenhang. Aufgrund 

der Ahnlichkeit mit hallstattzeitlichen Rmgfufiknbpfen wurden sie von D. van Endert dem spatlatenezeit- 

lichen Zaumzeug zugewiesen und als Riemenschieber bezeichnet. Die Verwendung dieser alteren Ring- 

fufiknopfe im Bereich der Kopfschirrung des Pferdes belegten der Befund tm Grab 39 von Serzen’-Jurt 

(Russ. Federation, Republik Tschetschenien) 826. Die Osen der latenezeitlichen Stiicke lassen nur fur sehr 

schmale Riemen oder Schntire Platz (ca. 0,5 cm) und sind damit nicht geeignet, auf Zugbelastung ausgeleg- 

te Riemen (Starke etwa 1-1,5 cm) zu fixieren oder auch zu schmiicken. Die Notwendigkeit metallener Rie- 

menkreuzungen kann man sich beispielsweise am Kopfgeschirr vorstellen, wo an heutigen Halftern Eisen- 

ringe Stirn-, Nasen- und Halsriemen verbinden. Hire Verbreitung ist im osthchen Latenebereich besonders 

dicht, was besonders auf eine Publikation zahlreicher Neufunde durch D. Bozic beruht (Abb. 170)827.

Einige mit Dreiwirbeln verzierte Zierbuckel mit einen durchbrochenen Dreipafi am Rand (Abb. 169, 

Tab. 47) werden ebenfalls haufig zusammen mit den Osenscheiben diskutiert. Der Fund aus dem 

Frauengrab Padaric 3 von Strmec oberhalb Bela Cerkev (SLO) belegt auch einen Zusammenhang mit 

anderem Schmuck 828. Der neu aufgedeckte Depotfund von 14 unterschiedlichen, meist »thrakischen«

826 V. I. Kozenkova, Serzen’-Jurt. Ein Friedhof der spaten 

Bronze- und friihen Eisenzeit im Nordostkaukasus. Mat. 

Allgemeinen u. Vergleichenden Arch. 48 (Mainz 1992) 43 ff. 

Taf. 31, 5-8 (freundl. Hinweis Dr. Ch. Clausing, RGZM).

827 Bozic, Slovenija.

828 Bozic, Slovenija 149.
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Nr. Fundort Typ/Beschreibung Kontext/Datierung Grofie Literatur

1 Mont Beuvray (Dep. Nievre/

Saone-et-Loire, F)

Osenscheibe mit Email Oppidum
- Bozic, Slovenija 152 

(Hinweis I. Stork)

2 Conde-sur-Suippe/Vieux Reims 

(Dep. Aisne, F)

Osenscheibe mit Email (?),

1 Durchzug

Oppidum Dm. 2,0cm Pion, Oppidum Abb. 22, 36

3 Titelberg

(L)

Osenscheibe mit Email,

1 Durchzug

Oppidum Dm. 2,1 cm Metzler, Oppidum 320 Abb.

166, 11

4 Manching

(Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm, D)

2 Osenscheiben mit Email,

1 und 2 Durchziige

Oppidum Dm. 2,2/2,4cm Van Endert, Bronzefunde Nr.

383, Taf. 22; Challet, Celtes 133

Taf. 92, 2

5 Ernstbrunn/Oberleiserberg

(VB Korneuburg, A)

2 Osenscheiben mit Email, 

je 1 Durchzug, mind. 3 wei- 

tere Exemplare

Hohensiedlung Dm. 1,9-2,5cm Kern, Funde 393 Abb. 8; Bozic,

Slovenija 152

(freundl. Hinweis Dr. A. Kern)

6 St. Kanzian am Klopeinersee/ 

Gracarca (VB Volkermarkt, A)

Osenscheiben mit Email,

2 Durchziige

Hohensiedlung,

Sondengangerfunde

-
Freundl. Mitt. P. Gleirscher, Kla

genfurt; Bozic, Slovenija 152

7 Magdalensberg

(VB Klagenfurt-Land, A)

3 Osenscheiben mit Email, 

je 2 Durchziige

Friihrdmischer

Handelsplatz

Dm. 2,5/2,6 

2,9cm

Deimel, Bronzekleinfunde Taf. 

79, 1-3

8 Stradonice/Hradiste

(Okr. Beroun, CZ)

mind. 7 Osenscheiben mit 

Email

Oppidum Dm. 2,0-2,6cm Pic, Hradischt Taf. 10, 12, 15, 

19-22

9 Stare Hradisko

(Okr. Prostejov, CZ)

2 Osenscheiben mit Email, 

je 1 Durchzug

Oppidum Dm. 2,3/2,4cm Meduna, Stare Hradisko Taf. 7, 

20; ders., Stare Hradisko/II 

Taf. 4, 10

10 Trisov

(Okr. Cesky Krumlov, CZ)

Osenscheibe mit Email Oppidum Dm. 2,5 cm Bozic, Slovenija 152 (freundl.

Hinweis Dr. V. Challet)

11 Liptovska Mara

(SQ)

Osenscheibe mit Email,

2 Durchziige

Befestigte Hohen

siedlung

Dm. 2,7 cm Pieta, Puchov-Kultur 255 Taf. 

13, 18

12 Celje

(SLO)

Osenscheibe mit Email,

1 Durchzug

Flufifund aus der

Savinja

Dm. ca. 1,8cm Bozic, Slovenija Abb. 2, 7

13 Dunaj/Gradisce

(SLO)

Osenscheibe mit Email,

2 Durchziige

Hohensiedlung Dm. ca. 3 cm Bozic, Slovenija Abb. 2, 2

14 Ljubljana, Gornji trg 30 

(SLO)

Osenscheibe mit Email,

2 Durchziige

Siedlung Dm. 2,9cm Bozic, Slovenija Abb. 2, 1

15 Mihovo/Trnisca

(SLO)

Osenscheibe mit Email,

2 Durchziige

Hohensiedlung Dm. mehr als

2,8 cm

Bozic, Slovenija Abb. 2, 4

16 Novo mesto/Okrajno glavarsto 

(SLO)

Osenscheibe mit Email,

2 Durchziige

Graberfeld,

Einzelfund 1902

Dm. mehr als

2,7 cm

Bozic, Slovenija Abb. 2, 3

17 Pecovnik/Vipota

(SLO)

Osenscheibe mit Email,

2 Durchziige

Hohensiedlung Dm. 2,4 cm Bozic, Slovenija Abb. 2, 5

18 Podbocje/Stari grad 

(SLO)

Osenscheibe mit Email,

2 Durchziige

Hohensiedlung/ 

Graberfeld

Dm. 2,7 cm Gustin/Cunja/Predovnik, Pod- 

bocje 35 SI. 6, 11

19 Smarjeta

(SLO)

Osenscheibe mit Email,

1 Durchzug

Graberfeld Dm. 1,6cm Stare, Smarjeta Taf. 52, 17

20 Vir pri Sticni/Cvinger 

(SLO)

Osenscheibe mit Email,

1 Durchzug

Hohensiedlung Dm. 2,2 cm Bozic, Slovenija Abb. 2, 6

21 Velem/St. Vid

(Kom. Szombathely, H)

Verschiedene Osenscheiben 

mit Email, 1-2 Durchziige

Oppidum -
von Miske, Ansiedlung Taf. 36, 

42-43, 39; 37, 43-44; 46, 51

Tab. 46 Osenscheiben mit Email (nach Bozic, Slovenija 152mit Erganzungen). - Die Numerierung entspricht der Karte Abb. 170.

Hebelstangentrensen zusammen mit den zuvor beschriebenen Zierbuckeln mit Dreipab und anderen 

Knopfen mit Dreiwirbeln sowie mit Waffen und Gtirtelhaken aus Veliki Vetren (YU) belegt deutlich den 

Zusammenhang mit Reitausriistung 829, vielleicht sogar mit den »thrakischen« Hebelstangentrensen.

Im Inventar des mittellatenezeitlichen Wagengrabes von Nanterre (1/57) findet sich ein Bronzeknopf mit 

Stieldse, fur den eine Verwendung am Pferdegeschirr angenommen werden kann, da in anderen zeit-

829 Stojic, Traces 42-44.
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Nr. Fundort Typ/Beschreibung Kontext/Datierung Grofie Literatur

1 Mont Beuvray (Dep. Nievre/

Sabne-et-Loire, F)

Buckel mit Dreipafi Oppidum
- Bozic, Slovenija 152 (Hinweis 

I. Stork)

2 Biebertal-Fellinghausen/Diins- 

berg (Lahn-Dill-Kreis, D)

Buckel mit Email und

Dreipafi (gekerbtes Feld)

Oppidum/

Sondengangerfund

L. 4,0cm Bozic, Slovenija 152 (Hinweis

Schlott)

3 Basel/Munsterhiigel 

(Kt. Basel-Stadt, CH)

Buckel mit Email (?) und

Dreipafi

Oppidum/ Ausgrabung 

Rittergasse 4: auf der 

Berme vor dem Mums 

Gallicus

- Jahrb. SGUF 75, 1992, 197f.

4 St. Kanzian am Klopeinersee/

Gracarca (VB Vblkermarkt, A)

Buckel mit Email und Dreipafi 

(Feld mit Dreiteilung)

Hbhensiedlung,

Sondengangerfunde

- Freundl. Mitt. Dr. P. Gleirscher, 

Klagenfurt

5 Hrazany

(Okr. Sedlcany, CZ)

Buckel mit Email und Dreipafi 

(gekerbtes Feld)

Oppidum erh. L. 

2,9cm

Jansova, Hrazany/II Taf. 98, 10;

Bozic, Slovenija 152

6 Stare Hradisko

(Okr. Prostejov, CZ)

4 Buckel mit Email und Drei

pafi, (Felder mit Dreiteilung)

Oppidum L. 3,3- 

3,4cm

Meduna, Stare Hradisko Taf. 7, 

18-19; ders., Stare Hradisko/II 

Taf. 4, 15-16

7 Stradonice/Hradiste

(Okr. Beroun, CZ)

Buckel mit Email und Dreipafi 

(Feld mit Dreiteilung)

Oppidum L. 3,7cm Pic, Hradischt Taf. 12, 10

8 Trisov

(Okr. Cesky Krumlov, CZ)

Buckel mit Email und Dreipafi 

(Feld mit Dreiteilung)

Oppidum
- Bren, Oppidum; Bozic, Slove

nija 152

9 Podbocje/Stari grad

(SLO)

Buckel mit Email und Dreipafi 

(Feld mit Dreiteilung)

Hbhensiedlung/

Graberfeld

L. 3,5 cm Gustin/Cunja/Predovnik,

Podbocje 35 SI. 6, 10

10 Bela Cerkev/Strmec

(SLO)

Buckel mit Email und Dreipafi 

(gekerbtes Feld)

Grab 3 L. 4,2cm Bozic, Slovenija 152

11 Velem/Szentvid

(Kom. Szombathely, H)

Buckel mit Email und Dreipafi 

(Feld mit Dreiteilung)

Oppidum L. 3,5cm Bozic, Slovenija 152; Foltiny, 

Velemszentvid 11 Taf. 4, 4

12 Veliki Vetren (YU) Mehrere Buckel mit Email und

Dreipafi (Feld mit Dreiwirbel)

Deponierung von Reiter- 

ausstattungen (14 Trensen)

- Szojic, Traces 43

Tab. 47 Buckel mit Email und Dreipafi (nach Bozic, Slovenija 152mit Erganzungen). - Die Numerierung entspricht der Karte 

Abb. 170.

gleichen Korpergrabern derartige Stiicke nicht als Trachtgegenstande vorkommen; eine Verwendung als 

Schuhknopf, wie sie fur friihlatenezeitliche Knopfe gelegentlich vorliegt - ist zu dieser Zeit nicht be- 

legt 830. Einzelfunde derartiger Knopfe aus Manching und Bern/Tiefenau erganzen das Fundbild831, oh- 

ne jedoch konkrete Funktionshinweise zu liefern.

Andere, richtige Knopfe mit einer angesetzten Stieldse und einem Dreiwirbel auf dem Buckel aus Stare 

Hradisko (Okr. Prostcjov, CZ), Celje (SLO) und Veliki Vetren (YU) 832 verbinden die emailverzierten 

Osenscheiben, die einfachen Bronzeknopfe und die Zierbuckel mit Dreipafi. Eine Verwendung am Pfer- 

degeschirr ist in vielen Fallen wahrscheinlich; ein ausschliefilicher Bestandteil der Schirrung liegt hier, 

wie schon bei den durchbrochenen Anhangern, nicht mit Sicherheit vor. Die in Veliki Vetren mehrfach 

auftretenden »Anhanger« aus im Dreieck aneinandergesetzten, kleinen Ringen gehdren nach dem Fund-

830 M. Schonfelder, Knopfe an Schuhen der Latenezeit. Ar- 

chaologisches Korrespondenzblatr 29/4, 1999, 537-552.

831 Van Endert, Bronzefunde 35 f. Taf. 8 Nr. 228. - Muller, 

Massenfund 69 Nr. 290.

832 Meduna, Stare Hradisko Taf. 7,17. 21. - Lazar, Funde Taf.

2, 6. 7. - Stojic, Traces 42-44. - Die Funde aus Velem/St.

Vid lassen sich ohne Schnittzeichnungen nicht beurteilen 

(vgl. etwa von Miske, Ansiedlung Taf. 36, 43; 37, 42. 44; 

46, 51); bei Bozic, Slovenija 144 werden die Stiicke an- 

hand der Schauseite zusammengefafit.

833 Stojic, Traces 43-44. - Vgl z.B. auch Meduna, Stare Hra- 

disko/II Taf. 4,9; Pic, Hradischt Taf. 13, 42.
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13

Abb. 171 Spiralen von Treibstacheln: 1 Estinnes (1/1); 2 Armentieres-sur-Ourcq (1/43); 3 Kappel; 4 Llyn Cerrig Bach. - 

Spiralen unbekannter Verwendung: 5-11 Manching; 12 Wederath Grab 391. - Spitze: 13 Wederath Grab 1615 (1/38). - (Nach- 

weis Anm. 836-839). - M = 1:2.

zusammenhang vielleicht ebenfalls zum Pferdegeschirr 833.

8. Sonstiges

a. Treibstachel

Zum Antreiben der Zugpferde wurden in der Hallstatt- und Fruhlatenezeit Treibstachel verwendet834. 

Fur die jtingere Latenezeit wurden bislang keine Vorschlage zu den von den Fahrern benutzten Hilfs- 

mitteln und deren Aussehen gemacht. Die Suche im Fundgut hat sich aber als lohnend erwiesen: Im 

Grab von Estinnes (1/1) befindet sich eine Spirale aus Eisenblech (L. 6,3 cm) mit einem darin ankorro- 

dierten spitzen Eisendorn (L. 5,1cm). Aufgrund der Beigabe von drei Fiihrungsringen scheint es mog- 

lich, dab hier zur Pars pro toto-Deponierung noch ein weiteres Element der Fahrausstattung gehorte. In 

dieser Kombination kann die Eisenspirale als metallener Endbesatz eines Treibstachels interpretiert wer- 

den (Abb. 171, 1) 835. Fur ahnliche, spiralig gewickelte Metallstreifen aus Manching (Lkr. Pfaffenhofen a. 

d. Um, D) wurde bisher von G. Jacobi eine Interpretation als Speichenflickung vorgeschlagen 836. An ei- 

ner gebrochenen Speiche sollte aber eine provisorische Flickung mit organischem Material wie Leder, 

oder sogar ein Ersatz, sinnvoller sein. Da anhand des Grabes von Estinnes erne plausiblere Verwendung 

fur die Metallspiralen moglich scheint, soil hier diese neue Deutung vorgeschlagen werden. Im Wagen- 

grab von Armentieres-sur-Ourcq (1/43) findet sich eine derartige Spirale, weiter in den Funden von

834 Kraufie, Treibstachel.

835 Cahen-Delhaye/Van Pamel/Cahen, Sauvetage (weitere

Beigabe: eine Tonschale).

836 Jacobi, Werkzeug 232 f. Taf. 64 Nr. 1103-110: »spiralarti- 

ge Zwingen« - meist nur l'/2 Wicklungen (!). G. Jacobi 

denkt an die »Umkleidung gebrochener Speichen«.
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Kappel (Kr. Biberach, D) und Llyn Cerrig Bach (Anglesey, GBW) (vgl. Abb. 171, 2-4) - Fundkomple- 

xe, die jeweils gesicherte Wagenteile enthalten 837. Ohne eine Verbindung mit Wagenzubehor, wie sie bei 

Siedlungsfunden oder z.B. aus Wederath (Kr. Bernkastel-Wittlich, D) in den Grabern 344, 391 und 1331 

vorliegt 838, ist eine derartige Interpretation als Metallbesatz eines Treibstachels jedoch zu ungewiK Ei

ne allgemeine Verwendung von Metallspiralen zum Zusammenhalten von faserigem Holz ist naturlich 

auch an anderen Holzgeraten mit Stiel oder bei Stocken moglich 839. Mit Bronzedraht wurde gelegent- 

lich auch der Stiel von Waffen umwickelt 840.

Aus dem Grab 1615 von Wederath (1/38) stammen Jochbeschlage als Pars pro toto-Beigabe; dazu 

kommt eine spitze Tulle (L. 5,0cm), die als Lanzenschuh bezeichnet wurde (Abb. 171, 13). Ihre stump- 

fe Form entspricht nicht vollstandig den tiblichen spitzkonischen Tiillen der Lanzenschuhe. Da in die- 

sem Grab keine Lanzenspitze vorliegt, konnte es sich auch um die Spitze eines Treibstachels handeln. 

Auch in anderen Grabern sind solche Tiillen scheinbar der einzige Hinweis auf eine Bewaffnung. In die

sen Fallen ist auch eine andersartige Verwendung moglich, ohne in jedem Faile einen Treibstachel zu po- 

stulieren841.

Als weiterer Beleg fiir die kulturelle Kontinuitat in der Eisenzeit scheint es bedeutsam, dab auch in der 

jiingeren Latenezeit Treibstachel als Hilfsmittel zum Antreiben der Pferde verwendet wurden, wie es fiir 

die Hallstattzeit bei vierradrigen Wagen belegt ist 842. Fiir den Fahrer der urnenfelderzeitlichen Wagen 

scheint sich ebenfalls die Verwendung von Treibstacheln anzudeuten - darauf konnte jedenfalls eine 

Bronzeblechspirale aus dem Wagengrab von Konigsbronn (Kr. Heidenheim, D) hinweisen 843. Auf Dar- 

stellungen der Situlenkunst werden Treibstachel auch bei zweiradrigen Wagen eingesetzt 844. Zudem 

konnte man einzelnen Metallhiilsen in reichen Wagengrabern der Friihlatenezeit, denen bisher keine 

Funktion zugewiesen wurde, als Griffende eines Treibstachels interpretieren 845. Beweiskraftige Befun- 

de stehen noch aus. In Ermangelung von Alternativen und Analogien schlagt F. Fischer fiir zwei unter- 

schiedliche Bronzekappen aus dem Hortfund von Kappel (Kr. Biberach, D) eine Bezeichnung als Knauf 

bzw. Achskappe vor 846. Das kleinere Exemplar mit einer lichten Weite von 1,7cm und zwei runden, ge- 

genstandigen Lochern (Dm. 0,55 cm) ist fiir eine Scharnier- oder Achskappe mit Lochern fiir den Achs-

837 Fischer, Depot-Fund Taf. 18, 71: Eisenblechspirale mit 

zwei Windungen. — Fox, Find 45 Taf. 16, 67. 91: diinne 

Bronzeblechspiralen mit drei bzw. vier Windungen, En- 

den mit Nagellbcher.

838 Wederath Grab 344: Haffner, Graberfeld/1 76, Taf. 87, 8 

und 125, 5 (weitere Beigaben: Faltenbecher, Henkel- 

krug); Grab 391: Haffner, Graberfeld/1 84 Taf. 97, 8 und 

125, 4 (weitere Beigaben: latenezeitliche Keramik, 

Schmuck und Fibeln, Holzkastchen?); Grab 1331: Cor- 

die-Hackenberg/Haffner, Graberfeld/4 15 Taf. 355 (wei

tere Beigaben: belgischer Becher, Fingerring, Nagel, Be- 

schlagreste). - Vgl. z.B. auch Siedlungsfunde aus Vienne/ 

Sainte-Blandine (Dep. Isere, F): Chapotat, Vienne Taf. 16, 

24-25.

839 Thoma, Brandgrab 153 f. schliefit sich der Deutung von 

G. Jacobi an und konnte Rindenreste im Innern der Spi- 

ralen von Wederath Grab 391 beobachten, was gegen die 

Umkleidung sorgfaltig zugerichteter, eingezapfter Spei- 

chen spricht.

840 Egg, Kesselwagen 208: Bronzedrahtspirale am Stiel einer 

Lanze der Zeit um 700 v. Chr. aus Etrurien. - Vgl. auch 

zwei Eisenspiralen aus dem »Waffenloch« von Smihel 

(SLO), die wahrscheinlicher als Griffwicklung zu Lan- 

zen gehorten; vom Fundort liegen keine weiteren Wagen

teile vor (Gustin, Notranjska Taf. 84, 11. 12).

841 Freundl. Hinweis T. Panke-Schneider, Mainz. - Vgl. z.B.

Bad Nauheim Grab 3, 50, 74 (Wetteraukreis, D): Schon-

berger, Spatlatenezeit Taf. 3, 30; 8, 10; 11, 59.

842 Zum Treibstachel vgl. Hochdorf (Keltenfiirst von Hoch

dorf 159 Abb. 182), daran anschliefiend fiir die Hallstatt

zeit: Kraufie, Treibstachel; mit einer moglichen Treibsta- 

chelspitze aus dem Wagengrab von Hoppstadten Hiigel 2 

aus der Stufe Lt A (a.a.O. 520f. Abb. 8).

843 U. Seidel, Bronzezeit. Sammlungen Wlirttemberg. Lan- 

desmus. Stuttgart 2 (Stuttgart 1995) 103. - Fiir die nordi- 

sche Bronzezeit vgl. welter K.-H. Willroth, Prunkbeil 

oder Stofiwaffe, Pfriem oder Tatowierstift, Tiillengerat 

oder Treibstachel? Anmerkungen zu einigen Metallob- 

jekten der alteren nordischen Bronzezeit. In: C. Becker 

u.a. (Hrsg.), Chronos. Beitrage zur prahistorischen Ar- 

chaologie zwischen Nord- und Siidosteuropa. Festschr. 

Bernhard Hansel. Internat. Arch. Stud. Honoria 1 (Es

pelkamp 1997)468-495.

844 Vgl. Kap. Ill, C, 1, a. - Darstellungen auf den Situlen von 

Bologna/Arnoaldi, Kuffarn, Novo mesto/Toplice und 

Vace - Frey (Hrsg.), Situla Taf. 57, 63, 72, 73.

845 Vgl. die »iiberzahligen« Tiillen aus Waldalgesheim (Joa

chim (Hrsg.), Waldalgesheim 108) und Conde-sur-Marne 

(Legendre/Gomez-De-Soto, Tombe 293 f. Abb. 4, 12 Taf.

40, 1). Aus Dorth stammen zwei Tiillen (vgl. Joachim 

(Hrsg.), Waldalgesheim 108 Anm. 27); damit scheinen 

hier auch andere Interpretationen moglich.

846 Fischer, Depot-Fund 231. Taf. 6, 8. 9.
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Abb. 172 Mutmafiliche Endknaufe von Treibstacheln. - 1 Husby (1/25). - 2 Kappel. - 3 Waldalgesheim. - 4 Conde-sur- 

Marne. - (Nachweis Anm. 845, 846). - M = 1:2.

nagel zu klein, fur den Endknauf eines anderen Stabes, eines Treibstachels oder einer Peitsche sind je- 

doch alle weiteren Moglichkeiten offen (Abb. 172, 2). Im Grab mit den verbrannten Resten eines 

vierradrigen Wagens und Teilen der Anschirrung von Husby (1/25) in Schleswig-Holstein findet sich ei- 

ne Bronzehiilse (L. 4,5 cm, Dm. 2,5x2,8 cm) mit abgesetztem Ende und einem eisernen Niet (Abb. 172, 

1), den man ebenfalls in diese Richtung interpretieren mochte.

b. Stachelringe

Ratselhaft bleibt bisher die Funktion von sog. Stachelringen. G. Jacobi diskutierte sie umfassend anlab- 

lich der Besprechung der beiden Stticke aus Manching (Abb. 173 , 3 -4) 847. Diese sind bisher die einzigen 

Vertreter dieser Art aus dem Bereich der Latenekultur, deren Fundort nicht weiter angezweifelt wurde 

(vgl. Tab. 48). Es handelt sich um schwach gewdlbte Flatten mit zwei seitlichen, grohen Osen und leicht 

einziehendem Mittelteil. Gelegentlich sind die Osen an einer Breitseite mit kleinen, konkav auszipfeln- 

den Ansatzen verziert. Am Mittelteil sitzen auf einer Seite drei oder vier unterschiedlich abgenutzte, 

leicht nach innen gerichtete Stachel. Bei zwei Exemplaren aus Italien ist eine Kette durch die beiden 

Osen gezogen (Abb. 173, 1-2 ) 848. Daher erklart man sich ihre Funktion zur Bandigung, Dressur oder 

Brechung junger Pferde; sie sollen mit den Spitzen nach unten auf der Nase der Pferde sitzen 849. G. Ja

cobi schlagt besonders in Anbetracht der Exemplare mit langen Stacheln eine Verwendung im Bereich

847 Jacobi, Werkzeug 192-195 mit der Diskussion alterer Be- 

zeichnungen und Interpretationen: Bogenspanner, Zii- 

gelhalter, Handsporn. - Van Endert, Bronzefunde 74f. 

mit kurzer Besprechung: »aus dem ubrigen keltischen 

Siedlungsgebiet nbrdlich der Alpen sind keine weiteren 

Stachelringe bekannt.«

848 p. Strobel, Anelli gemini problematici (domatori). Bull. 

Paletn. Italiana 15, 1889, 11-37 Taf. 2, 2 (Fundort bei

Verona) [vgl. Aufsatz mit gleichem Titel auch a.a.O. 14, 

1888, 92-100]. - G. Gaudron, A propos de pseudo doig-

tiers d’archers. Bull. Soc. Prehist. Franqaise 54, 1957, 712- 

714 mit Abb. 1 (Rom, Verona).

849 Vgl. Jacobi, Werkzeug 192ff. - S. Gagniere I L. Germand I 

J. Granier, Les armes et les outils protohistorique en 

Bronze. Inv. Coll. Arch. Musee Calvet d’Avignon 2 

(Avignon 1963) Taf. 11, Nr. 77-79 (Stiicke ohne Proveni- 

enz im Musee Calvet d’Avignon), Rekonstruktionszeich- 

nung eines Pferdekopfs mit Stachelring am Nasenriemen.

850 Jacobi, Werkzeug 194.
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Abb. 173 Stachelringe. - 1-2 Rom. - 3-4 Manching. - 5 »Dieburg«. - (Nachweise Tab. 48). - M= 1:2.

des weniger empfindlichen Kinns der Pferde vor 850.

Eine Vielzahl von Stachelringen findet sich unter der allgemeinen Herkunftsangabe Italien in den Mu- 

seen der Welt851. Man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, daE es sich bei den bisher aus Mitteleu- 

ropa bekannten Stricken (vgl. Tab. 48) um Objekte aus dem Kunsthandel mit untergeschobenen Fund- 

orten handelt 852. Fur ihre Interpretation mufi betont werden, dab ein Zusammenhang mit scharfen Reit- 

gebissen bisher nicht belegt werden konnte 853. Um seitlich Druck auf das Pferdemaul zu ubertragen, 

gibt es aus Rumanien durchbrochene Scheiben mit nach innen gerichteten Stacheln 854; Stachelringe sind 

an diesen und anderen Trensen unbekannt. Ebenso fremd sind bislang zusatzliche Ketten als Kinn- oder 

Nasenriemen an vorgeschichtlichen Kopfgeschirren 855. Ohne neue Befunde kann die Funktion der Sta

chelringe nicht geldst werden; ein eisernes Exemplar aus dem augusteischen Militarlager Dangstetten 

(Kr. Waldshut-Tiengen, D) tragt dazu leider nicht bei 856.

851 Vgl. Jacobi, Werkzeug 193 Anm. 835 mit Liste; A.-M. 

Adam, Bronzes etrusques et italiques. Katalog Bibliothe- 

que Nationale (Paris 1984) 105 ff.

852 Eine kritische Uberprufung der Fundumstande der 

Stiicke aus Manching (Inv. 1956/613 und 1961/78) ist 

hierfiir notig, auch wenn sich aus der iibrigen Zusam- 

mensetzung der Inventarnummern keine Hinweise erge- 

ben (1956/613: Messer, spitzer Eisenstift mit dreieckigem 

Kopf, runde Eisendse mit Ansatz; 1961/78: keine Beifun- 

de).

853 Ein neuerlicher Versuch in diese Richtung stammt jiingst

von M. Sannibale, Le armi della collezione Gorga al Mu-

seo nazionale romano. Stud. Arch. 92 (Roma 1998) 222 ff.

(mit ausftihrlicher Fundliste fur Italien und Diskussion 

der Chronologic).

854 Zirra, Trensen 131, 167 Abb. 8, 1.2.- Glodariu/Moga, 

Cetatea 206 Abb. 91 (Exemplar aus Capilna): es handelt 

sich um vierspeichige Bronzerader mit grofiem Mittel- 

loch und kleinen Stacheln zu einer Seite.

855 Seit der romischen Kaiserzeit und dem Fruhmittelalter 

werden Eisenketten aus grofien runden Gliedern auch als 

Zugelketten verwendet. - Vgl. Rost/Wilbers-Rost, Frag- 

mente 199ff. zu einem Fund einer Deichselkappe, Eisen

ketten und Maultierknochen aus Kalkriese (Kr. Osna- 

briick, D); hier diente die Kette wohl der zusatzlichen 

Verbindung des Kopfes mit dem Deichselende. - Fur das 

Fruhmittelalter vgl. z.B. Martin, Graberfeld 129ff. bes. 

Anm. 1.

856 Fingerlin, Dangstetten/II 61, 249 Abb. 807, 4.
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Tab. 48 Stachelringe mit mitteleuropaischen Fundortangaben.

Fundort Beschreibung Fundumstande Datie- 

rung

Literatur

Manching

(Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm, D)

Bronze, erganzte L. 6,2cm, 

3 Stachel im Dreieck, 2,5 cm lang

Oppidum, Fundumstande 

unbekannt

- Jacobi, Werkzeug 307 Taf. 53,

Nr. 818

Manching

(Lkr. Pfaffenhofen a d. Ilm, D)

(Eisen, L. 8,5 cm , 3 Stachel in 

Reihe,l cm lang

Oppidum, Fundumstande 

unbekannt

- Jacobi, Werkzeug 307 Taf. 53,

Nr. 819

»Dieburg«

(Kr. Darmstadt-Dieburg, D)

Bronze, L. 6,0cm, 3 Stachel im

Dreieck, 2 cm lang

aus dem Kunsthandel 1916/17, 

angebl. Dieburg/Hessen, zusam- 

men mit LT B-Ringschmuck

- Ztichner, Stier 70 Abb. 3, 4

Berthouville 

(Dep. Eure, F)

Bronze, 4 Stachel; Fragment 

eines weiteren Stiickes

zusammen mit Fibeln der ersten 

Halfte des 1. Jh. n. Chr. abgebildet

- Coutil, Archeologie/III Taf.

1, 38

»Karnten« Bronze, L. ca. 6,6cm, 3 Stachel 

im Dreieck

Verkaufskatalog der Sig. Mecklen

burg - Los aus Objekten von Mag- 

dalenska Gora Gr. VII und von ver- 

schiedenen Fundorten Karntens

- Mahr, Grave Material 81 Taf. 

7, 30; Jacobi, Werkzeug 195 

Anm. 846: Angabe unsicher

»Musee Troyes« Bronze, L. 7,4 cm, 3 Stachel 

im Dreieck

alter Fundbestand im Museum - Musee Troyes 230 Taf. 58, 788

9. Zum Erscheinungsbild zweiradriger Wagen der jungeren Latenezeit 

anhand der Grabfunde

Im folgenden werden die Graber mit Resten zweiradriger Wagen in der Zusammensetzung der techni- 

schen Bestandteile des Wagens naher betrachtet (Tab. 49 A-C). Anhand der Wagenbestandteile in den 

Grabern scheint es moglich, gewisse Gruppierungen zu bilden, die auf unterschiedlichen Wagentypen 

beruhen. Allerdings deuten sich diese aufgrund der geringen Zahl der Graber und schlechten Uberliefe- 

rungsbedingungen bei Altfunden und Brandgrabern nur sehr schwach an und kbnnen durch Neufunde 

mit besseren Uberlieferungsbedingungen bestarkt, aber auch verandert werden. Deutliche Wagentypen 

von feinchronologischer Relevanz als Gruppen einer Vielzahl von Einzelelementen, wie sie Ch. E E. Pa

re und M. Trachsel fur die Hallstattzeit bilden konnten 857, sind fur die jiingere Latenezeit nicht erkenn- 

bar. Die Nabenringe, die Radreifenkonstruktion und die Achsnagel stellten sich fur derartige Gruppie

rungen als nicht signifikant heraus. Trotz dieser Unsicherheiten kann man gewisse Tendenzen im Fund- 

bild interpretieren. Es stellt sich die Frage, ob sich dahinter funktionale Entwicklungen mit chronologi- 

schen und regionalen Aspekten verbergen, und ob diese den Wagenbau im eigentlichen Sinne oder nur 

die Beigabensitte in den Grabern betreffen.

Das Erscheinungsbild des vorgeschichtlichen Wagens wird primar von seinen Holzteilen bestimmt. 

Holzer mehrerer Baumarten sind ublich; dabei wurden zumindest Esche und Eiche fur spezielle Berei- 

che verwendet 858. Die Eigenschaften dieser Holzer geben einige Grundsatze und Zielvorstellungen beim 

Wagenbau vor:

- Minimierung des Gewichts

- Vermeidung von Abrieb (Holz/Metall)

- Elementbauweise/leichte Zerlegbarkeit

- um gebrochene Teile einfach auszuwechseln

- zur platzsparenden, witterungsgeschiitzten Unterbringung

- um dauernde Belastungen und ein Durchbiegen der Achsen, Deichsel und Langfuhr zu vermeiden

857 Pare, Wagons 106ff. - Trachsel, Zentralgrab 160ff. Ill, B, 6, a (Joch und Jochbeschlage).

858 Vgl. Kap. Ill, B, 1, a (Rader); III, B, 2, a (Achsen);
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Tab. 49 A: Deutschland

Fundort Baden

heim

En

kirch

Albig Wallert

heim

Plaidt Russels

heim

Nieder-

Olm

Hor- 

stein

Wollen- 

dorf

Ur

mitz

Mayen Heim- 

bach- 

Weis

Hopp- 

stadten- 

Weiers- 

bach

Grab 13

Hopp- 

stadten- 

Weiers- 

bach

Grab 14

Katalog-Nr. 1/9 1/12 1/8 1/36 1/30 1/31 1/29 1/16 1/40 1/35 1/28 1/15 1/18 1/19

Datierung Cl Cl C2 C2 C DI C2/D1 C/D DI Dlb D2 D2a D2a D2a

Radreifen
X X

Nabenringe X X X X? X

Achsnagel 1 2/1 2

Osenstift allg. X 4 3 1

Osenstifte mit Nietplatte 1 2+2 2+2 1 1 4

Osenstifte mit doppelt 

umgebogenen Enden

2 1+2 1

Osenknaufe 2/1

Gekropfter Osenstift X

Geschwungener Stift mit 

wechselndem Querschnitt

X X X

Zierelemente X X X

Tab. 49 B:Frankreich

Fundort Bou-

queval

Paris Tremblois- 

les-Rocroi 

1939

Tremblois- 

les-Rocroi 

1938

Armen- 

tieres-sur 

Ourcq

Attichy Nanterre Marcilly- 

sur-Eure

Maille- 

raye-sur-

Seine

Hannogne-

Saint-Remy

Belbeuf

Katalog-Nr. 1/48 1/58 1/63 1/62 1/43 1/44 1/57 1/55 1/54 1/50 1/45

Datierung B2/C1 Cl C C C2/D1 C C C2/D1 C2/D1 Dlb D

Radreifen ? X X X X X X X

Nabenringe X X X ? X

Achsschenkelbeschlage X X

Achsnagel 2 1 1 1

Gegabelter Osenstift 3-4

Osenstifte mit Nietplatte 3

Osenknaufe 2

Osenstift allg. 1 1 3

Zierelemente X

Tab. 49 C: Ostkeltischer Bereich (Osterreich, Ungarn, Slowenien, Jugoslawien, Rumanien)

Fundort Hatvan-

Boldog

Toarcla Curtui-

^eni

Balsa Brezice

Grab 6

Cristurul

Sacuiesc

Brezice

Grab 55

Odzaci Steier- 

mark 1

Arnot

Katalog-Nr. 1/82 1/77 1/76 1/81 1/78 1/74 1/79 1/69 1/80

Datierung Bl B2 Cl Cl Cl Cl Cl C2 C C

Radreifen X X X X X X X X

Felgenklammern 2

Nabenringe X X X X X

Achsschenkelbeschlage X

Achsnagel 2 2 X X?

Gegabelter Osenstift 3 3

Osenstifte mit Nietplatte 1 5

Osenknaufe 2

Osenstift allg. 2 1 X

Zierelemente X?

Tab. 49 Graber der jiingeren Latenezeit (vgl. Katalog) mit zweiradrigen Wagen und ihren technischen Bestandteilen (Graber 

mit zu geringen Informationen und Graber mit der Pars pro toto-Beigabe von Joch und Trensen werden nicht aufgefiinrt).
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Diese Aspekte gelten sowohl fur zwei- als auch vierradrige Wagen. Als besonders problematisch bei der 

Holzbauweise erweist sich die Achskonstruktion. Die Achsen mufiten haufig wegen Bruchgefahr oder 

tatsachlicher Briiche ausgewechselt werden 859. Zudem konnte die Gewichtsverteilung leicht zu einem 

dauerhaften Durchbiegen der Holzer fuhren. Mit der an den Holzfunden beobachteten Elementbau- 

weise konnten beispielsweise die Rader sowie der Oberwagen zur Lagerung im Winter und bei Schlecht- 

wetterperioden demontiert und bei Vierradern die Langfuhr ausgehangt werden. Um das Aufeinander- 

schleifen von Holz und Metall zu vermeiden, das starkeren Abrieb als Holz auf Holz oder Metall auf 

Metall erzeugt, waren die Naben innen und an den Seiten sowie die Achsschenkel und bei Vierradern 

die Verbindungen im Bereich des Deichselscharniers und des Reibnagels in der Regel komplett aus 

Holz. Eiserne Achsschenkelbeschlage und Stockringe haben sich in der Latenekultur nicht durchge- 

setzt. Erst in der romischen Kaiserzeit wird erfolgreicher in diesen Bereichen mit Eisenverstarkungen 

gearbeitet 860.

Die Radkonstruktion beruht generell auf der Biegefelge bei Raddurchmessern von 90 bis 100 cm; bis in 

die Mittellatenezeit sind gelegentlich noch Nagel zur zusatzlichen Fixierung vorhanden, hingegen feh- 

len meist die in der Friihlatenezeit noch regelhaft vorhandenen Felgenklammern. Uber die Wagenplatt- 

form und die Deichsel und ihre Befestigung am Unterbau ist aus den Grabfunden der jtingeren Latene- 

zeit keine Aussage zu machen.

Fur die friihe Latenekultur ist die Verwendung von Osenstiften und Doppeldsenstiften im Bereich der 

Achse als wesentliches Element der flexiblen Aufhangung der Wagenplattform zu beobachten861. Diese 

Art der Aufhangung unterscheidet die kontinentaleuropaischen Wagen von denen der Arras-Gruppe in 

Yorkshire/England 862. Dutch zahlreiche Befunde in Mitteleuropa sind Osenstift-Konstruktionen be- 

legt, die unmittelbar im Bereich des Achsblocks liegen 863. Dadurch werden die Zugpferde stark mit dem 

Gewicht des Wagens und dem der mitfahrenden Personen belastet. Mit einer relativ langen Deichsel 

liefie sich die Belastung ftir die Pferde etwas reduzieren. Ein gewisser Druck des Wagens auf die Pferde 

ist jedoch notwendig, da sonst die Gefahr bestiinde, dab der Wagen nach hinten kippt. Eine Entlastung 

der holzernen Achse wurde vermutlich ebenfalls angestrebt. Aus eindeutigen Darstellungen aus dem 

vorderorientalischen Raum 864, von holzernen Wagen aus Agypten 865 und anhand eines experimentellen 

Nachbaus (Abb. 174 ) 866 ist diese Art der Konstruktion ftir andere Epochen als praktikabel bewiesen 

worden. Eine Rekonstruktionszeichnung von J. Metzler zeigt eine Verwendung der Doppelbsenstifte im 

Bereich der Wagenachse und eine vorne liegende Wagenplattform fur die Friihlatenezeit (Abb. 175 ) 867. 

Diese bewegliche Art der Aufhangung ist charakteristisch fur die friihlatenezeitlichen Wagen; sie tritt al- 

lerdings bereits im spathallstattzeitlichen Wagengrab von Kobern/Am Coloring (Kr. Mayen-Koblenz, 

D)868 und einigen vierradrigen Wagen der Stufe Ha D3 auf869. Jedoch haben nicht alle Wagen der 

Friihlatenekultur eine derartige Aufhangung 870. Als Hypothese konnte man auch hier unterschiedliche

859 Vgl. die Funde abgebrochener Achsschenkel entlang von 

Bohlenwegen in norddeutschen Mooren: Schneider, Wa

genachse. - Fansa/Schneider, Bohlenweg. - Hayen, Boh- 

lenweg 83 ff.

860 Visy, Wagen 272 ff.

861 Haffner/Joachim, Wagengraber 75 ff.

862 Vgl. Grabplane von Wagengrabern aus Yorkshire bei van 

Endert, Stellung 212 Abb. 4 (Garton Slack); Dent, Cart 

Burials 87ff. Abb. 2-4 (Wetwang Slack); Stead, Cemete

ries 227 Abb. 127 (Kirkburn). Bei den Befunden von 

Garton Slack und Wetwang Slack ist zu erkennen, dafi 

auch hier der Wagenkasten nur mit dem hinteren Ende 

auf der Achse lastet; Osenstifte fehlen jedoch, die Rader 

wurden demontiert beigeben.

863 Vgl. u.a. Metzler, Graberfeld 173 ff. - Dupuis, Tombe.

864 Nagel, Streitwagen.

865 Vgl. Decker, Bemerkungen Taf. 16-18. Die Wagenplatt-

formen sind hier mit ca. 70 cm sehr kurz.

866 Spruytte, Demonstrations.

867 Metzler, Graberfeld 173 Abb. 10.

868 Eiden, Ausgrabungen.

869 Vgl. die Restaurierungsergebnisse zum Wagen 1 aus Hii- 

gel 7 von Diarville (Dep. Meurthe-et-Moselle, F): Egg/ 

Lehnert, Wagen. - Freundl. Information Prof. Dr. M. Egg 

u. R. Lehnert, Mainz.

870 Vgl. hierzu gut beobachtete, moderne Befunde ohne Be- 

raubung: z.B. Juseret-Bercheux Grab 2 (Prov. Luxem

bourg, B): Cahen-Delhaye, Tombelles 30ff. - Die alten 

Befundplane zu den Grabern von Somme-Tourbe/La 

Gorge-Meillet und Somme-Bionne (Dep. Marne, F) sind 

deutlich geschont, beispielsweise sind die Felgenklam

mern nicht verstanden und nachtraglich bei den Achsen 

eingezeichnet worden (vgl. van Endert, Wagenbestattun- 

gen Taf. 87, 94). Damit konnen diese Befunde nicht zur 

Interpretation der Lage der Osenstifte herangezogen 

werden.
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Abb. 174 Rekonstruktion eines zweiradrigen Wagens nach Vorbildern aus Agypten und von den Wandmalereien in der Sahara, 

(nach Spryutte, Demonstrations).

Wagentypen fordern, wenngleich die metallene Verbindung vermutlich durch organische Materialien zu 

ersetzen war. Eine Dauerbelastung der Pferde war allerdings mit den keltischen Wagen vermutlich we- 

niger moglich als bei den leichteren agyptischen Modellen (ohne eiserne Radreifen!). In der Latenekul- 

tur wird das Ziel einer flexiblen Verbindung mit Osenstiften und organischen Materialien zwischen der 

Plattform und dem Fahrgestell (Achse/Deichsel) in einer gewissen Abfederung bestanden haben, durch 

die ein Bruch von konstruktiven Holzteilen vermieden wird. Um ein Aufschaukeln von Schwingbewe- 

gungen zu verhindern, die zusatzliche Krafte erzeugen, ist eine weitere Abspannung notwendig.

Unter Verwendung von Osenstiften, Radern und einem Joch aus La Tene (Kt. Neuchatel, CH) sowie in 

Anlehnung an die Grabstele von Padua fertigte A. Furger-Gunti vom Schweizerischen Landesmuseum 

Zurich einen experimentellen Nachbau (Abb. 176-177), den er auch praktisch erprobte871. Um die Pfer

de nicht zu sehr zu belasten, fiihrte er die hintere Aufhangung des Wagenkastens mittels Holzstreben 

hinter die Achse und verlagerte damit den Schwerpunkt eher auf die Achse als auf die Pferde. Eindeuti- 

ge Aussagen, ob die Osenstifte direkt im Achsblock safien oder in einer Konstruktion aus zwei paralle- 

len Holzarmen (»Grattelarmen« nach F. Muller), sind fur die jtingere Latenezeit aus Grabbefunden nicht 

zu treffen. Die Lange der Osenstifte, deren Ende durch eine Nietplatte oder durch zweifaches Um-

871 Furger-Gunti, Streitwagen; Muller, Wagen. - Mit den 

frtihlatenezeitlichen Befunden ist diese Art der Rekon

struktion jedoch nicht in Einklang zu bringen. Fur diese 

scheint die Rekonstruktionsskizze von J. Metzler plausi- 

bler (Metzer, Graberfeld). - Vgl. Diskussion bei Muller, 

Wagen 266 ff.: Typ Grosbous-Vichten/Typ Zurich.
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Abb. 175 Rekonstruktion des zweiradrigen Wagens mit Doppeldsenstiften der Stufe Lt A von Grosbous-Vichten (L). - (Nach 

Metzler, Graberfeld).

schlagen zusatzlich gesichert werden mubte, legt eine Holzkonstruktion von ca. 5 cm Starke nahe. Die 

haufig beobachtete Kombination von zwei Paaren mit leicht verschiedenen Langen deutet auf eine vorn 

und hinten unterschiedliche Konstruktion.

In der jtingeren Latenezeit ist von der Vielfalt der unterschiedlichen Osenstift-Konstruktionen nur noch 

wenig zu sptiren. Nur fur die Stufe Lt C gibt es zeitlich begrenzte Varianten: Zum einen die Wagen mit 

gabelfbrmigen Osenstiften, wie Arnot (1/80), Nanterre (1/57) und Steiermark 1 (1/70), zum anderen je- 

ne mit Osenknaufen. Ansonsten sind die Wagen, soweit beobachtet, mit einfachen Osenstiften konstru- 

iert. Zwar sind in den erhaltenen Grabinventaren - soweit iiberhaupt vertreten - selten alle Osenstifte 

vorhanden, was auf eine unvollstandige Fundtiberlieferung oder auf Vorgange bei der Verbrennung 

zuruckzuftihren ist. Wenn in den Grabinventaren Osenstifte fehlen, handelt es sich um unvollstandige 

Altfunde oder um Faile einer anderweitig reduzierten Beigabensitte - der ganze Wagenkasten bzw. der 

Unterbau wurden nicht mit beigegeben oder verbrannt (vgl. Tab. 49). In der jiingeren Latenezeit wur- 

den in Mitteleuropa Wagen ohne Osenstift-Aufhangung vermutlich nicht zu Bestattungszwecken ver- 

wendet, was nicht heifit, dab es sie nicht als Transportmittel gegeben haben konnte.
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Abb. 176 Rekonstruktion eines zweiradrigen Wagens durch A. Furger Gunti unter Verwendung von Teilen aus La Tene (Kt. 

Neuchatel, CH). - (Nach Furger-Gunti, Streitwagen).

Fur eine regionale Gruppierung auf technologischer Grundlage sind einige weitere Einzelformen von 

Bedeutung (Abb. 178). Geschwungene Stifte mit wechselndem Querschnitt sowie Osenstifte mit zwei 

doppelt umgebogenen Enden sind eine Eigenheit des Mittelrhein-Gebietes, das bereits in der Fruhlate- 

nezeit eigene technische Losungen besafi 872. Bei dieser Sonderform der Osenstifte handelt es sich um ei

ne handwerkliche Besonderheit, die fur den auheren Betrachter unwesentlich war. Erst nach der Ver- 

brennung des Wagens wird sie fur den Archaologen bemerkbar.

Fur Nordfrankreich bestehen geringere Aussagemoglichkeiten fur eine regionale Gliederung, ebenso 

wie fur Belgien und den ostkeltischen Bereich. Bei den Wagengrabern in Belgien konzentrieren sich die 

Neufunde forschungsbedingt auf die Provinz Luxembourg, besonders auf den Raum um Neufcha- 

teau 873. Die dortigen Wagengraber aus der Mittellatenezeit stehen mit ihren Grabgruben in Wagenform 

auch auberlich in fruhlatenezeitlicher Tradition, sie sind zudem in altere Nekropolen mit eingebun- 

den 874. Aus den Vorberichten sind bislang keine technischen Innovationen oder zeitbedingte Besonder- 

heiten erkenntlich.

872 Haffner, Bemerkungen 36f.

873 Cahen-Delhaye, Sepultures 50: Zusammenarbeit mit der

Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter »Terre de Neufcha-

teau«; Cahen-Delhaye/Hurt, Tombelles 81.

874 Vgl. Sart (1/3) und Sberchamps (1/4).
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Abb. 177 Rekonstruktion eines zweiradrigen Wagens durch A. Furger Gunti unter Verwendung von Teilen aus La Tene (Kt. 

Neuchatel, CH). - Detailfotos. - (Nach Furger-Gunti, Streitwagen).

Es bleibt festzuhalten, dafi die zweiradrigen Wagen der gesamten Latenezeit nach Ausweis der archao- 

logischen Quellen nach den gleichen Konstruktionsprinzipien gebaut wurden. Daher sollte man sich 

nicht scheuen, diesen Bereich auch wirklich als spezialisiertes Handwerk (»Wagnerei« oder »Stellma- 

cherei«) zu beschreiben8?5. Es handelte sich jedenfalls bei den Wagen nicht um die zufalligen Produkte 

von jeweils neu experimentierenden Individuen. Besonders die Herstellung der Rader mit Biegefelge be- 

darf besonderer Kunst; die ornamentierten Bronzen des Jochs oder der Achsnagel wurden im Wachs- 

ausschmelzverfahren mit Tonkern und im Uberfanggub hergestelltS76. Im Mittelalter und in der Neu-

875 Sandars, Wheelwrights. - Eine Verwendung des Begriffs 

Handwerk im mittelalterlichen Sinne mit geregelter Aus- 

bildung und Zunftwesen sollte allerdings bei der bisheri- 

gen Quellenlage fiber die gesellschaftliche Organisation 

unterbleiben. In Abgrenzung zu »Hausfleifi« und Indu- 

stneproduktion kann der Begriff Handwerk aber weiter 

in der archaologischen Debatte Bestand haben.

876 Vgl. die Produktionsabfalle einer Werkstatte in England: 

G. Wainwright / M. Spratling, The Iron Age settlement 

of Gussage All Saints. Antiquity 47, 1973, 109-130. G. 

Wainwright, Gussage All Saints. An Iron Age Settlement 

in Dorset. Arch. Rep. 10 (London 1979). - J. Foster, The 

Iron Age Moulds from Gussage All Saints. British Mus. 

Occasional Papers 12 (London 1980). - Die Reste einer 

bronzeverarbeitenden Werkstatt der Stufe Lt D in Kel

heim (Stadt Kelheim, D), die Wagenteile produziert hat, 

werden zur Zeit ausgewertet: Schafer, Foundry.
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Abb. 178 Verbreitung technischer Einzelelemente in Wagengrabern. - Nachweise vgl. Tab. 49 bzw. Katalog.

zeit spiegelt sich die doppelte Kenntnis von Holz- und Eisenverarbeitung in stark spezialisierten Beru- 

fen wider. Fur die Latenezeit kann ebenfalls bis zu einem gewissen Grad eine ahnliche Spezialisierung 

auf den Wagenbau vermutet werden.

Mit einer einheitlichen technischen Grundgestaltung ist aber noch keine Aussage getroffen, ob alle 

Holzelemente, vor allem der Wagenkasten und die -plattform, ebenfalls gleich gestaltet waren. Dies be- 

trifft einerseits die Verzierungen im zeitgenbssischen Stil mit Metallbeschlagen oder Schnitzdekor, an- 

dererseits auch wichtige Grundentscheidungen, wie die Grobe der Wagenplattform, die Polsterung oder 

die Gestaltung der Seitenborde. Trotz der ubereinstimmenden Wagenkastenaufhangung ist immer noch 

eine unterschiedliche Konzeption als Streit-, Reise- oder Prunkwagen denkbar. In der tatsachlichen Ver- 

wendung werden sich diese Ziele im Bau des Wagenkastens je nach Position und Zweck der nutzenden 

Personen iiberschnitten haben.
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C. WAGEN IN BILDLICHEN DARSTELLUNGEN UND 

HISTORISCHEN QUELLEN

1. Wagendarstellungen

Zweiradrige Wagen wurden von vielen Volkern dargestellt. Es gilt daher das Geflecht von Vorbildern 

und mythologischen Bildkonventionen aufzulosen und festzustellen, welche Bildnisse wirklich kelti- 

sche Wagen betreffen. In der Latenezeit fehlte es anders als in der Hallstattzeit an eigenen Abbildungen, 

die eine fremde Sichtweise korrigieren konnten 877. Bevor man diese Bilder fur eine Rekonstruktion kel- 

tischer Wagen anwendet, bleibt kritisch zu prtifen, mit welcher Intention und mit welchem Verstandnis 

damals dargestellt wurde. Auch ist zu untersuchen, welche Vorbilder und Bildtraditionen in den Abbil

dungen aufgegriffen werden.

a. Wagen der Situlenkunst

Als Bildquelle fur die Spathallstatt- und Friihlatenezeit steht im Este- und sudlichen Alpenbereich die 

Situlenkunst zur Verfiigung (Abb. 179-180). Die dort dargestellten Wagen stammen nicht aus einem Be- 

reich, der kulturell durch die Latene-Kultur gepragt war. Dennoch werden die Situlenbilder als Illustra

tion und Lebensbild einer friihkeltischen Gesellschaft verwendet 878.

In den Darstellungen der Situlenkunst zeigt sich deutlich eine gewisse Varianz an Wagentypen (Tab. 50): 

Vierradrige Wagen, auf denen die Oberkorper von vier Personen angebracht sind, werden auf den Situ- 

len von Moritzing, Novo mesto und anderen Fundorten abgebildet (Abb. 179). Auf einem Situlendeckel 

aus Mechel ist die YY-Konstruktion des Unterbaus eines anderen vierradrigen Wagentyps deutlich zu 

erkennen (Abb. 179, 1) 879, dessen Aufbau aber nicht als flacher Wagenkasten zum Personentransport ge- 

deutet werden kann. Zweiradrige Wagen sind als Sitzwagen oder als Fahrzeuge fur ein oder zwei ste- 

hende Personen konzipiert. In der Interpretation der Bildinhalte dieser Szenen werden die »Anreise« 

dieser Personen oder eine einfache Fortbewegung mit dem Wagen angenommen 88°; dementsprechend 

finden sie sich meist auf dem obersten Fries der Situlen mit mehreren Bildreihen. Dazu gehdren sowohl 

die Darstellungen mit vierradrigen als auch einige mit zweiradrigen Wagen. Stark belebt sind die Abfol- 

gen mehrerer Wagen auf den Situlen aus Kuffarn und von Bologna/Arnoaldi mit unbewaffneten Len- 

kern, die ihre Pferde mit einem Treibstachel antreiben (Abb. 180, 1-2). In diesen schnellen zweiradrigen 

Wagen konnte man »Streitwagen« erblicken; aufgrund des ansonsten unmilitarischen Auftretens der 

Wagenfahrer erscheint aber eine Interpretation als »Rennwagen« beim Wettstreit wahrscheinlicher881. 

Darauf deuten die sich umwendenden Kopfe mancher Wagenlenker, ihre Waffenlosigkeit und die Ver- 

kniipfung mit einem Faustkampf im selben Fries. Nur auf der Situla Benvenuti von Este steht der Wa

gen im Kontext mit Kriegern (Abb. 180, 4). Fur die Verwendung von Streitwagen im Kampfeinsatz kon- 

nen in der Welt der Situlen-Kunst keine konkreten Beispiele gefunden werden.

Der Ursprung dieser Darstellungen ist nicht direkt von etruskischen oder griechischen Fahrzeugen ab- 

zuleiten. Die in Etrurien iibliche Darstellungskonvention von Fahrer und aufsteigendem Bewaffnetem

877 Vgl. Pare, Wagons 204 ff. - J. Koch, Symbol einer neuen 

Zeit. Hallstattzeitliche Pferdestatuetten aus Metall. In: 

Studien zur Archaologie der Kelten, Romer und Germa- 

nen in Mittel- und Westeuropa. Alfred Haffner zum 60. 

Geburtstag gewidmet. Internal. Arch. Studia Honoria 4 

(Rahden/Westf. 1998) 291-311 zu Kleinplastiken von 

Pferden, Reitern und Wagen.

878 Chytracek, Char 24 Abb. 8. 1-7, 9-10. - Vgl. kritisch: L.

C. Koch, Notizen zu zwei Bildern der Situlenkunst. 

Arch. Korrbl. 32, 2002, 66-79.

879 Frey (Hrsg.), Situla Taf. 28.

880 Kromer, Situlenfest 227ff.: »Die Anreise«. Hierzu moch- 

te man beide aufeinanderfolgenden Wagen der Situla von 

Vace zahlen, deren erster bei Kromer (a.a.O. 230f.) als 

»Vorfuhren [...] der Wagen« abgebildet wird.

881 Kromer, Situlenfest 235 f.: »Wettreiten und Wettfahren«.
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2

Abb. 179 Wagendarstellungen in der Situlenkunst. - 1 Mechel. - 2 Moritzing/San Maurizio »Vase«. - 3 Novo mesto, Kapi- 

teljska njiva Grab III/12. - 4 Waisenberg. - 5 Pfatten/Vadena. - 6 Vace »Situla«. - 7 Sanzeno. - 8 Rovereto. - 9 Piller- 

hohe. - 10 Moritzing/San Maurizio »Ziste«. - (Nachweise vgl. Tab. 50). - M = l:2.
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Abb. 180 Wagendarstellungen in der Situlenkunst - 1 Kuffarn. - 2 Bologna »Situla Arnoaldi«. - 3 Toplice. - 4 Este, Villa 

Benvenuti. - 5 Visace/Nesactium Grab 12, Situla. - 6 Visace/Nesactium, Heiligtum »Schiffskampfsitula«. - (Nachweise vgl.

Tab. 50). - M = 1:2.
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findet sich in der Situlenkunst nicht wieder 882. In der etruskischen Grabmalerei werden gelegentlich 

auch Wagenrennen als Bestandteil von Wettkampfen abgebildet 883. Von technischer Seite verdienen die 

Wagen der Situlenkunst Beachtung, wie die Untersuchungen von L. Nebelsick ergeben haben 884: Sehr 

deutlich ist an den zweiradrigen Wagen ein sog. Briistungsanker mit einer Verdickung in der Mitte zu 

erkennen, der eine schrage Verbindung zwischen der hohen Briistung des Wagenplattform und der 

Deichsel nahe den Pferdeschweifen bildet. An etruskischen oder griechischen Wagen ist auf anderen 

Darstellungen der klassischen Zeit das technische Detail des Briistungsankers nicht bekannt 885. L. Ne

belsick kann in einem Grabinventar der orientalisierenden Periode von Salamis auf Zypern entspre- 

chende Metallobjekte als Briistungsanker identifizieren. Eine Abbildung von antiquierten Gegenstanden 

auf den Situlen des 5. und frtihen 4. Jahrhunderts v. Chr. wurde auch in anderen Bildern beobachtet 886. 

Die technische Verwendung der Briistungsanker ist allerdings nicht vollstandig geklart. Moglicherweise 

handelt es sich um eine Verbindung mit Zugbelastung zwischen Wagenkasten und Deichsel. Fiir diese 

Interpretation spricht die gelegentlich auf griechischen Wagendarstellungen abgebildete Verbindung von 

der Deichselspitze mit der Briistung des Wagenkastens durch einen Riemen oder eine Schnur, die als 

Oberdeichsel bezeichnet wird 887. Beide technischen Losungen der Verbindung der Deichsel mit der 

Briistung des Wagenkastens, der Briistungsanker und die Oberdeichsel, berufen sich auf neuassyrische 

Streitwagen des 8. und 7. Jahrhunderts v. Chr. 888.

Im Fundmaterial der friihlatenezeitlichen Wagengraber Mitteleuropas finden sich keine Gegenstande, 

die im Sinne eines Briistungsankers einsetzbar waren 889. Nach den gesicherten Befunden ergibt sich, dab 

die eventuell in Frage kommenden Doppeldsenstifte keine Verbindung zur Deichsel bilden, da sie auf 

der Hohe der Achsen in ca. 70-80 cm Abstand zueinander befestigt waren und sich die Doppeldsenstif

te nicht vor dem Wagenkasten befanden 890.

Als Bildquelle fiir keltische Wagen erweist sich die Situlenkunst als sehr problematisch, da die Vorbilder 

der dargestellten Wagen auf anderen Konstruktionen beruhen, als sie in der Latenekultur iiblich sind. 

Ob diese Darstellungsweise auf zeitgleichen Vorbildern beruht oder von archaisierenden Abbildungen 

iibernommen wurde, bleibt ungeklart, da in Italien Wagengraber fehlen, die zeitgleich mit der Situlen

kunst und den friihlatenezeitlichen Wagen sind891. Die dargestellte Vielfalt in der Form und der Ver

wendung der Fahrzeuge ist als Modell zur Interpretation der vollig andersartigen keltischen Wagen sehr 

anregend und hilfreich.

882 Vgl. Abbildungen bei Stary, Bewaffnung Taf. 17. 19. 34. 

36. 38. - Nur auf der Situla von Toplice ist eine zweite, 

unbewaffnete Person beim Zusteigen dargestellt: Frey 

(Hrsg.), Situla Taf. 72.

883 Vgl. in Tarquinia die »Tomba delle Olimpiadi« und in 

Orvieto die »Tomba dei Castel Ribello«: Woytowitsch, 

Wagen 98 ff.

884 Nebelsick, Streitwagen.

885 Vgl. Abbildungen bei Stary, Bewaffnung; Woytowitsch, 

Wagen; Crouwel, Chariots Iron Age.

886 Vgl. die Schiisselhelme des 7. Jhs. auf der Situla der Certo- 

sa von Bologna: O.-H. Frey, Die Entstehung der Situlen

kunst. Rom.-Germ. Forsch. 31 (Berlin 1969) 90.

887 Woytowitsch, Wagen Taf. 46 Nr. 233 a und b (Bron-

zegiirtel aus Noicattaro, Prov. Bari, 7./6. Jh. v. Chr.), 234

(protokorinthische Kanne mit Wagendarstellung aus For-

mello, Prov. Rom), 237a (attische Vase der Mitte des

6. Jhs. aus Chiusi).

888 Nagel, Streitwagen 52: sog. Oberdeichsel aus organi- 

schem Material und Briistungsanker, vgl. a.a.O. Abb. 

44. 47. 48-50. 62. - Auf griechischen Schwarzfigurigen 

Vasen existiert gelegentlich eine sehr tief gesetzte, kur- 

ze Form des Briistungsankers (»Pole brace« nach Crou

wel, Chariots Iron Age 39f.) zur Stabilisierung der Ver

bindung Deichsel-Wagenkasten nach ostlichem Vor- 

bild.

889 Dies gilt ebenfalls fiir die grofien eisernen Doppeldsen

stifte von Sedlec-Hurca und Mirkovice (Hiigel IX), fiir 

die Chytracek, Char 45 Abb. 15 eine derartige Rekon- 

struktion wider alle Befunde vorschlagt.

890 Vgl. u.a. Kobern Hiigel 35a (Kr. Mayen-Koblenz): Eiden, 

Ausgrabungen 46. - Grosbous-Vichten Hiigel 2 (L): 

Metzler, Graberfeld.

891 Woytowitsch, Wagen 30: jiingste Wagengraber aus dem 

6. Jh. v. Chr.

286



Fundort Wagen Rad Wagenfahrer Kontext Literatur

Mechel

(im Nonstal), 

Situlendeckel

(Prov. Trento, I)

vierradriger Wagen, Unterbau mit 

YY-Konstruktion, zu 2/3 Kreis gebo- 

gene Linie als Aufbau (Kesselwagen?), 

mit Punktrosette im Innern

Rader mit 4

Speichen, 

Felge 

gepunktet

keine Personen Fragment eines Deckels, im 

aufieren Fries, vor dem Wagen 

thronende Personen

Frey (Hrsg.), Situla

Taf. 28 Nr. 11

Moritzing/San 

Maurizio »Vase« 

(Prov. Bozen, I)

vierradrigen Sitzwagen mit Seitenborden 

und Vogelkopfenden

Rad mit 8

Speichen, Fel

ge gepunktet

vier nach der Kopfbedeckung 

gleiche, sitzende Personen

Blechfragment Frey (Hrsg.), Situla 

69 Abb. 13; Steiner, 

Kannchen 84 Abb. 5

Novo mesto, Kapi- 

teljska njiva, Grab 

III/12, Simla (Obc. 

Novomesto, SLO)

vierradrigem Sitzwagen mit Unterbau, 

Seitenborde des Wagenkastens mit 

Verzierung

Rad mit 4

Speichen

vier nach der Kopfbedeckung 

gleiche, sitzende Personen, 

vorderste mit Leinen in der Hand

Hauptfries, Wagen zwischen 

Tieren und stark fragmen- 

tierten Beifiguren (eventuell 

zweiradriger Wagen)

Kriz, Novo mesto/

IV Beil. 3

Waisenberg (VB

Vblkermarkt, A)

Teil eines vierradrigen Wagens, 3 Stiitzen 

fur den Wagenkasten, Y-Langfuhr

Rad mit 4

Speichen

aufgrund des fragmentarischen

Charakters keine Personen

Blechfragment, vom vorderen 

Rad nur eine Lime

Gleirscher, Schalen- 

stein 48 Abb. 3

Pfatten/Vadena Grab

14, Giirtelblech

(Prov. Bozen, I)

Teile von 2 vierradrigen Sitzwagen, in einem 

nem Fall Tierprotome erkennbar; stark frag- 

mentiert und zu klein fur Detailaussagen

Rad als Kreis 

mit mehreren 

Punkten

mindestens 2 bzw. 3 

sitzende Figuren

2 unterschiedliche Wagen im 

oberen Fries

Dal Ri, Note 500ff.

Abb. 13, la. 15

Vace »Situla« (Obc.

Litija, SLO)

A: zweiradrigen Sitzwagen mit Briistung 

und Vogelkopfenden, Unterbau mit gega- 

belter Deichsel erkennbar

B: zweiradrige Wagen, Aufbau mit 

bogenformigem Abschlufi, mittig 

auf der Achse, mit Briistungsanker

A: Rad mit

6 Speichen

B: Rad mit

5 Speichen

A: vordere Person sitzend, mit 

Treibstachel und Leinen, 

2. Person dahinter sitzend

B: vordere Person stehend, mit 

Treibstachel und Leinen, 2. Person 

auf der Plattform stehend

1. Fries: Folge von 2 unter- 

schiedlichen Wagen (A, B) 

zwischen Reitern

Frey (Hrsg.), Situla 

Taf. 73

Sanzeno »Situla« 

(Prov. Trento, I)

hinterer Abschnitt eines Sitzwagens (wohl 

zweiradrig) mit Vogelsymbolik an 

Plattform und Unterbau

Rad mit 8

Speichen

eine sitzende Person erhalten Fragment, wohl aus dem 

1. Fries

Frey (Hrsg.), Situla 

Taf. 67

Kuffern Grab 1,

»Situla«

(VB St. Pblten, A)

zweiradrige Wagen, bogenfdrmige 

Plattform, mittig auf den Achsen 

(keine Briistungsanker erkennbar)

Rader mit 4

Speichen

einzelne Fahrer stehend, jeweils 

mit Leinen und Treibstachel, 

vorderster Fahrer umblickend

Hauptfries mit 4 aufeinander- 

folgenden Wagen, Reitern 

und Faustkampfgruppe

Nebehay, Latene- 

graber Beil. 1

Bologna

»Situla Arnoaldi«

(Prov. Bologna, I)

A-D: zweiradrige Wagen mit dreieckiger 

Plattform, mittig auf der Achse, mit 

Briistungsanker, verzierter Deichsel

E: zweiradriger Wagen, rechteckige 

Plattform mit halbrundem durch- 

brochenem Abschlufi, mittig auf der

Achse, verzierte Deichsel

Rader mit 

4-5, z.T. ver- 

dickten 

Speichen

A-D: einzelne Fahrer stehend, je

weils mit Leinen und Treibstachel, 

einzelne Fahrer umblickend

E: vordere Person, stehend, 

mit Treibstachel, 2. Person hinten 

auf der Plattform stehend

1. Fries: 4 Wagen (A-D) 

gefolgt von anderem Wagen 

mit 2 Personen (E), 

Faustkampfgruppe

Frey (Hrsg.), Situla

Taf. 63

»Pillerhbhe«,

Votivblech

(VB Landeck, A)

zweiradriger Wagen, rechteckige Platt

form, leicht nach hinten versetzt auf der 

Achse (ohne Briistungsanker)

Rad mit 6

Speichen

einzelner Fahrer mit Treibstachel 

und Leine, stehend

aus einem verzierten Gefafi 

sekundar herausgeschnittenes, 

schildformiges Votivblech; 

gefolgt von einem Pferdepaar

Tschurtschenthaler,

Brandopferplatz

56 Abb. 6b

Toplice (bei Novo 

mesto) Hugel 2, Grab 

23 »Situla« (SLO)

zweiradriger Wagen, Aufbau mit bogen- 

fbrmigem Abschlufi, Kasten mittig auf der 

Achse, mit Briistungsanker?

Rad mit 6

Speichen

Fahrer mit Treibstachel und 

Leinen, stehend, 2. Person besteigt 

die Wagenplattform

1. Fries: Wagen zwischen 

Reiter und Pferde-Fuhrer

Frey (Hrsg.), Situla

Taf. 72

Moritzing/San 

Maurizio »Ziste« 

(Prov. Bozen, I)

zweiradriger Wagen, Aufbau mit bogen- 

fbrmigem Abschlufi, Kasten zu 2/3 hinter 

der Achse, mit Briistungsanker

Rad mit 6 ver- 

dickten Spei

chen, Felge 

gepunktet

Personenzahl unbekannt, Leine 

nach hinten fiihrend

1. Fries: Pferde werden ge- 

fiittert, vor einem zweiten, 

stark fragmentierten Wagen 

ein Reiter

Frey (Hrsg.), Situla

Taf. 66

Rovereto

(Prov. Trento, I)

zweiradriger Wagen, Plattform hinter 

der Achse, Aufbau mit bogenformigem 

Abschlufi, mit Briistungsanker

Rad mit 6

Speichen

vordere Person stehend, mit 

Treibstachel und Leinen, 2. Person 

auf der Plattform stehend

Blechfragment Frey (Hrsg.), Situla

Taf. 32, 12

Este, Villa Benvenuti

Grab 126, 

»Situla Benvenuti«

(Prov. Padova, I)

zweiradriger Wagen, Aufbau mit bogen- 

fbrmigem Abschlufi, mittig auf der Achse, 

mit Briistungsanker (?)

Rad mit 5

Speichen

einzelner Fahrer stehend, mit 

Leinen in der Hand

3. Fries: Wagen zwischen 

Kriegern, hinten Krieger mit 

Gefangenen

Frey (Hrsg.), Situla

Taf. 65

Visace/Nesactium

Grab 12, Simla (SLO)

zweiradriger Wagen, Aufbau mit bogen- 

fbrmigem Abschlufi, mittig auf der Achse, 

mit Briistungsanker

Rad mit 6

Speichen

einzelner Fahrer stehend, mit 

Leinen und Treibstachel

Blechfragment Frey (Hrsg.), Situla 

Taf. 45 Nr. 30a

Visace/N esactium, 

Heiligtum »Schiffs- 

kampfsitula« (SLO)

zweiradriger Wagen, Aufbau mit bogen- 

formigem Abschlufi, mittig auf der Achse, 

(Briistungsanker nicht vorhanden?)

Rad mit 4

Speichen

einzelner Fahrer stehend, mit 

Leinen und Treibstachel

1. Fries: Wagen neben (?) 

einer Kriegsszene mit Schiff

Mihovilic, Situla B

Beil. 2

Tab. 50 Wagendarstellungen in der Situlenkunst.
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b. Die Stelen von Padua

Wesentlich naher an keltischen Wagen ist die Darstellung auf einer Grabstele aus Padua (Prov. Padova, 

I), die von O.-H. Frey bekannt gemacht und diskutiert wurde (Abb. 181) 892: Hier ist das Zweigespann 

der Pferde in Bewegung nach links abgebildet. Sie tragen erkennbar ein Kopfgeschirr und einen Brust- 

und einen Bauchgurt. Mit diesen sind die Pferde uber ein Nackenjoch mit der Deichsel verbunden; vom 

Joch in Seitenansicht vermag man nur eine etwas unklare Verbindung zwischen der Deichsel und dem 

Riemenwerk erkennen. Am vorderen Pferd sind die Leinen zu sehen, die erst zum Joch - dort wohl 

durch Ffihrungsringe - und dann zur Hand des Lenkers fiihren. Die Gliedmafien der Pferde sind fein 

gezeichnet und verbinden diesen Stein mit einem anderen mit zwei Reitern, davon einer mit einem kel

tischen Schild 893. Der Wagen in Seitenansicht besitzt ein siebenspeichiges Rad, eine Linie trennt den 

Radreifen von der Felge. Moglicherweise ist der Achsnagel mit rechteckigem (T-formigem) Kopf fiber 

der Nabe zu erkennen. Die Wagenplattform besteht aus einem Boden und einer seitlichen Briistung aus 

zwei niedrigen, halbkreisformigen Bogen. Diese Holzelemente sind seitlich mit Kreisaugen verziert. 

Durch die Briistung ist ein keltische Ovalschild mit spindelformiger Mittelrippe und Randbeschlagen 

deutlich zu erkennen, das in Details der Ausftihrung an die bereits erwahnte Reiterstele erinnert. Rad 

und Schild sind in einem realistischen Grohenverhaltnis aufeinander abgestimmt. Aufgrund der qua- 

litatvollen Arbeit (vgl. die perspektivische Gestaltung der Pferdebeine) gibt es keinen Grund daran zu 

zweifeln, dab die Briistung nicht proportional zu Schild und Rad wiedergegeben ist. Akzeptiert man die 

Darstellungseinheit von Briistung, Schild und Rad als mafistablich, so ergibt sich eine niedrige Seiten- 

briistung, an der sich nur ein sitzender Fahrer festhalten konnte, ein stehender hingegen nicht. Die Wa

genplattform sitzt mittig zentriert fiber der Achse, allerdings ist der Boden fiber dem Nabendurchmes- 

ser angeordnet. Wenn man dies wieder als realistische Darstellungsweise akzeptiert, wiirde es fiir einen 

sehr kraftigen Achsblock oder fiir eine erhohte Konstruktion sprechen. Eine eindeutige Aussage lafit 

sich fiber derartig feine Details aber nicht mit Sicherheit treffen. Die Wagenplattform ist mit zwei Per- 

sonen besetzt: vorne befindet sich eine eher mannliche Gestalt mit Buckellockenfrisur, die eine Gerte 

oder Treibstachel und die Leinen in der Hand halt. Schrag fiber die Schulter ragt ein Stab nach hinten, 

moglicherweise ein Speer. Nach der Darstellungsweise ist zu vermuten, dab der Wagenlenker sitzt; der 

Schulter- und Brustbereich wirkt nicht wie die Seitenansicht einer schlanken, stehenden Person. Eine 

kleinere zweite Person mit langeren gewellten Haaren befindet sich hinter der vorderen Person und wird 

durch den Schild halb verdeckt. Auch aufgrund dieser Grobenverhaltnisse ist es sehr gut moglich, dab 

beide Personen auf der Wagenplattform sitzen und nicht stehen. Uber den Pferden schwebt ein Vogel, 

zwischen den Vorder- und Hinterhufen befindet sich eine Blume. Menschen, Tiere und Wagen fiillen das 

Rechteck mit Rahmen vollstandig aus. Uber dem Bild und links verlauft eine nur teilweise erhaltene, 

linkslaufige venetische Inschrift 894, die auf den Charakter als Grabstein hinweist.

Diese wichtige Wagendarstellung steht in einer Reihe mit anderen Grabstelen mit Wagendarstellungen 

aus Venetien; allerdings werden hier die Wagen wesentlich weniger detailliert wiedergegeben895 bzw. 

handelt es sich um die Abbildung eines deutlich mediterranen Renn-/Streit- oder Triumphwagens 896. 

Als keltisch wird noch der Wagen mit Krieger auf einem Sarkophag im Museo Civico in Chiusi (Prov. 

Siena, I) angesehen (Abb. 182) 897. Auf der Wagenplattform befindet sich eine bartige, langhaarige Figur

892 Frey, Grabstele; Erstpublikation bei Prosdocimi, Stele; 

Aspes (Hrsg.), Veneto 739 (mit bestem Foto). - Spater 

wurde die Stele haufig zitiert, so bei Piggott, Transport 

210; Muller-Karpe, Streitwagenkrieger 147 Abb. 4, 2 (in 

Umzeichnung). Es handelt sich um die Stele Padua/Via 

Ognissanti, die auch gelegentlich nach ihrem zeitweiligen 

Aufbewahrungsort als Stele aus Albignasego bezeichnet 

wurde. Heutiger Aufbewahrungsort: Museo Civico, Pa

dua; H. 78 cm, Br. 69cm, St. 22-26 cm.

893 Vgl. Aspes (Hrsg.), Veneto 740.

894 Inschrift (in Umschrift): Jsteropei A[-] ugerioi ekupetaris 

ego (nach Padua 24, 106). In der Sprachforschung wird 

die Inschrift mit Pa3 abgekurzt bezeichnet.

895 Vgl. u.a. das Exemplar bei Frey, Grabstele Taf. 40, 1.

896 Vgl. etwa den Grabstein der Ostiala Gallenia aus Padua 

(Pa6) und weitere bei Fogolari/Prosdocimi, Veneti 99, 

101, 287.

897 Egg/Pare, Wagen 212 Abb. 182, nach G. Korte, I rilievi 

delle urne etrusche. Bd. 3 (Berlin 1916).
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Abb. 181 Grabstele aus Padua/Via Ognissanti (nach Aspes [Hrsg.], Veneto 739).

mit Torques, Schild und Lanze. Von der vorgestreckten Hand mit der Lanze laufen die Leinen zum Pfer- 

denacken; die Pferde sind mit Brustgurt und Zaumzeug dargestellt. Der Wagen besitzt vierspeichige Ra

der, iiber ihnen ist eine flacher Plattform mit einer glockenformigen Briistung zu sehen; der Schwer- 

punkt des Aufbaus liegt etwa zu zwei Dritteln vor der Achse. Mit Sicherheit ist hier ein Kelte auf sei- 

nem Streitwagen dargestellt; der ikonographische Hintergrund liegt im Dunkeln.
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Abb. 182 Sarkophag im Museo Civico Chiusi mit der Darstellung eines Kelten auf einem zweiradrigen Streitwagen.

Als Selbstzeugnis einer Gesellschaft, die sehr stark von der Latenekultur gepragt ist, stellt die Stele von 

Padua/Via Ognissanti eine sehr wichtige Quelle bei der Beurteilung des Aussehens und der Verwendung 

keltischer Wagen dar. Zusammen mit Miinzdarstellungen ist die behandelte Grabstele eines der Vorbil- 

der fur die Rekonstruktion des keltischen Wagens mit bogenformiger Briistung. Bei genauerer Analyse 

zeigt sich der Wagen jedoch mcht als Streitwagen: Zum einen dient er dem Transport zweier sitzender 

Personen, zum zweiten ist die Briistung zu niedrig, um sich stehend an ihr festhalten.

c. Wagen auf keltischen und romischen Miinzen

Eine weitere Gattung der Bildquellen fur Wagen sind Miinzen. Makedonische Statere von der Mitte bis 

Ende des vierten Jahrhunderts v. Chr. bilden einen Apollo-Kopf und auf der anderen Seite eine nach 

rechts fahrende Biga ab 898. Der Fahrer schwingt eine Peitsche oder einen Treibstachel (Abb. 183,1). Die

ses griechische Miinzbild wurde von den Kelten aufgegriffen und umgewandelt8". In den Endstufen ei

ner stihstischen Ableitung schwebt der Wagenlenker scheinbar fiber den Pferden, der Wagen ist auf ei

nen Kreis reduziert, der z.T. unter das Pferd rutscht (Abb. 183, 2. 3). Technische Informationen fiber die 

Wagen sind nicht zu gewinnen. Bei den griechischen Vorbildern ist aus den wenigen Linien und der Hal- 

tung des Wagenlenkers eine geschlossene Briistung mit einem geschwungenen Gelander zu vermuten, 

wie sie fiir griechische Rennwagen oder Streitwagen aus mythologischen Szenen der Vasenmalerei iib- 

lich sind 900.

Andere Miinzen mit der Darstellung zweiradriger Wagen sind romische Denare, wie sie ab dem zwei

ten Jahrhundert v. Chr. gepragt werden. Hier werden romische Gottheiten auf Quadrigen und Bigen ab- 

gebildet901, auch unterschiedliche Zugtiere, wie Ziegen, Schlangen oder Zentauren, kommen vor. Diese 

Miinzen konnen wieder als Vorbild fiir keltische Umformungen gedient haben, ohne jedoch Hinweise 

auf die technische Ausstattung der Wagen zu geben.

898 Es handelt sich um Goldmiinzen, die von Philipp II. von 

Makedonien ab 352 oder 348 v. Chr. sowie posthum zwi- 

schen 323/2 und 315 v. Chr. in Pella/Makedonien gepragt 

wurden. Fiir einzelne von ihnen lassen sich auch mittel- 

europaische Fundorte glaubhaft machen - vgl. z.B.: R. 

Boudet, u.a., Un statere macedonien en Dordogne. Ar- 

cheologia 314, Juillet/Aout 1995, 7.

899 Allen, Coins 138ff. - Behrens, Goldmiinzen 4.

900 Crouwel, Chariots Iron Age.

901 Bohm, Miinzen 5ff. - F. J. Hassel, Die Miinzen der rbmi- 

schen Republik im Rbmisch-Germanischen Zentralmuse- 

um. Kat. Vor- u. Friihgesch. Altertiimer 24 (Mainz 1985) 10.
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Abb. 183 Griechische, rbmische und keltische Miinzen mit der Darstellung von zweiradrigen Wagen. - 1 Makedonischer Phi- 

lipps-Stater. - 2-3 Keltische Statere, Nachahmungen der Philipps-Statere. - 4-5 Denar des M. Aurelius Scaurus. - 6 Denar 

des L. Porcius Licinius. - 7-8 Denar des L. Hostilius Saserna. — 9 Denar des Casar. - 10-11 Miinze der Remer. - 12 Kelti

sche TRICCOS TURONOS-Miinze. - (Nach Behrens, Goldmiinzen; Allen, Coins; Piggott, Transport).
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Auf wenigen romischen Miinzen erscheinen keltische Wagen als Hinweis auf romische Siege 902, so auf 

Denaren des M. Aurelius Scaurus 903 sowie von L. Porcius Licinus 904, die auf die Siege fiber Kelten bei der 

Einrichtung der romischen Provinz in Siidfrankreich 118 v. Chr. hinweisen. Hier steht ein Kelte (haufig als 

Bituitus benannt) mit erhobener Lanze und Schild auf einem Wagen (Abb. 183, 4-6). Als Kelte ist er dutch 

seine Nacktheit und die Carnyx erkenntlich, die sich im Bereich der Waffen befindet. Die Wagenplattform 

oder die Briistung, die als Doppellinie mit einer Verdickung im vorderen Bereich versehen ist, reicht dem 

Krieger in der Seitenansicht bis zu den Knien, so dab er auf einer Plattform mit flacher Briistung kniet, 

oder eine hohe Briistung bis zu den Knien hinaufreicht. Auf Denaren der Zeit kurz nach den Gallischen 

Kriegen (ca. 48 v. Chr.) von L. Hostilius Saserna 905 zeigt das Avers einen gallischen Kopf (haufig als Ver- 

cingetorix benannt), das Revers einen Streitwagen mit Lenker. Im Bereich der kniehohen, bogenformigen 

Briistung steht ein Krieger mit Schild, der mit seinem erhobenen Speer nach hinten gerichtet ist (Abb. 183, 

7-8). Bei einem Denar Casars (Aufschrift: CAESAR IMP) aus der Zeit des Biirgerkrieges (44. v. Chr.)906 

lehnt ein Wagen mit doppelt-bogenformiger Briistung zusammen mit anderen Waffen gegen den Stamm 

eines Tropaions (Abb. 183, 9). Casar betont die Besonderheit von Streitwagen fiir England907. Deshalb 

geht man davon aus, dab ihm in Gallien keine Streitwagen gegeniiberstanden. Dennoch fungieren Wagen 

auf Miinzen ebenso wie das lange Haar, die Schilde und die Carnyx als Symbole fiir keltische Krieger908. 

Die Bogen der Seitenbriistung dienen als ikonographische Zeichen fiir die keltische Abkunft und zur Un- 

terscheidung von den Gotter- und Triumphwagen. Mit der Interpretation der keltischen Wagen auf den 

romischen Miinzen als ikonographisches Zeichen, das seit der Epoche der keltischen Wanderungen in Ita- 

lien bekannt war, ergibt sich, dab derartige Wagen nicht Teil des jeweiligen Kampfgeschehens gewesen sein 

miissen. Auch kann das reale Aussehen der Wagen variiert haben; nur damit das bildliche Zeichen in der 

romischen Welt verstanden wurde, war es notwendig, es gleich zu gestalten.

Auf keltischen Miinzen des in der Champagne lokalisierten Stammes der Remer mit der Aufschrift RE

MO (Abb. 183, 10-11) ist keine steile vordere Wagenbriistung zu erkennen, sondern nur zwei Bogen, die 

seitlich die Wagenplattform begrenzen909. Schwer abzuschatzen bleibt, ob in einer Art perspektivischer 

Darstellung die linke und rechte Seite der Briistung abgebildet sind, die Vorderseite mit einbezogen ist, 

oder beide Bogen zu einer Seite gehdren 91°. Uber eine Bewaffnung des Fahrers lassen sich keine Aussagen 

treffen. Diese Wagendarstellung mit doppelt-bogenformiger Briistung ist in etwa gleichzeitig mit den casa- 

rischen Miinzen911. Es ware moglich, an ein Aufgreifen der romischen Ikonographie fiir Kelten durch die 

Remer bzw. durch einen von Rom eingesetzten Adeligen aus diesem Stamm zu denken912. Andere kelti

sche Miinzen mit der Inschrift TRICCOS TURONOS bilden ebenfalls einen Krieger mit erhobener Lan

ze auf einem Wagen ab (Abb. 183, 12), der jedoch nurmehr auf ein achtspeichiges Rad reduziert ist913.

Eine kritische Sichtung der Miinzen mit Darstellungen keltischer Wagen fiihrt zu dem Ergebnis, dab die 

Miinzbilder fiir eine Rekonstruktion der Wagen nicht brauchbar sind. Aufgrund des ikonographischen 

Charakters der Bilder und der engen Verflechtung der keltischen Miinzen mit ihren Vorbildern kann 

auch fiber die Existenz von Streitwagen im Sinne der antiken Quellen zum jeweiligen Zeitpunkt der 

Miinzemissionen keine Aussage getroffen werden.

902 Bohm, Miinzen 22 f. - Piggott, Chariots. - Piggott, 

Transport 209.

903 Sydenham, Coinage 64 f. Nr. 523, danach Piggott, Trans

port 209 Abb. 127D. - Crawford, Coinage 298 f. - Bohm, 

Miinzen 22. - Umzeichnung bei Miiller-Karpe, Streitwa- 

genkrieger 147 Abb. 4, 5.

904 Sydenham, Coinage 64 f. Nr. 520. - Crawford, Coinage 

298 f. Nr. 282 (118 v. Chr.). - Bohm, Mtinzen 22.

905 Sydenham, Coinage 159 Nr. 952. - Crawford, Coinage 

463f. Nr. 448/2e. - Piggott, Transport 209 Abb. 127B. - 

Umzeichnung bei Miiller-Karpe, Streitwagenkrieger 147 

Abb. 4, 4.

906 Sydenham, Coinage Nr. 1016. - Crawford, Coinage 495 (44

v. Chr.), 735 f. Nr. 482. - Piggott, Transport 209 Abb. 127C.

907 Caes. Gall. 4, 24, 1; 4, 33, 1.

908 Crawford, Coinage 298f. - Bohm, Miinzen 23.

909 Piggott, Transport 209 Abb. 127A; in Umzeichung vgl. 

Miiller-Karpe, Streitwagenkrieger 147 Abb. 4, 1.

910 Zur Diskussion vgl. Piggott, Transport 209; Frey, Grab- 

stele 3171.

911 Miiller-Karpe, Streitwagenkrieger 147: ca. 60 v. Chr.

912 Vgl. die Ideen von J. Creighton zu britischen Miinzen aus 

der Zeit zwischen Casar und Claudius, die er aufgrund 

der Ikonographie von Rom eingesetzten Konigen als 

Miinzherren zuweist: J. Creighton, Coins and power in 

late Iron Age Britain (Cambridge 2000).

913 Allen, Coins 140 Nr. 510.
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2. Keltische Wagen und Wagenkampf in historischen Quellen

Mehrere antike Autoren erwahnen Wagen in Zusammenhang mit den Kelten. Diese schriftlichen Quel

len wurden bereits in der Phase der Antikenbegeisterung am Ende des 19. Jahrhunderts fur die Archao- 

logie ausgewertet, und die Wagenfunde als Streitwagen interpretiert914. Auch die keltologische Sprach- 

forschung hat sich mit den Wagen beschaftigt915. In jiingerer Zeit wurden die Schriftquellen von G. Do- 

besch im Zusammenhang mit der Reiterei und der Heeresorganisation zur Zeit der keltischen Wande- 

rungen auch bezuglich der Streitwagen ausgewertet916. Eine ausftihrliche althistorische Analyse der 

Schriftquellen kann im Rahmen einer archaologischen Arbeit nicht geleistet werden917. Dennoch sind 

einige Bemerkungen zu einer in der Archaologie tiblichen Sicht der betreffenden schriftlichen Quellen 

notwendig.

Die Wagen werden in den lateinischen Quellen mit unterschiedlichen Begriffen belegt918. Besonders 

haufig werden im Zusammenhang mit den Kelten die Wbrter essedum und carpentum gebraucht, was 

tiblicherweise mit Kampf- oder Streitwagen ins Deutsche iibersetzt wird. Sobaid unterschiedliche Wa- 

gentypen aufgezahlt werden, handelt es sich zusatzlich um currus, plaustrum und petorritum, was wohl 

langsamere und bequemere Wagen oder Lastwagen, z.T auch zweiachsige, meint. Bei Tacitus (Tac. Agr. 

12, 1) ist jedoch auch ein currus der Wagen, aus dem gekampft wird. Paarhafte Wendungen zweier Wa- 

genarten werden gelegentlich gebraucht (Flor. I, 37, 16; Liv. X, 28, 9; Plin. Nat. XXXIV, 163). Eindeuti- 

ge Zuweisungen zu Wagentypen sind aus den scheinbar widersprtichlichen antiken Verwendungen da- 

her nicht zu treffen919. Sowohl in Grofibritannien als auch in Kleinasien werden anscheinend Sichelwa- 

gen (covinnus) erwahnt (Tac. Agr. 36, 3; griechisch: Lucian. 8 , 195), fur die es bislang keine archaologi

schen Nachweise gibt920. Als Oberbegriff fur Fahrzeuge dient vehiculum.

An Wagenteilen werden von Casar die Rader (rota), die Deichsel (temo) und das Joch (iugum) erwahnt, 

der Lenker heiht auriga. Die Streitwagenfahrer werden als essedani bezeichnet, wobei allgemein von ei

ner Besatzung mit Lenker und Krieger ausgegangen wird. Nach Tacitus (Tac. Agr. 12, 1) ist der Lenker, 

auriga, eine vornehme Person. Auf eine besondere Verzierungsart wird von Plinius (Plin. Nat. XXXIV, 

162-163) aufmerksam gemacht - tibrigens sowohl fur zwei- und vierradrige Wagen (essedum ondpetto- 

ritum)-, fur den Wagen des Bituitus wird Silberschmuck erwahnt (Flor. I, 18, 27).

Diodor erwahnt fur die Uberquerung zugefrorener Fltisse und zum Landtransport von Wein Lastwa

gen fur die Kelten (Diod. V 25, 2; V. 26, 3). Wagen (plaustra und carpenta) werden auch als Teil des Tros- 

ses oder Lagers aufgefuhrt (Flor. I, 37, 16). Bei der Beschreibung keltischer Heere in Italien werden 

Streitwagen von Livius als Truppengattung neben den Kriegern zu FuB und der Reiterei genannt und ih- 

re Wirkung geschildert (Liv. X, 28, 8). Die Streitwagen werden besonders an den Fltigeln der Schlacht- 

ordnung (Pol. II, 28, 4) oder zusammen mit der Reiterei im Vorfeld (Caes. Gall. 4, 24, 1) eingesetzt. Je

doch werden sie nicht in jedem Gefecht erwahnt. Im Verlauf der Auseinandersetzung der Kelten mit den 

Rbmern in Italien erkennt G. Dobesch eine abnehmende Bedeutung der Streitwagen921. Ansonsten be- 

richten Caesar, Tacitus und Cassius Dio von ihrem spateren Einsatz auf den britischen Inseln. Fur den 

Kampf vom Wagen aus werden Wurfspeere erwahnt (Caes. Gall. 4, 33, 1; Diod. V, 29, 1), ansonsten das

914 H. Mazard, Essai sur les chars gaulois de la Marne. Revue 

Arch. 1877, 167f. - H. de Arbois de Jubainville, Le char de 

guerre des celtes. Rev. Arch. (3. Ser.) 11, 1888, 194-199. - 

Forschungsgeschichte bei Dechelette, Manuel II/3 118011.

915 Vgl. z.B. W. Jungandreas, Der Streitwagen der Treverer.

Trierer Zeitschr. 32, 1969, 129-131. - H. Birkhan, Germa-

nen und Kelten bis zum Ausgang der Romerzeit. Der

Aussagewert von Wortern und Sachen ffir die Iriihesten

keltisch-germanischen Kulturbeziehungen. Osterreich.

Akad. Wiss. Philosph.-Hist. KI. Sitzungsber. 272. Bd.

(Wien 1970) 41111.; ders., Kelten. Versuch einer Gesamt- 

darstellung ihrer Kultur (Wien 1997) 42011.; 111011.

916 Dobesch, Uberlegungen.

917 Vgl. weitere antike Texte: Arr. tact. 19; Lucan. I, 426; Me

la III, 6; Sil. XVII, 417.

918 Piggott, Transport 22911. mit weiteren Verweisen sowie 

mit Diskussion der griechischen Begrille.

919 Vgl. Piggott, Transport 229-235.

920 In literarischen Texten wird so auch ein Reise- und ein 

Rennwagen bezeichnet: Kl. Pauly I (Mtinchen 1979) 

1328 s. v. Covinnus (A. Neumann). - Zur alteren Debat- 

te vgl. RE IV (Stuttgart 1901) 16791. s. v. Covinnus 

(Mau); Piggott, Transport 2321.

921 Dobesch, Uberlegungen bes. 2111.
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Absteigen einer Person und ihre Beteilung mit dem Schwert am Kampf zu Fub (Caes. Gall. 4, 33, 1; 5, 16, 

2; Diod. V, 29, 1). Audi beeindruckt allein schon die imponierende Fahrt auf dem Wagen die Gegner (Liv. 

X, 28, 9. 11). Damit handelt es sich sicher nicht nur um einzelne Fahrzeuge, sondern um grohere Grup- 

pen, obwohl Livius die Zahl von 1000 Streitwagen fur die Schlacht von Sentinum 295 v. Chr. als Ubertrei- 

bung kennzeichnet (Liv. X, 30, 5). Hohere Zahlen werden von Casar (Caes. Gall. 5, 19, 1: circiter 4 000 es- 

sedariorum) fur seine Gegner in England genannt, geringere von Lucian fur das Heer der Galater (Lucian. 

8, 195: 80 Sichelwagen und 160 Streitwagen bei einem Heer von 20000 Mann); bei Polybios sind die Wa

gen nicht von den Zahlen fur die Reiterei zu trennen (Pol. II, 23, 4).

Es erscheint auffallend und erweckt Mibtrauen, dab sich fiber die Jahrhunderte zwischen den keltischen 

Einfallen nach Italien und Casars Eroberungsversuch von Stidengland die Verwendung der Streitwagen 

scheinbar nicht geandert hat. Es besteht die Moglichkeit, dab durch die Ahnlichkeit zwischen den Wa

gen Britanniens und jenen aus der gleichsam heroischen Zeit der Wagenkampfe in Italien zusatzlicher 

Ruhm auf Casar und nachfolgende Feldherren in Britannien fallen sollte. Eine Beschreibung der Kamp- 

fe zur Zeit Casars mufi demzufolge sehr vorsichtig bewertet werden. Auch fur die scheinbar ethnogra- 

phischen Beschreibungen der Kelten durch die antiken Schriftsteller ist zu betonen, dab die Kelten in 

den Rang der Barbaren und mythischen Gegner gehoben werden, wie sie die Amazonen, Skythen und 

Perser fur die Griechen darstellen. Die Existenz von keltischen Kriegern auf Wagen soli dennoch fur Ita

lien und England nicht bestritten werden. Es scheint, als waren die Wagen in einer den eigentlichen 

Kampfhandlungen vorausgehenden Phase verwendet worden, in der vermutlich Drohungen und 

Schmahungen gerufen sowie Speere geworfen wurden. Zudem dienten sie als Fortbewegungsmittel vor- 

nehmer Krieger auf dem Kampfplatz.

Antike Quellentexte zu keltischen Wagen. Lateinische und griechische Originaltexte 

und ihre Ubersetzung (nach Loeb Classical Library und Tusculum-Bucherei).

Caes. Gall.

4, 24, 1 [. . .] praemisso equitatu et essedari- 

is, quo plerumque genere in proeliis uti con- 

suerunt [. . .]

Caes. Gall.: Feldzug in Britannien 54 v. Chr.

4, 24, 1 [. . .] schickten sie die Reiterei und die Wagenkampfer, ei

ne Truppengattung, die sie meist im Kampf einzusetzen pflegen, 

voraus [. . .] 

4, 32, 5 [. . .] simul equitatu atque essedis cir- 

cumdederant.

4, 33, 1 Genus hoc est ex essedis pugnae: pri

me per omnes partes perequitant et tela co- 

niciunt atque ipso terrore equorum et strepi- 

tu rotarum ordines plerumque perturbant, et 

cum se inter equitum turmas insinuaverunt, 

ex essedis desiliunt et pedibus proeliantur. 

(2) aurigae interim paulum ex proelio exce- 

dunt atque ita currus conlocant, ut, si illi a 

multitudine hostium premantur, expeditum 

ad suos receptum habeant. (3) ita mobilita- 

tem equitum, stabilitatem peditum in proeli

is praestant ac tantum usu cotidiano et exer- 

citatione efficiunt, uti in declivi ac praecipiti 

loco incitatos equos sustinere et brevi mo- 

derari ac flectere et per temonem percurrere 

et in iugo insistere et inde se in currus citis- 

sime recipere consuerint.

4, 32, 5 [. . .] Gleichzeitig hatten sie sie mit ihrer Reiterei und den 

Streitwagen eingekreist.

4, 33, 1 Die Kampfesart von den Streitwagen herab ist folgende: 

Zuerst umschwarmen sie alle feindlichen Linien, schleudern Ge- 

schosse, bringen meistenteils schon durch den Schrecken, den die 

Pferde verursachen, und durch das Drohnen der Rader die Reihen 

in Verwirrung und drangen sich zwischen die Reiterschwadrone 

hinein, die Kampfer springen dann von den Wagen und kampfen 

zu FuE. (2) Die Wagenlenker fahren eine Strecke aus dem Ge- 

fechtsfeld heraus und stellen die Wagen so auf, dab die Wa

genkampfer, wenn sie von einer feindlichen Ubermacht bedrangt 

werden, einen ungehinderten Riickzug zu ihren Leuten haben. (3) 

So zeigen sie sich im Kampf beweglich wie Reiter, aber auch stand

fest wie Soldaten zu FuE und bringen es durch tagliche Ubung so 

weit, daE sie auf abfallendem, ja stark abschussigem Gelande die 

Pferde in vollem Lauf anhalten, in kurzer Zeit zu einer Wendung 

ziigeln und dafi sie selbst die Deichsel entlanglaufen, in Hohe des 

Jochs stehenbleiben und von dort schnell in die Wagen zuriicklau- 

fen konnen.
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5, 9, 3 illi equitau atque essedis ad flumen pro

gress! [. . .]

5, 15, 1 Equites hostium essedariique acriter 

proelio com equitatu nostro in itinere confli- 

xerunt [. . .]

5, 16, 2 equites autem magno cum pericolo 

proelio dimicare, proptera quod illi etiam con- 

sulto plerumque cederent et cum paulum ab le- 

gionibus nostros removissent, ex essedis desili- 

rent et pedibus dispari proelio contenderent.

5, 17, 4 [. . .] praecipites hostes egerunt ma- 

gnoque eorum numero interfecto neque sui 

colligendi neque consistendi aut ex essedis de- 

siliendi facultatem dederunt.

5, 19, 1 Cassivellaunus [. . .] dimissis ampliori- 

bus copiis, milibus circiter quattuor essedariu- 

orum relictis itinera nostra servabat [. . .]

Feldzug in Britannien 53 v. Chr.

5, 9, 3 Dieser war mit der Reiterei und den Wagenkampfern an 

einen Flub vorgeriickt [. . .]

5, 15, 1 Die feindlichen Reiter und Wagenkampfer stiefien im 

heftigen Kampfe mit unserer Reiterei auf dem Marsch zusammen 

[•••]

5, 16, 2 Die Reiter aber kampften nur unter grower Gefahr, weil die 

Feinde sogar absichtlich meistens zuriickwichen und, wenn sie un

sere Reiter etwas von den Legionen weggelockt hatten, von den 

Kampfwagen herabsprangen und zu Fufi in ungleichem Kampf 

sich mahen.

5 , 17, 4 [. . . als unsere Reiter] die Feinde Hals liber Kopf vor sich 

hertrieben, viele von ihnen niedermachten und ihnen keine Mog- 

lichkeiten lichen, sich zu sammeln, haltzumachen oder von den 

Kampfwagen herabzuspringen.

5, 19, 1 Als Cassivellaunus [. . .] den grohten Teil seiner Truppen 

entlassen und nur noch ungefahr 4000 Wagenkampfer zuriickbe- 

halten hatte, belauerte er unsere Marschwege [. . .]

Flor.

I, 18, 27 Ante hunc diem nihil praeter pecora 

Vulscorum, greges Sabinorum, carpenta Gall- 

orum, fracta Samniorum arma vidisses

I, 37, 5 [. . .] Nihil tam conspicuum in trium

ph© quam rex ipse Vituitus [= Bituitus] disco- 

loribus in armis argenteoque carpento qualis 

pugnaverat

I, 37, 16 [. . .] cum obiectis undique plaustris 

atque carpentis altae desuper securibus contis- 

que pugnarent.

I, 45, 17 Plena erant tumultu hostico litora, et 

trepidantia ad conspectum rei novae carpenta 

volitabant

Flor.

I. 18, 27 Up to that time the only spoils which you could have 

seen were the cattle of the Volscians, the flocks of the Sabines, the 

waggons of the Gauls, the broken arms of the Samnites

Triumph Uber den Arvernerkonig Bituitus in Rom 122 v. Chr.

I, 37, 5 [. . .] The most conspicuous figure in the triumph was 

king Bituitus himself, in his vari-coloured arms and silver cha

riot, just as he appeared in battle

Kimberneinfall/kampf  ende Frauen-.

I, 37, 16 [. . .] for they had formed a barricade of their waggons 

and carts and, mounting on the top of it, fought with axes and pi

kes.

Casars erst Uberfahrt nach Britannien 55 v. Chr.

I, 45, 17 The shores were crowded with a confused throng of the 

enemy, and their chariots were hurrying to and fro in panic at the 

strange sight before their eyes

Liv.

X, 28, 8 Bis avertere Gallicum equitatum; iter- 

um longius evectos et iam inter media pedi- 

tum agmina proelium vientes novum pugnae 

conterruit genus (9) essedis carrisque superst- 

ans armatus hostis ingenti sonitu equorum ro- 

tarumque conterruit equos [. . .] (11) Turbata 

hinc etiam signa legionum multique impetu 

equorum ac vehiculorum raptorum per agmen 

obtriti antesignani [. . .]

X, 30, 5 sed superiecere quidam augendo fi- 

dem, qui in hostium exercitu peditum milia 

trecenta triginta, equitum sex et quadraginta 

milia, mille carpentorum scripsere fuisse [. . .]

Liv.: Schlacht von Sentinum 295 v. Chr.

X, 28, 8 Zweimal schlugen sie [=die Reiter] die Gallische Reiterei 

zurtick. Als sie das zweitemal weiter vorstieEen und schon mitten 

unter den Abteilungen der FuEsoldaten den Kampf fortsetzten, jag- 

te ihnen eine neue Gefechtsart Schrecken ein (9) auf Kampfwagen 

und Karren stehend kamen bewaffnete Feinde mit ungeheurem 

Getose von Pferden und Radern heran und jagten den Pferden der 

Romer, die an solchen Larm nicht gewohnt waren, Schrecken ein. [. 

. .] (11) Dadurch gerieten auch die Einheiten der Legionen in Ver- 

wirrung, und viele in der vordersten Linie wurden durch den An- 

sturm der Pferde und der durch das Heer rasender Wagen zermalmt 

[. . .].

X, 30, 5 Einige haben aber durch Ubertreibungen die Grenzen der 

Glaubwtirdigkeit iiberschritten und geschrieben, im Heer der Fein

de habe es 330 000 Fufisoldaten, 46 000 Reiter und 1000 Kampfwa

gen gegeben [. . .]
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Plin. Nat.

XXXIV. 162[. . .] album incoquitur aeris ope- 

ribus Galliarum invento ita, ut vix discerni 

possit ab argento, eaque incoctilia appellant, 

deinde et argentum incoquere simili modo 

coepere equorum maxime ornamentis iumen- 

torumque ac iugorum in Alesia oppido; reli- 

qua gloria Biturigum fuit.

163 coepere deinde et esseda sua colisataque 

ac petorita exornare simili modo, quae iam lu- 

xuria ad aurea quoque, non modo argentea, 

staticula pervenit, quaeque in scyphis cerni 

prodigum erat, haec in vehiculis adteri cultus 

vocatur.

Plin. Nat.

XXXIV 162 [. . .] A method was discovered in the Gallic pro

vinces is to plate bronze articles with white lead so as to make 

them almost indistinguishable from silver; articles thus treated 

are called ‘incoctilia’. Later they also proceeded in the town Ale

sia to plate with silver in a similar manner, particularly orna

ments for horses and pack animals and yokes of oxen: the distin

ction of developing this method belongs to Bordeaux.

163 Then they proceeded to decorate two-wheeled war-chariots, 

chaises and four-wheeled carriages in a similar manner, a luxu

rious practice that has now got to using not only silver but even 

gold statuettes, and it is now called good taste to subject to wear 

and tear on carriage ornaments that it was once thought extrava

gant to see on a goblet.

Tac. Agr.

12, 1 [. . .] quaedam nationes et curru proelian- 

tur. honestior auriga, clientes propugnant. [. . .] 

36, 3 interim equitum turmae, [ut] fugere co- 

vinnari, peditum se proelio miscuere.

Tac. Ar.: Beschreibung Britanniens/Schlacht 84 n. Chr.

12, 1 Einige Stamme kampfen auch zu Wagen; der Vornehmere 

ist der Lenker, die Dienstmannen kampfen fur ihn.

36, 3 Inzwischen griffen auch, als die Sichelwagen geflohen wa- 

ren, Reitertruppen in das Gefecht des Fufivolks ein.

Verg. Georg.: Uber ein Pferd

3, 204 Such a horse [. . .] will bear more nobly with docile neck 

the Belgian car

Verg. Georg.

3, 204 [. . .] belgica vel molli melius feret esse

da collo

Athen.

IV, 152 [. . .]

’’Ext d noofiibobviog biqyovpsvog xai xdv Aovepviov xov 

Bixvixog traxpbg jtXovtov tou vjto 'Pwpaicov xadai- 

pedevTog, cpqoi bqpaycoyovvxa avxbv xovg bykovg ev 

appaxi cpepeodat bid xdbv HEbitnv xai biaoxsipsiv ypvadv 

xai apyvpov xaig axoLovdovoaig xwv Kskxtbv pvpidoi 

cppdypa xe jioleiv bcobsxaoxdbiov TExpdycovov [. . .]

dvskdpsvov 5’ sxeivov jxdkiv vpvsiv ksyovxa bibxi id 

t'/vq xqg yqg Etp’ qg dppaxqkaxEi xpvobv xai EVspyEoiag 

dvQpwjtotg cpEpEi.

Athen.

IV, 152 [. . .]

Poseidonius again, describing the wealth of Loverni- 

us, father of Bituis, who was deposed by the Romans, 

says that to win the favour of the mob he rode in a 

chariot through the fields scattering gold and silver 

among the myriads of Celts who followed him [. . .]

He picked it [Gold] up and again sang in his honour, 

saying that the wheel tracks made by the chariot on 

the ground on which he drove bore golden benefits 

for men.

Cass. Dio

LXXVII, 12, 3

oxpaxsvovxai be eiri te appdxwv, ijrirovg E/ovTEg 

ptxpovg xai xa/Eig, xai jrst,oi.

Cass. Dio: Beschreibung der Caledonier und Maeaten 

208 n. Chr.

LXXVII, 12, 3 They go into battle in chariots, and ha

ve small, swift horses [. . .].

Diod.

V. 25, 2 [. . .]

a/./.a xai axpaxotiEbcov pvpiabEg psxa oxEvotpbpcjv xai 

apa^cbv yspovocbv doepaktbg ttEpaiovvxai.

V. 26, 3 [. . .]

ovtol yap bid psv rebv rekanebv noxapebv ttkoiotg, bid b£ 

xqg JXEbtdbog /(hpag dpd^aig xopit,ovxsg tov oivov, 

dvxikap|3dvovoi xipqg jrkqOog ajrioxov

V. 29, 1 ’Ev bs xaig obouxopiaig xai xatg payaig 

ypcbvxai avvojpiaiv, E/ovxog tov appaxog qvioyov xai

Diod.: Zugefrorene Fliisse im Winter:

V. 26, 3

[. . .] but even armies with their tens of thousands, to

gether with their beast of burden and heavily loden 

wagons, cross upon it in safety to the other side.

V. 26, 3

[. . .] For these transport the wine on the navigable ri

vers by means of boats and through the level plain on 

wagons, and receive for it an incredible price [. . .]

Beschreibung der gallischen Kampfesweise

N, 29, 1 On their journeyings and when they go in-
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Kapa|3dxi]v. anavxcbvxEg 6s xoig EcpwtKEt!ouoiv sv xoig 

Goksixoig accimd£,owi xoug evavxioug, xai xaxapdvxcg 

xfjv dirb roc ^icpoxig cmviaxavxai pdxr]v. [. . .]

Ejrdyovxai 6s xai 0spaKOVxag sksuGspoug sx xcbv 

nsvrjTccrv xaxaksyovxsg, oig f|vioxoig xai jrapaaKiaxaig 

Xpcbvxai xaxa rag payag.

Lucian.

8, 195 [. . .]

ski xsQog 6’ ExaTSQtoGsv xpv lkkov 6iqruQiav ouoav, ex 

6s xoij psaou xd aopaxa sxKp6poEO0ai pskkovxa 

dpEKavpcpdpa 6y6of]xovxa xai ouvwpidag six’ avxoig 6ig 

xoaadxag, xadxa dpcbv jxdvu novripag el/s xdg skxidag, 

cbg dp-d/cov ovxaiv exsivwv ccuxcb.

Pol.

II, 23, 4 [. . .]

ccuxoi 6’ E^apavxEg Jtavxi xcb axpaxeupaxi 

xaxaxs0aQQT]x6xcog cbopiyiav. noioupsvoi xr|v nopsiav 

cbg skl Tt)QQX|viag, e/ovxsg Ks^oug pdv sig 

nsvxaxiopiiQio'ug, iixjiEig 6e xai cnjvcopi6ag sig 

diapupioug.

II, 28, 4 [. . .]

xdg 6’ dpa^ag xai ouvaipidag exxog Exaxspou xou 

xspaxog jiapsGxr|oav, xr]v 6s ksiav s’ig xl xcbv 

jiapaxsipsvcov dpcbv cpt)Xaxr|v K£Qiaxf]aavxsg rjGpoi^ov. 

to battle the Gauls use chariots drawn by two horses, 

which carry the charioteer and the warrior; and when 

they encounter cavalry in the fighting they first hurl 

their javelins at the enemy and then step down from 

their chariots and join the battle with their swords. 

[. . .] They bring along to war also their free men to 

serve them, choosing them out from among the poor, 

and their attendants they use in battle al charioteers 

and as shield bearers.

Lucian.: Beschreibung des Heeres der Galater gegen 

Antiochos

8 [. . .] and that on either flank there were 20, 000 ca

valry, while in the centre were eighty scythed chariots 

and twice as many two-horse chariots ready to make 

a sally. [. . .]

Pol.: Einzug der Gaesaten 225 v. Chr. /Schlacht bei 

Clastidium (222 v. Chr.)

II, 23, 4 [. . .] They themselves marched confidently 

out with their whole available army, consisting of ab

out 50 000 foot and 20 000 horse and chariots, and ad

vanced on Etruria.

II, 28, 4 [. . .]

Their wagons and chariots they stationed at the ex

tremity of either wing [. . .]

Strab.

IV, 2, 3 [. . .]

Bixuixou 6s, xou jrpdg xdv Md^ipov xai xdv Aopijxiov 

irokspijoavxog, d Kaxf|Q Aouspiog xoaouxov Jikouxco 

ksysxai xai xgiKpfj 6isvsyxsiv, oioxe jtoxs siridsiljiv 

Koiodpsvog xoig ipikoig xfjg stmopiag ek’ dmjvpg 

cpEQsa0ai 6id ke6lou, XQtioofj vdpiapa xai apyupoD 

6e'0qo xdxEtoE 6ia<JKsipcov, waxs GuXAeysiv Exsivoug 

dxoXou0ouvxag.

IV, 5, 2 [. . .]

6uvaaxsiai 6’ Eioi nap’ auxoig. itpog 6e xoug KokEpoug 

aKijvatg XQtbvxai xd kXeov, xabaKEQ xai xcbv Kskxcbv 

EVLOl.

Strab.

IV, 2, 3 [. . .]

Luerius, the father of the Bituitus who warred against 

Maximus and Dometius, is said to have been so ex

ceptionally rich and extravagant that once, when ma

king a display of his opulence to his friends, he rode 

on a carriage through a plain, scattering gold and sil

ver coins here and there, for his followers to pick up.

Beschreibung der Briten

IV 5, 2 [. . .]

And they have powerful chieftains in their country. 

For the purpose of war they use chariots for the most 

part, just as some of the Celti do. [. . .]
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3. Der Leichenwagen Alexanders des Groben

Sucht man fiir keltische Bestattungen mit Wagen nach Vorbildern, so ist es das einfachste und nachst lie- 

gende, auf die Folge von Wagengrabern der Bronze- und Hallstattzeit bis in die Latenezeit zu verwei- 

sen. Diese Kontinuitat ist mit Sicherheit das wichtigste Element, um die Wagenbestattungen der Late

nezeit zu deuten922. Es scheint, dab die seltenen Bestattungen mit der Beigabe vierradriger Wagen in der 

spaten Latenezeit eine besondere Erklarung fiir das Aufgreifen einer 400 bis 500 Jahren alten Sitte ver- 

langen. Fiir diese Stromungen kann man auf die Suche nach Mythen und Sagen als Erklarungsmodell ge- 

hen; so kann eine als ideal empfundene und tradierte Bestattung einer besonders heldenhaften Person, 

wie etwa Alexander der Grobe gesehen wurde, als Vorbild gedient haben. Diese Frage kann mit dem ar- 

chaologischen Fundgut nicht schliissig beantwortet werden, jedoch scheint es lohnenswert, auf diesen 

Aspekt aufmerksam zu machen.

Eine Bestattung, deren Zeremoniell schriftlich iiberliefert wurde, ist das Begrabnis Alexanders des 

Groben im Jahre 323 v. Chr. Erwahnenswert erschien Diodor in casarischer Zeit hierbei die Verwendung 

eines eigens konstruierten und prachtig ausgestatteten, vierradrigen Wagens fiir die Umfahrt Alexanders 

durch alle Teile seines ehemaligen Reiches 923. Die Beschreibung des Wagens hat die Phantasie und Re- 

konstruktionsfreudigkeit von Gelehrten zu Beginn des 20. Jahrhunderts angeregt (Abb. 184-185); ihre 

Rekonstruktionen sollen an dieser Stelle jedoch nicht diskutiert werden924. Zwar wurde dieses Fahrzeug 

sicherlich nicht Alexander mit in das Grab gegeben, jedoch stellte moglicherweise der iiberlieferungs- 

wiirdige Bericht den vierradrigen Wagen fiir Totenzeremonien in anderen Regionen wieder mehr in den 

Vordergrund 925.

Es ist vorstellbar, wie die Beschreibung dieses legendaren Begrabnisses mit zahlreichen Einzelheiten als 

ausgeschmiickte Erzahlung und Legende iiber mehrere Etappen in den Bereich der Latenekultur ge- 

langte; der Wagen war dabei nur ein geringerer Aspekt. Die Archaologie wird die Kommunikation un- 

ter den Eliten einer Epoche als ausreichend dafiir betrachten, dab nicht nur Gegenstande als materielle 

Zeugen den Ort wechselten, sondern ebenfalls politische Ereignisse als Neuigkeit aufgenommen war

den und Widerhall fanden. Die Auswirkungen solcher Nachrichten und Neuigkeiten sind sehr schwer 

abzuschatzen, solange keine direkte Rezeption zu belegen ist. Da es sich bei den Wagen von Verna (1/64), 

Dejbjerg (Ringkobing amt, DK) und Boe (1/46) sicherlich nicht um reine Totenfahrzeuge zur Umfahrt 

der Leiche gehandelt hat, kann mit 200 und mehr Jahren Verzbgerung der Leichenwagen Alexanders nur 

als zusatzlicher, legendenhafter Aspekt fiir die Statusreprasentation im Leben wie im Tod gewirkt ha

ben. Es ist auffallend, dab die vierradrigen Wagen in Grabern der Latenezeit bislang nur aus Bestattun

gen der nach archaologischem Ermessen hochsten Gesellschaftskategorie vorliegen.

Das Begrabnis Alexanders und die Berichterstattung hierzu konnen immerhin eine Idee von der Art und 

Weise vermitteln, in der andere, noch ferner in der Vergangenheit liegende Bestattung einer heroenhaf- 

ten Personlichkeit Vorbild fiir nachfolgende Grablegen war. Allerdings werden uns das Selbstverstand- 

nis und die geistigen Grundlagen der Machtausiibung keltischer Herrscher weiterhin zu sehr verschlos- 

sen bleiben, um die Rezeption einer Personlichkeit wie die Alexanders und eines Ereignisses wie sein 

Begrabnis in Mitteleuropa nachweisbar zu machen.

922 Vgl. Kap. IV, B, 2. 3.

923 Died. 18, 26

924 K. F. Muller, Der Leichenwagen Alexanders des Grofien 

(Leipzig 1905). - Bulle, Leichenwagen.

925 Ein Zusammenhang mit den vierradrigen Wagen in Gra

bern des 4. Jhs. v. Chr. im Balkanraum ware noch geson- 

dert zu diskutieren, vgl. Moscalu, Fiirstengrab 155ff. (zu 

Peretu). - Kull, Tod 248 ff. (bes. zu Vraca/Mogilanska 

mogila Grab 2) 272 ff.
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Abb. 184 Rekonstruktion (Riickansicht) von 1906 des Leichenwagens Alexander des GroBen aufgrund schriftlicher Quellen 

(nach Bulle, Leichenwagen).

Abb. 185 Rekonstruktion (Seitenansicht) von 1906 des Leichenwagens Alexander des GroBen aufgrund schriftlicher Quellen 

(nach Bulle, Leichenwagen).
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IV. WAGENGRABER DER STUFE LT C END D

A. ALLGEMEINE VERBREITUNG UND DATIERUNG DER WAGENGRABSITTE

Da eine Beriicksichtigung der chronologischen und chorologischen Gliederung des Fundmaterials eine 

Voraussetzung fur sozialgeschichtliche Analysen bildet, sollen hier die Datierung und Verbreitung der 

Wagengrabsitte als Einleitung zu den folgenden Untersuchungen diskutiert werden. Die raumliche und 

zeitliche Verteilung der Wagengraber findet vor dem Hintergrund der allgemeinen Verteilung der Gra

ber der Latenekultur statt926. In manchen Regionen gibt es bisher nur eine unzureichende Grundlage. 

Trotz eines hohen Bestandes an archaologischen Daten in Suddeutschland und Bohmen liegen keine 

Kenntnisse uber regelhafte Bestattungen der Stufe Lt Dl vor und auch die besonders gut dokumentier- 

ten Ackerlandschaften in Nordwestbohmen und im Bereich von Ingolstadt in Bayern konnten zu die- 

ser Frage niclit weiterhelfen 927. In keinem der beiden fur die Erforschung der Latenekultur wichtigen 

Gebiete linden sich Wagengraber der Stufen Lt C und Lt D. Dies belegt, dafi nicht nur die Uberliefe- 

rungsdichte ausschlaggebend ist, sondern der Verbreitung ein kulturelles Phanomen zu Grunde liegt. 

Besonders die Funde von Wagenteilen aus Siedlungen in den entsprechenden Regionen unterstutzen die 

These, dab die Grabsitten das Uberlieferungsbild gepragt haben 928.

Die jungerlatenezeitlichen Wagengraber sind weitgehend im Bereich der alterlatenezeitlichen Verbrei

tung von Wagenbestattungen zu finden (vgl. Abb. 186-187). An Fundprovinzen sind hauptsachlich 

westlich benachbarte Regionen hinzugekommen. So erganzen besonders Graber im Pariser Becken und 

am Unterlauf der Seine die Verbreitung der Stufe Lt A. Die verstreuten Fundpunkte im ostkeltischen 

Bereich konnen als Zeugen der keltischen Wanderung und Kulturausbreitung verstanden werden 929. In 

den Verbreitungsschwerpunkten auf dem europaischen Kontinent sind jeweils im Detail Abweichungen 

zur Friihlatenezeit festzustellen: In Frankreich ist das Departement Marne als Kernraum der alteren 

Verbreitung in der jtingeren Latenezeit nahezu fundleer 930, die Graber von Armentieres-sur-Ourcq 

(1/43), Hannogne-Saint-Remy (1/50), Hauvine (1/51) und Tremblois-les-Rocroi (1/62-63) befinden sich 

am nordlichen Rand der Champagne, in den Departements Aisne und Ardennes. Allerdings mufi man 

bemerken, dafi die meisten der charakteristischen Wagengraber der Champagne nur aufgrund der Form 

der Grabgruben beobachtet wurden, und das verschollene Fundmaterial heute nicht datiert werden 

kann 931. Das Umland von Paris stellt in den Stufen Lt B und C ein neues Zentrum dar. Zu den bekann- 

ten Wagengrabern aus Paris (1/58), Bouqueval (1/48) und Nanterre (1/57) kommen weitere, nur in Vor- 

berichten publizierte aus Plessis-Gassot und Roissy-en-France (Dep. Val-d’Oise, F) nordlich von Paris

926 Fur Jen Bereich westlich des Rheins vgl. Kartierung bei 

Roymans, Societies 239; neuer Uberblick fur Frankreich: 

Pion/Guichard, Tombes Abb. 6; fur die keltischen Flach- 

graberfelder (Lt B und C) vgl. J. Filip, Keltove ve stfedni 

Evrope (Praha 1956) 63 Abb. 17; fur die Frtih- und Mit- 

tellatenezeit: Lorenz, Totenbrauchtum Beil. 1.

927 Vgl. Kramer, Grabfunde 34 ff.; zu einem Graberfeld mit 

besonderen Bestattungen der Stufe Lt Dl vgl. J. Kluge, 

Spatkeltische Graber mit Saugling- und Ferkelbestattun

gen aus Kelheim, Niederbayern. Bayer. Vorgeschbl. 50, 

1985, 183-218. - Zum Uberblick fur Bohmen vgl.: Wald- 

hauser, Graberfelder 27-32, bes. 30 Abb. 2 Kartierung fur 

Bohmen.

928 Vgl. neben Funden aus Oppida: Berching-Pollanten

(Lkr. Neumarkt i. d. Opf., D): Fischer/Rieckhoff-Pau-

li/Spindler, Grabungen 332 f. - Ochsenfurt-Tiickelhau- 

sen (Lkr. Wurzburg, D): Bayer. Vorgeschbl. Beih. 5, 

1992, 99 Abb. 67, 3; 102. - Grofilangheim (Lkr. Kitzin- 

gen, D): Wamser, Einzelfunde 85 Abb. 69. - Fur die 

Friihlatenezeit vgl. den Fund von zwei Achsnageln und 

einem Trensenring aus Grube 311 der Hohensiedlung 

von Walheim (Kr. Ludwigsburg, D): A. Busse, Ausgra- 

bung einer eisenzeitlichen Hohensiedlung in Walheim, 

Kreis Ludwigsburg. Arch. Ausgrabungen Baden-Wiirt- 

temberg 1996, 76-79 bes. 78.

929 Harbison, Chariot 34ff. mit erster iibergreifender Inter

pretation und Karte.

930 Vgl. nur das Grab mit paariger Trensenbeigabe von Po

made (1/60).

931 Van Endert, Stellung 226 f.
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Abb. 186 Verbreitung der Graber mit der Beigabe zweiradriger Wagen der Spathallstatt- (Ha D) und der Friihlatenezeit 

(Lt A und B).

Abb. 187 Verbreitung der Wagengraber der jiingeren Latenezeit (Lt C und D, vgl. Katalog). Zur Verbreitung der Graber mit Pars 

pro toto-Beigabe von Schirrungs- und Jochteilen vgl. Abb. 190.



hinzu 932. In den belgischen Ardennen wird die Fortfuhrung der fruhlatenezeitlichen Traditionen bis in 

die Mittellatenezeit in der Platzkontinuitat der Graberfelder und in der Grabform selbst deutlich 933. Die 

Spatlatenezeit stellt hier mit der Ausnahme einer Bestattung von Estinnes (1/1) mit Fiihrungsringen eine 

Fundliicke dar, bis in der romischen Kaiserzeit Belgien neben Ungarn wieder ein gewisser Verbrei- 

tungsschwerpunkt fur Wagengraber wird 934. Fur Deutschland stimmt die Uberschneidung der Verbrei- 

tungsgebiete fur die altere und jungere Latenezeit weitgehend uberein, wobei in der Eifel und der Pfalz 

mit vereinzelten alteren Fundpunkten Funde der spateren Phase - nach bisherigem Stand - nicht mehr 

vertreten sind. In Rheinhessen und im Neuwieder Becken erreicht die jtingerlatenezeitliche Funddichte 

(Abb. 188-189) in etwa den Stand der Friihlatenezeit.

Es ist auffallig, dab spatlatenezeitliche Wagengraber im Kernbereich der Treverer im oberen Moselraum 

und Luxemburg fast vollig fehlen. Eine Ausnahme bildet die Nekropole von Hoppstadten-Weiersbach 

(Kr. Birkenfeld, D) mit acht Wagengrabern bzw. Grabern mit Wagen und Jochteilen 935. Einen lokalen 

Ritus scheint hier die Deponierung deformierter Radreifen in den groberen Kammergrabern dazustel- 

len (vgl. Grab 13, 14 und 85: 1/18-19, 24). Auch nach der casarischen Eroberung sind Wagengraber auf 

diesem Friedhof noch vorhanden 936. Graber der Mittellatenezeit von Frauen und Mannern mit um- 

fangreichen, statusanzeigenden Beigaben fehlen im Hunsrtick fast vollstandig 937. Hingegen war in dieser 

Region in der Spatlatenezeit eine Elitendarstellung aufgrund von Importen, Waffen und aufwendigem 

Grabbau deutlich ausgepragt 938. Die Reste von Fiihrungsringen im Grabmonument von Clemency 

(11/19) sowie im Brandschutt von Goeblingen-Nospelt Grab D (11/20) zeigen, dab in dieser Region Wa

gen in das Bestattungszeremoniell zumindest mit einbezogen waren.

Andere Zonen mit reichen Grabern, wie die Provence in der Stufe Lt Dl 939, das Berry hauptsachlich 

nach Casars Eroberungen 940, die Gegend um den Comer See941, aber auch die Gruppe der Welwyn- 

Graber nbrdlich der Themse 942 zeigen, dab zwei- oder vierradrige Wagen trotz einer allgemeinen Re

presentation der Eliten im Bestattungsbrauch nicht als Mittel der Statusdarstellung im Grab benutzt 

wurden. Dieses Fehlen der Wagen in den Grabern betont die begrenzten Erkenntnismbglichkeiten der 

Archaologie, da kaum zu entscheiden ist, ob sich darin nur eine Grabsitte oder die tatsachliche Verwen- 

dung von Statussymbolen spiegelt.

Aus geographischen und historischen Grtinden sind die Wagengraber zwischen der Steiermark und 

dem Karpatenraum von denen westlich des Rheins zu trennen. Die sehr verstreuten Graber mit 

zweiradrigen Wagen lassen sich den Stufen Lt B2 und Lt C zuweisen 943. Es handelt sich dabei um 

Brandbestattungen von Mannern, bei denen die Wagen in unterschiedlichen Maben zerstort wurden. 

Eine Traditionslinie von den zweiradrigen Wagen der keltischen Expansion zu den zahlreichen romi- 

schen Wagengrabern in Ungarn der entwickelten Kaiserzeit ziehen zu wollen 944, bedeutet mit Sicher- 

heit eine Uberbewertung des keltischen Erbes. Auf ikonographischer Basis sind fur die Darstellung 

romischer Wagen auf Steindenkmalern im Treverergebiet neue Ansatze zu ihrem Verstandnis gewon-

932 Vorberichte: Ginoux/Marti, Sepultures (und freundl. 

Hinweise N. Ginoux, Paris). - Roissy-en-France: Piste 

des Gaulois, 15 (und freundl. Hinweise Th. Lejars, Com- 

piegne). - Vgl. L. Olivier I M. Schbnfelder, Nanterre 

(Hauts-de-Seine) - Un char de parade de La Tene moy- 

enne. In: L’Aristocratie celtique a la fin de 1’age du Fer 

(lie s. avant J.-C - ler s. apres J.-C.). Colloque interna

tional 10.-11.6.1999 au Centre archeologique europeen 

du Mont Beuvray (im Druck).

933 Vgl. die Nekropole von Sberchamps (1/4): Cahen-Del- 

haye/Hurt/Gratia, Tombelle.

934 Roring, Untersuchungen 40 f. - Vgl. u.a. Thorembais-

Saint-Trond »Long-Pont« (Prov. Brabant, B): Marien,

Tombes 9ff. - Rbmische Jochteile aus Bestattungen von

Mont Eribus und Tirlemont: Marien, Periode 180 Abb. 69.

935 R, Gleser I A. Miron, Romanisierungsforschung im Saar

land. Arch. Inf. 18/2, 1995, 217-219; Gleser, Analyse.

936 Gleser, Analyse.

937 Vgl. z.B. Haffner, Graberfeld 49 f. zur Mittellatenezeit in 

Wederath und im Hunsriick. - Oesterwind/Schafer, Mit

tellatenezeit.

938 Metzler u.a., Clemency 112ff.

939 Ferdiere/Villard, Tombe 236ff.

940 Ferdiere/Villard, Tombe 204 ff.

941 Ferdiere/Villard, Tombe 261 Abb. 3-55. - Graue, Gra

berfelder.

942 Ferdiere/Villard, Tombe 238ff. - Stead, La Tene III Burial.

943 Vgl. Katalog. - Harbison, Chariot 34 (»Eastern Group«); 

42 f.

944 Petres, Problem 10 ff.
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Abb. 188 Verbreitung der Wagengraber und der Graber mit Pars pro toto-Beigaben von Schirrungsteilen der Latenezeit (Lt A- 

D) in Rheinhessen und der Pfalz.

Abb. 189 Verbreitung der Wagengraber mit zweiradrigen Wagen und der Graber mit Pars pro toto-Beigaben von Schirrungstei

len der Spathallstattzeit und der Latenezeit (Lt A-D) im Neuwieder Becken.



nen worden 945, die es fur Pannonien zu uberpriifen gilt. Der vierradrige Wagen von Cugir (1/75) und 

die Deponierung von Achsnageln in Beograd-Karaburma (1/68) gehbren der Stufe Lt D an, in der das 

Fundmaterial nicht mehr mit der keltischen Kultur, sondern mit der Herrschaft der Daker bzw. der 

Skordisker verbunden wird 946. Bei beiden Fundpunkte sind gewisse Eigenheiten zu erkennen, die sich 

auch mit der Trennung von der keltischen Kulturzugehdrigkeit erklaren lassen. Zum einen ist die De

ponierung von zwei Achsnageln auf einem Graberfeld ein ungewbhnlicher Einzelfall, zum anderen 

entspricht die Beigabe eines vierradrigen Wagens nicht den regularen Bestattungssitten der Latene- 

kultur. Hier ist eine reiche Bestattung, wohl ebenfalls mit einem vierradrigen Wagen aus augusteischer 

Zeit, aus Tarinci bei Stip (MK) anzuschlieben 947.

Als neue Fundprovinz mit einer dichten Verbreitung an Wagenbestattungen kam im Laufe der Latene- 

zeit eine Gruppe von Grabern in der englischen Grafschaft Yorkshire hinzu 948, die an dieser Stelle nicht 

weiter diskutiert werden soil. Wie die Verbreitung von Wagenteilen aus Siedlungen und Horten im iibri- 

gen Gebiet der britischen Inseln zeigt 949, stellt die Wagenbeigabe auch hier eine regionale Grabsitte dar. 

Die Beigabe von Zaumzeug war im Bereich der Frtihlatenekultur grobregional unterschiedlichen Brau- 

chen unterworfen 95°: In Wagengrabern der Champagne wurden Zaumzeug und andere Anschirrungs- 

elemente beigegeben, in der Mittelrhein-Mosel-Gruppe wurde tiberwiegend darauf verzichtet951. Fiir 

die jtingere Latenezeit lafit sich eine Fortfiihrung dieser Sitten nicht beobachten952, da Joch und Schir- 

rung ohne geographische Unterscheidung beigegeben werden. Auch chronologisch lassen sich keine 

Tendenzen ableiten.

Eine Eigenart des Grabritus ist sicher die Deponierung von Radern: In Grabern der Stufe Lt C wurden 

praktisch durchweg die Rader beigegeben. Dies geschah unabhangig von der Grabform und betrifft so- 

wohl Korpergraber mit unverbrannten Wagen und Grabgruben in Wagenform in friihlatenezeitlicher 

Tradition als auch Brandgraber, bei denen auch der Wagen dem Feuer iibergeben wurde. Ausnahmen 

von dieser Regel sind selten 953 und z.T. womoglich durch Stdrungen entstanden 954. In der Spatlatene- 

zeit gibt es unter den wenigen Grabern besonders in Deutschland einige, bei denen die Rader als die am 

deutlichsten den Wagen kennzeichnenden Objekte fehlen 955. Damit verringert sich die Auffindungs- 

wahrscheinlichkeit dieser spaten Graber im Vergleich zu Korperbestattungen mit vollstandig beigege- 

benen Wagen.

Von den 29 Grabern mit der Beigabe zweiradriger Wagen in Mitteleuropa gehbren 17 der Mittellatene- 

zeit an, vier allgemein dem Oppidahorizont Lt C2/D1 und acht Graber der eigentlichen Spatlatenezeit. 

Innerhalb der Stufe Lt D entfallen je vier Graber auf die altere und jtingere Phase (vgl. Katalog I mit Ka- 

talog-Ubersicht). So werden die Wagengraber im Laufe der jiingeren Latenezeit seltener, obwohl ge- 

gemiber der bei Wagengrabern sehr gering vertretenen Stufe Lt B noch eine Zunahme zu beobachten 

ist 956. Fiir die Stufe Lt D stammen sechs dieser acht Graber aus Deutschland, nur Belbeuf (1/45) und 

Hannogne-Saint-Remy (1/50) bilden in Frankreich eine Ausnahme bei den zweiradrigen Wagen. Im 

Neuwieder Becken, in Rheinhessen und im angrenzenden Rhein-Main-Gebiet wird die Wagengrabsitte 

noch langer beibehalten als in Nordgallien. Die Bestattungen mit der Beigabe von Trensen, Phaleren und

945 Freigang, Grabmaler 327ff.

946 Todorovic, Skordisci 235f. - Cri^an, Civilizajia.

947 Gustin, Grobovi 128f., 131 f. - M. Garasanin I D. Ga

rasanin, Zur Bestattungsform und dem Aufbau des Fiir- 

stengrabes von Tarinci. Zbornik Stipskiot Narod. Muz. 

4/5, 1964-1974, 193-201.

948 Stead, Arras Culture; van Endert, Stellung.

949 Cunliffe, Chariot.

950 Vgl. Harbison, Chariot 36f. - Van Endert, Wagenbestat

tungen XV. - Joachim (Hrsg.), Waldalgesheim 208.

951 Lorenz, Totenbrauchtum 107. - Haffner, Hunsriick-Ei-

fel-Kultur 34. - Ausnahmen fiir die Stufe Lt A: Sitzerath:

Rolling, Wagengrab (Zierknopfe vom Zaumzeug). - 

Dorth: Joachim, Ftirstengrab (u.a. mit Zierscheibe vom 

Pferdegeschirr; freundl. Hinweis M. Kreusch). - Lau

mersheim (Joch): Kimmig, Wagengrab.

952 Vgl. Kartierung fiir Deutschland mit alterem Forschungs- 

stand bei Raddatz, Wagengrab 49 Abb. 12.

953 Vgl. Tremblois-les-Rocrois Grab 1939 (1/63), Brezice 

Grab 55 (1/64), Enkirch (1/12).

954 Bouqueval (1/48), Sart (1/3).

955 Mayen (1/28), Wollendorf (1/40), Russelsheim (1/31).

956 Van Endert, Stellung 246 f.
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Jochbestandteilen (ohne Wagenelemente) entsprechen der Verbreitung der Wagengraber, wenngleich Hi

re Zahl im Raum zwischen Mosel und Rhein etwas hoher scheint (Abb. 190).

Anders als die Graber mit zweiradrigen Wagen sind die wenigen mit vierradrigen Wagen zu beurteilen. 

An den Orten mit den spatlatenezeitlichen Grabern mit vierradrigen Wagen, wie in Boe (1/46), in Verna 

(1/64) und im Bereich der Ostseegruppe (1/6, 1/7, 1/25,1/73), kann man keine Vorganger in der Sitte der 

Wagenbeigabe erkennen. Auch direkte hallstattzeitliche Vorlaufer sind in diesen Gebieten nicht vorhan- 

den957. Die meisten dieser Bestattungen befinden sich nicht in der Graberzone zwischen Seine, Mosel 

und Rhein, dafiir aber an ihren Randbereichen, wie in Aquitanien (Boe 1/46), im Grenzgebiet der romi- 

schen Provinz (Verna 1/64) und in Ostseebereich.

Die vierradrigen Fahrzeuge gelangten im Zeithorizont der Oppida aus dem Milieu der Latenekultur 

auch in kulturell anders gepragte Bereiche, so nach Danemark, wofiir der »keltische« Wagen von 

Dejbjerg ein Beispiel bildet. Im Ostseebereich werden die vierradrigen Wagen als Anregung fur lokale 

Fahrzeuge und Wagenbestattungen empfunden (vgl. Exkurs: Die Wagen von Dejbjerg). Eine Fortset- 

zung der Wagengrabsitte wird in Danemark beim alt gegrabenen, friihkaiserzeitlichen Grab von Norre 

Broby (Svendborg amt/Fiinen, DK) mit der Deponierung eines Trensenpaares sichtbar 958. Das Vor- 

kommen von Wagengrabern an der Peripherie der Verbreitung gibt es allerdings auch schon vorher 959 960. 

Gewisse lokale Traditionen mag man beim Grab mit vierradrigem Wagen von Cugir (1/75) in Rumani- 

en ausmachen konnen: Verschiedene reiche Graber des 5. und 4. Jhs. v. Chr. weisen vierradrige Wagen 

auf, die anders als bei der technischen Entwicklung im Westen noch stark genagelte Rader besitzen %0. 

Metallbestandteile dieser Graber sind aber noch nicht in ausreichender Zahl restauriert und publiziert, 

als dab man eine eigene technische Entwicklung erkennen kann. Nach dem bisherigen Publikationsstand 

kann fiber die Details des Wagen von Cugir noch nicht geurteilt werden, so dab auch die Diskussion sei

ner Herkunft noch nicht moglich ist. Der Kenntnisstand tiber den Raum, aus dem hier ebenfalls Vor- 

bilder kommen konnten, namlich Griechenland961, ist noch geringer als der tiber Italien. Zwei- und 

vierradrige Miniaturwagen aus Eisen aus der archaisch bis klassischen Nekropole von Sindos in Nord- 

griechenland zeigen die geistige Verankerung der Wagensitte, und auf welche Weise eine Wagenbeigabe 

umgesetzt werden kann962.

957 Vgl. die Verbreitung der hallstattzeitlichen Wagengraber 

bei Pare, Wagons 195 ff. mit Abb. 108-109.

958 Hedeager/Kristiansen, Nr. Broby; 80, Taf. 30-31. - Al- 

brectsen, Jernaldergrave 80 Taf. 30f.

959 Fiir die Friihlatenezeit vgl. z.B. die Graber von Nijme

gen »Trajanusplein« (Brandgrab mit verbrannten Wa- 

genresten und Trensen, Lt A) in den Niederlanden 

(Bloemers/Louwe Koijmans/Sarfatij, Land 73) und Wil- 

deshausen »Pestruper Heide« (Achsnagel als Pars pro 

toto, Lt B) im Kreis Oldenburg in Deutschland (Nort- 

mann, Eisenzeit 193 Taf. 13, 11-25).

960 Wagengraber dieser Gruppe sind bisher am wenigsten

ausfiihrlich behandelt. - Vgl. Moscalu, Fiirstengrab 155 ff. 

und Kull, Tod 248ff. (zu Vraca), 272ff. mit weiteren

Nachweisen. Diese Wagen waren ebenfalls von Interesse,

da sich hier die technische Entwicklung des mediterranen 

Wagenbaus weiter beobachten liefie. Der Wagen von Pe- 

retu (RO) besafi jedenfalls Naben- und Stockringe sowie 

aufgrund der massiven Felgenbeschlage vermutlich Seg- 

mentfelgen.

961 Die Darstellung von J. H. Crouwel (Crouwel, Chariots 

Iron Age) fufit weitgehend auf Darstellungen in der Va- 

senmalerei und auf Miniaturen.

962 Sindos. Katalogos tes ektheses. Archaiologiko Museia 

Thessalonikes (Athena 1985): Zweiradrige Modellwagen 

(Transport-ZSitzwagen) aus Grab 25, 52, 59 und 115; 

vierradrige Wagen aus den Grabern 23 und 67. — Der 

vierradrige Bleiwagen von Frog in Karnten (Egg, Bleiwa- 

gen) konnte auf derartige Vorbilder zuriickfuhren.
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B. INTERPRETATION DER WAGENGRABER

1. Einfiihrung

In der Latenezeit werden Graber, wie in anderen Perioden auch, als ein gewisser Spiegel des Lebens be- 

trachtet - schwierig ist es, die Verzerrungen durch regionale und zeitlich bedingte Traditionen im Grab- 

kult zu bewerten 963. Trotz verschiedener, z.T. in Einzelheiten auch berechtigter Skepsis, wird man nicht 

umhin kommen, die Quantitat und die Qualitat von Grabbeigaben und der Grablege mit der Wert- 

schatzung der toten Person durch die Bestattenden und damit mit den sozialen Rollen des toten Indivi- 

duums in der Gesellschaft in Korrelation zu bringen. Raumlich und zeitlich gebundene Sitten und Rech- 

te bestimmen ein Mindest- und Hochstmab an Bestattungsaufwand bzw. Abweichungen von der Regel. 

Die Individualist von Personen und Ereignissen verschleiert die Regelhaftigkeiten. Komplexe Gesell- 

schaften konnen sehr differenzierte Bestattungs- und Beigabenbrauche entwickeln - vielleicht zu diffe- 

renziert, so dab Archaologen nicht mehr in der Lage sind, die Bedeutung hinter alien Kombinationen 

nachzuvollziehen. Grobe, abstrahierende Muster und Kategorien bleiben jedoch erkennbar. Uniform 

wirkende Begrabnisse erlauben es nicht, auf ebenso ungegliederte Gesellschaften zu schlieben, da die Be- 

stattungssitten zu viele Informationen verbergen konnen. Trotz aller Einschrankungen sind die Graber 

das primare Quellenmaterial fur Betrachtungen zur sozialen Hierarchisierung und zum gesamten ge- 

sellschaftlichen Geftige. In dieses System von Pramissen ist die Beigabe von Wagen oder stellvertretend 

beigegebenen Wagen- und Schirrungsteilen einzuordnen.

Wichtig ftir das Verstandnis der Grabbeigaben in der Vorgeschichte scheint ihre Diskussion in Perioden 

mit einer starkeren schriftlichen Uberlieferung. Ftir das Friihmittelalter wird auf der Grundlage zeit- 

gendssischer Rechtsquellen ein Zusammenhang zwischen der Grabausstattung und dem personlichen Ei- 

gentum der toten Person gesehen 964. Dieses Modell wurde auch auf die frtihe Kaiserzeit tibertragen, in

dem man eine Aussage bei Tacitus hinsichtlich der Waffenbeigabe entsprechend interpretiert965. Nach W. 

Adler konnen die Waffenkombinationen in den Grabern in Ubereinstimmung mit den archaologischen 

Quellen gebracht werden 966. Fiir die Latenekultur soli dieses kaiserzeitliche und fruhmittelalterliche Mo

dell der Interpretation der Beigabenausstattung, das zudem aus einem anderen kulturellen Raum stammt, 

nicht vorausgesetzt werden, da diese Fragestellung einer eigenen Untersuchung bedarf.

Einheitliche Aussagen ftir die gesamte Latenekultur treffen zu wollen, scheint bei der extrem ungleich- 

gewichtigen Quellenlage besonders ftir die Spatlatenezeit unmoglich, obwohl gerade einige metallene 

Sachgiiter diese Einheitlichkeit vorspiegeln. Je nach Blickwinkel des archaologischen Betrachters wird 

von unterschiedlichen Forschungsregionen ausgegangen: ftir manche steht die Graberzone von der Sei

ne bis an den Rhein im Vordergrund, ftir andere der stiddeutsch-tschechische Oppidabereich, ftir wie- 

der andere der ostalpine Raum mit seinen besonderen Problemen beziiglich der Kelten. Zur Rolle des 

Wagens als Waffe oder Zeremonialgerat lassen sich nur in den wenigen Regionen mit Wagengrabern Un- 

tersuchungen durchftihren und Erkenntnisse mit sozialgeschichtlicher Bedeutung treffen. Fiir andere 

Bereiche sind aufgrund der Siedlungs- und Depotfunde Aussagen zu den Wagen als technisches Gerat 

moglich, weitergehende Interpretationen beruhen eher auf dem Fehlen von Wagengrabern und elitaren 

Begrabnissen.

963 Vgl. die Ausstellung »Graber- Spiegel des Lebens« (Trier 

1989) und den Katalogband mit Einfiihrung von A. Haff

ner (Haffner [Hrsg], Graber). - Eine Bezeichnung als 

»Zerrspiegel« scheint treffender: Harke, Nature 25.

964 Vgl. grundlegend zu »Heergewate« und »Gerade«: C.

Redlich, Erbrecht und Grabbeigaben bei den Germanen.

Forsch. u. Fortschritte 24, 1948, 177-180. - Mit weiteren

Zitaten: Harke, Nature 19.

965 Tacitus, Germania 27: sua cuique arma, quorundam igni 

et equus adicitur. Diese Aussage stellt fiir romische Leser 

eine Neuigkeit und Fremdartigkeit dar, da die Waffenbei

gabe zu diesem Zeitpunkt von den italischen Volkern 

nicht regelhaft geiibt wurde.

966 Adler, Studien 248 f., 256 ff.
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Eine Auswertung der Grabfunde hinsichtlich iibergreifender sozialer Fragestellungen, wie es fur die 

Hallstattzeit und das Friihmittelalter tiblich ist, hat in den Forschungen zur jiingeren Latenezeit keine 

Tradition; zu grob ist hier die Fixierung auf die historische Uberlieferung. Zudem ist die Frage nach dem 

Zusammenhang zwischen den Oppida und den Grabern erst in jtingerer Zeit, etwa mit den Ausgrabun- 

gen am Titelberg in den Blickpunkt der Archaologen geriickt. Fur die Oppida-Kultur besteht die Ge- 

fahr, die programmatisch-einfache Kategorisierung Casars (Caes. Gall. 6, 13-15) fur Gallien - equitates, 

Druiden und Unterschicht - kritiklos fur die gesamte Latenewelt zu iibernehmen. Differenziertere althi- 

storische Analysen von G. Dobesch haben jedoch ein facettenreicheres Bild gezeichnet 967.

Das archaologische Quellenmaterial fordert seine eigene, archaologische Betrachtungsweise und Kritik; 

gewisse Andeutungen geben die zeitgendssischen historischen Quellen in jedem Fall, auch wenn sich bei 

einer detaillierten Untersuchung zeitliche und regionale Unterschiede in der Sozialordnung andeuten. 

Uber prozehhafte Vorgange wird in den schriftlichen Quellen nur sehr begrenzt berichtet, langerfristi- 

ge Entwicklungen fiber mehrere Generationen hinweg werden nicht erkennbar. Auch bet einer quellen- 

kritischen Betrachtungsweise konnen eine vertikale gesellschaftliche Ghederung und auf Verwandt- 

schaft beruhende Machtkonzentrationen nicht negiert werden. In historischen Quellen werden Wagen- 

bestattungen nicht erwahnt, jedoch die Representation eines Herrschers auf einem Wagen 968. Ob dies 

eine besondere, zufallige oder regelhafte Begebenheit darstellte, mufi dahingestellt bleiben.

Die soziale Einordnung jiingerlatenezeitlicher Wagengraber ist nicht so eindeutig, wie es auf den ersten 

Blick den Anschein hat. Dazu tragt die relativ niedrige Zahl solcher Bestattungen bei, die entsteht, wenn 

man die entsprechenden Graber auf feiner gegliederte Zeithorizonte aufteilt. Weiter gibt es bei den Wa- 

genbestattungen regionale Gruppierungen, die erkennen lassen, dab spezifische Grabsitten bei der Aus- 

wahl der Beigaben eine Rolle spielen. Eine Pramisse, dab jedes Grab mit einem Wagen oder einer Pars 

pro toto-Beigabe von Schirrungsteilen von selbst an die Spitze der Gesellschaft zu stellen sei, kann nicht 

begriindet erhoben werden. Trotzdem liegt den sehr uneinheitlich ausgestatteten Wagengrabern eine 

grundsatzliche Idee oder eine ideelle Vorstellung zu Grunde; ihre sozialen Aussagen iiber die vorge- 

schichtlichen Verhaltnisse von Reichtum und Macht miissen dennoch mcht emheithch sein.

Fur die Hallstattwelt ist nachgewiesen worden, dafi neben technischen Innovationen auch geistige An- 

regungen aus Etrurien gekommen sind 969. Daher ist zu fragen, wie es mit externen Einfltissen fur die 

jiingere Latenezeit steht. In der Zeit der romischen Republik und in der Kaiserzeit werden Wagen als 

Statuszeichen von ausgewahlten Amts- und Wtirdentragern verwendet und auch als ikonographisches 

Zeichen abgebildet. In Rom hatte ein Magistral das Privileg, in der Stadt mit einem Wagen zu fahren 970; 

auf einer geringen Zahl von Sarkophagen finden sich in diesem Zusammenhang sowohl Renn- als auch 

Sesselwagen971. Der Triumphwagen als heroisierender und archaisierender Wagen fur einen speziellen 

Anlafi ist nicht von einer Dauernutzung oder einem festen, personengebundenen Zeichen abhangig 972. 

Der currus triumphalis ist nach antiken Beschreibungen ein hoher Wagen mit besonderem Dekor und 

damit nicht identisch mit den leichten Zirkuswagen. Ein direkter Bezug dieser Amtsinsignien eines Staa- 

tes zu den keltischen Wagengrabern einer grofiteils vorstaatlichen Gesellschaft ist nicht zu erkennen. 

Dem romischen Modell von Amtsinsignien widerspricht auch, dab in Mitteleuropa auch Frauen mit Wa

gen bestattet sind, fur die man bisher keine Stellung in der Hierarchic eines vorgeschichthchen Staats- 

wesen diskutiert hat. Daher ist fur die Latenezeit nach einem anderen Hintergrund fur die Wagenbeiga- 

be zu suchen.

967 Dobesch, Kelten 433 ff. - Dobesch, Uberlegungen.

968 Berger, Poseidonius 27: »um die Massen zu gewinnen, 

pflegte Luernios im Wagen durch die Fluren Galliens zu 

fahren und Gold und Silber auszustreuen« (Poseidonios, 

Fragment 18).

969 Vgl. z.B. Pare, Wagons 192ff. zur Ubertragung der Pars 

pro toto-Sitte aus Italien.

970 Vgl. J. Ronke, Magistratische Representation im romi-

schen Relief. Studien zu standes- und statusbezeichnen- 

den Szenen. BAR Internat. Ser. 370 (Oxford 1987) 181 ff.

- Amedick, Ikonographie. 146f.

971 Amedick, Ikonographie 146 f. Ein Sesselwagen wird auch 

als Insignie in der Notitia Dignitatum abgebildet.

972 Kiinzl, Triumph 85 ff. - H. S. Versnel, Triumphus. An In

quiry into the origin, development and meaning of the 

roman triumph (Leiden 1970) 56.
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2. Grundlagen der jungerlatenezeitlichen Wagengraber

Fur die Interpretation von Wagenbestattungen der jiingeren Latenezeit sind einige altere Grundlagen 

wichtig, die im folgenden Absatz kurz aufgezeigt werden, da sich gewisse Phanomene und Aspekte nur 

aus den vorangegangenen Epochen deuten lassen.

Fur die Urnenfelder- und Hallstattzeit Mitteleuropas wird bei gewissen vierradrigen Wagen von Zere- 

monialwagen gesprochen 973. Dieser bislang wenig ausgefiillte Begriff beruht zum einen im geringen 

praktischen Nutzen metallverzierter Prunkwagen, zum anderen in der Ubertragung von Bedeutungsin- 

halten einiger Wagenmodelle in Form von Kesselwagen 974 und Tiergefafien 975. Hinzu kommen Versu- 

che, griechische Mythologie mit Wagen zu verkniipfen 976. Unbewufit wird das Meinungsbild vielfach 

noch von der inzwischen tiberholten Rekonstruktionszeichnung R. Forrers zum Wagengrab von Oh- 

nenheim (Dep. Bas-Rhin, F) mit Thron und Baldachin - dem Zeremonialwagen par Excellenze - beein- 

flufit 977. In der Hallstattzeit sind Wagen nahezu zwingender Bestandteil sozial hervorgehobener Bestat- 

tungen 978, auch fur die Urnenfelderzeit wird die hochste soziale Schicht in den Wagenbestattungen ge- 

sucht 979. Trotz gewisser raumlicher und zeitlicher Unterschiede kann man von einer einheitlichen 

Grundidee des Wagenfahrers mit einer damit verbundenen, gemeinsamen Idealvorstellung oder einem 

Mythos ausgehen. In unterschiedlichen Regionen und Zeiten wird das Zeremonialwagen-Konzept im 

Grabbrauch umgesetzt. Dabei spielen vorbildhafte Bestattungen und Regionen sowie eine Imitation der 

spathallstattzeitlichen Zentren an der Peripherie eine starke Rolle.

Mit der Beigabe von zweiradrigen Wagen tritt ein scheinbar starker Bruch auf - weniger aufgrund des 

technisch andersartigen Wagens, sondern vielmehr aufgrund des moglichen Funktionswandels zur Waf- 

fe bzw. des heterogenen Bildes, das die Wagenbestattungen der Stufe Lt A nun hinterlassen. Zudem gibt 

es ab dieser Zeit in Mitteleuropa keine als kultisch interpretierbaren Wagenmodelle und -symbole 

mehr 980. Von besonderem Interesse fur den Ubergang sind einige Graber der spiitesten Hallstattzeit aus 

dem Bereich der Hunsriick-Eifel-Kultur mit zweiradrigen Wagen (vgl. Tab. 50) 981. Bei diesen Bestat

tungen zeigt sich selten eine durch andere Beigaben, wie Gold, Importe oder Schmuck, hervorgehobe- 

ne Ausstattung. Das Element des Kriegers, das viele Wagengraber der Stufe Lt A kennzeichnet, ist kaum 

ausgepragt. In der diirftigen Bewaffnung zeigt sich noch der Grabritus der spaten Hallstattzeit, der auf 

Waffen weitgehend verzichtet, womit eine archaologische Geschlechtsbestimmung aufgrund der Beiga

ben vielfach nicht moglich ist. In dieser Region ist der Ubergang von der Beigabe vierradriger Wagen zu 

jener mit zweiradrigen Fahrzeugen fliebend 982, ohne dall anhand der Beigabenausstattung ein Wandel in 

der Bedeutung sichtbar wird.

In der Champagne sind die zahlreichen Wagen als Grabbeigabe mit Sicherheit anders zu bewerten als in 

Regionen mit einer lockeren Streuung der Wagenbestattungen. Jedoch sind fur viele Wagengraber der 

Champagne, die im 19. Jahrhundert ausgegraben wurden, und fur die ein friihlatenezeitlicher Ritus be- 

schrieben wurde (Grabform/unverbrannter Wagen), heute keine Aussagen hmsichthch der Chronologic 

und vor allem der sozialen Stellung mehr moglich 983. Nur in der Champagne gehort der Wagen zu den

973 Pare, Dupljaja 98. - Pare, Zeremonialwagen 571. - Pare, 

Wagons 1-4, 202ff. - Egg/Pare, Wagen 21111., 21411.

974 Egg, Kesselwagen 195 If. zu Gelafiwagen und Hirer Be

deutung.

975 Guggisberg, Reise 175 If.

976 Pare, Dupljaja. - Guggisberg, Reise.

977 Forrer, Char. - Egg, Wagengrab 77: »Kein Wagen pragte 

unsere Vorstellung vom Aussehen vierradriger Gelahrte 

aus der Hallstattzeit nachhaltiger«. - Pare, Wagons 2.

978 Vgl. etwa die Beigabentabelle bei Ch. F. E. Pare, Das 

»Biirgle« bei March-Buchheim: Ein Riesengrabhiigel der 

Spathallstattzeit. Arch. Korrbl. 22,1992, 503-514 bes. 511.

979 Freundl. Hinweis Dr. Ch. Clausing (RGZM); andeu-

tungsweise: Pare, Zeremonialwagen 391.

980 Vgl. fur Spanien noch die berittene Eberjagdszene aul ei

ner vierradrigen Plattform aus Merida (Megaw, Art 

Abb. 37).

981 Pare, Wagons 135, auch kritisch zu zweilelhalten Gra- 

bern.

982 Moller, Wagengraber.

983 Vgl. van Endert, Stellung 226: Es konnen nur »siebzehn 

Graber als vollstandig geborgen bezeichnet werden«. Die 

Gesamtzahl der neuzeitlich ausgeraubten oder unter- 

suchten Wagengraber der Champagne wird aul 130 (Har

bison, Chariot 36), 140 (Van Endert, Stellung 226), 150 

(Flouest/Stead, Tombes 61; Verger, Vix 375) geschatzt.
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Fundort erhaltene Wagenteile Gefafie sonstige Beigaben Literatur

Hundheim Hugel 1 

(Kr. Bernkastel-Wittlich)

2 Rader, Ziernagel 1 Bronzesitula 1 Kropfnadel Haffner, Hunsriick-Eifel-Kultur

188 ff. Abb. 40-41

Hundheim Hugel 2, 

Grab 1

(Kr. Bernkastel-Wittlich)

2 Rader, verschiedene 

bandformige Beschlage

-
1 Bronzearmring mit Gufizapfen, 

1 Lanzenspitze, 3 Spitzen von 

Pfeilen oder Wurfspeeren

Haffner, Hunsriick-Eifel-Kultur 

188ff. Abb. 42-44

Kobern/Am Coloring

Grabhiigel 35a 

(Kr. Mayen-Koblenz)

2 Rader mit Nabenringen,

2 bronzene durchbrochene

Doppelosenstifte

1 Tonflasche Grab mit Pfostenkranz Eiden, Ausgrabungen 31 Taf. 30- 

32. 41-42

Oberlahnstein Hugel 3, 

Korpergrab 2

(Kr. Rhein-Lahn-Kreis)

2 Radreifen mit Naben

ringen und Felgenklammern

- Kammer mit Steinmauern; 2 Lan- 

zenspitzen, 1-2 Spitzen von Pfeilen 

oder Wurfspeeren, Fufizierfibel

Joachim, Braubach 86ff.

Polch Grab 5

(Kr. Mayen-Koblenz)

2 Rader 1 Tongefafi 2 Spitzen von Pfeilen oder 

Wurfspeeren

von Berg, Adels grab

Schwalbach Grabhiigel 1 

(Kr. Wetzlar)

Nabenringe von 2 Radern, 

Radfragmente

1 TongefaK Geschlossener Bronzering 

(Dm. ca. 16 cm)

Fundber. Hessen 1, 1961, 

163f.

Graach Hugel 6

(Kr. Bernkastel-Wittlich)

2 Rader (nach typologischen 

Gesichtspunkten hallstatt- 

zeitlich)

1 tbnernes Fufi- 

gefafi (Stufe 

HEK A2 - zur 

Wagenbestattung 

gehbrig?)

Stbrung durch moderne Raub- 

grabung

Nortmann, Wagengrab

Tab. 50 Graber der Stufe Ha D mit der Beigabe eines zweiradrigen Wagens im rheinischen Schiefergebirge.

Fundort Helm Gold Bronzegefafi/Import Wagen Literatur

Chalons-en-Champagne/

Avenue de Strasbourg, 

Wagengrab (Dep. Marne)

X Armring X van Endert, Wagenbestattungen lOOff.

Prunay

(Dep. Marne)

X Armring X van Endert, Wagenbestattungen 130f.

Berru

(Dep. Marne)

X X van Endert, Wagenbestattungen 94 f.

Ecury-sur-Coole 

(Dep. Marne)

X X van Endert, Wagenbestattungen 107ff.

Sept-Saulx 

(Dep. Marne)

X Schnabelkanne X van Endert, Wagenbestattungen 141 ff.

Somme-Tourbe »La Gorge- 

Meillet« (Dep. Marne)

X Armring Schnabelkanne X van Endert, Wagenbestattungen 148 ff.

Cuperly

(Dep. Marne)

X? X van Endert, Wagenbestattungen 106f.

Somme-Bionne »L’Homme

Mort« (Dep. Marne)

Fingerring Schnabelkanne, 

attische Tonkylix

X van Endert, Wagenbestattungen 144ff.

Bouraton

(Dep. Aube)

Armring Kreuzattaschenkessel X Fastes des Celtes 41 ff.

Pernant

(Dep. Aisne)

Armring Becken, Situla, Sieb X van Endert, Wagenbestattungen 126 f.

Caurel/Les Vieilles Terres

(Dep. Marne)

Ohrring X van Endert, Wagenbestattungen 98 f.

Chalons-en-Champagne/ 

Avenue de Strasbourg, Grab 9 

(Dep. Marne)

Fingerring E. Schmit, Mem. Soc. Agriculture 

Marne 1900-1901, 83ff.

Pouan-le-Vallees

(Dep. Aube)

Schnabelkanne Fastes des Celtes 102

Tab. 51 Beigabenkombinationen friihlatenezeitlicher Mannergraber mit Helm- und/oder Goldbeigabe in der Champagne.
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festen Attributen von herausragenden Bestattungen, die sich uber Helme, etruskische Importe und in- 

signienhafte Goldgegenstande definieren lassen (vgl. Tab. 51) 984. In den anderen Regionen sind die Wa- 

gengraber nicht zwangsliiufig mit anderweitig ausgezeichneten Bestattungen identisch. Deutlich zeigen 

dies einige Begrabnisse mit reichen Beigabeninventaren, aber ohne Wagen, wie beispielsweise die von 

Schwarzenbach (Kr. Sankt Wendel, D) und Weiskirchen (Kr. Merzig-Wadern, D) sowie die neuen Gra

ber vom Glauberg (Wetteraukreis, D) 985. Fur andere Mannerbestattungen im Hunsruck, wo Wagen in 

einfacher ausgestatteten Grablegen (z.B. ohne weitere Edelmetallbeigabe) vorkommen, gilt eine ahnli- 

che Flexibilitat in der Grabausstattung. In Bohmen schliefien sich Bestattungen mit ImportgefaEen und 

Wagen geradezu aus 986. Der Wagen gehort auch im Fiirstengraberkreis nicht zu den Beigaben, die zur 

Kennzeichnung des Standes des Toten und seiner Nachfahren unerlablich waren. Inwieweit in diesen 

Fallen ein Wagen genauso wie bei einer Wagenbestattung fur eine Totenumfahrt oder Prozession ver- 

wendet wurde, steht aufierhalb der archaologischen Erkenntnismoglichkeit. Auch aus diesem Grund 

sollte beziiglich des Wagens eine allzu starre Sicht der statusanzeigenden Beigaben unterbleiben.

In der Champagne sind Wagenbestattungen der Stufe Lt A aufierst zahlreich und dicht - haufig liegen 

nur ca. 2-4 km zwischen den bislang aufgedeckten Fundorten 987. In dieser Region kann der Wagen viel- 

leicht noch eher als Bestandteil der Bewaffnung verstanden werden, worauf mehrere Wurfspeere in den 

Grabern hinweisen (vgl. Kap. IV, B, 6). Sicher stellt diese Bewaffnung mit »Streitwagen« nur einen Teil 

der Vollbewaffnung besonders wohlhabender Krieger dar, die sich den Unterhalt und das Training der 

Wagenpferde leisten konnten bzw. unter dem Konkurrenzdruck benachbarter reicher Krieger leisten 

muEten. Neben den Speeren als Fernwaffen wurden gleichfalls Schwerter als Waffe benutzt und mit in 

das Grab gelegt, obwohl sie fur einen konkreten Kampf vom Wagen aus nicht geeignet waren. Dies 

spricht - neben der Interpretation der schriftlichen Quellen - ftir eine unter anderen mogliche Funktion 

der Wagen als Fahrzeuge zum Kampfplatz. Die Krieger besafien vermutlich eine gewisse Macht fiber an

dere Personen, wobei sich ein ftir sie anzunehmendes Territorium aber nur auf einen kleineren Bereich 

beschrankt haben diirfte, da ahnliche Krieger oder Herren eng benachbart waren. Krieger mit Helmen, 

Goldschmuck und Importgeschirr mogen eine etwas reichere, vielleicht auch hohere Schicht gebildet 

haben, jedoch fehlen in der Champagne bislang herausragende Prunkbestattungen mit Ausnahmeob- 

jekten und Goldhalsschmuck, wie sie im Hunsruck und in der Pfalz beobachtet wurden.

Die starke Konzentration der Wagengraber in der Champagne bedarf einer Erklarung, die fiber den 

schlichten Verweis auf eine Lokalsitte hinausgeht. Auch die Forschungssituation am Ende des 19. und 

zu Anfang des 20. Jahrhunderts 988 wird man nicht allein ftir das dichte Fundbild verantwortlich machen 

konnen. Die Grundbedingungen ftir den frfihzeitig hohen Stand der Graberarchaologie sind neben der 

Bautatigkeit der Jahrhundertwende und dem Interesse lokaler Personhchkeiten auch die geologischen 

Voraussetzungen. In den Kreideboden mit geringer Humusauflage ist eine mechanische Prospektion 

leicht moglich; humusreichere Grabgruben zeichnen sich vermutlich durch verstarkten Bewuchs ab 989 *. 

Unter Beweidung bildet sich auf den humusarmen und flachgriindigen Kreideboden der Hochflachen 

eine offene Rasenlandschaft"°. Aufgrund der besonderen okologischen Situation auf den Kreideboden 

der Champagne ware sogar eine Verwendung der »Streitwagen« als Waffe moglich. Eine offene Weide- 

landschaft wird auch ftir die Frfihlatenezeit auf der Hochflache des Hunsruck angenommen991. Der heu-

984 Bretz-Mahler, Civilisation 119, 207. - Verger, Vix 385.

985 Zu Schwarzenbach und Weiskirchen vgl. Haffner, Huns- 

riick-Eifel-Kultur 200ff., 217ff. - Glauberg: O.-H. Frey/ 

F.-R. Herrmann, Ein friihkeltischer Ffirstengrabhugel am 

Glauberg im Wetteraukreis, Hessen. Bericht fiber die 

Forschungen 1994-1996. Germania 75, 1997, 459-550.

986 Chytracek, Char 46 f.

987 Verger, Vix 377.

988 Vgl. P. Roualet, Zur Geschichte der Lateneforschung in

der Champagne. Kleine Schr. Vorgesch. Seminar Mar

burg 3 (Marburg 1978). - Demoule, Chronologic llff. -

Chossenot, Etude 13 ff.

989 Van Endert, Stellung 226f.

990 Zusammenfassung der Diskussion: Chossenot, Etude 23- 

36. - Die Frage einer potentiell naturlichen Vegetation ist 

hierbei weniger von Bedeutung als die Besiedlungsdichte 

und Nutzungsform durch den Menschen.

991 B. Frenzel, Die vormittelalterliche Besiedlungsgeschichte 

des westlichen Hunsruck und der Westeifel nach palao- 

botanischen Befunden. In: A. Haffner I A. Miron 

(Hrsg.), Studien zur Eisenzeit im Hunsriick-Nahe- 

Raum. Symposium Birkenfeld 1987. Trierer Zeitschr. 

Beih. 13 (Trier 1991) 309-336 bes. 331 f. Abb. 21.
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te z.T. landschaftspragende Wald 1st vielfach erst das Ergebnis von Aufforstungen des 20. Jahrhunderts. 

Unter anderen Boden- und Landschaftsbedingungen, als sie auf Weideflachen herrschen, sind »Streit- 

wagen« als Waffe schwieriger einsetzbar. Tiefgrundige Boden, mit zahlreichen kleinen Bachlaufen 

durchsetzt, und ein Wechsel von Feldern, Weiden und niederwaldartigem Bewuchs in Siedlungsnahe er- 

lauben kaum ein Mandvrieren mehrerer galoppierender Gespanne.

Fur die Stufen Lt B und C lassen sich insgesamt nur wenige herausragende Bestattungen mit Wagen 

nachweisen. Das Grab von Waldalgesheim (Kr. Mainz-Bingen, D) kann als Nachlaufer des Fiirstengra- 

berkreises betrachtet werden 992. 1st man in diesem Zeitraum auf der Suche nach weiteren herausragen- 

den Bestattungen, so liegt die Versuchung nahe, alle Beigaben, die fiber das tibliche Mafi an Schmuck 

oder Bewaffnung herausgehen, hoher zu bewerten. Hierbei besteht die Gefahr eines Zirkelschlusses. 

Aus dem genannten Zeithorizont sind jedoch einige bronzene Wagenteile bekannt, die tiber das meist 

relativ einfache Wagenzubehor der Stufe Lt A hinausgehen. Manche Wagen der Stufe Lt B, wie die aus 

Mezek (1/5) und Spiesheim (Kr. Alzey-Worms) 993 oder etwas spater aus Paris (1/58) und Attichy (1/44) 

waren prunkvoller als die meisten Wagen der Stufe Lt A; Einzelfunde von verzierten Achsnageln 994 ver- 

grofiern noch den Kreis. Daher kann vermutet werden, daft auch im vierten und dritten Jh. v. Chr. der 

Wagen als Darstellungsmittel von Prestige diente.

3. Zur Pars pro toto-Beigabe

Bereits seit der spaten Urnenfelderzeit gibt es in Mitteleuropa vereinzelte Graber ohne Wagenteile aber 

mit der Beigabe von paarigem Zaumzeug 995. Fur die Hallstattzeit ist in Bohmen die Beigabe von Achs

nageln und Jochen in Kammergrabern ohne Wagen mehrfach belegt 996. Diese Sitte wird als Symbol fur 

die beiden Pferde eines Wagengespanns gedeutet "7. Ein gutes Beispiel fur die Stufe Ha C stellt das Grab 

von Frankfurt/Eichlehen (Stadt Frankfurt, D) mit Joch und Zaumzeug dar, das zusatzlich durch seine 

reiche Ausstattung mit Schwert und vier Bronzegefafien auffallt 998. Die Grabgruben dieser und anderer 

hallstattzeitlicher Bestattungen bieten in der Regel geniigend Platz ftir einen vollstandigen vierradrigen 

Wagen 999, der aus unbekannten Griinden nicht beigegeben wurde. Fine gewisse Sparsamkeit konnte bei 

der Ausstattung durchaus mit im Spiel gewesen sein. Dies betrifft jedoch nicht den Aufwand, der ftir die 

Grablege getrieben wurde; auch die sonstigen Beigaben sind in der Regel reichhaltig. Es ist vorstellbar, 

dafi die Trauerfeierlichkeiten wie bei einer normalen Wagenbestattung stattgefunden haben. Anstelle des 

wertvollen Fahrzeuges wurden jedoch nur die Achsnagel, das Pferdegeschirr oder auch das Joch in die

992 Joachim (Hrsg.), Waldalgesheim 208.

993 Spiesheim: Stumpel, Grabgarten 212f.

994 Kramer/Schubert, Achsnagel 373 (Grofidraxdorf, Nie

derweis). - Fiir die Stufe Lt A aufierhalb der Verbreitung 

der Wagengraber vgl. noch: Megaw/Megaw/Neugebauer, 

Zeugnisse Abb. 14: Unterradelberg (VB St. Polten, A).

995 Beigaben von paarigem Pferdegeschirr finden sich in

Mitteleuropa erst vereinzelt in der Stufe Ha B3: Steinkir

chen (Lkr. Deggendorf, D): E Holste, Zur Bedeutung

und Zeitstellung der sogenannten »thrako-kimerischen« 

Pferdegeschirrbronzen. Ein Urnengrab von Steinkirchen, 

Landkreis Deggendorf. Wiener Prahist. Zeitschr. 17, 

1940, 7-32; Ch. Clausing, Das spaturnenfelderzeitliche 

Grab mit Pferdegeschirr von Steinkirchen. Arch. Denk- 

maler Landkr. Deggendorf 12 (Deggendorf 2001) 32-33.

- Stillfried Grab 6 (VB Ganserndorf, A): M. Kaus, Das 

Graberfeld der jiingeren Urnenfelderzeit von Stillfried an 

der March. Ergebnisse der Ausgrabungen 1975-1977. 

Forsch. Stillfried 6 (Wien 1984) 23 ff. 49 (das zweite

Zaumzeug eventuell fiir ein Beipferd gedeutet). — Ftir die 

Stufe Ha Bl vgl. das bislang unpublizierte Grab 79 von 

Sopron-Krautacker in Ungarn (Vortrag E. Jerem / C. 

Metzner-Nebelsick in Heidelberg am 26. 5. 1999). - Fiir 

die Hallstattzeit vgl. Verbreitungskarte bei Pare, Wagons 

195ff. Abb. 135.

996 Pare, Wagons 122f. Zu 13 Grabern in Bohmen kommt 

Grab 4 aus Grofieibstadt/II (Lkr. Rhon-Grabfeld, D) so- 

wie Hallstatt Grab 507 (VB Gmunden, A). Die Anzahl 

der Achsnagel variiert: zwei, drei, vier und acht Stuck 

kommen vor. Neben den Achsnageln wurden auch Joche 

als Pars pro toto verwendet - vgl. Pare, Wagons 321 ff.; 

Dvorak, Wagengraber 88f.

997 Pare, Wagons 192; zum Ursprung der Pars pro toto-Sitte 

in Italien: F.-W von Hase, Die Trensen der Friiheisenzeit 

in Italien. PBF XVI, 1 (Miinchen 1969) 53 f.

998 Fischer, Grabhiigel 40ff.: Hiigel Eichlehen Nr. 1 Grab 12; 

Innenmafie der Kammer ca. 3,20x2 m.

999 Pare, Wagons 122.
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Fundorte Wede

rath 

Grab 

1445

Woll

stein

Bou- 

chon

Lery Hahn

heim

Pomade Kollig

Grab 6

Stein- 

heim

am

Main

Saar

louis

Roden

Frohn-

hausen

Wede

rath 

1615

Estinnes Ballern-

Ripp-

lingen

Kollig

Grab 2

Becht

heim

Hopp- 

stadten- 

Weiers- 

bach

Grab 82

Abbe

ville

Beo

grad 

Kara- 

burma

Kat.-Nr. 1/37 1/39 1/47 1/53 1/14 1/60 1/27 1/33 1/32 1/13 1/38 1/1 1/10 1/26 1/11 1/22 1/41 1/68

unvollstandig ? ? ? ? ?

Datierung Lt Cl c C2 C/D D D D2b DI C2 C2 C2 C2/D1 C/D D DI D2a C/D C2/D

Trensen 2 2 2 2 2 2 2 2

Ftihrungs-

ringe/Zahl 1 1 2 2 3 1 1 1 3

Achsnagel
1 2

Phaleren 6 40 1

Treibstachel X?
X

Keramik (Zahl) 1 12 2 3 1 8 1 1 6 ?

Geschlecht unbe- 

stimm- 

bar

mehrere

Personen

m w m mehrere

Personen

w w M ?

Tab. 52 Graber der jtingeren Latenezeit mit der Pars pro toto-Beigabe von Trensen, Jochbestandteilen und Achsnageln. Zeile 

Geschlecht: Bestimmung nach Funden: m/w/?, nach Anthropologie: M/W/unbestimmbar.

Grube gelegt. Demontierte und unvollstandige Wagen wurden ebenfalls gelegentlich beigegeben 100°. 

Anscheinend erfiillte dies ausreichend den Anspruch der bestattenden Gemeinschaft an das Grab. Was 

fur die Hallstattzeit durchschaubar wirkt, gestaltet sich in der Latenezeit wesentlich komplexer. 

Fruhlatenezeitliche Graber mit der Beigabe der Schirrung fur zwei Wagenpferde ohne Wagenbeigabe 

fehlen im Kernbereich der Verbreitung der Wagengriiber. Bestattungen mit dem Zubehor fur einzelne 

geschirrte Pferde verweisen auf die Nutzung von Pferden als Reittiere und sind sehr selten1001.

An das hallstattzeitliche Phanomen kntipfen einige Brandgraber der Stufen Lt C-Dl, denen ebenfalls 

nur Teile des Jochs und bzw. oder ein Trensenpaar beigegeben wurden (vgl. Abb. 190, Tab. 52). In Estin- 

nes (1/1) kann die Deponierung von Jochteilen zusammen mit einem Treibstachel als sicher (Abb. 191, 

1), im Grab 1615 von Wederath (1/38) als wahrscheinlich gelten. Im Grab 1445 von Wederath (1/37) de- 

ponierte man zudem einen umfangreichen Phalerensatz, der mit dem Zug- oder Kopfgeschirr der zwei 

Wagenpferde in Zusammenhang stand (Abb. 160).

A. Muller-Karpe hat bei der Bearbeitung diese Grabes die Art der unvollstandigen Beigabe anstelle des 

ganzen Wagens ausfuhrlich diskutiert und als Pars pro toto-Sitte bezeichnet 1002. Jene Graber mit einer 

derartigen Pars pro toto-Beigabe von Joch- und Schirrungsteilen haben ihren Schwerpunkt im Bereich 

von Hunsrtick, Mittelrhein und Rhein-Main-Gebiet 1003; in jungerer Zeit sind aber auch in Frankreich ei-

1000 Rader fehlen gelegentlich, vgl. z.B. fur die Oberpfalz: 

Torbriigge, Hallstattzeit 124 if. - Demontierte Rader bei 

Vix (Dep. Cote-d’Or, F): Egg/France-Lanord, Wagen; 

eventuell auch in Mitterkirchen Grab X/1 (VB Perg, A): 

M. Pertlwieser, Fruhhallstattzeitliche Herrschaftsgraber 

bei Mitterkirchen (Oberdsterreich). Antike Welt 18, 

1987, 48-56 bes. 53: Grab dicht unter der Erdoberflache, 

»Reste von Eisenreifen und Radnageln« werden be- 

schrieben und es wird vermutet, dai? die Rader »an der 

stidlichen Kammerwand aufgestellt oder -gehangt gewe- 

sen« waren.

1001 Ein Pferd mit Pferdegeschirr wurde in Lafrangaise (Dep. 

Tarn-et-Garonne, F) deponiert (Boudet, Harnache- 

ment); ebenso in Slowenien in Most na Soci Grab 592 

(Terzan/Lo Schiavo/Trampuz-Orel, Most na Soci 120f. 

Taf. 51 f.). - Im Kernbereich der Friihlatenekultur befin- 

det sich das »Reitergrab« von Wintrich (Kr. Bernkastel- 

Wittlich, D), das eine Trense sowie Pferdeschmuck in 

der Form einer ubergrofien Lunula beinhaltet (freundl. 

Hinweis Dr. H. Nortmann; Restaurierung RGZM).

1002 Muller-Karpe, Streitwagenkrieger 148 f.

1003 Joachim, Wagengriiber 97.
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Abb. 190 Verbreitung der Graber der jiingeren Latenezeit mit einer Pars pro toto-Beigabe von Trensen, Jochen und Achsnageln. 

Nachweise Tab. 53 bzw. Katalog I.

nige Graber neu publiziert bzw. entdeckt worden (Lery 1/53, Abbeville 1/41, Bouchon 1/47). Im Osten 

stellt ein Achsnagelpaar vom Graberfeld Beograd-Karaburma (1/68) einen Sonderfall sowohl in geogra- 

phischer Hinsicht als auch in der Auswahl der deponierten Gegenstande dar, da mit der Ausnahme von 

Abbeville (1/41) keine Achsnagel als Pars pro toto deponiert werden. Aufierhalb des Kerngebietes der Ver

breitung der Wagengraber liegt noch eine Bestattung aus Wildeshausen (Kr. Oldenburg, D) 1004, die auf- 

grund des Beigabenensembles in die Stufe Lt B2 datiert 1005 und deren dazugehdriger Achsnagel mit recht- 

eckigem Kopf und gebogenem Stift einem Typ entspricht, der im keltischen Bereich gut bekannt 1st 1006.

Im Unterschied zur Hallstattzeit fallt auf, dab fur die Pars pro toto-Bestattungen der jungeren Latene

zeit meist auf eine umfangreiche und wertvolle Beigabenausstattung verzichtet wird. Auch handelt es 

sich nicht um representative Kammergraber, sondern um unscheinbare Grablegen, z.T. um einfache 

Brandschiittungsgraber (Abb. 191). Liefie man die Joch- und Geschirrbestandteile aufien vor, wirken 

diese Fundkomplexe eher armlich. Davon auszunehmen ist das Grab von Steinheim am Main (1/33) mit 

einer Waffengarnitur; bei den Funden von Lery (1/53), wo neben Waffen u.a. ein drittes Reitgebih die 

soziale Stellung der bestatteten Person andeuten konnte, handelt es sich nicht um einen geschlossenen 

Komplex 1007. Das Grab von Frohnhausen (1/13) besitzt zwar immerhin die grofite Grabgrube der klei- 

nen Nekropole (Abb. 191, 2), jedoch keine weiteren Besonderheiten wie weitere Metallbeigaben, erne 

Grabumfriedung oder einen Hugel.

1004 Nortmann, Eisenzeit 711., 193 Taf. 13, 15: Wildeshausen 

»Pestruper Heide« Hiigelgrab.

1005 Nortmann, Eisenzeit 72: vgl. noch die Teile von einem

Gehange Typ Wolpe, Fragmente eines friihen Hohl-

buckelrings.

1006 Vgl. Kapitel III, B, 2, c.

1007 Celtes en Normandie 51; Coutil, Archeologie/II 138.
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1

Abb. 191 Befundplane. - 1 Estinnes (1/1). - 2 Frohnhausen (1/13). 3 Wederath Grab 1615 (1/38). - 2-3 M = 1: 20.

Vielfach wird davon ausgegangen, dais der Aufwand fur die Grablege mit Qualitat und Quantitat der 

Grabbeigaben in Bezug steht. Das Vorhandensein sowie das Volumen einer Grabkammer oder eines 

Hiigels gelten beispielsweise der Friihmittelalterarchaologie als soziale Indikatoren bei beraubten Be- 

stattungen 1008. Vorgeschichtliche Graber mit der unverbrannten Beigabe eines ganzen Wagens bendtigen 

daftir Platz; damit wird die Grabgrohe zusatzlich in einem Zirkelschlub bewertet. Ahnliches gilt ftir den 

Hugel, der zur Uberdeckung einer grofien Grube notwendig ist. Damit konnen die GroBe der Grab- 

grube und eine Uberhtigelung nicht unbedingt als zusatzliches Qualitatsmerkmal gelten, vielmehr wer- 

den diese durch die Art und den Umfang der Beigaben beeinfluht. Bei der Pars pro toto-Beigabe von 

Jochteilen wurde bewuht darauf verzichtet, dem Toten umfangreiche und teure Wagenteile mit ins Grab 

zu geben; gleichzeitig ist zu beobachten, wie zusatzlicher Aufwand bei der Grabkonstruktion vermie- 

den wurde.

Ob es sich bei diesen Bestattungen um die Wagenlenker als Untergebene eines Wagenfahrers handelt, ob 

rein wirtschaftliche oder rituelle Griinde bei der Wahl dieser Sitte eine Rolle gespielt haben, bleibt ftir 

Spekulationen offen. Ftir die Diskussion ist auch zu beachten, dab sich unter den so bestatteten Perso- 

nen auch Frauen befinden (vgl. Tab. 52).

1008 Vgl. u.a. Martin, Graberfeld 156 zu Kammer- und Sarg- 

grabern. - Fur die Latenezeit vgl. Waldhauser (Hrsg.), 

Graberfeld Bd. 2, 203f.: Grabgrube bis 1,5m3, 1,51- 

2,5 m3, fiber 2,51m3.
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Abb. 192 Schema zur Verwendung der Bezeichnung Pars pro toro bei Bestandteilen des Wagens und ihr Fundniederschlag in 

Grabern.

Bestandteile nach der

Demontage/Zerstdrung

Archaologische Funde Bezeichnung

Wagen Wagenkasten/-plattform keine - Holzkonstruktion ohne Metallbestandteile Wagengrab

(Zierbeschlage)

Unterwagen Osenstifte

Rader Nabenringe

Radreifen

Achse (Achsnagel)

Achsnagel Achsnagel

»Antrieb« Anschirrung Trensen Pars pro toto

(Phaleren)

Joch Fiihrungsringe

Viele jungerlatenezeitliche Wagengraber sind in ihren technischen Bestandteilen bruchstiickhaft tiberlie- 

fert. Bei manchen Altfunden von Brandbestattungen sind aufgrund unsachgemafier Fundbergung keine 

Angaben zur Vollstandigkeit mehr moglich. Besonders haufig ist die Abwesenheit der Radreifen zu be- 

merken, scheinbar unsystematisch fehlen ebenso Achsnagel, Nabenringe und andere Gegenstande. Die- 

se Phanomen hat H.-E. Joachim zusatzlich zur Beigabe von paarigen Schirrungsbestandteilen oderJoch- 

fragmenten ohne Wagen eine Pars pro toto-Beigabe der einzelnen Wagenbestandteile genannt 1009.

Fur die jiingere Latenezeit wurden in den letzten Jahren die Bestattungssitten als auherst komplex er- 

kannt1010. Seit langem ist die Zerstdrung von Beigaben bekannt, was bei verbogenen Waffen am deut- 

lichsten wird 1011. Diese Zerstdrung oder Unbrauchbarmachung kann nattirlich auch fur die Wagen gel- 

ten (vgl. Abb. 192). Bei Brandbestattungen ist aufierdem vorstellbar, dab die Rader vor der Verbrennung 

auf einem Scheiterhaufen abgenommen wurden - damit ware das Fehlen der Radreifen, Nabenringe und 

der Achsnagel einfach zu erklaren. Sollten die Rader mit in die Grabgrube gegeben werden, konnten sie 

vorher zerstbrt werden, und dabei kann die Nabe mit ihren Nabenringen den Bestattungssitten zum 

Opfer fallen. Vom Wagenkasten und Unterwagen selbst bleiben nur geringe Reste nach der Verbrennung 

erhalten, da charakteristische Osenstifte von der Wagenkastenaufhangung die einzigen Gegenstande aus 

Metall am Wagenkasten sind. Nach einer Verbrennung findet zusatzlich eine bewufite oder unbewufite 

Auslese der fur die Grablege bestimmten Gegenstande statt. Alle diese Vorgange, die zur Verringerung 

des archaologischen Fundanfalls fiihren, konnen in einem zeitlich engen Rahmen, wahrend einer Be- 

stattungszeremonie, oder auch fiber einen langeren Zeitraum, wahrend dem die Beigaben aufgebahrt 

wurden bzw. der Leichnam zerfiel, stattgefunden haben.

Um eine Pars pro toto-Beigabe kann es sich nur handeln, wenn glaubhaft ist, dafi bedeutungsvolle Ge

genstande stellvertretend ausgewahlt worden sind. Der Nachweis ist lediglich bei Objekten eindeutig, 

die vor der Verbrennung und rituellen Zerstdrung der Beigaben bestimmbar sind. Daher sollte der Be- 

griff der Pars pro toto-Beigabe im Bereich der Wagengraber nur bei der dargestellten Beigabe vonJoch- 

und Schirrungsteilen verwendet werden. Fur einen derartigen Umgang mit den Begriffen pladierte be- 

reits Ch. F. E. Pare in bezug auf hallstattzeitliche Brandbestattungen 1012.

1009 H. E. Joachim sprach bei Vorkommen »kleinerer Reste, 

wie Osenstifte, Achsnagel usw.« sowie Pferdegeschirrs 

von einer »pars-pro-toto-Vorstellung« (Joachim, Wa

gengraber 97).

1010 Roymans, Societies 219f. - Besonders im Treverer-Ge-

biet wurden bei der Ausgrabung und Bearbeitung der

Graberfelder von Wederath und Titelberg/La Madeleine 

wichtige Beobachtungen gemacht (freundl. Hinweise 

Dr. J. Metzler).

1011 Haffner, Graberfeld 61.

1012 Pare, Wagons 123.
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Problematisch wird die Bezeichnung Pars pro toto etwa bei Waffenbeigaben, wo z.T. Nagel mit grofien 

Kopfen als Schildbeigabe angesprochen werden1013. Wenn Wagenbestandteile unvollstandig und durch 

die Brandbestattung reduziert in die Erde kamen, konnte man mit W. Adler von einer Teilmitgabe der 

betreffenden Gegenstande sprechen 1014, falls man bewufit einen Weg zur begrifflichen Trennung sucht. 

Als Teilmitgabe mtifiten dann aber fast alle Wagen bezeichnet werden, da kaum einer wirklich vollstan- 

dig ist. Bestattungen mit einer Anzahl von charakteristischen Osenstiften vom Wagenkasten, aber bei- 

spielsweise ohne Rader, sollen hier jedoch als vollwertige Wagengraber behandelt werden (Abb. 192).

4. Wagenfahrerinnen und Wagenfahrer

Menschliche Uberreste aus Wagengrabern sind nur in sehr geringer Zahl untersucht worden (vgl. Tab. 

53). Bisher wird eine anthropologische Geschlechtsbestimmung von Leichenbrand meist aufgrund von 

morphognostischen Merkmalen durchgefuhrt. Die hierauf beruhenden Probleme sind bekannt und sol

len hier nicht weiter diskutiert werden. Nach der Einschatzung von Anthropologen konnen von den un- 

tersuchten Leichenbrandproben bei gut erhaltenem Knochenmaterial ca. 75% hinsichtlich des Ge- 

schlechts richtig bestimmt werden1015. Interpretationsmodelle zum geschlechtlichen Rollentausch, wie 

sie die Ethnologic in Sonderfallen als Moglichkeit nachweisen kann1016, mtifien fur die Archaologie sehr 

gut durch anthropologische Daten abgesichert sein. Aufgrund der eigenen selbstkritischen Sicht der An

thropologic lassen sie sich bei Leichenbranduntersuchungen in der Regel nicht begriinden1017.

Differenzierte Untersuchungen beztiglich des Alters der mit Wagen oder Wagenteilen bestatteten Per- 

sonen sind nicht moglich. Bemerkenswert ist allerdings, dab auch Kinder mit einem Wagen bestattet 

wurden, so beispielsweise im fruhlatenezeithchen Grab von Semide1018 (Dep. Ardennes, F) und in Grab

Tab. 53 Verteilung der Graber mir zweiradrigen Wagen bzw. Pars pro toto-Beigabe von Schirrungsteilen in Frankreich, Belgien 

und Deutschland nach geschlechtsspezifischen Beigaben (nur aussagefahige Grabinventare werden berucksichtigt). - A Graber 

mit Waffen sowie sonstigen Hinweisen auf mannliche Bestattungen. - B Graber mit Fibelpaaren bzw. Nauheimer Fibel, Arm- 

ringpaaren, Giirtelkette, Spinnwirteln, Perlenschmuck und anthropologischen Hinweisen auf weibliche Bestattungen. - C Gra

ber ohne geschlechtsspezifische Beigaben bzw. mit widerspriichlichen Kombinationen. —►

1013 Schultze, Waffenteile. - Vgl. dazu Adler, Studien 60 f. - 

Einzelne Pfeile oder eine Schwertscheide sind hingegen 

sicher eher als Pars pro toto fur einen real starker gefiill- 

ten Kocher zu bezeichnen (Schultze, Waffenteile 177). 

Einzelne Pfeile in Grabern konnen in Ausnahmefallen 

aber auch die Todesursache der bestatteten Person an- 

zeigen, vgl. etwa das urnenfelderzeitliche Grab 1 von 

Hanau/Bebraer Bahnhofstrafie (Main-Kinzig-Kreis, D): 

H. Muller-Karpe, Die Urnenfelderkultur im Hanauer 

Land. Sehr. Urgesch. (Marburg 1948) 62 Taf. 4a. - Die 

Beigabe von Schwertern und Schwertscheiden stellt eine 

weitere Problematik dar; vgl. Haffner, Grab296 bes. 

207 f. zur Zerstdrung von Schwertern und ihrer partiel- 

len Deponierung.

1014 Adler, Studien 18f.

1015 Kunter, Leichenbranduntersuchungen 415-426 bes. 419.

-J. Wahl, Leichenbranduntersuchungen. Ein Uberblick

fiber die Bearbeitungs- und Aussagemoglichkeiten von 

Brandgrabern. Prahist. Zeitschr. 57,1982, Iff. bes. 12-15.

- Zum Wert einer Gegenprobe in Form einer zweiten

anthropologischen Untersuchung vgl. St. Welinder, An 

experiment with the analysis of sex and gender of cre

mated bones. Tor 22, 1988/89, 29-41 bes. 29 f.: »The ag

reement between the sex determination by the two 

scholars [1957 und 1987] corresponds to one or both of 

them tossing a coin« .

1016 Vgl. verschiedene Aufsatze in: G. Volger (Hrsg.), Sie 

und Er. Frauenmacht und Mannerherrschaft im Kultur- 

vergleich. Band 2 [Ausstellung Koln 1997/998] (Koln 

1997)99-176.

1017 Vgl. bes. L. Pauli, Untersuchungen zur Spathallstattkul- 

tur in Nordwiirttemberg. Analyse eines Kleinraumes im 

Grenzbereich zweier Kulturen. Hamburger Beitr. Arch. 

2/1, 1972, 1-166 bes. 127ff.: L. Pauli bringt das Modell 

vom »permanenten rituellen Geschlechtswechsel« und 

dem »permanenten Trachtwechsel« in die Diskussion 

ein.

1018 Lambot/Verger, Tombe 22, 95. - Vgl. weiter das Grab 

von Rethel (Dep. Ardennes, F): Van Endert, Wagenbe- 

stattungen 134f.
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Fundort Plaidt 

(2 , 

Graber)

Mail- 

leraye- 

sur- 

Seine

Heim

bach- 

Weis

Trem- 

blois- 

les- 

Rocroi 

1938

Mar- 

cilly- 

sur- 

Eure

Hopp- 

stadten-

Weiers-

bach

Grab 23

Han- 

nogne- 

Saint- 

Remy

Nan- 

terre

Stein- 

heim 

am 

Main

Wallert

heim

Paris Lery Hbr- 

stein-

Sber- 

champs

Hopp- 

stadten-

Weiers-

bach

Grab 84

Hopp- 

stadten-

Weiers-

bach

Grab 82

Trem- 

blois- 

les- 

Rocroi 

1939

Katalog-Nr. 1/30 1/54 1/15 1/62 1/55 1/20 1/50 1/57 1/33 1/36 1/58 1/53 1/16 1/4 1/23 1/22 1/63

Dat. Lt C C2/D1 D2a C C2/D1 D2 Dlb C DI C2 B2/C1 C/D C/D C Dlb D2a C

Wagengrab/

Pars prototo

w W W w W W W w P W W P W w W P w

Anthr.

Analyse — -

M (adult- 

matur) - - M (20-x) - - - - - - ? - M (20-x) M (50-70) -

B efund unklar unklar

Schwert x X X X X X X X X X X X

Schild X 3-4 X X X X

Lanze (Zahl) 4 5 2 1 1 1 2 2 2 1

Sonstige

Beigaben

halb- 

mond- 

form.

Rasier-

messer

Fundort Bouqueval 

Grab 3

Hopp- 

stadten-

Weiers-

bach

Grab 14

Armen 

tieres-

sur-

Ourcq

Urmitz Kollig

Grab 2

Russels

heim

Nieder- 

Olm

Becht

heim

Hopp- 

stadten-

Weiers-

bach

Grab 10

Enkirch Hopp- 

stadten-

Weiers-

bach

Grab 13

Saar

louis-

Roden

Le Sart Hopp- 

stadten-

Weiers-

bach

Grab 50

Hopp- 

stadten-

Weiers-

bach

Grab 85

Katalog-Nr. 1/48 1/19 1/43 1/35 1/26 1/31 1/29 1/11 1/17 1/12 1/18 1/32 1/3 1/21 1/24

Dat. Lt B2/C1 D2a DI Dlb D DI C2/D1 DI D2 Cl D2a C2 B/Cl D2b D2a

Wagengrab/

Pars pro toto

W W W W P W W P W w W P W W W

Anthr.

Analyse

Kind W 

(20-40)

- - - - - - W (20 -x) 

+ infans
- W 

(15-20?)

- - W 

(50-70)

W ?

Befund unklar

Fibelpaar/ 

Nauheimer 

Fibel

X X X X x X

Armringpaar Lignit + 

Bronze

X X X Gias + 

Bronze

Gtirtelkette X

Spinnwirtel X X

Perlenschmu :k x X

Fundort Wollen- 

dorf

Albig Pomade Wederath

Grab 1615

Wederath

Grab 1445

Baden

heim

Attichy Wollstein Estinnes Frohn- 

hausen

Ballern-

Ripp-

lingen

Hahn

heim

Bel- 

beuf

Mayen Kollig

Grab 6

Katalog-Nr. 1/40 1/8 1/60 1/38 1/37 1/9 1/44 1/39 1/1 1/13 1/10 1/14 1/45 1/28 1/27

Dat. Lt DI C2 D C2 Cl Cl C C C C2 C/D D D D2 D2

Wagengrab/

Pars pro toto

W W? P P P W w P P P P P? W W P

Anthr.

Analyse
- - - M/W, 

20-40 J.

- -
mind. 2 Pers., 

u.a. 1 Kind
- - - - - -

Befund unklar unklar unklar unklar unklar

Waffe Schwert Lanze

Nauheimer Fib d X

Tonperle/-wirte 1 x

Sonstige

Beigaben

3 kleine

Tiillen- 

axte

Lanzen- 

schuh/ 

Treibstachel

X X X ? X X X X X X X
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3 von Bouqueval (1/48). Befundpliine, die Aussagen zur Lage von Waffen oder zur Tracht mit metalle- 

nen Gewandverschliissen und Schmuck ermoglichen, sind fiir Wagengraber der jiingeren Latenezeit 

nicht in ausreichender Zahl bekannt.

Aus diesen Griinden mufi beim Versuch einer iibergreifenden Beurteilung des Geschlechts der bestatte- 

ten Personen das Bild der Beigabenausstattung diskutiert werden, die im iibrigen im Fall der Wagengra

ber den anthropologischen Ergebnissen nicht widerspricht. Im folgenden wird vorausgesetzt, dab sich 

fiir die Latenezeit das Geschlecht zu Lebzeiten und in der Bestattung in charakteristischer Weise in der 

Bekleidung und im Schmuck - zusammengefabt als Tracht1019 - ausdriickt. Andere Beigaben als die Be- 

waffnung sowie die Uberreste einer personlichen Tracht sind fiir eine archaologische Geschlechtsbe- 

stimmung bislang eher ungeeignet 1020. Untersucht wird die geschlechtliche Einordnung der Bestatteten 

durch die Gesellschaft (»gender«); iiber das wirkliche biologische Geschlecht (»sex«), dessen Bestim- 

mung mit erheblichen Unsicherheiten, gerade bei der morphognostischen Analyse von Leichenbrand 

behaftet ist, soli hier nicht geurteilt werden.

Eine archaologische Geschlechtsbestimmung ist nur mit signifikanten Beigaben aussagefiihig 1021. Dazu 

gehdren besonders fiir die Spatlatenezeit vor allem Gegenstande, die dem mannlichen Bereich zugeord- 

net werden, wie die Kampfwaffen (Schwert, Schild und Lanze). Gerate wie Axt/Beil oder Messer fallen 

als mogliches Zubehor zu einer Speisebeigabe aus 1022. Fragmente aus Kettenhemdgeflecht oder Pfeil- 

spitzen konnen vereinzelt in Frauengrabern mit anderem Sinngehalt auftauchen 1023. Fur die Spatlatene

zeit sind Bestattungen von Frauen wesentlich schwieriger positiv zu definieren als fiir die Friih- und 

Mittellatenezeit. In der jiingeren Latenezeit konnen paariger Ringschmuck (Glasarmringe, Bronzehohl- 

blechringe, Beinringe), umfangreicher Perlenschmuck und mit grofier Sicherheit auch paariger Fibel- 

schmuck namhaft gemacht werden. Mehrere Fibeln kommen zwar auch bei mannlichen Bestattungen 

vor, da sie nicht nur an der Tracht des Toten, sondern auch an zusatzlichen Kleidungsstiicken und orga- 

nischen Leichenbrandbehaltnissen auftreten konnen. Aber ein wirkliches Fibelpaar wird in der Regel 

mit anthropologisch bestimmten, weiblichen Bestattungen verkniipft, ebenso Graber mit drei und mehr

1019 Zu den wenigen Auseinandersetzungen in der Eisen- 

zeit-Archaologie mit Tracht bes. unter regionalen Ge- 

sichtspunkten vgl. Lorenz, Totenbrauchtum 7f. - Hey- 

nowski, Trachtschmuck 1 ff.; zur Frage, ob Waffen als 

Bestandteile der Tracht oder als Beigaben anzusehen 

sind, vgl. Miron, Graberfeld 72 f. - Stark regionale und 

soziale Gesichtspunkte spielen beim Verhaltnis Waf- 

fe/Tracht eine Rolle; die Bewaffnung, darunter beson

ders das Schwert, bestimmt vielfach archaologisch 

erkennbare Uberreste der Bekleidung - vor allem den 

Giirtel - und ist damit nicht von einer Tracht im enge- 

ren Sinne losbar.

1020 Vgl. allg. fur die Friihlatenezeit: Lorenz, Totenbrauch

tum 112ff., 189ff.: »Graber mit Waffen«, »Graber mit 

Ringschmuck, ohne Waffen«, »Graber ohne Ring- 

schmuck, ohne Waffen«; bei der Bearbeitung von Wa- 

gengrabern: Joachim, Wagengraber 99; am ausfiihrlich- 

sten fur die jtingere Latenezeit bisher: Miron, Graber

feld 98-112. - Nach diesem Muster wurde auch bei der 

»Geschlechtsbestimmung« in der Liste von N. Roy- 

mans zu Wagen- und Reitergrabern verfahren (Roy- 

mans, Societies 144 f.).

1021 Vgl. die Debatte um das Grab von Vix bei Spindler, Kel-

ten 106ff.: Hier steht, nach der Meinung K. Spindlers, 

der exzeptionelle goldene Halsreif als mannliches Attri- 

but gegen die iibrigen Arm- und Beinringe, die traditio- 

nell als weibliche Trachtausstattung gelten. Grundsatz-

lich sollten bei einer archaologischen Geschlechtsbe

stimmung Ergebnisse aus Merkmalen, die auf breiter

Basis stehen, nicht wegen Absonderlichkeiten umgedeu- 

tet werden.

1022 Vgl. U. Osterhaus, Zur Funktion und Herkunft der 

friihlatenezeitlichen Hiebmesser. Kleine Schr. Vorgesch. 

Seminar Marburg 9 (Marburg 1981) 14ff. zu Hiebmes- 

sern. - Kraufie, Hochdorf/III 302ff. zu Axten/Beilen als 

Schlacht-/Opfergerat. - Zur Diskussion einer latene- 

zeitlichen Beilbewaffnung in Mitteleuropa vgl. F.-J. 

Schumacher, Grab ; Frauengraber (nach archaologischer 

Bestimmung) mit Schaftlochaxten: Wederath Grab 1252 

(mit Anhangerschmuck): Haffner, Wederath/3 Taf. 321. 

- Adenbach (mit Nauheimer Fibel): N. Bantelmann, Die 

Urgeschichte des Kreises Kusel. Ein Beitrag zur Besied- 

lungsgeschichte des Nordpfalzer Berglandes. Verbff. 

Pfalz. Ges. Fbrderung Wiss. Speyer 62 (Speyer 1972) 

Taf. 24 F. - Mainzweiler Grab 12 (mit Spinnwirtel): Ber. 

Staatl. Denkmalpfl. Saarland 19, 1972, 18-34 bes. 24 

Abb. 9, 4-12.

1023 Zu Kettenhemdfragmenten in Frauengrabern: K. Rad- 

datz, Rbmische Axte aus dem freien Germanien. Offa 

17/18, 1959/61, 17-25 bes. 24 Anm. 20 mit Liste. - 

Schultze, Waffenteile 179 Anm. 2 mit Erganzungen. - 

Bei einzelnen Pfeilspitzen kann es sich eventuell auch 

um die Todesursache handeln (vgl. Anm. 1013); Pfeil

spitzen aus Stein oder Bronze konnen in der Latenezeit 

als Amulette angesprochen werden - vgl. Reinheim 

(Saar-Pfalz-Kreis, D) mit Calcedonpfeilspitze: J. Keller, 

Das keltische Fiirstengrab von Reinheim I (Mainz 1965) 

51 Taf. 26, 25.
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Fibeln 1024. Gewisse Fibelformen, wie der Nauheimer Typ oder Schiisselfibeln, sind aus eindeutigen 

Mannergrabern bisher nicht bekannt geworden 1025. Graber von sozial abweichenden und heraus- 

ragenden Personen kbnnen Ausnahmen in der Verwendung geschlechtsspezifischer Gegenstande 

bilden 1026.

Die relativ geringe Zahl von Wagengrabern der jiingeren Latenezeit bietet nur eine ungeniigende stati- 

stische Grundlage. Gewisse Aussagen sind dennoch moglich: Unter den 13 Grabern im ostkeltischen 

Bereich mit zweiradrigen Wagen (1/68-72, 1/74-82) befinden sich nur durch Waffen ausgewiesene 

Mannergraber bzw. wenige unbestimmbare Fundkomplexe. Von den 47 Grabern der Stufen Lt C und D 

in Mitteleuropa mit zweiradrigen Wagen, die im Rahmen dieser Untersuchung bewertet werden, kon- 

nen meist aufgrund archaologischer Geschlechtsbestimmung 17 als mannlich, 15 als weiblich und 15 als 

unbestimmbar angesprochen werden (vgl. Tab. 53 A, B, C) 1027. Damit kann der zweiradrige Wagen in 

Mitteleuropa auf keinen Fall als charakteristische Beigabe fur eines der beiden Geschlechter gewertet 

werden 1028. Sieben der acht Graber mit der Beigabe vierradriger Wagen kbnnen Mannern zugeordnet 

werden 1029, bei einem sind keine Aussagen moglich 103°. Damit scheint sich bislang im Fall dieser Be- 

stattungen eine deutliche Tendenz fur eine Beigabe in Mannergrabern abzuzeichnen.

Von besonderem Interesse sind die Frauengraber mit Wagen, da sie die einheitliche Interpretation der 

zweiradrigen Wagen, die haufig als Streitwagen bezeichnet werden, in Frage stellen. Nach einem Ge- 

sellschaftsbild aus der traditionellen Sichtweise des 19. und 20. Jhs. mbchte man eine Waffe wie den 

Streitwagen nicht als eine weibliche Beigabe betrachten, wie sich dies scheinbar in den Kriegergrabern 

der Stufe Lt A und auch fur die etwas jiingere Zeit in den schriftlichen Quellen manifestiert hat. Fur die- 

se Argumentation ist darauf hinzuweisen, dafi es auch in der Friihlatenezeit mehrere, mit archaologi- 

schen Mitteln als weiblich bestimmbare Graber mit zweiradrigen Wagen gibt1031. Es ist zu bemerken, 

dab sich einige der Wagen aus Bestattungen mit weiblichen Personen technisch nicht von anderen 

»Streitwagen« (im Sinne von zweiradrigen Wagen aus Kriegergrabern der Friihlatenezeit) unterscheiden 

- etwa beziiglich der Aufhangung des Wagenkastens mit Doppelbsen- oder Osenstiften 1032. Die Mbg- 

lichkeit von vornehmen, zweiradrigen Sitzwagen, wie sie sich in Etrurien fur die orientalisierende

1024 H. Polenz, Neue Grabfunde der Spatlatenezeit aus Star

kenburg. Stud. u. Forsch. N.F. 5, 1972, 1-23. bes. 8: 

Dietzenbach Grab 41 (Kr. Offenbach, D), wo bei einer 

Brandbestattung ein Paar Eisenfibeln auf den Schulter- 

beinen einer Frau haftet. - Zur geschlechtsspezifischen 

Fibeltracht und Ausnahmen vgl. S. Martin-Kilcher, Das 

keltische Graberfeld von Vevey VD. Jahrb. SGUF 64, 

1981, 107-156.124ff.; Bohme-Schonberger, Kragenfibel 

126. - Die Fibelpaare der Spatlatenezeit kbnnen mit der 

»Menimane«-Tracht verkniipft werden (vgl. A. Bbhme, 

Das frtihkaiserzeitliche Brandgrab von Rohrbach als 

Zeugnis der keltischen »Menimane«-Tracht. Zum Pro

blem der Friihdatierung von Emailscheibenfibeln. Arch. 

Korrbl. 8, 1978, 209-213 bes. 212; Miron, Graberfeld 

111), ahnlich sind wo hl alle mit Kettchen verbund enen 

Fibelpaare zu deuten.

1025 Zu Fibeln vom Nauheimer Typ: Werner, Fibel 171. - 

Miron, Graberfeld 99. - Striewe, Studien 157f. - Zu an

deren Fibelformen, die ausschliefilich in Grabern ohne 

Waffen vorkommen vgl. Volling, Studien 152 (Typ Beltz 

J), 176 (drahtfbrmige Rechteckfibeln).

1026 Vgl. die Debatte um den goldenen Halsring im Frauen-

grab von Vix: Spindler, Kelten 106ff. - Vgl. ferner etwa

die Barenkrallen in einem Grab mit Glasperlen und vie-

len Amuletten aus Neu-Plbtzin (Kr. Potsdam, D), die in

diesem Zeithorizont nur in Mannergrabern auftreten:

M. Schbnfelder, Bear-Claws in Germanic Graves. Ox

fordjournal Arch. 13/2, 1994, 217-227 bes. 220.

1027 Weitere Graber konnten aufgrund des Publikationsstan- 

des nicht beurteilt werden.

1028 Vgl. Menke, Jochbeschlage 66, 70. - Haffner, Graberfeld 

52. - Muller-Karpe, Streitwagenkrieger: bei Grab 1445 

aus Wederath wird, obwohl der Leichenbrand nur hin- 

sichtlich des Alters, aber nicht hinsichtlich des Ge- 

schlechts bestimmbar war, von einem Mann ausgegan- 

gen, ohne dafi Beigaben darauf hinweisen; zur anthro- 

pologischen Untersuchung vgl. Kunter, Leichenbrand- 

untersuchungen 421.

1029 1/6 Kraghede, 1/7 Langa, 1/25 Husby, 1/46 Boe, 1/64 

Verna, 1/67 San Maria di Zevio, 1/75 Cugir.

1030 1/73 Brzezniak.

1031 Verger, Vix 390 (Frauengraber in der Phase Lt A 

recente), Verbreitungskarte 376 Abb. 13., vgl. u.a. Rethel 

(Dep. Ardennes, F): zwolfjahriges Madchen mit weibli- 

cher Tracht: Van Endert, Wagenbestattungen 134f. - 

Beine/Les Commelles Grab 30 (Dep. Marne, F): Van 

Endert, Wagenbestattungen 90f. - Warmifontaine (Prov. 

Luxembourg, B): V. Hurt, Neufchateau/Grapfontaine: 

necropole celtique a Warmifontaine. Chronique Arch. 

Wallonie 2, 1994, 105f.

1032 Vgl. etwa fur Lt D die Graber von Russelsheim (1/31) 

und Nieder-Olm (1/29) mit Osenstiften.

319



Periode nachweisen lassen 1033, wurde bislang fur Mitteleuropa nicht diskutiert. Ein Altfund, wie das 

Grab einer mutmablich alteren Dame von Waldalgesheim 1034 (Kr. Mainz-Bingen, D), eignet sich nicht 

fur eine derartige Beurteilung technischer Fragestellung, da hier moglicherweise schlichte Eisenbestand- 

teile nicht uberliefert wurden. In diesem Fall jedoch von einem Streitwagen als dem beigegebenen Fahr- 

zeug auszugehen, scheint ktihn 1035.

Erwahnenswert ist auch, dafi nach Ausweis der Beigaben Frauen ebenfalls mit Jochteilen oder Tren- 

senpaaren bestattet wurden 1036, Beigaben also, die eindeutig mit dem Fuhren oder Lenken eines Ge- 

spanns verbunden sind. Beim unsachgemafi geborgenen Fundmaterial von Wollstein (1/39) hatte G. 

Behrens das Trensenpaar einem Mannergrab mit Schwert zugeordnet und den Schmuck einer zweiten, 

weiblichen Bestattung zugewiesen 1037. In anderen Fallen vermutete J. Werner Doppelbestattungen hin- 

ter den Wagengrabern von Hoppstadten-Weiersbach (1/18-19) und Russelsheim (1/31) 1038, beide mit 

Nauheimer Fibeln, die er ansonsten Frauen zuwies. Diese Interpretation ist jedoch nach den anderen 

Grabzusammenhangen von Frauen nicht langer haltbar; sie beruhte auf dem neuzeitlichen Denkmodell 

der Bearbeiter. Auch bei den Funden aus Lery (1/53) besteht die Gefahr, dab alle Beigaben einer mann- 

lichen Bestattung als geschlossenem Fund zugewiesen werden. Nach Bemerkungen des Ausgrabers han- 

delt es sich aber um mehrere Bestattungen 1039. Da keine Beigaben zweifach vorkommen, und auch kei- 

ne typisch weiblichen Objekte vorhanden sind, ist es eine begrtindete Hypothese, dafi alle Bestandteile 

zusammen mit den Waffen zu einem sozial hoherstehenden Mann gehdren.

Auffallend ist, dab keine der reich geschmtickten Frauen der Mittellatenezeit Stiddeutschlands, die man 

ansonsten im oberen Bereich der lokalen Gesellschaftsordnung plaziert 104°, mit einem Wagen ausgestat- 

tet ist. Scheibenhalsringe, Glasarmringe, Hohlbuckelringe und bronzene Giirtelketten schlieben sich mit 

Wagen in Grabern aus. Den wenigen durch Importe ausgezeichneten Frauengrabern, die jiinger als das 

Grab von Waldalgesheim (Kr. Mainz-Bingen, D) sind, wie Ollon/La Gombe-Sala (Kt. Vaud, CH), Lang 

(VB Leibitz, A) oder Dtihren (Kr. Sinsheim, D), wurden jedenfalls keine Wagen beigegeben1041. Fur die 

meisten Wagengraber in Frankreich sind keine Aussagen fiber das Geschlecht zu treffen; daher konnen 

sich hinter den waffenlosen Grabern von Attichy (1/44) oder Tremblois-de-Rocrois/1939 (1/63) durch- 

aus auch Frauenbestattungen verbergen.

Grundsatzlich stellt sich die Frage, wie die Beigabenkombination der Grabinventare entstanden ist. Zum 

einen sicher tiber die Faktoren, die den Status der toten Person darstellen, wie »Geschlecht«, »Fami- 

lienstand«, »Reichtum«, »Todesursache«, »politische und religiose Stellung«, »Familienzugehdrigkeit« 

etc. Zum anderen sind die Beigaben Bestandteile einer individuellen Bestattungszeremonie. Personen 

konnten am Status ihres Lebenspartners teilhaben. In diesem Fall konnte das Statussymbol »Streitwa- 

gen/Waffe« auf eine Frau tibergehen, wenn man ihren Status durch einen Mann (Vater, »Ehemann«) de- 

finiert sehen will. Dieses Modell bietet die Moglichkeit, zweiradrige Wagen weiterhin durchweg als 

Streitwagen zu betrachten 1042. Im Verlauf der Hallstattzeit ist ein Anstieg an Bestattungen von Frauen

1033 Hockmann, Bronzen 10ff., 131 ff. (ausfiihrlich zu S. Ma

riano und zu Sitzwagen in der Antike). - Woytowitsch, 

Wagen Nr. 72-84A (S. Mariano) 252 (Darstellung 

7./6. Jh.) 253 (Darstellung 4. Jh.).

1034 Joachim (Hrsg.), Waldalgesheim 211.

1035 Vgl. die graphische Rekonstruktion des Wagens von 

Waldalgesheim als Streitwagen mit doppelt-bogenfor- 

migen Seitenwanden: Rekonstruiertes Lebensbild zum 

Grab einer keltischen Adeligen von Waldalgesheim. 

Rhein. Landesmus. Bonn 5/1990, 79-80.

1036 Vgl. Joch als Beigabe zum Wagen: Armentieres-sur-Ourq

(1/43), Hoppstadten-Weiersbach Grab 13 und 14 (1/18-

19), Urmitz (1/35). - Joch als Pars pro toto: Bechtheim

(1/11), Kollig Grab 2 (1/26), Saarlois-Roden (1/25). -Tren-

sen als Beigabe: Nieder-Olm (1/29), Russelsheim (1/31).

1037 Behrens, Denkmaler 38f.

1038 Bereits G. Behrens (Spatlatenegrab 50) geht ohne Be- 

griindung fur das Grab von Russelsheim von einer 

mannlichen Bestattung aus.

1039 Coutil, Archeologie/II 138ff.; Celtes en Normandie 51.

1040 Wells, Exchange 242; Waldhauser (Hrsg.), Graberfeld 

Bd. 2, 203 zur Bewertung anhand eines Punktesystems 

nach den technischen Anspriichen, den benutzten Roh- 

stoffen und der Distribution der Objekte.

1041 G. Kaenel, Recherches sur la periode de La Tene en 

Suisse occidentale. Analyse des sepultures. Cahiers 

Arch. Romande 50 (Lausanne 1990) 85 ff. Taf. 18 f. - 

Kramer, Latenefunde 51. - Schumacher, Grabfund.

1042 Vgl. etwa das Modell, mit dem B. Arnold reiche Frauen

bestattungen mit herrschaftlichen Insignien wahrend
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mit Wagenbeigabe zu verzeichnen 1043. Der Wandel der Stellung der Frau im Grabbrauch ist im Verlauf 

der Hallstattzeit und der Frtihlatenezeit durch Bestattungen mit zahlreichen und wertvollen Beigaben 

zu fassen 1044. Wahrend der jiingeren Latenezeit gibt es eine relativ hohe Zahl weiblicher Bestattungen 

mit Wagen (vgl. Tab. 53 B), die eine andere Rolle der Frauen als in der Stufe Hallstatt C anzeigen; Wa- 

gengraber sind auch fur Frauen selbstverstandlich geworden. Da in der Stufe Lt D Bestattungen mit auf- 

wendiger Schmuckausstattung wie in der Mittellatenezeit fehlen, ist eine Schicht von reichen Frauen 

schwer zu erkennen. Nur in wenigen Frauengrabern, wie dem Grab der Stufe Lt D2 von Presles-et-Bo- 

ves (Dep. Aisne, F) und den friihaugusteischen Grabern von Goeblingen-Nospelt Grab F (L) und Win

cheringen (Kr. Trier-Saarburg, D), wird der Status durch erne aufwendige Grablege, Importe und Herd- 

gerat ausgedriickt 1045. Dieses Ausstattungsmuster hat sich von der traditionellen, weiblichen Schmuck- 

tragerin deutlich entfernt, wie es noch in der Bestattung von Dtihren (Rhein-Neckar-Kreis, D) in der 

Stufe Lt C2 zu erkennen ist 1046.

Die Beobachtung der wagenfahrenden Frauen ist fiir die Wagenbeigabe in Mannergrabern auberst wich- 

tig. Diese Fahrzeuge, die nach den archaologischen Aussagemoglichkeiten Mannern und Frauen ge- 

meinsam sind, konnen von der damaligen Gesellschaft nicht primar als Waffen bewertet worden sein.

5. Reiter und Wagenfahrer

Graber mit der Beigabe von Sporen oder einzelnen Trensen werden als Reitergraber bezeichnet 1047. In 

diesen Grabern sind nicht immer Gegenstande vorhanden, mit denen eine geschlechtsspezifische Ein- 

ordnung der bestatteten Person gelingt (vgl. Tab. 54). In der tiberwiegenden Zahl der Fundkomplexe 

deuten Waffen auf einen mannlichen Besitzer; im Fundgut eindeutig identifizierbare Frauen sind nicht 

bekannt. Im folgenden sollen die Sporen mannlichen Reitern zugewiesen werden. Zwar sind reitende 

Frauen mit Sporen nicht undenkbar, sie lassen sich im Grabbrauch in Mitteleuropa allerdings nicht ge- 

sichert nachweisen 1048. Fur die Hallstattzeit schliefien sich die Representation als Reiter im Grab im ost- 

lichen Hallstattkreis und jene als Wagenfahrer im Westen grobraumig gegenseitig aus 1049. Die westliche 

Hallstattkultur kennt scheinbar keine Reiter, sondern nur Wagenfahrer mit der Beigabe eines Tren- 

senpaares. Gewisse Uberschneidungen in Bohmen und Westungarn in Form der Beigabe von drei Tren

sen sind zu beobachten. Auch einer geringen Zahl friihlatenezeitlicher Wagengraber in der Champagne

der Zeit der Friihphase der keltischen Wanderung er- 

klart: Arnold, Males 159 »early-La-Tene version of ‘Ro

sie the Riveter’ phenomenon*: Bei Abwesenheit der 

mannlichen Elite dehnen hochrangige Frauen ihren Ein- 

flufi aus und werden entsprechend begraben.

1043 Nach Egg/Pare, Wagen 214: fiir die Stufe Ha C ein An

ted von ca. 4,5% weiblichen Bestattungen unter den 

Wagengrabern, fiir die Stufe Ha D 31%.

1044 Besonders deutlich wird eine herausragende Stellung 

einzelner Frauen im Fall der »Furstinnen« von Vix, Wal

lerfangen, Worms-Herrnsheim, Bad Durkheim (?), 

Reinheim, Hradiste u Plsku, Waldalgesheim, etc. - Vgl. 

u.a. Arnold, Males. - Wichtig fiir eine allgemeinere Be- 

urteilung ist vielleicht noch das Grab eines etwa acht- 

jahrigen Madchens mit komplettem Trachtschmuck und 

einem importierten Bronzekyathos aus Bescheid Hugel 

9 - vgl. Haffner in: Hundert Meisterwerke 41 ff. - L. 

Husty, Ein neuer Gefafityp aus der friihlatenezeitlichen 

Adelsnekropole Bescheid »Bei den Hiibeln«, Krs. Trier- 

Saarburg. Trierer Zeitschr. 53, 1990, 7-54.

1045 Presles-et-Boves: Grab mit weiblicher Fibelausstattung, 

Perlen und zwei Amphoren; Neubearbeitung: Oli- 

vier/Schonfelder, Presles-et-Boves (im Druck); vgl. bis

lang C. Hawkes I G. C. Dunning, The Belgae of Gaul 

and Britain. Arch. Journal 87, 1930, 150-335 bes. 192. - 

Goeblingen-Nospelt Grab F: Vorbericht von Metzler- 

Zens/Metzler/Bis in: Dossiers Arch. Hors Ser. 5, 1995, 

5If. - Wincheringen: Koethe/Kimmig, Treverergrab.

1046 Vgl. Schumacher, Grabfund. - R. Bockius in Jahrb. 

RGZM 37, 1990, 675-677.

1047 Joachim, Reitergrab. - Roymans, Societies 247ff. (»hor- 

seman’s graves*).

1048 Ein angeblich aus dem Wagengrab einer Frau von Ar- 

mentieres-sur-Ourq (1/43) stammender Sporn wurde als 

fruhmittelalterlich eingestuft: M. Jahn, Der Reitersporn, 

seine Entstehung und friiheste Entwicklung. Mannus- 

Bibl. 21 (Leipzig 1921) 7 Anm. 1. - A. Rettner, Sporen 

der Alteren Merowingerzeit. Germania 75, 1997, 133- 

157 bes. 140.

1049 Pare, Wagons 197 Abb. 135.
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wurde eine dritte Trense fur ein Reitpferd beigegeben 1050. Graber aus dieser Periode mit Beigaben ein- 

zelner Trensen wie auch Bestattungen mit geschirrten Pferden sind aufierst selten und kommen vorwie- 

gend in der Peripherie der Friihlatenekultur vor1051. Aufgrund von Neufunden und neuen Bewertungen 

wird die Reiterei in der Champagne und im Hunsriick erneut diskutiert werden miissen 1052. Die Ver- 

wendung der Reiterei in bewaffneten Konflikten ist aufgrund der schriftlichen Quellen fiber die kelti- 

schen Wanderungen gesichert 1053.

Einige Ausnahmebefunde, wie die friihlatenezeitlichen Deponierungen von gehockten Menschenleichen 

und Pferden in siloartigen Gruben aus dem ElsaB, dem Bereich des Kaiserstuhls sowie aus Gau-Hep

penheim (Kr. Alzey-Worms, D) geben keine konkreten Hinweise auf das allgemein gebrauchliche Ver- 

haltnis zwischen Reitern und ihrem sozialen Umfeld 1054.

Nach einer Nachweisliicke in den Stufen Lt B und C in Mitteleuropa ist in Grabern der Spatlatenezeit 

ebenfalls wieder die Beigabe einer dritten Trense zum Paar der Zugpferde zu beobachten (Tab. 54). Das 

beste Beispiel fur ein solches Grabinventar ist die Deponierung von Wagen und Pferden auf dem Fried- 

hof von Adria (1/65), wo sich die Verteilung von zwei Ringtrensen fur die Wagenpferde und einer He- 

belstangentrense fur ein Reitpferd anhand der Pferdeskelette beobachten lafit 1055. Eine einzelne italische 

Hebelstangentrense in der funeriiren Deponierung von La Mailleraye-sur-Seine (1/54) mit mehreren 

Kriegerausstattungen sowie mehreren Wagen und verschiedenen Ringtrensen laftt vermuten, dafi einer 

der Krieger auch als Reiter auftrat. Die Hebelstangentrense ist zusammen mit den beiden GlasgefaBen 

und dem Standring eines Bronzegefahes als Importgegenstand zu werten. Ahnlich kann man einen 

Grabkomplex von Lery (1/53) interpretieren. Ein Paar Ringtrensen deutet als Pars pro toto auf den Wa- 

genfahrer, eine Hebelstangentrense weist dagegen darauf hin, dab der Schwerttrager zugleich auch Rei

ter war. Einschrankend mufi gesagt werden, dab dieser Komplex nicht als geschlossener Fund gewertet 

werden kann; trotzdem wirkt diese Interpretation der Trensen als das plausibelste Modell. Reiterkrieger 

und Wagenfahrer in einer Person war auch der Tote aus Grab 2 von Heimbach/Weis (1/15), dem drei 

Ringtrensen und Sporen beigegeben wurden. Auch Hebelstangentrensen sind dreifach in Grabern vor- 

handen: in Cugir (1/75) und Verna (1/64) jeweils zusammen mit einem vierradrigen Wagen. In Verna las- 

sen sich anhand von Details an den Trensen ein eindeutiges Paar und eine dritte Hebelstangentrense 

nachweisen. Nur in Heimbach-Weis und im Grab 6 von Kollig (1/27), wo zwei Ringtrensen mit eintei- 

ligem Mundsttick als Pars pro toto fur einen Wagen stehen, stellt sich der Tote durch die Beigabe von 

Sporen zusatzlich als Reiter dar. Im Zusammenhang mit der ebenfalls belegten Sporenbeigabe und den 

andersartigen Trensen sollte man fur die dritten Trensen nicht an Stiicke fur ein zusatzliches Zugpferd 

denken.

1050 Vgl. etwa die Graber von Chalons-en-Champagne und 

Somme-Tourbe, wo zusatzlich zum Paar Ringtrensen 

auch eine Trense mit profilierten Knebelenden beigege

ben wurde; vgl. Abbildungen bei Schaaff, Grabfunde 

82ff. Taf. 12-13 (Grabplane). - Eine Bearbeitung der 

Problematik sowie eine Neuvorlage des Grabes von 

Chalons-en-Champagne ist durch den Autor in Vorbe- 

reitung.

1051 Ein Pferd mit Pferdegeschirr wurde in Lafran§aise »Le

Saula« (Dep. Tarn-et-Garonne, F) deponiert (vgl. Bou-

det, Harnachement); ebenso in Most na Soci Grab 592

(SLO): Terzan/Lo Schiavo/Trampuz-Orel, Most na Soci 

120f. Taf. 51 f.; etwas unsicher der alte Fund von

Nevezice (Okr. Pisek, CZ) mit einer Trense und acht 

Phaleren: W Dehn, Eine bbhmische Zierscheibe der 

Friihlatenezeit in Berlin. Sbornlk Narod. Muz. Praze 20, 

1966, 137-148 bes. 140 Abb. 9.

1052 Vgl. das Grab von Wintrich (Kr. Bernkastel-Wittlich, 

D), das eine Trense sowie Pferdeschmuck in der Form 

einer iibergrofien Lunula beinhaltet (freundl. Hinweis 

H. Nortmann; Restaurierung RGZM). - Aufgrund ei

ner neuen Sicht profilierter Tiillen als Enden von Tren- 

senknebeln sind die Graber von Chalons-en-Cham- 

pagne, Somme-Tourbe und weitere neu zu bewerten; 

vgl. auch Verger, Tombe.

1053 Dobesch, Uberlegungen.

1054 Ch. Jeunesse I M. Ehretsmann, La jeune femme, le 

cheval et le silo. Une tombe de la Tene ancienne sur le 

site de Wettolsheim »Ricoh« (Haut-Rhin). Cahier Alsa- 

ciens Arch., Art et Hist. 31, 1988, 45-54. - D. Zylmann, 

Ein keltisches Reitergrab aus Gau-Heppenheim, Lkr. 

Alzey-Worms. Mainzer Arch. Zeitschr. 3, 1996, 5-24.

1055 Frey, Chariot Tomb 173 f.
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Nr. Fundort Reitzubehor weitere Beigaben Datierung Nachweis

Trensenbeigabe:

1 Adria

(Prov. Rovigo, I)

Hebelstangen- 

trense

2 Ringtrensen bei den Wagenpferden, 

Reitpferd, Wagen

LtC 1/65

2 Eery

(Dep. Eure, F)

Hebelstangen- 

trense

2 Ringtrensen, Grabkomplex mit 

Schwert, Eimer, Werkzeug, Armreif

Lt C/D 1/53

3 La Mailleraye-sur-Seine 

(Dep. Seine-Maritime, F)

Hebelstangen- 

trense

Mehrfachbestattung mit 3 Ringtrensen, 

Wagenteile, Waffen, Herdgerate

Lt C2/D1 1/54

4 Bad Nauheim »Fund 60« 

(Wetteraukreis, D)

Ringtrense 2 Tongefafie, Lanzenschuh, Perle (?) Lt C2/D Schonberger,

Spatlatenezeit Taf. 8, 5-9

5 Verna

(Dep. Isere, F)

Hebelstangen- 

trense

2 Hebelstangentrensen, Komplex mit 

mehreren Bestattungen, u.a. Schwertgrab 

mit vierradrigem Wagen

Lt DI 1/64

6 Mayen »Amtsgericht« 

(Kr. Mayen-Koblenz, D)

Ringtrense Fund von einem Graberfeld LtD Oesterwind, Niedergang 96

Abb. 10, 1

7 Hofheim Grab 8

(Main-Taunus-Kreis, D)

Trense

Typ Hofheim

Grab mit Dolch, Eimer, Axt, Keramik LtD Werner, Pferdegeschirr

8 Heimbach-Weis 

(Kr. Neuwied, D)

Ringtrense 2 Ringtrensen, Wagenteile, Waffen Lt D2a 1/15

Sporenbeigabe:

9 Nieder-Olm

(Kr. Mainz-Bingen, D)

Sporn Fund von einem Graberfeld Lt C2/D Stumpel, Spatlatenekeramik 

86 Taf. 7, 20

10 Goeblingen-Nospelt

Grab A-D (L)

Sporen in alien

4 Grabern

Reiche Beigabenausstattungen mit Schwert - 

bewaffnung

Lt D2 Metzler u.a., Clemency 

113ff. Abb. 86-88

11 Petange (L) 2 Sporen Funde von einem Graberfeld Lt D2 Metzler u.a., Clemency 18

Abb. 5

12 Konz-Filsen Grab 1 

(Kr. Trier-Saarburg, D)

Sporn Schwert, Fibel, Schere Lt D2 Haffner, Treverergraber 53

Abb. 1

13 Konz-Filsen Grab 3 

(Kr. Trier-Saarburg, D)

Sporn Lanze, Schere, 5 Tongefafie Lt D2 Haffner, Treverergraber 54 ff.

Abb. 2, 8-13

14 Kollig Grab 6

(Kr. Mayen-Koblenz, D)

Sporn 2 Ringtrensen mit einteiligem Mundstuck, 

Phaleren, Schild, Fibel, Lanze?

Lt D2b 1/27

15 Thiir/Unter Fraukirch

Grab 7

(Kr. Mayen-Koblenz, D)

Sporn Gurtclschliefie, Keramik, 

Ziernagel und -bander

Lt D2b Bockius, Graber 150f. Abb.

3, 11

Tab. 54 Graber der jiingeren Latenezeit mit der Beigabe von einer bzw. drei Trensen oder Sporen im westlichen Bereich (Frank- 

reich, Luxemburg, Slid- und Westdeutschland, Norditalien).

Knopfsporen mit grofien Scheiben konnen bereits an den Ubergang der Stufen Lt C2/D1 datiert wer- 

den 1056. Aus Siedlungen der Oppidakultur sind dariiber hinaus Sporen aus einem weitraumigen Gebiet 

iiberliefert, so dab man ihre allgemeine Verwendung annehmen kann 1057. Die sicher datierten Graber mit

1056 Vgl. das Grab mit Vollbewaffnung von Netzeband (Kr. 

Ostvorpommern, D) mit Knopfsporen mit grofien 

Scheiben und mit Goldeinlage, das an den Ubergang von 

Lt C2/D1 gestellt werden muB: G. Mangelsdorf I M. 

Schonfelder, Zu den Grabern mit Waffenbeigabe der 

jiingeren vorromischen Eisenzeit im Steinkreis von Net

zeband (Kr. Ostvorpommern). Arch. Korrbl. 31, 2001, 

93-106. - Ahnliche Sporen: Vouga, La Tene Taf. 36, 15- 

16.

1057 Vgl. van Endert, Bronzefunde 37ff. mit Kartierung von 

Knopfsporen und Nietsporen; Nachtrage fur das Gebiet 

des ehemaligen Jugoslawien vgl. Bozic, Starosti 138; 

weitere Nachtrage z.B.: Beaupre, Oppidum Taf. 2. - 

Mitscha-Marheim/Nischer-Falkenhof, Oberleiserberg 

Taf. 7, 1-2. - Gustin, Notranjska Taf. 3, 13; 69, 9. - Cha- 

bot/Feugere, Armes 344 Abb. 12, 46. - Vouga, La Tene 

Taf. 36, 15-16. - Urban, Braunsberg 321 Abb. 205, 2253. 

- Pieta, Puchov-Kultur 78 Taf. 17, 30-38.
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Abb. 193 Verbreitung der Reitergraber der jiingeren Latenezeit in Mitteleuropa. - Nachweise vgl. Tab. 54.

Sporen im Mittelrhein-Mosel-Gebiet reichen von der Stufe Lt D bis in friihaugusteische Zeit 1058; einige 

Begrabnisse bzw. Funde von Graberfeldern konnen nur allgemein in den Abschnitt Lt C2/D datiert 

werden 1059.

Wenn man fiir die Spatlatenezeit versucht, die Beigabe von Sporen oder Trensen in Ein- oder Dreizahl 

als Kennzeichen fiir eine soziale Schicht der »equites« oder »Ritter« zu verwenden 1060, und damit die

sen Beigaben Insigniencharakter zuweist, wird man dem Gesamtbild dieser Grabausstattungen (vgl. 

Tab. 54) sowie dem Sprachgebrauch Casars nicht gerecht, der bei der Benennung keltischer sozialer 

Schichten mit romischen Begriffen arbeitet. Reitzubehor gehort nicht zu den tiberregional sozial signi- 

fikanten Beigaben, vielmehr zeigt sich im wesentlichen eine lokale Grabsitte im Rhein-Mosel-

1058 Roymans, Societies 249.

1059 Zu friihlatenezeitlichen Grabern mit Sporenbeigabe vgl.

in Slowenien: K. Kromer, Spathallstattische Sporen aus 

Slovenien. Mitt. Anthropolog. Ges. Wien 92, 1962, 192- 

196; Graber aus Apulien: Metapont I Crucinia Grab 

17/71 (A. Bottini, [Hrsg.J, Armi, gli strumenti della 

guerra in Lucania. Ausstellung Bari [Bari 1993] 129 

Abb. 25); Vaste/Fondo Melliche Grab 569 (Archeologia 

dei Messapi. Ausstellung Lecce [Bari 1990] 87ff Nr. 

103); ein Neufund aus Novo mesto / Kapiteljska nijva

Hugel VII, Grab 19 (freundl. Hinweis M. Egg). Die 

Zweifel von D. van Endert (van Endert, Bronzefunde 

41) an der spathallstattischen Datierung der Sporen 

durch Kromer sind nur insofern berechtigt, als diese 

Graber der Friihlatenezeit zugewiesen werden miissen; 

es handelt sich jedoch nicht um Fundstucke aus romi- 

schen Nachbestattungen.

1060 Vgl. z.B. Kull, Zaumzeug 425. - Oesterwind, Nieder- 

gang 86.
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Raum 1061, in die auch Wagenfahrer mit einbezogen werden. Die Grabinventare der Reiter zeigen eine 

grofie Bandbreite an sonstigen Beigaben. Neben sehr reichen Grabern, wie denen von Goeblingen- 

Nospelt 1062 und Heimbach-Weis (1/15), sind auch deutlich armer ausgestattete, wie die aus Konz-Fil

sen vertreten (vgl. Tab. 54), worauf H.-E. Joachim hingewiesen hat 1063. Die Fundkonzentration von 

Reitergrabern im Treverer-Gebiet (vgl. Abb. 193) kann man aus einem historischen Blickwinkel als Be- 

statigung fur die hier schriftlich uberlieferte, hervorgehobene Stellung der Reiterei interpretieren 1064. 

Eine mogliche Abldsung der Wagengrabsitte durch die Reitergraber hat H.-E. Joachim angedeutet 1065. 

Andere Bereiche mit der Sitte der Trensen- und Sporenbeigabe liegen im Gebiet des ehemaligen Jugo- 

slawien 1066, weitere Graber mit Sporen finden sich an der Niederelbe 1067. Die Sporenbeigabe liefie sich 

auch so deuten, dab in den betreffenden Regionen haufiger als in anderen Schuhe mit in die Graber ge- 

geben wurden, da die dort tiblichen Nietsporen wohl fest mit den beim Reiten benutzten Schuhen oder 

Stiefeln verbunden waren. Anhand dieser dann als regional zu interpretierenden Beigabensitten ergibt 

sich, dafi Reitzubehor nicht als Indiz fur eine uberregionale soziale Einordnung von Bestattungen ge- 

eignet ist.

Betrachtet man die zweiradrigen Wagen als Streitwagen sowie das Reitzubehor als Attribute, die aus- 

schlieblich kriegerische Fahigkeiten darstellen, so mfifiten sie sich gegenseitig ausschliefien, da ein Rei- 

terkrieger nicht zugleich Streitwagenkampfer sein kann, der mit Fernwaffen kampfte und, abgestiegen, 

mit Schwert und Schild. Dennoch kommt die Kombination von Sporen und einer dntten Trense fur ein 

Reitpferd in Wagengrabern der Spiitlatenezeit durchaus vor.

6. Zu Kriegern mit Wagen

In der Friihlatenezeit ist der Grofiteil der Wagengraber mit Waffen ausgestattet 1068. Fur die jfingere Late- 

nezeit Mitteleuropas ist die Waffenbeigabe, zumindest fur etwas mehr als die Halfte der hinsichtlich des 

Geschlechts des Bestatteten bestimmbaren Wagengraber in Mitteleuropa (Tab. 53 A) und fur jene Gra

ber im ostkeltischen Bereich sowie fur die mit vierradrigen Wagen 1069, nachgewiesen. Aussagen fiber die 

Altersstruktur dieser Krieger konnen mangels anthropologischer Untersuchungen nicht getroffen wer

den. Fur die Graber mit Wagen und Waffen bleibt zu fragen, ob die Wagen ein Teil der Bewaffnung wa

ren, oder ob ein Zusammenhang mit der Kriegsausriistung nicht zwingend besteht. Die schriftliche 

Uberlieferung fiber Streitwagen (vgl. Kap. Ill, C, 2) kann nicht dazu verwendet werden, die dort be- 

schriebenen Wagen wie selbstverstandlich mit denen der Graber gleichzusetzen 107°; dieser Schritt bedarf 

erst einer eigenen Priifung.

Fur die Stufe Lt A glaubt man in der Champagne eine Reaktion der fibrigen Bewaffnung auf den 

zweiradrigen Wagen zu erkennen, da Grabern mit Wagen haufiger eine grobere Zahl kleiner (Wurf-)

1061 Joachim, Reitergrab 163.

1062 Thill, Metallgegenstande. - Thill, Keramik. - Metzler 

u.a , Clemency 113ff. Abb. 86-88.

1063 Joachim, Reitergrab 166.

1064 Caes. Gall. II 24, V 3; Tac. Ann. II 42. - Metzler, Reiter

graber 99. - Oesterwind, Niedergang 97 f. - J. Krier I F. 

Reinert, Das Reitergrab von Hellingen. Die Treverer 

und das rbmische Militar in der friihen Kaiserzeit (Lu

xemburg 1993) 51 ff. - G. Fingerlin, Rbmische und kel- 

tische Reiter im Lager der XIX. Legion von Dangstetten 

am Hochrhein. Arch. Nachr. Baden 60, 1999, 3-18.

1°65 Joachim, Wagengraber 99. - Joachim, Wagengrab 40. - 

Roymans, Societies 249.

1066 Vgl. u.a. Belgrad-Karaburma Grab 16 (YU): Todorovic,

Karaburma Taf. 6. - Roje pri Moravce (SLO): Knez, 

Grobovi 119 Taf. 8. - Bozic, Starosti.

1067 Vgl. Adler, Studien 148 Abb. 53. - Volling, Dreikreis- 

plattensporen. - Bockius, Kreisplattensporen 499 Abb. 

2 mit Liste 512 ff.

1068 Joffroy/Bretz-Mahler, Tombes 26f. - Verger, Vix 369. 

382. - Lorenz, Totenbrauchtum 115.

1069 Vgl. Kraghede (1/6), Langa (1/7), Boe (1/46), Verna 

(1/64), Cugir (1/75), San Maria di Zevo (1/67). - Zum 

Zeitpunkt der Niederlegung war fur die Graber von 

Husby (1/25) und Brzezniak (1/73) die Waffenbeigabe in 

diesen Regionen nicht ublich.

1070 Haffner/Joachim, Wagengraber 81 Anm. 21. - Roy

mans, Societies 247.
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Lanzenspitzen beigegeben wurde 1071. Gleichwohl ist die Ausstattung mit einer solchen Zahl von Spee- 

ren nicht ausschliefilich an Wagengraber gebunden 1072. Derartige Fernwaffen, wie auch Pfeil und Bogen, 

konnen taktisch sinnvoll vom Streitwagen aus eingesetzt werden, wie die Uberlieferung aus dem orien- 

talischen und agyptischen Raum zeigt 1073. Der Bogen wird nach Ausweis der Graber fur die Friihlate- 

nezeit eher in spathallstattzeitlicher Tradition als Jagdwaffe sozial hervorgehobener Personen zu be- 

trachten sein und weniger als Fernwaffe 1074. Trotz der Ausstattung der Wagengraber mit Fernbewaff- 

nung ist dort genauso das Schwert vorhanden. Auch wenn man das Aufkommen der mehrfachen Speer- 

bewaffnung in Verbindung mit der Kriegsfuhrung von Wagen und Reitpferd aus betrachten mochte, 

mufi dennoch die Bewaffnung nicht zwangslaufig die reale Kriegsbewaffnung wiedergeben. Allerdings 

scheint in der Fruhlatenezeit fur den Bereich der Champagne ein Zusammenhang zwischen Wagen und 

Bewaffnung zu bestehen.

Die im Vergleich zur Stufe Lt A geringe Zahl von Wagengrabern der Stufe Lt C mit Waffen zeigt unter- 

schiedliche Waffenausstattungen (vgl. Tab. 53 A). Graber mit Vollbewaffnung aus Schwert, Schild und 

Lanze kommen nicht ausschlieblich vor. Die Bewaffnung weicht nicht auffallend von anderen Grabern 

ohne Wagen ab; hohe Zahlen von Lanzenspitzen sind jedenfalls nicht mehr zu beobachten. In der Spat- 

latenezeit ist die Zahl der waffenfiihrenden Wagengraber sehr gering. Daftir fallen die meisten dieser 

Graber durch ihre sonstigen Beigaben, wie Importe bzw. Herdgerat, auf 1075. Wie erwahnt, gehbren die 

vierradrigen Wagen ebenfalls, soweit nachweisbar, zu Waffentragern. Eine Wechselwirkung zwischen 

Bewaffnung und Wagenbeigabe, wie sie sich noch fur die Fruhlatenezeit andeutet, kann also fur die jiin- 

gere Latenezeit nicht beobachtet werden.

Ahnlich wie fur das Schwert, dem man als besonders wertvolle Waffe eine zusatzliche Bedeutung als in- 

signienhaftem Gegenstand zuweist 1076, konnte man auch fur im Kampfgeschehen eingesetzte Wagen ei

ne weitere Bedeutung als Wtirdezeichen fordern. Dies scheint gerechtfertigt, da die Wagen eine ahnli- 

che, wenn nicht gar starkere Distanz zum Fufivolk schaffen als beispielsweise ein Reitpferd. Ein Wagen 

als Ausriistungsgegenstand eines Kriegers ist kostspielig in Herstellung und Unterhalt und kann damit 

als soziales Rangabzeichen innerhalb einer Kriegergesellschaft auch uber die Zeit der aktiven Nutzung 

in Auseinandersetzungen hinaus dienen.

In den meisten Gebieten Mitteleuropas ist der zweiriidrige Wagen als schnelles Transportmittel fur zu 

Fuls kampfende Krieger denkbar. Zu diesem Schlufi kommt auch G. Dobesch nach den historischen 

Quellen 1077. In der den Kampfen vorangehenden Phase mit Drohungen und Beschimpfungen ist der 

Wagen ebenso einsetzbar; hier konnte man sich auch den Krieger auf den ansonsten eher schwankenden 

Fahrzeugen stehend vorstellen. Diese Verwendung der Wagen im Kampfgeschehen dtirfte in der antiken 

Welt als Besonderheit erwahnenswert gewesen sein und mit dem altertumlich-mythologischen Bild der 

Streitwagen homerischer Zeit assoziiert worden sein. Sobaid die Wagen lediglich als Fahrzeuge zum 

Kampfplatz oder in einer dem Kampf vorausgehenden Drohphase dienten, sind keine Besonderheiten 

in der Bewaffnung der Wagenfahrer zu erwarten. Dasselbe gilt auch, wenn die Wagen sowohl fur mi- 

litarische als auch zivile Representation im Leben genutzt wurden. Das Modell einer Verwendung als

1071 Lorenz, Totenbrauchtum 139. - Graber mit mehr als 

zwei Lanzen u.a. Chalons-en-Champagne, Ecury-sur- 

Coole, Somme-Tourbe/La Gorge-Meillet (Van Endert, 

Wagenbestattungen); weiter z.B. Muhlheim-Karlich 

Grab 4 (Joachim, Wagengraber Muhlheim-Karlich). - In 

der Mittellatenezeit reduziert sich die Zahl der Lanzen 

auf eine (Lorenz, Totenbrauchtum 116).

1072 Vgl. fur den Hallstattkreis: Egg, Fiirstengrab 155-159. -

Beispiele fiir die Fruhlatenezeit mit mehr als zwei Lan

zenspitzen: Kuffern Grab 1, Wien-Leopoldau Grab 1,2, 3

(Nebehay, Latenegraber), Basch, Ruckweiler Hugel 1,

Beilingen Hugel 10, Hermeskeil-Hofchen Hugel 3, Os

burg, Eckfeld Hugel 2 (Haffner, Hunsrtick-Eifel-Kultur).

1073 Vgl. Crouwel, Chariots Bronze Age. - Crouwel, Cha

riots Iron Age. - Nagel, Streitwagen.

1074 D. Krauhe-Steinberger, Pfeilspitzen aus einem reichen 

Latene-A-Grab von Hochscheid, Kr. Bernkastel-Witt- 

lich. Arch. Korrbl. 20, 1990, 87-100.

1075 Vgl. an Grabern mit zweiradrigen Wagen: La Mail- 

leraye-sur-Seine (1/54), Hannogne-Saint-Remy (1/50), 

Heimbach-Weis (1/15), Hoppstadten-Weiersbach Grab 

23 (1/20).

1076 Haffner, Graberfeld 63. - Roymans, Societies 251 im

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

ler, Studien 23 7 f.

1077 Dobesch, Uberlegungen 24.
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standesgemaher Zubringer zum Kampfgeschehen konnte auch erklaren, weshalb die Reiterei erst ver- 

gleichsweise spat, etwa in der Stufe Lt D, an Bedeutung zunimmt107S. Fur Wagen, die in ihrer Verwen- 

dung nicht auf den Krieg beschrankt waren und als prestigebringendes Transportmittel einer reicheren, 

sozial gehobenen und im gewissen Sinne auch privilegierten Bevolkerungsschicht dienen, liegt auch ei- 

ne Verwendung fur die letzte Fahrt des toten Besitzers nahe. Dieses Modell wiirde erklaren, warum so- 

wohl Frauen als auch Manner mit diesen Wagen bestattet wurden 1079. Dann erklart sich auch der hete

rogene Charakter der allgemeinen Beigabenausstattung der entsprechenden Graber. Aus diesen Griin- 

den scheint die Verwendung des Begriffes Streitwagen fur die in den Grabern der jungeren Latenezeit 

beigegebenen Wagen nicht sachgemah. Bislang mochte man auch den Wagen, den Grabensembles und 

den bildlichen Uberlieferungen in Mitteleuropa keinen eindeutigen ikonographischen Hinweis auf ei- 

nen Jenseitsbezug entnehmen.

1078 Vgl. Kap. IV, B, 5 -Nach historischen Quellen Dobesch, 

Uberlegungen 53 ff.

1079 Roymans, Societies 249 f.
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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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I

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.

348



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.
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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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VI. ZUSAMMENFASSUNG

Der Fund von Boe/Bordeneuve-de-Bory (Dep. Lot-et-Garonne, F) ist ein aufiergewbhnlich reich ausge- 

stattetes Grabensemble. Nach ersten Aufdeckungen 1959/60 konnte R. Bonder in einer Nachgrabung 1990 

als Befund eine ca. 8,50 m breite Kammer feststellen. Menschliche Uberreste fand er nicht, wobei zu be- 

merken ist, dab nicht der vollstandige Bereich des Grabes archaologisch untersucht werden konnte. Eine 

mutmafilich antike Beraubung sowie moderne Eingriffe haben die Funde stark beschadigt.

Dennoch konnten bei der Restaurierung der Fundobjekte in den Werkstatten des Romisch-Germani- 

schen Zentralmuseums vier Ollampen und mindestens 80 Weinamphoren der Form Dressel 1 B sowie 

eine der adriatischen Form Lamboglia 2 nachgewiesen werden. Em Service aus 41 zumeist mediterranen 

Tongefaben vervollstandigt das Fundensemble. Dabei iiberwiegen offene Gefabformen aus spater Cam

pana und deren Imitationen; neben dem Tafelgeschirr sind auch Backteller mit Deckel als Ausdruck stid- 

landischer Kiiche vorhanden. Ein Topf mit iberischer Streifenbemalung zeigt Verbindungen zu einem 

nahen, nicht mehr keltisch gepragten Bereich auf. An Waffen sind hauptsachlich Schutzwaffen, darun- 

ter ein herausragender Helm sowie Reste eines aufierst feinen Kettenpanzers mit einer Gtirtelschnalle, 

erhalten geblieben. Eine reiche Bankettausstattung besteht aus einem Paar singularer Feuerbocke, einem 

Dreibein mit einem besonderen, wohl englischen Kesselgehange und Kesselresten. Mit der Diskussion 

der Herdgerate wurde die Person, die sich hinter den Beigaben verbirgt, als Ernahrer von Untergebenen 

und Verteiler von Fleisch dargestellt, wie es auch in der Niederlegung von ca. Sieben Schwemen (Tier- 

knochenbestimmung O. Joris) deutlich zum Ausdruck kommt. Zu weiteren Beigaben gehdren u.a. eine 

grohe Holzwanne mit Eisenbandern und Ringhenkeln, ein eisenbeschlagener Kasten mit bronzenen 

Ziernageln und ein Trinkhorn als Zeugnis von Fernbeziehungen in den Bereich der keltisch-germani- 

schen Kontaktzone. In der Diskussion eines Ziergegenstandes, moglicherweise in der Form ernes Kan- 

delabers, und von Resten eines Strigilispaares sowie von einem Spielbrett konnte der sich in den Beiga

ben widerspiegelnde hohe Grad der Romanisierung des Bestatteten aufgezeigt werden. Der aufwendig- 

ste und grofite Gegenstand im Grab war ein reich mit Eisen beschlagener und mit Email und Bronze de- 

korierter vierradriger Prunkwagen, der soweit wie moglich rekonstruiert wurde. Im Aufbau ahnelt er 

dem keltischen Wagen von Dejbjerg (Ringkobing amt, DK). In einem Exkurs konnten die Beziehungen 

und die Herkunft dieses Wagens bestimmt werden.

Im AnschluB an den Wagen von Boe wurden die technischen Elemente keltischer Wagen der Mittel- und 

Spatlatenezeit, jeweils ausgehend von den erhalten Holzfunden und Funden aus gesicherten Wagengra- 

bern mit meist zweiradrigen Wagen diskutiert. Die Wagenteile aus Horten und Siedlungen wurden eben- 

falls mit erfafit. Dabei konnten mehrfach neue Typen herausgearbeitet sowie chronologisch und choro- 

logisch abgegrenzt werden. Viele stark technisch gepragte Elemente der unmittelbaren Wagenkonstruk- 

tion basieren auf Entwicklungen der Friihlatenezeit; hingegen setzt der reiche Metallbesatz des Joches 

hauptsachlich erst in der Stufe Lt D ein. In Siedlungs- und Hortfunden konnte die Existenz weiterer 

vierradriger Wagen nachgewiesen werden. Bildliche Darstellungen und schriftliche Quellen konnen nur 

einen germgen Beitrag zur heutigen Sicht keltischer Wagen liefern.

Um das Grab von Boe in den Zusammenhang mit anderen Grabern mit vier- und zweiradrigen Wagen 

einzuordnen, wurden ausgewahlte Themenkomplexe diskutiert. Ein besonderes Augenmerk wurde auf 

die Verwendung der Fahrzeuge als Streit- oder Prunkwagen gelegt. Daher wurden die Pars pro toto-Bei- 

gabe von Schirrungsbestandteilen in beigabenarmen Grabern, die weiblichen Bestattungen mit Wagen 

und die Reitergraber mit Wagenbeigabe sowie die Wechselwirkung mit der Bewaffnung angesprochen. 

Dabei treten begriindete Zweifel an der hauptsachlich auf schriftlichen Quellen beruhenden Bezeich- 

nung und dem Verstandnis der Wagen primar als Streitwagen auf.
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Das Grab von Boe wurde zudem in seinen regionalen archaologischen und historischen Kontext gestellt. 

Eine Zuweisung der Bestattung zu Teutomatus, einem Konig (rex) des vor Ort ansassigen Stammes der 

Nitiobrogen, scheint als Spekulation zulassig. In jedem Fall stimmen Ausstattung und Datierung des 

Grabes mit einem Angehdrigen der obersten archaologisch fafibaren Gesellschaftsschicht iiberein, der 

an den casarischen Kriegen teilgenommen haben konnte und im dritten Viertel des 1. Jhs. v. Chr. be- 

stattet wurde. Bei der Einordnung in einen iiberregionalen Zusammenhang wurden die sozialen Bewer- 

tungsmbglichkeiten von Grabern aufgrund des archaologischen Fundgutes diskutiert. Fiir die jiingere 

Latenezeit stellen sich besonders die Herdgerate, aber auch Amphoren und Bronzegeschirr als signifi- 

kant heraus. Die Beigabe von zweiradrigen Wagen allein ist nach den Fundkombinationen kein Indiz fiir 

eine weitergehende Privilegierung, obwohl die Wagen als ein besonderes Reprasentationsmittel von 

Frauen und Mannern unabhangig von einer Verwendung als Streitwagen angesehen werden miissen. Die 

wenigen vierradrigen Wagen, wie der aus Boe, gehdren hingegen zu den reichsten Grabausstattungen ih- 

rer Zeit. Nachdem bis vor kurzem nur zweiradrige Wagen fiir die Latenekultur bekannt waren, die oft 

voreilig als Streitwagen bezeichnet wurden, konnten nun vierradrige Prunkwagen nachgewiesen wer

den, die vermutlich als ein Mittel der Legitimation von Herrschaft dienten.
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VII. RESUME

LA TOMBE A CHAR DE BOE (LOT-ET-GARONNE) DE LA FIN DE L’EPOQUE 

CELTIQUE

- ETUDE DES CHARS ET DES TOMBES A CHAR DE LA TENE MOYENNE ET FINALE -

I.-II. A-C: Introduction - Histoire et situation de la decouverte de Boe

A Boe, lieu-dit Bordeneuve-de-Bory (Dep. Lot-et-Garonne) a ete decouvert un ensemble funeraire ex- 

traordinairement riche, de la fin de 1’epoque celtique. Il a ete mis au jour durant 1’hiver 1959/1960 dans 

un faubourg au sud-est d’Agen (fig. 1) par A. Jerebzoff; ce dernier le fouilla partiellement avec une equi- 

pe d’amateurs. Le rapport preliminaire de J. Coupry, paru dans Gallia en 1961, attira 1’attention du pu

blic sur cette trouvaille exceptionnelle autant par la qualite que par la quantite de mobilier. Celui-ci n’est 

cependant ni restaure, ni publie, et reste aujourd’hui presque inconnu.

R. Boudet (f), conscient de 1’importance de la decouverte, entreprend en 1990 une deuxieme fouille. A 

cette occasion, une surface de 2,30m de largeur et de 8,50m de longueur, qui n’avait jusque la jamais ete 

touchee, est fouillee (fig. 2-3). R. Boudet a mis notamment au jour une grande quantite de ceramiques et 

cinq arceaux en fer avec des restes de bois, qui, lors de la restauration se sont releves etre une grande cu- 

ve en bois. Toute la surface n’a pu etre fouillee avec la meme intensite (fig. 2). Bien qu’on n’ait pas trou- 

ve de restes humains, 1’ensemble des objets correspond a 1’equipement d’un homme. La fosse dans la- 

quelle ont ete decouverts les restes des planches du sol est consideree comme une immense chambre 

funeraire. Une chambre semblable est connue a Lexden (Essex, GB). Dans son contexte supraregional, 

1’ensemble de Boe est interprete comme une tombe a char. Des destructions modernes et probablement 

un pillage antique ont fortement degrade le mobilier. Les fouilles n’ont pas apporte de reponse quant a 

1’existence d’un tumulus ou d’une enceinte.

Sur 1’initiative de R. Boudet, la restauration et 1’etude des objets metalliques ont ete confiees au Romisch- 

Germanisches Zentralmuseum (RGZM) de Mayence, dans le cadre d’un projet europeen concernant 

plusieurs chars protohistoriques trouves en France, en Italie et en Allemagne. La restauration et 1’etude 

du mobilier ceramique ont ete effectuees en collaboration avec D. Barraud (Service Regional de 1’Ar- 

cheologie de 1’Aquitaine, Bordeaux) et Y. Lintz (Musee des Beaux Arts, Agen). La restauration a enfin 

ouvert la porte a des interpretations plus approfondies.

D. Description et interpretation du mobilier

La restauration du mobilier ceramique dans les ateliers du RGZM a permis de restituer quatre lampes a 

huile (fig. 4), au minimum 80 amphores vinaires de type Dressel IB (fig. 8-15, tab. 1-2) de plusieurs vi- 

ticulteurs renommes (fig. 5-6) et une amphore adriatique de type Lamboglia 2 (fig. 16, 1). Un service de 

43 pieces de vaisselle en terre cuite, pour la plupart des vases mediterraneens, complete 1’ensemble (tab. 

3). La plupart des pieces sont des formes ouvertes, en ceramique campanienne tardive (fig. 17. 18, 8-16) 

et des imitations de cette derniere (fig. 17, 17-20). En plus du service de table, on trouve aussi des assiet- 

tes pour le four avec leurs couvercles (fig. 19), typiques de la cuisine mediterraneenne. Un pot avec un 

decor iberique (fig. 22) montre les contacts existants avec la zone voisine, dans le Sud-Ouest, qui n’est 

plus dominee par la culture latenienne.

Concernant les armes, la plupart des objets conserves sont a vocation defensive : un casque de forme ex

traordinaire (fig. 31-32), qui se rapproche du type occidental des casques celtiques (voir le casque d’A-
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gen : fig. 33), les fragments d’une cotte de mailles aux anneaux extremement fins (fig. 35) avec sa boucle 

de ceinture (fig. 36).

Parmi les nombreux ustensiles de banquet, il faut citer une paire de chenets enormes et uniques (fig. 43- 

44), un trepied de cuisine (fig. 39) avec une cremaillere particuliere (fig. 41) originaire de 1’Angleterre (fig. 

42) et des petits fragments d’un chaudron en bronze (pl. 5, 4). L’etude des ustensiles de cuisine met en 

valeur le role du defunt, soutien de ses sujets et distributeur de viande. Ce role est egalement visible a 

travers le depot de sept sangliers (analyse des restes osseux par O. Joris) (tab. 7). La tombe contient en 

outre une caisse ou un coffre a bandages en fer (fig. 47) et a clous decoratifs aux tetes en bronze (fig. 48), 

et une grande cuve en bois a arceaux en fer (fig. 50. 52) et a attaches a anneaux (fig. 51). Une corne a boire 

(fig. 53) temoigne de 1’existence de relations avec la zone germano-celtique (fig. 54. 56). Les fragments 

d’une paire de strigiles (fig. 57), un probable candelabre (fig. 59) et deux jetons, 1’un en verre et 1’autre 

en os (pl. 10, 5. 6) fournissent des indices prouvant Pinfluence romaine dans la sphere ou vivait le defunt. 

Beaucoup de fragments metalliques restent encore sans explication (pl. 21-23).

L’objet le plus grand et le plus elabore de la tombe est un char de parade a quatre roues, abondamment 

orne, avec email et toles ajourees en fer. Il ressemble beaucoup, dans sa conception, au char celtique de 

Dejbjerg (Ringkobing amt, DK) (fig.61). L’origine de ce char decouvert en 1888 et ses points communs 

avec d’autres chars sont etudies par ailleurs (p. 97-107). Contre toute attente, il fut possible de restituer 

une image generale du char de Boe (fig. 83. 84). Pourtant, une reconstitution totale du char est im

possible, car des incertitudes subsistent quant a la longueur et a la largeur de la caisse et quant a 1’arrie- 

re. La position exacte des differentes toles decoratives reste egalement incertaine. Neanmoins, on est sur 

que le char possedait quatre roues. La charniere du timon, les deux bagues de cerclage ovales, une pour 

le timon, 1’autre pour la longe, ainsi que la presence de deux roues, Pune derriere Pautre dans le sens du 

roulement, en sont des preuves suffisantes. De nombreuses analogies avec la caisse du char a quatre roues 

de Dejbjerg confirment cette observation.

III. Les Chars de Lt C et D

A. Remarques Generales

Dans le but de discuter des caracteristiques techniques et sociales du char de Boe, nous nous sommes 

penches sur les autres chars et tombes a char de La Tene C et D du continent europeen. La base de ces 

etudes est un catalogue des tombes a char et des tombes dans lesquelles ont ete deposes des elements de 

joug et de harnachement comme pars pro toto (VIII A, partie I; references dans le texte p. ex. 1/16,1/66). 

Ces dernieres tombes sont souvent considerees sur les cartes de repartition comme etant des tombes a 

char, sans discussion critique. Les tombes a char dans les Alpes orientales et dans la region des Carpates 

forment une unite historique, elles sont inseparables des tombes de La Tene B. De fait, routes ces tom

bes sont incluses dans l’etude. Les tombes autour la mer baltique avec leurs chars a quatre roues sont 

aussi prises en compte. La deuxieme partie du catalogue est une liste d’ensembles, qui sont quelques fois 

appeles tombes a char (VIII B, partie II ; reference dans le texte p. ex. II/7), mais qui, en fait, n’en sont 

pas. Quelques necropoles avec des trouvailles isolees, des elements de char ou de joug font egalement 

partie de l’etude.

B. Analyse du mobilier

L’analyse des elements techniques (voir glossaire p. 421) des chars de La Tene C et D commence tou- 

jours avec l’etude des parties en bois conservees et les ensembles clos. Les elements de char dans les 

depots (tab. 8) et dans les habitats sont aussi inclus dans les analyses et dans les listes de mobilier. Les 

planches montrent seulement des choix et des exemples.

362



Nos connaissances sur les roues sont relativement minces en comparaison avec les roues des chars du 

Hallstatt, puisque celles de La Tene finale ne sont pas deposes dans routes les tombes. Les rares roues 

conservees (fig. 86-87, tab. 9) ne donnent pas un nombre assez representatif de jantes. Une analyse des 

petites rouelles votives, qui sont des maquettes de roues (fig. 88), montre huit ou dix jantes les plus 

frequentes (tab. 11). Les frettes de moyeux sont relativement simples a part quelques frettes a nervures 

(fig. 95-96, tab. 13). Les agrafes de jante sont si rares (fig. 89-91, tab. 12) qu’elles semblent n’etre plus 

necessaires. Dans les Alpes, et parfois aussi ailleurs, depuis La Tene C, les frettes sont garnies de boites 

a moyeux (fig. 97-98, tab. 14).

Les essieux en bois sont rarement conserves ; nos connaissances proviennent des periodes plus ancien- 

nes et des regions au nord du monde celtique. Les garnitures en fer destinees a stabiliser les essieux sont 

nouvelles a La Tene A et tres frequentes a La Tene C (fig. 100-101, tab. 16). On a essaye de renforcer, 

par ce moyen, les essieux en bois. La typologie des clavettes est basee sur des formes plus anciennes, mais 

leur nombre est en augmentation par rapport a La Tene A. Les clavettes a tete rectangulaire et a tige 

courbee sont typiques de La Tene B et C (fig. 102, tab. 18). Les tetes en forme de lunettes et a tige droite 

caracterisent La Tene D (fig. 103-104, tab. 19) et de nouveaux exemplaires avec plusieurs noeuds appa- 

raissent dans les regions plus au nord (fig. 105, tab. 20). Les tetes a demi-lune et tige courbee sont tres 

frequentes a La Tene C et D (fig. 107-108, tab. 22) ; cette forme de tete se perpetue a 1’epoque romaine. 

Les clavettes a tete decoree en bronze sont tres rares (fig. 111-112, tab. 25), elles ont toujours des tiges 

droites. D’autres formes sont encore plus rares. En general, les clavettes ont des petits trous ou des an- 

neaux qui permettent leur fixation par un element organique. Quelquesfois, les essieux sont decores de 

chapeaux (peut-etre a Kappel [Kr. Biberach, D] : fig. 115) ou de manchons, comme a Boe (fig 73).

Les elements caracteristiques des chars a deux roues sont les pitons a ceil rivetes (fig. 117, 2 ; 118), uti

lises en deux paires, de taille differente. Le plateau du char est fixe a la construction d’essieu et de timon 

du char par ces pitons et probablement par des bandes en cuir (fig. 175-177). Quelques rares chars tres 

lourds de La Tene C sont construits avec des pitons a oeil et a tige fourchue (fig. 119-120). D’autres chars 

de cette epoque sont construits avec des pitons a oeil rivete et des pitons a anneaux doubles, decores de 

bronze (fig. 121-122). Les pitons a oeil et a tige brisee (fig. 125) et les pitons a ceil et a tige echancree (fig. 

123-124) font aussi partie des decouvertes faites dans les tombes a chars. Parce qu’ils ne sont jamais trou- 

ves en place dans les tombes et parce qu’on les trouve souvent dans les habitats comme objets perdus, 

leur fonction a trait peut-etre plutot au harnachement. Les fers doubles en ruban rivetes (fig. 127) sont 

aussi des pieces techniques de char auxquelles on ne peut pas attribuer une fonction precise.

Les parties des chars a quatre roues, comme la longe et le timon avec sa charniere et sa construction 

tournante, ont des elements particuliers, tels les bagues (fig. 71, 1-2 ; 129) ou les longs rivets (fig. 128) 

destines a fixer les constructions en bois ecarte (fig. 63. 66), et comme les goupilles de timon (fig. 130). 

Les plateaux des chars a deux roues sont rarement ornes. Les chars de Nanterre (1/57) et de Heimbach- 

Weis (1/15) sont de bons exemples de toles decoratives en bronze et en fer (fig. 131-132). Les caisses des 

chars a quatre roues, comme ceux de Dejbjerg, Boe et Verna, sont plus decorees, souvent avec de 1’email 

rouge. Une nouvelle typologie pour les clous a tetes striees est proposee (fig. 135).

Les jougs de La Tene C et D ne suivent pas les traditions de La Tene A car y sont utilises beaucoup plus 

d’elements en bronze (voir liste des tombes tab. 30 ; cartes de repartitions fig. 151-152). Pour les anneaux 

passe-guides une typologie coherente est etablie : la plupart des formes standardises est typique de La 

Tene D, comme le type Bechtheim (fig. 140, tab. 31), le type Estinnes (fig. 141, tab. 32), le type Kappel 

(fig. 142, tab. 33), le type Grabenstetten (fig. 143, tab. 34), le type Oresak (fig. 145, tab. 36) et le type Ver

na (fig. 146, tab. 37). Quelques types voient deja le jour a La Tene C, comme le type Frohnhausen (fig. 

147, tab. 38) et le type Nanterre (fig. 148) ; le type Hoppstadten semble etre une forme de La Tene D2 

(fig. 149, tab. 39). D’autres decors de joug existent (fig. 153-156, tab. 41). Le joug est la piece ou les in

novations sont le plus visible pour les archeologues, surtout par rapport aux chars qui ne semblent pres- 

que pas evoluer depuis La Tene A.

Les chars sont tires par des paires de chevaux, equipes de mors de filet a canons articules, de sections 

profilees ou carrees (fig. 157 ; tombes : tab. 42). Un troisieme mors, quelquesfois un mors de bride, peut
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faire en plus partie d’un equipement de cavalier. A Verna et a Cugir, les chevaux du char avaient des mors 

de bride. Le harnachement est rarement decore de phaleres, contrairement aux riches decors a tetes de 

chevaux du Hallstatt et de La Tene A. Les combinaisons de quatre ou cinq anneaux en fer de tailies dif- 

ferentes (fig. 163) font aussi partie du harnachement si on regarde les contextes des elements metalliques 

dans les tombes a char. Typiques de La Tene D sont les pendentifs en bronze (fig. 164-167, tab. 43-45) 

et les boutons a decor emaille (fig. 168-169, tab. 46-47).

Les chevaux, au deuxieme age du Fer, sont guides a 1’aide d’aiguillons en bois, souvent completes par une 

spire en fer et une pointe emboitee (fig. 171). On trouve aussi en Europe temperee quelques double- 

bagues a pointes (« pseudo doigtiers d’archers ») (fig. 173, tab. 48). Leur fonction dans le domaine des 

chevaux et des chars reste indeterminee.

Les chars a deux roues de La Tene C et D derivent des chars de La Tene A et B au niveau des pitons a 

oeil pour la construction des plateaux de char et des garnitures de stabilisation d’essieu. La construction 

avec des pitons a anneaux doubles (fig. 117, 1) est remplacee par une construction avec des simples pi

tons a oeil rivete. Les reconstructions de Zurich et du Luxembourg (fig. 175-177) correspondent bien aux 

chars de La Tene C et D. Des pitons a oeil et a tige fourchue forment un groupe de chars particuliers a 

La Tene C. Ces chars (Nanterre 1/57, Steiermark 1/70 et Arnot 1/80) sont des chars de parade, des le mo

ment de leur construction.

Quelques vestiges metalliques dans les habitats et le depot de Kappel, certains decors emailles (fig. 134), 

les goupilles de timon et d’autres elements indiquent 1’existence d’un plus grand nombre de chars a 

quatre roues.

C. Les chars dans les representations et les sources historiques

Les representations des chars protohistoriques sur les situles en bronze des Alpes (fig. 179-180, tab. 50) 

ne fournissent pas beaucoup d’informations sur les chars celtiques de La Tene C et D. Leur utilisation 

dans les images est plutot sportive et fastueuse. La stele de Padoue (fig. 181) presente deux personnes 

assises, un homme et une femme, sur le char. Les monnaies romaines montrent le char comme symbole 

iconographique des Celtes. Les monnaies celtes suivent la representation des chars des monnaies grec- 

ques, qui sont des chars de course (fig. 183).

Les chars celtiques sont mentionnes par les auteurs anciens (p. 294-297), qui emploient, pour les decri- 

re des mots differents. Ces types ne sont pas identifiables car aucun auteur ne parle du nombre de rou

es. Les chars sont egalement utilises au combat par une elite. Puisque les Celtes sont consideres comme 

les antagomstes hero'iques des Romains - comme les Scythes, les Perses et les Amazones chez les Grecs 

- on leurs a aussi attribue des caracteristiques archa'iques. Les descriptions de Cesar sont en particulier 

a prendre en compte.

Dans le monde mediterraneen les chars sont aussi utilises dans le domaine funeraire. Diodore de Sicile 

(Diod. 18, 26) donne une description extensive du char a quatre roues utilise dans le cortege funebre 

d’Alexandre le Grand (reconstitution de 1906 : fig. 184-185). La sepulture d’un personnage heroique et 

exemplaire comme Alexandre peut avoir influence 1’Europe celtique.

IV. Les Tombes a char de Lt C et D

Pour presenter la tombe de Boe par rapport aux autres tombes a char, nous avons effectue d’un choix de 

themes. Nous avons surtout trade de 1’utilisation des chars comme chars de guerre ou chars de parade. 

La distribution des tombes a char de La Tene C et D reste largement la meme par rapport a La Tene A 

(fig. 186-187). Il y a une reduction du nombre, surtout dans le departement de la Marne, et une expan

sion aux regions limitrophes vers le cours inferieur de la Seine et vers les regions habitees par les Celtes 

orientaux. Les tombes a char deviennent rares a 1’epoque de Cesar - a La Tene D2 (80/70-30 av. J.-C.).
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La tombe de Boe est alors un cas particulier car elle contient un char de parade a quatre roues et un abon- 

dant mobilier. Il existe aussi des tombes avec des elements de joug ou des harnachements par paire, qui 

sont regardes comme pars pro toto pour le char (fig. 190-191). Ces tombes ne contiennent pas d’autre 

mobilier (tab. 52). Le nombre de tombes a char feminines est assez important, surtout pour La Tene D 

en France et en Allemagne (tab. 53 B). Le meme type de vehicule est d’ailleurs utilise pour les femmes et 

pour les hommes. Dans les tombes a char on trouve parfois un troisieme harnachement pour un cheval 

monte, ou des eperons, surtout dans la region entre Luxembourg et Koblenz (fig. 193, tab. 54). Ces ob- 

jets indiquent que les personnages places sur les chars etaient aussi des cavaliers. En dehors de cette re

gion, les rares cavaliers etaient equipes de chars lors des rites funeraires. L’armement dans les tombes a 

char n’a pas de particularite (tab. 53 A). La vision des chars celtiques comme chars de guerre, qui se ba

se seulement sur des sources historiques, est mise en doute. On propose de voir les chars plutot comme 

chars de prestige, utilises dans des roles multiples.

V. La tombe de Boe dans son contexte

A. Le contexte historique et regional en Aquitaine

La tombe se situe sur une terrasse haute de la Garonne. Elie n’est distante que de 4,5 km a vol d’oiseau 

de 1’oppidum d’Agen/l’Ermitage, installe sur un rocher calcaire dominant de 100 m la vallee de la 

Garonne. Le defunt peut appartenir aux Nitiobroges, qui controle les contacts et le commerce entre la 

Mediterranee et 1’Atlantique, le long de la Garonne. Cette tombe a char de parade appartient a la cou- 

che sociale la plus elevee au regard de son mobilier funeraire.

Nous pouvons proposer d’attribuer la tombe de Boe a Teutomatus, roi (rex) des Nitiobroges et fils d’OZ- 

lovico, qui etait ami des Romains (amicus noster). En tout cas, 1’ensemble funeraire correspond, par 

rapport a 1’epoque et au mobilier, a un personnage qui aurait participe a la Guerre des Gaules, qui ap

partient a 1’elite la plus puissante et qui a ete enterre dans le troisieme quart du ler s. av. J.-C.

B. Le contexte supraregional de la tombe de Boe

La possibilite de classer socialement les defunts selon le mobilier archeologique de leurs tombes a ete di- 

scutee. Les ustensiles de cuisine (tab. 57), les amphores (tab. 56) et la vaisselle en bronze (tab. 55) sont 

les plus importants marqueurs sociaux, sans parler des chars pour La Tene C et D. Ces objets obeissent 

aussi aux coutumes regionales (voir fig. 199-201). La deposition d’un char seul dans une tombe n’est pas 

la preuve d’un statut social tres eleve au vue des associations presentes dans les sepultures. Malgre cela, 

le char doit etre considere comme un fort element de prestige autant pour les femmes que pour les hom

mes, independamment d’une fonction guerriere.

Les chars a deux roues sont presents seulement dans un petit nombre de tombes avec un mobilier de va- 

leur : la tombe de La Mailleraye-sur-Seine (1/54 ; Dep. Seine-Maritime), la tombe de Hannogne-Saint- 

Remy (1/50 ; Dep. Ardennes) et celle de Heimbach-Weis (1/15 ; Kr. Neuwied). Seulement dans ces tom

bes, les chars sont combines avec des ustensiles de cuisine et avec de la vaisselle en bronze et en verre et 

avec un equipement de cavalier. En revanche, les rares chars a quatre roues comme ceux de Boe (1/46), 

de Verna (1/64), de Cugir (1/75) et de San Maria-di-Zevio (1/67) appartiennent aux tombes les plus riches 

de leur epoque.

Jusqu’a une date recente, seuls les chars a deux roues lateniens etaient connus et ils etaient improprement 

appeles chars de guerre. Aujourd’hui, on peut attester 1’existence de chars de parade a quatre roues, uti

lises par une elite tres elevee comme moyen de legitimer son statut et de montrer son pouvoir.
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VIII. KATALOG DER WAGENGRABER

Wagengraber der jiingeren Latenezeit wurden bisher vielfach in Listen erfafit1255. Vorliegender Katalog bie- 

tet dariiber hinaus ein moglichst grofies Mafi an Information und Datierungsanhalten. Dabei wird eine 

stichwortartige Bewertung der einzelnen Befunde den Beschreibungen vorangestellt. Viele Bearbeiter des 

Fundstoffes waren jeweils bestrebt, eine moglichst vollstandige Liste anzufiihren. Da fur die jtingere Late

nezeit die Fundzahlen relativ gering sind, wurden Graber mit der Pars pro toto-Beigabe von Joch- und 

Pferdegeschirr meist kommentarlos mit in die entsprechende Liste der Wagengraber aufgenommen. In ei- 

nem zweiten Katalogteil werden auch diejenigen Befunde aufgefiihrt, die zwar in der Literatur als Wagen

graber benannt, vom Bearbeiter aber nicht als solche bestatigt werden, da vermeintliche Wagenteile nicht 

sicher als solche bestimmt werden konnten. Fur einige andere Fundkomplexe mit Wagenbestandteilen ist 

ebenfalls eine Erfassung geboten, auch wenn es sich nicht eindeutig um Graber handelt.

Eine zeitliche Aufspaltung der Wagengraber im Ostalpen- und Karpatenraum auf die Friihlatenezeit und 

die jiingeren Latenezeit ist aufgrund der engen Verbindung des Fundmaterials im Zeithorizont Lt B2/C1 

schwierig 1256. Die dortigen Wagengraber stellen als historisches Phanomen eine Einheit dar, die chro- 

nologisch nicht sinnvoll zu trennen ist, wie dies im Westen moglich scheint. Daher wurden fur den ost- 

keltischen Raum alle latenezeitlichen Wagengraber aufgenommen, auch wenn ihre Datierung den zeitli- 

chen Rahmen dieser Arbeit etwas tiberdehnt. Die Wagengraber im Ostseebereich sind der Vollstandig- 

keit halber auch mit einbezogen worden 1257.

Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Uberreste zweiradriger Wagen. Auf die wenigen 

Uberreste vierradriger Wagen wird gesondert hingewiesen. Auf Materialbeschreibungen wurde bei den 

Grabinventaren im wesentlichen verzichtet. Grundsatzlich handelt es sich bei den Wagen- und Pferde- 

geschirrteilen um Eisenobjekte, nur Ftihrungsringe wurden im Regelfall aus Bronze hergestellt. Abwei- 

chungen und Besonderheiten werden aufgeftihrt.

Im Katalog werden die tiblichen Abktirzungen verwendet (vgl. Ber. RGK 73, 1992, 535-539). Mafianga- 

ben wurden von den zitierten Autoren iibernommen, zum grohen Teil stammen sie von eigenen Mes- 

sungen am Fundmaterial. Soweit diese an publizierten Abbildungen abgenommen wurden, werden sie 

mit ca. bezeichnet. Die Literaturhinweise beschranken sich auf die wesentlichen Veroffentlichungen, ne- 

ben den einschlagigen Listen und Katalogen sind dies vor allem die Erstpublikationen mit Hinweisen zu 

Abbildungen und neuen Erkenntnissen. Die Zitate geben die Titel verkiirzt wieder bzw. entsprechen 

dem allgemeinen Literaturverzeichnis. Im Katalog wird auf die Listen folgender Autoren verwiesen.

Quelle Arbeitsgebiet Kurzzitat

Haffner/Joachim, Wagengraber 81 Abb. 10 Liste 3 Mittelrheingebiet Haffner/Joachim

Van Endert, Wagenbestattungen XXV Frankreich, Belgien, Deutschland westlich des Rheins Van Endert

Metzler u.a., Clemency 166 Frankreich, Belgien, Deutschland Metzler

Roymans, Societies 244f. Tab. 9. 1 Nordfrankreich, Belgien, Deutschland Roymans

Fur den ostkeltischen Bereich gibt es keine Zusammenstellungen fiber Landergrenzen hinweg 1258.

1255 Ursprung aller Listen ist eine Aufzahlung bei Joachim, 

Wagengraber 92 f. Anm. 5 mit 36 Grabern.

1256 Vgl. die unterschiedlichen Datierungen bei Vegh, Wa

gengraber 109.

1257 Vgl. auch den Katalog bei Harck, Herkunft 98 ff.

1258 Uberblicke uber die Verhaltnisse in Ungarn und auf dem 

Gebiet des ehemaligen Jugoslawien von K. K. Vegh und 

M. Gustin in: Keltski Voz. Posavski Muz. Brezice 6 

(Brezice 1984). Fur Belgien vgl. Cahen-Delhaye, Recon

stitution.
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KATALOG-UBERSICHT

A. TEIL I

Gesicherte Wagengraber; Graber mit einer Beigabe von Jochteilen oder paarigem Pferdegeschirr (Pars pro toto);

Graberfelder mit deutlichen Hinweisen auf zerstorte Wagengraber durch mehrere Wagen- oder Geschirrteile.

Belgien

1. Estinnes (Prov. Hainaut)

Brandgrubengrab; Geschlecht (?); Lt C2/D1;

Pars pro toto (Joch, Treibstachel).

2. Leval-Trahegnies »La Courte« (Prov. Hainaut) 

Bestattungsart (?); Geschlecht (?); Lt B2/C;

Graberfeld mit mehreren Wagenteilen, eventuell aus 2 

Grabern.

3. Le Sart »Le Bourzy«, Hugel 2, Grab 1 (Prov. Luxem

bourg)

Korpergrab; Frau; Lt B/Cl;

Wagengrab.

4. Sberchamps »Au Fersay«, Grab 1989/4 (Prov. Luxem

bourg)

Korpergrab; Mann; Lt C;

Wagengrab (Plattform, Joch, Trensen).

Bulgarien

5. Mezek »Maltepe/Malkata Mogila« (Bez. Haskovo) 

Tholosgrab; Geschlecht (?); Lt B2;

Wagengrab (Achsnagel, Joch, Nabenringe?) mit Pfer- 

debeigabe.

Danemark

6. Kraghede, Grab A und Grube 1 (Hjorring amt) 

Brandbestattung; Mann; Lt C2/D1;

Wagengrab (vierradriger Wagen) mit Pferdebeigabe.

7. Langa, Grab 1 (Svendborg amt).

Brandgrab mit Steinabdeckung; Mann; Lt D;

Wagengrab (vierradriger Wagen).

Deutschland

8. Albig »Vor Gehau« (Kr. Alzey-Worms, Rheinland- 

Pfalz)

Brandgrab in Steinsetzung; Geschlecht (?); Lt C2;

Wagengrab (Nabenringe).

9. Badenheim »Hinter dem Silzberg«, Grab 135 (Kr.

Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Geschlecht (?); Lt Cl;

Wagengrab (Plattform).

10. Ballern-Ripplingen »Hilbringer Wald« (Stadt Merzig, 

Kr. Merzig-Wadern, Saarland)

Brandgrab in Hugel; Geschlecht (?); Lt C/D;

Pars pro toto (Joch).

11. Bechtheim (Kr. Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz) 

Brandgrab; Frau; Lt Dl;

Pars pro toto (Joch).

12. Enkirch »Vorderer Hunseifen«, Hugel 1 (Kr. Bern- 

kastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz)

Grabhugel (zentrale Brandbestattung); Frau; Lt Cl;

Wagengrab (Plattform, Achsnagel).

13. Frohnhausen »Reckelsberg«, Grab 17 (Kr. Birkenfeld, 

Rheinland-Pfalz)

Scheiterhaufengrab; Geschlecht (?); Lt C2;

Pars pro toto (Joch).

14. Hahnheim (Kr. Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz) 

Grab; Geschlecht (?); Lt D;

Graberfeld mit Pars pro toto (Trensenpaar) - unvoll- 

standig.

15. Heimbach-Weis »Auf dem Sand«, Grab 2 (Kr. Neu- 

wied, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab mit Grabgarten; Mann (arch. u. anthr. Ana

lyse); Lt D2a;

Wagengrab (verzierte Wagenplattform, Nabenringe, 

Trense).

16. Horstein »Raubeine«, Grabgarten 3, Grab 42 (Lkr.

Aschaffenburg, Bayern)

Brandgrab in Grabeinfriedung; Mann; Lt C/D;

Wagengrab (Plattform).

17. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab 10 

(Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Kammergrab mit Brandbestattung; Frau und Kind; Lt 

D2a; einzelner Osenstift.

18. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab 13 

(Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Kammergrab mit Brandbestattung; Frau (?); Lt D2a; 

Wagengrab (Radreifen, Plattform?, Joch).

19. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab 14 

(Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Kammergrab mit Brandbestattung; Frau; Lt D2a;

Wagengrab (Radreifen, Plattform, Joch).

20. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab 23 

(Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab (Kammer); Mann (mind. 20 Jahre); Lt D2a;

Wagengrab (Naben, Achsnagel, Trense).

21. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab 50 

(Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Frau (50-70 Jahre); Lt D2b;

Wagengrab (Osenstift).

22. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab 82

(Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Mann (50-70 Jahre); Lt D2a;

Pars pro toto (Joch).

23. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab 84

(Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Mann (20-x Jahre); Lt Dlb;

Wagengrab (Osenstift).

24. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab 85 

(Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab (Kammer?); Frau (?); Lt D;

Wagengrab (u.a. Radreifen).

25. Husby, Grab 1033 (Kr. Flensburg, Schleswig-Holstein) 

Brandgrab in Steinkiste; Mann; Lt D;

Wagengrab (vierradriger Wagen, Zaumzeug).

26. Kollig, Grab 2 (Kr. Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz) 

Brandgrab; Frau; Lt D;

Pars pro toto (Joch).

27. Kollig, Grab 6 (Kr. Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz) 

Brandgrubengrab; mehrere Personen; Lt D2b;

Pars pro toto (Trensenpaar, Phaleren).
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28. Mayen »Amtsgericht«, Grab 36 (Kr. Mayen-Koblenz, 

Rheinland-Pfalz)

Brandbestattung; Geschlecht (?); Lt D2;

Wagengrab (Plattform).

29. Nieder-Olm »Hochgewann« (Kr. Mainz-Bingen, 

Rheinland-Pfalz)

Bestattungsart (?); Frau; Lt C2/D1;

Wagengrab (Plattform, Trensenpaar).

30. Plaidt »Nesselbiisch« (Kr. Mayen-Koblenz, Rheinland- 

Pfalz)

Kammergraber mit Brandbestattungen (?); Manner 

(?); LtC;

Reste von mind. 2 Wagen aus einem Graberfeld (Na- 

benringe, Achsnagel, Plattform, Trensen).

31. Russelsheim (Kr. Grofi-Gerau, Hessen) 

Brandgrubengrab; Frau; Lt DI;

Wagengrab (Plattform, Achsnagel, Trensenpaar).

32. Saarlouis-Roden, Grab 38 (Stkr. Saarlouis, Saarland) 

Brandbestattung; Frau; Lt C2;

Pars pro to to (Joch).

33. Steinheim am Main »Spielmannsche Sandgrube«, Grab

16 (Stadt Hanau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen)

Brandgrab; Mann; Lt DI;

Pars pro toto (Joch, Trensenpaar).

34. Thur »Flur 1« (Kr. Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz) 

Brandgrab; Mann; Lt C2;

Wagengrab (unpubliziert).

35. Urmitz (Kr. Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Frau; Lt Dlb;

Wagengrab (Plattform, Joch).

36. Wallertheim, Grab 30/31 (Kr. Alzey-Worms, Rhein

land-Pfalz)

Brandgrab; Mann (und Kind?); Lt C2;

Wagengrab (Naben, Joch?).

37. Wederath »Hochgerichtsheide«, Grab 1445 (Kr. Bern- 

kastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz)

Brandgrubengrab; Geschlecht (?); Lt Cl;

Pars pro toto (Trensenpaar, Phaleren).

38. Wederath »Hochgerichtsheide«, Grab 1615 (Kr. Bern- 

kastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Geschlecht (?); Lt C2;

Pars pro toto (Joch, Treibstachel?).

39. Wollstein »Olberg« (Kr. Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz) 

Aus Brandgrab; Geschlecht (?); Lt C;

Graberfeld mit Pars pro toto (Trensenpaar) - unvoll- 

standig?

40. Wollendorf »Mittelbung«, Grab 2 (Kr. Neuwied, 

Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Doppelbestattung/Inventar vermischt (?);

Lt DI;

Wagengrab (Plattform).

Frankreich

41. Abbeville »La Sole de Baillon«, Grab 3bis (Arr. Abbe

ville, Dep. Somme)

Brandgrab; Geschlecht (?); Lt C/D;

Pars pro toto (Achsnagel).

42. Anet (Arr. Dreux, Dep. Eure-et-Loire)

Wagengrab (?) (unpubliziert).

43. Armentieres-sur-Ourcq (Arr. Chateau-Thierry, Dep.

Aisne)

Bestattungssitte (?); Geschlecht (?); Lt DI;

Wagengrab (gestort; Naben, Joch, Trense).

44. Attichy »La Maladrerie« (Arr. Compiegne, Dep. Oise) 

Korpergrab (?); Geschlecht (?); Lt C;

Wagengrab (Rader, Joch).

45. Belbeuf »Inglemare« (Arr. Rouen, Dep. Seine-Mariti

me)

Bestattungsart (?); Geschlecht (?); Lt D;

Wagengrab (Nabenringe, Trense).

46. Boe »Bordeneuve-de-Bory« (Arr. Agen, Dep. Lot-et- 

Garonne)

Kammergrab; Mann; Lt D2b;

Wagengrab (vierradriger Wagen, Joch [?], Trense [?]).

47. Bouchon »Le Rideau Miquet«, Grab 25 (Arr. Amiens, 

Dep. Somme)

Brandgrab; Geschlecht (?); Lt C2;

Pars pro toto (Trensenpaar und Phaleren).

48. Bouqueval, Grab 3 (Arr. Montmorency, Dep. Val- 

d’Oise)

Korperbestattung; Kind (Madchen?); Lt B2/C1;

Wagengrab (Plattform, Achsnagel, Trensenpaar, Rie- 

menbeschlage).

49. La Calotterie »La Fontaine aux Linottes«, Grab 604 

(Arr. Montreuil-sur-Mer, Dep. Pas-de-Calais) 

Bestattungsart; Geschlecht (?); Lt C;

Pars pro toto (Trensen).

50. Hannogne-Saint-Remy »Le Grand Chemin« (Arr. 

Rethel, Dep. Ardennes)

Brandgrab; Mann; Lt Dlb;

Wagengrab (Achsnagel, Plattform, Rader?, Trense).

51. Hauvine »La Poterie« (Arr. Vouziers, Dep. Ardennes) 

Brandgrab (?); Geschlecht (?); Lt C/D;

Graberfeld mit Jochresten.

52. L’Hay-les-Roses (Arr. Creteil, Dep. Val-de-Marne) 

Wagengrab? (unpubliziert).

53. Lery »Champ des Corvees« (Arr. Les Andelys, Dep. 

Eure)

Bestattungsart (?); Geschlecht (?); Lt C/D;

Graberfeld mit Pars pro toto (Trensenpaar) - unvoll- 

standig?

54. La Mailleraye-sur-Seine »Foret de Brotonne« (Arr. 

Rouen, Dep. Seine-Maritime)

Mehrfache Brandbestattung; Manner; Lt C2/D1;

Grab mit mehreren Wagen (Rader, Achsnagel, Teile 

der Wagenplattformen, Trensen).

55. Marcilly-sur-Eure »La Croix du Breuil« (Arr. Evreux, 

Dep. Eure)

Brandgrab; Mann; Lt C2/D1;

Wagengrab (Rader, Plattform, Achse).

56. Mont Beuvray/Croix du Rebout (Commune de Saint- 

Leger-sous-Beuvray, Dep. Sadne-et-Loire) 

Brandgrab; unpubliziert.

57. Nanterre »Sabliere Hubert« (Arr. Nanterre, Dep.

Hauts-de-Seine)

Korpergrab; Mann; Lt C;

Wagengrab (Wagen, Joch, Trensen).

58. Paris »Rue Tournefort« (5. Arr., Paris)

Grab; Mann; Lt Cl;

Wagengrab (Joch, Achsnagel, Radreifen).

59. Pitres »La Remise«, Grab 40 (Arr. Les Andelys, Dep. 

Eure)

Bestattungsart (?); Geschlecht (?); Lt C/D;

Wagengrab (unpubliziert).

60. Pomade »Mouteve« (Arr. Reims, Dep. Marne) 

Brandgrab; Geschlecht (?); Lt D;

Pars pro toto (Trensen).
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61. Soissons (Arr. Soissons, Dep. Aisne)

Korpergrab; Geschlecht (?); Lt D;

Beigabe mehrerer Wagen (Osenstife); Jochteile; Pfer

debeigabe.

62. Tremblois-les-Rocroi »Les Pothees«, Grabhiigel 

1/1938 (Arr. Charleville-Mezieres, Dep. Ardennes) 

Grabhiigel mit Korperbestattung; Mann; Lt C;

Wagengrab (Wagen mit Radern, Trensen).

63. Tremblois-les-Rocroi »Les Pothees«, Grabhiigel 

1/1939 (Arr. Charleville-Mezieres, Dep. Ardennes.

Hiigel mit Scheiterhaufengrab; Mann (?); Lt C;

Wagengrab (Plattform).

64. Verna (Arr. La Tour-du-Pin, Dep. Isere)

Brandgrab unter einem Hiigel; Mann; Lt Dlb;

Grab mit Resten eines Wagens (vierradriger Wagen).

Italien

65. Adria, Necropoli del Canal Bianco, Grab 155 (Prov. 

Rovigo)

Deponierung eines Wagens in einem Graberfeld mit 

Pferdebeigabe; Lt C (?).

66. Ciringhelli (Prov. Verona)

Korperbestattung (?); Geschlecht (?); Lt DI;

Graberfeld mit Resten eines Wagens (Nabenfragmente).

67. San Maria di Zevio »Lazisetta«, Grab 7 (Prov. Verona) 

Brandgrab; Mann; Lt DI a;

Wagengrab (vierradriger Wagen).

Jugoslawien

68. Beograd-Karaburma (Ops. Beograd)

Deponierung in einem Graberfeld; Lt C2/D;

Pars pro toto (Achsnagel).

69. Odzaci (Ops. Odzaci)

Brandgrab in Grabgarten (?); mind. 2mannliche Beiga- 

benausstattungen; Lt C2;

Wagengrab (Rader, Trense) mit Pferdebeigabe.

Osterreich

70. Steiermark 1

Brandgrab; Mann; Lt B2/C;

Wagengrab (Plattform, Radreifen?, Trensen).

71. Steiermark 2

Brandgrab; Mann; Lt C;

Wagengrab (Plattform, Rader, Joch).

72. Steiermark 3

Brandgrab; Mann; Lt C;

Wagengrab (?).

Polen

73. Brzezniak (Pow. Lobez) (= ehem. Rosenfelde, Kr. Re- 

genwalde)

Brandgrab; Geschlecht (?); Lt C2;

Wagengrab (vierradriger Wagen, unvollstandig geborgen).

Rumanien

74. Cristurul Sacuiesc »Csiirosodal« (Jud. Harghita) 

Brandgrab; Mann; Lt Cl;

Wagengrab (Radreifen).

75. Cugir, Hiigel II (Jud. Alba)

Brandgrab unter Hiigel; Mann; Lt DI;

Wagengrab (vierradriger Wagen, Joch, Trensen) mit 

Pferdebeigabe.

76. Curtui^eni (Jud. Bihor)

Korperbestattung (?); Mann; Lt Cl;

Wagengrab (Rader, Plattform?, Trensen).

77. Toarcla (Jud. Brasov)

Brandgrab (?); Mann (?); Lt B2;

Wagengrab (Rader, Achsnagel, Plattform?, Trense).

Slowenien

78. Brezice, Grab 6 (Obc. Brezice) 

Brandgrab; Mann; Lt Cl;

Wagengrab (Rader, Plattform).

79. Brezice, Grab 55 (Obc. Brezice) 

Brandgrab; Geschlecht (?); Lt Cl; 

Wagengrab (Plattform, Trense).

Ungarn

80. Arnot, Grab 1-5 (Kom. Borsod-Abauj-Zemplen) 

Aus Brandgrabern; Geschlecht (?); Lt C;

Graberfeld mit Resten eines Wagens (Rader, Plattform, 

Joch).

81. Balsa, Grab 2 (Kom. Szabolcs-Szatmar) 

Brandgrab; Mann; Lt Cl;

Wagengrab (Radreifen).

82. Hatvan-Boldog (Kom. Heves)

Bestattungsart (?); Mann (?); Lt Bl (?);

Graberfeld mit Resten eines Wagens (Radreifen, Tren

sen).

Nachtrag

83. Plessis-Gassot, Grab UP 1004 (Arr. Montmorency, 

Dep. Val-d’Oise, F)

Korpergrab; Mann; Lt B2/C1;

Wagengrab (Rader, Plattform, Joch).

84. Roissy-en-France »La Fosse Cotheret« Grab SP 5002 

(Arr. Montmorency, Dep. Val-d’Oise, F) 

Korpergrab; Mann; Lt Cl;

Wagengrab (Rader, Plattform, Joch).

85. Diirrnberg »Kranzbichl« Grab 346 (VB Hallein, Land 

Salzburg, A)

Brandgrab; Mann; Lt C;

Wagengrab (Rader, Plattform, Joch).

B. TEIL II

Graber, die in der Literatur falschlich als Wagengraber angegeben werden; Graberfelder mit Einzelfunden von Wa

gen- oder Jochteilen; Komplexe von Wagenteilen, deren Zusammenhang mit einem Grab fraglich ist.

Belgien

1. Bonnert-Arion »Gaichelknap« (Prov. Luxembourg) 

Oberflachenfunde im Bereich eines Graberfeldes;

Fiihrungsring (?); Datierung (?).

2. Mons »Mont Eribus«, Necropole I (Prov. Hainaut) 

Eisengegenstande unbekannter Funktion und Datierung.
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Deutschland

3. Bad Nauheim, Grab 54 (Wetteraukreis, Hessen) 

Brandgrab; Frau; Lt DI;

Eimer.

4. Bad Kreuznach »Alzeyer Strafie«, Grab 2 (Kr. Bad 

Kreuznach, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Frau; Lt C2;

Eisengegenstande unbekannter Funktion.

5. Biewer, Grab 65 (Stadt Trier, Rheinland-Pfalz) 

Brandgrab; Frau (?); Lt DI;

Kastenbeschlag (?).

6. Haldern »Colettenberg«, Grab 20, 34, 49, 61 (Stadt 

Rees, Kr. Kleve, Nordrhein-Westfalen)

Brandgraber; Geschlecht (?); Jtingere Eisenzeit 

Eisengegenstande unbekannter Funktion.

7. Horath (Kr. Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz) 

Fund aus Graberfeld; Lt C/D;

Fuhrungsring.

8. Ingelheim »Weilerberg« (Kreis Mainz-Bingen, Rhein

land-Pfalz)

Aus Brandgrabern; Lt C2;

Eisenstift mit Osenende.

9. Thur »Unter Fraukirch«, Grab 1 (Kr. Mayen-Ko- 

blenz, Rheinland-Pfalz)

Brandschuttgrab; Frau (?); Lt D2;

Eisengegenstande unbekannter Funktion.

10. Uelversheim »Trappenschu£/Vierurnengrab«, Urne 2 

(Kr. Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab in Urne; Geschlecht (?); Lt DI;

Giirtelhaken.

11. Uelversheim »Trappenschufi«, Grab 2 (Kr. Mainz- 

Bingen, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab in Grabkammer; Frau/Mehrfachbestattung 

(?); Lt C2; Schlussel.

12. Wederath »Hochgerichtsheide«, Grab 1594 (Kr. Bern

kastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Mann; Lt C 2;

Schildfessel.

13. Wederath, Grab 1726 (Kr. Bernkastel-Wittlich, Rhein

land-Pfalz)

Brandgrab in Grabgarten; Mann; Lt D2a;

Metallgegenstande unbekannter Funktion.

Frankreich

14. Bouy »Le Chemin de Vadenay« (Arr. Chalons-en- 

Champagne, Dep. Marne)

Fuhrungsring im Graben einer Grabeinfriedung; Lt 

C/D.

15. Pontfaverger-Moronvilliers »Pont Chaton« (Arr. 

Reims, Dep. Marne)

Paar bronzener Ringe mit Tulle; Datierung und Funk

tion unbekannt.

16. Tesson »Les Bouilles« (Arr. Saintes, Dep. Charente- 

Maritime)

Brandbestattung; Mann; Lt Dlb;

Metallgegenstande unklarer Funktion.

17. Villeneuve-les-Convers »Le Tumulus du Bois-Vert«

(Arr. Montbard, Dep. Cote-d’Or)

Mogliche Wagenteile aus einem Grabhtigel, Datierung 

unsicher.

18. Ville-sur-Retourne Grab 19 (Arr. Rethel, Dep. Arden

nes)

Eimerbander (?).

Luxemburg

19. Clemency

Kammergrab mit Einfriedung; Mann; Lt D2a;

Fuhrungsring (?) im Kontext einer Grabanlage.

20. Goeblingen-Nospelt, Grab B

Kammergrab in Einfriedung; Mann; Lt D2a;

Fuhrungsring (?) in der Auffullung der Grabgrube.

21. Luxembourg-Eich

Einzelfund eines Fiihrungsringes.

Rumanien

22. Pi^colt Grab 108 (Jud. Satu Mare)

Ringe und Osenstifte von einer Sarg- oder Mobelkon- 

struktion.

23. Vurpar (Jud. Sibiu)

Bronzeringe unbekannter Funktion.

Slowenien

24. Novo mesto (Obc. Novo mesto)

Romischer Dolchgriff.

Tschechische Republik

25. Slavkov u Brna (ehem. Austerlitz, okr. Vyskov) 

Fuhrungsring (Lt D) als Einzelfund.
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A. TEIL I

Gesicherte Wagengraber; Graber mit einer Beigabe von Jochteilen oder paarigem Pferdegeschirr (Pars pro toto); 

Graberfelder mit deutlichen Hinweisen auf zerstorte Wagengraber durch mehrere Wagen- oder Geschirrteile.

Belgien

Assenois-Le Sart siehe Sart

La Courte siehe LevaLTrahegnies

1. Estinnes (Prov. Hainaut)

Brandgrubengrab; Geschlecht (?); Lt C2/D1;

Pars pro toto (Joch, Treibstachel).

Grab-. Kleinflachige Ausgrabung 1986 nach Ober- 

flachenfunden; nach der Leichenbranduntersuchung 

mind. 2 Personen, darunter ein Kind; 1 Tonschale zer- 

scherbt in der unregelmafiigen Grube; Bronzen mit 

Feuerspuren.

Wagen-/Pferdegeschirrteile'. 3 Fiihrungsringe Typ 

Estinnes (ein Paar und ein etwas abweichendes Stuck); 

Eisenspirale (L. 6,3cm, Dm. 1,9cm) mit Dorn (L. 

5,1 cm) von einem Treibstachel.

Verbleib: Musees Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles. 

Literatur: A. Cahen-Delhaye/P. Van Pamel/D. Cahen, 

Sauvetage d’une sepulture a char de La Tene III a 

Estinnes. Arch. Belgica N. S. 2, 1986/1, 41-45; Roy- 

mans Nr. 48; Metzler Nr. 29.

2. LevaLTrahegnies »La Courte« (Prov. Hainaut) 

Bestattungsart (?); Geschlecht (?); Lt B2/C;

Graberfeld mit mehreren Wagenteilen, eventuell aus 2 Gra- 

bern.

Grab-. Ausgrabungen 1906 in einem Graberfeld; Fund 

von Keramik und Wagenteilen: 3 Radreifenfragmente, 

vierkantige Eisenspitze (Funktion?), grofier runder 

Fiihrungsring, Bronzeknopf und ein Bronzekopf eines 

Achsnagels (?) (Inv. B 1240, B 1352); 1908 wurden ein 

Schwert, 2 maskenverzierte Achsnagel und Jochteile 

(Inv. B 1629) gefunden, eine emailverzierte Giirtelket- 

te wurde ebenfalls unter dieser Nummer inventari- 

siert. Die unterschiedlichen Daten der Auffindung 

deuten auf mind. 2 Graber, eventuell auf ein Wagen- 

grab und eine Pars pro toto-Beigabe. Die heterogene 

Zusammensetzung der Fiihrungsringe lafit gewisse 

Zweifel an der einheitlichen Datierung und Herkunft 

aufkommen.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Inv. B 1629: 1 Paar Achs

nagel mit maskenverzierten Bronzekopfen und gebo- 

genen Stiften (L. 8, 4/9,0 cm), stilistisch datiert nach Lt 

B2; Eisenstab mit Bronzeprofilierung und mit kleiner 

angesetzter Ose (Funktion?); 3 Fiihrungsringe mit ge- 

teilter Ose, mit einem breiten Eisenstift zur Befesti- 

gung; bronzeverzierter Eisenkopf eines Achsnagels 

mit dreieckigem bis halbmondformigem Kopf mit Ose 

auf der Riickseite; Ring mit verdiinntem und abge- 

setztem Teil (Fiihrungsring ohne Befestigungsstift/ 

-ose eines englischen Typs oder Giirtelschnalle?); klei- 

nes Bronzefragment; Inv. B 1240: gewdlbter Bronze

knopf; grofier runder Fiihrungsring (vgl. Attichy; Lt 

C) mit Befestigungsplatte und senkrechtem Eisenstift 

(vgl. romische Fiihrungsringe); Inv. B 1352: 3 Radrei

fenfragmente (Br. 3, 5-3,6 cm); Vierkanteisen mit abge- 

brochenem Knauf und um 90° verdrehter, vierkantiger 

Spitze (L. 13,9cm, Funktion?).

Verbleib: Musees Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxel

les.

Literatur: M. E. Marien, Le Groupe de la Haine (1961) 

40ff.; Van Endert Nr. 7; Roymans Nr. 30; Metzler Nr. 

28.

Neufchdteau-Le-Sart siehe Le Sart

3. Le Sart »Le Bourzy«, Hiigel 2, Grab 1 (Prov. Lu

xembourg)

Korpergrab; Frau; Lt B2/C1;

Wagengrab.

Grab'. Ausgrabungen 1985 in einer Nekropole mit 6 

Hiigeln mit Korpergrabern der Friih- und Mittellate- 

nezeit; Grabgrube in Wagenform mit Vertiefung fiir 

die Rader im Abstand von 1,30m; 3 Fibeln (fragmen- 

tiert, Form wohl Lt B2), Perlenkette mit 24 langlichen, 

meist schwarzlichen Glasperlen, Giirtelhaken; 2 Ton- 

gefahe (Schale und Fufigefafi) in einer Vertiefung fiir 

die Rader.

Nach dem Vorbericht wurde das Grab in das 3. Jahr- 

hundert v. Chr. datiert (Lt B2/C1); nach der jiingsten 

Publikation mit der Vorlage der Funde mull es in die 

Stufe Lt B2 datiert werden und gehort nicht mehr in 

den Rahmen dieser Arbeit. Bei den Kartierungen und 

der Diskussion der weiblichen Wagenfahrer wurde das 

Grab jedoch mit beriicksichtigt.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 1 Felgenklammer als ein

zig erhaltenes Metallteil des Wagens, Rader aus Holz 

oder Metallteile entfernt (Grabraub/Pflug?).

Verbleib: Service National des Fouilles, Bruxelles.

Literatur. A. Cahen-Delhaye / V. Hurt / H. Gratia, 

Une riche necropole de La Tene ancienne et moyenne 

au Sart (com. de Neufchateau). Arch. Belgica N. S. 2, 

1986, 29-32; A. Cahen-Delhaye, Reconstitution d’un 

char a deux roues de La Tene d’apres les donnees de 

fouilles en Ardenne beige. Archeo-Situla 17-20, 1993, 

55-70; A. Cahen-Delhaye, Necropole de La Tene a
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Neufchateau-Le-Sart. Monogr. Arch. Nat. 10 (Bruxel

les 1997) 20ff.; Roymans Nr. 49.

4. Sberchamps »Au Fersay«, Grab 1989/4 (Prov. Lu

xembourg)

Korpergrab; Mann; Lt C;

Wagengrab (Plattform, Joch, Trensen).

Grab: Ausgrabungen 1989 in einem kleinen Graber- 

feld von 6 Bestattungen, u.a. mit einem weiteren Wa

gengrab der Stufe Lt A; Grabgrube mit Holzverscha- 

lung in »Wagenform«, mit Graben fur die Deichsel, 

Vertiefung fur die Rader im Abstand von 1,32 m; Lan- 

zenspitze (L. 59 cm), Fibel.

Wagen-/Pfer  degeschirrteile: Rader fehlen, obwohl im 

Befund durch Grabchen angedeutet; 1 Osenstift (L. 

20 cm), Stifte, Nagel und Eisenbeschlage; Joch mit Ei- 

senblechverkleidung; Paar Ringtrensen mit gebroche- 

nem GebiE; 2 verzierte Phaleren.

Verbleib: Centre de Recherches Archeologiques en 

Ardenne, Libramont.

Literatur: A. Cahen-Delhaye I V. Flurt I H. Gratia, 

Une tombelle celtique exceptionelle a Sberchamps. 

Archeo-Situla 4, 1989, 21-30 bes. 27; A. Cahen-Del

haye, Reconstitution d’un char a deux roues de La 

Tene d’apres les donnees de fouilles en Ardenne bei

ge. Archeo-Situla 17-20, 1993, 55-70 bes. 69; Metzler 

Nr. 27.

Bulgarien

5. Mezek »Maltepe/Malkata Mogila« (Bez. Haskovo) 

Tholosgrab; Geschlecht (?); Lt B2;

Wagengrab (Achsnagel, Joch, Nabenringe?) mit Pferdebeiga- 

be.

Grab: Tholosgrab mit 2 Vorkammern und KuppeL 

raum von Dorfbewohnern 1931 geoffnet; prunkvolle 

weibliche und mannliche Beigabenausstattung mit 

verziertem Brustkragen, goldenem Perlenschmuck, 

Waffen, Kandelaber, verschiedenen BronzegefaEen; 2 

Brandgraber mit weiblichem Goldschmuck und Sil- 

bermiinzen Alexanders des GroEen; Theorie einer kel- 

tischen Nachbestattung mit Wagen; Datierung des kel- 

tischen Wagens mit den restlichen Beigaben uberein- 

stimmend; Latene-Objekte vor der historisch belegten 

keltischen Herrschaft.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Wagenreste vom Ausgra- 

ber nicht erkannt; bisher unvollstandige Fundvorlage; 

im Korridor angeblich Reste von Pferdeknochen; 

bronzene Nabenringe, Bronzegegenstande mit Orna

ment im Plastic Style: 2 Achsnagel (L. 12,5 cm), 4 

Fuhrungsringe zu 7,5 cm und ein etwas groEerer mit 

8,4 cm, 2 Jochbeschlage (L. 12,2 cm); 3 Bronzeringe 

mit SteckverschluE (Dm. ca. 10, 2-10,8 cm, wohl zu 3 

Trensen gehdrig).

Verbleib: Narodnija Arheologitcheski Musej, Sofia 

Inv. 6411-6413.

Literatur: B. Filow, Die Kuppelgraber von Mezek. 

Bull. Inst. Arch. Bulgare 11, 1937, 1-116; P. Jacobsthal, 

Kelten in Thrakien. In: Epitymbion Christos Tsounta 

(1941) 391-400 bes. 393-400; Gold der Thraker (1979) 

191 f.; A. Fol, The Chariot Burial at Mezek. In: The 

Celts (1991) 384f.; B. Kull, Ein kaiserzeitliches »Zaum- 

zeug mit Ziigelketten« aus Vizsoly, Komitat Borsod- 

Abauj-Zemplen (Ungarn). Germania 74, 1996, 415- 

432 bes. 429f. Abb. 8, 3.

Danemark

6. Kraghede, Grab A und Grube 1 (Hjorring amt) 

Brandbestattung; Mann; Lt C2/D1;

Wagengrab (vierradriger Wagen) mit Pferdebeigabe.

Grab: 1905 ausgegraben; Ensemble, bestehend aus ei

ner Grabgrube mit Tierknochen (Schaf und Rind) und 

dem menschlichen Leichenbrand mit Geraten (1 Sche- 

re, 3 Messer), einer Fibel vom Mittellateneschema, 2 

Fragmente von Lanzenspitzen, Scherben von Tonge- 

faEen; wetter eine Grube mit den Knochen von mind. 

2 Pferden, 2 Schweinen und einem Schaf sowie den 

zerschmolzenen Wagenteilen; anpassende Scherben 

von TongefaEen aus beiden Gruben; zusammen 2,5 kg 

Bronze.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Zerschmolzene Nabenrin

ge aus Bronze mit einer Rippe (26grdEere und ca. 75 

kleinere Fragmente, Tonkern erhalten, Drehspuren an 

den besser erhaltenen Stricken), nach Menge und An- 

zahl von einem vierradrigen Wagen; 5 Bronzenagel mit 

2 cm breitem Kopf, 5 Bronzenagel mit kleinem Kopf, 

13 Eisennagel mit einfachem Kopf und 2 verbogene 

Stticke ohne Kopf; Bronzeblechfragmente, 9 schmale 

Bronzebander (leicht konvex, 2 von ihnen gelocht), 4 

kleine Fragmente von Eisenblech; ca. 50 unidentifizier- 

bare Eisenfragmente; wohl vom Zaumzeug: Eisenstab 

mit 2 Schlaufenenden (GebiEstange? L. 11,5cm); Ei- 

senstift mit Ose und Ring (GebiEstange? L. 9cm), 4 Ei

senfragmente - eventuell Riemenzungen auf Leder, 4 

Eisenringe (Dm. 2 5-3,5 cm), leicht konvexer Bronze- 

beschlag (3,2x 1,2cm mit 3 Nieten).

Verbleib: Nationalmuseet Kobenhavn Inv. C 13245, 1- 

26, 30-63.

Literatur: O. Klindt-Jensen, Foreign Influences in 

Denmark’s Early Iron Age. Acta Arch. (Kobenhavn) 

20, 1949, 1-229 bes. 102f.; O. Harck, Zur Herkunft 

der nordischen Prachtwagen aus der jiingeren vorro- 

mischen Eisenzeit. Acta Arch. (Kobenhavn) 59, 1988, 

91-111 bes. 100.

7. Langa, Grab 1 (Svendborg amt).

Brandgrab mit Steinabdeckung; Mann; Lt D; 

Wagengrab (vierradriger Wagen).
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Grab-. Grabgrube in einem kleinen, besonders reich 

ausgestatteten Graberfeld 1877geborgen; Bronzekes- 

sel (Eggers Typ 4) mit Asche gefiillt unter einem 

grofien, flachen Stein deponiert; im Bereich auch Reste 

eines etruskischen Stamnos sowie eines 3. Bronzege- 

fafies, 2 Goldfingerringe mit Granulation, Scherben 

von mind. 3 Tongefafien, Teile von 4 einschneidigen 

Schwertern, Lanzenspitze und Schildbuckel in Frag- 

menten, Kalksteinperlen.

Wagen-/Pfer degeschirrteile: Fragmente eines vierrad- 

rigen Wagens (vgl. den »germanischen« Wagen von 

Dejbjerg): Radreifen (verbogen, 1 Nagel erhalten, Br. 

ca. 3,3 cm), ovale Bronzemanschette aus einem offenen 

Wulst (Br. ca. 18 cm), ovale dosenformige Endkappe 

aus Bronze (ca. 6,6 x 4,9 cm), Fragmente von bronze- 

nen Nabenringen mit einer Rippe (Dm. innen ca. 

10,5cm, aufien ca. 14,1cm; Br. ca. 6,2cm), 2 unter- 

schiedliche Achskappen oder Scharnierbeschlage aus 

Bronze mit einer Rippe (Dm. innen ca. 6 cm), End- 

konstruktion der kurzen Seitenborde aus Bronze und 

Eisen (wie Petersen, Vognfundene Taf. 2, 5), offene 

Rbhre aus Bronze (?) (L. ca. 42cm, Br. ca. 2,5cm) als 

Endfassung eines Langsbordes (?), runde Eisenstangen 

mit viereckigen Halterungsplattchen.

Verbleib: Fyns Stiftsmuseum Inv. D 1234.

Literatur: F. Sehested, Fortidsminder og Olsager fra 

Egnen om Broholm (1878) bes. 172-181 Taf. 37-39; O. 

Harck, Zur Herkunft der nordischen Prachtwagen aus 

der jtingeren vorrbmischen Eisenzeit. Acta Arch. (Ko- 

benhavn) 59, 1988, 91-111 bes. 100.

Deutschland

8. Albig »Vor Gehau« (Kr. Alzey-Worms, Rheinland- 

Pfalz)

Brandgrab in Steinsetzung; Geschlecht (?); Lt C2;

Wagengrab (Nabenringe).

Grab: 1927 wurde das Brandgrab in einer Steinsetzung 

freigelegt (aus Steinplatten, Form etwa oval, 2xlm); 

nach B. Stumpel bereits schon frtiher geoffnet (Berau- 

bungsspuren?); 1 verbogene Lanzenspitze, 2 Eisenrin- 

ge, Bronzefibel vom Mittellateneschema (Fragment, 

eher Lt C2), zerschmolzenes blaues Gias, Tonperle/- 

wirtel und Keramik (Schale und 3geschlossene Ge- 

fafie).

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 1 Fragment mit Rand (L. 

6,5 cm) und kleinere Teile vom profilierten Bronze- 

blech eines Nabenrings (vgl. Nieder-Olm, Wallert

heim Grab 30/31).

Verbleib: Mus. Stadt Alzey Inv. L 6.

Literatur: G. Behrens, Bodenurkunden aus Rheinhes

sen (1927) 62 Nr. 225; B. Stumpel, Alzeyer Geschbl. 9, 

1972, 125-140 = Beih. Mainzer Zeitschr. 1 (1991) HOf. 

Abb. 2; Haffner/Joachim Nr. 1; Roymans Nr. 9; Metz

ler Nr. 9.

9. Badenheim »Hinter dem Silzberg« Grab 135 (Kr. 

Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Geschlecht (?); Lt Cl;

Wagengrab (Plattform).

Grab: Grabgrube (nur noch wenige Zentimeter tief 

erhalten) mit Leichenbrand, isoliert im Nordosten des 

Graberfeldes, freigelegt im Rahmen der Ausgrabun- 

gen 1995; Fragmente vom Unterteil eines Tongefafies, 

Eisenfibel vom Mittellateneschema (Lt Cl), 2 Doppel- 

nieten, Bronzeblech mit Dekor und Eisenstift (Funk- 

tion unklar).

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2 Osenstifte (L. 8,0/ 

8,4 cm) mit runden Nietplatten und zusatzlichen Zier- 

blechen (L. max. 10,7 cm): Zierbleche leicht gebogen, 

langlich mit profilierten Seiten, ein Ende mit Nagel- 

loch, zweites Ende verbreitert mit Loch fur den Osen- 

stift.

Verbleib: Landesamt fiir Denkmalpfl. Rheinland- 

Pfalz/Arch. Denkmalpfl., Amt Mainz.

Literatur: Freundl. Hinweis Dr. A. Bohme-Schonber- 

ger; dies., Kulturwandel in Badenheim? In: Kelten, 

Germanen, Romer im Mittelgebirgsraum zwischen 

Luxemburg und Thuringen. Akten Internat. Kollo- 

quium Romanisierung Trier 1998. Kolloquien Vor- u. 

Frtihgesch. 5 (Bonn 2000) 263-279, bes. 267 Abb. 4.; 

Literatur zum Graberfeld (Latenezeit bis romische 

Kaiserzeit, mit rechteckigen Grabeinfriedungen): W. 

von Pfeffer, Das rbmerzeitliche Graberfeld von Ba

denheim, Landkreis Mainz-Bingen. Mainzer Zeitschr. 

82, 1987, 241-249; A. Bohme-Schonberger in: Des 

Lichtes beraubt. Ausstellung Frankfurt (1995) 83-86.

10. Ballern-Ripplingen »Hilbringer Wald« (Stadt 

Merzig, Kr. Merzig-Wadern, Saarland)

Brandgrab in Hugel; Geschlecht (?); Lt C/D;

Pars pro toto (Joch).

Grab: Aus dem Wurzelloch eines umgestiirzten Bau- 

mes 1962; Reste von Leichenbrand (unbestimmbar), 

verbrannte Scherben und Eisenreste (ohne Abb.).

V/agen-/Pferdegeschirrteile: Fiihrungsring Typ Frohn- 

hausen (Br. 4,2 cm).

Verbleib: Staatl. Konservatoramt Saarbrticken Inv. 

1962:319 (z. Zt. nicht auffindbar).

Literatur: Ber. Staatl. Denkmalpfl. Saarland 11, 1964, 

192; A. Haffner, Die westliche Hunsriick-Eifel-Kultur 

(1976) 296 Taf. 64, 4; A. Miron, Katalog mittel- und 

spatlatenezeitlicher Grabfunde im Saarland Teil 1. Ber. 

Staatl. Denkmalpfl. Saarland 27/28, 1986/87, bes. 104 

Taf. 1; Haffner/Joachim Nr. 4; Van Endert Nr. 3/2; 

Roymans Nr. 26; Metzler Nr. 25.

11. Bechtheim (Kr. Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz) 

Brandgrab; Frau; Lt DI;

Pars pro toto (Joch).

Grab: Geborgen ca. 1912; 2 purpurfarbene Glasarm-



ringe mit dachformigem bzw. halbrundem Quer- 

schnitt (Gebhard Reihe 36 und 37), eiserner Ring mit 

Offnung (vgl. Rontgenaufnahme RGZM), mit ankor- 

rodierten Leichenbrandresten.

Wagen-/Pferdegeschirrteile'. 1 Fiihrungsring Typ 

Bechtheim (leicht vom Brand deformiert).

Verbleib'. Mus. Stadt Worms Inv. BE 593-96.

Literatur: Ber. RGK 7, 1912, 176; B. Sttimpel, Spat- 

latenekeramik in Rheinhessen (unpubl. Diss. Mainz 

1955) 112 Taf. 38, 20-23; Haffner/Joachim Nr. 5; Van 

Endert Nr. 3/3; Roymans Nr. 8; Metzler Nr. 8.

12. Enkirch »Vorderer Hunseifen«, Htigel 1 (Kr. 

Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz)

Grabhiigel (zentrale Brandbestattung); Frau; Lt Cl; 

Wagengrab (Plattform, Achsnagel).

Grab'. Htigel (Dm. 7-8 m) mit Steinsetzung im Bereich 

von viereckigen Grabgarten; bei Raubgrabung 1974 

freigelegt, mit rbmischer Storting (?), Funde in Brand- 

schiittungsschicht, Nachgrabung durch das Landes- 

mus. Trier; Funde der Raubgrabung: geringe Bronze- 

fibelreste, bronzene Giirtelkette (vgl. Wederath Grab 

1464), Ziernagel mit Bronzekopf von einem Kastchen 

(vgl. Wederath Grab 1391), 2 Eisenringe (Dm. 4,3 bzw. 

4,6cm), zerschmolzene Bronzeblechreste (Gefafi?).

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Achsnagel mit halbmond- 

formigem Kopf und gebogenem Stift, 2 Paar Osenstif- 

te mit Nietplatte (L. 6,0/6,2 bzw. 8,4/8,8 cm), ge- 

krbpfter Osenstift (L. 14,8), Ziernagel mit Dreiwirbel- 

blechen (evtl. zum Kastchen?).

Verbleib: Rhein. Landesmus. Trier Inv. 1975, 6 a-z.

Literatur. A. Haffner, Eine latenezeitlich-fruhromi- 

sche Grabhiigelgruppe mit Wagenbestattung von En

kirch, Kreis Bernkastel-Wittlich. Trierer Zeitschr. 42, 

1979, 63-92; Haffner/Joachim Nr. 6; Van Endert Nr. 

3/4; Roymans Nr. 19; Metzler Nr. 20.

13. Frohnhausen »Reckelsberg«, Grab 17 (Kr. Bir- 

kenfeld, Rheinland-Pfalz)

Scheiterhaufengrab; Geschlecht (?); Lt C2;

Pars pro toto (Joch).

Grab'. Rettungsgrabung 1969-71 im Graberfeld auf 

dem Truppeniibungsplatz; langliche Grube mit Schiit- 

tung von Leichenbrand und Holzkohle, grofite Flache 

im ganzen Graberfeld; auf der Leichenbrandschiittung 

die Fiihrungsringe und geringe Bronze- und Eisen- 

blechreste (ohne Abb.); etwas seitlich die Gefahbeiga- 

ben: Igrofier, grober Becher; sekundar verbrannt: 3 

Schalen/Schiisseln, 1 Trichter, 2 geschlossene Gefafie 

(bemalter Halsbecher vgl. Plaidt, Horath Grab 53).

V/agenVPferdegeschirrteile: 3 Fiihrungsringe Typ 

Frohnhausen (verbrannt; Br. 3,7cm, von einem nur 

noch geringe Reste).

Verbleib'. Rhein. Landesmus. Trier Inv. 1971, 48.

Literatur. A. Haffner, Mittellatenezeitliche Grabfunde 

aus Frohnhausen, Kreis Birkenfeld. Trierer Zeitschr. 

37, 1974, 49-70 bes. 61 Abb. 7, 8; 63ff. Abb. 8; Haff

ner/Joachim Nr. 7; Van Endert Nr. 3/5; Roymans Nr. 

21; Metzler Nr. 13.

14. Hahnheim (Kr. Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz) 

Grab; Geschlecht (?); Lt D;

Graberfeld mit Pars pro toto (Trensenpaar) - unvollstandig?

Grab'. Ursprungliche Fundortangabe »Rheinhessen«, 

nach G. Behrens aus Hahnheim; Ringgriffmesser zu- 

sammen mit dem Trensenpaar angekauft, Inventar un

vollstandig (?); vermutlich aus dem bekannten Gra

berfeld mit Kreisgraben.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Paar Ringtrensen mit ge- 

brochenem, vierkantigem Gebifi.

Verbleib'. Landesmus. Mainz Inv. 350-352.

Literatur. Westdeutsche Zeitschr. 8, 1889, 271 Taf. 9, 4. 

5; G. Behrens, Denkmaler des Wangionengebietes 

(1923) 35; K. Raddatz, Das Wagengrab der jiingeren 

vorromischen Eisenzeit von Husby, Kreis Flensburg 

(1967) 45 Abb. 8, 1-3; B. Stiimpel, Der Latenefriedhof 

von Hahnheim. Mittbl. Rheinhess. Landeskde. 13, 

1964, 165-172 bes. 165 = Beih. Mainzer Zeitschr. 1 

(1991) 17; Haffner/Joachim Nr. 9; Van Endert Nr. 3/6; 

Roymans Nr. 6; Metzler Nr. 6.

15. Heimbach-Weis »Auf dem Sand«, Grab 2 (Kr. 

Neuwied, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab mit Grabgarten; Mann; Lt D2a;

Wagengrab (verzierte Wagenplattform, Nabenringe, Trense).

Grab'. Unsachgemah beim Bimsabbau 1950 geborgen; 

Leichenbrand als Schiittung sowie in einer »schiissel- 

artigen Urne«; doppelter Spitzgraben (von einem 

Grabgarten?) im Profil an einer Seite beobachtet; Ton- 

gefafie unverbrannt (2 Kelche, 1 Kelch mit ausge- 

bauchtem Oberteil, 1 kleine Flasche, 4 Schalen, 2 Ton- 

nen); Metallbeigaben mit Brandspuren: Waffen (2 

Schildbuckel, Schwert mit Bronzescheide, 2 Lanzen- 

spitzen, 2 Sporen), Herdgerate (Kesselgehange, Kes

sel, Ringgriffmesser), gebogenes Eisenblech mit V/U- 

Querschnitt, Fibelreste, Rasiermesser.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Ringtrense mit gebroche- 

nem, vierkantigem GebiB, 6 konzentrisch gerippte Ei- 

senblechphaleren mit Buckel und KnopfabschluB 

(Dm. etwa 5 cm); 2 konzentrisch gerippte Eisenblech- 

phaleren mit Buckel und KnopfabschluB (Dm. 8 cm); 

2 gewdlbte Eisenblechphaleren mit Mittelniet (Dm. 

6,5cm) - fur dasReit- oder Fahrgeschirr (?); 1 Osen

stift (Ende umgeschlagen), Fragmente von flach-band- 

formigen Nabenringen, groBe Ziernagel mit flachem 

Kopf (z.T. dicht nebeneinandersitzend verbacken), 

Ziernagel mit halbkugeligem Kopf und Dreiwirbel- 

Blechen, Opus interrasile Bleche unterschiedlicher 

GroBen und Muster (Reste der Schwertscheide an ei

nem Blech anhaftend).
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Verbleib: Kreismus. Neuwied Inv. 4033.

Literatur: K.-V. Decker, Die jtingere Latenezeit im 

Neuwieder Becken (1968) 113f.; H.-E. Joachim, Ein 

reich ausgestattetes Wagengrab der Spatlatenezeit aus 

Neuwied, Stadtteil Heimbach-Weis. Bonner Jahrb. 

173, 1973, 1-44; B. C. Oesterwind, Die Spatlatenezeit 

und die friihe Romische Kaiserzeit im Neuwieder 

Becken (1989) 285 Taf. 26-28 A; Haffner/Joachim Nr. 

10; Roymans Nr. 13; Metzler Nr. 15.

16. Horstein »Raubeine«, Grabgarten 3, Grab 42 

(Lkr. Aschaffenburg, Bayern)

Brandgrab in Grabeinfriedung; Mann; Lt C/D;

Wagengrab (Plattform).

Grab: Ausgrabungen 1986-1990 im Graberfeld durch 

das Landesamt fur Denkmalpflege; Brandgrab in kor- 

pergroEer Grube als Zentralbestattung des groEten 

Grabgartens (ca. 17 x 19m) der Nekropole; Grabinven

tar mit Schild etc. (nach Ausstellung Aschaffenburg).

Wagen-/Pferdegeschirrteile: u.a. 1 Osenstift mit Niet- 

platte, Ziernagel mit groEem Kopf (vom Wagen?).

Verbleib: Stiftsmus. Stadt Aschaffenburg.

Literatur: S. Becker, Neue Ausgrabungen im kelti- 

schen Brandgraberfeld von Horstein. Arch. Jahr Bay

ern 1990 74-76; I. Jenderko-Sichelschmidt I M. Mar- 

quart / G. Ermischer, Stiftsmuseum der Stadt Aschaf

fenburg (1994) 25ff.; freundl. Mitt. Dr. G. Ermischer 

(Aschaffenburg).

17. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab 

10 (Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Kammergrab mit Brandbestattung; Frau und Kind; Lt D2a; 

Einzelner Osenstift.

Grab: Grabung des Landesmuseums 1937; holzverschal- 

te Grabkammer (1,25x 1,35m, 2m tief), in 4 Schichten 

mit Brand- und Fundhorizonten verfullt; Leichen- 

brandschiittung mit Gias- und Bronzebeigaben; Glas- 

armring, bronzener Hohlblecharmring, Ringperle aus 

Gias, von mind. 38 TongefaEen sind die Profile zu re- 

konstruieren (z.T. sekundar verbrannt), verbrannte 

Knochen von 3 Schweinen, 2 Messer; neue anthropolo- 

gische Bestimmung: weiblich (20-x) und infans.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 1 Osenstift (L. 7,3 cm) mit 

rundem Querschnitt im Bereich des Schaftes (Korro- 

sion?).

Verbleib: Rhein. Landesmus. Trier Inv. 37, 528.

Literatur: A. Haffner, Das Treverer-Graberfeld mit 

Wagenbestattungen von Hoppstadten-Weiersbach, 

Kreis Birkenfeld. Trierer Zeitschr. 32, 1969, 71-127 

bes. 84 ff. ; R. Gleser in: Kelten, Germanen, Romer im 

Mittelgebirgsraum zwischen Luxemburg und Thiirin- 

gen. Akten Internat. Kolloquium Romanisierung Trier 

1998. Kolloquien Vor- u. Frtihgesch. 5 (2000) 281-304 

bes. 300; Van Endert Nr. 3/7; Roymans Nr. 22; Metz

ler Nr. 14.

18. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab

13 (Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Kammergrab mit Brandbestattung; Frau (?); Lt D2a; 

Wagengrab (Radreifen, Plattform?, Joch).

Grab: Grabung des Landesmuseums 1937; holzver- 

schalter Grabschacht (1,75x 1,30m, 0,60m tief), eine 

kleine Ecke modern gestort; Leichenbrand in einer 

Tonflasche, im Bronzekessel und als Schiittung; mind. 

19 Tongefafie, Scherben von verbrannten GefaEen, 

Bronzekessel mit Ringhenkeln (Dm. 40 cm, H. 26 cm), 

2 Tonwirtel, 1 Wirtel aus Kalkstein; neue anthropolo- 

gische Bestimmung: weiblich (15-20?).

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2 Radreifen (verbrannt und 

verbogen), 3 verbrannte Ftihrungsringe Typ Hoppstad

ten; Ziernagel mit halbkugeligem Kopf (von der Platt

form? Von A. Haffner als Schildnagel bezeichnet).

Verbleib: Rhein. Landesmus. Trier Inv. 37, 530.

Literatur: A. Haffner, Das Treverer-Graberfeld mit Wa

genbestattungen von Hoppstadten-Weiersbach, Kreis 

Birkenfeld. Trierer Zeitschr. 32, 1969, 71-127 bes. 91 ff.; 

R. Gleser in: Kelten, Germanen, Romer im Mittelge

birgsraum zwischen Luxemburg und Thiiringen. Akten 

Internat. Kolloquium Romanisierung Trier 1998. Kol

loquien Vor- u. Frtihgesch. 5 (2000) 281-304 bes. 300; 

Van Endert Nr. 7; Roymans Nr. 22; Metzler Nr. 14.

19. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab

14 (Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Kammergrab mit Brandbestattung; Frau; Lt D2a;

Wagengrab (Radreifen, Plattform, Joch).

Grab: Grabung des Landesmuseums 1937; holzver- 

schalter Grabschacht (1, 45 x 1,55m, 0,75m tief), kon- 

zentrierte Leichenbrandschiittung, Schicht mit Schei- 

terhaufenruckstanden, daneben die kleinen Metallbei- 

gaben; mind. 32 TongefaEe, Scherben von verbrannten 

GefaEen, Paar Nauheimer Fibeln, 2 drahtformige 

Spatlatenefibeln, 2 Fragmente von Hohlblecharmrin- 

gen; neue anthropologische Bestimmung: weiblich 

(20-40).

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2 Radreifen (verbrannt 

und verbogen, Dm. ca. 90 cm); geschwungener Eisen- 

stift (L. 7 cm) mit rundem und eckigem Querschnitt, 

Ende umgeschlagen (vgl. Wollendorf, Mayen), 1 

Osenstift (L. 7,5 cm, mit Brandpatina); verbranntes 

Fragment eines Fuhrungsringes.

Verbleib: Rhein. Landesmus. Trier Inv. 37, 531.

Literatur: A. Haffner, Das Treverer-Graberfeld mit 

Wagenbestattungen von Hoppstadten-Weiersbach, 

Kreis Birkenfeld. Trierer Zeitschr. 32, 1969, 71-127 

bes. 96ff.; R. Gleser in: Kelten, Germanen, Romer im 

Mittelgebirgsraum zwischen Luxemburg und Thiirin- 

gen. Akten Internat. Kolloquium Romanisierung Trier 

1998. Kolloquien Vor- u. Frtihgesch. 5 (2000) 281-304 

bes. 300; Van Endert Nr. 7; Roymans Nr. 22; Metzler 

Nr. 14.
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20. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab 

23 (Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab (Kammer); Mann (mind. 20 Jahre); Lt D2a;

Wagengrab (Naben, Achsnagel, Trense).

Grab: Brandgrab mit Kammer mit Satz von 31 Tonge- 

faEen, darunter dem Bodenfragment einer Schale aus 

Campana, 21 der GefaEe unverbrannt, Tondiise fur ei- 

nen Metallverarbeitungsofen; Schwert, Schild, Lanze, 

Messer, Fingerringe, Kessel mit eisernem Rand; an- 

thropologische Bestimmung: Mann (20-x Jahre).

VZagen-ZPferdegeschirrteile: 3 Nabenringe, 2 Achsnagel, 

Ringtrense mit gebrochenem, vierkantigem GebiE.

Verbleib: Staatl. Konservatoramt Saarbrticken.

Literatur: R. Gleser / A. Miron, Romanisierungsfor- 

schung im Saarland. Arch. Inf. 18/2, 1995, 217-219; R. 

Gleser in: Kelten, Germanen, Romer im Mittelge- 

birgsraum zwischen Luxemburg und Thuringen. Ak- 

ten Internat. Kolloquium Romanisierung Trier 1998. 

Kolloquien Vor- u. Friihgesch. 5 (2000) 281-304; Gle

ser, Studie.

21. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab 

50 (Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab (Kammer); Frau (50-70 Jahre); Lt D2b;

Wagengrab (Osenstifte).

Grab: Brandgrab mit Kammer mit Satz von 23 Tonge- 

faEen, 7 der GefaEe unverbrannt; anthropologische 

Bestimmung: Frau (50-70 Jahre).

VZagen-ZPferdegeschirrteile: Osenstifte als Bestandteil 

einer reduzierten Wagenbeigabe; nur im Zusammen- 

hang des Graberfeldes und der lokalen Vergleiche als 

Wagenbestandteil anzusprechen.

Verbleib: Staatl. Konservatoramt Saarbrticken.

Literatur: Freundl. Hinweis Dr. R. Gleser; ders. in: 

Kelten, Germanen, Romer im Mittelgebirgsraum zwi

schen Luxemburg und Thuringen. Akten Internat. 

Kolloquium Romanisierung Trier 1998. Kolloquien 

Vor- u. Friihgesch. 5 (2000) 281-304.

22. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab 

82 (Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Mann (50-70 Jahre); Lt D2a;

Pars pro toto (Joch).

Grab: Brandgrab mit groEer Grabgrube, geringerer 

Geschirrsatz als in den anderen Wagengrabern; mit 

Waffen; anthropologische Bestimmung: Mann (50-70 

Jahre).

VZagen-ZPferdegeschirrteile: 3 Fiihrungsringe (nahe 

den Typen Estinnes/Kappel/Grabenstetten).

Verbleib: Staatl. Konservatoramt Saarbrticken.

Literatur: Freundl. Hinweis Dr. R. Gleser; ders. in: 

Kelten, Germanen, Romer im Mittelgebirgsraum zwi

schen Luxemburg und Thuringen. Akten Internat. 

Kolloquium Romanisierung Trier 1998. Kolloquien 

Vor- u. Friihgesch. 5 (2000) 281-304.

23. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab

84 (Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab (Kammer); Mann (20-x Jahre); Lt Dlb;

Wagengrab (Osenstift).

Grab: Brandgrab mit Kammer mit Satz von 27 Tonge- 

faEen, davon 19 unverbrannt; anthropologische Be

stimmung: Mann (20-x Jahre).

VZagen-ZPferdegeschirrteile: 1 Osenstift (Ende einfach 

umgebogen) als Bestandteil einer reduzierten Wagen

beigabe; nur im Zusammenhang des Graberfeldes und 

der lokalen Vergleiche als Wagenbestandteil anzuspre

chen.

Verbleib: Staatl. Konservatoramt Saarbriicken.

Literatur: Freundl. Hinweis Dr. R. Gleser; ders. In: 

Kelten, Germanen, Romer im Mittelgebirgsraum zwi

schen Luxemburg und Thiiringen. Akten Internat. 

Kolloquium Romanisierung Trier 1998. Kolloquien 

Vor- u. Friihgesch. 5 (2000) 281-304.

24. Hoppstadten-Weiersbach »Heidenbiegel«, Grab

85 (Kr. Birkenfeld, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab (Kammer); Frau (?); Lt D;

Wagengrab (u.a. Radreifen).

Grab: Brandgrab mit Kammer (in vorlaufiger Nume- 

rierung als Grab 60 bezeichnet); Satz von 46 Tonge- 

faEen, davon 17 unverbrannt; anthropologische Be

stimmung: weiblich?

VZagen-ZPferdegeschirrteile: 2 Radreifen, Nabenringe 

und Osenstifte vom verbrannten Wagen wurden iiber- 

einander liegend mit auf die Grabkammer gelegt. 

Verbleib: Staatl. Konservatoramt Saarbrticken.

Literatur: Arch. Deutschland 2/1996, 7 (mit Befund- 

foto); freundl. Hinweis Dr. R. Gleser; ders. in: Kelten, 

Germanen, Romer im Mittelgebirgsraum zwischen 

Luxemburg und Thuringen. Akten Internat. Kollo

quium Romanisierung Trier 1998. Kolloquien Vor- u. 

Friihgesch. 5 (2000) 281-304.

25. Husby, Grab 1033 (Kr. Flensburg, Schleswig- 

Holstein)

Brandgrab in einer Steinkiste; Mann; Lt D;

Wagengrab (vierradriger Wagen, Trensenpaar).

Grab: Steinkiste (InnenmaEe 70x80 cm) in groEem Ur- 

nengraberfeld; 1960 von K. Raddatz ausgegraben; 2 

nachtraglich eingebrachte Urnenbestattungen; Lei- 

chenbrand (1600 g) eines nach anthr. Untersuchung 

adulten Mannes (165-170 m groE); Barenphalangen 

von einem mitverbranntem Barenfell; Bronzekessel 

mit mehrfachen Ausbesserungen.

VZagen-ZPferdegeschirrteile: 4 Radreifen (verbogen, 

Dm. 93 cm, Br. 3,4-3,8 cm, ohne Nagel) mit Nabenrin- 

gen von D-formig bis dreieckigem Querschnitt (Dm. 

innen 12,5cm, Br. 1cm) und 4 einfachen Felgenklam- 

mern mit halbkreisformigen Nietplatten fur Felgen 

mit eckigem Querschnitt (Br. 3,6 cm, Br. innen 3,3 cm,
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H. 4,5 cm), 4 Achsnagel mit mehrfachem Schlaufen- 

kopf (2 seitliche Schlingen und eine nach vorne) mit 

am Ende aufgeschobenem, quadratischem Plattchen 

(nach Neurestaurierung: Raddatz, Wagengrab Taf. 3, 1 

und 5, 11 zusammengehdrig), ovale Manschette mit 

Querrippe (von Deichsel oder Langfuhr); zungenfbr- 

miger gewdlbter Blechbeschlag (a.a.O. Taf. 5, 7 und 6), 

flaches ovales Eisenblech mit Nagelspuren (L. 7,5 cm, 

Br. 4,4 cm, Eisenstab (L. 83 cm, Dm. 1,6 cm); 1 Ring- 

trense mit doppelten Seitenringen, Fragment einer 

zweiten Trense, Knochenknebel mit Kreisaugenver- 

zierung, Bronzekappe (Dm. 2,5-2,8 cm, von Treibsta- 

chel oder Peitsche?).

Verbleib: Arch. Landesmus. Schlofi Gottorf, Schles

wig.

Literatur: K. Raddatz, Das Wagengrab der jiingeren 

vorrbmischen Eisenzeit von Husby, Kreis Flensburg 

(1967); O. Harck, Zur Herkunft der nordischen 

Prachtwagen aus der jiingeren vorrbmischen Eisen

zeit. Acta Arch. (Kobenhavn) 59, 1988, 91-111 bes. 

101.

Klein-Steinheim siehe Steinheim am Main

26. Kollig, Grab 2 (Kr. Mayen-Koblenz, Rheinland- 

Pfalz)

Brandgrab; Frau; Lt D2;

Pars pro toto (Joch).

Grab'. 1930 in einem kleinen Brandgraberfeld gebor- 

gen; 0,40 m unter der Oberflache; 6 Tongefafie, davon 

1 Schale sekundar verbrannt, Fibelpaar (eiserne Fibeln 

mit aufierer Sehne, rundstabiger geschweifter Biigel 

mit Biigelknoten, kurze Spirale), verschmolzene Reste 

einer silbernen Fuchsschwanzkette, geringe unidenti- 

fizierbare Eisenreste.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Fiihrungsring aus Eisen 

vom Typ Verna mit Befestigungslasche, gewblbte Ei- 

senblechscheibe (Phalere).

Verbleib: Rhein. Landesmus. Bonn Inv. 34 314 a-e.

Literatur: H.-E. Joachim, Die Hunsriick-Eifel-Kultur 

am Mittelrhein (1968) 295 Taf. 43 A; H.-E. Joachim I A. 

Haffner, Die keltischen Wagengraber der Mittelrhein- 

gruppe. In: Keltski Voz (1984) 82 Abb. 11 ; 85 Nr. 15; 

Van Endert Nr. 3/9; Roymans Nr. 18; Metzler Nr. 19.

27. Kollig, Grab 6 (Kr. Mayen-Koblenz, Rheinland- 

Pfalz)

Brandgrubengrab; mehrere Personen; Lt D2b;

Pars pro toto (Trensenpaar, Phaleren).

Grab'. 1930 in einem kleinen Brandgraberfeld gebor- 

gen; 0,50 m tief unter der Oberflache, Brandschicht 

von 0,30m Dicke und 0,50m Durchmesser, Leichen- 

brand in der Tonschale, darunter weitere Beigaben; 

Stangenschildbuckel, Tulle (einer Lanzenspitze?), 

Sporn, Messerfragment, Nagel mit massivem, kugeli- 

gem Kopf (?), Fibel, Ring, Tonschale, verbrannte 

Schweineknochen; Leichenbrand (Gesamtgewicht?) 

von 3 Erwachsenen (u.a. adulter Mann) und 1 Kind.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Ringtrense mit einteili- 

gem Mundstiick, Mundstuck eines 2. Exemplars (vgl. 

P. Vouga, La Tene Taf. 36, 2; Jacobi, Werkzeug Nr. 

770; Muller, Massenfund Nr. 85); 3 Eisenphaleren mit 

Wirbelmotiv, davon 2 ineinandergesteckt (keine Na

gel zur Befestigung auf Holz, vgl. Heimbach-Weis), 

Phaleren und weitere Eisenteile am Schildbuckel 

festkorrodiert.

Verbleib: Rhein. Landesmus. Bonn Inv. 34 318 a-i.

Literatur-. H.-E. Joachim, Ein spatlatenezeitliches Rei- 

tergrab aus Kollig, Kreis Mayen-Koblenz. Hamburger 

Beitr. Arch. 4, 1974, 159-170.

28. Mayen »Amtsgericht«, Grab 36 (Kr. Mayen-Ko

blenz, Rheinland-Pfalz)

Brandbestattung; Geschlecht (?); Lt D2;

Wagengrab (Plattform).

Grab: Ausgrabungen 1925; Grabsohle 0,40 m unter 

der Oberflache, Haufchen Leichenbrand, darin die Ei- 

sengegenstande, dariiber die unteren Teile einiger 

handgemachter, durch den Pflug abgefahrener Gefafie; 

erhaltene Beigaben: Tonschale, Fibel mit gewdlbtem, 

bandformigem Biigel, kleine Fragmente einer 2. Fibel, 

langlicher Eisenblechstreifen mit feinen Nieten.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2 kleinere Osenstifte mit 2 

doppelt umgeschlagenen Enden (L. 8,0/8,5 cm), 1 ahn- 

licher, grbfierer Osenstift (L. 9,7 cm); geschwungener 

Eisenstift (L. 10 cm) mit rundem und eckigem Quer- 

schnitt, Ende umgeschlagen (vgl. Wollendorf), vier- 

kantiger, konischer Eisenstift (L. 16,4 cm) mit Loch im 

breiteren Ende, schmales Ende mit Nietplatte (Funk- 

tion unbekannt).

Verbleib: Eifeler Landschaftsmus. Mayen Inv. 1565. 

Literatur. P. Hbrter, Ein germanisches Graberfeld bei 

Mayen (Rheinland). Mannus 17, 1925, 196-205 bes. 

201 Taf. 7, 10-12; H.-E. Joachim / A. Haffner, Die kel

tischen Wagengraber der Mittelrheingruppe. In: Kelts

ki Voz (1984) 85 Abb. 12; Haffner/Joachim Nr. 17; 

Van Endert Nr. 3/10; Roymans Nr. 17; Metzler Nr. 18.

29. Nieder-Olm »Hochgewann« (Kr. Mainz-Bingen, 

Rheinland-Pfalz)

Bestattungsart (?); Frau; Lt C2/D1;

Wagengrab (Plattform, Trensenpaar).

Grab: Unsachgemafi, aber sorgfaltig vor 1918gebor- 

gen; Beigaben unverbrannt; Schere, Messer, 2 bronze- 

ne Hohlarmringe (von Menke, Jochbeschlage 61 fal- 

schlich als Fiihrungsring Typ Hoppstadten gedeutet). 

Wagen-ZPferdegeschirrteile: 2 Paar Osenstifte mit 

Nietplatte (6,6/6,7cm und 8,2/noch 6,7cm); 2 bronze- 

ne Vierpab-Hohlbuckel, Bronzeblechband mit ge- 

stauchtem Rand (vermutlich Nabenringe, vgl. Albig,
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Wallertheim); Paar Ringtrensen mit gebrochenem, 

profiliertem GebiE.

Verbleib: Landesmus. Mainz Inv. V 1089-1100.

Literatur: K. Raddatz, Das Wagengrab der jiingeren 

vorromischen Eisenzeit von Husby, Kreis Flensburg 

(1967) 45 Abb. 8, 4-16; B. Stiimpel, Funde der jiinge- 

ren Latenezeit im Bereich der mittleren Selz. Mittbl. 

Rheinhess. Landeskde. 16, 1967, 334-347 = Beih. 

Mainzer Zeitschr. 1 (1991) 28 Abb. 3 A; Haffner/Joa- 

chim Nr. 18; Van Endert Nr. 3/11; Roymans Nr. 5; 

Metzler Nr. 4.

Neuwied, Stadtteil Heimbach-Weis siehe Heim

bach-Weis

30. Plaidt »Nesselbiisch« (Kr. Mayen-Koblenz, 

Rheinland-Pfalz)

Kammergraber mit Brandbestattungen (?); Manner (?); Lt C; 

Reste von mind. 2 Wagen aus einem Graberfeld (Nabenringe, 

Achsnagel, Plattform, Trensen).

Grab: 1952 wurden beim Bimsabbau Reste zweier 

Wagengraber geborgen; 2 Grabkammern (?) von

1 x2m bzw. 2 x 2,5m sollen in ungefahr 0,8m Tiefe ge- 

legen haben, TongefaEe angeblich nur aus einem Grab, 

Metallfunde nicht getrennt, Inventar sicher nicht ganz 

vollstandig; vermutlich Brandgraber; Ausstattung fur

2 Krieger (2 Schwerter, 4 Lanzenspitzen, 1 Lanzen- 

schuh, 1 Schildbuckel und -fessel), 1 bronzener An- 

hanger als moglicher Hinweis auf eine weibliche Be- 

stattung; 2 (3?) Fibeln (1 vom Mittellateneschema, Lt 

C2), Eisen und Bronzeblechreste unbekannter Funk- 

tion, 3 bemalte Halsbecher (vgl. Frohnhausen, Horath 

Grab 53), 4 weitere TongefaEe; Nachtrag an Lesefun- 

den aus dem Graberfeld bei R. Bockius, Untersuchun- 

gen zur jiingeren Latene- und alteren romischen Kai- 

serzeit im Mittelrheingebiet (Diss. Mainz 1992) 274 

Taf. 2; 3, 1-4 (Metallgegenstande mit unklaren Fund- 

umstanden und unbekannter Funktion).

Wagen-ZPferdegeschirrteile: 2 halbmondformige 

Achsnagel mit gebogenem Schaft, halbmondformiger 

Bronzekopf eines 3. Achsnagels, profilierte Bronze

blechreste von Nabenringen, profilierte Elemente der 

Aufhangung mit Bronzeiiberfang (vgl. Tremblois- 

les-Rocrois Grab 1/1939), Bruchstiicke von mind. 2 

Paar Ringtrensen mit gebrochenem, vierkantigem 

GebiE.

Verbleib: Privatbesitz bzw. Landesamt fur Denkmal- 

pfl. Rheinland-Pfalz/Arch. Denkmalpfl., Amt Ko

blenz Inv. 327, 445, 478, 481.

Literatur: H.-E. Joachim, Unbekannte Wagengraber 

der Mittel- bis Spatlatenezeit aus dem Rheinland. In: 

Festschrift Dehn (1969) 84-111 bes. 85f. Abb. 1-5 Taf. 

11; Haffner/Joachim Nr. 19; Van Endert Nr. 3/12; 

Roymans Nr. 15; Metzler Nr. 17.

Roden siehe Saarlouis-Roden

31. Russelsheim (Kr. GroE-Gerau, Hessen) 

Brandgrubengrab; Frau; Lt DI;

Wagengrab (Plattform, Achsnagel, Trensenpaar).

Grab: Innerhalb von 2 Tagen 1917geborgen; Leichen- 

brand mit Metallgegenstanden, daneben die Tonge

faEe; Fragmente einer bronzenen und zweier eiserner 

Fibeln vom Nauheimer Typ, Ringgriffmesser, Eisen- 

ring (Dm. 5,3 cm), Keramik z.T. handgemacht: 4 Scha- 

len, 1 Schiissel, 2 tonnenformige GefaEe, 1 Flasche.

Wagen-ZPferdegeschirrteile: 2 Osenstifte mit umgebo- 

genem Ende (L. 7,0/9,5 cm), 4 einfache Osenstifte (L. 

6,3-8,2 cm), 2 Achsnagel mit halbmondformigem 

Kopf und unterschiedlich gebogenem Stift; Paar Ring

trensen mit gebrochenem, vierkantigem GebiE.

Verbleib: Mus. Stadt Russelsheim.

Literatur: G. Behrens, Germanisches Spatlatenegrab 

aus Russelsheim am Main. Germania 2, 1918, 47-51; 

A. Kluge-Pinsker, Urgeschichte bis Romerzeit. Muse

um Russelsheim Katalog III (1987) 43; Haffner/Joa

chim Nr. 20; Roymans Nr. 3; Metzler Nr. 3.

32. Saarlouis-Roden, Grab 38 (Stkr. Saarlouis, Saar

land)

Brandbestattung; Frau; Lt C2;

Pars pro toto (Joch).

Grab: Ausgrabung 1900; 2 Glasringperlen (ohne 

Abb.) und andere Glasreste (im Brand deformiert/ge- 

schmolzen), Spinnwirtel, Bommelanhanger, Knochen- 

ring mit Profilierung (vgl. Wederath Grab 1493), Hei

nes Bronzemesser (mit Loch - Anhanger?), 2 Fibeln 

vom Mittellateneschema (mit langem Biigel), Tonscha- 

le mit Strahlenmuster.

Wagen-ZPferdegeschirrteile: Fiihrungsring (Sonder- 

form).

Verbleib: Rhein. Landesmus. Trier Inv. 00, 88 a-1.

Literatur: G. Mahr, Die Jiingere Latenekultur des 

Trierer Landes (1967) 26 Taf. 11, 1-8; A. Miron, Kata

log mittel- und spatlatenezeitlicher Grabfunde im 

Saarland Teil 1. Ber. Staatl. Denkmalpfl. Saarland 

27/28, 1986/87, bes. Taf. 16; Haffner/Joachim Nr. 21; 

Van Endert Nr. 3/13; Roymans Nr. 27; Metzler Nr. 24.

33. Steinheim am Main »Spielmannsche Sandgrube«, 

Grab 16 (Stadt Hanau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen) 

Brandgrab; Mann; Lt DI;

Pars pro toto (Joch, Trensenpaar).

Grab: Brandgrab zwischen romischen Grabern, 

1927/28 geborgen; Grabgrube Im tief; mit verboge- 

nem Schwert in Bronzescheide, 2 Lanzenspitzen, 1 

Tiillenaxt, 4 Bronzeringen, 1 Pferdchenkamm, 2 schei- 

bengedrehte Tonflaschen, 1 Schiissel, Knochen, u.a. 1 

Pferdeunterkiefer an der Ostseite des Grabes (?).

Wagen-ZPferdegeschirrteile: 1 Fiihrungsring Typ 

Estinnes, Paar Ringtrensen mit gebrochenem, vierkan

tigem GebiE.
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Verbleib: Hess. Landesmus. Darmstadt Inv. A 1939: 

10-25.

Literatur: A. Reufi in: Archiv Hess. Gesch. u. Altkde. 

N. F. 16, 1930, 294-298 bes. 296; F. Behn in: Schuma- 

cher-Festschrift (1930) 178-183 bes. 179 Taf. 19 A; K. 

Nahrgang, Die Bodenfunde der Ur- und Friihge- 

schichte im Stadt- und Landkreis Offenbach am Main 

(1967) 222 Abb. 231; Haffner/Joachim Nr. 22; Rey

mans Nr. 1; Metzler Nr. 1.

34. Thiir, »Flur 1« (Kr. Mayen-Koblenz, Rheinland- 

Pfalz)

Brandgrab; Mann; Lt C2;

Wagengrab (unpubliziert).

Grab'. Im Graberfeld am westlichen Ortsrand vom 

Landesamt fiir Denkmalpfl. ausgegraben, unpubli- 

ziert; Brandgrab mit mehreren Waffen, Lt C2; freundl. 

Hinweis Dr. A. von Berg; zu Grabern aus der Flur 

»Unter Fraukirch« siehe Katalog II/9.

Verbleib: Landesamt fiir Denkmalpfl. Rheinland- 

Pfalz/Arch. Denkmalpfl., Amt Koblenz.

Literatur: A. von Berg, Das romisch-frankische Gra

berfeld von Thiir. Jahrb. Mayen-Koblenz 1998, 147 ff.

35. Urmitz (Kr. Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz) 

Brandgrab; Frau; Lt Dlb;

Wagengrab (Plattform, Joch).

Grab: 1888 von A. J. Evans erworben; aus einem Hii- 

gel(?)grab, unvollstandig (?); Leichenbrand in der 

Tonflasche vorhanden, Metallbeigaben z.T. verbrannt; 

Paar einfacher eiserner Schiisselfibeln, 3. Schiisselfibel, 

Anhanger aus einer Hirschgeweihrose, blaue Ringper- 

le aus Gias, Nagel mit unterlegter runder Blechschei- 

be, rechteckiges Beschlagblech aus Bronze mit Opus 

interrasile von einem Eimerfub (vgl. Roje: Knez in: 

Pos. Muz. Brezice 4, 1977, 121; Goeblingen-Nospelt 

Grab B: Thill, Metallgegenstande Taf. 3, 2); Humpen, 

Flasche, bauchige Tonne aus Ton mit flachigen Finger- 

kniffen; eine Lanzenspitze mit eingepunzter, lateini- 

scher Inschrift ist dem Grab nicht sicher zuweisbar, sie 

ist auch nur in der Nahe des Hiigels/der anderen Ge- 

genstande gefunden worden (Joachim, Wagengraber 

86).

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2 Fiihrungsringe vom Typ 

Estinnes, 4 Osenstifte mit Nietplatte (L. ca. 6,0/7,6/ 

7,6/8,3 cm), 3 einfache Osenstifte (L. ca. 8,6/9,0/noch 

3,8cm), letzteres fragmentiertes Stuck mit kreisrunder 

Ose (zum Wagen oder zum Eimer gehdrig?).

Verbleib: Ashmolean Mus. Oxford, Inv. 615. 1888- 

620.1888.

Literatur: H.-E. Joachim, Unbekannte Wagengraber 

der Mittel- bis. Spatlatenezeit aus dem Rheinland. In: 

Festschrift Dehn (1969) 84-111 bes. 86ff. Abb. 6; 

Haffner/Joachim Nr. 26; Van Endert Nr. 3/14; Rey

mans Nr. 14; Metzler Nr. 16.

36. Wallertheim, Grab 30/31 (Kr. Alzey-Worms, 

Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Mann (und Kind?); Lt C2;

Wagengrab (Naben, Joch?).

Grab: Ausgrabung 1951; im Zentrum einer quadrati- 

schen Spitzgrabenanlage 2 dicht beieinander liegende 

Gruben mit zusammengehbrigen Funden (Perlen und 

Nabenringfragmente); neben Grab 31 ein 80 cm tiefes 

Pfostenloch;

Grab 31: spitzovale Grube in der Mitte Leichenbrand, 

darauf die Beigaben; Schwert, Eisenring (ankorrodiert 

an der Scheide?), breiter bandformiger Schildbuckel 

mit Schildfessel, 8 Eisennagel mit bronzeiiberzogenem 

Kopf (Schild/Kastchen?), Messer, Schere, Eisenfibel 

und bemalter Tonbecher; in einer Tonschale: Minia- 

turbronzefibel vom Mittellateneschema, Hundefigur 

aus blauem Gias, 2 Bernsteinperlen, 1 kleine blaue 

Glaskugel;

Grab 30: ovale Grube, mit Leichenbrand, Reste einer 

eisernen Drahtfibel, eiserne Messerklinge (verschol- 

len), 2 eiserne Drahtringe, 1 Bernsteinperle, helle ku- 

gelige Glasperle, Tonbecher, Schale; keine anthr. Lei- 

chenbranduntersuchung; aufgrund der Funde vermu- 

tet H. Polenz in Grab 31 einen Mann und ein 

Kind/Madchen.

V/agen-/Pferdegeschirrteile: In Grab 30 und 31: Frag- 

mente von Nabenringen (?) aus profilierten Bronze- 

blechbandern (dreieckige Rippe zentral, gesaumt von 

einer feinen Kante), z.T. leicht gewdlbt, beide Rander 

aufgekantet (im Original beobachtet, vgl. Stiimpel, 

Neues 103 Abb. 11, 9, daher nicht Rest eines Bron- 

zegefahes; vgl. Albig, Nieder-Olm); nur in Grabgru- 

be 31: 2 Ringe aus Bronzeblech, leicht oval, mit dach- 

formiger, zu einer Seite abgesetzter Mittelrippe, 

Fragment eines dritten Stiickes (vielleicht Fiihrungs- 

ringe [?], Befestigung? organischer Kern?), massives 

Bronzeprofil (Torus, Trochillus, Torus) mit ankorro- 

diertem Eisenfragment, das von der Starke her dem 

Drahtfibelfragment entspricht (Funktion unklar, Tei- 

le des Jochs nach Van Endert [Wagenbestattungen 

48]).

Verbleib: Mus. Stadt Alzey, Inv. L 88, L 89.

Literatur: B. Stumpel, Spatlatenekeramik in Rheinhes

sen. (unpubl. Diss. Mainz 1955) 98 Taf. 21, 25-38; 

ders., Neues aus den urgeschichtlichen Siedlungen von 

Wallertheim, Kr. Alzey. Mainzer Zeitschr, Beih. 1 

(1991) 93-105 bes. lOOff. Abb. 9-11; Mainzer Zeitschr. 

48/49, 1953/54, 54 (Fundber.); Germania 29, 1951, 

2521. (zum Glashund); Polenz in: Fundber. Hessen 14, 

1974, 268ff., 281; Haffner/Joachim Nr. 27; Van Endert 

Nr. 3/15; Roymans Nr. 10; Metzler Nr. 10.

37. Wederath »Hochgerichtsheide«, Grab 1445 (Kr. 

Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz) 

Brandgrubengrab; Geschlecht (?); Lt Cl;

Pars pro toto (Trensenpaar, Phaleren).
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Grab'. Ausgrabung 1979; Grab 1445 = Grab 45 (1979): 

flache Grube, darin Schale mit Leichenbrand, darauf 

die Metallbeigaben, vom Pflug beschadigt; 2 Eisenrin- 

ge (Dm. 2,8 cm), Eisennagel, Tonschale mit Stempel- 

muster, sekundar gebrannte Scherbe einer weiteren 

Schale; Knochen eines jungen Schweins; Geschlechts- 

bestimmung des Leichenbrandes nicht moglich, 20-40 

Jahre.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2gebrochene Ringtrensen 

mit profilierter GebiEstange, 2 grofie Bronzephaleren 

mit eiserner Ose und Verstarkungskreuz (Dm. 

15,2 cm), 2 kleine Bronzephaleren mit 2 randlichen 

Nieten (Dm. 7,0/8,4 cm), 1 kleine Bronzephalere ohne 

Befestigungsmoglichkeit (Dm. 7,0 cm), eiserne Ose 

von einer weiteren Phalere.

Verbleib: Rhein. Landesmus. Trier Inv. 79, 441a-j.

Literatur: R. Cordie-Hackenberg I A. Haffner, Das 

keltisch-rdmische Graberfeld von Wederath-Belgi- 

num 4 (1991) 39 Taf. 380f.; A. Miiller-Karpe IM. Kun- 

ter in: Graber - Spiegel des Lebens (1989) 141-160. 

421; Haffner/Joachim Nr. 28; Van Endert Nr. 3/16; 

Roymans Nr. 20; Metzler Nr. 21.

38. Wederath »Hochgerichtsheide«, Grab 1615 (Kr. 

Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Geschlecht (?); Lt C2;

Pars pro toto (Joch, Treibstachel?).

Grab-. Ausgrabung 1980, Grab 1615 = Grab 66 (1980); 

Tonschussel (mit sternformigem Glattmuster) mit Lei

chenbrand, dabei eine Fibel vom Mittellateneschema 

(vgl. Wederath Grab 1663); in der Einfullung Streu- 

scherben.

Wagen-/Pferdegeschirrtede: 2 verbrannte Fiihrungs- 

ringe Typ Frohnhausen (Br. 4,7/4,9 cm), Eisentiille 

von 5,0 cm Lange (als Lanzenschuh bezeichnet, even- 

tuell Treibstachel).

Verbleib'. Rhein. Landesmuseum Trier Inv. 80, 158a-h. 

Literatur: R. Cordie-Hackenberg I A. Haffner, Das 

keltisch-rdmische Graberfeld von Wederath-Belgi- 

num 4 (1991) 76 Taf. 418; Haffner/Joachim Nr. 28; Van 

Endert Nr. 3/16; Roymans Nr. 20; Metzler Nr. 21.

39. Wollstein »Olberg« (Kr. Alzey-Worms, Rhein

land-Pfalz)

Aus einem Brandgrab; Geschlecht (?); Lt C;

Graberfeld mit Pars pro toto (Trensenpaar) - unvollstandig?

Grab-. UnsachgemaE geborgene Funde aus Brandgra- 

bern (Lt C), u.a. mit einem Schwert, Fibeln, Messern, 

Glasarmringen, bronzener Giirtelkette; das Tren

senpaar keiner Bestattung konkret zuzuordnen, von 

G. Behrens (Denkmaler 39) der mannlichen Bestat

tung zugewiesen.

V7agen-/Pferdegeschirrteile: 2gebrochene Ringtrensen 

mit profilierter GebiEstange.

Verbleib-. Mus. Stadt Alzey.

Literatur. G. Behrens, Denkmaler des Wangionenge- 

bietes (1923) 38f. Abb. 44, 2; ders., Bodenurkunden 

aus Rheinhessen (1927) 59 Nr. 213; B. Stumpel, Der 

spatkeltische Friedhof Wollstein. Mittbl. Rheinhess. 

Landeskde. 5, 1956, 17-20 = Beih. Mainzer Zeitschr. 1 

(1991) 155-157; Haffner/Joachim Nr. 29; Van Endert 

Nr. 3/17; Roymans Nr. 11; Metzler Nr. 11.

40. Wollendorf »Mittelbiing«, Grab 2 (Kr. Neuwied, 

Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Doppelbestattung/Inventar vermischt (?); Lt DI; 

Wagengrab (Plattform).

Grab-. Leichenbrandstreuung (keine weiteren Bemer- 

kungen zu Fundumstanden vorhanden); Fragmente 

einer Schwertscheide vom Typ Ludwigshafen; Frag

ment von Messer oder Schere; Bronzefibel vom Nau

heimer Typ (Nadel aufgebogen), Fragmente einer ei- 

sernen Fibel vom Nauheimer Typ; Doppelbestattung 

oder Grabinventare vermischt?

Wagen-/Pferdegescbirrteile: Osenstift mit Nietplatte 

(L. 6,6cm), geschwungener Eisenstift (L. 10,5cm) mit 

rundem und eckigem Querschnitt, Ende umgeschla- 

gen (vgl. Mayen).

Verbleib: Kreismus. Neuwied Inv. 2969.

Literatur: B. C. Oesterwind, Die Spatlatenezeit und 

die friihe Romische Kaiserzeit im Neuwieder Becken 

(1989) 2871. Taf. 6 B; R. Bockius, Untersuchungen zur 

jtingeren Latene- und alteren romischen Kaiserzeit im 

Mittelrheingebiet (Diss. Mainz 1992) 66f. Taf. 5.

Frankreich

41. Abbeville »La Sole de Baillon«, Grab 3bis (Arr.

Abbeville, Dep. Somme)

Brandgrab; Geschlecht (?); Lt C/D;

Pars pro toto (Achsnagel).

Grab: Ausgrabung beim Autobahnbau 1995-96 in ei

nem Brandgraberfeld mit ca. 90 Grabern Lt Cl-Lt D. 

Wagen-/Pferdegeschirrteile: ein Achsnagel mit gebo- 

genem Schaft und Endknauf, Kopf fehlt (nach Vorbe- 

richt; eine Abbildung des Achsnagels wurde freundli- 

cherweise von Dr. L. Baray zur Verfiigung gestellt). 

Verbleib: Grabung AFAN.

Literatur: L. Baray, Les cimetieres a cremation de la 

basse vallee de la Somme d’apres les decouvertes de 

1’autoroute Al6 Nord. Rev. Arch. Picardie 1/2, 1998, 

211-231 bes. 216ff., 229.

42. Anet (Arr. Dreux, Dep. Eure-et-Loire) 

Wagengrab? (unpubliziert).

Unpubliziert, zitiert bei Duval, Tombe 160f.: Lt D; 

Roymans, Societies 245 Nr. 42: enthalt angeblich 1 

Nabenring, keine weiteren Funde erwahnt.

Van Endert Nr. 6/1; Roymans Nr. 42; Metzler Nr. 40.
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43. Armentieres-sur-Ourcq (Arr. Chateau-Thierry, 

Dep. Aisne)

Bestattungssitte (?); Geschlecht (?); Lt DI; 

Wagengrab (gestort; Naben, Joch, Trense).

Grab: Sammlung und Grabungen von F. Moreau 1882; 

Fiihrungsring und Trense sowie 7 Scherben von 4 

Tongefafien (verschollen) auf einem Huge! 200 m ent- 

fernt von den Ausgrabungen Moreaus im Juli 1882 ge- 

funden, im August dort weitere Ausgrabungen (weite- 

re Scherben, verschollen), Grabungen im Oktober er- 

brachten Reste von 4 Eisenfibeln, ein »kleiner« und 

ein »mittlerer« Bronzering, weitere Tonscherben, 

Tonbecher (abgebildet), Fragment einer Eisenkette (?),

L. ca. 10 cm (verschollen oder identisch mit der Trense 

oder der abgebildeten Spirale?); Fragmente des Na- 

benrings und ein Sporn (verschollen - Datierung? vgl.

M. Jahn, Der Reitersporn [1921] 7 Anm. 1; A. Rettner, 

Germania 75, 1997, 140) werden nicht erwahnt, aber 

von Moreau abgebildet; Geschlossenheit des Ensem

bles nicht gesichert. Nach H. Hubert bei der Einrich- 

tung der Collection Moreau im M.A.N.: 1 kleiner 

Bronzering, 1 Hohlring, 1 Ringfibel.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Fragment eines Naben- 

rings aus Bronze, gegossen, mit 3 Rippen (Dm. ca. 

11,4 cm, Br. 4,1cm); Ringtrense mit gebrochenem, 

vierkantigem Gebih; Spirale (L. ca. 6 cm, vermutlich 

von einem Teibstachel); Fiihrungsring Typ Estinnes.

Verbleib: Mus. Ant. Nat. Saint-Germain-en-Laye, 

Coll. Moreau: 39993 (Fibeln), 40005 (Trense), 40171 

(Fiihrungsring), 40174 (Nabenring).

Literatur: Coll. Moreau, Proces verbaux t. XIV 140 ff.; 

F. Moreau, Album Caranda (1882) Taf. 24 N. S.; H. 

Hubert, La collection Moreau au Musee de Saint-Ger

main. Rev. Arch. 41, 1902, 167-206 bes. 203 ff. Abb. 35; 

M. E. Marien, La periode de La Tene en Belgique 

(1961) 176f. Abb. 68; Van Endert Nr. 6/2; Roymans 

Nr. 36; Metzler Nr. 33.

44. Attichy »La Maladrerie« (Arr. Compiegne, Dep. 

Oise)

Korpergrab (?); Geschlecht (?); Lt C;

Wagengrab (Rader, Joch).

Grab: Von Arbeitern 1926 in 1,25m Tiefe Jochteile 

zusammen mit Knochen gefunden, einige Tage sparer 

die Radreifen sowie »ein Dutzend Bronzeringe« (einer 

davon Dm. 15 cm), Eisen- und Bronzefragmente und 

erneut Knochen geborgen; bis auf die Radreifen und 

Jochbestandteile verschollen.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 3 Fragmente von Radrei

fen (3,6-3,9cm breit; Dm. 1,10-1,20m (?), keine Na

gel); 2 Fiihrungsringe (mit runden Ringen); Jochauf- 

satz (?) mit Dekor im Plastic Style; Nabenringe aus 

Bronze (verschollen).

Verbleib: Musee Vivinel, Compiegne Inv. 771-775.

Literatur: M. Hemery, Objets gaulois trouves a At

tichy (Oise). Homme Prehist. 14, 1927, 24-27; A. Du

val / J.-C. Blanchet, La Tombe a char d’Attichy (Oise). 

Bull. Soc. Prehist. Frangaise 71, 1974, 401-408; Van 

Endert Nr. 6/3; Roymans Nr. 37; Metzler Nr. 34.

45. Belbeuf »Inglemare« (Arr. Rouen, Dep. Seine-Ma

ritime)

Bestattungsart (?); Geschlecht (?); Lt D;

Wagengrab (Nabenringe, Trense).

Grab: Von einem Bauern beim Pflanzen eines Apfel- 

baumes ca. 1900 gefunden und ins Museum eingelie- 

fert; 2 Bronzeblechfragmente, 2 Tonschalen, 2 unglei- 

che bronzene Attachen: Scheibe mit Niet/Knopf, dar- 

an ein Rinderkopf mit feiner Ose bzw. Scheibe mit 

Niet/Knopf, daran ein Rinderkopf mit gestielter, fei

ner Ose mittels Scharnier angebracht.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 4 Nabenringe (Dm. 11,0- 

11,5 cm) in Fragmenten, profiliert mit 2 dreieckigen 

Rippen aus Bronze (aneinandergesetzt rekonstruiert 

und als Rippenziste angesprochen, von A. Duval 

falschlich als iiberbreiter Nabenring verstanden, 

freundl. Hinweis A. Rapin); Ringtrense mit bronze- 

nen Ringen und gebrochenem, vierkantigem Gebih 

aus Eisen.

Verbleib: Mus. Ant. Seine-Maritime, Rouen Inv. 1925. 

Literatur: L. Deglatigny, Objets provenant d’une se

pulture decouverte a Inglemare, Commune de Bel

beuf, pres Rouen (vers 1900). Bull. Soc. Normande 

Etudes Prehist. 16, 1908, 58-60 Taf. V; A. Duval, Une 

tombe a char de La Tene III: Inglemare (Commune de 

Belbeuf, Seine-Maritime). Arch. Atlantica 1, 1975, 

147-163; ders., Rev. Soc. Savantes Haute-Normandie 

77, 1975, 35-46; Van Endert Nr. 6/7; Roymans Nr. 45; 

Metzler Nr. 42.

46 Boe »Bordeneuve-de-Bory« (Arr. Agen, Dep. Lot- 

et-Garonne)

Kammergrab; Mann; Lt D2b;

Wagengrab (vierradriger Wagen, Joch [?], Trense [?]).

Grab: Im Winter 1959/1960 von Laien geborgen; 

Grabkammer (ca. 8,50 x 8,50 m) direkt unter der 

Oberflache, bei Strafienbauarbeiten gestort, Nachgra- 

bung 1990 durch R. Boudet bestatigten den Befund 

und lieferten grofiere Keramikmengen sowie Reste ei

ner eisenbeschlagenen Holzwanne; Grab u.a. mit Waf- 

fenausstattung (Helm, Kettenhemd, Schild), Strigilis, 

Trinkhorn, Herdgeraten (Dreibein, Kesselgehange, 2 

Feuerbocke), Holzwanne mit Eisenbandern und 

Ringhenkeln, mind. 80 Amphoren Typ Dressel 1 B, 1 

Amphora Typ Lamboglia 2, 4 Ollampen, 43 GefaEe 

Feinkeramik.

Vdagen-/Pferdegeschirrteile: Radreifen, Nabenringe, 

Teile eines Deichselscharniers, Deichsel- und Lang- 

fuhrbeschlage, Metallteile vom Wagenkasten mit Opus 

interrasile-Blechen, Bronze- und Emailauflagen, Frag-
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ment ernes Fiihrungsringes aus Eisen (?), Fragment ei- 

ner Trense (?).

Verbleib: Musee des Beaux Arts, Agen.

Bordeneuve-de-Bory siehe Boe

47. Bouchon »Le Rideau Miquet«, Grab 25 (Arr. 

Amiens, Dep. Somme)

Brandgrab; Geschlecht (?); Lt C2;

Pars pro toto (Trensenpaar und Phaleren).

Grab'. Ausgrabung beim Autobahnbau 1995-96; Grab 

in einer 4-Pfosten-Setzung, quadratische Grube/Kam- 

mer (1,38 x 1,37m, 0,25 m tief erhalten); 5 Tongefafie, 

Eisenfibel, 2 unbestimmbare Eisenobjekte (nach Vor- 

bericht).

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2 Trensen, ca. 40 Bronze- 

phaleren.

Verbleib'. Grabung AFAN.

Literatur: L. Baray, Les tombes aristocratiques de La 

Tene C2 de Bouchon »Le Rideau Miquet« (Somme). 

Arch. Korrbl. 27, 1997, 113-126 bes. 117; ders., Les ci- 

metieres a cremation de la basse vallee de la Somme 

d’apres les decouvertes de 1’autoroute Al6 Nord. Rev. 

Arch. Picardie 1/2, 1998, 211-231 bes. 219ff., 229.

48. Bouqueval, Grab 3 (Arr. Montmorency, Dep. Val- 

d’Oise)

Korperbestattung; Kind (Madchen?); Lt B2/C1;

Wagengrab (Plattform, Achsnagel, Trensenpaar, Riemenbe- 

schlage).

Grab'. Ausgrabung einer archaologischen Laiengruppe 

1978 in einer kleinen Nekropole mit 14 Bestattungen, 

Kindergrab in einer Grabgrube (2,70x4,90m, max. 

0,7m tief); 2 Eisenfibeln, Bronzearmring, Lignitarm- 

ring, Eisenstab mit 2 umgebogenen, strigilisartigen En- 

den und an einem Ende zusatzlich mit Schlaufe (Funk- 

tion?), napfchenformiger Bronzeknopf (Funktion?).

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Paar Achsnagel mit recht- 

eckigem Bronzekopf und gebogenem Stift in den bei- 

den nordlichen Ecken der Grabgrube gefunden (daher 

vermutlich Rader demontiert); Bandeisen (L. 35 cm, 

Br. 4,0 cm, gebogen mit Dm. 96 cm, vermutlich Rad- 

reifen); Paar Ringtrensen mit gebrochenem, profilier- 

tem Gebih; bei den Trensen: Bronzephaleren in unter- 

schiedlichen Grbfien (Dm. 3,2/3,6/4,7cm), spitz - 

ovaler Bronzebesatz, Bronzering, Bronzenagel mit 

halbkugeligem Kopf; vom Autor wird vermutet, dafi 

die Radreifen vom Pflug herausgerissen wurden - da- 

gegen sprechen die fehlenden Nabenringe und die La

ge der Achsnagel, die auf einen Wagen hindeuten, bei 

dem die Rader demontiert beigegeben wurden.

Vom selben Friedhof ein Wagengrab der Stufe Lt Bl 

(Grab 11): Korpergrab in einer Grabgrube 

(3,50x2,30m, max. 0,4m tief), Vertiefungen fur die 

Rader, linkes Rad vorhanden, rechtes durch den Pflug 

herausgerissen; nach anthr. Befund: Frau; 1 Eisenfibel 

Lt Bl; Radreifen (Dm. 1,05cm; Br. 3,4cm, ohne Na- 

gelldcher), Achsnagel (mit rechteckigem Kopf und ge

bogenem Stift), Achsschenkelbeschlag vom linken 

Rad (L. 36cm); links ein Osenstift mit Nietplatte (L. 

7,2 cm), 2 Eisenringe an der Wagenplattform links; 

Zierblech aus Bronze mit 2 halbmondformigen 

Durchbrtichen, Ziernagel aus Bronze.

Verbleib: Depot Arch. Villiers-le-Bel (Fundmaterial 

z.T. 1982gestohlen).

Literatur: R. Guadagnin, La necropole celtique de 

Bouqueval. Bull. Jeunesse Prehist. et GeoL France 8, 

1978, 12-65 bes. 44ff.; ders., La necropole celtique de 

Bouqueval. Doss. Hist, et Arch. 98/1985, 52-62; Van 

Endert Nr. 6/4; Roymans Nr. 38; Metzler Nr. 35.

49. La Calotterie »La Fontaine aux Linottes«, Grab 

604 (Arr. Montreuil-sur-Mer, Dep. Pas-de-Calais) 

Grab im Grabgarten; Geschlecht (?); Lt C;

Pars pro toto (Trensen).

Grab: Entdeckt beim Bau der Autobahn A 16 ca. 

1995, Fundstelle St. 604; Zentralgrab in emem Grab

garten 14 x 16 m mit weiteren Grabern, Grab mit Pin- 

zette, Rasiermesser, Schere, Holzeimer mit 2 Eisen- 

bandern (Dm. 17,5 cm) und Henkel, tonerne Flasche 

und Schale.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2 Ringtrensen: eine mit 

gebrochenem, profiliertem Gebifi, die andere mit ge

brochenem, vierkantigem Gebifi; Eisenring (Dm. 

2,6cm).

Verbleib: Mus. Berck-sur-Mer.

Literatur: G. Leman-Delerive (Hrsg.), Les Celtes: ri

tes funeraires en Gaule du Nord entre le Vie et ler 

siecle avant Jesus-Christ (Namur 1998) 172f. - G. 

Blancquaert I Y. Desfosses, La Necropole a incinera

tion de La Calotterie »La Fontaine aux Linottes« (Pas- 

de-Calais). Rev. Arch. Picardie 1998-1/2, 135-162.

»Champagne« siehe Paris

Evreux siehe Marcilly-sur-Eure

Foret de Brotonne siehe La Mailleraye-sur-Seine

La Garenne-Colombes siehe Nanterre

50. Hannogne-Saint-Remy »Le Grand Chemin« (Arr. 

Rethel, Dep. Ardennes)

Brandgrab; Mann; Lt Dlb;

Wagengrab (Achsnagel, Plattform, Rader?, Trense).

Grab: Am 27.8.1961 ohne Dokumentation ausgegra- 

ben, rechteckige Grabgrube (2,Ox 1,75m, 0,9m tief), 

Brandgrab, Funde unrestauriert bearbeitet; Grab bis 

auf den nordlichen Bereich alt gestbrt, hier 2 Bronze- 

gefahe (Kanne Typ Kelheim, Griffschale Typ Ayles-
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ford), der Feuerbock (Sondertyp) mit eiserner Schale 

(Dm. 22,5 cm, H. 10,5 cm) und das Schwert (L.

I, 05m), weitere Funde: Eisenblechfragment mit ange- 

nietetem Bronzeblech von einem Kessel, 3 kleine 

Bronzeringe, Fibelfragment, Tulle und Lanzenschuh 

einer Lanze (?), figiirliche Bronzeattache (Eimer?), 

kleine Fragmente von Bronzeblechbandern (Eimer/ 

Nabenringe?), Eisenband mit 3 Nieten (Br. 5,0cm); 

einzelne Scherben von Amphoren Typ Dressel 1A, 

Scherben von mind. 20 anderen Tongefafien; Leichen- 

brand (820 g) einer adulten Person, Schweineknochen. 

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2 gerade eiserne Achsnagel 

(L. 10, 8/11,0cm) mit Bronzekopf, eiserne Bander (Dm. 

52 bzw. 50cm, Br. 3,0 bzw. 5,0cm) von Radreifen oder 

Holzgefafi? Osenstift mit einem umgebogen Ende (L. 

10,4 cm), Fragment eines weiteren Osenstifts, Fragment 

einer Ringtrense mit gebrochenem, vierkantigem Gebifi. 

Verbleib: Mus. Rethel.

Literature. J.-L- Flouest 11. M. Stead, Une tombe de La 

Tene III a Hannogne (Ardennes). Mem Soc. Agricul

ture Marne 92, 1977, 55-72; M. Chossenot, Recherches 

sur La Tene moyenne et final en Champagne (Reims 

1997) 317; Roymans Nr. 32; Metzler Nr. 31.

51. Hauvine »La Poterie« (Arr. Vouziers, Dep. Ar

dennes)

Brandgrab (?); Geschlecht (?); Lt C/D;

Graberfeld mit Jochresten.

Grab: Ohne Fundkontext, bei Ausgrabungen in einem 

Graberfeld 1932-36 gefunden; vermutlich aus einem zer- 

storten Grab mit Wagen oder einer Pars pro toto-Beiga- 

be. Ein Osenstift von Hauvine »Feneux« stammt aus der 

Siedlung und nicht vom Graberfeldareal (P. Roualet in 

Mem. Soc. Agriculture Marne 93, 1978, 33 Taf. 13, 102). 

Wagen-/Pfer degeschirrteile: 2 fragmentierte Ftihrungs- 

ringe (Ringe fehlen, von Feuer deformiert), Bronze- 

profil (H. ca. 2,7cm, Dm. ca. 2,8cm) aus Hohlkehle/ 

Wulst/Hohlkehle.

Verbleib: Mus. Epernay (Coll. L. Simonnet).

Literature L. Simonnet, Cimetiere a incineration du 

lieudit »La Poterie«, Hauvine (Ardennes). Bull. Soc. 

Arch. Champenoise 1936, 47-57 bes. 55 Taf. 1, 8-10; P. 

Roualet, Cimetieres a incineration d’Hauvine et de 

Saint-Clement-a-Arnes (Ardennes). Mem. Soc. Agri

culture Marne 92, 1977, 37-53 bes. Taf. 17; Van Endert 

Nr. 6/6; Roymans Nr. 34; Metzler Nr. 32.

52. L’Hay-les-Roses (Arr. Creteil, Dep. Val-de- 

Marne)

Wagengrab? (unpubliziert).

Unpubliziert, zitiert mit Fragezeichen bei A. Duval /

J. -C. Blanchet, La Tombe a char d’Attichy (Oise). 

Bull. Soc. Prehist. Frangaise 71, 1974, 401-408 bes. 

407 f.; Roymans Nr. 39 (angeblich Lt D, 1 Radreifen); 

Metzler Nr. 38 (mit Fragezeichen).

Inglemare siehe Belbeuf

53. Lery »Champ des Corvees« (Arr. Les Andelys, 

Dep. Eure)

Bestattungsart (?); Geschlecht (?); Lt C/D;

Graberfeld mit Pars pro toto (Trensenpaar) - unvollstandig?

Grab: Beim Kiesabbau 1890 wurden mehrere Graber 

entdeckt; keine Hinweise auf die Bestattungsart; mbg- 

licherweise nur eine mannliche Bestattung mit Metall- 

beigaben: Schwert, Eimerhenkel, 2 Lanzenspitzen, 2 

Messer, 1 Flachmeifiel, 1 HohlmeiEel, Eisenring mit 

Bronzeuberzug mit Tierkopfenden (Dm. 12,0 cm), 

Fragment eines zweiten (?), 4 flache Ringe, einer mit 

Osenkrempe zur Befestigung.

Wagen-/Pfer degeschirrteile: Paar Ringtrensen mit ge

brochenem, vierkantigem Gebifi, Ringgehange aus ei

nem langlich-ovalen Ring mit rundstabigem Quer- 

schnitt und 2 eingehangten Ringen; 1 italische Hebel- 

stangentrense.

Verbleib: Mus. Evreux.

Literature. L. Coutil, Archeologie gauloise, gallo-ro- 

maine, franque et carolingienne. Departement de 1’Eu- 

re II (Couviers 1898-1921) 138ff. Taf. 2; Les Celtes en 

Normandie [Ausstellung Evreux] (Evreux 1990) 50ff. 

(mit Zeichnungen der Objekte nach der Restaurie- 

rung); Roymans Nr. 44.

54. La Mailleraye-sur-Seine »Foret de Brotonne« 

(Arr. Rouen, Dep. Seine-Maritime)

Mehrfache Brandbestattung; Manner; Lt C2/D1;

Grab mit mehreren Wagen (Rader, Achsnagel, Teile der Wa- 

genplattformen, Trensen).

Grab: Ausgrabung 1982/1983 (dabei beraubt u.a. 1 

Glasgefafi, 1 Bronzegefah und 2 Tongefahe gestohlen, 

Profilzeichnungen z.T vorhanden); am Abhang zur 

Seine gelegen; Grab in einer grohen Viereckanlage 

(Dat.?); Glasurne mit menschlichem Leichenbrand im 

Zentrum der Grabgrube (Dm. 1,6 m), Grube gefiillt 

mit den Radreifen, darin und an den Randern die 

tibrigen Objekte: 3 Schwerter, 3 (bis 4?) Schilde, 5 

Lanzen, 2 Lochaxte, Schere, Messer (?), Dreibein, 

Kesselgehange, Kessel, 2 Feuerbocke, Glasbecher, ver- 

zierte Attache, Fuhteil eines grofien Bronzebeckens, 5 

Eisenfibeln, Tongefafie.

Wagen-ZPferdegeschirrteile: 4 Paar Radreifen (Dm. 92, 

2/94/95-96cm, Br. je 4,5-4,8cm; Dm. 81,5cm, Br. 

3,7/3,8 cm), 1 Achsnagel mit halbmondformigem 

Kopf, 3 Osenstifte mit Nietplatte, 1 Achsschenkelbe- 

schlag, 3 flach-rechteckige Eisenstabe mit Verdickun- 

gen (ehemals in Holz eingelassen, ein Stab mit Krtim- 

mung); 3 Ringtrensen mit gebrochenem, vierkantigem 

Gebih, 2-3 italische Hebelstangengebisse (nach Text; 

nach Abb. nur 1 Exemplar).

Verbleib: Mus. Ant. Seine-Maritime, Rouen.

Literatur: Gallia 42, 1984, 397-399; Les Celtes en Nor-
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mandie [Ausstellung Evreux] (1990) 44f.; M.-C. Le- 

quoy, Le depot funeraire de La Mailleraye-sur-Seine. 

In: Les Celtes en Normandie. Rev. Arch Quest Suppl. 

6 (1993) 121-133; Roymans Nr. 46; Metzler Nr. 44.

55. Marcilly-sur-Eure »La Croix du Breuil« (Arr.

Evreux, Dep. Eure)

Brandgrab; Mann; Lt C2/D1;

Wagengrab (Rader, Plattform, Achse).

Grab'. 1967 bei Steinbrucharbeiten angeschnitten, da- 

nach Rettungsgrabung; wenige Kilometer vom Oppi- 

dum Fort-Harrouard entfernt; rechteckige Grabgrube 

mit Brandschicht; Schwert, bandformiger Schild- 

buckel, Ringhenkel eines Holzgefahes (dazu Teile der 

»Radreifen«?), Eimerhenkel, Messer, Spatula (?), 1 

Wandhaken, verbrannte Scherben.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Radreifen (Br. ca. 4,0 cm, 

1 Flickstelle), Teile eines Nabenringes, 1 Achsschen- 

kelbeschlag, 2 Osenstifte mit einfach umgebogenen 

Enden (Wagen/Eimer?), Ziernagel (1 aus Bronze).

Verbleib: Mus. Municipal d’Evreux.

Literature. Les Celtes en Normandie [Ausstellung 

Evreux] (1990) 44 f.; A. Duval I G. Verron, La tombe 

avec elements de char de Marcilly-sur-Eure (Eure), La 

Croix du Breuil. In: Les Celtes en Normandie. Rev. 

Arch. Ouest Suppl. 6 (1993) 135-147; Van Endert Nr. 

6/5 (= Evreux); Roymans Nr. 43; Metzler Nr. 39.

56. Mont Beuvray »Croix du Rebout« (Commune de 

Saint-Leger-sous-Beuvray, Dep. Saone-et-Loire).

Brandgrab im Grabgarten; unpubliziert.

Grab'. Graberfeld (ca. 50 v. Chr. bis 20 n. Chr.) 1992 

im Rahmen von Strahenbauarbeiten im Zuge der Er- 

richtung des Musee de Bibracte entdeckt; Brandgrab 

mit kleiner, rechteckiger Grabeinfriedung.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Stift mit 2 Kopfen; hoher 

Jochbeschlag aus Bronze, eiserner Jochbeschlag nahe 

Typ Titelberg.

Verbleib: Mus. Bibracte, Glux-en-Glenne/St.-Leger-s. 

-Beuvray.

Literature. Unpubliziert, freundl. Information Dr. J.-P. 

Guillaumet; vgl. Vorbericht zum Graberfeld: D. 

Quinn, La Necropole de la Croix du Rebout, Com

mune de Saint-Leger-sous-Beuvray, Saone-et-Loire). 

Rev. Arch. Est et Centre-Est 46, 1995, 240-245; K. 

Gruel I D. Vitali (Hrsg.), L’oppidum de Bibracte. Un 

bilan de onze annees de recherche (1984-1995). Gallia 

55, 1998, 1-140 bes. 43ff.

57. Nanterre »Sabliere Hubert« (Arr. Nanterre, Dep.

Hauts-de-Seine)

Korpergrab; Mann; Lt C;

Wagengrab (Wagen, Joch, Trensen).

Grab'. 1899 vom Musee des Antiquites Nationales an- 

gekauft; Funde bei Arbeiten in einer Kiesgrube, 4 wei- 

tere, fast leere (?) Graber entdeckt; 2 Schwerter (beide 

zum Grab gehdrig?), zweiteilige Schwertkette, 2 un- 

terschiedliche Lanzenspitzen, 1 Lanzenschuh; 1902 

unter dem Fundortnamen Nanterre publiziert (Hu

bert S. 66 Anm. 1: A 100 metres de la prison de Nan

terre, dans la sabliere Hubert [commune de Garenne- 

Bezons]), bei P.-M. Duval unter dem Fundortnamen 

La Garenne-Colombes; nach C. Piozzoli wieder unter 

Nanterre; nach der Publikation von 1902 wurden wei- 

tere Fundstiicke angekauft (Inv. 46630, 46632, 46704), 

wohl nicht zum Wagengrab gehdrig.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2 Fragmente von auherst 

massiven Radreifen (L. 18,4/32,4cm, Dm. 1,30cm, Br. 

5 cm, ohne Nagellocher, Kanten beidseitig aufgekan- 

tet), 4 bronzene profilierte Nabenringe (Dm. 14 cm, 

Br. 4 cm), 1 Achsnagel mit rechteckigem Bronzekopf 

(emailliert) und gebogenem Stift (L. 15 cm), 1 Eisen- 

stift mit Bronzekopf (L. 7cm), 3 Osenstifte mit quer- 

gekerbtem Schaft, 3 gegabelte Osenstifte, gewolbte 

durchbrochene Zierbleche aus Bronze (erh. 2 bzw. 6 

Stuck je Typ), 1 Bronzenagel zur Befestigung der Zier

bleche; die Fragmente der Radreifen und der Bronze

nagel wirken wie exemplarisch aufgesammelt; 4 Eisen- 

ringe (zum Wagen?), 4 Fiihrungsringe vom Typ Nan

terre mit seitlicher Emaileinlage, Paar Ringtrensen mit 

gebrochenem, profiliertem GebiE, 1 Bronzeknopf mit 

Stielbse; 1 Tierknochen (als Nr. 36152bis inventari- 

siert, Pferd?).

Verbleib: Mus. Ant. Nat. Saint-Germain-en-Laye Inv. 

36133-36152.

Literatur: H. Hubert, Sepulture a char de Nanterre. 

Anthropologie (Paris) 13, 1902, 66-73 = Congres In

ternal. Anthr. et Arch. Prehist. 12. Session Paris 1900 

(1902) 410-417; P.-M. Duval, Paris antique (1961) 68- 

72; C. Piozzoli, La tombe a char de Nanterre: de nou- 

velles informations. Bulletin de la Societe d’Histoire 

de Nanterre 14, 1994, 19-24; L. Olivier / M. Schdnfel- 

der, Nanterre (Hauts-de-Seine) Un char de parade de 

La Tene moyenne. In: L’Aristocratie celtique a la fin 

de Page du Fer (He s. avant J.-C - ler s. apres J.-C.). 

Colloque international 10.-11.6.1999 au Centre ar- 

cheologique europeen du Mont Beuvray (im Druck); 

Van Endert Nr. 6/9; Roymans Nr. 41; Metzler Nr. 36.

58. Paris »Rue Tournefort« (5. Arr., Paris) 

Grab; Mann; Lt Cl;

Wagengrab (Joch, Achsnagel, Radreifen).

Grab: Funde vom Handler Triantaphillos (nach Inven

tar M.A.N., in der Literatur verschiedene Schreibwei- 

sen zu finden) unter der Fundortbezeichnung Paris 

1907 angekauft (Bemerkung im Inventar: »Etiquette in- 

diquant 44, rue Tournefort comme provenance«), 

nachtragliche Bemerkung »Champagne« - diese Her- 

kunft bezeichnete P. Jacobsthal als nachtragliche Zu- 

schreibung und pladiert fur einen Fundort auherhalb 

Frankreichs. Die StraEe »rue Tournefort« existiert, je-
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doch die Hausnummer heute nicht; Bauarbeiten um die 

Jahrhundertwende konnen den Bereich umgestaltet ha- 

ben; Fundensemble aus Schwert mit Scheidenresten (L. 

noch 28 cm), Fragmenten von Radreifen, dabei auch ein 

Stuck, das evtl. als weitere Schwertklinge anzusprechen 

ist, geradem Eisenstift (L. 12,7 cm); kein Lanzenschuh 

vorhanden, wie A. Duval und D. van Endert berichten. 

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Achsnagel mit Bronze- 

kopf (Br. 8,35 cm, erh. H. 7,0cm); Fuhrungsring (H.

6.5 cm) zur Befestigung mit einem abgebrochenen Ei

senstift (ehem. 1,1x0,3cm), Fuhrungsring mit ge- 

wolbter Befestigungsplatte (H. ges. 8cm, H. Ring 

4,6cm), bronzener Riemendurchzug (H. 2,9cm) mit 

menschlicher Maske fur Riemen von 1 cm Br. durch 

das Kinn, mit weiterer Stieldse zur Fixierung; alle 

Bronzegegenstande im Plastic Style verziert; 4 Frag- 

mente von Radreifen (L. 72,5/42,0/41,5/7,0cm, Br. ca.

3.6 cm, Dicke ca. 0,5 cm).

Verbleib: Mus. Ant. Nat. Saint-Germain-en-Laye Inv. 

51398-51402.

Literature. J. D. Cowen, The Cairnmuir Gold Termi

nal. Proc. Soc. Ant. Scotland 69, 1934/35, 455-459; P. 

Jacobsthal, Early Celtic Art (1944) 184ff. Nr. 163. 175; 

A. Duval, L’art celtique de la Gaule au Musee des An- 

tiquitees Nationales (1989) 93-97; Van Endert S. 125f.; 

Roymans Nr. 40; Metzler Nr. 37.

59. Pitres »La Remise«, Grab 40 (Arr. Les Andelys, 

Dep. Eure)

Bestattungsart (?); Geschlecht (?); Lt C/D;

Wagengrab.

Grab: Durch einen Bulldozer gestort, Rettungsgrabung 

1975; Graberfeld mit mehreren Schwertgrabern; bislang 

nur in Vorberichten erwahnt; Objekte stark korrodiert, 

angebl. im Fundmaterial Beziige nach GroEbritannien. 

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Wagenteile; Trensen, 

Fuhrungsringe, mind. 6 durchbrochene Anhanger ab- 

gebildet.

Verbleib: Unbekannt, Restaurierung I.R.R.A.P., Com- 

piegne.

Literatur: Les Celtes en Normandie [Ausstellung 

Evreux] (1990) 45 f.; M. Cerdan I A. Cerdan, La necro- 

pole gauloise et gallo-romaine de Pitres - La Remise 

(Eure). In: Les Celtes en Normandie. Rev. Arch. 

Quest Suppl. 6 (1993) 149-153 bes. 151 ff. Abb. 3, 6. 7; 

Metzler Nr. 41.

60. Pomade »Mouteve« (Arr. Reims, Dep. Marne) 

Brandgrab; Geschlecht (?); Lt D;

Pars pro toto (Trensen).

Grab: Brandgrab vor 1938 von Bosteaux, Maquart und 

Warnesson geborgen; mit 2 Eimerhenkeln, 3 kleinen 

Tullenaxten, Scherben von 12 unterschiedlichen Tonge- 

fafien (u.a. 2 bemalte GefaEe), Stein (fossiles Holz?).

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2 Ringtrensen mit gebro- 

chenem GebiE (Teile des Mundstiickes mit umgeboge- 

nen Osen in die seitlichen Ringe eingehangt, 1. Stiick 

vollstandig, 2. Exemplar unvollstandig).

Verbleib: Mus. Rethel.

Literatur: J. Fromols, Decouvertes et communications 

regionales. Marne. Pomarcle. Bull. Soc. Arch. Cham- 

penoise 32, 1938, 169-173; M. Chossenot, Etude des 

processus de changement (1997) 208, 355.

Les Pothees siehe Tremblois-les-Rocroi

Rocroi »Foret des Pothees« siehe Tremblois-les-Rocroi

Saint-Romain-de-Jalionas siehe Verna

61. Soissons (Arr. Soissons, Dep. Aisne) 

Korpergrab; Geschlecht (?); Lt D;

Beigabe mehrerer Wagen (Osenstifte); Jochteile; Pferdebeigabe.

Grab: Durch Baumafinahmen zerstortes Graberfeld; 

teilweise Funde geborgen und Befunde beobachtet, je- 

doch noch nicht publiziert. Aus einer Untersuchung 

der Tierknochen berichtet P. Meniel (Chasse 102f.) 

uber den Befund 7008, eine bemerkenswert reiche 

Korperbestattung mit zahlreichen, komplett beigege- 

benen Tieren (2 Pferde, 2 Stiere, 2 Ziegenbocke, 1 

Mutterschaf, 5 Schweine, 1 Hund). Fur eine zweite 

Korperbestattung (Befund 7000) notiert er die Kno- 

chen von 2 Pferden, 2 Rindern, 2 Ziegenbocken, mind. 

3 Schafen, 4 Schweinen und eines Hundes. Beide 

Komplexe mit Wagenteilen konnen aufgrund der Ke- 

ramik in die Spatlatenezeit datiert werden.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Die Elemente vierradriger 

Wagen, die von P. Meniel erwahnt werden (Chasse 40), 

konnten im Material nicht beobachtet werden, jedoch 

liegen auEergewohnlich viele Osenstifte vor, so daE 

von mehreren zweiradrigen Wagen auszugehen ist, 

Radreifen fehlen; 1 Ringtrense mit gebrochenem, vier- 

kantigem GebiE, Teile von unterschiedlichen 

Fiihrungsringen; Als weiteren Fundort mit Pferden 

und Wagenbeigabe erwahnt P. Meniel den Komplex 

von Alengon (Chasse 40, 102), der ebenfalls unter 

ungiinstigen Umstanden geborgen wurde.

Verbleib: Mus. Soissons.

Literatur: P. Meniel, Chasse et elevage chez les Gaulois 

(Paris 1987) 26, 40, 45, 102f. - Freundl. Mitt. Dr. P. 

Meniel, A. Rapin (Compiegne), D. Roussel (Soissons).

62. Tremblois-les-Rocroi »Les Pothees«, Grabhiigel 

1/1938 (Arr. Charleville-Mezieres, Dep. Ardennes) 

Grabhiigel mit Korperbestattung; Mann; Lt C;

Wagengrab (Wagen mit Radern, Trensen).

Grab: Hiigelgrab (Dm. 13m, H. 1,25m), 1938 ausge- 

graben, mit einer runden Grabgrube (Dm. 5,90 m,
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0,50 m tief) mit Erweiterung (in Wagenform), mit 2 

Vertiefungen ftir die Rader des unzerlegten Wagens, 

Holzspuren einer Grabkammer; vom unverbrannt be- 

statteten Toten nur ein Leichenschatten; Schwert mit 

Scheide (mit Bronzeblech), Ringe vom Schwertgehan- 

ge, Schildbuckel und -fessel, Lanzenspitze, massiver 

Eisenstab mit rundem und rechteckigem Querschnitt 

(Funktion unklar, vermutlich Hiebmesser im Vorbe- 

richt 1955, lag vor dem rechten Rad), kurzer Eisenstab 

(L. 6,4 cm, Funktion unklar, nach Maserungsverlauf 

kein Achsnagel), 5 Tongefafie.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2 Radreifen (stark frag- 

mentiert, Dm. 67cm (?), Br. 4cm, ohne Nagelung) im 

Abstand von ca. 1,50m; 1 grower Osenstift (nach Be- 

fundplan); im Vorbericht erwahnte Deichselbeschlage 

liefien sich bei der Publikation 1984 nicht bestatigen; 2 

Ringtrensen mit gebrochenem, vierkantigem Gebifi. 

Verbleib: Mus. Charleville-Mezieres.

Literatur: J. Fromols, Recensement des Tumulus et 

fouilles archeologiques dans le foret des Pothees (Ar

dennes). Mem. Soc. Agriculture Marne 29, 1955, 5-32 

bes. 8f., 25; J.-L. Flouest, Les tombes a char de La Te- 

ne en Champagne-Ardenne. In: Keltski Voz (1984) 61- 

69 bes. 61 ff.; Van Endert Nr. 6/8; Roymans Nr. 31; 

Metzler Nr. 30.

63. Tremblois-les-Rocroi »Les Pothees«, Grabhiigel 

1/1939 (Arr. Charleville-Mezieres, Dep. Ardennes) 

Hiigel mit Scheiterhaufengrab; Mann (?); Lt C;

Wagengrab (Plattform).

Grab: Grabhiigel (Dm. 8,4m, H. 1,1m), 1939 ausge- 

graben; 1,20 m tiefe, ovale Grube mit Leichenbrand 

und Scheiterhaufenriickstanden, dazwischen die Me- 

tallbeigaben und 2 nicht mehr restaurierbare Tonge- 

fafie, stidlich davon rechteckige Grube (2-2,2 x 1,1m) 

mit Leichenbrand, 7 TongefaBen, Fibelfragmenten (Lt 

C), 1 halbmondformigem Rasiermesser und Eisen- 

geraten.

Wagen-/Pferdegescbirrteile: 2 eiserne Doppeldsenstif- 

te mit profiliertem Bronzeiiberzug (L. 14, 6/14,4cm), 

1 eiserner Osenknauf mit profiliertem Bronzeiiberzug 

(L. 13,4cm), 10 Ziernagel mit kugeligem Kopf, ver- 

schiedene andere Ziernagel, z.T. mit Bronzekopf, 2 Ei- 

senringe (Dm. 5,4 bzw. 4,2 cm), 1 kurzer Niet mit Ei- 

senring (Dm. 3,4cm); Osenknauf und ein Doppel- 

osenstift ca. 1,3 m vom 2. Doppeldsenstift entfernt ge- 

funden (Plattform vor Ort verbrannt?).

Verbleib: Mus. Charleville-Mezieres.

Literatur: J. Fromols, Recensement des Tumulus et 

fouilles archeologiques dans le foret des Pothees (Ar

dennes). Mem. Soc. Agriculture Marne 29, 1955, 5-32 

bes. Ilf., 26; J.-L. Flouest, Les tombes a char de La 

Tene en Champagne-Ardenne. In: Keltski Voz (1984) 

61-69 bes. 67 f.; Van Endert Nr. 6/8; Roymans Nr. 31; 

Metzler Nr. 30.

64. Verna (Arr. La Tour-du-Pin, Dep. Isere) 

Brandgrab unter einem Hiigel; Mann; Lt Dlb;

Grab mit Resten eines Wagens (vierradriger Wagen).

Grab: Fund von 1818 in einem Grabhiigel; als Beiga- 

ben Waffen (Schwerter, Lanzen, Schilde, »einfacher 

Bronzehelm« - verschollen) und Bronzegefafie (u.a. 

Kanne Typ Kelheim, 2 Griffschalen Typ Aylesford, 

Becher Typ Idria, Situla Typ Beaucaire, 2 weitere Situ- 

len, rechteckige Platte, Ausgufibecken, etruskisches 

Becken mit Kriegerhenkel als Altstiick), Schmuck und 

Gerate; aufgrund der Waffen konnen weitere mannli- 

che Nachbestattungen vermutet werden; zum zentra- 

len Brandgrab mit Wagen gehdren nach der Doku- 

mentation von 1818 die Mehrzahl der Bronzegefahe 

und mind. 2 Schwerter, dabei eines verbogen mit Ei- 

senscheide Typ Ludwigshafen; Fundortbezeichnung 

gelegentlich auch Vernas (statt Verna, nach Schloh und 

Familie des Ausgrabers von 1818).

'Wagen-/Pferdegeschirrteile: Reste eines vierradrigen 

Wagens: u.a. Radreifen (verschollen), Reibnagel, bron- 

zene Nabenringe mit 3 Rippen (z.T. zerschmolzen), 

Achsnagel (z.T. verschmolzen), bronzene Emailnagel 

und Beschlage, bronzene Zierbleche, eiserne und 

bronzene Zierringe mit Osenkrampen, 2 Griffe vom 

Wagenkasten (?), 2 Eisenstangen vom Unterwagen; 1 

Paar Hebelstangentrensen, 3. Hebelstangentrense, 

ringformige Trense, 2 Fiihrungsringe Typ Verna.

Verbleib: Maison de Patrimoine d’Hieres-sur-Amby. 

Literatur: L. Coutil, Mors de bride gaulois de Lery 

(Eure), de Verna (Isere) et mors a liberte de langue. 

Bull. Soc. Prehist. Frangaise24, 1927, 187-196 bes. 188; 

F. Perrin, Un depot d’objets gaulois a Larina, Hieres- 

sur-Amby, Isere. Doc. Arch. Rhone-Alpes 4 (1990) 13.

Italien

65. Adria, Necropoli del Canal Bianco, Grab 155 

(Prov. Rovigo)

Deponierung eines Wagens in einem Graberfeld mit Pfer- 

debeigabe; Lt C (?).

Grab: In einem Friedhof mit ca. 350 Grabern 1938 

ausgegraben; Skelette der beiden Zugtiere mit dem 

Wagen und eines dritten, kleineren (Reit-)Pferdes in 2 

Blocken geborgen; Blockbergung im Museum unre- 

stauriert ausgestellt; keine menschhchen Skelettreste 

im Grab entdeckt - alt beraubte Grabgrube hinter der 

Wagendeponierung vermutlich zugehdrig; andere kel- 

tische Korpergraber des 3./2. Jhs. v. Chr., u.a. mit De- 

ponierungen von einzelnen Pferden.

Wagen-/Pferdegescbirrteile: Radreifen, Achsnagel und 

Nabenringe aus Bronze und Eisen (Details unbe- 

kannt); die Radreifen waren mit Achsnageln montiert, 

eine Plattform kann daher angenommen werden; 4 

einfache Eisenringe in Hohe der Halswirbel der Zug

tiere (Joch?), Ringtrensen fiir die beiden Zugtiere, ita-
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lische Hebelstangentrense aus Bronze fur das 3. Pferd. 

Verbleib: Mus. Adria.

Literatur: Arch. Anzeiger 1938, 619-624; G. Fogolari, 

Scavo di una necropoli preromana e romana presso 

Adria. Stud. Etruschi 14, 1940, 431-442 bes. 440 f.; G. 

Fogolari I B. M. Scarfi, Adria Antica (1970) 43 ff.; 73 f. 

Taf. 44 f.; O.-H. Frey, The Chariot Tomb from Adria. 

In: To illustrate the monuments [Festschrift St. Pig

gott] (1976) 172-179.

66. Ciringhelli (Prov. Verona)

Kdrperbestattung (?); Geschlecht (?); Lt DI;

Graberfeld mit Resten eines Wagens (Nabenfragmente).

Grab: Graberfeld mit im Winter 1929 beim Kiesabbau 

zerstorten Grabern (Skelette erwahnt); verschiedene 

BronzegefaEe (5 Griffschalen, 2 Eimer, 3 Becher, 1 

Sieb, 2 Feldflaschen, 2 SchopfgefaEe), 1 Strigilisring, 1 

Schere, 2 Messer, 1 Biindel Bratspiehe, 1 Lanzenspitze, 

1 Schwert Lt D, 1 Ollampe,2 glaserne Ringperlen, 1 

Fibel, TongefaEe.

Wagen-/Pfer  degeschirrtede: 1 eiserner Nabenring 

(Dm. 12,5 cm, Br. 6,4 cm), 2 Stockringe mit Fliigelen- 

den (beide Dm. 7,5 cm, Br. 4,5 cm), 1 italische Hebel

stangentrense aus Eisen.

Verbleib: Mus. Arch. Verona.

Literatur: L. Salzani, Contributi per la conoscenza 

della tarda eta del Ferro nel Veronese. Atti e Mem. Ac- 

cad. Agricoltura Scien. e. Lettere Verona Ser. 6, 35, 

1983/84, 353-381 bes. 355ff. Taf. 8-9.

67. San Maria di Zevio »Lazisetta«, Grab 7 (Prov. 

Verona)

Brandgrab; Mann; Lt DI a;

Wagengrab (vierradriger Wagen).

Grab: Bei Ausgrabungen wurde im September 1998 in 

der Nekropole »Lazisetta« ein Wagengrab aufgedeckt. 

Ein Friedhof mit mehreren Waffengrabern von S. Ma

ria di Zevio »Mirandola« wurde bereits von L. Salzani 

vorgelegt; Holzkammer mit ca. 18 Tongefafien und di

versen BronzegefaEen (Kessel, Sieb, Feldflasche (?), 

Simpulum, Griffschale); BratspieE (?), Hiebmesser, 

Axt; Waffenausstattung mit Schwert und Schild; meh- 

rere Miinzen aus der Mitte des 2. Jhs. v. Chr.; Radteile 

auEerhalb der Holzkammer (ca. 1,50x Im) in der 

Grabgrube (ca. 2,60x2,20m).

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Nabenringe und Stock

ringe von 4 Radern, Radreifen nur von einem Rad; 

weitere Wagenteile (?); Pferdegeschirr (?).

Verbleib: z. Zt. Soprintendenza Archeologica Veneto, 

Verona.

Literatur: Unpubl.; freundl. Inf. Dr. L. Salzani; zu San 

Maria di Zevo »Mirandola« vgl. L. Salzani, La necro

poli gallica e romana di S. Maria Zevio (Verona) 

(1996).

Jugoslawien

68. Beograd-Karaburma (Ops. Beograd) 

Deponierung auf einem Graberfeld; Lt C2/D; 

Pars pro toto (Achsnagel).

Grab: Deponierung auf dem Graberfeld, kein Zusam- 

menhang mit einem Grab bekannt.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2 Achsnagel mit brillen- 

formigem Kopf.

Verbleib: Muz. Grada Beograda.

Literatur: J. Todorovic, Praistorijska Karaburma I. 

(1972); J. Todorovic, Kelti u jugoiszoenoj Evropi 

(1968) Taf. 33, 4; M. Gustin, Prazgodovinski grobovi z 

vozovi na ozemlju Jugoslavije. In: Keltski Voz (1984) 

127f. Abb. 5, 1. 2.

69. Odzaci (Ops. Odzaci)

Brandgrab in Grabgarten (?); mind. 2mannliche Beigaben- 

ausstattungen; Lt C2;

Wagengrab (Rader, Trense) mit Pferdebeigabe.

Grab: Von Arbeitern 1902 in einem Weinberg ent- 

deckt; in einer »kleinen romischen Schanze« (Grab

garten?); Radreifen und Nabenringe (?) bei den Pfer- 

deknochen und einem Pferdeschadel, in der Erstpubli- 

kation als Pferdepanzerung interpretiert, vermutlich 

unvollstandig geborgen, Leichenbrand im TongefaE; 2 

Schwerter (dreifach verbogen), 5 Lanzenspitzen, z.T. 

verbogen, Schild, eiserner Armring (Dm. 8,6 cm), 

Schere, Messer, groEer TiillenmeiEel, 1 Tonschale.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Fragmente von Radreifen 

(Br. 3,5 cm) und breiten bandformigen Nabenringen 

(Br. 7,6 cm); Ringtrense mit gebrochenem, profiliertem 

GebiE.

Verbleib: Gradski Muzej, Sombor.

Literatur: L. Roediger, A Hodsaghi kelta lovas urnassfr- 

leletrol. Arch. Ertesito 24, 1904, 350-352; M. Gustin, 

Prazgodovinski grobovi z vozovi na ozemlju Jugoslavi

je. In: Keltski Voz (1984) 121 ff. Taf. 5-7; M. Szabo / E. 

Petres, Decorated Weapons of the La Tene Iron Age in 

the Carpathian Basin (1992) 115 Taf. 121 (Schwert).

Osterreich

70. Steiermark 1

Brandgrab; Mann; Lt B2/C;

Wagengrab (Plattform, Radreifen?, Trensen).

Grab: Raubgrabung mutmaElich im Bereich eines 

Latenegraberfeldes in der Steiermark, Fundort und 

Fundumstande von den Verdachtigen aus Furcht vor 

einem StrafprozeE verschwiegen; Grabbeschreibung 

unzuverlassig (vgl. C. Dobiat in: Europa celtica. Ver- 

off. Vorgesch. Seminar Marburg Sonderbd. 10 [1996], 

85-93. - B. Hebert, Arch. Osterreich 8/1, 1997, 25 ff.), 

unsachgemaEe Fundbeschreibungen im Katalog;
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Grab angeblich mit Schwert, Hiebmesser (mit Abb.), 

»Schwertgiirtelkette aus geflochtenem Eisendraht« , 

mehreren Fibeln mit Fragmenten (Abb. einer Fibel Lt 

B2); Zugehbrigkeit der ubrigen Beigaben beruht auf 

den unzuverlassigen Bemerkungen der Raubgraber.

Wagen-/Pferdege$chirrteile: Beschreibung nach Publi- 

kation: 1.-3. V-fbrmige Spannringstangen aus Eisen 

mit Stangentorsion zum Verspannen der Wagenka- 

stenholme auf dem Wagenbodenrahmen (mit Abb.) [= 

3 gegabelte Osenstifte]; 4.-7. lanzettformige Eisenplat- 

ten mit beidseitigen Widerlagsplattchen (zur Fixierung 

der beiden Achslagerhalften) [= 4 spitzovale Stabe mit 

flachrechteckigem Querschnitt und beidseitigen Niet- 

plattenenden]; 8. Spanndsenstabe (mbglicherweise zur 

Fixierung der Lederverkleidung am Wagenkasten) [= 5 

Osenstifte mit rechteckiger Nietplatte, 3 langere und 2 

kurzere Stiicke]; 9. Fixierungsbolzen fur die unter 

Inv.-Nr. 8genannten Spanndsenstabe [4 Osenstifte mit 

quergekerbtem Schaft]; 10. u. 11. Transporthaken mit 

Klappscharnier und Montagering (zur Fixierung am 

Wagenkasten) [2 Achsnagel mit geschwungenem 

Schaft und Endknopf, Kopf attachenartig mit Ring]; 

12. u. 13. U-fdrmige Beschlagbander fiir Wagenholme 

[= 2 Felgenklammern aus einem spitzovalen Blech, mit 

runden Nagelplatten]; 14. Verschiedene Konstruk- 

tionsnagel aus Eisen (beispielsweise fiir den Wagenbe- 

schlag); 16. Osenachsnagel [= massiver Eisenstift mit 

abgesetzter Ose]; 17. u. 18. Radschienen aus Eisen (be- 

wufite Deformierung im Zuge des Totenkultes) [= 2 

verbogene Radreifen mit je 4 Nageln, breiter, bandfor- 

miger Querschnitt]; 19. u. 20. Ringtrense mit stark 

profilierten Gebifistangen (mit Abb.) [= 2 Ringtrensen 

mit gebrochenem, profiliertem Gebih]; 21. Verschie

dene groEe Ringe aus Eisen, die in der Pferdeschirrung 

Verwendung fanden [= 3 Eisenringe, dabei ein Paar].

Verbleib: Burgmuseum Deutschlandsberg (vorlaufig; 

bis zur Klarung der Eigentumsverhaltnisse; bisher oh- 

ne sachgerechte Restaurierung).

Literatur: Die Kelten im siidweststeirischen Teil des 

Kdnigreiches Norikum (Deutschlandsberg 1998) 43 f.; 

M. Schdnfelder, Keltische Wagen, woher? Arch. 

Deutschland 3/1999, 69.

71. Steiermark 2

Brandgrab; Mann; Lt C;

Wagengrab (Plattform, Rader, Joch).

Grab'. Zur Uberlieferung vgl. oben; Grab enthalt: 

»reich verziertes Eisenschwert in Eisenscheide« (ver- 

bogen), geflochtene Schwertkette aus Eisen mit ge- 

punzter Punktverzierung [= gedellte Panzerkette], 

Lanzenspitze, Lanzenschuh, Schildbuckel, Helmfrag- 

mente [?], Schere, Drahtfibel aus Eisen mit kleiner 

Schluhscheibe und im Zuge des Totenkultes zerstorter 

Federkonstruktion, weitere Fibelfragmente [Datie- 

rung/Typ?], unverzierten Halsreif aus Eisen mit facet- 

tiertem Innenteil (mit Abb.) [?], unverbrannte Kno- 

chen (Fleischbeigabe?); Funde z.T. in Blockbergung 

belassen, womit der Fundzusammenhang gewahrt 

blieb.

Wagen-/Pfer  degeschirrteile: Radreifenfragmente (alle 

im Zuge des Totenkultes unbrauchbar gemacht) (mit 

Abb.); 2 Radnabenringe aus Eisen; 3 V-formige Spann

ringstangen aus Eisen mit Stangentorsion (zum Ver

spannen der Wagenkastenholme auf dem Wagenbo

denrahmen) [nicht beobachtet], U-fdrmige Beschlags- 

bander fiir Wagenholme [= 2 Felgenklammern, band- 

formig mit runden Nagelplatten]; verschiedene grohe 

Ringe aus Eisen, die in der Pferdeschirrung Verwen

dung fanden, 2 Ztigelringe aus Bronze mit Eisendse [2 

Fuhrungsringe, mit Wulst, ohne Befestigungsplatte, 

z.T. vom Feuer deformiert].

Verbleib: Burgmuseum Deutschlandsberg (vorlaufig; 

bis zur Klarung der Eigentumsverhaltnisse; bisher oh

ne sachgerechte Restaurierung).

Literatur: Die Kelten im siidweststeirischen Teil des 

Kdnigreiches Norikum (Deutschlandsberg 1998) 46 f.; 

M. Schdnfelder, Keltische Wagen, woher? Arch. 

Deutschland 3/1999, 69.

72. Steiermark 3

Brandgrab; Mann; Lt C;

Wagengrab (?).

Grab: Zur Uberlieferung vgl. oben; Grab enthalt an

geblich: »langes Prunkschwert aus Eisen mit Eisen- 

scheide, Goldapplizierungen und Goldtauschierung 

unter dem Scheidenmund und einer Karopunzierung 

in verschiedenen Flechtbandverzierungen auf der ge- 

samten Vorderseite der Scheide«, auf der Oberseite der 

Scheide ankorrodierten Bandschildbuckel und grohe 

Lanzenspitze; wohl von einer 2. Bestattung: 2. Band

schildbuckel, 2. Lanzenspitze, kleines Ringgriffmes- 

ser, »U-fbrmige Eisenklammer (zur Verstarkung der 

Helmkrempe eines Lederhelmes)« [= Schildrandbe- 

schlage], »Kuppelnagel mit wellenfbrmigen Spangen 

und Steckbtichsen verknotet (mbglicherweise vom 

Spangenhelmbesatz)« [szc/], »Rollsteine (Gedenkstei- 

ne) aus der stidlichen [und nbrdlichen] Depotgruben- 

halfte« [szc/] .

Wagen-ZPferdegeschirrteile: Blechfragmente eines Wa- 

genbeschlages, Eisennagel (zur Befestigung der Wa- 

genbeschlage), 2 Radschienen eines Streitwagens 

[Funde beim Museumsbesuch mcht beobachtet, unsi- 

cher].

Verbleib: Burgmuseum Deutschlandsberg (vorlaufig; 

bis zur Klarung der Eigentumsverhaltnisse; bisher oh

ne sachgerechte Restaurierung).

Literatur: Die Kelten im siidweststeirischen Teil des 

Kdnigreiches Norikum (Deutschlandsberg 1998) 49; 

M. Schdnfelder, Keltische Wagen, woher? Arch. 

Deutschland 3/1999, 69.
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Polen

73. Brzezniak (Pow. Lobez) (= ehem. Rosenfelde, Kr.

Regenwalde)

Brandgrab; Geschlecht (?); Lt C2;

Wagengrab (vierradriger Wagen unvollstandig geborgen).

Grab: Beim Autobahnbau 1939 unsachgemafi gebor

gen; nur ein Foto der Funde mit Durchzeichnungen 

publiziert; an Beifunden eine Eisenfibel (Lt C2); Lei- 

chenbrand haftet an den Funden.

Wagen-/Pferdegeschirrtede: 1 Achsnagel mit mehrfa- 

chem Schlaufenkopf (3 Schlaufen am Kopf, 4. Schlau- 

fe nach vorne), 1 bandfbrmige Felgenklammer, 7 Na- 

benringe, weitere Eisenfragmente, darunter 2 L-for- 

mige Haken.

Verbleib: Staatl. Mus. Stettin.

Literatur: H. Hinz, Ein eigenttimlicher Eisenfund aus 

der Latenezeit in Rosenfelde, Kr. Regenwalde. Nach- 

richtenbl. Dt. Vorzeit 16, 1940, 185 Taf. 46; ders., Das 

Spatlatene-Wagengrab aus Regenwalde, Kreis Rosen

felde. Baltische Studien N.F. 49, 1962/63 12-18; O. 

Harck, Zur Herkunft der nordischen Prachtwagen aus 

der jiingeren vorromischen Eisenzeit. Acta Arch. (Ko- 

benhavn) 59, 1988, 91-111 bes. 102.

Rumanien

Aufgrund veranderter Grenzfuhrung vgl. auch Ortsnamen 

bei Ungarn.

74. Cristurul Sacuiesc »Csurdsodal« (Jud. Harghita) 

Brandgrab; Mann; Lt Cl;

Wagengrab (Radreifen).

Grab: Fundort auch Cristurul Secuiesc; Funde bet 

Steinbrucharbeiten 1902 laienhaft aus einem Grab ge

borgen: Fragment eines Schwertes, Lanzenspitze, Ei- 

senmesser mit Bronzegriff, Bronzering, Keramik 

(nicht erhalten).

W'agen-/Pferdegeschirrtede: Radreifen (Br. 4 cm), Na

gel mit massivem rundem Bronzeknopf mit Plastic 

Style-Ornament (zum Wagen?).

Verbleib: Mus. Cluj (?) Inv. IV 2594-2600f.

Literatur: M. Roska, Tombeau celtique de Cristurul 

Sacuiesc, Dep. d’Odorhei. Dacia 3-4, 1927-32, 359- 

361; ders., A keltak erdelyben. Kozl. Erdelyi Nemzeti 

Muz. Eiemtarabol 4, 1944, 53-80 bes. 70ff. Abb. 47.

75. Cugir, Htigel II (Jud. Alba)

Brandgrab unter Htigel; Mann; Lt DI;

Wagengrab (vierradriger Wagen, Joch, Trensen) mit Pfer- 

debeigabe.

Grab: Ausgrabungen 1979; reiche Grabausstattung, 

u.a. mit Helm (2 keltische Wangenklappen abgebildet, 

mit Appliken?), Kettenhemd, Schwert, Lanze, rundem 

Schildbuckel, ‘Kampfmesser’, Silberfibeln, Gold- 

schmuck, Bronzesitula (Eggers Typ 20) und handge- 

machter dakischer Keramik.

Wagen-/Pferdegeschirrtede: Vierradriger Wagen kom- 

plett vorhanden (Rekonstruktionszeichnung nach 

Vorbild der kaiserzeitlichen Wagen aus Bulgarien); aus 

Vorberichten bekannt: 4 Radreifen (Dm. ca. 1,0m), 

Nabenring, brillenformiger Achsnagel, Metallteile 

vom Joch, 3 thrakische Hebelstangentrensen, Reste 

von 3 verbrannten Pferden (?).

Verbleib: Mus. Timisoara (?).

Literatur: I. H. Crijan, Necropola dacica de la Cugir 

(jud. Alba). Apulum 18, 1980, 81-87; ders., Civilizapa 

geto-dacilor. Vol. 2 (1993) 221 f. Taf. 11. 33-34. 46.

76. Curtui^eni (Jud. Bihor)

Korperbestattung (?); Mann; Lt Cl;

Wagengrab (Rader, Plattform?, Trensen).

Grab: Unter dem ungarischen Fundortnamen Erkbrt- 

velyes 1942 publiziert, auch Curtuiu^eni; beim Sand

graben entdeckt; Grab mit Schwert, Lanze, Schild, Fi- 

bel (Lt Cl).

Wagen-/Pferdegeschirrtede: Fragmente der Radreifen 

(ohne Abb.), 2 Achsschenkelbeschlage (L. 42cm), 2 

Achsnagel mit halbrundem Kopf mit Scharnierkon- 

stuktion zur Einfassung des ganzen Nabenkopfes, 1 

kleine Osenkrampe; 2 Ringgehange mit 3 eingehang- 

ten Ringen, Paar Ringtrensen mit gebrochenem, profi- 

liertem Gebifi, Ring und Halfte einer Gebifistange von 

einer 3. Trense?

Verbleib: Privatbesitz (?)

Literatur: M. Roska, Az Erkortvelyesi kelta szekerte- 

metkezes. Kozl. Erdelyi Nemzeti Muz. Eremtarabol 

2, 1942,81-84.

Tartlau siehe Toarcla

77. Toarcla (Jud. Brasov)

Brandgrab (?); Mann (?); Lt B2;

Wagengrab (Rader, Achsnagel, Plattform?, Trense).

Grab: 1885 angekauft; Funde: Tongefafi, Schwert, 

Kette mit verziertem Bronzeknopf an einem Ende, 

»dem Einlaufverzeichnis nach gehorten zum Fund 

auch: ein Spinnwirtel aus Ton, viele Tonscherben« 

(Horedt, Grabfunde 192, ohne Angabe von Inventar- 

nummern).

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Teile von Radreifen (ab- 

sichtlich verbogen, Br. 3,3 cm, L. 4,9-84 cm), davon zei- 

gen 2 Fragmente Locher der Radnagel, 4 Nabenringe 

aus Eisen mit Bronzeblechtiberzug (Dm. innen 12 cm, 

Br. 2 cm), 1 Achsnagel mit rechteckigem Kopf (mit 

Bronze tiberzogen) und gebogenem Stift, 1 Achsnagel 

mit unregelmahigem Kopf (Bronze fehlt) und mit in die 

andere Richtung gebogenem Stift; 2 Stifte mit runder 

Ose (L. 10,6/11,7cm, Dm. 1,5/1,6cm; Funktion?); 

Ringtrense mit gebrochenem, profiliertem Gebih.
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Verbleib: Muzeul Brukenthal Sibiu Inv. Nr. 12.531, 

13.046, 13.049, 13.050, 13.063, 13.065, 13.069, 13.070, 

13.075, 13.076, 13.961, 14.805.

Literatur: K. Horedt, Zwei keltische Grabfunde aus 

Siebenbiirgen. Dacia 9/10, 1941-44 (1945) 189-200; J. 

V. S. Megaw I M. R. Megaw, An Unprovenanced La 

Tene Linchpin with ‘Vegetal’ Decoration in the British 

Museum. In: B. Raftery (Hrsg.), Sites and Sights of the 

Iron Age. Essays on Fieldwork and Museum Research 

presented to Ian Mathieson Stead. Oxbow Monogr. 56 

(Oxford 1995) 139-148 bes. 145 Abb. 72 c-d.

Slowenien

78. Brezice, Grab 6 (Obc. Brezice) 

Brandgrab; Mann; Lt Cl;

Wagengrab (Rader, Plattform).

Grab'. Ausgrabungen 1982 in einem Graberfeld, 

Grabgrube (1,10 x 0,75m) am nordwestlichen Rand 

des Graberfeldes, Leichenbrand eines 1,71-1,75 m 

groEen Mannes und verbrannte Tierknochen; 

Schwert, Schwertkette, Hiebmesser, 3 unterschiedli- 

che Fibeln (Lt Cl), 2 Eisenringe.

Wagen-ZPferdegeschirrteile: 2 Radreifen und 4 band- 

formige Nabenringe (jeweils absichtlich verbogen), 1 

Achsschenkelbeschlag (L. ca. 42 cm), 2 Achsnagel mit 

rechteckigem Kopf, Stifte in unterschiedliche Rich

tungen gebogen, 1 Osenstift mit Nietplatte (L. ca. 

9 cm), 2 gekerbte Osenstifte mit leicht unterschiedli- 

cher Lange (ca. 8,8/9,6cm), einer mit leicht spatelfbr- 

mig verbreitertem Ende.

Verbleib: Mus. Brezice.

Literatur: M. Gustin, Prazgodovinski grobovi z vo- 

zovi na ozemlju Jugoslavije. In: Keltski Voz (1984) 

114ff.

79. Brezice, Grab 55 (Obc. Brezice) 

Brandgrab; Geschlecht (?); Lt Cl;

Wagengrab (Plattform, Trense).

Grab: Ausgrabungen 1982 in einem Graberfeld; Grab

grube (Dm. 0,45-0,50m, Im tief) mit Brandbestat- 

tung; Eisenfibel Lt Cl (Angabe Gustin), »Hocheisen- 

ring« (?) unrestauriert, ohne Abb.

\Vagen-/Pferdegeschirrteile: 2 Osenknaufe (bisher nur 

Umzeichnung eines Rontgenfotos publiziert), gekerb- 

ter Osenstift, Ringtrense mit gebrochenem, profilier- 

tem GebiE.

Verbleib: Mus. Brezice.

Literatur: M. Gustin, Prazgodovinski grobovi z vo- 

zovi na ozemlju Jugoslavije. In: Keltski Voz (1984) 

120.

Ungarn

Aufgrund veranderter Grenzfiihrung vgl. auch Ortsnamen 

bei Rumanien.

80. Arnot, Grab 1-5 (Kom. Borsod-Abauj-Zemplen) 

Aus Brandgrabern; Geschlecht (?); Lt C;

Graberfeld mit Resten eines Wagens (Rader, Plattform, Joch).

Grab: In einer Sandgrube wurde 1969 ein Brandgra- 

berfeld angeschnitten; das Fundmaterial der ersten 5 

Graber wurde von Arbeitern geborgen und vermischt: 

Schwertkette, Hiebmesser, Schere, Lanzenspitzen, Ke- 

ramik - eventuell nur eine waffenfiihrende Bestattung 

mit Wagen.

Wagen-ZPferdegeschirrteile: 4 Nabenringe (Dm. 14,5- 

15,5 cm), 1 Felgenklammer, 2 Achsschenkelbeschlage, 

3 gegabelte Osenstifte, 2 Ringgehange (ovale Ringe, je 

2 kleine Ringe eingehangt, beim 2. Stuck ein 3. Ring 

mit verdrehtem Zwischenglied), 1 Osenstift, 2 Stifte 

mit eingehangtem Ring (Achsnagel), 2 eiserne 

Ftihrungsringe mit Ring (Sonderform).

Verbleib: Unbekannt.

Literatur: K. K. Vegh, Adatok a kelta kocsitemetkeze- 

sek kerdesehez. Arch. Ert. 100. 1973, 208-218; ders., 

Keltische Wagengraber in Ungarn. In: Keltski Voz 

(1984) 105-110.

81. Balsa, Grab 2 (Kom. Szabolcs-Szatmar) 

Brandgrab; Mann; Lt Cl;

Wagengrab (Radreifen).

Grab: Grabgrube 1,80 m eingetieft; Radreifen flach auf 

dem Boden, darin und daneben die anderen Beigaben; 

Schwert, Lanze, Schildbuckel, Hiebmesser, Rasier- 

messer, Eisenarmreif, Fibeln, Tierknochen.

Wagen-ZPferdegeschirrteile: 2 Radreifen (Br. 4 cm). 

Verbleib: Erdelyi Nemzeti Muz.

Literatur: M. Roska, Kelta sfrok s egyeb emlekek Bal- 

sarol. Dolg. Erdelyi Nemzeti Muz. 6, 1915, 18-49 bes. 

24-33; K. K. Vegh, Keltische Wagengraber in Ungarn. 

In: Keltski Voz (1984) 105-110 bes. 105.

Erkbrtvelyes siehe AwmhAzezz/Curtuiu^eni

82. Hatvan-Boldog (Kom. Heves) 

Bestattungsart (?); Mann (?); Lt Bl (?);

Graberfeld mit Resten eines Wagens (Radreifen, Trensen).

Grab: Aus einem mehrperiodigen Graberfeld fur die 

Latenezeit nur Funde der Stufe Lt Bl (Schwert, Fibel). 

Wagen-/Pferdegeschirrteile: groEe Fragmente von 

Radreifen; 1 gebrochene Ringtrense mit profiliertem 

GebiE, Halfte einer 2. Trense.

Verbleib: Unbekannt.

Literatur: B. Posta, A Hatvan-Boldog asatasok. Arch. 

Ert. 15, 1895, 1-26 bes. 16ff. Tab. 3; K. K. Vegh, Kelti

sche Wagengraber in Ungarn. In: Keltski Voz (1984) 

105-110 bes. 105.
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Hodsdgh siehe Jugoslawien/Odzaci

Prdzsmdr siehe Rumdnien/FozxcXa

Szekelykeresztur siehe Azzm/OTzezz/Cristurul Sacuiesc

Nachtrag:

Nach her Vergabe der Katalognummern gelangten weitere 

Wagengraber zur Kenntnis:

83. Plessis-Gassot, Grab UF 1004 (Arr. Montmoren

cy, Dep. Val-d’Oise, F

Korpergrab; Mann; Lt B2/C1;

Wagengrab (Rader, Plattform, Joch).

Grab: Graberfeld mit 18 Korper- und einer Brandbe- 

stattung neben einer Siedlung; Grabgrube mit Holz- 

kammer; Standspuren von 2 Pfosten innerhalb der 

Kammer; Vertiefungen fur die Rader; Korpergrab mit 

Schwert, Lanze, Schild und bemaltem Tongefafi; vor- 

derer Bereich der Kammer weniger tief ausgehoben.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2 Radreifen mit 4 Na- 

benringen und 2 Achsnageln; keine Osenstiftkon- 

struktion; Fiihrungsringe in einem Bereich vor dem 

Wagen.

Verbleib: Mus. Arch. Guiry-en-Vexin

Literatur: N. Ginoux I F. Marti, Deux sepultures de 

guerriers celtes dans une necropole gauloise du Val- 

d’Oise. Archeologia 358, Juillet-Aout 1999, 16-23.

84. Roissy-en-France »La Fosse Cotheret« Grab SP 

5002 (Arr. Montmorency, Dep. Val-d’Oise, F) 

Korpergrab; Mann; Lt Cl;

Wagengrab (Rader, Plattform, Joch).

Grab: Graberfeld mit 10 Bestattung, meist Korpergra- 

bern, neben einer Siedlung; Grabgrube mit Holzkam- 

mer; Vertiefungen fur die Rader; Korpergrab mit 

Schwert, Lanze, Schild, Fibeln.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: 2 Radreifen mit Achsna

geln; Trensenpaar auf der Brust bzw. dem Schild des 

Bestatteten; Ftihrungsringe in einem Bereich vor dem 

Wagen.

Vom selben Friedhof noch ein Wagengrab der Stufe Lt 

B2 (Ausstattung mit 1 Armring, Fibel, Schere, »Ra- 

siermesser«, 2 TongefaBen), Wagen mit bronzenen 

Nabenringen, bronzeverzierten Achsnageln und wei- 

teren Dekorelementen im Plastic style; Trensenpaar im 

Bereich der Fiifie; Joch mit bronzenem Dekor.

Verbleib: Nach AbschluB der Restaurierungen 

(I.R.R.A.P Compiegne): Mus. Ant. Nat. Saint-Ger- 

main-en-Laye.

Literatur: Sur la piste des Gaulois. Exposition Aeroport 

Roissy-Charles-de Gaulle 2000 (Paris 2000) 15-17.

85. Diirrnberg »Kranzbichl« Grab 346 (VB Hallein, 

Land Salzburg, A)

Brandgrab; Mann; Lt C;

Wagengrab (Rader, Plattform, Joch).

Grab: Brandgrab in einer Grabkammer unter einem 

Hiigel, Oktober 1999 ausgegraben; Schwert, Lanze, 

Schild, Fibeln.

Wagen-/Pferdegeschirrteile: Eisenelemente des zweirad- 

rigen Wagens verbogen und verbrannt; Pferdegeschirr.

Verbleib: Hallein, Osterreich. Forschungszentrum 

Diirrnberg.

Literatur: K. Zeller, Keltisches Wagengrab vom 

Diirrnberg bei Hallein. Arch. Osterreichs 11/1, 2000, 

60-61.

B. TEIL II

Graber, die in der Literatur falschlich als Wagengraber angegeben wurden; Graberfelder mit Einzelfunden von 

Wagen- oder Jochteilen; Komplexe von Wagenteilen, deren Zusammenhang mit einem Grab fraglich ist.

Belgien

1. Bonnert-Arion »Gaichelknap« (Prov. Luxem

bourg)

Oberflachenfunde im Bereich eines Graberfeldes;

Fiihrungsring?, Datierung?

Literatur: G. Fairon, La necropole du Gaichelknap 

a Bonnert-Arlon (La Tene III et epoque romaine). 

Vie Arch. 6, 1986, 9-87 bes. 81 Taf. 24, 37; Roymans 

Nr. 29.

2. Mons »Mont Eribus«, Necropole I (Prov. Hainaut) 

Eisengegenstande unbekannter Funktion und Datierung.

Fundumstande: Gemarkung mit Graberfeldern und 

Siedlungen unterschiedlicher Zeitstellung; Funde nach 

einer Ausgrabung 1894 zusammen mit Keramik eines 

latenezeitlichen Graberfeldes eingeliefert, 1910 inven- 

tarisiert; vom Fundort auch ein eindeutig romischer 

Fiihrungsring.

Verbleib: Musees Royaux d’Art et d’Histoire de Bru

xelles Inv. B 2135.
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Literatur: M. E. Marien, Le Groupe de la Haine (1961) 

76f. Abb. 37; Van Endert Nr. 7.

Deutschland

3. Bad Nauheim, Grab 54 (Wetteraukreis, Hessen) 

Brandgrab; Frau; Lt DI;

Eimer.

Grab: Brandgrab mit mehreren Fibeln, u.a. ein Paar 

vom Nauheimer Typ, Perlen- und Anhangerschmuck, 

2 Tonflaschen, Topf und Schale; von einem Eimer: 

Bronzeblechstreifen, 3 kleine Osenstifte (L. ca. 4,6; 

6,0; 6,3 cm) und Henkelfragment.

Verbleib: Mus. fur Vor- und Friihgeschichte Frankfurt 

Inv. Nr. x 12991-13017.

Literatur: H. Schonberger, Die Spatlatenezeit in der 

Wetterau. Saalburg Jahrb. 11, 1952, 21-130 bes. 88f. 

Taf. 6, 1-35; Polenz in Nassau. Ann. 88, 1977, 9-34 bes. 

32 Anm. 60; Haffner/Joachim Nr. 3; Roymans Nr. 2; 

Metzler Nr. 2.

4. Bad Kreuznach »Alzeyer Strafie«, Grab 2 (Kr. Bad 

Kreuznach, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Frau; Lt C2;

Eisengegenstande unbekannter Funktion.

Grab: Bei Bauausschachtungen 1937/38 wurde eine 

Gruppe von mind. 6 Grabern angeschnitten. Auf dem 

Leichenbrand von Grab 2 lagen die Beigaben aus Me- 

tall und Gias, daneben standen die Gefafie: 12 Tonge- 

fafie, 21 Glasringperlen, blauer Glasarmring, Tonper- 

len/-wirtel, Eberzahn mit Bronzefassung, 4 Eisenfrag- 

mente von Messern und/oder Schere, runde Eisen- 

biichse, 4 dreieckige Bronzeplattchen mit Osen, Gur- 

telschnalle (friihmittelalterlich?), 2 einfache Osenstifte 

(L. ca. 4,4/4,4 cm), Osenstift mit gewdlbter Nietplatte 

(L. ca. 9,7cm), kleines Beschlagblech mit 2 Nageln, Ei- 

senfragmente unbekannter Funktion; die Osenstifte 

weichen von denen der Wagen ab, vermutlich ist eher 

an Kastchenbeschlage zu denken.

Verbleib: Schlohparkmuseum Bad Kreuznach Inv. Nr. 

2191-2243.

Literatur: W. Dehn, Kreuznach/2 (1941) 68; B. Stum- 

pel, Treverergraber aus Kreuznach. Mittbl. Rheinhess. 

Landeskde. 8, 1959, 166-170 = Beih. Mainzer Zeitschr. 

1 (1991) 159-161; Haffner/Joachim Nr. 2; Van Endert 

Nr. 3/1; Roymans Nr. 12; Metzler Nr. 12.

5. Biewer, Grab 65 (Stadt Trier, Rheinland-Pfalz) 

Brandgrab; Frau (?); Lt DI;

Kastenbeschlag (?).

Fundumstande: 1898 angekauft; 3 TongefaBe (sekun- 

dar verbrannt), Fragment einer Fibel vom Nauheimer 

Typ, Fuhfragment einer eisernen Spatlatenefibel, eiser- 

ne Klammer, eiserner Schlofibeschlag, an einer Seite 

aufgeschlitztes Bandeisen, darin ein Osenstift, Enden 

auf der Unterseite umgeschlagen. - Bei Roymans, So

cieties 244 Nr. 24 als Osenstift eines Wagens angespro- 

chen.

Verbleib: Rhein. Landesmus. Trier Inv. 21558 a-i.

Literatur: A. Miron, Die Graberfelder von Biewer und 

Euren. Trierer Zeitschr. 47, 1984, 15-95 bes. 43 f. Taf. 

18; Roymans Nr. 24; Metzler Nr. 23.

6. Haldern »Colettenberg«, Grab 20, 34, 49/11, 61 

(Stadt Rees, Kr. Kleve, Nordrhein-Westfalen) 

Brandgraber; Geschlecht (?); Jtingere Eisenzeit;

Eisengegenstande unbekannter Funktion.

Fundumstande: Ausgrabung R. v. Uslar 1940 beim 

Autobahnbau.

Grab 20: unverbrannte Tonschale mit Leichenbrand, 

Scherben von 2 handgemachten Gefahen, 1 Eisenna- 

gel, Osenstift mit abgebrochenem Ende (leicht gebo- 

gen, erh. L. ca. 11,7 cm), Richtung der Biegung ent- 

spricht nicht anderen Osenstiften vom Wagen, eher ei

nem Giirtelhaken.

Grab 34: Leichenbrandanhaufung in kleiner Grube, 

darin 1 verbrannte Scherbe und ein fragmentierter 

Osenstift (fast nur noch die Ose erhalten, L. noch ca. 

5,5cm).

Grab 49/11: Verfarbung der Brandgrube von 85 cm 

Durchmesser, Leichenbrandsplitter und verbrannte 

Scherben von 1 Gefah, 1 Nagel (?), Osenstift (L. noch 

ca. 7,5 cm).

Grab 61: grofie Brandgrube mit wenig Leichenbrand, 

1 Osenstift mit Nietplatte (L. ca. 14 cm), 1 Stift mit 2 

Nietenden (L. ca. 9,1 cm, von der Starke zum Osenstift 

passend), Verwendung auch als Wagenteile moglich, 

jedoch kein eindeutiger Hinweis.

Folgende, jungere Graber aus der Publikation von Ch. 

Reichmann beinhalten Gegenstande, deren Verwen

dung am Wagen ebenso moglich ware, jedoch nicht 

gesichert ist. Andere Hinweise auf Wagen liegen nicht 

vor. Bei Reichmann und Roymans werden die Graber 

nicht als Wagengraber aufgefiihrt.

Haldern-Ebersberg Grab 2 (Reichmann, Besiedlungs- 

geschichte Taf. 37): handgemachte Tonurne, 1 FuBge- 

faB (Form 1 nach v. Uslar), 1 Osenstift (gebogen wie 

Colettenberg Grab 20, L. ca. 11,1cm).

Haldern-Diine Dr. Bongart Grab 4 (Reichmann, Be- 

siedlungsgeschichte Taf. 31): 1 Tonnapf, Imassiver 

kurzer Nagel mit breitem Kopf, 2 leicht gebogene 

Osenstifte mit runden Osen und einem einfach um

geschlagen Ende (L. ca. 9, 7/8,4 cm) - Henkelatta- 

chen?

Verbleib: Rheinisches Landemuseum Bonn. Inv. 41.

154-5, 168, 182, 193 (Haldern-Colettenberg).

Literatur: Ch. Reichmann, Zur Besiedlungsgeschichte 

des Lippemiindungsgebietes (1979) 89ff.; Roymans 

Nr. 47.
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7. Horath (Kr. Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz) 

Fund aus emem Graberfeld; Lt C/D;

Fuhrungsring.

Fundumstande: Auberhalb (ca. 50 cm) der Grabgrube 

von Grab 98 befand sich ein bronzener Fuhrungsring 

(Sondertyp, ohne Befestigungsplatte); vermutlich aus 

einem Grab (verschleppt?); Graber in diesem Ab- 

schnitt des Graberfeldes im Abstand von 1,50-2 m. 

Verbleib: Rhein. Landesmus. Trier Inv. 37, 545 n.

Literatur: G. Mahr I A. Miron, Das Brandgraberfeld 

von Horath. Trierer Zeitschr. 43/44, 1980/81, 7-262 

bes. 82f. Taf. 39 n; Haffner/Joachim Nr. 13; Van En- 

dert Nr. 3/8; Roymans Nr. 23; Metzler Nr. 22.

8. Ingelheim »Weilerberg« (Kreis Mainz-Bingen, 

Rheinland-Pfalz)

Aus Brandgrabern; Lt C2;

Eisenstift mit Osenende.

Fundumstande: Funde aus mehreren Brandgrabern, 

1927geborgen, darunter Keramik, 1 Fibel, Drahtarm- 

ringe, 2 Tonperlen sowie ein abkorrodierter Eisenstift 

mit vierkantigem Querschnitt und umgebogenem 

Osenende (L. 11,0 cm), von G. Behrens als »Schliis- 

sel(?)-Griff« beschrieben (vgl. Federstift und Schlussel 

von Geisenheim: Polenz, Nassau. Ann. 88, 1977, 9-34 

bes. 15 Abb. 3, 13. 14; Hakenschltissel und Federstifte 

bei Jacobi, Werkzeug Nr. 713, 714, 729, 737), von 

Haffner/Joachim (»freundl. Hinweis Frau G. Lenz- 

Bernhard, Neustadt«) wohl als Wagenteil gedeutet; im 

Ingelheimer Ausstellungskatalog als Achsnagel be

schrieben.

Verbleib-. Museum bei der Kaiserpfalz Ingelheim Inv. 

Nr. B 27.

Literatur: G. Behrens, Bodenurkunden aus Rheinhes

sen (1927) 70 Nr. 249; Der Ingelheimer Raum in der 

Vorgeschichte (1995) 95 f.; Haffner/Joachim Nr. 14; 

Roymans Nr. 4; Metzler Nr. 5.

Nieder-Ingelheim siehe Ingelheim

9. Thur »Unter Fraukirch«, Grab 1 (Kr. Mayen-Ko- 

blenz, Rheinland-Pfalz)

Brandschuttgrab; Frau (?); Lt D2;

Eisengegenstande unbekannter Funktion.

Grab: Ausgrabung durch die Bodendenkmalpflege 

1982 in einem Graberfeld mit 3 Grabeinfriedungen; 

Grab (Dm. 40 cm, Tiefe noch 16 cm) randlich in einem 

Grabgarten, eventuell unvollstandig, im oberen Be- 

reich vom Pflug gestort; Funde: zerscherbte Tonfla- 

sche, Nagel, daneben aschiges Paket mit Leichen- 

brand, Holzkohleflittern und vergliihten Metallteilen: 

fragmentiertes Fibelpaar und Reste von 2 weiteren Fi- 

beln, u.a. mit Scharnierkonstruktion, 1 Eisenstift, 3 

Ziernagel mit Scheibenkopf (Dm. 5,3 cm), 1 Nagel mit 

gewdlbtem Kopf, Reste von 23 Nageln mit halbkuge- 

lig gewdlbten Kbpfen, Bronzeblechfetzen, gebogenes 

Eisenblech mit V/U-Querschnitt; Ziernagel und -ble- 

che fur einen unbekannten Gegenstand; kein Wagen 

nachweisbar, das gebogene Eisenblech findet sich 

zwar im reichen Wagengrab von Heimbach-Weis wie- 

der, kann aber auch dort keiner schltissigen Funktion 

am Wagen zugeordnet werden.

Verbleib: Landesamt fiir Denkmalpfl. Rheinland- 

Pfalz/Arch. Denkmalpfl., Amt Koblenz Inv. 80/36. 1, 

1-6.

Literatur: R. Bockius, Eingefriedete endlatenezeitliche 

Graber bei Thur, Kr. Mayen-Koblenz. In: Ber. Arch. 

Mittelrhein u. Mosel 2 (1990) 145-168 bes. 164 Abb. 8, 

1-14; Haffner/Joachim Nr. 23 (»freundl. Hinweis B. 

C. Oesterwind«).

Trier-Blew er siehe Biewer

10. Uelversheim »Trappenschufi«, ‘Vierurnengrab’ 

Urne 2 (Kr. Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz) 

Brandgrab in Urne; Geschlecht (?); Lt DI;

Giirtelhaken.

Grab: Urne mit Leichenbrand einer erwachsenen Per

son, verbrannte und unverbrannte Tierknochen; eiser- 

ne Drahtfibel vom Mittellateneschema mit breiter Spi- 

rale, 2 kleine Messer, Miniaturgefah aus Ton, vergliih- 

te Scherben; eiserner »Osenstift« (stark korrodiert), 

originales Ende nicht mehr erhalten, hier 2 Eisenstabe 

zusammengeschmiedet (L. 5,2 cm), vermutlich einfa- 

cher Ringgurtelhaken aus einem zusammengebogenen 

und -geschmiedeten Eisen, bei dem der Endknopf ab- 

gebrochen bzw. wegkorrodiert ist; unter dem Fund

material heute auch ein Bronzering (Dm. 2,1cm) mit 

einseitigen Abnutzungsspuren (Inv. Nr. 57/23b, 

nachtraglich dem Grab zugewiesen); vgl. Heidetrank- 

Oppidum: Germania 55, 1977, 38 Abb. 1, 17; Strado- 

nice: Pic, Hradischt Taf. 33, 1. 7; Trimbs Grab 5: 

Bockius, Untersuchungen Taf. 12.

Verbleib: Landesmuseum Mainz Inv. Nr. 57/23, 2.

Literatur: B. Stiimpel, Neue Spatlatene-Grabfunde aus 

Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 47-57 bes. 

Abb. 1, 2 = Beih. Mainzer Zeitschr. 1 (1991) 1-11; 

ders., Germania 39, 1961, 189-196 = Beih. Mainzer 

Zeitschr. 1 (1991) 173-178; Haffner/Joachim Nr. 25 

»freundl. Hinweis Frau G. Lenz-Bernhard, Neu- 

stadt«; Roymans Nr. 7; Metzler Nr. 7.

11. Uelversheim »Trappenschufi«, Grab 2 (Kr. Mainz- 

Bingen, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab in Grabkammer; Frau/Mehrfachbestattung (?); Lt 

C2;

Schlussel.

Grab: Kammergrab in einem Spitzgrabenquadrat von 

15 m Seitenlange, Grab mit Steinpackung, 4 m einge- 

tieft, aufiergewbhnlich umfanglicher Leichenbrand
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(Mehrfachbestattung?); Metallbeigaben auf und neben 

dem Leichenbrand; 9 Tongefafte (Schalen und Becher), 

Tonrassel, Spinnwirtel, Schwertbarren, gewdlbte Ei- 

senbleche, 1 Bronzefibel und 9 Eisenfibeln vom Mit- 

tellateneschema in Fragmenten, Glasschmuck, mehre- 

re kleine Eisenmesser, Schere, Eisenring, Klammern 

einer Holzkonstruktion, Doppelniet mit 2 Nietplat- 

ten, Tierknochen, fragmentierter, zweifach geknickter 

Hakenschliissel mit Ose (vgl. Jacobi, Werkzeug Nr. 

733-738; Horath Grab 91) von N. Roymans als Osen- 

stift vom Wagen angesprochen.

Verbleib: Landesmuseum Mainz.

Literatur: B. Stiimpel, Neue Spatlatene-Grabfunde aus 

Rheinhessen. Mainzer Zeitschr. 54, 1959, 47-57 bes. 

Abb. 2 = Beih. Mainzer Zeitschr. 1 (1991) 1-11; U. 

Schaaff, Ein schwertformiger Eisenbarren vom Typ 

Werimont-La Tene aus Rheinhessen. Bull. Mus. 

Royaux Art et Hist. Bruxelles 54/1, 1983, 95-102; 

Roymans Nr. 7.

12. Wederath »Hochgerichtsheide«, Grab 1594 (Kr. 

Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab; Mann; Lt C 2;

Schildfessel.

Grab-. Brandgrab mit 4 zerdriickten Gefafien, daneben 

Leichenbrand, darin angebrannte Metallbeigaben: 2 

Fibeln vom Mittellateneschema, Bronzeblechfragmen- 

te und Fragment einer Schildfessel mit geradem Griff 

und halbrunder Nagelplatte mit zentralem Nagelloch 

(vgl. Vouga, La Tene Taf. 16, 3), verwechselt mit einem 

Achsnagel mit halbrundem Kopf.

Verbleib: Rhein. Landesmus. Trier Inv. Nr. 80, 137a-i. 

Literatur: A. Haffner in: Graber - Spiegel des Lebens 

(1989) 52; R. Cordie-Hackenberg I A. Haffner, Das 

keltisch-rdmische Graberfeld von Wederath-Belgi- 

num 4 (1991) 71 f. Taf. 413.

13. Wederath »Hochgerichtsheide«, Grab 1726 (Kr. 

Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz)

Brandgrab in Grabgarten; Mann; Lt D2a; 

Metallgegenstande unbekannter Funktion.

Grab'. Ausgrabungen 1978-80 in dem grofien Graber

feld; Brandgrab in rechteckiger Grabgrube (1,70x 

1,60m, 1,40m tief) im Zentrum eines Grabgartens; 

Schwert, Schildbuckel, Lanzenspitze (Waffen verbo- 

gen), 1 rechteckige und 1 quadratische Klammer, Frag

ment einer geknickten Fibel, Tonkelche, Schalen und 

Schiisseln, bronzener Osenstift mit Einkerbung (L. 

7,5 cm; von M. Thoma als zusatzlicher Achssiche- 

rungsstift gedeutet); abgebrochener Osenstift mit vier- 

kantigem Schaft (L. noch 5,6 cm); aus der Grabeinfiil- 

lung: Tonflasche und Scherben, zerschmolzene Glas- 

reste, verbrannte Mahlsteinfragmente, 2 einander ahn- 

liche, durchbrochene Bronzebeschlage, auf einem ehe- 

mals hochgewdlbten Gegenstand mit mind. 1 cm lan- 

gem, diinnen Bronzenagel befestigt (von A. Haffner 

und M. Thoma als Jochbeschlag gedeutet), quadrati- 

sches Bronzeblech mit rundem Loch, 2. Fibelfrag- 

ment, Osenstift mit einem doppelt umgeschlagenen 

Ende (L. 7,1cm), Osenstift mit breiter, fast rohrenfor- 

miger Ose (L. 5,7), kleiner Osenstift mit rohrenformi- 

ger Ose (L. 3,9), kleine Nagel und Niete (L. 3,0 bzw. 

1,2cm). Bronzegegenstande ohne Parallele, eine Befe- 

stigung auf einem Joch mittels Bronzenageln erscheint 

unwahrscheinlich, Ensemble der Osenstifte wirkt un- 

einheitlich, bronzener Osenstift mit Einkerbung ohne 

sinnvolle Funktion am Wagen.

Verbleib: Rhein. Landesmuseum Trier Inv. 80, 269a-hh. 

Literatur: A. Haffner in: Graber - Spiegel des Lebens 

(1989) 72 ff.; R. Cordie-Hackenberg / A. Haffner, Das 

keltisch-rdmische Graberfeld von Wederath-Belgi- 

num 4 (1991) 103f. Taf. 453f.; M. Thoma, Das reich 

ausgestattete Brandgrab 1726 der Spatlatenezeit aus 

Wederath. (Diss. Kiel 1993, Microfiche).

Frankreich

14. Bouy »Le Chemin de Vadenay« (Arr. Chalons-en- 

Champagne, Dep. Marne)

Fiihrungsring im Graben einer Grabeinfriedung; Lt C/D.

Fundumstande: Im Graben einer Grabeinfriedung 

wurde ein unvollstandiger Fiihrungsring (bisher ohne 

Abb.) gefunden. Ausgrabung beim Kiesabbau 1975; 

Graberfeld mit mehreren Grabgarten, unpubliziert. 

Verbleib: Unbekannt.

Literatur: M. Chossenot, Etude des processus de 

changement (Reims 1997) 208, 341.

15. Pontfaverger-Moronvilliers »Pont Chaton« (Arr. 

Reims, Dep. Marne)

Paar bronzener Ringe mit Tiille; Datierung und Funktion 

unbekannt.

Fundumstande: Fund von C. Bosteaux-Paris in der 

Champagne, nach M. Chossenot aus Pontfaverger; 

Paar bronzener Ringe (Dm. 10,5/8,0cm) mit Tiille (L. 

ges. 18,5 cm); kein latenezeiticher Fundzusammen- 

hang gesichert.

Verbleib: Unbekannt.

Literatur: A. de Mortillet, Note additionelle. Nachsatz 

zu M. Hemery, Objets gaulois trouves a Attichy 

(Oise). Homme Prehist. 14, 1927, 24-27 bes. 27-31 mit 

Abb. 3; M. Chossenot, Etude des processus de chan

gement (Reims 1997) 207.

16. Tesson »Les Bouilles« (Arr. Saintes, Dep. Charen- 

te-Maritime)

Brandbestattung; Mann; Lt Dlb;

Metallgegenstande unbekannter Funktion.
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Fundumstande: Bei Erdarbeiten vor 1867gefunden; 

Funde aus einer Grube (ca. 1,80 x 1,0m am Boden, Be- 

richte widerspriichlich); Schwert mit anthropoidem 

Griff und Bronzescheide, 14 Bronzeringe (Dm. 1,3- 

4,3 cm), bronzener Knopfgiirtelhaken, offener massiver 

Bronzearmring (Dm. 6,5 cm), runde Bronzescheibe mit 

abgesetztem Loch und linearem Punktpunzdekor (Rad- 

modell/-amulett?), profilierter Bronzering mit angesetz- 

tem Stabchen (Funktion?), 15 Amphoren Typ Dressel 

1 A, Schweineknochen; als Wagenteile wurden vermutet: 

Bandeisenfragmente mit Nageln (Grofie max. 4,5 x 

5,0 cm; verschollen), Eisenstab mit bronzenem, pro- 

filiertem Zwischenstiick und Bronzering (L. 7,9 cm) als 

Jochaufsatz angesprochen, als Achsnagel ohne Parallele, 

Funktion unbekannt, weitere verrostete Eisengegen- 

stande (im Grabungsbericht: Schwerter? verschollen).

Verbleib: Mus. Ant. Nat. Saint-Germain-en-Laye 31046 

(Schwert); Musee municipal d’Angouleme (2 Ampho

ren); Musee de la Soc. Arch, et Hist, de la Charente (7 

Amphoren, 19 Metallgegenstande).

Literatur: X. Duval I J. Gomez de Soto I Ch. Perrichet- 

Thomas, La Tombe a char de Tesson (Charente-Mariti- 

me). Aquitania Suppl. 2 (1986) 35-45; Metzler Nr. 45.

17. Villeneuve-les-Convers »Le Tumulus du Bois- 

Vert« (Arr. Montbard, Dep. Cote-d’Or)

Mogliche Wagenteile aus einem Grabhiigel, Datierung unsicher.

Grab'. Ausgrabungen 1913 nach alteren Versuchen 

1878; Grabhiigel von ca. 20 m Durchmesser aus einem 

4 m breiten Ring mit Balken in Langslage, wobei die 

Balkenkopfe aufien aus einer Trockensteinmauer her- 

ausschauen; innen dichter konzentrischer Pfosten- 

kreis; Grabgrube im Zentrum.

Funde: Nabenring (Dm. 18-19cm, Identifizierung un

sicher, im Text nicht erwahnt), Eisenring mit 2 einge- 

hangten Zwingen, bronzene Zierbleche (profiliert, 

langliche Form), Zierscheibe (Dm. ca. 10,5 cm) mit 

durchbrochen gearbeitetem Bronzerand, ehemals auf- 

genagelt, Jochaufsatz (vergleichbar dem Exemplar von 

Mont Beuvray/Croix du Rebout); weitere ungeklarte 

Fragmente vorhanden.

Verbleib: Musee Chatillon-sur-Seine.

Literatur: H. Lorimy I H. Corot, Le tumulus du Bois- 

Vert, commune de Lavilleneuve-les-Convers (Cote- 

d’Or). Bull. Arch. 1913 (1914), 363-373.

18. Ville-sur-Retourne, Grab 19 (Arr. Rethel, Dep. 

Ardennes)

Eimerbander (?).

Als unpubhziert zitiert bei Roymans Nr. 33 (Hinweis 

auf 1 Radreifen); nach B. Lambot I M. Friboulet I P. 

Meniel, Acy-Romance II. Les necropoles (1994) 239: 4 

Schwerter, Fragmente von Eimerbandern; vgl. auch M. 

Chossenot, Etude des processus de changement (1997) 

204.

Luxemburg

19. Clemency

Kammergrab mit Einfriedung; Mann; Lt D2a; 

Fiihrungsring (?) im Kontext einer Grabanlage.

Fundumstande: Ausgrabung 1987-89 einer reichen Be- 

stattung Lt D2a; Fragment eines Fiihrungsringes (?) in 

einer Grube innerhalb der Grabumfriedung, zusam- 

men mit Tierknochen.

Verbleib: Mus. Nat. Hist, et Art Luxembourg Inv. 

1988-170/37.

Literatur: J. Metzler u.a., Clemency (1991) 101 Abb. 

65, 1.

20. Goeblingen-Nospelt, Grab B

Kammergrab in einer Einfriedung; Mann; Lt D2a; 

Fiihrungsring (?) in der Auffullung der Grabgrube.

Fundumstande: Ausgrabung 1966 einer reichen Be- 

stattung Lt D2a; Fragment eines verbrannten Fiih

rungsringes (?) in der Verfiillung der Grabgrube 

(freundl. Hinweis Dr. J. Metzler; Publikation in Vor- 

bereitung).

Verbleib: Mus. Nat. Hist, et Art Luxembourg. 

Literatur: J. Metzler u.a., Clemency (1991) 101 Abb. 

65, 1.

21. Luxembourg-Eich.

Einzelfund eines Fiihrungsrings.

Lesefund eines Fiihrungsringes auf einem tief erodier- 

ten Sandplateau (freundl. Mitt. Dr. J. Metzler). Einfa- 

cher Ring auf kugeligem Zwischenstiick mit unver- 

zierter Befestigungsplatte, die langs verdreht ange- 

bracht ist. Befestigung am Joch iiber einen abkorro- 

dierten Eisenstift. Typologische Datierung unsicher, 

Lt C oder romische Kaiserzeit.

In der Liste jiingerlatenezeitlicher Wagengraber er

wahnt bei J. Metzler u.a., Clemency 166 Nr. 26.

Rumanien

22. Pi$colt, Grab 108 (Jud. Satu Mare)

Ringe und Osenstifte von einer Sarg- oder Mobelkonstruktion.

Fundumstande: Reiche weibliche Trachtausstattung 

(Lt B2) mit Scheibenhalsring, zahlreichen Fibeln, 

schlichten Nufibuckelringen, 3 Tongefafien. In der 

Grabgrube von 3,13 x 0,90m liegt die Frau mit ihren 

Beigaben bei 1,75 m Tiefe. Ca. 40 cm dariiber befanden 

sich laut Befundplan Nagel, Eisenbander, 3x2 Ringe, 

die mit Krampen versehen im Holz gesessen haben, 

sowie 3x2 Osenstifte mit Nietplatte; diese Metallge

genstande kbnnen als Sarg- oder Mobelbeschlage in- 

terpretiert werden, die Osenstifte dienten vermutlich 

dem Verschlub, die Ringe der weiteren Handhabung.
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Nach dem Befundplan ergeben sich keine Ahnlichkei- 

ten mit einer Wagenkastenkonstruktion oder einem 

»Kastenwagen«. Zu Parallelen vgl. in Manching das 

Brandgrab von 1957 (Kramer, Grabfunde 89f. Abb. 14 

Taf. 37) mit ahnlichem Befundplan; weitere Funde im 

Grab 26 von Manching/Steinbichl (a.a.O. Taf. 15).

Literatur: J. Nemeti, Necropola Latene de la Pi^colt, 

jud. Satu Mare. III. Thraco-Dacia 13, 1992, 59-112 bes. 

82 Abb. 17-19. - Kull, Tod 275 f. mit Abb. 37.

23. Vurpar (Jud. Sibiu)

Bronzeringe unbekannter Funktion.

Fundumstan.de-. 1877 wurden vom Brukenthalischen 

Museum 2 Bronzeringe zusammen mit 3 Bronzesicheln 

angekauft; gefunden an den eingerutschten Ufern des 

Baches, der zur »Radeburg« bei Burgberg fiihrt: 2 

Bronzeringe (Dm. innen 6,3-6, 4 bzw. 5,9 cm) mit 2 

dreieckigen Rippen, an einer Seite aufien 6 bzw. 4 spitz- 

ovale Tocher; als Nabenringe angesprochen, jedoch 

dort ohne Parallelen. Fur Auskiinfte sei P. Dumitru (Si

biu) und D. Baatz (Bad Homburg v. d. H.) gedankt. 

Verbleib: Muzeul Brukenthal Sibiu Inv. Nr. A 5747.

Literatur: K. Horedt, Zwei keltische Grabfunde aus 

Siebenbtirgen. Dacia 9/10, 1941-44 (1945) 189-200 bes. 

194f. Abb. 4, 1. 2; O. Klindt-Jensen, Foreign Influen

ces in Denmark’s Early Iron Age. Acta Arch. (Koben- 

havn) 20, 1949, 1-229 bes. 103 f.

Slowenien

24. Novo mesto (Obc. Novo mesto) 

Romischer Dolchgriff.

Fundumstande: Einzelfund eines Eisenstabes mit 

Bronzedekor (neben latenezeitlichen und romischen 

Funden) beim StraBenbau 1890/1980 (?); vor der Re- 

staurierung als latenezeitlicher Achsnagel angespro

chen, wohl aber romischer Dolchgriff mit 2 antitheti- 

schen Delphinen. - Freundl. Mitt. Dr. M. Gustin.

Verbleib: Nadrodni Muz. Ljubljana.

Literatur: M. Gustin, Prazgodovinski grobovi z vozo- 

vi na ozemlju Jugoslavije. In: Keltski Voz (1984) 120 

Abb. 2, 5.

Tschechische Republik

25. Slavkov u Brna (ehem. Austerlitz, okr. Vyskov) 

Fiihrungsring (Lt D) als Einzelfund.

Fundumstande: Einzelfund eines Ftihrungsringes Typ 

Kappel, Fundortangabe Slavkov u Brna; nach M. 

Menke Fund aus dem Skelettgraberfeld mit 11 Gra- 

bern der Stufe Lt B und C; in der Publikation von 

Prochazka 1937 keine Hinweise auf einen Zusammen- 

hang mit dem Graberfeld.

Wagen-/Pferdegeschirrtede: Fiihrungsring vom Typ 

Estinnes.

Verbleib: Unbekannt.

Literatur: A. Prochazka, Gallska kultura na vyskovsku 

(La Tene stredomoravsky). Vlastivedny Sbornik Okre- 

su Vyskovskeho 4 (Slavkov u Brna 1937) 49f. Abb. 

12A-C, 93 ff.; M. Menke, Die spatlatenezeitlichen Joch- 

beschlage aus Karlstein, Ldkr. Berchtesgaden. Bayer. 

Vorgeschbl. 33, 1968, 58-81 bes. 61 Nr. 20.

In diesem Literaturverzeichnis sind alle Literaturabktirzungen erfaBt, die in den Tabellen sowie mehrfach in den 

FuBnoten verwendet werden. Bei der Wahl des Titelschlagwortes wurde angestrebt, das erste Hauptwort des Mo- 

nographien- oder Aufsatztitels zu benutzen. Die Zitierweise richtet sich nach Ber. RGK 71, 1990, 973-998; 73, 1992, 

477-540.
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GLOSSAR DER WAGENTEILE

Deutsch Englisch Franzosisch

Rad/Achse Rad wheel roue

Radreifen tyre bandage de roue

Felge felloe (ante

Felgenklammer felloe clamp agrafe de jante

Speiche spoke rayon

Nabe nave, hub moyeu

Nabenring nave-band, nave-hoop frette de moyeu

Stockring/N ab enbuchse nave-lining boite a moyeu

Achse axle essieu

Achsnagel linchpin clavette d’essieu, esse

Achskappe nave-cups coiffe d’essieu/couvre essieu

Achsblock/Achsstock axle-bed essieu

Achsschenkel axle-arm fusee d’essieu

Achsschenkelbeschlag axle-arm fitting garniture de stabilisation d’essieu

Achsmanschette axle collar manchon d’essieu

Unterwagen Osenstift looped bolt, eyebolt piton a ceil

Osenstift mit Nietplatte looped rivet piton a ceil rivete

Osenstift mit zwei (doppelt) 

umgeschlagenen Enden

looped bolt with staple ends piton a ceil aux deux bouts 

rabattus (doubles)

Doppelosenstift (mit U-Krampe) double looped bolt (fixed with a 

cramp)

piton a anneaux doubles

Osenstift mit quergekerbtem 

Schaft

looped bolt with a transverse notch piton a ceil et a tige echancree

Osenstift mit gekropftem Schaft swan’s-necked looped bolt piton a oeil et a tige brisee

Gegabelter Osenstift looped rivet with forked ends piton a oeil et a tige fourchue

Deichsel draught-pole timon

Deichselkappe pole terminal embout de timon

Deichselscharnier pole axle charniere de timon

Reibnagel king pin goupille de timon

Oberwagen Wagenplattform (zweiradriger 

Wagen)

wagon-platform plateforme du char

Wagenkasten (vierradriger Wagen) wagon-box caisse

Seitenbord siding ridelies

Joch/ Anschirrung Joch yoke joug

Fiihrungsring (haufig auch:

Zugel[fuhrungs]ring)

rein-ring, terret anneau passe-guides, clef

Leinen (beim Reiter: Ziigel) reins renes, guides

Gebifi (Mundstiick und Seiten- 

teile)

bit mors

Ringtrense mit gebrochenem, 

vierkantigem (profiliertem) 

Gebifi/Mundstiick

snaffle-bit, horse bit with end rings mors de filet a canons articules, 

de sections carrees (profilees), 

mors brise

Hebelstangentrense (mit Zungen- 

freiheit)

curb-bit mors de bride (a liberte de langue)

Trense snaffle bridon (ou mors de bridon)

Zaumzeug bridle bride

Treibstachel goad aiguillon
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TAFELN 1-23



ABBILDUNGSNACHWEIS

Taf. 1-2: I. Feddersen, RGZM. - Taf. 3. 1-2, 5-7; 4, lb-4; 5-8; 9, 1, 4, 5; 11, 2; 12-15; 16, 1-4; 17, 5; 18-23: V. Iserhart, RGZM. - 

Taf. 3, 3-4; 4, la; 10, 2-3; 11, 1, 3; 16, 5; 17, 1-4: D. Ch. Pechtold, RGZM. - Taf. 10, 6-7: Verf.



TAFEL 1

1 2

Boe, Wagengrab. Amphoren mit Beobachtungen zur Herstellungstechnik: 1-2 Ansatz des Henkels am Hals. - 3-4 Ansatzstelle 

der zwei Teile des Halses.



TAFEL 2

Boe, Wagengrab. Amphoren mit Beobachtungen zur Herstellungstechnik: 1 Ansatz des Schulterbereichs mit besonders auffalligen 

Fingerspuren im Kbrper. - 2 Abgetrennter Schulterbereich von unten. - 3-4 Ansatz des Fufizapfens an den Kbrper.



TAFEL 3

7a 7b

Boe, Wagengrab. 1 Lanzenschuh. - 2 Pfeilspitze. — 3 Giirtelschnalle. - 4 Fragmente des Kettenpanzers. - 5 Fragmente des 

runden Schildbuckels: Schildnagel mit Ansatz des Buckels. - 6 Nagelplatten der Schildfessel. - 7 Schildrandbeschlage. - Eisen.

M = 1:2.



TAFEL 4

1b

1c

1a

3b

4b2

Boe, Wagengrab. 1 Helm. - 2 Wangenklappe. - 3 Fragment vom Nackenschutz. - 4 Fragment der zweiten Wangeklappe. 

Eisen. - la ohne Mafistab; lb-4 M = 1:2.



2-4 M = 1:2.

TAFEL 5

2a 3



TAFEL 6

3 6

Boe, Wagengrab. 1-2 Feuerbocke. - 3 Fiifie der Feuerbocke. - 4 Ohr, vermutlich von einem der Feuerbocke. - 5 Fragmente einer 

massiven Eisenoberflache mit Dekor, vermutlich von den Feuerbocken. - 6 Rekonstruktion der beiden Feuerbocke in Kopie. 

1-5 Eisen. -■ 1-2 M = ca. 1:15; 3 M = ca. 1:10; 4-5 M = 1:2; 6 ohne Mafistab.



TAFEL 7

3a 3b

Boe, Wagengrab. Kasten: 1 Napfchenformige Zierkopfe von Nageln. - 2 Bronzering und buckelformige Zierkopfe von Nageln.

3 Eisenbander, Riickseite mit erhaltener Holzmaserung. - 1-2 Bronze und Eisen, 3 Eisen. - 1-2 M = 1:2; 3 M - 1:4.



TAFEL 8

Boe, Wagengrab. Holzwanne: Fiinf Bander mit den Resten der Ringhenkel. - Eisen. - M = ca. 1:6.



TAFEL 9

Boe, Wagengrab. Holzwanne: 1-2 Ringhenkel, Riickseite mit erhaltener Holzmaserung. - 3-4 Fragmente weiterer Ringhenkel 

und ihrer Befestigung. - Eisen. - M=l:2.



TAFEL 10

1a

1b

4

Boe, Wagengrab. 1 Bander der Holzwanne (Auswahl), Riickseite mit erhaltener Holzmaserung. - Trinkhorn: 2 Endbeschlag; 

3 Ose; 4 Miindungsbeschlage. - 5 Zerschmolzener blauer Glasklumpen (Spielstein?). - 6 Spielstein (?). - 7 Zierleiste (Spiel- 

brett?). - 1 Eisen, 2-4 Bronze, 5 Gias, 6-7 Knochen. - 1 M = 1:3; 2-4, 6-7 M = 1:2; 5 M = 1:1.



TAFEL 11

2a

2b

Boe, Wagengrab. 1 Kandelaberartiger Gegenstand. - 2 Zierbleche als ehemalige Einfassung von zwei Holzscheiben. - 3 Frag- 

mente der Schabflache von 2 Strigiles. - 1 Eisen mit Bronze, 2-3 Eisen. - M = 1:2.



TAFEL 12

Boe, Wagengrab. Wagen: Radreifen. - Eisen. - M = ca. 1:5.



TAFEL 13

1

2a 2b

Boe, Wagengrab. Wagen: Fragmente der ehemals dreirippigen Nabenringe. - Eisen. - M = 1:2.



TAFEL 14

Boe, Wagengrab. Wagen: 1-2 Deichsel- und Langfuhrmanschette. - 3 Fragment eines Fiihrungsringes. - 4 Fragment einer Ge- 

bifistange (?). - 5 Deichselkappe. - 6 Ring vom Deichselscharnier. - 1-6 Eisen, 4 mit Bronze, 5 mit Email. - M = l:2.



TAFEL 15

4a

Boe, Wagengrab. Wagen: 1 Beschlag vom Achsblock. - 2-3 Fragmente von weiteren Beschlagen. — 4a Zierblech, innen Holz- 

maserung erhalten, mit zwei Nageln mit emaillierten Kopfen. - 4b Nagel mit emaillierten Kbpfen, Muster wie 4a. - 1-3 Eisen, 

4 Eisen mit Email. - M = 1:2.



TAFEL 16

3 4b

Boe, Wagengrab. Wagen: 1-2 Gewolbte Bleche mit Nagelungen, Holzmaserung auf der Riickseite erhalten. - 3 Fragmente von 

Zierscheiben mit Email. - 4 Zierscheibe mit zentralem Knauf mit Emailresten und mit aufgenietetem Bronzerand. - 5 Zierna- 

gel mit Email. - 1-5 Eisen, 3. 5mit Email, 4 mit Bronze. - M = 1:2.



TAFEL 17

Boe, Wagengrab. Wagen; Stabe mit Bronze- und Emailbandern der Einfassung des Wagenkastens: 

1-2 Langsbretter. - 3-4 Querbrett. - 5 Mutmafiliche untere Begrenzung. - 1-5 Eisen, la-5 mit 

Email und Bronze, lb mit Lotflache, 5 mit Email. - M = 1:2.



TAFEL 18

Boe, Wagengrab. Wagen: Oberer Randabschlufi mit Gelander in Steckbauweise (Eisen mit Bronze- und Emailauflage). - a Vor- 

derseite. - b Riickseite. - M=l:2.



TAFEL 19

1b

Boe, Wagengrab. Wagen: 1 Untere Randabschliisse mit Opus interrasile-Blechen. - 2 Randabschliisse mit Opus interrasile-Ble- 

chen. - 1-2 Eisen, ehemals mit Email. - M = l:2.

2b



TAFEL 20

1a 1b 2a 2b

3a 3b

Boe, Wagengrab. Wagen: 1 Zierleisten mit Email- und Bronzebandern, links mit Viertel-Querschnitt, rechts mit halbrundem 

Querschnitt; Riickseite mit Holzmaserung. - 2 Pseudotordierte Zierleisten mit Opus interrasile-Blechen. - 3 Zierleisten mit 

Email. - 1-3 Eisen, Imit Bronze und Email, 3 mit Email. - M = 1:2.



TAFEL 21

Boe, Wagengrab. Ungeklarte Fragmente: 1-2 Fragmente ernes gebogenen Stabes mit rhombischem Querschnitt, Ende mit Lasche 

(Nr. 1). - 3 Zwei Stabe mit verdickten Enden (Nr. 2). - 4 Drei geschwungene Stabe mit vernieteten Endplatten (Nr. 3). - 5 Fla

che Bander (Nr. 4). - 6 Band, an den beiden Enden aufgewolbte (Nr. 5). - 7 Schlaufe (Nr. 6). - 8 Band mit Nagel, Riickseite 

mit Holzmaserung (Nr. 7). - 9 Drei gewdlbte Bander, ehemals schrag Holz mit Randleiste umfassend (Nr. 8). - 10 S-formiger 

Stab mit ankorrodierter halber Htilse (Nr. 9). - Eisen. - M=l:2.



TAFEL 22

Boe, Wagengrab. Ungeklarte Fragmente: 1 Diverse Nagel (Nr. 10). - 2 Zwei grofie, flache Nagelkbpfe (Nr. 11). - 3 Massives 

Fragment mit eingehangter Ose (Nr. 12). - 4 S-formiger Stab mit abgebrochenen Enden (Nr. 13). - 5 Kleine Holzklammer (Nr. 

14). - 6 Massive Bander (Nr. 15). - 7 Zwei Fragmente ahnlich Schildrandbeschlagen mit flachem Riicken (Nr. 16). - 8 Recht- 

eckige Eisenleiste mit Bronzeresten (Nr. 17). - 9 Schmale, hiilsenformige Leisten, z.T. mit Nageln fixiert (Nr. 18). - 1-7, 9 Ei

sen, 8 Eisen mit Bronze. - M - 1:2.



TAFEL 23

3

2a 2b 2c

4a 4b

Boe, Wagengrab. Ungeklarte Fragmente: 1 Zwei feinwandige gewdlbte Schalchen mit Nagel (Nr. 19). - 2 Massives, leicht sichel- 

formig gebogenes Eisenband (Nr. 20). - 3 Bronzeblech mit Nieten und Eisenleiste (Nr. 21). - 4 Eisennagel mit Schlaufe (4b), 

ehemals gesichert durch eine Bronzeblechmanschette (4a) (Nr. 22). - 1 Bronze, 2. 4b Eisen, 3. 4a Bronze mit Eisen. - M = 1:2.
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