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Leue nor- und frühgefchichtliche Hunde 1938-1940 
in Württembergifc franken

Berichtet von C. Kost — Nit 27 Abbildungen

Die fortgesetzte Austlärung und vielfache persönliche Anleitung der Bepölte- 
rung durch den Historischen Verein für Württembergisc Franken und die Beob- 
achtungs- und Suchtätigteit einer Anzahl eingearbeiteter Bereinsmitglieder und 
Freunde der Heimatforschung beginnt immer mehr ihre Früchte zu tragen. SD 
sinb auc für bie Berichtsjahre 1938 bis 1940 wieder eine Anzahl zum Seil be- 
deutsamer Neuentdeckungen und Funde zu vermerken, bie teils in Spnderdar- 
stellungen dieses Jahrbuchs, teils in folgenden Fundberichten ihre Berbffent- 

lichung finben.
Aus ber Eiszeit hat bie schon früher ergiebig gewesene Grpßiche Kies- 

grube am Ostrand von 6 a i l b o r f wieder neue Tierfunde erbracht, ebenso ein 
Gteinbruc auf Markung S a 11 e l b o r f im Kreis Crailsheim; vielleicht taucht 
eines Sages bei weiteren Beobachtungen in ben eiszeitlichen Socheranichwem- 
mungen ber ermähnten Gaildorfer Fundstelle auch ber schon lange erwartete 

Urmensch auf.
Im Keuperwald- unb -bergland sonnte bie Erkundung von 8 u n b P 1 a 3 e n 

ber Mittleren unb zum Teil auc noc Süngeren Steinzeit 
(10 000—2000 v Str.) ihren erfolgreichen Fortgang nehmen durc Auffinden 
neuer Giedlungsfelder im Kreis Badnang; barüber hinaus sonnte unser 
verbienter Eschacher Mitarbeiter Oberlehrer Knabe weitere Fundplüße vieler 
Seiten entdecken im Gebiet zwischen ber Oftalb unb ben zahlreichen schon er- 
fundeten steinzeitlichen Rastplätzen unserer Keuperwaldberge und den Eias- 
höhenflächen ber Gschwender unb Frickenhofener Bergzüge. Eine planmafeiqe 
Grtundung von Dr. K o ft sonnte bie vorgeschichtliche Aufklärung nun auch bis 
zum unmittelbaren Oftalbranb ausdehnen in bie Segenb des Nvjeniteins Des 
(Scheueibergs unb bes Bargauer Horns unb auf ben 500= bis 550-mzSöben 
unmittelbar vor bem Ostalb-Hochrand das Borhandeniein mittelstem» 
3 e i 11 i c e r F u n b p l ä h e sicherstellen.

Sine Reihe neuentdeckter Siedlungsstellen gehört ber Sund- 
teinzeit, besonders ber Li n i c n b a n b f e r a m i f (um 3000 v. Str), an 
auf bem geltensobleaderlanb östlich von 6 c m ä b i f c $ a11, u. d. auc eine 
von unserem Mitarbeiter Dieter Franc (Oberlimpurg) erkundete Giedlungs- 
stelle vor bem Abschnittswall ber Oberlimpurg. Auc westlich unb nördlich von 
©cwabisch Sali sonnten jetzt sichere Nachweise von Sungsteinzeitbejieblung 
burA Dr. Kost bei ber Breiteiche unb nördlic Brach bath erbracht 
werben. Besonders erfolgreich konnte bie Erkundung jung stei nzeiticer 
Befieblunq bes Bühlertals einsetzen, die über Oberfc effaId 
unb auf ber St öd en bürg schon durc bie Tätigkeit unserer Mitarbeiter
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Georg Rösler (Oberscheffach) und Georg Breyer (Talheim) ersannt 
wurde. Nunmehr ist auc der Oberlauf der Bühler („„Nibelungenstrafze"!) durc 
eine Reihe von Werfzeugfunden der jüngeren Steinzeit (Linienband- 
keramif) belegt durc die Erfundungs- unb Suchtätigkeit von Georg Breyer, 
Dr. K D ft unb neuestens Oberlehrer S c ul er (Bühlertann) mit Schülern. 
Vielfältig unb erfolgreich war wieder bie vorgeschichtliche Fund- unb Berge- 
tätigfeit unseres bewährten Heilbronner Mitarbeiters Oberlehrer W. Mattes; 
ihm ist im Heilbronner Stadt- unb Landgebiet bie Aufdeckung 
unb Auswertung neuer Siedlungen ber Linienbandteramit unb ber 
5 ö 1 1 e n e r Kultur zu verdanken sowie ber vorgeschichtlich wichtige Nach - 
weis von Semen ber wilden Weinrebe als dort bodenständig 
in ber jüngeren Steinzeit; für Schwäbisch Hall ist sodann Dr. K o ft biefer 
Nachweis für bie Keltenzeit gelungen. Einen Fund von seltener Art sonnte 
unser rühriger Mergentheimer Zweigvereinsleiter Georg Müller für bas 
Mergentheimer Heimatmuseum bergen: eine einzigartige j u n g ft e i n 3 e i t - 
l i c e S a m i I i e n b e ft a 11 u n g von vier Hocerleichen, eine Mutter 
mit drei Kindern.

Aus bcn anschliefzenden frühen Metallseiten (ab 1800 v. Ztr., urfeltische Zeit, 
im Norden Argermanenzeit) ist eine Anzahl noch unbefannt gewesener Grab- 
bügel in Württembergisc Franken, meist in Waldungen, erfunbet unb ge- 
sichert worden, bie ber staatlichen Landesaufnahme gemelbet unb bann bort ihre 
Veröffentlichung finben werden; für bas Künzelsauer Gebiet bat K. S c u m m 
gearbeitet, für bas Mergentheimer Georg Müller. Der bis zum Sahre 1936 
besannt gewordene unb erfunbete Grabhügelbestand unseres Vereinsgebietes 
bat durc Dr. Kos im Sahrbuc „Württembergisc Franken", NF. 17/18,1936, 
feine Darstellung gefunden. Der Band ist zwar vergriffen, jedoc bas Grab- 
hügelverzeichnis noc als Sonderdruc für Freunde ber Sache lieferbar.
Über eine UntersuchungdreierGrabhügelandervorgeschicht-  
lichen Kohlstrasze berichtet ber Ausgräber 2. Wunder (Landerziehungs- 
beim Schloß Michelbac a. B.); bie seitliche Zugehörigkeit biefer Gräber sonnte 
infolge des spärlichen Tatbestandes nicht geklärt werden; bie Grabhügel sind 
wieder inftanb gesetzt unb in mustergültiger Weise gekennzeichnet tvorben für 
bie Nachwelt. Dagegen ist nun durc einen in ber Nähe ber Hügel gemachten 
glücklichen Steinbeilfund eines auswärtigen Heimatforschers (Oberlehrer W. 
Müller [Zuffenhausen]) erneut bie Kohlstrasze als steinzeitlic be - 
gangen ausgewiesen worden.

Nennenswert ist infolge ber Bedeutung bes Ortes ber Nachweis vorgeschicht- 
lieber Belegung bes „K i r c b ü b I" bei © r o ft a 11 b o r f. (Dr. Kost.) Um 
bas Dörzbacher 8 a g ft t a l hat weiter unser bortiger Mitarbeiter Ober 
lehrer K. W a 11 r a u c neue metallzeitliche Funde melben sönnen, aus ber 
Heilbronner Gegend Oberlehrer W. M a 11 e s , von Bad M e r - 
gent beim Georg Müller. Erwähnung verdient bie Töpferware eines 
durc Ackerung verschleiften Grabhügels an ber badischen Grenze bei Edel- 
fingen mit Salemer $ a I Lst a 11 c a r a f t e r. Aus ber keltischen 
Zeit liegen bebeufenbe Neuentdeckungen vor: Sm Haller ® e = 
biet sonnte Dr. K o ft eine Reihe fpätteltijcher Siedlungen im 
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freien Gelände erkennen, im Stadtgebiet von Bad Mergentheim 
Georg Müller eine keltische Siedlung; ein älterer Fund vom Kochertal unter- 
halb Wilhelmsglück, Markung Ni chelbac a. B., sonnte nun als teltisc 
ersannt werden: ein eiserner Dreizac-Sijchipeer. Von besonderer 
siedlungs- und kulturgeschichtlicher Wichtigteit ist die Auf- 
bedung unb Erforschung ber bebeutenben Keltenjiedlung vom Ge- 
länbe des Kreisiparfajienneubaus in ber Altstadt von 
S c w äb i 1 c Hall über dem Salzquell; unser Sahrbuc hat nach- 
folgenb dieser Siedlung reic bebilderte Sonderdarstellungen gewidmet. 
Auc die römischeBejetzungszeit hat nach Mitteilung unseres Ohringer 
Mitglieds Oberveterinärrat Dambacher in bringen neue unb zum Teil 
interessante Funde aufzuweisen. Hervorgehoben zu werden verbient für bie 
frühdeutjche Giedlungszeit unserer Heimat bie Auffindung eines 
Reitergrabes ber frühen fränkischen Seit (3üngere Grosz- 
germanenzeit) im alten Siedlungsott Groszaltdorf, Kreis Sall, 
durc ben Grundbesitzer, unser Mitglied Bauer Otterbach; über Befund 
unb Bergung berichtet unser Mitarbeiter Dieter Franc (Oberlimpurg). Über 
bie alamannijche Belegung des nac bem Frankeneinmarsc fräntiic 
gewordenen Mergentheim sind von Dr. K o ft Unterlagen veröffentlicht. 
Eine schöne silbertauschierte hatentreuzverzierte Gürtel platte 
aus einem fränkischen Keihengrab von Edelfingen im S auber- 
tal ist gleichfalls ber Öffentlichfeit vorgelegt. Schließlich wird noch von einigen 
mittelalterlichen Funden unb Forschungen berichtet.

Vielf ach haben hier ivieber bie Urtunben unseres Heimat- und Boltsbodens 
gesprochen, unb noc manche weitere solche Urfunbe wartet des Cages, ba sie 
behutsam gehoben unb zum Sprechen gebracht wird.

Eiszeit
Kreis Backnang (Gaildorf)
Gaildorf. Im März 1940 mürbe in ber Srotzichen Kiesgrube im .81 ü r l e" 
am Oftranb von Gaildorf in eiszeitlichen Kocheraufschotterungen, die schon 1934 
zwei Mammutbackenzähne ergeben hatten (siehe E. Kost, „Württembergiic 
Franken", NF. 17/18,1936, S. 11), ein ursprünglich noc 1,50 m langer S t o B- 
ZahneinesMammut angetroffen unb später vom Sinder, bem Schüler 
Adolf Sei lach er (Gaildorf), unb einem Beamten ber Staatlichen Naturalien- 
sammlung Stuttgart geborgen. 3n derselben Grube wurden vor einigen Sabren 
auch ein Hnterfieferreft eines Niesenhirsches, ein Jahn vom Bild- 
p f e r b , mehrere Zähne eines Urrindes unb ein Kiefer vom w o 11 
haarigenNashorn durc Adolf Geilacher geborgen.

Kreis Crailsheim
S a 11 e l b o r f. 3m Steinbruch der Heldenmühle wurde 1939 eine Moline 
aufgebedt unb durc Dr. Berchemer (Stuttgart) unb burd) ben Schüler 
AbDI S e i l a d) e r (Gaildorf) Reste vom wollhaarigen Nashorn, 
Arrind, Wildpferd unb Mammutbacenzähne geborgen.
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Mittlere und Süngere Steinzeit 
(10 000—2000 v. Ztr.)

Kreis Backnang

Trailhof, Gemeinde Oberbrüden. Auf den Stubensandsteinhöhen in der
Gegend des Steinbeilfundes von 1937 (siehe E. Kost, „Württembergisc 
Franken", NF. 19, 1938, S. 155) fand Dr. K d st bei Höhenlinie 480 nördlic 
Trailhof einige Feuersteinwertzeuge bei Mittleren bis Jüngeren Steinzeit.
Trailhof, Gemeinde Oberbrüben. Auf ber Stubensandstein-Nandhohe 
„Schlegelsberg" bei Punkt 474,3 südlic des Trailhofs fand Dr. Ko ft auf ben 
ackern von Bauer Eugen Klent Seuersteinwertzeuge ber Mittleren 
bis Süngeren Steinzeit.

Abb. 1. Abb. 2.
Freilandfundsätten der Mittleren und Jüngeren Steinzeit 
auf Stubensandstein-Randhöhen im Kreis Backnang. — Abb. 1. Ackerflur „Dreiweiler" 
beim T r ai l h öf I e , Markung Oberbrüben, mit nahem Quell lints im Busch- 
wert unterhalb bes Höhenrandes. — Abb. 2. Höhenrandäcker bei S e c 1 c l b e r g mit 
Fundplatz. (Aufnahmen: K. Bruder, Backnang)

$ r a i l b ö f l e, Gemeinde Oberbrüben. Auf Flur /Dreiweiler" in Stuben- 
sandstein-Höhenrandlage in Quellnähe (siehe Abb. 1), unmittelbar südlic vom 
Trailhöfle, fanb Dr. K o ft, später auc Fräulein Mathilde Schweizer 
(Backnang), Studienrat K. Bruder (Backnang) unb Oberlehrer { I1 r i c 
(Backnang) gut bearbeitete Seuersteinwertzeuge ber Mittleren bis 
Süngeren Steinzeit.
Sechielberg. 3n Höhenrandlage auf Stubensandsteinäckern (siehe Abb. 2), 
700 m westnordwestlic Sechselberg, fanben im Oftober 1938 bie oben ge- 
nannten Backnanger Mitglieder bes Historischen Vereins für Württembergisc 
Franken unter Führung von Dr. K o ft einige Seuersteinwerkzeuge ber 
Mittleren bis 3üngeren Steinzeit.
6 r o s a f p a ch. Westlich ber Strasse Grofzajpac—Kleinaspac, Flur „Sam 
m er selb", stellte Studienrat K. Bruder (Backnang) im April 1939 anlätzlic 
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des dortigen Strafzenbaues etwa 10 SeuerstellenimLehm, die durch 
den dortigen (Straßenbau angeschnitten waren, fest; Funde sonnten feine ge- 

macht werden.

Kreis Crailsheim
Marttlustenau. Auf ber Markung ist um 1890 ein Steinbeil ge- 
funden worden von einem Bauern, das sic heute im Besit von Kraftsahr- 
Unternehmer Karl Kehl in Crailsheim befindet. Das undurchlochte Beil aus 
schwarzem ieselschief er ist 12 cm lang, bat 52 mm Schneidenbreite und schmal- 
rückige (fast spißnadige) Form. Der Querschnitt ist reebtedig mit gewölbten 

Breitseiten.

Kreis Hall
G c w ä b i 1 c Hall-Oberlimputg. Sm August 1940 stellte unser Mit- 
arbeitet Hochschulassistent Dieter Franc (Oberlimpurg) außerhalb des Ab- 
schnittswalls, etwa 100 m südlic desselben, eine vom Dränierbagger ange- 
schnittene fpiralferamiscbe Hüttenstelle fest. Sn der dort ausge- 
ivorfencn Erde und in der Grabenwand zeigten sic zahlreiche unverzierte 
Scherben und auch linienband- und tupfenverzierte her spiralferamischen Kultur, 
dazu bie üblichen Reste von gebranntem Lehm, Knochen von Mahlzeiten, Brud- 
stücke von Mahl- und Schleifsteinen unb Seuersteinsplitter (Sunde im Steden- 

burgmufeum in Schwäb. Hall). .
3n diesem Zusammenhang bars barauf hingewiesen werden, baß Icon im Jahre 
1934 bei einer Probegrabung des historischen Vereins für Bürttemdergii. 
Granten innerhalb des Abschnittswalls am Westrand des jetzigen Gutshofes in 
einer steinzeitlichen Siedlungsstelle neben westischer Sonware auch ein ipidF- 

keramischer Scherben zutage gefommen war.
S Ch w ä b i f ch $ a l1 - $ e f s e n t a l. Auf Flur „Mittelhöb e", 700 m 
westsüdwestlich Hessental, sonnte im herbst 1939 anläßlich ber Dränung des 
Acers von Bauer Karl Müller (Hessental), unmittelbar an den dortigen Selb- 
weg anstoßenb, eine vorgeschichtlicheSiedlungsstel Le durc Bauer 
Walter (Hessental) unb Dr. K o st ersannt werden. ES handelt lid um einen 
zu verschiedenen Vorgeschichtszeiten belegt gewesenen Siedlungsplaß,, da sich 
bort sowohl 5 e u e r st e i n w e r 13 e u g e u n b S c e r b e n b e r 3 o ff e n e r 
8 u n g ft e i n 3 e i t f u l1 u r, als auch drei S cb e r b e n e i n e s fr oft i g en 
Gefäßes mit Kammstrichverzierung fanben, wie sie für die el = 
t i f c e K u 11 u r (La-Tène-Zeit) bei uns kennzeichnend unb auch in ber daller 
Keltensieblung im Sparkassenneubau-Gelände (siehe besondere Darstellung in 

unserem Jahrbuch) zahlreich geborgen worden sind Eine spätere weitere Anter- 
juchung ber Stelle durc den historischen Verein für Württembergiic grausen 

ist geplant.
S ch w ä b i s ch $ a 11 - € i n t o r n. In ber Nähe ber Grabhügel ides Walb- 
teils S a n b b r u n n e n", 1500 m südöstlich vom Einkorn, auf bem Kiel el- 
sandsein-Söhenrand, etwa 700 m südlic Hunt 495,6, fand im Suni 1940 
Oberlehrer 9. Müller (Zuffenhausen) anläßlich einer geologischen kanb- 
febaftsfahrt unter Führung von Professor Dr. Georg Wagner (Stuttgart) am 
yeg (Kohistratze) ein Bruchstück (Schneidenteil) eines Steinbeils aus 
sornblendejchiefer unb einen Feuerstein-Kerbtratet Der Sundort 
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liegt am vorgeschichtlichen überlandweg der „Kvhlstrasze" und nahe der Ein- 
mündung des dort vom Rauenbretzinger Tal her auf die genannte Hohe ein- 
mündenden vorgeschichtlichen Weges, der dort die Kohlstrasze trifft. Zum Fund- 
platz siehe Abb. 5. Nahe dieser Stelle, die durc die trotz der 1939 erfolgten 
Ausgrabung zeitlich nicht bestimmbaren Grabhügel (siehe S. 17) ihre be- 
sondere Bedeutung hat, muß ein jungsteinzeitlicher Na ft = ober 
S i e b I u n g $ p I a 1 gewesen fein. Das (Steinbeil hat im Bruchstück noc 6 cm 
Länge, 33 mm Hohe unb 23 mm Breite. Die Funde wurden vom Finder in 
dankenswerter Weise bem Keckenburgmuseum des Historischen Vereins für 
Württembergisc Franken in Schwäbisch Hall überlassen.

vttwollshaujen. Am unteren Berghang, 200 m nordwestlich ber 
„Breiten Eiche" in Flur „Hopfengarte n", ergab eine Suche durc 
Dr. K o ft im April 1940 einen steinzeitlichen Breitichaberaus Feuer- 
ft e i n. Danac bars bas durc Quellbäche ausgezeichnete Gelände um bie 
Breiteiche unb ber untere Hang über ber Breiteiche als steinzeitlic besiedelt 
vermutet werden.
Brachbach, Gemeinde übrigshausen. Auf ber Ackerflur „3 ü r g", 1200 m 
nördlic Brachbach, fanben im (September 1940 bei einer Geländesuche Dr. Kd ft 
unb Volker K o ft eine jungsteinzeitliche Siedlungsstelle auf 
durc Fund mehrerer gut bearbeiteter Feuersteinwerfzeuge, barunter 
ein großer Breitklingentratzer, ein Bogenschaber unb ein Kielfratzer.
Bühlertann. Durc frühere Funde am oberen Bühlertal aufmerffam ge- 
macht (siehe unten), fanb am Fus des Bühlerbergs, 1400 m fübf üdöstlic 
Bühlertann, Ende August 1940 bie S c u I f I a f 1 e von Oberlehrer Schuler 
(Bühlertann) beim Flachsernten auf bem Acker des Bauern Sphannes Schneider 
bas Kopfende einer flugichar aus Hornblendeschiefer. Das Stüc ist am 
Bohrloc abgebrochen, 4% cm breit unb noth 5 cm lang.
Bühlertann, Weiler Halden. Auf ber Aderflur „Erbishald e",
1 km ost üdöstlic ber T ann enb u r g, tonnte unser Mitarbeiter Georg
Breyer (Talheim) 1940 mehrere bearbeitete Feuersteine finben, ebenso 
auf ber südöstlich dazu liegenben Schilfsandstein-Bergichulter des 
„ o 11 e n b e r g". Letztere Fundstelle liegt 500 m östlich vom Blashof 
(Halden, Gemeinde Bühlertann), 1100 m vstsüdöstlic von ber Tannenburg 
(siehe Abb. 3). Sm Sahre 1936 war bort schon von Sungbauer Reichert aus 
Halden auf Parzelle 65,2, bem Ader des Bauern Franz Stöcker vom Blas- 
hof, ein durchlochter Beilhammer aus Diabastuff gefunbcn 
worden. Der Steinhammer läuft an bem einen Ende in eine stumpfe Schneide 
aus, auf ber entgegengesetzten Seite in ein breites Nackenende. Beide Enden 
zeigen starte Abnützungsspuren. Die Abmessungen des Beilhammers sind: 
12 cm lang, 5 cm hoch, 6% cm Nackenbreite; er gleicht bem vom Kochertal- 
hang östlich Untermünkheim stammenden Arbeitsbammer im Keckenburgmuseum 
in Schwäbisch Hall unb gehört wie bi es er bey jungsteinzeitlichen linienband- 
keramischen Bauernbevölkerung an. — Eine Begehung ber Fund- 
stelle durc Dr. Kost erbrachte durc Golfer K o ft ben tveiteren Fund ber start 
verwitterten Hälfte eines (Steinbeils (Schneidenteil) aus Hornblende- 
schiefer; Sänge noc 6% cm, (Scbneibcnböbe 5 cm, größte Breite bes Rückens 
3 cm (Funde im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall). —- Ferner ist im Weiler
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9(bb. 3. ganbchaft am oberen Bühlertal mit Tannenburg im Hintergrund und mit 
2 un 8 orten Ser güngeren Steinzeit links am Hang und am Suß d 
Xannenburg (Weiler salben und Salfufz des Bühlerbergs); im BDtdet- 
arunb eine ©ieblungssteUe der Süngeren Steinzeit über dem 
Aaäpiauf auf lehmigen Edilssanojteinädetn des „ Vollenberg inFRanattuisn A8%-
Salben 1937 bei Grabarbeiten zur Kanalisation des dort errichteten Lagers 
des weiblichen Reichsarbeitsdienstes die Hälfte einet durchbohr tenhan- 

gebotn"Worben, wie Yuszenslächen des gunbitids zeigen starte Abritterungs- 

BUsitiods 4cm. % Obige Feststellungen, die vielleicht die T eiter oricbung im 
Kunbaelande ermöglichen, sind dem Bürgermeisteramt Bühlertann (Bürger- 
meister I r e i t m e i e r) und bem Gemeinderat Bauer 9 e i d e r t in falben 
zu verdanken.
Anteratpac Auf ber Höhenrandflur „Abelen", östlich über bem Bübler- tal aus qarzeue Georg Kofler (Oberjcheffac), 500 m südöstlich ber Mühle
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Oberscheffach, auf Höhe 400,4, stellte unser Mitarbeiter Georg Nöszler (Ober- 
scheffach) 1939 eine Anzahl zum Teil gut bearbeiteter Feuersteinwert- 
zeuge fest (Funde im Keckenburgmuseum in Schwäbisch Hall). Diese Funde 
weisen auf eine Höhensiedlung im Löszlehm unb stehen sehr wahrscheinlich im 
Zusammenhang mit ber jungsteinzeitlichen Siedlung ber Altheimer (ältere Aich- 
bühler, Münchshöfener Kultur) auf Höhe 400,4 beim Stadel (siehe „Fund- 
berichte aus Schwaben", NS. VIII, 1935, unb E. Kost, Die Besiedlung Würt- 
tembergisc Frankens in vor- unb frühgeschichtlicher Zeit, 1936, S. 25, Anm. 11). 
Sene 1934 durc bcn Historischen Verein für Württembergisc Franken festge- 
stellte spätjungsteinzeitliche Siedlung liegt nahe ber neuen Fundstelle. Eine 
genauere Erforschung ber Stelle durc ben Historischen Verein für Württem- 
bergisc Franken ist vorgesehen.
Anteraspach. Auf Markung K e r l e w e c , 400 m nordnordwestlic Kerle- 
wec in ber Ackerflur „Altenhanse n", arzelle Georg Röfzler (Ober- 
scheffach), unb in bcn angrenzenden Ackern ber Hohe 405,4 fanb Georg 
Nöszler (Oberscheffach) 1939 einige Feuersteinwertzeuge, ferner 1940 
Dr. Kv st einen kleinen vorgeschichtlichen S c er ben. Diese Funde beuten 
auf eine dort in Flachhöhenlage gelegene Siedlung ber Sungsteinzeit im Lösz- 
lehm (Funde im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall).
Wedrieden. In Flur „Flürle", 1,5 km östlich Weckrieden, 600 m östlich 
des vorgeschichtlichen überlandwegs ber sogenannten „Nibelungenstrasze", stellte 
Dr. K o st im März 1939 auf bcn Ackern ber Bauern Schumacher unb Frei- 
meier (Weckrieden) durc Entwässerungsgräben angeschnittene Hütten- 
st e 11 e n b e r S p i r a 11 e r a m i f fest mit bcn für eine Siedlung dieser Kultur 
kennzeichnenden Funden.
Die ersten Spurfunde als Oberflächenlese sinb schon 1931 durc Dr. K o st dort 
gemacht worden (siehe „Fundberichte aus Schwaben", NF. 7, S. 20).

Kreis Heilbronn
Heilbronn. 3n ber S ü b st r a s e, Zufahrt zur Nosenbergbrücke, wurde 
das g r o ft e bandteramische Dorf durc Baugrabung vollends ab- 
getragen. Unser Mitarbeiter Oberlehrer W. Mattes (Heilbronn) stellte fest: 
Viele Scherben, auc Sroszgefäsze mit eingeritzten Winkelbändern, wenige Feuer- 
steinwerkzeuge. W. Mattes stellte zweierlei Siedlungsformen fest: 
Masfenhaus mit flachen Mulden unb banebcn rechteckige 
Häuser. Einige Viehställe, kenntlich an tiefdunklem, 80 cm starfem 
speckigem Boden ohne Scherben, T i e r f n o c e n unb Daumenglied o o m 
Menschen. Der Befund erinnert einschlieszlic des Menschenrestfundes an 
bcn Befund bes bei Hall-Hessental gelegenen Steinzeitdorfes „Sm Sründle" 
(siehe E. Kost, Die Besiedlung Württembergisc Frankens in vDt- unb früh- 
geschichtlicher Zeit, 1936, S. 32).

Heilbronn. Die NölsenerSiedlung in ber Nundstrasze umfaftt eine 
weitere, nordwärts sic dehnende Fläche.
Wenige Meter (60 m) westlich dieser Rundstrafzen-Steinzeitsiedlung (Nössener 
Bandkeramif) wurde in der Seyerabendstrasze kanalisiert unb babei an- 
geschnitten unb von unserem Mitglied W. Mattes (Heilbronn) festgestellt: 
Eine Anzahl flacher muldenförmiger Siedlungsstellen unb einige
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bis zu 2,30 m tief gelegene Siedlungsstellen. On der Tiefe stellte Mattes
R D 1 1 e n e r Scherben fest, in den oberen Siedlungsschichten Scherben der 
Söffen er und der Bandteramifet. Mahlsteinbruchstücke und 
Knochen, Bruchstück eines breiten, flachen durchbohrten Steinwerkzeugs, einer 
Pflugschar, 19 cm lang, 4,6 cm breit und 2,2 cm hoch. Sn einer 2,30 m tief 
gelegenen Hütte stellte W. Mattes wieder vorgeschichtliches Getreide 
fest: Cintorn, Windentnöterich, Körner vom Naintohl, 
Schwarzen Holunder, Erbsen und Leinsamen.
Menschliche Knochenreste mit Grünfärbung müssen nac 3. Mattes 
jüngerer Zeit angehören; kennzeichnende Beifunde fehlen.
Dieses Nöj f ener Dorf zog sic also am ganzen Hang entlang bis in ein 
Spiralteramiter-Dorf hinein (früher Bierkeller, jetzt 2inbenmaier). 
Aus einer Si edlungsstelle des zu obigem Dorf gehörigen Geländes, an her 
Linfstr asze bestimmte W. Mattes einen schönen, flach doppeltegelförmigen, 
am Rand mit Dellen verzierten tönernen Spinnwirtel von 4 cm 
Durchmesser (siehe Abb. 16).
In ber Feyerabend- und in ber Linkstrasze waren es nach Feststellung von 
9. 9 a 11 e s beibe Male etwa 20 m lange Siedlungsstellen, in welche einzelne 
Mulden bis 80 cm, einzelne bis 1,20 m eingetieft waren mit waagrechten Böden. 
Eine grofze Hüttenstelle war bis zu 1,80 m tief unb lag im flaren, gelben 8öl- 
boden. - ...
Im Suni 1940 stieszen Arbeiter bei ber Baugrabung in ber Steinzeitlieblung 
in ber Lint strafe auf ein Skelett. Die sofortige Untersuchung durc unseren 
Mitarbeiter 9. Mattes ergab eine $ o cf e r b e st a 11 u n g mit Kopf im 
Süden unb Blic nach Osten gerichtet, auf ber rechten Seite liegend, mit an- 
gezogenen Beinen. Die Länge bes Skeletts war 1,30 m. Vie Bestattung hatte 
zierliche Knochen, ftarf abgetaute Zähne, unb lag im schwarzbraunen Kultur- 
boben. Beigaben fanben sich feine. „
Von Bedeutung für die S t e i n 3 e i t f o r f c u n g wie auch für 
bie Vorgeschichte unseres Landes ist ber von W. I a 11 e s gemachte Sund 
von Kernen ber wilden Weinrebe (Vitis silvestris) in oben- 
genannten Heilbronner Steinzeitsiedlungen. Der eine der beibcn Kerne würbe 
aus einer Giedlungsstelle ber N offen er Kultur im Steinzeit- 
borf zwischen Rund- unb Feyerabendstrasze im Sahre 1938 in 1,3 bis 1,5 m 
Tiefe aus einer Brandschicht unter verkohltem Setreibe festgestellt und ge- 
borgen Die mitgefunbenen Setreibeförner gehören hauptsächlich bem Eins 
f O r n (Triticum monococcum) und der Saatgerste (Hordeum sativum) 
an; ferner fanben sich, wie auch erneut wieber (siehe oben), teeren ferne 
V o m Ö o I U n b e r (Sambucus nigra, Sambucus ebulus). Nac Feststellung 
von Dr. Kirchheimer (siehe K. Bertsch, Die vorgeschichtlichen Wildrebenfunde 
Deutschlands; „Berichte ber Deutschen Botanischen Gejellichast , Aabrg- 1950, 
Band 57, Heft 9, S. 439) ist diese jungsteinzeitliche Bilbreben- 
raffe deutlich von den Samen ber unter Vitis vinifera zu ammengesaßten 
Kulturreben verschieden. — Der zweite Kern 1 o l c w i 1 b e r 3 c i n r e b e 
(Vitis Silvestris) würbe von W. Mattes 1939 in einer Kulturscict 
b e r G p i r a I f e r a m i f c r i n b e r N u n b ft r a s e (bei ber Feyerabend- 
strafte), e b e n f a 11 s i n m i 11 e n v o n N e ft e n b e s € i n f o r n $ unb von 
Solunderi amen unb anberen vorgeschichtlichen Sämereien,
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zum Vorschein gebracht (siehe K. Bertsch, a. a. O., S. 439). Mit beiden Funden 
ist nac K. Berts c anzunehmen, das während der Sungsteinzeit die 
wildeWeinrebeimmittlerenNecartalvonStuttgartbis 
Heilbronn bodenständig w ar.1 Diese Wildtraubenkerne des Neckar- 
tals zeigen, das die wilde Weinrebe während ber Jungsteinzeit wesentlich weiter 
verbreitet war als heute. „Die Wildreben an Neckar unb Schelde bezeichnen 
die am weitesten nad) Osten unb Norden vorgeschobenen Punkte ber ehemaligen 
Verbreitung ber rheinischen Wildrebe unb lassen aus ein früher 
wärmeres Klim a schlieszen, aus eine nacheiszeitliche Wärmezeit. 
Diese Funde liefern also eines ber schönsten Beweisstücke für diese Wärmezeit 
nad) ber Eiszeit."2 Für ben deutschen Weinbau stellt K. Bertsc in ben „Ver- 
öffentlichungen ber Württembergischen Landesstelle für Naturschutz" 1939 
(S. 59) fest, hast es in ber Jungsteinzeit unb in ber Bronzezeit 
sic um gesammelte Beeren zum Eisen handeln musz wie bei ben 
Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Wildkirschen unb Schlehen, von benen 
zahlreiche Fruchtsteine in ben Siedlungen jener vorgeschichtlichen Zeiten vor- 
kommen. Aus diesen heimischen Wildreben haben später 
unsere frühgeschichtlichen Weinbauern bie Sorten mit ben 
größten unb 1 üsz esten Beeren ausgewählt unb baraus 
unsere beiben wertvollsten Nebenforten gezogen, ben 
Riesling unb ben Traminer. Diese beiben Sorten haben benn aud) 
am Rhein bie bort eingeführt gewesenen fremben Sorten wie EIblinge, Orleans 
unb Trollinger allmählich verdrängt (K. Bertsch, a. a. O., S. 61). — über 
Funde von fernen ber wilden Weinrebe in ber Haller Keltensiedlung 
burd) Dr. Kos siehe Seite 77.
Heilbronn-Böcingen. In einer bandteramischen Hütten- 
stelle sonnte W. Mattes (Heilbronn) Setreibeförner bergen unb 
barunter Weizen, Einkorn unb Gerste f eststellen.
Auenstein, östlic des Ortes in Flur „Hühneräcer" (Hünenäcker!) 
fanb W. Mattes (Heilbronn) Spuren einer noc nicht näher bestimmbaren 
vorgeschichtlichen Siedlung.
Beilstein. Bei Wernersberg las W. Mattes (Heilbronn) eine 
Feuersteinpfeilspitze unb ein Feuersteinmesser auf.
Gagernberg. Dort stellte W. Wattes (Heilbronn) Feuersteinabsplisse 
fest. Mittlere ober Jüngere Steinzeit.
Hirrweiler bei Löwenstein. Durc W. Mattes (Heilbronn) tonnten 
gegen 30 Feuersteinsplitter gesunben werden, bie mittelsteinzeitlich fein sonnten.

1 In jungsteinzeitlichen Schichten der Berger Snselquelle (Stuttgart) fand sic Holz 
der wilden Weinrebe unb ein Traubenkern; bie umgebenden Schlammbildungen zeigten 
bei ihrer pollenanalytischen Untersuchung durc K. Bertsc Blütenstaubkörner des DDE- 
herrschenden Eichenmischwaldes ber Jungsteinzeit: Eiche, Ulme, Linde unb einbringenbe 
Rotbuche.

2 K. Bertsch, Die wilde Weinrebe im Neckartal; Veröffentlichungen ber Württem- 
bergischen Landesstelle für Naturschutz, Heft 15, Stuttgart 1939, unb Berichte ber 
Deutschen Botanischen Gesellschaft, 1939, Heft 9, S. 440: Vie vorgeschichtlichen Bilb- 
rebenfunde Deutschlands.
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Dahenfeld bei Neuen ft ab t. Von W. Mattes (Heilbronn) wurde 
ein durchbohrtes Steinbeil mit sehr schönem, zum Absprengen von 
einem urs prünglic größeren Stüc ausgeführtem Sägejchnitt festgestellt, 
14,5 cm lang, 4,7 cm breit, 4,5 cm dick.

Auf dem Gchauberg, südlic Dahenfeld, stellte W. Mattes (Heilbronn) 
einen Abschnittswall fest unb auszerhalb desselben drei Stabhügel.

Grantschen-GlIhofen. Das dortige Steinzeitdorf erstreckt sic über 
weitere angrenzende Sicker (etwa 10 Acker). W. Mattes (Heilbronn) stellte 
dort weitere Scherben, geuerfteinmeffer, ein Beilbruchstüc 
unb Kötelfunde fest.
6 r a n t f c e n - W i m m e n t a l. An der Reichsautobahn fanb D. Paret 
((Stuttgart) mehrere jungsteinzeitliche Siedlungsstellen.
Wüstenrot. Nördlic bes Ortes stellte W. Mattes (Heilbronn) Feuer- 
steintleingeräte fest; mittel- aber jungsteinzeitlich.

Kreis Mergentheim
A 11 b a u f e n. Bei ben Einebnungsarbeiten zum Sportplatz hinter bem Schul- 
bausneubau in Althaujen kam im Februar 1939 in 70 cm Tiefe ein Grab 
aus alter Zeit zum Vorschein. Der Fundplat liegt in etwa Dreiviertelhöhe ber 
Stirne einer schmalen Bergzunge. Der Aufmerksamfeit von Hauptlehrer Deeg 
ist es zu verdanken, dafz sofort ber Dentmalpfleget, unser Mitarbeiter Georg 
Müller (Mergentheim), von bem Fund benachrichtigt wurde, so daß die 
fachgemäße Aufdeckung gesichert war. Es zeigten sic bann in ber sogenannten 
Hockerstellung die gut erhaltenen Skelette einer Frau, die, auf ber rechten (Seite 
liegenb, ein etrva 2jähriges Kind mit bem rechten Arm umschlungen hielt, ben 
Kopf bes Kindes an ihr Gesicht gedrückt, ben Blic nac Osten gerichtet (Abb. 4). 
Bor ihr lagen bie Skelette von zwei Kindern im Filter von etwa 8 unb 15 
Jahren, bie sic gegenseitig bas Gesicht zuwandten. Oie ganze Gruppe zeigt 
deutlich, baß bie Beerdigung mit liebevollem Feingefühl erfolgte; sie ist eine 
einzigartige Urkunde, wie sie sonst nirgenbs in Deutschland besannt ist. Leider 
wurden feine bestimmbaren Grabbeigaben gesunben, so baß eine genaue Sest- 
stellung bes Zeitpunktes unb ber Volkszugehörigkeit nicht möglich war. Oie 
Schädel sind ausgesprochene Langschädel. Zu Süßen ber Gruppe war nur ein 
schmaler Streifen einer rostbraunen Masse zu finben unb ein Stüc schlechten 
Feuersteins ohne deutliche Bearbeitungsspuren, etwa in Form eines Schabers. 
Man wird als 3eitpunft etwa bie jüngere Steinzeit vor runb 4000 Sahren an- 
nehmen bürfen. Allerdings sind andernorts auch schon Hockergräber in ber ala- 
mannisch-fräntischen Zeit (5. bis 8. Jahrh, n. 3tr.) festgestellt worden.3 Eine 
andere steinzeitliche Entsprechung ist ein jungsteinzeitliches Hockergrab mit 3 zu- 
fammcnliegenben Hockerleichen in Chamblandes (Schweiz), Oie Bergung unb 
Verbringung des ganzen Grabfundes in bas Bezirksheimatmuseum erfolgte bann 
unter Leitung bes Landestonserdatots Dr. O. aret (Stuttgart). Oort wird 
bie Bestattung später konserviert unb ausgestellt werden.

3 Eiehe 64. Jahresbericht des Historischen Vereins für Mittelfranten, Seite 15.
4 Grab Nr. 13; siehe Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, NF. 22, 1920, 

S. 149.
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Abb. 4. Samilienbesattung in Hvcerlage von Althausen, Kreis 
Mergentheim. Rechts Mutter mit etwa zweijährigem Kin d im rechten Arm; vor 
ihr lins 5 zwei sic gegenseitig zugewandte Kinder im Alter von etwa 8—15 Sahren. 

(Aufnahme: Georg Müller, Bad Mergentheim)

Bernsfelden. Bei Steinbrucharbeiten in der Nähe von Bernsfelden 
wurde im Herbst 1939 ein schwerer, durchlochter Stein Jammer gefunden, 
der aber infolge Nichtbeachtung wieder verloren ging. (Meldung durc Georg 
Müller [Mergentheim].)

Bronzezeit
(Im Norden urgermanisch, auf unserem Boden urkeltisch; 1800—800 v. Ztt.)

Kreis Hall
Schwäbisch Hall-Eintorn. Von den im Waldteil „Sandbrunnen", 
1400 m südöstlich des Einkornturmes, an der vorgeschichtlichen Kohlstrasze am 
westlichen Höhenrand der Limpurger Berge gelegenen 5 Grabhügeln wurden 
1939 von 2. Wunder (Landerziehungsheim Schloß Michelbac a. B.) mit 
feinen Schülern drei Grabhügel, die durc Wiederaufforstung gefährdet waren, 
mit Genehmigung des Landesamts für Denkmalpflege, Weitung Vorgeschichte, 
untersucht. Der Bericht von 2. Wunder (Schloß Michelbac a. B.) ist 
angeschlossen:
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Ausgrabung und Wiederaufrichtung der Grabhügel I, II und III im Waldteil 
„Sandbrunnen" an der Eintornstrafze (Kohlsträszchen) bei Schwäbijc Hall, zu- 
gleic Bericht über ein Beispiel von Denkmalpflege in heimatlicher Borgeschichte

(Abb. 5—13).

„Sm Suli 1939 liefe der Historische Verein für Württembergisc Franken 
im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Forstamt 
Homburg diese Hügelgruppe durch mic abgraben. Wir erwarteten von der 
Ausgrabung eine klare Antwort auf die Frage: Welche vorgeschicht- 
lichen Seiten sind in den Grabhügeln der Umgegend von 
Hall vertreten? —

Diese Frage hat, um dies gleic vorweg zu nehmen, noc feine Antwort 
gefunden. Hügel I ergab überhaupt feine Funde, Hügel II enthielt wohl ein 
Gtelett, aber feine Beigaben, Hügel III hatte feine Funde. Dies war bei uns 
eine grofee Enttäuschung, weil die reichen Funde aus der Keltenzeit, die in 
Hall selbst im Jahre 1939 gemacht würben, sowie bas im Sahre 1934 von uns

3ils 5 Blid von der üblichen Bergschulter des Einkornhangs beim Bauernhof, mit 
ft e i n 3 e i 1l i c e r 5 u n d ft e 11 e i m B o r d c r g r u n b , in südöstlicher Richtung 
auf bie Bergrandzüge ber Limpurger Berge. Am Dimmelsrand links dieRa. - 
höbe Gandbrunnen” (Höhe 495,6), Markung Einkorn, 1400 m südöstlich Ein- 
forn S u n b D r t b e r G r a b b ü g e l. Auf bem Höhenrand in ganzer Ausdehnung 
von lints nach rechts führt der vorgeschichtliche Nberlandweg beSSphs 
träschens” über bie Limpurger Berge zur Schwäbischen Alb. An Vielem Arwe9 

liegt auf unserer Aufnahme an bem gerablinigen Waldhorizont links ber Bildmitte, 
bie neueste Fundstelle eines Steinbeils unb Feuersteinwerkzeugs. (Aufnahme: Dr. Soft)

2 Württembergisc geanten
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in einem Grabhügel bei Triensbach, 20 km nordostlic Hall, gefundene Kelten- 
schwer die Frage nac den Grenzen zwischen der keltischen und der vorkeltischen 
Besiedlung unseres Landes besonders brennend gemacht hatten.

Trotzdem brachte uns die Ausgrabung ber Sandbrunnen-Hügel ein wert- 
volles Ergebnis: die L e i c e in dem flachen Hügel II lag in einer prachtvollen 
Steinjetzung, bereu Erhaltung uns vor neue Aufgaben stellte. Denn biefe 
Steinsetzung war ja geradezu ein Schulbeispiel bafür, wie in vorgeschichtlicher 
Seit beerdigte Leichen vor bem Zugriff ber Wölfe unb Füchse geschützt wurden. 
Ihre Erhaltung bedeutete bie Gewinnung eines höchst wertvollen Lehr- unb 
Anschauungsmittels aus bem Gebiet unserer heimatlichen Vorgeschichte, also 
Dienst an ber Heimat- unb Volfstunde. Die zum Teil zentnerschweren Steine 
sinb von uns genau wieder in diejenige Sage gebracht worden, in ber sie bei 
ber Aufdeckung des Grabes gesunben wurden. Die sandige Erde, welche 
zwischen unb über ben Steinen lag, bilbet jetzt einen breiten Wall um das 
offenliegende Grab. Am Rande bes Walls steht ein eichener, gegen Fäulnis 
unb Wetter sorgfältig geschützter Pfahl mit einer überdachten Gedenktafel, aus 
welche Kunstmaler K o ((m er aus Nauenbretzingen ben Grund- unb Auf ris 
bes Grabes unb bie wichtigsten Fundumstände aufgemalt hat. Zwei ähnliche 
Gedenktafeln sind auf ben viel größeren Hügeln I unb II errichtet, bie nac der 
Ausgrabung wieder zur ursprünglichen Höhe aufgerichtet wurden. Das Forst- 
amt Komburg, vertreten durc Herrn Forstmeister Köpf, bat sic auf unsere 
Anregung in liebenswürdiger Weise bereit erklärt, biefe vorgeschichtlichen Dent- 
statten im Frühjahr 1941 mit einem Zaun zu umgeben unb mit Fichten unb 
Eichen zu umpflanzen, unter bereu Schut biefe Denkmäler noc nac Sahr- 
bunbertcn sehenswert fein sollen.

Unsere Abbildungen vermitteln eine Vorstellung von bem, was hier in 
einer, wir bürfen wohl sagen vorbildlichen Weise zur Erforschung, Erhaltung 
unb Pflege vorgeschichtlicher Grabstätten unb für ihre Ausnützung für Lehr- 
zwecke geschehen ist. Dies war allerdings nur durc Aufivanb bedeutender 
Arbeitskräfte möglich.

Wer bie Stelle, bie vom Einkorngipfel aus unschwer in einer Viertelstunde 
erreichbar ist, aufzujuchen Zeit bat, sollte ben Besuc nicht versäumen.

Nun bleibt doc noc einiges über bas Grabungsergebnis selbst zu sagen: 
Die Leiche im Hügel II, ber sic faum merklic — höchstens 0,20 m — über 
ben äußeren Boden erhob, lag im Mittel 1 m tief. Der zerdrückte Schädel lag 
im Westen, bie Füsze im Osten. Genau bestimmbar ivar bie Sage des Unter- 
fiefers unb bie ber beiben parallelen Oberschenkel. Aus diesen Maszen ergibt 
sic eine wahrscheinliche Gröfze bes Bestatteten von 160 bis 165 cm. Die 
Knochen waren in äußerst mürbem Zustand unb sonnten troß Festigung mit 
einem Gemeng von Schella unb Zaponlac nur in Heinen, wenig aussagenden 
Bruchstücken geborgen werden, bie bem Anthropologischen Institut ber Aniversi- 
tät Tübingen zur Begutachtung eingesandt wurden. Der Untertieferreft ist 
ebenfalls sehr beschädigt. Deutlich erhalten ist nur bie spina mentalis. Smmer- 
bin sann mit einiger Sicherheit gesagt werden, baß ber Untertiefer, verglichen 
mit ben dickwandigen Schädelresten unb ben Oberschenkelresten sehr klein ist.

3m Aushub bes Grabhügels fanb sic außer Holztohlesputen — bie in allen 
vorgeschichtlichen Zeiträumen vorfommen — nur ein mesolithischer 
ober neolithischer geuerfteinfplitter. Es tväre falsch, baraus
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Abb. 6. Abb. 7. G. )

Abb. 8.
9(666 G r a 6 6 ü q e I II während der Ausgrabung durc L. Wunder mit Schülern 
bes"ghnserziehungsbeims Schlot Micbelbac d. 3. —Abb. 7 La b bü9 e1 Uhmit 
a u f a c b e d t e r Gteintammer und mit den Resten des. Stele 11S, on Der 
Bilbmitte in ber Grube der menschliche Kiefer; das Sfelett liegt von dort aus bis 
qeqen bie SRitte des unteren Bildrandes. — Abb. 8. Grabb ig el 11 in genauer 
&gi e b e r 6 e r ft e 11 u n g ber Steinjetzung, mit Darstellungs f 
für Besucher. (Aufnahmen: 6 und 8 Landerziehungsheim Schloß Vichelbac d.3i7 Dr. 3010

au rbNiefzen baßz es sic um eine steinzeitliche Bestattung handle: Vie Höhen um 
GobWäbiich’Sall waren in ber mesolithischen, ber Eintorn selbst auc in neoli- 
tbifcber Seit (8000—4000 v. Ztr.) alle so reic besiedelt, daß die zu nachmeis- 
bar später errichteten Hügeln verwendete Erde öfter Seuersteinjplitter enthält.

2*
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Abb. 9. Abb. 10.

Abb. 11. Abb. 12.
Abb. 9. Blic vom Südhang des Einkornberges auf die Anhohe des Waldteils 
„Sandbrunnen" (Kuppe in der Bildmitte), den Ort der Grabhügel. Der durch die 
dunkle Buschreihe Mitte des rechten Bildrands erkenntliche, zum Waldrand führende 
Hohlweg ist zweifellos schon vorgeschichtlich. — Abb. 10. Einmündung dieser v o r g e = 
[chichtlichen Wegführung am Höhenrand des Waldteils „Sandbrunnen" 
beidenrabhügeln. Sn Bildmitte Grabhügel I. — Abb. 11. Der nac Aus- 
grabung wieder errichtete und mit Darstellungstafel gekennzeichnete Grabhügel I. 
— Abb. 12. Blic von der Hochfläche des Waldteils „Sandbrunnen", von bet „Kohl- 
strasze" her, auf Grabhügel II (flach, im Mittelgrund), I (rechts) unb III (links). 
Zwischen I unb III an bei dunklen Stelle kommen 2 Besucher den vorgejchicht- 
lichenHvhlweg (siehe Abb. 10) herauf. (Aufnahmen: Dr. Kost 1940)

Auc die Hügel I und III enthielten mehrere Anhäufungen von Steinen, 
die deshalb auffielen, weil die Hauptmasse her Hügel aus reinem Sand be- 
stand. Es ist sehr wahrscheinlich, daßz sie ehemals Leichen enthielten. Sanz 
auffallend i st das gänzliche Fehlen jeglicher Spur von 
Tonscherben.
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Abb. 13. Die Darstellungstafel auf Grabhügel 1 mit den mistigsten 
Angaben über das Ausgrabungsergebnis und mit Darstellung des Auftisies und des
Grundrisses des Hügelgrabes. (Aufnahme: Landerziehungsheim Schloß Michelbac a.B.)

Die weitere Lösung des Rätsels um die erst am Anfang unserer Erkenntnis 
stehende bronze- und hallstattzeitliche Besiedlung der Umgebung von Schwä- 
bisc Hall mufz künftigen Untersuchungen überlassen werden."
Soweit ber Bericht von L. W u n b e r (Landerziehungsheim Michelbac a. 3.). 
Wieweit die neuestens in Nähe der Grabhügel, südlic davon von W. 9 ü l1 e r 
(Zuffenhausen) gemachten Sungsteinzeitfunde (siehe oben S. 9) in 
Beziehung zu ben ohne Beigaben besunbenen Grabhügeln stehen, ist fraglich. 
Der in Grabhügel II gefundene Feuersteinsplitter könnte jungsteinzeitlic sein 
unb ber Zeit obengenannter Sungsteinzeitfunde zugehören.
Wedrieben. Auf Sickern am Nordwestrand ber Landstrafze Weckrieden— 
Beinau 1300 m südsüdöstlic Weckrieden unb südwestlich Höhe 410, Flur 
„Seidé", beobachtete Dr. K o st im Frühjahr 1940 anläszlic bäuerlicher Ent- 
wasserungsarbeiten bort etwa 10 vorgeschichtliche Siedlungs- 
st e 11 e n i m £ ö f I e b m in 70 cm bis 1 m Bodentiefe. Zwei ber Sundstellen 
ergaben Scherben größerer Gebrauchsgefäsze unb Bodenstücke 
von einer Form, die an Zuweisung zur Spätbronzezeit ober Hallstattzeit denken 
läßt. Die Siedlung hat 400 m Nordost-Südwestausdehnung. Südwestlich 
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schlieszen sic einige früherejungsteinzeitlicheSunde von Dr. K v st 
an (Dezember 1931, siehe „Fundberichte aus Schwaben", NF. 7, 1932, S. 20). 
Die Sachlage erinnert an verschiedene andere Siedlungsstellen mit jungstein- 
zeitlicher und spätbronzezeitlicher Besiedlung, 3. B. in Flur „Haspach" bei 
Schwäbisch Hall (siehe „Württembergisc Franken", NF. 19, 1938, S. 173).

Kreis Heilbronn
Heilbronn-Böckingen. 3n der Land- 
wehrstrasze fand ein Schüler eine bronzene 
Brillenipange wie die in Beiler, Die vor- 
geschichtliche Besiedlung des Oberamts Heil- 
bronn a. N., 18. Veröffentlichung des Histo- 
rischen Vereins Heilbronn, S. 107, vermerkten 
unb auf Tafel VI von Hödingen abgebildeten. 
(Bericht von W. Mattes [Heilbronn]; siehe 
aud) Abb. 14.)
Neckarwestheim. Sm Steinbruch des 
Zementwerfs Sauffen stellte W. Mattes 
(Heilbronn) im Löfzlehm eine Wohnstätte 
ber Urnenfe Iberf ultur fest durc Holz- 
kohleschichten, feuergerötete Muschelkalfsteine 
unb Bruchstücke eines Gefäszes. Die Siedlungs- 
stelle hatte 2 m Durchmesser.

Kreis Künzelsau

Abb. 14. Bronzene Brillen- 
f p a n g e von einer spätbrvnze- 
zeitlichen Bestattung in Heil- 

bronn -Böcingen.
(Aufnahme: „Heilbronner Tagblatt", 
NS. -Presse Württemberg G.m.b. H., 

Bildstelle.)

Dörzbach. Sn einer Sandgrube, 1 km westlic Dörzbach, am Alten- 
berg barg unser Mitarbeiter Oberlehrer Wallrauc (Dörzbach) einige 
Scherben grober, schwarzgrauer Töpfe. Es handelt sic um eine vorgej chicht- 
liche Siedlung, bercn genaue zeitliche Zuweisung noc nicht möglid) ist.
9 ö 11 i n g e n a. K. Eine Nachuntersuchung ber in ber 6 p ä t b r o n 3 e 3 e i t = 
siedlung am Kocherufer 1933 durc unseren Mitarbeiter A. Kraft 
(Braunsbach) geborgenen ©etreibeförnerfunbe (siehe E. Kost, Die 
Besiedlung Württembergisc Frankens in vor- unb frühgeschichtlicher Zeit, 
„Württembergisc Franken", NF. 17/18, 1936, S. 44), welche damals durc 
Dr. Franc (Oberlimpurg) als ©erfteförner bestimmt worden waren, 
durc ben besten Kenner vorgeschichtlicher Getreidearten in Württemberg, 
K. Bertsc (Ravensburg), ergab die Richtigkeit biefer Bestimmung auf Saat- 
g e r ft e (Hordeum sativum); ferner stellte K. Bertsc aud) ein beschädigtes 
Weizenforn (Triticum, wahrscheinlich Tr. dicoccum, Emmer) fest.

Kreis Mergentheim
8 g er s heim. Schon vor Sahren wurde, wie ©eorg Müller (Mergent- 
beim) nachträglich feststellte, im Ziegelwert Hort in ber Lehmgrube ein Urnen- 
g r a b aufgebedt, von bem ber Berichterstatter noc im Sahre 1939 Reste er- 
mitteln sonnte: Scherben einer grösseren spätbronzezeitlichen Urne mit ausge- 
bogenem Rand unb eines Heineren Topfes, ferner 2 Reibsteine aus Quarzit, 
rundlich, annähernd faustgrofz, ber eine flacher unb an ber seitlichen Rundung 
ftärfer abgenützt.
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Im Herbst 1939 wurde ebendort ein vermutliches Brandgrab durch 
den Bagger aufgedect und gründlich zerstört. Der Besitzer Horf zeigte dann 
Oberlehrer Kohler (Sgersheim) noch Reste; dieser barg bas übrige vollends 
unb unser Mitarbeiter Georg Müller tonnte bann bei Nachsuche noc fest- 
stellen, dafz sehr viel Asche unb Kohlenreste ba waten unb hartgebrannter Lehm- 
hoben an Boden unb «Seiten ber Grube. Danac tonnte es sic auch um eine 
gewerbliche Anlage ber Spätbronzezeit handeln; die Scherben stammen von 
2 großen Urnen unb einigen kleineren Töpfen. (Funde im Heimatmuseum Bab
Mergentheim.)

ältere frühe Eisenzeit
(Im Norden bittere Groszgermanenzeit, im Süden Hallstattzeit; 

800—500 v. Ztr.)
Kreis Hall
Lorenzenzimmern, Kirchbühl. Auf ber nabe ber Eisenbahnstrece Tesen- 
tat— Crailsheim gelegenen Gipskeuper-Flachhöhe des „K i r c b ü h I" fanb 
Dr. K o ft im Suni 1939 mehrere vorgeschichtliche Scherben auf ber 
Südseite ber Kuppe. Der „Kirchbühl" ist schon durch seinen Namen wie auch 
durc die Tatsache bemerkenswert, das auf ihm bie Markungen dreier benac- 
harter Ortschaften zusammenstofzen. Er liegt 900 m nordwestlich Lorenzen- 
zimmern, 800 m südlic Gaugshausen unb 2000 m nordöstlic Grofaltdorf 
(848 Alahtorf). Der Bühl ist schon von früheren Forschern, besonders von bem 
Haller Geschichtsschreiber Gmelin (Grofzaltdorf), als bas alte „a 1 a h", eine 
germanische heilige Stätte, in Anspruc genommen worden. Auf jeden Fall 
tonnte nun bie Bodenforschung den heute kahlen Hügel als v o r g e 1 c i c t - 
lichbefiedelt ersonnen. Freilic ist damit bie f r ü h g e f c i c 111 c e 3 e - 
Deutung dieses Ortes noch nicht geklärt, ba als bas zum Ortsnamen 
Grofzaltdorf (848 A l a b t o r f) zu suchende A I a b besonders ber wesentlich 
beachtlicher gelegene unb durc feinen Namen eher hierfür in Betracht 
fommenbe Ahlesberg über Ahlbac unb Bühler, 2500 m südwestlich Groß- 
altborf, in Frage fommen sonnte, vielleicht auch bie «Stöcfenburg bei Bellberg. 
Eine spätere genauere Untersuchung dieser Fragen ist vorgesehen.

Kreis Künzelsau
© 5 r 3 b a c. Auf ber zweiten Muschelkalkschichthöhe in etwa 300 m Höhe, mit 
gutem Qusblic auf Weide-, Sagd- und Wasserlandschaft, 500 m südlic von 
Dörzbac tonnte unser Mitarbeiter Oberlehrer Wallrauc (Dörzbach) vor = 
geschichtliche «Scherben, $ o 13 fob l est üese unb ein 8 cm langes, 
abgerundetes unb durc Feuereinwirfung start gerötetes © e r o l (ft u cf bergen, 
bas zweifellos als P o l i e r - o b e r © I ä 11 ft e i n gebient hatte, ie Scherben 
stammen von vier verschiedenen Gefäszen, doc ist kein kennzeichnendes Stüic 
unb fein Randstüc dabei, so daß die Annahme einer Zuweisung ber Siedlung 
zur Sallstattzeit (Spätbronzezeit?, La Tène?) fraglich bleibt. Oie Scherben 
eines schwarzgrauen, dünneren Topfes zeigen auf ber Außenjeite (Slattung.

Kreis Mergentheim
Mergentheim. Bei Baugrabungen am Westrand von Mergentheim, nörb- 
[ich ber Kaserne, stellte unser Mitarbeiter Georg 9 ü l (e r (Mergentheim) 
hallstattzeitliche Scherben, Knochen unb ein geuerfteinflingenftüd fest.
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Edelfingen. An der württembergisch-badischen Grenze, unweit der Strasze 
Edelfingen— Unterbalbach, erkannte Georg Müller (Mergentheim) eine ver- 
schleifte Grabhügelbestattung mit Steinpacungim Rechteck, 
3 m X 1,60 m. Unter den Scherbenfunden befinden sic verzierte Scherben mit 
geometrischer Punktverzierung nac Art der Salemer Sallstatturnen der Schwä- 
bischen Alb, ferner 1 Randstüc eines grofzen Topfes, der auf dem Rand Finger - 
bellen aufweist unb nahe bem Rand unter bem kurz eingezogenen Hals eine 
fingertupfenverzierte waagrechte Leiste.

Jüngere frühe Eisenzeit
(Sm Norden Mittlere Groszgermanenzeit, im Süden La-Tène-Zeit;

500 v. Ztr. bis Beginn unserer Zeitrechnung)
Kreis Sall
Schwäbisch Hall Die bebeutenbe, 1939 aufgedeckte Keltensied- 
lung vom Gelände des Kreisiparfaflenneubaus bis zum Steinernen 
Steg unb Kecenhof erstreckt sic über einen Zeitraum v o n 500 bis 700 
Jahren; diese Siedlung aus der Zeit von 500 v. Ztr. bis in bas 2. Sahr- 
hundert n. Itr. hat vieles Kulturgerät unb wichtige Aufschlüsse 
geliefert. Sie ist in einer S o n b e r b a r ft e (I u n g in diesem Sahrbuch, 
Seite 39 bis Seite 111 veröffentlicht, ferner in zwei weiteren Sonderberichten 
(S. 112 unb S. 129).
Schwäbisch Hall Am WehrbeiderHerrenjägmühle fanb am 
12. Suli 1939 ber Schüler ber Deutschen Volksschule Gerhard Lampe (aus 
Klasse 4, Hauptlehrer W. Hommel) einen Scherben, der wohl ber La-Tène- 
Seit zuzurechnen ist. (Fund im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall, Studien- 
sammlung Nr. 1134.)
SchwäbijcHall,Neumäuer. Sm Februar 1932 stellte Stadtarchivar 
W. $ o m m e 1 bei einer Baugrabung am Haus Gehring (Neumäuer Nr. 11) 
holzfvhlehaltigen Kulturboden unb Scherben fest, bie als 
spätkeltisc anzusprechen finb. (Funde im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall, 
Studiensammlung Nr. 1135—1158.)
Schwäbisch Hall-Heffental 3n ber neuentdeckten Nös euer Sungstein- 
zeitsiedlung auf Ackerflur „M i 11 e l b o h e" (siehe oben bei „Süngere Stein- 
zeit") stellte Dr. K o ft bei dortiger bäuerlicher Entwässerungsgrabung auc 
keltische Kammstrichicherben fest als deutlichen Hinweis auf eine im 
Gelände dieser Rösener Sieblung gelegene Keltenjiedlung. Eine 
spätere genauere Erforschung durc bcn Historischen Verein für Württembergisc 
Franken ist geplant.
Michelbach a. B. 3n ber Sohle des Koche rt als in ben „Kocherwiesen", 
1500 m westsüdwestlic Michelbach, 1 km nordnordwestlic Wilhelmsglück, 
ist im Sahre 1929 bei Grundwasser-Grabarbeiten bes Städtischen Gas- unb 
Wasserwerks Schwäbisch Hall ein eiserner Dreizac (Abb. 15) geborgen 
unb bem Keckenburgmuseum bes Historischen Vereins für Württembergisc 
Franken zugeführt worden. Der Dreizack, dessen Spitzen in einseitigen Wider- 
haken cnbigen unb dessen Schaft in eine Tülle ausläuft, ist zweifellos ein Fis ch- 
1 p e e r; er ist 21 cm lang unb hat 8% cm grösste Breite. Dieser Fund wurde 
seinerzeit von Iandesamtlicher Stelle als mittelalterlich angesprochen; mittel
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alterliche Entsprechungen dieser Art sind indessen nirgends besonnt, sondern nur 
entwickeltere Weiterbildungen solcher Fischfangwertzeuge. Dagegen kann auf 
Grund völlig ähnlicher Vergleichsstücke aus keltischen Siedlungen eine Juge- 
Hörigkeit unseres Fundstücks zur keltischen Kultur und Zeit als sicher gelten, wie 
Abbildungen und Beschreibung solcher Funde aus der Latènezeit und -fulfur 
bei Déchelette (Manuel d’Archéologie Préhistorique Celtique et Gallo- 
Romaine IV, 1927, Fig. 615 unb ©.8921) unb bei Eduard Krause(Borge- 
schichtliche Fischereigeräte unb neuere Vergleichsstücke, Berlin 1904, S. 44 unb 
Abb. 95 ff.) beweisen. An bem Fundstüc ist kennzeichnend, daß bie mittlere 
Gabelspitze einen einseitigen Widerhaken trägt wie bie beiben äußeren Spitzen 
auch; dieses Kennzeichen ist auch bei ben keltischen Entsprechungen vom Neuen- 

aus keltischen Fischersiedlungen beachtenswert unb sichert 
samt ber gleichen Gesamtform unb ähnlichen 
Gesamtlänge (17—30 cm) bie Einreihung bes 
Kochertalfundes von Michelbac a. B.—Wil- 

burger See (Schweiz)

helmsglüc in bie Latènezeit.
Die zugehörige Keltensiedlung bürste an bem 
günstigen Siedlungsort Westheim am Kocher 
zu suchen ober aber bie umfangreiche Haller 
Keltensiedlung selbst fein.
Die eiserne dreizackige Fischgabel ist zum 
Stechen von Hechten, Aalen unb Lachsen be- 
nützt worden. (Siehe E. Krause, a. a. O., S. 46.)

G u 13 b o r f, Matheshörlebach. Bei 
einem Gang auf bem Feldweg von Otterbac 
nac Matheshörlebac fanb am Himmelfahrts- 
tag 1933 auf bem Weg in Flur „Kappel- 
ä c e r", 400 m nördlic Matheshörlebac am 
Flachhang über demOtterbach, Frau Katharina 
Kraft aus Otterbad) ein goldenes Regen- 
bogenschüsiele (boisch-vindelitisches Drittel- 
ftüd) von 1,8 Gramm Gewicht. Die Hohlseite 
ist glatt, bie Wölbseite trägt am Rand ein Stüc 
eines gepunkteten Kränzchens. Der Fund läfzt 
vielleicht auf bie Nähe einer spät- 
keltischen Siedlung schliegzen, wie sie 
in ähnlicher Sage in ben letzten Sahren von 
Dr. Kost mehrfad) entdeckt tvorbcn finb, so 
3. %, in Flur „Mittelhöhe" bei Hessental (siehe 
oben) unb am oberen Wettbac bei Weckrieden. 
(Siehe „Württembergisc Franken", NF. 19, 
1938, S. 183.)

Abb. 15. Keltischer eiserner Dreizac-Fisch- 
fpeer mitWiderhafen aus der Sohle des 
Kochertals unterhalb Wilhelmsglüc von 
Markung 9 i c e l b a c a. b. B., Länge 21 cm. 
(Keckenburgmuseum bes Historischen Vereins für 

Württembergisc Franken in Schwäbisch dall.)
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Vellberg, Stöcen bürg. Auf der Nord eite der Hochfläche der Stöcken- 
bürg fand W. Hommel (Schwäb. Hall) u. a. einige keltische Scherben 
(Schale mit Fingertupfenverzierung auf der Auszenwand unb Kammstrich- 
scherben), ferner einen zeitlich nicht genauer bestimmbaren tönernen, flach- 
fugeiförmigen vorgeschichtlichen Spinnwirtel. Unser örtlicher Mitarbeiter Georg 
Breyer (Talheim) fand ebenfalls keltische Scherben dort, barunter ein Nand- 
stüc einer spätteltischen Graphittonjchüsjel (Profil wie Haller 
Keltensiedlung Abb. 36 Nr. 904).

Kreis Heilbronn
Heilbronn. Nac Mitteilung unseres Mitarbeiters W. Mattes mürben 
im September 1940 in einem Hof ber Firma Knorr zweifeltischeSrab- 
funbe gemacht. Sn einer Tiefe von 1,40 m stiesz man auf ein Eijen- 
schwert Don 64,5 cm Länge unb 3,5 cm Breite mit starkem ®rat, Griff 
9 cm, Knauf abgebrochen. Weitere Beifunde fehlten angeblich.
Zwei Meter Don dieser Fundstelle entfernt mürben in 2,20 m Tiefe (Auffüllung) 
bei einem Skelett zwei Bronzefibeln mit aufgebogenem zwie- 
beiförmigem Fuz gefunden. Der Endsporn am fugeligen Fus ist leicht 
gerillt bei beiben gleichartigen Stücken, ebenso an ber Öse für die Nadelspitze. 
Die Lage ber Bestattung mar Nordwest-Südost.
Heilbronn. Auf bem Stahlbühl, südöstlich Heilbronn, spürte im De- 
zember 1939 unser Mitarbeiter W. Mattes (Heilbronn) durc I e b e r = 
gelbe, glatt polierte Scherben unb anbere Scherben, eine Bronze- 
Nähnadel unb einen Spinnwirtel eine keltische Siedlung auf. 
Der Stahlbühl (Name! wohl als Stallbühl zu beuten) liegt als Vvrhügel 
nor ber Schilfsandsteinhochebene unb über bcn niederen Lözwellen ber Tal- 
aue. Er trägt bis 8 m tiefen Lötzlehm.
S r a n f e n b a ch. Sn ber Ort- 
meinten Sandgrube wur- 
ben Don einem Schüler zwei 
keltische Fuszringe ge- 
funben, ähnlich ben in Schwä- 
bisc Hall in bcn Ackeranlagen 
1907 unb 1909 geborgenen 
(Abb. 16; siehe auch „Saller 
Heimatbuch" 1937, Aufsatz 
Dr. Kost, S. 68, Abb. 15) unb 
bcn 1935 bei Criesbac gefun- 
benen (Abbildung siehe in E. 
Kost, Die Besiedlung Würt- 
tembergisc Frankens in vor- 
unb frühgeschichtlicher Zeit, 
„Württembergisc Franken", 
NF. 17/18, 1936, Tafel VI, 
Abb. 2; bort Seite 56 auc 
weitere einschlägige Ausführ- 
rungen über jene Zeit). Die 
Ringe finb gefnotet unb tra- 

Abb. 16. Oben: Zwei geknotete keltischesus- 
ringe aus Bronze, von granfenbad), Kreis 
Heilbronn. — Unten: Bronzene Kleiderhafte 
(Fibel) Don granfenbad). Rechts: Tönerner 
Spinnwirtel aus einer jungsteinzeitlichen 
Rösener Dorfsiedlung in Heilbronn, Rundstrafze.

(Aufnahme: „Heilbronner Tagblatt",
NG. -Presse Württemberg G.m.b. H., Bildstelle.)
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gen Gtempelenden; ihr Durchmesser ist 8,6 und 7,5 cm. Die Zahl der Knoten 
beträgt 23. Im Sahre 1938 würbe in derselben Grube eine Bronzefibel 
mit drehtnotig versiertem Rücken und fnotenverdicktem aufgeschlagenem Suß 
gefunden, 6,5 cm lang und 2,1 cm hoc (Abb. 16).
Die Funde weisen auf eine keltische ^Begräbnisstätte (siehe auc Beiler, 
Die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung des Oberamts Heilbronn; 18. Ber- 
öffentlichung bes Historischen Vereins Heilbronn, 6.121). (oitteilung von 
Hauptlehrer W. Mattes [Heilbronn].)

Kreis Mergentheim
Mergentheim. Nördlich ber neuen Kasernen am $ r i I ( b c r g , 200 m 
entfernt von bem beim Kasernenneubau aufgedeckten Grab (siehe E. Spst, Die 
Besiedlung Württembergisc Frankens in vor- und frühgeschichtlicher Seit; in 
Württembergisc Franken", NF. 17/18, 1936, S. 56), erkannte unser Mit- 

arbeiter Bustizinspettor Georg Müller (Mergentheim) bei Baugrabungen 
eine keltische Siedlung mit Scherben unb zahlreichen guten 
x [ e c t w e r t - 2 e b m w a n b a b b r ü c e n unb mit Bruchstücken von tönernen 
Metallverarbeitungstiegeln. (Funde im Heimatmuseum Bad 
Mergentheim; groben im Keckenburgmuseum in Schwäb. ddll.) Vie teltidhen 
Gruben wiesen zum Teil in 1 m Tiefe Steinpflaster auf.
Talbmannshofen. Georg Müller (Mergentheim) meldet von boxt 
keltische 6 c erben unb Hüttenlehm. Weitere Rachforichung ist

X ber SMzattung Qalbmannsbofen nahm schon in früheren Zabrzehnten 
Pfarrer Schlenter (Waldmannshofen) die Funde einer feltiscen 6t el et t = 
bestattung mit nach auswärts; sie befinden sich jetzt an ortsfremder, Stelle 
im Heimatmuseum in Geislingen a. 6t. Es ist zu hoffen, daß die 2 eftotting 
durch Kauf ober Tausch bem Heimatmuseum Bab Mergentheim gugefubrt 
werben sann.

Zeit römischer Besetzung
(160—260 n. Ztr.)

Kreis Heilbronn .... .
Heilbronn. Am Neckarufer neben ber Brücke am Aufgang zur Sübitraße 
stellte 93. 9 a 11 e s (Heilbronn) eine r ö m i f cb e 6 ie b l u n g fest. Cs mb 
ersannt 2 Gebäude mit 2 Brunnenschächten ober 1 Gebäude mit tiefem Neller. 
An Sietem fanben sic viele Scherben von grossen Krügen, Eisennägel unb Ber- 
blenbXel Roben einer zerbrochenen Ampbote stellte Mattes eine 
gruebt bes Ainbentnoterichs fest. Die obere Brandicicht der Siedlung zeigte 
fast nur sehr harten Lehmwandverputz, Asche und Buchentohle, dabei fümmer- 
liebe verfallene Jronzereste. Darüber lag 4 m hoher Gchwemmlehm. Das 
(Santze wirb von I. Mattes als Rest einer größeren römischen Eieblung mit 
Bad angesprochen.

Kreis öhringen . . .
Öhringen. 1. Neben römischen Scherben fand unser Mitglied Ober- 
Mainat a 9 Hambacher in feinem als Ort vieler römischer Funde 
rgesTivëraAhten Garten "an ber e d i I i e r i r a he (r 9 porsetle 407/408) 
im Bahre 1938 auch eine I e (t e n e B r o n 3 e m u n 3 e, 1 Sester bes Sailers
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Commodus (180—192 n. 3tr.). Der Typ ist in dem großen Katalog 
römischer Münzen von Cofen nicht enthalten. (Die Münze ist im Privatbesitz 
von Dambacher in Shringen.)
2. Auf dem Grundstück des Gärtners Carl Hirth, der sic schon früher durch 
heimatliche Vorgeschichtsforschung verdient gemacht hat, in Parzelle 853 in 
der nördlich der Bahnhofanlagen gelegenen Hohenloher Strasze, fand dieser in 
60 cm Tiefe einen Silber nachahmenden Dinar; es ist ein A n - 
tonian des Caracalla aus der Zeit zwischen 229 und 240, der insofern 
besondere Beachtung verdient, als er eine spätrömische Fälschung 
a u s W e i s f it p f e r ist. Nac Feststellung von Dr. Schahl (Münzkabinett der 
Staatlichen Altertümersammlung Stuttgart) wurden zwar die Antoniane alle 
in diesem Werkstoff geprägt, aber die Fälschungsabsicht tritt bei unserem 
Shringer Stüc dadurch zutage, dasz man bie Münze auf Caracalla prägte 
(Kaiser von 196—217), zu dessen Zeit ber sogenannte Antonian noc hochwertig 
tvar. (Mitteilung von Oberveterinärrat Dambacher in Ohringen; Aufbewah- 
rungsort ber Münze: Heimatsammlung ber Stadt ©bringen.)

Süngere Groszgermanenzeit

Kreis Hall
(260-800 n. Str.)

Bellberg, Stöcken bürg. Auf ber Nords eite ber Hochfläche ber Stöcken- 
bürg fanb I. $ o m m e I u. a. eine f r ä n f' i f c e P e r I e des 6. bis 7. Sahr- 
bunberts aus undurchsichtigem, ziegelrotem Glas, etwas grün meliert, doppel- 
fegeiförmig, 7 mm hoch, 8 mm größte Breite, mit 4 mm Durchmesser messen- 
ber Durchbohrung. (Fund im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall.)

Srvszaltdorf. Ein siedlungsges (bichtlic bedeutsames granfengrab des 
7. Jahrhunderts auf ber am östlichen Ortsrand gelegenen Flachhohe „Stein- 
b a s" (Abb. 17, 19 unb 20) sonnte im Dezember 1938 durc bie Aufmerksam- 
seit des Grundbesitzers, unseres Mitglieds Bauer unb Ortsbauernführer Wil- 
beim O f t e r b a c (Grofzaltdorf) durch unseren Mitarbeiter Dieter Franc 
(Oberlimpurg) sachgemäß geborgen werden. Sein Bericht ist folgenber:

Abb. 17. Luftbild von ® r o s - unb Kleinaltdorf (Kreis Hall), von Süden 
ber gesehen. Rechts im Hintergrund bie Anhöhe „Steinbasz" mit bem Ort des 
fränkijchenReihengrabs (+). (Luftbild Nr. 10483; Arheberrecht bei Luft- 
verkehr Strähle, Schorndorf bei Stuttgart. Freigegeben durc R.L.M. 5. November 

1936, nachgeprüft 19. April 1940.)
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„Bei dem alten, frühdeutschen Siedlungsplat Sroszaltdorf (Kreis Tall) 
in der Nähe der bedeutenden, frühfränfischen Feste Stöckenburg wurde durc 
einen Bodenfund die Bedeutung des Orts, der in einer Urkunde von 848 als 
Alahtorf genannt und durc diesen Namen als Heiligtum der Frühzeit bezeugt 
wird, weiterhin erwiesen. Sm Dezember 1938 stieß Bauer W. Otterbad) beim 
Aushub von Baumlöchern auf der Anhohe „Steinbaßz", Flur „Steppach",

2(bb. 18. DasaufgedecteSrantengrabdes7Sahrhunderts bei 
GPaIt80rf, Kreis Schwäbisch Hall. Die Lage des Kopfes des bestatteten Kriecerbauern ist durch das vom Ausgräber eingesteckte senkrechte Messer getenn- zeichnet (Aufnahme: Dieter Sranc)

350 m südöstlich der Kirche von Grofzaltdorf (siehe Abb. 17, 19 und 20), auf 
eine eiserne ganzenspitze und menschliche Sfelettreste. Bei der durc den Sisto- rischen Wein für Württembergisc Franken sofort angesetzten Grabung tonnten 
weitere Funde geborgen unb bie Fundumstände festgehalten werden. SS.ergab 
sich bas Bild eines fränkischen Reitergrabes aus ber spaten, 
g r o 6 g e r m a n i 1 c e n 3 e i t u m 6 0 0 n. 3t.

Gas Grab, auf ber gegen ben Ahlbac abfallenden Seite des Hügelriüdens 
gelegen (Q1bb. 19), mit schönem Blic auf bas gegenüberliegende Dorf (Abb. 19)/ 
war etwa 40 cm in ben Wiesenboden eingetieft. Das Kopfende lag, der Sang- 
läge wegen, noch flacher und reichte schon start in bie Dumusichicht hinein 
90m Oberförper waren daher nur bie Knochen ber Oberarme unb ber Schädel 
in vielen Bruchstücken erhalten (Abb. 18). Der bestattete Krieger hatte an ber 
rechten Süfte bas zweischneidige Langschwert, links bas kurze diebichwert unb 
bie ganze, die Spitze am Fufzende. Aufzerdem Beschlägstücke bes Webrgehänges
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und ber Schwertscheide unb in der Gegend des rechten Fuszes Riemenzungen, 
Beschlägstücke unb die Trense eines Reithalfters. (Siehe Lagestizze Abb. 21.)
Das Skelett hatte bie Länge von über 1,80 m unb war in ostwestlicher Dichtung 
orientiert. Der Kopf, auf ber Westseite, war nac tints gewendet. Der Anter-
grunb ist Lettenkohle-Oolomitkalf.

Abb. 19. DieAnhöhe„Steinba s". Das fränkische Grab liegt vom Gipfel aus 
rechts oben. Sm Vordergrund das Ahlbachtal. (Aufnahme: Dr. Kost)

Die Sundstüce.
Das doppeljchneidige, eiserne Reiterschwert, die Spatha, ist 84 cm lang, 

bas Blatt allein 70 cm, unb 5 cm breit (Abb. 22). Der Knauf, in den ber 
eiserne Teil bes Griffes eingelassen ist, bat eine Breite von 5,2 cm unb ist mit ‘ 
1 mm breiten Kupferblechstreifen umwickelt. Entlang ber äußeren Seite ber 
Spatha fand sic bie aus mehreren, zum Teil zerbrochenen Stücken bestehende 
Schiene ber Schwerticheide: halbzylindrische Bronzeblechstreifen mit

Abb. 20. Blic von der Anhöhe „Steinbaßz" auf 6 r o f3 a 11 d o r f mit feiner 
Michaelstirch e. Links ber Entdecker des Frankengrabes, Bauer W. Otterbach, 
an ber Stelle bes Grabes. (Aufnahme: Dr. Kost)
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dünner Versilberung, das Silber 
meist vom grünen Edelrost der 
Bronze durchwachsen. Das ännere 
ist zum Teil noc von den Resten des 
durch das Metall gefaßten Leders 
gefüllt. Am Anfang und Ende einer 
Schiene je 2 sic gegenüberliegende 
Nietenlöcher. Als Verzierung wech- 
sein 5 ober 7 leichte Querrillen in 
unregelmäßigen Abständen mitein- 
anber ab. Gesamtlänge dieser Bruch- 
stücke 31 cm.

Das einschneidige Hiebschwert, 
der Sax, war bie auc bei ben Un- 
berittenen damals übliche Hiebwaffe. 
Unser Fundstüc ist von mittlerer 
Länge, 51 cm, bie größte Breite ist 
5,5 cm (Abb. 23). Entlang bem 
Rücken in 1,5 cm Abstand glaubt 
man auf beiden Seiten noc eine 
Blutrinne erfennen zu sönnen.

Die weidenblattförmige 
Lanzenipitze mit runber Sülle 
(Abb. 23) zeigt ben besten Erhal- 
tungszustand ber eisernen Fundstücke 
des Grabes. Nur bas Ende ber 
Sülle ist leicht verwittert. Gesamt- 
länge 44 cm, Länge bes Blattes 
30 cm. Der Mittelgrat bes Blattes 
ist deutlich ausgeprägt. Am über- 
gang vom Blatt zur Tülle ist ein 
Muster von 4 parallelen Villen, bie 
sic paarweise in ber Mitte in spitzem 
Winkel treffen unb bereu oberstes 

aar sic am Rand des Blattes 
entlang bis zur breitesten Stelle fort- 
setzt, zu ersonnen.

Abb. 21. Der bestattete Edelbauer 
mit Gay, Spatha, Lanze, "ferdetrense unb 
Beschlägstücken. (Gtizze: Dieter Franc)

Kriegers stammen (Abb. 24):Von ber Sürtelgegend des
1. Eine ovale, fiIber = unb go l btau 1 obierte E i 1en 1ic na l1 e 

Der Dorn ist durc Rost ft«f verunstaltet. Die ovale Schnalle selbst ist 
bureb silbernes Linienornament tauschiert, mit Goldresten dazwischen. Sie 
Causchierung bes Beschlags ist ein goldenes Tierornament. Sie Schnalle 
mit Beschlag ist 7,5 cm lang, an ber Basis wahriceinlic abgebrochen. 

(Abb. 24,1.)
2. Eine Heinere, ovale Eisenichnalle ohne Ornament. Sange 5 cm.

(Abb. 24,2.)
3. Ein vierediges, eisernes, silbertau schiertes 3 e 1 c 1 ä g st ü d mit
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verflochtenen Linien und unkt- 
muster. 5,2 cm breit, 2 cm hoch. 
Auf dem Grunde zwischen der 
SilbertauschierungGoldi puren. 
(Abb. 24,3.)

4. Eine quadratische Eisenplatte 
mit 3 cm Durchmesser mit Sil- 
b e r t a u 1 c i e r u n g. Sn ber 
Mitte ber Platte ist auf fupfer- 
nem Srund eine 1cm breite Gold- 
blechscheibe aufgelegt, die auf ihren 
höchsten Stellen abgerieben ist, so 
das scheinbar eine Art Muster 
entsteht. Das Silberornament 
zeigt am Rande eine einfache bzw. 
Zickzacklinie, in ber Umgebung ber 
goldenen Mittelscheibe breitere, 
unregelmäszige, wohl beschädigte 
Formen. (Abb. 24,4.)

5. Eine eiserne Riemenzunge 
mit Silberresten an ber Oberseite, 
4cm lang, an ber Basis gespalten.

6. Eine kleine eiserne Riemen- 
junge mit Resten von Silber- 
tauschierung an ber Oberseite, 
3,5 cm lang. An ber Basis ver- 
letzt und anscheinend gespalten.

7. Einige unbestimmbare N e st e v D n 
eisernem Befchläg verschie- 
bener Art, zum Teil mit erhalte- 
nen eisernen Nieten.
Am rechten Fuszende des 

Reiters (Abb. 21) zeigten sic eine 
Anzahl Heiner, meist bronzener Fund- 
stücke, bie sic als Beschlag eines 
stattlich geschmückten Reithalfters 
samt eisernerSrenje heraus- 
stellten; die Trense (Abb. 25,1) ist 
am Selent in ber Mitte start durc 
Rost verletzt. An ber Ansatzstelle ber 
beiden festen Ringe ist ein etwa 1 cm 
langes Stück ber runden Stange vier- 
eckig geschmiedet unb mit 3Querrillen 
versehen. In bie beweglichen äuszeren

Abb. 22. Das zweischneidige Reiter- 
langichwert des Bestatteten, die

Spatha.
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Abb. 23. Lanze und Kurzschwert (Sax) des loten.

3 Württembergisc Franken
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Ringe war der Zügel nicht wie beim heutigen Halfter eingeschnallt, sondern die 
Zügelenden waren durc zwei erhaltene eiserne Beschlägstücke fest damit ver- 
bunden. Diese waren mit 2 eisernen Nieten am Jügelriemen befestigt. Gesamt- 
länge ber Trense ist 17 cm, bes Gebiszteiles allein 10 cm. Diese geringe 2änge 
ist auffallend unb bestätigt bie Kleinheit ber damaligen “ferderasse.

Weiter eine rechteckige, Heine, eiserne Schnalle mit bronzenem 
Beschläg. 3n bcn beiben Nietenlochern bes Beschlägs ist eine Niete er- 
halten; bie eiserne Schnalle ist teilweise abgebrochen, aber erhalten (Abb. 25,2). 
Eine grosze, v ierec ige, 5,3 cm hohe, gut erhaltene, eiserne Schnalle 
(Abb. 25,3). Eine bronzene Riemenzunge, 2,6 cm lang, bei den 
beiben fla^gemölbten Nietenköpfen durc 2 eingravierte Linien verziert, mit 
halbrundem, unterem Ende (Abb. 25,4). Der entsprechende, auf ber Anter- 
feite bes Leders befindliche Teil ber Riemenzunge, durc bie beiben Nieten mit 
bem Oberteil verbunden, aus bünnem Bronzeblec mar so zermürbt, daß er

Abb. 24. Schn allen und Beschlägstücke vom Riemenzeug des Kriegerbauern, 
zum Teil mit eingehämmerter Silber- unb Goldfadenverzierung („Tauschierung").
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Q3ir s 25 Gie eiserne q f c r d c t r e n f e,f e r d c r i c m c n b e 1 c l ä g und bronzene gelägnäget von der fräntijchen Reiterbestattung von Grojzaltbori, Streis vatl.

nicht erhalten werden tonnte. Etwa 3 0 b r o n 3 e n e B e 1 c I ä 9 niet e n mit 
BaTb+uSetia getvölbfen Köpfen (Abb. 25, unterste Reihe). Auf der Rückseite der 
bieten oieredige steine Sartchen aus Brongebledp als "iderbalt et Bund: 
läge nac war vor allem ein etwa 20 cm langes Riemenstüc bes dalitets 
(Stirnriemen?) in dichter Reihe damit beschlagen.

3*
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Die Funde sind in der Lage, in der sie angetroffen worden sind, als Gesamt- 
beftattung im Keckenburgmujeum des Historischen Vereins für Württembergisc
Franken in Schwäbisch Hall zur Ausstellung gebracht worden im Raum bei 
Jüngeren Sroszgermanenzeit.

Kreis Mergentheim
Mergentheim. Von bem 1935 bei Bauarbeiten aufgedeckten unb von 
Georg Müller (Mergentheim) geborgenen, siedlungsgeschichtlic bedeutsamen
N eibengrab aus bem frühen 6. Jahrhundert in ber Krappen- 
rainstrasze im Südteil von Bad Mergentheim liegt, wie schon früher berichtet, 
eine einfach verzierte bronzene Fünffnopffibel, eine Niemenschnalle aus Eisen 
unb in Resten ein alamannijcher Nippentopf vor. (Siehe E. Kost, 
Die Besiedlung Württembergisc Frankens in vor- unb frühgeschichtlicher Zeit; 
in „Württembergs Franken", NS. 17/18, 1936, S. 80, unb Anm. 13.) Wir 
bringen nun hier (Abb. 26) bie Wiederherstellungszeichnung dieses Topfes.

Abb. 26. A I a m a n n i f c e r N i p p c n t D p f des 6. Jahrhunderts vom fränkischen 
Reihengräberfeld in BadMergentheim; Abbildung start 1/3 natürlicher Grosze. 

(Wiederherstellungszeichnung: Dr. Kost.)

Auc ein anberer, unweit dieser (Stelle einem Reihengrab 1935 entnommener 
Topf ist ben Alamannen zuzuweisen. (Siehe a. a. O., S. 106 unb Anm. 13.) 
Es ist bies ein Gefäsz mit runbem, ausladendem Bauchtnic unb am Hals um- 
laufcnbem Stempelmuster, entsprechend einem alamannischen Topf von Sam- 
mertingen (Altertümersammlung (Stuttgart, Nr. 590). Der Topf hat ferner als 
Verzierung winklig auf- unb abgeführte doppelte unb dreifache Riefenstriche mit 
ebensolchen senkrechten Strichen als Stütze. Diese Verzierung entspricht der- 
jenigen eines alamannischen Nippentopfes vom Bahnhof Alm (Katalog des 
Museums Ulm, A2,12) unb einem ähnlichen alamannischen Topf von Ermingen- 
Blaubeuren. Die letztgenannten Verzierungen hoben ihre Entsprechungen auf 
Swebentöpfen aus bem Elsasz (y B. Abb. 252 bei Schuchhardt, Vorgeschichte 
von Deutschland, 1934, S. 278) unb in einem frühalamannischen aus ber Zeit 
um 450 in Werbac im Taubertal bei Tauberbischofsheim. E. Wahle (Heidel- 
berg) weist letzteres Gefäsz („Heidelberger Neueste Nachrichten" vom 20. März
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1937) in feiner Herkunft als elbgermanisc bestimmt nac und bringt Ent- 
sprechungen von dort bei. Die alamannisch-swebijchen Herkünfte solcher Töpfe 
sind überzeugend. Aus ben hier im Zusammenhang furz erwähnten Mergent- 
beimer Funden von 1935 darf auf ein Weiterleben alamanniicer 
Giedlungsbevölterung im fränfi 1 c besetzten und weiter- 
besiedelten Mergentheim im 6. Jahrhundert geschlossen werden.
Ebelfingen. Das von Georg Müller (Mergentheim) untersuchte frän- 
tische N eiben grab des 7. Jahrhunderts, dessen Funde schon in unserem 
vorhergehenden Jahrbuch, NF. 19,1938, S. 187, mitgeteilt worden sind (Klein- 
fay, eiserne Lanzenspitze, Messerrest, Bronzeblechöse, 2 eiserne taujchierte Gürtel- 
platten-Gegenstücke), ergab bei ber Herrichtung durc Restaurator a. Teter 
(Altertümersammlung Stuttgart) u. a. aus ben Sürtelplatten-Hegen- 
stücken schöne Gilbertaujchierung in Hafenfreuzveridling- 
u n g. Unsere Abb. 27 zeigt das Schmuckstück; Durchmesser 5,6 cm. (Verbleib: 
Heimatmuseum Bad Mergentheim.)

Qbb 27. G i s e r n e ® ü r t e l p l a 11 e n m i t S i l b c rt aus chieru n 9 Cafen- 
treuzperjchlingung) aus einem fränkischen Reihengrab des 7. Sabrhunderts.in/Sde- 

fingen, reis Mergentheim; Abbildung start 1/2 natürlicher Oröße... „
9 (Aufnahme: Württembergische Landesbildstelle)

Mittelalter
(800—1500 n. Str.)

Kreis Hall , . .
GHhWäbijc Sall,Komburg. Die mit Wehrmachtsangehörigen/es 
Sagers Homburg von unserem Mitglied Dr. Krüger (Stuttgart) buche- 
führten baulich-geschichtlichen Untersuchungen haben sehr gute Jfrgebni ff e ge
bracht, so u. a. bie Aufdeckung eines spät ro m am | c e n Banbs 
b i I b e s in ber Grabtapelle, G r u n b r i s - u n b W a n b b a u 11 a r u n g e n 
am 9 ü n st e r , an ber K a p e U e a m K r e u 39 a n g am Pormitprium 
sowie am Kapitelsaal Sn einer vermauert gewesenen Bandniiche bes 
Kapitel aals wurde dabei ber S u n b e i n e 5 f p a t g o 11 ic e n SD P f e s ge
macht, ber durc bie zuständige Stelle über das Bezirts bauamt Hall dem 
Kedenburgmujeum zugeführt werden tonnte. Der vertrocknete lt bess opfes 
ist ein Weizenbierres mit Zugabe von Haselnüssen, Schweinefett und 
Jeizbrot, ber Copf wohl ein Bauopfertopf Näheres über obige ET- 
gebniffe wird bas nächste Sahrbuc des historischen Vereins für Württembergijc 
grauten, „Württembergisc Franken", N8. 21, bringen.
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Mainhardt. Sm Herbst 1935 fand Bauer Feucht vom Dennhof bei Main- 
hardt nördlic des Dennhofs vom dort ausgehenden Weg aus lints im Wald 
im Boden bei neuester Siedlungsrodung eineAnzahlalterbehauener 
Bausteine. Dem Voltsmund nac hat dort früher eine Siedlung gestanden.

Kreis Künzelsau
Künzelsau. Bei Bauarbeiten famen auf ber Ostseite bes alten Schlosses 
in Künzelsau zwischen Schloß und Marstallgebäude alte Srundm au er n 
mit bem Nest einer alten Überbrückung zutage, bie wohl von ber ursprünglich 
dort gestandenen unb durc bas spätere alte Schloß überbauten Burg 
B a r t e n a u herrühren.

Kreis Crailsheim

Honhardt Sm März 1940 wurde laut Mitteilung von Revierförster Teufel 
(Maintling) im Höllischen Waldteil „8 o r ft", Distritt I, Abt. 8, etwa 2 km 
nordwestlich Hvnhardt, am IJwischenweg unb Wassergraben, eine etwa 120= 
jährige Fichte vom Sturm geworfen; Stockholzgräber fanben bann in angeblich 
60 cm Tiefe unterhalb bes stehenden Baumes größere Scherben. Eine 
genauere Untersuchung ber Stelle durc Dr. K o st ergab neben weiteren 
Scherben, bie zusammen mit ben schon geborgenen von 2 grojjen, schwarzgrauen 
Töpfen stammen, bie Tatsache, das sämtliche Scherben aus etwa 10 cm Boden- 
tiefe (nicht 60 cm) stammen. Die Töpfe gehören in bie Zeit bes 17. bis 18. Vahr- 
hunderts unb finb vielleicht im dreißigjährigen Krieg bort von Bevölkerung 
benützt worben, bie in bem Wald Zuflucht gesucht haben mag. Siedlungsspuren 
ergaben sich bort feine. (Proben ber Scherben in ber Altertümersammlung 
Stuttgart unb im Keckenburgmujeum in Schwäb. Hall.)


	Unbenannt

