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Die Reltenfieblung über dem Thaalquell im Rochertal 
in Schwäbitch Hall

Von E. K ost

Alt-Hall als Keltenstadt! Was seit Jahrzehnten einsichtige Kenner derDDE- 
und frühgeschichtlichen Besiedlung unseres Landes und der Geschichte der Salz- 
stabt Schwäbisch Hall vermutet unb vorausgesagt haben, liegt jetzt zutage. Nur 
hundert Meter vom heutigen Salzquell (Haalquell auf bem Haalplaß) entfernt, 
leicht hangaufwärts auf einer Talhangschulter des Kochers gelegen (siehe Luft- 
bild, Abb. 1, unb Geländeschnitt Abb. 4), unb in unmittelbarer Nähe eines in 
vorgeschichtlicher Seit in ber Linie ber blutigen Blockgasse laufenden Armes bes 
Kochers (siehe “lanstizze Abb. 2) unb eines an diesen ehemaligen Wasserlauf 
angrenzenden vorgeschichtlichen Salzwasservorfommens liegt bie neuentdeckte 
Haller Keltenjiedlung (siehe Talquerschnittstizze Abb. 4 unb Lage- 
stizze Abb. 3). Dort, auf ber siedlungsfähigen unb hochwasserfteien Rangstufe

1 fuftbilb SesGtattternsvon S cw äbi 1 c Hall, von Westen 
gesehen mit KBcherbogen, Saaipiasz mit Galzquel (Unser Bildrand) und Altstadt mit 
ber % e 11 e n f ie b l un g (X) auf bem Platz des neuen Kreisipartajsengebäudes. Die 
telfiicbe Gieblung zieht sic von da aus noc nac rechts bis in den Kecenho/ hinein. Die einstige, heute verbaute Fortsetzungslinie des später umgebogenen Spcers (in 
Bildmitte nach linfs unten) ist zwischen heutigem Haalquell und dem Ort.de: Selten- sieblung durchgezogen zu benten unb gibt ben vorgeschichtlichen ^ocberlauf i.siehe auch 
9(66 20 (9(66.1! guftbils Nr. 376; Urheberrecht bei Luftverkehr Strahle, Schorndorf 

bei Stuttgart. Freigegeben durc R. L. M. am 19. 10. 36 und 18. 4. 40.)
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des Geländes am Hafenmarft und „Hinter der Tost" hat die für den großen 
Neubau der Haller Kreisipartasse notwendige tiefe Ausschachtung 
im Grund des ehemaligen Churschen Wohnhauses und Gartens unter meter- 
tiefen neuzeitlichen und mittelalterlichen Schuttschichten (auc Brandschichten 
der alten Stadtbrände von 1728 und 1376) in etwa 5 m Bodentiefe im 
Sanuar 1939 noc ältere, holztohlehaltige, dunkle Erdschichten angeschnitten. 
Die Haller Heimatforschung,’ Stadtarchivar W.Hmmel und Dr. E. K o ft, 
erkannte in den unscheinbaren tiefliegenden Kulturschichten 
zunächst spärliche, brüchigeScherben und bann bei weiterer Nachforschung 
unb Versuchsgrabung (Dr. Kost) auch durc vermehrte Fundean Scherben, 
Gerät unb Schmuc bie zeitliche Zugehörigkeit derjenigen, bie einst oor 
zwei Sahrtausenden in ber Vorzeit diese Siedlungsschichten hinter- 
lassen hatten: ber Kelten. Ihre Niederlassung über bem Salzquell von 
Schwäbisch Hall ist durc diese Entdeckungen mit bem vorliegenden beweisenden 
Fundstof f gesichert von ber ausgehenden u r t e l1 i f c e n 3 e i t (5. Jahrhundert 
v. Ztr.) über bie früh- unb mittelfeltische (4. bis 2. Jahrhundert 
v. Ztr.) bis zur 1 p ä t f e I1 i f c e n (1. Jahrhundert v. Ztr.) und barüber hin- 
aus bis in bas 1. Jahrhundert nach Beginn unserer Zeit- 
rechnung hinein.

Wenn schon bie mehrfach auf ber linsen Kocherseite im Talgrund in ber 
Haller Neumäuersiedlung in ber (Segenb nordwestlich ber Weilerwiesenturn- 
halle bei Ausgrabungen 1875 unb 1932 gefunbenen Scherben dickwandiger 
lettischer Gebrauchstöpfe für ein Dasein ber Kelten im Haller Kochertal 
zeugten, so verstärkte sich dieses Zeugnis noch durc bie Entdeckung ber keltischen 
Knotenringbestattungen in den Ackeranlagen (1907 unb 1909) unb durc bie 
keltischen Gcherbennachweise ber nahen Höhenrandbefestigung von Oberlimpurg 
wie durc ben Fund einer spätteltischen Goldmünze (Regenbogenschüssele) bei 
ber Grofzschen Fabrik.2 Durc letztere Funde lag auch nahe, eine t e 11 i f c e 
Niederlassung im Raum ber Haller Altstadt nabe bem 
Galzquell anzunehmen, wie sie sich jetzt herausgestellt bat unb im folgenden 
ihre Veröffentlichung finben soll.

Die Sage ber Siedlung unb bie Gegebenheiten des Orts

Die Keltensiedlung in ber Haller Altstadt erstreckt sic nac Ausweis ber 
festgestellten Siedlungsschichten über bas ganze Gelände des Kreissparkassen- 
neubaus, also auf ber untersten Schulter des sic zur Talsohle verflachenden 
Hangs, südlic von ost unb Rathaus, unb barüber hinaus in Richtung 
Steinerner Steg bis zum Anfang des Rodenhofs (Steinerner Steg Haus Nr. 3 
unb Nr. 7).3 Ein einzelner Scherben tonnte oon einem Schüler ber Volts- 
schultlasse 4 (Hauptlehrer Aß. Hommel) auch von einer Tiefgrabung auf bem 
Hafenmarft aus dortiger Schwemmkanalijation zwischen Nathausstaffel unb 
ehemaligem Mönchsbrunnen geborgen werben (siehe ’lansfizze Abb. 3, Fund- 
stelle 19), weitere Funde (siehe Abb. 8 unb 20 bis 22) oom Platz des Hafen- 
marftes (Fundstelle 3 a unb 25) erbrachte auch noc bie bort an bas Nordost- 
ende des Kreis parkassengebäudes anschlieszende Kohlenbunkergrabung; bamit 
ist bie Ausdehnung ber Siedlung auf ber gangen dortigen, 
unterhalb oom Kathaus oon ber Post bis zum Kecenhof 
sic hinziehenden Geländestufe erkennbar geworben.
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Die Keltensiedlung in ihrem Hauptteil, deren weitere Ausdehnung wegen 
der Überbauung der Haller Altstadt nicht ganz besannt geworben ist, ist also 
gerabe über dem vorzeitlichen Kocherarm des Zuges der 
heutigen Blockgasse unb über ben uralten Kocherüber- 
gangen ber Sulfurt unb ber Furt am steinernen Steg an- 
gelegt (siehe Lagestizzen Abb. 2 unb 3).4 Die Funde ber keltischen Siedlungs- 
schichten oom Gelände ber Kreissparkasse legen eine Ausnützung einer bort in 
vorgeschichtlicher Seit vorhandenen Salzquelle sehr nahe (siehe unten ben Ab- 
schnitt „Salzquell unb Salzgewinnung"). Über bie weiteren Geländeverhält- 
nisse unterrichtet unser Geländeschnitt oom heutigen Locher heraus über ben 
Haalplatz bis zur Nichaelsfirche (Abb. 4).5 Der östliche Teil ber Keltensiedlung

9(66 9 Gine Jiebergabe des Plans der Stadt Hall vom Sahre 1742 läszt noc in der 
Sinie vorimubte CedTsy—Spital (Bildmitte) ben fruhere n heu tg.KAAa 
FFIIY, überbauten Kocherarm ertennen im oug Der -öeicortfiung 
Slodaafle" Gil hier noch nicht eingezeichnete Keltensiedlung liegt in ihrem Kern zlosA Ugpadl, unb 6t Michael. Oer heutige Saalquell liegt nahe dem Kocher. 

&ëlzrung“ads °Bë.aller Seimalbuc 19373 482,080 t 9 3 a 9"'1' 3ut 
Erd- unb Landschaftsgeschichte bon Dull.)
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hangaufwärts (Fundstellen 19 und 25, 26) hat seine obersten Siedlungsichichten 
in etwa 4 m Tiefe unter heutiger Straszenoberfläche, also 280 bis 280,5 müber 
NN. Die keltischen Siedlungsschichten am Ostrand bes Kreisiparkassengebäudes 
(Fundstellen 1, 2 unb 3) liegen mit ihrem oberen Rand in 279,60 m Tiefe unb 
lagern sic barunter bis zu 1,20 m tiefer; die keltischen Fundschichten in ber 
Mitte bes Kreissparkassengeländes (Fundstellen 5, 7, 11, 12, 14) gehen bis 
276,2 m in bie Tiefe, die westlic anschlieszenden, mehr talwärts liegenden 
(Fundstellen 8 unb 9) beginnen bei 279,8 m Bodentiefe unb sind 1,20 m tief. 
Die am meisten talwärts, am untersten Westrand gelegenen Fundstellen (17 
unb 18) enden in 273,10 m Tiefe. Aus dem Schuppachschutt stammendes, wenig 
abgerunbetes Schmemmgeröll fanb sic zum Teil in ben untersten Sieblungs- 
schichten ber Keltenniederlassung eingeschwemmt;® im westlichen Seil ber Kelten- 
sieblung waren aber in ben untersten Fundschichten zum Seil auc dberichwem- 
mungsgeröll unb Gande bes alten Kochers ber Keltenzeit feststellbar, unb tiefer 
barunter bann bie Anzeichen eines in vormenschlicher Zeit bort geflossenen Ar- 
tochers. Über bie weiteren geologischen Gegebenheiten mag eine an Fund- 
stelle 17/18 ber Ausgrabungsstelle bes Landesamts für Denkmalpflege, Ab- 
teilung Bodenaltertümer, vom Historischen Verein für Württembergiich Stanken 
aus vorgenommene Untersuchung bes Geologen Professor Dr. Georg13 09 n er 
(Stuttgart) Auskunft geben. Das nachstehend veröffentlichte Gutachten bezieht 
sic auf bie Bodenschichten unter ben Einbäumen, also unter den tiefitge- 
legenen Funden ber Keltensiedlung. Das gevlogiscednteriucungs- 
er g eb ni s von Professor Dr. Georg W agner lautet:

Die keltische Sieblung sitzt auf bem Aulehm bes Kochers auf unb ist stellen- 
weife noch in diesen eingetieft; bie Tiefengrenze an Fundstelle 17/18 mar bei 
273,1 m über Meereshöhe. Der oberste Spatenstich des Aulehms enthielt noch 
geringe Reste von Holzkohlen unb gebranntem Ton. Vereinzelt fand man Darin 
Quarztörner aus bem Stubensandstein, bie aus bem Kochersand stammen. 5 
Ganze war durchsetzt von Hohlräumen, bie mit Brauneisen und mit Arun- 
stein ausgelleibet waren. Es handelt sic hier um die Wurzelröhren ber ’flanzen 
ber Jalaue, in bie nach ihrem Absterben bas eisenhaltige Salzwa fler hinab- 
sickerte dabei feine Eisenverbindungen in kolloidaler Form niedericlagen). Huw 
vereinjelte Muschelfaltbrocken, die darin vorkamen, zeigten diese rostbraune 
Kruste, genau so wie bie Kaltbrocken, die oben bei ben ionnen gefunden 

""EsEiin nächsten Spatenstich fehlten bie Ktulturspuren. Die vielen braun unb 
schwarz ausgetleideten Hohlräume, vielsac verzweigt, waren immer noch vor 5 
banben, nur war ber Lehm gelegentlich schon etwas feinfanbiger. Jus der Siete 
drückte schon bas klare Grundwaser hoc, ein Beweis für bie Aöbe bes alten 

Slbier brüte Spatenstich brachte bei 272,5 m über Meeresböhe den Übergang 
zumfein- bis grobsandigen Lehm bes Kochers. Die letzten 20 cm waren Ab- 

966 3 neben Q a q e p l a n b e r K e 11 c n f i e d I u n g i n S c w ä b i fc $ a I I 
mit ihren eininen Sunostellen (durc in Kreise gesetzte Zahlen bezeichnet) unb mit 
späteren mittelalterlichen Galzgewerbeanlagen. 16 bis 18 Einbaumtröge, 18 runde, ein- 
qetiefte Tannen, 3 a Fundstelle bei farbigen Irdenware, 25 Fundstelle der Obstterne 
unb ©etreibeförner. Fundstelle 24 (ganz rechts unten) zeigt die Ausdehnung der Kelten- 

sieblung bis in ben Keckenhof.
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Lagerungen im alten Kocherbett, ziemlich reiner Fluszsand, reich an Quarz- 
törnern des Stubensandsteins, Kiesel- und Stubensandsteingeröllen, schön ge- 
rundet, und weniger gerundeten Muschelkaltbrocken und Surakalfstückchen.

In der Sohle nahmen die Muscheltalfgeschiebe überhand.
Das Ergebnis der Untersuchung ist also folgendes:
Bei 272,5 bis 272,3 m über Meereshöhe ist bie Sohle des alten Kocher- 

bettes erreicht. Sein rechtes Ufer lag weiter östlich, mindestens unter dem Kreis- 
sparkassenneubau, ist also im Laufe ber Zeit bauernb nac Westen gewandert. 
Daraus folgt, bafe ber Talhang des Kochers zu jener Zeit sehr steil war (siehe 
Skizze 4). Zur Keltenzeit war hier Talaue des Kochers, bie 
vom Hochwasserschlamm des Kochers bauernb erhöht worben war (Aulehm). 
Auc bamals stieg ber rechte Talhang von ber Jalaue mit ber keltischen Sied- 
Jung noc recht steil an (siehe Schnitt Abb. 4). Wieviel Meter ber Rand des 
Kochers westlicher lag, liefe sich nicht mehr feststellen. Noc in historischer Seit 
ging ja ein Arm des Kochers durc bie Blockgasse (siehe Haller Heimatbuch, 
1937, S. 42, unb Plansfizze Abb. 2).

Der einspringende Winkel zwischen Jalbang unb Jalaue des Kochers ist 
vorwiegend durc Kulturschutt, vermischt mit Hangschutt des steilen Talhanges, 
aufgefüllt worben. Dadurch würbe auc bie a 11 e © a 13 q u e 11 e verschüttet. 
Wahrscheinlich stieg sie zu jener Seit unmittelbar an ber Grabungsstelle empor 
unb das Galzwasser scheint in ben in den Boden eingetieften napfförmigen 
Wannen gefafet worben zu fein.

Der heutige, westlich ber Keltensiedlung gelegene Daalbrunnen stammt aus 
viel späterer (karlingischer) Zeit."

Die K e I1 e n 1 i e b l u n g s s c i c t über ben obengenannten zugrunde- 
liegenben Bodenschichten ber Kocherau hatte zum Teil bie erstaunliche Mäch- 
tigfeit von 1,20 m. Beachtenswert ist das übereinanderliegen 
v o n m e b r e r e n S i e b l u n g 5 f c i c t e n , besonders im Ostteil ber Sieb- 
lung, an ben Fundstellen 1 bis 7 (siehe Abschnitt Srdenware). Diese verschie- 
benen Giedlungsschichten gehen nicht deutlich abgrenzbar ineinander über in- 
folge von Einschwemmungen von Steingrus, ©ereilen unb Lehm vom Hchup- 
pachschuttfegel herab, Einschwemmungen, bie nac Beurteilung ber Siedlungs- 
schichten im Laufe mehrerer Jahrhunderte erfolgt fein mufeten. 3n ihnen finden 
sic bie Kulturüberreste ber Siedlung. Leider war es infolge dienstlicher starker 
anberweitiger Inanspruchnahme des Berichterstatters (Dr. Kost) unb des gleich- 
zeitig um die Erforschung unb Fundbergung bemüht gewesenen Stadtarchivats 
9. Hommel nicht möglich, bie sehr rasc vorschreitende Baugrabung, ben Aus- 
bub des Baugrundes und Aushub ber Gräben für ben Unterbau des dort zu 
errichtenden Kreissparkassenneubaus, trotz allen Entgegenkommens ber Bau- 
Leitung, völlig planmäfeig unb zu jeder Stunde zu überwachen. Sv erklärt es 
sich, bafe an manchen Fundstellen (3. B. Fundstelle 5 unb 12) vieles, was weiter- 
hin für bie Siedlung unb ihre Kultur örtlich unb für bie auswärtige Forschung 
hätte aufschlufzreic fein sönnen, nicht fachkundig beobachtet unb verfolgt werben 
tonnte. Auc war es leider im Gelände bes späteren Kreissparkassenneubaus 
nicht möglich, während bes Baues über bie Grundstockgräben hinaus wesentliche 
Grabungsuntersuchungen zu machen wegen ber rasc vorschreitenden Bau- 
grabungstätigfeit unb weil bie Fundamentgrabenwände wegen ihres Bauzwecks 
nicht angegriffen werben tonnten. Sv war nirgends bie Beobachtung von
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Abb. 5. Die im Januar 1939 zuerst angeschnittene und erkannte Sundstelle 1 
und2dereltenjiedlung am Ostrand der Baugrube unter mittelalterlichem 
Kellergewölbe des ehemaligen Churschen Hauses. Die spätkeltische Schicht zieht sic 
unterhalb des Kellersteinbodens 60 cm tief bis zum untersten Teil des dort stehenden 
Pickels; unter dem Pickel gehen weitere keltische Siedlungsjchichten (hier noc nicht an- 
geschnitten) in die Tiefe. Der Steinboden des Gewölbekellers gibt etwa die Schichtlinie, 
auf der seitlic des Kellers, tiefschwarz gefärbt, auf ben keltischen Schichten bie mittel- 
alterlichen Brandschichten aufsitzen. Der Pickel steht an Fundstelle 1; bas Bahngeleise- 
stüc liegt auf ber noc nicht aufgegrabenen Fundstelle 4. (Aufnahme: G. Eichner)

keltischen Hausgrundrissen möglich, die in dem vom Grundwasser erfüllten 
Bodengrund in unmittelbarer Kochernähe auc faum wesentlich eingetieft ge- 
wesen sein konnten; ebenso war feine genaue Untersuchung ber Fundstellen 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 durch weitere Ausgrabungen möglich. Nur die 
zuerst, unabhängig voneinander, sowohl von W. Hommel als von Dr. Kost ent- 
bedte Giedlungsstelle 1 unb 2 (siehe Abb. 5) sonnte von Dr. Kost durc Grabung 
ausgewertet werden, ebenso durc Grabung von Dr. Kost ein Teil von Fund- 
stelle 3 unb 4, ferner bie frühteltische Fundstelle 15 (einige Funde bavon siehe 
Abb. 7),7 unb schlietzlic noc bie wichtigen Fundstellen 3 a unb 25 (Dr. Kost, 
siehe Abb. 20, 21, 24 unb 30) durc das besondere Entgegenkommen ber Bau- 
führung des Baugeschäfts W. Härer. Die im Fortgang ber Baugrabung auf- 
tretenden übrigen Fundstellen sind durc Dr. Kost unb W. Hommel täglic fest- 
gestellt, nac bester Möglichkeit erforscht unb ihre Funde geborgen worden.

Die Töpferware
Bei ber durc Dr. Kost untersuchten Fundstelle 1 (siehe “planstizze Abb. 3) 

lagen in 5 m Bodentiefe unter einer mittelalterlichen Brandschicht mehrere 
keltische Siedlungsschichten übereinanber. Die oberste dieser Siedlungsschichten 
von 40 bis 50 cm Dicke fiel durc zahlreiche, durc Feuereinwirfung hart unb 
ziegelrot gewordene Flechtwert-Lehmwandabdrücke auf (siehe Abb. 6), wie sie
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ähnlic auc besonders Don Fundstelle 15 (Früh-Latène) und 5 (Nittel- und 
Spät-Latène) in dichter Lage vorkamen. Es muß sic hier um flechtwert- 
versteifte Lehmmäntel und -tuppeln Don Ofenanlagen 
handeln, da jede dieser Stellen 1, 5 und 15 diese Flechtwert-Lehmbruchstücke in 
etwa kreisrunder rotlehmiger Fundstelle Don rund 1,20 m Durchmesser zeigte. 
Bei jeder wurden auc Metallverarbeitungs-Siegelreste ge- 
funben, wie sie unsere Abb. 36 unter den Nummern 881, 1061 und 1062 zeigt. 
Eine zeitliche Bestimmung dieser Ofenstellen ist durc die beigefundenen S D P f - 
sterben möglich. Bei Fundstelle 1 ergrub Dr. Kost spätkeltische Srdenwate, 
ebenso bei 5, bei 15 dagegen frühfeltische (Abb. 7, Nr. 5 55, 571, 572, 575). 
Fundstelle 1 (siebe Sagestizze Abb. 3) lieferte an spätfeltiicen 
Gcherbenu.a. ein Topfrandstüc mit eingeritztem Zickzackwellenband (bb. 19 
Nr. 558) und ein anderes mit Zickzackwellenband und eingerädelten Reihen von 
Vierecpuntten (Abb. 19 Nr. 562). Diese Fundstelle erbrachte auc das Boden- 
stüd eines scheibengedrehten, sehr hart gebrannten, seintonigen, völlig ziegel- 
roten Gefäszes, einer Schale ober Schüssel mit Fuszstandring (Abb. 23 Ar. 566),

9KA ß 91 b b r ü d e rotgebrannten Lehms von der Slechtwe rf 
&PA&n7waNsgewetblicer Öfen. (Obere Reihe Nr .580, 587,897 
mittlere 9lr 898, 901, 822, untere Nr. 899 und 582.) Das mittlere Stüd (r. 901) 
^iat ben groben, »Obi mit einer Schindel ausgeführten Glattstric ber Auszenseite ber 
Lehmwand. Gröfze der Abbildungen 1/3 nat. Gröse. Gufnahme: Dr. Soft)
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Abb. 7. Sopffunde der frühteltischen Fundstelle 15, mit Rauh- 
bewurf (Nr. 572), und Zwerggefäsz (Nr. 555), das gekochte Ackerbohnen enthalten hat.

das Stüc zeigt nahe Verwandtschaft mit rottoniger römischer Ware. Auc ein 
Randstüc eines ziegelrot gebrannten gedrehten Gefäszes ist sehr spät, in das 
1. Sahrhundert v. Ztr. ober eher in das 1. bis 2. Jahrhundert n. Ztr., anzu- 
setzen; es gehört zu einer aus start sandvermischtem Ton mit ber Drehscheibe 
gefertigten Schale ober Schüssel mit Wulstrand unb Drehriefen am senkrecht 
stehenden Halsteil (Abb. 23 Nr. 561). Daneben enthielt diese obere Fund- 
schicht ber Fundstelle 1 auc zahlreiche Schalenreste, meist mit eingewölbter 
Randbildung (Abb. 10). Diese Schicht griff in faum unterscheidbarer Ab- 
grenzung nac unten in eine weitere Schicht ein, die an dieser Fundstelle 1 unb 
an ber unmittelbar anschlieszenden Fundstelle 2 unb 4 zahlreiche weitere Funde, 
meist m i 11 e I f e 11 i 1 c e r 3 e i t (3. unb 4. Jahrhundert o. Ztr.), geliefert hat. 
Diese unb bie f p ä t f e 11 i 1 c e Schicht (1. Jahrhundert v. Ztr. unb später) 
enthielten zahlreiche Kammstrichicherben, bie mittelkeltische Schicht 
von Fundstelle 1 unb 2 auc Schulterbruchstücke einiger glattpolierter 
schwarzer Flaschen mit mehreren Drehriefen (Nr. 602 bis 605), ferner 
Topfbruchstücke mit Singerspitendellenreihe am Übergang bes 
wenig eingezogenen Halses zur Gefäszausbauchung (Abb. 11 Nr. 618, ferner 
Nr. 694 unb 696). Fundstelle 2 bis 4 entbleit in ber mittels bis fpätfkeltischen 
Schicht u. a. bie Siasarmringe (Abb. 34 Nr. 576 unb 568) unb bie b I a u e 
Glasperle mit ben w e i fe e n Spiralaugen (Abb. 34 Nr. 569), 
ferner bie Bronzedrahtfibel (Abb. 32 Nr. 570), sämtliche Gegenstände 
als Bruchstücke erhalten. Dazu fanben sic bort Kammstrichicherben 
(Beispiel Abb. 17 Nr. 612 mit Entsprechung eines solchen Scherbens aus ber 
spätkeltischen Vierecschanze von Heiligkreuztal; Bittel, Kelten in Württemberg, 
Tafel 21,6) unb ein Scherben eines groben, durc flachen Fingerstric ver- 
zierten Topfes (Abb. 17 Nr. 647). Auc ein graphittoniges Nand- 
1 c erbc en einer tönernen glaste (Nr. 564) stammt aus dieser 
Schicht. Aus Fundstelle 3 sonnte Dr. Kos durc Ausgrabung bie Reste 
zweier Töpfe bergen, bie durc Restaurator Peter von ber Altertümersammlung 
(Stuttgart zusammengesetzt werben sonnten: eine schöne glänzend g e I b = 
brauneSitula (Abb. 9 Nr. 1168) unb einen mitsenkrechtenStrich- 
rifelinien verzierten Gebrauchstopf (Abb. 9 Nr. 1170). Ein 
Randstüc eines kräftigen Topfes mit einer Reihe gleichgerichteter 
K o m m a 1 c n i 11 e auf bem flachen Schulterteil (Abb. 10 Nr. 827) entstammt 
gleichfalls dieser als mittel- bis fpätf eltisc zu beftimmenben Fundstelle 3. Von
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wesentlicher Bedeutung für die Zeitstellung der spätesten Seile 
der Siedlung auf das Ende des 1. Jahrhunderts v. 3tr. und 
das 1. Jahrhundert n. Ztr. ist die an Fundstelle 3 unmittelbar an- 
schlieszende, etwa 30 cm schichthöher gelegene Sundstellea mit Resten von 
3 bemalten gallischen Spät-Latène-Slaschen (Abb. 20 unb 21).

Besonders viel Töpferware ergab bie beim Fundamentgraben von ben 
Arbeitern angeschnittene Fundstelle 5, für beren weitere Untersuchung wegen 
ber Bautätigkeit leider feine Möglichkeit bestaub. Diese Siedlungsstelle muß

9KE • c 11 , 6 a r u b c o o n x u n d st e 11 c 25. Von linfs nach rechts: obere Reihe 
30. 3 1942,91249 1247; zweite Reihe Nir. 1235, 1241, 1242, 1243; dritte Reihe 
Nr. 1244’ 1245 1248; unterste Reihe Nr. 1233, 1227. - ©roße ber Abbildungen 
start 1/3 nat. Grosze. (Aufnahme: Dr. Soft)

4 Württembergisc Franken
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am Ende ihres Bestehens durc einen Brand heimgesucht worden sein, wie die 
starke Holzverkohlung der Stelle und zahlreiche durc Feuereinwirkung rissig 
gewordene Scherben zeigen sönnen. Diese Siedlungsstelle 5 mit ihren besonders 
schönen Flechtwertabdrücken (Abb. 6 Nr. 822) enthielt viel grobe 
Gebrauchstopfware mit Wandstärken bis zu 22 mm (z. B. Nr. 818), 
die Ränder der Gefäsze zum Teil mit etwas ausgelegtem rundem Wulst- 
profil, anbere mit Nauhung der Bauchwand, Krüge mit aus- 
kehlendem Bodenansatz (wie Abb. 11 Nr. 929), steilwandige kleinere 
Gebrauchstöpfe mit einfachem, gerunbetem Rand, Schalen mit fomma= 
förmig verdicktem Rand (Abb. 10 Nr. 799), ferner zahlreiche Kammstrich- 
sterben (Abb. 17 Nr. 782, 784, 791, 793), einige mit zeitlich spät, also 
spätkeltisc anzusetzendem rundstabartig verdicktem Wulstrand 
(Abb. 19 Nr. 776 und 785; Formentsprechungen in ber spätfeltischen Fundstelle 
von Wendel zum Stein im Sagsttal, Keckenburgmuseum Nr. 1302 bis 1304, unb 
auf bem böhmischen Hradischt, Pic-Déchelette Tafel 50,9, mit rundbauchigen 
Topfformen wie Nr. 776 Abb. 19). 3n bie spätkeltische Zeit finb hier auc sehr 
harte Drehscheibentöpfe zu setzen (Nr. 804, 805).

Die Mehrzahl ber Tongefäsze ber Haller seltenste b l u n g 
i ft handgeformt. Zahlenmäszig bie grössere Nolle spielen bie Schalen 
unb schalenartigen Näpfe, bie zum grössten Teil Oberflächen- 
schwärzung aufweisen, wenige tonfarben braun unb fast alle geglättet finb 
(wiederhergestellte Schalengefäsze Nr. 1164 unb 1165, Abb. 9). Einige ber 
späte ften Typen aus fein ftem Ton mit sorgfältiger Glät- 
t u n g finb schön rötlichhellbraun (Abb. 10, Profil Nr. 560) unb scheinen 
römische Terra-Sigillata-Schalen nachahmen zu wollen. Die Nandbildungen 
geben von ben einfachen ©teilformen ber frühen Typen bis zu den start einge- 
wölbten ber spätesten (Abb. 10 Nr. 1033 bis 987, 808 bis 1011,1036 bis 727,

Abb. 9. WiederhergesteIItetönernegefäse. Obere Bleibe (von links) 
Nr. 1167 hellgrauer einierförmiger Topf (Situla); Nr. 1168 gelbrotbraune, geglättete 
Situla; Nr. 1166 gelbrötlichbrauner Topf des 1. bis 2.Zahrhunderts n. Ztr. mit Wulst- 
grubenverzierung; Nr. 1169 graubrauner mattglänzender Topf von Fundstelle 22 
(Steinerner Steg—Keckenhof. Untere Reihe Nr. 1163 schwarzgraue geglättete Schüssel; 
Nr. 555 schwarzgraues Zwerggefäsz; Nr. 1170 graubrauner grober Kochtopf mit senk- 
rechten Nitzlinien; Nr. 1164 rötlichbraune geglättete Schale; Nr. 1165 schwarze ge- 
glättete Schale. — Grösze ber Abbildungen 1/10 nat. Grosze. (Aufnahme: Dr. Kost)
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Abb. 10. Randformen von Schalen und Näpfen.

und Q(6b. 9 9r. 1165). Schalen wie Nr. 563 kommen noc in der spätfeltischen 
Ongelfinger Siedlung (2. Sahrhundert n. Ztr., siehe Fundberichte qus.Echwoaben, 
R% 7 1932 G 39 ff) vor und die Nandformen der spätesten vieler Schalen 
entsprechen durchaus denen römischer Schalen aus provinzialrömiicher Bare 
von Kastellen des obergermanischen Limes, 8:3. aus dem römischen Soitell 
Osterburten (Gtudiensammlung des Keckenburgmuseums des distorijchen Ver
eins für Württembergijc Franken in Schwäb. Hall). Auc zu ©chalenranb- 
stücken mit statt er Randeinwölbung und nac innen liegender som maß tiger 
Jultverbicung, sogenanntem Kolbenrand (wie Abb. 10 Nr. 799 und 1016) 
finben fiEP Entsprechungen in ber in bas 1. bis 3. Zahthundert n. 3tr. zu leben: 
bcn germanischen (hermundurischen) Siedlung von Aub-Baldersheim (in ber 
©tubienfammlung bes Euitpoldmujeums in Würzburg); Entsprechungen zu bcn 
odhalentanostüden unserer Abb. 10 (mittlere und unterste Reihe) zeigen aber 

4*
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auch die Ränder schalenartiger Näpfe der spätkeltischen Raurikersiedlung von 
Bajel-Gasfabrif aus dem letzten Jahrhundert v. Ztr. (siehe Anzeiger für 
Schweizerische Altertumskunde 19,1937, S. 245 Abb. 7, S. 247 Abb. 8, S. 249 
Abb. 9; Tafel XXVIII; 20, 1918, Abb. 3). Die Almfangsweite mancher Schalen 
unserer Haller Keltensiedlung ist recht beträchtlich (3. B. Abb. 9 Nr. 1165, 
Mündungsdurchmesser 33 cm); die aus den Scherbent rümmungen errechneten 
Durchmesser gehen bis zu 60 cm! Ein schönes Bodenstüc einer tadellos ge- 
schwärzten, dickwandigen groszen Schale zeigt eine Weiterentwicklung des früh- 
f eI t i f c e n Omphalosbodens: freisförmig erhöhte Bodenmitte (Delle) 
mit umgebendem erhöhtem Ringwuls (Nr. 1107, Abb. 12); das Stüc wurde 
in der Schicht über den Einbäumen (Nr. 3 und 4 in Fundstelle 17) geborgen.

Es ist leicht möglich, daß die zahlreichen weitmündigen Schalen unb Flach- 
schüsseln mit der Salzbereitung in Zusammenhang stehen. Die biochemische 
Untersuchung eines solchen Schalenteils (Nr. 546) durc Professor Dr. Grüfz 
(Berlin) ergab feine Nahrungsmittelrückstände, so daßz an ein Wassergefäsz zu 
denken ist unb also auc Salzwasser als Inhalt in Frage fommcn sann; bagegcn 
zeigten die untersuchten auf Bruchstücken zweier anberer Schalen (Nr. 544 unb 
547) Stic stoffgehalte, beuten also bei diesen auf ehemals barin gewesene stic- 
stoffhaltige Nahrungsmittel.

Der frühfeltischen Zeit (5. bis 4. Jahrhundert ö. Ztr.) gehört wohl ein grau
braunes, etwas berb gearbeitetes Zwerggefäßz,7% cm hoch, von seltener 
Form, an (Nr. 555, Abb. 7 unb Abb. 9). Es hat eine fast genaue Entsprechung 
in dem Späthallstatt-Töpfchen vom Lochenstein (Schwäbische Alb),° unb eine 
weitere in einem späthallstattzeitlichen Grabhügelfund von Geifriedsberg in 
Unterfranfen,10 aus bem zugleich eine kleine Schüssel stammt,11 welc letztere 
von gleicher Art ist wie Nr. 571 (Abb. 7 unb Abb. 9) unserer Haller Kelten- 
siedlung. Die Haller Schüssel Nr. 571 ist an ber frühfeltischen Fundstelle 15 
zusammen mit obengenanntem Zwerggefäsz Nr. 555 (Abb. 7) von Dr. Kost aus- 
gegraben worden. Entsprechende f (eine Schüjjeln mit gefehltem 
Nand unb hochliegendem Schulterumbruc ergab die einheit
liche Fundstelle 25 (siehe Planstizze Abb. 3 unb Abb. 8 Nr. 1244 bis 1248), 
welche Stelle bem Ostteil ber Keltensiedlung auf ber Rangstufe bes Hafenmartts 
angehört. Formentsprechungen zu solchen gefehlten Schüsselchen finden sich auc 
in anberen Keltensiedlungen ber früh- unb mittelkeltischen Zeit, aber auch noc 
später.12 Was das bodenbauchige Töpfchen Nr. 555 (Abb. 7) anbe
trifft, so hat es auc eine ungefähre gormentfprechung in einem gleichfalls nur 
6 cm hohen Kleingefäsz aus ber keltisc belegten Marderhöhle vom Kapellen- 
seifen von Wendel zum Stein im Sagsttal bei Dörzbach, Kreis Künzelsau,13 
eine weitere in einem Kleingefäsz, bas wohl aus einem Grabhügel bei Erken- 
brechtshausen, Kreis Crailsheim (Württembergisc Franken), stammt unb welches 
späthallstatt- ober frühlatènezeitlic fein bürste.14 Jedoc fommcn solche Klein- 
gefäs e mit größter Bauchausladung in Bodennähe noc 
anderwärts im 1. unb 2. Jahrhundert n. Ztr. oor.15

In einzelnen Bruchstücken sind in ber Haller Keltensiedlung auch die sonst 
hauptsächlich Don ber Früh- bis zur Mittel-Latènezeit gehenden schwarz- 
polierten Flaschen mit Drehriefen auf ber Schulter vertreten (Fund- 
stelle 1 unb 2 Nr. 602, 607, 884). Eine spät elfische Ausprägung, mit ber Dreh- 
scheibe gefertigt in schwarzgrauem, flingenb hart gebranntem Ton mag bas
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Scherbenstüc Nr. 1113 (Fundstelle 22 am Steinernen Steg, Abb. 35) darstellen. 
— Eine Rolle spielen bei der Irdenware der Haller Keltensiedlung wenig sorg- 
fältig gearbeitete steileundplumpeSspfe (Bittel, Typ II; Keckenburg- 
museum Schwäb. Hall Nr. 620, 622, 706, 740, 872, 961, 973, 974 u.a.m.; 
Randstücke siehe Abb. 10 Nr. 827 unb Abb. 11 erste und zweite Reihe).1o Einige 
tragen auf dem oberen Teil her schwachen Wandauswölbung eine waagrechte 
Reihe von Singertupfen bellen (Nr. 618, 694, 695, 795, 932, 961, 
1235; siehe Abb. 8, Abb. 11 unb Abb. 16) ober von furzen gleichge- 
richteten Schnittverzierungen (Abb. 10 Nr. 827, Abb. 11 Nr. 872 
unb 974).17 Die biochemische Untersuchung ber Krusten auf einem solchen

Abb. 11. Nandformen unb Nebenform von steilwandigen 
Gebrauchstöpfen unb von Krügen.
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Scherben obigen Topftyps (Nr. 533, Abb. 25) ergab Nitroverbindungen und 
Ammoniakgehalt, also Hinweise auf vermutliche Benutzung als Fleischtochtopf.

In den zeitlich späteren Schichten unserer Keltensiedlung finden sic auc 
plumpe unb rohe Töpfe mit Nandformen, wie in Abb. 9 Nr. 1170 ge- 
zeigt, mit senkrecht geführter N i 1 ft r i c = ober Kammstrichverzierung 
auf bem äuszeren Wölbteil bis in Bodennähe (Bittel, Typ IV, 
spätkeltisc ober noc später). Die Speiserestuntersuchung durc Professor Dr. 
Grüsz (Berlin) erwies bei bem einen dieser Töpfe (Nr. 548, Abb. 25) bie Vet- 
wendung als Kochgeschirr für Mehlbrei, ähnlich bei einem anberen 
(Nr. 556), bei einem wohl diesem Typ entftammenben Bodenstüc (Nr. 545, 
Abb. 25) bie Verwendung als B a c t o p f. Unter ben Funden oon Fundstelle 
1 unb 2 findet sic ein Unterteil eines größeren, mit vierzinkigem Kammstric 
verzierten Gebrauchstopfes mit starker Bauchausladung unb 27 cm Bauch- 
durchmesser (Nr. 1171). Weitere Bodenformen kammstrichverzierter Töpfe zeigt

KO
1107

feintonigen
schwarzen Tellerschale unb Hvhlbucel 

eines anberen Sefäfees.

1251

Abb. 12. Omphalosboden einer

unsere Abb. 18 (Nr. 839 unb 
1074). Auc hier handelt es sic 
um spätkeltische Zeit.

Zu einigen steilwandigen 
Töpfen, bei benen bie Wand- 
fläche sich vom Bauc zum Hals 
langsam oerengt (Abb. 10 Nr. 
926, 983, 1024, 854), finden 
sic bei ber in bas 1. bis 3. Sahr- 
hundert n. IZtr. anzusetzenden 
Germanensiedlung vonBalders- 
beim in Anterfranken gute Ver- 
gleichsstücke, so für Nr. 983 (mit 
Rauhaufstric auf bem Gefäfz- 
bauch) unb Nr. 854 (Abb. 10); 
auc bie steilwandigen Töpfe 
Nr. 955 unb 928 (Abb. 11) 
haben bort ihre genauen Ent- 
fpred)ungcn,18 ferner ber Topf 
mit ausladender, sic verschmä- 
lernber Randlippe (Nr. 968, 
Abb.11). Damit wird man diese 
Töpfe ber spät- unb spätes- 
keltischen Zeit (Ende besl.3abr= 
hunderts o. Ztr. bis 1. Sahr- 
bunbert n. Itr.) zuweisen fön= 
neu. Kennzeichnend für bie späte 
Zeitstellung eines Teils unserer 
Haller Keltensiedlung ist bas 
Vorkommen oon in Halb- 
rundstabform verdick- 
ten Nandlippen (Abb. 19 
Nr. 776 unb 785; Abb. 23 Nr. 
561; Abb. 36 Nr. 904).
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Abb. 13. Randstüce gelbbrauner, rotbrauner und grauer Eimertöpfe (Situlen) 
in 21/2facher Verkleinerung. Clufnahme: Dr. Soft)

Eine in schönen Beispielen vertretene, in Württemberg bis jetzt sehr seltene19 
und auf Zusammenhang mit den Kelten Mittel- und Südbaverns20 weisende 
Congefäszart sind die G i t u I e n. Ihre Oberfläche ist meist schön hellgelbbraun 
bis rötlid)braun und geglättet, ihre Höhe zwischen 20 und 22 cm ihr ^un= 
dungspurchmesser 12 bis 15 cm. Diese eimerförmigen Basen mit dem schmal 
ausladenden leicht verdickten Nand, ganz kurzem eingezogenem dals, lehr hoher 
Schulter mit Rillen ober Wülsten und mit schmalem Standboden gehören ju 
den bemerkenswertesten Gefäszen ber Haller Siedlung; von sechs solchen Eimer- 
gefäfzen finb gute Bruchstücke geborgen (Nr. 833, 834, 835, 836, 846, 651, siehe
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Abb. 13); ferner sonnten drei dieser Situlen wieder zusammengesetzt werben 
(Abb. 9 Nr. 1167, 1168 und 1169).21 Den Situlaformen liegen zweifellos 
Metallvorbilder zugrunde;22 ihre Herkunft aus dem Südosten ist wahrschein- 
lich. Unsere Haller Formen geboren wohl ber mittleren und auc noc späten 
Latènezeit an (2. und 1. Jahrhundert v. Ztr.). Die biochemische Untersuchung 
durc Professor Dr. Grüsz (Berlin) ergab bei einem Stüc (Nr. 538) die Fest- 
stellung einer Verwendung dieses Gefäszes als Behälter für 
Haferschrotmehl, das geröstet gewesen war (Abb. 27); bei einem anberen 
(Nr. 550) fanden sic S t ä r f e f ö r n e r, also Aufbewahrung einer Getreide- 
nabrung, bei einem brüten (Nr. 549) wurden feine Nährstoffe gefunbcn 
(Wasserbehälter?).

Alle biefe wie die vorigen Gefäsze finb hentellds. Nur ein ein- 
ziger berber Gefäszhenkel (Nr. 886) wurde gefunbcn in Fundstelle 11 ber Sied- 
lung; auc die Sngelfinger Spätkeltensiedlung hatte unter sehr zahlreichen 
Gefäszbruchstücken nur ein einziges Mal einen Henkel aufzuweisen.

Von groszen, dickwandigen Krügen hat die Siedlung Rand-, Boden- unb 
Wandstücke geliefert (Nr. 818 bis 820. 915 bis 919, Bodenstüc Nr. 744, siehe 
zum Teil Abb. 11); bierber gehörig finb wohl auc bie Bruchstücke Nr. 600, 
610, 637, 744, 760, 1105 unb 1106 unb Bodenstüc Nr. 92923 (siehe Abb. 11). 
In einem dieser Groszgefäsze (Nr. 1048) zeigte bas Bodenstüc mit Wand- 
ans als noc starke Einlagerung von reinem gebranntem Ka I f, 
ber in diesem Behälter aufbewahrt worden ist. Eine größere plattige 
Einlagerung solchen Kaltmehls aus reinem, gebranntem Kalf fanb 
sic auc mitten in ber Fundstelle 5 ber Mittel-Latèneschicht. Der Kalf muß 
zu gewerblichen Zwecken verwendet worden sein. Etwas anderes ist 
der Zusatz kleiner Kalkgesteinstückchen bis zu Zentimetergrösze zum Son grofzer 
Gebrauchsgefäfze als Magerung (Scherben Nr. 659); beim Brennen des Ge- 
fäfzes finb biefe eingesprengten Kalfstückchen schneeweiß geworben.

Von bcn grob gearbeiteten, sehr hart gebrannten Metallverarbei- 
tungstiegeln (für Bronze- ober Eisenglühuna), bie in etwa sechserlei 
Stücken Don 10 bis 20 cm Wanddicke vorkommen (Abb. 36 Nr. 889, 1061 unb 
1062), ist in bem Abschnitt über bie Eisen- unb Bronzeverarbeitung bie Rede. 
Die Tiegelränder finb topisc geformt, wie sie schon A. Schliz in frühkeltischen 
Gehöften bei Groszgartac gefunbcn hat.

Ganz gering ist bie Zahl der Graphittongefäszicherben (Nr. 564, 
904, 906, Abb. 36, aus ber Siedlung im Kreissparkassengelände, unb Nr. 1111 
mit Kammstric aus bereu Fortsetzung am Steinernen Steq, Abb. 35). Das 
auszen unb innen start schlackenüberfrustete Bodenstüc Nr. 966 (Abb. 36) hat 
eine Rolle beim Bronzeherstellungsvorgang gespielt (siehe Abschnitt über die 
Bronzeverarbeitung), vielleicht besonders infolge ber Feuerfestigkeit des Gra- 
phits. Start ausgewulsteten Rand zeigt ein Scherben eines Graphittongefäszes, 
ber am schmalen Gefäszhals deutlich bie Riefen ber Drehscheibe erkennen läszt 
(Nr. 904, Abb. 36).

Abb. 14 (neben). Sehr bart gebrannte „N a f e n" v o n F c u e r b ö c e n i n SB i b d e r = 
gestalt (?). Die “feilzei chen weisen auf abgenützte Stellen. A unb B zeichnerische 
Wiederherstellungsversuche, C Feuerboc mit Widderkopf aus Clermont-Ferrand 

(Frankreich, Departement Puy-de-Döme, Déchelette, Manuel IV, Sig. 627).
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Abb. 15. Nandstücke tönerner Tellerschalen und Bodenstücke von Gefäszen, 
die ihre größte Ausladung am Boden haben.

über die tönernen Webgewichte (Abb. 33) und die walzen- 
förmigen handgrszen Sonförper, wohl Salzgewinnungstörper 
aus porösem Ton (siehe Abschnitt Salzgewinnung und besondere Berichte über 
„Eine keltische Svlesiederei" mit bortiger Abb. 22, und über „Keltische und 
mittelalterliche Salzgewinnung" mit Abbildungen), soll noc die Rede fein. 
Es ist wahrscheinlich, daß die Bruchstücke flacher, tellerartiger Tvn- 
platten, bie ergänzt etwa 10 cm Scheibendurchmesser ergeben (Nr. 909 ist 
8 cm dick, ferner Nr. 870 unb 870 a), eine Abart ber walzenförmigen Salz- 
bereitungsförper (Serüftförper) finb.

Eigenartig finb in unserer Haller Keltensiedlung bidetönernebruch = 
stückhafte Nundzapfen von ber Svrm plumper Tierschnauzen. 
Sie finb aus grobem Ton gefnetet unb gebrannt unb zeigen, jeder am runben 
Ende (Spitze), eine pfenniggroße Abnützungsspur (Abb. 14 Nr. 907, 908, 1097, 
1098). Wahrscheinlich finb sie Teile größerer, ebenfalls in Bruchstücken ge- 
funbener säulenförmiger tönerner Gebilde von etwa 20 cm unb 
mehr Höhe; biefe Ständer haben dreieckigen Grundrisz von 10 bis 15 cm Seiten- 
tiefe (Nr. 554 unb 896); ihr unterer Teil trägt deutliche Spuren starker Feuer- 
einwirkungen, bie zeigen, baß bie Gebilde im ober am Feuer geftanben huben. 
An ihrem oberen Ende scheinen sic solche vorerwähnte schnauzenartige Vor- 
sprünge befunben zu haben, ba jene dieselbe Tvnzusammensetzung unb Brennart 
zeigen wie bie Sockelgebilde (Wiederherstellungsversuc A ober B in Skizze 
Abb. 14). Es handelt sich, obwohl bei ber bruchstückhaften Erhaltung von Teilen 
feine klare Zusammensetzung ber Gesamtgebilde möglich ist, offenbar um 
geuerböde, wie sie gerabe in etwas realistischerer Ausbildung mit einem 
ober zwei Widdertöpfen am oberen Ende in keltischen Sieblungen ber 
Spätzeit in Sallien häufig vorfommen als tönerne Gebilde (Abb. 14, C).24 
Nac Déchelette gehen solche Feuerböcke mit Widdertopf auf Darstellungen 
alter Widderopfer zurück; bie widderköpfigen Feuerbocke reichen nac Déchelette 
zeitlich bis in bie ersten Jahrhunderte n. Ztr. hinein, doc gehören bie ganz ein 
fachen Ausformungen, denen unsere Bruchstücke nahestehen, nach Beispielen in 
ber Aeduersiedlung Bibracte (Mont Beuvray, Saonegebiet) unb in Orgon
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(Rhonegebiet) dem 1. Jahrhundert v. Ztr. an.24 Ob diese Gebilde aus der 
Schwäbisch Haller Keltensiedlung mit den Don Bühler in feiner handschriftlichen 
Geschichte der alten Saline Hall (1840, Band 4) erwähnten „S a 13 g ö t I e n" 
in Zusammenhang gebracht werden dürfen, sei dahingestellt (siehe auc S. 144).

Zu bcn keramischen Besonderheiten ber Haller Keltensiedlung 
gehören ausser bcn genannten zylindrischen kleinen Vollkörpern (Salzbereitungs- 
törper), bcn „Nasen" Don Feuerböcken, bcm kleinen Früh-Latènetöpfchen 
(Nr. 555, Abb. 7) unb ber fpätteltischen bemaltenTöpferwave (Abb. 20 
unb 21) unter anberem auch Scherben Don ganz eigenartig g e = 
formten Gefäszen, bereu Kennzeichen ist, das sie ihre weiteste Wand- 
auswölbung unmittelbar am Boden haben (Abb. 15 Nr. 885, 911 
bis 914,1040). Zwei dieser Gefäfze: Nr. 559 (Fundstelle 1) aus rotgebranntem 
sandigem Ton, unb 913 aus hellgrauem sandigem Ton, sind wohl handge- 
machte t e 11 e r a r t i g e S I a c f c a I e n mit leicht einwärts stehendem, auf- 
gerichtetem Rand. Für Nr. 559 ergibt sic ein Gefäszdurchmesser von etwa

Abb. 16. N a n d - u n d W a n d ft ü cf e v o n g r o s e n © c b r a u c s g e f ä ß e n 
mit Fingertupfen- unb Singerdellenverzierungen, zum Teil 
auf aufgesetzten Leisten. — Abbildungen schwac 12 nat. Srösze. (Aufnahme: Dr. Kost)
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25 cm, für Nr. 913 von etwa 15 cm, Scherbendicke ist 9 und 5 bis 6 cm. Eine 
Erf lärungsmoglicht eit für diese bis jetzt von anderen keltischen Fundplätzen nicht 
bekannten keramischen Formen bietet vielleicht eine holzgedrehte flache Schale 
vom Fundort La Tène,25 die auc am Boden dieselbe gröfete Bauchausladung 
unb Formung zeigt wie unsere Funde Nr. 559, 885, 911, 913, 1040 (Abb. 15); 
ber Rand dieser Flachschale vom Fundort La Tène ist freilic ausgewölbt, 
während bie Ränder unserer entsprechenden „Tellerschalen" einfach glatt 
sind. Die anderen Bruchstücke mit solcher Wandausladung am Bodenteil, be- 
sonders Nr. 885 (Fundstelle 16) unb Nr. 911 (Abb. 15), Scherbendicke 9 unb 
12 mm, entziehen sic der Deutung als Tellerschale. Sie machen den Eindruck 
verkehrt trichterförmiger Jongeräte ober beutelförmiger 
Flaschen; auc bei ihnen fällt ber stark sandhaltige Jon auf unb bie grobe 
Töpferhandarbeit. Ihre Oberfläche hat graugelbe Farbe. Entsprechungen aus 
anberen keltischen ober vorgeschichtlichen Siedlungen überhaupt sind bem Ver- 
faffer nicht besannt geworden.

Verzierungen trägt nur ber geringere Jeil ber gefunbenen Tvngefäsz- 
scherben. Die in waagrechterReiheum den Schulterteil laufenben, m i t 
ber Singerspite eingedrückten r u n b e n Dellen einiger früh- 
ober mittelskeltischer berber Gefäsze (Nr. 618 Nandstück, 1235 Nandstück, 694, 
695, 795, 932, 961, siehe Abb. 8, Abb. 11 unb Abb. 16) erinnern noc an bie 
hallstattzeitliche Art, bie freilich solche Singertupfenverzierungen 
gern auf waagrecht umlaufenbcn Schulter- unb Hals- 
(e i ft e n angebracht bat. Solche durc Fingereindrücke bearbeiteten w a a g = 
rechten Zierleisten grösserer Gebrauchstöpfe bat auc unsere Haller 
Keltensiedlung in verschiedenen Arten aufzuweisen (Nr. 910, 1041 bis 1044, 
Abb. 16). Diese Zierleisten laufen auf ber Schulterwölbung solcher Gefäsze unb 
weisen wohl noc auf ur- unb frühkeltische Herkunft.26

Zeitlich dasselbe ist ber Fall mit ben in waagrechter Reihe, ebenfalls auf 
ber flachen Gefäszschulter ober unmittelbar unter ihr angeorbnetcn, senkrecht 
ober schiefienkrecht gestellten Schnittverzier ungen (Nr. 827, 
872, 1094, Abb. 10 unb Abb. 11).27 Sn spätteltischer unb noc späterer Zeit 
wird sogar bie ganze Topfwandfläche mit Reihe über Reihe laufenber 
Ionen solcher Schnittferben ober ginger nagelferben bzw. 
Wulstgruben verziert (Nr. 1094, Abb. 17, unb ganzer Jopf Nr. 1166, 
Abb. 9). Auc hierfür finben sic aus bem 1. bis 3. Jahrhundert n. Itr. in 
Baldersheim gute Vergleichsstücke,28 aber auc in weiterer Verbreitung im 
1. unb 2. Jahrhundert n. Str-29

Eingeglättete Linien trägt in besonders geschmackvoller Ausfüh- 
rung eine zeitlich spät anzusetzende bellrotbraune Flasche in Drehscheibenarbeit 
(Nr. 1223, Abb. 20 unb Abb. 21). Die Flasche ist gleichzeitig mit bemalten, 
dabei gefunbenen Flaschen mit roten unb weissen Gürtelzvnen; auc bie ein- 
geglätteten Linien von Nr. 1223 finb waagrecht angeorbnet. Auc sonst fommcn 
in unserer Haller Siedlung gelegentlich eingeglättete Linien oor (Nr. 873). Ver
einzelt erscheint auc eine waagrecht eingeglättete Bandzvne, über unb unter 
welcher schief laufenbe Kammstrichflächen angrenzen (Nr. 685, Fundstelle 1 
unb 2, unb Nr. 1086, Abb. 17; Nr. 1114, Abb. 35, Fundstelle 22).30

Kammstrichzier aller Art fommt auf zahlreichen Topfbruchstücken oor, 
meist mit drei- ober vierzinkiger Sabel ober mit Kamm sent-
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recht auf den Topfteil unterhalb der Gefäszschulter bis zum Gefäszboden her- 
unter geritzt (Abb. 9 Nr. 1170; Beispiele Abb. 17; Abb. 18 Nr. 839; Abb. 19 
Nr. 785). Die vorliegenden Kammstrichverzierungen entstammen etwa acht- 
zehnerlei Töpfen. Zum Teil ist durc gleichlaufende senkrechte Nit-

6

Abb. 17. B e s e n = u n d K a m m st r i c 1 c e r b e n. Von links nac rechts: oberste 
Reihe Nr. 1979, 1080, 1084, 1081; zweite Reihe Nr. 1082, 1089, 791, 793; mittlere 
Reihe Nr. 1091, 1093, 1092, 784; zweitunterste Reihe Nr. 647 (Fingerstrich), 782, 
662, 787; unterste Reihe Nr. 612, 1088, 1090, 1086, 1094 (Strichgrubenreihen bzw. 
Wulstgruben). — Abbildungen schwac 1/2 nat. Grosze. (Aufnahme: Dr. Kost)
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Linien tammstrichartigeWirfung erzielt (Abb. 17 Nr. 1084, 1081, 
1082, 1083, 1092, 1093, und Abb. 9 Nr. 1167 und 1170). Die f a m m st r i c - 
verzierten Gefäsze wurden durchweg, soweit feststellbar, in mittel- 
und besonders spätteltischen Sundjchichten bet Siedlung ge- 
funden; einige reichen ber Nandformung nac wohl bis in das 1. Jahrhundert 
n. Ztr. (3. B. Abb. 19 Nr. 785).31

Von spätkeltischen Scherben aus Fundstelle 1 mit eingeritten zwei- 
unb dreizeiligen Ziczac welle n I i n i e n (Abb. 19 Nr. 562 unb 558) 
war schon oben die Rede. Beachtenswert ist ber Scherben Nr. 562 mit bcn 
neben bcn geritzten Zickzackwellenlinien noc mit einem Zahnrädchen 
eingedrückten Oteiben von Vierecpunften (Rädchenverzierung).
Zwar tommen solche mit einem Rädchen eingedrückten Viereckpunttreihen schon 
an Schulter- unb Bauchteil von Hallstatt-C-Schalen not,32 doc ist in unserem 
Zusammenhang, mit bem spätteltischen Wellenband babei, die 
Zeitstellung auf spätkeltische unb spätestteltische Seit bis in bie ersten Sahr- 
hunderte n. Ztr. hinein sicher bas richtige. Dieser Zeitansat wird erhärtet durc 
bas Vorkommen dieser Punkträdchenverzierung in Siedlungen des 1. bis 3. Sahr- 
bunberts n. Ztr., 3. B. in bem nur 55 km von unserer Haller Keltensiedlung ent- 
fernten Baldersheim in Anterfranken.33 Auc bas zwei- unb dreizeilige ein- 
gerissene Zickzackwellenband (Abb. 19 Nr. 558 unb 562) ist im 1. bis 3. Sahr- 
hundert n. Ztr. eine beliebte Verzierung.34

Ein sauber unb scharf eingerittes, doppeltes 2 i n i e n 3 i c 3 a c - 
b a n b meist bie oben schon genannte schöne, drehscheibengeformte hellgelbbraune 
Flasche auf. Sie trägt in Abständen waagrecht umlaufenbe eingeglättete 
£inien (siehe oben) sowie Kopf- unb Fufzteilglättung; ber erwähnte genau ge= 
arbeitete Ziczackliniengürtel läuft auf ber Schulter ber Flasche (Nr. 1223, 
Abb. 20 unb Abb. 21). Die Flasche ist durc ihre Form und durc die bei- 
gefundene rotweifz-zonenbemalte Töpferware auf bas Ende bes 1. Sahrhunderts 
o. Ztr. unb noc eher auf bas 1. Jahrhundert n. Ztr. batierbar.

Glättung bzw. Politur zeigen meist bie zahlreichen Schalenund 
G c ü f T e I n, tiefschwarze, leberbraune unb rotgelbe Gefäsze. Vereinzelt 
tommen gelbrote unb braune, ganz glatte Scherben oor, bie sic mie Terra 
Sigillata anfühlen, aber doc einheimisches Erzeugnis sein müssen (Ar. 560 unb 
1039). Ihnen entsprechen ganz ähnliche Stücke aus ber Höhle von Wendel zum 
Stein im Sagsttal (Nr. 1297 unb 1298), bas eine auf bas Ende bes 1. Saht- 
bunberts v. Ztr. unb wohl noc zum Teil an bcn Anfang bes 1. Sahrhunderts 
n. Str. zu setzende Irdenware aufweist. Wie bort tritt auc in unserer Haller 
Kteltensiedlung ein tiefichwarzglänzendes Scherbchen auf (Nr. 1095, 
Abb. 23); es ist fraglich, ob es sic um ein Rand- ober Standfuszstüdchen 
handelt. Diese Ware macht einen Eindruck mie römische Terra Nigra unb hat, 
was bcn hochglänzend schwarz geglätteten Überzug unb bie Feinheit ber Mach- 
art anbelangt, ihre Vergleichsstücke noc in sehr später Zeit, im 4. Sahrhundert 
n. Str-z in ber germanischen Tonware von sieben bei Schweinfurt in Main- 
fransen.35 Jedoc bietet schon ber Mont Beuvray in Südvstfrankreic aus bem 
letzten Jahrhundert V. Ztr. Beispiele solcher terranigra-artiger Feinware, ebenso 
bas oberrheinische (gebiet.36

Grobe Gefäsze, Schalen unb Srofetöpfe zeigen gelegentlich 9 a u h u n g ber 
Bauchwand durc Schlicbewurf (Abb. 7 Nr. 572) ober grobe



63

Ko
Abb. 18. Kammstrichverzierte Topfunterteile.

Verstreichung (Nr. 926, 938, und Abb. 17 Nr. 647). Solche Gefäfzwand- 
rauhung tritt auc bei Schalen und Näpfen (Abb. 10 Nr. 775 und 1016) und 
steilwandigen Kochtöpfen (Abb. 10 Nr. 926, 938; Abb. 11 Nr. 795, 588) auf.

Gelten ist Graphitierung. Noc die alte, hallstattzeitlic übliche Form 
der Graphitierung durc Graphitberieb der Auszenwand 
zeigt der Scherben Nr. 866. Solche Auszengraphitierung sammt noc in ber 
frühkeltischen Zeit (La Tène B) in unserem Lande voraT und mag sic vereinzelt 
bis ins Mittelkeltische gehalten haben. Beimengung des Graphits 
indieSonerde des ganzen Gefäszes zeigen bie Graphittonscherben Nr. 564 
(Rand einer Spät-Latèneflasche), Nr. 904 (Abb. 36), Nr. 906 unb 1111 
(Abb. 35, mit Kammstrichverzierung, Fundstelle 22, Steinerner Steg).

Ein besonderer Fall ist ber klingend harte Scherben eines scheibengedrehten 
Topfes (Nr. 1225) aus graubraunem, sehr fein geschlämmtem Ton unb mit

Abb. 19. Spätkeltische Topfrandstücke unb =wandstüce mit Schwarz- 
auf-Weisz-Bemalung, Gabelritzung in Wellenbandform unb unkt- 

rädchenverzierung.
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glatter, schön m a t t 1 c w a r 3 glänzender Oberfläche. Die Behand- 
lung der Oberfläche scheint durc Schmauchung und darauffolgende Slättung 
geschehen zu sein. Ein ähnliches Stüc ist der Fusz eines Bechers oder einer 
kleinen Fuszvaje (Nr. 954). Diese Scherben fallen aus dem Rahmen der übrigen 
heraus und müssen sehr späten Ursprung haben, also Ende des 1. Jahrhunderts 
o. Ztr. ober in das 1. Jahrhundert n. Ztr. zu setzen sein, wenn nicht noc später. 
Etwas ähnliche Scherben enthielt bie Narderhöhle von Wendel zum Stein mit 
ihren Spät-Latènefunden (Nr. 1300 und 1301, Keckenburgmuseum). Auc hat 
schon in Hall vor Zahren Stadtarchivar W. Hommel bei Absuchen des Aus- 
hubs einer städtischen Tiefgrabung vor bem Hotel Lamm-Pos (Nordostecke) 
einen entsprechenden Scherben gesunben (Nr. 1308).

Von besonderer Bedeutung ist das Auftreten bemalter Flaschen in 
ber Haller Keltensiedlung (Fundstelle 3 a, Abb. 20 Nr. 1217, 1218, 1219 bis 
1221, 1224; ferner bie ganze Flasche Abb. 21 Nr. 1217). On erster Linie fällt 
bei zwei ber farbigen Flaschen, Nr. 1217 unb 1218, ins Auge die Bemalung 
in roten unb weisen Gürtelzonen; auc bas Scherbchen 1224 von

Abb. 20. Bruchstücke bemalterSvnflajchen und einer feinen oderbraunen 
Flasche mit eingeritztem Ziczacband auf ber Schulter (Nr. 1223); aufzer 
Nr. 1224 alles von Fundstelle 3 a. — Abbildungen schwac 1/3 nat. Srösze.

(Aufnahme: Dr. Kost)



Abb. 21. Zwei spätkeltische, mit der Drehscheibe gefertigte S D n f 1 a 7 c e n: Nr. 1217 
mit w eiszer und roter Zvnenbemalung auf natürlichbraunem Grund; 
Nr. 1223 mit eingerittemZiczacband auf der Schulter, o c c r b r a u n e r 
Tonfärbung, Hals- und Bodenteil geglättet, dazwischen eingeglättete 
waagrechteinien. — Abbildungen etwa 1/3 nat. Grösze.

(Aufnahme: Zentralmuseum für deutsche Vor- und Frühgeschichte in Mainz)

einer anderen Fundstelle (Fundstelle 5) zeigt eine weise Zone auf gelbrötlich- 
braunem Naturgrund, wie die vorgenannten. Die zur Ausmalung benützte rote 
und weisze Farbe ist lackähnlic bei obigen Beispielen, die Gefäsze selbst beste 
Drehscheibenarbeit aus feingeschlämmtem, flingend hart gebranntem Ton. Es 
handelt sic hier um vornehme Ware, bie sicher nicht am Ort entstanden ist. Das 
solche feintonigen bemalten Gefäsze als etwas Besonderes gewertet wurden, 
zeigt schon bie Tatsache, dasz ein Wandscherben ber rotweisz-zdnenbemalten 
Flasche Nr. 1217 sowie bas Bodenstüc dieser Flasche innen unb auszen eine 
millimeterftarte schwarze Vertrustung aufweift, bie sic bei 
näherer Untersuchung38 als Res eines früher in ber Flasche verflüssigt gewesenen 
wohlriechenden Harzes herausstellte39 (Abb. 24). Flasche unb Inhalt 
mögen festlichem f u 11 i 1 c e m 3 w e c gebient haben.

Die Beziehungen dieser guten rotweisbemaltenSrdenware sind 
überraschend weitreichende. Ihre Verbreitung reicht vom römijch-griechischen 
Süden unb Südosten herauf40 über bie durc Caesar (Bellum Gallicum) be- 
sannt geworbene, bis etwa 5 v. Ztr. besiedelt gewesene Gallierfeste Mont 
Beuvray über die Schweiz unb das ober- unb mittelrheinische Gebiet bis nac 
Osten in Böhmen (Bergfeste Hradischt, letztes Jahrhundert v. Str. unb An- 
fang 1. Jahrhundert n. 3tr.). Unser Schwäbijc Hall ist nunmehr ein wichtiges 
Zwischenglied dieses Ausbreitungsraumes, ber zugleich als Kulturraum 
aufgefaszt werben bars. Es lohnt angesichts ber Bedeutung dieser Angelegen- 
heit, bie gute Zeitbestimmungs- unb ^ulturertenntnismöglidfteiten bietet, kurz 
näher barauf einzugehen. Die rot=weise Zvnenbemalung von 

5 Württembergisc Franken
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drehiche ibengefertigter Irdenware keltischer Spätzeit 
des letzten Jahrhunderts v. Ztr. und des 1. Jahrhunderts n. Itt. ist im einzelnen 
feststellbar aus dem Mont Beuvray, der alten Aeduerfeste Bibracte aus 
Caesers Zeit im Saonegebiet, sodann in räumlichem Weiterrücken gegen unsere 
Segenb her in zweierlei gallischen Naurifersiedlungen in Basel: einmal in ber 
bedeutendsten spätkeltischen Siedlung Mitteleuropas, ber g a 11 i 1 c e n 6 i e b - 
lung bei ber Baseler S a s f a b r i f aus bem letzten Sahr- 
hundert v. Ztr.,41 und weiter in ber auf bie Zeit von 12 v. 3tr. ab 
festlegbaren 6 i e b l u n g bes römischen Drujustastells in Basel 
aufdemMünsterhüge 1.42 Diese farbige Irdenware reicht also hier bis 
in bas 1. Jahrhundert nac Beginn unserer Zeitrechnung hinein wie in bem an 
ber Grenze bes helvetischen Gebiets gegen bas ber Raurifer angelegten 
römischen Kastell von Vindonissa, heute W inbi 1 c (Kan- 
ton Aargau, Schweiz),* dessen früheste Zeit auf 1 5 v. 3 t r. b i s 5 0 n. 3 t r., 
zwischen Tiberius unb Trajan, festlegbar ist. Weiterhin erscheint bie rotweisz- 
verzierte Ware in ber Spätkeltensiedlung von Breisach-Hochstetten am 
Oberrhein,44 ferner im oberen Donaugebiet in römischer Lagersiedlung in 
MesztirchinGüdbade n,45 bann, wahrscheinlich auc hier von helvetischer 
Miliz geführt, im r ö m i f c e n K a st e 1I i n $ ü f i n g e n, das in claudischer 
Zeit, Mitte des 1. Jahrhunderts n. Ztt., beginnt.48 Die für Schwäbisch Hall 
im Südwesten am nächsten gelegene Fundstelle solcher Geramis ist Nottweil, 
das ebenfalls aus ber Zeit römischer Besetzung (1./2. Jahrhundert n. 3tr.) eine 
ber unserigen entsprechende rotweiszzvnige Flasche vom Hradischttyp geliefert 
hat.47 3m Nordwesten ist ber unserem Fundort Schwäbisch Hall am nächsten 
gelegene Fundort solcher Rotweifzt eramit in Mannhei m.48 Worms meist

Abb. 22. Spätkeltische KandsüceundBvdensüc von Gebrauchstöpfen 
ber Fundstelle 3 a, ber auch bie bemalte Tonware entstammt.



— 67 —

aus römischer Besetzungszeit eine Reihe von Entsprechungen auf.40 Die diesen 
zunächst gelegenen weiteren Fundorte sind Rüsselsheim amMaino und 
Bad Kreuzna d).51 Nac Südosten gebt die Verbreitung rotweisz-bemalter 
Jonware bis zum Römertastell in fünz”2 in seinem Lagerdorf mit 
anzunehmender keltisch-einheimischer Bevölkerung, und jchlieszlic nad) Osten 
bis zu ber schon erwähnten boisch-markomannijchen (?) Höhenfeste des Hra- 
d i s c h t bei Prag, ber schöne Beispiele dieser Ware geliefert hat.53 Aus unserer 
räumlichen und zeitlichen Übersicht gebt hervor, das bie zonenbemalte Rotweisz- 
Jonware sic über Osts rankreich, Schweiz, Südwest- unb Süddeutschland bis nad) 
Böhmen zieht; sie umfaßt bas Gebiet verschiedener gallischer Stämme, der Aeduer, 
Rauriker, Helvetier, Bvier, Vindeliker unb ber germanischen Wangivnen,54 unb 
ist Don Osttelten (Hoiern) ober zugewanderten Galliern,5s in diesem Fall von 
Güdwesten her, bei ben germanischen Markomannen eingeführt worben. Für bie 
Zeit dieser Ware ergibt sic bie 2. $ ä I f t e b e s 1. 8 a h ru n b e r t s D. 3 t r. 
unb bas 1. Jahrhundert n. Ztr., wie bie zahlreichen Vorkommen in 
römischen Lagerdörfern, wohl bei einheimischer keltischer Bevölkerung wie in 
Rottweil, Hüfingen, Windisch, Baj el-Drus ustastell, Worms, Vf ünz u. a., be- 
funden. Diese aufschlußreiche farbige Jonware läßt engsten kulturellen 
Zusammenhang ber keltischen Stämme in ber Spätzeit des 
Keltentums erschließen, in ben also nun nad) unseren neuesten Funden auc 
unser S c w ä b i 1 c Hall einzubeziehen ist als inmitten des oben um- 
schriebenen Kulturraumes gelegen.

Ähnliche Aufschlüsse bringt auc bie Betrachtung ber anberen bemalten Jom 
wäre unserer Haller Keltensiedlung. Die Auszier einer vermutlich auc weisz- 
rot bemalt gewesenen Flasche mit weiszenZvnen unb bem mit getreusten 
schwarzen Gtrichlagen barauf aufgepinselten Gitterstrichmuster 
(Abb. 20, Nündungsteil 1219 mit Halsanjatz, Wandstüc 1220 unb Bodenteil 
1221) hat ihre Entsprechung aufzer in graut reich58 auc wieder in ber 
großen Gpätteltenjiedlung ber 6 a s f a b r i f B a 1 e 1,57 in einer 
römischen Fundstelle beim Sommertheater in Baden (Kanton Aargau, 
Schweiz),5s in bem gallischen Oppibum Zarten (Tarodunum) im Vreisamtal 
in Badens unb besonders entsprechend wieber in ber reichhaltigen spätlaténe- 
zeitlichen befestigten Siedlung auf bem Hradischt (bvisc ober markomannisc 
mit bischer einheimischer unb zugezogener gallischer Bevölkerung) bei Stradonit 
in Böhmen.so Nac Pic-Déchelette (Der Hradischt Don Stradonit, S. 95/96) 
ist dieses in Zonen eingemalte (Sittermuster südöstlicher Herfuns unb kommt 
aus Norditalien über ben Jessin, unb während ber Zeit bes römischen Kaisers 
Augustus über Ostgallien bis nad) Böhmen. Sn grantreich ist bas Verbrei- 
tungsgebiet auf Ostgallien beschränkt in einem Raum zwischen Toulouse, Jrier 
unb Mainz, unb bie genannte Gitterverzierung tommt in gallischen Städten 
in ber Zeit unmittelbar nac Caesar unb in ber 1. Hälfte bes 1. Sahrhunderts 
n. Ztr. Dor. Die Zeitstellung schliefet sic also an diejenige ber rotweisz-zonen- 
bemalten Ware an unb greift wie diese tief in bas 1. Sahrhundert 
n. 3 t r. hinein.01

Mit dieser burd) bie farbige Jonware unserer Siedlung gesicherten Zeit- 
ft e 11 u n g sind zugleich auc bie Randstücke handgemachter Töpfer- 
Ware zeitlich bestimmt, bie in berf eiben Schicht mit ber bemalten 
3rbenware zusammen geborgen worben sind (Abb. 22). Es handelt sic um

5*
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Schalen mit start eingewölbtem Nand und Nandverdicung 
nachinnen (Abb. 22 Nr. 1196, 1187, 1188, 1190) und um eine eigenwillige 
Form von schalen-, napf- und schüsselförmigen Gefäszen, deren gerundeter 
Rand nac auszen gebogen und mit einer Einkehlung versehen 
ist (Abb. 22 Nr. 1192 bis 1195, ferner anbere Fundstelle, Abb. 10 Nr. 831, 979 
und 980). Da in ber Spätkeltensiedlung der Gasfabrif Basel solche Rand- 
formungen bei „Näpfen" auc vortommen62 unb diese Siedlung in ber letzten 
Hälfte des 1. Jahrhunderts o. Ztr. noc bestanden haben mufe,41 sönnen diese 
Randformen somit auf diese Seit bis in bas 1. Jahrhundert n. Ztr. hinein unb 
noc länger feftgelegt werden. Sst doc diese Nandbildung gerabe im 2. unb 
3. Jahrhundert n. Ztr. auf west- unb südwestdeutschem Boden noc sehr beliebt.63

Zu ben bemalten Scherben ber Haller Keltensiedlung gehört noc ein ver- 
eingelter feintoniger, 5 mm dicker Scherben mit Schwärzung auf ber Snnen- 
feite unb ehemaliger Weiszbemalung auf ber Auszen fläche, die 
heute gelblichweiß oerfärbt erscheint. Ein doppeltes, einst schwar 
gewesenes aufgemaltes lockeres Ziczacband ist noch zu er= 
kennen (Abb. 19 Nr. 881, Fundstelle 10). Auc für dieses Muster bietet ber 
böhmische Hradischt gute Entsprechungen," zum Teil auc die spätteltijche 
Naurikersiedlung ber Gasfabrit Basel.65

Soweit Bodenteile unserer bemalten spätteltischen Malier Flaschen er- 
halten finb, zeigen sie kennzeichnende Ausformung mit ber Drehscheibe durc 
Eintiefung einer Riefe zu einer Art von flachem Stan bring (Abb. 20 
Nr. 1218 unb 1221, unb Abb. 24 Nr. 1217). Diese Fuszbildung entspricht ber 
römisch beeinflußten keltischen Spätzeit wie in ber spätkeltischen Siedlung ber 
Gasfabrit BaselsG unb vom Hradischt.67

Auc ein Bodenstüc feingearbeiteter, sehr hart gebrann- 
terziegelroter Drehicheibenware (Abb. 23 Nr. 566, Fundstelle 1)

Qbb 23 Rand-undVodenstüce spätkeltischer drehscheibengefertigter Ge- 
faße in römisch beeinflußter gallischer Technik. Nr. 873, 561 unb 566 haben Biegel- 
rotbrennung, Nr. 1095 ist terranigraartig schwarzfirnisglänzend, Dr. 9/6 (hellgrau- 
braun) zeigt Nandformung in Art römischer Schüsseln, Nr. 566 (ziegelrot) —oben- 

formung mit Standring.
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Abb. 24. Die äuszere Bodenfläche der Flasche Nr. 1217 
(siehe Abb. 20 und 21) mit Harzverfrustung; das Harz 
verbrannte bei der Untersuchung mit Wohlgeruch. — Abbildung 
etwa 2/3 nat. Grosze. (Aufnahme: Dr. Kost)

weist diesen Standring auf. Der Scherben erinnert sehr an rottonige 
römische Ware und ist zeitlich spät anzusetzen, frühestens aus das Ende 
des 1. Jahrhunderts v. Ztr., viel eher aber wohl aus das 1. Jahrhundert n. 3tr. 
Auc ein N a nd stü c eines hartgebrannten, roten, fast wie 
Terra Sigillata glänzenden Gefäszes (Nr. 873, Abb. 23) läszt 
an römischen Einflufz („nachgeahmte Terra Sigillata"?) beuten. An römische 
Schüsselrandformungen erinnern auc Profile wie dasjenige von Nr. 976 
(Abb. 23, Schüssel?), doc braucht unmittelbar römischer Einfluß nicht ange- 
nomrucn zu werden, ba sic in ber Naurikersiedlung von Basel-Gasfabrif bei 
den Rändern großer, verzierter Kochhäfen gute Vergleichsstücke aus bem letzten 
Jahrhundert v. Ztr. anbieten.08

Gleichmäßige Rotbrennung zeigen die Scherben Nr. 873 unb 
566 (siehe oben). Auc bas ber Randform nac in bas 1. bis 2. Jahrhundert 
n. Ztr. anzusetzende gröbere, mit ber Drehscheibe gefertigte Gefäß Nr. 561 
(Abb. 23, Schüssel?) meist solche Rotbrennung aus. Feinere Ausführung unb 
Rotbrennung zeigt auc ein anberer, klingend harter, rotbrauner mattglänzender 
Scherben (Nr. 1039); solche Tonware erinnert an römische aus unseren Limes- 
kastellen, 3. B. an Scherben vom Kastell Osterburten in ber Studiensammlung 
des Historischen Vereins für Württembergisc Franken in Schwäbisch Hall, ist 
aber doc wohl noc etwas ältere einheimische Arbeit mie auc bie ziegelig aus- 
sehenden, gleichmäfzig rot gebrannten Scherben Nr. 873 bis 880. Immerhin 
verlangt bie Sechnit solcher Rotbrennung eine späte Zeitansetzung auf bas Ende 
des 1. Jahrhunderts v. Itr. ober in bas 1. Jahrhundert n. Itr.



— 70 —

Falls das 8 mm dicke Scherbenstüc eines Hohlbuckels von 8 cm Durch- 
messet, handgearbeitet, in gleichmäfziger Schwarzbrennung und Auszenglättung 
(Nr. 1251, Abb. 12), von dem weiter oben schon die Rede wat, nicht eine 
Bodendelle darstellt, wäre mit diesem Stüc ein besonders später Zeitansat ge- 
geben. Als Bodendelle (Omphalus) ist das Fundstüc kaum zu beuten, da die 
Ausdellung deshandgemachten Stückes mit bem Daumen von innen aus 
erfolgt ist unb deutlich ben etwas einseitigen Abdruck des Daumens in ber 
Höhlung erkennen läszt. Es sann eigentlich nur als Zierbuckel aufgefaszt werden. 
B u cf e I v e r 3 i e r u n g ist bis jetzt aber erst im 3. Jahrhundert n. Jtr. nach- 
weisbar.69

Am Schlusz unserer Darstellung ber Irdenware, bie bedeutsame zeitliche unb 
kulturelle Ansätze ermöglicht hat, fei noc auf eine technische Besonderheit auf- 
merksam gemacht; einer ber Topfscherben aus Fundstelle 23 ist durchbohrt 
(Nr. 1132, Abb. 35). Es handelt sic wohl um ein B r u c ft ü cf e i n e s b u r c 
Flicklöcher (mit ehemaliger Verdrahtung) geflickt gewesenen Topfes. 
Entsprechende Flicklochscherben liegen auch von anbercn Keltenfundstätten vor, 
zum Teil sogar noch mit Rest bes Flicdrahtes. Beispiele bietet die Keltensied- 
lung ber Gasfabrit Basel,70 ber Hradischt,71 bie Keltensiedlung in Hallstatt™ 
unb bie Keltenhöhle von Wendel zum Stein im Sagsttal in Württembergisc 
Franken, bie zwei Scherben mit Durchbohrungen nahe bem Nand geliefert hat. 
Ein solches gefliestes Topfbruchstüc mit zwei an feinem Rand sorgfältig ein- 
gebohrten Flicklöchern bietet auch ber Michelsberg bei Kipfenberg in Mittel- 
fransen.73

Küche unb Nahrungserwerb
Dasz seit ber Jungsteinzeit bie Getreidenahrung mit eine Rolle bei 

ber Ernährung bes Vorzeitmenschen spielte, ist besannt. So ist es benn nicht 
verwunderlich, baß sich im Abraum ber Ausschachtung bes Kreisiparkassen- 
neubaus, wohl ber keltischen ober noc einer älteren Siedlung ber Nähe ent- 
ftammenb, ein zentnerschwerer Reibmahlstein von flach-eirunder 
Form fanb, wie üblich aus Sandstein bestehend, mit Ausflachung durc 
6 et reib er ei ben auf seiner Oberfläche. On einem ber bestbelegten Teile 
ber Siedlung, in ber mittel- bis spätteltischen Fundstelle 1, ergab unsere Aus- 
grabung u. a. ein Bruchstück einer 2,2 bis 3 cm dicken Ge ft einsplatte 
a u s F l i n t j a s p i s, mit unregelmäßigem Almris innerhalb ber Abmessungen 
9 X 5,3 cm (Nr. 536). Die Unterseite bes blaßroten Bruchstücks ist glatt, bie 
Oberfläche flac vertieft unb glatt durc Ausreibung, unb in dieser Flachmulde, 
bie sich breit über bas Bruchstüc hinaus fortgesetzt haben mufz, liegt ein dünn- 
fruftiger, erdig-kalkhaltiger Belag auf, ber eine unterbrochene, zum Teil neß- 
artig verlaufende Deckschicht hübet. Eine mikroskopische unb chemisch-bivlogische 
Untersuchung durc Professor Dr. ® r ü ß (Berlin), bem auch in 
ber folgenben Darstellung eine Reihe wertvoller Antersuchungsergebnisse von 
Nahrungsmitteln ujw. zu verbanfen finb, ergab folgendes:

„Un ber Deckschicht wurden zerstreut jodbläuende Weizen ft ärf e = 
f örn er aufgefunden, auc mehrere größere Aggregate (Abb. 26), außerbem 
bie zerstückelten N e ft e v o n S p r e u 3 e 11 e n (Abb. 26, Sp). Dazu fommen 
noch, allerdings spärlich, bie Sporen von Weizenbrand (Ustilago 
carbo), woraus sic ergibt, baß bas Getreide eine Weizenart war, wahr- 
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scheinlic Emmerkornweizen (Triticum dicoccum). Sm mikrosko- 
pischen Bilde erscheinen zahlreiche Sipskristalle, die durc die Einwirkung der 
zugesetzten Schwefelsäure auf Calciumkarbonat unter Kohlensäureentwicklung 
entstanden. Nac diesen Anzeichen ist die Saspisplatte ein B r u c st ü c eines 
Mahlsteins. Die Stärkereste sind durc die Kalkschicht erhalten worden."

Die Untersuchung einer Anzahl von Topficherben, die 
durc irgendeinen Belag den Verdacht von Speiseresten erregten, durc ro- 
feffor Dr. 6 rü s (Berlin) ergab weitere ® e t r e i b enahrungsnach- 
weise. Sv fanb seine Untersuchung aus dem N a n b st ü cf eines Topfes 
von etwa 27 cm errechnetem Durchmesser (Nr. 533, Abb. 25), 
bas innen graubraun, auszen künstlic geschwärzt war, auf ber Innenseite unter 
einer bünnen Schicht branbigen Tons mehrere ©tärfeförner (wie Abb. 26, 
St unb Stk) von einer Getreidenahrung, hnlic fand Professor Dr. Grüß 
(Berlin) an bem geglätteten Scherben Nr. 534, ber 7 bis 10 mm bi cf ist, innen 
schwarzgrau, auszen mit Schlicküberzug, welcher infolge ber Hitzeeinwirkung rot- 
braun geworden ist, in bem auf ber Onnenseite abgeschabten Pulver v e r = 
fohlte ©tärfeförner des Weizens, zerstreut einzelne, unb ein 
Aggregat von 15 Stärkekörnern mit mehreren fleinen (Abb. 26, St), auszerdem 
rötliche Flecken von Erythrodextrin (Abb. 26, D) unb bie Reste verfohlter 
Spreuzellen. Das Gefäß war nac Professor Dr. Grüßz (Berlin) ein 
Backtopf, wie das grosse, etwa 40 cm Durchmesser ergebcnbe Gefäß bes 
dickwandigen Scherbens Nr. 535 von 17 mm Wanddicke. Dieser Scherben, wie 
bie vorigen von ber ergiebigen Fundstelle 1, ist aussen starf rotgebrannt unb 
trägt innen einen söhligen Belag, ber nach Untersuchung zerstreute 
halbvertohlte Gtärfeförner unb zum Teil verfohlte Brot- 
fr um eben ergab (Abb. 26, S unb Stk). Brotreste enthielt auch ber 
söhlige Belag eines klingend harten, aussen feinraub bestrichenen, innen glän- 
zend glatten Topfes (Scherben Nr. 552, 8 mm dick, Fundstelle 4). Sin Bac- 
topf muss nach bem Ergebnis ber Untersuchung von Professor Dr. Grüßz

Abb. 25. Scherben, welche Nahrungsmittelreste in Verkrustungen an sic 
tragen unb untersucht worden sind. (Siehe Abschnitt „Küche unb Nahrungserwerb".)
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Abb. 26. Vergröfzerte DarstellungoonNahrungsmittelresten (siehe 
auc Abb. 25) nac Untersuchung von Professor Dr. Grüß (Berlin). St = Weizen- 
stärke mit Zod gefärbt, Stk = Stärketohle mit Tod und Schwefelsäure gefärbt, Sp - 
Gpr euzellreste verfohlt, D = dertrinisierte Stärke mit Sod gefärbt, Q = Quarzfristall, 
F = Feldspatkristall, Z = Feldspatzwillingskristall, G = Gipskristalle, U = Sporen 

von Ustilago carbo, Weizenbrand, T = Torulahefe.
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(Berlin) auc bas Gefäsz des Scherbens Nr. 542 (Wandstärke 12 mm, Topf- 
durchmesser 29 cm, Fundstelle 2 bis 12) gewesen sein, ba sic Stärkekörnet, 
Fett unb gelegentlich wilde Hefen fanden. Hier war die ur- 
sprünglic größere Stärkemenge durc eine Milbe ber Gattung Glykophagus 
zum Seil aufgezehrt worden, von ber Professor Dr. Grüßz (Berlin) eine voll- 
ständige Haut fand. Bei Scherben Nr. 540 (10 mm dickwandig, Fundstelle 2 
bis 12) fanden sic auf ber Aufzen- unb Innenseite unter dem schwachen, unter- 
bratenen söhligen Belag, was nac Professor Dr. Grüß’ (Berlin) Mitteilung 
in dieser Lage selten ist, v i e l e v e r f I e i ft e r t e S t ä r t e r e ft e u n b e i n = 
gelne ©tärteförner, ferner etwas Fett, während Stickstoff gang 
fehlte. Danac war das Gef äß ein Kochtopffür S t ä r f e b r e i, b e r 
mit Fett aufgekocht worden war. Mehlbrei hat auc ein etwa 
7 mm start er ausgebauchter Topf (Abb. 25, Scherben Nr. 548, an ber Bauch- 
aufzenwand mit grober senkrechter Kammstrichverzierung wie Topf Nr. 839, 
Abb. 18, ferner wie Nr. 1170, siehe beffen Abb. 9; Fundstelle des Scherbens: 
2 bis 12) enthalten; unter einer bünncn Kalfschicht ber Innenseite fanb Professor

Abb. 27. Vergrößerte Darstellung v o n Nahrungsmittelresten nach 
Untersuchung von Professor Dr. Grüßz (Berlin). Bezeichnungen wie Abb. 26, ferner 
L = Leucintupfer, Nachweis von Milch, Sth = Stärkekörner von Hafer, Svdfärbung.
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Dr. Grüß (Berlin) Stärkekörner und -fohle und söhlige Spreuzellreste. Beim 
Randstüc einer groszen, fast 50 cm im Durchmesser weiten Schalemitein- 
gezogenemNand (Abb. 25 Nr. 541, Fundstelle 2 bis 12) ergab die Unter- 
suchung durc Professor Dr. Grüßz (Berlin) in dem kohligen tupfig-streifigen 
Belag ber Auszen- und Innenseite verkleisterte Stärkere st e unb einzelne 
©tärfeförner neben verfohlten, ferner fast ganz verkohlte Spreublatt- 
r e ft e unb einige angesengte Härchen vom Weizenbart. Diese weite 
Schale hat somit Weizenschrotmehl ober geröstetes Getreide 
enthalten. Ergiebig war bie Untersuchung eines hellbraunen Scherbens mit um- 
ringten Spritzflecken auf ber Auszenseite (Abb. 28 Nr. 551; Fundstelle 3; ber 
Sc erben ist ein Teil bes ganz wiederhergestellten Latène-Eimertopfes, Abb. 9 
Nr. 1168). Professor Dr. Grüsz (Berlin) fanb in bcn Flecken Diese der- 
quvllene Stärfeförner unb bereu Aggregate, söhlige Reste Don 
Spreublattzellen, Bruchstücke Don Härchen b e s Weizenbartes, 
einen Abriß Don ber Aleurdnichicht (Abb. 28, Al) unb schliesslich 
einige wilde Hefen, bie sich immer einstellen, wenn ein berartiges Geschirr in 
feuchter Luft steht. Die S p r i t f s e c c (Abb. 28) rühren daher, daß kleine 
Tröpfchen Stärkefleister beim Kochen auf bie heisze Gefäszwand geschleudert 
wurden. Nachdem sie aufgesaugt waren, bildeten sic söhlige Ringe mit Mittel- 
flec aus. Sm Versuch sonnte Professor Dr. Grüßz (Berlin) einen gleichen Sprit- 
flec nachahmen (Abb. 28, feilzeichen). Die weitere Untersuchung dieses 
Scherbens ergab noch 5 Bruchstücke Don Schafwollhaaren, rot ge = 
färbt, unb ein gelbes, ferner Seinenfafern, söhlige Tannen- 
holzfasern Don ber Feuerung mit ben beringten Tüpfeln (Abb. 28, Hk), 
Zellwandreste Don Spreuzellen unb verkohlte Stärfeforner. 

Dieses rötlicbleberbraune, 22 cm hohe unb 14 cm münbungsweite Gefäß 
(Abb. 9) war ein Kochgeschirr, in bem Weizenschrotmehl auf- 
gefochtwurde unb einmal sehr starf, so daß Spritzer heraus auf bie 6 es äfz- 
wanb geschleudert würben. 3n diesem Kochtopf würbe auszerdem noch S e r 
fleinerteAcerbohne aufgekocht, wie dies durc zwei Reste (Abb. 28, Z) 
unb durc bcn Sticstoffgehalt bezeugt wirb. Ein anberer Scherben dieses 
Topfes (Nr. 550) bestätigte in seiner Untersuchung das Vorhandensein Don 
Stärkekörnern, Dextrinresten unb söhligen Spreuzellen des Weizens, unb bie 
weitere Untersuchung ber Erdfüllung dieses jetzt wiederhergestellten 
Topfes (Abb. 9 Nr. 1168) bestätigte gleichfalls bas Dasein Don (Stärseförnern 
bes Weizens unb Aggregate davon.

Schlieszlic sonnte auch bie Untersuchung b e s Bodensatzes bes 
steinen Töpfchens ber Spät-Hallstatt- unb S rüh = L at è ne = 
seit (Nr. 555, Abb. 7 unb Abb. 9) durc Professor Dr. Grüßz (Berlin) in diesem 
Kleingefäfz 10 Stärfeförner aus ben Kotyledvnalzellen ber 
Acerbohne aufweisen, ferner Teile Don Spreublättern unb bereu Zellen, 
einige Pollenkörner einer Graminee (Grasart), niese Zellen einer wilden 
Hefe, besonders einer Torula-Art, unb schlieszlic Fasern von Tannen- 
holzkohle. Der Bodensatz erwies sich ass reich an Stickstoff in Form Don 
Nitriten, Nitraten, Amido- unb Ammoniumverbindungen, bie aus ber Jet- 
setzung ber Bohneneiweiszstoffe hervorgegangen fein müssen, bewirft durc bie 
wilden Hefen unb Bakterien. Da bei ber Kleinheit bes Gefäszes Nr. 555 (nur 
7 cm hoch) an Verwendung als Kochgeschirr für Ackerbohnen nicht zu benfen 
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ist, kommt nur ein anderer Zwec für diese Heine Menge gekochter Bohnen in 
Betracht, höchstwahrscheinlich deren Verwendung als Heilmittel; 
tatsächlich erfreut sic in der Voltsheilfunde das Mehl der Ackerbohne 
als Mittel bei Ctzemen bis heute eines ganz besonderen Ansehens.1 '

Daßz Weizenmehl in Breiform mit Milc angemacht genoffen 
worden ist von ben Zeiten ber Haller Siedlung, erweist bie Grüsz sche Anter- 
suchung eines 9 mm bieten, auszen unb innen gut geglätteten Scherbens (Ar. 537, 
Fundstelle 1).75 ,

Die Verwendung einer anbcrcn Setreibeart, des Dafers, in ber Küche

28 Teraröfverte Pa 1p eztM"aze,R.) Ab VÄ'san^M»" pod 

Untersuchung von Professor Dr. Or132 ‘1 —an Al = Sibrifi von ber ============

7 T = Tvrulaheje.
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Abb. 29. Stuchtferne und Samen von Sundstelle 26, in zweifacher 
Vergröszerung gezeichnet, a flaume (Prunus insititia), b Kirsche (Prunus avium), 
c Schlehe (Prunus spinosa), d Wilde Weinrebe (Vitis silvestris), e Himbeere 
(Rubus idaeus), f Erdbeere (Fragaria vesca), g Saatgerste (Hordeum sativum), 

h Hafer (Avena sativa).

einer keltischen Hausfrau der Haller Siedlung ging aus einer mikrosfopischen 
und chemischen Alntersuchung des Scherbens Nr. 538 hervor (siehe Nandstück, 
Abb. 25, aus der spätkeltischen Fundschicht von Fundstelle 1). Der entsprechende 
Topf mag die Form des in allen Teilen gefundenen und wiederhergestellten 
Topfes Nr. 1168 gehabt haben mit rund verdicktem, etwas ausladendem Nand 
und etwa 15 cm Mündungsdurchmesser. Das 6 esäsz ist auszen graubraun, innen 
schön rotbraun gebrannt. Unter ber Schicht bes neuartig krustigen Belags ber 
inneren Randbreite (Abb. 25 unb Abb. 27) ermittelte Professor Dr. Grüßz 
(Berlin) 4 Aggregate von Stärkekörnern, bie nac feiner Mitteilung zweifellos 
von Rafers örnern herrühren, ba bie großen Stärfetörner aus Heineren 
zusammengesetzt waren (siehe Bildtafel Abb. 27 Nr. 538, Stk). Das es sic hier 
um eine an gebaute Hafersorte handelt, zeigt ein glücklicher Fund bes 
Berichterstatters aus einer durc überlagernde keltische Scherben belegten 
Kulturjchicht am Ostrand unserer Keltensiedlung, am Hafenmart 
(Fundstelle 26, Lagestizze Abb. 3 unb Fundschichtaufnahme Abb. 30). Dort 
sonnte dieser aus ber Untersuchung ber modrigschwarzen Fundschicht nicht nur 
2 Dörner bes Saathafers (Avena sativa) bergen (Abb. 29, h), son- 
bern auc weiterhin 3 Zörner ber Saatgerste (Hordeum sativum; 
Abb. 29, g).76

Von Bedeutung ist auc bie aus dieser Fundschicht ermöglichte Feststellung 
einer vermutlichen U r f u 11 urforte ber flaume (Prunus insititia) 
burd) zahlreiche Fruchtkerne (Abb. 29, a). Die Pflaume ist (nac Hoops, Real- 
Lexikon ber Germanischen Altertumskunde, S. 412) in Südeuropa unb im süd- 
lichen Mitteleuropa heimisch; pflaumenserne sind schon in ben jungsteinzeit- 
lichen Schweizer Pfahlbauten nachgewiesen. Die veredelten Formen ber Pflaume 
haben wahrscheinlich in ben pontischen Ländern ihren Ursprung unb tarnen von
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da über Griechenland nac Italien. Sm Zeitalter des Augustus, in dem ja 
unsere Haller Keltensiedlung noc blühte, wurden bie Trunusarten bereits in 
großer Menge im römischen Gebiet gebaut; Plinius redet von „ingens turba 
prunorum" (15,41). Unsere $ a 11 e r 8 u n b e stellen nac Ansicht von Dr. 
K. Bertic (Ravensburg) schon Kulturpflanzen bar; sie sinb somit a u f 1 c l u 3 - 
reic für bie damit auc weiterhin zu vermutende frühe 
Kultur dieser Frucht aus teltijch-süddeutichem Boden. 
Unsere Kelten werden, wie so manches andere, bie Kulturpflaume aus bem Weg 
über römisch beeinflußte gallische Stämme übernommen haben.

Aufzer Vflaumenternen enthielt bie ermähnte ergiebige Kulturichicht ber 
Fundstelle 26 auch ein Dutzend Kerne der Kirsche (Prunus avium; Abb. 29, b); 
bei dieser Frucht sann (nach Dr. K. Bertsch [Ravensburg]) nicht gesagt merben, 
ob es sic in unserem Fall um eine Wild- ober schon um eine Kulturiorte handelt.

Gerner tonnte ber Berichterstatter aus ber ermähnten Kulturschicht ber Sund- 
stelle 26 auc 9 Kerne ber Schlehe (Prunus spinosa; Abb. 29, c) bergen, 
ferner einen (Samen der Himbeere (Rubus idaeus) und 2 der Erdbeere 
(Fragaria vesca; Abb. 29, e unb f). Von ben ihm von ber gleichen Fundstelle ein- 
gesandten Hölzern dieser Schicht konnte Dr. K. Bertic (Ravensburg) $018 vom 
Sa e Istr auch (Corylus avellana) unb von ber Eiche (Quercus) bestimmen.

Gür bie Entwiclung unserer Kulturpflanzen is von ben 
Funden ber Kulturschicht ber Fundstelle 26 auszer ben Pflaumen: unb 
K i r f c e n t e r n e n unb ben Getreidekörnern von Saathaferuntedts 
g e r st e auch noch das Vorkommen von 3 Kernen ber w i l b e n 3 ein r e b e 
(Vitis Silvestris; Abb. 29, d) von Belang. Bekanntlich ist bie wilde Weinrebe 
heute in unserem Land nicht mehr bodenständig; sie mar es aber in ber jüngeren 
Steinzeit (siehe G.14). Es handelt sic hier in ©chmabifch ball um eine vor 
2000 Fahren in ber Spätkeltenzeit hier heimische, aber anbere Wilbrebenrajle 
als bie schon steinzeitlic für Heilbronn unb Cannstatt erkannten „einheimischen 
Wilorebenrasien. Nac freundlicher Mitteilung von Dr K. Bertic (aens- 
bürg) stehen bie neuentdedten Haller ^ilbrebenferne ber heutigen Wbrebe 
bes Obertheins näher als ben vorgenannten vorgeschichtlichen von deitbronn

Abb. 30. Fundstelle 26: 8 u n d f c i c t d e t 
Obstferne, 6 etrei beförncr unb 
Samen (Abb. 29). Die schwarze Sunb- 
schicht, 20 cm hoch, liegt links, unten über 
bem Grubenboden. Die unten in Bildmitte 
nac rechts hoc ziehenden breiten, buntlen, 
geraben Streifen sinb Schatten von unbe- 
siebeltem Muschelkalffels. Die datierenden 
keltischen Funde (Scherben, Seuerlehm unb 
Knochen von Nind, Schaf unb Schwein) 
ziehen sich noch bis zu 1 m hoc über ber 
schwarzen Fundschicht ber Kerne unb Corner 
nach bem rechten Bildrand (schon zu Sunbs 
stelle 25 gehörig) ber Hangichräge folgen 
hoch zum Hafenmarktgelände. Links oben ber 
unterste Nand eines mittelalterlichen Steller= 
mauerbobens. (Aufnahme: Dr. «oft) 
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und Bad Cannstatt, ohne aber ganz mit der heutigen rheinischen Wildrebe über- 
einzustimmen. Die Annahme liegt nahe, gerade die keltischen Wild- 
rebenferne v on ber Art ber Haller Sterne als Vorfahren 
ber später wohl am N hei n zur Kulturrebe entwickelten 
Wildreben anzujehen, aus denen wohl dort Traminer 
unb Riesling heran gezüchtet worden in d.77

Mit den obgenannten Sruchtfern- unb Samennachweisen läfzt 
sic für unsere Haller Keltensiedlung bas Kulturbild wesentlich erweitert sehen

unb mir bekommen einen Begriff von ber 
vielfältigen Nahrungswirtschaft durc 
(Setreibebau, Obstzucht sowie alt- 
hergebrachtes Sammeln. Zu den 
zahlreichen pflanzlichen, oben nachgewiese- 
neu Nahrungsmitteln unserer Haller Sied- 
lung tritt noch die ebenfalls feststellbare 
tierische Nahrung aus Viehhal- 
t u n g, 3 a g b unb Fischfang.

3n bem söhligen Belag eines ihm ein- 
gesandten Scherbens (Nr. 543, Fundstelle 2 
bis 12) fanb Professor Dr. Grüßz (Berlin) 
Stär lere fte, Fett unb hoben Stic- 
stoffgehalt in Nitraten, Nitriten unb 
Ammoniumverbindungen, ferner 2 Haar- 
bruchstücke, vielleicht vom Schaf. Der Be- 
funb läszt erschließen, daß in diesem Gefäß 
ein FleijchgerichtmitJugabevon 
Weizenjchrotmehl aufgelöst wor- 
ben ist. S l e i 1 c als Nahrung wird auch 
die schwarze, fein geglättete, 8 mm 
dicke Schale enthalten haben, bie bem 
Scherben Nr. 544 entspricht (Abb. 25, 
Fundstelle 2 bis 12). Die Schale mag einen 
Durchmesser von 35 cm gehabt haben. Der 
verfohlte, jchwarzglänzende Snnenbelag er
gab bei ber Untersuchung verfohltes Fett 
unb Stickstoff. Zwei Bruchstücke mensch- 
lieber Haare mögen durc Verunreinigung 
hineingefommen fein. Ein anberer Topf, 
von derselben Fundstelle, von bem ein 9 mm 
dickes Stück bes Vobenfnids vorhanden ist 
(Nr. 545, Abb. 25), enthielt in feinem tob- 
ligen Snnenbelag nac Professor Dr. Grüßz 
(Berlin) Stickstoffund einige Stärke-

Abb. 31. Netzstricgerät mit noc durch- 
laufendem Schnurgarn unb mit Gabel- 
endezum Auf spulen, Fundstelle 17. (Zeich- 
nung: Restaurator A. eter. Staatliche Alter- 

tümersammlung Stuttgart). 
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törner. Auc dieser Topf dürfte, wie Nr. 543 (siehe oben) für Sleisc und 
Weizennahrung benützt worden sein. Fleischtöpfen müssen dem Befund nac 
auc die Scherben Nr. 547 (Fundstelle 2 bis 12) und Nr. 553 (Fundstelle 5) 
entstammen. Ersterer ist 10 mm dick, letzterer gehört zu einem groszen, 14 mm 
wandstarken Gefäfz aus feingeschlämmtem, hart gebranntem Son.

Das Hauptschlachttier ist sicher das Rind gewesen, von bem sic zahlreiche 
Knochen unb Zähne in ber Siedlung fanden. Auc bas Hausichwein, nac 
Funden von Zähnen junger unb älterer Tiere, auc von Eberhauern, sowie 
Schafe (Zähne, Fundstelle 6) sind ber keltischen Küche zugeführt worden. Der 
Fund eines Nferdezahns (Fundstelle 11) mag darauf hinweisen, daß auc 
dieses von den Kelten nachweisbar besonders gern gehaltene Sier u. a. gegessen 
worden ist. Die Küche unserer keltischen Hausfrauen ist natürlich auc durc 
Sagdtiere ausgebessert worden, wie ber Fund eines Wildschweintiefers 

(Fundstelle 2) beweist.
Dasz ber Fischfang bei ber Lage ber Siedlung unmittelbar am alten 

Kocher eine besondere Rolle gespielt hat, läszt sic beulen. Davon zeugen nicht 
nur bie zu ben bebeutenbsten Funden ber Siedlung gehörigen Einbäume, 
sondern auc drei hölzerne Gegenstände von der Svrm und 
hoppelten 6 rös e eines durchhöhlten Bleistifts (bb. 31). 
Durch dieLängshöhlung des besterhaltenen dieser Sundstüce lief noch 
eine durc bas Grundwasser des Siedlungsbodens erhalten gebliebene Scnur, 
unb danac sann das Werkzeug und ebenso die beiden entsprechenden, mit- 
gefundenen nur ein Netzstridgerät sein, womit auc der Gebraut von 
ichnurgeflochtenen Fischnetzen zu erschließen ist.

Da ber Fischfang in keltischer Zeit auszer mit Netzen auc nac uralter Art 
durc (Spießen ber Gische ausgeübt worden ist, bezeugen Sund 
eiserner Dreizacgabeln vom Neuenburger Gee aus der Satènezeit, 
ber eine von ber berühmten Keltensiedlung von La Tène selber." Sm Zulammen- 
bang mit ihnen findet nun auc ein 1929 unweit Schwäbisch Hall bei Bilbelmss 
glüd im Kochertal gemachter Fund eines ben genannten genau gleichen eilezner 
9 r e i 3 a d s m i t 9 i b e ra f e n80 feine richtige Bewertung unb Deutung. 

(Schließlich beweisen nicht nur die obenerwähnten Fischfanggeräte daß Die 
Faller selten einen Sei ihres Lebensunterhalts durch Bicorang bestritten 
haben, sondern auc ber Gund von Sischwirbeln und -grÄtenlelpit 
bur 8 ben Berichterstatter in derselben stultur chicht ber ergiebigen Sunde e^26, 
in ber auc bie oben angeführten Obstferne unb Corner gefunben woTDe" "inD

Frauen-Hauswert
9, ben aufschlußreichen Ergebnissen über ben keltischen s ü c e n b a uis - 

halt unb M"ab"NSSerwerb unserer Haller Siedlung fommen weitere über"säushibe “Sanigtei der 8-en. So ist mit der
wendung von 2 e i n e n g e w e b e zu rechnen. 2 e i!‘ a et ",tonnse Bese iE 
Dr. (Berlin) an brei ber ihm eingesandten Scherben (21.23/, "I 
5 51) in Vertrustungen nachweisen (Abb. 27 und Abb. 28 bei Nr. 537 und 55 / 
S be”« ist bet zund gefärbtetWolbagrezomgdof 

So stellte bet genannte Sorichet im Belag des Eder ™9.538,2, ekt Sri 
färbte Wollhaare fest, in bem des Scherbens 551 sogar 5 biefer "t 



80 —

und dazu 1 gelb gefärbtes. Nac Vermutung von Professor Dr. Srüß 
(Berlin) mag es sic bei dem roten Farbstoff um Krapp handeln, der in Süd- 
europa, mit dem die Kelten ja viele Beziehungen verbanden, in Isatis tinctoria 
oortommt; der rote Farbstoff sann aber nac feiner Ansicht auc einheimisch 
aus Malvenblättern gewonnen worden fein. Selbe Schafwollhaare mag man 
mit Hilfe gelber Blütenblätter so gefärbt haben.

Dafz in ber Siedlung von ben Frauen auc Stoffe gewoben worden sind, 
ist selbstverständlich. Beim Weben werden die in Bruchstücken aufgefunbenen 
tönernen Webgewichte (Abb. 33 Nr. 585) benützt worden fein. Ein solches 
Webgewicht sann auc bie völlig erhaltene, doppeltfaustgrosze tönerne, durc 
die Mitte durchbohrteRugel gewesen fein (Nr.868, Abb.33; Fundstelle 4).

Abb. 32. Geschärftes Knochenstüc und beinernes Slättwerkzeug für 
Töpferei (Nr. 1102), Bruchstücke einer bronzenen Kleiderhafte (Fibel) und ein 

Bronzering mit Zapfen.

Das in ber Haller Keltensiedlung auszer Metallgerät, von bem freilich recht 
wenig gefunben wurde, auc noc wie in Arväterzeiten Gebrauch von beinernem 
Gerät gemacht worden ist, beweisen zwei Beinfundstücke. Das eine (Nr. 1101) 
ist ein zeigfingerlanges Bruchstück eines groszen Rinderknochens mit beiderseits 
scharf geschlagener Schneide an bem einen Ende (Abb. 32). Das anbere ist be- 
sonders sorgfältig gearbeitet: es ist ein durchweg schön gerunbeter, nac ber 
Spitze schmalrund zulaufender beinerner 6 lätter (Nr. 1102) von ei- 
runbem Querschnitt, am einen Ende abgebrochen, noch 7,3 cm lang (Abb. 32). 
Das Werkzeug mag zum Ausglätten unb zur Oberflächenpolitur selbstgefertigter 
Töpferware gebient haben. Entsprechende keltische Beinwerkzeuge hat auc ber 
Hradischt in Böhmen aufzuweisen.82

Abb. 33 (neben). Beispiel eines t ö n e r n e n S a 13 r o ft t ö r p e r s (Nr. 870) unb 
tönerne Webgewichte.
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Schmuc

Dasz es sic bei der Haller Keltensiedlung nicht nur um eine Siedlung zu 
gewerblichen Zwecken, sondern um eine richtige Wohn- und Dauersiedlung 
handelt, beweisen neben ber Töpferware u. a. die Schmuckstücke, die in 
ihr gefunden worden sind.

An ber Siedlungsstelle 2 bis 4 erbrachte unsere Ausgrabung unb bie Auf- 
merksamkeit ber Grabarbeiter eine kleine Bronzedrahtfibel, zwei 
Bruchstücke farbiger Siasarmringe unb ein Stüc einer Spiral- 
augenperle aus dunkelblauem Glas.

Die Bronzedrahtfibel (Schmuckhafte, Abb. 32 Nr. 570) sonnte 
leiber nur in 4 Bruchstücken geborgen werden, während weitere Teile fehlen. 
Der Fibelfopf ist in 4 Drahtwindungen noc erkennbar, ber Draht ist von ba 
aus um ben Bügel geschlungen, von ber Nadel ist, in verbogenem unb ver- 
lagertem 3uftanb, noc ber am Kopf ansetzende Teil erfcnnbar, unb vom Bügel 
ober Fus stammen kleinfingernagelgrosze bünne Bruchstücke eines Bronze- 
plättchens. Es mag eine Fibel vom Münsinger Typ gewesen fein.

Sut erhalten sind bie Bruchstücke ber Siasarmringe. Das größere 
(Abb. 34 Nr. 567), noch 55 mm lang, ist ein fünf Rippen im Quer- 
schnitt aufweisendes schönes kobaltblaues Stüc von 17 mm Breite; 
ber lichte Durchmesser des ganzen Armrings ist mit 77 mm zu errechnen. Auf 
sämtlichen 5 Rippen finb in reizvollem Rhythmus mit schmalen Unterbrechungen 
kurze, gelblichweisze Ziczadglasfäden in vorbereiteten leichten 
Eintiefungen aufgegossen. Ein Glasarmringbruchstüc derselben Farbe, Form 
unb Technik liegt im Museum Nottweil (Flur Hochmauren); bie gelblichweiszen 
Jickzackauflagen finben sic hier nicht auf allen 5 Nippen, sondern nur auf ben 
an bie Mittelrippe angrenzenden 2 Rippen. Nhnliche Vergleichsstücke bietet 
auc ber spätkeltische Hradischt von Straboniß.83 Ein weiteres Vergleichs- 
ftüd zu bem unserigen von Schwäbisch Hall ist ber Ring von Gempenac in ber 
Schweiz, von brauner Farbe, mit gleicher Verzierung, bie aber auch auf ben 
Nandrippen fehlt. Bisher finb 82 solcher fünfrippigen Slasarmbänber be- 
sannt;84 ihre wesentliche Verbreitung liegt vom Alpennordrand vom Senser 
See bis nach Preszburg, weiterhin nac Böhmen unb Mähren hinein unb über 
Mitteldeutschland an ben Rhein. Diese Ringe finb sicher diesseits des Rheins 
unb im böhmischen Sebiet angefertigt worden.

Auc bas Heinere S I a s r i n g b r u c ft ü d (Abb. 34 Nr. 568, 10 mm 
breit, hochgewölbt, noch 2,5 cm lang) ist in 5 Rippen geformt, zeichnet sich aber 
sowohl durc feine hellblaugrüne Siasfärbung aus sowie durc bie 
auf bie Nippen in furzen Abständen aufgesetzten, meist dunkelblauen 
Knotengruppen. Dieses Armringbruchstüc gehört feiner Form nac 

zu ben keltischen Armringen mit Knotengruppen, feinem Sias nac zu einer 
anberen Sruppe.84 Von ben Knotengruppenringen räumlich am nächsten liegt 
ber Fund aus ber Spät-Latènesiedlung von Breisach-Hochstetten; diese hat über 
100 Bruchstücke verschiedener Siasarmringe geliefert. Der bedeutende spät- 
keltische Fundplatz von Manching bei Ingolstadt hat sogar zwei ganze Ringe 
unserer Form Nr. 568 aufzuweisen. Bis auf eine Sruppe in ber Schweiz 
haben (nac Feststellung von Fräulein Dr. Haevernit [München]) diese Knoten- 
gruppenringe eine mehr östliche Verbreitung: in Bayern, Böhmen unb Mähren 
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und einem Teil von Ungarn. Da diese Ringe alle aus der freien Tand ge- 
arbeitet sind, ergibt sic von selbst eine grosze Mannigfaltigkeit ber Knoten- 
gruppen. Trotzdem sann man gewisse Untergruppen unterscheiden, die viel- 
leicht auch auf Werkstätten beuten sönnen.84 Seinem Glas nach, ber Glas- 
auflage nach, ist bas nächstliegende Vergleichsstüc für unser Haller Fundstüc 
ein anbersgeformter Armring von Manching, ber bie gleiche Farbe des Körpers 
bat unb einen übergelegten blauen Faden. Der Roller Ring Nr. 568 steht nach 
gleichem Glas unb gaben ber Gruppe ber Schweizer Ringe in ber Gegend von 
Bern unb Genfer See nahe. Der Zeit nac kommen (nac Feststellung von

9(bb 34 GrüneGlasarmring mit aufgegossenen blauen Sprossen (2r,568), 
f o b a 11 b7 a u c r G 1 a § a r m r i n 9 mit Glassadenderzierung auf allen fünf Rippen 
(Nr 567) unb t o b a 11 b l a u e G 1 a $ p e r I e m 11 w c i ß en S P i r a la u 9 c n s 
o c r 3 i e r u n g e n (Nr. 569). Die Perle ist in der obigen Ergänzungszeichnung zu 
runb Angenommen; sie wird oben unb unten etwas abgeplattet unb durcbobrt gewesen 

sein. _ Abbildungen ungefähr in nat. OTDBe.

Fräulein Dr. Saedernit München)) bie Ringe m i t s n o t e n g r u p p e n 
in ber Mittel-Latènezeit auf unb reichen bi s i n b i e © P o t - 2 a tinezei" 
In Bronze sinb solche Sprossenarmringe spater; ein solcher von Klingenberg 
am Stedar gilt als bezeichnend für die späteste Eatenezcit."” Vr blque voller 
Stasring mit den weiszen Zickzackfadenverzierungen (21r, 567,256,34) it bei 
uns wohl in die Spät-Latenezeit (letztes Sahrhundert “' Sf' und 1bi52.20. 
hunbert n. Itr.) zu setzen entsprechend ben Funden blauer Hlasringe bei römischer 
Terra Sigillata, wie 3. B. bei Heilbronn in ber Maustlinge.4"

6*
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Sn die Spät-Latènezeit ist auc die fobaltblaueplasperle
mit aufgegoffenen meinen Spiralaugenringen zu setzen,
Don der unsere Haller Siedlung an Fundstelle 2 bis 4 ein Bruchstück bei ber 
Ausgrabung ergeben hat (Abb. 34 Nr. 569). Es handelt sic um eine g r o s e 
Augenperle. Entsprechungen aus bem letzten Jahrhundert o. Itr. unb 
wohl auc 1. Jahrhundert n. Itr. bietet ber Hradischt in Böhmen.87

Mittel- unb spätkeltischen Ursprungs, unb hier wohl spätkeltisc noc im 
Gebrauch gewesen, ist auc die als Bruchstück bei ber Schwemmkanalisation am 
Steinernen Steg (Fundstelle 22)88 mit Spät-Latènescherben zusammen ge- 
borgene honiggelbe Ringperle mit wirbelförmig a u s g e = 
legten schwefelgelben Glasfäden (Abb. 35 Nr. 1115 mit Begleit- 
funden). Entsprechungen bieten auswärtige Fundstellen wie ber spätkeltische 
Hradischt in Böhmen,89 und ber Technik, nicht ber Farbe nac bie gallorömische

Abb. 35. Spätkeltische Funde aus der Fundstelle 22 unb 23: Ringperleaus 
gelbem Glas mit eingegossenen weiszen Wirbelfäden (Nr. 1115), Scherben 
mit Flicloc (Nr. 1132), Kammstrichicherben (Nr. 1111, gr aphittonig), 
Schulterstück einer scheibengedrehten schwarzgrauen T o n f [ a 1 c e (Nr. 1113) unb 
Randstüc eines klingend hart gebrannten, gelbbraunen drehscheibengefertigten © e = 

fäszes mitKammstrichzone (Nr. 1114).
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Tempelanlage Don Bretten in Baden aus dem 2. Sahrhundert n. Str.00 Die 
Haller Perle besteht aus Natriumglas, das durc Zugabe Don Antimonsalz 
gelb gefärbt worden ist. Das Fundstüc ist auf der Auszenseite durc Verwitte- 
rung schon start getrübt.

Dafz bie Haller Keltensiedlung, wenn bie Möglichkeit eingehender unb 
planmäsziger Ausgrabung gegeben wäre, noc weitere gute Schmuckstücke ans 
Tageslicht geben würde, steht aufzer Zweifel.

Eisen- unb Bronzeverarbeitung
Die Haller Keltensiedlung im Kreissparkassen-Baugelände hat entsprechend 

anberen auswärtigen keltischen Siedlungsfunden auc einige, bie auf Metall- 
verarbeitung an Ort unb Stelle hinweisen. Hierfür spricht Dor allem 
ber Fund eines Cifenbrockens, unregelmäßig flachrund, 9-8-3 cm 
im Durchmesser, Don 210 g Gewicht (Nr. 1110, Abb. 36). Vieser Eilenrest 
sann feiner Zusammensetzung nac (siehe unten) nur von einer Eisenverhüttung 
stammen unb muß ein Teil einer sogenannten Ofensau fein als Ei] enichmelz- 
rüdstand aus ber Grube eines Schmelzofens. Das Stüc wurde bei ber Grabung 
Dr. Kost an Fundstelle 1 in ber dortigen älteren Spät-Latèneschicht unmittelbar 
unter bcn rotbraungebrannten Resten eines „gewerblichen Ofens vom Bericht- 
erftatter geborgen, in unmittelbarer Nähe starker Holzkohlenschichten unb dicker 
Schichtlagen zusammengefallenen Brandlehms. Letzterer zeigte. 3 a b I - 
reiche Stang enabdrüce unb mit Schindel ausgefühtten 
Glatt ftric auf ber einen Seite ber brandroten Lehm- 
w a n b ft ü c e.91 Dem E i f e n b r o c e n ist feine Herkunft aus einer Eilen- 
schmelze noc deutlich anzusehen, bie an Ort unb Stelle gelegen haben muß, 
ein Ofen 3 u m Verhütten von Eisenerz.92 Für eine solche Anlage war 
ber Sang frei gegen bcn Westwind unb bie unmittelbare Wasernäbe günstig. 
Ob bie erwähnten holzkohlehaltigen Ascheschichten unb bie Brandlehmicict 
mit ben Geflechtstangen-Abdrücken Reste eines solchen Eisenschmelzbefriebs smb, 
sann nicht gesagt werden, ba infolge ber Amöglichkeit weiterer Untersuchungen 
an ber östlichen Grundmauerwand bes Kreissparkassenneubaus (Einsturzgefahr) 
auch nicht festgestellt werden konnte, ob sic in der Schicht noch etd Ei len- 
schlacken unb weitere Eisenschmelzreste befunden haben.Nac Ansicht, von 
q Weiershausen”, hat fast jede volleisenzeitliche Siedlung in Oeuts^lanb solche 
Eisenschmelze für ben Eigenbedarf getätigt. Sn Württemberg haben bis 
jetzt bie Schwäbische Alb im Aalbuch bei Tauchenweiler (Ostalb), bei Sroctel 
fingen (Kreis Giamaringen), Kohlstetten (Kreis Münsingen), das Steinachtal 
bei Neuffen der Plettenberg, Schafbera unb Lochenstein, ber Heuberg, ferner 
bie Gedend von Kirchheim u. Pfeffingen, suchte fingen (Schwarzwalb- 
treis), Güglingen, Jagsthausen schon Spuren Don Eisenichmelse der Frübeilen- 
zeit (Sallstattzeit) unb Volleisenzeit (Latènezeit) sowie her römischen ? ejetungs- 
Leit erbracht 94 Bei besserer Beobachtung durc die Forschung werden sic die 
genannten Nachweise sicherlich noch durc viele weitere Stellen permebren, 
wenn sich auch ba unb dort vielleicht eine jetzt noch als „vorgeschichtlich ange- 
loroAene Gclacenfundstelle als mittelalterlich herausstellen bürste.
"P eienTB ladensud aus Fundstelle 1 (r. 1110, Abb 36)_erwies 
sich nach Analyse durc Dr. W. Nulfinger vom Institut für angewandte Metall- 
funbe an ber technischen Hochschule (Stuttgart als sehr starteisenhaltige
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N o h 1 c I a c e (51,4% Fe), die dem mikroskopischen Gefüge nac aus dem 
Schmelzfluß erstarrt ist. „Es liegt hier in Anbetracht des hohen Eisengehaltes 
zweifellos eine Schlacke aus einem vorgeschichtlichen Nennfeuer vor. Nac den 
Gehalten von SiO, (Kieselsäure), P, O, (hosphorsäureanhydrit) und MnO 
(Mangandxydul) zu urteilen, bürste Bohners als Ausgangsstoff ge- 
bient haben.95 Der Fundort dieser Bohnerze liegt bestimmt nicht weit von 
Schwäbisch Hall entfernt. Die keltischen Einwohner der Haller Siedlung wer- 
ben ihr Bohnerz in ben Kocherkiesen „geklaubt haben, wo es in ben diluvialen 
unb alluvialen Kiesschichten vorkommt. Der Kocher hat bas Erz von ben Lager- 
statten des braunen unb weiszen Suras bei Oberkochen unb anbercn Orten tal- 
wärts bis in bie Haller ®egenb befördert, wo man heute noc bei einiger Auf- 
merksamkeit bie braunen Kongregationen in ben Kocherkiesen häufig finben sann.
Die vorgeschichtlichen Eisenschlacken fallen durc ihren hohen Eisengehalt be- 
sonders auf. Nac dem Aussehen ber Schlacke (flabig, banbförmig, geflossen unb

Abb. 36. Fundzeugen von Eisen- unb Bronzegewinnu n g unb = v c r = 
arbeitung: Eisenschlacke (1110), Tondüfe eines Gebläsevfens (1109), 
tönerne Metallglühtiegel (889, 1061, 1062), Graphittongefäszrand (904) unb 
verschlacktes graphittoniges Tiegelbruchstüc (906) mit Bronze- 

f c m c 13 f p u r e n.
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blasig)96 sann man annehmen, dasz die Haller Schlacke aus einem Gebläseofen 
stammt. Die Schlacke ist während eines Ofenprozesses entstanden, bei bem viel 
Sauerstoff und Kieselsäure für bie Verschlackung des Eisens vorhanden mar."97

Wenn schon bie erwähnte Eisenschlacke als aus einem Gebläje-Cisen- 
1 c m e l3 o s e n stammend zu erkennen ist, so wird das Vorhandensein solcher 
Gebläseofen in ber Haller Keltensiedlung weiterhin bewiesen durc bcn Sund 
einer S D n b ü 1 e von 5% cm Durchmesser mit noc 6 cm Länge (Bruchstück, 
Abb. 36 Nr. 1109). Der Lufttanaldurchmesser ber Düse verbreitert sic von 10 
aus 20 cm. Derjenige Teil ber Düse, ber in ben Ofen hineinragte, ist abge- 
brochen. Das Stüc zeigt bort Verkohlung und ist auc sonst start durchgeglüht, 

hnliche Gebläsedüsen sind schon im Siegerland mit seinen keltischen Eisender- 
hüttungsplätzen unb in Oberschlesien gesunben worden. . Weiershausen stellt 
sic bcn Gebrauch solcher Tondüsen°8 so vor, daß aus ber Auszenjeite, in unserem 
Fall auf bem erweiterten, tonischen Teil, bas Gebläse in Form eines Blaje- 
balges aufgesetzt worden ist. Ob bie in ber Haller Keltensiedlung gefunbcne 
Sondüje einem Ofen für Erstschmelze ober einem Ofen mit eingesetzten Siegeln 
zur Bronzeschmelze ober Eisentohlung (Stählung)® angehört, sann nicht gesagt 
werden. Auc für ben Bau des Ofens, an bcn bic gefundene Sondüse angejetzt 
gewesen ist, liegen wenig Anhaltspunkte vor, falls man nicht bie zahlreichen, in 
sehr starkem Feuer rotgebrannten Flechtwerf-Lehmwandabdrücke als Reste eines 
solchen Ofens ansehen will, was wahrscheinlich ist. Ein Ofen mit Lehmbe- 
strichenem Rutentorbdac ist aus ber keltischen Siedlung Groszgartac-Annungs- 
grunb besannt geworden.100 Auc unsere Haller Keltensiedlung hat mehrere, 
über 1 m Durchmesser aufweisende Lehmbrandstellen mit eingefallener lehm- 
verstrichener Flechtwand aufzuweisen. Solche Lehm-Flechtwerkmäntel von Aus- 
heizöfen ober Eisenschmelzöfen sinb vorgeschichtlich unb mittelalterlich an einigen 
©teilen besannt geworden, so bei Einzingen (Kreis Sangershausen) in Mittel- 
deutschland101 unb bei Reichenau in ber Oberlaufs,102 besonders deutlich aus 
bem 1 bis 2. Jahrhundert n. Ztr. bei Sperenberg (Kreis Teltow) in Ostbeutsch= 
Land, batiert durc römischen Münzfund, mit kuppelförmigem, lehmvertleidetem 
Flechtwert gerüst, das etwa 1 m hoc gewesen sein mag.103 Auc die Spüttelten- 
sieblung Breisach-Hochstetten meist solche Ofengebilde auf 104

Nahe bem Fundort des Eisenschlackenstückes an Fundstelle 1 traf bic Aus: 
grabung Dr. Kost auc aus Bruchstücke von tönerneniegel n (bb. 36 
Nr 889 1061 1062). Auc anbere Srabungsstellen, besonders Sunbitelle 14 
im Güdteil bes^reissparfassenbaugrunbes, ergaben starke Reste solcher tönerner, 
sehr hart gebrannter Siegel (Nr. 888 bis 894, 938, 1017, 1213, 1214, 125' 
0er iedelton ist porös unb grob. Die Gefäszböden smb durchweg halbtugel- 
förmig ausgerunbet (Abb. 36), bic Gesamttiegelsorm ist, nac den Bruchstücken 
u schlichen, zplindrijc bis stumpftegelförmig mit Verschmälerung nac bem 

oben ju bie Wanddicte liegt zwischen 15 mm unb 25 mm, die Bodendicke ist 
noch stärter bis zu 40 mm. Oie Auszenseiten ber Tiegel sind hellgrau bis weiß 
von einem Überzug gebrannten Kalfs ber vermutlich schon bei der uripriing 
liehen Verstellung des Gefäfzes aufgestrichen worden ist. Der Salfanitric 
mag zum Schutz ber Siegelwände gegen Feuchtigkeit aufgelegt worden sein.19 
Oerselbe grauweisze Kalküberzug mit starter Versinterung findet sic auch auf 
ber Innenseite ber Oiegel. Oie Tiegelböden zeigen zum Teil im innern eine 
graubraune bis schwarzgraue Färbung; hier ist nach freundlichst vorgenommener
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Untersuchung von Hüttendirektor W. Witter (Halle a. S.) durc vorhandene 
Holzkohle der Eisengehalt des Tones zu schwarzem Orydul reduziert worden, 
was nur in der Hitze bei Luftabschluß vor sic gehen sonnte. Eine Analyse 
solcher Tiegelböden (Nr. 565 und 889) durc Dr. W. Mulfinger vom Institut 
für angewandte Metallkunde an der Technischen Hochschule Stuttgart ergab 
beim gröszten dieser Tiegelböden (Nr. 889) eine Eisenbeimischung von 5,3% Fe, 
beim anberen (Nr. 565) von 7,7% Fe, auszerdem bei beiben noc Spuren von 
Mangan. Nac freundlicher Mitteilung von Hüttendireftor I. Witter 
(Halle a. S.) entsprechen bie von 5 bis 7% gehenden Eisengehalte dieser Tiegel- 
wände unb Böden feinen Feststellungen nac bcn Eisengehalten bes Tones, aus 
bem bie Tiegel geformt finb. Der Eisengehalt sann also nicht als Nachweis 
einer Eisenverarbeitung in ben Siegeln angesehen werden. Ein Nachweis, das 
in bcn Siegeln Eisen „geschmolzen" ober gar „gegossen" worden ist, wie in 
älterem Schrifttum immer wieder behauptet wird,107 ist nicht möglich gewesen. 
Solche Tiegeleisenschmelze sann auc aus technischen Gründen nicht in Frage 
fommcn. Derartige angebliche „Schmelztiegel", beren Dasein in keltischen Ge- 
Höften kennzeichnend ist, treten schon in ber Spätbronzezeit (Arnenfelderkultur) 
auf, so in Württemberg fc Franken u. a. in Niedernhall108 unb in ber Kocher- 
talsiedlung ber Früh-Hallstatt- bis Früh-Latènezeit bei Künzelsau,109 ferner in 
einer keltischen Siedlung im Westteil von Bad Mergentheim nörblicb ber 
Kasernen (siehe unser Vahrbuc S. 27). Keltische angebliche „Tiegelschmelz- 
trichter" aus sehr bicfem, grauem, start durchglühtem Son, bcn unserigen in 
Schwäbisch Hall entsprechend, hat auc die Lochenstein-Grabung Svefzler-Bersu 
im Jahre 1923 erbracht in bem bort aufgedeckten keltischen Haus110 unb auch einen 
Eisenschlackenrest aus biefem Haus. Besonders hat solche Siegel ber verstorbene 
Heilbronner Vorgeschichtsforscher A. 6 c l i 3 schon bei Groszgartac in früh- 
keltischen Gehöften festgestellt unb sic besonders um Aufhellung bes Gebrauchs 
dieser von ihm als „Eisenschmelztiegel" angesprochenen grobtonigen Gefäsze be- 
müht. Die Auffassung dieses Forschers, wie er sie in feinem zeichnerischen Wieder- 
berftellungsverfud)111 bargetan hat, wird heute mit guten Gründen abgelehnt.

über bie tatsächliche Verwendung biefer Siegel äußert sic ber 
Hüttenfachmann W. Witter (Halle a. 6.), bem groben aus unserer Haller
Keltensiedlung Vorlagen, folgendermafzen:

„Die Frage, wozu derartige Siegel verwendet worden fein mögen, ist nach 
allem, was sic von hier aus auf Grund ber angestellten Untersuchungen sagen 
läfzt, babin zu beantworten, das sie zum Glühen irgendwelcher 
Gegenstände in Gegenwart von Kohle benutzt worden finb. Die 
Einnahme ist berechtigt, das bie Siegel bei ber Herstellung von 
Bronzegegenständen, besonders von Schmucksachen, benutzt wurden. 
Man mufz alle bie Gegenstände, bie gehämmert, gebogen ober sonstwie geformt 
werden muszten, immer wieder glühen, um bie Härte wieder fortzunehmen, bie 
beim langsamen Erkalten, sowie beim Hämmern unb Schlagen eintrat. Dieses 
Glühen mufzte zur Vermeidung von Orydhautbildung unter Luftabschluß in 
Kohlepulver geschehen, genau so wie man heute im Kvhlepulver Eisen 
härtet. Vielleicht finb bie Siegel später auch dazu verwendet worden. Bronze 
ist in bem untersuchten Siegel (Nr. 889) nicht geschmolzen worden, benn es sind 
weder Metalltröpfchen noc irgendwelche anberen Spuren, bie barauf beuten 
tonnten, aufgefunben worden."112
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Das mit diesen Fragen sic abgebende neue Buch von V. Weiershausen, 
Vorgeschichtliche Eisenhütten Deutschlands, Leipzig 1939, nimmt als 3 w ec 
der Siegel an, das darin „wahrscheinlich die Kohlungppnweicem 
Rennfeuereijen auf Stahl vorgenommen worden ist": Außer der 
Solztohlung nimmt I. Weiershausen seinen Zuschlag an. Das „scheint ein DDE- 
teilhaftes Verfahren für die Erzeugung von hochwertigem Stahl gewesen 5u 
sein, da einmal der Kohlungsraum leicht unter gleichmässigerSemperatur ge- 
halten werben sonnte, und ba er zum anbercn mit kleineren Eijenitüdchen be- 
setzt werben mufzte, die gleichmäßig burchfohlen sonnten, während unter ba= 
maligen Verhältnissen die Kohlung größerer Luppen (- im Ofen antallen" 
Klumpen schmiedbaren Eisens) wohl nur auf die Rinde derselben befchranft 
blieb, primitive Völker haben bis in bie Neuzeit diese Kleinfblung beibe- 
halten, wenn fiebert auf wirtlichen Qualitätsitabl leaten". (6.29.) „Pie der- 
ftellung von Stahl ober doc wenigstens oberflächlich verstäbltem Eisen 
Siegeln ist uns mehrfach von alten Völkern, wie 3- B. den Chinesen, überliefert; 
gn GroRzaartac113 wirb man eventuell so verfahren haben, baß man möglichst 
reine Euppenstüdchen mit dichter, am besten Eichenholztohle in den Tiegel gab 
bcnfelben mit feuerfestem Sand, ber auch in den Gruben gefunden wurde, luit- 
bicbf abfcbloß und bas Ganze erhitzte. Das glühende Eijen im Siegel nofm 
Kohlenstoss auf unb erhielt bamif bie Eigenschaften von Stahl. (2 d.P, $74) 

31 ben besprochenen „6 c m e 131 i e g e I n". beten Name nicht zu Recht 
besteht unb bie besser als „Metallverarbeitunastiegel" bezeichnet werben unb 
ihrer möglichen y e r w e n b u n g f ü r 6 t a b I u n g b es €i f e ns a u15 b er 
EHTEMTEI3é fei abschliessend angeführt, was ’P. Weiershausen in 
seinem Aus „Vorgeschichtliche Eisenbütten Deuticlands" (6.192). barüber 
Fall Giere Siedel fommen auf teltischem Gebiet vor. Nun hat die. Ante " 
fuchung felfischer Eisenwasfen ergeben, baß zuweilen über die Schneibi eiten es 
weichen klaffenfernes Heine Gtablitüdtchen Hammerartig geschmiedet werben, 
^as geringe Fassungsvermögen ber Siegel läßt unsere letzte Vermutung an 
kabrfcheinlichfei gewinnen. Sollte sie wittlic gutreffen so wäre damit tot. 
baß bas aus bem Ofen Ausgebrachte bort weiches Schmiedeeisen war unb baß 
StabUm Srftausfknelwrogeß nicht gewonnen werben sonnte. Pie enorme 
Arbeitsbelastung, bie biefes Siegelverfahren bebeutete-fänbe bomit.rgus Bin: 
reichende Grflärung.” An anberer Stelle (a. a. S. 74)। fuhrt Derlee Ps 
Fe m Stableueuaung ber Kelten im Anschluß an die Betrachtung der 
Sieaelfunbe ber gEüb"“FEnesiebiung von Grofzaartac aus: „Weiches Schmiede- 
Siegeltun Xffen nicht AU verwenden. Durc Abschrecken und Dengeln, wie 
eisen ist für « t b«M>M mitb tonnte der erforderliche Härtegrad nicht 
es Un2 ben fu«Ä ach baburc zu helfen, dafz sie kleine

sh# Stahles sonnten sehr wohl zu diesem üblichen iberstäblen gebient babe".

Äg"86Ten"Eisen"T "Teber gewünicten Senge, Stahl dagegen nur in
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kleinerem Umfang erzeugen konnten." Das für Groszgartac Gesagte sann auc 
für Schwäbisch Hall mit feiner Keltensiedlung gültig fein.

Ob in den Metallbearbeitungstiegeln der Haller Keltensied- 
lang nun Bronze zurBearbeitung erbiet (siehe oben W. Witters 
Gutachten) ober Eisenstücke b u r c Holzkohle zu Stahl geglüht 
wurden, wobei bie Tiegel wohl in Brennöfen bzw. Töpferöfen zur Erzeugung 
ber gewünschten gleichmäszigen Hitze eingesetzt waren,® sonnte auc durc 
Analyse ber Haller Tiegel nicht festgestellt werden.

Dagegen liegt ein anbersartiges 6 e f ä s b o b e n ft ü c vor aus graphit- 
haltigem Jon (Nr. 906, Abb. 36), bas fiebere Spuren von Bronze er- 
geben bat. Es ist auszen unb innen verschlackt unb mit bünner, schwarzroter, 
fast glasiger Schlackenkruste überzogen. Innen zeigt bie bort griesige Schlacke 
an einigen Stellen grünliche Färbung, zum Teil auc auszen; ferner fanben sic 
in ber inneren Vertrustung des Tiegelbodens einzelne Metallkörner von röt- 
lieber Farbe; dies alles liefe vermuten, bafe hier ein B r o n 3 e 1 c m e 131 i e g e l 
vorliegt. Die genauere Untersuchung unb Analyse durc Dr. W.Mulfinger 
vom Institut für angewandte Metallkunde an ber Technischen Hochschule Stutt- 
gart ergab weiteren Aufschlufz. Das Gutachten lautet folgendermafzen:

„Die Verschlackung an ber Innenseite ist flar: bie Metalloxyde, bie sic durc 
Erhitzen ber Bronze bilden, bilden zusammen mit ber Kieselsäure eine Schlacke, 
bereu Schmelzpunkt meist höher liegt als ber ber Legierung. Mit steigender
Temperatur nimmt bie Viskosität einer geschmolzenen Schlacke ab; sie wird 
dünnflüssiger. Wenn ein Schmelztiegel nicht dicht ist, wie beispielsweise ber 
vorliegende Graphittontiegel, bann bringt bei ben hohen Temperaturen, bie 
zum Schmelzen unb Gieszen ber Bronze nötig sind, bie Schlacke durc bie Nisse 
in ber Tiegelwand. Auf diese Weise ist es zu erflären, bafe auc bie Auszen- 
feite des Tiegelbruchstückes verschlackt ist.

Bei ber Analysenentnahme an ber Innenseite des Tiegels gelang es, zwei
b e r B r o n 3 e f o r n e r freizulegen, bie in ber verschlackten Schicht eingebettet 
liegen unb eindeutig ben Tiegel als Brdnzeschmelztiegel erfennen 
lassen. Aus ben Ergebnissen ber Schlacenanalyje zu urteilen, 
wurde in bem Graphittontiegel eine Bronze von etwa 90 bis 95% Cu,
2 bis 3% Sn, 9 bis 11% Pb unb Spuren von Arsen, Antimon, Wismut, Eisen 
unb Mangan erschmolzen. Die Schlackenanalysen ergaben folgende Werte:

Tiegelauszenseite Tiegelinnenseite
SiO, 55,0% 53,0%
FeÖ 13,2% 7,5%
CuO 4,0% 12,4%
PbO 0,5% 3,0%
SnO„, As.,0 , Bi,O, 0,5% 0,8%
CaO, MgO, Na,O 26,8% 23,3%."

Es handelt sic also nac biefer Analyse wie auc nac ber qualitativen 
Untersuchung eines ber im Boden befindlichen Metall örner durc Hüttendireftor 
Witter (Halle a. S.) um bie Schmelze einer zinnarmen Bronze 
in unserem Graphittontiegel N r. 90 6.
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Einbaumkähne und Tröge
Daft neben ber Metallverwendung in besonderem Maß auc noc 5 0 I 3 

als Wertstoff eine Rolle gespielt haben mag, lässt sic zwar in unserer 
Haller Kteltensiedlung für Gefäsze unb Gerät nicht erweisen, ist aber nac ben 
unter günstigen Bedingungen im Seeschlamm von La Tène am Neuenburger 
Gee in ber Schweiz erhalten gebliebenen Holzgegenständen als sicher anzu- 
nehmen. Von ber Holzbearbeitung ber Kelten in Schwäbisch Hall zeugenLaus 
jeben Gall bie groszen Holztröge, bie aus f l e i n e n u n b g r D 3 e n 
Baumstämmen gefertigt worben finb (siehe Abb. 37 und 38 unb im folgen- 
den Gonderbericht über „Eine keltische Solesiederei" bie Abb. 1 bis 16) Dass 
bie grösseren, bie eine Länge bis zu 4% m haben, ursprünglich als Suß €1 n 5 
bäume zur Schiffahrt auf bem Kocher gebient haben vor ihr er Verwendung 
als Dröge ist als höchst wahrscheinlich anzunehmen. Beim Stog 2r. 4 (liebe 
im Bericht „Eine keltische Solesiederei" bie Abb. 5 bis 7) ist bie u tiprüng- 
liebe Berwenbung als Einbaumtahn unbedingt sicher., vieler 
Ginbaumtrog an bem einen Schmalende eine aus bem Bollitamm, ge- 
arbeitete fräftige bügelförmige Öfe aufweist, die nur als einem Boot 
zugehörig zum Anhängen unb Festmachen dieses Kahns an Sand ober an einem 
sweiten Boot sinnvoll ist; die mühevolle Herausarbeitung solcher bügelförmig 
Anhängenase an einem nur am Ort festliegenden Stog wäre eine Mübe. phne 
jeben Sinn gewesen. 3m übrigen sinb die Beweise, bass Cinbaumtäbne 
mit dieser geschielten Anhängevorrichtung ausgestattet waren für pprgeicicht- 
. ol Ph in als auch in ber Schweiz unb in Italien vor-liche Zeit sowohl in Deutschland als auc 
handen. Als räumlich am nächsten sei 
hier auf einen dem unserigen völlig ent- 
sprechenden Einbaumtahn mit svl- 
cher Öse am Bug vom Steinhaujer 
Ried im Federseemoor verwiesen:’" 
dieser einwandfreie frühhallstattzeitliche 
Einbaumkahn im Steinhauser Ried lag 
bei der Auffindung noc mit der An- 
hängenase an feiner alten ‘fahlwert- 
landestelle in Vertäu-Stellung.115 Damit 
ist auc am Einbaumcharakter des Haller 
Gundes T 4 für jeden, der sic die Mühe 
des Vergleiches nimmt, fein Zweifel 
möglich, und weiterhin bürsten auc die 
anberen grossen ausgehöhlten Stämme 
ber Keltensiedlung T 1 bis T 6 als Ein- 
baumtähne gebient haben und später bann 
noch als ©olefammeltröge (noc im 
Mittelalter „Naach"=Nachen gebeten) 
und Lettenton-Aufbewahrungs- 
tröge (siehe Abb.38) ausgenützt worden 
fein als sie bereits etwas undicht gewpr- 
Serraren. vas Beispiel des S toges 16 
(siebe den Bericht „Eine keltische Sole- 
fieberet", Abb. 13) mit seiner Lettenton-

Abb. 37. Sundstelle16mitdem 
KopfdesEinbaums T 1 unter 
der mittelalterlichen Kellermauer (duntle 
Stelle unter den Sprieszbalkenanjäßen 
unten links). (Aufnahme: ®. Eichner)
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abdichtung rings um die Auszenwand erhärtet diese Annahme. Der zur Trog- 
abdichtung benützte Lettenton ist nicht ortsständig, sondern eingeführt.116 Dafz 
diese Einbäume ursprünglich, vor ihrer Verwendung als Tröge, auf dem Kocher- 
fluf Dienst getan haben, also Fluszeinbäume gewesen sind, mag auc durc die
Tatsache mit belegt werden, das auc sonst solche Einbäume nicht nur auf Geen, 
wo sie besannt sind, sondern auc auf Flüssen nachweisbar sind, so neuestens ein 
in Dettelbac bei Mainsondheim beim Baggern im Main geborgener voll- 
ständiger Einbaum von etwa 3% m Länge nebst vielen Bruchstücken anberer 
Einbäume. Die Abmessungen dieser Main-Einbäume sind benen unserer Haller
Kocher-Einbäume ähnlich. Es wird sic hier wie bort um Lasttähne handeln. 
Bei ber Annahme ihrer ehemaligen Verwendung als Kähne in Sall am Kocher 
ist zu beachten, daß in keltischer Zeit ein Kocherarm im Zug ber heutigen Block- 
gaffe, also in unmittelbarer Nähe unserer Keltensiedlung, geflossen ist (Plan- 
skizzen Abb. 2 unb 3), während ber heutige Kocher, westlic dieser Siedlung, 
etwa 200 m entfernt vorbeifliefzt. Vor 2000 Jahren aber musz, wie schon zum 
Teil in älteren Kulturschichten ber Keltensiedlung bei Fundstelle 16 einge- 
schwemmte Geröll- unb Sandschichten zeigen sönnen,117 ber Kocher, wenigstens 
mit einem Arm, nahe ber Siedlung, also gegenüber feinem heutigen 
Lauf wesentlich mehr östlic gelaufen fein. Die Schlüsse, bie sic aus 
ber Keltensiedlung im Kreissparkassen-Neubaugelände unb ihren Funden ziehen 
lassen, sprechen sehr für diese alte Kochernähe. Schon vor ihrem Bekanntsein 
hat ber Geologe Professor Dr. Georg Wagner in gleicher Meinung mit

Abb. 38. € i n b a u m t r ö g c T 3 u n b T 4 in Kopflage an Fundstelle 17; ber linke 
(T 3) ist mit grünlichem Lettenton gefüllt, ber sic auf ber Aufnahme hell abhebt. 
(Ausgrabung bes Landesamts für Denkmalpflege.) (Aufnahme: ®. Schwend)
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Stadtarchivar W. Hommel im „Haller Heimatbuch"118 einen solchen alten 
Kocherarm etwa in ber Linie Westrand bei Blockgasse wahrscheinlich gemacht.119 
Die Kelten des Kreissparkassengeländes unb feiner besiedelten Umgebung werden 
also, so nahe es eben bie Hochwassergefahr erlaubte, an diesem alten Kocherlauf, 
an feinem rechten Ufer, gesessen haben. Die Spuren eines noc älteren Kocher- 
Laufes aus vormenschlicher Zeit, ber in keltischer Zeit bereits mit Aulehm über- 
deckt war, finb im Grund unter ben Siedlungsschichten feftgeftellt worden (siehe
oben im Abschnitt „Die Sage ber Siedlung").

Salzquell und Salzgewinnung
Über bie Haller Salzquellen unb ihre Ausnützung in grauer Vorzeit ist in 

früheren Jahrzehnten schon viel vermutet, geraten, geschrieben unb gebrudt 
worden. Aber alle Ansichten mußten in ber Luft schweben, ehe nicht ber ur- 
höllische Boden selbst durch Verausgabe austunststeicher Funde zu reden an- 
fing. Solche Auskünfte aber waren erst möglich in einer Zeit, in der die DDE- 
geschrittene Vorgeschichtsforschung in ber Sage war, auc in unscheinbaren, 
früher nicht beachteten unb nicht erkannten Spuren unb Funden, wie 3- $. alten, 
brüchigen Scherben von gewisser Beschaffenheit unb Form, auf vorzeitliche Be- 
wohner zu schlieszen. Die ersten Anzeichen vorgeschichtlicher urhällifeher Giebler, 
vor einigen Jahrzehnten gefunbene grobe, schwarzgraue brüchige Scherben 
o o m N e u m ä u e r auf bem linsen Kocherufer ber Haller Talsiedlung120 waren 
lange in ihrer vorgeschichtlichen Volkszugehörigkeit umstritten, wenn auch schon 
von q GDefzler unb A. Schliz als keltijc gebeutet, bis unsere neuere 
Forschung des Historischen Weins für Württembergisc Franken sobannbe- 
ftätigt durc hinzuget ommene neuereScherbenfunde von Etabtarchipar 
23. Sommel im Jahre 1932 beim Haus Gehring im Neumäuer 2r. 11, Viele 
Gefäfzreste mit einiger Gewiszheit als Reste teltijcerebraucs- 
töpfe ansprechen tonnte (Keckenburgmuseum Nr. 1135 bis 1100)-

Eine 3 e 1 ieb l ungbes rectsuferigena l bangSdurcdie 
Kelten wurde sodann mit Sicherheit erschlieszbar durc bie bei Nußgrabungen 
1907 unb 1909 (Wasserleitungsgrabung) in der „Fuhr" (der Dame ipricht Tur 
alte Durchfahrt) gemachten ausgezeichneten ©rabfunbe ber alteren 
Keltenzeit (Früh-Latène, Satène B) mit Skelett- unb Kieferresten von 
Grauen unb Kindern unb bereu bronzenem Knotenringichmuc: 0 Knoten- 
ringe aus bem 4. Jahrhundert v. Ztr.121 Die zugehörigen Siedlungen tonnten 
nicht weit entfernt sein. Auc hinter bem mächtigen bogenförmigen abicnittg- 
wat bes Gutshofes Oberlimpurg, von welcher Befestigung heute 
noch ein Heines Gtüc sichtbar ist,122 haben nach Ausweis einiger in den eß ten 
Sabren gemachter Scherbenfunde Kelten gesessen bis in bie späte Neltenzeit 
hinein; für diese Zeit zeugt auc ein 1906 gemachter, erst später betonnt ge: 
worbener Fund einer Heinen, etwas ausgewölbten ipätteltildenDD- 
münje im ©arten hinter bem paus Vlendostatt Nr. 15.12 Am iahr 
bunbertelangen Dasein ber Kelten am Salzort Hall am 
% o cb e r tonnte schon auf diese Bodenfunde bin nicht mehr gezweifelt werden, 
entgegen bem höllischen Geschichtsschreiber Gmelin, der noc 1896 in seiner 

sädisen Geschichte eine Ansiedlung ber Kelten in Sal am Kocher (Scwäb • Vail) unb Kenntnis ber hiesigen Salzquelle in keltischer Zeit als „äußerst un- 
wahrscheinlich" bezeichnet hat. Dagegen hatte 1906 in einem Bortrag im
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Distorischen Verein für Württembergisc Franken der Gerschichtsforscher und 
Landeshistorit er Karl Weller mit sicherem Gefühl für die tatsächlichen Möglich- 
feiten den Nachweis einer Besiedlung des Salzortes in vorgeschichtlicher Zeit, 
besonders auch durc die Kelten, vorausgesagt, und zwar auc auf der durc 
Funde damals noch nicht belegten, aber siedlungsgej chichtlic wichtigeren Kocher- 
feite beim Haalquell (siehe Karte Abb. 3 unb Fliegerbildaufnahme Abb. 1). Nac 
den obenerwähnten Grabfunden ber Sahre 1907 unb 1909 unb den früheren 
Neumäuer-Scherben tonnte Professor Dr. . Gvefzler 1924 in feinem Bericht 
über die bis dahin befannte Vorgeschichte ber Haller Gegend124 bie vorgeschicht- 
liche Besiedlung bes Salzvrtes Hall als unzweifelhaft bezeichnen. Inzwischen ist 
sogar von unserer örtlichen Forschung ber Nachweis steinzeitlicher unb spät- 
bronzezeitlicher Besiedlung bes Haller Raumes geliefert worden.125 Freilich hat 
bie von K. Weller unb Professor P. Gveszler vermutete Belegung bes Randes 
bes heutigen, schon mittelalterlich dagewesenen Haalquells auf bem Haalplatz 
(siehe Karte Abb. 3 unb Fliegerbildaufnahme Abb. 1) sic bis jetzt nicht be- 
ftätigt, auch nicht durc eine von Dr. Kos vor einigen Jahren vorgenommene 
tiefe robegrabung am Rand dieses Salzquells; dieser Versuch am Haalquell 
stiesz unter starten mittelalterlichen Aufschüttungs-Brandschichten bes 14. unb 
18. Jahrhunderts auf gewaltige Überfd)ivemmung5gerölle unb -sande ohne 
menschliche Siedlungsspuren. Schon bamals ivurbe vom Ausgräber bie Ver- 
mutung ausgedrückt, bafe bie vorgeschichtliche Besiedlung nicht so tief im über- 
schwemmungsgebiet gesessen haben werde, fonbern etwas höher am untersten 
Talhang. Dort ist jetzt auch bie Ke 11enfieb l ung in vielfachen

Abb. 39. Eine der in der Erde eingetieften stumpftrichterförmigen Gruben, „W a n n c n", 
mit Flechtwerkwandung unb Lehmverstric unb mit Blockholzfassung in ber M itte. Die 
Grube hat wohl zur Svleverwertung gebient. (Ausgrabung des Landesamts 
für Denkmalpflege.) (Aufnahme: 65. Eichner)
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Beweisen jeher Art auf getreten. Besondere Beachtung verdient 
bie Frage her Beziehung dieser neuentdecten K e I1 e n f i e b = 
lungzumSalzvorkommendetVvrzeit. Antwort hierauf mögen 
bie im folgenden besprochenen Funde unb Feststellungen verschiedener Art 
geben. Unter anberem hat bie Ausgrabung bes Landesamts für Denkmalpflege 
an Fundstelle 17/18 am Westrand des teltisc besiedelten Kreissparkasjen- 
geländes eigenartige Anlagen trichterförmiger, flechtwertein- 
gefaßter lehmgedichteter fünft lieh er Eintiefungen aufge- 
deckt unb in ihnen „E i n b ä m p f u n g s w a n n e n zur Salzgewinnung ver
mutet (siehe ben Gonderbericht „Eine keltische Solesiederei mit ben Abb. 18 
bis 24 unb unsere Abb. 39). Es fönnte auch angenommen werden, daß es fünfte 
lich angelegte ©erbereigruben sind, beten flechtwertversteifte unb lehm- 
gedichtete Wandungen zur stärkeren Dichtung durch Feuerbrand gehärtet worden 
fein sönnen unb in denen bas für ©erberei besonders wirksame „Sd 181 a f fe r 
seinen zwecmätzigen Behälter zum ©erben ber gelle durc Ein- 
t a u c e n i n 6 o l e gehabt haben sann.126 Die Benutzung von Salz- ober 
Aschenlauge zum gellgerben wird auch sonst für vorgeschichtliche Seit ange- 
nommen.127 Untersuchte Lederreste aus ber Bronzezeit (Argermanenzeit) Ccles- 
wig-Holsteins haben ergeben, baß sie mit Conerdesalzen gegerbt waren (weiß- 

gares Seher).128
Kaum ein Zweifel sann über bie Deutung her von ber ©rabung bes Randes- 

amts für Denkmalpflege aufgedeckten hölzernen Erog-unbAinn- 
werte fein,129 bie sicherlich ber Svlezuleitung und -ipeicerung 
gebient haben; von Bedeutung für ihre Deutung sind bie auffallenden Ent- 
sprechungen im mittelalterlichen Salzgewinnungsverfahren im Daalhaus, auch 
hie Srog- unb Rinnwerte von Fundstelle 17/18 der Keltensiedlung waren über- 
pacht ba sich Jostenreste und steinverfeilte ’fostenlöcher unmittelbar an ber 
©teile fanben; im mittelalterlichen Haalhaus ist ber ausgehöhlte Baumitamm, 
5 a a c (Nachen) geheißen, ein ausgezeichneter Beleg für ben Zwed dieser alten 
keltischen Einbaumtröge, bereit ursprünglicher Nachencharafter sogar noch in 
ihrer örtlichen mittelalterlichen Benennung deutlich wird wie ber nachfo genbe 
Gonderbericht von ötahtarebivar W. Hommel über „Keltische unb mittelalter
liche Salzgewinnung” ersehen läßt. Die vom Landesamt für Dentmglpflege 
freigelegten Trog- und Rinnwerke, bie zum Teil nun nach ihrer Herrichtung in 
her Grdparatur ber Staatlichen Altertümersammlung Stuttgart wieder ihre 
Aufstellung im Keckenburgmujeum in Schwäbisch Hall finden, sind im Epnder- 
bericht bes genannten Amtes nachfolgend befonbers beschrieben unh bilblic dar- 
gestellt- es soll deshalb hier nicht näher barauf eingegangen unb nur Daran![bip, 
dewieren werden, baß sich in bem b e r u hm t e n 6 a 13 o r t $ a I1 ft at t 
imSaljtammergut, nach welchem ja bie ganze Hallstattzeit unb -tultur 
ihren Sahen befommen hat von ber Foricung, auf her dortigen latènezeitlic 

eltenzeitlich) belegten Dammwiese im Zusammenhang mit gewasserten Salz: 
schachten auffallenb ähnliche hölzerne Rinmwertanlagen vorfinden, ‘ die boxt 
mit her G o I e v e r a r b e i t u n g 3 u K o c 1 a I z b 8w. 6 P e i1 eI a11 3, sicher 
mit Recht, in unmittelbaren Zusammenhang gebracht werden. Auc die auf 
her Sauftatter vammwieje von ben dortigen latènezeitlichen Bewpbnern an: 
aeleaten Knüppelwege, Bretterböden, Ballins mit g lects 
werfeinfaffun g"131 haben in ben Galler Kteltenanlagen ber Sundstelle 1 
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eine genaue zeitliche und sachliche Entsprechung. Selbst die saufen von 
Kalksteinen fehlen hier nicht, die bei den Hallstatter Dammwiesengrabungen 
ausgefallen sind als wohl mit der Salzgewinnung in Beziehung stehend (durc 
Erhitzung). In der Haller Keltensiedlung finden sic solche topfgrosze Kaltsteine 
oft in Gruppen beisammen, zwar ohne deutliche Hitzespuren, aber mit auffallend 
starkem Eijenniederjchlag (Oxyd) überzogen, der nac Urteil oon Fach- 
geologen nur von der WirtungjalzhaltigenWassersherrühren 
sann. Auc geräumige $ o n g e f ä b e b 3 w. Krüge sönnen in Schwä- 
bisc Hall wie in Hallstatt mit der Salzgewinnung aus Sole in Zusammenhang 
sieben. 3n Hallstatt bestehen sie meist aus Graphitton, ber im Schwäbisch Haller 
Gebiet als fernherkommende Einfuhrware (Passauer Gegend) verständlicher- 
weise selten ist; in Schwäbisch Hall sind es grobtonige, dickwandige, 
schwere und vielleicht weitmündige Tonbehälter mit be- 
zeichnender Bodenansatzformung (Abb. 11 Nr. 651,653,917,915,916 unb 929). 
ühnliche Topffunde, gleichfalls in einem Salzort (Niedernhall) am Kocher, hat 
man schon früher „ihrer Form nac als Salzsiedetöpfe" zu erflären versucht.132 
3n grober Zahl hat man solche vermutlichen „Salzsiedetöpfe" in Bad Nauheim 
gefunben, wo sie einen regen Salinenbetrieb ber Germanen in ber späten 
Latènezeit, also um bie Zeit bes Beginns 
unserer Zeitrechnung, befunben.133 Auf- 
fallenb ist in ber Haller Siedlung auc 
das Vorkommen sehr zahlreicher Bruch- 
stücke weitmündiger unb zum Teil sehr 
grober tönerner Schalen (siehe 
Abb. 9 unb Abb. 49 unb bcn Abschnitt 
„Töpferware"); ihre Durchmesser geben 
bis zu 60 cm! Unter ber Töpferware 
ber Haller Keltensiedlung fallen ferner 
eigenartige, meist fauftgrobe unb noc 
Heinere plumpe walzenförmige 
tönerne Volltörper auf (Bei = 
spiel Nr. 870, Abb. 33, ferner im nach- 
folgenden Bericht über „Eine keltische 
Solesiederei" Abb. 22 unb im weiteren 
Bericht über „Keltische unb mittelalter- 
liche Salzgewinnung" Abb. 2). Ahn- 
liche tönerne Gebilde sind bis jetzt auc 
nur an vorgeschichtlichen Salzstätten in 
Lothringen unb in Halle an ber Saale 
(Abb. 40) aus ber Bronze- unb Eisenzeit 
gefunben worden. Entsprechend bem im 
lothringischen Seilletal von ber Fot- 
schung auf Grund tönerner Stangen unb
Ziegelkörper erschlossenen sogenannten 
„B r i q u e t a g e" wird es sic hier in 
unserer Haller Keltensiedlung wohl um 
Entsprechendes handeln. Diese porösen 
Tonkörper sind entweder unmittelbar in

Abb. 40. Bronzezeitliche „S a I 3 r p ft = 
ft ä b e" (siehe auc Abb. 33) aus dem 
Salzgebiet von Halle an der Saale im 
Modellaufbau, mit zeichnerischem Ver- 
suc ihrer Benützung. (Nac Lehrmittel- 
tatalog Friedric Rausch, Nordhausen 
im Harz, 1928.) Siebe auc im Bericht 
„Keltische unb mittelalterliche Salzge- 
winnung in Schwäbisch Hall" die Ab- 

bildungen 1 unb 2.
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Salzwasser gestellt gewesen ober lose übereinandergebaut mit Sole übergossen 
worden und sönnen infolge ihrer wasseranziehenden Beschaffenheit zur Wasser- 
verdunstung (vgl. unsere Gradierwerke) und zur Salzanreicherung an ihrer 
Oberfläche gebient haben unb so beim Trocknen zur Salztristallgewinnung. 
Unsere Abb. 40 zeigt einen auf Grund ber mitteldeutschen Funde früher schon 
entworfenen Wiederherstellungserjuc dieses Vorgangs, doc sind auch andere 
Auffassungen möglich, nac benen bie kleinen Walzenkörper als Gerüjtstüten 
gebient haben für ein Siedegefäfz.134 On einer besonderen, nachfolgenden Dar- 
stellung „Keltische unb mittelalterliche Salzgewinnung" hat Stadtardivar 
33. Hommel sic nac vorangegangener Sammlung unb Bergung solcher walzen- 
förmiger, faustgroßer Sontörper um eine Erklärung ihrer Verwendung bemüht.

Go bieten verschiedenartige Funde bie Handhaben zur Erjchliehzung einer 
gewerblichen Ausnütung b e s U r h a 11 e r Salzquells. Er ist 
wohl in ber Vorzeit am Ostrand des vorgeschichtlich vermutlich entlang ber 
heutigen Blockgasse flieszenden Kochers (siehe Karte Abb. 2) zwischen Blodgafie 
unb bem heutigen Kreissparkassenneubau zutage getreten. Die € n t b e du n g 
b i e {e s G a 13 w a f 1 e r v o r t o m m e n $ ist auf Grund ber Siedlungsjunde 
an bas € n b e b e r $ a 1l ft a 113 e i t (im Sorben Beginn ber alteren Crpß- 
germanenzeit), also in urteltijche Zeit, zu setzen. Sehr wabricheinlic 
ist diese Entdeckung ursprünglich bem mit feiner Witterung ausgestatteten 31 
ober bem Weidevieh ber urkeltischen Kochertalsiedler zu verdanken. 2gc ber 
Versickerung ober überschwemmung des vorzeitlichen Salzquells (im 3. ober 
4. Jahrhundert n. Itr.?) nach ber Keltenzeit wird wohl ber Salzquell einige 
Jahrhunderte später an anberer Stelle neu zutage getreten fein auf bem heutigen 
Siat des Saals, wo ber mittelalterliche Salzquell nunmehr in ber Narlinger- 
zeit also im 8. bis 9. Sahrhundert, vermutlich wieder durc salzledendes » 
Oper Weidevieh, neu entdeckt worden ist.135 Ein entsprechender Fall liegt bei 
bem auch schon vorgeschichtlich (ipätbronzezeitlic und hallstattzeitlic) befiebelten 
Mergentheimer Galzquell vor, ber nach feiner über ein Sahrtaujen bauernden 
Überflutung im Jahre 1826 von einer in ber Nähe des Sauberslujies balz 
witternden Schafherde nachweisbar wieder entbedt worden ist.

Jenn bie bodenständigen Urtelten unb bie ihnen entstammenden, durc 
gallische Zuwanderung entftanbenen K e 11 e n i n b e r 5 a 11 e i$i c b‘ u n g 
am alten Galaquell ihr Salz in Süßerer Menge hergestellt haben so 
ist bei ber Art dieses Gebrauchsmittels bamit zu rechnen, baß sie nicht alles 
gewonnene Galz nur für ihre eigene Siedlung ausgenützt haben, fonbern über 
Ben Eigenbedarf hinaus auch zum Sauichhandel mit räumlich entfernten Gieblern 
ausgenüßt haben, 8.3. zum Eintauschen größerer Stengen bes für sie unent- 
gekAeUBen Eisenerzes (Bohnerz ober Brauneisenstein) ober defien Erster- 
arbeitung in Suppen (ausgescbmolzene Klumpen schmiedbaren. Eijens) von der 
(Schwäbischen Alb. And so führt bie Überlegung neben der Babricein: 
liebfeit bes Jertehrs auf bem Kocher mit Einbaumlas: 
f ä b n e n (siebe oben Abschnitt „Einbäume") weiterhin auf die Notwendigkeit 
bes Borhanbenfeins von $ a n b e I s p f a b e n u n b -w> e g e n 3 u m U b e r - 
ABPuchvértehr. Solche Überlanbrvege sind, ber an gewissen Linien 
aufgereihten vorzeitlichen Besiedlung unserer Landichast nach, schon für bie 
6tein= unb Bronzezeit anzunehmen.120 Ihre Wegführung ist zum Teil beute 
noch im Gelände erfennbar. Auc in bas Haller Ktochertal müssen, schon bes

Württembergisc Franken
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Salzquells und des Übergangs über den Kocher wegen, solche Wege geführt 
haben, deren Zug zum Teil in mittelalterlichen Wegführungen noc vermutet 
werden kann.137

Dasz unser Hall am Kocher ein uralter Salzort ist, war vor den oben aus- 
geführten Feststellungen vorgeschichtlicher Besiedlung ber unmittelbaren Um
gebung des Salzquells ja schon durch ben Ortsnamen „Hall" zu er- 
schlieszen. Der im europäischen Gebiet für alte Salzorte oftmals belegte Name 
„Hall" ist von ber Forschung schon früher mit bem Salzvorkommen in ursäch- 
lichen Zusammenhang gebracht worden unb wird von ber Mehrzahl ber Forscher 
für vordeutsc gehalten.138

über bas Wi eberaufleben des Salzgewinnungsbetriebes 
in deutscher Zeit im frühen Mittelalter um ben Haalplatz mit 
feinem Salzquell berichten alte Haller Chroniken des 16. unb 17. Jahrhunderts 
Don Herolt unb Widman.139 Die Ausnützung ber Salzgewinnungsmöglichkeit 
durch bie Beauftragten bes deutschen Königs führte zum Bau von festen Sitzen 
dieser königlichen Beamten am Salzort.140 Es ist nicht ohne Bebeutung, das 
zwei dieser späteren Steinburgen (sogenannte „Siebenburgen") ganz u n - 
mittelbar an unsere Haller Keltensiedlung angrenzen: 
bie Siedersburg (bas Haus „Unter ber “ost" Nr. 9) unb bie S u I = 
meisterburg (Steinerner Steg Nr. 7, Haus Don Malermeister Haffner). 
Beibe stehen auf keltisc besiedeltem Boben, wie bie Ausdehnung unserer Kelten- 
siedlung ergeben hat, unb diese Sitze königlicher Beauftragter waren so gut wie 
bie ein Jahrtausend früheren ber Kelten bes Salzquells wegen gerabe hier an- 
gelegt.

Sujammensajjung

Die Entdeckung ber Haller Keltensiedlung über bem Haalquell kam nicht 
unerwartet. Es märe underständlic gewesen, menn die Kelten, bie in Würt = 
tembergisc Franken als Siedler schon so vielfach unb bedeutsam nachweisbar 
maren,141 sic ben wichtigen Salzort am Kocher hätten entgehen 
lassen, nachdem schon bie Vorzeitsiedler ber Jungsteinzeit, ber Bronze- unb 
Früheisenzeit bie Bebeutung ber Haller Segenb als Siedlungsboden belegt 
hatten. Auc liegen aufzer ben besonnten unb in unserer Einleitung sowie in 
unserem Abschnitt „Salzquell unb Salzgewinnung" erwähnten, schon früher 
besonnten keltischen Siedlungsspuren auf stadthällischem Boben einschliefzlic 
ber Oberlimpurg ja schon eine Reihe weiterer Anhaltspunkte für bie Kelten- 
besiedlung ber nächsten Umgebung vor, so aus unmittelbarer Nähe in bem 
kocherabwärts gelegenen Gelbingen eine schöne fobaltblaue Ningperle aus 
Glas mit aufgesetzten gelben Augen142 unb unmittelbar auf ber Komburg ein 
Kammstrichscherben fpätteltischer Zeit.143 Bereits erwähnt mürbe auc ber Fund 
eines keltischen Dreizack-Fischipeers aus Schmiedeeisen im Kochertal unterhalb 
Wilhelmsglück, ber auf eine keltische Siedlung etma in bem günstig gelegenen 
Westheim beuten könnte. Besannt sind durc bie aufflärende Sucharbeit ber 
vorgeschichtlichen Bodenforschung bes Historischen Vereins für Württembergisc 
Franken auch schon keltische Siedlungsstellen im freien Gelände in wenigen 
Kilometern Umfreis Don Hall, so im oberen Wettbachtälchen bei Weckrieden,144 
im Ackergelände Flur „Bürgle" nördlic Hessental,145 in ber Flur „Wasen- 
wiese" östlich Hessental140 unb auf Flur „Mittelhöhe" zwischen Hessental unb 
Hall.147 Dazu kommen bie Funde spätkeltischer bisch-vindelitischer Sold
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münzen, sogenannte Regenbogenschüssele, von Hall selbst (Blendstatt) wie von 
Matheshörlebach, von Rieden, vom Württemberger Hof bei Hütten, von Bell- 
berg und von Gaugshausen unb 2 aus ber Nähe von Hall stammende Münz- 
funde, ein Vollstater obiger Art unb eine Münze ber keltischen Bdlcer, beren 
genaue Fundstelle nicht mehr zu ermitteln ist.148

Die Sage ber Salzstätte Hall am fisch- unb holzreichen140 Kocherfluß, die 
fruchtbaren unb altbebauten Lettenkohlelehm- unb Löszflächen über dem Kocher- 
tal, ber Wildreichtum im nahen Waldenburger, Limpurger unb Ellwanger 
Bergland erklärt die Wahl dieses Siedlungspunktes vollauf. Bezeichnend ist 
die NiederterrassenlagederKeltenjiedlung am unteren TaL 
bang unmittelbar über bem Wasser; nac solchem Gesichtspunkt wurde auch in 
La Tène am Neuenburger See selbst, in Basel bei bet Gasfabrit, in Breijach- 
Hochstetten bie Wahl des Siedlungsortes getroffen.150

On das Netz spätkeltischer Siedlungen in Württemberg, Bayern, Böhmen, 
Baden Schweiz, Ostfrantreic reiht sic nun ber Schwäbisch Haller Giedlungs- 
platz ein. Er liegt mitten zwischen ben bebeutenbften spätkeltischen Fundorten 
Mitteleuropas zwischen Mont Beuvray (Bibracte, Departement Saöne et 
Loire) Basel, Breisach-Hochstetten, Manching unb bem böhmischen Hradischt 
unb hat durc zweifellos ausgenützte Wasserwege auch Verbindung mit 
bem Ober- unb Mittelrheingebiet. Eine weitere Verbindung nac Zeiten ist 
durc ben bedeutenden uralten W e ft o ft w e g v o n 3 or m s n ac 
YföringanderDonau gegeben, ber durc bie fallet Landichast führt. 5 
Nac Güdosten verknüpft dieser überlandweg ben Galler Keltenort mit ben 
Giedlungen von “fünz unb Manching unb mit ber Donau nach Süden sonnte 
ein weiterer überlandweg über ben Einkorn unb ben Welzheimer Bald in 
Richtung Cannstatt und weiterhin benützt werden.

Aus ber Gesamtlage ber Haller Siedlung ertlaren sic auc die aus Den 
Funden deutlich sichtbaren K u 11 u r 3 u f a m m e n h ä n g euin 23 o 11 si b e 5 
Ziehungen, bie zum Teil im Abschnitt „Irdenware", besonders an dand 
ber bemalten Töpferware, ausgewiesen worben sind. Durc die in vorstehenden 
Abschnitten über „Srdenware" und „Schmuck" immer wieder sichtbar werdenden 
Gleichheiten unb Aihnlichteiten ber Funde besonders mit Basel unb mit bem 
Hradischt in Böhmen ist die Spannweite ber Haller Kulturbeziehungen ichon 
angebeutet. Genauere Auskunft geben bestimmte Funde unb SundgruppenLP Die 
nad) Javern, bem Bier- und Vindeliterland weisenden Situ len, bielas- 
r i n a e unb Glasperlen, welche eine ähnliche Richtung angeben, aber auc 
in bie Schweiz zeigen, bie b e m a 11 e T o n w a r e, welche Beziehungen 
sowohl zunshein- als auch zumonaugebiet wie zu dem von 
bieten gulfurlandschaften wieder beeinflussen böhmischen Hradischt aufweift, 
sieben bieten allgemeinen spätteltijchen Beziehungen, wie sie durc die starke 
oerwanotichast ber Tonware 3. %, mit Bai el ersichtlich sind, aber auc mit ber 
an ber nahen Sagst liegenden, durc eine Keltenmünze in bas Letzte Schrhundert 
I Str unb 1088 etwas barüber hinaus batierten Fundstätte von Wendel zum 
S lassen sic auch besondere b o i f c - vi n b e l i f 11 c e 3 u 1 a mim en- 
hänge eeennen: “es is der sall nicht nur durc die Verbreitung der 6 itu len, 
848 befonbets ähnlich im Dindelitijchen Manchinger Gräberfeld austreten und. Die 
Cs+PSTeDangen anderer Sonware mit “fünz und dem Hradischt, mit diesem 
au* in ben Giastingen (wie auc in Stancying), Perlen, bemalter Stbenmoore 

7 *
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und anderen keramischen Einzelheiten, sondern namentlich auc durc die oben 
erwähnten „Regenbvgenschüssele" der Seit von Mitte bis Ende des letzten 
Jahrhunderts v. Ztr. als b o i 1 c = o i n d e I i f i 1 c e r Goldmünzen, welche 
mindestens deutliche Handelsbeziehungen zum Osten unb Südosten, wahrschein- 
lic aber darüber hinaus entsprechend ben obigen Andeutungen auch völkische
Zusammenhänge für Schwäbisch Hall unb Württembergisc Franken an- 
zeigen. Eine Eintragung aller spätteltischen Münzfunde Nordwürttembergs in 
bie Starte ergibt bie Beobachtung, das sie im Westen, im Heilbronner Neckar- 
gebiet fast gar nicht vorfommen unb sic oon ba aus ostwärts gegen bie 
bayerische Grenze zu in ben Streifen Shringen, Hall, Künzelsau, Mergentheim, 
Crailsheim, Ellwangen immer mehr häufen.152 Es sind im ganzen gegen 60 
solcher einzelnen Münzfunde zu verzeichnen. Auc bie Siedlungs- unb Gräber- 
funbe sagen ähnliches aus. Während sie in ber älteren Latènezeit im unteren 
württembergischen Neckarland noc auffallend dicht sind, nehmen sie in ber 
mittleren unb späten Latènezeit immer mehr ab unb häufen sic in dieser Spät- 
zeit bagegen östlic davon auf ber Alb unb südlic in Oberschwaben. Ent- 
sprechendes besagt bie Verteilung ber spätteltischen Viereckschanzen unb großen 
Voltsburgen! Aus all diesen Wahrnehmungen läszt sic eine Verbrängung ber 
Stelten in ber Spät-Latènezeit aus bem fruchtbaren Neckargebiet bei Heilbronn 
ablesen, wenn auc vereinzelte Spätkeltenreste noc etwa durc Heilbronner 
Funde auftreten unb wohl als gallorömifd) in bie Zeit ber Vömerbefetjung ein- 
gehen. Die Verbrängung ber Spätkelten in ihrer Hauptmasse Don Westen 
gegen Osten sann wohl nur auf anbringenbe Germanen zurückgeführt werden. 
Freilich weis Ingelfingen noc um 200 n. Ztr. keltische Besiedlung auf, unb 
auc ein Teil ber neuen Haller Funde führt nun in bas 1. Jahrhundert nac 
Beginn unserer Zeitrechnung, einzelne vielleicht sogar noc in bas 2. Sahr- 
hundert hinein, doc ist bas Verbleiben keltischer Re ft gruppen, 
wie schon bie sprachliche Überlieferung keltischer Flusznamen wie Kocher, Sagst 
unb Tauber zeigt, unbestritten. Die Frage aber, ob in dieser Zeit ber ersten 
Jahrhunderte n. Ztr. nicht schon vereinzelte Ger m anen gruppen 
hereingesiedelt haben, ist noc eine Frage zukünftiger Beobachtung unb Fund- 
vermehrung. Ob eine Kniefibel des 2. Jahrhunderts n. Ztr., besonders aber ein 
vierkantiger silberner Armring mit umwickelten, in Heine Spiralrollen aus- 
laufenbe Drahtenden, ein Grabhügelfund des 2. bis 3. Jahrhunderts aus bem 
Niedernhaller Salzgebiet, germanisch finb, ist heute noc nicht auszumachen. 
Sicher ben Germanen im letzten Viertel des 3. Jahrhunderts n. Ztr. zugerechnet 
werden bars aber ber aus ber Segenb von Künzelsau am Kocher ftammenbe 
Fund fpätrömifd)er Tetricus-Münzen.153 Einige spätere Funde aus bem Vereid) 
ber Haller Keltensiedlung zeigen Entsprechungen zu germanischen, so besonders 
ber mit übereinandergesetzten Reihen von Fingernagel-Wulstgruben verzierte 
fugelige Topf Nr. 1166 (Abb. 9). Er hat in westgermanischen gleichverzierten 
unb zum Teil ähnlich geformten Töpfen bes 1. unb 2. Jahrhunderts n. Itr. feine 
Entsprechungen.154 Auc bie unmittelbar unter ber Halseinziehung gegen ben 
Vaud) sehr start umknickenden, geglätteten schwarzen Schüsseln unserer Haller 
Fundstelle 25 (Abb. 8 Nr. 1244, 1245, 1248) haben ihr genaues Vergleichs- 
stüc im Westgermanischen bes 1. unb 2. Sahrhunderts,155 ohne dasz mit dieser 
Einzelheit ein sicherer Zeitansatz (siehe Anm. 12) ober eine völkische Beziehung 
behauptet werden soll.156
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Auf jeden Fall reicht die Haller Keltensiedlung mit ihren spätesten Funden 
in eine Zeit hinein, die völfijc besonders wesentliche Sragen 
1 p ä t e st f e 11 i s c e r, römischer und germanischer Besiedlung 
unserer württembergisch-frän tischen und süddeutschen 
Heimat aufwirft. Anklänge an römische S o r m e n und Sechnif in 
der Irdenware sind deutlich (siehe Abschnitt „Srdenware"); es braucht 
hier nur hingewiesen zu werden auf Hartbrennung der Keramik, Rotbrennung, 
Bemalung, Gtandring- und Gefäfzrandbildung.157 Aber solche Entsprechungen 
beruhen faum auf unmittelbarem römischem Einfluss, sondern sie spiegeln ben 
allgemeinen römischen Kultureinfluß auf dasHalliice 
im 1. Sahrhundert v. Ztr. unb barüber hinaus wieder. Dieser Einfluss ist gan3 
besonders in ber Spät-Latèneware unb in den gormen des 1. unb 2. Sahr- 
hunderts n. 3tr. sichtbar. Sänger wird bie Haller Keltensiedlung, bie schon in 
frühfeltischer Zeit beginnt unb ihre Hauptbelegung im 2. unb 1. Schrhunderf 
p. Str. gehabt hat, nicht bestauben haben als b i 5 3 u m En b c b e s 1. 3 a b T - 
hunderts n. Str. oberfpäteftens in bie 1. $ ä I fte bes 2. 5abr = 
hunderts hinein. Gegenüber bem spätkeltischen Ingelfingen fällt in 
Gchwäbisc Sall bas gehlen rein römischer Sunde auf, besonders 
von Terra-Sigillata-Ware. Bei bem grossen Fundanfall hätten fic derartige 
Spuren zeigen müssen, wenn sie ba wären. Daraus bars wohl mit Recht ge
schlossen werden, bass bei Errichtung des obergermanifch - rätifc en 
Grenzwalls in ber 2.Hälfte des 2. Sahrhunderts n.3tr.bie 
Waller Keltenjiedlung nicht mehr bestauben hat es hatten 
sich sonst bei ber Nähe des obergermanischen Limes — von Tall nac dem 
römischen Kastell Mainhardt beträgt bie Entfernung nur 13 kmLTD gut wie 
in Ingelfingen unb in bem vom römischen obergermanischen und rdtiichen ®ren?= 
wall Diel weiter entfernten Baldersheim, unmittelbare römische Beziehungs- 
spuren bemerfbar machen müssen. Der Grund für bas Aufgeben des guten 
Gieblungsortes im 2. Jahrhundert n.3tr. am Haller Salzquell, sann in ber 
Jerfcbüttung ober im Versickern dieses Quells in jener Zeit zu suchen fein, WD- 
für bie in die Gieblunasschichten besonders des Ostteils von oben eingeichwemmten 
sangichuttmassen unb Gerölle sprechen könnten. Vie andereErf läxungsmög: 
liebfeit finb bie bewegten und unruhigen politischen Verhältnisse jener Zeit des 
Vorbringens von Römern unb Germanen von Nhein, Main unb Decar her. 
Klarheit hierüber werden erst in Zutuns noch weitere Forschung unb weitere
Kunde schaffen sönnen. „

yfenn auc bie schwierigen, aber besonders wichtigen Fragen der volfifwcn 
Vorgänge ber ersten Jahrhunderte nach Beginn unserer Zeitrechnung burc 
unsere Saler Keltensiedlung nur erst angeschnitten, nicht aber beantwortet 
werben sonnten, so ist um so reicher das Bild ber Sie b l u n g selbst m 11 all 
ihren 2 ebensäus erungen unb -erscheinungen spaten 
Kelten tums. Reges Leben muss an dieser Keltensiedlung am unteren 
sbcbertalbang über ben Salzquellen von Schwäbisch Hall geherrscht haben. 
81 reben bie Gunde unb Feststellungen über Salzgewinnung. 
Jisen= unb 93 ron 3 everarbeitung . Töpferei, Siic fang 
unb Schiffahrt, Viehhaltung, Acerbau und Obstzuct, 4 % e Haushalt, Kleidung unb Schmud. Wenn auch letzterer 
infolge ber ungünstigen Bergungs- unb Grabungsbedingungen nicht gerabe 
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zahlreich ist, so weisen doc die Slasarmringe und Slasringperlen aus eine 
Vollsiedlung, deren Hauptwohnteil nac der Lagerung der Funde von 
bemalter Irdenware, Obst- und Setreibefernen unb anberen Funden am oberen 
Rand ber Geländestufe anzunehmen ist gegen ben Hafenmarft zu unb aus diesem 
bis zum Keckenhof, während die gewerblichen Betriebe ber Salzgewinnung, ber 
vermutlichen Gerberei, ber Eisenschmelze unb =glübung unb Bronzeverarbeitung 
mit gewerblichen Öfen unb Glühtiegeln mehr aus bem hangabwärts gelegenen 
Teil ber Geländestufe eingerichtet waren. Über bie in gleichzeitigen Siedlungen 
üblichen Funde hinaus sann unsere Haller Keltensiedlung noc eine Reihe be= 
sonderet Funde aufweisen, so bie Einbaumtähne unb = t r ö g e unb bie 
Anlagen gewerblicher Svleverwertung unb Salzgewin- 
n u n g unb ihre teilweisen Entsprechungen noc im Mittel- 
alter; Sischfanggeräte: einen böiger neu Netzstricker bisher in 
ber Vorgeschichte unbefannter Bauart unb aus weiterer Umgebung einen drei- 
zackigen Fischipeer; ferner Obst ferne: Kulturpflaume, Kirsche, 
Schlehe, Erdbeere, Himbeere; Setreibeförner unb -puren: Saat- 
baser, Saatgerste, Weizen, Ackerbohne; Brotreste; wohlriechendes Harz 
(Räucherharz); für bie Kleidung rote unb gelbe gefärbte W o 11 = 
haare neben Seinen; schlieszlic in ber Töpferware auszer ber bedeutsamen 
bemalten Geramis auc eine Reihe keramischer Besonder- 
b eiten: ein frühkeltisches Kleingefäßz von besonderer Sorm, 
eigenartige flache Tellerschalen, Gefäsze mit breiter Aus- 
bauchung am Bodenteil, Feuerböce mit „Widdernasen".

Dafz bie Nutzgrabung bes Kreissparkassenneubaus unb bie für bie Forschung 
hinzugekommenen Ausgrabungen bes Historischen Vereins für Württembergisc 
Franken unb bes Landesamts für ^cnfmalpflege (Staatliche Altertümerjamm- 
lung Stuttgart) sowie bie Sucharbeit bei Tiefgrabungen ber Umgebung nur 
einen Teil ber Haller Keltensiedlung entdeckt haben, ist deutlic geworden, benn 
fast nirgenbs war ber Nand ber vorgeschichtlichen Siedlung erreicht. Auc bie 
zufällig vor Jahren angeschnittene frühkeltische Begräbnisstätte in ben ocher- 
aufwärts gelegenen nahen Ackeranlagen ist sicherlich nur ein Teil bes Be- 
stattungsgeländes, für bas aber diese letzteren Funde bie Richtung weisen, 
während auf ber anschlieszend focheraufwärts gelegenen Oberlimpurg, vielleicht 
auch auf bem Homberg (heute Komburg) nac Ausweis ber Fundspuren keltische 
Herren ihre befestigten Sitze gehabt haben mögen.158

Kommende Zeiten werden durc neue Beobachtungen im althällischen Sied- 
lungsboden unb vielleicht durc planmäßige unverdrossene Weiterforschung bas 
oben umrissene Bild weiterhin vervollständigen sönnen.

Anmerkungen:
1 Es verdient hervorgehoben zu werden, baß schon vor ber Feststellung ber Kelten- 

siedlung im Bauplatz ber Kreisspart affe bie Bauleitung durch Baumeister Dans 
Weiler, bie Bauausführung durc Bauauffeber Friedric (Hessental) von ber 
Bauunternehmung Wilhelm Härer ben im Bauschutt vorgefommenen mittels 
alterlichen Gegenständen ihre Aufmerksamkeit zugewendet hatten unb im Saufe ber 
weiteren Baugrabungen nebst Bauauffeber 5 a n 1 e 1 m a n n (Bibersfeld) ihr Mög- 
lichstes zur Förderung ber vorgeschichtlichen Forschungen getan haben. Dafür ist bie 
Haller Heimatforschung ben Genannten besonderen Dan schuldig, ebenso bem Unbaber 
ber Bauunternehmung Wilhelm Härer selbst für bereitwilliges Entgegenkommen, 
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ferner bem Leiter Der Haller Sreisspartasse Direktor Hebele, dem Kreisverbands- 
(eiter Landrat Dr. Schicker und nicht zuletzt ber weitgehenden Forderung, Der 
Forschungen durc die Stadtverwaltung durc den Bürgermeister der Stabt Schwgbi!. 
Sal Dr $ r i n 3 i n g. Um die Erforschung der aufgedeckten Keltensiedlung hat sic 
zunächst der Historische Verein für Wiürttembergi 1 c .8 r ante n , 
sodann G c ü ( e r d e r $ a 1l e r 9 c u t i c e n B oI f $ I c u . c und der 5 d 1I e ' 
Heraenthaler Oberichule, bei den weiteren Forschungsgrabungen der 
Jobendentmalpsleger bes Landes Württemberg Dr. W. Beed mit den Beamten und 
Angestellten ber Altertümerjammlung Stuttgart, Dr. 2518119 un® 
Präparator Schierz bemüht.2 Giehe E. Kost, Der Mensc ber Vorzeit in ber Hällischen Landichast. Salier 
Seimatbuch, 1937, G. 69. Zur Lage ber gunbe siehe im Sahrbuc „Bürttembergiic 
Franken", NF. 17/18, die Karte von 3. 5 o m m e 1 bei ©. -24

3 Giehe Lagestizze Abb. 3. Letztere Feststellungen werden Stadtarchivar W.Hommel 
perbantt ber anlaslic ber tief in ben Boden bringenbcn Salier Schwemmkanalijation 
and) n5% feltidhe gunbe aus ber Seit ber späteren Schichten ber „Keltensiedlung vom 
Ort dieser Gieblung bis vor bie Säufer Steinerner Steg 3, 4 unb 7 nachweijen tonnte.

4 Über biete alten Aber- unb Zugänge siehe die Ausführungen von Stadtarchivar 93 S o m m c l im ahrbuc bes sistorijchen Vereins für Württembergisc grauten , 
NF. 17/18,1936, S. 228 ff., mit Lageplan bort.

5 9ac Angaben von Dr. Kost ausgeführt vom Städtischen Hochbauamt durch Ber- 
meffungsingenieur 3 o 16 ‘ bcm auc bie mit Eintragungen von Dr. stost versehene 
Lageskizze Abb. 3 zu verbauten ist.

• Feststellung von Studienrat Dr. O. W e 11 e r , ©chwäbiic bull.
7 lere < u n b ft e l (e 1 5 ergab bei ihrer genauen Untersuchung durc Dr. X P st 

eine fast frcisrunbe SieblungsfteUe von 1,20 m Durchmesser, bie sic durch to tgebtonnten 
2ebn unb Flechtwert-Lehmbrocken deutlich abhob; ihre Sieten- Lae unter ben kreitsburd) Baugrabung abgehobenen Spät-und Mittel-Batène- 
schichten mar E, einbeutig zu ben roten Lehmbrocken, die wohl sicher einem gewerb- 
===================== 

?ater“&ac”SaKr: 87sJ"8,685%) ™ B el Vobenstud,pprs,o,z,pg, RuEsseEEr Ä 
lÄKÄ^ in U SZcbibSTblm“ mi Rclubiösik 
beworfenen Gefäszes (Nr. 572, Abb. 7). . 
============= 

gesichert (G. K r a f t, Badische Fundberichte, 3b. 11, 1200, • 4
• Fundberichte aus Schwaben, N8. II, 1924, ©. 95, abb.7 . _ ,
10 Geifriebsburg, Hügel II; ßuitpolbmufeum Würaburg, Zr. 1404
- Seifriebsburg, Hügel II; Luitpoldmujeum Würaburg. Dr. 1406
12 SBciterentmidlung dieser Form in früh- und mittelfeltiscer Zeit G-unh19 8 

yir osiF IMS 6l“ Äf^SÄÄS &XS

Der Hradischt von Stadonitr Solel Sfrische Zeitschrift 6, 1914, G.238, 1. Jahrhunderts siehe K. Sc. und. in Württemberg S/afel 20,6, ist bie gorm früh- 
2bÖ-.22et#.23)“%2082"sksg1/au5 Sie‘spaiarenesEfmos"“bieolung Söyel-Gasyabtut nosb 
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eine Reihe von Entsprechungen, siehe Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 20, 
1918, S. 17, Abb. 43 bis 57. Weiterer Beleg für die Möglichkeit späten Zeitansatzes 
siehe Anm. 1M.

13 Abb. 15 in: E. K o ft, Die Besiedlung Württembergisc Frankens in vor- und 
frühgeschichtlicher Zeit. „Württembergisc Franken", NS. 17/18, 1936, S. 66.

14 Früher wegen der irrtümlicherweise bei Erkenbrechtshausen angenommenen an- 
geblichen „Reihengräber", wie damals die Grabhügel genannt wurden, als fränkisch, 
aus spätgroszgermanischer Zeit, angesehen. Abbildung bei I e c c , Die Alamannen; 
in „Württemberg", 1931, Tafel 18, 25. Original im Keckenburgmujeum in Schwäbisch 
Hall, Nr. 461.

15 Siehe von Uslar, Westgermanische Bodenfunde. 1938, Tafel 2 Nr. 19 unb 20.
16 Gute Entsprechungen 3. B. zu Nr. 974 unb 872 in ber spätkeltischen Baseler 

Siedlung bei ber Gasfabrik; Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 19, 1917, 
S. 236 Abb. 2 unb S. 237 Abb. 3.

17 Fingertupfendellen siehe Bittel, Tafel 21,2; Schnitterzierung siehe Bittel, 
Tafel 21,1, Goldberg. Uhnliche Gürtel von Dellen unb Strichen an versierten Koch- 
topfen in ber fpâtf eltischen Baseler Siedlung; siehe Anzeiger für Schweizerische Alter- 
tumskunde 19, 1917, Tafel XXIV.

18 Luitpoldmuseum Würzburg, Studiensammlung (Magazin).
10 K. Bittel, Die Kelten in Württemberg. Berlin unb Leipzig 1934, S. 87.
20 S. B i r t n e r , Sr- unb Vorzeit Daverns. München 1936. S. 176 unb Tafel 16, 

Mittel-Latène. E. Srichinger,21. Sahrbuc bes Nieser Setmatvereins. Nörd= 
lingen 1938'39. Tafel VI, Siedlung Zvltingen, Svät-Latène. S. W e b e r, Der Ring- 
wall unb bas latènezeitliche Gräberfeld am Steinbichl bei Manching, unb F. Birkner, 
Nachträge dazu, Beiträge zur Anthropologie unb Urgeschichte Bayerns, Bd. 16, 1905, 
S. 32 Abb. 5,1 unb 2, S. 33 Abb. 4, Tafel VI Abb. I unb II, Nittel-Latène.

21 Letzteres Gefäsz stammt von ber Verlängerung unserer Keltensiedlung zum Stei- 
nernen Steg; es wurde bort vor Haus Nr. 3 von Stadtarchivar W. H o m m e l aus 
bem Aushub ber Schwemmkanalisation geborgen unb durc feine Tochter zusammen- 
gesetzt; siehe Abb. 9. Das Gefäsz bat in Form unb Grosze eine gute Entsprechung im 
mittelkeltischen Gräberfeld am Steinbich! bei Manching, Bezirksamt 
Sngolstadt. siehe S. Weber, Beiträge zur Anthropologie unb Urgeschichte Bayerns, 
Bd. 16, 1905, S. 32 Abb. 5 Fig. 2; auc für unsere Situla N r. 1168 Abb. 9 finbet sic 
bort, a. a. 0. Tafel VI, I, eine Entsprechung, ebenso Tafel VI, VI für unsere Rand- 
stücke Abb. 13 Nr. 833 unb 835.

22 Siehe K. Schumacher, Altertümer unserer heidnischen Vorzeit. Band V, 
Heft 9, S. 292, Abb. 2.

23 Bodenstückentsprechungen in ber Spätkeltensiedlung ber Gasfabrif Basel; An- 
seiger für Schweizerische Altertumskunde 19, 1917, S. 240, Abb. 5.24. Zu ben Rand- 
stücken unserer Salier Keltensiedlung Nr. 940, 706,915,917 finben sic in ber genannten 
Baseler Keltensiedlung (a. a. O. 20,1918, S. 86, Abb. 2) ebenfalls gute Entsprechungen.

24 Pic-Déchelette, Manuel d’Archéologie Préhistorique Celtique et Gallo- 
Romaine. Bd. IV, S. 907 bis 912. Entsprechende Gebilde siehe bort Abb. 625,1 
unb 2 (von Orgon unb Mont Beuvray), ferner Abb. 627 (Clermont-Ferrand).

25 Siehe Vouga, La Tène. Tafel 29,4a.
28 Sn spätkeltischen Fundstellen erscheinen sie auc noch, sönnen jedoc auc bort 

früher fein; Beispiele auf bem Hradischt, Pic-Déchelette, Tafel LIV, 24, unb in 
Wendel zum Stein im Sagsttal, Scherben Nr. 1295 im Keckenburgmuseum in Schwäbisch 
Hall. — Nur als unmittelbar in die Gefäszwand eingetupfte waagrechte Reihe auf bem 
oberen Teil ber Gefäszwand fommen solche Fingerspitzendellen wie auf unseren Ab- 
bilbungen 8,11 unb 16 vor auc in ber Latènefundstelle Wendel zum Stein, Nr. 1292 
unb 1293, Keckenburgmuseum in Schwäbisch Sali.

27 In ber Siedlung auf bem Lochenstein bei Valingen (Schwäbische Alb), die von 
ihren Ausgräbern ber Späthallstattzeit zugewiesen ist, fanden sic ebenfalls schon ent- 
sprechende Profile größerer Gefäsze mit schiefsenkrecht gestellten gleichgerichteten Ein- 
stich- bzw. Schnitterzierungen (Fundberichte aus Schwaben, NF. II, 1924, S. 94,
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9(bb 6 Nr. IV, 2). Die spätkeltische Siedlung bei der Gasfabrif Basel weist dann 
Zahlreiche Weiterbildungen dieser Verzierungsart auf; siehe Anzeiger für Schweizerilche 
Altertumstunde 19, 1917, Tafel XXIII, XXIV und XXV.

28 Luitpoldmuseum Würzburg, Studiensammlung (Magazin).
29 Im Westgermanischen, am Niederrhein, in Niederösterreich, Böhmen und Mähren. 

Siehe von Uslar, Westgermanische Bodenfunde. S. 39, Anm. und Anm. •
30 In Verzierung, Ton, Hartbrand und Form pöllig ähnliches Randstüc aus der 

Gpät-Latenesiedlung Deisenhofen bei München; Vor- unb frühgeichictliche Staats- sammtung München, Gchauschrant. — Diese Verzierungsart einer geglätteten Stic- 
mit “angrenzenden schiefgerichteten Kammstrichfeldern bat weite Verbreitung; sie 

fommTl a nojVor im Burgwall Questenberg im Kreis Gangershausen (AInterharz), 
gruz-garene um 500 D. Str. (p. ® r i m m Bahresichtiit für, die Zorqeicichtg bg: 
Cacd-Sbüringichen ander, Bd. XVIII, Halle 1930, S. 163 ff.; Safe Ih Abb. - 
Jafei XIV AEF 9). Sasel XV Abb. 2; ertabb. 8 unb 9). Nac ©. Neumann, 
ATFbauierruBten, 1940, &. 350, reichen so verzierte Töpfe noch ins 4, Schrbundert 
3 J 3Bcitere Qprtommen aus bem Hradischt bei Stradonit in Böhmen, Pic- 

a.K Spalte Asi. und Sale LIV und, Lzi" ä c CIIOIn - Sic Rqbeimer Sunbe, Frankfurt a. 3R. 1903, ©. 40, <DD. P15 >0, in Sbürinaen SB & $ u 13, Sie Dor- unb frübgeichich tliche Besiedlung des Anter- 
barjes, sabsesicbrir für bie Borgeicbicpte bet Eddoisb sbüringiidben Ednbet, 5 

1939, &P gabbunbert n. 34. find s a m m st r i c s c c r te n auc in der 
teltifÄmiUen eioruna von Baigbeim bei” ötBlingen bezeugt; siebe grigibinOSäs

n. Ztr. zahlreiche Belege für Kammstrichverwendung; liebe © 151, 2 "All" “
37,88 bis 90 unb öfter. ,32 SB. Kersten, Der Beginn der Spät-Latènezeit in Nordostbayern. Träbistoriiche 

Reificrift 24, 1933, G. 105 unb Abb. 1 Nr. 2, 3, 7, 8.
33 $ o n U s i a r, 2Bestgermanisd)e %benfunbe. 1938, 6. 32 unb 6. 5 .

" ® 0aS«83beri16er TorGefdbicbistreunb 14, 1937, 6.91 unb Safet 21.
as.cumacer, “prähistorische Zeitichtijt 6, 1914, © 25J 95
97 Eocbenitein (Ecwäbijchye Alb), gunbbericbte aus Edwoaben, 38. 2 1924 6 ‘

""“l-,A ysbeter gg.©emmlet,Echwäbisch Sall. — . . 

. Regen 88° "obiacrucos oMiobgr.ba1%, bei PeeerenvunsrsNGursenna, ö
Shomjen inbert, Reallerifon bep.ß?Praß ?309“sarz liefern tonnen («. «. D.). heimischer Birfenteer hat ebenials TPIAT’SFRe meergebiet gern in Krügen auf Den Stoff zum Räuchern bewahrte man i,.”IET 833). Besonders beliebt in 
(Shomsen, . $ Neal lerit M der. Borg, sir Don Pistacia lentinens (a.a.O, S.32), Griechenland und Nom war Mastix, Dos YWAner werben sonnte. Plinius in seiner 
======   m  

= mm=e==T 

standen als nur bis zu dem von E. Md 1 5. - bie unserer zonenbemalten rotweitzen bis in die 2. Sollte des 1. Zabrbundersne "G”"J1Tim Anzeiger für Schweizerische 
ÄÄÄ 7 und sai& i,B umo bcröifentlicbt.
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42 E. Vogt, Bemalte gallische Keramik aus Windisch; in Anzeiger für Schweize- 
rische Altertumskunde, NS. 33, 1931.

4 €. Vogt, a. a. D., S. 50, 52 und Tafel III, 8,13.
44 K. Schumacher, Prähistorische Zeitschrift 1914, Bb. 6, G. 142; E. Wagner, 

Fundstätten in Baden I, 1908, Abb. 146. Abbildungen auc in G. Kraft, Badische 
Fundberichte III, 1935, Abb. 123.

45 K. Schumacher, a. a. O., S. 240.
40 Revellio, Germania 11, 121, und K. Schumacher, a. a. D., S. 240.
47 K. Bittel, Die Kelten in Württemberg. 1934, S. 91, und Abb. Tafel 21,5.
48 Noc unveröffentlicht; schriftliche Mitteilung Don Direktor Dr. Behrens (Mainz).
48 L i n d e n f c m i f i, Altertümer unserer heidnischen Vorzeit. Bd. IV, ein Bei- 

spiel auf Tafel 4 Nr. 4.
50 Behn, Alrgeschichte von Starkenburg. 2. Auflage. Tafel 47,1.
51 Mitteilung von Direktor Dr. Behrens (Mainz).
52 Winkelmann, Eichstätt; Katalog der Sammlungen des Historischen Vereins 

Frankfurt a. M. 1926, S. 23, und Abb. 38 und S. 225 Mitte. — Die $ o n w a r e 
des Kastells fünz bietet auc sonst zahlreiche Svrmanflänge an 
Standformen unserer Haller Keltensiedlung, so ganz besonders in F. Hettner, Der 
Obergermanisch-Rätische Limes, Lieferung 14, Tafel VII, Profile obere Reihe zu den 
Profilen unserer Abb. 10 zweite Reihe, und Abb. 11 dritte unb vierte Reihe; ferner 
Hettner, a. a. 0., Profil 12 zu unseren Profilen Abb. 8 dritte Reihe.

53 Pic-Déchelette, S. 93/94 unb Tafel XLIX, 6—10, 15,16,20,22 unb Tafel L, 4.
54Behrens, Denkmäler bes Wangivnengebietes.
55 Pic-Déchelette, S. 113.
56 Mont Beuvray, siehe Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 21,1919, S. 78.
57 E. Major, Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 21, 1919, S. 67, 

Abb. 2 Nr. 22, unb 6. 73 unb Tafel 1,14,15, 18, in letzteren Fällen schwarzes Sitter- 
muffet auf Not.

58 E. Vogt, Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, NS. 33, 1931, S. 50 
unb Tafel V, 3.

59 K. Schumacher, Prähistorische Zeitschrift 6, 1914, S. 242.
00 Pic-Déchelette, S. 59—96 unb Abb. auf Tafel XLIX, 6, 8,9,11 bis 14,16.
01 Nac Pic-Déchelette, Manuel d’Archéologie Celtique, Bb. IV, S. 999, ist 

bie Hauptherstellungszeit bemalter Ware bie 2. Hälfte bes 1. Jahrhunderts D. Ztr.; 
jedoc bringt Déchelette selbst Belege anderer Forscher für das Fortdauernge- 
rabe ber rotweiß=3D nenbemalten Tvnware bis in bas 2. unb 
sogar 3. Sahrhundert! Auc E. Vogt, Bemalte gallische Keramik aus 
Windisch, Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, NF. 33, 1931, S. 50, nennt 
bie hohe Flasche mit rotèn ober weiszen Streifen als Endform ber bemalten gallischen 
Topfware, „bie wohl bis ins 2. Jahrhundert zu verfolgen ist" (a. a. ©.).

02 Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 19, 1917, Abb. 7 Nr. 24; 20, 1918, 
Abb. 3 Nr. 30, Abb. 4 Nr. 5.

03 Von Uslar, Westgermanische Bodenfunde. Tafel A unb Tafeln I bis VI 
unb XV.

04 Pic-Déchelette, Tafel XLIX, 19 u. a.
65 Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 21, 1919, Tafel 1,4 bis 6 unb 23, 

1921, S. 183.
00 Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 20, 1918, S. 81, Abb. 1 Nr. 12, 13, 

18, unb Abb. 2 Nr. 39 bis 49 unb Tafel VIII, 3.
07 Beispiel siehe Pic-Déchelette, Tafel LIII,3.
08 Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 19, 1917, Tafel XXIII, unb 40, 

1938, Abb. 11.
08 Zum Beispiel in Minden (Westfalen); siehe Don Uslar, Westgermanische 

Bodenfunde, Tafel 52,9 unb S. 82.
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70 Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, NF. 40, 1938, Test 3, S. 184, 
Abb. 21. '

71 Pic-Déchelette, Tafel LIV, Fig. 25.
72 9 Sell Alte und neue Funde aus Hallstatt. Mitteilungen der Anthropolv- 

gischen Gesellschaft in Wien, 1926, Bd. 66, S. 61, Spät-Ratèneicherben.
73 Katalog der Sammlungen des Historischen Vereins Eichstätt, 1926, abb. 35 9r.21.
74 g Kröber, Das neuzeitliche Kräuterbuch. S. 86. — Gekochte Bohnen oder 

Toten- und Allerseelenspeise ist für den Volksglauben bezeugt (Bächtolb-Stdubli, danb- 
wörterbuc des deutschen Aberglaubens, Bb. I, S. 14/0).

75 Im einzelnen ergab sic dabei nach Dr. 6r üs folgendes: „Zn dem. tob ligen 3es 
lag ber Innenseite des Scherbens befanden sic einige zerr isene SeinfdleE r 
Fett 2luf ber Auszenseite lagerten unter einer dünnen Kalkschicht einige StdTS. 
tÖrn er, halb tohlig ober noch jodbläuend, und ein kleines Aggregat pon JoUchepi 
dusgetug? "WnB-pse"enitdridene Betttoyung Lf einetoplasplatte aufqctrduieit, S«to 

Stber bei ber Verdunstung das geloste Fett hinterließ. Es Jc ied 1t . d 1.0. en, sie fid) neuartig ausbreiteten und in mehr oder minderaroben STP fchengsebePie 
%[bb 27 F) — Cür bie Gticstoffbestimmung wurde eine Schabeprobe mit ootdilum- »Äs » ÄÄteO5 

=========== 

=========== 

kleiner Gphärotristalle erkennen, die bräunlich und tiefe hra fidicr ßeucintupfet ab- 
qursavlenber ecotgobienen ®i “eSS« JRRoverBifSungens Sel! Epr 

ggiqen.mif.ULez CaRFTBet ("a P“TurSe. %48 skkiamenksbse focste ®cr- unö jo

% 31083 freumolidber «ÄÄ KÄ-Ö 

bie Bestimmung ber nachfolgend aufgesib Then.” bes 6 a a t b a f e r s gebt wohl auf 
Auskünfte darüber zu verdanken jind.ie sut EMS.” glughafer (Avena fatua) 
ben alten bobenftänbigen Flughafer zu" "A AANiHichen yrahlbauten bes 
find nac Dr. St. Bertic (Ravensburg) bereits aus .berREP"Asg“ber“Sirgensteinhöhle bei 
=========

®S%TnÄSÄrtfi«ntli«

stelle für Naturjchut, veft 15,1929. bie an beiden Enden eine ähnliche 78 Hölzerne geschnitzte Netnab biefeniae unserer Abb. 31 (Zeichnung von 
schnabelartige Spaltung aufeisen i f TIsa Stuttgart), werben in Brasilien 
Restaurator A. Peter von ber Altertümer Rg Sirbereigerate unb neuere Ver- 
verwendet; siebe E. Krause ~ "0Kalifornien, a. a. O., Abb. 505; aber 
gleichsstücke, Berlin 1904, Abb. 5 4, b _ Nan beiberfeitigen gespreizten Gabel- 
auch schon eine Heine bronzene Netnabs Sieler See; siebe $ ’s elfer Die 
enben ist besannt aus den Vsoblbaulu Sericbt II II 25. Solche Netzstricnadeln mit 
keltischen Pfahlbauten in der cyelze FTuna Des Garns auf bie Nadel bienen, 
gespreizten Gabelenden, die der 21 g Ne"Tieoenen Grbzen gebräuchlich; siehe 
tnbxEocblheur“,rss.ub7,"unb"sCsroR°em Rd"" EeTanbbuc, Bet5i'**' unb
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Fischerei, Berlin 1886, S. 575, Abb. 440. Un verbesserter Form sind sie unter Vei 
Einigung der Gabelenden zu einer geschlossenen, beim Durchfahren durc die Masche 
nicht so hinderlichen Spitze noc heute zum Teil holzgeschnitzt im Gebrauch; sieh 
E. Kraule, Abb. 515 bis 519, unb E. S e I i g D , Die Fischerei in ben Flüsser 
Seen unb Strandgewässern Mitteleuropas, Stuttgart 1926, Fig. 10; auc Illustrierte 
Sischereilerit on, Verlag 8. Neumann, Reudamm 1936, Abb. 148. — Keine ber oben 
genannten Netzstricknadeln, auc soweit sie bic Einrichtung ber Gabelenden mit unserer 
Haller Keltenwerkzeug unserer Abb. 31 gleich ober ähnlich haben, weist jedoc die Eigen 
heit auf, bas Garn durc eine Nadel-Längshöhlung durchlaufen zu lassen in dieser Ar

78 Abbildungen bei Pic-Déchelette, Manuel d’Archéologie Préhistorique Cel 
tique et Gallo-Romaine IV, Fig. 615, unb Vouga, La Tène, Tafel XXIII, 15.

80 Abb. 15 in „Neue vor- unb frühgeschichtliche Funde 1938—1940 in Württem 
bergisc Franken" in unserem Sahrbuch. Der Dreizac befindet sic im Keckenburgmuseun 
in Schwäbisch Hall; er wurde geborgen 1929 bei Grundwassergrabungen bes Städtische 
®as= unb Wasserwerks Schwäbisch Hall in etwa 3 m Tiefe in ber Talsohle ber „Kocher 
wiesen", 1 km nordnordwestlic Wilhelmsglück.

81 Bestätigung burd) Professor Dr. Vogel (Stuttgart).
82 Pic-Déchelette, Le Hradischt; Tafel XLVI unb XLVIII.
83 A. a. 0., Tafel V, 37 bis 39.
84 Freundliche Mitteilung von Fräulein Dr. Th. E. Haevernit (München).
85 K. Bittel, Die Kelten in Württemberg. Tafel 19,14 unb S. 79.
86 ®. Beiler, Die vor- unb frühgeschichtliche Besiedlung bes Oberamts Seil 

bronn. 1937, S. 64.
87 Entsprechungen aus bem letzten Jahrhundert v. Ztr. unb bem folgenben 1. Sahr 

hundert n. Ztr. aus bem Hradischt in Böhmen; siehe Pic-Déchelette, Le Hradischt 
Tafel VI, 40 unb 41.

88 Zwischen Haus Nr. 2, Backstube Schumm, unb Haus Nr. 4, Schneidermeister 
Fr. Müller, burd) Schüler von Hauptlehrer W. Hommel

88 Eine Entsprechung aus spätkeltischer Zeit vom Hradischt in Böhmen siehe Pic 
Déchelette, Manuel IV, 1927, Sig. 576, 2, weitere in Pic-Déchelette, Le Hradischt 
Tafel VI, 2, 4, 5, 13, 22 unb Tafel VIII, 3, 6, 9.

80 Eine solche Ringperle mit abwechselnd blauen unb weiszen Wirbelstreifen aud 
nod) im 2. Jahrhundert n. Ztr. aus ber gallorömifdjen Tempelanlage von Bretten ir 
Baden; siehe „Germania", Sahrg. 24, 1940, S. 137, Abb. 5, d. — Zur Zeitbestimmung 
siehe Entsprechung mit Abbildung in „Altertümer unserer heidnischen Vorzeit", Bd. V 
heft 3, Tafel 14, Nr. 247.

81 Eine genauere Untersuchung biefer Fundstelle war nicht möglich, ba ber wesent- 
liche Teil ber Fundschicht in ber Srabenwand lag unb überbedt war von barüber= 
liegenben, 5 m hohen Erbmassen, die wegen ber Sicherheit ber Baugrabung unb bes 
Fortgangs bes Baues nicht angegraben werden bürsten.

82 Ein weiteres, ähnliches, etwas kleineres eisernes S c 1 a d' e n ft ü d , eben= 
falls Nohschlacke, geborgen burd) Schüler von Hauptlehrer W. Hommel, hatte sic 
schon im Vorjahr bei einer Städtischen Tiefgrabung im alten Auffüllungsschutt bes 
Daalplatzes vor ber Wirtschaft zur „Germania", Fundstelle 27 (siehe Plans izze Abb. 3), 
gefunben (Fund im Keckenburgmuseum in Schwab. Hall).

93 °. Weiershausen, Vorgeschichtliche Eisenhütten Deutschlands. Mannus- 
bücherei Nr. 65, Leipzig 1939.

94 A. a. 0., S. 66, 70, 75, 84, 85, 86; ferner „Fundberichte aus Schwaben", 
NF. IV, 34, unb 1913, S. 15; V, S. 28; VI, S. 61; VIII, S. 1; „Blätter bes Schwä- 
bischen Albvereins" 13, 1901, S. 507.

95 Die Analyse ist: 61,7°/ FeO; 4,8% Fe>O3; 29,80/0 SiO2; 1,50/0 P2O5; 0,1 bis 
0,20/ MnO; Rest 2,45°/ CaO, AlOs, MgO. Eine B o b n e r 3 a n a l y 1 e ist gleich- 
zeitig gemacht worden auf ®runb eines Bohnerzstückes (Fe,O3 2 H2O) von ber Schwä- 
bischen Alb. Diese Analyse ergab: 54,6% Fe, bavon 77,9% Fe2O3; 18,1% HO;
2,6% SiO2; 0,25% P2O5; Nest 1,15% A12O3, MnO, CaO.
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96 Siehe auc . Weiershausen,©. 179.
97 Gutachten von Dr. W. Mulfinger vom Institut für angewandte Metall- 

kunde an der Technischen Hochschule Stuttgart, 30. April 1940.
98 Bei Grabungen in AIchen-Sruppac (Siegerland) wurden versiegelte Düsen ge- 

funden, die der unserigen sehr ähnlic sind; siehe V Beiersboulen, $25: eine weitere ähnliche Düse wurde in Steinau (Oberschlesien) als Bruchstüd gefunden; 
siehe I. Weiershaujen,S. 180.

99 Gür Siegelglühung sind ebenfalls hohe Temperaturen, also unter Amständen guc 
Gebläse nötig, ba bie Siegelwände wärmehemmend wirken. Nac Ansicht von Hütten- 
bireftor 93. % i 11 e r (Salle a. G.) haben die Eliten das Glühen der Siegel mit on- 
halt in ihren Töpferöfen dorgenommen (christliche Mitteilung). ön diejen sonnten sie 
bie Temperaturen genau nach Wunsc regeln.

190 Siehe G. Beiler, Die vor- unb frühgeschichtliche Besiedlung des Sberamts

Heilbronn. 1937, S. 66.
101 I. W e i e r 5 b a u f e n , S. 134 unb 136.

A. a. O., S. 139.102

103 A. a. D„ S. 121 bis 122.
101 G.Kraft, Badische Fundberichte III, 1935, S. 258. , _ 
105 Rabe Cunbitelle 1 stellte bie Ausgrabung Dr. K o ft auch, eine Bvdenitelle mi 

tünftlid) aufgefpeichertem Maismehl fest, das zu gewerblichen Sweden gebient

108

109

110

111

112

113

114

haben mus. i . —108 Rac freundlicher Mitteilung von Hüttendirektor W. Witter (Falle a. ©2)
107 Württembergisc Franten", NF. 19, 1938, 6.180; Fundberichte aus ©«Waben,

N8. II, ©.91, 96 unb 103.
Fundberichte aus Schwaben, NS. II, S. 13.
„Württembergisc Franken", NF. 19, 1938, ©. 178.
Fundberichte aus Schwaben, NS. II, Abb. 8 und 10-
Abbildung in „Württembergisc Franken", N8. 19, ©. 179
Freundliche briefliche Mitteilung vom 6. Suli 1940.
©iebe auch Württembergisc Franken", NF. 19, S. 179.
21bbilbuna in XlBbericbte aus ©«waben, 98.4, 1928, Tafel V, 2; eine ent-

exetrteèssKE.zzvT"Eenescns&us“uF&fTrr7v2vs.".MmmRsr"vsonseamas"tF"T:? 

Schweiz, Bericht VII, XXIII, 8 bis 10.
115

116

117

3128; Iaodebtund bes Geologen “profeffor Dr. (eotg zagner (Etuttgart).

Feststellung bes Geologen Dr. Otto Beller (6 chwäb. ball).,
»• Gchwäbijd Sall, Ein Buc aus der Heimat; herausgegeben von SB. bomme"

19-litt Plamitisse 266.2, vom Sabre 1742; nad patter Seimatbyd. €.42
120 Gefunden 1875 bei ber Ausschachtung für einen Sausbau in 2 m Sief '

DOl=

. Tolzt ohleresten. , A 1937 G 68’ über bie weiteren Keltenfunde 
121 Abbildung im Haller Heim atbuc, 12) AAR hort G. 69 bis 70; ferner „Würt- ber SImaebung der Galait. 20/21 vgbib95329M"1625, 99,5162." ' ‘ "
========"%

133 Eiche satte pon 3.5 ommel in. »Rtiztt pbgeeißc. bis 1936 besannt der 
1936, bei S. 224; diese Karte zeigt auc bie ottioe 9
wordenen Althaller Keltenfunde. . . s oansibaf Heraus- 
(aeß.MSVa-BS“ ®Ä Sie ÄU 8" ^ Bbrligcs!
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125 Siehe E. Kost, „Württembergisc Franken", NF. 17/18, S. 25 bis 40, uni 
NF. 19, S. 157 bis 164 und S. 172 bis 174.

126 Die Bauart der einen „Wanne" (Abb. 39) mit der inneren Blockholzfassung er 
laubt durchaus diese Deutung. Eine entsprechende Holzfassung zeigt die bronzezeitlid 
belegte Quellrahmung von St. Mvrif; abgebildet in S. Obermeier, Der Mensd 
der Vorzeit, S. 555 ff.

127 Siehe Suhle in Hoops Reallerikon ber Germanischen Altertumskunde 2,158
128 OIshaufen, Chemische Beobachtungen an vorgeschichtlichen Gegenständen

Zeitschrift für Ethnologie. 1884, S. 518, unb 1886, S. 240.
129 Diese Trogwerke stehen zeitlich mit ben Erdwannen an Fundstelle 18 nicht ii 

Verbindung, ba sie schichtenmäszig jünger fein müssen als diese Wannengruben. Die: 
ist schichtmäszig deutlich ersichtlich gewesen an ber Tatsache, daß zum Anlegen bes Trog 
unb Rinnwerkes dort die vordem schon beftanben habenden Dielenantritte zu bei
Scannen mit ber Art durchgehauen worden sind; Spuren dieser Tatsache zeigt noc i 
bem Bericht „Eine keltische Splesiederei" Abb. 17 am oberen Dielendammrand; bor 
war versucht worden, zuerst die Dielen etwas weiter vom jetzigen oberen Rand weg 
durchzuhacken mit ber Art; die Hiebspuren finb noch sichtbar.

130 Siehe Morton, Zeitschrift „Germanen-Erbe", 1936, Heft 6.
131 M orton, a. a. D.
132O .Paret, Salzgewinnung in urgeschichtlicher Zeit. Sn Naturwissenschaftlich 

Monatsschrift „Aus ber Heimat". Herausgegeben von Professor Dr. ®eorg Wagne
((Stuttgart). 1938, S. 6.

133 A. a. 0„ 6. 7.
134 Ein entsprechendes Modell hat schon ber Heilbronner Vorgeschichtsforscher

A. S c l i 3 angefertigt unb bei feinen Vorträgen im Jahre 1903 vorgeführt. (Siehi 
im Aufsatz W. $ o m m e I, „Keltische unb mittelalterliche Salzgewinnung", Abb. 1.

135 Siehe barüber E. K o ft im Haller Heimatbuch, 1937, S. 72.
136 Siebe E. K o ft, Die Besiedlung Württembergisc Frankens in vor- unb früh

geschichtlicher Zeit, 1936, (S. 25, 30, 42, 55 bis 56, 63 unb bortige Bogelschaubildkarte 
siehe auch schon K. Weller, „Württembergische Vierteljahrsheste", 1894, 6. 5 unb 15

137 Siehe zum Örtliiben bie Lageplan-Kartensfizze aus W. Hommel, Zur Ent 
wic lungsgeschichte Halls, in „Württembergisc Franken", NF. 17/18, 1936, bei S. 224

138 E. $ a r t m a n n , „Württembergisc Franken", 10, 1875, S. 28 ff.; Blind
„Württembergische Vierteljahrshefte", 1889, (S. 201; K. W e (I e r , „Württembergische 
Vierteljahrshefte", 1894, (S. 9, unb Besondere Beilage bes Staatsanzeigers, 1906 
S. 267/268. Nac neueren Untersuchungen bes italienischen Forschers Battisti be 
beutet ber vorrömifcbe, wahrscheinlich illyrische Wortstamm „sala" soviel wie „Kanal" 
„künstliches Gerinne", vgl. „Galurn". Veröffentlichungen bes Museums Ferdinandeun 
in Innsbruck, Heft 18, 1938, S. 681.

130 Siehe über bie früheste Zeit: €. K o ft, Haller Heimatbuc, 1937, S. 72 bis 75 
über bie Karolingerzeit bis zu ben Staufern: K. Weller, Besondere Beilage des 
Staatsanzeigers, 1906, Nr. 16ff.; K. Weller, Hall zur Hohenstaufenzeit; K. Weller 
Besiedlungsgeschichte Württembergs, 1938, S. 307; W. Hommel, Haller Heimat 
buch, 1937, S. 83 ff. unb S. 160.

140 Siehe bie Schriften von K. Weller in obiger Anmerkung; ferner W. Hommel 
Haller Heimatbuch, 1937, S. 170 bis 185.

141 Siebe E. K o ft, Die Besiedlung Württembergisc Frankens in vor- unb frühge- 
schichtlicher Zeit; in „Württembergisc Franken", NF. 17/18, 1936, S. 54 bis 69.

142 Geborgen 1933 durc E. K o ft; jetzt im Keckenburgmuseum in Schwäbisch Hall 
Abbildung im Haller Heimatbuch, 1937, S. 69.

143 Geborgen 1933 durc A. Kraft (Braunsbach).
144 Entdeckt 1936 durc E. K oft; siehe „Württembergisc Franken", N8. 19, S. 183. 
145 Fund eines doppelknotigen eisernen Schmuckteils, 1933 durc E. K o ft. 
140 Scherben, Knochen, Holzkohle; 1933 entdeckt durc E. K o ft.
147 Siebe S. 24.
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148 Giebe G. £ o st in „Württembergisc Franken", NF. 19, S. 182; ferner in 
Württembergisc Franken", NF. 17/18, S. 63 und 102, und in „Württembergisc 

Granten”, NS. 20/21, S. 25. ...
149 An Hölzern wurden in der Siedlung festgestellt Hajel, Eiche, Buche und Sichte. 
150 Siebe 6. Kraft, Badische Fundberichte, 1935, S. 276.

151 Sogenannte „Nibelungenstrasze"; siehe K. Weller,Die Hauptvertehrs- 
strasze zwischen dem westlichen und südöstlichen Europa in ihrer geschichtlichen Bebeutung 
bis zum Sochmittelalter, in „Württembergische Vergangenheit , 1932 S. 89 JL und 
€. Kost in „Württembergisc Franken", NF. 17/18, S. 25 f. und Bogel schaubi Üdfarte.

152 E. K o st. Die Besiedlung Württembergisc Frankens in DDE- und frübgeidiC- 
licher Zeit. „Württembergisc Franken", NS. 17/18, S. 62.

153 Q. a. O., G. 79 und S. 106.
154 ZonUslar, Westgermanische Bodenfunde, S. 39, Anm. “ und Anm. " und 

Tafeln 12 und 15 und öfter.
155 A. a. O., Tafel 46,88. . •156 Entsprechungen auc in der Spätkeltensiedlung Basel-Gasfabrit. Anzeiger fur 

Echweizerijche Altertumstunde 20, 1918, ©17 Abb. 43 bis 57. Serner im römischen 
Kastell fünz; siehe $ e 11 n e r , ORL 14, Tafel VII, 12 c.

157 3 33. bie Ofterburker Kastellware in ber Studiensammlung des putorulcen 
Vereins für Württembergisc Franken und die Sr denware des gallprömijchen Sager- Dorfs bes Kastells fünz im vindelikischen Gebiet; ORL 14, Safel VII.

158 Ob bie burd) einen Qb[chnittswall mitraben b e f esti.g t e eixunbe 
566e bes Streiflesbergs, bie in nur 31/2 km Entfernung westlich ber Haller 
©iebluna eine gute gliehburg darstellt, von unseren Kelten angelegt ist, könnte 
nur burd) eine genauere Untersuchung burd) Ausgrabung exioricot werben Albsz die 
2aae ber ©treiflesbergbefeftigung zur Siedlung Schwäbisch Dall siche bas Doge’.d 
bilb Dor Dr. W in %9ie Besiedlung Württembergiic Stantens in vor- und ftübge- 
schichtlicher Zeit" in „Württembergisc Franken , 28- 1718, 1956
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