
—11 —

Wie Befieblung Württembergifch Jranhens in bor- 
und frühgefchichtlicher Zeit

Von €. Kost

Eine Vor- und Frühgeschichte Württembergisc Frankens, heute geschrieben, 
wird bei dem derzeitigen raschen Fortschreiten dieser Wissenschaft schon in einem 
Sahr lückenhaft, in zehn Jahren weit überholt sein. Und doc muß sie, da über- 
haupt noc feine Zusammenfassung und Zusammenschau für unser Gebiet be- 
steht,1 nun einmal gewagt werden, auc auf die Gefahr starker Mängel hin.

Altsteinzeit 
(200 000 v. Chr. bis 10 000 v. Chr.)

Aus den grauen Siefen unserer Vorzeit, 20 000 bis 50 000 Sahte zurück, 
rebcn bie gern a itigen Knochen unb Zähne ur ge 1 c i c 11 ic e r 
Tierezu uns von einem Leben unb Kampf ums Dasein im € i 5 3 e i t f I i m a. 
In ben Geröllmassen ber damals bei starten Schneeschmelzen aufgeschichteten 
Hochstufen von Kocher, Bühler, Sagst, Tauber,2 Brettach, Murr unb Nedar, 
in ben Lehmlagern unserer Hochflächen, in kleinen Muldenausfüllungen ober 
wellenförmigen ftaubfturmgebilbeten Anhöhen unb Hügeln lagern bie Jefte 
dieser grossen ausgestorbenen Säugetiere. Dort müssten auc in heutigen Sies: 
brüchen unb Lehmlagern bie Spuren bes hier als Säger übers Sreiland 
schweifenden Eiszeitmenschen eines Tages zu finben fein. Nachdem sic neuer- 
bings ein schon um 1700 in Cannstatt ergrabenes unb mitsamt ber umgebenben 
Erde geborgenes Mammutzahnlager durc einen Feuersteinwertzeugfund als 
Beutelager bes Eiszeitmenschen herausgestellt hat, sind bei auftretenben Mam- 
mutfunben bie betreffenben Bodenschichten einer genauen Untersuchung auc 
nad) diesem Gesichtspunkt wert, während bei bem Mangel an geeigneten Höhlen 
im württembergi] ch-fränt ischen Gebiet wenig Aussicht vorhanden fein bürste, ben 
Eiszeitmenschen in Höhlenwohnstätten wie etwa auf ber Schwäbischen alb anzu- 
treffen. Vorläufig müssen mir uns mit ber Tierwelt ber Eiszeit begnügen.

Als eindrucksvoller Zeuge hängt feit 1605 ein bei Neubronn bei ber Bühler 
ausgegrabener riesiger Mammut stofzzahn im Chor ber Michaelsti r che als 
„Kuriosum”. Weitere Funde dieser Art mürben in ben letzten Sahrzehnten in 
Salla am Salhang selbst gemacht unb östlic Hall auf ber Hochfläche, ferner 
in Gelbingen am Kocherufer” unb bei Sroszaltdorf-Talheim.". Zwei Baden- 
zähne bes Mammut tarnen 1934 oberhalb Gaildorf in eiszeitlichen Geröll- 
aufschotterungen des Kochers zutage," unb schon 1827 in ähnlicher Lage in ber 
Nähe davon bei Münster beim Graben eines Bierkellers ein über 2 m langer 
Stofzzahn oon etma 40 cm Umfang.8 Kocherabwärts lieferte eine Lehmgrube 
bei Ingelfingen 1930 einen Stosz- unb Backenzahn. Auc bas Ohrntal bei 
ohringen ergab schon im 18. Jahrhundert Backenzähne bes Mammut," unb 
auf ber Hochfläche zwischen Ohringen unb Hall mürbe bei Drainungsarbeiten 
westlich Westernac 1933 ein 1,60 m langer Stofzzahn angetroffen.10 Eiszeit-
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liche Lehmschichten bei Weinsbergh ergaben um 1860 ben Backenzahn eines 
Mammut und bei Eberstadtil Knochen dieses riesigen Dickhäuters, unb bas 
württembergisch-fränkische Neckartal wartete u. a. mit Mammutresten bei 
Bödingen, Gontheim unb Untereisesheim auf,12 ferner bei Biberac (Kreis 
Heilbronn).13 Bekannt finb bie sehr bebeutenben Funde des Mammut unb 
anberer Tiere am unteren Murrlauf, bie auc 1933 ben berühmten ältesten 
Menschenschädel Württembergs aus einer Zwischeneiszeit bei Steinheim ex- 
brachten; am nächsten liegt unserem Gebiet bie Fundstelle beim Sachsenweiler- 
hof (Gemeinde Anterweiszach, südöstlich Backnang a. Murr), wo 1927 aus 
einer Gesteinsspalte 16 eingeschwemmte Backenzähne unb zwei Stoszzähne vom 
Mammut entdeckt werden sonnten14 zusammen mit anberen eiszeitlichen Tier- 
testen. Auc bas Sauberufer lieferte in Bad Mergentheim im Stadtbereic 
Mammutknochen unb =zahnreste,15 ferner bei Sgersheim (Knochen). Sehr er- 
giebig erwiesen sic bie Sagsthochufer: bei Crailsheim bie Gegend ber Helden- 
mühle 1874, bie Teufelstlinge (zwischen Auhof unb Weidenhäusermühle), bie 
Gegend ber Kernmühle (Backenzahn 1934 unb Stoszzahn);1T bei Bächlingen 
wurde 1843 beim Graben eines Brunnens ein „riesiger" Stoszzahn gefunben 
Don 79 “fund Gewicht;18 bei Kirchberg fanben sic 1842 in eiszeitlichen Auf- 
schwemmungen über ber Sagst im „Sandbuck" mit anberen urgeschichtlichen 
Tierresten Backenzähne unb Knochen des Mammuti unb bei Dörzbac auf 
einer Schotterstufe ber Zagst ber 1 m lange Spitzenteil eines Stofzzahns dieses 
eiszeitlichen Dichäuters.20 Auc bei Westernhausen an ber Sagst förberte eine 
Sandgrube in ber Au 11,40 m tief Knochenteile eines Mammut unb einen 
Zahn bes wollhaarigenNashorns (Rhinozeros tichorhinus),21 unb 
ein Mammutbackenzahn von Jagsthausen liegt in ber Schloszsammlung bes 
Grafen Zeppelin in Aschhausen. Der Eiszeitgenosse bes Mammut, bas eben- 
genannte wollhaarige Nashorn, tonnte auc 1934 am Bibersbac bei West- 
beim am Kocher durc einen Backenzahn (jetzt im Keckenburgmuseum bes Histo- 
rischen Vereins für Württembergijc Franken in Hall) nachgewiesen werden, 
ferner in Hochstufenschottern bes Neckartals bei Heilbronn22 unb in Gemein- 
schaft mit Mammut-, Wildpferd- unb Edelhirschzähnen auc in ber Gesteins- 
spalte beim Sachsenweilerhof (südwestlich Backnang; siehe oben), während Ge- 
weihstücke vom Niesenhirsc in ber Heilbronner Gegend gefunben werden 
sonnten.23 Wildpferdreste ergaben auc bie genannten Schotter bes 
Neckartals bei Heilbronn,24 vermutlich auch ber Ohrnbac bei Shringen25 unb 
ber Sandbuc bei Kirchberg an ber Sagst. Diese eiszeitliche Aufschüttung ist 
baburd) besonders beachtenswert, das sie neben all ben genannten Resten unb 
solchen Don einem Urrinb26 (Fersenbein), Zähnen vom Höhlenbären 
(Ursus spelaeus) unb Dom Biber, auc Reste bes einer warmen 
3 w i 1 c e n 3 e i t angehörigen Mercichen Nashorns: brei Zähne, 
Fuszwurzelfnochen unb ein ziemlich vollständiges Fersenbein geliefert hat.27 
Der seltene, ebenfalls zwischeneiszeitliche unb wärmeliebende Altelefant 
(Elephas antiquus) konnte mit einem Anterkieferzahn bei Heilbronn (Samm- 
lung bes Historischen Vereins Heilbronn, Nr. 118) nachgewiesen werden. Die 
Heilbronner (Segenb zeigt auch aus bem Ende ber letzten Eiszeit Geweihe Dom 
"Renntier;28 auc bei Hall (Weckrieden) ist Ende bes Dorigen Jahrhunderts bei 
Anlage ber Wasserleitung nordöstlich Hall ein mit Braunkohle (?) zusammen- 
lagernbes Renntiergeweih aufgefunben morben.29 Dieses Steppentier führt 



- 13

aus der Eiszeit, in der es schon lebte, mit seinem spätesten Dasein bis in das 
Abklingen dieser Zeit und den Übergang zu unserem heutigen Klima, also bis 
in bie Zeit von etwa 15 000 v. Chr. hinein.

Hier setzen bie ältesten, v o m Dasein bes Menschen zeugen- 
ben Funde unseres Heimatbodens ein. Wie weit beschnitte Hirschgeweih- 
stücke vom linken Neckarufer bei Heilbronnao in bie Altsteinzeit fallen, bleibt 
fraglich. Auc anderweitige Funde sind recht spärlich. Es sind schöne, aus 
schlanken langen Feuersteintlingen gearbeitete Stichel, also Werkzeuge mit 
ganz schmaler, dachförmiger Schneide an ber Spitze, wie sie in ber Magda- 
lenen seit (Schmalflingentulturstufe III) üblich gewesen sind. Allerdings 
entstammen sie Fundplätzen ber erst auf diese Zeit folgenden Mittleren 
Steinzeit (bei Eichentirnberg, Kreis Gaildorf, in ber Hagberggegend im 
Auslauf des Welzheimer Waldes; bei Neuntirchen, Waldenburger Berge, unb 
bei Talheim-Vellberg, Schlegelsberg, Nordauslauf ber Ellwanger Berge, siehe 
Abb. Tafel 1,1), während ein Einzelfund im Gichwender Rottal vom Ufer des 
fischreichen Rotbaches (bei Hönig) eine an beibcn Schmalenden gut bearbeitete 
Doppelfratzerflinge in Art ber Magdalenenzeit (um 15 000 
v. Chr.) zeigt. Sie besteht aus gutem, grauem Burahornstein.

Mittlere Steinzeit 
(10 000 v. Chr. bis 4000 v. Chr.)

Ein geübtes Auge sieht auf beackertem, also offenem Boden unserer Berge 
unb Hänge diese fingernagel- bis kleinfingergrofzen, hornig aussehenden 
Steinchen aus ber Ackerfläche bes Sands unb Lehms schimmern, bas eine gelb- 
lieh, anbere rötlich, braun, grünlich, schiefergrau unb -blau, weiß ober gar 
schwarz, manche auch reizvoll gestreifelt unb gebänbert, manche mit kleinem, von 
Menschenhand nicht ganz beseitigtem Rest weiszlicher Verwitterungsrinde an 
sich. Jahrtausendelang hat ber Boden diese Feuersteine unverändert bewahrt, 
ba sie ungemein hart unb widerstandsfähig unb fast unverwüstlic sind. Dieser 
mattglänzende, bornartige, glattflächige ober flachgemuschelte Stein Gurahorn- 
stein ober Feuerstein, Jaspis) ist zu unterscheiden von unserem landläufigen 
honigbraunen, weiszlichen Feuerstein aus bem Keuper ober von bem gelb- 
braunen ober schwärzlichen aus bem Muschel alt. Der in unserer Erdbildung, 
bem Keuper, ober in bem darunterliegenden Muschelfal oft zahlreich vor= 
fommenbe Feuerstein ist in ben wenigsten Fällen vom Vorzeitmenschen, ber 
noch fein Metall fannte unb auf Stein angewiesen war, benützt ivorben, ba 
biefer Keuperfeuerstein, auc Keuperhornstein genannt, nicht so 
schön glatt unb nicht so schön spaltbar unb nicht so gut an ben Rändern unb 
Xanten bearbeitungsfähig ist wie derjenige, aus bem bie kleinen Messer, 
Bohrer, Kratzer, Schaber, Stichel, Spitzen bes Steinzeitmenschen gearbeitet 
sind. Dieser Steinzeitmensc unserer Gegend hat sic besseren geuerstein als 
Werkstoff gesucht, geholt unb aus ber gerne eingetauscht, von ber Schwäbischen 
Alb ober in ben früheren Eiszeitschottern aus bem Sura, bie unsere urzeitlichen 
Flüsse, besonders Kocher, Jagst unb Taubet, einst in vormenschlicher Zeit ba 
unb bort auf ihren Hochufern abgelagert unb meist auch wieder verschüttet haben. 
GD kamen beim gunb zweier Mammutzähne, bie aus einer bem Mittelstein- 
zeitmenschen um Sahrtausende vorausgehenden Zeit stammen, in ber Großzichen
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Kiesgrube bei Gaildorf auc solche Surahornsteine zutage, wie sie bei 
Steinzeitmensc als Werkstoff geschätzt hat.1 Dieser bessere Feuerstein läßt sic 
trotz feiner auszerordentlichen Härte durch einen geschickten und barin erfahrenen 
Menschen spalten, schärfen, abftumpfen, runben, spitzen, kerben, fur durc 
Schlag ober Druc in gewollte Form bringen. Das geübte, durc Bergleic 
geschulte Auge ersönnt nun in unserem Keuperbergland an Art unb Formung 
die in Mengenauftretenden Kleinwerfzeuge ber zwischen Altsteinzeit 
unb jüngerer Steinzeit sic abspielenden Mittleren Steinzeit.

Auffallend ist bie grofze Zahl ber aufgefunbcncn Steinwerfzeugchen dieser 
Art. Eine vor zwei Bahren im oberen Donautal ausgegrabene Höhle enthielt 
in berjenigen Bodenschicht, welche unterhalb späterer Siedlungsschichten ben 
Nachlaßz des Menschen ber Mittleren Steinzeit getreu bewahrt hat, runb 9000 
biefer bearbeiteten ober in Werksplittern daliegenden Feuersteinchen. Auc 
unsere Gegend hat Tausende von Stüc geliefert,2 bie sic in Sypen- 
reihen wie Messerchen, Kratzer, Spitzen gruppieren lassen, unb v i e l e 3 e h n - 
tausendevon weiteren Bruchstücken mit ober ohne menschlichen 
Bearbeitungsspuren. Diese Masse zeugt entweder von dichter Besiedlung ober 
von immer neuer Ablagerung, freiwilliger ober unfreiwilliger, solcher Klein- 
werkzeuge auf einem unb demselben Flec im Lauf von Sahrtausenden. Dichte 
Besiedlung ist bei einem Sägervol ausgeschlossen. Es kommt also nur immer 
erneute Belegung dieses Platzes, wenn auc vielleicht in grossen Zeitabständen, 
in Frage. Diese Überlegung mag wohl auch erklären, warum so verschieben 
entwickelte, urtümliche sowie auch technisch weit gediehene Werkzeuge auf einem 
unb demselben Ort gefunben werden sönnen unb werden.

Was für Feuersteingerätformen finben sich benn nun von diesen Vorzeit- 
menschen ber Mittleren Steinzeit in unserer Gegend? Da entdeckt man u. a. 
F e u e r ft e i n 1 p ä n e, bie als Heine Messer mit abgestumpftem Rücken zuge- 
richtet sind, ober kurze Klingen mit Hohlterben, ferner runbe ober 
längliche, hohe unb plumpe ober breite ober schlanke, an einem Klingenende 
rund- ober breitgeftumpfte Kratzer ober Fellhobel, hebe Dreiecke 
mit schneidenden Längskanten als ° f e i 11 p i t e n (Abb. Tafel 1,1), ober 
seltener kleinfingernagelgrofze scharfe, entweder breitdreiedige ober 
halbmondförmige ober trapezförmigeSpizen, ober bie eben- 
falls seltenen Kleinstichel mit schräger Schneide. Die Kleindreiecke, bie 
wohl einst in Holz- ober Beinschäfte längsseitig als Zacken bzw. Widerhaken 
eingesetzte Harpunenspiten waren, unb bie Kleinstichel weisen nun bie 
Zugehörigkeit unserer Funde zur fleingerätigen Tardendis-Kultur aus, 
obwohl auc bei uns ba unb bort Geräte barunter finb, bie ber anberen, ber 
Forschung besonnten Mittelsteinzeit ultur des Aziliens ähnlic finb. Viele 
biefer Kleinwerkzeuge waren, wie manchmal beibfeitige Heine Einkerbungen 
für Umschnürung ober sonstige Zurichtungen, neuerbings auc einige nord- 
deutsche altsteinzeitliche Grabungsfunde aus bem Moor ausweisen, für 
Schäftung in $ o 13 ober Knochen bestimmt.6 Die als einfache 
Dreiecke gefertigten “feilspitzen waren zahlreich. (Abb. Tafel 1,1.) Gan 
wenige Speerspitzen finben sic barunter; mit ber Abwanderung des 
früheren altsteinzeitlichen Grozwilds in kühlere Gegenden nach bem Ab- 
schmelzen des eiszeitlichen Eises ber Altsteinzeit scheint ber Speer unb Wurf- 
speer an Bedeutung verloren zu huben unb feil unb Bogen muß bie Haupt-
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Tafel I Abb. 1. Seuersteinwertzeuge der Mittleren Steinzeit 
aus Siedlungsgelände der Keuperbergwälder um Hall und Gaildorf und von der 
Liashochfläche von Eschac und Ruppertshofen (Kreis Gaildorf). 1 Stichel in Magda- 
lenienart (altsteinzeitlich) vom Schlegelsberg, 2—5 Dreiec spitzen, 6 Halbmöndchen, 
7—12 “feilspitzen, 13 schiefe Spitze (vgl. auc Textabb. 4,5), 14—17 "feilspitzen als 
Vorläufer jungsteinzeitlicher Art, 18 Kleinstichel, 19—21 querschneidige ‘Pfeilspitzen. 
(1—19 von mittelsteinzeitlichen Fundplätzen, 20 aus Rössener Siedlung von Berns- 
selben (Kreis Mergentheim), 21 von rössen-spiralkeramischer Siedlung vom Wolfs- 

bübl, Weckrieden östlic Hall; zu vgl. bie Pfeilspitze Tertabb. 4,4.)
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waffe dieser bei uns heimischen, am ehesten mit heutigen Buschmännern ver- 
gleichbaren Mittelsteinzeitleute gewesen fein. Viele der Seuersteintleingeräte 
mögen sic auc aus der fischenden Tätigkeit ihrer Verfertiger erflären,] und 
für die Verarbeitung ber jetzt wohl zunehmenden ’flanzentost waren bie ge- 
schäfteten Kleingeräte vermutlich groß genug.

Auf ben mittelsteinzeitlichen Fundplätzen liegen aber auc hochentwickelte 
feilspitzen Don schönsten Formen, mit eingezogener Grundfläche ober gestielt 

unb mit flächiger Netzgeäderbearbeitung. Diese vollendeten Kleinwafsen können 
erst bcm Ende ber Mittleren Steinzeit ober eher noc ber um 4000 allmählic 
einsetzenden Jungsteinzeit angeboren, bie bei uns durc bas Einrücken band- 
keramischer Bauern gekennzeichnet fein bürste. Dabei fei barauf hingewieien, 
dafz in ben Dielen Sahrtausenden ber Vorzeit ganz verschiedentliche menichliche 
Giedlungsnieder chläge auf demselben Fundplaß sic überlagert haben sönnen. 
Es ist wahrscheinlich, dasz bie in ber Ebene um Hall ober um Öhringen unb 
Heilbronn als später bort anwesend zahlreich nachgewiesenen Wohngruben- 
Jungsteinzeitbauern nac Abnahme des Wildbestandes um ihre Dauersieb- 
lungen ber Ebene zum Sagen in bie benachbarten Limpurger, Löwensteiner, 
Waldenburger, Mainhardter, Ellwanget, Welzheimer, Gichwender unb Sricen- 
böser Berge gestiegen sind, letztere wohl von ber Leingegend her, in ber auc 
Jungsteinzeitsiedlungen sitzen müssen. Diese auf Sagd gehenden Sungsteinzeit- 
bauern haben ja auc im Berggelände bei Birkenlohe, Witzmannsweiler (Kreis 
Hall), Neuhütten (5 Beile!) usw. einige geschliffene Sungsteinzeitbeile hinter- 
lassen. Gteinschliff unb Steinbeil kannte im allgemeinen ber Mensc ber Mitt- 
leren Steinzeit noch nicht. Ausnahmsweise erbrachte eine Grabung in ber 
Falkensteinhöhle im oberen Donautal in ber bort 3 m tief im Höhlenboden ge- 
legenen Fundschicht ber Mittelsteinzeit unter ben genannten 9000 Feuerstein- 
werkzeugen ein einziges beilartiges ®erät, einen geschliffenen breiten Meiszel 
aus Feldgestein mit Fassung aus Hirschgeweih.

Auffallend ist bie starte Gleichartigkeit ber mittelsteinzeitlichen Feuerstein- 
tleinindustrie über halb Europa, Nordafrifa unb Kleinasien. Vie Sardendis- 
fultur, ber unsere Mittelsteinzeitfunde am stärksten zugehören, erstreckt sich über 
Frankreich, Belgien, England, Mitteleuropa, Osteuropa. Die Forschung nimmt 
an, daßz sic dieses Tardendisien aus bem Capsien entwickelt hat, „einer afrita= 
nisten Geschwisterstufe des mittel- unb westeuropäischen Magdalenien, dessen 
Name auf bie Freilandfundstelle Safsa (im Altertum Capia, Südtunesien) 
zurückgeht unb dessen Steininventar immer kleiner werdende Formen aufweist. 
Die Frühstufe des Jarbenoifien ist gleichzeitig mit bem Azilien, mit bem es sic 
nicht selten verzahnt unb vermischt" (Peters). Auc bei uns flingt dieses in 
Spanien, Frankreich unb bei uns an ber oberen Donau vorkommende aus bem 
Magdalenien hervorgegangene Azilien ba unb bort in Gerätformen an. Die 
räumlich weitgehende Gleichartigkeit ber Werkzeugformen mag sich erklären 
aus bem früheren weiten Ulmherstreifen des Menschen ber Nacheiszeit bei 
wärmer werbenber Witterung, so dasz über weite Länderstrecken hin bie in 
Jahrhunderten ober Jahrtausenden sic vollziehende Verbindung ber ver- 
einzelten, zeitweise umziehenden, zeitweise festsitenden 
Menschenhorden gut benfbar ist. So manche örtlichen Antlänge zeigen 
sic zwischen unserem unb anberen Gebieten (z. B. bem Federseegebiet ober 
Ansbac ober auc bem Stuttgart-Fellbacher Gebiet).
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Die Fundplätze, also Nast- ober Lagerplätze der Sammler, 
Säger unb Fischer ber Mittleren Steinzeit sind neuerdings 
aufzerordentlic zahlreich auc in Württemberg bis in bie Berge bes Allgäu 
hinein nachgewiesen worden durc bie Tausende unb aber Tausende von Klein- 
gerätfunden aus Feuerstein im Freiland, also aus einer Zeit nac zu Ende 
gegangener Eiszeit, in welcher ber Mensc nicht mehr auf Höhlenunterschlupf 
angewiesen war. Die über unser Keuperwald- unb Albvorlandgebiet hinaus- 
greifenben Siedlungsstriche ber Mittleren Steinzeit fanben sic in ben letzten 
Jahren auc im Süden bes Murrhardter Waldes auf ben Höhen von Nott- 
mannsberg-Ebersberg, über ben Höhenbacheinschnitten um Welzheim, über 
bem Remstal auf ber Höhe von Buoch, auf bem Kappelesberg bei Fellbach, 
auf bem Frauentopf bei Stuttgart, auf ben Höhenrändern bes Nagoldtales im 
Ostschwarzwald, auf ber Schwäbischen Alb bei St. Sobann, Heidenheim unb 
Alrach. Bei Alrac sonnte bie bortige rührige Forschung auch Höhlenmesvlithicum 
im Rappenfels unb Klopfjörgle ergraben. Das Federseegebiet lieferte neben 
zahlreichen Funden sogar eine möglicherweise dieser Zeit zugehörige Hütten- 
stelle mit schiefgestellten Wänden (zeltähnlich). Neuerdings stellte sic Meso- 
lithicum auc bei ber Ofnethöhle bei Nördlingen heraus, bie ja bie berühmte, 
zeitlic nicht sicher bestimmte Schädelbestattung aufweist. Ein großes unb 
reiches Fundgebiet, bas für bas Tardendisien zuerst in Süddeutschland plan- 
mäfzig erforscht wurde, liegt in bayerisch Franken bei Ansbach, ein weiteres im 
Westen im Oberrheintal. Am wichtigsten jedoc ist bie fachmännische Aus- 
grabung ber Falkensteiner Höhle im oberen Donautal bei (Sigmaringen durc 
bie Forscher eters unb Toepfer geworben durc ihre nachstehend noc zu er- 
wähnenden Ergebnisse.

Im allgemeinen handelt es sic sonst durchweg um Oberflächen- 
f u n b e. Grabungsversuche durc Hauptlehrer Schumm auf ben Stubensand- 
steinhöhen bei Blindheim (Kreis Hall) stellten Werkzeuge bis zu 70 cm Boden- 
tiefe fest, ohne auf Feuerstellen zu treffen. Ob auf ber Randhochfläche über 
bem Bühlertal unb feinem Seitenbac bei Bühlerzimmern (Kreis Hall) auf 
mittelsteinzeitlichem Fundplatz im Acker sic abhebende dunkle Erdstellen mit 
kennzeichnend geometrisch geformten Kleinwertzeugen ber Mittleren Steinzeit 
einstige Hüttenstellen gewesen sind, wirb sic schwer erweisen lassen.

Zeitlich lassen sic bie vielen mittelsteinzeitlichen Oberflächenfunde unserer 
Gegend einerseits durc bas Vorhandensein von S t i c e l n an bie A 11 ft e i n - 
zeit, anbererfeits durc bas Vorkommen gemuschelter, ausgeschweifter 
unb gestielter Pfeilspiten an bie Jungsteinzeit anschlieszen (vgl. Abb. 
Tafel 1,1). Nit ber auf ber Schwäbischen Alb vertretenen Renntierjägerfultur 
des Magdalenien (25 000 bis 10 000 v. Chr.) sind wenig unmittelbare Zu- 
sammenhänge in ben Werkzeugformen ersichtlich, wenn man auc bas geome- 
trische Formgefühl (Symmetrie) ber Mittelsteinzeitleute in gewissem Sinne 
als bem ber Magdalenenleute nahestehend empfinben sonnte. Die Liashöhen 
unb Keuperberge unb -täler unseres Heimatgebietes werben wohl sicher vor 
ber Mittleren Steinzeit vom Menschen ber Altsteinzeit von ber Alb 
ber durchstreif worben fein, bie ja Höhlenunterschlüpfe bot. Die Entdeckung 
ber (Spuren bes Altsteinzeitmenschen bei uns ist aber erheblich schwieriger als 
bie Erkennung ber Rastplätze ber Mittelsteinzeitjäger. Gelegentlich kommen 
aber doc Funde vor, bie an bie Altsteinzeit erinnern, unb einige Anklänge

2 Württembergisc Franken
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ober Spuren von Altsteinzeit auf mittelsteinzeitlichen Fundplätzen weisen nac 
rückwärts Neben einigen, aus langen Schmalflingen geformten oticein. In 
Art ber Renntierjägertultur (Schmalflingenfultur III) unb einem schön g-eich- 
geformten Klingendoppelkratzer des Sschwender Nottals (siehe oben bei als 
steinzeit) finden sic in ber Zahl der mittelsteinzeitlichen Sunde Des P d 9 5 
b e r g s bei Gjchwend sogar mehrere gebrungene Spitzen, wie sie ähnlich ber 
Moustiermensch, also ber Neandertaler, fertigte. Andere Schlüsse als bie bes 
Nachlebens alter Formen aus dieser Tatsache zu ziehen, wäre gewagt.

Das Verlassen ber Höhlen in ber Nacheiszeit durc ben Menschen unb bie 
Möglichkeit freien Schweifens unb Lagerns im Gelände bedingt auc bie n e u e 
G i e b l u n g $ a r t, bie ber späteren Kultur ber jüngeren Steinzeit wie quo 
ber vergangenen Altsteinzeit gegenüber größere Beweglichkeit vorauslett. 
jeden Fall war bie Siedlungsart ber Säger, Fischer und Sammler ber 
Mittelsteinzeit anders als bie ber späteren Bauern unb Viehzüchter ber Oung- 
steinzeit. Bei ber Wahl ber Rastplätze ober Lager waren beim Aenichen Der 
Mittleren Steinzeit sichtbar anbere Gesichtspunkte ausschlaggebend als bei der 
Wahl bes Siedlungsbodens durc ben Sungsteinzeitbauern und zviehouchter. 
Ein allzu langes Verweilen auf einer Stelle hatte für eine Säger-SiicerborDe 
ober -sippe feinen Sinn unb Zweck. Wenn ein Währungsgebiet im Raubbau 
erschöpft war, ging es um ein Stüc weiter auf einen neuen, ergiebigen Paß, 
bis auc dieser wieder ausgebeutet war. Zu diesem Wanderleben mit zwiichen- 
liegenber vorübergehender Seszhaftigkeit genügten Zelte ober leichte Hutten 
aus ©eftänge, Zweigen, Schilf ober Fellen, im Sommer sogar offene Seuer- 
stellen. Das mag ber ©runb fein, warum wir von diesen Wildbeutern ber 
Mittleren Steinzeit feine Hüttenstellen ober Wohngruben finben sönnen Vie 
geringen Rückstände solcher einfacher, leichter Hütten sönnen leicht in bem Letten 
Jahrtausend deutscher Bodenbearbeitung vom ’flug zerwühlt ober Zeritreut 
worden fein. Da Feuersteinsuche nur auf offener Fläche, also auf Adern, mbg- 
lieb ist, entzieht sic unserer Kenntnis, welche Geheimnisse im menichlic, un- 
berührten ober wenig gestörten ©elänbe unserer überwachsenen heutigen Aalb- 
höhen in Beziehung auf Wohnstellen ber Mittelsteinzeit stecken. Sn bey Falten- 
steiner Höhle bei Sigmaringen fand sic eine Herdstelle mit viel dvlztpble, 
aber auch im Freiland bes Teutoburger Waldes glaubt ein forscher im unbe- 
aderten Höhengelände solche einfache Wohn- ober Seuerplätze ber Mittleren 
Steinzeit aufgebedt zu buben. Hier liegt für unsere rührige deimatfotichung 
noch eine wichtige Aufgabe!

Wie liegen nun die N ast - unb Lagerplätze b e r 9 i 11 e l ft e i n - 
3 eitjäger unb - fi 1 c er im ©elänbe? Fast immer am Rand von 
Hochflächen, auf Schultern unb Stufen von Berghöhen, über Bachrändern unb 
um Quelltöpfe. Bevorzugt ist ber trodene unb warme Stubenfanbfteinboben 
ober gelegentlich auch Schilfsandsteinboden unserer heute bewaldeten, damals 
wohl fast ober ganz waldfreien Berge. Bei Bühlerzimmern (Kreis Dall), 
sich ausnahmsweise Rastplätze ber Mittleren Steinzeit auf ber 2ettentoble 
finben, wurden auch sandsteinreichere Bachrandlagen ausgewählt! Auf ber 
Fricenhofer Höhe unb um Ruppertshofen liegen freilich viele, gerade unserer 
ergiebigen Fundplätze auf Liaslehmboden, ber aber doc auc Sandbeimijchungen 
aufweist. Der Wald bürste in jener Zeit in ben Tälern unb Ebenen erwachsen 
fein, während besonders bie einem auffommenben ’flanzenwachstum nicht
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Tafel II Abb. 1. Siedlungsplat (Rastplatz) ber Säger unb Fischer der Mitt- 
leren Steinzeit (auf ben Hängen über bem Rotbach) bei Ruppertshofen (im 

Keuperbergland südlic Gaildorf).

Tafel II Abb. 2. Ein solcher Siedlungsplaß bei Blindheim über demohrntal auf 
Stubensandsteinflachhang (®be. Michelfeld, südlic Neunkirchen, Kreis Hall).

2*
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günstigen Gandhänge und -hochflächen erst spärlichen Bewuchs ausgewiesen 
haben mögen. An der Grenze von Steppe und Wald boten sic den von 
Sammeltätigkeit, Jagd und Fischfang lebenden Menschen besonders günstige 
Lebensbedingungen. Die Waldbäume waren nac der Eiszeit erst langlam 
wieder eingewandert. Grofze Arwälder werben noc nicht dagewesen sein, 
sondern man bars sic parkartige, ziemlich offene Landschaften mit vereinzelten 
Waldgruppen ober auc Talwäldern ober Hanggehölzen besonders aus Eide, 
bann auc bestanden von Erle, Weide, Birte, Legföhre und Söhre, ferner viel 
Haselnuszgebüsc vorstellen. Den Grund zu dieser Auffassung gibt bie Vollen- 
analyse ber Mittelsteinzeitschichten des Federseemvors, b. h. bie Seftitellung der 
auf einem Kubikzentimeter der moorigen Fundschicht tommenben Blütenitaub- 
törner nac Art unb Zahl. Eine Landschaft nac diesen Gesichtspunkten unb 
Erkenntnissen stellt ein von ber Künstlerhand eines Borgeschichtsfreundes (Pieter 
Franc, Oberlimpurg) gemaltes Bild mit Blic vom Hagberg im Kreis. Sails 
borf, zwischen Welzheimer Wald unb Limpurger Bergen, auf bie östlich ge- 
legencn besiedelten Höhen bar8 (in ber mittelsteinzeitlichen Abteilung ber DDT- 
geschichtlichen Gchaujammlung des Historischen Vereins für Württembergiic 
Franken in Schwäb. Hall, Untere Herrngasse 10).

Uns heutigen Menschen auffallend ist bie m i 11 e l ft e in 3 e i 11 i c e 3 e - 
vorzugung ber Höhenlagen durc ben bamaligen Aenicen 
Dafür lassen sic verschiedene einleuchtende Erklärungen geben. Ein ®runb 
mag bie schon erwähnte Tatsache gewesen fein, daß bie Talgründe am meisten 
vom ’flanzenwuchs, besonders vom stetig zunehmenden Waldwucs beichlag- 
nahmt unb schwierig zu begehen gewesen fein mögen. Die meisten bürsten auch 
sumpfig gewesen fein. Der stärkere ’flanzenwuchs ber Tiefe wirb gefährlichen 
Sieren mehr Unterschlupf gewährt haben als bie freieren Höhen. Bor allem 
aber hatten diese Anhöhen ben Vorteil ber Ausschau unb Übersicht, unb Steund 
unb Feind war von weitem zu erkennen. SD ist es erklärlich, daß ber höchste 

untt bes Kreises Gaildorf, ber Hagberg (585 m), einen großen mittelitein- 
zeitlichen Fundplatz aufweift, unb daß auf bem bie Haller Landichaft über 
ragenben Einkorn ebenfalls solche Funde vorliegen. Nicht ausgeschlossen er
scheint zum Seil auch gegenseitige Sichtverbindung einzelner auf verichiedenen 
Bergen unb Höhen sitzender Gruppen von Menschen, etwa durc Feuer- ober 
Rauchzeichen.

Von Natur gegeben unb viel ausgenützt sind bie vom Albvorgelände ber- 
führenden durchgehenden Höhenzüge (wohl auch Höhenwege) bes Rückens ber 
Frickenhofer Höhe, bes Lintaler unb Steinenberger Kammes, bes Büchelberger 
Grates, ber Waldenburger Berge. Geeignet waren auc bie Höhen runb um 
Gschwend ober bie Hochflächenränder bei Kirchentirnberg unb Welzheim, bei 
Reippersberg, bie Kocherhöhen über Untergröningen unb Sulzbac a. K., bie 
Höhen beim Hinter- unb Vorderlangert (Fichtenberg) unb beim Srlenhof 
(Hausen an ber Rot) unb über bem Ruppertshofener Rottal (Abb. Sasel II, 1) 
ober bie Höhengebiete bei Neunkirchen (Kreis Hall, Waldenburger Berge, 
Abb. Sasel 11,2), über bem Brettachtal im Mainhardter Wald, bei reporit 
in ben Löwensteiner Bergen, an ber Höhenstrasze bei Kaisersbach im Wels- 
beimer Wald, ober Berge, bie einem Bergmassiv vorgelagert sind, wie ber 
Gchlegelsberg bei Talheim-Vellberg, ber Hornberg bei Abtsgmünd, ber 
Wunnenstein vor bem Löwensteiner Bergland unb ber Wartberg bei deil- 
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bronn. Besonders gute Beispiele günstig gelegener gegen Wasserläufe DDL- 
springender Höhentöpfe bieten ber Stiefelberg bei Bröcingen über dem Kocher 
unb bie zur Fischac vorspringende Höhe über Herlebach. Sie alle beherbergen 
Mittelsteinzeitfundplätze. Auc Lagen auf Stufen am Fuß von Bergzügen sind 
neuerdings als mesolithisc befiebelt ersannt, 3. B. im Übergang bes Fuszes ber 
Waldenburger Berge zur Hohenloher Ebene, unb schlieszlic noc Randlagen 
über tief eingeschnittenen Muschelfalttälern über Kocher unb Bühler besonders 
an ber Einmündungsstelle von Seitenbächen, bie Höhentöpfe am Rand ber 
Hochebene schaffen, so bei Eltershofen unb Antermüntheim (Kreis Hall).

Die mittelsteinzeitlich besiedelten Gebiete bes heutigen Keuperwaldes ge- 
hörten im Mittelalter unb gehören noch heute zu ben besten Sagbgebieten 
Nordostwürttembergs unb waren schon in frühgeschichtlicher Zeit königliche unb 
im Mittelalter kaiserliche, klösterliche unb grundherrschaftliche Sagdgründe erster 
Ordnung. Diese ©egenbcn finb auch heute noch besonders reich an ben von 
ben sammelnden Mittelsteinzeitfrauen unb -findern sicher sehr begehrten 
Wildfrüchten: Beeren, Wurzeln, Haselnüssen, Pilzen. Süfzwas ex- 
muscheln lieferte ber Kocher in Menge, Svrellenund Krebse bie Bäche, 
früher wahrscheinlich auch Lachse. Auc S c n e c e n scheint ber Mensc 
jener Zeit gegessen zu haben, wie auf Grund zahlloser Schneckenhausfunde ber 
Falkensteiner Höhlengrabung geschlossen wird, am Federsee unb an sonstigen 
Seen auc bie Wassernusz. Die Durchschlämmung ber Siedlungserdschicht ber 
Falkensteiner Höhle durc ihre Erforscher Peters unb Toepfer lieferte auc 
zentnerweise Fisc schuppen, so baft ber Mittelsteinzeitmens c ein grosser 
Fischer gewesen fein muß; das weisen neben ben schön geschnitzten wider- 
hakigen Beinharpunen ber Höhlen bei Tiergarten (obere Donau) auc bie Be- 
vorzugungen von Was erlagen bei uns unb überall, 3. B. in ber Mar Branden- 
bürg, aus.

Das 8 a g b w i l b dieses Menschen, bei bem Haustiere bis jetzt noch 
nirgends nachgewiesen werden tonnten, ist durc bie obenerwähnte Grabung 
in ber Falkensteiner Höhle bei Tiergarten (Donau) nun ausgiebig besannt; ge- 
jagt unb gegessen wurde Edelhirsch unb besonders N e, brauner 
Bär, Wildrind, Wildschwein, Dachs, Fuchs, Wildtatze, 
Baummarder, Eichhorn, Fischotter, Heinere N agetiere 
unb allerlei Vögel. Besonders scheint auc Biber geschätzt gewesen zu 
fein, ber bei uns sicherlich auc in unseren bamals wohl sumpfigen Fluszniede- 
rungen gelebt hat, wie Bac- unb Flusznamen ausweisen sönnen, so bie 
Biber(s) im Kreis Hall ober bas Biberloc unterhalb ber mittelsteinzeitlichen 
Höhensiedlungsstelle bes Kieselbergs am Kocher (bei Brödingen). Die einstige 
Anwesenheit des Biber in württembergisc Franken ist ja schon vom eiszeit- 
lieben Fund von Biberzähnen in ben Geröllichichten des Sandbuc bei Kirch- 
berg an ber Jagst an bewiesen bis zu ben Biberresten in ber Mergentheimer 
Bronzezeitsiedlung an ber Karlsquelle.9

Wie steht es nun mit der Kultur bes Menschen ber Mittleren Steinzeit? 
3n ber Mar Brandenburg unb am Federsee glaubt man auch bie e r ft e 
Herstellung von Töpfen durc Tonbranb auf dieser Menschheitsstufe 
ber ausgehenden Mittelsteinzeit gefunben zu haben (etwa 6000 bis 4000 v.Chr.). 
Solche Töpferei fehlt in ber Mittleren Steinzeit ber Frickenhofer Höhen, ber 
Limpurger, Welzheimer, Mainhardter, Löwensteiner, Waldenburger, EII-
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wanger Berge noc völlig. Auc scheint bei unseren einheimischen, wenig leßz- 
haften Menschen dieser Zeit die K u n st, abgesehen von der Nuß-Echnitztunit,10 
gering gewesen zu sein. Bekannt sind gelegentlich in Höhlen ergrabene 
Gchmuc anbänger, durchbohrte Schlundzähne eines karpfenartigen Fiiches 
(Galfensteiner Höhle, Donau), durchbohrte Hirschgranteln und Mittelmeer- 
schnecken! Ob ein aus mittelsteinzeitlichem Fundplat bei Wizzmannsi eiler 
(Kreis Hall) gesunbener schöner geschliffener tropfenförmiger Steinanbänger 
ber Mittleren Steinzeit zugerechnet werben darf, ist nicht gan sicher; Schleif- 
technit ist im allgemeinen zu dieser Zeit nicht nachgewiesen unb erst bem 
Menschen ber nachfolgenden Jungsteinzeit Vorbehalten gewesen. Auc hat 
dieser phallusartige Anhänger ein gutes ©egenstüd in einem Fund aus spiral- 
keramischem Siedlungsgelände im Kreis Mergentheim11 unb aus einem 
alamannischen Neihengrab.12 (Abb. Tafel II, 3.) immerhin scheint das Sund- 
gebiet bes Waldenburger Berglands13 im allgemeinen späteres Mesolithicum 
gegenüber bem ber Höhengebiete bes Streifes Gaildorf zu haben. Querichneidige

feilspitzen, viele gut bearbeitete Klingen, schöne neolithische Pfeilspitzen 
sprechen für Spätzeit, so bafe auch ber erwähnte Anhänger ber endmesolithiichen 
Zeit angehören sonnte. Eine Geistesäuszerung des Mittelsteinzeitmenichen 
scheint auc eine in ihrem Sinn nicht recht klare zeltähnliche (?) Aißzeic- 
nung auf einem Heinen länglichen N ö t elst ü c14 von einem ergiebigen 
mittelsteinzeitlichen Fundplatz bei Eschac (Dietenhalde) zu sein. (Abb. 
Tafel II, 3.) Dieses Rötelstüc zeigt deutliche Reibflächen, unb ber abgeriebene 
Rotfarbstoff mag zum Färben von Leder, Holz ober ber menschlichen baut 
(Tätowierung?) gebient haben.

Über das Rassische des Mittelsteinzeitmenschen unseres Landstrichs läszt 
sich aus gänzlichem Mangel an Bestattungsfunden nichts sagen, als daß man 
angesichts ber im europäischen Gebiet bes Tardendisien unb Sizilien fast aus- 
schlieszlic zu finbenben Kleinwerfzeuge hier an eine kleinwüchsige Rasse denken 
möchte; dieser Rasse steht im Gebiet des Nordens mit mehr grobgerätiger 
Werfzeugfultur unb im Gebiet einer Mischung von Grob- unb Feingerät eine 
grofzwüchsigere Rasse (nordische?) gegenüber. Den Kleinwerkzeuger unb 
Waffen ber Tardendis- unb Azilleute sönnen übrigens auch größeres Werk- 
Zeug unb größere Waffen in Holz (Keulen, Holzspeere) ober Bein zur Geite 
gestanden haben, die uns eben in ben vielen Freilandplätzen nicht erhalten sein 
sönnen. (Die zahlreichen Feuersteinwerfzeuge muß man sic sowieso durc die 
mit ihrer Hilfe bearbeiteten vielleicht noch zahlreicheren Holzwerkzeuge und 
-gegenstände unb durc solche aus Bein, Horn unb Seber ergänzt denken.) 
Einige französische unb portugiesische Stelettfunde, bie Heine mittelmeerische 
Menschen erschließen lassen, weist man ber Mittleren Steinzeit zu.

Über bas Geistesleben biefer halb nomadischen Menschen läßt sic 
nach ben Funden wenig Wesentliches sagen, soweit man nicht gewisse spanische 
Höhlenzeichnungen biefer Zeit zurechnen will. Diese zeigen auffallende Ctili- 
sierung, was mit ber geometrischen Werkzeuggestaltung zusammenpassen würbe, 
unb Neigung zur Gruppendarstellung (statt Einzelmenschen). Man könnte sich 
bei ber Vielzahl von Kleinfunden auf einem einzigen ’lat wohl eine ent- 
sprechende Menschengruppe mit etwas organisiertem Zusammenleben vorstellen, 
wie sie bann bie darauffolgende Setzhaftigkeit ber Jungsteinzeit noch stärker 
mit sich bringen mufzte.



Tafel II Abb. 3. Von Mittelsteinzeitjägern beritztes, abgeriebenes Rötelstüc 
(a unb b, nat. Grösze) vom Siedlungsplatz „Dietenhalde" auf der Liashoch- 
fläche nördlich Eschac (Kreis Gaildorf). 2 geschliffener Steinanhänger vom 
mittelsteinzeitlichen Siedlungsplatz bei Witzmannsweiler (südlic Neunkirchen, 
Gde. Michelfeld, Kreis Hall), 3 Vergleichsstüc zum vorigen, aus einem 
Alamannengrab von Aufhausen (Kreis Geislingen). (2 unb 3 nat. Srösze.)
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Eine Durchsicht all der Dielen mittelsteinzeitlichen Funde unseres Gebiets 
erweist auc vielfache Beziehungen zu der unserer Mittelsteinzeit sic an- 
schlieszenden Jungsteinzeit (Neolithicum, 4000 bis 2000 v. Chr.) in ben 
Formen unb Bearbeitungen ber Feuersteingeräte. Mit einem Teil dieser Funde 
mag es sic verhalten wie mit ben hochentwickelten "Tfeilspitzen mittelsteinzeit- 
licher Höhenfundplätze; sie tonnen von auf den Bergen jagenben späteren Sung- 
steinzeitleuten stammen, bie naturgemäß auc Rasten auf Höhen, über Bächen 
unb an Duellen bevorzugt haben werden. Andererseits finben sic aber nac 
neuesten Feststellungen nun auch unter ben Feuersteintleinwerkzeugen unserer 
heimatlichen Zungsteinzeitdörfer um Hessental unb um Niedersteinac (Kreis 
Mergentheim)15 einige wenige, bie mittelsteinzeitliche Form unb Bearbeitungs- 
art zeigen. Die wirklichen Leitformen unserer mittelsteinzeitlichen Sardenvis- 
fultur, bie geometrischen Dreiecke unb Halbmöndchen, fehlen jedoc in unseren 
Sungsteinzeitsiedlungen ganz, während sic vereinzelte, sonst für bas späte 
Jarbenoifien kennzeichnende trapezförmige quericnei- 
digefeilpiten auc in unserem Neolithicum aufweisen 
I a H c n.16 (Abb. Tafel 1,1, 19—21.) Beachtenswert ist, daß sechs Fundpläßze 
mit rein mittelsteinzeitlichen Werkzeugen auf ben Höhen über Kocher, Bühler 
unb Geitenbächen bei EItershofen unb Bühlerzimmern—tieferliegenb als alle 
übrigen in ber höheren Keuperbergstufe sic finbenben mittelsteinzeitlichen Rast- 
plätze auftreten in jungsteinzeitlic besiedeltem Raum ber Hohenloher Ebene, 
allerbings hier wieder auf Höhenrändern, bie sic durc in ben Muschel alt ein- 
getiefte Bachtäler ergeben haben.

Im übrigen ist es sehr wahrscheinlich, baß besonders bei bem so der- 
schiedenen Landschaftscharatter Nordostwürttembergs bei uns bie Horden 
ober (Sippen ber Mittleren Steinzeit neben ben Stäm- 
men eingemanberter Sungsteinzeitleute Diele Sahr- 
b u n b e r t e lang gelebt haben, erstere in bem für bie neu eingewanderten 
Ackerbauern ber Jungsteinzeit unwirtschaftlichen Bergland, letztere in bem für 
bie Säger unb Fischer ber Mittleren Steinzeit wenig begehrenswerten Lehm- 
gebiet ber Haller unb Hohenloher Ebene. Dabei sind bann alle möglichen Be- 
rührungen unb Mischungen ber Culturen unb Menschenverbände bentbar.

Die jüngere Steinzeit
(Neolithikum, 4000 D. Chr. bis 2000 v. Chr.)

Es finb in ber menschlichen Geschichte bes württembergisch-fränfischen Ge- 
biets wohl faum je so einschneidende Veränderungen nor sic gegangen als in 
jener großen Zeitwende ber Einwanderung ackerbautreibender 
unb viehzüchtender Stämme aus bem Osten unb Westen 
Europas in unsere Kocher-, Jagst-, Tauber- unb mittlere Neckarlandschaft. 
Vom Steppentlima ber Nacheiszeit müssen große trockenere Lehmplatten in 
ber Hohenloher unb fränkischen Ebene noc waldfrei gehalten worden fein, Ge- 
biete, an bcnen ber mittelsteinzeitliche Säger unb Fischer ber parfartigen 
schwäbisch-fränkischen Keuperbergwälder feinen Geschmac hatte finben sönnen. 
Auf weiten, über Wasserscheiden unb Talfurten laufenben Trottpfaden müßen 
donauländische Sungsteinzeitleute babergejogen fein, 4 bis 
3 Sahrtausende oor Christi Geburt, zuerst in kleinen Gruppen vortastend, bann
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in gröfeeren Gchüben mit Sac und Pac mit ein paar Rindern, mit Ziegen 
und Schafen, mit Lederbeuteln voll kleinkörnigen Saatguts (Emmer und Ein- 
torn),1 mit handgrofzen Geröll- und Bruchstücken zähen schliffähigen Feld- 
gesteins in ber Felltasche. Von Wörnitz und Altmühl her muß ber Hqupt- 
einstrom dieser aus bem Osten stammenben bandteramiscen 
Bauern erfolgt sein über das Ries auf später viel begangenem überlandweg 
(„Nibelungenstrasze")2 unb feinen Seitenästen unb gleichgerichteten Neben- 
pfaben 3. B. über bie Rothenburger Gegend nac bem Taubergebiet einerseits 
unb über bie Höhen zwischen Kocher unb Sagst andererseits, auf einem Haupt- 
sträng über Ellwangen unb Hessental, Untermünfbeim, Öhringen nac Wimpfen 
zu an Heilbronn vorbei. ‘

In denselben Jahrtausenden tauchen Heinere Gruppen von West- 
Leuten, benen ebenfalls Viehzucht unb Ackerbau besannt mar unb beren 
Stammverwandte in ben “fahlbauten an ben oberschwäbischen unb schweize- 
rischen Seen eine blühende Kultur entwickelt haben, ba und dort in ge- 
f i c e r t e n $ ö b e n l a g e n ber ackerbaufähigen Landschaft auf. Es finb bies 
bei uns bie Träger des 9 i c e l s b e r g e r K u I1 u r f r e i f e s ,3 ber sic von 
ben Nheinlanden aus besonders bis nac Hessen, Böhmen unb kapern hin 
ausgedehnt hat. Vom Rhein her ziehen sic die Hößlensiedlungen dieser West- 
leute ben Neckar herauf, über Wimpfen,* Obereifesbeim? Neckarsulm, Neckar- 
gartach,” Heilbronns ben westöstlichen überlandweg („ Nibelungenstrafze") ent- 
lang in bie Segenb von öbringen9 nac Hall mit ber befestigten Höhensiedlung 
Oberlimpurg,lüber bas Bühlertal bei stabet,11 unb vom Neckar aus ben 
Kocher herauf auf eine Bergnase bei Kochersteinsfeld.12 Eine Reihe schmal- 
unb ipitnadiger undurchbohrter Rund- unb Ovalbeile1 
finbet sic im Zug ber Linie dieser Siedlungen, einzelne weiterhin über bem 
Kocher (bei Braunsbach),14 auf ben Höhen zwischen Kocher unb Sagst bei 
Eberstal15 unb über ber Jagst bei Dörzbac (Flur Bild)16 unb Mistlau.17 Auc 
das Saubergebiet, bas fast alle jungsteinzeitlichen Kulturen aufmeist, bat solche 
westischen Rundbeile geliefert bei Münsters unb Sechselbac19 unb eine 
Michelsberger Hangsiedlung am Wintersberg bei Schäftersheim20 mit Teilchen 
babei unb Hockergräbern unb eine ausgiebige Siedlung dieser Art am Sauber- 
nebenbac Gollac auf bem Altenberg bei Burgerroth (bayerisc).21 Sn ber 
Zeitspanne von 3000 bis 2000 v. Chr. haben bann weitere westische Ein-und 
Durchwanderungen neuen Einfluß dieser Art gebracht (siehe unten: Aichbühler 
Kultur unb besonders Glockenbecherleute). Westische Beile sind, soweit sie 
nicht burd) Einwohner (als Blitzsteine) dahin verschleppt morben sind, auc 
über bie Keuperwaldhöhen in bie Löwensteiner Berge bei Reuhütten, 22 in bie 
Waldenburger Berge bei Witzmannsweiler (in ber Segenb bes überlanbmeges 
Heilbronn —Löwenstein, Seilbronn—Hall)23 unb Goldbac (Waldenburg)," auf 
anberen westöstlichen Höhenpfaden in bie (Slimanger Berge bei Seifelroth“ in 
ber Richtung auf bie Solbbergfieblung bei Nördlingen unb auf ber porge- 
schichtlichen „Kohlstrafze" auf ben Eintornhöhenzügen26 in Richtung ©chwä- 
bische Alb, neuestens ein westisches Rundbeil auch bei Hellershof an ber Höhen- 
strafte von Gschwend nac Welzheim,2a während ber westlic gelegene Kreis 
Backnang bei Allmersbach27 feine entsprechende Zuwanderung sicherlich un- 
mittelbar westherwärts bekommen bat aus bem mittleren Neckargebiet um 
Bietigheim—Ludwigsburg—Hartenec.28
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Wesentlich bedeutender und volkreicher ist diesem Westeinstrom gegenüber 
der obenerwähnte von Osten her gewesen. Die Hauptsiedler Württembergisc 
Frankens zwischen 3500 und 2500 v. Chr. sind jene donauländischen 
Bauern gewesen, die nac der Form ihrer tönernen bandlinienverzierten 
Kürbistöpfe Spiralferamifer ober Linienbandferamifer ge- 
heizen werden. Sie sinb die ersten, die in unserem Gebiet ganze, umfangreiche, 
bevölferungsteiche Dorfsiedlungen angelegt haben: Um Heilbronn 
unb N e c a r 1 u I m ,20 um Weinsberg unb Öhringen, um Hall, 
um Mergentheim, um Niederseinac nordöstlich Creglingen,30 
nördlic Creglingen bei Bernsfelden,31 wie auc im angrenzenden fruchtbaren 
Mainebenengebiet des bayerischen Bezirksamts Alffenheim. Sm Gegensatz zu 
bcn von ben westischen Michelsberger Weidebauern bevorzugten Bergkuppen 
unb Flutzhochgestaden waren es bie in ber Nacheiszeit wegen ihrer natürlichen 
Trockenheit waldlos gebliebenen Steppenheidegebiete unserer Löszflächen unb 
Bodenwellen,, welche von ben neuen Bauern ausgesucht, besetzt unb künftig 
(unb von ihren vielfältigen Nachfolgern bis heute) durc Beackerung waldfrei 
geworben sinb. Nicht Bagdwaldgebiete unb Bergbäche wie bie mittelsteinzeit- 
liehen Säger, nicht Flufzläufe unb Höhentöpfe wie bie Westleute ziehen diese 
Ostbauern an, sonbern ber weiche, steinsreie, fruchtbare Lehm unseres fränkischen 
Ebenengebiets. Auffallend zahlreich an ihren obenerwähnten ostwestlichen Ein- 
wanderungswegen entlang ruhen ihre zerfallenen Dorfsiedlungen im Acer- 
lehm, bie ber Pflug ber späteren deutschen Besiedlet oftmals als dunkle Erb- 
siede blofzlegt ober aus bereu Oberfläche ber Heimatfreund ihre bandlinien- 
verzierten Topf refte ober ihre steinernen Aderbaugeräte birgt, bie 
unsere württembergisch-fränkischen Heimatmuseen unb ^rivatfammlungen heute 
zeigen. Cines ber Dörfer dieser Spiralkeramiter, bas offenbar von ihnen später 
aufgegeben worben ist, bei Hessental im „Gtündle", hat trotzdem noc aus bem 
Fundgelände 7 ihrer flachgewölbten steinernen Hacken (meist in Bruchstücken) 
ergeben;33 dies ist ein einbrudsvoller Beweis ihres Hacbaus, dessen 
Körnerertrag34 mit ben in jeder spiralkeramischen Siedlung sic vorfinbenben 
Reibmühlen ft einen zerquetscht worben ist. Auc schwereArbeits- 
hämmer finden sic vielfach in ihrem Siedlungsbereic ober an ihren Wegen, 
so am Kocherübergang bei Antermüntheim (Oftweftüberlanbweg: „Nibelungen- 
strafte"), im Kreis Öhringen bei Adolzfurt, Zweiflingen, Waldenburg-Anter- 
mühle, Ohrnberg (Ruckardshausen), bei Maulac in ber Nähe Crailsheims, 
im Kreis Künzelsau bei Rossac unb Dörzbach, im Kreis Mergentheim bei 
Neubronn, Waldmannshofen unb Frauental, unb mehrfach im Heilbronner 
unb Neckarsulmer Siedlungsgebiet, vereinzelt wohl in neuerer Zeit verschleppt 
ober bei einstigen Durchzügen auc im Keuperwaldgebiet des Mainhardter 
Waldes bei Neuhütten3s unb Wüstenrot.36 Seltener treten ihre durchlochten, 
gebrungenen, fast fugeligen Schvllenschlegel auf, so bei Unterhosen im 
Ohringischen,37 im bandkeramischen Siedlungsgelände bei Sroszgartac,38 auf 
ben Hochflächenäckern des Schaalhofs bei Braunsbach am Kocher, auf Acker- 
gelänbe ber Hochfläche über Dörzbac an ber Sagst, ober an ber Grenze Würt- 
tembergisc Frankens im badischen Bauland bei Dainbac (4 km westlic 
Mergentheim).30 Besannt sind bie st einer neu fligicharen dieser 
frühen Bauern, lange schmale Keile mit Durchbohrung am bideren Cnbe für 
bie Befestigung, beren schönste aus bem Ackergelände auf ben Höhen zwischen
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Sasel in Abb. 1 und 2. Bandkeramische Sonscherben mit mehrfarbiger B e - 
malung, aus einem groszen Gehöft mit bemalter Geramis und mit Groszgartacher 
und Hintelsteiner (Stichband-) Geramis in Flur „Mühlpfad" bei Groszgartac. 

(Schliz-Museum Heilbronn.)
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Kocher und Sagst bei Crispenhofen40 stammt, während die zierlichste (nur 
11 % cm lang) als Lesefund von einem Steinhaufen am Ackerrand beim Reifen- 
hof (Hall) geborgen worden ist.41 Beide Stücke mit schönen Durchbohrungen 
zeichnen sic neben ihrem schönen Schliff dadurc aus, bafe sie aufzer ber 
richtigen Durchbohrung an anberen (Stellen noc eine Art von nicht durch- 
geführten Versuchsbohrungen aufweisen, bie manche Forscher als „Schut- 
bohrungen" ritueller Art ansprechen. Diese nur angebeuteten kreisförmigen 
Vertiefungen zeigen, bafe es sic um $ o h l b or u n g e n mit Hilfe eines 
Hohlknochens handeln mußz, besonders deutlic an einem angebohrten „Schollen- 
schlegel" von Grofzgartac.42 Dieser „Hphlbohrer" hat sich bei ber Härte des 
zu durchbohrenden zähen Hornblendeschiefer- bzw. Kieselschiefergesteins start 
abgenützt unb das Bohrloc nimmt somit allmählich schmäleren Durchmesser an 
an beiben besprochenen Stücken. Der am Schluß herausgefallene Bohrkern 
muszte fegeiförmig gewesen fein; tatsächlich sonnte in ber bandkeramischen Sied- 
lung von Rössener Art im Haspac bei Hall-Hessental aus einer Wohngrube 
ein solches fegeiförmiges „Bohrzäpfchen" gehoben werden.43 Die schöne 
schwarze Kieselschieferpflugschar von Crispenhofen läszt noch eine anbere tec- 
nische Beobachtung zu: An einer Längskante finb zum Teil durc ben Glatt- 
schliff schon verwischte Sägerillen zu beobachten, wie sie ein unfertiges grosses 
Gtüc von Waldmannshofen (Kreis Mergentheim) als Zeugnis ber Entstehung 
eines solchen Steinwerkzeugs noch deutlic geigen kann," ähnlich ein zähes 
Gesteinsstüc mit Sägeschnittrinne von Groszgartach.45 Die technische 
Fertigkeit bi es er Sungsteinzeitleute in ber Steinbearbeitung 
steht aufzer allem Zweifel unb läszt einen Rückichlus zu auf anbere Errungen- 
schäften ihrer Handfertigkeit, bie uns wegen vergänglicheren Werkstoffes nicht 
erhalten geblieben finb. Von ihren Pfriemen unb Beinnadeln, bie im Freiland 
längst verwittert finb, berichten nur noc einige in Wohnstellen bei Hall aus- 
gegrabene feinförnige Sand ft einplatten mit Schleifrille n.46 Von 
ihrem Kunstsinn zeugen nicht nur bie spiralig ober winklig bie halbkfugligen 
Töpfe umziehenden eingetieften Zierlinienbändet, sondern auch weisz-rot 
streifenbemalte Lehmverstrichbrocken von Hüttenwänden in Sroszgartac (band- 
keramisch; Rössener Hüttenstellen mit Spiralferamit babei).47 Von Bedeutung 
ist eine Besonderheit des bandferamischen Sropzgartacher Siedlungsge- 
biets, bie einzig in Württemberg dasteht unb deutlic nac bem 
unteren Donaugebiet weist: Es ist bie an fpiralferamifchen Töpfen eines grofzen 
Gehöfts im „Mühlpfad" ((Spiralferamit zusammen mit Groszgartacher unb 
Hinkelsteinkeramif) unb im Kappmannsgrund III ((Spiralferamif) unb Wetter- 
loc zutage gefommene bemalte Geramis in gelb-weiß-roten 
Bogenbändern unb Ziczacbändern auf geschwärztem ober braunem 
Untergrunb.48 (Abb. Tafel III.) Sie scheint in Groszgartac Hand in Hand 
mit ber ermähnten Wandbemalung gegangen zu fein unb ist demselben Stil- 
gefühl entsprungen. Als Rotfärbemittel für Wände, Felle, Stoffgewebe unb 
bie Haut ber Bewohner selbst biente R ö t e 1,49 ber in ben Siedlungen bei 
Hall-Hessental mehrfach gefunben morben ist unb zum Teil mie ber Werkstoff 
ber guten Feuersteinwerkzeuge Einfuhrgut zu fein scheint. Die Bearbeitung ber 
Feuersteine in Spitzen, Bohrern, selten Stichel-, häufig Klingenkratzerform 
zeigt zum Teil Gewandtheit unb Fertigkeit auch in ber in ber Mittleren Stein- 
zeit noc nicht geübten Flächenbearbeitung. Ein daumengroszes unb -dickes
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Tafel IV Abb. 1. Gesichtsnachbildung der Bandkeramiter 
von Sechselbac (Kreis Mergentheim), aus gebranntem Ton. 

(Nat. Grösze.)

Tafel IV Abb. 2. Scherben von Ziertöpfen der Rösener Siedlung auf ben 
„Saaläckern" (östlic Hall).
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rund- und glattgeschliffenes längliches Gebilde aus schwarzem Argestein, am 
unteren Ende etwas verdickt (Phallus?) aus dem spiralferamischen Sieblungs- 
bereic in Gechselbac (Kreis Mergentheim) zeigt ganz die Form eines vom 
Ackergelände bei Neunkirchen (Kreis Hall) stammenden durchbohrten An- 
hängers (Abb. Tafel II, 3 Nr. 2), dem ein ganz ähnliches Stüc aus einem 
Alamannengrab von Aufhausen gegenübersteht (hier wohl wiederverwendeter 
Fund aus ber Steinzeit!). Aus dem ergiebigen spiralkeramischen Sieblungs, 
gelänbe von Sechselbac bietet ein besonders bedeutsamer Sund 
sogar ein in blaugrauem Ton geformtes, Heines Menicen- 
a n t (i 1350 dieser Seit vor 5000 Jahren, ber einzige Fund dieser Art im Sanbe! 
(Abb. Tafel IV, 1.) Eine anbere tongebrannte spiralkeramische Bildnerei, wohl 
ein als Schnuröse bienenber seitlicher Knopfansat eines Gefäßzes, hob Ccliz 
in Gestalt eines ziegenähnlichen Jiertopfes aus einer Wohnstätte von CrpB- 
gartad).51 Der Fund einer kleinen tönernen Kub von ber spiralteramiichen 
Siedlung beim Viesenhäuserhof in ber Segenb von Cannstatt52 beutet auf die 
Haltung von Vieh unb ihre lebenswichtige Bedeutung für diese Sungiteinzeit- 
bauern. Eine grosze, durch Baumstämme abgegrenzt gewesene schwarze Slüche, 
wohl ein Viehpferch, tonnte durc Srabung im Steinzeitdorf „3m 
Sründle” bei Dall-Hessental festgestellt werben.53 Zähne unb Knochen, von 
N i n b , 3 i e g e, S c a f unb S c w e i n haben bie Srabungen bei Heilbronn 
unb Hall auc aus ben vielen Wohnstellen zutage geförbert neben sehr wenig 
3agbwilbreften. Feuersteinpfeilspitzen sind im Gegensatz zu unseren ^offener 
(Sieblungen54 in unseren spiralkeramischen recht selten. all dies fügt sic zum 
Sefamtbilb aderbautreibenber unb viehzüchtender spiralkeramischer Bauern 
unseres Heimatbodens.

Das Bild einerDorfanlage im typisch f lachwelligen Lehmgelänbe 
bietet bas mit 60 Hütten unb Wohnstellen eingemessene spiralferamisce 
Dorf „3m Gründle" 2 km östlich Hall-Hesental. Auf bem Namm ber 
Bodenwelle zieht ber grofze überlanbweg der sicher schon in ber Steinzeit als 
$ r d 11 p f a b vorhanden gewesenen „Nibelungenstrase" unmittelbar 
am Dorfrand dahin, während bie Hüttenstellen am ostwärts geneigten Flach- 
bang in einer Breitenausdehnung von 400 m sic nicht ganz bis zur Sohle ber 
Bodenwelle herunterziehen. Jenseits des Grundes, ber burd) seine bei 
Srabungen zutage gekommene Vermoorung einstige Ballerhaltigteit 
anzeigt, steigt bas heutige Wiesengelände zu ben Waldhöhen ber Limpurger 
Berge (Einfornausläufer) auf, ein gutes Selänbe für Viehweide unb Schweine- 
mast.55 Die Hüttenstellen stehen recht dicht aufeinanber, eine etwas stumme 
Dorfgasse ist dazwischen erfennbar. Die Hüttenentfernung beträgt durcichnitt- 
lic 8 bis 10 m, einige sind aneinanber gebaut in ber kennzeichnenden nieren- 
gewaltigen Form unregelmäßiger Rundhütten. Die Wohngruben dieser halb- 
unterirdischen Hütten sind ungleich tief, mit Eindällungen vielleicht für alte 
Kellerlöcher, zum Teil auch für Schlafduhlen. Die S e ft ä n g e w ä n b e ber 
einstigen Hütten haben ba unb bort noch, soweit sie im Brand zugrunde gingen, 
deutliche Abdrücke in Lehmbatzen unb -brocken mit äußerem Glattstric hinter- 
lassen, welche ber Verwitterung ber späteren Sahrtausende in einzelnen Fällen 
entgangen sind. Kochstellen, ertenntlic an stärkerer Hvlzkhlenerde unb 
rötlicher gebranntem Bodenlehm, liegen fast durchweg außerhalb ber Hütten; 
eine lange, ausnahmsweise rechteckige Kochgrube würbe neben einer Wohn- 
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hütte windabwärts von ihr in der rein spiralkeramischen Siedlung Dardt- 
Zweiflung bei Hall-Hessental festgestellt.57 Die Wohngruben sind sicher tags- 
über als unangenehme Löcher gemieben und nur als Schlafräume unb im Fall 
härterer Witterungsunbilden benützt worden. Der Arbeits- unb Lebensraum 
ber Siedler wird das Feld unb die Erntescheune gewesen sein.58 Ahnliche Vet- 
hältnisse ergaben auc ©rabungen in bem unseren Siedlungsgebieten benach- 
barten Nies,59 aus bem ein Teil ber Einwanderer einst zu uns gekommen sein 
mag.

Die deutsche Forschung ist heute in ber Sage,00 burd) Beobachtung ber v e r = 
schiedenen Verzierungslinien spiralteramischer Töpfer- 
w a r e Schlüsse auf die zeitlicheEinordnungderSiedlerzu ziehen. 
Die rein spiralkeramische Dorfsiedlung $ a r b t = 3 w e i f l u n g bei Hall- 
$ e f 1 e n t a l, welche mit etwa 30 Hüttenstellen besannt geworden ist, meist 
sic aus Grund ber einfachen Bogenband- unb Winkellinien aus ihren Töpfen, 
bie zum Teil nur mit groben eingestupften runben Jupfen etmas ausgefüllt 
sind unb auf Grund ihrer unoerjierten Nandbreiten als ber frühesten 
Zeit dieser Kultur angehörig aus.01 Nur ganz wenige Topfreste machen 
durc in zentimeterweiten Abständen senkrecht zu ben Bändern geführte genaue 

arallelstrichgruppen einen etmas entwickelteren Eindruck. Die Siedlung 
stammt aus einer Zeit, in ber ber grosze spiralkeramische Kulturkreis in Mittel- 
europa noch ein ber Art unb Kultur nach einheitliches Volkstum darstellte, in 
bem erst später durc Einfluß anberer Völker unb Stämme Sonderentwic- 
lungen sic zeigten, mie sic auf Grund ber Verzierungsweise ber Töpfe 
schlieszen liefet.62 Eine spätere Zeit ft u f e mit entwickelterer Verzierung 
(Stufe 3) meist bereits bringen „Untere B ü r 13 unb Mergentheim 
„Obere Au"64 auf, ebenso bie grofee, noch unausgegrabene Siedlung auf bem 
Wolfsbühl bei W ec rieben , welche Rössener Volfseinmischung zeigt. 
Die Siedlungen bei Groszgartac (Heilbronn) zeigen eine vielfältige Ent- 
midlung in Nandlinien, Tupfenbändern unb gestrichelten Bändern, reichen 
Spiralen, Winkeln unb Mäandern in ben Zeitstufen 2 unb 3, also schon aus 
etmas späterer Zeit; hier greift auch überall schon Rössen mit feiner eigen- unb 
anbersartigen Tiefsticht eramif in bas Siedlungsgelände ein, an einigen Stellen 
scheint sogar Schnurkeramikereinflußz durc schnurartig getupfte Linien sic in 
spätester spiralteramischer Entwicklung zu zeigen (siehe Seite 34). Lehrreich ist 
auch bie starf vertretene Geramis aus 10 Wohnstellen ber g r o fe e n Dor f = 
s i e b l u n g „8 m Gründle" bei Hall-Hessental (siehe barüber auc oben).65 
Es handelt sic hier bei ber Siedlung „3m Gründle" um verhältnis- 
mäfeig frühe S pira 11eramif fast durchweg ber Zeitstufe 2 (unb 1 
bis 2). Von ben zehn untersuchten Wohnstellen zeigten drei ber frühesten spiral- 
keramischen auch eine Reihe guter N ö 1 s en e r Scherben, barunter 
bie Hüttenstelle 23 auch einen schwarzen Scherben (ganz in Rösener Ton- 
branb) im deutlichen Furchenstic ber Stichbandleute östlicher Her- 
fünft, aus bencn im Westen (Rheinland) bie Abart des $ i n f e l st e i n e r 
Stammes ermuchs.00 Ein anberer, guter, klingendhart gebrannter Hinkel- 
steiner Scherben von einer spiralkeramisch-Rössener Sieblung am Ostausgang 
Hessentals („Wasenwiese") mit ber typischen gestrichelten Drei- 
edsflächenverzierung auf bem Topf leib ist im Ton (braungelbe Farb- 
auflage) unb Brand nicht einheimisch, sondern deutlic ertennbare Einfuhr
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ware aus dem Hinkelsteiner Stammgebiet in Rheinhessen.67 Sticbanb- 
teramische Hinkelsteiner Beziehungen weist ja auc Groszgartac auf.68 3n der 
Zeitstufe 2 und 3 zeigt sic bei den Tupfenverzierungen der Spiralkeramit rom 
Gründle” und im „Wolfsbühl" bei Hall eine bei Rösener ähnliche, mit ichief 
statt senkrecht angesetztem Stichel ober Tierzahn ausgeführte Supfentechnit, 
besonders an einem im Tonbrand ganz zur Spiralkeramit gehörigen mattgrau- 
blauen dünnwandigen Scherben der Hüttenstelle 11 („Sm Gründle ).60 on 
dieser Dorfsiedlung, bie auc bei brei Hüttenstellen70 Erdplatten mit start ver- 
ziegeltem Lehm, wohl Backöfen, ergeben hat, wies die beste unb größte 
Hüttenstelle (Hütte 21/21) mit ber schönsten unb eigenartigsten Geramis unb 
einem Backofen auc bezeichnenderweise bie besten Seuersteinwertzeuge aus, 
barunter mehrere ber für diese jungsteinzeitliche Dorfsiedlung besonders kenn- 
zeichnenden am Schmalende schön gearbeiteten Klingenfrater. Am 
interessantesten war in einer schwarzen Stelle (Nr. 45) ber Sund eines ange
brannten Untertieferstücs eines erwachsenen Menicen zu- 
lammen mit Scherben einer kleinen, schön versierten N ö 1 1 e n e r Bale, bie 
wohl sicherlich als Grabbeigabe anzusprechen ist. Vom kugeligen Boden aus 
laufen breite, parallele tiefe Rillen zur Bauchwölbung, während zwischen ben 
Rillen, welche zum Seil winklig abbiegen, durc getreuste Lagen dieser tiefen, 
breiten Kanalfurchen ein reizvolles, sehr plastisches Sittermuster entsteht. Dor- 
über setzen gegen ben glatten, leicht geschweiften verdünnten Salsrand des de- 
fäszes zu bie waagrecht umlaufenben Tiefstichgruppen ber Rösener Art an'1 
Da in derselben Fundstelle (Hütte 44/46) auc spiralkeramische Scherben, Dic- 
wandige unversierte Scherben mit ben für Bandteramif kennzeichnenden Stag- 
morsen unb Henkeln sic fanben, so scheint es sic hier um eine 0 ö 1 1 e n e T 
Brandbestattung in einer spiralteramisc-Nöllenicen 
Wohnstellezu handeln.72 Bandteramischeoräber sind auch ichon 
früher bei Neckarsulm unb Hödingen unb bei Heilbronn (mit Dintelsteinge- 
fäszen) aufgebedt morben.73 Ob ein schöner Landichädel dieser Zeit mit Seuer- 
steinschaber als Beigabe™ aus ber spiralkeramisc besiedelt gewesenen „Oberen 
Au” in Bad Mergentheim dieser Kultur angehört, ist fraglich, aber wabr- 
scheinlich. Rätselhaft ist eine grofze rechteckige Steinsetzung™ am Nordrand des 
rein spiralkeramischen Dorfs Hardt-Zweiflung bei Hall-Hessental; bie (entrecht 
in ben Boden gestellten topfgroszen unb gröszeren Steinplatten unb broden 
steckten in einem rechteckigen Gräbchen mit buntlerem Boden mit zahlreichen 
Knochenresten von Menschen, besonders von mehreren Schädeln. Sn ber Däbe 
fanben sic mehrere buntle Erdringgräbchen von einigen Metern Durchmesser 
mit viel Holzkohle, welche gewachsenen Boden einschlossen. Ob es sich hier um 
Opferfeuer (magischer Kreis) handelt, bleibt dahingestellt.

Sehr schwierig ist bie Klärung bes zeitlichen unb persönlichen Ber- 
h ä 11 n i f f e s ber von Mitteldeutschland als Abkömmlinge nordischer Riesen- 
steingräberleute unb donauländischer Bandkeramifer nach bem Süden ge- 
kommenen Nöenereute (Tiefstich-Bandkeramif er) zudenopiral- 
t e r a m i t e r n. In bem dicht besiedelten flachwelligen Lehmgelände bei dall- 
Hessental liegen bie aneinandergrenzenden unb nur durc einen Wasserfaden in 
flacher Mulde getrennten Dorfteile eines reinen N ö 1 1 e n e r Dorfes in 
ben Fluren Haaläcker unb Haspach.T Nur 400 m nördlich von bem Rösener 
Dorfteil Haspach, ber wie ber angrenzende in ben Haaläckern ein vielfältiges 
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süddeutsches Rössen ohne die weitgehenden Weiterentwicklungen des Hros- 
gartacher Stils zeigt," greift dieses undermischte Rösener Dorf über in ein 
anderes großes gemischtes Steinzeitdorf auf dem Wolfsbühl, 
das auf einer Bodenwelle über dem Wettbac sic auf ber Hochfläche guten 
Lehms erstreckt unb Mischung v on ^offener Scherben unb solchen 
ber Spiralf eramit ber Seit 2 bis 3 zeigt. Schon allein die Ober- 
flächens uche im Raum dieses Dorfgeländes ergab etwa 25 beste Vfeilspitzen in 
Flächenbearbeitung zum Teil mit geraber Grundfläche, zum Seil schwalben- 
schwänzig unb einige wenige gestielt. Die Erforschung dieser völkisc gemischten 
Dorfsiedlungen durc Grabungen wird bie nächsten Sahre in Anspruch nehmen.

Eine anbere jungsteinzeitliche Siedlung am Flachhang ber „Höhäcet 
über einem kleinen Bac an ber Wasenwiese am Ostausgang bes jetzigen 
Dorfes Helsental (Hall) erbrachte bei ber Ausgrabung™ einer Hüttenstelle 
fpiralfera mische unb Kössener Scherben in derselben 
Wohngrube. Diese Siedlung liegt an ber Stelle bes Fundes bes als 
Einfuhrware erkenntlichen Hinkelsteiner Scherbens (siehe oben); ihre Ent- 
fernung von ber reinen Rössener Siedlung Haspach-Haaläcker beträgt nur einen 
Kilometer südöstlich, unb einen Kilometer südlic von ber reinen frühen spiral- 
keramischen Siedlung Hardt-Zweiflung (siehe oben). Diese Höhäckersiedlungs- 
stelle erbrachte neben bem üblichen Unhalt bandkeramischer (Sieblungen auch 
Scherben einfacher, früher Spiralkeramit unb älteres süddeutsches Rösen, zum 
Seil von Schalen unb Fufzdasen mit spitz profilierten Standringen.

Das oben mehrfad) ermähnte grofze Dorf „Sm Gründle" an ber „Nibe- 
lungenstrasze" 2 km östlich Hessental endlich, ebenfalls ein spiral- 
teramijch-Rössenjches Mischdorf, liegt von ber rein spiral- 
keramischen frühen Siedlung Hardt-Zweiflung 2 km südöstlich, von ber reinen 
Rössener Siedlung Haspach-Haaläcker 2% km östlich- Sn dieser Dorfsiedlung 
„Sm Gründle" mischen sich Rössener unb spiralferamische Scherben im West- 
teil bes Dorfes, mährenb ber Ostteil nur spiralkeramische Scherben in feinen 
Hüttenstellen ergeben hat.

3n allen ben genannten gemischten Dörfern gab es ber Geramis nach rein 
spiralkeramische Wohnstellen neben gemischten, aber feine reinen Rösener. 30 
sich das bandkeramische Brudervolt ber Rössener einmischte, lagen feine 
Scherben in unregelmäßigem Wechsel mit ben spiralferamischen in ein unb den- 
selben Hütt enstellen.70 Diese Tatsachen sprechen für ® l e i c 3 e i t i g f e i t 
ber beiden Kulturen im Haller Siedlungsgelände, bie aber erst durc bas 
heranrüden bes einen Voltsteils an ben anbern unb 
durc bas Hereinsiedeln in dessen Wohnpläte sich er: 
gebenhabentan n.80 Bei bem Vorhandensein früher Spiralferamif unb 
angesichts ber Tatsache, baß in gemischten Sieblungen zwar rein spiral- 
teramische, aber feine reinen Rössener Hüttenstellen sich gefunben haben, bürsten 
bie Rössener Leute bie Zuwanderer gewesen sein. Eigentümlich bleibt trotzdem 
bas Bestehen je einer reinen (frühen) spiralferamischen Siedlung (Hardt- 
Zweiflung) unb einer reinen Rössener (Haaläcker-Haspach; Abb. verzierter 
Scherben Dafel IV, 2) in nur 1 km Abstand! Die Rösener Sieblung macht 
einen nicht sehr späten Eindruck unb zeigt nur wenige Antlänge an bie wohl 
späte Groszgartacher Kultur bei Heilbronn. Schlüsse sollen hieraus noch feine 
gezogen werben, ba bie Frage bei ähnlicher Sachlage noch in ganz Süddeutsch-

3 Württembergisc Franken
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land in Flufz ist. Wenn die Rössener Leute, die ja bandkeramisc beeinflußte 
Abtömmlinge der nordischen Niesensteingräberleute sind, wirflic schon Sndp- 
germanen sind, so wohnen wir bei ber Beobachtung der Vermischung der 
Rössener mit unseren einheimischen Spiralkeramitern „Sm Gründle", in ben 
„Höhäckern” unb auf bem „Wolfsbühl" bei Schwäb. Hall dem S c d u 1 P i e I 
der Sndogermanijierung unseres Gebiets bei, die besonbers 
später durc bie ben Riesensteingräberleuten wohl urverwandten 6 c n u r - 
f e ra m i f e r ober durc von ihnen rassisch beeinflußte Stämme erfolgt sein muß.

Gür bie Verbreitung ber nordischen Volksgruppen 
(Rössener unb Schnurkeramiker) unb ihrer Abkömmlinge in unserem württem- 
bergisc-fräntis eben Gebiet sprechen auch bie bei Sroßgartach unb Neckariulm,") 
bei Jagsthausen,’? bei Öhringen,83 unb in ber Nähe ber „Nibelungenstraße, 
bei Mainhardtsall,$4 bei Hall85 unb auf ber ©tödenburg,86 bei Creglingens" 
unb in SQiergentbeim,88 bei Schrozberg unb Sichertshausen89 gesunbenen 
Rechtedbeile (Beile mit rechteckigem Querschnitt). Das Haller Beil 
stammt von einer Kocherfurt oberhalb des Solbads unb könnte ein 8 l u ß - 
opfer für guten Übergang fein wie ein unterhalb ber Neckarbrücke bei Sagst- 
selb herausgebaggerter bandteramischer Arbeitshammer.90 Ein Trapezbeilchen 
schnurferamischer Art enthielt auc bie Sungsteinzeitsiedlung „Kappmanns- 
grunb IV" bei Grofzgartach, welche neben ber als Tierkopf ausgebildeten 
Schnuröse unb neben sehr eigenartig entwickelter, ganz später Spiralferamit 
auch T piralsterami ehe Scherben erbrachte, bie durc Linien im Schnurstic 
auffallen.91 Auc bie bortige Sieblung „Steig" enthielt spiralteramische 
Scherben mit parallelen Schnurstichreihen.92 Am Ende ipiralterd: 
mischet Giedlungstätigteit scheint sich hier bie a ntunft 
schnurferamischer Einwanderer burd) ben Einfluß ihrer 
ichnurverzierten Töpfe anzuzeigen.

Von besonderem Interesse ist in ber späteren Sungsteinzeit vor 2000 v. Chr. 
bie Beobachtung bes Eindringens dieser mitteldeutschen, wohl bas SnDD- 
germanentum auf deutschem Boden rein verkörpernden 1 c nurtera - 
mischen Streitaxtleute vom Norden, vom unteren Main her93 üb e r 
b a s $ a u b e r g e b i e t nach Württembergisc Franken. Funde ihrer chör-in 
Fassetten geschliffenen, schwungootlen durchlochten Hammerärte sind bis jeßt 
besannt geworben aus bem Kreis $ a 1l,94 aus bem Redarjulmer 
unb Heilbronner Sieblungsgebiet96 (mit Gräbern) unb aus bem 
Taubergebiet, wo Tauberrettersheim (Bezirksamt Ochsenfurt, Unter= 
fransen) auch ein Grab aufweist,97 unb wo Frauental nördlich vom Sobows 
unb Waldmannshofen (1,1 km südwestlich)® je eine dieser schönen Streitäjte 
geliefert haben. Bezeichnend ist bie Sage letzterer Fundorte auf döbens 
rüdenundanHöhenwegen. Mit dieser Beobachtung bedt sich völlig 
eine lehrreiche neue Untersuchung über ben auf Höhenwegen erfolgten Ein- 
maric dieser Streitartleute in Schleswig-Holstein; eine für dieses von uns 
weit entfernte Gebiet angelegte Karte ber Streitartfunde läßt bies überzeugend 
ersonnen." Bezeichnend unb damit ganz übereinftimmenb ist bie Lage ber 
kleinen Grabhügel dieser schnurteramischen Sndogermanen im württem- 
bergisch-fränfischen mittleren Neckargebiet aufHöhenanbeherrscen- 
b e n S t e 11 e n. So stellte ber Heilbronner Forscher Schliz auf bem nahen 
Heuchelberg elf ihrer Heinen Grabhügel fest, zwei weitere Gräber auf ben Bor- 
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bügeln dieses Berges und der Kirchhauser Höhe, eines auf dem Hochufer des 
Neckars bei Hödingen, und auf bem rechten Neckarufer eines am Abhang des 
Gcheuerberges, unb einen Hügel auf ber Slsf elder Höhe am Hochrainer Hof .100 
Weitere Gräber fanben sic vor in ber Neckarsulmer Gegend bei Kochendorf 
(Hügelgrab) unb Offenau über bem Kocher,101 wie auc bei Wimpfen am 
Berg,102 bei öbbeim103 über ber Sagst, bei Brettac über bem gleichnamigen 
Bach.104 An ber Sauber konnten bei Sauberrettersbeim105 unb Tauberbischofs- 
heim unb in Taubernähe auf ber Hochfläche von Messelhausen1ot (10 km nörb= 
lief) Mergentheim, badisch) nördlic eines alten überlandweges solche Gräber 
dieser Streitartleute aufgebedt werden. Siedlungen ber schnurkeramischen

Abb. 1. Scherben aus ber spätjungsteinzeitlichen Aichbühler Siedlung vom Dirnrain 
(Hall am Kocher). (Nat. Grösze.)

Weidebauern, Hirten unb Krieger sind bis jetzt in Südwestdeutschland sehr 
wenig aufgefunben worden, so dasz auf Bau einfacher, nicht in den Boden 
eingetiefter zeltähnlicher Hütten geschlossen werden musz. Nac Ansicht eines 
unserer Forscher, K. Schumacher,107 werden schnurkeramische Talsiedlungen 
angefünbigt aufzer ben ermähnten Hockergräbern bei Tauberbischofsheim (in 
ber Nähe des Bahnhofs) vielleicht auch durc Steinbeilfunde an ber Karls- 
quelle bei Mergentheim,10s während Höhensiedlungen dieser kriegerischen Säger 
unb Viehzüchter durc Steinbeile bei Rassig, Sachsenhausen, Dainbach, Asam- 
stabt (brei Steinbeile aus bem Stöckichwald) unb sicherer noch burd) bie Grab- 
bügel bei Nesselhausen (9 km nördlic Mergentheim) angebeutet sind. Weitere 
Zeugen ber Schnurkeramit sonnten Forscher des Historischen Vereins für 
Württembergisc Franken bei Elpersheim, Weikersheim, Schäftersheim, Hons- 
brunn109 unb bei Laudenbach110 ermitteln, so das dieser württembergisch-frän-

3*



tische Sauberstreifen „ein wahres Zentr um ber schnurf eramiscen 
Kultur” annehmen läfzt.111 Von ihren mit waagrechten Schnurrillen und 
Dreiecken verzierten glockenförmigen Bechern haben bie Grabhügel bei Heil- 
bronn schöne Beispiele geliefert.112

Der Einflufz dieser mitteldeutschen Nordleute ist auc noc fühlbar in einer 
neuestens dicht unterhalb Hall auf einem Muscheltalthöhentopf (Hirnrain) 
über bem Kocher aufgedeckten spätjungsteinzeitlichen Siedlung ber A i c =

Abb. 2. Kleiner schwarzer Topf (ergänzt) aus der spätjungstein- 
zeitlichen Aichbühler Siedlung vom Hirnrain (Hall), mit weijzer 

Farbeinfüllung ber Zierlinien. (Nat. Grosze.)

bühler Kultur ,113 bie genau dieselbe Geramis aufweist (Abb. 1) unb 
späten “fahlbaucharatter (in Altheimer unb Münchshöfener Art), u. a. allerlei 
Fingertupfenränder an groben Gefäszen mit Rösener unb schnurkeramischem 
Einflusz in ber Ziertöpferei wie bie im Federseemoor bei Schussenried von 
$. Reinert ergrabene Mvorsiedlung in ber Nähe des Dorfes Aichbühl.114 
Das Bruchstück eines hübschen geschwärzten Bechers115 (Abb. 2) mit Zickzack- 
banb unb schnurähnlichem Furchenstic zeigt noc weisze Farbeinfüllung, wie sie 
ähnlich ja auc an zahlreichen Rössener Gefäszen in Groszgartac von Schliz 
ersannt worden ist. Die landschaftliche Sage ber Haller Aichbühler Siedlungs-
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stelle im Hirnrain (Abb. 3) zeigt die Bedürfnisse dieser spätjungsteinzeitlichen 
indogermanischen Siedler: Möglichkeit des Fischfangs im unten vorbeif lieszen- 
den Kocher und Kleinjagd und Viehweidegelegenheit auf den Aferhöhen und 
ackerbaufähigen Boden auf der Hochfläche von Weckrieden östlic der an die 
Höhenkante vorgeschobenen Siedlung. Auc bei dieser Siedlung beträgt bie 
Entfernung von ber über bie Hochfläche ziehenden „Nibelungenstrasze" nur 1 km.

Eine neben einer längsschneidigen im Hirntain ergrabene schöne quer- 
schneidigefeilspit e116 (Abb. 4) zeigt das Fortleben dieser spätmeso- 
lithischen “feilform bis ans Ende ber Jungsteinzeit (vgl. Abb. Tafel 1,19—21),

Abb. 4. Feuerstein- und Beinwerkzeuge aus der spätjungsteinzeitlichen Aichbühler 
Siedlung am Hirnrain (all am Kocher). (N at. Grösze.)

ebenso eine völlig ber Tardendistultur entsprechende „schiefe Spitze" (Klinge 
mit schiefer Endretusche) aus dieser Siedlung ber Aichbühler Kultur am Hirn- 
rain. (Abb. 4; vgl. Abb. Tafel 1,13.)

Das württembergisch-fränfijche Gebiet mit einem dichten Flusznet und 
feinen hervorragenden Ackerbau- unb Weidenflächen hat als landschaftliche 
Ausgleichzone zwischen Rhein unb Donau, Main unb Neckar in ber jüngeren 
Steinzeit von Osten, Westen unb korben viele Volksgruppen sic folgen, sic 
treffen unb bekämpfen ober vermischen unb kreuzen sehen: Spiralkeramiker unb 
Westleute, Rössener unb Schnurkeramiter unb süddeutsche Mischkulturen. Den 
Flufzläufen folgenb, fam von Spanien unb Frankreich, über bas Rheinland 
über ben Kocher herauf ein letzter steinzeitlicher Vorst o s unb 
© u r c ft o f bis in ben Südwesten Europas.117 Unser Heimatboden berichtet
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durc das Skelettgrab eines Mannes der dinarischen Slocenbecherleute 
mit der kennzeichnenden, kleinen gewölbten hartschiefernen Armplatte (zum 
Schutz gegen den Rückprall der Bogensehne) bei Criesbac am Kocher- 
strand von einem Bogenschützen dieses start beweglichen Volkes. 11s (Abb. 5.) 
Mitten in ber Haller Rö (jener Siedlung auf der Lehmhöhe am 
$ a 1 p a c ftiefe 1932 eine Grabung des Historischen Vereins für Württem- 
bergisc Franken gleichfalls auf eine Bestattung mit schönem, zonen- unb 
rautenverziertem Glocenbeche r119 (Abb. 6), ferner mit ber ebenfalls an 
ben vier Ecken zum Anschnüren an bas Handgelenk durchbohrten rotschiefernen

Abb. 5. Abb. 6.

Abb. 5. Rotschieferne Armschutzplatten aus Bestattungen von spätjungsteinzeitlichen 
Glockenbecher-Bogenschützen bei Hall am Kocher unb Criesbac am Kocher. (% nat. 
Gröfze.) — Abb. 6. Glockenbecher (aus bem spätjungsteinzeitlichen Grab eines Ange- 
hörigen ber Glockenbecherkultur) von Hall am Kocher (siehe Armschuzplatte, Abb. 5).

(32 nat. ©röfee.)

Armjchutplatte unb bem Bruchstück einer westi f chen durchbohrten Art. 
Eine schmale, in ber Mitte abgebrochene kleinere Platte dieser Art fanb ein 
Forscher des genannten Vereins auf bem ringwallumschlossenen Burgberg 
bei Crailsheim.120 Da Württemberg nur in feinem südlichen Teil noc wenige 
Funde dieses Volkes aufweift, sammt bem obigen besondere Bedeutung zu für 
bie Feststellung ber Durchzugsrichtung dieses schweifenden Sägervolkes aus 
bem Westen, bas bann im Ries eine- Reihe oonweiteren Gräbern —nebst 
runbeX Grubenwohnungen hinterlassen hat.121 Von ben spitznadigen Oval- 
runbbeilen, wie sie im Rheinland unb im Ries in ben Gräbern dieses Volkes 
festgestellt worben finb, bürste auc bei uns bas eine ober anbere diesen Ein- 
dringlingen angehört haben.122 Nac schnurferamischer Einwirfung 
am Rhein (Schnurzonenbecher)123 breiteten sie sic als Zonenbecher
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leute in einigen Wanderströmen aus. Vom Dasein dieser nun i n d D = 
germanisierten Volksgruppe zeugt ein Grab mit schönem Zonen- 
becher von odheim bei Neckarsulm.124

Un den rheinischen Gräbern führen bie jungsteinzeitlichen Glockenbecherleute 
bereits fleine Kupferdolche bei sich, wohl von ihrer spanischen Heimat; ein bei 
Nördlingen von Frickhinger ausgegrabener frühbronzezeitlicher Hocker war 
gleichfalls mit kupfernem Dreiedsdolc ausgestattet. Damit hat schon bie 
Metallzeit begonnen. Auc bie indogermanischen Schnurkeramiker haben zum
Teil bereits bas Kupfer gefannt.125

Bronzezeit
(2000 D. Chr. bis 900 v. Chr.)

Halbfaustgrofze Kupferbarren von Schäftersheim unb Hall-Steinbach1 
verkünden bie Zeit, in ber aus diesem Metall unter Zusatz bes ebenso einge- 
führten Zinns bie Bronze für Waffen unb Werkzeuge hergestellt worden ist. 
Für bie Einfuhr bes neuen begehrten Metalls, ber Bronze, liegt unser Würt- 
tembergisc Franken wieder auf einer Verkehrsscheide zwischen einer östlichen, 
vom Donaugebiet herführenden Einfallslinie unb einer westlichen von Rhone 
unb Rhein her. Das neue Metall kommt herein durch Vermittlung bes 
w eftifc en Ku 11urfrei 1 es ber brvnzezeit lieben Adler- 
bergleute, eines späten Nachschubes ber obenerwähnten unb für unser 
Gebiet nachgewiesenen Glockenbecherleute unb durc ebenfalls in Hockergräbern 
bestattete Leute aus Böhmen unb Mähren. 3n unserem ©ebiet finb zudem 
schnurkeramische Nachwirkungen auc auf bem Weg über bie Aichbühler Misch- 
fultur (siehe oben) sehr wahrscheinlich, bie sic bann einige Zeit später in ber 
Hügelgräberbevölkerung auszuwirken scheinen, soweit diese nicht 
neu eingeströmt ist. Jedenfalls entspricht ber Fundleere Bürttem- 
bergisc Frankens in ber Srühbronzezeit (Hocergräberbronze- 
zeit) auc eine b ü n n e Bevölkerungsdichte. Vielleicht ist diese auc 
auf bie Tatsache zurückzuführen, daß ber Mensc in Europa vom Ende ber 
Jungsteinzeit an wegen zunehmender Wärme unb austrocknendem Ackerboden 
genötigt war, von ber Feld- zur Weidewirtschaft überzugehen. Nur ein 
bronzenes Flachbeil in Michelbac am Wald beihringen,2 
ein ©rab bei Horkheim am Necar mit Rollennadel, Ssenhalsring unb 
Vrmfpiralring3 unb ein grosser bronzener Dreiedsdolc von 9 ö t = 
tingen am Koche r4 (Abb. Tafel V) legen Zeugnis von dieser Frühstufe 
ber Bronzezeit bei uns ab. Diese schöne Waffe, mit angegossenem zonenlinien- 
verziertem Griff unb Wolfszahnornament auf ber Schneide fanb sic auf ber 
Talsohle am Kocher im jetzigen Ackerland, als ber ’flug bes Bauern eine 
Steinpackung unb Scherbens hochrisz. Es steht wohl auszer Zweifel, das es sic 
auc hier um eines ber seltenen frühbronzezeitlichen Hockergräber handelt. Die 
Flufztallage ist kennzeichnend für diese wasserarme Zeit mit ihrem Bedürfnis 
für weidegerechte Talauen unb Acerland in Wafsernähe.

Eine sic noc steigernde Trockenzeit, welche ben Wald zurückdrängte, 
muß bie Leute ber Bronzezeit in Mitteleuropa besonders auf Viehweide unb 
Sagd hingewiesen haben unb nun in ber beginnenden Hügelgräberzeit 
cuc ©ebietc für Herdenbetrieb erschlossen unb benützbar gemacht haben, mit 
benen bie Ackerbauern ber Jungsteinzeit nichts hatten anfangen sönnen. Aus



Tafel V. Dolc der frühen Bronzezeit vom Kocherufer südlic Döttingen 
(Kreis Künzelsau); etwa 2/3 nat ©röfee.
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Thüringen als neuer nordischer Einstrom (nac den jungsteinzeitlichen Rösenern 
unb Schnurkeramifern) gegen Süden müssen bie in ber Trockenheit vom Acker- 
bau unabhängig geworbenen unb auf Viehzucht umgestellten Hügelgräber- 
leute mit ihrem Vieh gewandert fein, auf wasserlosen Hochflächeweiden doc 
bie Wassernähe suchend unb von Verkehrspfaden ausstrahlend. Besonders 
werden Schafherden bevorzugt gewesen fein unb ben Reichtum ber 
Bronzezeitstämme gebildet haben. Es ist fein Zufall, daß sic über ber von ber 
Sagst bespülten, einen Salzquell besitzenden Talwandkapelle des späteren 
deutschen Schäferheiligen Wendelin bei Dörzbac unb Hohebach® bie nun nach 
nordischer Sitte errichteten Grabhügel bronzezeitlicher Herdenbesitzer erheben, 
welche längs ber Höhenwege auf ber Wasserscheide zwischen Kocher unb Sagst, 
unb zwischen Kocher unb Kupfer," auf ber aus bem Osten fommcnben „Nibe- 
lungenstrasze", auf ber von ber start bronzezeitlic besiedelten Alb unb von 
Fialen herführenden „Kohlstrasze", ber in Nordsüdrichtung nach bem Salzquell 
in Bad Mergentheim führenden „Kaiserstrasze"8 weidesuchend babergezogen 
fein mögen. An ber ostwestlichen Fernverbindung vom Salzort Hall nach 
Heilbronn® bei Heimbach10 unb Michelfeld,11 von ben Höhenwegen ber Oftalb 
her bei Gschwend12 unb im Einkornwald,13, bei Drrenzimmern" an ber Hoch- 
strafze zwischen Kocher unb Sagst, auf bem Winterberg bei Weikersheim,15 
über ber Tauber bei Neinsbronn16 unb an bem Nordzweig ber „Nibelungen- 
strafte" bei Crailsheim" haben bie freizügigen Viehzüchter ber älteren Hügel- 
gräberbronzezeit ihre Toten in Steinkranzhügel ober flachem Steinhügel zur 
Ruhe bestattet, wie es feierlich unb eindrucksvoll ber grofte Grieche Homer 
geschildert hat, ber von feinem Wissen ber Früheisenzeit aus bie ihm vorher- 
gehende unb in unserer Beschreibung nun einsetzende entwickelte Bronzezeit 
(das eherne Zeitalter) farbig im Seben unb Treiben, Streben unb kämpfen 
ber ben Herren unseres Bodens verwandten indogermanischen Herrenschicht 
bes trojanischen Krieges unvergleichlich lebendig bargeftellt hat.

3n ber mittleren unb späteren Hügelgräberbrvnzezeit 
(1700 bis 1400 unb 1400 bis 1000 v. Chr.) lassen bie Funde ber eigenartigen 
S c a f 11 a p p e n ä [ t e auf bas häufige Dasein im Lauf zweier Jahrtausende 
wieder eingeebneter Hügelgräber schlieszen: über ber wichtigen Bühlerfurt 
(überlandweg vom Salzort Hall nach bem Salzort Kirchberg!18), bei dröffel= 
bach-Bilriet,19 an ber Höhenüberlandstrafze bei Gschwend20 unb Welzheim,21 
an ber „Nibelungenstrasze" bei Ellwangen22, in Holenstein (Bühlerzell),23, in 
ber Gegend von Sulzbac an ber Murr,24 bei Ohrnberg (Öhringen)25 unb 
Eberstadt bei Weinsberg,26 bei Heilbronn unb Erlendac (Kreis Neckarsulm)27 
unb an ber „Kohlstrasze", bem überlandweg vom Einkorn zur Alb bei Winzen- 
weiler28 unb dngelhofen,29 an ber Hohenstrasze zwischen Kocher unb Sagst bei 
Windischenhof (Hohebach)30 unb bei Wolfskreut (Leuzendorf)31 an diesem 
Hochweg von Rothenburg her. Die drei oberftänbigen Schaftlappenärte von 
Engelhofen (Limpurger Berge) lassen auf einen Verwahrfund schlieszen, 
wie ein solcher in gröfterem Ausmaß gemacht worden ist aus ber Spätbronze- 
zeit (1000 V. Chr.) bei Dankoltsweiler (Gemeinde Jagstzell, Kreis Ellwangen) 
als bas von einem wohl bie „Nibelungenstrasze" entlangziehenden Händler 
ober Erzgieszer versteifte Sammelgut an Lappen- unb Absatzbeilen, Sicheln, 
Rasiermesser unb Nadel.3X Auc von Heilbronn liegt ein bronzezeitlicher 
Sammelfund vor.38 Der ©rabbügel wohl eines solchen Bronze-
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gieszers bei Wentheim nordöstlic Tauberbischofsheim34 mit feinen Hus- 
formen für Meiszel, Messer und Absatzbeile spricht dafür, daß auc hierzulande 
gegossen worden ist. Aus bem vorgeschichtlich so start besiedelten Groszgartacher 
Gebiet zeigt eine steinerne Suszform für fünf Bronzestifte, daß auc dort 
Bronzegufz stattgefunden hat;35/sie zeigen noc bie Gusznähte unb machen da- 
durc ben Eindruck, als ob diese sonst nur in ber älteren Bronzezeit als Ein- 
fuhrgut aus bem Westen (Rheinland) besonnten Zierstücke doc auch in ber 
mittleren Bronzezeit hierzulande nachgemacht worden wären, immerhin meist 
unser ©ebiet 7 Radnadelfundstellen auf,37 barunter bie von Heilbronn- c^jG 
Schweinsberg, Kirchberg an ber Sagst unb Hohebac an ber Sagst in Grab- 
bügeln, ber Fund von zwei Nadnadeln an ber Karlsquelle in Bad Mergent- 
beim wohl von einer Siedlung, beren Ursache bie Quelle mar. 38 Die Rad- 
nabel von Markung Niedersteinac von ber Burg Braunecao läfzt ihren 3u- 
sammenhang mit einer ber Burg vorgelagerten Erdwallbefestigung vermuten, 
bie somit schon bronzezeitlic märe, um so mehr als auc bort ein rechteckiges 
durchbohrtes Schleifsteinchen von Kleinfingergrösze gefunden morben ist 
von einer Art, mie sie in ber Bronzezeit unb Hallstattzeit üblic war. Ein 
ähnliches Schleifsteinchen aus bem württembergisch-fränkischen ©ebiet aus 
einem ©rabbügel befinbet sic mie bas vorgenannte im Keckenburgmujeum des 
Historischen Vereins für Württembergisc grauten in Schwäb. Sall; ein 
weiteres mürbe vor Vahren in Lauffen a. K. (Kreis Gaildorf) gefunben in ber 
©egenb ber bortigen Heerstrafze.

Weitere Anhaltspunkte für bronzezeitliche Besiedlung geben Nadelfunde 
von Dörzbac unb Niedernhall. Die Dörzbacher Bronzenadel, in einer Bau- 
grübe gefunben, ist vierkantig unb leicht gemellt (wie bie als Grabhügelfund 
zutage gefommcncn Nadeln von Ittenhausen in Oberschwaben40). Die in ber 
„Kanzel" (fälschlich später Kunzenlee genannt), einem ©rabbügel auf bem 
Herrgottsberg bei Niedernhall, gehobene Nadel mit verbreitertem abgeplattetem 
Kopf’l beurfunbet diesen Grabhügel bei bem Salzort als bronzezeitlic unb läszt 
bort Besiedlung durc Hügelgräberleute vermuten. Von einem breitweiden- 
blattförmigen, mit getriebenen Punkten verzierten unb an ben Schmalenden in 
Spiralscheiben auslaufenden Bronzearmband ist leiber als Fundortangabe nur 
besannt, bass es aus einem „hohenloheschen Grabhügel" stammt.42

Gür bie Sage ber sehr menig besonnten Sieblungen ber Hügel- 
gräberleute nimmt bie Forschung mit guten Gründen" 3 an, daß bie Sied- 
langen ber Lebenden nicht allzu weit von ber ©rabftätte entfernt maren, wohl 
nicht auf bem Höhentamm gelegen, fonbern in Mulden, an Hängen unb ange- 
sichts ber Trockenheit auc näher am Wasser. Ein Beispiel bietet Mergentheim, 
mo allerdings ber Salzquell bie Alrsache ber durc bie Radnadelsunde unb ver- 
zierte Geramis zu erschlieszenden Siedlung fein bürste,44 unb Niederstetten' 
mit feiner späten bronzezeitlichen Siedlung an ber Borbac; ihre Scherben 
zeigen Beziehungen zur ©rabbügelferamif Niederbayerns,409 welche bie Gieb- 
lung bod) noc ber Hügelgräberbronzezeit ober einer an ihrem Ende lebenden 
Volksgruppe zuweisen lassen. Weitere Siedlungsspuren ber Hügelgräberbronze- 
zeit finben sic auf ben breiten Talsohlen ber Flüsse bei Criesbach, Bächlingen 
bei Langenburg unb wohl auc Mistlau,47 unb besonders mirb eine Siedlung 
auf einer Stufe am Westfusz des Wartbergs bei Heilbronn neuerdings ber 
Hügelgräberbronzezeit zugerechnet. Zwei Wohngruben ergaben bort eigen= 
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artige Töpferware mit roh gearbeiteten grossen Gefäszen, von denen das eine 
einen waagrecht umlaufenden Fingertupfenwulst an der Schulter trägt und am 
Unterteil Fingernageleindrücke in senkrechten Reihen, während ein Henkelkrug 
vier umlaufende Linien zeigt und ein Topf ein breites Band aus schraffierten 
weiszgefüllten Dreiecken auf ber Schulter, ferner enthielt biefe Siedlung leder- 
farbene Schüsseln, braune Henkeltaschen u. a. m. Auc zwei trichterförmige 
Tonsiebe fanben sic dort in weiteren Sruben.48

Am Ende ber Hügelgräberzeit unb noc gleichzeitig mit ihr tritt bes öfteren 
eine vielleicht noc aus früheren Zeiten stammende Bevölkerung ans Licht ber 
Forschung, welche in Flachgräbern bestattet unb entlang ber 
Fluszläufe unb in fruchtbaren Landstrichen zu finben ist. Es 
ist dies faum dasselbe Volf wie bie nun start auftretenben Urnenfelder- 
l e u t e, wenn auch diesen sehr nahestehend, unb zeichnet sic durc bie eigen- 
artigen Mohntopfnadeln aus. Waldhausen (Kreis Welzheim) am 
groszen überland-Höhenweg von Kaisersbach nach Winnenden—Cannstatt ge- 
legen, ber alte Siedlungsort Criesbac am Kocher unb Neckarsulm, ferner 
Bernsfelden (11 km nordöstlich Mergentheim, Abb. 7) an überlandweg- 
freujung49 sind ihre Fundstellen in unserem Gebiet.50

Die Vorliebe für Talsiedlungen mit gutem aderbaufähigem Lösz- 
boben über bem Talrand zeichnet bie ben spätesten Teil ber Bronzezeit volts- 
mäfzig bei uns beherrschenden, neu aus Osteuropa eingetvanberten, ben Flusz- 
tälern entlang eingebrungenen Urnenfelderleute (um 1000 v. Chr.) 
aus. Daß sie wie sonst auc in unserem Gebiet neben Viehweide unb 
Fischfang ben Ackerbau betrieben, hat eine Ausgrabung einer ihrer Sied- 
lungsstellen oberhalb Döttingen unmittelbar am Kocherufer52 ergeben, in ber 
verfohlte kleinwüchsige Gerstenkörner nachgewiesen werden sonnten. 
Rinderzähne in ber Siedlungsschicht belegten ben Viehbesit dieser Arnenfelder- 
leute. Die Siedlungsstelle befanb sic so nah am Wasser, daß ihre Reste bei 
ber Auffinbung von ber Kocherströmung schon halb weggeführt gewesen waren; 
eine Reihe von Flechtrutenabdrücken erwies bie Art bes Hüttenbaus, dessen 
Grundrisz aber, ba schon in ber Feuchtigkeit verrutscht, nicht mehr feftgeftellt 
werden sonnte. Die besiedelte Stelle liegt an einem schmalen Talstreifen, an 
bem ber Kocher heute aufprallt. Nördlic unb südlic bavon dehnen sic zwei 
schöne Talauen aus. Wenn bie Forschung zum Teil in dieser Zeit schon ein 
starkes Feuchtwerden bes hauptbronzezeitlichen Trockentlimas annimmt, so muß 
bementgegen für unsere württembergis ch-f ränt ischen Fundverhältnisse eine Fort- 
bauer dieses Orodenflimas in ber Urnenfelderzeit noch in voller Stärke ange- 
nommen werdens* auf Srund ber Sage dieser Siedlung unmittelbar am Flusz- 
spiegel wie auch ber Sage ber Mergentheimer spätbronzezeitlichen Siedlungs- 
stelle55 im feuchten Talgelände ber bortigen Karlsquelle, bie zudem durc bie 
Ergüsse eines bort einmünbenben Seitenbaches, bes Herrenbachs, in einer 
feuchten Zeit schwer bedroht gewesen wäre. Diese feuchte Zeit erfolgte, wie sich 
aus bem Mergentheimer Beispiel burd) bie auszerordentlichen 3 m hohen 
Schotterauflagerungen auf ber spätbronzezeitlichen Urnengrabstelle am Karls- 
quell ergibt, erst in ber barauffolgcnben Früheisenzeit. In Mergentheim haben 
auch bie Mineralquellen auf bem linsen Tauberufer in ber „Au" biefe Urnen- 
felder-Spätbronzezeitsiedler angezogen,56 in ber „Oberen Au" sonnte in 
jüngster Zeit eine Reihe ihrer schweren Töpfe mit ben breiten umgelegten
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Rändern und um die Schulter laufende Zierleiste sowie ein tönernes Web- 
gewicht geborgen werden.57 Eine Grabung58 an benachbarter Stelle ber 
„Oberen Au" ergab zwei Rundhütten mit versierter unb unverzierter Geramis 
unb Lehmbrocken. In ber Taubertalaue bei Edelfingen,50 bei Weikersheim, 60 
im bortigen Seitenbachtal bei Schäftersheim,61 am Jagstufer bei Hohebach®2 
unb Dörzbac,63 bei Neuenstadt am Kocher® haben sich Siedlungsspuren unb 
Urnenbestattungen dieser Kultur herausgestellt. Dasz diese Arnenfelderleute auch 
gern die schon von ben steinzeitlichen Bandkeramifern beackerten Löszhochf lachen 
wieder in Benützung nahmen, zeigen bie endbronzezeitlichen Scherben u. a. 
von einer fingertupfenleistenverzierten grofzen Arne mit breit umgelegtem Rand 
bei Waldmannshofen unb Niedersteinaches unb ein Arnengrabfund in Freuden- 
bach,66 ein Urnengrab mit Bronzemesser unb Mohntopfnadel bei Bernsfelden 
im LötzlehmeT (Abb. 7) unb eines im Lehmgelände an ber Brettac bei Langen-

neuertem massivem Kopf!) aus spätbronzezeitlicher Arnenbestattung von Bernsselden 
(Kreis Mergentheim).

beutingen.”8 Den Stil ber Arnenfelderleute in Gefäzen, Nadel mit dickem ge- 
brungenem Scheibenkopf unb grofee Brandurne meist auc eine in ben Rand 
eines Grabhügels gesetzte Bestattung im Groszen Weilersholz bei Triensbac 
in gutem Ackergelände auf. (Hügel XIII, frühhallstättisch? Giebe Bericht 
L. Wunder in biefer Zeitschrift, mit Abb. Tafel VIII, 4 unb Abb. 2 bis 6 bes 
Wunderschen Aufsatzes.) Wo Talauen mit Salzquellen zur Verfügung stauben, 
mürben diese bevorzugt mie in Mergentheim, Niedernhalleo unb Griesbach'" 
ober im heutigen Salzförderungsgebiet von Sagstfeld, Kochendorf" und Neckar- 
gartach-72 3m Neckartal häufen sic bie Fundorte ber Arnenfelderfultur mit 
Gräberfeldern, stattlichen meiträumigen Gieblungen mit Bronzenadeln, Feuer- 
böcken, Kerbschnitt eramit bei Neckarsulm™ unb Geramis bei Brettac," bei 
Heilbronn mit Gieblung (dabei trichterförmiges Gieb zur Käsebereitung" 5), 
Böckingen™ (mit ausgedehnten Gieblungen, babei geuerbod77) mit Gräbern 
unb u. a. mit prachtvollen breiten Spiralarmbändern," unb Groszgartac mit 
Göpferofen.79 Die Metalltopfformen ähnliche feine Töpferware ist in fast 
allen ben obengenannten zahlreichen Gieblungen unb Gräbern aufgetreten. 
Die Voltsdichte unb bie Kultur müssen nach all bem oben angeführten be- 
wdeutend gewesen fein, unb ein vielseitiges Gewerbe scheint in regem Kultur- 
austausc mit ben Nachbargebieten geftanben zu haben. Längere Seit scheinen 
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die Arnenfelderleute neben den Grabhügelleuten gelebt zu haben, unb auf bie 
kommenden neuen Volksbildungen haben sie wohl in zähem Weiterleben weit- 
gehend eingewirtt auf Kelten, Römer, Germanen in Form einer Durchsetzung 
unb Mischung mit ben kommenden neuen Herren des Landes.80 Daß am Ende 
bei sonst ruhigeren Bronzezeit neue bewegtere Zeiten eingetreten finb, zeigt bie 
Abichnittsbefestigung ber späten Bronzezeit (Frühhallstatt) 
auf dem Sargenbuckel bei Aschhauje n.81 Ein schönes Schwert aus Bronze 
mit Schmuckeiseneinlagen in bem angegossenen Griff führt ebenfalls bereits in 
bie Früheisenzeit (Hallstattzeit) hinein; ein Bauer fanb es beim Baumwurzel- 
ausgraben an bem Höhenrandweg ber Waldenburger Bergzüge über bem 
heutigen Ort Gailenkirchen.82 Andere, ebenfalls seitlich ber „Nibelungenstrasze" 
gefunbene Bronzeschwerter von Gellmersbac (Weinsberg) zusammen mit 

feilspitze unb von Bitzfeld (Dhringen) mit angegossener Griffzunge83 geboren 
noc ber reinen Bronzezeit an, vielleicht auc bas Griffzungenschwert vom 
Neckar bei Kochendorf.84

Hallstatt- ober Früheisenzeit
(900 v. Chr. bis 500 v. Chr.)

Mit Seuten aus bem Ostalpengebiet, welche in bie blühende Urnenfelber= 
unb verbrängte letzte Bronzezeit-Grabhügelfultur hinein bas Eisen brachten, 
begann eine neue Zeit auc in unserem Heimatland.1 Eisen langsamer ter 
von hallstättischen, im Skelettgrab beigesetzten Kriegern in ber Segenb des 
wohl viel umkämpften Salzortes Kirchberg an ber Sagst, von Sindringen am 
Kocher? unb Eberstal (zwischen Kocher unb Sagst)3 bezeichnen ben Höhepunkt 
ber neuen Zeit. Die Schmuckeiseneinlagen im Griff des Gailentirchener Bronze- 
schwerts zeigen schon zu ihrem Beginn bie Bewertung des neuen Metalls, unb 
längere Zeit hat bas Eisen wohl noc Schmuckdienste geleistet, wie vielleicht 
zwei Heine, dicke eiserne Ringe noc aus einem Späthallstattgrabhügel bei Alt- 
baufen im Taubergebiet- zeigen. Aber schön geformte leichte eiserne Lanzen- 
spitzens aus einem Grabhügel im Streitwald bei Kirchberg a. b. 3. (Abb. 8,9), 
schon ber vorgeschrittenen Hallstattzeit angehörend, zeigen wie bie Lang- 
schwerter bie Verwendung des barten Metalls für Waffen.

Wie start diese Früheisenzeit (Hallstattzeit) sic im Gegensatz zur voraus- 
gehenden Hügelgräber-und Arnenfelderbronzezeit über Württembergisc Franken 
ausgebreitet hat, zeigen bie zahlreichen ©rabbügel in vor allem für Weide- 
wirtschaft geeigneter Umgebung, bie bem hallstattzeitlichen Landschaftsbild 
feinen einprägsamen, einzigartigen Charakter geben. (Abb. Tafel IX, 2.) 8m 
Osten des limpurgischen Gebiets gegen bie Voralb zu- unb um 
$ a l1,T zwischen Hall unb Crailsheim, zwischen 3 a gft unb 
Kocher unb im Annäherungsgebiet ber beiben Flüsse bei Schöntal, 
3ag ft baufen unb Einbringen,10 über bem Kochertal bei Niedern- 
b a 11,3 n g e l f i n g e n, K ü n 3 e l s a u ,10 unb 3 u n g b o 13 b a u 1 e n 11 um 
Kirchberg,12 Bartenstein,13 Sangenburg unb © erabronn ,14 
im Saubergebietis um Mergentheim, Weikersheim unb Creg- 
lingen, im Necargebiet um Heilbronn unb W einsb er g16 unb 
N e d a r 1 u l m17 liegen bie Sippenfriedhöfe ber Grabhügelfelder unb heutigen 
Grabhügelwälder ber dichten früheisenzeitlichen Besiedlung. ©egen 400 Grab-
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Tafel IX Abb. 1. Vorgeschichtlicher Erdwall um den Gutshof Oberlimpurg bei 
Sall mit vorliegendem Graben. Reststück.

/

Tafel IX Abb. 2. Grabhügelgruppe im Sroszen Weilershols bei Triensbac 
(Jüdlic Kirchberg an der Sagst).



Abb. 8.
bügel (mit schätzungsweise 2000 
darin bestatteten Toten18) geben 
so in unserem Gebiet einen Be- 
griff von dieser Zeit unb ihren 
alten Höhenverkehrswegen auf 
ben Wasserscheiden zwischen ben 
Fluszgebieten ober von Flusz zu 
Flußz.

Leider finb viele dieser Grab- 
bügel schon vor 100 Vahren unb 
nachdem in Zeiten angegraben 
worden, bie noc gar feinen Sinn 
für bie an einen solchen Hügel 
von ber Forschung zu stellenden 
Fragen unb noc fein genaues 
Grabungserfahren f annten,viel- 
fac von Naubgräbern, welche 
bie (nicht vorhandenen) Schätze 
suchten ober nur auf Museums- 
stücke gruben, unb so liegen viele 
dieser Hügel trostlos ausgeweidet 

heute ba.19 Biele finb auch, soweit sie sic nicht selbst durc um sie aufge= 
fommenen Wald geschützt haben, vom “flug bes nichtsahnenden Bauern ein- 
geebnet unb zerstört rvorben. Der in ber ersten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts 
Hunderte von Hügeln ausgrabenbe Hofrat Hammer grub alle feine Hügel nur 
in einem westöstlichen Schlitz an, um bas feiner Meinung nac in ber Mitte 
von Süd nac Nord liegenbe Gerippe zu treffen; barauf untersuchte er ben 
“latz bei diesem, soweit er eines antraf, unb schüttete bann ben Grabhügel samt 
Scherben, Knochen ober Asche tvieber ju.20 Mit ben alten Nachrichten von 
„Scherben", „Bronzeresten" ober „Eisenresten" ohne erhaltene Funde sann bie 
heutige heimat- unb völkerkundlich arbeitende Forschung nichts anfangen. Aus 
ben wenigen, erhalten gebliebenen Gefäszresten unb Schmuckringen ist nur so 
viel als wahrscheinlich zu ersehen, daß es sich in ber älteren (mittleren) 
Hallstattzeit in Württembergisc Franken um eine in bie Arnenfelder- 
fultur unb bie Reste ber verbrängten Grabhügelkultur ber Bronzezeit aus 
bem Nordosten einge- 
strömte Abart ber 
Kob erstäbter Kul- 
tur handelt, bie sich 
aber zum Teil von ber 
eigentlichen Kober- 
städter durc dieEigen- 
art öfter steinarmer 
ober gar fteinfreier 
Erdhügel unterschei- 
bet. (Grabhügel mit 
Steinpackung aus bem 
Streitwald bei Kirch

Abb. 9.
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berg a. d. 3. siehe Abb. 9.) Diese neue, wohl illyrische Bevölkerung nahm in 
unserem Gebiet noc in der mittleren Hallstattzeit vielfach die Sitte des 
Leichenbrands, aber in Grabhügelbestattungen, an. 3m Slsselder Wald 
(Heilbronn) stellte ber Heilbronner Forscher Schliz in einem ber Grabhügel mit 
Massenverbrennung, ber nahezu ohne jede Beigabe war, auf bem Hügelgrund 
ein Eisenschwert und zwei Urnen ber Koberstädter Kultur fest.21 Am Ausgang 
ber mit Grabhügelgruppen (siehe Anm. Nr. 9) besetzten „Hochsträßz" zwischen 
Kocher unb Zagst im Kocherwald bei Kochendorf fanb ber genannte Spricher 
eine Reihe flacher, großer Grabhügel ber mittleren Hallstattzeit mit Aschen- 
Inhalten.22 Die einfarbige, einfache Töpferware ber Kober- 
ftäbter Art (Abb. 10), welche Zusammenhänge mit Gefäßzformen bes

Abb. 10. Sonurnen aus Grabhügeln des Hohenloher Landes.

Nordens zeigt, sticht scharf ab gegen bie östlicher beeinflußte prachtvolle farbige 
Geramis ber Hallstattleute ber Alb von Salemer Art. Das von ber Donau 
her nördlic ber Alb durchs Fränkische vordringende illyrische Koberstädter 
Volt hat das untere Neckar-, Main- unb Nheingebiet erstrebt, unb feine zahl- 
reichen Grabhügel weisen deutlich feinen Weg auf vorgeschichtlich 
begangenen Höhen beiderseits des Kochertals unb zwischen 
Kocher- unb Sagsttal, entlang ber „X ibe l ungenst raße" 
undüberdemSaubertal, während ber auf ber Alb vertretene Salemer 
(Stamm von bort aus bas Unterland besetzte unb im Nordwesten bis über bie 
Enz an ben guß bes Strombergs vorbrang, so baß sic beide verwandte 
(Stämme nac Umgebung bes Keuperwaldgebiets in ber Ludwigsburger (Segenb 
trafen.23 Ein mit gleichlaufenden, schrägen Randstreifen unb einem doppelten 
rot-weitzen Ziczadband bemalter Teller aus einer rechteckigen Wohn- 
stelle bes Hipperg bei Frantendac (Heilbronn) bilbet wohl in diesem Gebiet 
eine Ausnahme.24 Eine Heine, innen graphitbemalte schwarze Schüssel (in 
Parallelstrichwinkeln) gehört gleichfalls diesem Grab an.25 Einen Scherben 
einer Schale ober Schüssel in ähnlicher Graphitbemalung (mit fünften babei) 
lieferte mit spätbronzezeitlichen (frühhallstättijchen) Scherben zusammen eine

4 Württembergisc Franken
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Fundstelle am Ortsausgang in Edelfingen (Saubertal).26 Auc bei Schäfters- 
beim mischt sic in einer Talsiedlung dieser Zeit in die einfache farblose Geramis 
in Art des Koberstädter (Stammes einfac bemalte Hallstattopfware;27 hier im 
Saubertal treffen also wohl zum Teil ebenso bie Kulturströmungen, bie bem 
Maintal gefolgt waren, zusammen mit denen, bie non ber Donau herüber- 
tarnen.28 Von ber Glanztultur besonders ber späten Hallstattfürsten geben in 
Württembergisc Franken bis jetzt nur wenig Grabhügelfunde Auskunft. Ein 
späthallstättischer Grabhügel bei Simmringen, ber „Bürzel", ergab einst neben 
ben Gfeletten eines Mannes unb "ferdes auc Teile eines Wagens, unb auch 
bem späthallstattzeitlichen Fürstenhügel „Fuchspörzel" im Streitwald auf 
Markung Lendsiedel mürben 1839 Wagenreste mit 4 cm breiten Reifen ent- 
nommen.29 Guter Schmuck aus Bernstein, Gagat, Glas ist in ber württem- 
bergisch-fränkischen Hallstattzeit selten, Gold bis jetzt gar nicht oertreten im 
Gegensatz zu ben Reichtümern derselben Zeit auf ber Alb unb im Neckargebiet 
(Girnau, Cannstatt, Asperg). Nur ein Grabhügel im Streitwald mit Frauen- 
unb Kinderskelett ergab eine Gagatperle30 (Abb. 8, Nr. 3) unb eine Bern- 
fteinperle31 (Abb. 8, Nr. 4) unb am Hals ber Frau einen weiten Halsring mit 
angehängten Bommeln. Zu nennen ist auc ein Grabfund aus Crieshac a. K. 
von zwölf blauen Glasperlen.32 Vereinzelt, in einem Grabhügel bei Sagstfeld 
fanb sic auch ein schildförmiges bronzenes Rasiermesser mit angegossenem, mit 
Ring zum Aufhängen versehenen Handgri ff .33 Auf bie einfachere Lebens- 
h a 11 u n g unb Art ber Württembergisc Franken bewohnenden Hallstattleute 
gegenüber ben östlich unb südlic bavon wohnenden reicheren Leuten des 
Salemer Hallstattyps mürbe schon hingewiesen. Die Hallstattbevölferung 
unseres Gebiets hatte wohl ausser ber mutmasslichen Ausnützung unserer 
Salzquellen (Niedernhall a. K., Hall a. K., Kirchberg-Sulz, Beimbac 
bei Serabronn, Mergentheim) in ber Hauptsache Viehhaltung als Lebens- 
grunblage, bei ber eben diese Salzquellen wieder eine Rolle spielten, unb 
manche dieser Quellen mag durc ben Spürsinn bes Viehs erst entdeckt ober 
wiederentdect morben fein. Ackerbau, etwas Fischfang unb Jagd mögen nur 
zur Ergänzung ber Nahrung gebient haben. On ber neuentbedten Hallstatt- 
siedlung von 3gersbeim im Taubertal fanben sic Hirsch- unb Wildschweinreste, 
eine Siedlungsstelle an ber Ohm bei Öhringen enthielt als Ackerbauerzeugnisse 
Hörner von Emmer ünb sechszeiliger Serfte.34 Die Srabhügelbeftattungen 
beuten auf Sippenoberhäupter,35 von denen eine Anzahl kleiner meilerartiger 
(Sieblungen mit ihren Hütten, (Ställen unb Hürden mieber in Sauen grösseren 
Häuptlingen untertan gewesen fein mögen (Fürstengräber). Diese Gehöft- 
unb Weilersiedlungen liegen meist an Hängen über Bächen unb Flüssen ober 
im Tal an Bacheinmündungen, sicherlich auc in ber Regel bei ben Grabhügel- 
gruppen, bie jeweils ihre Friedhöfe barftellen. Die vorgeschichtlich vielbelegte 
Bödkinger Segenb am Neckar bei Heilbronn erbrachte etma 30 Wohngruben 
unb bienenkorbförmig eingetiefte Keller, in einer Srube ein Kinderskelett. Es 
fanben sic Knochen von Rind, Schwein unb Schaf, unb in zwei Sruben noch 
grosse Brocken von Wandbewurf mit Flechtwerkabdrücken, in einem Keller auc 
lange Beinnadeln mit Knötchen, vermutlich (Spinbein.36 Wohngruben mit 
Viereckhütten stellte Schliz schon früher zahlreich in bem altbefiebelten Srosz- 
gartacher Selänbe fest.37 Groszgartac lieferte auc einen Töpferofen ber Hall- 
stattzeit,38 unb bas nahe Kirchhausen aus Hallstattzeit ober Früh-La-Tène-Zeit
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Bestandteile eines Giefzofens und Schmelztiegels.30 Weitere Hallstattsied- 
lungen erbrachte das Neckargebiet bei Frantenbach,40 Neckargartac,41 bei 
Böttingen auf dem Nichelsberg,42 das Bagstufer bei Klepsau,43 besonders aber 
bie Sauber im württembergisch-fräntijchen Gebiet bei Weikersheim," Schäf- 
tersbeim,45 Elpersheim,46 neuestens Sgersheim mit zahlreichen Copfresten, zum 
Seil mit Graphitüberzug,* ferner Bad Mergentheim im Südteil ber Stabt1' 
unb bei ber Karlsquelle,40 am Ausgang des Erlenbachtälchens,50 ferner im 
anschlieszenden badischen Saubergebiet Königshofen" unb Tauberbischofsheim. 
Eine Siedlung ist auc am Kocher bei bem Gräberfeld bei Criesbac anzu- 
nehmen.53 Über bas Klima, dessen Feuchterwerden mit Beginn ber Hall- 
stattzeit sonst vielfach nachzuweisen ist, gibt beftätigenb ber Befund ber Sied- 
lung Don Elpersheim im Saubertal Auskunft, wo, durc bie jetzige Landstrasze 
angeschnitten, bie durc Regengüsse unb überschwemmung zugededten Sied- 
lungsrefte breier schichtmätzig übereinanberliegenber Sieblungen ber Hallstatt- 
zeit feftgeftellt werden tonnten.54

Noc ungeklärt ist fast überall in Württembergisc Franken bie Frage ber 
vielen Höhenbefestigungen, Don benen angenommen werden sann, daß 
bie Sippenoberhäupter sie zum Schutz ihrer Leute unb gerben als Fliehburgen 
haben anlegen lassen. Da andernorts vielfach hallstättische Abschnitts: 
befestigungen, also Abriegelung Don Höhenzungen durc Erdwall unb 
Graben auf ber zugänglichen Seite, besannt geworden sind, bürfcn wir wohl 
bie meisten unserer eigenartigen unb eindrucksvollen Befestigungen dieser Art 
ben Hallstattleuten zuweisen. Sie müssten meist in bewegter Zeit kriegerischer 
Bedrohungen gebaut worden fein, bas wäre bie Frühhallstattzeit unb bann 
wieder bie Späthallstattzeit, in welcher früherer Ostwest- unb Nordsüdbewegung 
einftrömenber Bevölkerung nac ruhigeren Zeiten ein Westosteinstrom wehr- 
hafter Kelten gefolgt fein musz. Schon in ber Bronzezeit mag dieser unb jener 
geeignete Höhentopf durc Wall unb Graben für Hirtensiedler unb gerben zu- 
fluchtsfähig gemacht worden fein, einige Höhentöpfe späterer mittelalterlicher 
Burgen mit ihren noch vorhandenen vorgelagerten Erdwällen ober Gräben, 
so auf ber Braunec (Kreis Mergentheim),55 auf Werdec (über ber Brettac 
südöstlich (Serabronn),56 auf Bilrict über ber Bühler (Kreis Hall),57 auf ber 
Kransburg über bem oberen Kocher bei Sulzbac a. K.58 unb auf bem Höhen- 
topf des jetzigen Schlosses Don Untergröningen wie auf bem auf ber darüber- 
liegenden Höhe noch zu sehenden „Schloszgraben" auf einer Bergipitze nord- 
östlic Eschach, ben Aufgang Dom Kochertal her beherrschend. Auc Stabt unb 
Schloß Langenburg hat ben Namen schwerlich von ber mittelalterlichen Burg, 
bie nicht in bie Länge gezogen war, sondern von einer vorgeschichtlichen, unb 
Waldenburg zeigt ähnliche Art unb Anlage. Der in ber jüngsten Bronzezeit 
angelegte Abschnittswall bei Aschhausen hat in ber Hallstattzeit feine Er- 
neuerung erfahren.110 Auffallend häufen sic bie A b 1 c n i 11 s w ä 11 e über 
ber Brettac beim Salzquell von Beimbac in Amlishagen (jetzt Schlosz- 
graben), im Eichholz auf Markung Beimbac östlich Rückershagen, beim 
Himmelreichshof, auf Werdeck." So könnte auch ber Burggraben ber Burg 
Hornberg bei ben Salzquellen von Kirchberg auf hallstättische Zeit zurück- 
gehen wie bie Oberlimpurg bei benen Don Hall (Abb. Sasel IX, 1); bie ein- 
fachste Befestigungsanlage ber Oberlimpurg bürste schon steinzeitlic gewesen 
sein unb auch für bie keltische Seit als benützt ober ausgebaut anzusehen fein.62

4*
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Der Abschnittswall vom „Streiflesberg" bei Hall ist auf vorgeschichtliche Seit 
noc nicht untersucht, bürste aber am ehesten ber Hallstattzeit angehören. Diese 
bat schon wegen ihres Viehes bie Stäbe von Salzlachen unb Salz- 
quellen geschätzt unb diese vermutlich, wie auc bie Salzlager auf bem Salz- 
berg von Hallstatt (Salzkammergut) unb bem Dürrnberg bei Hallein ausge- 
beutet unb das Salz verhandelt. Die Hall-Ortsnamen, bei uns Hall unb 
Niedernhall, beuten vermutlich auf illyrische (ober thratische) Herkunft, also 
wohl auf diese von bem illyrischen (thratischen) Bol kulturell beherrschte Zeit. 
Eine Höhenbefestigung ist auc in ber Stäbe ber zahlreichen Grabhügel in ber 
Kirchberger Salzgegend bei Triensbac unb Mistlau a. b. 8. anzunehmen, 
wohl ber zwischen diesen an ber Sagst gelegene, vorzügliche Höhentopf von 
Lobenhausen. Für bie Hallstattgrabhügel im Hagwald bei Schechingen liegt ein 
deiner, doppelter Ringwall, der sogenannte „Sudentirchhof"/83 ganz in ber 
Nähe am Rand des Federbachtals, sogar mit einbezogener Quelle. Die mittel- 
alterliche Burg Gabelstein bei bringen sonnte auf Grund des am Burghügel 
gefunbenen frühbronzezeitlichen Beils sogar schon dieser Zeit angeboren, ber 
Wilfertsberg bort trägt einen Abschnittswall wie auc 2 km östlich Öhringen 
eine Geländeecke am Retzlesmahdsee.64 Wie weit an ber Sagst auf ber Höhe 
über Stimpfac (Kreis Crailsheim) ber Ringwall bes sogenannten „Alten 
Schlosses" auf vorgeschichtliche Zeit zurückgeht, sann ohne Grabung nicht gesagt 
werben. 65 Die „Gchönebürg" bei Crailsheim ist in vorgeschichtlicher Beziehung 
sehr fraglich, ba sie eine breiteilige, ziemlich unregelmäßig erscheinende Burg 
barftellt.66 Der frühere Name „Heuneburg" für einen Bergvorsprung an ber 
Zauber bei Edelfingen, auf bem jetzt bie Wallfahrtskirche St. Theobald steht 
legt bei bem spätbronzezeitlichen (frühhallstättischen) Siedlungsfunde im Ort 
Edelfingen®7 unb nahen Grabhügeln68 bie Möglichkeit einer bronzezeitlichen 
ober frühhallstättischen Befestigung nahe. Sm Taubereinzugsgebiet über ben 
Steilhängen ber Gollac bestaub feit ber jüngeren Steinzeit eine Höhenbe- 
feftigung auf bem Altenberg (Kunigundenkapelle) bei Burgerrot in ber Stäbe 
von Aub (Unterfranfen), welche bie Hallstattzeit zu einem Ringwall gestaltet 
hat.69 In ber Heilbronner Gegend rechnet ber Forscher Schliz ben Abschnitts- 
wall bes Burgmals zu ben Brandhügeln ber Frühhallstattzeit auf bem 
Schweinsberg, zu ben Grabhügeln im Steintalwalb bei Kirchhausen eine große 
eirunbe Umwallung, unb zu ben Grabhügeln auf bem Heuchelberg ben Ring- 
wall im Baunzelwald.70

Der Spatenforschung steht, wie ersichtlich, zur Untersuchung unb seitlichen 
Bestimmung solcher Befestigungsanlagen noc sehr viel Arbeit bevor, während 
bie Ausgrabungen früherer Zeit sich fast durchweg auf bie bequem zu finbenben 
unb auszuhebenden Grabhügel beschränkt haben." Trotzdem gibt es ver- 
schwindend wenig brauchbare, wissenschaftliche Grabhügeluntersuchungen.72 
Beachtung verbient eine neueste Untersuchung dreier schon beschädigt ge- 
wesener Grabhügel im ©roßen Weilersholz bei Triensbach.73 Sn einer am 
Staub beigesetzten Urne barg ber eine, mit Steinfranz umgebene Hügel Töpfe, 
Fuszschale unb eine Stabel mit gebrungenem, verdicktem Scheibentopf ber Spät- 
bronzezeit ober Frübhallstattzeit. (Abb. Tafel VIII, 2 unb 4, unb Abb. 2 bis 5 
bes Wunderschen Aufsatzes)." Der zweite Hügel ergab mittlere Hallstattzeit 
mit ganz bronzezeitlic anmutenben Gefäszen, aus benen wohl ber Schluß 
eines Weiterlebens ber Hügelgräberbronzezeitleute bis tief in bie Hallstattzeit
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hinein gezogen werden dorf. (Abb. Tafel VIII, 1 und 3, und Abb. 9 bis 11 
des Wunderchen Aufsatzes.) Der dritte, vom Weg fast ganz abgetragene 
Grabhügel überraschte durc eine schöne La-Tène-Bestattung (Randbestattung, 
Abb. 13 des Wunderschen Aufsatzes), und erwies bas Sriensbadjer Grab- 
hügelfeld als von ber Frühhallstatt- bis in bie La-Tène-Zeit belegt nor. Die 
dortige Sagstgegend erbrachte schon früher aus einem Grabhügel bei Mistlau 
neben platten Bronzeringen ben Rest eines bronzenen Gürtelblecs,T5 eine 
bronzene Paukenfibel ber Späthallstattzeit (600 bis 500 v. Chr., siehe Abb. 11)79 
unb eine runbe Knochenscheibe mit brei Durchlochungen, bie einer menschlichen 
Gchädeldece entnommen war. (Abb. 12.) Eine aukenfibel hatte auch ein 
anberer Grabhügel bei Kirchberg a. b. 8. zusammen mit Ohrring unb Jing 
mit Bommeln geliefert.77 (Abb. 8 Nr. 1 unb 7.) Ein eigenartiges Stüc,

Abb. 11. Abb. 12.
Abb. 11. Hallstattzeitliche (früheisenzeitliche) Fibeln (Gewandhaften) aus Grabhügeln 
des Hohenloher Landes. — Abb. 12. An lebendem Menschen ausgemeiszeltes („trepa- 
niertes") Gchädelstüc (beinerne Scheibe) mit 3 Durchbohrungen, Amulett aus einem 

hallstattzeitlichen (?) Grabhügel bei Mistlau an ber Sagst. (Nat. Größe.)

sicherlich Amulett, ist als (Grabbeigabe von Mistlau bas erwähnte runbe 
beinerne Plättchen aus einer menschlichen Schädeldecke, ein sogenanntes 
trepaniertes Sc ä be l ftü c.78 (Abb. 12.) Diese Knochenicheibe mit 
4,4 mm Durchmesser unb 2 mm Dicke ist burd) brei im Dreieckssorm ange- 
orbnete treisrunde Löcher sorgfältig durchbohrt. Solche Ausmeiszelungen aus 
menschlichen Schädeldecken tommen schon zuweilen in ber jüngeren Steinzeit 
vor, unb burd) Funde jungsteinzeitlicher Schädel mit verheilten Ausmeiszelungen 
ist bie Vornahme dieses eigenartigen operativen Eingriffs am lebenben 
Menschen bewiesen; bei manchen Völkern im Urzustand wird heute noc so ver- 
fahren. Bei starten Kopfschmerzen ober Verrücktheit scheint ber Eingriff vor- 
genommen worden zu fein in bem (Glauben, daß in bem Schädel feindliche 
Mächte wohnten, bie man herauslassen müfzte. (Gelang bie Operation bann, 
so galt nicht nur ber Betreffende selbst als künftig gegen bie Krankheit geschützt, 
fonbern wahrscheinlich auc fein Schädel unb befonbers bas ausgemeiszelte 
runbe Beinplättchen aus diesem als Schutz gegen alle möglichen Schäden." 
So sann man bie Verwendung des Scheibchens als Amulett verstehen, 
um lebenbe unb tote Träger desselben zu schützen.

200 46 6/4 / ) JilolyuALL 2) le looCou / n 0
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Gut erhaltene Schädel aus Hallstattgrabhügeln Bürttem- 
bergijcSrantens sind selten. H. Hölder hat breite und schmale Schädel- 
formen aus Grabhügeln der Gegend von Kirchberg a. d. 3. ausgenommen.80 
Ein von Schliz untersuchter, aus einem Grabhügelfeld der Hallstattzeit bei 
Niedernhall stammender weiblicher Schädel zeigte Langform. Die Bestattung 
hatte Späthallstattgefäsze und Schmuckstücke, welche teilweise schon La-Tène- 
Charakter aufweisen.81

Die La-Tène-Zeit ober Bolleisenzeit
(500 v. Chr. bis Zeitwende)

Das Einbringen ber neuen, von Kelten getragenen La-Tène-Kultur 
aus bem Westen macht sic im württembergisch-fräntischen Gebiet zunächst nur 
langsam bemerkbar unb hat wohl schon in ber „urfeltischen" Späthallstattzeit 
manche Wirkungen ausgeübt.1 Es ist bezeichnend, daß bie einzig sichere Be- 
stattung ber frühesten La-Tène-Zeit auch in unserem Landesteil sich 
wie besonders auf ber Schwäbischen Alb nac Hallstattsitte in einem Grab- 
bügel finbet, bei 31 s b o f e n.2 Der barin bestattete Tote hatte zwei flache 
geschlossene Bronzeringe unb eine breitblattige Lanzenspitze am Schädel liegen, 
dabei in ber Nähe ein flaschenartiges bauchiges Gefäß unb an ber (Seite ein 
breites Eisenschwert mit Ortband, Tragöse unb Eifenringen. Einen anberen, 
interessanten Fund lieferte das durc zwei 3abrtaufenbe reichende reichhaltige 
Gräberfeld bei Criesbac jenseits des Kochers, vielleicht schon aus einem 
ber nun mit keltischem Einfluß auffommenden Flachgräber stammend; es ist 
eine bronzene Mastenfibel mit Raubvogeltopf am Fuß unb Maske 
am Kopf auf bem Bügel mit angegossener S-Spirale, bie ben Maskentopf unb 
ben Fibelfusz verbinbet. (Abb. Tafel VI, 1 )3 Das Fehlen aller weiteren 
Funde ber keltischen Frühzeit in unserem Gebiet lässt, auch wenn einige weitere 
noch auftaueben sollten, auf geringes Einbringen ber frühesten keltischen Welle 
schliessen unb auf ein langes Weiterleben unserer Späthallstattleute, bie sich ba 
unb dort kulturell ben Neuankömmlingen aus bem keltischen Westen angepasst 
haben mögen. Ein anberer frühfeltischer Vorstoß muss südlic des Maintals 
in Richtung Böhmen erfolgt fein, wie keltische Grabhügel bei Tauberbischofs- 
beim4 unb im Tauber-Main-Zwischengebiet an einem überlandweg ber pracht- 
volle Grabhügelfund von Oberwittighausen (16 km nordöstlich Mergentheim) 
mit vier schön vertierten Maskenfibeln, Ringen, Tonflasche ber keltischen Früh- 
zeit geigen mögen.5

Erst ber nac 400 v. Chr. erfolgte starte, in Süddeutschland vielfach durc 
Flachgräber mit La = Tène = Bewaffnung unb Ausstattung nachweisbare 
Kelten einfall bringt bei uns, freilich auc jetzt erst allmählich, bie Bor- 
Herrschaft dieser Kultur wohl mit derjenigen ihrer Träger. Die Einfallsrichtung 
ist erkenntlich burd) bie Häufung von Flachgräbern des Anfangs ber m i 11 = 
leren La-Tène-Zeit im Gebiet zwischen Karlsruhe unb Heidelberg 
unb von bort aus auf bem einzig gangbaren Weg durc ben Kraichgau im 
Hügelland zwischen bem schwierig zu durchdringenden Schwarzwald unb bem 
Odenwald; von bort her muß ber Einfall ins württembergische Gebiet erfolgt 
fein,6 sehr wahrscheinlich zu uns her in erster Linie auf bem von Worms, 
Ladenburg, Wiesloch, Sinsheim über Biimpfen bereinfübrenben altbegangenen
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Tafel VI Abb. 1. Keltische Mastenfibel (Gewandhaste) aus Bronze, 
von Möglingen (Kreis Öhringen).

Tafel VI Abb.2. Keltische Skelettbestattung mit Knotenringen aus Bronze, 
von Criesbac am Kocher.
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Bölferweg der „Nibelungenstrafze". Das sic in Württembergisc Franken erst 
allmählich das Flachgrab keltischer Sitte durchsetzt, zeigen die La-Tène-zeitlichen 
Hügelgrabbestattungen dieser Zeitstufe noc in Schwaigern," auf Markung 
Tiefens all-Friedrichsruhe bei Ohringen,s vielleicht auc bei Döttingen am 
Kocher (?),9 bei Kirchberg a. b. 3.10 unb neuestens bas in genauem Verfahren 
vom Historischen Verein für Württembergisc Franken ergrabene Hügelgrab 
im Groszen Weilersholz bei Triensbach,11 Gräber, die übrigens sämtlich in 
ber Einflufzlinie ber „Nibelungenstrafze" liegen, auf ber vor ben kriegerischen 
Trägern ber keltischen La- Tène-Kultur wohl beren Kultur selbst in Vorläufern 
vorausgeschritten ist in bie von Hallstattleuten besiedelten Teile unseres Ge- 
biets. Die Hallstattgräberhügelsitte hat sic vereinzelt, wie Funde eines Hügel- 
grabs ber brüten La-Tène-Stufe bei Mistlau a. b. 3. zu zeigen scheinen,, 
sogar bis in bie mittlere La-Tène-Zeit gehalten. Gleichzeitig mit ben ge- 
nannten Hügelgräbern ber zweiten frühen La-Tène-Stufe zeigt 
aber bie Zahl ber baneben auftretenben Sfelettflachgräber bas stärkere 
Dasein unb bie allmähliche Vorherrschaft des neuen keltischen Einstroms, in 
Heilbronn im Neckargebiet bei Meimsheim, Sroszgartach, Lein, Böckingen, 
Neckargartach, Neckarsulm, am Kocher bei Neuenstadt unb Möglingen,13 bas 
einen besonders schönen Bronzehalsring mit Spiral- unb Schneckenverzierung 
unb mit brei aufgesetzten Näpfchen mit ’asteneinlage geliefert hat.14 Ein ein- 
facher Ning mit solchen aufgesetzten Näpfchen stammt aus Niedernhall.15 
Kocheraufwärts setzt bas vielbesiedelte Criesbac im Kocherstrandgelände alter 
Späthallstattgräber,16 bie hier (unter keltischem Einflufz?) schon Flachgräber zu 
fein scheinen, ben La-Tène-Zug kocheraufwärts fort, neuerdings mit Knoten- 
ringbeftattung17 (Abb. Tafel VI, 2), ebenso Hall mit weiteren Bestattungen 
mit schönen Knotenringen vom unteren Kochertalhang im „Acker". 3m Zug 
ber „Nibelungenstrafze" zwischen Heilbronn unb Hall liegen Flachgräber bei 
Weinsberg (mit Knotenringen unb einem Schwert).19 Mit bem vorgeschicht- 
lieben Fernweg bei Schmalfelden auf ber Hochebene gegen Rothenburg, ber 
auf ber Wasserscheide von Sagst unb Tauber von Nordwesten über Bartenstein 
nac ber Donau zog, bürste ber Knotenring unb Fibelfund von Naicha (Kreis 
Gerabronn) zusammenhängen.20 3m Taubergebiet zeigt ein Einzelfund eines 
bronzenen Knotenringbruchstüds von Niedersteinach21 unb ein Flachgrab mit 
glatten Ringen mit Stempelenden unb einem bünncn gedrehten Halsreif in 
Bad Mergentheim22 ben Einmarsch unb bas Dasein ber Kelten in ber Mittel-
La-Tène-Zeit an. 3m Sagstgebiet bürste ein neu aufgetretenes La-Tène- 
Flachgrab zwischen Bieringen unb Ajchhausen23 wohl auc dieser Zeit zuzu- 
rechnen fein. 3n ber M i 11 e I = 2 a = T è n e = 3 e i t treten weitere Flach- 
sfelettgräber im Neckargebiet auf, eines bei Gochsen (Kreis Neckarsulm) mit 
Eisenschwert unb Eisenscheide mit Swagriemenöfe, ganz wie bas aus bem 
Grabhügel XIII a in Weilersholz bei Triensbac geförberte, mit blattförmiger
Eisenlanzenspitze, bandförmigem Schildbuckel,24 unb eine Reihe von weiteren
Gräbern dieser Art mit ähnlicher, zum Teil aud) Knotenringausstattung unb
Fibeln dieser Zeit, unb anberen Fibeln mit zurückgebogenem Kugeltopf.

Dem dichten Vorkommen von La-Tène-Gräbern im Neckargebiet entspricht
bort auc eine Reihe von Siedlungen von ber frühesten bis zur spätesten La- 
Tène-Zeit. Der Heilbronner Forscher Schliz hat eine Anzahl keltischer 
Bauernhöfe um Heilbronn auffinben unb durc Grabungen erforschen
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sönnen.25 Er fand, dass die weiten Löszflächen linfs des Neckars von Neckar- 
gartac bis Klingenberg von diesen Höfen bedeckt waren, rechts des Kedars die 
Lötzhügel vor den Keuperhügeln der Löwensteiner Borberge bei Flein, am 
Lerchenberg bei Heilbronn, im Neckarsulmer Bahnhofgelände. Es waren feste, 
rechteckige ober runde Hütten mit Estric ober gepflastertem Boden, Keller, 
Werkstätten unb Ställen, oft mit zwei Gelassen nebeneinander. Die Rechtec- 
hütten waren besonders “fostenbauten, auc Häuser auf Schwellbalken. 
Durc Knochen- unb Zahnfunde tonnte Schliz feststellen, daß reichliches wilc, 
Dieb einer kleinen Nasse die Ackerbauerzeugnisse ergänzte. Der Svricher fand 
bie Gräber in kleinen Gruppen in ber Nähe ber Höfe bei Großgartach, Slein, 
Hödingen, Neckarsulm, stets Flachgräber mit Erdbestattung, wie wir sie ietst 
noc im Brauc haben.

Siedlungen ber La-Tène-Zeit finben sic fast durchweg in unseren Sluß- 
tälern. Die f r üe st e 2 a - $ é n e = 3 e i t hat in Württembergisc Stanken 
erst wenigeGiedlungen geliefert, auc diese meist wieder in bcm immer 
wieder belegten Gebiet am Neckar bei Heilbronn, bei Böckingen2T unb auf bem 
rechten Neckarufer zwischen Heilbronn unb Neckarjulm,28 im Saubergebiet in
Weikersheim im heutigen Marktplatz.20

Wichtig war für bie württembergisch-fränfische Heimatforichung bie Sat- 
sache, daßz sic eine ber größten unb eigenartigsten Befestigungen des 
Gebiets, in ber Nähe von Crailsheim (7 km südwestlich) ber

Burgberg,

auf bem Echtiz einen Herrichersitz ber Hallstattzeit vermutet unb den Fachleute 
nac ben ersten Grabungsergebnissen des Sahres 1935 als germanische 3DES- 
bürg ber Nömerzeit angesehen hatten, sic als Wehranlage ber frühen Ed- 
Cene-Zeit (5./4. Vahrhundert v. Chr.) unb wohl schon ber späten Dallstattzeit 
erwies. 3n bem gegen bie Hohenloher Ebene nac Westen vorgeschobenen 
Keuperbergwald ber ausstrahlenden Ellwanger Berge als überragender el- 
runber Kegel hinausschauend nac Süd unb West, hat dieser eigenartige ge 
heimnisumwobene mittelalterliche Wallfahrtsberg schon in ber Steinzeit 
Säger ober durchziehende Krieger angelodt, wie Funde einzelner Seueritein- 
wertzeuge unb späterhin bie erwähnte Daumenschutzplatte ber spätjungitein- 
zeitlichen Glockenbecherleute gezeigt haben. Zwei mächtige, heute graShe: 
wachleneErdwälle zeigen heute noc bie einstige Amwehrung. 5.) 
Ihre Untersuchung30 ergab in jebem ber am Hang runb um den Berg führen- 
ben übereinanberliegenben Wälle einen tiefen Graben. Die Grabendn e 
waren gegen bie bei Feuchtigkeit start quellenden unb schiebenden unteren 
bunten Mergel auf ber Berghangseite einstmals abgebämmt gewesen, ber 
untere, 2 m Sohlenbreite aufweisende mächtige Graben vermutlich mit einer 
überhöhten Pfahl- ober Flechtwand,31 ber obere mit einer wohl holzveriteisten 
(Steinmauer,32 bie einem in bem oberen Graben eingedrungenen an- 
greiser ihre ebenfalls überhöhte Steilwand entgegenstemmte. An ber im Ei- 
runb um bie Kuppe laufenden Bergkante fanb sich, in bie Kaltsteinplatten ber 
bie Bergdecke bildenden Lehrbergbanf eingetieft unb eingehauen, in buntler 
scherbenführender Schicht ein umlaufcnbes, an einer (Stelle in ber ordjeite 
verdoppeltes Palijadengräbche n.33 (Abb. Tafel VII.) Der Soreingang 
wurde angesichts verschiedener späterer (Störungen ber Südostseite vergeblich



58

A
bb

. 13
. De

r B
ur

gb
er

g 
be

i C
ra

ils
he

im
, ei

ne
 frü

he
is

en
ze

itl
ic

he
 (ha

lls
tä

tti
sc

h-
ke

lti
sc

he
) B

ef
es

tig
un

g de
r V

or
ze

it.



— 59

Y
ut

as
uq

m
bu

 Li 
7u

il 
7 

"r
 ’Sr

 o 
70

+u
nj

o

Ta
fe

l V
II

.



— 60 —

gesucht. Nac Erkundung im älteren ungestörten Zustand hat ihn der Kenner 
F. Hertlein einst im Süden, wo auc jetzt der Fahrweg schief aufsteigt, ver- 
mutet; dort waren ehemals am unteren Wall die vor 40 ober 50 Sahren be- 
seitigten unb eingeebneten Wallenden übergreifenb angelegt gewesen.34 Hertlein 
vermutete auch, wohl mit Recht, eine Einbeziehung ber breiteren Geländestufe 
am Bergfufz, bie an ihrem Rand mieber steiler abfällt, als befestigt; in diesem 
Gelände am Bergfusz liegen auc östlic ber Bergkuppe im Vorwald mehrere 
altbenützte Wasserlöcher, heute noch als Viehtränke bienenb. Eine Zeit- 
bestimmung ber interessanten befestigten Anlage sonnten nur bie in ben Wall- 
graben unb im Palisadenrandgräbchen gesunbenen vorgeschichtlichen 
Sc erben ergeben, bie in ber Erdschicht unterhalb ber Ton- unb Glas- 
sterben ber mittelalterlichen Wallfahrtszeit von ber Ausgrabung zutage ge- 
bracht werden tonnten.35 Der Berghochfläche selbst ergab aufzer steinzeitlichen 
Spuren feine Siedlungsfunde; höchstens sönnen solche noch auf ber jetzt durc 
Wohn- unb Wirtschaftsgebäude eingenommenen Nordwestseite bes Berges 
gelegen haben. Auf Grund zweier von ber Altertümersammlung (Stuttgart

Abb. 14. Frühkeltische Schüsseln aus ber Burgbergbefestigung im Bergland westlic 
Crailsheim. (Etwa 1/7 nat. Grösze.)

zusammengesetzter Schüsseln (Abb. 14), beren eine im Palisadengräbchen 
ber Bergkante auf ber Nordseite, bie anbere im unteren Graben ber Südseite 
in Scherben zutage gefommen waren, wird nun bie Wehranlage in die Früh - 
La-Tène-Zeit, etwa bas 4. Jahrhundert v. Chr., zu setzen fein, wobei 
ber Beginn ber Befestigung in ber vorhergehenben Hallstattzeit, welche be- 
sonders Höhenbefestigungen errichtet hat, wahrscheinlich ist.36 Von kriegerischen 
Ereignissen, welche nach Beginn ber La-Tène-Zeit ben Ausbau einer solchen 
Befestigung nötig machten, sonnte man an ben grossen Kelteneinfall nac 
400 v. Chr. benfcn.37 Aon neuem, westlichem Volfseinstrom ist bereits bei 
Besprechung ber keltischen Bestattungen (Seite 56) bie Rede gewesen. Die 
Zuwanderung brachte auch in ber Folgezeit dichtere Besiedlung mit sich.

Besonders starte Besiedlung in ber nachfolgenden Mittel-La-Tène- 
Zeit (3. Jahrhundert v. Chr.) meist wieder das Neckargebiet auf bei Abstatt, 
Kirchhausen, Ftantenbac, Groszgartach, Neckarsulm unb Ilsfeld. Die Neckar- 
sulmer Siedlungsstelle lieferte zwei Töpferöfen,39 unb Ilsfeld ein m e n 1 c - 
l ic es Sigürchen mit rechtminflig erhobenen Armen aus 
Bronze.40 Das Kochergebiet erbrachte bis jetzt Siedlungsstellen dieser Zeit in 
Neuenstadt,41 Hall im Neumäuer (?)42 unb vielleicht Hall-Hessental;43 von 
bort stammt auch ber Rest einer eisernen boppeltnotigen Fibel (Bruchstück).: 
Auch bas vielversprechende Taubergebiet ergab bis jetzt zwei Gehöste bei 
Weikersheims® unb Siedlungsstellen in bem vorgeschichtlich so bebeutenben 
Mergentheim in ber Nähe ber Quellen.40
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Fast durchweg finden sic diese keltischen Siedlungen in denselben frucht- 
baren Landstrichen, die schon in der vorausgehenden Hallstattzeit sic als be- 
siedelt erwiesen haben. Siedlungsleer seit dem Beginn menic- 
lichen Acerbaus erwies sic bis jetzt derfräntische Keuperwald, 
meist Nadelholzgebiet, zwischen dem Ostrand des mittleren Neckartals, oberem 
Kocher, oberer Sagst unb Rems. Besonders bie ackerbautreibenden Band- 
feramiker, bie bronzezeitlichen Urncnselberleute, bie Hallstattleute unb bie Kelten 
hielten sic an fruchtbares Gebiet unb durchstreiften höchstens gelegentlich die 
Keuperwälder, wie vielleicht vereinzelte keltische Münzfunde (3- B. vom Würt- 
temberger Hof, 3 km südöstlich Mainhardt, Nähe des Überlanbmegs dall 
Löwenstein—Heilbronn) besagen bürfen.

Mit bem Auftreten keltischer Münzen ist bereits bas Ende ber mittleren 
und die Gpät-La-Tène-Zeit (200 v.Chr. bis Zeitwende) erreicht. Sie 
erweist vor ber Bedrängung ber einheimischen keltischen Siedler durc Germanen 
unb Körner (Ende bes letzten Jahrhunderts v. Chr.) noc eine g a n 3 e r h e b = 
liche Siedlungsdichte bei uns. Wieder zeigt bas Heilbronner unb 
Neckarsulmer Neckargebiet bie Fortsetzung ber von jeher bort bestehenden Be- 
siedlung: Heilbronn selbst aus bem Rosenberg* unb bei den Kasernen (ein 
blaues Glasarmband),48 Bödkingen49 mit Schmelztiegeln, Hortheim50 unb 
Kochendorfl mit Eisenbarren, Neckargartac mit Graphittonscherben,92 Neckar- 
sulm „Bürg" mit Graphittonscherben53 unb Neckarsulm selbst mit wichtigem 
Grabfund mit einer Keltenmünze bes 1. Jahrhunderts v. Chr. 54 unb mit einem 
Söpferofen,35 unb Eriesheim im Einmündungsgebiet ber Sagst in bensRedar." 
Das Kochergebiet wartet neben bem durc Abschnittswall (Abb. Tafel IX, 1) 
befestigten schon älterbesiebelten Gutshof Oberlimpurg bei Hallst vielleicht 
auc ber (Somburg58 unb ber späterbin wichtigen ©tödenburg59 mit ber alt- 
besiedelten In gelsing er Talsohle auc für bie spätkeltische Zeit auf. 
Auf bem linsen Kocherufer bort, auf bem im Gegensatz zu heute ber vorge- 
schichtliche Verkehrsweg gelaufen ist, fand sic eine sehr bebeutsame, burd) 
mehrere Grabungen erforschte Siedlung ber letzten zwei Sahrhunderte vor 
Christus unb ber darauffolgenden zwei Jahrhunderte nac Christi Geburt." 
Ihre Wohngruben ergaben neben Spinnwirteln unb einer eisernen Tüllenart 
unb eisernem Messer" bei ber Grabung von 1932 in ben Fundschichten ehe- 
maliger keltischer Holzbauten mit Lehmverput La-Tène-C- unb -D-Ccherben 
auc bie typischen spältkeltischen Kammstric- unb Graphittonscherben, Scherben 
von einer auf braunrotem Grund bellbemalten Schüssel unb ein Bruchstüc 
eines fobaltblauen Glasarmrings. Als bedeutsam erwiesen sic im oberen Seil 
ber Kulturschicht ergrabene römische Scherben von Krügen unb Sigillata- 
bilderschüsseln bes 2. Jahrhunderts nac Christi Geburt. Diese Sngelfinger 
Siedlung im Flur „Löhle" erweist sic als wichtig burd) bie Satjache, daß es 
sic hier handelt um eine noc in ber Römerzeitsicherbestehende 
Siedlung auszerhalb bes römischen © r e n 3 w a 11 s , ber ja bei 
uns etwa um 160 n. Chr. angelegt worden ist. Funde ber Spät-La-Tène- 
Kultur zusammen mit römischen Scherben sind innerhalb bes Limes, also im 
römijc besetzten Gebiet, in Heilbronn (siebe Anm. 48) unb Welzheim gemacht 
tvorben.62 Das Vorhandensein spätfeltischerSiedlungenvprdem 
Limes im Saubergebiet ist mit Sicherheit anzunehmen burd) Funde 
von Bad Mergentheim, 3 bei Weikersheim unb Schäftersheim" unb bei
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Tauberbischofsheim (Nordbaden) im Streifen der spätkeltischen Biereckschanzen 
Kelheim unb Gerichtsstetten ebenso wie bei ben I i e r e c 1 c a n 3 e n von 
Bütthardt, Stalldorf (neuestens mit Kammstrich- unb Graphittonscherben beim 
nahen Bernsfelden, Kreis Mergentheim, 1 % km westsüdwestlic ber Schanze, 
siehe Anm. 85), Aufstetten auc im Bayerischen, unb bei Wermutshausen, 
Spielbac unb Waldmannshofen im württembergijch-fränfischen Tauberland, 
beim ober im gewaltigen spätkeltischen Ringwall von Finsterloht, unb nac ben 
fielen spätteltischen Münzfunden dieses Landesteils lassen auc 
bie Landkreise Serabronn (mit ber weiteren Viereckschanze östlic Langenburg) 
unb Künzelsau starte Besiedlung noc in ben letzten beiben Jahrhunderten vor 
Christi Geburt annehmen.

Eine ausfallenbe Erscheinung sind in Württembergisc Franken diese so zahl- 
reichen [pätkeltischen (gallischen) Münzen, beren Prägungen, bei 
uns meist in Form ber sogenannten, aus einer Seite gewölbten, aus ber anderen 
eingetieften Kegenbogenjchüjjele, vom 2. Jahrhundert o. Chr. bis 
50 o. Chr. reichend. Freilic ist ein Schluß aus örtliche spätkeltische Besiedlung 
aus ihren Fundorten einer Gefahr ausgesetzt. Die Fundorte bieser sicher wegen 
ihres Goldes wieder im Mittelalter sehr gesuchten unb begehrten spätkeltischen 
Münzen sönnen unter Almständen eine spätere (mittelalterliche) Lagerung bieser 
Münzen angeben statt ber Ortlichfeit ihres Verlorengehens in spätkeltischer 
Zeit. Vorbehältlich bieser Fehlerquelle soll doc eine beutenbe übersicht bieser 
Münzfundorte hier gewagt werden. Beim überblick über bie Sage ber Fund- 
orte in Württembergisc Franken ergibt sich bie überraschende unb sicher bedeut- 
same Tatsache, daßz im Heilbronner Neckargebiet bis jetzt nur zwei Münzfunde 
besannt geworden sinb: von Heilbronn (Regenbogenschüssele) unb Neckarsulm, 
an letzterem Ort ein Grabfund mit Silbermünze aus ber Zeit nach 100 v. Chr. 
Diesen zwei Münzfunden im württembergisch-fräntischen Gebiet um Heilbronn 
unb Neckarsulm stehen 50 Münzfunde ber anberen in diesem Aufsat be- 
handelten östlicher gelegenen Teile Württembergisc Frankens gegenüber!6' 
Man sann auch bie Beobachtung machen, das in ber älteren La-Cène-Zeit 
(besonders La Tène B) überhaupt bie keltischen Funde im unteren württem- 
bergischen Neckarland im Verhältnis zu ben sonstigen gleichzeitigen im Land 
auffallend dicht sind, in ber mittleren unb späteren La-Tène-Zeit (C unb D) 
aber immer mehr abnehmen, während sie sich in bieser Spätzeit besonders süd- 
östlich baoon aus ber Alb unb südlic in Oberschwaben (Rückzugsgebiete?) 
häufen; auch hat das früher dicht besiebelte keltische Heilbronner Neckargebiet 
überhaupt seine ber spätkeltischen Viereckschanzen mehr.66 Aus all diesen Be- 
obachtungen sonnte sich eine Verbrängung ber Kelten in ber Spät-La-Tène- 
Zeit aus bem fruchtbaren Neckargebiet bei Heilbronn ablesen lassen; bie Ursache 
sonnten nur herandringende Germanen gewesen sein!

Im Zug ber „9 i b e l u n g e n st r a sz e" in Richtung West—Ost stellen 
sic bie ipätkeltischen Nünzfunde erst oon Weinsbergs ab ein bei Bitfeld, 
Öhringen,68 Metzdorf, Kupferzell. Sm östlich unb nordöstlich anschliefzenden 
Gebiet häufen sie sich bann, eine Tatsache, bie wohl auf bas Herkommen ber 
meisten bieser Münzen (Weiszgoldmünzen) aus bem angrenzenden o st = 
keltischen Gebiet, besonders ber V i n b e l i f e r, schliessen läfzt, soweit 
es sich nicht um Nachprägungen handelt, bie jedoc auch wieder auf enge Be- 
ziehung zur Prägungsquelle hinweisen. Diese Beobachtung wird tatsächlich
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durc die Feststellung der Münztypen bestätigt, unter denen sic ein geringer 
Seil Münzen der noc eingesessenen Helvetier zu befinden scheinen.69 Der 
von der Donau über Crailsheim herkommende Zweig der „Nibelungenstraße" 
hat weitere acht spätteltische Münzen dieser Art, vindelitijc und helvetisch (?), 
durc Bodenfunde geliefert, bie Umgebung von Crailsheim 5 (Silbermünzen), 
das nahe Westgartshausen 3 spätteltische Münzen. Zwischen dem Haller und 
Crailsheimer Strang der „Nibelungenstrasze" hat Gaugshausen (jüdlic 3ls= 
bösen) ein Regenbogenschüssele ergeben, ferner Talheim-Vellberg (vinde- 
lifisd)).72 Auc bie Umgegenb des alten, die Keuperwaldhöhen von Heilbronn 
nac Hall überziehenden überlandwegs bei Mainhardt am Württemberger Hof 
bat ein Regenbogenschüssele (vindelitisch) geliefert, weitere Münzen bie Haller 
Gegend in ber Nähe dieser Strafte in RiedenTo unb Hall selbst (beibe vinde- 
lifisd)), ferner bie (Segenb tocheraufwärts im Keuperwald im Vorland ber 
spätfeltisc noc dichter bevölkerten Schwäbischen Alb: Gaildorf" unb Abts- 
gmünb, auf ber Frickenhofer Höhe Eschac, anschlieszend Adelmannsfelden im 
CIlwanger Bergland unb das Murrgebiet bei Backnang. Am alten Westost- 
verkehrshöhenweg zwischen Kocher unb Sagst sinb solche spätkeltischen Münz- 
funbe zu verzeichnen von Brachbach, Dünsbach, Laszbac (Gemeinde Mäus- 
borf) unb Einbringen a. K. Sm Kocher-, Sagst- unb Taubergebiet liegen bie 
Funde am dichtesten unb gruppieren sic zum Teil deutlich um alte Wege, alte 
Giedlungsorte ober spätkeltische Befestigungen. Um ben alten Siedlungs- unb 
Salzort Kirchberg a. b. 3. liegen bie Fundstellen von Mistlau (Gemeinde 
Gaggstatt)™ unb Weckelweiler (Gemeinde Lendsiedel), im Abschnittswallgebiet 
ber Brettac um (Serabronn diejenigen von (Serabronn („Auf ber Haib"), 
Bügenstegen (im Brettachtal)74 unb Amlishagen (gegenüber Abichnittswall), 
bei Rot am See eine Münze von bort, ferner je eine von Brettenfeld,™ Mus- 
borf, Engelhardshausen unb Naicha ((Semeinbe Wiesenbach) unb Hilgarts- 
häufen.76 Das Gebiet ber mittleren Jagst hatte in ber Langenburger (Segenb 
bei Brüchlingen" unb 2 km nordöstlich ber Langenburger spätkeltischen Bier- 
eckschanze auf Markung Michelbac a. b. Heiders je ein Regenbogenschüsielchen 
zutage gebracht. Vom Fund einer weiteren spätkeltischen Silbermünze vom 
Kapellenfelsen oon Wendel zum Stein bei Dörabac a. b. 8. soll weiter unten 
bie Rede sein.

Als siedlungsgeschichtlic bebeutenb unb reich erweist sich neben ben ge- 
nannten (Segenben auc in ber Spät-La-Tène-Zeit wieber bas Taubergebiet. 
Zwischen Sagst unb Tauber ergab bie Markung von Bollenbach ein Regen- 
bogenschüssele, Sichertshausen eine Münze vom Typ ber Eburonen.7 Sm 
obersten Saubergebiet, an ber Fortsetzung ber Höhenstrasze zwischen Kocher 
unb Sagst (siehe oben) nac Rothenburg ergab Ehringshausen ((Semeinbe 
Gammesfeld) ein Regenbogenschüssele, tauberabwärts auf ben ans Saubertal 
grenzenden Hochflächen Neusefz unb Löffelstelzen (an überlandweg) ebenfalls. 
Beachtenswert ist in ber Umgegenb ber spätkeltischen Biereckschanzen bei 
Schmerbach (bei ber Viereckschanze bei Spielbad)) ber Fund von zwei Regen- 
bogenschüssele, in weiterem Amtreis ber großen keltischen Bolts-Ringburg von 
Finsterlohr bas Regenbogenschüssele von Standorf (Gemeinde Niederrimbach). 
Diese Funde keltischer Münzen, meist Regenbogenschüssele, setzen sich jenseits 
ber württembergischen Grenze im badischen Gebiet fort bei Kembac, Niclas- 
hausen, Königshofen, Messelhausen, Wittighausen.80
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Das sic die der Zeit von 150 v. Chr. bis 50 v. Chr. angehörigen vst- 
keltischen Münzen in württembergisc Franken nac Osten zu in der Gegend 
der ipätfeltischen Viereckschanzen und des Ningwalls von Finsterlohr häufen, 
sann sein Zufall fein. Alles spricht in der Spät-La-Tène-Zeit für 
dichte Besiedlung und Wohlhabenheit des Ostteils von 
württembergisc Franken. Auffallend ist die grosze Zahl der der 
Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus angehörigen v i n d e I i f i 1 c e n 
Prägungen (Weiszgold- ober Elettronmünzen) dieses Gebiets, beren eigent- 
liches Verbreitungsgebiet südlic der Donau unb im südlichen Schwaben liegt.81 
Nac Tacitus’ (Germania 28) Angaben müfzte unser Gebiet allerdings ur- 
sprünglic helvetisch besiedelt gewesen fein, wofür auc bie Bezeichnung „$ e I = 
vetiereinö de"82 für ben dazugehörigen, ber schwäbisch-bayerischen Alb 
vorliegenden Keuperwald (bei uns Welzheimer unb Mainhardter Wald, Ell- 
wanger, Limpurger unb Waldenburger Berge, Crailsheimer Hardt) spricht. 
Der Srofzteil ber Helvetier mußz sic aber vor ben von Norden anbrängenben 
Germanen, zum Teil schon vor ben Kimbern unb Teutonen, um 100 v. Chr. 
allmählich zum Oberrhein unb über ihn zurückgezogen haben, ba ber in ben 
80er Jahren v. Chr. schreibende Poseidonius bie Helvetier nur noc in ber 
Schweiz fennt. Es sönnen aber unmöglich alle biefe Kelten abgezogen sein, wie 
bie weiter oben angeführten Bodennachweise einschlieszlic ber Münzen be= 
sagen, unb besonders auc bie Überlieferung ber keltischen S l u s - unb 
Bachnamen wie Sauber, Sagst, Kocher unb Murr83 beweisen sann. Nac 
ber Besiegung des Ariovis durc Safer sonnten sic unter Umständen bie 
Helvetier auc im rechtsrheinischen Gebiet wieder bis zu uns ausgedehnt haben, 
falls nicht auf Grund ber zahlreichen vindelitischen Weiszgold- 
münzen eben im letzten Jahrhundert vor Christus ein Einstrom dieses kel- 
tischen (Stammes84 aus feinen benachbarten Sitzen in Bayern besonders von 
ber Donau her wahrscheinlich gemacht ist („Nibelungenstrasze", Münzfunde im 
Albvorland im Gebiet von Aalen, Ellwangen unb im Gebiet von Württem- 
bergisc Franken). Sine anbere Erflärungsmöglichfeit wäre bie sehr enger 
Handelsbeziehung unseres württembergisch-fränkischen 
östlichen Gebiets zu m bayerischen Bindeliferland.

Nit diesen Beobachtungen unb Annahmen würde sic gebietsmäszig bie 
Verbreitung ber ipätkeltijchen Bierecjchanzen decken, bereu 
meiste in Gruppen in ber Donaugegend unb am oberen Neckar liegen unb bie 
sic in langem, schmalem Gebietsstric nördlic ber Donau bis zum Main hin- 
aufziehen. Das Ende bes Streifens auf bayerischem Gebiet ist bie Gruppe 
von Bütthardt, Stalldorf,85 Aufstetten, Aub, alles südlic bes Mainknies von 
Ochsenfurt im Südzipfel von Unterfranfen; zu dieser Gruppe gehören Königs- 
bühl bei Lauchheim westlic Nördlingen, Halheim unb Hettelsberg (Kreis Ell- 
wangen), in Württembergisc Franken Sangcnburg,86 Spieldac (Kreis Gera- 
bronn),87 Wermutshausenss unb als letzter Ausläufer Gerichtstetten im 
Badischen. Diese annähernd quadratischen Schanzen waren 
umgeben von einem Spitzgraben unb Erdwall mit erhöhten Ecken, oft mit auf- 
gefeiten kleinen Mauern ober Ecken, einst wohl auch mit Flechtwertbrustwehr 
bekrönt, mit einem Tor, bas durc starten Holzbau geschützt war.89 Diese nicht 
auf Bergeshöhe ober Bergvorsprüngen, sondern im Flachland an ganz leichten 
Hängen ober auf beren ganz flachem Rücken oft unmittelbar an feuchten
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Wiesengründen liegenden Befestigungen sind erklärt worden als feltiiche 
befestigte Gutshöfe90 ober als keltische reine Verteidi: 
gungsanlagen zur Bergung von Vieh und Mannschaft 
bei Angriffen benachbarter Stämme01 ober einbringenber Fremdvölfer 
(Römer92, Germanen"). Ihre Benützungsdauer als befestigter ’Vlat scheint 
sic nur auf furzen Zeitraum erstreckt zu haben;94 viele von ihnen reichen bis in 
bas 1. Jahrhundert n. Chr. hinein, wie Funde ausgewiesen haben. Die vor- 
bringcnben Germanen haben sie bei uns bann verüben lassen. Eine Anter- 
suchung ber Viereckschanze von Wermutshausen, des sogenannten 
Schlofzgrabens,95 ergab Spät-La-Tène-Scherben, barunter solche von einem 
Näpfchen mit Warzenverzierung unb dickem Boden, unb einen fegeiförmigen 
Spinnwirtel.

Es ist interessant, dasz bei ber neuesten Feststellung eines größeren Höhlen- 
schlupfes (Bestattungen?, Zufluchtsort mit Versteckfunden) ber Spät-La-Tène- 
Zeit zwischen Dörzbac a. b. 8. unb Hohebac a. b. 8. ebenfalls bie Reste 
mehrerer Näpfe mit Warzenverzierungen unb zwölf tegelförmige Spinnwirtel 
(unter 33 Stüc) zutage tarnen. (Siehe Abb. 16.) Die an ber Tuffelssteilwand 
an ber Kapelle Wende 1 zu m S t e i n an der Jagst fast unzugängliche, ver- 
stedt liegcnbe $ öI e war vor einigen Jahren durc den Einschlupf eines an- 
geschossenen Marders verraten worden. Ihre Aushebung®® ergab neben Tieften 
fleinerer Raubtiere, Reiszzähnen von Wolf unb Kiefer vom Fuchs, ferner 
Kiefern unb Knochen von Reb unb Schwein, eine Reihe sehr bedeutsamer 
Funde aus ber Spät-La-Tène-Zeit an Scherben unb Spinnwirteln, Bronze- 
unb Eisengegenständen, Perlen unb eine Münze neben Sfelettresten von min- 
bestens zwölf Menschen, barunter mehreren Kindern." Die Funde ber in sehr 
steiler Felswand 15 m hoc gelegenen, hinter nieberem Eingang bis zu 2 m 
hohen, 3 bis 4 m breiten unb 10 m langen Höhle sönnen als Fliehversted - 
funbe aus unruhiger Zeit ober als Begräbnisfunde aufgefaszt werden; Holz- 
tohlereste unb angebrannte Knochen beuten auc auf zeitweise Bewohnung 
(faum auf Brandbestattungen). Die menschlichen Stelettreste sprechen für eine 
Begräbnisstätte, vielleicht an heiligem Ort (Salzquell, später mittelalterliche 
Kapelle!). Die Benützung von Höhlen als Grabstätten war in ber Sungstein- 
zeit noch häufig, wurde in ber Bronzezeit seltener unb findet sic vereinzelt auch 
sonst noch bis in bie La-Tène-Zeit.95 Spätteltische Reste in Höhlen sind neuer: 
bings auc mehrfach im oberen Donautal festgestellt worden unb sönnen bort 
mit bem Vorbringen ber Römer in Zusammenhang gebracht werden.99 Die 
meist ohne, zu geringem Teil mit Drehscheibe hergestellte Sopfware ber 
Marderhöhle vom Kapellenfelsen von Wendel zum Stein (Abb. 15) meist 
durchweg auf bie Zeit des Endes ber Mittel-La-Tène- unb besonders auf bie 
Spät-La-Tène-Kultur: Kamm- unb Besenstrichscherben, ©raphitbeimifchung 
im Son von Schalen mit eingewölbten Rändern, sorgfältig handgearbeitete 
tiefschwarze, leberbraune ober sigillataartig rotbraune Ziertöpfe (bie genannten 
Farben als feingeglätteten üiberzug) mit vorstehenden verdickten Rändern, bie 
auch an anberen Töpfen bort vortommen, ein so profilierter Randscherben mit 
Grübchen- ober Gchuppenmuster100 unb einige ohne Rand mit unregelmäßig über 
bie Fläche verteilten Fingerdällen101 mie in ber germanischen Spät-La-Tène- 
Siedlung von Baldersheim bei Aub (Bezirksamt Ochsenfurt, Unterfranfen), 
wo römische Sigillata des 2. Jahrhunderts n. Chr. als zugehörig mitgefunben

5 Württembergisc Franken
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Abb. 16. Tönerne Spinnwirtel und eine Bernsteinperle aus der Marderhöble vom 
Kapellenfelsen Don Wendel zum Stein (Dörzbach, Kreis Künzelsau). (1/2 nat. Größe.) 

wurde;102 auc sonst finden sic in der Töpferware vom Kapellenfelsen von 
Wendel zum Stein Antlänge an Baldersheim103 wie auc sehr deutlich an bie 
germanische Keramit des Taunuskastells Zugmantel (siehe Anm. 101 unb 103). 
Ein Keiner warzenverzierter Napf mit ausgebogenem Rand, ähnlic dem von 
der nur 18 km entfernten Viereckschanze von Wermutshausen, wurde schon 
oben erwähnt, ebenso eine Reihe tegelförmiger Spinnwirtel ähnlic bem in 
ber genannten Schanze ergrabenen unb ähnlic einem solchen aus ber Ger- 
manensiedlung von Baldersheim.104 Unter ber grossen Zahl von 33 töner- 
nenSpinnwirteln (Abb. 16) ber Marderhöhle vom Kapellenfelsen von
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Wendel zum Stein trägt auch einer die von der Durchbohrung ausstrahlende 
sonnenähnliche Strichferbung wie der Spät-La-Tène-Wirtel von Srafened,1" ■ 
und zu ben auf dem Lochenstein bei Balingen gefunbenen, meist keltischen lassen 
sic hier viele Vergleichsstücke zeigen,1os während die Spinnwirtel ber spät- 
keltischen Sngelfinger Siedlung ben einfachsten vom Kapellenfelsen ber Marder- 
höhle von Wendel zum Stein gleich sind.107 Über ben reichen Formenschaß 
dieser Kapellenfelsenfunde unterrichtet unsere Abbildung 16. Sieben mehreren 
fleinen dic fcheibenf örmigen Gagatperlen unb einer kleinen graugrünen 
flachen Glasperle fanb sich auch eine sehr schöne, wulstgewölbte ^ er le aus 
gelb rotem Bernstein. (Abb. 16 Nr. 30.)108 Ein eigenartiger Schmuel sind 
eine Anzahl von fingernagelgrofzen, je einmal in ber Mitte durchbohrten 
perlmutterigglänzenden Schalensüdchen ber 8 l us mu 1 c e 1, die 
sicher einst an einem gaben aufgereiht zum Tragen als Kette um ben dals 
gebient haben. Die Tiefte von etwa 12 verschiedenen Bronze ringen (von 
1 bis 10 cm Kreisdurchmesser) sind sämtlich glatt. Von brei erkennbaren 
D r a h t f i b e l n mit mehrfacher Windung weisen zwei, eine bronzene unb 
eiserne, ben spät-la-tène-zeitlichen Nauheimer Typus auf wie die aus Alb- 
höhlen (Falkensteiner unb Bettelmannshöhle) ftammenben,109 eine britte, 
eiserne gleicht ber Eisenfiebel aus ber Erpfinger Höhle (Kreis Reutlingen)110 
Ein mit Griff 10,5 cm langes unb 1,5 cm breites, einschneidiges 
Eisenmesserchen hat bis jetzt in Württemberg aus dieser Zeit fein 
Gegenstück; bagegen gleicht ein kleines eisernes Hiebmesser einem in 
einer La-Sène-Siedlung bei Kornwestheim gefunbenen.111 Am bebeutenbften 
ist i edoc ber Beifund einer keltischen Silbermünze in ber Marder- 
höhle des genannten Kapellenfelsen, mit „Büschchen" auf ber Vorderseite, bas 
auf ein ehemaliges Gesichtsbild zurückgeht, unb mit ber ebenso verstümmelten, 
aber kennzeichnend keltischen Darstellung eines fpringenben Vferdes (barüber 
ein Beizeichen) auf ber Rückseite. Die Zeit dieser Prägung fällt in die Mitte 
des 1. Jahrhunderts v. Chr., unb die Münze gleicht ben fünf vor 
100 Bahren bei Crailsheim gefunbenen Silbermünzen (Typ Hertlein VIII) 
unb her vom Raum innerhalb ber großen spätteltischen Bolts- unb Fliehburg 
von Grabenstetten beim Neuffen ftammenben;112 es hanbelt sic hier um 
Münzen eines in Süddeutschland begrenzt verbreiteten Eyps113 wohl ein- 
heimischer Prägung, bie bann eingesetzt haben mufz, als ber Zusammenhang 
unserer württembergisch-fränfischen Kelten mit ihren westgallischen Stammes- 
brübern durc bie Germaneneinfälle unterbrochen gewesen ist.114

Die einbrudsvollfte vorgeschichtliche Befestigung ganz württembergisc 
Frankens ist auf einer ins Taubertal vorfpringenben Hochfläche ber gewaltige 
ipätteltijcheRingwallvonSinsterlohr (Kreis Mergentheim),115 
mit feinem Umfang von über 5 km unb befestigten Raum von 123 ha eine 
Volts- unb Fliehburg ersten Ranges. Sm heutigen, immer noc mächtigen 
Wall steckt als beffen Ursprung eine einst 6 m hohe, 2 m breite Stein-Trocken- 
mauer, bie an ihrer Nordseite in je 2 m Abstand durc 40 cm starte Pfosten 
versteift gewesen waren.116 Eine Freilegung des groszen, an ber Nordwestecke 
einführenden TorsiiT ergab einen hoppelten, überbrückten Tordurchlaß von je 
3,2 bis 3,5 m Breite mit turmartigen Aufbauten am inneren Ende ber einge- 
wgenen. aus grofzen Blöcken bestehenden 31 m langen Torwangen. Sine 
Brandschicht im Tordurchlaßz sagt aus, bafe bie Volksburg durc Feuer zerstört 
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worden ist; ein im Tor neben spätkeltischen Scherben gefundener steinerner 
Keulentopf läfzt als Angreifer und Eroberer die Germanen vermuten. Die 
sonst geringen Funde werben darauf zurückgeführt, daß hier, nördlich ber 
„Waldeinöde ber Helvetier", die Kelten wohl etwas früher als in Graben- 
stetten (Abb.) Don ben ©ermanen vertrieben worden sind, so daß nur eine 
furze Zeitspanne für bie Benützung dieser mächtigen Fliehburg übrig blieb.118

©ermanen unb Römer
(100 D. Chr. bis 260 n. Chr., Groszgermanische Zeit)

Das ersteAuftauchen unserer germanifc en Vorfahren 
in Württembergis c Franken ist bodenurtundlic bis jetzt auszerordentlic schwer 
zu belegen. Über bie genaue Durchmarschrichtung des Kimbern- unb Teutonen- 
einfalls um 112 d. Chr. ist sic bie Forschung bis jetzt nicht im Haren. Um 
80 D. Chr. haben weitere, Schritt um Schritt von Sorben nach Süden auf bie 
Kelten drückende ©ermanen bas Rheintal bis zum Rheinfnie bei Basel besetzt,’ 
unb es ist nicht ausgeschlossen, daß unser bis dahin noc kulturell blühendes 
keltisches ©ebiet besonders im Ostteil von Württembergisc Franken sic durc 
Errichtung ber Viereckschanzen gegen bie von Norden unb nun auc oon 
Westen her drohenden germanischen Eindringlinge zu sichern versucht hat. 
Wahrscheinlich ist indessen, daßz bie hier durchtommenden ©ermanen rasch an 
ben Rhein drängten.2 Aus bem Jahre 58 o. Chr. erfahren wir durc Säfar 
Näheres durc dessen Zusammenstoß mit bem suebijchen Heer - 
f o n i g Ariovist, ber mit feinen landjuchenden Kampfscharen über ben 
Rhein ins Elsaß eingebrungen war. Aus Ariovists Unterrebung mit Säfar 
oor ber für ihn unglücklichen Entscheidungsschlacht im Sahre 58 o. Chr. wissen 
wir, daß Ariobists Leute 14 Sahre lang feine Behausung mehr gehabt hatten,3 
unb bürfen baraus schliezen, daß feine suebischen Völkerschaften in ber ange- 
gebcncn Zeit durc bie Nheinebene unb minbeftens auch durc das Neckargebiet 
geschweift finb, Don bem ja in ber Römerzeit germanische Bewohner, bie 
Neckarsueben, besannt finb. Damit erflärt sic bas fast völlige Fehlen von 
spätkeltischen Münzen (siehe oben) im Heilbronner Neckargebiet neben beren 
Häufigkeit im noch keltisch, durc Viereckschanzen geschützt gebliebenen ober 
wordenen Dftteil Württembergisc grausens (Landtreise Ohringen, Künzelsau, 
Gerabronn, Mergentheim, Hall). Von ben durc bie verlorene Schlacht gegen 
Cäsar zurückgebliebenen ober -gestauten suebischen Volfsteilen wurde 
bann nördlic unseres Saubergebiets Don ben Markomannen bes Marbod 
zeitweise bas ©ebiet bes mittleren unb oberen Main in Anspruc genommen, 
wo sie zur Zeit ber Feldzüge bes Drusus sitzen. Bald barauf zogen sie unter 
römischem ruc nach 9 d. Chr. in bas bisher boifche Böhmen ab. Ihr Herein- 
greifen ober ihr Durchzug in Württembergisc grausen ist bis jetzt weder boden- 
urkundlich noc durc alte Schrifttumsangaben zu belegen, während Würzburg 
ein aus dieser Zeit stammendes, wohl marfomannifdies (ober hermundurisches) 
Brandgrab mit Urne, Schwert, Lanze, Schildbuckel aufzuweisen hat,5 unb aus 
©rafenegg (Kreis Münsingen) bie zusammengebogenen Eisenwaffen aus bem 
Brandgrab eines Krieges jener Zeit wohl als suebisc (martomannisch?) ange- 
sehen werden bürfen.0 Ob ein vermutliches Brandgrab von Gächingen (Kreis 
Urach) mit Beigaben unb mit umgebogener Speerspitze unb vollständig zu
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sammengebogenem Schwert suebisc ist, kann mit Sicherheit nicht gesagt 
werden," ebenso nicht von einer aus der Bettelmannshöhle bei Gundelfingen 
(in der Altertümersammlung Stuttgart befindlichen) stammenben Eisenfibel des 
Nauheimer Typs und einer ähnlichen Bronzefibel aus der Falfensteiner Höhle.8

Die nordwestlichen Nachbarn ber Markomannen zur Zeit ihrer Sitze am 
Main sind bie Chatte n9 gewesen, bie gegen Ende ber augustischen Zeit 
offenbar im Maintal aufwärts gewandert sind bis an ben herzynischen Wald, 
also mindestens bis in bie Segenb von Ansbach.10 Da sie im 2. Jahrhundert 
n. Chr. imstande sind, ben rätischen Limes im Ries unb bis zur Donau hin zu 
belästigen, ist ber chattische Keil weit nac Südosten zu ziehen.11 Ihre lang- 
gestreckte Grenze gegen bie Hermunduren läszt es an sic dentbar er= 
scheinen, daß ber von Tacitus (Annalen XIII 57) berichtete Kampf um Salz- 
quellen zwischen beiben Völkern im Sahre 59 n. Chr. entweder ein hermun- 
durischer Vorstofz in Richtung Hall ober Niedernhall ober andererseits in 
Richtung Bissingen gewesen ist.12 Segen Hall unb Niedernhall spricht jedoc 
bie Überlegung, dasz weder bie Haller noc bie Niedernhaller Salzquellen in 
ber bald nachfolgenden römischen Besetzungszeit besannt gewesen fein sönnen, 
ba sie sonst sicher in ben römischen Grenzwall einbezogen worden wären.

Beachtenswert bleibt auf jeden Fall, dasz bie in Württembergisc Franken 
gelegenen spätkeltischen Viereckschanzen früher als bie oberschwäbischen auf- 
gehört hoben,13 was ebenso wie ber Torbrand ber spätkeltischen Wolfsburg von 
Finsterlohr auf von Norden unb Westen andringende Sermanen zurückgeführt 
werden sonnte.

Wie weit für bie Besiedlung Württembergisc Frankens nac vorläufiger 
Beseitigung ber Germanengefahr durc bas römische Borrücken vom Neckar- 
lanb ber ein neuer, aus b e m gallischen Westen erfolgter unb 
von Jacitus14 bezeugter Keltenzustrom in Frage fommt, ist noc unsicher. 
Nac ber für bie Zeit ber Mitte bes 1. Jahrhunderts n. Chr. geltenben Nach- 
richt bes Tacitus hatten „besitzlose Leute aus Sallien, tühn in ihrer Armselig- 
feit" innerhalb bes nachmaligen römischen Limesgebiets „ben Boden zweifel- 
basten Besitzes in Beschlag genommen", bis bie Römer dieses Sebiet mitsamt 
biefer Bevölkerung ihrem Reic einverleibten. Für eine bünn gewesene Bor- 
bevölferung beim Eingreifen ber Wörner scheint bezeichnend bie lange Reihe 
von Siedlungen landesverschickter Brittonen, bie zwischen ben römischen Civi- 
tates noch im 2. Jahrhundert Raum finben.15 Bor bem Limes jedenfalls 
scheinen bis zum stärkeren Auftreten ber aus bem Rest unb bem Nachschub ber 
Sueben herausgewachsenen frühesten Alamannen (vor 200 n. Chr.) in 
Württembergisc grauten noch Kelten gesessen zu haben; bafür sprechen bie 
Viereckschanzen, Münzen, Spät-La-Tène-Siedlungen unb -Funde unb bie 
Überlieferung ber keltischen Flusznamen an bie Siedler ber tommenben end- 
gültigen germanischen Landname.

Es ist nach heutiger Kenntnis ber Dinge bei ber großen Hhnlichkeit keltischer 
unb germanischer Spät-La- Tène-Kultur sehr schwierig zu unterscheiden, welche 
ber im früheren Abschnitt über bie Spät-La-Tène-Zeit angeführten 
Funde schon als germanisch angesprochen werden bürfen. Nac Scherben- 
funben sind auf ben günstigen Tauberuferhochstufen bei Weikersheim am Auf- 
stieg ber „Hvhenstrasze" unb bei ber Lehmgrube von Schäftersheim schon 
früher germanische Sieblungen angenommen worden.16 Viel umstritten sinb 
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die Heilbronner Spät-La- Tène-Funde Dom Rosenberg (Cluszsche Brauerei), 
wo sic unter einem Reihengräberfeld der jüngeren Sroszgermanischen Zeit 
1902 ein Gräberfeld ergab mit wenig (Grabbeigaben, aber mit Langichädeln 
unb zwei mit Reihen Don Buckelrippen verzierten bronzenen Anhängeringen, 
zu benen Schliz in österreichischen unb norddeutschen Schausammlungen ent- 
sprechende Stücke aus ber Spät-La-Tène-Zeit nachwies.17 Dieses tiefer ge- 
legene Gräberfeld wollte Schliz als suebisc in Anspruch nehmen.18 Vie bei 
Heidelberg-Ladenburg für bie Forschung gesicherten, unter römische Botmäszig- 
feit geratenen Neckarsueben (Suebi nicretes) haben jedoc faum bis Heilbronn 
gereicht, weil bie anbersartige Elsenzer Civitas u. a. m. dazwischen lag.19 Es 
sonnte sic also höchstens um germanische, im römischen Sold ftehenbe Tri- 
bofer handeln, Don benen eine Inschrift aus ber Gegend von Heilbronn 
besannt ist.20 Weder Neckarsueben noc Tribofer bürsten übrigens Körper- 
beftattung ausgeübt haben, so daß schon aus diesem Grund ber germanische 
Ursprung ber Heilbronner Spät-La-Tène-Gräber vom Rosenberg (Cluszsche 
Brauerei) faum mehr in Frage kommen sann. Höchstens sonnte bas Spät- 
La-Sène-Brandgrab Don Kirchberg a. b. Murr21 ben in römischem 
Sold stehenden germanischen Kundschaftern Dom Stamm ber tribofer ange- 
hören. (?) Von ben Spät-La-Tène-Funden aus ber römischen Kaiserzeit in 
Ingelfingen (fpätfeltffch) unb am Kapellenfelsen von Wendel zum Stein (Sagst- 
gebiet) soll im Zusammenhang mit ber römischen Besetzung des Decumatlandes 
unb möglichen germanischen Daseins im Vorlimesland nochmals bie Rede fein.

Dem Einrücken ber (Germanen in bas keltische Würt = 
temberg wurde durc bie Legionen des römischen Welt- 
reiches Dorläufig Schac geboten. Die Römer brauchten für 
bessere Verbindung ihrer Rhein- unb Donaugrenze ben zwischenliegenden, be= 
sonders durc bas heutige Württemberg gebilbeten Winkel, unb so entstand 
bes römisch besetzte 9 e c u m a 11 a n b. Bis um bie Mitte bes 2. Sahr- 
hunderts n. Chr. war Württembergisc grausen ein mit feltischen Siedlern nur 
noch bünn bevölkertes Vorland ber römischen Verteidigungslinie, bie zuerst um 
bie Zeitwende an Rhein unb Donau feftgelegt war, bann gegen Ende bes 
1. Jahrhunderts n. Chr. schrittweise an ben Neckar (römische WTrovinz Ober- 
germanien), Don ber Donau aus nordwärts bis in bie Linie von Heidenheim 
vorgeschoben worden war. 3m 2. Jahrhundert n. Chr.22 rückten bie Römer 
schrittweise in das strategisch für bie bessere Verbindung ihrer obergermanischen 
unb rätischen Truppen wichtige Winkelland zwischen Rhein unb oberer Donau 
Dor aus ihren vorherigen Befestigungsanlagen (Kastellen) bei Wimpfen, 
Bödingen, Walheim, Benningen, Cannstatt unb Köngen. Auf ber Linie Oster- 
bürgen—Jagsthausen—Öhringen— Mainhardt—Murrhardt— Welzheim— Lorc 
unb Don ba im rechten Winkel abbiegenb nach Unterböbingen, Aalen, Buch 
(südlic Ellwangen) unb Halheim wurde Don ben römischen Militärkommandos 
die GrenzedesrömischenWeltreiches zuerst Dorläufig unb schlief- 
lic enbgültig festgesetzt bann, als sich nac bem 166 bis 180 in Böhmen ge- 
führten Markomannenkrieg bas römische Reic in Verteidigungsstellung be- 
fanb. Durc ben Keuperwald mürben lange Schneisen gehauen unb eine fahl- 
wand (Palisadenbefestigung) in ben Erdboden, ja sogar hier unb ba in ben 
Fels getieft. Die römischen Feldmesser hoben hier, wohl vom sechseckigen Turm 
bei (Gleichen (südöstlich Öhringen)23 aus, ein Meisterwerf ihrer Kuns geliefert:
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Von Walldürn über die durc Kastelle gedeckten Plätze Osterburken, Sagst- 
hausen, Shringen,24 Welzheim und Murrhardt zog der später durc Erdwall 
mit Graben, durc Kastelle, Wachhäuser und Wachttürme verstärkte "fahlzaun 
80 km lang in schnurgerader Flucht bis zum Haghof südlic Welzheim über 
Tal unb Höhen oft schwierigsten Geländes. SD teilte Nom um 160 
n. Chr. feinem Weltreich ein Stüc Württembergisc Stan- 
ten zu; das andere lag entvölkert als stets beobachtetes 
unb Don ben römischen Erfundern (zum Teil berittenen Truppen, 
exploratores) durchstreiftes Vorland Dor ber römischen 
Grenzwallinie ber steinernen Wachttürme unb Kastelle, 
bie durc Kolonnenwege für Truppenverschiebungen unb tägliche Wachgänge 
verbunden wurden.25 Aus einheimischer unb frember, gegen Germaneneinfälle 
als Miliz organisierter Bevölkerung, beren Namen zum Teil aus Anschriften 
unb Militärdiplomen noch ersichtlich werden, betam Jagsthausen bie vor- 
her in Wimpfen gelegene erste germanische Kohorte zugewiesen 
(wohl niederrheinische Germanen), Öhringen eine vordem in Hödingen ge= 
legcne helvetische Kohorte, zum Teil auch eine belgische, Mainbardt eine 
asturische (aus bem nordwestlichen Spanien stammende), Murrhardt bie 
24. Kohorte freiwilliger römischer Bürger unb Welzheim ein aus bem Cann- 
ftatter Kastell gezogenes Reiterregiment zum Grenzichut- unb ’olizeidienst. 
Der Sitz des obergermanischen Verwaltungsgebiets, das für Württembergisc 
Franken befonbers in Betracht kommt, war Mainz, ber des durc eine meter- 
dicke, 2% m hohe Steinmauer unb Graben geschützten rätifchen Verwaltungs- 
bereites mar Augsburg.

Die militärische Besetzung bes Winkellandes hatte dessen planmäßige Be- 
siedlung nach sic gezogen. Die Spuren finden sich allenthalben. Ein bunt 
bewegtes militärisches unb wirtschaftliches Leben ersteht durc bie Tätigkeit ber 
Forschung?" unb bie Schätze ber Museen vor unseren Augen wieder. An ber 
wichtigen, schon vorgeschichtlich bedeutsamen gernftraße Don Worms her 
wuchsen römische Stäbte in Wimpfen (Civitas Alisinensium) unb Öhringen 
(Civitas Aurelia) an gesteinten Straßen; befonbers aber entftanben zahlreiche 
Einzelhöfe mit steinernen Wirtschaftsgebäuden (villae rusticae), 
bie gern im Mündungswinkel zweier sic vereinigender Bäche ober Täler an- 
gelegt mürben, auf Bergrücken zwischen zwei Tälern ober auf einem Berg, so 
3. B. in ber Heilbronner Gegend in Biberach, Kirchhausen,27 Untereisesheim 
unb Talheim, ober am Berghang bei Ellhofen (bei Weinsberg).28 Ein solcher 
Wirtschastshof non (Tiefenbach (Kreis Neckarsulm) zeigt an ber ostwärts nac 
bem Tal gerichteten Vorderseite kleine Flügelbauten ober Ecktürme, beren nörb= 
licher ein Bad enthält, dazwischen wohl eine überdachte Vorhalle mit Säulen- 
reihe.29 Hhnlic mar ber Gutshof von dheim (Kreis Neckarsulm)30 gebaut. 
Einzelne zu römischen Bauernhöfen gehörige Gebäude in Weinsberg31 unb 
Heilbronn32 enthielten schöne Bäder mit Warm- unb Kaltwasserbecken unb 
Warmluft-Fuszboden- unb -Wandheizungen; bas Weinsberger Bad mar 
durc ein hübsches steinernes Fortunastandbild geschmückt,34 mährenb bas 
Kastellbad Don Jagsthausen ein Relief ber Fortuna befaß.35 Der Kaltwasser- 
raum bes Weinsberger Bades zeigt reiche Wandbemalung in Pflanzen- unb 
Blumenzier. Das Shringer Burgkastell bezeugt in brei römischen Anschriften 
auc (Wasserleitungen.36
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Einen Schlufz auf die starte I o l1 s m i 1 c u n g im römischen 
Qimesgebiet lassen die steinernen und bronzenen Zeugen der Götter- 
t u I t e zu. Mit den römischen Soldaten sind zunächst auc römische Gott- 
beiten in den römisch besetzten Limesstreifen württembergisc fransens ein- 
gezogen. Nachweisbar sind u. a. noch: Jupiter und Sund auf dem 
Michelsberg bei Böttingen (Neckarsulm), ferner ein Weihaltar von einem 
Centurio der ersten germanischen Kohortein Sag ft hausen 
und noc einmal von einem Soldaten dieser Kohorte," und 
Jupiter allein in dem Kastell Don Murrhardt,38 Hödingen und Welzheim, 
9 e r f u r mit Minerva und Apollo zusammen auf einem Sbringer 
Relief,39 Merkur allein bei Neuenstadt a. K., Offenau, Hagenbac (^edap 
sulm), Öhringen unb Möckmühl,40 Merkur (unter keltischem Einfluß) auch als 
Landbauer in Böckingen,41 Mars in Neuenstadt-Bürg,42 Minerva in 
Weifzenhof bei Eberstadt (Heinsberg) unb breimal in Öhringen,43 Diana 
in Bonfeld (Kreis Heilbronn),44 Fortuna in Bödingen (zweimal), Weins- 
berg, Jagsthausen (zweimal von einem Tribunen ber ersten ® er = 
manentohorte) mehrmals, unb Öhringen (breimal),45 Victoria in 
Welzheim,* Apollo in Böckingen unb zweimal in Neuenstadt-Bürg (Neckar- 
fulm)47 unb I u l f a n in Öhringen. (Abb. Tafel X, 2.)48 Dieser 32 cm hohe 
Götterweihestein aus Lettenkohlesandstein gibt einen guten Begriff von ber 
bieberen römischen Provinzfuns am obergermanischen Grenzwall fern von ber 
römischen Klassik; ber Gott ist als bärtiger, untersetzter, breitschultriger römischer 
Landschmied im Arbeitsroc bargestellt mit gehobenem Hammer über ber 
rechten Schulter unb mit schwerer Zange in der linsen Hand über einem 
Ambos. Neben diesen oon römischen Legionären unb Hilfstruppen mitge- 
brad)ten Nationalgöttern finden sich Zeichen und Zeugen des persischen 
Mithr astultus in ben Pastellen von Murrhardt unb Bödingen" unb 
bei Hölzern (bei Weinsberg),50 ber keltischen ferdegöttin € P o na 
im Lagerdorf von Mainhardt,51 zweimal in Öhringen, 52 in Jagsthausen’ 5 unb 
in Bürg a. 9.54 unb des keltischen (?) Hottes Taranucnus in Bödingen." 
Ouellgöttinnen, Nymphen mürben verehrt, so Herfurea bei Offen- 
au (Necarsulm),56 die Nymphen in drei Weiheinschriften ber römischen Wafer- 
leitung in Öhringen57 unb besonders schön durc einen Dreinymphenstein Don 
Unterheimbac (bei Weinsberg).58 Auc bie im gallischen unb römischen ®e- 
biet, besonders im Rheinland, viel verehrten brei Matronen (Mütter) 
finben sich auf einem Weihestein ber ersten Helvetierkohorte in Bödingen, als 
brei Göttinnen bes Exerzierplatzes bie brei Campestres in Bödingen.50 Vie 
Buntheit dieser Götterwelt ist Zeuge ber völkischen Mischung ber Bewohner 
bes Dom römischen Grenwall eingeschlossenen Winkellandes. Bezeichnend für 
bie vielvöltische Götterwelt am Limes ist u. a. ber Altar, ber von einem in 
römischem Sold in ber 1. Germanischen Kohorte in Sagsthaulen 
stehenden Fahnenträger stammt unb laut Inschrift errichtet ist für „Jupiter, 
Juno, Mars, Hercules, f ü r b i e h e i m i f c e n © ö 11 e r unb für alle Götter 
unb ©öttinnen".60 Unter Mars unb Herkules haben manche Soricher schon 
Ziu unb Donar verstehen wollen;" bie „heimischen" Götter aber sönnen nur 
germanische ober keltische sein. Ob in ben nur aus südwestdeutschem Boden, 
also in germanischem Einflusz- unb zum Teil Bolksgebiet, auftretenben 
Jupitergigantensäulen ein keltischer Aadgot t1’2 ober ber 
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germanische Himmelsgott Ziu oder Wodans zu suchen ist, ist 
umstritten. Die vielleicht von Germanen im römisc besetzten Gebiet in 
römischer Formensprache errichteten Säulen, welche aus ihrer Spitze einen 
bärtigen Sott mit flatterndem Mantel über einem Erdriesen reiten lassen, e r = 
innern an germanische Srminjäulen. Ununserem württembergijch- 
fränkischen Römergebiet haben die Kastelle von Sagsthausen,64 ©bringen65 und 
Welzheims® Bruchstücke dieser bedeutsamen Göttermäler geliefert.

Ein reiches und vielfältiges Kulturbild der römischen Besetzungszeit des 
Grenzwallwinfels zwischen Neckar und Donau bieten die vielen Fundstücke 
württembergischer Schausammlungen. Von den eisernen Lanzenspitzen,67 dem 
einfachen Geschirr, den beinernen Spielsteinen römischer Soldaten der Kastelle 
und den eisernen Schreibgriffeln ihrer Feldwebel, von den bauchigen, ge- 
henkelten ©[frügen bis zu den schön geformten Räucherschalen und kleinen 
Salbtöpfen und zu den herrlichen rotbraunen Terrasigillata-Bilderschüsseln 
sann schon die Keckenburgschausammlung des Historischen Vereins für Würt- 
tembergisc Franken in Hall einen Begriff geben wie auc von den ©llämpcbcn, 
Schüsseln, Fingerringen, vergoldeten und versilberten ober emaillierten, fein 
gearbeiteten Fibeln reicherer Besitzer aus ben Lagerdörfern unb Hutshöfen. 
Ein bervorragenbes Heines Wertstüc bes Keckenburgmuseums ist ein b r o n = 
jener S tei nb oc mit Sischichwans (Abb. Tafel X, 1), bas astro- 
logische Glückszeichen bes Augustus unb in diesem Fall die Feldzeichen- 
befrönung einer römischen Hilfstruppenkompagnie, einer Centurie aus bem 
nahe bem württembergisch-fränfischen Gebiet gelegenen Kastell Osterburken.68

Eindrucksvoll ist noch heute eine Waldwanderung am römischen 
Grenzwall vom Zusammentreffen bes römischen Mauerlimes mit bem 
obergermanischen Erdgrenzwall unb =graben beim Schierenhof bei Gmünd über 
Vfahlbronn mit bem in ben Fels getieften Stüc ber einstigen Palisadenrinne, 

an bas im Wald gut erhaltene Wall- unb Grabenstück bei Gausmannsweiler 
nörblicb Welzheim, ober an ben freigelegten römischen Wachtturm bei ber 
Hanfertsmühle im oberen Rottal (Kreis Gaildorf), an bas Kastell Mainhardt, 
dessen Südtor unb Westseite noc heute sichtbar sind, unb bas ben schon vor- 
geschichtlichen Höhenweg Heilbronn—Löwenstein—Hall zu decken hatte. Der 
sechseckige Turm bei Gleichen südlic ©bringen, im Unterbau heute wieder her- 
gestellt, lohnt gleichfalls bie Wanderung. Über ben beiben bebeutenben ©bringet 
Pastellen unb bem bortigen Lagerdorf erbebt sic bas heutige ©bringen, aber 
ber Grenzwall tritt bem Wanderer wieder deutlich entgegen zwischen Kocher 
unb Sagst im Wald "fahldöbel, 800 m nordöstlich Westernbac (Kreis Kün- 
zelsau). Auf bie militärische Besetzung ber Kastelle unb Wachttürme vom rüc- 
wärtigen Hauptpunkt Mainz aus weisen noc Ziegelstempel ber 22. Legion,® 
bie hier samt ihren zugehörigen Hilfstruppen ein Jahrhundert lang ben Reichs- 
grenzdienst besorgt unb geregelt hat. Die römische Militärbesatzung hat von 
Murrhardt bas Murrtal mit bem Seitental bes Siegelsbachs, von Mainhardt 
aus ben genannten Höhenweg, von ©bringen aus bie untveit vorbeiziehende 
„Nibelungenstrasze", von Zagsthausen aus bas Sagsttal unb von Sinbringen 
aus bas Kochertal überwacht.

3n das römerfreie Vorland vor bem Grenzwall müssen sic minbeftens seit 
200 n. Chr. bie aus ben suebischen unb angeglieberten Oermanenstämmen her- 
vorgegangenen Alamannen hineingetastet haben, unb von dieser Zeit ab
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Tafel X Abb. 1. Römische Seldzeichenbefrönung 
aus Bronze aus dem von den Alamannen eroberten Kastell 
Osterburken (an der Grenze Württembergisc Frankens), 
Ziegenboc mit Sischschwanz, astrologisches Sinnzeichen des 

Augustus und Abzeichen feiner 22. Legion.

Tafel X Abb. 2. Weihestein römischer Soldaten für den Hott 
Vultan (32 X 22 X 7 cm) aus einem römischen Gebäude

(Schmiede?) des Bürgkastells Öhringen.
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können dort nur noch geringe keltische Reste dem schlieszlichen Hereindrängen 
der Alamannen entgegengesehen haben. Wie weit mit keltischen ober germa- 
nischen Siedlern in diesem von den römischen Kundschaftern wohl immer wieder 
durchstreiften Borland Handelsbeziehungen bestauben haben, entzieht sic 
unserer Kenntnis zum grössten Teil. Die verstreuten Funde römischer 
Münzen" im römerfreien Vorlimesgebiet sind wenig aus- 
kunftsreich, ba gefunbene römische Münzen auc später in Mittel- unb Neuzeit 
noc zahlreich verschleppt worden sein unb erneut verloren gegangen sein 
mögen unb ihre Fundorte so leiber nichts Bestimmtes über bie aufgeworfene 
Frage auszusagen vermögen. Auc ein in Kirchberg a. b. 3. gefundener 
römischer Schreibgriffeln sann später dorthin von einem (Sammler ober Lieb- 
baber verschleppt worden fein.

Den römischen Hilfstruppen ist unmittelbar vor bem Limes Weideland an- 
gewiesen morben.72 Für frembe Siedler sonnte dieses angrenzende Vorlimes- 
gebiet wegen ber ftänbigen Möglichkeit bes Zutritts römischer Kundschafter- 
trupps unb wegen feiner strategisch äußerst ungünstigen Sage in ber Keilspitze 
zwischen bem kastellbewehrten obergermanischen unb rätischen Limes nicht be- 
gehrt fein. Besonders fommt dazu, daß bie Hörner dieses württembergisch- 
fränkische Vorland ficberlid) absichtlich veröben lieszen, eine in Germanien 
landesübliche Sitte, bie sie von ben vielfach gegenseitig im (Streit liegenden 
Germanenstämmen übernommen haben mögen. Für bie Ohringer Vorland- 
gegenb ist diese Verödung mit Sicherheit aus ber Tatsache zu erchliefzen, baft 
sic in diesem einst vorgeschichtlich so reich besiedelten unb begehrten Gebiets- 
stric östlich bes Limes nac ber Römerzeit fast feine deutschen Frühsiedlungs- 
orte (Sngenorte) unb feine Reihengräber finben unb daß noc im Mittelalter 
sich bort bis zu 20 km Tiefe ber grosze Ohrnwald ausdehnte. (So ist es fein 
Wunder, daß im auszerrömischen Limeswinkel weitbin bis jetzt feine frühen 
germanischen Daseinsspuren sic gefunben haben. 3m Tauber- unb mittleren 
Sagstgebiet, bas ber römischen Überwachung unzugänglicher war, mögen bie 
bort minbeftens bis ins 1. 3abrbunbert n. Chr. noch laut Ausweis ihrer Be- 
Festigungen gesessenen Kelten ihre Lus zu weiterem Dortsein wegen ber von 
Norden anbringenben Alamannen schliefzlic verloren haben unb sic vielleicht 
zum Teil in die römische Obhut hinter bem Limes unb in bie Reihen ber 
römischen Miliztruppen begeben haben.73 Es erhebt sic bie schwierige Frage, 
wieweit bie in € r i e s b a c a m Kocher in der „Au" gemachten römischen 
Siedlungsfunden einer bort am Kocher vor bem Limes mit römischen 
Handelsbeziehungen sitzenden fpätfeltifd)cn Restgruppe (ober Germanen?) an- 
gehören Der Fund einer kleinen kaiserzeitlichen Kniefibel bes 2. Jahr- 
bunberts75 aus bem vor bem Limes gelegenen Niedernhaller Bereich ist zu 
unsicher, als daß bestimmte Schlüsse daraus gezogen werben bürsten. Durc 
bas Vorhandensein eines vierfantigen Halsrings aus Silber- 
b r a b t mit umwickelten, in fleinen (Spiralrollen auslaufenben Drahtenden 
(Durchmesser bes Nings für einen Kinderhals) aus bem Niedernhaller Sied- 
lungsgebiet, ber in bie ersten 3abrbunberte nach Zeitwende zu setzen ist und 
germanischen Olingen dieser Zeit gleicht, wirb freilich bie Wahrscheinlichkeit 
germanischen Daseins in dieser Zeit nähergerückt. Von Bedeutung ist es, 
daß bei ber im Sahre 1932 erfolgten Untersuchung ber an bie Cries- 
bacher „Au" sich unmittelbar östlich anschlieszenden pät-la-tène-zeit-
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1 i d) e n Siedlung von Flur „Lhle" bei Ingelfingen sic ebenfalls 
römisches Einfuhrgut ber Limeszeit vorfand (Scherben von 
römischen Krügen unb Sigillata-Bilderschüsseln) neben Sraphittonware unb 
dem Bruchstück eines ber La-Tène-Kultur entsprechenden blauen Glasarm- 
banbes.76 Hier ist wiederholt bie Frage erhoben worden, ob keltisc ober 
germanisch! Von ber gleichzeitigen germanischen Geramis des unteren Neckar- 
tals, aber auch oon ber des schon germanischen Mainlandes unb bes Taunus- 
fastells Jugmantel (chattisch) ist diese Ongelfinger Töpferware freilich ver- 
schieden unb sonstiger keltischer Spät-La-Tène-Ware gleich, so daß bort an 
keltische Siedler gedacht werden mußz.17 8m Gebiet zwischen 
Tauber unb Main aber, jenseits bes Gebiets ber Viereckschanzen, 
setzen um diese Zeit germanische, wohl frühalamannische 
Funde ein, besonders in ber Creglinger © e g e n b bei Bal- 
dersheim w e ft l i c A u b (Bezirksamt Ochsenfurt),78 wo in ben Sied- 
lungsschichten rechteckiger Blockhäuschen mit Lehmwandverstric neben germa- 
nischem Geschirr zahlreiche römische Einfuhrware oon bem 50 km entfernten 
Limesgebiet, Urnen, Henkelkrüge unb Bruchstücke oon minbeftens 15 Bilder- 
schüsseln aus rotem römischem Porzellan (Terra sigillata) aus römischen 
Töpfereien aus Rheinzabern unb Blickweiler unb weisztonige Schalen aus 
Miltenberg sic fanben neben römischen Mahlsteinen aus Lava79 ber ©egenb 
von Andernach. Die dabei gefunbene, zum Teil schön verzierte germanische 
Topfware, verschieden oon ber ber Viereckschanzen, meist deutlic auf bas Elb- 
gebiet bis Böhmens unb zeigt ebenso Zusammenhänge mit ber chattischen 
Geramis oon Zugmantel, Niedenstein, Eberstadt in ber Wetterau.81 Wieweit 
ber neue, umfangreiche Spät-La-Tène-Höhlenfund oom K a= 
pellenfelfen oon Wendel zu m Stein an ber Sagst bei Dörzbac 
in ben Kreis dieser Betrachtungen zu ziehen ist, fei dahingestellt. Jedenfalls 
befinden sich barunter verzierte Scherben, bie ganz an Baldersheimer unb 
Jugmanteler germanische Spät-La-Sène-Keramif erinnern, unb bas in ber 
genannten Höhle mitgefunbene eiserne Messerchen hat feine Entsprechung unter 
örtlich nahestehenden Funden nicht im Keltischen, sondern Römischen oom 
Kastell in Ofterburfen.82 Eine charakteristisch germanische Fuszvase aus Sauber- 
bischofsheim aus ber Zeit um 200 n. Chr. ist jedenfalls ein Zeichen ala- 
mannischen Daseins im Taubergebiet um bie genannte Zeit.83

Aus ben am oorberen obergermanischen Limes ausgeführten Verstärfungs- 
bauten unb Einbauten, 3. B. ben enggeftellten Wachttürmen bei Sagsthausen8+ 
unb besonders ben Verstärkungen bes Bartells Ofterburfen85 sowie aus ber 
Tatsache bes Vorhanden- unb Besetztseins zweier römischer Kvhvrtenkastelle 
in Öhringen für bas Sahr 23186 neben bem benachbarten besetzten Kastell 
Westernbac bars man schlieszen, daßz bie Römer gerabe auf dieser Strecke mit 
Einfällen ber Alamannen gerechnet haben, unb germanische (alamannische) Be- 
siedlung im Norden oon Württembergisc Franken, besonders am Taubertal, 
ist um diese Zeit anzunehmen.87 Gleichzeitige Spuren ber Alamannen nördlic 
bes Taubergebiets glaubt ber Forscher K. Schumacher in einem Stuhlsporn 
oon Elsenfeld bei Obernburg unb in einem ©rab mit Bronzeeimer oon Eichel- 
fee an ber Höhenstrasze oon Ansbach nach Urphar am Main (jüdlic oon 
Ochsenfurt) ersannt zu hohen,88 unb bie Richtung bes alamannischen Vor- 
gebens sonnte vielleicht angebeutet fein durc ein alamannisches (?) ©rab bes



— 78 —

4. Zahrhunderts aus Werbach, wo die von Urphar herüberkommende Strafze 
das Taubertal erreicht,89 wenn man sic die zahlreichen alamannischen Gräber 
dieser Zeit längs des mittleren und unteren Mains am Neckar von Heilbronn 
aufwärts vor Augen hält.

Im Sahre 213 wurden die hier erstmals als Kriegsmacht bezeugten Ala- 
mannen, vom mittleren Maingebiet ausgehend, bei ihrem Einbruc in die 
römische Provinz Rätien vom römischen Kaiser Caracalla geschlagen." Shr 
Aufmarschgebiet ist somit nordöstlich des Limes anzunehmen. Sm Sahre 233 
brachen über Rhein unb Donau germanische Völker ins Nömerreic ein,91 und 
Kaiser Alexander Geverus mufzte sic gegen sie wenden, bis er 235 bei Mainz 
von feinen eigenen Soldaten ermorbet wurde. Kaiser Mariminus kämpfte mit 
Glüc gegen bie Germanen, vermutlich in Nordbayern,92 unb wird als Sieger 
im Jahre 237 in einer hringer Inschrift genannt.93 Die Alamannen finb also 
zunächst am rätischen Limes fühlbar aufgetreten; bas bort liegenbe Kastell 
Weizenburg mufz damals von ihnen zerstört worden fein, unb bei ber Aus- 
grabung mürben unter ben Krümmern ber Baracken Stelettreste römischer 
Solbaten gefunben. Im württembergisch-fräntischen Gebiet mirb 241 laut 3n= 
Jurist eine erst 231 erneuerte römische Wasserleitung wiederhergestellt; es ist 
wahrscheinlich, baß bie Zerstörer anbringenbe Alamannen maren. Vermutlich 
ist auc bas Kastellbad von Jagsthausen bei diesem Alamanneneinbruc von 
234/35 zerstört morben. In Welzheim mürbe nac 223 (bie zeitlich letzte ber 
Münzen bort zeigt Prägung von 223) ein großer Münzschat vergraben mit 
stempelfrischen, also amtlichen Münzen, wohl bie Kasse des bortigen römischen 
Reiterregiments, wahrscheinlich auf bie Nachricht vom Einbringen einer 
größeren alamannischen Kampfschar.°5 Auc in Ohringen muß um diese Zeit 
ein kleiner Münzschatz ber Erde anvertraut morben fein, dessen Münzen bis 
Alexander Severus reifen.96 — Die Spuren bes Ellamanneneinfalls von 
233/34 finb auc im Neckarland zu verfolgen. Grabsteine zweier römischer 
(persischer) Panzerreiter in Cannstatt aus dieser Zeit (um 236) lassen einen 
vorübergehenden alamannischen Einbruch bis ins bortige Neckarland ver- 
muten.97 Ums Sahr260 brechen bie römischen Münzreihen im römischen 
Limesgebiet ab, ein Zeichen, baß hier bas Decumatland ben Römern entrissen 
mar; ein Brandgrab von Öbbeim (Kreis Neckarsulm) mit einer Diotletian- 
münze (um 300 n. Chr.) könnte bereits alamannijc fein,98 vielleicht auch ein 
anberes Brandgrab inmitten bes späteren merdwingischen Reihengräberfelds 
im Sübteil von Offenau.98

Der vorausgehende Kampf um bie Pastelle zwischen Ellamannen unb 
Römern scheint heftig gewesen zu fein, ba sich vielfach in diesen Pastellen starte 
Brand- unb Kampfipuren feststellen lassen, unb in ihnen nicht selten menic- 
liehe Sfelette ober Teile derselben, mie 3. B. im Kastell Ofterburfen, mo 
Dutzende von vorn umgebogenen ober plattgedrückten, also feindlichen Lanzen 
unb ’f eilspitzen ausgegraben merben tonnten;99 im Kohortenkastell Buc bei 
Ellwangen beuten 800 bei ben Mauerresten bes Waffenmagazins gefundene 
römische Pfeilspitzen auf solche Kämpfe.100 Diese große Zahl von Vfeilspigzen 
hatte offenbar megen bes überraschenden alamannischen Eingriffs nicht mehr 
von ben bebrängten Römern benützt ober weggeschafft merben sönnen. 3n 
Öhringen scheinen bie bebrängten Römer ihre E3runnen durc Einwersen von 
Siertadavern für bie Eingreifer unb Eroberer unbenützbar gemacht zu haben. 
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und die germanischen Sieger hoben in diese unbrauchbaren Brunnenschächte 
zertrümmerte römische Denkmäler geworfen.101 Diese Alamannenangriffe 
waren wohl hauptsächlich aus bem freien Teil von Württembergisc Franken 
als Aufmarschraum heraus geführt worden.102 Sn ihrem Verlauf brach ber 
durc auswärtige Kriege geschwächte römische Grenzschutz am Limes zusammen 
unb ber bortige Heeresverband verschwand fast vollständig aus ben römischen 
Heerlisten. Die geschlagenen Römer zogen sic schlieszlic in ihre früheren 
Stellungen zwischen Rhein unb Donau zurück.

Die alamannische (schwäbische) Landnahme, bie Burgunder 
unb die Franken ber Merowingerzeit

(260 n. Chr. bis 700 n. Chr., jüngere Groszgermanijche Seit)

Die frühesten alamannischen Gräberfunde Württembergs, welche bie Beiß- 
nähme des Bodens bezeugen sönnen, hat nicht Württembergisc Franken, saubern 
bie Donaugegend mit Alm unb Wurmlingen bei Tuttlingen geliefert.1 Wenn 
nicht bie alamannisc begrünbeten württembergisch-fräntischen Sngenorte unb 
offenbar nach bem Nömerabzug weiterlebenbe Siedlungsplätze wie Zagst- 
hausen, Sinbringen, Öhringen2 wären, sonnte in Württembergisc Franken von 
ber ersten Besetzung unb Besiedlung des kampferworbenen Bodens burch bie 
Alamannen in ben ersten 150 Bahren ihres Einmarsches säum ein Zeichen nach- 
gewiesen werben, benn bie alamannischen Reihengräber setzen erst frühestens 
Dom Bahre 400 ab ein. Das Fehlen alamannischer Siedlungsspuren unb 
Gräber zwischen 260 unb 400 n. Chr. sonnte höchstens dadurch erflärt werben, 
dafz bie eingebrochenen Alamannen zunächst infolge des Hin unb Her ber 
weiteren Kämpfe mit ben Römern noc nicht so rasch zur vollen Ruhe unb 
Seszhaftigkeit gekommen sein mögen unb daßz so bie ersten Sieblungen wohl 
nur Dorläufiger unb einfachster Art waren.3 Reste solcher Frühsiedlungen finb 
somit schwer zu ersonnen, besonders auch deshalb, weil sie in ben später auf 
demselben Fled weitergebauten deutschen Dorfsiedlungen schon im Mittelalter 
burch weitere Bauten vielfach gestört unb zerstört worben fein mögen. Auf bie 
früheste Spur alamannischen Daseins 16 km vor bem Limes im Kochergebiet 
bei Künzelsau könnte ein Fund einer Anzahl römischer Kaisermünzen aus 
ber Zeit nach 270 führen, wenn bie Fundumstände genauer wären.4 Die 
Münzen stammen von ben spätrömischen Kaisern Tetricus I. unb II. unb finb 
größtenteils „barbarischen" Gepräges, so baß (Sermanen, nicht Römer als 
Besitzer angenommen werben sönnen.5 Die Don dieser Zeit bis ins 5. Sahr- 
hundert bestehende Fundlücke in Württembergisc granfen hat von ber 
Forschung bis heute nicht ausgefüllt werben sönnen.

Als frühe alamannische Gräber aus ber Landnahmezeit 
in Württembergisc Franken werben auf ©runb ber im Heilbronner Schliß 
Museum ausgestellten Funde solche vom Rosenberg in Heilbronn 
(Cluszsche Brauerei) angesehen,® doc scheint diese schwierige Frage noch nicht 
spruchreif. Bezeichnend ist in diesen Reihengräbern spätrömische Töpfer- 
wäre, welche barauf schließen läßt, baß bort römische Zivilbevölkerung ähnlich 
wie beim Kastell Böckingen Don ben alamannischen Eroberern belassen worben 
unb in Dienst genommen worben ist. Der Heilbronner Vorgeschichtsforscher 
Sehlis nimmt neben ben zahlreichen, späteren fränkischen Reihengräberfeldern 
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und -funden des Neckartals alamannische Reihengräberfriedhöfe bei Sont- 
heim, ferner aufszer einem späteren fränkischen Reihengräberfriedhof südlic 
Bödingen den nördlic von diesem alten Sngenort gelegenen Reihengräberftieb- 
hof als alamannisc an.8 Dazu kommt ein alamannisches grauengrab von 
Walheim, welches auf ein dortiges Reihengräberfeld beutet. Auc von 
Kochendorf glaubt Schliz neben späteren fräntijchen Reihengräbern manche 
Gräber als alamannisc feftlegen zu sönnen.10 über bie vom alten, auc am 
Neckar gelegenen alamannischen Sngenort Böttingen (Kreis Neckarsulm) ge- 
melbeten Gräberll ist leiber heute nichts Genaues mehr besannt.

Die eben angeführten Beurteilungen unb Fundumstände zeigen schon, daß 
bei ber dichten völkerwanderungszeitlichen Belegung unb Besiedlung des alt- 
besiedelten Neckartals ber Heilbronner unb Neckarsulmer Segenb eine Scheidung 
anfänglicher alamannischer unb später herrschender fränkischer Befieblung durc 
bie Grabfelder sehr schwierig ist. Auffallend ist es, daß in bem römerfrei ge- 
wesenen württembergisch-fräntischen Limesvorland um mittleren Kocher, mitt- 
lere Sagst unb Tauber, bas für bie Alamannen schon vor ihrem siegreichen 
Limessturm (um 260 n. Chr.) offen gewesen war, so wenig alamannische Grab- 
funbe bis jetzt sich herausgestellt haben. Es scheint sich zu bestätigen, daß dieses 
in ber Limeszange ftedenbe Vorland, wie im vorigen Abschnitt ausgeführt 
wurde, wenig begehrtes Siedlungsgebiet zur Römerzeit gewesen ist, unb es hat 
ben Anschein, als ob bie um 260 über ben Limes nac Süden unb Südwesten 
eingebrochenen, landsuchenden Alamannen ben von ben Römern unb keltischen 
unb anberen Kolonisten schon bebauten Boben bem verwilderten öblanb des 
Borlimesgebiets vorgezogen hätten; bie alamannischen Reihengräberfriedhöfe im 
römisch besetzt gewesenen, alt bebauten Neckargebiet um Heilbronn unb Neckar- 
fulm sprechen für biefe Erklärung, auch bie wenigen Sngenorte im unmittelbaren 
Limesvorland. In ber Sngenreihe ber deutschen Ardörfer im unb am Kochertal, 
in ben alamannischen Sippensiedlungen Gröningen, Brödingen, Schlachten- 
bretzingen, Gelbingen, Enslingen, Geislingen, Henningen (abg., zwischen 
Braunsbad) unb Döttingen), Döttingen, Rüblingen, Sngelfingen, Wülfingen 
(abg.), Einbringen, Wächlingen (abg.), Möglingen unb Degmaringen (heute 
Degmarn, Kreis Neckarsulm), auch in Zweiflingen bei Ohringen (Öhringen fein 
alter Sngenort, ba bie alte Form „Oringowe" heizt), Butingen (Langen- 
beutingen) unb Odoldingen (abg., im Brettachtal)12 müftte freilich im Lauf ber 
Zeit unser Heimatboden noch alamannische Reihengräber aus ber Landnahme- 
zeit ober ber frühen alamannischen Besiedlungszeit ans Licht bringen. Das 
einzige sicher alamannische Grab im römerfrei gewesenen Vor- 
limesgebiet, im vielbegehrten unb vielbesiedelten Tauberland, bat neuestens bie 
Siedlung Mergentheim im später wieder start fränfisc belegten Reihen- 
gräberfelb ber „oberen Au" ergeben!13 Sn Mergentheim hatte schon ber Kenner 
K. Schumacher alte alamannische Belegung erwartet. Wenn in ben fränkischen 
Reihengräberfriedhöfen besonders ber Sngenorte Württembergisc Frankens 
bisher so wenig alamannische Funde zutage tarnen, so mag sic bas freilich auch 
erflären durc bie in Mergentheim bewiesene Belegung desselben Gräberfeldes 
unb besonders durc Wiederbenutzung derselben Grabstätten, welche vorherige 
Gräber störte ober gar zerstört haben mag.

Das Einrücken ber landsuchenden Blamannen galt in erster Linie ben wohl- 
angebauten Fluren des vorherigen Römerlandes. Bei bestellbarem Ackerland 
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und in fruchtbaren Ebenen liefeen sie sic in Verbänden zur Siedlung im 
Rahmen ihrer wohlgeordneten Kriegsgliederung nac Hundertschaften (in 
Gauen) und innerhalb dieser nac Sippen (in Markgenossenschaften) nieder. 
Die Namen alamannischer Hundertschaften mögen sic noc in den Be- 
nennungen einzelner Landstriche wie dem Gau Mödmühl, dem Sulmanachgau 
(Gulmgau) und dem Brettachgau erhalten haben, die uns in Urkunden des 
8. Jahrhunderts begegnen.14 Nac dem im Krieg von selbst herrschenden 
Führergrundsatz teilten nun auc im Frieden die Gefolgschaftshäuptlinge der 
Hundertschaften ihrer Mannschaft bas Land zu, unb innerhalb dieser erhielten 
bie kleinsten Wohnkreise, bie Ongendörfer, ihre Namen vom Führer des be- 
treffenden Kriegshaufens ober vom betreffenben Sippenoberhaupt.15 Auf An- 
läge gesonderter Einzelhöfe scheint zunächst verzichtet worden zu sein; bem 
einzelnen boten ja bamals den notwendigen Schut nur Gemeinsiedlungen, 
allerdings loder zusammenhängende Hofsiedlungen, eben bie Sippendörfer. 3n 
Württembergisc Franken ist es deutlich erkennbar, wie bie Wahl ber frühen 
Giedlungsorte, unserer heutigen 11 r b ö r f e r mit ben ingen-Endungen, ebenso 
wie bie ber nachdem angelegten heim-Orte von bem Bedürfnis nac fliehen- 
bem Wasser bestimmt ist; bie alamannischen Bauern waren es nicht gewohnt 
ober schätzten es nicht, Wasserleitungen unb Ziehbrunnen zu bauen, unb jo ent- 
stehen ihre Dörfer in ben Tälern unb nahe ben Quellen.18 Die Richtigkeit 
dieser Beobachtung beweist bie Reihe ber oben angeführten 3ngenorte am 
Kocher so gut wie bie ber Ardörfer Gröningen (nicht unmittelbar an ber Sagst), 
Brüchlingen (über einem Geitenbac ber Jagst), Bächlingen, Mulfingen, Ail- 
ringen, Bieringen, Berlichingen, Edelfingen an ber Sauber neben ben an 
alten Höhenwegen liegenden Öbingen (jetzt üttingshof) unb Simmringen, 
während Zweiflingen (nördlic Öhringen) an einem über bem Dirichbac 
laufenden Strang ber „Nibelungenstrasze" unb Langenbeutingen (mit be- 
legten Neihengräbern!) ebenfalls an einem vom vielbegangenen Öhringen 
(Reihengräber!) nach Kochendorf (Reihengräber!) führenden alten Niberland- 
weg angelegt ist. Sie Reihe ber 3ngenorte in unseren württembergisc-frän- 
tischen Flufztälern läfet zugleich auf eine in dieser Zeit entstehende Strafzen- 
verbinbung bie Täler ber besiedelten Flüsse entlang schlieszen (Kochertalstraßze, 
Saubertalstrafze usw.). Soweit in ben genannten alten Fluszdörfern unb 
anberen alten Siedlungen bis jetzt Reihengräber (freilich alle erst aus ber Zeit 
ber fränkischen Überlagerung nach 500 n. Chr.) aufgetreten sind, liegen bie 
Gräberfelder durchaus alle bezeichnend, sämtlich am Anlauf ber Talsohle gegen 
ben Steilaufftieg der Muschelkalttalwände: so 3. B. in Enslingen, Kocherstetten, 
Künzelsau, Ingelfingen unb Crieshac am Kocher. Eine Erklärung für bas 
f a st völlige Fehlen alamannischer Reihengräber im alten 
Vorlimesgebiet im württembergischen Franken mag auch bie Tatsache ber starten 
anberweitigen Ausbreitung ber Alamannen in ben ersten Sahrhunderten nach 
bem Limessturm von 260 fein, westlich unb südlic bis an ben Nhein unb 
1 chliefzlic bis zum Wasgenwald, im Süboften bis an ben Bodensee unb bie 
Iller unb bis zu ben Alpen. Ihre nördlichen Sitze huben bie Alamannen eben 
durc diese gewaltige Ausdehnung nach Westen unb Süben für über 100 Sahre 
verloren; ihnen nac rüdten gegen Ende des 3. Jahrhunderts ins spätere oft= 
fränkische Gebiet bis an ben ehemaligen obergermanischen Grenzwall heran bie 
Burgunder, bie schon östlich ber Elbe in ihren niederdeutschen Arsitzen

6 Württembergisc Franken 
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die Nachbarn unserer alamannischen Vorfahren gewesen waren. Noc im 
Sahre 359, als ber spätrömische Kaiser Sulian zur Bekämpfung ber ins lints- 
rheinische Gebiet immer wieber eingefallenen Alamannen (wohl auf ber „Nibe- 
lungenstrafze" von Speyer aus über Wimpfen—Heilbronn) auc bis zum würt- 
tembergischen Limes vordrang, saszen bie Burgunder östlic an ben ober- 
germanischen Grenzwall anschlietzend, wie aus ber Schilderung des römischen 
Kriegsteilnehmers Ammian hervorgeht.18 Die bei Ammian erwähnte Land- 
schaft mit bem „fahlwer ober Grenzpfähle" wirb, wohl mit Recht, auf bie 
Segenb von Ohringen ober Jagsthausen bejogen. Dieser römische Offizier 
berichtet auch, daß bie Burgunder ständig mit ben Alamannen wegen Salz- 
quellen im Streit lagen,19 unb mit diesem Streitgegenstand könnten sehr 
wohl bie um diese Zeit als besannt vorauszusetzenden Salzquellen von $ a 11 
ober noc eher von Niedernhall gemeint fein; bie Niedernhaller Salz- 
quelle bürste angesichts ber weiter oben erwähnten Bodenfunde vom nahen 
Griesbach unb Ingelfingen damals wohl besannt gewesen sein. Sichere burgun- 
dische Siedlungsspuren sind in Württembergisc Franken im Aufenthaltsraum 
dieser Burgunder östlich des obergermanischen Limes bis jetzt nicht nachge- 
wiesen; bie alte germanische Sitte bes Grenz-Sdgürtels, welche hier auch von 
ben Römern als zweckmäszig angewenbet worben war, hat während ber Zeit 
ber alamannisch-burgundischen Berührung in Württembergisc Franken sicher 
auch hier am Limes entlang ben alten Zustand eines unbebauten Landstreifens 
zunächst weiterbestehen lassen. Erst an ber Tauber finben sich, hart jen- 
seits bes württembergischen Gebiets auf badischem Boden, wie angenommen 
wirb, burgundische Dajeinsipuren in einem germanischen Gräber- 
selb mit Skeletten bes 3./4. Sahrhunderts.20 Auc bas reiche Srab von Wer- 
bad) um 400 n. Chr. wirb als burgundisc angesehen,21 wie von K. Schu- 
rnacher22 auch bie alten Namen Wingarteiba unb Wettereiba entsprechend bem 
Sau Burgundeiba,23 ba mindestens ben Alamannen bie Bezeichnung „eiba" 
für bie Saue fremd war. Als burgundisc angesehen werben auc interessante 
Funde in vorrömischen Ningwällen Frankens östlich des Limes, so auf bem 
Hesselberg, auf ber „Selben Bürg" bei Gunzenhausen u. a.24

Die in Ostfranken bis an ben alten Grenzwall heran gesessenen Burgunder, 
bie sic mit ihren zeitweiligen alamannischen Nachbarn in häufigen Kämpfen 
gemessen hatten, zogen Anfangs bes 5. Jahrhunderts beim Zusammenbruc 
bes Nömerreichs ins Rheinland ab unb grünbeten bort ihr in Sage unb 
Dichtung berühmtes Reich um Worms, bis sie 435 unb 437 ihre schweren 
Niederlagen durc Römer unb Hunnen mit bem Tod ihres Königs Gunther 
erlitten unb nad) Savopen übersiedelten.25 Die Alamannen sonnten so im 
Nachrücken bis zum Main ihren früheren Sebietsverluft vorübergehend wett- 
machen unb also auch bas württembergisch-fräntische Vorlimesgebiet unb bas 
fruchtbare Tauberland wieber in Besitz nehmen. Un dieses Jahrhundert, bas 
5. n. Chr., bürsten also bie obengenannten Ursiedlungsorte (Sngenorte) unb 
ber vorerwähnte Mergentheimer Fund bes Grabs einer jungen Alamannin zu 
setzen fein. Wieweit neben diesen Sieblungen etwa alte K u 11 p l ä 1 e vor- 
hanben waren, entzieht sich unserer Kenntnis. Es ist wahrscheinlich, daß bei 
einem ber beiben (ober bei beiden?) Srofealtborf (bes höllischen bei ber 
Stödenburg ober bes gaiiborfis eben im Kochertal26) eine vorchristliche 
Kultstätte gewesen ist wie auch in Alfdorf (alt Alechtorf, genannt 1143)
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bei Gmünd, entsprechend dem alten Namen Alahdorf (wohl das hällische, da 
im Mulachgau gelegen), genannt in einer Urkunde des Klosters Fulda (Würt- 

tembergische Urkunden, Bd. I, S. 134).
Die Alamannen sollten sic ihrer Ruhe des Landgewinns nicht lange freuen. 

In viele Seilstämme zerrissen, suchte bei ihnen jeder Hundertschaftsgau nur für 
sic möglichst viel Land zu gewinnen, und faum einer stand dem anbern in ber 
Gefahr ber Zusammenstösze mit anberen Germanenvölfern bei. Sv mürben 
ihre nördlichen Hundertschaften von Franken unb Burgundern am Rhein unb 
in Frankreic mehrfach zurückgeschlagen, bis sie beim schweren Zusammenstoß 
wohl am Nittelrhei n mit ben durc Chlodwig geeinten Srante n ge= 
schlagen mürben. Die nördlichen alamannischen Gaue fielen ben siegreichen 
Franken anheim, unb über bas eroberte Gebiet bis zum alten Grenzwall der- 
fügte ber granfentönig. Die neue, bis heute am Mundartunterschied zwischen 
Schwaben (Alamannen) unb Stanken von Dorf zu Dorf noc fest- 
zustellende Gtammesgrenze muss um 500 n. Chr. sestgelegt morben fein :2 
Vom Hesselberg im Osten lief sie, vielfach Höhenzügen folgend, durc das 
Keuperbergland südlic bes fränkischen Crailsheim über ben Hohenberg bei 
Ellwangen, südlic bes fränkischen Gaildorf, südlic Murrhardt, Backnang, 
über ben Lemberg bei Affalterbach, südlic Mardac bis zum Hohenasperg unb 
bann südlic vom heutigen Leonberg, Weilderstadt, Calw mit einer Aus- 
buchtung, bie ben nördlichen Schwarzwald ben Franken zuwies in bie Gegend 
ber Hornisgrinde, bie Oos entlang über ben Rhein unb nördlich vom Hagen- 
auer Forst bis zum Kamm ber Vogesen. Die nördlich dieser Grenze seszhaft 
gewesenen Alamannen haben wohl übermiegenb bie Scholle ihrer Väter ver- 
lassen unb ben fränkischen Eroberern ’latz machen müssen;28 ber südlic noch 
verbliebene alamannifche Rest begab sich in ben Schut des Beherrschers von 
Otalien, bes Oftgoteniönigs Thevdvrich.29

Von ben neuen fränkischen Herren Nordostwürttem- 
b e r g s , bie bem Gebiet bie heutige Bezeichnung „W ürttembergiic 
Granten” verschafft haben, zeugen neben einigen Orten mit ber Endung 
-ingheim (wohl alamannifche Ongenorte mit barauffolgenber fränkischer Be- 
setzung) mie bie abgegangenen Kocherorte Wächlingen (Walachingheim) unb 
Wülfingen (Wulfingheim mit Michaelstirche !)30 unb ben Orten mit ber Endung 
-heim31 fast alle ber bis jetzt besannt gemorbencn Reihengräberfrieb- 
böse dieses Landstrichs. Am dichtesten sitzen diese Frankensiedlungen, mie bie 
gesammelten Fundnennungen in bem Wert Die Alamannen in Württemberg/ 
von W. Veec lehren sönnen, mie alle frühen Siedlungen von ber Sungsteinzeit 
ab in bem viel begehrten N e d a r g e b i e t um Heilbronn unb um das 
Einmündungsgebiet ber 8 l üffe Kocher unb Sagst in ben 
Neckar: bei Horkheim,32 Sontheim unb bem alten Alamannenort Hödingen, 
im altalamannischen Heilbronn, auf ben Lehmhängen von Groszgartac unb 
Frankenbach,33 bei Neckargartach34 unb Untereisesheim, bann in35 unb um 
Neckarsulm, unb weiterhin am Neckar bei Böttingen, Sundelsheim unb Offenau 
(alt Offenheim), dazwischen bei Kochendorf unb tocheraufwärts bei Hagendac, 
odheim, auf ber Hochfläche beim Brambacherhof bei Neuenstadt a. K., meiter= 
hin bei Dahenfeld unb am Brettachbac bei Brettac nördlich Öhringen, ebenso 
bas Sagstmündungsgebiet aufwärts in Jagstfeld, Ober- unb Untergriesheim, 
Möcmühl, Olnbaufen bei Jagsthausen unb Roigheim, Vom Neckargebiet unb 
, Lloelléy dit Pny astwlic 
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dem Unterlauf der Murr aus greifen die auc hier eher fränkischen als alaman- 
nischen (Sieblungen ber jüngeren Sroszgermanenzeit mit ihren Gräbern sodann 
in unser Gebiet hinein im Kreis Backnang ber Murr entlang bei Zell, Oppen- 
weiler unb Hausen bei Murrhardt. On bem Keuperwald um Murrhardt, Welz- 
heim, westlic Ellwangen, südlic Öhringen, unb östlich bes dicht besiedelten 
Neckarlaufes von Heilbronn bis Besigheim bringen auc diese fränkischen Sied- 
lungen so wenig wie vor ihnen alamannische ein. Das alte, zum Teil schon ala- 
mannische Siedlungsgebiet um Öhringen, ausgenommen ben Ohrnwald weiter- 

Abb. 17. Bronzenes Zierblatt- 
kreuz auf Lederunterlage aus 
dem fränkischen (merowingischen) 
Reihengräberfeld von Ungers- 
heim a. d.8. (südlic Crailsheim). 

(Nat. Grösze.)

bin, wird zwischen Öhringen unb Weinsberg 
entlang ber vielbesiedelten überlandwege in 
Öhringen, Unterohrn, Bitzfeld, Langenbeu- 
tingen unb Willsbac von fränkischen Siedlern 
vom 5. Jahrhundert ab belegt (Reihengräber!). 
Von ben obengenannten Kocherorten am Ein- 
münbungsgebiet dieses Flusses in ben Neckar 
ziehen sich durc Reihengräber bes 6. unb 
7. Jahrhunderts belegte merowingische Sied- 
lungsorte ben Kocher31 herauf über ala- 
mannische Vorsiedlungen von Criesbac unb 
Ingelfingen nac Künzelsau,36 Kocherstetten 
unb bis zum ehemals alamannischen Urborf 
Enslingen, bas neuerbings zwei Reihengräber- 
funbe erbrachte mit ber kennzeichnenden Män- 
nerbewaffnung: doppelschneidiges Langschwert 
unb kurzes einschneidiges Hiebschwert (Sax) 
bas eine, unb Lanze, Schild, Pfeil, Bogen unb 
längeren Sat das anbere nebst ben üblichen, 
schönen, silberplattierten eisernen ober ein- 
facheren bronzenen Riemenzungen unb Be- 
schlägstücken des Wehrgehänges.37 Bei Hall 
soll Michelfeld, im fruchtbaren „Rosengarten" 
gelegen, Reihengräber mit schönen Beigaben 
gehabt haben.38 An ber Sagst könnte im alt- 
besiedelten Dörzbac ber Fund einer Wurfart 
(falls diese nicht burgundisc ist ober auc 
mittelalterlich?) auf fränkische frühdeutsche Be- 
fieblung hinweisen; weiterhin müssen ben Fun-

ben im Haller Keckenburgmuseum nach schöne fränkische Reihengräber bei Erken- 
brechtshausen (unweit Lobenhausen a. b. 3.) gelegen haben; eine (ober zwei) für 
Württemberg einzigartige Bronzegli ebert ette(n) mit dreizinkiger Aufhängegabel 
zeugt von fränkischem Dasein im 6. Jahrhundert n. Chr. (Abb. Tafel XI,4), wie 
ein ähnlichem Zwec bienenbes Heines Kreuz aus Bronzeblec aus einem 
anberen bortigen Grabfund (Abb. Tafel XI, 4)39 wohl schon auf bas Christentum 
ber fränkischen Trägerin hinweist. Ein kreuzförmiges bronzenes Beschläg auf 
Lederriemenansatz40 (Abb. 17) lieferte auch bas im Ostteil Württembergisc 
Frankens weitaus ergiebigste Neihengräberfeld von Sngersheim 
bei Crailsheim, am Übergang bes bortigen Zweigs ber „Nibelungen- 
strasze" über bie Sagst gelegen, bas neben ber schweren Männerbewaffnung
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Tafel XI Abb. 1 und 3. Fränkische Rund- 
fibeln der späten Groszgermanischen Zeit 
(7. Jahrhundert nac Zeitwende) aus Reihen- 
gräbern von Sngersheim (Crailsheim). Abb. 2. 
Goldfibel aus Heilbronn aus einem Reihen- 
grab dieser Zeit. (1,2 unb 3 je 2ls nat. Grösze.)

Tafel XI Abb. 4. Bronzeketten aus dem Grab 
einer vornehmen fränkischen Frau ber Mero- 
wingerzeit, mit Gabel- unb Kreuzaufhängung. 

(?/5 nat. Grösze.)

"T" TY
3

4
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mit wuchtigen Speeren, Langschwertern, Saren und Schilden auc durc den 
schönen Frauenschmuc feiner Gräber einen Begriff von der reichen und viel- 
fälligen Kunst der späten Völkerwanderungszeit auf unserem Heimatboden 
geben sann (Rundfibeln siehe Tafel XI, Abb. 1 und 3).41 Geborgen wurden 
dort eine hervorragende bronzene Jierscheibe mit Verwendung ber stilisierten 
Gestalt eines sitzenden Menschen als Kunstform, Schmucktetten mit Ton-, Glas- 
und Bernsteinperlen und schöne Fibeln, zum Teil almandingeschmückt, unb eine 
fränkische (im alamannischen Gebiet nicht belegte) Bronzerundfibel mit kleinem 
Buckel in ber Mitte wie bie ähnliche vom fränkischen Gräberfeld in Sontheim. 
Heilbronn hat u. a. schöne Goldfibeln geliefert, barunter eine besonders eigen- 
artige mit einer ®emme in ber Mitte, bie ben Kriegsgott Mars barstellt.42 
(Abb. Taf el XI, 2.)

Sm anschliefzenden Gerabronner Gebiet ist das bisherige völlige Fehlen 
von Reihengräbern auffallend. Zusammen mit ber Tatsache, daß ber Land- 
kreis Gerabronn auszer bem günstig an ber Sagst gelegenen alamannischen 
Bächlingen, Brüchlingen unb ben fränkischen Orten Huchilheim (jet deuch- 
lingen) unb Brettheim feine völkerwanderungszeitlichen Siedlungsorte auf- 
weist, spricht dies für besondere Verhältnisse, wohl für starte Verödung zur 
Römerzeit (Bor limesgebiet I); viele Flurnamen unb auc Rodeortsnamen43 be- 
zeugen bas Vorhandensein ftarfer Bewaldung vor ber karolingischen unb nach- 
karolingischen Rodung unb Besiedlung.

Als siedlungsgeschichtlic bedeutsam erweis sic auc in ber fränkischen 
Nerowingerzeit wieder bas Taubergebiet. Das Eingreifen ber 496 
siegreichen fransen in bie alten alamannischen Urmar- 
fungen ist b o r t noc besonders gut feststellbar. An der frucht- 
baren mittleren unb unteren Tauber verschwinden bie Sngenorte fast ganz 
gegenüber ben zwölf fränkischen Heimorten, während sie im oberen, für Sied- 
lung nicht so günstigen Taubertal von ben fränkischen Siedlern belassen worden 
sind unb ber Zahl nac vorherrschen (Röttingen, Creglingen, Snsingen, Wett- 
ringen). Unter fränkischer Herrschaft getvann bas Tauberland erhöhte Be- 
beutung als Vorland von Würzburg, bem wichtigen militärischen unb religiösen 
Bollwert ber Franken gegen Thüringer, Slawen usw. unb als Aufmarsch- unb 
Etappengebiet gegen bie alamannische Stammesgrenze in Württembergisc 
Franken. Sn Maulac bei Crailsheim unb Wülfingen am 
Kocher finb fränkische Grafensitze, auf ber wichtigen Stöckenburg," in 
Anterregendac an ber Bags (karolingische Krypta!), in Murrhardt, Westheim 
unb Heilbronn weitere fränkische Königshöfe zu suchen ober schon besannt, 
von denen wieder Heimorte (Talheim, Westheim, Sontheim) als Ableger ab- 
gezweigt tvorben finb.45 Vom Rhein ausgehende Heer straften kreuzten 
bas Taubertal bei Tauberbischofsheim, Lauda, Königshofen unb Mergentheim, 
unb Königshöfe, Adelssitze unb Militärkolonien sicherten diese Verbindungs- 
linicn in gewissen Abständen unb verbürgten den Heeren bie nötige Verpflegung.46 
Die dichte fränkische Besetzung unb Besiedlung verraten bie nac frän- 
fischen Eigennamen gebildeten Ortsnamen Tauberretters- 
beim, Weikersheim, Schäftersheim, Elpersheim, Markelsheim, Sgersheim; be= 
sonders wichtig ist ber alte, zu allen Zeiten von ber Jungsteinzeit ab besiedelt 
gewesene, schon alamannische Ort Mergentheim*™ mit feinen immer wieder 
zutage fommenben Neihengräbern in ber oberen Au nahe bem überlandweg ber
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Kaiserstrasze. Schöne Funde sonnten wieder 1935 dort geborgen werben,48 
barunter ein gutes Grab einer fränkischen Frau mit zirkelschlagverziertem Bein- 
famm, Spinnwirtel unb hervorragend schöner, in weiß unb grünem Glasfluß 
hergestellter grofeer flacht egelförmiger Perle mit Rundtreuz unb Drehkreuz (Ab- 
wandlung des Hakenkreuzes; vielleicht ein Spinnwirtel).40 (Abb. 18.) Ein halb- 
monbförmig gekrümmtes Feuerschlageisen unb schöne stempelverzierte Scherben 
fränkischer doppelkonischer Töpfe stammen aus anderen Gräbern, unb besonders 
ein Heiner doppeltegelförmiger Topf mit leicht ausgebogenem Rand unb mit 
Gtempelmuster, bas im Kreis bas altgermanische, schon auf südschwedischen Fels- 
Zeichnungen belegte Radtreuz (Speichenkreuz)50 zeigt. Das grobe Mergent- 
beimer Gräberfeld wird sicher auc weiterhin gute Funde liefern sönnen. Von ben 
Saubertalorten haben bie alamannischen Urorte Edelfingen unb Creglingen51 
ebenfalls schon fränkische Reihengräberfunde ergeben, in ber Creglinger ®egenb 
Reinsbronn,52 im Höhengelände zwischen Tauber unb Sagst auc Hachtels3 unb 
neuestens in ber Nähe Mergentheims bas später Reichsdorf geworbene Alt- 
hausen nahe ber Kirche ein fränkisches Grab mit Messer unb Eisenschnalle.54

Die Grabbeigaben ber grauten gingen in beren christlicher Zeit 
noc bis zur Zeit Karls des Grofzen weiter, wo bie Kirche diese Beigaben als 
„Geelteil" in Empfang nahm.55 Bis dahin war bas Einlegen von Grab- 
beigaben ein Rechtsbrauch, auf ben ber Verstorbene Anspruch hatte, ber Mann 
auf feine Waffen unb ®ewanb, bie grau auf bie sogenannte „Gerade 
(Schmuc unb Kleider). Vielfac finden sic in fränkischen Frauengräbern 
neben Schmuc auc bie Abzeichen ber Hausfrauentätigteit unb -würde, wie 
Spinnwirtel, Messerchen, Beinkamm. Es ist bedeutsam unb ber letzte Rest ber 
Altvätersitte, daßz bis in bie neueste Zeit herein in Württembergisc grauten, 
besonders im Shringer unb Künzelsauer Gebiet, manchen Toten noc Kamm, 
Messer, Schere, Nadel unb Zwirn mit ins Grab gelegt worben ist! Auc sonst 
ist alte Überlieferung noc spürbar. 56 Wenn ber württembergisch-fränkische 
Bauer ober bie Bäuerin noc heute über ben Reihengräberfeldern von Sngers- 
beim unb Kocherstetten bas „Wilde Heer", das Geelenheer ber Abgeschiedenen, 
in stürmischen Nächten brausen hört ober in Sturmlichtern dahinfliegen sieht, 
so Hingt noc nac uralter Glaube unserer Väter.

Abb. 18. Grüne Glasperle (wohl als Spinnwirtel verwendet) mit weifeer Slasfluß- 
Verzierung: Drehkreuz einerseits, Rundfreuz andererseits, vielleicht bie vier dimmels- 
richtungen der Erdscheibe darstellend ober Sonne unb Erde, ferner Schlangenzier 
(Midgardschlange?) aus einem fränkischen (merowingischen) grauengrab ber groß- 
germanischen Zeit, von Bad Mergentheim, Obere Au. (Abbildung annähernd in 

natürlicher Oröfee.)
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Anmerkungen

1 Die Urgeschichte Württembergs unseres Landeskonservators O. Paret gibt den 
Stand Don 1921 und bearbeitet im wesentlichen die altwürttembergischen Gebiete, be- 
sonders in den Karten, deren nördliche für unser Gebiet abschneidet mit dem „Wald- 
gebirge ohne alte Siedlungsspuren", also unserem schwäbisch-fränkischen Keuperwald, 
über dessen Besiedlung besonders unser Abschnitt über „Mittlere Steinzeit" nachzu- 
lesen ist.

Altsteinzeit
2 Bei Dittigheim südlic Tauberbischofsheim tonnte neuerdings das alte Tauber- 

ufer etwa aus der Zeit bes homo heidelbergensis runb 40 m über der jetzigen Tal- 
sohle von fachmännischer Seite nachgewiesen werden (Tauber- und Frankenbote, 
Tauberbischofsheim 1930, Nr. 168). 3 Am jetzigen ostgebäude in den letzten 50 
Sahren. On Flur „Bürgle" nörblid) Hessental, in 2 m Tiefe in eiszeitlichem Lehm 
und Seröll über ber Lettenkohle, 1934 (Kost). 5 Korrespondenzbl. ber Westdeutschen 
Zeitschr., Bd. VII 1888, Nr. 88 Sp. 129. 6 Württ. Bierteljahrsh. 1881, 240, unb 
Museum Heilbronn. 7 Sm Keckenburgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken in 
Hall. 8 OA.-Beschreibung Gaildorf, S. 223. 9 Hanselmann, Beweis wie weit ber 
Römer Macht ..., I 107. 10 Haller Tagblatt 1933, Nr. 252 (Kost). 11 DA.-Be- 
schreibung, S. 31. 12 Histor. Ber. Heilbronn Heft 15, S. 202, im dortigen Museum. 
13 Mammutbackenzahn unb Oberschenkelknochen, Sammlung Heilbronn. 1 ®. Dectle, 
Erd- unb Landschaftsgeschichte bes Murrgaus, S. 89 ff. 15 Bei Mariahilf unb an ber 
Trillbergsteige, Gveszler, „Württbg." 1930, 6. 498. Weiterhin nochmals bei Maria- 
hilf ein Mammutbackenzahn, fachmännischer Bestimmung nach wohl ber Endeiszeit 
(Magdalenenzeit) angehörig, mit Steppenpferd- unb Bison(?)resten; hier finb 9 c n 5 
ichenipuren möglich, ba ein scharfrandiger Feuersteinsplitter unb ein „Blutstein" 
(Roteisenstein!) nebst zugespitztem Knochensplitterstüc in ber Fundschicht herauskam, 
wieder verschollen (D. Schwabe, Mergentheimer Heimatblätter 1933, Nr. 1). 16 An- 
gäbe Georg Müller, 1936. 17 Dr. Blezinger (Crailsheim); ber Backenzahn jetzt im 
Heimatmuseum Crailsheim. 18 Akten bes Histor. Ver. f. Württ. Franken; ber Zahn 
jetzt in Schloß Langenburg. 19 Sitten bes Histor. Ver. f. Württ. Franken 1842; Funde 
zum Teil im Schloß Kirchberg a. 8. 20 Gefunden 1923 auf bem Südufer 10 m 
über bem Sagstspiegel gegenüber ber Sagstmühle, Angabe Wallrauch. 21 OA.=Be= 
schreibung 1883. 22 (Sammlung Heilbronn Nr. 115 unb 201 bis 204 a. 23 Samm- 
lung Heilbronn Nr. 107. 2 (Sammlung Heilbronn Nr. 112, 113, 114, 116, 187, bis 
189. 25 Hanselmann, Beweis wie weit ber Römer Macht ..., I 106. 26 Reste von 
Arrindern auch in Schottern ber Hochstufe bes Neckartals bei Heilbronn, DA.-Be- 
schreibung 1901, II 26, unb ein Zahn von Westernac (Kreis Öhringen) Dom Rinnen- 
bad). 27 Sitten bes Histor. S3er. f. Württ. Franken 1842; bic Bestimmung erfolgte 
1812 durc Obermedizinalrat Säger ((Stuttgart), bic Funde zum Teil in ber Hohen- 
loheschen Schloszsammlung Kirchberg a. 3. 28 (Sammlung Heilbronn Nr. 108 unb 190 
bis 199. 29 Noc 1898 in ber Sammlung bes Histor. Ver. f. Württ. Franken, bann 
verschollen. 30 Siehe Schliz, Festschrift 1911, S. 5.

Mittlere Steinzeit
1 Da unb hört auch sonst in ben tieferen Schichten ber Kochertalstufen bei Gail- 

borf, Anterrot, Sulzbach, zum Teil als „gebänderter Bornstein" (Achat) Dorfommenb 
(siehe Königreich Württ., III 1906, S. 137); wohl in vormenschlicher Zeit Dom Sura 
her durc ben Arkocher verfrachtet. Auc um Kirchberg (nac DA.-Beschreibung 
Gerabronn, S. 25) u. a. auf bem „Sandbuc" bei Kirchberg, ferner bei Sigartsbaufen, 
Blaufelden, Schmalfelden, Schrozberg, Gerabronn unb Langenburg, im Öhringer 
Keuper (DA.-Beschreibung Öhringen, S. 21), in tieferen Schichten ber Neckargerölle 
im Heilbronner Gebiet (OA.-Beschreibung Heilbronn 1901, II 25), vereinzelt im 
Kreis Künzelsau (OA.-Beschreibung, S. 13) unb zahlreicher im Kreis Mergentheim 
in Hochuferschichten ber Tauber. Württ. Bierteljahrsh. 1836, II 124/125, wird neben 
Keuperbornsteinen (Quarziten) auc Achat (gebänderter Hornstein) unb Zaspis ge- 
melbet. 2 Die D or = unb frübgeschichtliche Schau- unb Studien- 
famm 1 ung bes Historischen Vereins für Sßürttcmbcrgifcb 
Sranfeninder Kecenburg in Hall, Untere Herrngasse 10, zeigtutende 
verschiedenartiger Typen in zwei großen Schaufästen unb 
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sann CaufendevonKleinwerfzeugenoorlegen 3 Belegt aus Sun- 
den in Dänemark von Knochenschäften, in welche in Längskerben solche Seueriteinodbne 
eingesetzt sic vorfanden; M. Louis, Le Néolithique, Nimes 1933, $. 70. 2e- 
nannt nach dem Ort Gère en Tardenvis in Frankreich; diese feinger d tige 
Cardenoistulturit dort schon seit 1879 besannt durc ihre kleinen und .Jein- 
bearbeiteten Feuersteingeräte. 5 Genannt nach der Höhle von was D 31 im 
Departement Ariège in Frankreich. Die in unserem Land ergiebigste ^oblcngrabung 
(im Oonautal) mit Ausschlämmung einer bebeutenben Azilienf undichicht Derbanten 
mir ben Forschern E. Jeters unb 3. Toepfer 1933. Darüber berichtete 3. Svepfer 
in ben Schwab. Albvereinsblättern 1934, Nr. 2, unb E. Teters in ber „oermanid
18 1934, 81—89. 6 On einer durc dreierlei übereinanderliegende "Sobenfarbungen 
als wobl’in brei aufeinanderfolgende Seiten sic aufteilenden mittelsteinzeitlichen yunb- 
schicht an ber Steinbergwand bei Ensdorf (BA. Amberg, Oberpfalz) fanden I id in 
ber obersten dieser Schichten mit ben feinen Steinspitzen auc zarte Nöbrentnochen von 
Vögeln, bic als Schäftungen für diese Spitzen gebient haben können (5. Wtner, Ar- 
unb Vorzeit Bayerns 1936, 59). "Déchelette, Manuel, Bd. I, S. 509. On der 
mittelsteinzeitlichen Abteilung ber vorgeschichtlichen Schausammlung Des Utor. Der. 
f. Württ. Franken in Schwäb. Hall, Untere Herrngasse 10. 9 SB. 21,22; häufige
Reste Don Biber wurden auch in ben mittelsteinzeitlichen Siedlungen ber Srdntiiden 
Schweiz festgestellt (5. Birkner, Ar- unb Vorzeit Bayerns, ©. 60). 10 Sur die 
Azilienleute ber Höhlen des oberen Ovnautals finb wie auch in Frantreid schone 
flache geschnitzte beinerne Harpunen gehoben worden. 11 Bon Sechselbac (Kreis 
Mergentheim). 12 On Aufhausen (Kreis Geislingen). 13 Als erstem Mitteliteinzeit- 
forscher unserer ®egenb von Hauptlehrer K. Schümm (Neunkirchen) erichlolien, nac- 
bem schon 1903 ein anberer Lehrer, Fr. Hermann in Kocher ftetten, bann Bißfelb, Seuer- 
steinfleinwerkzeuge im Mainhardter Wald entdeckt unb, Don ben Fachleuten nicht aner- 
sannt, in ber „Neckarzeitung" Dom 29. Suni 1903 barüber berichtet hatte. AeitereBer- 
bienfte um diese Forschung im Kreis Hall hat Hauptlehrer Breyer (Salheim-Bellberg): 
Das Gaildorfer Keuperbergland unb SiasDorlanb wurde nach ersten Sunden von seit 
besonders durc bie Tätigkeit des Hauptlehrers K na b e, bann einer Reihe weiterer 
Lehrer (Blochinger, Baumann, Aupperle, Dieß u. a.) erforscht. “ Aber die 
mutmaßliche Herkunft bes ortsfremben Roteisensteins siehe bei unseren Ate- 
funben ber jüngeren Steinzeit. 15 Besonders einige hochdreiedige sehr einfache Prell- 
spitzen Dom mejolithischen Typ unb einige Mikrolithen. 16 Querschneidige Tleilipißen: 
je eine in ber Rösener Siedlung „Sm Haspach" östlich Hall, in ber rösen-ipiral- 
keramischen Siedlung auf bem Wolfsbühl bei Weckrieden (Hall), in der fpätjungftein- 
zeitli chen Aichbühler Siedlung am Hirnrain über bem Kocher nördlich Dall, in neoli= 
thischer Fundstelle bei Brunzenberg (®be. Sründelhardt), in ber "vsener Siedlung 
auf bem „Lerchenrain" bei Bernsfelden (Kreis Mergentheim).

Jüngere Steinzeit
1 Gpiralteramische Siedlung in Öhringen, 83. NF. 5, 20. K. Weller, Vie 

Hauptverkehrsstrasze zwischen bem westlichen unb südöstlichen Europa in ihrer ge- 
schichtlichen Bedeutung bis zum Mittelalter, Württ. Viertel jahrsh. S. 80 ff Siehe 
auc Behandlung desselben Themas durc K. Weller in „Vie Nibelungenjtraße , 
Zeitichr. f. deutsche Altertumskunde 1933. 3 On Abwandlung auch Altheimer. Kultur 
genannt in einer wohl aus ber Michelsberger herDorgegangenen, zum Seil Ipateren 
Entwicklung, bie besonders typisc bei Altheim (bei Landshut) vertreten ist in einer 
fast ganz unverzierten Keramik, öfter mit Warzen unb Schnurdjen. unb 
besonders mit bem verdickten Rand grober Gefäsze, ber durc von unten her einge- 
drückte Fingertupfen eine runb umlaufenbe Seifte mit Bogen- ober Artadenmuiter 
ergibt. 4 Siedlung 1920; Wahle, Fundkatalog 1920. 8 Grab (?) und Siedlung, S2. 
1908, 6; Röm.-Germ. Korrespondenzbl. 1909, 17. 8 Wohngrube, 83. 28. 8, 37 
unb auf bem Scheuerberg, Schliz, Heilbronner Festschrift 1911, ©. 20, unb 83. 78. 
V, 18. Der Scheuerberg lieferte auf ber Stelle ber Ruine früher a c t weiti/che, 
wohl Michelsberger Steinbeile unb brei sehr lange unb breite, auf feinen Fall boden-

* $3.: Abtürzung für „Fundberichte aus Schwaben", herausgegeben Dom Würt- 
tembergischen Anthropologischen Verein, Stuttgart, ab 1893.; 83. 98.: Abkürzung 
für „Fundberichte aus Schwaben", Neue Folge, ab 1917.
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ständige Messerklingen aus Feuerstein, vermutlich belgischer Herkunft, jetzt im Schliz- 
Museum Heilbronn Nr. 478 bis 480, die Steinbeile Nr. 470 bis 477. "Wohngruben, 
eine mit ganzen Gefäszen und einem typischen Tulpenbecher und Bestattungsreste; 
SB. NF. 7, 15. 8 Befestigte Siedlung am Wartberg, Röm.-Germ. Korrespondenzbl. 
1909, 20. 9 Siedlung auf dem Goldberg, entdeckt 1934 von W. Mattes. 10 Viel- 
leicht auc erst spätere westische (Altheimer) Besetzung dieser Höhenköpfe. Die be- 
festigte Siedlung Oberlimpurg ergab neben einfacher Keramik und verdickten Finger- 
tupfenrandleisten im Tfahlbautyp beschnitte Hirschgeweihstücke und eine schön durch- 
bohrte Dirschhornhacke, ein Bruchstück eines Beinmeiszels, Mahlzeitreste und Knochen 
vom Auerochsen und einem kleineren Nind, Hirsch, Pferd und Schwein; SB. NS IV, 
22; weitere Grabung des Distor. Ver. f. Württ. Franken 1934 mit Bestätigung ge- 
nannter Kultur. Die weiteren, in der Siedlungsschicht gefundenen Hirschgeweihstücke, 
die zum Teil mit Feuersteinmessern beschnitzelt sind, weisen auf eine bedeutende Grosze 
damaliger Hirsche, wie sie auch sonst in der Sungsteinzeit festgestellt worden ist (siehe 
entsprechend Birkner, Ur- und Vorzeit Bayerns, S. 70, und H. Stoll, Urgeschichte des 
Oberen Gäus, S. 16, in ber bronzezeitlichen Siedlung von Neusten). 11 Höhensied- 
lung ergraben durc Kost 1934, SB. NF. 8, 48, wahrscheinlich ber Michelsberger 
Kultur angehörig. 12 SB. NF. 7, 13. 13 Diese Rund- unb Ovalbeile sönnen ver- 
ichiedenen westischen Gruppen angehören. 14 Sammlung bes Histor. Ver. f. Württ. 
Franken, Keckenburgmuseum, unb FB. NF. 7, Abb. 1,2. 15 SB. NF. 7,6. 18 Flur 
„Bild" 3 km nördlich, 1936, mit breiter Messerklinge in ber Nähe unb fünstlic ab- 
gerunbetem Scherbenstück. 17 Fundberichte 20, 1912, S. 5, Abb. 18 F3. NF. 1, 21. 
19 (Sammlung Rommel im Keckenburgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken, unb 
Sammlung Wolfmeyer, jetzt in Wiesenbach. 20 Durc Dr. N. Blind, siehe „Württ. 
Vierteljahrsh." 1932, S.2. 21 SB. NF. 4,25. 22 SB. NS. 4,16. 23 F3. NF.
22,5, fälschlich unter „Schuppach"; SB. NS. 7,20, mit Abb. 24 SB. NF. 7, Abb. 1,1. 
25 SB. NF. 7,8. 28 SB. 1,14. 20a Westisches Walzenbeil, gefunden 1936 beim 
Ackern 800 m südsüdwestlic Hellershof (®be. Vordersteinenberg, Kreis Gaildorf).
27 &3. NF. 1,13. 28 Michelsberger Siedlung, FB. 1900,43. 29 Schon 1865 unb 
1867, wohl bie ersten dieser Art im Land, vom Distor. Ver. f. Württ. Franken ent- 
deckt, 15 bis 20 Wohnstätten mit zahlreichen Funden; Zeitschr. bes Histor. Ver. f. 
Württ. Franken 1865—1867 unb Schliz, Festschrift, S. 10. 30 Um biefes Gebiet hat 
sic ber jetzige Stadtarchivar von Dall, einst Dauptlehrer in Niedersteinach, W. 
Rommel, in ber Steinzeitforschung besonders verbient gemacht; feine sehenswerte 
Sammlung im Keckenburgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken in Hall zeigt, 
was ein rühriger Heimatfreund auf diesem Gebiet leisten sann. Bericht von W. 
Dommel mit Kärtchen über bas Fundgebiet SB. NF. 4,24. 31 Beim Hagenhof, 
8 km nördlich Weikersheim, 1936 entdeckt von Holdschuer, Kost unb Müller, Distor. 
Ber. f. Württ. Franken. 32 Nob. ©rabmann, Siedlungsgevgraphie bes Königreichs 
Württemberg, 1914; E. Wahle, Die Besiedlung Südwestdeutschlands in vorrömischer 
Zeit nac ihren natürlichen Grundlagen, 12. Bericht ber röm.=germ. Kommission 1920. 
Die spiralkeramischen Sieblungen im württ. Franken sitzen vielfach an ber Grenze bes 
Lößlehms. gegen ben Lettentohlelehm; hier treten auc am leichtesten Quellen aus, 
hoch ist für bie Spiralteramit beren Vorhandensein nicht Bedingung, n zwei Sied- 
Lungen („Hardt-Zweiflung" unb „Sründle") bei Hall-Hessental haben nahe Boden- 
eintiefungen wohl als Wasserfang gebient. 33 Als Seltenheit von ber Flur 
„Hardt" aus einer Hüttenstelle bes bortigen großen spiralkeramischen Dorfes auc 
eine durchbohrte Breithace, Abb. S%. NF. 8,31, wie sie ähnlich auch im 
Massenbacher Walde (Kreis Brackenheim) gefunben worben ist (nach Schliz, Das 
steinzeitliche Dorf ®rof;gartach, S. 39, mit Hinweis auf ein gleiches Stüc von Butmir 
in Mähren). Vereinzelt finden sic Dirichhornhacen vor, so in ©roßgartach 
unb Mergentheim (am Kurhaus Hohenlohe mit bandkeramischem Meiszel dabei). 
21 Emmer unb 1 e c s 3 e i l i g e © e r ft e in spiralkeramischer Siedlung ber 
„Unteren Bürg" in Öhringen, siehe SB. NF. 8,38; Emmer unb Einkorn dort 
nach 83. N8. 5,20. groben solcher Körner, bie sic durc Verkohlung erhalten 
haben, im Keckenburgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. geanten unb im Heimat- 
mujeum Öhringen. 35 83. NF. 8, 37. 38 SB. NF. 2,7. 37 SB. NF. 7,19. 38 Mit 
angefangener Hohlbohrung, Schliz-Museum Heilbronn Nr. 75 b. 39 Sammlung bes 
Distor. Ber. f. Württ. Franken, Keckenburgmuseum. 40 SB. NF. 8,28, Heimat- 
mufeum Künzelsau. 41 Keckenburgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken.
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42 Aus Flur „Musterplatz", Schliz-Museum Heilbronn Nr. 75 b. 43 Sm Kecenburg- 
museum des Sistor. Ver. f. Württ. Franken Hall; zwei konische Bvhrkerne aus pprn- 
blendeschiefer auc aus der Nössener Siedlung vom „Eerchenrain bei Aernsrelden 
(Keckenburgmuseum), ferner ein weiterer Bohrzapfen (Bohrkern) im Schliz-yuleum 
Heilbronn; diese Bohr zapfen beweisen am Ort ausgeführte 
6 t e i n b c 1l b o b r u n g e n. 44 8m Keckenburgmuseum Sammlung Hommel " dm 
Gchliz-Museum Heilbronn Nr. 75 c, aus Flur „Kappmannsgrund "Kecenburg- 
mufeum. 7 Schliz, Festschrift 1911, S. 15 unb Abb. Tafel IV. . 48 Scherben im Heil- 
bronner Schliz-Museum. Farbige Abb. unb Text von Schliz in rähistor. Seiticr. 
II 1910 G. 138 unb Tafel 29! Über die b e m a 11 e K e r a m i f laßt lic noc nichts 
Endgültiges sagen. Nac W. Hülle (Mannus 1936, Heft 2, S. 141) darf als ge- 
sichert gelten, „daßz unter diesem Begriff ganz verschiedenartige Erscheinungen 315 
fammengefaßt werden, bei denen in Einzelfällen nordische Einflüfie feitgeite. 
werden' tonnen". 49 Funde abgeriebener Roteisensteinftüde auch in 
ben Siedlungen von Groszgartach, ferner vom Galgenberg bet Dall. (oiDeT, — 
Eppler) unb von Enslingen a. K. im Keckenburgmuseum, unb aus iteinzeillichem 
Sundgelände in Flur „Weiler" bei Dörzbac a. 8. Noteisenstein findet sich in Der 
Gegend von Amberg, in ber Lahngegend, bei Wetzlar, vereinzelt sollen auc feste 
eisensteinstücke im württembergischen Schilfsandstein vorkommen. Der in jungiteinzeit- 
liehen Siedlungen ebenfalls auftretende faserige Noteilenstein [twabr- 
scheinlic alpiner Herkunft. 50 8m Keckenburgmuseum des Ditor. Zer. I. Burtt 
Franken in Sall, Sammlung Hommel. Siehe Bericht darüber von 3. Dommel in 
$3. NF. 8,46. 51 Kappmannsgrund, Abb. in „Das steinzeitliche Vor„SrpBgartad ' 
6 34. 52 Altertümersammlung Stuttgart. 83 Grabung Kost, im Dar 1934,3er- 
meffung ß. Wunder. 51 Bei Dall-Hessental auf ben „Haaläckern , im „Haipac au 
bem „Wolfsbühl” (Kost). 55 Eichenwuchs wohl einst vorhanden; ber Aame yin- 
forn" vermutlich von „Eichenhorn". 56 Proben im Keckenburgmuseum des Altor. 
Ver f. Württ. Franken, u. a. aus bem spiralkeramischen Dorf bei Eecielbac (Rrels 
Mergentheim), Schrant Hommel. Stangenabdrücke aus bem spiralteramiichen AorT 

Sardt-Zweiflung” bei Sall-Hessental unb aus ber spiralkeramischen Rösener Hlebs 
lung XSbhäder” von Sall-Hessental. 57 Durc Kost 1935. 68 Feststellungen wie bei 
ber großen, planmäßigen Ausgrabung unb Erforschung des spiralkeramijcen Portes 
bei Köln-Eindenthal, Grabungsbericht „Germania" 1935, Heft 2. 5 Grabungen 
Fridhinger, Zahrb. des Histor. Ver. f. Nördlingen 1925/26, S. 21; von dort mürbe 
auc BTOt- (€ mmert or nbrot) unb Bierbereitun gdurc chemiiche 
Untersuchung von Topfresten nachgewiesen, ferner Verwendung von Ad erbot) neu 
(Grichinger, „Germania” 1934, Heft 4, S. 257). 60 Besonders bans ber großen 
Ausgrabung ber Stabt Köln (durc Buttler unb Haberey) des spiralkeramischen Torfs 
bei Köln-Eindenthal, siehe u. a. „Germania" 1935, Heft 3; selbstverständlic tonnen 
Forschungsergebnisse über jungsteinzeitliche Zeitfolge im Abeinlan 
nur mit Vorbehalt unb Vorsicht auf württembergische Verhältnisse übertragen werden. 
61 Zahlreiche versierte Scherben im Keckenburgmuseum bes Ditor. Ar. I aurt • 
Fransen; Scherben unb Hacken ganz in Flomborner Art. 62 Siehe . dable, 
Deutsche Vorzeit, S. 78. 63 Scherben im Heimatmuseum Dhringen. ScherbenLim 
Heimatmuseum Bad Mergentheim. 86 Grabung Kost, März 1934; einige hundert 
versierte Scherben im ^edenburgmufeum bes Histor. Ber. f. Württ. Franken in 20 
60 «gl. Dazu 33. Buttler, Ein Hinfelfteingefäß aus Köln-Lindenthal, und „eine e 
beutung für bie Chronologie ber rheinischen Bandkeramit, „Germania 1935, Zett 3, 
S. 193; in Mainfranken fehlen bie Stichbandleute ganz! (Birkner, Ars und Zorzeit 
Bayerns, S. 73); bagegen sind sie im Ries gut in Siedlungen vertreten Qzjeum 
Nörblingen). 87 Kecenburgmujeum Hall. 68 Schliz, Das steinzeitliche Dorf Groß- 
gartac, S. 30/31, Tafel XI, 28-32, unb Festschrift.1911 S 22, Tafel VIL und. IX. 
69 Kecenburgmujeum, Scherben Nr. 1446. 70 Hütten 11, 21 unb 45. "Ahnlicher 
Scherben mit quadrierten Strichlagen (Sittermuster) unb Nösener Sieiitic von 
altrösener Siedlung Heilbronn-Wetterloc (Schliz-Museum Heilbronn), ferner ein 
weiteres aus einer gemeinsamen Sieblung ber Rösener Leute unb ber Spiralkeramiter 
im „Kappmannsgrund" bei Groszgartac (a. a. O.). Diese quadrierten Hitteritric- 
lagen lassen sic über Altrössen bis zur Riesensteingräberkeramit zurücverolgen. 
72 Solche spiralkeramischen Brandgräber unb Wohngruben stellte u a Frichinger bei 
Hertheim im Ries in Kellergruben ber bortigen Sieblung fest (dahrb. bes Puter.
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Ver. f. Nördlingen 1925/26, S. 21). 73 Schliz, Festschrift 1911, S. 10. 71 Grabung 
Kost 1935; Schädel im Keckenburgmuseum des Sistor. Ver. f. Württ. Franken.
75 Entdeckt durc A. Kraft (Braunsbach). 78 Keramit ähnlich der von Eberstadt 
(Wetterau); einzelne Anklänge an Groszgartach; die Hüttengrundrisse waren unregel- 
mäszig, runden und nierenförmigen der Spiral eramit völlig ähnlich mit Ausnahme 
einer einzigen Rechtechütte (ohne fostenlocher) im Haspach, ergraben 
1936 durc Kost. Die zahlreichen Rössener Rechtechütten in Sroszgartac von Schliz 
scheinen start von gedanklichen Konstruktionen des Ausgräbers bestimmt zu sein. Die 
süddeutsche Rösener Kultur vermochte bie eingetieften Rundhütten des ostischen 
Kreises nicht ganz zu verbrängen; gelegentlich treten in ihr viereckige Hütten 
ohne [ostenlöcher auf, so in ber Siedlung Heidelberg-Neuenheim (Schu- 
machet, Siedlungsgeschichte ber Nheinlande, 1 43). 77 A. a. im „Haspach" Vor- 
kommen ber altrossener, mit groben Stichen am Standring verzierten Fuszvase mit 
Denkelchen, Grabung Kost 1936, Hütte 2, ferner im „Haspach" unb „Haaläckern" bas 
alt r offener W i n t e l b a n b. Die Rösener Sierseramif ist durchweg, wohl 
durc Mischung von Harz unb Kienrusz, schön geschwärzt. Eine gute a 11röffen er 
Siedlung weist auc Heilbronn selbst auf in ber Winzerstrasze: Keramit mit 
schönen Zickzacbändern unb Tiefstichfeldern, mit breitem Furchenstic (Kanalstich), 
Fuszschalen, Wandlehmbestric mit Stangenabdruc unb einem Wildschweinunterkiefer 
(im Schliz-Museum Heilbronn). 78 Durc Kost, März 1934. 79 Thnliche Fest- 
ftcllungen machte Schliz in Grofzgartac in ben Teilen des Dorfes, bie gemischte 
Geramis ergaben! Siehe „Das steinzeitliche Dorf Groszgartach" 1901, unb Festschrift 
1911. 80 Beim Viesenhäuserhof sitzt Rössen am Rand eines groszen, spiralkeramischen, 
mit Graben umzogenen Dorfes. Ein „stratigraphisc einwandfreies Zusammenleben 
ber beiden Gruppen in Groszgartach" ertennt auc Reinerth, Chronologie ber jüngeren 
Steinzeit, S. 24, an. 3n Süddeutschland ist ein Zusammentreffen beiber Kulturen an 
demselben Siedlungsplaß häufig, außer in Groszgartach, auc sonst im Neckargebiet, 
auc im Rheinland, Wetterau, Bayern (a. a. 0., S. 25). 81 Siehe Reinerth, 
„Chronologie", S. 46. 82 Fund in Jagsthausen 1935 am Fuß des Burgbergs 800 m 
nordwestlich des Orts, Hauptlehrer Fischer in Haberschlacht; bas Beil aus grünem 
dichtem Stein zeigt ben nac ber ersten Formung zur weiteren Bearbeitung ange- 
wendeten Feinbehau durc Körnung, bann Schliff. 83 3n ben Waldenburger Bergen 
auf ber Hochfläche von Obersteinbadb im Wald beim abgegangenen Weiler „Lupfers- 
berg", Abb. Keller, Vicus Aurelii Tafel VI, 8. 84 SB. 19,5 (Abb. Taf el I 17).
85 83. NF. VII 9,11 unb VIII 34, ferner ein weiteres Rechteckbeil aus ber Haller
Gegend aus schwarzem Kieselschiefer im Keckenburgmuseum. 86 Sm Besitz von Haupt- 
lehrer Breyer (Salheim-Vellberg). 87 SB. NF. 2,9; NF. 5,13; ferner vier Beile 
von Waldmannshofen-Sechselbach-Niedersteinac in ber Sammlung Hommel im 
Keckenburgmuseum des Histor. Ver. f. Württ. Franken in Hall. 88 SB. 21,21 Abb. 7. 
89 Bei Schrozberg, FB. NF. 8,45, Feuersteinbeilchen; bei Sichertshausen; Reinerth, 
„Chronologie", Tafel 24, 12. 90 über solche Fluszopfer siehe Paret, Urgeschichte Würt- 
tembergs, S. 50. 91 Sm Schliz-Museum Heilbronn, Kappmannsgrund IV, mit sehr 
später Spiralteramif zusammen unb mit bem Trapezbeilchen. 92 A. a. D., Nr. 261. 
93 Sm Maingebiet bis jetzt 11 Gräber unb Sieblungen unb 38 fassetierte Hämmer 
nachgewiesen! (Birkner, Ar- unb Vorzeit Bayerns, Tabelle S. 209). 91 Schliz, Ur- 
geschichte Württembergs, S. 84; eine anbers fassetierte Art aus hartem Stubensand- 
stein Abb. 83. NF. 8,35 wurde im Sschwender Waldgebiet bei Birkenlohe ge- 
funben; Keckenburgmuseum Hall. Eine ähnliche Form, nur Heiner, zeigt ein Steinbeil 
von Stetten im Remstal. 95 Reinerth, „Chronologie", S. 97. 98 Schliz, Festschrift 
1911, S. 25 unb XII, 2, aus schnurkeramischem Gabhügel bei Heilbronn; Antereises- 
heim, Reinerth, S. 97. 97 Hock, Führer durc bas fränkische Luitpoldmuseum in 
Würzburg, Nr. 119. 98 Frauental; SB. NF. 2,9 mit Abb.; Waldmannshofen 1,1 km 
südwestlich, Sammlung Rommel im Keckenburgmuseum des Histor. Ver. f. Württ. 
Franken in Hall. 99 21. Tode, Mannus 1935, S. 19, „Zur Entstehung ber Ger- 
manen". 100 Schliz, Heilbronner Festschrift, S. 11 Nr. 25. 101 „Württembergisc 
Franken" 1862,103 unb 1863,297. 102 Korrespondenzbl. ber Westdeutschen Zeitschr. 
1903, Sp. 101. 103 Röm.-Serm. Korrespondenzbl. 1908, 74. 101 Reinerth, „Chrono- 
logte", S. 88. 105 F. Birkner, Ur- unb Vorzeit Bayerns, S. 87; ba schnurteramische 
Gräber ohne nachweisbare Hügel auf bas mittlere Maingebiet beschränkt 
jind, ist schon vermutet worden, baß es sic um bie Bestattungsart bei verschiedenen
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Stämmen der Schnurkeramiker handeln sonnte, doc ist es möglich, daß auc über den 
heute hügellos befundenen Gräbern dieses Volkes sic einst ein Hügel wölbte (Birkner, 
a. a. O.). 106 Fränkische Chronit, Mergentheim 1932, 1/2. 107 SB. NS. 1,119. 
108 SB. 21,21 Abb. 7. 109 Dr. Blind; siehe Schumacher, Württemberg. Vergangen- 
beit, G. 2. 110 K. Flec, a. a. O. 111 K. Schumacher, Württemberg. Vergangenheit, 
S. 2. 112 Schliz, Festschrift 1911, Abb. Tafel XI 4. 113 Grabung Kost 1936; Funde 
im Keckenburgmuseum in Hall. 111 Reinerth, Chronologie der jüngeren Steinzeit, 
1923, S. 25, mit Abb. 115 Schliz stellte bei feiner eingefärbten Keramik als weite 
Farbe eine Mischung aus weiszgrauem Ton mit grellweiszem kohlensaurem Kalf fest.
116 Eine anbere gute querschneidige Pfeilspitze stammt von ber nur 1 km südöstlich da: 
von gelegenen groszen spiralkeramisch-rossenschen Oorfsiedlung auf dem „Bvlfsbühl" 
bei Weckrieden; über weitere querschneidige feilspitzen im Mesolithicum unb Nev- 
lithicum vgl. Anm. 16 bei „Mittlere Steinzeit" unb Abb. Tafel 1,1. 117 Ein Sammel- 
fund ber Glockenbecherleute von Sroszheubac (Untermaingebiet) enthält neben fünf 
spitznackigen Ovalbeilen auc ein Kupferbeil (Hoc, Führer durc das fränkische Luit- 
polbmufeum Würzburg, 2. Auf., S. 131). 118 SB. 16,4. 119 Durch Kost; SB. 
NF. 7,10/11 mit Abb. 120 SB. 7,16, gefunben von W. Rommel 1930; von ber 
Altertümersammlung (Stuttgart eher für ein Amulett gehalten; schmale Armschuß- 
platten dieser Art sind indessen auszerhalb Württembergs mehrfach belegt; vgl. im 
Röm.-Germ. Zentralmuseum Mainz bic Armschutzplatte Nr. 17 268, unb befonbers 
eine in ihrer Lage am Daumen eines frühbronzezeitlichen Hockerskeletts als ich male 
D a u m c n 1 c u t p l a 11 e von Dr. Frickhinger in ber Slodenbecherfieblung von 
Nähermemmingen (Nördlingen) neuerbings festgestellte! 121 „Germania" 20 (1936) 
unb 18. Sahrbuc bes Histor. Vereins für Nördlingen 1936, S. 18, Frichinger. 
Nac Schumacher, Siedlungsgeschichte ber Nheinlande, I 48, drängten die Ölvden- 
becherleute längs ber großen Fluszläufe rasc weiter unb finb nur in wenigen Gegen- 
ben bodenständig geworden, so in ber Westschweiz, an ber Mosel, Nahe unb am 
Mittelrhein, auc an ber oberen Donau (unb wie oben erwähnt im Nies). Auffallend 
sind ihre Fundstellen an wichtigen Pasz- und Fluszübergängen ber Sernwege 
(Schumacher, a. a. O., S. 50). Sn solcher Sage befindet sic auc bas Grab im 
„Hapach" bei Hall („Nibelungenstrasze"!) unb basjenige bei Criesbac. Letzteres 
bürste auch, ba unmittelbar am Kocherufer, mit bort ausgeübter 8 i 1 c e r e i zu- 
sammenhängen. So kam in einer Glockenbechersiedlung an ber Notlay bei Kreuznac 
Netzjenker unb Schlundknochen eines Karpfenfisches nebst einem Messer aus Biber- 
zahn zum Vorschein (a. a. O., S. 51). 122 Siehe bei ben westischen Beilen (S. 25) 
diejenigen von Löwenstein, Neuhütten (Löwensteiner unb Waldenburger Berge), 
Eberstal (Kreis Künzelsau), Assamstadt (bei Mergentheim), ferner Bonfeld (Heil- 
bronn), SB. NF. 1,13, Abb.; ein iveiteres ber Heilbronner Segenb siehe Schliz, 
Festschrift, Tafel XII3. 123 Schumacher, Siedlungsgeschichte ber Reinlande, I 49, 
unb Aberg, Das nordische Kulturgebiet, I 187 ff. 121 Nom.=Serm. Korrespondenzbl. 
1908, 74; Abb. bei Schliz, Festschrift 1911, Tafel XI 6. 125 Siehe Wahle, Deutsche
Vorzeit, S. 66 ff unb Anm. 208.

Bronzezeit
1 Im Keckenburgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken in Hall. 2 Gefunden 

1881 am „Schloszberg"; in ber fürstlichen Sammlung in Neuenstein. 3 S. Behrens, 
Bronzezeit Süddeutschlands, Kat. bes Nöm.-Serm. Zentralmuseums, Nr. 6, ©. 70, in 
ber Sammlung bes Histor. Ver. Heilbronn. 4 SB. 16 13. 5 Mündliche Austunit 
des Finders; bie Scherben leiber verschollen. 6 Keller, Vicus Aurelii, S. 56. 7 U. a. 
Grabhügel mit Dolc ber älteren Bronzezeit im Stadtwald Künzelsau, am Waldweg 
nach Hermersberg, SB. 22,6. 8 Sieblung am Karlsquell. 9 Srabhügel auf bem 
Schweinsberg, 6. Bericht bes Histor. Ver. Heilbronn, S. 8; weitere Hügelgräber beim 
Urbronnen unb an ber Köpferklinge, siehe Schliz, Sammlung bes Histor. Ver. Deil- 
bronn 1906, S. 143. 10 Kleiner Bronzedolc im Keckenburgmuseum. 11 Srabhügel 
mit Randart ber älteren Bronzezeit, nach handschriftlichem Bericht bes Ausgräbers 
Schliz in ber Altertümersammlung Stuttgart. 12 SB. 2, 1895, Ergänzungsheft.
13 Vermessung 2. Wunder, Michelbac a. B. 14 Langdolc ber älteren Bronzezeit im 
Keckenburgmujum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken; SB. N8. 8,53 mit Abb. 
15 „Württemberg. Vergangenheit“, S. 3; Srabhügel mit Dreiecsdolc unb frühem 
Bronzebeil. 16 Randleistenbeil von Flur „Holzfeld", im Heimatmuseum Bad Mer- 
gentheim; SB. NF. 7,25 mit Abb. 17 Randleistenbeil, S. Kraft, Die Kultur ber
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Bronzezeit in Süddeutschland, 1924, S. 24. 18 Radnadelfund; ®. Kraft, 130. 
19 SB. 2,6 unb Zeitschr. für. Sinologie 1906, 830. 20 ©röter, Sdunna unb Her- 
mode, 1814, S. 103, mit Abb. 21 ©. Kraft, 128. 22 Beim Schafhof; ©. Kraft, 128.
23 ©. Kraft, 129. 21 ©röter, Sdunna unb Hermode, 1814, S. 103. 25 SB. 12,22, 
aus Grabhügel. 26 ©. Kraft, 128. 27 ©. Kraft, 128 unb 129. 28 ©. Kraft, 129, 
unter „Eimpurger Berge”. 28 Drei Schaftlappenärte, oberständig, ©. Kraft, 129. 
30 On Grabhügel; Behrens, Kat. 168. 31 SB. 21,13. 32 SB. NF. 7,21 unb Abb. 
Tafel 11,3. 33 Bruchstücke von verschiedenen Schwertern wohl ber Arnenfelderzeit, 
Sammelfund von dem bronzezeitlichen Weg im Köpfertal vom Fusz des Burgmals; 
Schliz-Museum Heilbronn, Nr. 733—742; ein A b f a $ b e i I norddeutscher Form 
fand sic in einem Grabhügel in Heilbronn-Schweinsberg (G. Kraft, 130). 31 E. 
Wahle, bad. SB. I 1935, 6. 33. 35 Aus bem „Hvlzgrund", im Schliz-Museum 
Heilbronn, Nr. 762. 36 Siehe ©. Kraft, 86 unb 88. 37 ©. Kraft, 130. 38 SB. 1913
15. 38 SB. NF. 2,13. 40 S%. NF. 8,53; Abb. bei Keller, Vicus Aurelii, Tafel V, 
12 unb 13. 41 Keckenburgmuseum Schwäb. Hall; vgl. bie Abb. ber ähnlichen Nadel 
von Unterhausen, ©. Kraft, Tafel 27, 15. 42 Keller, Vicus Aurelii, Tafel V Abb. 14. 
43 ©. Kraft, Die Kultur ber Bronzezeit in Süddeutschland, 1927, S. 89. S. Birkner, 
Ur- unb Vorzeit Bayerns, 1936 (S. 111) nimmt sogar auf ©runb von Streuscherben- 
funben in bronzezeitlichen Grabhügelaufschüttungen an, daß auch, wie vielfach in ber 
Steinzeit, bie loten innerhalb von Siedlungen bestattet worden sind, bie Siedlungen 
also unmittelbar bei den Grabhügeln liegen müssen. Ein triftiger ©runb für das 
seltene Auffinden solcher Hügelgräbersiedlungen scheint mir besonders ber zu fein, daß 
entsprechend ber Weidewirtschaft dieser Leute ihre Siedlungen in einem heute meist 
mit Wald unb Wiesen bedeckten ©elänbe liegen, in bem Zufallsfunde unb Sueben 
sehr erschwert finb. 44 SB. 21,15 unb 22,6, auc SB. NF. 4,36; Bierecblocbauten 
auf Steinpackung ohne "fostenlocher; bie Mergentheimer Keramik gleicht nac ©. 
Kraft, S. 68, in Verzierungsart unb in Ziermotiven späten ©ruppen des Nheintals. 
An Tierresten fanben sic in ber Mergentheimer Siedlung bie Knochen unb Bahnreste 
von ferd, Nind, Schaf, Schwein, Hund, Reh unb Biber. '5 SB. NF. 1,30. 
46 ©. Kraft, S. 89. 47 O. Paret, „Die Grabhügel im Hohenloher Land", Fränkische 
Heimat 1924, S. 95. 48 SB. NF. 3,35 unb Abb. Tafel IV! ‘9 Urnengrabfunb 
1933 von Bauer Wehr (Bernsfelden); Funde (Mohnkopfnadel unb Bronzemesser) im 
Keckenburgmuseum Schwäb. Hall (Abb. 7). Die Mohnkopfnadel ist dadurch befonbers 
interessant, das ihr schon in ber Urnenfelderzeit ein neuer Kopf 
aus etwas anders gemischter Bronze auf gefeit worden ist (siehe Abb. 7); das 
Messer ist einheimische Arbeit (siebe Abb. 7). 50 ©. Kraft, 130. 51 Wohl illyrischen 
Stammes; siehe Wahle, Deutsche Vorzeit, S. 107; möglicherweise bie neu vorstoen- 
ben Überreste ber Ende ber Jungsteinzeit zurückgedrängten Bandkeramiker. Die Ost- 
westwanderung dieser norbostalpinen Arnenfelderleute ist etwa gleichzeitig mit ber 
dorischen Wanderung (©. Kraft, 96). 52 Durc A. Kraft (Braunsbach) im Auftrag 
bes Histor. Ver. f. Württ. grauten 1933; Funde unb Bericht im Keckenburgmuseum.
53 ©. Kraft, 93. 51 Auc im Laucherttal in Hohenzollern finb bie bem Hochwasser 
ausgesetzten Talhohlen, nur von Spätbronzezeitleuten benützt gewesen (E. eters, 
Hohenzollerniche Sabreshefte 1936, S. 243). 55 8%. 21,22. 56 SB. 22,6 (Urnen- 
randstücke mit aufgesetztem, geripptem Schnurband unter bem Rand) unb N&. 3,42; 
großes Tongefäßz mit Zickzackschnurverzierung am Hals, alles durc Flec (Nergent- 
beim). 57 Durc ©corg Müller unb Architekt Friedric (Mergentheim) 1935 unb 
1936 bei Bauten in ber Mar-Eyth-Strasze; ein ähnliches Webgewicht aus einem fel= 
tischen Gehöft bei Bedingen im Schliz-Museum Heilbronn, Nr. 1014. Möglicher- 
weise haben diese oben abgestumpften unb durchlöcherten Tonpyramiden auch als 
Boc zum Sinsteden einer Drehspindel gebient. 58 Durc Kost unb ©corg Müller 
(Mergentheim) 1935, Ecke Maurus-Weberstrasze unb Alamannenweg. 59 ©eborgen 
durc ©corg Müller (Mergentheim) 1936; u. a. ein mit fingerbreitem Graphit- 
streifen unb »tupfen bemalter schwarzer glatter Scherben einer Schale; Graphit 
zur Bemalung von Gefäszen ist schon im Balkan-Nevlithicum unb im ©onaufreis 
besannt (Schuchhardt, Alteuropa, S. 183/184). Diese Tatsache ist ein weiterer Hinweis 
auf bie östliche Herkunft ber Arnenfelderleute. 80 FB. NF. 8, 66. 81 SB. NS. 3,42. 
82 SB. NS. 8,55: grosze Urne mit Tupfenleiste, auf Handmalstein stehend, geborgen 
durc Wallrauc 1935. 83 Arnenres aus Dörzbach, Haus Wägelein. 61 SB. NF. 
7,24. 85 Von Flur „40 Morgen" auf Markung Sechselbach, 700 m nördlich, Acker

v.
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Bender, Urnenreste 1935 durc Hauptlehrer Wolfmeyer, jetzt in Wiesenbach; Scherben 
auc durc W. Hommel, SB. NF. 4,36. 66 Gefunden 1935 im Ort, mit Steinen 
abgedeckt, vom Finder zerstört. 07 11 km nordostlic Mergentheim; siehe Anmer- 
fung 49; besannt geworden durc Oberlehrer Hvldschuer (Hall), Funde im Keckenburg- 
mujeum in Hall. 88 SB. NS. 4,36, durc Mattes: Urnengrab mit Bronzemesser, 
a. a. 0., Abb. 17; Siedlungsspuren in ber Nähe. 69 SB. NF. 2,13. 70 Mohnkopf- 
nabel unb Armring spätbronzezeitlicher Siedler, FB. 20,12 unb ©. Kraft, 87 unb 88. 
71 SB. 20,14 unb NS. 3,36, hier noc in Grabhügeln bestattet!, ähnlic in Neuen- 
stabt a. K. bei ber „Nibelungenstrasze", SB. 19,9 unb 22,9: Siedlung am Kocher, 
NF. 7, 24. 72 SB. NF. 7,24. 73 SB. NS. 8,6 0. 71 SB. NS. 8,53. 75 SB.
NF. 3,35 unb NF. 7,22. 78 SB. NF. 4,29 unb NF. 7,21. 77 SB. NS. 5,26 unb 
schon bei Sroszgartac auf bem Hipperg, wo Schliz ein groszes, rechteckiges Bloc- 
gelöst dieser Zeit unb Kultur ausgrub, in bem ein quadratisch aus Lehmziegeln auf- 
gebauter Feuerherd mit solchen „Mondbildern" (als Seuerblöde bienenb) ausgegraben 
wurde; eine bienenkorbförmig eingetiefte ®rube im Gehoftboden biente als Keller 
(Württ. Vierteljahrsh. 17 (1908), S. 441). 78 Durc Mattes, SB. N8. 8,52; vgl. 
das schmälere Spiralarmband ber vorgehenden Hügelgräberbrvnzezeit aus einem 
„hohenloheschen Grabhügel" (Anm. 42). 79 SB. NF. 3,34; Siedlung Württ. Viertel- 
jahrsh. 1908, 44. 80 K. Schumacher, Siedlungsgeschichte des Rheinlands, I 223. 
81 Beschreibung SB. 8 (1900), S. 33; 1914 durc eine Grabung des Landesamts mit 
Mitteln unseres Mitglieds Graf von Zeppelin-Aschhausen untersucht, 83. 22,15; 
weitere Höhenbefestigungen ber Arnenfelderleute auf bem Spf, Svldberg, die Wasser- 
bürg Buchau im Federsee, unb auf bem Lochen (®. Kraft, 96). 82 Altertümersamm- 
lung (Stuttgart, Nr. 9024; Nachbildung im Keckenburgmuseum Hall. 83 Abb. Shringer 
Heimatbuch, Tafel 22, wohl jüngere Bronzezeit. 84 SB. NF. 2,12, Abb., mit aus- 
labenber Klinge.

Hallstatt = ober Früheisenzeit
1 über frühhallstattzeitliche Grabhügelfunde (Verbrennungen mit Urnenbeftattung) 

siehe bie einzelnen Eingaben beiben folgend aufgezählten Srabhügel- 
gruppen württembergisc Frankens. Aus bem angrenzenden Tauber- 
gebiet zeigt bas Würzburger Luitpoldmuseum ein Bronzemesser (spätbrvnzezeitlic) 
von Aub nördlic Creglingen unb ein schönes verziertes Tongefäs von Tauberretters- 
beim. 2 Mittlere Hallstattzeit; von Schliz, Württ. Vierteljahrsh. 17,426, noc für 
Frühhallstattzeit erklärt; von ber Sindringer Bestattung (Lage bes Grabhügels im 
„Oberen ®reut", SB. 12,22) Langschwert, Haarzänglein unb Nadelreiniger unb 
dicker glatter Bronzering im Keckenburgmuseum des Histor. Ber. f. Württ. Franken 
in Hall; Joilettegeräte sind für ben nun herrschenden Koberstadter Typus bezeichnend 
(vgl. Schumacher, Siedlungsgeschichte I, 98). 3 Ein Grabhügel im „Dachsenloch" mit 
Stelettbestattung unb Eisenschwert, noc 67 cm lang, mittlere Dallstattzeit (SB. 21,
14). 4 Sm Keckenburgmuseum. 5 im Keckenburgmuseum.

Zusammenstellung
ber Grabhügel in Württembergisc Stanken:

8 Sm Osten bes limpurgischen Gebiets gegen bie Ostalb zu:
Am Federbachtal im Hagwald unb Lehrenwald (mit kleinem Ringwall am Bach- 

ranb, bem „Sudenkirchhof”) bei Schechingen unb Mögglingen (Paulus, S. 96, unb 
SB. 5,14), über bem Nottal im Mainhardter Wald bei Oberrot-Ebersberg (SB. 
NF. 8,70).

7 Um Sall:
a) Bei Michelfeld. — b) besonders bei O 11 e r b a c (Tüngental) auf ber Hoch- 

fläche über ben Wasserläufen Bühler unb Otterbad) etwa 30 Hügel, davon 21 durc 
2. Wunder vermessene, etwa 9 im angrenzenden Ackerfeld ber „Lehr" verschleifte — 
c) 5 in ben 2impurger Bergen im Eintornwald, meist am Höhenweg, vermessen 1933 
durc 2. Wunder; 1 Hügel auf bem Hasenbühl (2 km nordsüdöstlic Desiental), schon 
gestörte Stelettbestattung, untersucht 1931 durc 2. Wunder, ergab spärliche Reste 
von Hallstattzeit (SB. NF. 7,31) — d) 2 im oberen Fischachtal (Vermessung 2. 
Wunder) unb 3 bei Untersontheim— Dausen, letztere am Döhenweg bes halbes 
Hohenrot (Landesvermessung).
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8 Zwischen Hall und Crailsheim:
a) Einzelne Hügel bei Calheim-Vellberg in den Ausläufern des Ellwanger Berg- 

Lands, davon 1 im Ilgersholz Markung Eschenau) — b) 3 Grabhügel im Waldteil 
Forst (Abteilung I, 6 „Hällischer Wald") Markung Hornhardt (Erkundung Kost 1935) 
— c) fragliche Erdhügel bei Stimpfac im Waldteil „Horbühl", Abteilung 44 (ehr 
flach, 15 bis 20 m Durchmesser, Erkundung Kost 1935); im Flur „Haine" mehrere 
Kohlenmeiler; angebliche Grabhügel nicht mehr zu finden — d) 1 fraglicher Erphugel 
im Burgbergwald 2 km östlich Evrenzenzimmern im Waldteil „Hvheniclag , Ab- 
teilung 11,17 — e) bic Grabhügel bei Maulac und am Neuszenberg (S3. 8,29) 
sind bei ber Seländegestaltung im Sipskeuper fraglich — f) nördlic Crailsheim bei 
Satteldorf im Spitalwald 2 Grabhügel 500 m westsüdwestlic Nudolfsberg (32: 
NF. 4,47). — Aus ber Crailsheimer Gegend auc „Urnenreste aus grauem Ton, mit 
eingedrücktem geometrischem Muster, dazu Brvnzereste, Nieten mit runben Köpfen
(83. 5,2).

• Zwischen Sagst und Kocher:
a) 3 Grabhügel auf ber Höhe südlic Hohebac a. S. bei Weldingsfelden und 

Wendischenhof im Rippertsholz, alle geöffnet, Leichenbrand; Bronzezeit (urtt. 
Franken 1848, 82 ff.; Hanselmann, I 94 ff.; Keller, Vicus Aurelii, 53 ff. unb APP: 
ber Funde Tafel VII); weitere Grabhügel bei Heslachhof (Württ. Sahrb. 1877, IV 
45) —■ b) 1 Grabhügel auf bem „Höhberg" über Anterginsbac, Markung Alftraut- 
heim (Sage vom Leiter ohne Kopf!) — c) 1 Grabhügel an ber Hochstraßebei 
Crijpenhofen, bei Eberstal, mit Skelett, Eisenresten unb Scherben, Dallitatt C (53. 
21,14) — beim Muthof-Büschelhof (SB. NF. 8,68) — im Wald Beerberg 
südwestlic Crispenhofen (SB. 8,35); in einem ber größeren Hügel fanb Svrtmeilter 
Gantz 5 ineinandergestellte Urnen ober Näpfe (Keller, Vicus Aurelii, ©. 45); 7 Dugel 
im Bonholz 1 km nordlic Forchtenberg (S3. NF. 8,76) — d) 2 Grabhügel am 
Höhenweg zwischen Kocher unb Brettac bei Neuenstadt a. U.; ber eine Orabbugel 
mit Verbrennung unb Bronzemesser ber frühesten Hallstattzeit (spätbronzezeitliche 
Urnenfeiberftufe, 83. 17,14 unb 19,9).

10 Bei Schöntal, Zagsthausen unb Sindringen:
Um Schöntal bei Bieringen (SB. NF. 8,34) — 3 Grabhügel bei Aichhaujen im 

Steinichwald, 1 km nordwestlich, mit Brandurnen (Württ. Franken 1862 106, unb 
SB. 8,34) — 4 Grabhügel bei Rossac im Gewand Dachsbau (63. 8,34).

An ber Hochstrasse (siehe Anm. 4!) — 5 Grabhügel bei Westernhaujen 172 km 
südlic im Wald Schleierhoferweg (SB. 8, 35) — 1 Grabhügel 800 m östlich Schleier- 
hof (a. a. 0.) — 1 Grabhügel bei Neuhof (a. a. 0.) — 4 Grabhügel bei Neujaß im 
Wald „Grosze Sall" (a. a. 0.). „

Bei Einbringen 2 Grabhügel 1 km westlic Neuzweiflingen im Wall 0503 / 
nördlic ber Hochstraße unb westlic des Wegs nach Oberhausen (8 . 8,36). 
2 Grabhügel auf dem Schwarzenberg südwestlic Neuzweiflingen, Spathalitatt 
(F3 8,36 unb NF. 4,46) — 4 bis 5 Grabhügel beim Trautenhof, Neuzweillingen 
(Öhringer Heimatbuch, G. 127, Mattes) — 5 Grabhügel bei Zweiflingen, 2 km ]ub- 
östlich,' Markung Eichach, im „Gerberholz" (Öhringer Deimatbuc, E. 12 7, Dattes), 
drei baoon mit Leichenbrand (Württ. Sahrb. 1877, IV 51) — 1 Grabhügel 1/2 km 
südlic Ernsbac (FB. 8,36) — 1 Grabhügel bei Drendelsall, Reuzweiflingen, über 
bem rechten Ufer ber Sall im Wald „Dorniger Berg" (Öhringer deimatbuc, 
S. 127) — 1 Grabhügel zwischen Zweiflingen unb Shringen bei Friedrichsruhe lublic 
’fahlbac im fürstlichen Wald „Krumme Heimat" (Heumahd) mit Sa-Cène-öibel 
(a. a. 0., mit Abb. ber Sibel) — 2 Grabhügel nörblid) Jagsthausen (63. 8.35). _

11 über Niedernhall an 1 0 S t e 11 e n (!) (Württ. Sahrb. 1877, IV 45; 83. 8, 35 
unb NF. 8,79). Von Niedernhall, wohl aus einem ber Grabhügel, stammt auch ein 
silberner 9 r a htb a 1 s r in g mit Öse (vielleicht germanisch!), jetzt im Keden- 
burgmuseum in Hall, Nr. 36. Sine Bestattung in einem Grabhügel auf bem H e r r = 
g o 11 s b e r g mit 4 kleinen hohlen Ohrringen, einem großen Halsring mit kleinem 
eingefügtem unb einer Sibel deckte vor 1838 Hammer auf (Württ. Sahrb. 1838, 
245, mit Abb. ber Fundlage). Aus ber sogenannten „K anze 1", einem Grabhügel 
auf bem Herrgottsberg, ein dicker Bronzering mit mehrfach abgeschnürten, durc- 
bohrten abgerunbeten Endstollen (Keckenburgmuseum, Nr. 40), dazu Gürtelbronze- 
blec mit getriebenen unktwint ellinien. Vom Herrgottsberg stammt aus einem Grab-
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bügel auc ein geschlossener schöner bronzener Arm- bzw. Fuszring, innen glatt, auszen 
mit rund umlaufenden, herausgearbeiteten Querbuckeln versehen, Späthallstatt ober 
Früh-La-Tène (Abb. Keller, Vicus Aurelii, Tafel V, 3; ähnlich die, aber mit Ber- 
schluf versehenen, Früh-La-Tène-Ringe von Pfäffingen, Kreis Herrenberg; siehe Stoll, 
Urgeschichte des Oberen Gäus, Abb. 30).

Nördlic Ingelfingen zu beiben Seiten ber Hochstrasze (siebe Anm. 4, 
5 unb 6) 7 Grabhügel im Wald Birkenschlag, barunter 1 mit Eisenschwert (88. 8,35 
und NF. 8,79) — über 30 Grabhügel früher beim Bühlhof in ber Nähe ber „Stein- 
mauern" ober ber „Alten Mauer" (Hanselmann unb Württ. Sahrb. 1877, IV 45).

Über Künzelsau im „Lindleswald" unb „Häsleswald" (mit Schanze „Heiden- 
schlötzle", Württ. Franken 1857, 250, unb 1859, 121 unb Karte 1 :25 000) — im 
„Hüttenwald" südwestlich Kocherstetten (Karte 1:25 000) — 5 Grabhügel nordwest- 
lic Sungholzhausen im Wildgartenwald (Karte 1:25 000; aus einem Grabhügel 
3 gekerbte Bronzearmringe, Ohrring unb Fibelbruchstück, Altertümersammlung Stutt- 
gart, Nr. 3358).

12 Bei 3lsbofen 6 Grabhügel 1 km nordwestlich, im Wald Erlach (8%. 8,29) — 
(1 in Buchholz westlic Slshofen im Wald [a. a. O.], Grabhügel mit Steineinbau mit 
2 m langem Skelett unb Beigaben;/La-Tène; siehe Bittel, Die Kelten in Württem- 
berg, Tafel 1) — mehrere Grabhügel nordwestlic ©rofeallmerfpann bei ber 
Schelmentlinge im Wald (Württ. Zahrb. 1877, IV 43).

Bei Triensbac 26 Grabhügel im „Groszen (oberen) Weilersholz" (SB.
8,28, ferner Württ. Sahrb. 1837, II 421, 1838, II 221, 1840, II 414, 1877, IV 40; 
Keller, Vicus Aurelii, 49, mit Abb.; Abb. von 3 Hügeln siehe unsere Tafel IX,2; 
Späthallstatt mit Übergang in bie La-Tène-Zeit damals schon festgestellt; Grabung 
1934 des Histor. Ver. f. Württ. Franken unb des Heimatereins Crailsheim durc 
2. Wunder; siehe SB. NF. 8,82 unb Aufsatz Wunder in Württ. Franken N8. 17); 
eine 60 cm hohe Späthallstatturne aus einem Grabhügel, mit dickem, in Abständen 
wulstig quer gerilltem Armring, abgebilbet bei Keller (Vicus Aurelii, Tafel VI, 1 
unb V, 8) — 1 (früher mehr) Grabhügel im „Kleinen (unteren) W e i Ie r s h o 18" 
zwischen bem Weilershof unb Triensbac 5 km südwestlich Kirchberg (Württ. Franken 
1864, 473) — 1 Grabhügel mit Bestattung unb Ohrringen unb bünnem Öfenbaisring 
(Abb. Württ. Sahrb. 1838, Nr. 10 unb 11) — 1 „Fürstengrab", im ehemaligen 
„Eichwald, wohl bei Hornberg im Ackergewand „Eichwaldteile" (SB. 8,28: 
31 m Durchmesser, 3 m Höhe! Keller, Vicus Aurelii, S. 50) — 19 Grabhügel im 
„Erlach" 1 km östlich Triensbach, zum Teil mit Arnenbestattungen (Württ. Sahrb. 
1838, 230; 1 Urne abgebilbet Württ. Sahrb. 1838, Abb. 8; 1 Scherben mit Zickzack- 
leiste abgebilbet bei Keller, Vicus Aurelii, Tafel VI, 12, ferner 2 Urnen ber späten 
Hallstattzeit aus anberen Grabhügeln, Keller, Tafel VI, 2 unb 3) — Grabhügel im 
Katzenbujc (bei Kirchberg); 3 davon mit Leichenbrand (Württ. Sahrb. 1877, 
IV 40, wohl frühhallstättisch, in dem einen 2 Heine Näpfe ineinandergestellt (Abb.
Keller, Vicus Aurelii, Tafel VI, 4) — bei Hornberg 4 Grabhügel 1% km östlich im 
„Hochhölzle" (SB. 8,28) — bei Mistlau 12 Grabhügel 0,6 km nordöstlich, im 
„Greuth” (SB. 8,28, aus einem Grabhügel 6 Halsringe mit schief gegeneinander- 
gestellten ’arallelstr leben graviert,' mit kleinen Endstollen; Altertümersammlung 
Stuttgart, Nr. 33/2) — 1 Grabhügel 0,7 km nordnordwestlic in Flur „Edelberg" 
(Bittel, Kelten in Württemberg, S. 21) — bei Lendsiedel 10 Grabhügel 2 km südlic 
im Gaisholz (§B. 8,28 unb NS. 7,32); 1930 2 Hügel ausgegraben: Steingrab- 
tammer, Urne mit Schnurleiste auf bem Bauch, 45,5 cm hoch, Schüssel u. a. — 
3 Grabhügel im „Birkenlehle" (SB. 8,28) — 22 Grabhügel im „Streitwal b" 
bei Weckelweiler: a) mit riesigem Fürstenhügel „Fuchsporzel", 43 m Durc- 
messer!, unb 3 weiteren Grabhügeln (Württ. Sahrb. 1838, 245 ff. unb 249 ff.; 1877, 
IV 40; 1882, 1 129; Keller, Vicus Aurelii, S. 51 unb 59; SB. 8,27, N8. 8,25 unb 
0. Paret, „Fränkische Heimat" 1924, S. 93) — b) 10 Grabhügel im Westen bes 
„Streitwaldes" (SB. 8,27) — 29 Heine Grabhügel (55 bis 85 cm hoc, 8 bis 9 m 
Durchmesser) noch 1870 im „Eipic ganz in ber Nähe (westlich) bes Streitwaldes", 
Urnengräber mit Leichenbrand (Keller, Vicus Aurelii, S. 54); wohl frühhallstättisch;
1 Grabhügel im „Bühl" (Württ. Jahrb. 1838, 231) — 1 Grabhügel im „Dornlöble" 
(a. a. ö.) — bei Lenterstetten 14 Grabhügel im Wald „Häuchert", am „Lehenfeld".

7 Württembergisc Franken
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13 Am Bartenstein:
Bei Niedbac eine Anzahl flacher Grabhügel im ’rivatwald östlic der Teilge- 

meinde Hütbach,1,5 km nördlic (NF. 4,47); ferner im fürstlichen Wald „Lenz- 
eiche" 2,5 km nordwestlich Riedbac und nordwestlich und nördlich Gütbac — bei 
Gütbac um Zollhaus, Reichertswiesen, um den Klopfhof und Zvllhof, Sichertshausen 
(mündliche Angabe Don Friseur Müller, Niederstetten, 1936) — Grabhügelfeld an 
der Strasze Riedbac—Sichertshausen, Don denen die meisten bei einer Aufforstung 
eingeebnet worden sind.

Bei Schrozberg 3 Grabhügel im Wald „Strüet", Markung Zell, davon 1 Hügel 
1935 angegraben: Steinring, Steineinbau in ber Mitte, 2 Bronzeringe am Rand des 
Hügels — 6 Grabhügel im „Gänsholz", Markung Könbronn (mündliche Mitteilung 
1936 Don Baumeister Belzner, Schrozberg).

14 Bei Langenburg je 1 Grabhügel (Steinhügel) nördlic im „Römerschlag" unb 
„Neisigwald" (SB. 8,30) — 5 Grabhügel 5 km südwestlic im „Wildgarten" 
(SB. 8,30).

Bei Hürden an ber Sagst 1 Grabhügel mit Steinen unb 4 Bronzeringen, baoon 
2 mit Querriffelung, im Kecenburgmuseum Hall (Württ. Franken 1859, 123).

Bei Gerabronn 1 „Fürstenhügel" Don 31 m Durchmesser, 4 km nordwestlich im 
Wald „Dachsbühl" (SB. 8,26) — 3 Grabhügel 3 km nordwestlich im „Bayer- 
wald" (SB. 8,26), Markung Ludwigsruhe, ®be. Langenburg — 1 „Fürstenhügel" 
im Wald „Hölzenmallen", Hartung Raboldshausen, ®be. Billingsbac (mit 
Lanzenspitze unb Schwert; Flurkarte NO LXXV 54 beim Landesamt für Denkmal- 
pflege) — 27 Grabhügel bei Brettheim im „Bauernholz" (Württ. Sahrb. 1877, 
IV 40, unb Landesbibliothef Codex Hist. F 719 D Fase. 3) — Grabhügel (deiden- 
gröber) bei Herbertshausen (a. a. 0.).

Bei Blaufelden 1 Grabhügel 1,5 km südsüdöstlic im „Demutswald" (Feststellung 
Kost 1936 durc Oberlehrer Riec) — Grabhügel beim Weiler Engelhardts- 
häufen (Württ. Sahrb. 1877, IV 40).

15 Um Mergentheim:
Bei Althausen 2 grosze Grabhügel im „Srompeterholz" (Württ. Franken 1859,

124) — im früheren „Eipenhölzle" (OA.-Beschreibung, S. 312; Frankenland I, 395; 
Mergentheimer Heimatblätter II, Nr. 2) — im „Römerstall" (a. a. O.) — ein geöff- 
neter Grabhügel im Wald „Neuenberg" mit Späthallstattfunden (Keckenburgmuseum 
Hall unb Heimatmuseum Mergentheim) — Grabhügelgruppen im Wald „Rechen" 
nordwestlich Lustbronn (K. Schumacher, Fränt. Chronit, Mergentheim 1932, Nr. 2) 
mit alten Hochackerterrassen.

Zwischen Tauber unb Sagst:
4 Grabhügel bei Stuppac auf bem „Edelberg" (Württ. Franken 1859, 123) mit 

alten Hochackerterrassen (K. Schumacher, Fränt. Chronit 1932, Nr. 2) — Grabhügel 
bei ^achtel im Wald „Stöckerbild" unb „Sungholz" (DA.-Beschreibung, S. 313 unb 
701, unb SB. NF. 7,31) 1 Grabhügel auf Markung Dörzbac a. 3. beim Laibacher 
Sudenfriedhof in ber „Oberen Hardt".

Bei Edelsingen westlich auf bem „Birkisberg" (Württ. Franken 1859, 123) — im 
Theobaldswald westlich der „Seuneburg" (Fränt. Chronit, Mergentheim 1932, Nr. 2).

Bei Oberbalbac (bab.) in ber „Goldgrube" (Württ. Franken 1859, 123).
Bei Bernsselden 12 Grabhügel im „Eindachwald" (Württ. Franken 1859, 123).
Um Weikersheim:
Mehrere Grabhügel auf bem Winterberg L— 1 Grabhügel bei Simm- 

r i n g e n mit Bestattung, ^f erb unb Wagen (SB. 20,21; 22—24,12; NF. 8,25) - 
bei N e u i ä ft (SB. 3,32) — Grabhügel zwischen ber Bergkirche Laudenbac 
unb $ o n $ b r on n (Fränt. Chronit, Mergentheim 1932, Nr. 2) — bei Wer- 
mutshaufen im „Eichelwald".

Um Creglingen:
10 Grabhügel bei Standorf-Oberndorf (Neubronn) im Wald „Struet" (Württ.

Franken 1859, 124); 1935 nur noc 7 vorhanden, baoon 2 in übelster Weise völlig 
ausgehöhlt durch Erdabfuhr ber Bauern, einer neu durc Raubgrabung auf ber 
Hügelkrone angeschnitten — mehrere Srabhügel bei Stanborf im „Leschehölzle",
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einer geöffnet, 3 Gerippe und viele Gefäsze (Württ Sahrb. 1877, IV 46) 1 Grab- 
bügel im Wald „Stutz", mittlere Hallstattzeit, mit Ohrring mit Anhänger, zum Seil 
stempelverzierte Gefäzscherben (SB. NF. 2,22 mit Abb. des. Ohrrings) — bei Niederrimbac 2 Grabhügel im Wald „Bockstall" mit Steinen; die 20 bis 30 runden 
Steinhügel verschiedener Srosze, meist 2 bs 3 m Durchmesser, in diejem a.D 10 
Stein ammelhügel wohl des Mittelalters ober ber neueren Zeit — bei Heimberg 
(®be Wildentierbach, Kreis Gerabronn) südlic des Landturms 3 Grabhügel, baDon 
einer geöffnet 1928 durc Friseur Müller (Niederstetten), Grabkammer mit Stein- 
jetzung unb Urnen (8B. 7,31).

10 Bei Heilbronn:
Bei Grofzgartac (F%. 13,10) — bei Gruppenbac (Schliz, Festschrift, S. 68) — 

bei Biberac (SB. 18,10) — im Wartwald; siehe ferner Karte bei Eclib, 62 1-, 
Tafel I. .

Bei Weinsberg 2,2 km nordwestlich 1 Grabhügel — 2,2 km südlic 1 unb 3 ab- 
bügel — 2 km südwestlich 2 unb 2 Grabhügel.

17 Bei Kochendorf unb Sagstfeld Gruppe o o n m i n b e ft e n $ 5 0 Örab- 
bügeln (SB. NS. 1,32); barunter eine Frühhallstattgrabhügelbestattung Gittel,
S. 27). ' 

18 Wohl nur bic Vornehmeren; ihre zahlreicheren Untergebenen sind wohl in ein- 
facher Form in Ajchenhügeln bestattet worden (siehe auc die Anm. 35). . 19 6. —irt- 
ner, Ur- unb Vorzeit Bayerns (S. 130) legt aus ber Tatsache auffallend ahlreicer 
Altwertstoffunde in Sammelverstecken ber spätbronzezeitlichen Urnenfelberleute ben
Schlußz nahe, das damals, um bem Bronzemangel abzuhelsen, schon Grabhuge ber 
vorhergehenden Seit ausgebeutet worden finb. 20 Keller, Vicus Aurelii, $5. 
21 Württ. Vierteljahrsh. 1908, 428. 22 F3. 20, 17. 23 O. ’aret, Arge schichte Württ., 
G. 65. 24 Mittlere Hallstattzeit; im Schliz-Museum Heilbronn, Nr. 839; Abb. Sch, 
Festschrift. 25 3m Schliz-Nujeum, Nr. 785, Abb. Schliz, Festschrift. 26 1936 bei 
Kellergrabung im „2amm". 27 Festgestellt durch Blind, siehe „Württ. Bergangen- 
beit", S. 3; bemalte unb f erbschnittverzierte Gefäszreste auch beim Ahvrnhoi (2. 
NF. 1, 120). 28 Schumacher, a. a. 0., 6. 4. 29 ©rabbügel „Bürzel" 1,1 km weit lic 
von Simmringen; siehe aret, SB. NF. 8,25; Grabhügel „Fuchspörzel" 2,5 km 
nördlic Lendsiedel, 2 km nordnordwestlic Don Kirchberg a. 3.; siebe Paret, a. a.2:
30 2 Gagatperlen auc in einem Grabhügel beim Trautenhof QReuzweillingen) bei 
Sindringen (Ohringer Heimatbuch, S. 127, Mattes). 31 Ausführliche Darstellung 
dieser Don Hölder 1868 durchgeführten Grabung durc D. Paret in »otdntiice 
Semat” (Lorenz Spindler Verlag, Nürnberg) 1924, S. 96. 32 Unb Urne mit IHhar 
umgelegtem Rand (SB. NS. 7, 30 unb schon 5, 47). 11 83. 20, 16 Abb. ' ■ 
31 F3. NF. 8, 80. 35 Nicht alle Hallstattleute scheinen in solchen Hügeln mit Hrab- 
ausftattung beigesetzt worden zu fein, wohl nur die vornehmeren. Manche Hrabbuge 
mit viel Brandschicht unb ohne Beigaben ober nur mit geringen sprechen dajur, daß 
die Mehrzahl ber einfacheren Leute in Aschenhügeln, die sich befonoers im Aedar- 
[and unb im „Kocherwald" bei Sagstfeld finden, auf einfachere Art beigejeßt worden 
ist. (Ausgrabungsergebnisse SB. 20, 1912, S. 17 unb 18.) 3083. 98. 7,43 mit 
Abb. 37 Württ. Vierteljahrsh. 17, 1908, S. 441. 38 FB. NF. 3,44mit Abb. 
39 Schumacher, Siedlungsgeschichte, 165. (0 SB. 1906, 5. 41 SB. N8. 4 41. 
42 $3. NF. 8, 68. 43 Festgestellt durc E. Wahle (Heidelberg). Beitschr. f. Ethnp- 
logie 1913, 855, unb SB. NF. 8, 84. 45 Mergentheimer Heimatblätter, Ndr 1933, 
N. Blind. 46 A. a. 0. 47 3m August 1936 burcb Georg Müller (Mergentheim); 
babci Kieferreste Don Wildschwein unb Hirsch. 48 FB. NF. 5,43, K. Flec (er- 
gentbeim). 49 Mergentheimer Heimatblätter, März 1933, Georg Müller; früher schon 
ältere Sallstattzeit (600—500 d. Chr.; ©oefeler, „Württ." 1930, 501) 50 SB. 5, 
S. 16, 36, K. Fleck. 51 E. Wahle, Fundstätten im Grvßherzvgtum Baden, 1911, 
450 ff.; dazu Bestattungen in Urnen mit Totenasche. 52 A. a. D., S. 451. 53 3n 
ben „Lachenäckern", SB. 16,3. 54 Durc N. Blind, siehe Mergentheimer deimat- 
blätter 3uni 1933 55 Bronzezeitlicher Radnadelfund, durchlochtes Weßsteinchen 
innerhalb des Walles burcb Hommel. 58 Grabhügelnähe. 57 Fund einer Schaft- 
lappenart. 58 Fund eines bronzezeitlichen (?) durchlochten Websteinchens in ber 
Gegend. 59 S. Hertlein, Besondere Beil, des Staaasanzeigers f. Württ. 1933, Ar. 8.

7*
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80 SB. 22, 1914, S. 15. 81 SB. 2, Ergänzungsheft, S. 16; SB. 8,25 ff. 82 Grabung 
Kost 1934. 83 Der Flurname „Suden" im Gelände beutet meist auf vorgeschichtliche 
Menschen; über Gelände- unb Flurnamen in Württ. Franken in vorgeschichtlicher 
Bedeutung soll ein späterer Aufsatz Belege bringen; man vgl. 3. B. bie zahlreichen 
„Leh- unb Lehr”-Fluren bei Grabhügeln (siehe diese), von althd. hlev = kleiner 
Hügel. 64 SB. NS. 3,53. 05 S. Hertlein (Württ. Vierteljahrsh. 1905, S. 239 Anm.) 
vermutet merowingische Burg, ba zweiräumig. 68 F. Hertlein, Besondere Beil, des
Staatsanzeigers 1923, S. 127. 67 Siehe oben Anm. 47, 1936, durc Georg Müller 
geborgen. 88 Siehe unter „Grabhügel". 69 „Württ. Vergangenheit". 70 Heilbronner 
Festschrift 1911, S. 46. 71 Nac Eingaben von Keller, Vicus Aurelii (S. 49), finb 
vor 1870 in Hohenlohe allein 300 von runb 500 im 19. Jahrhundert noc vorhanden 
gewesenen Grabhügeln geöffnet worden! 72 Diese müßten daher unter allen 
Umständen bem Fachmann, besonders ber Verfügung des staatlichen Landesamts 
für Denkmalpflege vorbehalten bleiben! 73 Durch ß. Wunder (Landerziehungsheim 
(Michelbach) für ben Histor. Ver. f. Württ. Franken unb ben Deimaterein Crails- 
beim 1934 vorgenommen. Siehe ben ausführlichen bebilberten Bericht in diesem Deft 
unserer Zeitschrift. 74 Die Fuzzschale wie „Altertümer unserer heidnischen Vorzeit" V, 
Tafel 44, bie Bronzenadel wie SB. NF. 5,30 von Cannstatt (dort aus bronzezeit- 
licher Siedlung!), siehe auc Abb. zum Aufsatz Wunder. 75 Ein solches Hürtelblec 
mit getriebenen Punktreihenverzierungen hat auc ber Grabhügel bei Althausen ex- 
geben (siehe Anm. 4), ferner ein Grabhügel bei Niedernhall ein ähnlicher (Keckenburg- 
museum). 70 Eine kleinere Pautenfibel (Altertümersammlung Stuttgart 3360) 
stammt aus einem Grabhügel bes Waldes „Beerberg" bei Niedernhall-Weiszhac, 
eine grosze aus ber Gerabronner (Segenb (Altertümersammlung Stuttgart 3359, au- 
lus 321), siehe Abb. 11. 77 Auc ipäthallstättisc (Abb. 8); Eisenring mit B o m - 
mein auc in Grabhügel von Gruppenbac (Heilbronn) mit glatten Hals- unb Arm- 
ringen (Schliz, Württ. Vierteljahrsh. 12,433); ein Ring (SB. 20,19, Flec). 78 Sm 
Keckenburgmujeum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken in Hall, B3. Nr. 34. 

79 Clemen, Urgeschichtliche Religion, S. 99; Wahle, Deutsche Vorzeit, 88 unb Anm. 15B; 
Ebert, Reallerit on bes Vorgeschichte, XIII 430 ff. 80 Handschr. Sammelband in ber 
Landesbibliothet Stuttgart. 81 83. 9,24.

Die La-Tène-Zeit ober Volleisenzeit
1 Pgl. q. GDefzler, OQ.-Beschreibung Riedlingen, 2. Aufl., S. 241, unb DA.-Be- 

schreibung Leonberg, 2. Auf., S. 157. 1 r f e 11 i 1 c sind nac E. Wahle („Deutsche 
Vorzeit", S. 113 unb 116) schon bie bronzezeitlichen Hügelgräberleute, bie durc ben 
illyrischen Rückstosz ber Arnenfelderleute zunächst überdeckt wurden, bis in ber Srüh- 
La-Tène-Zeit bas keltische Element wieder durchschlug unb durc Zustrom aus bem 
Westen zur höchsten Machtentfaltung gelangte. 2 Sm „Buchholz" westlich Slshofen, 
siehe Hammer, Württ. Sahrb. 1838, 2,229, Abb. 4—6. 3 Siebe K. Bittel, Die 
Kelten in Württemberg (1934), S. 7 unb Abb Tafel 10,7! 4 3m „Mosigwald" 
(Wagner, Fundstätten II, 456). 8 E. Wahle, Bad. Fundberichte 1, 1925. 8 Bittel, 
116, unb Schumacher, Siedlungsgeschichte I, 242. 7 Bittel, 18 Nr. 35. 8 Bittel, 17 
Nr. 33. 9 Schliz, Urgeschichte Württembergs, S. 125, nennt „Grabhügel ber keltischen 
Eiseneit (1. La-Tène-Zeit 500 bis 400 v. Chr.), bei Döttingen"; wohl Verwechslung 
mit Göttingen (Kreis Münsingen), für bas bie Angabe zutrifft (siehe Bittel, 8 Nr. 7).
10 3m Wallhäuserholz, Bittel, 14 Nr. 16. 11 Siebe Aufsatz ß. Wunder in dieser
Zeitschr. 12 Bittel, 21 Nr. 11; eine Bronzefibel mit dreifacher Spiralrolle, Fuß zu- 
rücfgebogen mit zwiebelförmigem Schlusztnopf; verdicktes Ende eines bronzenen Hohl- 
buckelarmrings mit getvunbenem profiliertem Hohlknauf, Keckenburgmuseum Hall. 
13 Bittel, Karte Tafel 28. 14 Abb. Bittel, Tafel 16,4. 15 3m Keckenburgmuseum 
bes Histor. Ver. f. Württ. Franken, Nr. 39, bei Bittel nicht verzeichnet. 18 SB. 10,22 
unb Bittel, S. 13. 17 Fund eines Skelettflachgrabes im August 1935, Skelett Süd- 
norb (Kopf), mit bünnem Knotenring am rechten Handgelent unb dicken Knotenringen 
an beiden Fuszknöcheln (Altertümersammlung Stuttgart), siehe unsere Abb. Tafel
VI, 2. 18 3m Keckenburgmuseum. 19 Heimatbuc „Weinsberger Sal unb Main- 
barbter Wald" 1931, S. 65; bei Bittel nicht verzeichnet. 20 S%. NF. 1,60 unb 
Bittel, 19 Nr. 42; zum Teil im Heimatmuseum Bad Mergentheim. 21 Sammlung 
Hommel im Keckenburgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken an Hall. 22 SB. 
NF. 8,89; Heimatmuseum Bad Mergentheim. 23 SB. NF. 8,85. 24 Bittel, 20
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Nr 5, Abb. Tafel 3 C; 5,5; 7,3; 6,2; 7,6; 17,7. 25 Zusammenfassung seiner Er- 
gebnise im 8. Bericht bes Sistor. Wer. Heilbronn 1906. 02 Bittel, 6.97. 27 Bittel, 
37 91.6. 2s Bittel, 40 Nr. 39. 29 Durch Blind; SB. 20,25. Bericht von W. Beed 
im Gchwäb. Seimatbuc 1936, S. 27—33, mit Abb.; Grabung mit Mitteln der Alter- 
tümer ammlung Stuttgart, des Histor. Ver. f. Württ. Franken, des Heimatver. Srails- 
heim, des Gchwäb. Albver. und der Amtskörperschaft Crailsheim. 31 Der untere Graben 
auf der Nordseite zeigte dichte Brandichichten auf der Einichwemmungsichict 
ber Grabensohle; diese tonnen nur von einer wohl im Kampf durc «euer zugrunde- 
qeqanqenen ober -gerichteten hölzernen Srabenwandversteifung herrühren. - 
Dreierlei Steinen erbaut gewesen, wie ihre aus ber Ausgrabung im oberen dal- 
qraben vorgefundenen Reste beweisen: Brocken aus bem tiefer, am Dergiuß an- 
stehenden Gchilfsandstein, von ber Kalkdeckplatte bes Berges, unb von den Steften 
bes wohl in vorgeschichtlicher Zeit noch auf ber Berghohe herumliegenden Nielel- ober 
Gtuben andsteins aus früheren Erdzeiten. 33 Ahnliche Bergrandpalild’en 
waren noc im Mittelalter üblich, wie auf Hrund einer Kostenrechnung ber Hrasburg 
(Kanton Bern, Schweiz) Dom Sahre 1314 hervorgeht, wo es sic auf ber ilorbfront 
ber Hauptburg um „einen gewissen Zaunhang aus, Pfäblen und Penen" bqbe 
(siebe Archiv des Histor. Ver. bes Kantons Bern 1935, Bd. 33). 3.63. 14 (1906), 
6. 100. 35 Es handelt sic neben ben beiben zusammengesetzten Gelaßen (ochullein, 
Abb. 14) um meist verdickte Nandstücke, auc ein schmäler unb glatt auslausendes, un) 
einige Stücke mit aufgesetzter, waagrecht umlaufenber Leiste; ein grob tönerner, Tad 
ringförmiger Spinnwirtel aus bem Palisadengräbchen unb ein vorgeschichtlicher DnDs 
mahlstein für Korn aus bem unteren Wallgraben geben feine genaueren Anhalts- 
punfte. 36 On die Hallstattzeit mürben auc neben bem glatten Aandprot.per- 
ichieDener Scherben bie aufgesetzten, waagrecht umlaufenden Leisten von Hopfen 
paffen. 37 F. Birkner, Ur- unb Vorzeit Bayerns (1936, S. 171) erinnert ebenfalls 
im Zusammenhang mit befestigten Höhen dieser Zeit in ber besonders bedrohten Main- 
qeqenb, bem Staffelberg bei Staffelstein, dem Walberla bei Forchheim und dem 
Ringwall bei Kasendorf, an diese Ostwanderung ber gallischen Kelten} im 5.05 
bunbert d. Chr. 38 Bittel, 37 Nr. 1, 42 Nr. 52, 39 Nr. 28 40 Nr. 34, 44 Vr <3 
unb 41 Nr. 50. 38 Bittel, 44 unb 80. 40 Bittel, 73 unb Abb. Tafel 8,2. Bittel, 
44 Nr. 78. 42 Bittel, 40 Nr. 30. 43 On Flur „Wasenwiese , Scherben durd Noit 
1933. 41 Kost 1933; Keckenburgmuseum Hall, vielleicht noc Dallstattzeit, italieniicer 
Syp. 45 Am „Bühl" auf ber rechten Talseite der Tauber, in ben Baumgärten unter 
bem „Schmecker”; N. Blind, Mergentheimer Heimatblätter, März 1933 " —iltel, 
43 Nr. 63. 47 Clutzsche Brauerei, Schliz im „Führer durc bie Sammlungen bes 
Sistor. Ver. Heilbronn", Neudr. 1917, S. 50, Nr. 970 unb 973. 8 Fundeines 
blauen Glasarmbandes unb römische Scherben (Reibschalen, Sigillaten) durch Aattes 
1935, bei ben Kasernen, Heilbronn Süd. 48 1933 Siedlungsreste mit Scherben von
Conflaschen, Schüsseln mit einwärts gebogenem Rand unb von 12 cm hohen cmeo 
siegeln, $3. NF. 8,85. 50 Bittel, 41 Nr. 48, mit 4 Eisenbarren (Sittel, 78). 
51 Sittel, 25 Nr. 17. 52 Sittel, 44 Nr. 71. 53 Sittel, 38 Nr. 9; ® r a ph i t tour 
gefäsze finb Einfuhrware aus bem Bayer. Wald! 61 Bittel, 24, 76 unb 80. 
55 Sittel, 80. 56 gS. NF. 3,56; Dgl. NF. 4,61. 57 Grabung Kost 1933 im Ball 
(Abb. Sasel IX, 1): Besenstrich- unb Graphittonscherben. 88 Ein Kammstrichicherben, 
sehr hart gebrannt, Keckenburgmuseum Hall, Nr. 514. 50 Spät-La-Sène- Sche rben 
Don Schalen mit eingezogenem Rand, 1936 durc Kost. 60 Bittel, 41 Nr. 49, und 
gS. NF. 7,39 ff. 81 ‘. Gdeszler, SB. 16 (1908), 25. 82 Sm Spät-Rd-Sène- 
Scherben neben römischen an der Wassersammelstelle südlic ber Stadt, 8228.1,64.
63 Seim Karlsbad 1911 beim Neufassen ber Quelle; Gveßler, „Burtt. 1930 S. 500. 
61 Scherbenfunde biefer Zeit durc N. Blind auf ben Aferstufen von Beitersheim am 
Aufstieg ber „Hohenstrasze” unb bei ber Lehmgrube von Schästersheim (zurtt. Der- 
gangenheit", S. 5). 85 Die oben unb im folgenden gemachten Eingaben über gunbe 
gallischer (spätkeltischer) Münzen in Württ. Franken gründen sic auf die Einzelau, 
Zählung (mit Schrifttumsangaben) im Keltenwerf von K. Sittel, S. 28 ff., soweit, nicht 
in ben Anmerkungen des folgenden weitere, bisher unbefannt gewelene JJiunj = 
f u n b e beigebracht finb. 88 Man Dgl. die gunbtarte bei Sittel, ber übrigens diele 
Schlüffe nicht zieht. 87 2 keltische Münzen: a) Silbermünze Dom Syp ber Solcae, 
b) Regenbogenschüsele, wohl vindelikisch. 88 5 Münzen, meist Regenbogenichünele; 
zum Teil wohl aus ber Umgegend bort. 89 Genaueres sann erst eine große m Arbeit
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befindliche fachliche Darstellung des Erlanger Ovzenten Rud. aulsen über die O ft - 
keltischen Münzen bringen. 70 Um 1800 im Uferfanb des Biberbaches bei 
Rieden gefunden; Besitzerin Frau Rosine Dietric in Rieden; Gewicht etwa 1,8 g; 
Wölbseite erlkränzchen unb Bogenstrich, vertiefte Seite glatt. 71 Falls nicht früher 
von Besitzer neuerer Zeit nac dort verbracht. 72 Sm Besitz von Frau Oberrentamt- 
mann Gärtner in Gaildorf, Biertelstater aus Weiszgold, Hohlseite glatt, Wölbseite 
abgesetztes Randkränzchen;1,985 g; nicht bei Bittel. Zu beachten bei Talheim-Bell- 
berg bic Stöcenburg, Spät-La-Tène-Scherben! 73 Fundstelle unmittelbar am 
Sagstufer. 71 Regenbogenschüs cle, dindelikisches Drittelstück, beiderseits glatt; in ber 
Gegend Fund eines kleinen goldenen Knotenringchens, 1 cm Durchmesser; Besitzer 
beiber Funde: Bauer Friedric Strecker, Bügenstegen bei Serabronn. 75 Regen- 
bogenschüssele (Bollstater vindelikisch) von ber Markung aus Ackerland, gefunben um 
1880; Besitzer: Uhrmacher Georg Müller, Blaufelden; Vorderseite am Rand Teil 
eines ringartigen Wulstes, Rückseite am Rand ber Wölbung umlaufcnbe fanalartige 
Vertiefung, bie an einer Stelle abbricht unb einen nafenartigen Wölbungsgrat stehen 
läszt; Durchmesser 17 cm, stärkste Dicke 2,2 mm, Gewicht 6,2 g. 76 Typ ber Nau- 
meten ober Andecaven. 77 Regenbogenschüssele (vindelikisches Achtelstüc), Wölbseite 
glatt, Dohlseite Punkt mit ’arallelstrichwinkel unb fleinen parallelen Randstrichelchen: 
verstümmelter Apollokopf (?); Besitzerin: Frau N. Wittmann in Berndshofen (Kreis 
Künzelsau); Gewicht 0,81 g, gefunben um 1830 am „Steinernen Kreuz". 78 Vinde- 
likisches Achtelstück, beidseits glatt; Besitzer: Landwirt Georg Pfeiffer in Bächlingen.
78 Typ Hertlein IV; ausführlich hat S. Hertlein in SB. 12 (1904) über bie in 
Württemberg damals vorliegenden Keltenmünzen gehandelt (mit einigen Abb.) 
80 SB. NF. 1,120. 81 Durch ben griechischen Geographen Ptolemaios (2,11,6); um 
150 n. Chr. schreibend nach älteren Nachrichten. 82 Nac Ptolemaios, ber um 160 
n. Chr. ältere Zustände wiedergibt; vgl. Hertlein, Römer in Württemberg, I 11.
83 Bgl. Hertlein, Römer in Württemberg I (Staub), S. 83—86. 81 Die Vindeliter, 
von benen Plinius 4 Stämme nennt, barunter bic Catenaten in ber Ulmer Segenb, 
reichten von ben Ufern des Bodensees von Oberschwaben ursprünglich bis zur Donau 
unb zum Snn unb mürben 17 n. Chr. im Doppelfeldzug des Tiberius zusammen mit 
ben Rätern von ben Römern unterworfen. 83 SB. 1912, 24. Die Schanze liegt auf 
bayerischem Boden, bie entsprechende Siedlung scheint in hervorragender Bodenlage 
in Löß bei Bernsfelden (Kreis Mergentheim) zu liegen; bort Ende 1936 Kamm- unb 
Graphittonscherben in Flur „Lerchenrain", 500 m westlic Bernsfelden, durc Kost.
80 Bittel, 53 Nr. 22 . 87 SB. NS. 5,55 unb Bittel, 53 Nr. 24. 88 1914/16 6.17 
unb Bittel, S. 53 Nr. 23. 88 Siehe 0. Paret in SB. NF. 1, 72. 80 Schumacher, 
Siedlungsgeschichte I, 157. 81 E. Wahle, „Deutsche Vorzeit", S. 145; Kahrstedt, Die 
Kelten in ben decumates agri, 1933, S. 289. 82 D. Paret, SB. NF. 1,73 unb 
Römer in Württemberg III, 1 S. 15. 93 Schumacher, „Württ. Vergangenheit", S. 4.
91 Bersu, SB. NF. 3, 68. 85 Eine Stunbe östlich vom Ort im Gemeindewald; Sra 
bung burch bas Landesamt für Denkmalpflege 1914 (SB. 22,17); einen Topfrest mit 
Warzenverzierung ähnlich wie von ber Wermutshausener Viereckschanze unb 
von Wendel zum Stein (Abb. 15,2) lieferte auch bie germanische Siedlung von Aub 
bei Baldersheim (Unterfranfen) aus bem 2. Jahrhundert n. Chr., Abb. Sermania 15 
(1931, Abb. 1 Nr. 6), ferner bie germanische Geramis bes Castells Zugmantel (von 
Uslar, siehe nächster Abschnitt Anm. 103!). 86 1936 durch Oberlehrer Wallrauc 
Görzbach). Sutc Funde aus ben längst ausgeräumten dortigen übrigen Höhlen ber 
Felswand von Wendel zum Stein in früheren Seiten läszt bie Sage von jenem 
Schäfer vermuten, ber bort einen S o 1 b f cb a t gefunben haben soll unb zum Dant 
bafür bem Schäferheiligen Wendelin bie in ben Felsen eingebaute, 1487 zuerst ge- 
nannte, bann 1511 verbesserte ober erneuerte Kapelle gestiftet huben soll. 87 Nac 
Auskunft durc Dr. med. K. Eisele (Dörzbach) auf Grund ber Untertiefer bestimmt: 
1 Kiefer eines Mannes, 1 Kiefer eines etwa 12jährigen Kindes, je 1 Unterfiefer von 
zwei weiteren Kindern, in Teilen, aber vollständig. Untertiefer von 3 Erwachsenen 
unb 1 Kind, meiter halbe Unterfieferrefte von 2 Erwachsenen unb 2 jüngeren Men- 
sehen. Den Metallfunden unb anberen Funden nach handelt cs sic bei ben Er- 
wachsenen anscheinend meist um Frauen. 88 Schumacher, Siedlungsgeschichte I, S. 62.
98 O. Paret, Römer in Württemberg III, 1 S. 15. 100 Ahnlic Bittel, Tafel 22,9; auch 
Zieste eines Topfes, mit Profil wie Abb. 15,3, bei bem von ben Grübchen Kamm- 
strichbögchen ausgehen. 191 Auc zweierlei Töpfe je mit einer waagrechten Finger-
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bälenreibe (wie Bittel, Tafel 21,2, und wie Kastell Zugmantel, D. Aslav, i eger- 
ManlEe Keramit in den Pastellen Zugmantel unb Saalburg , Saalburgjahrb. VIII, 
1934 26b 3, 8 unb 9), ein anberer mit ichräg umlaufender erhöhter fingerbearbeiteter 
Leiste. 102 Germania 15, 8 3 ff. 103 3. B. t i c f e St r i c f e r b c n , Abb. 15 21.4 
unb von Baldersheim (Germania 14, 1930, S. 42 Nr. 24 unb Germania. 15,6.58 
9bb. 2 Nr. 2), von Zugmantel (v. Uslar, Abb. 2,17, auc in der Profilierung lehr 
äbnl'id) unb p Uslar, Abb. 2,1, ferner bort Abb. 6,7); Bearbeitung der ganzen 
Güpseren SOpiRiäche misTachen’gingerdällen Abb. 15 Nr. 7, und Balders- 
beim (Germania 14, 6. 42, Nr. 25 und 26), ferner Kaitell Zugmantel öster (3.2. 
ü Uslar Qbb. 6,22); fanalartigeLinien wie Abb. 15 Nr. 15 und Balders- 
beim (Sermania 14, G. 42, Nr. 5); aufgesetzte Barzenreihen und 
selber zeigt neben bem Kopf aus ber Vieredichanze:. Wermutshausen guc die 
Marderbohle von Wendel zum Stein in mehreren Töpfen, 3. P. unjere 2 -DP.? 
yr 2 aan3 ähnlich wie Zugmantel (v. Uslar, Abb. 3,18 unb 3,19 unb zum Seil 
au “wie “p. Uslar, Abb. 3,6 unb 6,14); gewellte K a m mist ri c e auf grau- 
tonigen Söpfen sowohl in ber Marderhoble von Wendel zum Stein als auc.vom 
Kastell Sumantel (d. Uslar, Abb. 3,34); in ben Nandprvfilen zahlreiche Parallelen au Sugmantel. 104 Agl. Germania 15 (1931), 6.87. ins Bitte I, Tafel 
32 6 ine 28 5% 2 Abb. 10. 107 $3. NF. 7, Sasel VI Abb. 4. 108 Eine andere, 
grofee tobaltblaue Glasperle mit aufgesetzten gelben Augen „liefert eine 
Sausneubaugrube in Gelbingen (Kecenburgmujeum Sal). 3 itt el, 23 unb 
Sasel 11 Nr. 9 unb 10. 110 Bittel, 20 unb Sasel 11,7; La-TèneC bei Sittel. 
111 Sittel, 42 unb Sasel 6,10, Abb. 112 Hertlein, SB. 12,72. 11 Näheres, darüber 
in bem erst erscheinenden zweiten Sanb ber „Ostteltischen Münzprägungen DDr. 
pausen. in Sgl. Hertlein, SS. 12,100. 115 Vielleicht das von dem arteten 
Geographen Ptolemaios um 150 n. Chr. genannte „ßocoritum (Schumacher, Ge 
lunqsgcfcbicbte 1, 139). 116 Grabung 1903 unb 1904 durc Hertlein; bas Oppidum 
toirb “von Hertlein zeitlich in die 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts, v. Chr. gesetzt. 
117 1929 durc K. Sittel; $3. NF. 5,50 unb Sittel, 47. 118 Hertlein, Lit. Seil, bes 
Staatsanzeigers 1923, S. 109.

Germanen unb Römer
1 9. Weller, Württ. Geschichte, G. 9. 2 Schumacher, „Württ. Vergangenheit” . 

G 5 3 Säfar, Sell. gall. I, 36. 4 Florus II, 30, 23 unb Orosius VI, 21, 15. 
5 Schumacher, Siedlungsgeschichte I, 155; Flachgräber mit Schwertern, einer Ranzen- 
[pitze, einer Schere aus Eisen unb einem eisernen runden Schildbudel, er ur 
germanische Sranbgräber topijc ist, tarnen bei $ e ib i ng sf e ib (%. Würzburg) 
Zutage; S- Sirtner (Ur= unb Vorzeit Bayerns. S. 179) bezeichnet sie als telto= 
germanisch unb meist barauf bin, bafe sie sic unmittelbar an das Daupterbrei tungs- 
gebiet ber Flachbrandgräber-La-Tène-Kultur des Nhein-Main-Gebiets. anichließ n. 
6 Siehe Seed, Südwestdeutschland in unserer germanischen Frübgejcicte, zurT" 
Schulmarte 11 (1935), S. 78. 7 Sei Sittel unter Mittel-La-Sène (6. 20) unb Abb. 
Sa el 5,10 unb Sasel 6. 8 Sittel, 23 unb Sasel 11. 9 DA.-Beschreibung Münsingen 
1912 G 227 10 Selege bei U. Kahrstedt, „Die Kelten in den decumates agri 
Nachr. b. Gesellsch. b. Wis. zu Göttingen 1933, S. 267. grübe germanische Branbs 
qräber nimmt Kahrstedt an in Elsenfeld bei Obernburg, Obernau bei Aschaffenburg, 
Wenigumstadt( SA. Ochsenfurt), „bic in bas Gebiet von Hanau und Srankjurt über- 
geben, wo niemanb an germanischem, genauer chattischem Bvden zweitel! , “ “2 
G. 301. 11 Kahrstedt, 6. 268. 12 Kahrstedt, S. 268 13 Hertlein, Römer in Burtt. I 
12. 1 Germania oon Sacitus, cap. 29. 15 Kahrstedt, S. 273. Zon A. Blin), 
Schumacher, „Württ. Vergangenheit", S.5. 17. SS. 10 (1902), 19 Abb. und $27 
18 S a 0, 6.31. 19 Siehe Schumacher, Siedlungsgeschichte II, 135. Scu- 
macher, Giedlungsgeschichte I, 145. 21 SS. NF. 2,21; K. Bittel, 26; nac 3P Hveßler 
(Württ. Vierteljahrsh. 1935, S. 176) möglicherweise fuebifcbes ©rab -- Um IbO 
n. Chr. bezeugt eine römische Inschrift in Jagsthausen, die den 138 bis 161 Lebenden 
Kaiser Antonius ius nennt, bas Dasein ber Römer in dieser vordersten renzlinie. 
23 1932 wieder instandgesetzt; vgl. Monatschr. „Württemberg 1932, 6. 4/4 
24 5 b r i n g e n mar wohl schon vor ber Römerbesetzung ein wichtigerSleblungsprt 
am alten westost lieben Fernweg Rhein— Wimpfen— Ellwangen—onau (später 

Nibelungenstratze"), unb K. Weller nimmt sogar an, daß dieser Ort unb ber Aber- 
landweg ber Hauptgrund für bas Vorschieben ber römischen Grenze gewelen ist
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(„Ansiedlungsgeschichte der Shringer Landschaft", S. 3). Shringen bekam feiner Wich- 
tigkeit entsprechend auc zwei Kastelle! Der nächste grosze Römerort, wie Shringen 
ein „Vicus", lag in ober bei Neuenstadt ebenfalls an diesem wichtigen Fernweg.
25 Römer in Württemberg II (. Sveszler) unb III (D. Paret). 28 Man vgl. die
3 Bände von Hertlein-Hveszler-aret, „Die Römer in Württemberg", 1928—1932.
27 O. aret, Römer in Württemberg III, 124 unb 125. 28 A. a. O., 126. 29 Paret, 
Römer in Württemberg III, 31, mit Plan. 30 A. a. O., S. 36. 31 A. a. O., S. 79; 
Abb. S. 71. 32 Am Fus des Wartberg, ausgegraben durc Stettner unb Mattes 
1933; SB. NF. 8,104, mit Plan. 33 Solche Heizpfeiler als Träger von Platten- 
böben im Keckenburgmuseum; Gebäude mit Heizanlage auc in Jagsthausen (SB. NS. 
8,107) unb Möglingen (Öhringen) beim Weiler Nuckardtshausen, O. aret, Zörner 
in Würtemberg III, S. 341, bei Sdheim (Neckarsulm), S. 355, bei Sindringen, S. 377, 
in Öhringen (deimatbuch, S. 146), Jagsthausen (F3. NF. 8, 107) usw. 34 Bade- 
göttin Fortuna balnearis; Nachbildung im Keckenburgmuseum in Schwäb. Hall.
35 O. Paret, Römer in Württemberg III, 13. 36 A. a. D., S. 104. 37 Haug-Sirt 
(9. S.), Die römischen Inschriften unb Bildwerke Württembergs, 1914, S. 391, 451 
unb 452, ferner Supiter, Mars, Merkur unb Venus auf einem Wochengötterstein 
ebenda; 5. S., 465. 38 SB. NF. 5,77 unb 5.S., S. 411, Supiteraltar eines Feld- 
webels im Lagerdorf Mainhardt, unb Statuenunterbau; ferner $. S., 374, 392 unb 
399, 407. 38 S3. NF. 7,53. (0 H. S., 593; Römer in Württ. III, 356; F3. NF.
7,52; D. S., 605 unb 611. 41 H. S., 377. 42 H. S., 385. 43 $. S., 590, 430, 431, 
439, unb Abb. Öhringer Heimatbuch, Tafel 26. 4 $. S., 365. 45 $. S., 368 unb 
376, 589, 457 unb 458, 466, 467 unb 469, 597 unb 604. 48 $. S., 399. 47 $. S., 
369, 387, 591. 48 SB. 5F. 7,53. 49 9. G., 400, 370, 384. 50 Hörner in Württ. III, 
322. 81 SB. NF. 5, 77. 52 $. S., 435 unb Shringer Heimatbuch, S. 164 unb Abb. 
Tafel 26. 53 SB. NF. 8,107, Abb. Tafel 23, Grabungsfund von Stubienrat Lang 
(Schöntal). 54 Römer in Württ. 111, 178. 55 $. S., 372. 56 Württ. Franken 1863, 
295; SB. 1912, 44; SB. NS. 3, 108. 57 Shringer Deimatbuch, S. 155; $. S., 598, 
600, 601. 58 Römer in Württ. III, 386, Abb. Shringer Deimatbuch, Tafel 25.
58 $. S., 375 unb 373. 60 H. S., 454. “Zangemeister, Neue Heidelberger Sahrb. V, 
54, ferner Drerel, „Kastell Jagsthausen". 62 Siebe E. Wahle, „Deutsche Vorzeit", 
S. 159. 83 Hertlein, Blömer in Württ. I, 139, mit Schrifttumsangaben. 84 Römer 
in Württ. III, 45. 65 Römer in Württ. III, 180. 08 SB. NF. 7, Abb. Tafel 10. 
87 Neuester Fund 1936 ein Pilum (lange, bünne eiserne vierkantige Wurflanzen- 
spitze) aus ber Nähe bes Kastells Mainhardt vom Limes bei Gailsbach. 88 Der 
Capricorn auc noc weiterhin im württ.-fränfischen Gebiet auf einem Ziegel- 
stempel ber 22. Legion aus Öhringen unb einem Plattenstempel in Jagsthausen, $. S., 
443,8 unb 464,5; Vergleichsstücke in Abb. siehe „Württ. Franken" 1863, VI, 2, mit 
Aufsaß von 5.Bauer, a. a. D., S. 315 ff. 88 3m Keckenburgmuseum unb in Öhringen 
(Deimatbuch, S. 149) unb Reckargartac (Römer in Württ., S. 348). 70 3n neuerer 
Seit finb als weitere Sunderömischer Münzen zu ben s c o n b c - 
fannten noc besannt geworden ber Fund einer römischen golbenen Kaisermünze 
bei Oroszalpac (Kreis Hall); durc Dr. Franc (Oberlimpurg); bie Münze wurde 
fachmännisch bestimmt, ist aber ohne weitere Nachricht verschollen; unb einer Münze 
einer römischen Kaiserin bes 2. Sahrhunberts, gefunben beim Forsthaus Neuberg 
(Oberspeltach, 83. NS. 8,122).

Die Sunde römischer faiserzeitlicher Münzen
im württembergisch-fränfischen Gebiet vor bem Limes feien hier nach ben „Fund- 
berichten aus Schwaben" zusammengestellt mit Angabe ber Abstände in Kilometern 
vom vbergermanischen Limes.

a) Aus ber Zeit vor ber Vorrückung des Limes in bie obergermanische vordere 
Linie Osterburken— Öhringen—Mainhardt—Welzheim, also vor/60 v. Chr.:

aus u n mittelbare r Limesnähe: aus Neuenstein (2 km), Mönchshof 
(4 km), bei Welzheim, unb Kirchenkirnberg (6 km) je 1 Domitian, ferner aus Crails- 
beim (38 km vom obergerm., 22 km vom rät. Limes) 1 Domitian, aus Wallhausen 
(Kreis Serabronn, 39 km vom obergerman., 30 km vom rät. 2.) 1 Augustus (ge- 
funben beim Ausgraben eines Weihers 11/2 m tief).
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b) Aus der Zeit zwischen dem Bestehen des obergermanischen Limes 160 n. Chr.) 
und der Besitzergreifung des römijc besetzten Gebietes durc die Alamannen
(260 n. Chr.):

Waldenburg (8% km) Antoninus Pius, Hall (13 km) Marc Aurel, Ober- 
speltach-Neuberg (2512 km vom obergerman., 26 km vom rät. 2.) Kaijerin bes 
2 Sahrhunderts (siehe oben). Niederstetten (33 km) Marimin. Sm Saubergebiet: 
Markelsheim (29 km) aus der Tauber, SDlarc Aurel, Mergentheim (25 km) An- 
toninus ius (aus der Sauber); ferner römische Münzfunde von —vbitapt (ab., 
17 km, 2 Funde) unb von Borberg (bad., 16 km; „Bürtt. Vergangenheit, 9).

c) Epätrömische Münzen aus der Zeit nach der Vertreibung ber Römer, nac
260 n. Chr.:

Blindheim (®be. Michelfeld, Kreis Hall, 5% km) 2 Constantinus I.; 10 Constans, 
8 Constantius II. (Schatzfund?), ferner Sittenhardt (6 km) Oallienus, Oichwend 
(10 km) Constantinus I. Ellwangen (4 km vom rät. 2.) Oratianus, Ellenberg 
(6 km vom rät. 2.) „Römermünzen", Künzelsau (14 km) Setricus I. unb II.

71 Jetzt im Echliz-Mufeum, Nr. 1231. Möglicherweise handelt es sich auch um 
einen eisernen Flogzereischreibgriffel für Wachstäfelchen, wie sie nac Trescher (- 
schichte ber Reichsgrafschaft Limpurg I, 46) im 18. Sahrhundert im Kochergebiet De- 
zeugt sind unb im Gebrauc waren. 72 Hertlein, Römer in Württ I, 89. Aber 
Aufnahme größerer unb kleinerer Gruppen von „Barbaren" unb Soloni liebe2 Der- 
(ein, Römer in Württ. I. 128. 71 Cine Terra-Sigillataschale, ein Bajenfuß, eine 
Kriegerfigur aus Bronze, eine Bronzewaage (SB. 10,21 ff.). " Vie Kniefibel in bei 
Altertümersammlung Stuttgart, A 3361, angeblich vom Hermersberg, Slur DerF- 
gottsberg, Niedernhall. Der Silberring im Keckenburgmujeum in Schwab. Odl.
78 O. Paret, F3. NF. 7,39 ff. 77 Kahrstedt, Die Kelten in bell agri decumates, 
G 301 78 Entdeckt von W. Hommel, Hall, untersucht von Hoc, Würzburg (er- 
mania 14,1930, 6. 40 ff, unb 15, 1931, S. 83 ff. unb S. 281). 79. Basaitlavasteine 
als römische Mühlsteine, gefunden im römisch besetzten Seil Württ. Frankens in See- 
bronn (Kreis Backenheim; Römer in Württ. 111,293), in Jagsthausen und Eberstab 
bei Weinsberg (§3. NF. 8,107) unb in Böckingen a. N. (SB. NS. 7,45). Schu- 
machet, „Württ. Vergangenheit", S. 9 81 Kahrstedt, S. 301; zu vgl. u. a.: — v. 
Uslar, Die germanische Keramik in ben Pastellen Jugmantel unb Saalburg, Hd- 
burgjahrb. 8, 1934, 6. 61 ff. 82 Keckenburgmuseum Dall, Nr. 220.E. Bable, 
Bab. gundberichte 1,1927, S. 213 ff; II, 1930, 6.170 ff. 8 83. 16, 69 ft Schu- 
macher, F3. NF. 1, 120. 88 Schumacher, Siedlungsgeschichte II, 84. 87 oun beriete I, Heft 7, 1927, G. 213, unb II, Seit 5, 1930, S. 170. 88 8%. N8. 1,121. 
89 Germania 5, 12 3 ff. 90 Hertlein, Römer in Württ. I, 146.1 A. a.D.S. 149.
92 2 a O 93 $ G 422 91 Siehe H. S., Die römischen Snichristen unb Dtdwerte 
Württembergs, Nr. 456. 95 SB. 1913, 85 unb Hertlein, RömerC in Württ. I 151. 
96 Hertlein a a O. 97 SB. NS. 7,46; ‘. Sveszler, Germania 15,1931, S. 6, unb 
„Forschungen unb Fortschritte” 1931, 109. Das römische Cannstatt wurde nac biejem 
Alamanneneinfall in nur bescheidenem Umfang wieder aufgebaut (0. Paret Der- 
mania 9, 1925, S. 14); römische Snschriften nac 234 fehlen fast ganz, ein Zeicen 
schwer geschädigten Wirtschaftslebens nach diesen Alamanneneinfällen (Paret, Amer 
in Württ. III, 16). 98 Hertlein, Römer in Württ. I, 155. Römische Gräberfelder 
aus ber römischen Herrschaftszeit finb zahlreich: Sagsthausen mit größeren Grab- 
bauten, Öhringen, Backnang, Hortheim, Neckargartach, Neuenstadt a. ..Obereiles- 
heim, oheim, Sontheim sind zu nennen (aret, Römer in Württ. II,$. 165—1.1) 
ein römisches Brandgrab als Nachbestattung in einem vorgeschichtlichen Grabhuge 
weist Sagstfeld auf, a. a. 0., S. 323). Cin neues Brandgrab (Urne mit eingejogenem 
Hals) wurde fürzlic von Scholl (Neckarsulm) im Südteil von Offenau inmitten eines 
merowingischen Reihengräberfelds entdeckt. 99 Siedlungsgeschichte der Nheinlande. 
100 9. Gveszler, Römer in Württ. II, 283. 101 Paret, Römer in Württ. IIL, 215. 
102 Auc aus bem nahen, wohl nach bem frühen Alamanneneinbruc von 234 be- 
faßten Ries. Im Kastell Buc hören bie Münzen mit Clagabal (218—222) auf (ert- 
lein, Römer in Württ. I, 150), während Hertlein von Aalen vermutet, baß es noch 
bis zur Zeit des Gallienus römisch besetzt war.
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Vie alamannische Landnahme, die Burgunder und die Franken der Merowingerzeit
1 W. Veec, Die Alamannen in Württ. I, 99. 2 O. Paret, Römer in Württ. III,

230. 3 Sn Kriegs- und Wanderzeiten wird ein weither gekommenes Volt auc kaum 
viel Kulturnachlaß mit herumschleppen; derselbe Fall zeigt sic ja auc bei den sehr 
geringen Markomannenspuren in Süddeutschland. 4 Württ. Sahrb. 1877, S. 45; über 
weitere römische Münzfunde aus der Zeit ber frühen Alamannenbesiedlung ober bes 
Daseins ber Burgunder, besonders über ben Sammelfund von Blindheim siehe 
Anm. 69. 5 Nestle, SB. 1893, 77 Nr. 168, auch S. 8 unb 114. 8 Besonders auf 
©runb zweier Noppenringe, bic hort auf bic Zeit um 300 n. Chr. angesetzt sind (siehe 
dazu Zeec, S. 348 unb Abb. bei Veec, Tafel 30,11 unb 12), auch sonst nac Schliz- 
sehen Angaben bes „Führers durc bie Sammlung bes Histor. Ver. Heilbronn", Neu- 
druc 1917, S. 61, 64, 65, weitere Funde als alamannisc beansprucht. 7 Schliz, 
Führer, 6. 65 unb 66, unb Heilbronner Vereinsschrift VII, S. 31 unb 40. 8 Führer, 
S. 61 unb 65, barunter gehudelte Bronzeschüssel, Nr. 1465. 8 W. Beeck, S. 116; 
nach Beec sind bic Heilbronner Gräber vom Nosenberg (Clufzsche Brauerei) unb bie 
vom Nordausgang Don Böckingen unb bas Walheimer Frauengrab sicher alamannisch.
10 Führer, ©. 65 unb 66; fränkische Veec, S. 234, unb Schliz, Führer, S. 66. 
" Beec, S. 233. 12 K. Weller, Ansiedlungsgeschichte ber Shringer Landschaft, S. 6 
unb 7. 13 Eine einfad) verzierte bronzene Fünftnopffibel, Reste eines a l a m a n = 
nisten Rippentopfes unb eine Niemenschnalle aus Eisen, geborgen Juni 1935 
durc den Kreisobmann bes Distor. Ver. f. Württ. Franken, Obersekretär Georg 
Müller (Mergentheim). Alamannisc bürste auch fein ein unweit dieses Grabes 
in einem andern Reihengrab gefunbener, am Rand leicht ausgewölbter, für Reihen- 
gräberferamit altertümlich anmutenber Topf mit runbem, ausladendem Bauchknick; 
er zeigt in einer Amlaufzvne am Hals ein Stempelmuster, bas in genau derselben 
&prm an einem alamannischen Rippentopf Don Gammertingen (Altertümersammlung 
Stuttgart, Nr. 590) vorkommt wie auch an je einem sächsischen Nippentopf vom Fried- 
bof Wehden (Kreis Leke; Nöm.-Germ. Zentralmuseum Mainz, Nr. 7717) unb Don 
Verlberg (Dannover, Kreis Stabe; Röm.-Germ. Zentralmuseum Mainz, Nr. 1297). 
Die Verzierung bureb winklig auf- unb abgeführte hoppelte unb breifache Striche mit 
ebensolchen senkrechten Strichen als Stützen zeigt ein alter alamannischer Rippentopf 
vom Bahnhof Alm (Katalog bes Museums Alm A 2 12) unb ein ebensolcher Don 
Ermingen (Blaubeuren) so gut wie ähnliche Topfformen mit solcher Verzierung, bie 
wie ber Mergentheimer Topf feine Rippen haben, Don Suebentöpfen aus bem 
Elsaß (Abb. 252 bei Schuchardt, Vorgeschichte Don Deutschland, 1934, S. 278).
14 Siehe Weller, Bes. Beil. b. Staatsanz. 1932, Nr. 5, S. 68. 18 A. Bauer („Gau- unb 
Grafschaft in Schwaben", 1927, S. 120) ist ber Ansicht, dasz bie Sippen, b. h. bie durc 
Erinnerung an einen gemeinsamen Ahnen Dcrbunbenen Geschlechtergruppen, bei ber 
Ansiedlung nicht bie bedeutende Rolle gespielt haben, bie man ihnen zugewiesen hat, 
unb nimmt in erster Linie freie Kriegergefolgschaften als Dorfgründer unter ihrem 
Führer an. 18 E. Wahle, Deutsche Vorzeit, S. 199; K. Weller, Die Besiedlung bes 
württ. Frankenlands in deutscher Zeit (Bes. Beil, bes Staatsanzeigers 1923, Nr. 5, 
S. 68) Dermutet, daß bie .ersten alamannischen Siebier ihren neuen Wohnort nicht auf 
ben uralten, damals faum gangbaren Landstraszen ber Ebene, sondern auf bem 
Wasserweg gesucht haben, welchen zu benützen sie während ihres Weilens im nörb= 
lieben Deutschland wohl gewohnt waren, wie dies später Don Sturm, bem Gefährten 
bes Bonifatius, in ausführlicher Darstellung berichtet wird, dasz er auf ber Fulda 
aufwärts fahrenb einen passenden Ort für eine Klosteranlage gejucht unb zuletzt auf 
ber Stätte bes Johann gegrünbeten Klosters Fulda am Fluß gefunben hat. 17 Siehe 
&. Weller, Di e Besiedlung bes Alamannenlandes" (Württ. Viertel- 
iohrsh. 1898, S. 320), wv bic ganze alamannische Siedlungsgeschichte ausführlich be- 
handelt ist. 18 Ammianus Marcellinus 18,2,15: „cum ventum fuisset ad regionem, 
cui Capellatii vel Palas nomen est, ubi terminales lapides Ala- 
mannorum et Burgundionum confinia distinguebant, castra sunt 
posita." K. Weller, Württ. Viertel jahrsh. 1898,304, unb Hertlein, Römer in 
Württ. I, 173. 18 Ammianus 28, 5,11: „salinarum finiumque causa Alamannis 
saepe iurgabant." 20 Schumacher, „Württ Vergangenheit", S. 8 unb 10; Wahle, 
Bad. Fundberichte I, 1927, S. 213 ff. 21 E. Wahle, Germania 5, 123 ff. 22 „Württ. 
Vergangenheit", S. 10. 23 Burgundeib in sommern (Kauffmann II, S. 58). 

"1 Schumacher, Siedlungsgeschichte III, 28. Ob eine eiserne Wurfart einfacher, früher,
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ans Römische anflingender Art, welche 1905 beim Graben einer Wasserleitung in 
Oörzbac a 8. gefunden worden ist, den Burgundern zugeschrieben werden Dart, i't 
fraglich; deratige Arte sind meist frankisc (Franziska). On Württ. Franken wurden 
pölkerwanderungszeitliche eiserne Wurfärte in Sroßzsachjenheim, obglingen und 
Murr gefunden, während sie im alamannischen Gebiet, nicht häufig, in Grabern Des 
5. und beginnenden 6. Jahrhunderts auftreten (Beec, S. 83). Die Art von Dvrzbac, 
am Gchaftloc abgebrochen, aber bie Schneide unb Beilform gut erkenntlic, nod) 
12% cm lang unb an ber nac unten etwas zurückgebogenen Schneide / cm breit, 
am Schaftloc start verjüngt, ist ähnlich einer b u r g u n bi 1* e na r t aus einem 
Mainzer Grab aus bem Anfang des 5. Sahrhunderts (Abb. bei Schumacher,, Siebs 
lungsgeschichte 111,32) unb ebenso einer, als ans Römische anklingend bezeichneten, 
aus einem germanischen (burgundischen ober fränkischen) Skelettgrab des .4 • 5. O0!E 
hunderts von Niederursel (Lindenschnitt, Altertümer heidnischer Vorzeit V,4 V(, 
Abb.). Zwei innerhalb des Dingwalls auf bem Lochenstein mit frübgermaniicen 
Funden bes 4. Sahrhunderts ergrabene eiserne Wurfärte, bie 83. 21o. 2.90(300. 
als römisc bezeichnet sind, gleichen ber Dörzbacher gleichfalls. «Immerhin tonnte Diese, 
ba im Mittelalter ähnliche Formen auftreten, auc erst dieser späten Seit angeboren. 
25 g. Weller, Württ. Viertel jahrsh. 1898, 6. 321. 26Mit späterer Martinskirche, 
siehe Hoffmann, Blätter für Württ. Kirchengeschichte 1924, 3/4 6.99 Das Bort 
„alah" bebeutet germanisches Heiligtum. Über all bie fränkischen Sartins- 
firchen siehe G. Hoffmann, Kirchenheilige in Württemberg, <5.14 unb 284 — 3g 
ben Bericht über bie jchwäbisch-fränkische Stammesgrenze in diejem heft. - Ob Die 
von 8. Bitzer (Alter ber württ. Ortschaften, 1928) zusammengestellten gIs 
namigen3ngengruppen,bieim heutigen Württ. grauten einerseits unb im 
schwäbischen Gebiet andererseits auffallenb sic entsprechen, dahin zu beuten lind, 
daß ums Jahr 500 bor ben fränkischen Siedlern aus Württ. grauten rudflutenbe 
Alamannen sic innerhalb bes schwäbischen Brudergebiets wieber nicbergelaffen 
haben ober ob bie württembergisch-fränkischen Sngenorte umgekehrt vordem als 5 
leger solcher im schwäbischen (alamannischen) Gebiet gelegenen Orte 31 betrachten 
finb (Auszug unb Neusiedlung von Sungmannschaft!), sei dahingestellt. $ enb 
sprechen sich: am Kocher: Enslingen und Geislingen, hier wie im npTE- 
lieben Ries nur 3 km auseinander; Wülfingen unb W ä c 1 i n g e n , „ebenfalls 
entsprechend im nördlichen Ries; Döttingen unb Rüblingen, entprecen. 
auch iu ber Heidenheimer Gegend; in ber 8 a g ft g e g e n b : 2 u I f i n g e nun® 
Heuchlingen, entsprechend Mulfingen unb Heuchlingen an ber Bein (Srels 
Aalen); an ber Tauber: Nöttingen unb Creglingen, entiprechent Ab- ZA 
tingen unb Bertingen (Lautumstellung) am Riestand, gerner finden sich im chmd- 
bischen (alamannischen) Gebiet Entsprechungen für bie zerstreut liegenden wurttem= 
bergisch-fränt ischen Orte Möglingen, Gröningen unbodd.’nge n. 
29 Weller, Württ. Geschichte, S.21, unb Veec, 6.110. 30 K. Weller, Ansiedlungs: 
gefliehte ber Ohringer Landschaft, S. 6 unb 7. 31 Die Srüh H d b l ungen meist 
gekennzeichnet durc bie Endung =heim: besonders start sind sie vertreten im 
Nledargebiet, wo ihnen u. a. auch Jachenau (782 Bacherheim, später —acenbeim, 
11 km nordöstlich Neckarsulm) unb Offenau (766 Offenheim, 9 km nordweitlic 
Nedarjulm) zuzurechnen finb. Sie fehlen im Welzheimer Wald ganz (Bezbeim 
helfet alt Wallenzin), ebenso in ben Limpurger Bergen, ben Löwensteiner unb da den- 
burger Bergen ausser Blindheim, bas schon im 4. Sahrhundert. einen ocazfun’ 
römischer Kupfermünzen aufweist; bie -heimorte treten bann erst wieber auf in —Der- 
unb Untersontheim, Talheim unb Westheim (Ableger her Stöckenburg, von Htod- 
beimerburg), weiterhin am Kocher in Ober- unb Untermünkheim, Scheuerheim (oceu- 
rachshof heute) unterhalb bes durc Reihengräber belegten Künzelsau, unb in 
heim (abg.) oberhalb Niedernhall in ber Nähe bes durc Reihengräber belegten 
Griesbach, Gochsen (GNzzisheim) unb öbbeim (Reihengrab), an der oberen —911 
in Zagstheim, Ongersheim (Ngr.), Crailsheim unb ben in der Nähe liegenden Onolj- 
beim, an ber Maulac gelegen, nach ber ber Maulachgau seinen Ramen hat, ferner 
Surheim, heute Saurach, unb Bronnolzheim; bie -heimorte haben in der ratls- 
heimer Sarot sogar bie Berge erstiegen mit Blindheim (jetzt Blindhof) unb "iegers- 
beim; sie finben sich bann an ber Brettac in Brettheim unb Kleinbrettheim, ferner in 
Suchilheim (heute Heuchlingen; W..B. I, 272, genannt 1054 als Duchilheim, ferner 
1409 als Huchelheim, „Württ. Franken" 9,30) unb Specheim bei Schmalfelden, an
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der Sagst weiterhin in Altkrautheim, Klepsheim (heute Klepsau, badisch), Witters- 
heim (genannt 775, heute Widdern), Herbolzheim, Obergriesheim (Rgr.), Untergries- 
beim und Huchelheim (Kreis Neckarsulm, siebe „Königreich Württemberg" I, 525, 
genannt 1222; siebe auc Huchelheim in Frohnhauser, Geschichte ber Reichsstadt 
Wimpfen, S. 90 und 128), ferner in Nvigheim (Rgr.). On der Weinsberger Gegend - 
findet sic als einzige solcher fränkischen Siedlungsorte Granzesheim (genannt 1037, 
beute Grantschen). An der mittleren un d unteren Sauber sind die frän- 
tischen alten =heimorte wieder besonders start vertreten: Tauberrettersheim (bayer.), 
Schäftersheim, Weikersheim, Elpersheim, Markelsheim, Sgersheim, Mergentheim 
(Ngr.). Die obenerwähnten Blindheim (Kreis Hall und Kreis Crailsheim) beuten 
wohl in ihren Namen auf alte Verspottung, ba diese Orte auf unergiebigem Boden 
angelegt sind unb sic auc nicht weiter entwickelt haben (siehe Weller, Die Besiedlung 
bes württ. Frankenlandes in deutscher Zeit, Bes. Beil, des Staatsanzeigers 1923, 
Nr. 6, S. 82). Zu ben ältesten wohl schon alamannischen Siedlungen gehört auch 
bas 797 schon genannte Helmbund (Helmanabiunde) im Brettachgau, ein aus bem 
Flurzwang ausgeschnittenes Gut eines hochadligen Geschlechtes (siehe K. Weller, An- 
siedlungsgeschichte ber Shringer Landschaft, 6. 5, unb Bes. Beil, bes Staatsanzeigers 
1923, Nr. 5). Die Siedlung ging später ein, als im 14. Jahrhundert auf ihrer Nar- 
fung die „neue Stadt Helmbund", Neuenstadt an ber Linde, gegrünbet wurde. Die 
Orte mit ben Endungen =ingen unb =heim sind so nicht bie einzigen alten Siedlungen 
ber württembergisch-fränkischen Landschaft gewesen, wenn erstere auch in frühester 
Zeit überwiegen unb vorwiegend in ben Flufztälern liegen unb bie weitere Besiedlung 
sic nur sehr langsam über bie Hochflächen zwischen ben Flüssen ausgebreitet haben 
wirb. Aus frühen urkundlichen Erwähnungen unb aus bem Auftreten von Reihen- 
gräbern wie auc aus ber Tatsache, das alte Pfarreien ober Kirchen mit ihnen vet- 
bunben sind, bürfen wir zu ben alten Siedlungen auc einen Heineren Teil mit ber 
Endung = f e l b ober = f c l b e n rechnen: Sagstfeld unb Bitfeld westlich bes einstigen 
römischen Grenzwalls, östlich von ihm Michelfeld, Noszfeld, Haßzfelden unb Ninder- 
selb (siehe Weller, Bes. Beil, bes Staatsanzeigers 1923, Nr. 5, S. 70). 32 Neue 
Funde fränkischer Gräber mit golbener unb silberner Rundfibel, durchbrochener Zier- 
scheibe, Glas- unb Bernsteinperlen, römischen Anhängemünzen, Beinkämmen, Glas- 
bechern unb -schälchen, Holzeimer (siehe SB. NF. 8,128). 33 Reue Funde SB. NF. 
8,127. 31 Neue Funde: Beinkamm, Denar, Glasperlen, Spinnwirtel, Messer u. a. 
(83. 78. 7,68). 35 Neue Funde SB. NF. 8, 133. 36 3 St elettgr über am Anstieg 
ber Talsohle 1933; bas Fundberichte 8,31 erwähnte baraus geborgene Schwert ist 
ein Langsar, jetzt im Heimatmuseum Künzelsau. 37 Geborgen vom Histor. Ver. f. 
Württ. Franken durc Kost, Funde mit Schädel im Keckenburgmuseum in Hall (SB. 
N8. 8,126). 38 Wenn nicht, was wahrscheinlich ist, eine Verwechslung mit Grab- 
bügeln früherer Seiten vorliegt, wie dies 3. B. bei Otterbac (Tüngental) ber Fall ist, 
wo aulus-Gradmann („Kunst- unb Altertumsdentmale" 1907, S. 113) Reihen- 
gräber melbet, bie sic nun als Grabhügel älterer vorgeschichtlicher Zeit herausgestellt 
haben. 39 Fehlt bei Beec; bie Letten sind versuchsweise unter Mitverwendung bes 
Kreuzchens unb mitgefundenen, wohl nicht zur Kette gehörigen Tonperlen wieder- 
bergeftellt worben von A. Herrmann nac ähnlichen rheinischen Letten (nac Ger- 
mania 1933, S. 205 unb Lindenschmitt, Altertümer in heidnischer Vorzeit I, Heft IV, 
Tafel 7). Der Frankenkönig Chlodwig selbst soll in ber siegreichen Schlacht von 496 
gegen bie Alamannen am Rhein zum Christentum übergetreten fein, wie ber fränkische 
Geschichtsschreiber Gregor von Tours (Hist. Franc. II, 30) erzählt. 40 Sm Kecken- 
burgmuseum bes Histor. Ver. f. Württ. Franken in Hall; Abb. Beeck, Tafel 77 B 13. 
21 Viele Funde in ber Altertümersammlung Stuttgart, sehr schön auch im Museum 
für Völkerkunde in Berlin, ein kleinerer Teil im Keckenburgmujeum in Hall (u. a. zwei 
Frauenschädel) unb im Crailsheimer Heimatmuseum. 42 Abb. ber Sngersheimer unb 
ber Sontheimer Buckelfibel bei Veed, Taf el 27,15 unb 30,7; gute weitere Reihen- 
gräberfunbe bes Heilbronner unb Neckarsulmer Gebiets in ben bortigen Museen. 
43 Aodungsorte Not am See, Rutbac (jetzt Reubach), (Ober- unb Unters Eichenrot, 
"eupoldsrot, Atzenrvd. Gerodet ist sicher auc worben von bem frühgeschichtlic be- 
deutenden Unterregenbach a. d. 8. aus, bas karolingische Krypta besitzt. 4* S t o c = 
heimburg, „Stocheimaroburg" im 9. Sahrhundert genannt, siehe Öveszler, „Hall 
am Kocher", S. 29, unb K. Weller, „Das Alter ber Störfenburg", Zeitschr. bes Histor. 
Ber. f. Württ. Franken, NS. Heft 14, S. 37. 45 Siehe Weller, „Die Ansiedlungs-
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geschichte des württ. Franken rechts vom Neckar", Württ. Vierteljahrsh. 1894, und 
„Die Besiedlung des württ. Frankenlandes in deutscher Zeit", Bes. Beil, des Staats- 
anzeigers 1923, Nr. 5. 46 Schumacher, „Württ. Vergangenheit", S. 10 ff. 17 A. a. 
O G 18 ff.; Mergentheim wohl in Anlehnung an einen fränkischen Königshof ent- 
wickelt, 1058 Sitz eines Untergrafen des Taubergaus (siehe Schumacher, „Württem- 
berg” 1930, S. 503). 48 Durch Georg Müller (Mergentheim) in derMaurus-Beber- 
Straze; Funde jetzt im Heimatmuseum Bad Mergentheim. 8 Die ‘ e r I e (siehe 
Abb. 18) entspricht genau einer gleichen aus einem alamannischen Frauengrab von 
Heidelberg-Kirchheim (Kurpfälzisches Museum Heidelberg) und ebenso einer solchen 
im Museum für Urgeschichte in Weimar, dort als altthüringischer Spinnwirtel ge- 
beutet (C. Schuster, „Das Museum für Urgeschichte zu Weimar" 1928, ©. 118). 
50 Enthält genau bis in alle Einzelheiten dieselben K r e i s ft e m p e ID e r 31 e = 
rungen mit ben rec tw in11 ig gefrcu 31cn O ur c meffcrn barm 
in derselben Anordnung wie bas Gewicht von Ochsenhausen, bas bamit, troß ber auf 
bem Gewichtboden stehenden Zahl, ebenfalls völkerwanderungszeitlic fein muß (53. 
NF. 7, Tafel 22,3). Damit bürste auc ber Lorcher Lichtstoc derselben Tafel völter- 
wanderungszeitlic fein, bamit auc bie im Alamannenwert abgebildeten Eichtitvc e, 
was früher unrichtigerweise bezweifelt worden ist. Ein alamannischer Topf von Ober- 
stotzingen (Kreis Ulm, im Museum Ulm) zeigt dasselbe Kreisstempelmuster mit ein- 
begriffenem Kreuz (Radkreuz), wie ber von Mergentheim erwähnte. 'Dieselbe Zler- 
form (Sinnzeichen bes Sonnenrabes) auc auf bem römischen Weihestein für die 
Nymphen vom Kastellort Öhringen, in Stein in Kerbichnittart gehauen (Abb. 
Saug-Sirt, S. 625). Das Nadkreuz (Speichenkreuz) ist schon in ber vberitalieniichen 
Hallstattzeit als Sonnensymbol in ähnlicher Verwendung wie im bronzezeitlichen Gers 
manischen (mit Pferd) verwendet (siehe E. Sprockhoff, Germania 20, 1936, ©. 5 
Abb 8 unb S. 4 Abb. 7). 51 Veed, S. 179. 52 Beed, S. 180. 53 Beed, ©. 179. 
51 Geborgen 1936 durc Georg Müller (Mergentheim). 55 Srühmittelalter- 
[ ic c Steinplatten gröber mit Sfe I e11en ohne Beigaben haben 
manche alten Sieblungen des württ. Frankenlandes ergeben, neuerdings, wiees 
scheint, Dörzbac a. b. 8. (Mitteilung Wallrauc 1936), ferner November 1935 
Dörrenzimmern (Kreis Künzelsau) Skelettplattenkindergrab in ber Nähe ber 
Kirche. 86 Alte vorgeschichtliche unb germaniic-frühdeutice 
Überlieferung, bie zum Teil bis in bie jüngste Seit besonders im Landvolt sic 
wirksam zeigt, wird vom Verfasser in ber Zeitschr. bes Histor. Ber. f. Württ. Franken 
in einem ber folgenben Hefte in befonberem volkskundlichem Aufaß an Zahlreichen 
Beispielen aufgewiesen werden.

Nachtrag zu Seite 31, Linie 3 von unten, unb zu Anm.76: Sn bem Rösener Dorf
im „Haspach” fanb Fr. Dörr (Hall) beim Absuchen des vom Regen abgewaichenen 
Aushubs einer 1936 durc Grabung untersuchten N ö f f e n e r 5 ü 11 e n ft e 11 e b e r 
S i e b l u n g im „$ a f p a ch" (Hall) doc noc einen piralferamiscen 
Randicherben ber Seit 2, so dasz dieses Dorf nun doc auc als gemischt an- 
gesehen werden mufz unb vermutlich mit bem nördlich anstoszenden gemischten spiral- 
teramisch-rössenschen Dorf auf dem.Wolfsbühl" (siehe Seite 32 Linie 3) zusammenhängt.
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