
Schweizerische
Numismatische

Rundschau

Revue Suisse
de Numismatique

Rivista Svizzera
di Numismatica

Band / Tome / Volume 99 2021



Schweizerische
Numismatische Rundschau

Revue Suisse
de Numismatique

Rivista Svizzera
di Numismatica

BAND / TOME / VOLUME 99

BERN 2021



Die jährlich erscheinende Schweizerische Numismatische Rundschau und die vierteljährlich
erscheinenden Schweizer Münzblätter sind die Publikationsorgane der Schweizerischen
Numismatischen Gesellschaft; Mitglieder erhalten sie unentgeltlich. Die redaktionellen
Richtlinien, Angaben zum wissenschaftlichen Beirat (Editorial Board) sowie weitere
Informationen finden Sie unter www.numisuisse.org

La Revue suisse de numismatique (annuelle) et la Gazette numismatique suisse (trimestrielle)
sont les organes de publication de la Société suisse de numismatique. Les membres les
reçoivent gratuitement. Les directives rédactionnelles, la composition du Comité éditorial
ainsi que des informations supplémentaires sont disponibles sur le site www.numisuisse.org

La Rivista Svizzera di Numismatica (annuale) e la Gazzetta Numismatica Svizzera (trimestrale)
sono gli organi di pubblicazione délia Società Svizzera di Numismatica. I soci le ricevono
gratuitamente. Le direttive redazionali, la composizione del Comitato éditoriale nonché
informazioni supplementari sono disponibili sul sito www.numisuisse.org

Organe der Gesellschaft - Organes de la Société - Organi délia Società

Präsident / président / présidente: Ueli Friedländer, Herrengasse 12, CH-8640 Rapperswil
SG, ueli.friedlaender@bluewin.ch

Quaestor / trésorier / cassier: Florian Hürlimann, Austrasse 45, CH-8045 Zürich,
florianhuerlimann@hotmail.com

Redaktion Schweizerische Numismatische Rundschau / rédaction de la Revue Suisse de

Numismatique / redazione della Rivista Svizzera di Numismatica:]u\in Genechesi, Musée cantonal
d'archéologie et d'histoire, Place de la Riponne 6, CH-1005 Lausanne, julia.genechesi@
vd.ch; Ghristian Schinzel, Münzkabinett Winterthur, Lindstrasse 8, GH-8400 Winterthur,
christian.schinzel@win.ch

Redaktion der SchweizerMünzblätter/ rédaction de la Gazette numismatique suisse/ redazione
della Gazzetta Numismatica Svizzera'. Dr. Ruedi Kunzmann, r.kunzmann@bluewin.ch;
Samuel Nussbaum, Zentralbibliothek Zürich, Zähringerplatz 6, GH-8001 Zürich,
Samuel. nussbaum@zb.uzh.ch

Schweizerische Numismatische Gesellschaft, CH-8640 Rapperswil SG
contact@numisuisse.ch

Layout und Produktion: Ediprim AG, Biel/Bienne
Druck auf umweltfreundliches FSC-Papier

FSC
ISSN (print) 0035-4163
ISSN (online) 2624-8204
ISSN-L 0035-4163
© SNG/SSN 2021 Printed in Switzerland

Mitglied der Schweizerischen Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

www.fsc.org

MIX
Papier aus

verantwortungsvollen
Quellen

FSC® C003528



INHALT/SOMMAIRE

In memoriam Michael Matzke 7

Michael Nick
Der Kaletedou-Sula-Quinar vom Adlerberg bei Pratteln (Kanton Basel-
Landschaft, Schweiz) und der Beginn der Kaletedou-Prägung
(Tafel 1) 11

Markus Peter
Zwei frühkaiserzeitliche Münzensembles aus der Nordwestschweiz
(Tafeln 2-3) 29

Bernhard Woytek
Eine unedierte Bronzemünze des Philippus II. Augustus (247-249)
aus Temnos mit aenigmatischer Beamtenlegende 47

Luca Gianazza
The coinage of the kingdom of Italy under Charlemagne (773/4-814):
a reassessment* 63

Christian Weiss
had tv/recvm
(Tafeln 4-6) 117

Ulrich Klein
Prolegomena zu einem Katalog der königlichen Münzprägung des

10./II. Jahrhunderts in Basel
(Tafeln 7-10) 137

Stefan Kötz
Der Schatzfund von Worms-Magnuskirche (1888). Wormser Denare
der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts vom Typ DBG. 845/Var.
(Tafeln 11-18) 171

Hubert Emmerig
Ungarische Denare des 11. Jahrhunderts im nördlichen Niederösterreich
(Tafeln 19-20) 237

Carine Raemy Tournelle
La vallée de la Venoge au cœur des conflits aux 11° et 12e siècles
focus monétaire sur Ferreyres et la Tine de Conflens 275

William R. Day, Jr.
Trans-mediterranean bullion flows, 1100-1500, and their effect on
coin production 311



Andrea Saccocci
All'ombra di Francesco Petrarca: le origini padovane del ritratto
«all'antica» (sec. XIV) 339

Lorenzo Fedel
«Am Eingang des Floleeholzes, hinter dem Allschwilerweiher»
Der spätmittelalterliche Flortfund von Binningen, Holeeholz (BL)
(Tafeln 21-22) 367

Lucia Travaini, Monica Baedassarri
Michael Matzke e le monete medievali della Toscana 395

Andrea Casoli
II Ticino in Europa aree di circolazione delle monete della zecca
di Bellinzona 423

Anne-Francine Auberson
Une capsule à thériaque, deux officines, trois raisons d'en parler 443

Schriftenverzeichnis Michael Matzke 455

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften

Publié avec l'appui financier de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
Pubblicato con il contributo dell'Accademia svizzera di scienze morali e sociali



ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS - LISTE DES ABRÉVIATIONS

ACGC C.M. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins (London 1976)
AGNAC Ancient Coins in North American Collections
AF Archéologie fribourgeoise
AF, ChA Archéologie fribourgeoise. Chronique archéologique
AIIN Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica
AJA American Journal of Archaeology
AJN American Journal of Numismatics
AMuGS Antike Münzen und geschnittene Steine
ANRW Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (Berlin 1972 ff.)
ANS American Numismatic Society
ANSMN ANS Museum Notes
ANSNNM ANS Numismatic Notes and Monographs
ANSNS ANS Numismatic Studies
AS Archéologie suisse / Archäologie der Schweiz
AthMitt Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts, Athenische Abteilung
BACM Bulletin des amis du Cabinet des médailles (Lausanne)
BAMM Bulletin des amis du Musée monétaire cantonal (Lausanne)
BCH Bulletin de Correspondance Hellénique
BdN Bollettino di Numismatica
BHV Bibliothèque historique vaudoise
BMC British Museum Catalogue (London 1923-1976)
BMVN Bibliothèques et musées de la Ville de Neuchâtel
BSFN Bulletin de la Société Française de Numismatique
BUCEMA Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre
BZGA Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde
C. H.Cohen, Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain2

(Paris 1880-1892)
CAF Cahiers d'Archéologie Fribourgeoise
CAJ Cahier d'archéologie jurassienne
Capit. Capitularia Regum Francorum
CAR Cahiers d'archéologie romande
CDL Codice Diplomatico Longobardo
ChLa Chartae Latinae Antiquiores
CDLang See HPM 13

CIL Corpus Inscriptorum Latinarum
CIN Conseil international de numismatique (=INC)
CNI Corpus Nummorum Italicorum, 20 vol. (Roma 1910-1943)
CNI Corpus Nummorum Italicorum. Primo tentativo di un catalogo generale delle

monete medioevali e moderne coniate in Italia o da Italiani in altri Paesi
CMRR M.H. Crawford, Coinage and Money under the Roman Republic (London 1985)
CNR Corpus Nummorum Romanorum
CRAHM Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales

(Caen)
CRN Cahiers romands de numismatique
DOC A.R. Bellinger - Ph. Grierson (Hrsg.), Catalogue of the Byzantine Coins in the

Dumbar-ton Oaks Collection and in the Whittemore Collection (Washington 1966-
1973)

ENH Études de numismatique et d'histoire monétaire UNG)
ESN Études suisses de numismatique SSN)
GN Geldgeschichtliche Nachrichten
GNS Gazette numismatique suisse SM)
GRBS Greek, Roman and Byzantine Studies
HBN Hamburger Beiträge zur Numismatik
HN1 B.V. Head, Historia Numorum (Oxford 1887)
HN2 B.V. Head, Historia Numorum2 (Oxford 1911)
HNS Italy N.K. Rutter (Hrsg.), Historia Numorum. Italy (London 2001)
HPM Historia Patria Monumenta
1GCH C.M. Kraay - O. M0rkholm - M. Thompson, An Inventory of Greek Coin Hoards

(New York 1973)
INC International Numismatic Counsil (=CIN)
IG Inscriptiones Graecae
IFS Inventar der Fundmünzen der Schweiz (=ITMS / IRMS)



ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS - LISTE DES ABRÉVIATIONS

IRMS Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri (=IFS / ITMS)
JbAS Jahrbuch Archäologie Schweiz
ITMS Inventaire des trouvailles monétaires
JbSGU Jahresbericht der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte.
Jdl Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts
JHS Journal of Hellenic Studies
JIAN Journal international d'archéologie numismatique
JNG Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte
JRS Journal of Roman Studies
LIMC Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (Zürich 1981 ff.)
MBNG Mitteilungen der bayerischen numismatischen Gesellschaft
MCAH, CMM Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Collections Monnaies et médailles
MDR Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande
MGH Monumenta Germaniae Historica
MIB Moneta Imperii Byzantini
MIR Moneta Imperii Romani
NACQT Quaderni Ticinesi, Numismatica e Antichità Classiche
NC The Numismatic Chronicle
NCirc Numismatic Circular
NGS Numismatische Gesellschaft Speyer
NNÂ Nordisk Numismatisk Ârsskrift
NNB Numismatisches Nachrichtenblatt
NNUM Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad
NSc Notizie degli Scavi di Antichità
NZ Numismatische Zeitschrift
RBN Revue Belge de Numismatique
RE A.F. Pauly - G. Wissowa u.a., Realencyclopädie der classischen Altertumswissen¬

schaft
Ree. gén. W.H. Waddington - E. Babelon - Th. Reinach, Recueil général des monnaies

grecques d'Asie Mineure (Paris 1904-1912)
REPERTORIO REPERTORIO DEI RITROVAMENTI MONETARI, ed. L. GIANAZZA, digital

edition available at https://www.sibrium.org/Materiali/
RIC H. Mattingly, E.A. Sydenham et al., The Roman Imperial Coinage (London 1923 ff.)
RIN Rivista Italiana di Numismatica
RN Revue Numismatique
RPC A. Burnett - M. Amandry et al., Roman Provincial Coinage (London 1992 ff.)
RRC M.H. Crawford, Roman Republican Coinage (Cambridge 1974)
RSN Revue Suisse de Numismatique SNR)
SAEF Service archéologique de l'État de Fi ibourg
SEG Supplementum Epigraphicum Graecum
SM Schweizer Münzblätter GNS)
SNG Sylloge Nummorum Graecorum
SNR Schweizerische Numismatische Rundschau RSN)
SSN Schweizer Studien zur Numismatik ESN)
Traité E. Babelon, Traité de monnaies grecques et romaines, 2e partie (Paris 1910-1932)
UNG Untersuchungen zu Numismatik und Geldgeschichte ENH)
ZAM Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters
ZfN Zeitschrift für Numismatik
ZPE Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik



MICHAEL NICK

DER KALETEDOU-SULA-QUINAR VOM ADLERBERG
BEI PRATTELN (KANTON BASEL-LANDSCHAFT, SCHWEIZ)

UND DER BEGINN DER KALETEDOU-PRÄGUNG

TAFEL 1

Michaels Publikationsliste liest sich in puncto keltischer Numismatik recht
unauffällig. Unci clas täuscht auch nicht, denn sein wissenschaftlicher Schwerpunkt
lag ganz offensichtlich nicht in der Eisenzeit! Trotzdem gab es in seiner
beruflichen Laufbahn einige Bezugspunkte zur latènezeitlichen Münzprägung.
Als Kurator einer der grössten öffentlichen Sammlungen keltischer Münzen in
der Schweiz im Münzkabinett des Historischen Museums Basel (HMB) lag das
in der Natur der Sache. Und bei genauerem Hinsehen findet man tatsächlich
einen Artikel zu einer vom HMB erworbenen boischen Goldmünze aus dem Hort
von Saint-Louis bei Basel, den ich zusammen mit Michael verfassen durfte1. Auch
bei dem im Folgenden vorzustellenden spatlatènezeitlichen Quinar gibt es einen
Anknüpfungspunkt an Michaels Tätigkeit. Denn eine der wenigen Parallelen zu
diesem seltenen Stück liegt im HMB...

Der Fundort

Auf dem Adlerberg bei Pratteln im Kanton Basel-Landschaft (BL), Schweiz,
wurde 2019 ein römischer Hort bestehend aus 304 Denaren aufgedeckt, die eine
Zeitspanne von Nero (54-68 n. Chr.) bis Commodus (180-192 n. Chr.) umfassen2.
Die Prospektionen im näheren und weiteren Umfeld der Fundstelle erbrachten
weitere römische Münzen des 1. bis 4. Jahrhunderts, darunter auch kleinere
zusammengehörige Ensembles3. Als einzige keltische Münze wurde in nur
geringer Entfernung zu dem grossen Denarhort im August 2020 ein Kaletedou-
Quinar gefunden (Abb. 1: 2).

1 Matzke - Nick 2018.
- Fischer-Peter-Ackermann 2020.-Durch die Nachsuche ist die Anzahl mittlerweile

auf 304 Denare angewachsen (Ackermann - Peter 2021, S. 96).
3 Ackermann - Peter 2021, S. 96-97.
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4

Abb. 1 Der Denar des Publius Sula aus dem Jahr 151 v. Chr. (1) und die drei bekannten
Varianten der Kaletedou-Sula-Quinare. 2: Variante 1 vom Adlerberg bei Pratteln BL
(Ex. Abb. 3, Nr. 1). 3: Variante 2 (Ex. Abb. 3, Nr. 11). 4: Variante 3 (Ex. Abb. 3, Nr. 14).

Massstab 2:1.
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DER KAT FTF.OOT J-SI II A-OI JTNAR VOM ADLERBERG BEI PRATTELN (KANTON
BASEL-LANDSCHAFT, SCHWEIZ) UND DER BEGINN DER KALETEDOU-PRÄGUNG

Das lässt aufhorchen! Denn nur wenig mehr als drei Kilometer Luftlinie von
der Fundstelle auf dem Adler entfernt befindet sich auf der anderen Seite des

Ergolztals das Büechlihau in der Gemeinde Füllinsdorf BL. Auf dieser Erhebung
wurden vor 2011 ein spâtlatènezeitlicher Münzhort und später bei Prospektionen
ein römischer Hort mit Gold- und Silbermünzen sowie weitere Kleinensembles
mit römischen Silbermünzen entdeckt1. Der 355 Silbermünzen umfassende
keltische Hort besteht zwar hauptsächlich aus Kaletedou-Quinareir1, eine Variante
wie jene vom Adler war darunter aber nicht vorhanden (Abb. 3). Wie die noch
unpublizierten Forschungen gezeigt haben, ist eine Niederlegung mit rituellem
Hintergrund im Fall der Füllinsdorfer Deponierungen wahrscheinlich. Wie die
Funde vom Adler zu interpretieren sind, ist noch offen; ebenso, inwieweit die
beiden bemerkenswerten Fundorte zusammenhängen. Diese Fragen können an
dieser Stelle aber nicht weiter verfolgt werden. Wir möchten uns hier auf den auf
dem Adler gefundenen Kaletedou-Typ konzentrieren.

Die Münze

Der Quinar wurde zwar an anderer Stelle bereits kurz angesprochen6. Angesichts
seiner Bedeutung soll er hier aber noch einmal ausführlicher und einem
erweiterten Publikum vorgestellt werden. Bereits beim kurzen Betrachten der sehr

gut erhaltenen und kaum abgenutzten Münze (Abb. 1: 2) fallen die Unterschiede
zu den gängigen Kaletedou-Quinaren ins Auge (Abb. 3). Sowohl der Romakopf
der Vorderseite als auch das Pferd der Rückseite sind - anders als bei diesen -
nach rechts orientiert. Bei genauerem Hinsehen wird zudem deutlich, dass
der Helm der Roma viel detailreicher als sonst üblich ausgeführt ist; und auf
der Rückseite ist die komplette Legende KAAETEAOY in griechischer Schrift
wiedergegeben. Die spiegelverkehrten Buchstaben sind von rechts nach links
ohne Unterbrechung zu lesen. Zu etwas ganz Besonderem wird das Stück aber
durch den Schriftzug unterhalb des Pferdes, wo in lateinischer Schrift SVLA (VL
ligiert) steht, ebenfalls spiegelverkehrt und von rechts nach links zu lesen. Das

gibt uns einen eindeutigen Hinweis auf das römische Vorbild, nämlich den Denar
des Publius Sula aus dem Jahr 151 v. Chr. (Abb. 1: lf. Nicht nur, dass der Schriftzug
SVLA die Ligatur an derselben Stelle aufweist, sondern auch zahlreiche Details
am Romakopf der Vorderseite stimmen mit dem keltischen Quinar überein;
so z. B. die Kombination der drei Haarsträhnen im Nacken mit dem Ohr- und
Halsschmuck, der Ausformung der Helmzier sowie der Modellierung des Auges.
Dieser Denar gibt somit den terminus post quem für die Kaletedou-Quinare vor.

4 Die Publikation der Funde vom Büechlihau ist in Vorbereitung. Siehe vorläufig noch
Marti - Nick - Peter 2013.

5 Durch die Nachsuche mit verbesserten Metalldetektoren ist die Anzahl der Münzen auf
nun 355 Exemplare angewachsen, darunter 332 Kaletedou-Quinare. Zur Zusammensetzung

(Stand 2015) und zur Einbettung des Hortes in das keltische Münzwesen siehe
Nick 2015, S. 162-168, 620-621 (Fundstelle BL-5).

6 Nick 2021, S. 92-93.
7 RRC, S. 249, Nr. 205/1.
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Es ist deshalb anzunehmen, dass es sich bei der Münze vom Adler um einen
Vertreter der frühesten Kaletedou-Prägung handelt, von der ausgehend sich die
gesamte nachfolgende Typologie dieser Münzgruppe entwickelte.

1905 publizierte Adrien Blanchet als erster die Lesung des Legenden-Zusatzes
unter dem Pferd als SVLA, wodurch es ihm möglich war, das römische Vorbild
zu benennen8. In der älteren Literatur waren die Buchstaben nämlich als SVA

gelesen worden9. Mitte der 1960er-Jahre beschäftigte sich schliesslich Jean-
Baptiste Colbert de Beaulieu eingehender mit dem Münztyp10. Danach gab es

zum Thema nur noch einige kurze Erwähnungen bzw. Neubewertungen der
Chronologie, m. W. wurden seither aber keine Neufunde publiziert".

Die Typologie der Kaletedou-Sula-Quinare

Colbert de Beaulieus Einteilung des Kaletedou-Sula-Typs in drei Varianten hat bis
heute Gültigkeit (Tab. 1). Alle sind durch Stempelkoppelung verbunden (Tab. 2).

Var. Legende (Rs.) Vs. Rs. Vs.-Stempel Rs.-Stempel
1 KAAETEAOY

(spiegelverkehrt, auswärts
v. r. n. 1.) // SVLA (VL lig.,
spiegelverkehrt, auswärts
v. r. n. 1.)

Kopf r. Pferd r. Dl R1

2 KAA (A in Form eines
A, auswärts v. 1. n. r.) //
SVLA (VL lig., auswärts v.
1. n. r.)

Kopf r. Pferd 1. Dl R2, R3

3 KAA (A in Form eines
A, auswärts v. 1. n. r.) //
SVLA (VL lig., auswärts v.
1. n. r.)

Kopf 1. Pferd 1. D2, D3 R2

Tab. 1 Varianten des Kaletedou-Sula-Typs.

8 Blanchet 1905, S. 203-204, 400-401, Taf. 11,17. - Gemäss Dayet 1960, S. 143 geht
Blanchets These auf A. de Barthélémy zurück. Offenbar sah M. Dayet in der Legende
einen seltenen Graveursfehler, so dass der Typ nicht als Vorbild für die gesamte
Kaletedou-Prägung anzusehen sei. Dagegen argumentierte J.-B. Colbert de Beaulieu
(Colbert de Beaulieu 1965, S. 167-168; Colbert de Beaulieu 1966, S. 108-111).
Siehe hierzu auch zusammenfassend Schkers 1969, S. 93-94.

•' BN, S. 191, Nr. 8296-8297 mit Lesung der Rückseitenlegende «KAAETEAOYSVA»
sowie der Interpretation der drei Haarsträhnen hinter dem Romakopf der Vorderseite
als Buchstabe E.

111 Colbert de Beaulieu 1965, S. 164, 167-168, 175, 180; Colbert de Beaulieu 1966, S.

102-104, 108-111.
11 Siehe z. B. RIG IV, S. 167-168; Gruel - Jeunot 2012, S. 304-305; Martin 2015, S.

69-71.
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Nr. Standort / Publikation / Fundort (FO) Var. Vs. Rs. Gew. Dm.
1 ABL, Inv. 53.158.18 / Nick 2021, S. 92,

Abb. / FO Pratteln BL, Adler
1 Dl R1 1,93 13,8-12,8

2 BnF, Inv. BnF 8296; Angabe von Gew. und
Dm. durch D. Hollard (BnF) / BN, S. 191,
Nr. 8296 (mit falschem Gew. 1,82 g; wohl
Verwechslung mit 8297); Blanchet 1905,
pl. 11,17; Dayet 1960, S. 139, fig. 53,4;
Colbert de Beaulieu 1965, S. 175, Nr. 2;

Colbert de Beaulieu 1966, S. 103, Abb.
5-6; RIG IV, S. 167, Nr. 91; DT III, S. 73,
Nr. 3193 / FO unbekannt

1 Dl R1 1,90 14,0-12,5

3 BnF, Inv. BnF 8297; Angabe von Gew. und
Dm. durch D. Hollard (BnF) / BN, S. 191,
Nr. 8297 (mit falschem Gew. 1,90 g; wohl
Verwechslung mit 8296); Scheers 1969,
pl. 1,7; Gruel -Jeunot 2012, S. 304, Abb.
3 (dort «LT8296») / FO unbekannt

1 Dl R1 1,82 13,5-12,9

4 HMG, Inv. Hunter Eastern and central
Gaul 1; Angabe des Gew. durch J.
Ericsson (HMG) / Macdonald 1905,
S. 699, Nr. 1, pl. C,31 (Gew. 28,5 grains
1,85g; Dm. 0,55 inches 13,97 mm);
BMC II, S. 61, Nr. S258 (mit falschem
Gew. 1,58 g) / FO unbekannt

1 Dl R1 1,86 14,0

5 HMB, Inv. 1918.5295; Gew. und Dm.
erhoben von M. Nick / KMB, S. 272,
Nr. 72 / FO unbekannt

1 Dl R1 1,866 15,1-13,4

6 Internet 1 (Dl) (Rl) k. A. k. A.
7 Ex. Slg. J.-B. A. Changarnier-Moissenet

CH 4 (Verbleib: Slg. J.-P. Le Dantec,
Geschenk von J.-B. Colbert de Beaulieu);
Gew. und Dm. erhoben von J.-P. Le
Dantec) / Colbert de Beaulieu 1965,
S. 164, Anm. 6 (CH 4: D1/R3); Colbert
de Beaulieu 1966, S. 104, Anm. 6 (CH 4:

D1/R3) / FO unbekannt

2 Dl R3 1,58 13-12

8 Ex. Slg. A. Deroc, Avignon (Verbleib
unbekannt) / Colbert de Beaulieu
1965, S. 164, Anm. 6 (D1/R3);
Colbert de Beaulieu 1966, S. 104, Anm.
6 (D1/R3) / FO unbekannt

2 Dl R3 k. A. k. A.

9 Internet: https://www.cgb.fr/lingons-
region-de-langres-denier-kaletedoy-tete-
a-droite-ttb-tb-,bga_293631,a.html

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich bei diesem
Exemplar um das Stück aus der Slg. A. Deroc (Nr. 8)
handelt. Das ist aber nicht mehr nachzuprüfen,
da von Letzterem kein Foto vorliegt.

2 Dl R3 1,90 14,5

10 BVB, Inv. BVB 7; Details unter
memoirevive.besancon.fr (suche: Mon
277) / Colbert de Beaulieu et al. 1959,
S. 47, Nr. 133, pl. VI,133 (nur Vs.) / FO
unbekannt

2 Dl R2 k. A. k. A.
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11 BVB, Inv. BVB 8; Details unter
memoirevive.besancon.fr (suche: Mon
278) / Colbert de Beaulieu 1965,
S. 175, Nr. 3; Colbert de Beaulieu 1966,
S. 103, Abb. 7-8 / FO unbekannt

2 Dl R2 k. A. k. A.

12 MAN / De Saulcy 1866, S. 236, 248
(Gruppe 8); DAG II, Taf. zw. S. 96 u.
97: Nr. 260; Le Dantec et al. 2020, S.

D 25, Nr. N 1150, Taf. 25,1150 / FO La
Villeneuve-au-Roi

2 Dl R2 1,88 13-12

13 Ex. Slg. J.-B. A. Changarnier-Moissenet
CH 1 (Verbleib unbekannt) / Colbert
de Beaulieu 1965, S. 164, Anm. 6 (CH
1: D1/R2); Colbert de Beaulieu 1966,
S. 104, Anm. 6 (CH 1: D1/R2) / FO
unbekannt

2 Dl R2 k. A. k. A.

14 BVB, Inv. BVB 6; Details unter
memoirevive.besancon.fr (suche: Mon
276) / Colbert de Beaulieu et al.
1959, S. 47, Nr. 132, pl. VI,132 (nur Rs.);
Colbert de Beaulieu 1965, S. 175, Nr. 4;
Colbert de Beaulieu 1966, S. 103,
Abb. 10-11 / FO unbekannt

3 D2 R2 k. A. k. A.

15 Ex. Slg. J.-B. A. Changarnier-Moissenet
CH 3 (Verbleib unbekannt) / Colbert
de Beaulieu 1965, S. 164, Anm. 6 (CH
3: D2/R2); Coi.bert de Beaulieu 1966,
S. 104, Anm. 6 (CH 3: D2/R2) / FO
unbekannt

3 D2 R2 k. A. k. A.

16 Montbéliard, Inv. CM 132; Gew. und Dm.
erhoben von H. Grimaud / Colbert de
Beaulieu et al. 1960, S. 33-34, Nr. CM
132, pl. IV,104 / FO unbekannt

3 D3 R2 1,68 16-13

17 BVB, Inv. BVB 5; Details unter
memoirevive.besancon.fr (suche: Mon
275) / Colbert de Beaulieu et al. 1959,
S. 47, Nr. 131, pl. VI,131 (nur Vs.) / FO
unbekannt

3 D3 R2 k. A. k. A.

18 Ex. Slg. J.-B. A. Changarnier-Moissenet
CH 2 (Verbleib unbekannt) / Colbert
de Beaulieu 1965, S. 164, Anm. 6 (CH
2: D3/R2); Colbert de Beaulieu 1966,
S. 104, Anm. 6 (CH 2: D3/R2) / FO
unbekannt

3 D3 R2 k. A. k. A.

Tab. 2 Bis heute bekannte Exemplare des Kaletedou-Sula-Typs. Die erste Spalte
beinhaltet die Laufnummer, die mit den auf der Tafel abgebildeten Exemplaren

korrespondiert. Es folgen Angaben zu Standort der Münze, Publikation und Fundort.
Daran schliesst sich die Beschreibung der Münzen an: Variante (Var.), Vorderseiten-

Stempel (Vs.), Rückseiten-Stempel (Rs.), Gewicht in Gramm (Gew.) und Durchmesser
in Millimeter (Dm.), k. A. keine Angabe.
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Die bis heute in der wissenschaftlichen Literatur bekannten fünf Exemplare von
Variante 1 (Abb. 1: 2), zu der auch das Stück vom Adler gehört, sind allesamt mit
demselben Stempelpaar Dl/R 1 hergestellt worden (Tab. 2, Nr. l-5)n.

Die Vorderseite der bekannten Exemplare von Variante 2 (Abb. 1: 3) wurde
ebenfalls mit dem Stempel Dl geprägt (Tab. 2, Nr. 7-13). Die Rückseite zeigt
nun aber ein anderes Münzbild: Das Pferd ist nach links gewendet und der
Name KAAETEAOY wurde zu KAA verkürzt und ist von links nach rechts zu
lesen. Beim Namen SVLA unter dem Pferd wurde ebenfalls die Leserichtung
gewechselt. Bisher kennen wir zwei Stempel (R2 und R3) für diese Darstellung.
Zahlreiche Details bei der Ausformung von Pferd und Legende machen deutlich,
dass für dieses Münzbild die Rückseite von Variante 1 als Vorbild diente. Daraus
ist abzuleiten, dass Variante 2 zeitlich auf Variante 1 folgte.

Für Variante 3 (Abb. 1: 4) wurde - soweit bisher bekannt - ausschliesslich der
Rückseitenstempel R2 verwendet (Tab. 2, Nr. 14-18). Die Vorderseite zeigt nun
allerdings den Romakopf nach links und zwar im Vergleich zu Stempel Dl in
deutlich vereinfachterem Stil. Bisher sind zwei Stempel dieser Vorderseite bekannt
geworden (D2 und D3). Der Rückseitenstempel R2 zeigt zwischen Variante 2 und
3 keine deutlichen Unterschiede im Grad des Verschleisses. Es ist deshalb davon
auszugehen, dass die beiden Varianten mehr oder weniger gleichzeitig geschlagen
wurden.

Die Entivicklung der Kaletedou-Quinare

Ob sich die weitere Entwicklung der Kaletedou-Quinare zeitlich an den Kaletedou-
Sula-Typ anschliesst, oder ob hier mit einer parallelen Entwicklungslinie
gerechnet werden muss, ist an dieser Stelle nicht abschliessend zu klären, da
entsprechende Verbindungsglieder zur Zeit fehlen. Jedenfalls kennen wir bisher
zwei Varianten eines direkten Vorläufers der Kaletedou-Gruppe A, den wir
Kaletedou-Prototyp nennen möchten (Abb. 2). Genau wie bei den typologisch
ältesten Vertretern der Gruppe A, nämlich dem Typ Al/5 (Abb. 3: l)n, zeigt
der Prototyp einen Romakopf nach links mit drei Elaarsträhnen und X hinter
dem Kopf; das Ganze in einem doppelten Perlkreis mit Zwischenstrichen. Auf
der Rückseite befindet sich ein Pferd nach links, dessen Vorderbeine wie bei
Gruppe A eine offene Haltung aufweisen. Anders als bei dieser befindet sich bei
den Varianten des Prototyps das Omikron der Umschrift jedoch nicht zwischen
den Vorderläufen. Bei einer gut belegten Variante des Prototyps beginnt die
umlaufende Legende KAA-ETEAOY oben über dem Kopf des Pferdes (Abb. 2:
l)u. Die weitgehend (AA auf dem Kopf stehend) einwärts im Uhrzeigersinn und
von links nach rechts zu lesende Umschrift, weist nur eine grosse Unterbrechung

12 Aus denselben Stempeln stammt allem Anschein nach auch ein lediglich aus dem
Internet bekanntes Exemplar (Tab. 2, Nr. 6).

13 Zur Typologie der Kaletedou-Quinare siehe Nick 2015, S. 36-43, mit älterer Literatur.
14 Beim auf Abb. 2: 1 gezeigten Exemplar handelt es sich um das Stück Ziegaus 2010,

S. 107, Nr. 256. Für die Bereitstellung der Abbildung möchte ich Bernward Ziegaus
(ASM) ganz herzlich danken.
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im Bereich des Hinterteils des Pferdes auf; im Gegensatz zu Typ Al/5, bei dem die
Legende mehrere Unterbrechungen aufweist: KAAE-T-EA-O-Y (Abb. 3: 1). Bei
einer anderen Variante des Prototyps, die bisher nur durch eine alte Zeichnung
belegt ist, sind die teils einwärts, teils auswärts geschriebenen Buchstaben gegen
den Uhrzeigersinn zu lesen (Abb. 2: 2)15. Die auf der Münze nicht vollständig
erhaltene Legende weist mindestens zwei Unterbrechungen auf, die durch Kopf
und Vorderbeine des Pferdes verursacht werden: [ J-TEA-OY.

Aufgrund der massenhaften Ausmünzung in mehreren, z. T. sehr weit auseinanderliegenden

Prägestätten ist davon auszugehen, dass sich die weitere typologische
Entwicklung der Kaletedou-Quinare in mehreren parallelen Entwicklungslinien
vollzog16. Die Tendenz geht klar in Richtung Vereinfachung. Ausgehend von Typ
Al/5 mit vollständiger Legende KAAE-T-EA-O-Y (Abb. 3: 1) sehen wir innerhalb
Gruppe A Legendenverkürzungen zu KAA-T-A-O-Y, KAA-EA-O-Y, KAA-A-
O-Y oder KAA-E-O-Y. Bei Gruppe B setzt sich dieser Trend fort. Die Buchstaben
unter dem Pferd der Legenden KAA-EA-Y (Abb. 3: 2), KAA-A-Y und KAA-E-Y
werden zunehmend durch ein vierspeichiges Rad (Gruppe B4) ersetzt (Abb. 3: 3),
bis die Umschrift schliesslich vollständig in Symbole aufgelöst wird: X über, Rad
unter und Y vor dem Pferd (Gruppe B6; Abb. 3: 4). Auch die damit einhergehende
Entwicklung der Vorderseiten weist eine starke Tendenz zur Vereinfachung auf.

Völlig eigenständige Linien stellen die Imitationen von Kaletedou-Quinaren
der Gruppe A in rohem Stil dar (Abb. 3: 3), die sehr wahrscheinlich auf von den
Hauptlinien unabhängige Herstellungsorte zurückzuführen sind.

15 Pistollet de Saint-Ferjeux 1867, Taf. 7,55.
16 Nick 2015, 43. Siehe hierzu auch Nick - Schäppi 2019, mit weiterführender Literatur.

18



DER KALETEDOU-SULA-QUINAR VOM ADLERBERG BEI PRATTELN (KANTON
BASEL-LANDSCHAFT, SCHWEIZ) UND DER BEGINN DER KALETEDOU-PRÄGUNG

3 4 5

Abb. 3 Die weitere Entwicklung der Kaletedou-Quinare: Beispiele aus dem Hort von
Füllinsdorf BL. 1: Typ Al/5 mit Legende KAAE-T-EA-[0]-Y (Inv. ABL 24.71.229). 2: Typ

Bl/3 mit Legende KAA-EA-Y (Inv. ABL 24.71.116). 3: Typ B4/2 mit Legende KAA-
(Rad) E-Y (Inv. ABL 24.71.63). 4: Typ B6/1 mit Legende X-(Rad)-Y (Inv. ABL 24.71.349).

5: Imitation der Gruppe AI in rohem Stil (Inv. ABL 24.71.149). Massstab 1:1.

Weitere Fundorte von Kaletedou-Sula-Quinaren

Vor der Entdeckung des Exemplars der Variante 1 vom Adler im Jahr 2020 war
nur ein weiterer Fundort eines Kaletedou-Sula-Quinars bekannt. Dieser stammt
aus dem grossen Hort von La Villeneuve-au-Roi (Dép. Haute-Marne, Frankreich)
und gehört Variante 2 an (Tab. 2, Nr. 12)17. Das 1866 aufgefundene Depot bestand
aus mindestens 13190 keltischen Quinaren, darunter 1142 Exemplare des Typs
Kaletedou18. Diese setzen sich hauptsächlich aus Stücken der Gruppen Al, B1

und B4 zusammen, aber auch der jüngste Typ B6 ist vertreten. Der Hort als
Ganzes liefert keine Indizien für eine feinere Chronologie der Kaletedou-Sula-
Quinare, da in ihm auch zahlreiche Münzen der Zeit des Gallischen Krieges
(58-51 v. Chr.) und danach vertreten sind, z. B. 2920 Quinare des Typs Togirix.
Die Zusammensetzung des Depots zeigt aber, dass mit der Anwesenheit von
Kaletedou-Sula-Quinaren - vermutlich weniger mit dem Umlauf - auch noch im
zweiten und dritten Viertel des 1 .Jahrhunderts v. Chr. gerechnet werden muss.

Im HMB liegt ein Exemplar der Variante 1 (Tab. 2, Nr. 5), das von Andreas
Burkhardt dem Hort von Nünningen (Kanton Solothurn) zugeschrieben
wurde19. Die ursprüngliche Grösse dieses um die Mitte des 19. Jahrhunderts
entdeckten Depots ist nicht bekannt. Heute sind lediglich noch 50 Kaletedou-
Quinare nachweisbar20. Das von Burkhardt zur Untermauerung des Fundorts
herangezogene Inventar F5 des HMB nennt den Fundort Nünningen lediglich
für 31 Kaletedou-Quinare der geographischen Sammlung des Münzkabinetts

17 De Saulcy 1866, S. 236, 248 (Gruppe 8); DAG II, Münztafel zwischen S. 96 und 97: Nr.
260; Lf. Dantec et al. 2020, S. D 25, Nr. N 1150, Taf. 25,1150.

18 De Saulcy 1866.
19 KMB, S. 31, Abb. 20, S. 53, Abb. 42, S. 262, 393, Nr. 72.
20 Nick 2015, S. 1278-1288 (Fundstelle SO-11), mit älterer Literatur.
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des HMB (Inventar F7)21. Der Quinar des Typs Kaletedou-Sula gehört allerdings 
nicht dazu. Im Gegenteil macht der Verfasser der beiden handschriftlichen HMB-
Inventare F5 und F7 Wilhelm Vischer bald nach Auffindung des Hortes in einem 
Artikel deutlich, dass die Münze zum Bestand der «Alten Sammlung» gehört und 
ihr Fundort nicht bekannt ist22.

Schliesslich ist noch auf die auffällige Häufung der seltenen Kaletedou-Sula-
Quinare in den beiden Museen von Besançon (2 Ex. der Var. 2; 2 Ex. der Var. 3) 
und Montbéliard (1 Ex. der Var. 3) hinzuweisen (Tab. 2, Nr. 10, 11, 14, 16, 17). 
Möglicherweise stammen sie aus einem unbekannten Quinar-Hort im näheren 
Umfeld. Solche Horte sind im östlichen Mittelgallien nicht ungewöhnlich23. 
Das ist aber nicht mehr nachzuvollziehen. An gesicherten Fundorten bleiben 
schliesslich nur der Hort von La Villeneuve-au-Roi und der Neufund auf dem 
Adler bei Pratteln BL.

Dank

Für die Bereitstellung von Fotos, Publikationsgenehmigungen sowie weitere 
Informationen und Unterstützung möchte ich mich bei folgenden Personen und 
Institutionen ganz herzlich bedanken (in alphabetischer Reihenfolge): Rahel C. 
Ackermann (IFS), Bibliothèque de la Ville de Besançon, Andrea Casoli (HMB), 
Jesper Ericsson (HMG), Andreas Fischer (ABL), Hélène Grimaud (Musées de 
Montbéliard), Dominique Hollard (BnF), Institut für Klassische Archäologie der 
Universität Tübingen, Inventar der Fundmünzen der Schweiz,  Jean-Pierre Le 
Dantec (MAN), Annika Lindenberg (Freiburg i. Br.), Reto Marti (ABL), Marcel 
Tache (MAN), Bernward Ziegaus (ASM).

21 Archiv des Historischen Museums Basel F5: Verzeichnis der gallischen Münzen des 
Museums, S. 4. Die 31 Kaletedou-Quinare aus dem Nunninger Hort sind einzeln im 
Inventar F7 aufgeführt (Archiv des Historischen Museums Basel F7: Verzeichnis der 
geographischen Sammlung antiker Münzen, S. 27–28).

22 Vischer 1852, S. 44–45 und Taf. II,8. – Zur ausführlichen Diskussion des Sachverhalts 
siehe Nick 2015, S. 1279–1280.

23 Neben den bereits erwähnten Horten von Nunningen, La Villeneuve-au-Roi und 
Füllinsdorf (siehe Anm. 4 und 5) ist hier z. B. der 1844 entdeckte Hort von Robache (Dép. 
Vosges, Frankreich) zu nennen. Er bestand aus ursprünglich 2500–3000 Quinaren, 
von denen nur noch wenige erhalten sind. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um 
Kaletedou-Quinare. Siehe hierzu Deyber – Scheers 1993. – Auch der 1849 entdeckte 
Hort von Houssen bei Colmar (Dép. Haut-Rhin, Frankreich) ist nicht mehr vollständig 
erhalten. Er bestand ursprünglich aus ca. 150 Kaletedou-Quinaren und ca. 15 Sequa-
nerpotins. Siehe hierzu Allen 1976.
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Zusammenfassung

Der Fund eines keltischen Kaletedou-Sula-Quinars auf dem Adlerberg bei
Pratteln (BL), Schweiz, gab Anlass dazu, die Vorbilder der extensiven und
variantenreichen sowie geographisch sehr weitläufigen Kaletedou-Prägung
zusammenzustellen und einzuordnen. Dabei stellte sich die Frage, ob wirklich
alle Kaletedou-Quinare auf die mit nur wenigen Stempeln geprägten und bis
heute nur etwa 18 Mal belegten Kaletedou-Sula-Quinare zurückzuführen sind,
oder ob daneben mit parallelen Entwicklungslinien zu rechnen ist.

Summary

During an archaeologial survey on the Adlerberg near Pratteln (BL), Switzerland,
in 2020 a Celtic quinarius of Kaletedou-Sula type was found. These rare coins
are considered to be the model for the whole complex of Kaletedou coinage with
all its variations and extensive geographical distribution. The new find provided
the occasion to compile all known variants of the Kaletedou-Sula type: until now
only 18 coins of three variants are known to researchers. They all were minted by
just three dies for each side. Therefore the question arose whether all Kaletedou
quinarii have the Kaletedou-Sula type as a common model. Or do we have to
expect parallel lines of development?

Michael Nick
Inventar der Fundmünzen der Schweiz

Hirschengraben 11

Postfach
CH-3001 Bern
michael.nick@fundmuenzen.ch
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Die bekannten Kaletedou-Sula-Quinare. Die Nummerierung bezieht sich auf Tab. 2. Massstab 1:1.






