
I. FUND- UND FORSCHUNGSGESCHICHTE

Der Bauer Ferdinand Pfeffer vulgo Trogl aus Strettweg (Taf. 1, 2) stieh im September 1851 beim Pfliigen 

auf seinem Feld gleich nbrdlich von Strettweg (Abb. 1,2) auf eine machtige Ansammlung grower Steine 4. 

Beim Saubern des Ackers von den Steinen fand der Bauer eine stattliche Zahl fragmentierter Bronze- und 

Eisengegenstande. Pfeffer mall den z. T. figural gestalteten Bronzen keine besondere Bedeutung zu, so 

dab neugierige Passanten und Nachbarn Teile davon mit nach Hause nahmen. Gliicklicherweise erfuhr 

auch der Pfarrkaplan der gegeniiber von Strettweg, am siidlichen Murufer gelegenen Stadt Judenburg, 

Wilhelm Decrignis mit Namen, von dem Fund und unterrichtete seine vorgesetzten Stellen in Graz. Dort 

nahm sich der k. k. Universitatsprofessor fur Kirchengeschichte, Dr. Matthias Robitsch, der Sache an5. Er 

veranlafite das Pfarramt Judenburg, alle noch erreichbaren Objekte einzusammeln und Informationen 

zur Auffindung zusammenzutragen, und liefi sie nach Graz einsenden.

Robitsch besuchte Ostern 1852 zum erstenmal die Fundstelle; der gefrorene Boden verhinderte jedoch 

eine Nachsuche. Im August dieses Jahres fand Robitsch schliefilich Gelegenheit zu einer Nachgrabung, 

wobei weitere Gegenstande, aber auch die Uberreste einer Steinpflasterung, einer machtigen Steinpak- 

kung und einer »Ustrine« festgestellt werden konnten. 1853 ubergab Robitsch die Funde aus Strettweg 

dem Steiermarkischen Landesmuseum Joanneum in Graz 6, wo sie auch heute noch verwahrt werden.

Eine ganze Reihe von Funden aus Strettweg, darunter auch ein Pferd vom »Kultwagen«, verblieb aus 

heute unbekannten Grtinden im Besitz des reichsten Bauern von Strettweg namens F. Bleikolm. 1872 

erwarb Prof. F. Ferk, ein engagierter Heimatforscher und damals Lehrer an der Biirgerschule in Juden

burg, diesen Komplex 7. Ferk tibergab diese mehr oder weniger fragmentarisch erhaltenen Funde erst 

1922 dem Joanneum in Graz. Dab dieser von Ferk erworbene Komplex tatsachlich aus dem Fiirstengrab 

von Strettweg stammt, belegen mehrere gesicherte Anschltisse emzelner Bronzeblechfragmente an Bron- 

zegefafie aus dem von Robitsch zusammengetragenen Teil.

Einige Jahrzehnte fruher, im Jahre 1896, erhielt das Grazer Museum weitere Fundstucke aus Strettweg, 

die ein Judenburger Burger namens Carl Ramsauer 1881 erworben hatte8.

SchlieElich gelangten einige Objekte aus dem Strettweger Fiirstengrab auf heute unbekanntem Weg in 

den Besitz von Professor H. Schreiber, einem in Freiburg i. Breisgau in Deutschland ansassigen friihen 

Altertumsforscher9. Nach dessen Tod gingen die Strettweger Funde in den Besitz des Stadtischen Muse

ums in Freiburg iiber und wurden dort unter der falschen Fundortbezeichnung »Gtindlingen« aufbe- 

wahrt10. S. Schiek konnte 1966 den wahren Sachverhalt aufklaren und die Strettweger Herkunft der Ob

jekte im Freiburger Museum nachweisen 1'. Zwei Bruchstiicke aus Freiburg lichen sich im Zuge der 

Restaurierungsarbeiten in Mainz direkt an Bronzegefahe aus dem Grazer Bestand anfugen.

4 Die Angaben zur Fundgeschichte entstammen in der Haupt- 

sache Robitsch, Judenburg 67f. - Das Foto vom Finder 

F. Pfeffer auf Taf. 1, 2 stammt aus dem Besitz von M. Gu

stin, Ljubljana, der es mir grofiztigigerweise zur Wiederga- 

be iiberliefi.

5 Zur Person M. Robitschs siehe: F. v. Krones, Geschichte 

der Karl-Franzens Universitat in Graz (1886) 61 f. - W. Hof- 

lechner, Das Fach Geschichte an der Universitat Graz 1729- 

1948. Publ. aus dem Archiv der Univ. Graz 3, 1975, 48.

6 Jahresber. d. Joanneums Graz 42, 1853, 12 f.

7 Diese Informationen entnahm ich dem Inventarbuch des

Joanneums in Graz. Vgl. aufierdem: Schmid, Strettweg 6. -

Zur Person F. Ferk siehe: V. Geramb, Professor Franz Ferk.

Zeitschr. Hist. Ver. Steiermark 1933, 181 ff.

8 Die Angaben zu diesem Vorgang fand ich im Inventar des 

Joanneums in Graz.

9 E. Pratobevera, Archivar am Joanneum in Graz, zitiert 

mehrfach H. Schreiber (vgl. Pratobevera, Judenburg 61; 

64 ff.). Moglicherweise kannten sich diese beiden Herren, 

und die Fragmente gelangten als Geschenk nach Deutsch

land.

1° E. Wagner, Funde und Fundstatten aus vorgeschichtlicher, 

romischer und alamannisch-frankischer Zeit im Grofiher- 

zogtum Baden I (1908) 181 f. Abb. 120, a-c. e. - R. Giessler 

u. G. Kraft, Untersuchungen zur friihen und alteren Late- 

nezeit am Oberrhein und in der Schweiz. Ber. RGK 32, 

1942, 36 Abb. 7, 7.

11 Schiek, Bronzen 388 f.
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Noch 1852 veroffentlichte Robitsch die Altertiimer aus Strettweg in den Mitteilungen des Historischen 

Vereins fur Steiermark 12. Im Mittelpunkt des Interesses stand dabei von Anfang an der »Kultwagen«, und 

Robitsch warf die damals wichtigste Frage nach dem Volke, dem die Herstellung des »Kultwagens« zu- 

zuschreiben sei, auf. Seiner Meinung nach kamen nur die »Celten« oder die »Slawen« in Betracht, wobei 

Robitsch eher an einen slawischen Ursprung zu glauben schien 13. E. Pratobevera, Archivar am Joanneum 

in Graz, wandte sich entschieden gegen diese »slawische« Theorie und sprach sich nachhaltig fur eine 

Entstehung im »celtischen Kulturkreis« aus 14. Auch in den fur die Urgeschichtswissenschaft richtung- 

weisenden Studien J. M. Kembles 15 und K. Weinholds 16 fand der damals sensationelle Fund aus Strett

weg Beachtung.

Die Datierung des Strettweger »Kultwagens« in die altere Eisenzeit geht auf einen Vorschlag I. Undsets 

zurtick17. In weiterer Folge setzten sich mehrere Gelehrte mit dem »Kultwagen« von Strettweg in Publi- 

kationen, die sich mit Kult- und Kesselwagen bzw. mit eisenzeitlicher Kunst beschaftigten, auseinan- 

derls. Dabei wurden Sinngehalt und Verwendung des Strettweger Wagens recht unterschiedlich gedeu- 

tet. Die Interpretationen reichen vom einfachen Tafelaufsatz fiber ein Libationsgefafi, einen Gegenstand 

fur Regenzauber oder fur den Kult der nordischen Gottin Nerthus bis hin zur Verwendung als Kalender. 

Die einzige ausfiihrliche Bewertung des Strettweger Fiirstengrabes verdanken wir W. Schmid, der auch 

einen grofien Teil der Beifunde beschrieb 19. Den Zeitpunkt der Errichtung des Grabes glaubte Schmid 

anhand einiger Tonscherben, die er fur Bruchstiicke einer Este-Tonsitula hielt, um 500 v. Chr. festlegen 

zu mtissen20. Das Alter des seiner Meinung nach in einer etruskischen Werkstatt hergestellten »Kultwa- 

gens« setzte er wegen der Analogien mit der geometrisch-archaischen Bronzeplastik Griechenlands und 

Italiens erheblich frtiher, im 7. Jh. v. Chr., an21.

G. Kossack vermutete demgegeniiber in seiner Studie zu eimgen hallstattzeithchen Pferdegeschirrbron- 

zen aus der Steiermark eine Datierung des Grabes in die Stufe Ha C22. Weitere Belege fur eine friihe 

Zeitstellung des Strettweger Grabes trug L. Aigner Foresti zusammen23. Wichtige Beitrage zur Deutung 

und Datierung des »Kultwages« lieferten in jtingerer Zeit W. Modrijan24, A. Siegfried-Weiss23 und 

L. Aigner Foresti26. Diese Autoren traten im Gegensatz zu Schmid fur eine lokal-ostalpine Herstellung 

des »Kultwagens« ein. Einzelne Funde aus dem Strettweger Grab fanden schliefilich noch im Rahmen 

typologischer Materialaufnahmen Beachtung-7.

Nicht nur die Gelehrtenwelt, sondern auch die interessierte Offentlichkeit zeigte grofites Interesse an 

dem »Kultwagen« von Strettweg. So wurde der Wagen auf vielen Ausstellungen gezeigt, nicht zuletzt auf 

der Weltausstellung 1873 in Wien28. 18 8 9 kehrte der »Kultwagen« in stark beschadigtem Zustand von 

einer Ausstellung der Wiener Geologischen Gesellschaft zurtick29. Der Steiermarkische Landtag beschloh 

1954 ein Ausleihverbot, das bis heute Gultigkeit besitzt 30.

12 Robitsch, Judenburg 67 ff.

13 Robitsch, Judenburg 75 ff. - Robitsch zitiert hier M. Ter- 

stenjak, Religionsprofessor am Gymnasium Marburg-Ma- 

ribor, der den »Kultwagen« als slawisches Erzeugnis an- 

sah.

14 Pratobevera, Judenburg 54 ff.

15 Kemble, Horae 237ff. Taf. 33, 5-11.

16 K. Weinhold, Heidnische Totenbestattungen in Deutsch

land (1859) 132 ff.

17 Undset, Wagengebilde 58 ff. Abb. 8.

18 Vgl. Furtwangler, Temple 468 ff. insbesondere 471. - Hoer- 

nes, Formenlehre 212 ff. - Bing, Kultwagen 159ff. - Jacob- 

Friesen, Stade 184. - Forrer, Chars 1 ff. - Franz, Religion 

38 f. Taf. 26-27. - Cardozo, Carrito 1 ff. Abb. 16. - Siimhe- 

gy, Wagengefafie 123 ff. - A. Steinlechner in: Modrijan, 

Aichfeld Anm. 35.

19 Schmid, Strettweg.

20 Schmid, Strettweg 21.

21 Schmid, Strettweg 29.

22 Kossack, Flavia Solva 58 f.

23 Aigner Foresti, Strettweg 27 ff.

24 Modrijan, Aichfeld 20ff. - Modrijan, Strettweg 91 ff.

25 Siegfried-Weiss, Ostalpen 117ff.

26 Aigner Foresti, Kleinplastik 19ff.

27 Mayer, Beile 203 Nr. 1159 Taf. 83. - Prussing, Bronze- 

gefafie Nr. 75; 93; 160; 217; 272; 277; 278; 282; 301; 308; 

310; 370; 426.

28 M. Much, Ueber die Resultate der Welt-Ausstellung in 

Wien in urgeschichtlicher Beziehung. Mitt. Anthr. Ges. 

Wien 4, 1874, 15f.

29 Die zu diesem Zwecke verfafiten Protokolle vom 7. 9. 1889 

kbnnen noch im Joanneum in Graz eingesehen werden.

30 Die Beschliisse des Landtages stammen vom 31. 5. 1954 

und vom 21. 9. 1959.
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