
VII. DAS FURSTENGRAB VON STRETTWEG

UND DIE KULTURBEZIEHUNGEN IM OSTALPENRAUM

Wie schon die Einzelanalyse der Funde zeigte, enthielt das Strettweger Grab eine ganze Reihe von Fremd- 

formen bzw. von Objekten, deren Gestaltung von fremden Vorbildern bestimmt wurde.

Zuallererst sei freilich kurz die grofie Zahl lokal gefertigter Gegenstande angesprochen. Hervorzuheben 

gilt es dabei die starken urnenfelderzeitlichen Traditionen. Der Kesselwagen, die Amphore, die Siebtas- 

sen usw. leiten sich alle von urnenfelderzeitlichen Vorlaufern ab. Auch die auf Bronzeblechgegenstanden 

vorherrschende Zierweise in Punzbuckeltechnik zahlt zu den traditionell urnenfelderzeitlich gepragten 

Elementen der hallstattzeitlichen Toreutik, auch wenn sie durch neue figurale Motive erweitert wurde. 

Anschlieben lassen sich hier noch die bronzenen Traditionsschwerter 1053, die in Strettweg zwar nicht, 

dafiir aber in Radkersburg sowie in Kleinklein vertreten sind. Sie deuten an, dab sich die hallstattzeitliche 

Ftihrungselite auf eine Abstammung von der durch die Schwertbeigabe charakterisierten Kriegeraristo- 

kratie der Urnenfelderzeit berief. Dariiber hinaus sei noch auf die stark urnenfelderzeitlichen Wurzeln 

der Keramik der Sulmtalgruppe hingewiesen ' ’?'4. Im Siidost- und Ostalpenraum wurden diese altiiberlie- 

ferten Elemente aus der vorangegangenen Spatbronzezeit offenbar in sehr viel starkerem Mabe bewahrt 

und weiterentwickelt als im Westhallstattkreis. Die Kontinuitat im Siedlungswesen - die meisten Hbhen- 

siedlungen der Hallstattzeit entwickelten sich aus einer alteren spaturnenfelderzeitlichen Siedlung am 

selben Ort heraus 1055 - erklart die stark urnenfelderzeitliche Pragung der Sulmtalgruppe.

Die Faleren (Abb. 94-97), die Riemenbesatzbleche (Abb. 98-99), die Breitrandschiisseln (Abb. 63-67), 

die Siebtasse (Abb. 59,2) und die rechteckige Platte (Abb. 133,1) haben alle eine ahnliche, oft flachendek- 

kend eingesetzte Buckelzier, deren Linien sich zumeist aus einer kraftigen und zwei begleitenden feineren 

Buckelreihen zusammensetzen, gemeinsam. Viele Details entsprechen Arbeiten aus den Furstengrabern 

Kleinkleins 1056, allerdings bediente sich die fur Strettweg arbeitende Werkstatte nicht des in Kleinklein 

iiblichen Figuralstils, sondern bevorzugte geometrische Motive wie Tangentenbuckelreihen und Maan- 

derfriese. Sehr wahrscheinlich sind diese Arbeiten aus dem Strettweger Grab einer ebenfalls in der Sulm

talgruppe, vielleicht sogar in der Umgebung von Strettweg ansassigen Werkstatte zuzuschreiben. Die 

zweite Gruppe von Metallgefafien aus Strettweg, der die Situlen (Abb. 54, 1-4), der Kreuzattaschenkessel 

(Abb. 54, 5-9), aber auch die Amphore (Abb. 35) angehbren, wurde in der fur hallstattzeitliche Metallge- 

fafie iiblichen Manier hergestellt. Ihnen wird zumeist eine Herstellung in ostalpinen Werkstatten nachge- 

sagt. Auffalligerweise finden sehr viele Gefafie aus Strettweg ihre besten Parallelen in Hallstatt, ja der 

Geschirrsatz aus grower und kleiner Situla sowie einer Breitrandschiisssel folgt einem regelhaft in Hall

statt begegnenden Ausstattungsmuster. Es gab also offenbar Beziehungen zu diesem Bergwerkszentrum 

im Nordteil der Ostalpen, das einen vorgeschobenen Posten der Westhallstattkultur in den Bergen der 

Ostalpen darstellt.

Verbindungen zur Westhallstattkultur zeigen die Aufsatzringe wie auch die Zwergknebel (Abb. 93, 6-8) 

an; auch die paarweise Mitgabe von Trensen (Abb. 93, 1-2) sowie die fur Strettweg nicht mit letzter 

Sicherheit nachweisbare Wagenbeigabe konnten auf westhallstattische Vorbilder, wo dieser Grabbrauch 

regelhaft wiederkehrt, zuruckzufiihren sein. Auch der prunkvolle Schmuck des Kopfgeschirres der Rosse 

findet in den Furstengrabern des Westhallstattkreises gute Parallelen, ohne dab wir jedoch bestimmen

1053 Dobiat, Krbll-Schmiedkogel 46ff. - Egg, Radkersburg 

203.

1054 C. Dobiat, Die Hallstattnekropole bei Kleinklein im Sulm-

tal. In: Die Hallstattkultur Symposium Steyr (1980) 185 ff.

Abb. 13. - Dobiat, Kleinklein 166f.

1055 Terzan, Styria 26 ff. Abb. 1—3;4, 8; 10. - Dobiat, Burgstall- 

kogel 61 ff.

1056 Schmid, Klein Glein Abb. 18-20; 41-45; Taf. 1.
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kbnnen, wo dieses Phanomen zuerst auftrat. Dab auch in umgekehrter Richtung Impulse aus der Osthall- 

stattkultur den Westen erreichten, lieb sich am Beispiel der Metallgefabausstattung des Grabes im Hiigel 

3 von Kappel a. Rhein demonstrieren. Im Faile von Strettweg und der Sulmtalgruppe bleibt zu vermuten, 

dab die Verbindung zum Westen mbglicherweise tiber Hallstatt, das als eine Art vorgeschobener Posten 

des Westhallstattkreises in den Ostalpen gelten kann, abgewickelt wurden.

Bei den Waffen (Abb. 87) handelt es sich hauptsachlich um ostalpine Typen, wie das Tiillenbeil oder die 

langen Lanzenspitzen mit Mittelgrat, die einerseits in Unterkrain und andererseits in Hallstatt ihre besten 

Gegenstticke linden (Abb. 89; 92). Darin spiegelt sich die vermittelnde Rolle Strettwegs zwischen den 

beiden genannten Punkten wider. Die Dreiknopffibel, gleichgtiltig ob es sich um ein importiertes Fremd- 

stiick oder ein lokales Produkt handelt (Abb. 112, 1), kann eigentlich auch nur tiber Slowenien Strettweg 

(Abb. 117) erreicht haben, wobei dahingestellt bleibt, ob sie tiber Unterkrain oder Most na Soci-Sta. 

Lucia dorthin gelangte. Die glaserne Rohrenperle mit der Knopfzier (Abb. 112, 8; 132) bestatigt noch 

einmal die Existenz von Kontakten zu Slowenien.

Die rombischen Bratspiebgriffe (Abb. 81, 2-8) legen Zeugnis davon ab, dab es zum ostlichen Oberitalien 

Kontakte gab. Ja, das eine gut ausgeftihrte Exemplar (Abb. 81,3) stellt wahrscheinlich sogar ein Import- 

stuck aus dem Bereich Bolognas oder Estes dar. Dab dieser Griff von einheimischen Bronzegiebern in 

etwas weniger qualitatvoller Weise imitiert wurde, fiihrt erne sehr markante Eigenheit der osthallstatti- 

schen Handwerker vor Augen; ihre grobe Bereitschaft, sich mit fremden Anregungen auseinanderzuset- 

zen und sie in ihr Formenspektrum aufzunehmen. Das gilt nicht nur fur das Metallhandwerk, sondern, 

wie A. Siegfried-Weiss gezeigt hat 1057, in nicht germgerem Mabe auch fur die Topfereiprodukte, wo sich 

Fremdeinfltisse praktisch nur anhand indirekter Nachahmungen aufsptiren lassen.

Das Strettweger Grab enthalt noch eine ganze Reihe weiterer Gegenstande, die indirekt Fremdeinfltisse 

anzeigen: Die hbchstwahrscheinlich in oder um die Ostalpen erfolgte Herstellung der Figuren auf dem 

Kultwagen ist ohne mediterrane Vorlagen kaum vorstellbar. Das den Kultwagen beherrschende Motiv 

der nackten Gefabtragerin labt sich bis in den agaischen Raum verfolgen (Abb. 25) und diirfte tiber Italien 

in das Siidostalpengebiet gelangt sein. Das gleiche tnfft wohl auch fur die Fubkonstruktion der Amphore 

zu, deren Spuren gar bis in die vorderorientalischen Hochkulturen Mesopotamiens reichen. Auch den 

Bratspieben wird eine entsprechende ostlich Herkunft nachgesagt, wobei jedoch der Verdacht besteht, 

dab dieses Kochgerat mbglicherweise schon wahrend der Urnenfelderzeit in Mitteleuropa Eingang fand. 

Dartiber hinaus enthielt das Strettweger Grab ernes der im Osthallstattbereich eher seltenen Originalim- 

portstiicke aus dem Bereich der mediterranen Hochkulturen. Der grobe Lebes aus Strettweg (Abb. 47) 

wurde in Italien oder Griechenland hergestellt; einige allerdings noch vage Argumente sprechen fur eine 

Anfertigung in einer etruskischen Werkstatt.

Aus dem Verbreitungsgebiet der Sulmtalgruppe 1058 gelten auberdem noch die heute verschollenen Frag- 

mente eines goldenen Filigranschmuckes aus dem Kurbischhansel-Tumulus der Sulmtalnekropole 

(Abb. 146, 1) 1059, die verschollene Fleischgabel aus dem Schwertgrab von Radkersburg (Abb. 146, 2)1060 

sowie das Bruchstiick eines angeblich attischen Tongefabes von der Postela 1061 als Importstiicke aus dem 

Stiden. Goldschmuck und Fleischgabel stammen aus Italien.

1°57 Siegfried-Weiss, Ostalpen 124 ff. - Ein besonders ein- 

drucksvolles Beispiel fur die Ubernahme fremder For- 

men liefern dabei die tbnernen Rippenschalen aus Still

fried in Niederosterreich (A. Eibner, Zum Befund einer 

hallstattzeitlichen Webgrube aus Stillfried. Forsch. in Still

fried 1, 1974, 81 Taf. 18, 20), vom Molpfr bei Smolenice 

in der Slowakei (Dusek, Smolenice Taf. 38, 2; 120, 8-11) 

und aus Velem-St. Vid in Ungarn (v. Miske, Velem Taf. 5 7, 

12. 23), die sich ganz zweifelsfrei auf metallene Vorbilder 

aus dem Mittelmeerraum zuriickfuhren lassen.

1°58 Zu Import im Siidostalpenraum allgemein vgl. Stare, 

Etrusker. - Frey, Importgut 293 ff.

1°59 Dobiat, Kleinklein 149 Taf. 95, 8, - Besonders gute Ver- 

gleiche aus Italien finden sich bei: G. Karo, Le oreficerie 

di Vetulonia. Stud. e. Material! di Arch, e Numismatica 2, 

1902, 97 ff. Abb. 54-59.

1060 Egg, Radkersburg 212 f. Abb. 2, 7; 11-12. - Terzan, Sty

ria 87 f. Abb. 19,7.

1061 Terzan, Styria 272 Anm. 25 Abb. 13. - Ob eine so prazise 

Einordnung dieses sehr kleinen Fragmentes wirklich noch 

moglich ist, erscheint zumindest fraglich.
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Abb. 146 Altere Importstiicke aus dem Ostalpenraum (itahscher Herkunft). — 1 Goldes, Kiirbischhansel-Tumulus: Goldfihgran- 

schmuck. - 2 Radkersburg-Gorina Radgona, Schwertgrab: Fleischgabel aus Bronze. - 3 Hallstatt, Grab 732: Rippenschale aus 

Bronze. - 4 Sticna-Vrhpolje, Panzergrab: Bronzeschale. - 5 Sticna, Brandgrab: Tonerne Oinochoe. - 6 Novo mesto-Kandija, 

Dreifufigrab: Bronzedreifufi. — (1 nach V. Radimsky u. J. Szombathy; 2 nach E. Pratobevera; 3 nach K. Kromer, 4. 6 nach

S. Gabrovec; 5 nach K. Kromer u. S. Gabrovec). - M = 1:3.
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Eine etwas grohere Anzahl von Importstiicken aus dem mediterranen Raum ergaben die Ausgrabungen 

in den Tumuli der unterkrainischen Hallstattkultur, die erst kiirzlich O.-H. Frey und S. Gabrovec zu- 

sammengestellt haben I062. Dazu sei freilich angemerkt, dafi sich die unterkrainische Hallstattkultur im 

Gegensatz zur Sulmtalgruppe kontinuierlich bis ins 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. fortentwickelte, wah- 

rend ostlich davon im 6. Jahrhundert ein sehr deutliches Nachlassen der Funde zu bemerken ist. Als 

alteste Importstticke gelten die durchbrochenen Scheiben aus Grab 22 des Tumulus 48 von Sticna 1063. Sie 

entsprechen ahnlichen Garnituren aus der »Tomba del Tridente« und dem »Circolo dei Eebeti di Bron- 

zo« in Vetulonia 1064 sowie einzelnen Exemplaren aus Verucchio in der Romagna 106?, wobei dahingestellt 

bleiben soil, ob die slowenischen Stticke wirklich in Vetulonia angefertigt worden waren. Eine grofiere 

Gruppe von Fremdstiicken entstammt Grabern des Sticna-Novo mesto-Horizontes (Abb. 146, 4-6). 

Hierher gehdren der Dreifufi aus der nach diesem Importstiick als »Dreifufigrab« (Abb. 146, 6) 1066 be- 

zeichneten Bestattung in Novo mesto, die verzierte Schale aus dem »Panzergrab« von Sticna-Vrhpolje 

(Abb. 146, 4)1067 sowie die tonerne Oinochoe aus dem Brandgrab von Sticna (Abb. 146, 5)106S. Die Her- 

kunft der Bronzeblechschale mit Perlrand aus dem Grab mit dem Helm mit zusammengesetzter Kalotte 

aus Vace 1069 lafit sich nicht so einfach bestimmen. Wie O.-H. Frey aufzeigen konnte, kommt eine Her- 

kunft aus Italien genauso in Frage wie eine Herstellung im Wetshallstattkreis 1070.

Dah der Dreifufi aus Novo mesto (Abb. 146, 6) mit der markanten Schlaufenbildung am Oberteil der 

Fiihe in einer etruskischen Werkstatte, die sehr wahrscheinlich in Vetulonia ansassig war, entstanden 

ist1071, legen die vielen Gegenstiicke aus den Nekropolen dieser Etruskerstadt nahe 1072. Exemplare aus 

Bologna-Arsenale Militare 1073 und aus Este-Pela Grab 49 1 4 demonstrieren, fiber welchen Weg der Dreifufi 

nach Unterkrain gelangte (Abb. 147). Eine eingehendere Betrachtung des Dreifufies (Abb. 146, 6) lafit 

freilich Zweifel aufkommen, ob das ganze Gefafi etruskischen Ursprungs ist. Das Gefafi, ein sehr schlecht 

erhaltenes halbkugeliges Becken mit emem einseitigen Maanderfnes in Notenlinientechnik am Rand, steht 

namlich den siidostalpinen Kreuzattaschenkesseln vom Typ C viel naher als irgendwelchen etruskischen 

Gefafien 1075. Dafi die drei angemeteten Berne mit der typischen Schlingenbildung aus Etrurien stammen, 

steht aufier Zweifel. Moglicherweise handelt sich bei dem DreifuB von Novo mesto, wie bei manch ande- 

rem Importstiick 1076, um eine antike Montage. Der urspriingliche Gefahkorper wurde beschadigt bzw.

1062 Frey, Importgut. - Gabrovec, Niederschlag.

1063 Gabrovec, Niederschlag 210 f. Abb. 8. Gabrovec sah in 

ihnen Riemenbesatz fur das Zeumzeug, was bei einem 

Vergleich mit den italischen Parallelen zweifelhaft er- 

scheint; vgl. Anm. 555.

1064 J. Falchi, Vetulonia-Nuove scoperte nell’necropoli. Not. 

Scavi 1908,423 f. Abb. 2. -1. Falchi u. L. Pernier, Vetulo

nia - a) Il circolo del monile d’argento e il circolo dei 

lebeti di bronzo. Not. Scavi 1913, 430 Abb. 9.

1065 Q V. Gentili, Il villanoviano Verucchiese nella Romagna 

orientale ed il sepolcreto Moroni. Studi e Document! di 

Arch. 1, 1985, 89 Taf. 45; 104 Taf. 55, 16.

1066 Stare, Metallgefafie 157 f. Taf. 29. - Gabrovec, Novo me

sto 178 Taf. 1. - Frey, Importgut 297 Abb. 1, 2. - Gabro

vec, Niederschlag 212 Abb. 7.

1067 Kastelic, Diadem 19 Taf. 1, 4. - Stare, Metallgefafie 182 f. 

Taf. 182f. Taf. 21. - Gabrovec, Slowenien Abb. 5,4. - 

Stare, Etrusker 264 Taf. 7. - Gabrovec, Niederschlag 212 

Abb. 10, 2.

1068 Kastelic, Diadem 19 Taf. 2, 2. - Kromer u. Gabrovec, 

L’art Taf. 3, 8. - Frey, Situlenkunst 53 f. TextTaf. A, 1. - 

Gabrovec, Niederschlag 212 Abb. 10, 3.

1069 S. Gabrovec, Ponatis is Zgodovinskega Casopisa Letnik 

19-20, 1965-66, 81 ff. - Gabrovec, Niederschlag 212 

Abb. 10, 1.

1070 Frey, Importgut 295 ff. Abb. 1, 2.

1071 Gabrovec, Novo mesto 178. - Frey, Importgut 297 

Abb. 1, 3.

1072 Camporeale, Tomba 39.

1072 P. Ducati, Osservazioni su un tripode Vetuloniese e su 

monumenti affini. Stud. Etr. 5,1931, 94 Nr. 23 Taf. 8 3.- 

G. Camporeale, I commerci di Vetulonia in eta orienta- 

lizzante. Suppl. Arch. Class. 7 (1969) 39 Taf. 9, 2.

1074 A. M. Chieco Bianchi, Este. In: A. Aspes (Hrsg.), Il Ve

neto nell’antichita Bd. 2 (1984) Abb. S. 707. - L. Calzavara 

Capuis, Rapporti cultural! Veneto-Etruschi nelle prima 

eta del ferro. In: Gli Etruschi a nord del Po. Ausstellungs- 

kat. Mantua (1986) 94 Nr. 182 Abb. 42.

1075 v. Merhart, Bronzegfafie 284 ff.

1076 Als Beispiele fur solche Montagen seien der Kessel von 

Hochdorf mit seinen drei verschiedenen Lowenfiguren 

auf der Schulter (Biel, Hochdorf 119 ff. Taf. 34-36) sowie 

der Greifenprotomenkessel aus Ste. Colombe in Frank- 

reich (vgl. Rolley [Anm 702] 98 f. Abb. 7), den auch un- 

terschiedliche Greifenkopfe zieren, angefuhrt. G. Cam

poreale, Presenze Hallstattiane nell’orientalizzante Vetu

loniese. Stud. Etr. 54, 1986, 3 ff. machte auf einen seiner 

Meinung nach ahnlichen Fall aufmerksam. Ein mit No- 

tenlinienzier geschmiickter Kessel wurde mit figural ver- 

zierten Henkeln etruskischer Provenienz versehen. Das 

Maandermuster des Kessels weicht freilich in seiner sehr 

komplizierten Gestaltung von denen auf hallstattischen
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zerstort und durch ein hallstattisches Produkt ersetzt, an das man die Beine aus Italien annietete.

Der tonernen Oinochoe aus Sticna (Abb. 146, 5) wird auch eine Herkunft aus Italien nachgesagt 1077. 

Gleiches vermutet man auch fur die Bronzeschale aus dem Panzergrab von Sticna-Vrhpolje (Abb. 146, 

4) 1078, ohne dab jedoch bislang eine wirklich iiberzeugende Parallele aus dem mediterranen Siiden be- 

kannt geworden ware.

Die bronzenen Helme und die elastischen Beinschienen aus Kaptol in Slawonien stellen Importstiicke 

dar 1079 (Taf. 1471-2). Dab der illyrische und der korinthische Helm aus Griechenland stammen und fiber 

die Balkanhalbinsel nach Norden gelangten, belegen die Verbreitungskarten dieser Helmtypen 1080 ein- 

dringlich.

Ebenfalls griechischer Herkunft ist wahrscheinlich die groBe Falere aus dem Grabhiigel 1 von Solovasar- 

hely in Ungarn 1081 (Abb. 147, 4). Die Form der Scheiben wie der Knaufes mit der quadratischen Basis 

entspricht bis ins Detail den griechischen Faleren, die erst kiirzlich B. Fellmann zusammengestellt hat 1082. 

Dariiber hinaus liegen aber weder aus Transdanubien noch aus dem Bereich der Kalenderberg-Gruppe 

mediterrane Importstiicke vor 1083. Die oben schon erwahnten Adaptionen siidlicher Vorbilder, wie z.B. 

die tonernen Rippenschalen aus Stillfried in Niederdsterreich, vom Molpir bei Smolenice in der Slowakei 

oder von Velem-St. Vid in Ungarn 1084, bezeugen jedoch, dafi solche Vorbilder auch dort bekannt gewe- 

sen sein miissen.

In Zusammenhang mit der alteren Gruppe der mediterranen Importstiicke miissen auch die apulischen 

Kratere und deren lokale Imitationen aus dem Siidostalpenraum Erwahnung finden 1085. Allerdings laBt 

sich die Kultur der apulischen Stamme des 7. oder 6. Jahrhunderts v. Chr. nur bedingt mit der der griechi

schen oder etruskischen Zivilisationen auf eine Stufe stellen. Die apulischen Kratere sind damit wohl eher 

Zeugen eines inneradriatischen »Handels« oder Austausches zwischen mehr oder weniger gleichberech- 

tigten Partnern, ohne Beteiligung der klassischen Hochkulturen. Damit soil aber keineswegs die Mog- 

lichkeit der Weitergabe von griechischen oder etruskischen Produkten durch Apuler geleugnet werden. 

Im Graberfeld von Hallstatt, wo Ost- und Westhallstattkultur einander beriihren, muB das Rohmaterial 

fiir Elfenbeinknaufe der Schwerter aus dem Siiden stammen 1086. Da in etruskischen Werkstatten des 7. 

Jahrhunderts v. Chr. groBe Mengen von Elfenbein, das hochstwahrscheinlich aus dem Vorderen Orient 

stammte, verarbeitet wurden, steht eine vermittelnde Stellung Italiens zu vermuten. Zu erwahnen bleibt 

die Rippenschale aus Grab 732 von Hallstatt (Abb. 146,3)I087. O.-H. Frey zeigte auf, daB derartige Trink- 

gefaBe aus Etrurien von hallstattischen Nobiles sehr geschatzt wurden (vgl. Abb. 146) 108S. Wegen der 

sehr einfachen Form des Hallstatter Exemplars ohne Bodenringe laBt sich die Moglichkeit einer lokalen 

Adaption dieser aus dem Siiden stammenden GefaBform nicht ganz von der Hand weisen. Aus der grie

chischen Welt stammt sehr wahrscheinlich noch die zweiteilige Goldplattenfibel aus Grab 505 von Hall

statt 1089 (Abb. 147, 3).

Kesseln (v. Merhart, Bronzegfafie 289 ff. Taf. 30-32) sehr 

deutlich ab, was eine Deutung des Kessels als Import- 

stiick aus dem hallstattischen Norden relativiert. Auf die 

Verwendung der.Notenlinienzier in Italien auf Rasier- 

messern, Schwertscheiden, Cinturoni und ahnlichem wur- 

de bereits hingewiesen (Vgl. Abb. 75, 3; 76).

1077 Gabrovec, Slowenien 33. - Frey, Situlenkunst 53 f. Anm. 

260.

1078 Gabrovec, Slowenien 33. - Kromer, Mitteleuropa lOf. 

Abb. 7; 8.

1079 Veivoda u. Mirnik, Tumula 190ff. Taf. 5, 1. 2; 7; 13, 1. - 

Veivodau. Mirnik, Kaptol Taf. 2, 1; 7, 5. - Vinski-Gaspa- 

rini, Grupa Taf. 19, 1.2. 5.

1080 Vgl. H. Pflug, Illyrische Helm. In: Antike Helme. Mono- 

gr. RG2M 14 (1988) 48 ff. Abb. 9. - Ders., Korinthische 

Helme. Ebda. 73 ff. Abb. 48.

1081 Horvath, Hiigelgraber 112 Abb. 12. -Patek, Westungarn 

70 Abb. 58.

1082 B. Fellmann, Friihe olympische Gurtelschmuckscheiben 

aus Bronze. Olympische Forsch. 16 (Berlin; 1984).

1083 Siegfried-Weiss, Ostalpen 124 ff.

1084 Vgl. Anm. 1057.

1085 Vgl. Frey, Situlenkunst 76 f. Taf. 44—47. — Kromer, Mit

teleuropa lOf. Abb. 7-8. - D. Yntema, The matt-painted 

pottery of south Italy (1985) 330ff. Abb. 221.

1086 Vgl. dazu Kromer, Hallstatt 119 Taf. 101,1; 128 Taf.

108, 6; 146 Taf. 127, 6; 173 Taf. 182,2.

1087 Kromer, Hallstatt Taf. 147, 14. - Hodson, Hallstatt 153.

1088 Vgl. Frey, Situlenkunst 34 f. Abb. 35. - Chaume u. 

Feugere, Sepultures 43 ff. Abb. 41.

1089 Glunz, Plattenfibeln 283 ff.

268



3

Abb. 147 Altere Importfunde aus dem Osthallstattkreis (griechisch-balkanischer Herkunft). - 1-2 Kaptol, Hiigel IV Grab 1: ein 

Paar bronzener Federbeinschienen und ein »illyrischer« Helm. - 3 Hallstatt Grab 505: goldene Plattenfibel. - 4 Somlovasarhely, 

Hiigel 1: bronzene Krempenfalere. -(1-2 nach K. Vinski-Gasparini; 3 nachB. Glunz; 4 nachE. Patek).-1. 2. 4 M = 1:4; 3 M = 1:2.

Die jiingere Gruppe der Siidimporte aus Unterkrain umfabt zwar etwas mehr, aber zumeist wenig luxu- 

ridse Objekte. Die meisten Importstiicke gehdren dabei in den Certosafibel-Horizont. Hierzu werden
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Abb. 148 Verbreitung von Rippenschalen (nach O. H. Frey), Dreifufikesseln und gedriickt kugeligen Lebetes mit breitem Rand. - 

1 Frankfurt. - 2 Appenwihr. - 3 Poiseuls-Laperriere. — 4 Chiusi. - 5 Como. - 6 Este. - 7 Marsiliana d’Albegna. - 8 Vetulonia. - 

9 Hallstatt. - 10 Bologna. - 11 Novo mesto. - 12 Marainville-sur-Madon. - 13 Ste. Colombe. - 14 Bisenzio. - 15 Monteleone di 

Spoleto. - 16 S. Valentino di Marschiano. - 17 S. Vicenzo. - 18 Strettweg. - 19 Hassle.

die tonerne Oinochoe und Kylix aus Grab 37 im Hugel 2 von Magdalenska gora (Abb. 149,1.2)I090, zwei 

weitere Kylices vom gleichen Fundort1091 sowie die schwarzfigurige Kylix aus Grab 7 im Hugel 2 von 

Sticna (Abb. 149 , 3)1092 gerechnet. Anschliefien lafit sich der etwas merkwiirdige Rhyton aus Grab 47 im 

Hugel 4 von Sticna (Abb. 149, 4)1093. Ein weiteres Importstuck, das aus Mittelitalien stammt, stellt noch 

der mittelitalische Negauer Helm aus Grab 104 im Hugel 1 von Sticna dar (Abb. 148, 5) 10 4. Dab dariiber

1090 Kromer, Mitteleuropa 6 Abb. 2, 1.2.- Gabrovec, Nie- 

derschlag 215 Abb. 13, 2. 5.

1091 Beide erwahnt Gabrovec, Niederschlag 215; eine Publi- 

kation steht noch aus.

1092 Wells, Emergence 51 f. Abb. 41, a-c. - Gabrovec, Nieder

schlag 215 Abb. 13, 4.

1093 Wells, Emergence 66 Abb. 101, a.

1094 S. Gabrovec, Die Chronologic der Negauer Helme. In: 

Atti del VI Congr. Int. di Szienze Preist. e Protost. Rom 

1962 (1966) Bd. 3 116 f. Taf. 33, 1.- Gabrovec, Slowenien 

Abb. 14, 1. - Egg, Helme 59 Abb. 25 Taf. 178. - Ein 

weiterer mittelitalischer Negauer Helm soli aus Magda

lenska gora stammen (Egg, Helme 196 Nr. 168 Taf. 96). 

Die Fundortangabe dieses aus Privatbesitz stammenden 

Helmes kann jedoch nicht iiberpruft werden.
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Abb. 149 Die jiingere Gruppe der Importfunde aus dem Ostalpenraum. -1.2 Magdalenska gora, Hiigel 2, Grab 37: Kylix und 

Oinochoe aus Ton. - 3 Sticna, Hiigel 2, Grab 7: Schwarzfigurige Kylix aus Ton. - 4 Sticna, Hiigel 4, Grab 47: Widderkopfrhyton 

aus Ton. - 5 Sticna, Hiigel 1; Grab 104: Mittelitalischer Negauer Helm aus Bronze. - 6 Most na Soci-Sta. Lucia, Grab 1008: tbnerne 

Kylix. - 7 Most na Soci-Sta. Lucia, Grab 3145: »Plumpe« Kanne aus Bronze. - 8 Hallein, Diirrnberg, Grab 59: »Plumpe« Kanne aus 

Bronze. - (1. 2 nach K. Kromer; 3. 4 nach P. Wells; 5 nach S. Gabrovec; 6 nach B. Terzan, F. Lo Schiavo u. N. Trampuz-Orel;

7 nach S. Vitri; 8 nach F. Moosleitner, L. Pauli u. E. Penninger). - M - 1:3.



hinaus auch uber die Balkan-Halbinsel Siidimporte bis nach Unterkrain gelangten, belegen zwei im Som

mer 1995 entdeckte illyrische Helme in der Kapitelacker-Nekropole von Novo mesto 1095.

Aus diesem jiingeren Zeitabschnitt liefert auch das riesige Graberfeld von Most na Soci-Sta. Lucia einige 

wenige Fremdstiicke aus dem Mittelmeerwelt. In Grab 1008 sowie 2850 tratje eine tonerne Kylix (Abb. 149, 

6)1096 und in Grab 3145 eine »plumpe« Bronzekanne etruskischer Provenienz (Abb. 149, 7)1097 zu Tage. 

Schliefilich gilt es noch noch einen Skyphos aus der zum Graberfeld gehbrigen Sielung von Most na Soci- 

Sta. Lucia zu erwahnen 1098. Dieses immer noch diirftige, aber doch etwas haufigere Vorkommen vom 

Importstiicken im spathallstattzeitlichen Slowenien konnte dabei mit der etruskischen Kolonisation der 

Poebene und dem Seehandel uber die Hafen von Spina und Adria in Zusammenhang stehen.

SchlieBlich sei noch die »plumpe« Bronzekanne (Abb. 149, 8) aus der Ha D 3-zeitlichen Bestattung 59 in 

Hallein-Diirrnerg erwahntl09), die anzeigt, dab in der Spathallstattzeit dem Hallstatter Salzbergwerk ein 

Konkurrent erwachsen war.

Wahrend sich die Originalimporte im Ostalpenraum eher rar machen, fehlt es nicht an lokal hergestellten 

Gegenstanden, die siidliche Einfliisse erkennen lassen. Der Bogen solcher Arbeiten spannt sich von siid- 

lich beinflubten Keramiken liber die Helme mit Krempe und die Glockenpanzer bis zur Kleinpastik und 

zur Situlenkunst. A. Siegfried-Weiss versuchte die auffallige Diskrepanz zwischen Import und Adaption 

im Bereich der Kalenderberg-Gruppe durch okonomische Besonderheiten und andersartige Grabsitte zu 

erklaren ll0°. Ahnliches mag auch fur das im Bereich der Sulmtalgruppe zu beobachtende Ungleichge- 

wicht zwischen Import und lokaler Nachahmung zutreffen. Zudem gilt es noch das Fehlen von grobfla- 

chig durchgefiihrten Siedlungsgrabungen zu beachten. Die Brandgrabsitte und die damit oft verbundene 

Beschadigung der Beigaben beeintrachtigen eine prazise Bestimmung.

Die Aufzahlung der Importstiicke macht deutlich, dab der grofiere Teil aus dem etruskischen Italien 

stammt. Der Lebes aus Strettweg weist ebenso wie die Fleischgabel aus Radkersburg, der Filigranschmuck 

aus Kleinklein, der Dreifub aus Novo mesto und die Kanne aus Sticna in diese Richtung. Auch den mei- 

sten nur indirekt erschliebbaren Einfliissen in Form von Adaptionen siidlicher Vorbilder, wie den Hel

men mit Krempe oder der SitulenkunstII01, liegen etruskische Impulse zugrunde. Dab bei dem Transfer 

solcher Objekte wie dem zugehdrigen Gedankengut den oberitalischen Kulturen, alien voran Bologna 

und Este, eine wichtige Rolle zukam, braucht hier kaum betont zu werden. Sehr wahrscheinlich bestand 

zwischen der »Kontaktaufnahme« mit den Mittelmeervolkern und der fast schon hypertroph wirkenden 

Entwicklung der »Fiirsten« im Bereich der Sulmtalgrupppe eine Wechselbeziehung, denn die Konzentra- 

tion von wirtschaftlicher Macht in den Handen wemger Herren oder Fiirsten machte sie zu interessanten 

»Partnern«, was gleichzeitig die Anhaufung von stidlichen Prestigegiitern in ihren Handen ermoglichte, 

die die Vorrangstellung der Fiirsten als »grober Verteiler« festigten.

Aber nicht nur aus Italien, sondern aus Griechenland gelangten Gegenstande in den Osthallstattbereich, 

wie das die Falere aus Somlovasarhely, der illyrische wie der korinthische Helm aus den hallstattzeitli- 

chen Tumuli von Kaptol und die Goldscheibenfibel aus Hallstatt1102 belegen (Abb. 147). Auch Strettweg 

liefert fur die Kontakte zur stidlichen Balkanhalbmsel Hinweise. Der im Querschmtt rhombische Arm- 

reif mit Strichzier (Abb. 112, 2) findet im stidlichen Balkangebiet gute Parallelen (Abb. 126, 7). Auch der 

Radanhanger aus Bronze (Abb. 112, 5) konnte auf Anregungen aus diesem Raum zuriickgehen, wobei es 

sich in beiden Fallen wohl kaum um Importstiicke, sondern um lokal gefertigte Imitationen siidbstlicher 

Vorbilder handeln diirfte. S. Gabrovec und B. Terzan konnten anhand der Bogenfibeln vom Typ 8 sowie

1095 Den Hinweis verdanke ich B. Kriz/Novo mesto.

1096 Terzan u.a., Most na Soci 188 Taf. 104, 13. - Gabrovec, 

Niederschlag 215 f. Abb. 3, 6.

1097 S. Vitri, Un’oinochoe etrusca da S. Lucia di Tolmino- 

Most na Soci. Simla 20/21, 1980 (Festschr. S. Gabrovec) 

267ff. Abb. 13. - Gabrovec, Niederschlag 215 Abb. 13, 1.

1098 Gabrovec, Niederschlag 216 Abb. 15.

1099 F. Moosleitner, L. Pauli u. E. Penninger, Der Diirrnberg 

bei Hallein II. Munchener Beitr. z. Vor- u. Friihgesch. 17 

(1974) 22 Taf. 123, 14.

1100 Siegfried-Weiss, Ostalpen 126 ff.

1101 Frey, Situlenkunst 62 ff. - Egg, Helme 23 ff.

1102 Vejvoda u. Mirnik, Tumula Taf. 5, 1-2; 7. 13, 1. - Vejvo- 

da u. Mirnik, Kaptol Taf. 2, 1; 7, 5. - Glunz, Plattenfibeln 

283 ff.
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Abb. 150 Verbreitung der mediterranen Importstiicke im Ostalpenraum. - 1 Novo mesto. - 2 Sticna. - 3 Hallstatt. - 4 Kleinklein. 

- 5 Radkersburg. - 6 Strettweg. - 7 Magdalenska gora. - 8 Most na Soci-Sta. Lucia. - 9 Hallein. - 10 Postela. - 11 Kaptol. -

12 Somlovasarhely.

der Scheibenfibeln (Abb. 151) die Existenz solcher Kontakte zwischen dem Siidostalpenraum und der 

siidlichen Balkanhalbinsel nachweisen 11A Dabei miissen diese eher schlichten Schmuckformen nicht 

unbedingt uber die von O.-H. Frey vorgeschlagene Adriaroute 1103 1104 in den Norden gelangt sein, sondern 

konnen genauso gut uber die Flufisysteme der Balkanhalbinsel den Siidostalpenraum erreicht haben.

Die Beigaben aus dem Strettweger Fiirstengrab kiinden damit vom materiellen Reichtum und den weit- 

reichenden Beziehungen seines Besitzers. Worauf aber griindete sich die Wohlhabenheit des Machtzen- 

trums bei Strettweg? Der fruchtbare Boden des Aichfeldes gestattete sicher einen mtensiv betriebenen 

Ackerbau, der bei einigermafien sicheren politischen Verhaltnissen eine Uberproduktion abwarf. Die 

siidlich wie nordlich davon ansteigenden Hohen boten dem Vieh gute Weidemoglichkeiten. Zu bedenken 

bleibt auch eine mogliche Nutzung von Bodenschiitzen. Das im Mittelalter beriihmte Bergwerk bei Ober- 

zeiring liegt nicht weit von Strettweg entfernt (Abb. 1)1105. C. Eibner entdeckte etwas nordlich von Strett

weg bei Trieben urnenfelderzeitliche Kupferverhuttungsplatze 1106. Aus der Hallstattzeit liegt bislang aber 

kein sicher belegbarer Nachweis fiir den Abbau von Bodenschatzen in der Strettweg umgebenden Region 

vor, und die Vorstellung vom Strettweger Fiirsten als Bergherrn bleibt somit Spekulation.

Von sicher grofiter Bedeutung fiir die Wirtschaft war die verkehrsgiinstige Lage Strettwegs, die diesem 

Raum und hier insbesondere der Strettweg gegeniiberliegenden Stadt Judenburg auch im Mittelalter eine 

wirtschaftliche Bliite bescherte. Die von W. Modrijan erstellte Karte des romischen Strafiennetzes in der 

Obersteiermark 1137 zeigt deutlich, dafi Strettweg bzw. Judenburg an einem Kreuzungspunkt des durch 

die Alpentaler vorgegebenen Verkehrsnetzes liegt (Abb. 152). Das Murtal bildet zusammen mit dem

1103 Gabrovec, Bogenfibeln 5ff. - Kilian, Trachtzubehor 108 

Taf. 83. - Terzan, Rezension 430f. Abb. 4.

1104 Frey, Situlenkunst 76 ff.

1105 Dafi das Gebiet um Oberzeiring wahrend der Urnenfel-

derzeit besiedelt war, bezeugt ein dort gefundenes Grab

(W. Modrijan, Ein Urnengrab in Oberzeiring, Steiermark 

Arch. Austriaca 27, 1960, 52 ff.).

1106 Den Hinweis verdanke ich C. Eibner, Heidelberg.

1107 Modrijan, Aichfeld 27 ff. Abb. S. 26.
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Abb. 151 Die Verbreitung der hallstattzeitlichen Scheibenfibeln. (Nach B. Terzan).

Miirztal eine wichtige Ost-Westverbindung, die hinter dem Semmering in die pannonische Tiefebene 

einmfindet. Eine spiiter als »Vendigstrabe« bezeichnete Route fiihrte von Venetien und Friaul ausgehend 

uber Karnten und den Neumarkter Sattel leicht westlich von Strettweg ins Aichfeld. Nur wenig ostlich 

von Strettweg zweigt eine Strabe vom Murtal ab und auf ihr gelangt man uber den Obdacher Sattel und 

das Lavanttal nach Karnten und Slowenien. Ein weiterer Weg ffihrt vom Aichfeld aus fiber den Gaberl- 

Sattel nach Wildon im Murtal und kiirzt so den langen Weg fiber das Murknie bei Bruck betrachtlich ab. 

Folgt man dem bei Strettweg einmfindenden Polsbach nach Norden, so fiberwindet man fiber den Ho- 

hentauern-Pah den Hauptalpenkamm und erreicht das Ennstal. Von hier aus gelangt man entweder dem 

Tai folgend ins nordliche Alpenvorland oder fiber Bad Mitterndorf ins Salzbergwerkszentrum Hallstatt. 

Das Saiz aus Hallstatt diirfte dabei fur die Bewohner des Sudostalpenraumes ein wichtiger Anreiz gewe- 

sen sein, die schwierige Reise fiber den Hauptalpenkamm zu wagen. Der agrarische Reichtum des mitten 

in den Bergen gelegenen Aichfeldes gestattete es »Handelskarawanen«, sich vor oder nach der gefahrvol- 

len Uberschreitung der hochsten Bergketten mit Proviant zu versehen. Nach den schweren Marschen
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Abb. 152 Handelswege und Machtzentren im Bereich der Sulmtalgruppe. - 1 Grize. - 2 Ormoz. - 3 Legen. - 4 Martijanec. - 

5 Postela. - 6 Rifnik. - 7 Burgstallkogel bei Kleinklein. - 8 Leibnitz. - 9 Radkersburg. - 10 Strettweg. - 11 Wildon. -

12 Lamprechtskogel.

durch die hochalpinen Regionen bot sich das Aichfeld als Raststation geradezu an. Die bei der Analyse 

der einzelnen Fundstiicke mehrfach beoachteten Verbindungen nach Hallstatt wie zu Slowenien spiegeln 

diesen Sachverhalt wider. Der Salzhandel diirfte demzufolge eine wichtige Grundlage fur die Wohlha- 

benheit der Region um Strettweg gebildet haben.

Bezieht man auch die anderen Fundplatze der Sulmtalgruppe mit ein, so scheint eine verkehrsgiinstige 

Lage eine wesentliche Voraussetzung fur das Entstehen von Machtzentren gewesen zu sein (Abb. 152). 

Der Schlofiberg bei Wildon liegt an der Einmiindung der Kainach in die Mur, und das Tai der Kainach 

ftihrt zum Gaberl-Pafi und damit nach Stettweg. Das Murtal bildete eine wichtige Nord-Siidverbindung, 

wie das die Machtzentren am Schlofiberg bei Wildon, am Frauenberg bei Leibnitz und auf der Festung 

Radkersburg andeuten. Bei Leibnitz miindet das Sulmtal in das Murtal ein. DaB der Burgstallkogel bei 

Kleinklein bei der Umgehung des damals kaum passierbaren Drauabschnittes zwischen dem Pofiruck- 

und Bacherngebirge eine wichtige Rolle spielte, hat C. Dobiat dargelegt1108. Gleiches diirfte auch fur das

1108 Dobiat, Kleinklein 41 f.
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Abb. 153 Die topographische Lage der Stadt Judenburg. - (Nach K. Woisetschlager u. P. Krenn [Anm. 1110]).

grofie Machtzentrum auf der Postela sowie fur die Siedlung am Legen zutreffen. Auf die Bedeutung des 

Drautales als Verkehrsweg weisen aufierdem die Siedlung bei Ormoz sowie die Grabhiigel bei Martijanec 

hin. Die Verbindung zu Unterkrain lief sehr wahrscheinlich fiber den »Furstensitz« auf dem Rifnik bei 

Celje. Unbestimmt bleiben die Verbindungen zur archaologisch wenig erschlosssenen Oststeiermark und 

nach Transdanubien.

Die bekannten Machtzentren der Sulmtalgruppe waren offensichtlich alle durch Wege miteinander ver- 

bunden. Uber die Taler der Mur, der Drau, der Save oder die Enns war es moglich, mit anderen Kultur- 

gruppen Kontakte aufzunehmen. Der Guteraustausch diirfte auf der Basis einigermafien sicherer politi- 

scher Verhaltnisse und einer Uberproduktion abwerfenden Landwirtschaft eine recht bedeutende Rolle 

im wirtschaftlichen Leben der Hallstattzeit gebildet haben, wobei die Erze und das Saiz aus den Bergen 

der Ostalpen zu den begehrtesten Handelsgiitern gezahlt haben diirften.
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