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VORWORT

Der kleine Weiler Strettweg in der Obersteiermark war in den Jahren 1851/52 der Schauplatz einer der 

bedeutendsten archaologischen Entdeckungen Osterreichs '. Bei Feldarbeiten trat zufallig ein reich aus- 

gestattetes Prunkgrab aus der Eisenzeit zu Tage, das neben vielen anderen Gegenstanden den beriihm- 

ten »Kultwagen«, ein einzigartiges Meisterwerk hallstattzeitlichen Kunsthandwerks (Taf. 12-22; Farbtaf. 

S. VIII), enthielt. Dieses aufsehenerregende Fundstiick fand sehr schnell das lebhafre Interesse der 

damals noch jungen Altertumswissenschaft. Dafi dem »Kultwagen« auch heute noch eine fiir die 

Eisenzeit einmalige Bedeutung zukommt, lafit sich unschwer an der Tatsache ablesen, dab es kaum eine 

Internationale Ausstellung oder ein zusammenfassendes Buch zum Thema Eisenzeit ohne den 

»Kultwagen« gibt1 2.

Diese Prominenz des »Kultwagens« mag freilich auch die Ursache daftir sein, dais die iibrigen Funde aus 

diesem Grab, obwohl schon seit 140 Jahren bekannt, nur mangelhaft veroffenthcht und ausgewertet 

wurden3. Aufierdem stand die fehlende Restaurierung einer umfassenden Wiirdigung der nur bruch- 

stiickhaft erhaltenen Funde aus Strettweg im Wege. Deshalb beschlossen 1985 das Steiermarkische 

Landesmuseum Joanneum in Graz, das die Funde aus Strettweg verwahrt, und das Romisch-Ger- 

manische Zentralmuseum in Mainz, diesen unbefriedigenden Zustand zu beenden. Mit Ausnahme des 

»Kultwagens«, der einem strikten Ausleihverbot unterhegt, wurden alle Funde aus dem Strettweger 

Fiirstengrab nach Mainz transportiert, um dort in den Werkstatten und Laboratorien des Romisch- 

Germanischen Zentralmuseums eingehend restauriert, dokumentiert und wissenschaftlich untersucht zu 

werden. Dank der hilfreichen und kollegialen Untersttitzung von E. Hudeczek, dem Leiter der archao

logischen Abteilung des Grazer Museums, konnten die Funde aus Strettweg mit Ausnahme des 

Kultwages nach Mainz transportiert werden. Fiir die stets freundschaftliche Betreuung in Graz und fiir 

die tatkraftige Hilfe bei topographischen Fragen bin ich D. Kramer und O. Burbock zu Dank ver- 

pflichtet. Die Unterstiitzung von R. Dehn, Archaologische Denkmalpflege des Landesdenkmalamtes 

Baden-Wiirttemberg, Aubenstelle Freiburg i. Br., ermoglichte es, auch die in Freiburg verwahrten Funde 

aus Strettweg in unsere Untersuchung miteinzubeziehen. Herrn Ch. F. E. Pare gilt mein Dank fiir seine 

zahlreichen Anregungen zu diesem Buch.

Die Restaurierung und Konservierung der Funde aus Strettweg fiihrten M. F. Abadie, L. Alsen, 

D. Ankner, M. Bosinski, K. Bungarten, Ch. Eckmann, R. Goedecker-Ciolek, H. Hochgesand, 

K. Hothan, U. Hiirten, L. Lehdczky, G. Nebrich, L. Pluntke, L. Schulte, D. Schulz-Pilgram, 

G. Stawinoga, H. Stichl, C. Uhl und P. Will durch. Rontgenuntersuchungen nahm F. Hummel vor, und 

Materialanalysen verdanken wir D. Ankner. Die photographische Dokumentation bewerkstelligten 

R. Friedrich und J. Schwarz. Die Zeichnungen fertigten J. Ribbeck, M. Weber, H. Wolf von 

Goddenthow und H. Schmidt an. Im folgenden werden die im Zuge dieses Forschungsprojektes erar- 

beiteten Resultate vorgestellt.

1 Robitsch, Judenburg 67f. - Schmid, Strettweg 6.

2 Als Beispiele seien die Ausstellungen »Die Hallstattkul-

tur« in Steyr 1980 sowie »Tresor des Princes Celtes« in 

Paris 1987 aufgefiihrt. Zusammenfassende Arbeiten, die 

auf Strettweg eingehen, vgl.: Kemble, Horae 237ff. Taf. 33, 

5-10. - Much, Atlas 98 Taf. 41.- Dechelette, Manuel 595 f. 

Abb. 229. - V. Hilber, Urgeschichte Steiermarks. Mitt. 

Naturhist. Ver. f. Steiermark 58 (1922) 65 f. - M. Hoernes 

u. O. Menghin, Urgeschichte der bildenden Kunst in Eu

ropa (1925) 509f. Abb. S. 507, 2. - Kyrle, Strettweg 461 ff. 

- Franz, Religion 38 f. Taf. 26-27. - H. Kuhn, Die Kunst 

Alt-Europas (1954) 154 Taf. 132. - Pittioni, Urgeschichte

620 f. Abb. 439. - K. Kromer, Vom frtihen Eisen und rei- 

chen Salzherren (1964) 155 f. Abb. 47. - S. Piggott, Ancient 

Europe from the beginnings of agriculture to Classical 

Antiquity (1965) 181 Abb. S. 176 unten. - H. Muller-Kar

pe, Das vorgeschichtliche Europa (1968) 164 ff. Taf. S. 159.

- Cunliffe, Celtic 75 ff. - W. Modrijan in: U. Schaaff (Hrsg.), 

Hallstatt - Bilder aus der Friihzeit Europas (1980) 114ff. 

Taf. 3. - Pauli, Alpen 197 Abb. 108.

3 Abgesehen von Robitschs Erstveroffentlichung (Robitsch, 

Judenburg) bietet nur die Arbeit W. Schmids nahere Anga- 

ben tiber die Beifunde des »Kultwagens« (Schmid, Strett

weg).
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Der »Kultwagen« von Strettweg (Photo: Dorte Christin Beeck)







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.

1



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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II. TOPOGRAPHIE

Der kleine Weiler Strettweg, der in der Hauptsache aus fiinf Bauernhbfen besteht, gehort heute zur Ge- 

meinde Judenburg, BH. Judenburg in der Obersteiermark. Stadt und Weiler liegen im mehr oder weniger 

ost-westlich verlaufenden oberen Murtal, das im Norden die hoch aufragenden Ketten des Hohen und 

Niederen Tauerngebirges und im Stiden die Gurktaler- und Seetaler Alpen sowie Pack-, Stub- und Glein- 

alpe einfassen. Das Murtal erweitert sich bei Judenburg zu einem weiten Becken, dem sogenannten Aich- 

feld (Abb. 1), dessen fruchtbarer Boden noch heute mtensiv agrarisch genutzt wird. Der Falkenberg, ein 

schroffer und steil aufragender Felsriicken (Taf. 1,1), begrenzt im Westen das Aichfeld; im Osten verengt 

sich bei Knittelfeld das Murtal wieder auf seine normale Breite.

Am stidostlichen Fufi des Falkenberges liegt Strettweg auf dem nordlichen Ufer der Mur, vis-a-vis von 

Judenburg (Abb. 1). Leicht nordlich davon fliefit der Polsbach vom Hohentauernpafi kommend an Strett

weg vorbei, um anschliefiend in die Mur einzumunden.

Die genaue Fundstelle des Fiirstengrabes, keine hundert Meter nordlich des Ortes Strettweg, iiberliefert uns 

die Karte W. Schmids (Abb. 2), die sehr wahrscheinlich nach den Angaben F. Ferks, der noch Augenzeugen 

der Auffindung gekannt hat, angefertigt wurde31. Fine Nachsuche im Franziszeischen Kataster ergab, dafi 

die fragliche Parzelle Nr. 289 tatsachlich zum Besitz der Familie Pfeffer aus Strettweg gehorte32.

Wegen der starken agrarischen Nutzung des Aichfeldes lassen sich heute an der Fundstelle keinerlei Uber- 

reste der einst sicher monumentalen Grabanlage von Strettweg mehr ausmachen. Selbst Luftbilder (Taf. 2, 

1) lassen keine Spur eines Grabhiigels oder einer Steinkammer erkennen33. F. Pfeffer bzw. seine Nachfah- 

ren miissen bei der Entfernung der ihnen bei der Feldarbeit hinderlichen Steine und Tumulusreste ganze 

Arbeit geleistet haben. Bei der Befliegung des Aichfeldes zeichneten sich einige Kilometer nordlich von 

Strettweg bei Schlofi Gusterheim Verfarbungen ab, die auf die Existenz eines Grabhiigelfeldes unbekann- 

ten Alters hindeuten (Abb. 1; Taf. 2, 2).

In seiner Besiedlungsgeschichte des Aichfeldes stellte W. Modrijan heraus, dafi das fragliche Gebiet seit 

dem Aeneolithikum besiedelt war34. Auch aus der nachfolgenden Bronzezeit liegen einige wemge Funde 

vor35. Ein Lappenbeil36 und ein Vollgriffschwert aus Bronze3' bezeugen die Anwesenheit von Menschen 

in der Umgebung von Judenburg wahrend der Urnenfelderzeit. Eine Bestatigung erfuhr diese Tatsache 

durch die erst jiingst gemachte Entdeckung einer friihurnenfelderzeitlichen Siedlung bei Strettweg an der 

Siidostspitze des Falkenberges38.

Aus der nachfolgenden Hallstattzeit liegt aus der Umgebung von Strettweg nur eine Handvoll, als Ein- 

zelfunde zu bewertende Fundobjekte vor. Unweit des Fiirstengrabes kam bei Schlofi Gabelhofen erne 

zweischleifige Bogenfibel zum Vorschein, deren Verbleib jedoch unbekannt ist3 Vom Falkenberg sollen 

eine Fibel und ein anthropomorpher Anhanger balkanisch-adriatischer Herkunft stammen, ohne dafi 

jedoch eine nahere Herkunftsangabe vorliegt40. In weiterer Folge sei noch erwahnt, dafi laut Angabe von

31 Schmid, Strettweg6 Abb. l.-DieBemerkungenSteinlech- 

ners zur Lage des Fiirstengrabes (Steinlechner, Strettweg 

25 ff.), sind keineswegs zwingend. Die Strafie folgt dem 

Fufi des Falkenberges, der nicht agrarisch genutzt werden 

konnte. Dadurch und nicht wegen des Grabhiigels ent

stand der Strafienknick bei Strettweg. Warum sollte man 

die Strafie mitten durchs fruchtbare Ackerland legen?

32 Vgl. dazuH. Krawarik, Strettweg.-Von der Ritterburgzum 

Meierdorf. Ber. d. Museumsver. Judenburg 22, 1989, 3 ff.

33 R. Nikitsch vom Institut fiir Ur- und Friihgeschichte der

Universitat Wien sei an dieser Stelle herzlichst fiir die Be

fliegung und die Luftbilder gedankt.

34 Modrijan, Aichfeld 4 ff.

35 Modrijan, Aichfeld 11 f. Abb. 7-8.

36 Mayer, Beile 183 Nr. 954 Taf. 70.

37 Modrijan, Aichfeld 17 Abb. 9; 13. - W. Kramer, Die Voll- 

griffschwerter in Osterreich und der Schweiz. PBF VI, 10 

(1985) 33 Nr. 98 Taf. 16.

38 O. Burbock u. D. Kramer, Neue urgeschichtliche Funde 

aus Strettweg. Ber. Museumsver. Judenburg 21,1988, 29ff.

39 Modrijan, Aichfeld 24f.

40 D. Kramer, Archaologische Feldforschungen in der Steier- 

mark. Zeitschr. Hist. Ver. f. Steiermark 72,1981,216 Taf. 4- 

5. - Terzan, Styria 144 Abb. 33, 1-2.
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Abb. 1 Die hallstattzeitlichen Fundstellen im Aichfeld in der Obersteiermark. - 1 Strettweg, Fiirstengrab. - 2 Schlofi Gabelhofen. 

- 3 Fund von 1941 zwischen Strettweg und Schloft Gabelhofen. - 4 Schlofi Gusterheim bei Pols. - 5 Zeltweg-Farrach. - 

M = 1:200 000.

Abb. 2 Die Fundstelle des Ftirstengrabes von Strettweg. (Nach W. Schmid).
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Frau Steiner, einer spaten Nachfahrin Ferdinand Pfeffers, 1941 unweit Schlob Gabelhofen, etwa 1, 5 

Kilometer von der Fundstelle des Prunkgrabes entfernt, die Figur eines »Ochsen zusammen mit grofien 

Steinen und Gefafiresten« bei Feldarbeiten zu Tage getreten sei41. Der Fund soli in den Wirren der letzten 

Kriegstage verlorengegangen sein, so dab heute mcht mehr uberpriift werden kann, ob es sich bei diesem 

Fund um ein weiteres hallstattzeitliches Grab oder aber um Uberreste einer romischen oder mittelalterli- 

chen Anlage gehandelt hat.

Aus der weiteren Umgebung von Strettweg verwahrt das Steiermarkische Landesmuseum Joanneum in 

Graz noch eine grofie Kahnfibel mit Dreieckszier aus dem etwa 5 km entfernten Zeltweg-Farrach42. In 

diesem Zusammenhang gilt es noch die etwa 30 km ostlich von Strettweg entdeckten Flachgraberfelder 

aus Leoben-Hinterberg und St. Peter-Freienstein zu erwahnen, die inneralpinen Kulturgruppen zuge- 

rechnet werden4?. Insgesamt besitzen wir somit nur eine sehr schemenhafte Vorstellung von der alterei- 

senzeitlichen Besiedlungsgeschichte des Aichfeldes wie des oberen Murtales.

41 Diesen Hinweis entnahm ich einem Brief F. Lebers an 

W. Schmid vom 26. 4. 1947, der im Joanneum in Graz 

verwahrt wird.

42 Modrijan, Aichfeld 25 Abb. 22. - A. Guidi, Scambi tra la

cerchia Hallstattiana orientale e il mondo a sud delle Alpi.

Kl. Schr. aus d. Marburger Seminar 13 (1983) 94 Taf. 10, 2.

43 Modrijan, Leoben 16ff. Abb. 8-21. - Moosleitner, Hall- 

stattzeit 206.
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III. GRABBAU UND BESTATTUNGSSITTEN

Bei der Beurteilung des Grabbaues von Strettweg sind wir auf die sparlichen Auskiinfte M. Robitschs 

angewiesen. Folgendes weih er uber den Befund aus dem Jahre 1852 zu berichten44:

»Der Acker liegt ganz eken, und hat nur an der Fundstelle eine kaum bemerkbare Bauchung wo nach 

Aussage des Besitzers friiher ein sogenannter Hag (Ghag) mit ziemlich gr often Bdumen besetzt, sich hin- 

zog, der aber vom Vater des jetztigen Besitzer geebnet warden ist. Bei der weiter vorgenommenen Auf- 

grabung zeigte es sich, daft hier eine ziemlich ausgedehnte Ustrine (Begrdbnis- und Opferplatz) sich be- 

fand, welche anderhalb Schuh unter dem Niveau der Bodenebene mit groften Feldsteinen gepflastert, und 

mit grbftern mitunter mehr als zentnerschweren, jedoch unbehauenen Steinen eingefaftt war. Das Pflaster 

ist stellenweise vom Feuer geschwdrzt, wo sich dann immer unter Asche, Holzkohlen und angebrannten 

Knochenresten bronzene oder eiserne Gegenstande und auch Fhonscherben vorfanden. Darilber lagen 

andere mittelgrofte Feldsteine in solcher Unordnung neben und iibereinander, daft Trummer, die zum 

ndmhchen Gegenstande gehbren, drei und mehr Schuh weit von einander zwischen Steinen eingezwdngt 

gefunden wurden. Dies berechtigt zur Annahme, daft die Gegenstande mcht durch den Druck der obern 

Steine und des friiher bestandenen Hugel zerstiickt worden sind, sondern daft bereits friiher einmal, - 

vielleicht nach edlen Metallen nachgeforscht wurde, was auch der Umstand bestdtiget, daft die drei Stiick- 

chen von Gold, welche der Verfasser noch fand, mcht auf dem Pflaster der Ustrine, bis wohin man wahr- 

scheinhch gesucht hatte, sondern tiefer, senkrecht zwischen den Pflastersteinen lagen.«

Mit der Bemerkung, dafi die Fundstelle friiher eine kaum bemerkbare Bauchung aufwies, wollte Robitsch 

wohl andeuten, dab sich einst ein Tumulus uber dem Strettweger Fiirstengrab erhoben hat45. Die Exi- 

stenz eines mit Baumen bestandenen Hages fiber der Fundstelle, noch eine Generation vor der Auffin- 

dung, weist darauf hin, dab diese Parzelle vermutlich wegen der Uberreste des Grabhtigels nicht agrarisch 

genutzt werden konnte. Der Vater des Finders scheint die Baume abgeholzt und den Hugel eingeebnet zu 

haben, und eine Generation spater war der Hugel dann soweit abgeflacht, dafi der Pflug in der Steinpak- 

kung stecken blieb. Wie schon eingangs erwahnt, lassen sich heute wegen der intensiven agrarischen 

Nutzung an der Fundstelle keinerlei Spuren ernes Grabhiigels mehr ausmachen.

In weiterer Folge stiefi Robitsch auf eine Ustrine - wohl eine dicke Brandschicht - und auf eine Steinpfla- 

sterung, die von grofien z. T. wohl sekundar verlagerten Steinen eingefafit war. Die von Robitsch erwahn- 

ten Stdrungen diirften dabei eher den Aktivitaten Pfeffers als irgendwelchen Grabraubern zuzuschreiben 

sein.

Die Beobachtungen Robitschs decken sich bis ins Detail mit den Befunden aus den Steingrabkammern 

der Steiermark, Sloweniens und Ungarns, die C. Dobiat erst kiirzlich zusammengestellt hat46. Es handelt 

sich dabei um monumentale rechteckige bis runde, in Trockenmauertechnik aufgefiihrte Grabkammern, 

denen Holzbalken die notige Festigkeit verhehen. In unmittelbarer Nahe der Kammer trat stets auch der 

Verbrennungsplatz zu Tage, auf dem der oder die Grabinhaber eingeaschert wurden. In vielen Fallen 

fuhrt ein mit Steinen gepflasterter dromosartiger Zugang zur Grabkammer. Uber dem ganzen wurde ein 

Erdhiigel aufgeschiittet, wobei der »Dromos« moglicherweise offen blieb. Die bekanntesten Beispiele fur 

diese Grabarchitektur fanden sich im Kroll-Schmiedkogel47 (Abb. 3, 1), im Kurbischhansltumulus48

44 Robitsch, Judenburg 69.

45 Diese berechtigte Vermutung Robitschs wurde von fast 

alien Autoren iibernommen: Schmid, Strettweg 6. - Modri- 

jan, Aichfeld 20. - Steinlechner, Strettweg. - Aigner Foresti, 

Strettweg.

46 Dobiat, Kroll-Schmiedkogel 34 ff. Abb. 1-2.

47 Schmid, Klein-Glein 253 Abb. 31. - Dobiat, Kroll-Schmied- 

kogel 34 Abb. 1, 4.

48 Radimsky u. Szombathy, Wies 150ff. Abb. 54. - Dobiat, 

Kleinklein 59 f. Abb. 5, 1. - Dobiat, Kroll-Schmiedkogel 

34 ff. Abb. 1, 6.
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Abb. 3 Steingrabkammern aus dem Osthallstattkreis. - 1 Kleinklein, Kroll-Schmiedkogel. - 2 Goldes, Ktirbischhansl- 

tumulus. - (1 nach W. Schmid; 2 nach V. Radimsky u. J. Szombathy).

(Abb. 3, 2), im Tschoneggerfranzltumulus 2 49 50 * und im Kurbischbauertumulus I,5' die alle zur Sulmtalne- 

kropole bei Kleinklein in der Mittelsteiermark gehdren. Besonderer Erwahnung bediirfen dariiber hinaus 

die Tumuli mit Grabkammern von Pivola in der slowenischen Siidsteiermark ?1, alien voran der Ipavic- 

Grabhiigel (Abb. 4,1) sowie die erst jiingst ergrabenen Hugel von Vaskeresztes 52 und Siitto5 (Abb. 4, 2)

49 Radimsky u. Szombathy, Wies 142 f. Abb. 51. - Dobiat, 

Kleinklein 59 f. Abb. 5,2. - Dobiat, Kroll-Schmiedkogel 

34ff. Abb. 1,4.

50 Radimsky u. Szombathy, Wies 154 f. Abb. 57. - Dobiat,

Kleinklein 59 f. Abb. 6, 1. - Dobiat, Kroll-Schmiedkogel

34ff. Abb. 1, 3.

51 St. Pahic, Fundstatten der friihen Eisenzeit im sloweni- 

schen Drauland. Arh. Vestnik 24,1973,530 f. Abb. 3; Taf. 2 

unten.-Dobiat, Kroll-Schmiedkogel34 Abb. 1, 7.-Terzan, 

Styria 325ff. Abb. 76; 78; 79; 81-85.

52 Fekete,Vaskeresztes34f. Abb. 3,1—4;4;48f. Abb. 14,2-6; 15.

53 Vadasz, Siitto 21 ff. Abb. 4; 9.
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Abb. 4 Steingrabkammern aus dem Osthallstattkreis. - 1 Pivola, Ipavic-Tumulus. - 2 Siitto. - (1 nach S. Pahic; 2 nach E. Vadasz).

in Ungarn. In solchen, zumeist als Fiirstengraber angesprochenen, recht aufwendig ausgefiihrten Grab- 

anlagen fanden offensichtlich die Angehdrigen der sozial fiihrenden Schichten ihre letzte Ruhestatte.

In Strettweg diirften die groben Steine die Grabkammerwande gebildet haben, die in Kleinklein bis zu 

einem Meter stark waren. Die Kammern besafien zumeist keinen gepflasterten Boden (Abb. 3, 2; 4, 1). 

Die einzige Ausnahme stellt der Kroll-Schmiedkogel bei Kleinklein dar, in dem W. Schmid einen mit 

Steinen gepflasterten Kammerboden beobachtet haben will?4 (Abb. 3, 1). Der »Dromos« hingegen ist in

54 Schmid, Klein Glein 253. - Dobiat, Kroll-Schmiedkogel 34ff. Abb. 1, 4.
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fast alien Fallen gepflastert (Abb. 3; 4)55. Moglicherweise war auch das Steinpflaster im Strettweger Grab 

Teil einer solchen dromosartigen Rampe, ohne jedoch heute sichere Beweise fur eine solche Vermutung 

beibringen zu konnen. Wie schon erwahnt, stieben die Ausgraber unter den Steingrabkammern zumeist 

auf eine machtige Brandschicht, die vom Scheiterhaufen herriihrt (Abb. 3, 2; 4, 2), denn die Steinkammer- 

graber des Osthallstattkreises bergen ausschlieblich Brandbestattungen56. Eine ganze Reihe verschmol- 

zener Bronzegegenstande aus Strettweg (Taf. 44, 2) belegt auch fur diese Anlage den Vorgang der Ver- 

brennung. Robitsch bezeichnete damit die von ihm entdeckte Brandschicht zu Recht als Ustrine.

Wie in Kapitel E noch ausfiihrlich dargestellt werden wird, lassen sich die Schmuckbeigaben aus dem 

Strettweger Grab fast ausnahmslos der weiblichen Trachtsphare zurechnen57 58 und stehen damit in deutli- 

chem Gegensatz zu dem durch die Waffen als mannlich charakterisierten Fiirstengrab. Die Dreiknopffi- 

bel, die goldenen Haarspiralen, der Armreif mit dem kleinen Durchmesser sowie die quadratischen Bron- 

zebleche (Abb. 112, 1-4. 16-36; 113) berechtigen zu der Annahme, dab dem Fiirsten von Strettweg eine 

Frau und/oder ein Madchen ins Grab folgen mubten. Die Untersuchung der Leichenbrande aus den 

Grabhtigeln von Stitto und Vaskeresztes ergab, dab dort mehrere Personen bestattet worden waren5S. Es 

wurden jeweils ein mannliches und ein oder zwei weibliche Individuen in diesen Grabkammern beige- 

setzt. In Stitto fanden sich dariiber hinaus noch in der vom Scheiterhaufen herriihrenden Brandschicht 

neben Tierknochen menschliche Uberreste. Wir haben es ganz offensichtlich mit der Mitbestattung von 

Menschen in den Grabern der Elite zu tun.

Ahnliche Ungereimtheiten in der Grabausstattung Helen auch B. Terzan bei ihrer Analyse der Grabaus- 

stattungen im ostalpin-westpannonischen Raum auf59. Durch Waffen als mannlich ausgewiesene Graber 

enthielten mehrfach auch typisch weibliche Beigaben. Ein sehr gutes Beispiel liefert der Kroll-Schmied- 

kogel in Kleinklein, der neben der reichen Waffenausstattung mit Helm Panzer, Streitaxt und Lanzen 

auch Spinnwirtel enthielt60. Als Deutung bietet sich die Sitte des Totenopfers bzw. der Totenfolge an. 

Da alle Details des Strettweger Grabbaues wie der Grabsitten bei den Steingrabkammern des Osthall

stattkreises Entsprechungen linden, darf man daraus schlieben, dab der »Ftirst« von Strettweg auf ahnli

che Art und Weise beigesetzt wurde wie die entsprechenden »Herren« in Kleinklein, Stitto oder Vaske

resztes. Die sorgfaltig ergrabenen Tumuli aus Ungarn, die unter Einsatz moderner Untersuchungsmethoden 

ausgewertet wurden, gestatten eine weitgehende Rekonstruktion des Bestattungsvorganges 61. Der Ver- 

brennung ging die Totung von Tieren, aber auch von Menschen, sehr haufig von Frauen, voraus, die dem 

Herrn ins Jenseits folgen mubten. Die Leiche des osthallstattischen Aristokraten wurde zusammen mit 

den zuvor Getoteten und einem Teil der Beigaben auf einem Scheiterhaufen eingeaschert. Der Leichen- 

brand des Herrn sowie eines Teiles der mitverbrannten Personen wurde aussortiert und in einer Urne 

deponiert; in Strettweg soil laut Aussage von F. Pfeffer die Bronzeamphore die Asche des Toten aufge- 

nommen haben62. Nachdem man die Uberreste des Scheiterhaufens mit einer dtinnen Erdschicht abge- 

deckt hatte, wurde darauf die Steingrabkammer in Trockenmauertechnik errichtet, wobei die Form der 

Kammer in Strettweg unbekannt bleibt. Nach der sicher prunkvollen und feierlichen Niederlegung des 

Leichenbrandes und der Beigaben in der Kammer wurde ein machtiger Erdgrabhtigel dariiber aufge- 

schiittet.

C. Dobiat legte eine Verbreitungskarte der osthallstattischen Stemkammergraber vor (Abb. 5), die zeigt, 

dab sie hauptsachlich in der Steiermark, im ostlichen Slowenien sowie in Westungarn beheimatet waren .

55 Vgl. Dobiat, Krbll-Schmiedkogel Abb. 1.

56 Dobiat, Kleinklein 59f. - Vadasz, Stitto 51 Abb. 4. -Feke- 

te, Vaskeresztes 37 Abb. 4; 51 Abb. 15. - Dobiat, Krbll- 

Schmiedkogel 37.

57 Vgl. dazu auch Terzan, Styria 138.

58 Vadasz, Siittb 53. - Fekete, Vaskeresztes 54.

59 Terzan, Ostalpen-Westpannonien 237f.

60 Dobiat, Kleinklein 255 Taf. 110, 14. 16. - Terzan, Styria

136f.

61 Vadasz, Siittb 52 ff. - Fekete, Vaskeresztes 53 ff.

62 Robitsch, Judenburg 72.

63 Dobiat, Krbll-Schmiedkogel 34 Abb. 2. - Zu erganzen sind 

noch die rechteckige Steinkammer aus dem Tumulus von 

Martijanec (Vinski Gasparini, Martijanec 58ff. Beil. A; B) 

und die runde Kammer im Malensek Tumulus in Novo 

mesto (Smid, Tumuliforschungen 203 Abb. 1).
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Abb. 5 Verbreitung der Steingrabkammern im Osthallstattkreis. - (Nach C. Dobiat; erganzt).

Diese Form der Grabarchitektur sowie die Grabsitten verbinden das Strettweger Grab auf das engste mit 

den »Fiirstengrabern« von Kleinklein oder Pivola, die als Leitfunde der in der Mittel-und Sudsteiermark 

ansassigen Sulmtalgruppe gelten64. Folgerichtig wird das Strettweger Grab als nordlichster Vertreter der 

Sulmtalgruppe angesehen65, obgleich man in der Obersteiermark eigentlich schon mneralpme Kultur- 

gruppen erwarten wiirde, deren Flachgraberfelder mit Steinkisteneinbauten sich von den in Strettweg 

praktizierten Grabsitten grundlegend unterscheiden66.

64 Ich benutze den von C. Dobiat vorgeschlagenen Begriff 

Sulmtalgruppe. In der Literatur finden sich jedoch unter- 

schiedlichste Bezeichnungen fur diese Kulturgruppe, wie 

z.B. Typus Wies, Wies-Martijanec- oder Kleinklein-Mar- 

tijanec-Gruppe. Vgl. dazu Pittioni, Urgeschichte 604 ff. - 

Gabrovec, Slowenien 8. - Dobiat, Kleinklein 173 ff. Abb. 20. 

-Terzan, Styria 122 ff.

65 Pittioni, Urgeschichte 604. - Modrijan, Aichfeld 18. - Do

biat, Kleinklein 43 ff. 174 Abb. 3. - Terzan, Styria 125 f.

66 Modrijan, Leoben 16 ff. Abb. 8-21. - Moosleitner, Hall- 

stattzeit 206.
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Dobiat betont, dab diese monumentale Form der Grabarchitektur mit Dromos unvermittelt mit Beginn 

der Stufe 3 in Kleinklein, d. h. im fortgeschrittenen 7. Jahrhundert v. Chr. einsetzt, um dann nach nur 

etwa 50 Jahren wieder zu verschwinden. Dies gilt jedoch nur fur Steinkammern mit Dromos; andere 

Formen von Steinkammern scheinen im Bereich der Sulmtalgruppe schon fruiter aufzutauchen6 .

Dobiat hebt hervor, dab die Grabbauten und hier insbesondere der Dromos ein fur die Osthallstattkultur 

fremdes Element darstellen. Er verweist siclter zu Recht auf Parallelen im etruskischen Grabbau67 68, der 

auch Steinkammer, Dromos und Grabhugel kennt. Zugleich zieht er auch die Moglichkeit suddstlicher 

Einfliisse aus dem thrakischen Milieu in Betracht69. Es verwundert daher kaum, dab der Bericht Hero

dots fiber die Begrabnissitten der thrakischen Aristokratie (Buch V, 5. 8) weitgehend der anhand der 

Befunde von Stitto und Vaskeresztes rekonstruierten Abfolge der Beisetzung eines osthallstattischen Edlen 

entspricht. Die Verbrennung der Leiche, Tieropfer, Totenfolge, Leichenschmaus und Errichtung eines 

Tumulus sind durch die Befunde aus den unganschen Grabhtigeln ebenso nachgewiesen wie durch das 

fiinfte Buch Herodots. Die von Herodot auberdem noch tiberlieferten Leichenspiele am Grabhugel be- 

zeugen uns fur die hallstattische Welt die Darstellungen der Situlenkunst. Dab entsprechenden Grabanla- 

gen mit Tumulus, Steingrabkammer und Dromos auf der Appennin- wie auf der Balkanhalbinsel vorder- 

orientalisch-agaische Vorbilder - das beste Beispiel liefern die Grabhugel von Salamis auf Cypern70 - 

zugrunde liegen, bedarf hier wohl kaum noch der Erorterung.

Schlieblich sei noch erwahnt, dab C. Dobiat die osthallstattischen Grabkammern mit den recht ahnlichen 

Steineinbauten im Ffirstengrab von Hochdorf in Baden-Wfirttemberg in Verbindung brachte'1. Trotz 

vieler offener Fragen zeichnet sich im Bereich der Prunkgraber eine ostliche Beeinflussung des Westhall- 

stattkreises ab, die bislang jedoch nur schemenhaft hervortritt.

67 Es sei daran erinnert, dafi auch fiir den sicher Iriih zu 

datierenden Hartnermichelkogel 1 von Kleinklein ein 

»Grabgew61be« iiberliefert ist (Pratobevera, Saggauthal 

186 f. - Schmid, Klein Glein 221 £.).

68 Dobiat, Kleinklein 180 Anm. 148. - Fekete, Vaskeresztes

55. - Vadasz, Stitto 52f. - Dobiat, Kroll-Schmiedkogel 39.

69 Dobiat, Kroll-Schmidkogel 3911.

70 V. Karageorghis, Excavations in the necropolis ol Salamis 

Bd. 1 (1967).

71 Dobiat, Parallelen 19511.
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IV. DIE BEIGABEN

Bevor wir uns Her Beschreibung und Bestimmung der Funde zuwenden sei hier eine Auflistung aller 

Gegenstande aus Strettweg gemafi ihren Inventarnummern vorgelegt; in Klammern wird angegeben, ob 

das Objekt uber die Schenkung Ferk oder Ramsauer ins Grazer Museum gelangte: 

1. Die Funde im Steiermarkischen Landesmuseum Joanneum in Graz7? (nach Inventarnummern):

1979 Bruchstiick des Bronzebeckens mit Volutenkranz 

(zugehdrig sind Inv. Nr. 6003, 11389 und P 275 

d) (Abb. 16; Taf. 11; 16, 2).

1980 Bronzeamphore auf konischem FuE mit Knauf 

und tordierten Staben (zugehdrig sind Inv. Nr. 

6036, 6095 und 11388; nicht zugehdrig ist ein gro

wer Ring aus Bronzeblech [Abb. 36, 3; Taf. 16, 3]) 

(Abb. 35; Taf. 17-19).

1981 GroEer Bronzekessel (Abb. 47; Taf. 22-23).

1982 Falere aus Bronze (Schenkung Ferk 1922) (Abb.

96, 1; Taf. 41, 3).

1992 Tullenbeil aus Bronze (Abb. 87, 1; Taf. 38, 1).

2000 »Kultwagen« aus Bronze (zugehdrig, aber nicht 

eingebaut Inv. Nr. 6043) (Abb. 6-17; Taf. 3-13).

3625 Sieben flache Bernsteinperlen (Abb. 112, 9-15; 

Taf. 45, 8 -14).

6003 Volutenkranz aus Bronze (zu Inv. Nr. 1979, 

11389 und P 275 d gehdrig) (Abb. 16; Taf. 11; 

16, 2).

6011 Falere aus Bronze (Abb. 95, 2; Taf. 41, 1).

6012 Falere aus Bronze (Abb. 96, 2; Taf. 42, 1).

6013 Falere aus Bronze (Abb. 94, 1; Taf. 40, 1).

6014 Falere aus Bronze (Schenkung Ramsauer 1896)

(Abb. 94, 3; Taf. 40, 3).

6015 Boden einer Bronzesitula (wahrscheinlich zu 

Inv. Nr. 13945 und 13967 gehorig) (Abb. 54, 4; 

Taf. 26, 4).

6016 Rechteckiges Riemenbesatzstiick aus Bronze 

(Abb. 98, 4; Taf. 43, 4).

6017 Rechteckiges Riemenbesatzstiick aus Bronze 

(Abb. 98, 6; Taf. 43, 6).

6032 Bruchstiicke von ca. 38 quadratischen Bronze- 

blechenmit Klapperanhangern (Abb. 112, 16-36; 

113; Taf. 45, 15-36; 46).

6035 Fragmente tordierter Bronzestabe (zu Inv. Nr. 

1980 gehdrig; Schenkung Ferk 1922) (Abb. 35; 

Taf. 16, 1; 19, 2).

6036 Fragmente tordierter Bronzestabe (zu Inv. Nr.

1980 gehdrig) (Abb. 35; Taf. 26, 1; 29, 2).

6037 Zwei Bruchstiicke eines tordierten Bronzehen- 

kels (Abb. 54, 7-8; Taf. 26, 5. 6).

6038 Randfragment einer Situla (Abb. 54,1; Taf. 26, 1).

6043 Achsfragment vom »Kultwagen« (zu Inv. Nr.

2000 gehdrig).

6046 Profilierter Bronzering (Abb. 133, 7; Taf. 47, 8).

6049 Bronzering (angeblich zu Inv. Nr. 6051 gehorig) 

(Abb. 59, 3; Taf. 27, 3).

6050 Radanhanger aus Bronze (Abb. 112, 5; Taf. 45, 4).

6051 Fragment einer Siebtasse aus Bronze und ein 

Bronzering (Abb. 59, 2. 4; Taf. 27, 2. 4).

6052 Bronzering (Abb. 133, 8; Taf. 47, 9).

6053 Vierkantiger Ring aus Bronze (Abb. 133, 9; 

Taf. 47, 11).

6088 Rhombischer BratspieEgriff aus Bronze (Abb. 81, 

3; Taf. 37, 3).

6089 Rhombischer BratspieEgriff aus Bronze (Abb. 81, 

5; Taf. 37, 4).

6090 Rhombischer BratspieEgriff aus Bronze (Abb. 81, 

7; Taf. 37, 7).

6091 Bruchstiicke einer bronzenen Breitrandschiissel 

(Abb. 63; Taf. 28).

6092 Bruchstiicke einer bronzenen Breitrandschiissel 

(Inv. Nr. P 275 c ist zugehdrig) (Abb. 66; Taf. 31).

6094 Pferdetrense aus Eisen mit drei Stielbsen (Schen

kung Ferk 1922) (Abb. 93, 1. 3-5; Taf. 39, 1. 2. 

4 6).

6095 Konischer BronzeblechfuE (zu Inv. Nr. 1980 ge- 

hdrig; Schenkung Ferk 1922) (Abb. 35; 36, 2; 

Taf. 19, 2).

6096 Angeschmolzener Lockenring aus Gold (Abb.

112, 3; Taf. 45, 3).

6097 Geripptes Goldblechrbhrchen (Abb. 112, 6; 

Taf. 45, 5).

6100 Pferdetrense aus Eisen (Abb. 93, 2; Taf. 39, 2).

6102 Bruchstiicke einer bronzenen Breitrandschiissel 

(Abb. 64; Taf. 29).

6106 Teilweise verschmolzene Bronzeblechbruch- 

stiicke von Faleren, Breitrandschiisseln, dem

72 Die etwas springende Vergabe der Inventarnummern ist auf die erst lange nach der Erwerbung erfolgte Inventarisierung 

zuriickzufuhren.
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glatten Bronzebecken sowie von Glasperlen 

(Abb. 97; 59, 1; 112, 7. 8; Taf. 42, 4-8; 27, 1; 45,

6. 7).

6471 Glattes Bronzebecken (Abb. 59, 1; Taf. 27, 1).

6513 Bruchstiicke einer bronzenen Breitrandschiissel 

(Inv. Nr. 6519 13943-44 sind zugehdrig) 

(Abb. 67, 1; Taf. 32, 1).

7136 Zwergknebel aus Bronze (Abb. 93, 7; Taf. 39, 7).

7920 Bruchstiick eines rhombischen BratspieEgriffes 

aus Bronze (Schenkung Ramsauer 1896) 

(Abb. 81, 8; Taf. 37, 8).

7921 Zwergknebel aus Bronze (Schenkung Ramsau

er 1896) (Abb. 93, 8; Taf. 39, 8).

7922 Bronzestabfragment (Schenkung Ramsauer 

1896) (Abb. 78, 6; Taf. 35, 6).

11389 Bruchstiick des Bronzebeckens mit Voluten- 

kranz (zu Inv. Nr. 1797, 6003 und P 275 d ge- 

hdrig) (Abb. 16; Taf. 11).

11390 Bronzeblechrdhre (Schenkung Ferk 1922) 

(Abb. 78, l;Taf. 33, 1).

11391 Rhombischer BratspieEgriff aus Eisen (Schen

kung Ferk 1922) (Abb. 81, 2; Taf. 37, 2).

11392 Fragmente einer langen Eisenlanzenspitze  

(Schenkung Ferk 1922) (Abb. 87, 3; Taf. 38, 2).

11393 Rechteckige Riemenbesatzstiicke aus Bronze 

(Schenkung Ferk 1922) (Abb. 98, 2; 99; Taf. 43, 

2; 44).

11394 Bruchstiicke durchbrochener Bronzebleche 

(Schenkung Ferk 1922) (Abb. 133, 18-20; 

Taf. 48, 1-3).

13939 Bronzering (Abb. 133, 10; Taf. 47, 10).

13940 Bronzering (Abb. 133, 11; Taf. 47, 12).

13941 Verzierter Bronzering (Abb. 133, 6; Taf. 47, 7).

13942 Bronzearmreif (Abb. 112, 2; Taf. 45, 2).

13943 Fragment einer bronzenen Breitrandschiissel (zu 

Inv. Nr. 6513 gehdrig) (Abb. 67, 1; Taf. 32, 1).

13944 Fragment einer bronzenen Breitrandschiissel (zu 

Inv. Nr. 13951 gehdrig) (Abb. 65; Taf. 30).

13945 Bronzehenkel mit Vogelkopfenden (wahr- 

scheinlich zu Inv. Nr. 6015 und 13967 gehdrig) 

(Abb. 54, 2; Taf. 26, 2).

13946 Zwei rhombische BratspieEgriffe aus Bronze 

(Abb. 81, 4. 6; Taf. 37, 4. 6).

13947 Angeschmolzenes Henkelfragment aus Bronze 

(Abb. 78, 7; Taf. 35, 4).

13948 Bronzehenkelfragment (Abb. 78, 8; Taf. 35, 3).

13949 Angeschmolzenes Henkelfragment (Abb. 78, 5; 

Taf. 35, 5).

13950 Bruchstiick ernes Aufsatzringes aus Bronze 

(Abb. 93, 6; Taf. 39, 6).

13951 Bruchstiick einer bronzenen Breitrandschiissel 

(Inv. Nr. 13944 ist zugehdrig) (Abb. 65; Taf. 30).

13952 Lanzenspitze aus Eisen (Abb. 87, 5; Taf. 38, 2).

13953 Bronzeknopf mit Riickendse (Abb. 93, 9; 

Taf. 39, 9).

13955 Fragmente zweier Henkelattaschen und eines 

gestielten Ringes aus Bronze (Abb. 54, 5. 6; 133, 

13; Taf. 26, 7. 8; 47, 13).

13956-64 TongefaEfragmente (Abb. 138; Taf. 48,6-12; 

49).

13965 Klapperblechpaar aus Bronze (Abb. 133, 4; 

Taf. 47, 5).

13966 Zwei Doppelringe aus Bronze (Abb. 133, 2. 3; 

Taf. 47, 3. 4).

13967 Henkelattasche aus Bronze (wahrscheinlich zu 

Inv. Nr. 6015 und 13945 gehdrig) (Abb. 54, 3; 

Taf. 26, 3).

13968 Klapperblechpaar aus Bronze (Abb. 133, 5; 

Taf. 47, 5).

Aufierdem befinden sich im Steiermarkischen Landesmuseum Joanneum noch folgende Objekte ohne 

Inventarnummer, die aus der Schenkung Ferk 1922 stammen:

1. Eisenlanzenspitze (Abb. 87, 4; Taf. 38, 3).

2. Eisenlanzenspitze (Abb. 87, 6; Taf. 38, 5).

3. Eisenlanzenspitze (Abb. 87, 7; Taf. 38, 6).

4. Eisenlanzenspitze (Abb. 87, 8; Taf. 38, 7).

5. Zwei eiserne Tiillenfragmente von Lanzenspitzen 

(eines davon erwies sich als zu Inv. Nr. 11392 ge

hdrig) (Abb. 87, 3. 9; Taf. 38, 4. 8).

6. Bruchstiicke von Bronzefaleren (Abb. 97; Taf. 42).

7. Bruchstiicke von bronzenen Breitrandschiisseln 

(vgl. Abb. 63-67).

8. Em tordiertes Bronzestabfragment (wohl zu 

Inv. Nr. 1980 gehdrig).

9. Fragment einer Bronzefibel (Abb. 112, l;Taf. 45, 1).

10. Fragmente quadratischer Bronzebleche mit Klap- 

peranhangern (vgl. Abb. 112, 16-36; 113; Taf. 45, 

15-36; 46).

11. Eisenbratspiefifragment mit Ringgriff (Abb. 81, 1; 

Taf. 37, 1).

12. Acht Fragmente von eisernen BratspieEen (Abb. 81, 

9-13; Taf. 37, 9).

13. Zwei Bronzehenkelfragmente (Abb. 78, 9. 10; 

Taf. 35, 2. 7).

14. Ein gelochtes Bronzestabfragment (Abb. 133, 17; 

Taf. 47, 17).

15. Bronzeblechfragment mit Tiille (Abb. 78,4; Taf.

35, 1).

16. Viele verschmolzene Bronzefragmente (Taf. 44, 2).

17. Glatte Bronzeblechfragmente, teilweise mit Repa- 

raturen (Taf. 78, 8-11; 35, 11).

18. Schlackenfragment.

19. Ein kleines verbranntes Knochenfragment.
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2. Die Funde aus dem Stadtischen Museum in Freiburg i. Br. 73 (nach Inventarnummern):

P 275 a Rechteckiges Riemenbesatzstiick aus Bronze 

(Abb. 98, 1; Taf. 43, 1).

P 275 b Quadratisches Bronzeblech mit Klapperan- 

hanger (Abb. 112, 21; Taf. 45, 25).

P 275 c Falere aus Bronzeblech (Abb. 96,3; Taf. 42, 2).

P 275 d Bruchstuck vom Bronzebecken mit Voluten- 

kranz (zu Inv. Nr. 1797, 6003 und 11389 ge- 

horig) (Abb. 16; Taf. 11).

P 275 e Fragment einer bronzenen Breitrandschiissel 

(zu Inv. Nr. 6092 gehorig) (Abb. 66; Taf. 31).

Vergleicht man diese Liste aus dem Grazer Inventar mit Robitschs Bericht so fehlen ein »flacher Bronze- 

kessel mit beweglichen Henkeln« 74, eine grofie komplett erhaltene Lanzenspitze (ein Pendant zu Inv. Nr. 

11392) (Abb. 87, 2) 75, ein zweiter goldener Lockenring (Abb. 112, 4)76, mbglicherweise eine dritte Pfer- 

detrense 77 78 sowie ein »Eisenreifen, der auf ein Wagenrad passen wtirde« 7S. Sie alle wurden nicht ins In

ventar des Joanneums eingetragen und gelangten deshalb wohl auch nie in dessen Besitz. Mbglicherweise 

verblieben sie im Besitz von Robitsch, der sie erwahnte und teilweise abbildete. Im folgenden sollen alle 

Funde aus Strettweg in Kategonen eingeteilt, einzeln beschrieben und auf ihre Zeitstellung und Kultur- 

zugehbrigkeit untersucht werden.

A. DIE BRONZEGEFASSE

Die eindruckvollste und auch wohl bedeutendste Gruppe von Beigaben stellt in Strettweg der reiche 

Metallgefahsatz dar, zu dem auch der beriihmte Kultwagen zahlt.

1. Der Kultwagen (Abb. 6-17; Taf. 3-13)

Der Kultwagen (Inv. Nr. 2000) 79 kam in zerbrochenem Zustand zum Vorschein. M. Robitsch wagte 

einen ersten Rekonstruktionsversuch (Abb. 6), wobei er Aufbau und Anordnung der Figuren im wesent- 

lichen richtig erkannte 80. Die Zugehbrigkeit der kleinen flachen Schale auf dem Kopf der Zentralfigur 

blieb Robitsch zwar noch verborgen, er vermutete aber zu Recht, dafi auf dem Kopf und den Handen der 

Zentralfigur einst ein weiterer verlorener »Aufsatz« sab. Noch vor 1862 mull dieser Vorschlag in Form 

einer Restaurierung in die Tat umgesetzt worden sein, denn in diesem Jahr wurde fur das Rbmisch-Ger- 

manische Zentralmuseum in Mainz eine erste Kopie angefertigt81. Laut der Zeichnung im Inventarbuch

73 Die Funde konnten dank der Unterstiitzung von R. Dehn, 

Freiburg, wieder dem Grazer Museum iibergeben werden.

74 Robitsch, Judenburg 73.

75 Robitsch, Judenburg 74 Taf. 1, 7.

76 Robitsch, Judenburg 74 Taf. 1, 8.

77 Robitsch, Judenburg 73.

78 Robitsch, Judenburg 74.

7? Der Kultwagen wurde vielfach abgebildet und beschrie

ben; hier seien nur die wichtigsten Arbeiten zitiert: Ro

bitsch, Judenburg 69 ff. Taf. 2-6. - Pratobevera, Judenburg 

54 ff. - Kemble, Horae 237 ff. Taf. 33, 5-10. - Much, Atlas 

98 Taf. 41. - Undset, Wagengebilde 58 ff. Abb. 8. - Hoer- 

nes, Formenlehre 212 ff. Abb. 34. - Dechelette, Manuel

595 f. - Bing, Kultwagen 159 ff. - Kyrle, Strettweg. - Kos- 

sack, Symbolgut 59f. - Pittioni, Urgeschichte 620f. 

Abb. 439. - Modrijan, Aichfeld 20 ff. Abb. 16-18; 20; 21. - 

Modrijan, Strettweg. - Barth, Quelle 35 Abb. 4. - Cunliffe, 

Celtic 75ff. - Siegfried-Weiss, Ostalpen 117f. - Aigner 

Foresti, Kleinplastik 19ff. Taf. 5-6. - Pauli, Alpen 114ff. 

Abb. 108.

80 Robitsch, Judenburg 69ff. Taf. 3.

81 Sehr wahrscheinlich wurde der Wagen in den Werkstatten 

des Romisch-Germanischen Zenralmuseums restauriert und 

nachgebildet. Bedauerlicherweise sind die Unterlagen aus 

der fraglichen Zeit weitgehend verloren. Die Kopie wurde 

1862 unter der Inv. Nr. 2690 ins Inventar eingetragen.
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Abb. 6 Der erste von M. Robitsch vorgelegte, zeichnerische Rekonstruktionsvorschlag des Kultwagens von Strettweg.

des Romisch-Germanischen Zentralmuseums fehlten zu diesem Zeitpunkt noch die Schale auf dem Kopf 

der Zentralfigur82 sowie das vierte Pferd, das erst viel spater in den Besitz des Grazer Museums gelangte. 

1881 beauftragte Prof. F. Pichler, Leiter der Archaologischen Abteilung des Joanneums, den »Graveur 

und Metallarbeiter« Julius Rennert mit der Restaurierung des Kultwagens83. Er zerlegte den Wagen, 

verstarkte die Bodenplatte mit einem Holzbrett, fertigte neue Bleierganzungen an und setzte die einzel- 

nen Teile neu zusammen. Spatestens jetzt scheint die kleine Schale auf dem Kopf der Zentralfigur in den 

Wagen eingebaut worden zu sein. Rennert stellte auch fest, dafi auf der kleinen Schale einst ein grofieres 

Metallgefafi gesessen haben mufi. Auch dieser Wagen wurde fur das Zentralmuseum in Mainz nachgebil- 

det. Die heute noch existente Kopie (Taf. 12)84 spielt als Zeuge fur die Richtigkeit der ersten Rekonstruk- 

tionen erne bedeutende Rolle, zumal der Kultwagen spater einige nicht sehr vorteilhafte Veranderungen 

erfuhr.

82 Eine heute im Musee des Antiquites Nationales in St.- 

Germain-en- Laye verwahrte Kopie, die in Mainz herge- 

stellt und 1870 fur das franzdsische Museum erworben 

wurde, besitzt freilich eine abschliefiende Schale (Archeo- 

logie Comparee Bd. 1 Afrique - Europe occidentale et 

centrale [Paris, 1982] 433 Nr. 15. 048). Ob es sich dabei um 

eine spaterer Hinzufiigung handelt oder ob tatsachlich schon 

damals die Zugehdrigkeit der Schale zum Kultwagen ent- 

deckt worden war, bleibt dahingestellt.

83 Die Angaben zur Restaurierung durch J. Rennert entnahm 

ich mehreren Briefen und Berichten, die im Joanneum in 

Graz aufbewahrt werden.

84 Dab es sich bei dieser heute noch existenten Kopie um die 

Nachbildung aus dem Jahre 1862 handelt, mufi bezweifelt 

werden, da die Zeichnung im Inventarbuch des Romisch- 

Germanischen Zentralmuseums eine Rekonstruktion nach 

dem Robitschschen Vorschlag ohne Erganzung der Extre- 

mitaten der Figuren sowie ohne Schale auf der Zentralfigur
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Abb. 7 Strettweg, Fiirstengrab. -1.2 Die beiden Bronzeradtypen des Kultwagens. - M = 1:2.

1889 kehrte der Kultwagen von einer Ausstellung des Geologischen Vereins in Wien in beschadigtem 

Zustand nach Graz zuriick85. Erne weitere Restaurierung in den Jahre 1901/02 war die Folge86. Der 

inzwischen zum Professor avancierte Rennert iiberarbeitete seine Restaurierung und legte dabei auf »leichte

wiedergibt. Es mui! also nach 1881 eine weitere Abfor- 

mung bzw. eine Uberarbeitung der alten Kopie erfolgt 

sein. Da aber die Korrespondenz des Zentralmuseums aus 

dieser Zeit verloren ist, und auch in Graz keinerlei Unterla- 

gen uber eine weitere Abformung aufgefunden werden 

konnten, kann das genaue Datum dieses Vorganges nicht 

ermittelt werden. In jedem Fall verkaufte das Romisch- 

Germanische Zentralmuseum bronzene Nachgiisse des 

Kultwagens von Strettweg fur 100 und spater fur 125 

Reichsmark (L. Lindenschmit, Sohn, Das Rdmisch-Ger- 

manische Centralmuseum in bildlichen Darstellungen aus 

seinen Sammlungen [1889] Taf. 42, 6).

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

konnen im Joanneum in Graz eingesehen werden.

86 Diese Angaben entnahm ich dem Restaurierungsbericht 

Rennerts vom 4. 6. 1915. Der darin erwahnte offizielle Be- 

richt Rennerts an Prof. W. Gurlitt, Leiter der Archaologi- 

schen Abteilung am Joanneum, vom 18. 2. 1902 konnte 

nicht aufgefunden werden.
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Zerlegbarkeit« grofiten Wert, d. h., dafi er fast alle antiken Niete ausbohrte und durch Schrauben ersetzte. 

Auherdem warden zwecks Verstarkung der Bodenplatte zwei Bleitrager eingezogen. Weitere Restaurie- 

rungsarbeiten diirften in den Zwanziger Jahren, nachdem das vierte Pferd 1922 fiber die Schenkung Ferk 

in den Besitz des Joanneums gelangte, durchgeftihrt worden sein. Fine letzte Renovierung erfuhr der 

Kultwagen nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei freilich nur kleinere Verschonerungen, wie die Montage 

einer Plexiglasplatte als Substruktion fur den Bodenteil sowie die Verkleidung der Schraubenmuttern mit 

kegelformigen Kunststoffkappen, vorgenommen wurden.

Da der Kultwagen auf der Hallstattausstellung in Steyr im Jahre 1980 gezeigt werden sollte87 88, wegen des 

Ausleihverbotes des Steiermarkischen Landtages das Museum in Graz aber nicht verlassen durfte, trat 

man an das Romisch-Germanische Zentralmuseum mit der Bitte heran, erne neue Kopie dieses Fundsttik- 

kes zu erstellen. Unser Institut entsandte den erfahrenen Restaurator H. Staude nach Graz, um die not- 

wendigen Abformungsarbeiten vorzunehmen. Dabei stiefi er auf gravierende Unstimmigkeiten: So lagen 

plotzlich sechs Rader vor. Vier gleiche sahen am Wagen (Abb. 7, 1; Taf. 4; 5, 1. 2) und zwei weitere 

komplett erhaltene Stiicke (Abb. 7, 2; Taf. 5, 3. 4), die im Depot des Joanneums verwahrt wurden, prasen- 

tierten uns die Grazer Kollegen witzelnderweise als »Ersatzradln«. Durch diese Widersprtiche herausge- 

fordert, wurde eine grtindliche Untersuchung des Kultwagens vorgenommen, zu der auch alle schriftli- 

chen und bildlichen Quellen sowie die alte Kopie aus dem Romisch-Germanischen Zentralmuseum zu 

Vergleichen herangezogen wurden. Die Tatsache, dab der Kultwagen das Grazer Museum nicht verlassen 

durfte, erschwerte trotz der stets hilfreich dargebotenen Unterstfitzung der Grazer Kollegen unser Vor- 

haben. Die durch diese Untersuchungen notwendigen Korrekturen am Kultwagen konnten deshalb auch 

nur an einer Kunstharzkopie, nicht aber am Original in die Tat umgesetzt werden.

Das augenscheinlichste »Paradoxon« des Kultwagens von Strettweg stellten die sechs Rader dar. Die vier 

Rader am Wagen zeichnen recht dicke konische Naben ohne Zier aus (Abb. 7, 1; Taf. 5, 1. 2). Die beiden 

Rader aus dem Depot unterscheiden sich demgegeniiber durch die Rippenzier auf den sehr viel schlanke- 

ren Naben sowie die dtinneren Achslbcher von den am Wagen befestigten (Abb. 7, 2; Taf. 5, 3. 4). Die 

wulstartig verdickten Nabenkopfe, die acht Speichen und die breiten Felgen sind alien Radern gemein- 

sam. Die alten Berichte und Abbildungen, alien voran der von M. Robitsch, erwahnen ausdrtickhch die 

Existenz zweier verschiedener Radpaare ss. Unschwer ist auf alten Zeichnungen (Abb. 6; 15; Taf. 3, 1) 

sowie auf der alten Kopie im Mainzer Museum (Taf. 3, 2) zu erkennen, dafi die beiden Rader aus dem 

Depot des Grazer Joanneums ursprtinglich am Wagen montiert waren. In W. Schmids Publikation aus 

dem Jahre 1934 tauchen zum erstenmal Fotos des Kultwagens mit vier gleichen Radern auf (Taf. 4). Dem- 

zufolge diirften bei der Restaurierung von 1901/02 Veranderungen an den Radern vorgenommen worden 

sein. Eine eingehende Analyse der am Originalwagen montierten Rader ergab, dab eines dieser Rader eine 

Bleierganzung ist, und dafi die Bruchstiicke eines weiteren Rades auf zwei Rader verteilt wurden, indem 

Rennert die ursprtinglich zu einem Rad gehdrige Felge und Nabe zu je einem Rad erganzte; damit lagen 

zusammen mit dem Bleirad vier gleiche Rader vor. Die zwei etwas abweichenden Originalrader wander- 

ten ins Depot des Joanneums. Rennert versuchte offenbar, den Kultwagen zu vereinheitlichen. Die nicht 

zu bestreitende Existenz zweier verschiedener Radpaare konnte dabei mit einer antiken Reparatur in 

Zusammenhang stehen.

Auch die Bodenplatte, auf der die Figuren stehen, wurde im Zuge der Restaurierung von 1901/02 veran- 

dert. An den Schmalseiten der durchbrochenen Bodenplatte sind am Original zwei Trager angegossen 

(Abb. 8, 2; Taf. 6,1)89. In frtihen Berichten, auf alten Abbildungen (Abb. 8, 1)90 sowie der alten Kopie im 

Mainzer Zentralmuseum sucht man freilich vergeblich nach solchen Quertragern. Eine Uberprtifung des 

Originals ergab, dafi es sich auch bei den Quertragern um verstarkende Bleierganzungen handelt, die mit 

dem originalen Zustand des Kultwagens nichts zu tun haben. Die modern hinzugeftigten Trager verlan-

87 DieHallstattkultur-FruhformeuropaischerEinheit. Aus- 89 Schmid, StrettwegTaf. 8-8.-Modrijan, StrettwegTaf. 51, 1.

stellungskat. Steyr (1980) 195 Abb. 3. 50. 90 Robitsch, Judenburg 70 Taf. 2.

88 Robitsch, Judenburg 70 Taf. 3. - Barth, Quelle Abb. 4.
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2

Abb. 8 Strettweg, Fiirstengrab. Rekonstruktionsvorschlage fur die Bodenplatte des Kultwagens. (1 nach M. Robitsch; 2 nach 

W. Schmid). - Ohne Mabstab.
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gern den Kultwagen nach vorne wie nach hinten um je 2 cm und reifien dadurch die Figurengruppen 

auseinander. Durch die Beseitigung dieser Trager an der Kunstharzkopie kam das alte geschlossene Figu- 

renprogramm wieder zum Vorschein (Abb. 17).

Anstelle des Bleitragers findet sich auf der alten Zeichnung Robitschs91 sowie auf der Kopie im Zentral- 

museum in Mainz ein etwa 3 cm breiter, aus der Mitte der Schmalseite der Bodenplatte vorragender Bron- 

zeblechstreifen, der aber nur teilweise erhalten war (Abb. 8, 1). Auf der gegeniiberliegenden Seite ist an 

dieser Stelle das Blech der Bodenplatte ausgebrochen. Dieser Streifen dtirfte ursprunglich bis unter die 

Achse gereicht haben und mit dem Niet, der die Vorderfiifie der Hirschfigur fixierte, befestigt worden 

sein. Eine solche zusatzliche Verbindung zwischen Bodenplatte und Achse verlieh der fragilen Boden

platte etwas mehr Stabilitat. Am Original lafit sich heute von dem Blechstreifen wegen des Bleitragers 

nichts mehr erkennen.

Aufierdem wurde der rechte Langstrager der Rahmenkonstruktion der Bodenplatte verkehrt ins Original 

eingebaut, so dafi die Pferde an der falschen Stelle zu stehen kommen. Als Folge davon war man gezwun- 

gen, die beiden Reiter auszutauschen, da ansonsten die Schilde nach innen zeigen wiirden.

Wenn man die Ergebnisse zusammenfassen will, so ergibt sich fur die Unterkonstruktion des Strettweger 

Kultwagens folgender Aufbau (Abb. 9; Taf. 6, 2): Die Ecken bildeten vier in Bronze gegossene Achshal- 

ter, die je ein elegant nach vorne geschwungener Tierkopf, sehr wahrscheinhch der einer Hirschkuh, ziert. 

Die Achshalter nahmen die in der Mitte abgeflachten, massiv gegossenen Achsen auf. Die Durchmesser 

der Achsschenkel von Vorder- und Hinterachse diffeneren deutlich. Die beiden unterschiedhchen Rad- 

paare wurden auf die entsprechenden Achsen aufgeschoben und mit heute verlorenen Achsnageln arre- 

tiert. In die breiten Enden der Achshalter war ein Schlitz eingearbeitet, in den die bandformigen Langs

trager aus Bronzeblech eingeschoben und mit je zwei Nieten fixiert wurden. Diese Niete wurden 1901/2 

teilweise ausgebohrt, und in die Achshalter eine Stufe eingeschhffen, um die Langstrager besser anloten 

zu konnen. Auf die Unterseite der beiden Langstrager wurde die durchbrochene Bodenplatte aus diin- 

nem Bronzeblech an sechs seitlich vorragenden Laschen angemetet. Zwei flachkopfige und ein kegelfor- 

miger Niet in der Mitte verbinden Langstrager und Bodenplatte. Die meisten Niete wurden auf der Un

terseite mit Beilagblechen verstarkt, um ein Ausreiben zu verhindern. Zudem dtirfte, wie bereits erwahnt, 

je ein aus den Schmalseiten vorragender Streifen die Platte mit den Achsen verbunden haben. In der Mitte 

der Bodenplatte wurde ein elfspeichiges Rad ausgespart. Die vier dreieckigen Ausschnitte in den das Rad 

umgebenden Ecken verstiirken den Radeindruck. Davor bzw. dahinter wurde eine unregelmabige Reihe 

rechteckiger Ausschnitte ausgemeifielt. Die Reihen scheinen sich aus je sechs verschieden grofien Recht- 

ecken zusammenzusetzen. Wegen des fragmentarischen Erhaltungszustandes kann die Zahl nicht mit 

letzter Sicherheit angegeben werden (Abb. 8-9)92.

Auf diese Unterkonstruktion wurden die Figuren sowie die stiitzenden Bronzestabe aufgenietet, wobei 

zur Verstarkung auch Beilagbleche eingesetzt wurden. Die an die Figuren angegossenen Nietzapfen wur

den 1901/02 weitgehend ausgebohrt und durch Schrauben ersetzt. Die Figuren wurden, abgesehen von 

einigen kleineren Gufifehlern, z.B. auf dem Bauch der Zentralfigur (Abb. 14; Taf. 10), recht sauber gegos- 

sen und sorgfaltig nachgearbeitet, so dafi heute kaum Spuren von Gufinahten oder Eingufistellen zu er

kennen sind. Ein Pferd (Abb. 12) weist am Oberschenkel des Hinterlaufes erne moglicherweise antike 

Reparatur auf. Fehlende Gliedmafien wurden von Rennert im wesentlichen richtig in Blei erganzt. Das 

einzige nicht sicher klarbare Problem stellen die weggebrochenen Hinterbeine der Hirschfiguren dar 

(Abb. 10; Taf. 7). Da auch die zugehdrigen Nietstellen auf der Bodenplatte verloren bzw. von den Bleitra- 

gern verdeckt sind, bleibt dahingestellt, ob die Beine einst getrennt zum Boden ftihrten oder ob sie, wie 

von Rennert rekonstruiert, saulenformig zusammenliefen93. Der vierte Reiter stellt eine moderne Ergan-

91 Robitsch, Judenburg Taf. 2.

92 Robitsch ging von je sechs Aussparungen aus (Abb. 54, 1);

W. Schmid glaubte vorne fiinf und hinten sechs Ausschnit

te erkennen zu konnen (Abb. 54, 2). Diese Unsicherheiten 

verweisen alle Versuche, dem Strettweger Kultwagen ein

magisches Zahlensystem zu unterlegen, ins Reich der Spe- 

kulation (vgl. die Kalendertheorien A. Steinlechners in: 

Modrijan, Aichfeld Anm. 35).

93 Vgl. Schmid, Strettweg Taf. 10.
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Abb. 9 Strettweg, Fiirstengrab. Rekonstruktion der Bodenplatte des Kultwagens. - M - 1:2.
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Abb. 10 Strettweg, Fiirstengrab. Die Hirschgruppe auf dem Kultwagen. - M = 1:2.

zung dar; er wurde me gefunden. Auf die Verwechslung zweier Reiter wurde oben bereits hingewiesen. 

Die Arme der weiblichen Zentralfigur sind etwas nach oben hin verbogen, so dab die Schale heute nicht 

auf, sondern fiber ihrem Kopf ruht (Taf. 4)94. Der Nietzapfen auf dem Kopf der Statuette (Abb. 14, 1)95 

belegt, dafi die Schale ursprtinglich direkt auf dem Kopf der Figur auflag und hier ebenso wie an den 

Handen mit ihr vernietet war. Die Nietflachen der seitlich neben der Zentralfigur angebrachten tordier- 

ten Stabe waren laut Aussage der alten Kopie im Romisch-Germanischen Zentralmuseum ehemals spitz

oval (Abb. 9), wurden aber sparer aus unbekannten Grtinden halbrund zurechtgeschliffen.

Da bereits umfassende Beschreibungen der Strettweger Figuren vorliegen %, mochte ich mich hier auf das 

wesentliche beschranken: Die Mitte des Figurenprogrammes nimmt die durch ihre Grofie hervorgehobe- 

ne Frauengestalt (Abb. 14; Taf. 10, 2. 3) ein, die auf der radformigen Aussparung steht. Nur durch diese 

Frauengestalt wird die Fahrtnchtung des Wagens bestimmt. Vor und hinter ihr wiederholt sich symme- 

trisch die gleiche Szene: Auf den Achsen stehen die Hirschgruppen, die sich aus zwei Mannern, die einen 

Hirsch am Geweih herbeifiihren, zusammensetzten (Abb. 10; Taf. 7). Die beiden ohne Geschlechtsteile 

dargestellten Manner fallen, wie alle anderen Figuren auf dem Kultwagen, durch ihre sehr schlanke Ge

stalt auf. Die Muskulatur der sehr langen Beine ist nur angedeutet. Aus dem schlanken, aber kurzen 

Rumpf wachsen die tiberlangen, vollig ungegliederten Arme hervor. Die Hande besitzen eine schlanke 

blattartige Form; der abgespreizte Daumen ist deutlich wiedergegeben. Der kleine kugelige Kopf sitzt auf 

einem schlanken langen Hals. Kreisfbrmige Augen, eine kleine Knollennase, ein schmaler Mund und 

halbkugelige Ohren formen das Gesicht. Eine fiber die Stirn laufende Linie konnte als Haarangabe gedeu- 

tet werden. Der Hirsch ist kleiner als die Manner, tragt aber einen fibergrofien Kopf mit einem machtigen 

Geweih. Mit dieser Uberbetonung des fur den Hirsch kennzeichnenden Geweihes wollten die antiken 

Handwerker wohl die Grofie und Starke des Tieres zum Ausdruck bringen.

94 Modrijan, Strettweg Taf. 10. s.

95 Das Blechfragment mit dem zugehbrigen Nietloch fehlt 

am Original. Auf der Kopie im Zentralmuseum ist es je- 

doch noch zu erkennen, wobei jedoch dahingestellt bleibt,

ob es sich um die Abformung eines Originalbruchstuckes 

oder aber einer modernen Erganzung gehandelt hat.

96 Schmid, Strettweg 22 ff. - Modrijan, Strettweg 92 ff.
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Abb. 11 Strettweg, Fiirstengrab. Das Menschenpaar auf dem Kultwagen. - M = 1:2.

Direkt auf die Hirschgruppe folgt ein auf die Bodenplatte genietetes nacktes Menschenpaar mit deutlich 

angegebenen Geschlechtsmerkmalen (Abb. 11; Taf. 8). Die sehr schlanke Frau tragt aus Bronzedraht ver- 

fertigte Ohrringe, und am Hinterkopf befindet sich ein nur noch teilweise erhaltener, gelochter Schopf, 

wohl Teil der Haartracht. Ihr mannliches Gegenstiick tragt keinerlei Schmuck. In der Rechten halt er ein 

grohes Beil.

Diese beschriebenen Figuren flankieren vier berittene Krieger, die auf die Langstrager genietet wurden 

(Abb. 12-13; Taf. 9). Die Pferde wirken noch hochbeiniger als die Menschen. Aus dem schmalen Korper 

wachsen die diinnen Beine hervor und enden in breiten, deutlich dargestellten Hufen. Wahrend die Vor- 

derbeme mehr oder weniger senkrecht zum Boden ziehen, weisen die Hinterbeine eine nach hinten wei- 

sende Bogenform auf. Der diinne Schwanz wirkt verkiimmert. Der geschwungene, eher kurze Hals mit 

der kammartigen Mahne geht fhehend in den vorne riisselartig abschliehenden Kopf liber. Augen, Nii- 

stern und Maul wurden nur andeutungsweise wiedergegeben. Im Riicken der Tiere befindet sich ein Niet- 

loch, das den mitgegossenen Nietzapfen des Reiters aufnahm. Das Pferdchen (Abb. 13; Taf. 9, 2), das 

liber F. Ferk ins Joanneum nach Graz gelangte, unterscheidet sich durch seine steifere Haltung und die 

Kreisaugenzier am Hals deutlich von den iibrigen. Zusammen mit den zwei verschiedenen Radpaaren 

konnte das andersartige Pferdchen auf eine Reparatur wahrend der Eisenzeit hindeuten.

Von den vier, mit Hilfe eines mitgegossenen Nietstiftes auf den Pferden befestigten nackten Reitern sind 

nur drei auf uns gekommen. Der vierte, der auf dem Pferd mit der Kreisaugenzier sitzen mllEte, ist nie 

aufgetaucht. Die schlanken, geschlechtslos wiedergegebenen Reiterkrieger halten in der nach auhen ge- 

wandten Hand einen angenieteten, ovalen Schild mit schwach ausgebildetem Mittelbuckel und schwin- 

gen in der anderen kurze Lanzen bzw. Speere. Ihren Kopf schlitzt ein oben spitz zulaufender Helm mit 

einem kammartigen Grat.

In der Mitte des Kultwagens steht die weibliche Figur, die auf dem Kopf eine Schale tragt (Abb. 14; 

Taf. 10, 2. 3). Sie wurde auf die elfspeichige radartige Aussparung in der Mitte der Bodenplatte genietet. 

Diese Zentralfigur ist mit 23 cm doppelt so grofi wie die iibrigen Figuren und wirkt dadurch noch schlan- 

ker. Um die Hiiften der ansonsten nackten Mitttelfigur schlingt sich ein breiter verzierter Giirtel. In den 

durchbohrten Ohren stecken Ohrringe aus Bronzedraht. Das spitze Kinn, die dreieckige Nase und die 

deutlich wiedergegebenen Augenbrauen verleihen dem Gesicht ein viel scharfkantigeres Profil als denje- 

nigen der iibrigen Statuetten. Auf einem frisurartigen Wulst auf dem Kopf ruht die kalottenformige Bron- 

zeblechschale (Abb. 14; Taf. 10)9/. Sie fixiert ein aus dem Kopf der Figur hervorragender Nietzapfen;
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Abb. 12 Strettweg, Fiirstengrab. Reiterkrieger vom Kultwagen. - M = 1:2.

Abb. 13 Strettweg, Kultwagen. Das Pferd mit Kreisaugenzier vom Kultwagen. - M = 1:2.

aufierdem stiitzen noch die beiden Arme sowie vier sich diagonal iiberkreuzende, tordierte Bronzestabe 

diese Schale ab.

Die kalottenformige Schale bildete laut bislang giiltiger Lehrmeinung den nattirlichen Abschlufi des Kult- 

wagens \ Mehrere Gelehrte des 19. Jahrhunderts, wie der franzdsische Altertumsforscher E. Chantre 

und auch der Restaurator Rennert, vertraten jedoch die Meinung, dafi auf dieser Schale noch ein grofieres, 

nicht bestimmbares Metallgefa.fi gesessen haben mufi ,9. Chantre ging soweit, eine Zeichnung des Kuh

97 Der von L. Nebelsiek vorgetragene Verdacht, dafi die Zen- 

tralfigur urspriinglich eine »Adorantin« gewesen sei (Ne

belsiek, Kunst 421) und keine Gefafitragerin, entspricht 

nicht den Tatsachen. Der mitgegossene Nietzapfen am Kopf 

der Statuette stellt aufier Zweifel, dafi sie von Anfang an als 

Gefafitragerin konzipiert worden war.

98 Modrijan, Strettweg 94.

99 Chantre, Etude 312 Abb. 18, 7. - Auch Rennert spricht in 

einem Brief vom 10. 6. 1881 davon, dafi »die kleine Schale 

als Untersatz zu einer grofieren diente«. Im Joanneum in 

Graz wurden offenbar auch Versuche unternommen, um 

das fehlende Metallgefafi zu ermitteln (vgl. Jahresber. Joan

neum Graz 62, 1874, 25).
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Abb. 14 Strettweg, Fiirstengrab. Die zentrale Frauenfigur vom Kultwagen. M - 1.2.



Abb. 15 Rekonstruktion des Kultwagens von Strettweg mit einer Breitrandschiissel nach E. Chantre. - Ohne Mafistab.

wagens mit einer aufgesetzten Breitrandschiissel vorzulegen (Abb. 15). Am Original lassen sich heute 

freilich kaum noch Beobachtungen zur Klarung dieser Frage machen, da alle Niete ausgebohrt und ein- 

zelne Bruchstiicke der Schale verlorengegangen sind. Betrachtet man jedoch die Schale auf der alten Ko- 

pie im Romisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz (Abb. 14, 1; Taf. 10, 1), so fallt auf, dab neben 

den fur die tordierten Stabe sowie fur die Hande der Zentralfigur notwendigen sechs Nieten noch vier 

weitere im Schalenrand sitzen, die sich kreuzfdrmig gegentiberliegen. Da alle vier an der Aufienseite mit 

Beilagscheiben verstarkt wurden und daher einen Gegenstand in der Schale festgehalten haben miissen, 

konnen sie mcht mit der Unterkonstruktion des Wagens in Verbindung gestanden haben. Eine genaue 

Nachsuche auf der alten Kopie ergab, dafi auf der Innenseite der Schale um die Nietkopfe herum Blechre- 

ste mitabgeformt wurden, die bezeugen, dab den Kultwagen von Strettweg einst ein Bronzeblechgegen- 

stand, sehr wahrscheinlich ein Gefafi, bekronte.

Wie schon erwahnt, schlug E. Chantre 1884 vor, eine der Breitrandschiisseln aus Strettweg (Abb. 15) auf 

dem Kultwagen zu montieren 10°. Eine Uberpriifung dieses Vorschlages ergab jedoch keine Elinweise auf 

erne solche Montage. Von der Grofie her kamen eher die zwei aus Strettweg stammenden Bronzebecken 

(Abb. 16; 59, 1) in Frage. Eine sichere Bestimmung war aber bei den Abformungsarbeiten aus dem Jahre 

1979/80 nicht moglich.

Einige Jahre sparer im Zuge der Gesamtrestaurierung der Strettweger Funde stiefien wir auf eine erfolg- 

versprechende Spur. Die wenigen noch erhaltenen Bruchstiicke des verzierten Bronzebeckens (Abb. 16; 

Taf. 11), die zum einen Teil in Graz (Inv. Nr. 1979 und 11389) und zum anderen in Freiburg (Inv. Nr. P 

275 d) verwahrt wurden , erlaubten noch eine weitgehende Bestimmung der Form. Der Miindungs- 

durchmesser betriigt 25,6 cm. Obwohl der untere Teil des Beckens fehlt, lafit sich die Hohe des Gefafies

100 Chantre, Etude Abb. 18, 7. 101 Schmid, Strettweg Ilf. Abb. 2. -Schiek, Bronzen Abb. 1, 4.

- Prussing, Bronzegefafie 82 Taf. 97, 310.
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Abb. 16 Strettweg, Fiirstengrab. Bronzebecken mit aufgenietetem Doppelvolutenkranz. - M = 1:2.

auf ca. 12,5 cm schatzen. Das Becken aus kraftigem Bronzeblech zeichnet der halbkugelige Korper und 

ein etwa 1 cm breiter, waagrecht nach auben abstehenden Rand aus, der nach innen umgeschlagen wurde. 

In die Zone unter dem Rand wurden ein T-formiger Maanderfries in »Notenlinienmanier« und ein Wolfs- 

zahnornament eingepunzt.

Den waagrechten Rand des Beckens durchstieben in regelmafiigen Abstanden von 6 bis 7 cm kraftige 

Nietlocher. In diese Locher liefien sich die auf einen Bronzering aufgenieteten Doppelvoluten (Abb. 16; 

Taf. 11,2) exakt einpassen. Die Abstande der Nietzapfen und die der Nietlocher entprechen sich ebenso 

wie der Durchmesser von Ring und Becken. Der Ring mit den Voluten war von Rennert irrtiimlich in die 

Fufikonstruktion der Bronzeamphore eingebaut worden (Taf. 15)102. Eine Uberpriifung und Zerlegung 

der von modernen Lotungen und Nieten zusammengehaltenen Fubkonstruktion ergab (Taf. 16), dab der 

Ring mit den Voluten nicht zur Amphore, sondern auf das Bronzebecken gehorte (vgl. Beitrag Stawino-
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Abb. 17 Strettweg, Fiirstengrab. Rekonstruktion des Kultwagens. - M = 1:2.

ga). Der kraftige bandformige Bronzering ist an einer Stelle zusammengenietet. Auf den Ring wurden in 

regelmabigen Abstanden zwolf gegossene Doppelvolutenstiicke genietet. Zwischen den Voluten befindet 

sich je ein weiteres, heute jedoch leeres Nietloch. Eine Zeichnung Robitschs bezeugt, dafi sie einst Niete 

mil rechteckigen Beilagblechen aufnahmen 103, die offenbar von Rennert ausgebohrt wurden. Es bleibt 

damit dahingestellt zu bestimmen, was hier oben auf dem Ring safi und den eigentlichen Abschlufi dieses 

Beckens bildete. In die glatte Oberseite des Ringes wurden an zwei Stellen die gleichen buchstabenartigen 

Zeichen (IVXII) eingeschliffen (Abb. 16; Taf. 11,3).

Nachdem das Becken in Kunstharz rekonstruiert worden war, pafite es exakt in die Wolbung der Schale 

auf der Zentralfigur des Kultwagens (Abb. 17; Taf. 12-13). Obwohl heute kein sicherer Anschlufi mehr 

vorhanden ist, der jeden Zweifel an diesem Rekonstruktionsvorschlag ausraumen wtirde, sprechen so- 

wohl die Form des Beckens als auch seine exklusive Verzierung fur eine Zugehdrigkeit zu diesem Mei- 

sterwerk hallstattzeitlichen Kunsthandwerks 104. Auch eine Durchsicht aller anderen Bronzegefafie aus 

dem Strettweger Grab macht deuthch, dafi eigentlich nur dieses verzierte Becken als Aufsatz fur den

102 Der Bericht Robitschs beweist, dafi der Ring mit den Volu

ten einzeln zum Vorschein kam (Robitsch, Judenburg 74 

Taf. 1,6). - Rennerts Fehler relativiert sich, wenn man be- 

denkt, dafi zum Zeitpunkt der Restaurierung, egal ob 1881 

oder 1901/02, der jetzt unter der Amphore sitzende Bron- 

zeblechfufi noch nicht im Besitz des Grazer Museums war. 

1°3 Robitsch, Judenburg Abb. 1, 6.

104 Technische Hinweise auf eine erst nachtragliche Montage 

dieses Gefafies, wie sie L. Nebelsieck, Kunst 420 f. aufier- 

te, liegen nicht vor.
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Abb. 18 Verbreitung der GefaEwagen (nach E. Woytowitsch, P. Schauer u. C. F. E. Pare). — 1 Skallerup. — 2 Acholshausen. - 

3 Horstfelde. - 4 Peckatel. - 5 Hedeskoga. - 6 Milavec. - 7 Kanya. - 8 Casalfiumanese-Podere Malatesta. - 9 Como- Ca’Morta. - 

10 Bei Marsiliana d’Albegna. - 11 Strettweg. - 12 Frog. - 13 Kirchberg a. d. Raab. - 14 Radkersburg. - 15 Cerveteri. - 16 Praeneste. 

- 17 Veji. — 18 Vetulonia. — 19 Bisenzio. — 20 Canosa di Puglia. — 21 Este. — 22 Salerno. — 23 Tarquima. - 24 Viterbo. — 25 Glasinac.

- 26 Delphi. - 27 Bujoru. - 28 Orajtie. - 29 Lucera. - 30 Krannon.



Abb. 19 Kesselwagen aus Bronze. — 1 Sesto Calende, Kriegergrab B. - 2 Como-Ca’Morta, »Tomba con Carrettino«. - 

(Nach M. Bertolone). - M = 1:3.

Kultwagen in Frage kommt. Mil dem Becken betragt die Hohe des Kultwagens 42,3 cm. Es sei noch 

einmal angemerkt, daft die leeren Nietldcher in dem abschliehenden Ring iiber den Voluten bezeugen, 

dafi hier noch weiterer unbestimmbarer Zierat befestigt war, der den eigentlichen Abschlufi des Kultwa

gens bildete.

Stimmt man diesem Rekonstruktionsvorschlag zu, so gehort der Kultwagen von Strettweg zu den wah- 

rend der Urnenfelder- und Hallstattzeit bekannten »GefaBwagen« 105. Da sich mehrere Autoren, wie 

E. Woytowitsch, P. Schauer und C. F. E. Pare, mit diesen kleinen Gefahrten auseinandersetzten, ertibrigt 

sich erne Auflistung. Woytowitsch und Pare schlugen eine Untergliederung der GefaB wagen in vier Ty- 

pen vor: Die »Beckenwagen« (Abb. 29, 3) mit der grofien rechteckigen Platte und der halbkugeligen Mulde 

in der Mitte sind im etruskischen Mittelitalien des ausgehenden 8. und des 7. Jahrhunderts v. Chr. behei- 

matet. Die »Vogelgefahwagen« mit ihren zoomorphen Gefafien entstammen grohtenteils noch der ausge

henden Urnenfelderzeit und der frtihesten Eisenzeit. Ihr Vorkommen konzentriert sich ebenfalls in Itali- 

en, obwohl einzelne Exemplare auch auf der Balkanhalbinsel zum Vorschein kamen. Eine spezifisch 

balkanische Erscheinung stellen die »Gefahwagen mit antithetischen Vogelprotomen« dar. Die als »Kes- 

selwagen« angesprochene vierte Gruppierung (Abb. 19-20), der auch der Strettweger Kultwagen zuge- 

rechnet wird, stellt die grobte und auch langlebigste Gruppe der Gefahwagen dar106. Die altesten Exem-

105 Vgl. Furtwangler, Temple 468ff. insbesondere 471. - 

Sprockhoff, Handelsgeschichte 124 ff. Taf. 21. Hoernes, 

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

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

Taf. 26-27. - Cardozo, Carrito 1 ff. Abb. 16. - Siimhegy, 

Wagengefafie 123 ff. - Kossack, Ca’Morta 44 f. - Pescheck, 

Kesselwagen. - Woytowitsch, Wagen 54 ff. - Schauer, 

Wagen 15 ff. - Pare, Urnenfelderzeit 57 ff. - Pare, Zere- 

monialwagen 223 ff. - Pare, Dupljaja 80ff. - Pare, Wagon 

177 ff. - Egg, Kesselwagen.

106 Neben den von E. Woytowitsch und C. F. E. Pare erwahn- 

ten Kesselwagen gilt es noch ein angeblich in einem reichen 

Grab bei Marsiliana d’Albegna zum Vorschein gekomme- 

nes Stuck (Egg, Kesselwagen) sowie ein fundortloses
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Abb. 20 Bronzene Kesselwagen nach dem Vorbild cyprischer Gefafiuntersatze. - 1 Bisenzio-Olmo Bello, Grab 2.-2 Lucera.

(Nach E. Woytowitsch). - M = 1:3.



plare tauchen, wie Beispiele aus Milavec und Acholshausen zeigen, in der alteren Urnenfelderzeit auf107. 

Aus der spaten Urnenfelderzeit liegen bislang keine sicheren Belege vor, aber am Ubergang von der Ur- 

nenfelder- zur Eisenzeit und in der nachfolgenden Hallstattzeit tauchen sie in grofierer Zahl als zuvor 

wieder auf.

Die recht einheitliche Gruppe der alterurnenfelderzeitlichen Kesselwagen ist in Mittel- und Nordeuropa 

verbreitet. Sie besitzen alle einen streng symmetrischen Aufbau, so dafi Vorder- und Riickseite unbe- 

stimmt bleiben. Sie bestehen im Prinzip aus Radern, Gefafi und Vogelprotomen, alles typische Elemente 

des von G. Kossack definierten Komplexes des urnenfelderzeitlichen Symbolgutes, das liber grofie Teile 

Alteuropas verbreitet war i08. Rad, Gefafi und Vogeldarstellungen bilden dabei eine vielfach miteinander 

verkniipfte Kombination, die u.a. auf Metallgefafien als sogenannte »Vogel-Sonnen-Barke« wiederkehrt 

und ganz ohne Zweifel mit religidsen Vorstellungen in Verbindung steht109.

Der Verbreitungsschwerpunkt der Gefafiwagen aus der Hallstattzeit hat sich in Richtung Siiden an den 

Siidalpenrand und nach Italien verlagert (Abb. 18). Die klassischen hallstattzeitlichen Gefafiwagen (Abb. 19) 

unterscheiden sich dabei durch ihre grofiere Formenvielfalt von ihren Vorlaufern. Die meisten Gefahrte 

weisen eine individuelle Gestaltung auf, was einen Vergleich erschwert. Zwar beherrscht der symmetri- 

sche Aufbau nach wie vor die Gefahrte, aber neue, von den mediterranen Hochkulturen gepragte Ele

mente, wie Figuren oder Rippenschalen (Abb. 19, 2), drangen sich in den Vordergrund und erganzen 

bzw. Ibsen die traditionellen Vogeldarstellungen weitgehend ab. Die zwei Kesselwagen aus Bisenzio und 

Lucera (Abb. 20) in Mittel- bzw. Siiditahen 110 lehnen sich formal sehr stark an cyprische Gefafiuntersat- 

ze 111 an und unterscheiden sich darin wesentlich von den auf urnenfelderzeitlicher Tradition erwachse- 

nen Stricken aus Oberitalien und am Siidalpenrand.

Eine gewisse Verwandtschaft besteht zwischen dem Kultwagen aus Strettweg und dem Kesselwagen aus 

Sesto Calende (Abb. 19, 1)1 r in der Lombardei. Beiden sind die grofie rechteckige Bodenplatte sowie das 

beckenartige Gefafi gemeinsam. Die beste Paralelle zu Strettweg stellt freilich der Kesselwagen mit der 

Fundortangabe »bei Marsihana d’Albegna« dar, den ahnlich wie in Strettweg vier kleine Pferdestatuetten 

in gleicher Anordnung schmticken und den ein beckenartiges Gefafi bekrbnt113. Daneben finden sich 

aber auch ganz andere Gefafie, wie z.B. die Rippenschale auf dem Wagelchen von Como-Ca’Morta 

(Abb. 19, 2), die orientalisierende Einfliisse verratI14.

Em die meisten hallstattzeitlichen Kesselwagen verbindendes Detail stellen die tordierten Stabe dar, die 

auf den Wagen von Strettweg, Radkersburg, Como-Ca’Morta (Abb. 19, 2), Casalfiumanese und Lucera 

(Abb. 20, 2) die Gefafie abstiitzten 115. In diesem Zusammenhang gewinnt die Beobachtung an Bedeu- 

tung, dafi das bereits erwahnte Derivat eines cyprischen Gefafiuntersatzes aus Bisenzio (Abb. 20, 1) in 

Gufi hergestellte gekerbte Leisten schmticken, deren Aussehen an die tordierten Stabe erinnert. Mogli- 

cherweise leiten sich die letzteren von solchen agaischen Vorbildern her.

Auch den Radern vom Strettweger Kultwagen (Abb. 7; Taf. 4) lassen sich einige verwandte Stiicke an die 

Seite stellen. Am nachsten stehen ihnen die Rader vom Kesselwagen aus Sesto Calende (Abb. 21, 2), aus

Stuck im Archaologischen Institut der Universitat Hei

delberg (B. Borell, Katalog der Sammlung antiker Kleinkunst 

des Archaologischen Instituts der Universitat Heidelberg 

Bd. 3 Teil 1 Statuetten, Gefafie und anderer Gegenstande 

aus Metall [1989] 86ff. Nr. 94 Taf. 38, 94) zu erwahnen.

1°7 Pare, Urnenfelderzeit 57.

1°8 Kossack, Symbolgut.

1°9 Kossack, Symbolgut - Pare, Urnenfelderzeit 58. * Pare, 

Wagons 179f.

11° Paribem, Capodimonte 434 ff. Abb. 8-20. - Undset, Wa- 

gengebilde 61. - Woytowitsch, Wagen 57 Taf. 23; 58ff. 

Taf. 127.

HI Vgl. H. W. Catling, Cypriot bronzework in the Mycene- 

an world (1964) 190ff. Taf. 35; 36, a. - Schauer, Wagen 

18ff. Abb. 12; 16. - H. Matthaus, Metallgefafie und Ge- 

fafiuntersatze der Bronzezeit, der geometrischen und ar- 

chaischen Periode auf Cypern. Prahist. Bronzefunde II, 8 

(1985) 316ff. Taf. 103-108.

112 Bertolone, Sesto Calende 76 ff. Taf. 31-34. - Woytowitsch, 

Wagen 61 Taf. 25, 131.

113 Egg, Kesselwagen.

114 Kossack, Ca’Morta 44 Taf. 17-19.

115 Vgl. dazu Egg, Radkersburg 211.
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Abb. 21 Rader von Kesselwagen und Wagenmodellen. - 1 Rosegg-Frbg: Bleiwagen. - 2 Sesto Calende, Kriegergrab B: Kessel

wagen. - (Nach E. Woytowitsch). - M = 1:2.

Frog (Abb. 21, 1) und aus Radkersburg 116. Sie alle haben konische Naben mit leicht verdicktem Naben- 

kopf gememsam. Diese Form sowie die Rippenzier auf dem zweiten Radpaar von Strettweg erinnern an 

das Aussehen grower Naben, wie z.B. den Typ Ins nach C. Pare 117 118 oder die Naben aus dem Kriegergrab B 

von Sesto Calende oder aus der »Tomba dei Carri« in Populonia lls. Offensichtlich orientierten sich die 

Bronzegiefier der Kesselwagen an grofien Wagenradern der Hallstattzeit.

Vielfach diskutiert wurde die Frage nach dem Sinngehalt dieser Kesselwagen. Mit Ausnahme von E. Sprock- 

hoff, der in ihnen einfache Tafelaufsatze sehen wollte 119, stellten die meisten Gelehrten sie in einen kulti- 

schen Zusammenhang, ohne jedoch ihre Verwendung prazise bestimmen zu konnen I20. Wie schon er- 

wahnt, reichen die Deutungen vom Libationsgefab bis zu einem Hilfsmittel fur Regenzauber. Erst jtingst 

schlug P. Schauer vor, sie als verkleinerte Wagen zu deuten, die lm Grab den groben Wagen vertreten 

sollen 121. Er beruft sich auf das Grab von Skallerup in Danemark sowie die Bestattung mit einem toner- 

nen Kesselwagen aus Kanya in Ungarn, in denen Leichenbrand deponiert wurde I22. Bezieht man jedoch 

die tibrigen Befunde mit ein, so stellen Skallerup und Kanya die Ausnahme dar, denn weder in Achols- 

hausen 123 noch in den hallstattzeitlichen Grabern ist eine Verwendung der Kesselwagen als Urne belegt, 

was bei einigen Stricken wegen des geringen Fassungsvermogens der »Gefabe« auch kaum moglich ware. 

Fur die hallstattzeitlichen Kesselwagen kann die Deutung als Grabwagenersatz kaum Giiltigkeit bean- 

spruchen, denn fast alle Graber mit Kesselwagenbeigabe enthielten auch einen grofien Wagen " . Nicht 

zuletzt deshalb betonte C. F. E. Pare sicher zu Recht den MetallgefaBcharakter der Kesselwagen " .

116 Vgl. M. Egg, Zum Bleiwagen von Frog in Karnten. In: 

Vierradrige Wagen der Hallstattzeit Monogr. RGZM 12 

(1987) 182ff. Abb. 2, 1-1; 3.

117 Pare, Zeremonialwagen 195 Abb. 6, 5.

118 Woytowitsch, Wagen 52 Taf. 19, 110; 44 Taf. 9, 67, a.

119 Sprockhoff, Handelsgeschichte 124 ff.

120 Furtwangler, Temple 468 ff. insbesondere 471. -Hoernes,

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

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

Taf. 26-27 - Cardozo, Carrito Iff. Abb. 16. - Siimhegy, 

Wagengefafie 123 ff. — Kossack, Ca’Morta 44 f. - Pe- 

scheck, Kesselwagen. - Woytowitsch, Wagen 54 ff. - Schau

er, Wagen 15 ff. - Pare, Urnenfelderzeit 57ff. - Pare, Zere

monialwagen 223 ff. - Pare, Dupljaja 80 ff.

121 Schauer, Wagen 17f.

122 Vgl. Aner u. Kersten, Bronzezeit 177f. - Csalog, Kanya 

41 f.

123 Pescheck, Kesselwagen 42.

124 Wagenteile sind sowohl fur das Kriegergrab B von Sesto 

Calende als auch fur die »Tomba con Carettino« von 

Como-Ca’Morta belegt (Woytowitsch, Wagen 52 Nr. 110- 

111 Taf. 19, 110; 120, 111.). Die Winkeltiillen aus Rad

kersburg bezeugen, dafi auch dieses Grab einen Wagen 

enthielt (Egg, Radkersburg 206 Abb. 2, 4). Auch die itali- 

schen Beckenwagen sind bis auf eine Ausnahme mit einem 

grofien Wagen vergesellschaftet (vgl. Woytowitsch, Wa

gen 54 ff.).

125 Pare, Urnenfelderzeit 58 f.
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Recht interessante Hinweise liefern die Grabausstattungen mit Gefafiwagen. Die meisten Bestattungen 

mit Gefafiwagen aus Mitteleuropa wie Italien enthielten neben dem Kesselwagen noch andere Metallge- 

fafibeigaben: so liegen aus Milavec Bronzetassenfragmente 126 127, aus Acholshausen ein Becken und eine 

Tasse 12; und aus den hallstattzeitlichen Grabern des Siidalpenraumes 128 wie Italians 129 oft ganze Ge- 

schirrsatze vor. Diese Vergesellschaftungen sprechen fur eine Zugehdrigkeit der Gefafiwagen zum Bron- 

zegeschirr, das auch mit sakralen Handlungen 1m Rahmen von Opferfesten in Ztisammenhang gebracht 

wird 13°. Insbesondere die Darstellungen der hallstattzeitlichen Situlenkunst geben Anlafi zu solchen Ver- 

mutungen, drehen sich doch alle diese Bildwerke um das »grofie« Fest, das hochstwahrscheinlich einen 

sakral-mythischen Hmtergrund besafi 131. Die Kesselwagen mtissen dabei nicht unbedingt beim Anmi- 

schen der Getranke benutzt worden sein - das geringe Fassungsvermogen vieler Gefafiwagen wider- 

spricht von vorneherein einer »praktischen« Nutzung sondern sie konnten im Rahmen einer mehr oder 

weniger symbolisch vollzogenen Libation oder aber bei Reinigungsriten Verwendung gefunden haben 132. 

A. Furtwangler verwies auf die durch griechische Autoren tiberlieferte Verwendung eines Gefafiwagens 

beim Regenzauber in der nordgriechischen Stadt Krannon133. Eine solche oder eine ahnliche Verwen

dung wahrscheinlich im Rahmen der oben erwahnten, fur die Aristokratie bedeutsamen Feste kann auch 

fur die hallstattischen Exemplare nicht ausgeschlossen werden. Allerdings gebe ich zu bedenken, dafi die 

Kesselwagen aus Mitteleuropa und Italien stets in Grabern zum Vorschein kamen und damit zum Besitz 

sterblicher Menschen gehorten, und kaum allein den Gottern vorbehaltene, in heiligen Hainen aufbe- 

wahrte Kultgegenstande darstellten.

G. Kossack verdanken wir den Hinweis, dafi Kesselwagen nur in reich ausgestatteten Kriegergrabern 

auftreten, und er schlofi daraus, dafi »ihre Handhabung Sache der Manner war« 134. Fur die frtihe Urnen- 

felderzeit bestatigen die Graber von Milavec, Acholshausen, Peckatel und Skallerup l35, die alle Bronze- 

schwerter enthielten, diese Tatsache. Dafi dies auch fur die hallstattzeitlichen Kesselwagen zutrifft, be- 

zeugen die durch reiche Waffenbeigaben gekennzeicheten Kriegergraber von Radkersburg, Sesto Calende, 

von Como-Ca’Morta und von Strettweg136. Nicht in dieses Bild der Kesselwagen als mannliche Beigabe, 

pafit der »cyprische« Gefafiuntersatz aus Bisenzio, der wohl einer weiblichen Bestattung entstammt, und 

dem deshalb moglicherweise eine etwas andere Bedeutung zukam 137. Fur die mittelitalischen Beckenwa- 

gen scheint diese Zuordnung zu Kriegergrabern auch keine unumschrankte Giiltigkeit zu besitzen, denn 

bei dem Fossagrab aus Veji scheint es sich um ein Frauengrab zu handeln 138. Auch fur die zumeist aus

126 Pic, Predhistoricke 144 f. Taf. 27. - Kytlicova, Urnenfel- 

derkultur 344 ff. Abb. 1, 4. 5.

127 Pescheck, Kesselwagen 30 Abb. 4.

128 Die Tomba con Carretino von Como-Ca’Morta enthielt 

eine Rippenschale, einen Schbpfer sowie eine Amphore 

(Kossack, Ca’MortaTaf. 15, 1. 8; 16, 12), das Kriegergrab B 

von Sesto Calende eine Situla Typ Kurd, eine Situla mit 

beweglichen Henkeln, zwei Rippencisten und mehrere 

kleine Bronzeschalchen (De Marinis, Sesto Calende 226 f. 

Taf. 8, 4-7). Auch fur das Schwertgrab von Radkersburg 

sind Henkel von Metallgefafien tiberliefert (Pratobevera, 

Antiken 239).

129 Die Plattenwagen aus Mittelitalien und der »cyprische« 

Gefafiuntersatz aus Bisenzio waren mit Metallgefafien ver- 

gesellschaftet (Woytowitsch, Wagen 54 ff.). Der Kessel

wagen mit der Fundortangabe bei Marsiliana d’Albegna 

soli zusammen mit einer Bronzeurne, einem grofien Bron- 

zekessel, einem Dreifufibecken und zwei Rippenschalen 

entdeckt worden sein.

130 Vgl. G. Kossack, Trinkgeschirr als Kultgerat der Hall-

stattzeit. In: Varia Archaeologica. Festschr. W. Unverzagt

(1964) 96ff. - Eibner, Darstellungsmhalte 261 ff. insbes.

Anm. 73.

131 Vgl. Alfoldi, Latiner 23 ff. - Eibner, Darstellungsmhalte 

26 Iff.

132 Dahingestellt bleibt, auf welchem »Untergrund« die Wa- 

gelchen bewegt wurden, denn laut Aussage der Situlen

kunst wie etruskischer oder griechischer Darstellungen 

gab es weder einen Tisch noch eine grofie Tafel.

133 Furtwangler, Temple 468 ff. - Pare, Zeremonialwagen 225 ff.

134 Kossack, Ca’Morta 44. - Pare, Urnenfelderzeit 57.

135 Kytlicova, Urnenfelderkultur Abb. 1,1. - Pescheck, Kes

selwagen 46 f. Abb. 5, 5. 6; 6, 21. 22. 27. - Schubart, Meck

lenburg 134 Taf. 48, Fl. - Aner u. Kersten, Bronzezeit 178.

136 Egg, Radkersburg 200ff. Abb. 2, 1-3; 6. - De Marinis, 

Sesto Calende 227ff. Taf. 5, B; 6, 1. 2. 4. - Kossack, 

Ca’Morta 50 Taf. 15, 6. 7; 16, 2.

137 Paribeni, Capodimonte 436 ff. Abb. 2-22. - Woytowitsch, 

Wagen 58 ff. - Die Bronzespindel und der Schmuck stellen 

eine Zuordung zur weiblichen Sphare aufier Zweifel.

138 Die Exemplare aus Veji-Grotta Gramicchia Grab 871, aus 

der Tomba Barberini von Praeneste und aus der Tomba 

Regolini-Galassi von Cerveteri kamen zusammen mit Waf- 

fen zum Vorschein (vgl. Woytowitsch, Wagen 54 f.). Das 

Fossagrab aus Veji bezeichnet Woytowitsch, Wagen 54 

Nr. 121 sicher zu Recht als Frauengrab.
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schlecht beobachteten Bestattungen stammenden zoomorphen Gefafiwagen lafit sich keine feste Bindung 

an Kriegergraber erkennen 139. Die Wagen mit antithetischen Vogelprotomen entziehen sich, soweit sich 

das feststellen lafit, auch einer strikten Bmdung an das mannliche Geschlecht. Zwar stammt der Wagen 

aus Bujoru in Rumanien aus einer mannlichen Bestattung140, aber der Wagen aus Ora§tie in Rumanien 

soil zusammen mit Frauenschmuck zu Tage getreten sein 141.

Bemerkenswerterweise enthalten viele Graber mit Kesselwagen neben Schwertern und Lanzen noch bron- 

zene Tullenbeile, die entweder durch Grobe oder Verzierung auffallen, so in Peccatel142, in Radkers- 

burg l43, in Como-Ca’Morta 144 und in dem Grab »bei Marsiliana d’Albegna« 145. Sollten diese »besonde- 

ren« Axte nicht als normale Waffen, sondern als Opferinstrument ihren Besitzern ins Grab gefolgt sein 

und ebenso wie der Kultwagen den Grabinhaber als eine Person mit besonderen kultischen Aufgaben 

und damit wohl auch mit sakraler Macht ausgezeichnet haben ? Die uberdimensionierte Axt aus Strett- 

weg liebe sich sehr gut in eine solche Vorstellung einpassen.

Es handelt sich bei den Kesselwagen somit um Gegenstande, deren Ursprung bis an den Beginn der 

Urnenfelderzeit zuriickreicht, und die offenkundig im Rahmen besonderer kultischer Praktiken Verwen- 

dung fanden. Ihre Handhabung und wohl auch ihr Besitz waren dabei der Kriegeraristokratie, der fuh- 

renden sozialen Gruppe innerhalb der Urnenfelder- wie der Hallstattkultur, vorbehalten. Dieser Krieger- 

adel scheint demzufolge mcht nur fiber pohtische, mihtarische und wirtschaftliche, sondern auch fiber 

sakrale Macht verftigt zu haben.

Die Figurenzier hebt den Kesselwagen aus Strettweg aus der Menge der tibrigen Vertreter dieses Typs 

heraus. Sie steht dabei fiir jene fur die hallstattzeitlichen Kesselwagen markanten Neuerungen mediterra- 

ner Pragung. Ahnlicher Figurenschmuck begegnet auf den bereits erwahnten Gefafrwagen aus Bisenzio 

und Lucera 146 sowie auf dem kleinen Kesselwagen aus der Umgebung von Marsiliana d’Albegna in der 

Toskana (Abb. 20)l4'. Wahrend die Pferdchen auf dem zuletzt genannten Gefahrt ahnlich wie in Strett

weg nach altiiberlieferter Manier symmetrisch an den vier Ecken des Wagelchens angeordnet wurden, 

spielen die Figuren auf den beiden Gefabuntersatzen aus Bisenzio und Lucera kerne »tragende« Rolle, 

sondern bilden nur schmtickendes Beiwerk. Wie schon erwahnt, leiten sich die Wagen aus Bisenzio und 

Lucera von den cyprischen Gefahstandern ab, die sehr haufig figuralen Schmuck tragen 14S. Es stellt sich 

die Frage, inwieweit die Kombination von Figurenschmuck und Kesselwagen letztendlich auf solche 

cyprische Vorbilder zuriickgeht. Dab die Verbindung von symmetrisch aufgebautem Kesselwagen und 

plastisch-figuralem Schmuck in Italien erfolgte, bezeugt der neue, mit vier Pferdchenfiguren geschmuck- 

te Kesselwagen, der angeblich in einem in die Frtihphase des »Orientalizzante« zu datierenden Grab bei 

Marsiliana d’Albegna in der Toskana gefunden worden sein soil14’. Die Gestalt der das breitrandige Ge- 

faB stfitzenden Beine sowie die Pferdchenzier entsprechen dabei der der kleinen »horse-tnpods« aus der

139 Vgl. Woytowitsch, Wagen 62 ff. - Die klassische Verge

sell- schaftung mit Waffen, Wagen und Bronzegeschirr ist 

bislang nicht belegbar. Das Grab aus Tarquinia-Monterozzi 

(Hencken, Tarquinia 334 f. - Woytowitsch, Wagen 62 f. 

Nr. 135) diirfte wegen des Spinnwirtels eine weibliche 

Bestattung gewesen sein. Vielleicht gilt das auch fiir das 

Grab mit dem tbnernen Vogelwagen aus Este (Woyto

witsch, Wagen 63 Nr. 136). Wegen ungenauen Berichts 

uber die Auffindung bleibt dahingestellt, ob der Vogelwa

gen von Glasinac aus einer weiblichen oder mannlichen 

Bestattung stammt (O. Seewald, Der Vogelwagen vom 

Glasinac. Praehistorica Heft 4 [1939] 1 ff.).

140 E. Moscalu u. C. Beda, Bujoru. Ein Grabhiigel der Basar- 

abi-Kultur mit Votivkesselwagen aus Rumanien. Prahist. 

Zeitschr. 66, 1991, 197ff.

141 K. Horedt, Die Verwendung des Eisens in Rumanien bis 

in das 6. Jh. v. u. Z. Dacia 8, 1964, 124.

142 Schubart, Mecklenburg Taf. 48, F2.

143 Pratobevera, Antiken 239 Abb. 6. - Egg, Radkersburg 

203 ff. Abb. 2, 2.

144 Kossack, Ca’Morta 50 Taf. 15, 7.

145 Der Kesselwagen soil zusammen mit einem bronzenen 

Tullenbeil vom Typ San Francesco zum Vorschein ge- 

kommen sein (Egg, Kesselwagen Abb. 14, 1).

146 Paribeni, Capodimonte 434 ff. Abb. 8-20. - Undset, Wa- 

gengebilde 61. - Woytowitsch, Wagen 57 Taf. 23; 58ff. 

Taf. 127.

147 Egg, Kesselwagen 210 ff.

148 Vgl. H. W. Catling, Cypriot bronzework in the Mycene- 

an world (1964) 190ff. Taf. 35; 36, a. - Schauer, Wagen 

18 ff. Abb. 12; 16. - H. Matthaus, Metallgefafie und Ge- 

fafiuntersatze der Bronzezeit, der geometrischen und ar- 

chaischen Periode auf Cypern. Prahist. Bronzefunde II, 8 

(1985) 316ff. Taf. 103-108.

149 Egg, Kesselwagen 210 ff.
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Abb. 22 Gefafitragende Frauenstatuetten aus Bronze. - 1 Bisenzio-Olmo Bello, Grab 2.-2 Novilara-Servici, Grab 85. -

3 Somlyohegy. - 4 Ohne Fundort. - (1 nach R. Paribeni; 2. 4 nach M. Hoernes; 3 nach G. Kossack). - M = 1:1.

ausgehenden Villanovazeit und des friihen »Orientalizzante« 150. Offenbar verschmolz der mittelitalische 

Handwerker hier Kesselwagen und »horse tripod« miteinander. Der Kesselwagen aus der Umgebung 

von Marsiliana d’Albegna stellt somit eine Art »missing link« zwischen den alten urnenfelderzeitlichen

150 Vgl. H. Hencken, Horse tripods of Etruria. Am. Journal of. Arch. 61, 1957, 1 ff. - Egg, Kesselwagen 202 ff.
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Kesselwagen und dem Kultwagen von Strettweg dar und weist darauf hin, dafi die Figurenzier auf dem 

Kesselwagen von Strettweg sich nicht von den cyprischen Gefafiuntersatzen, sondern wohl eher von 

italischen Bildwerken wie den »horse tripods* ableitet.

Die Impulse aus dem Bereich der mediterranen Hochkulturen manifestieren sich am deutlichsten in der 

zentralenFrauenfigurdes Kultwagens vonStrettweg(Abb. 14;Taf. 10). KeinemgeringerenalsM. Hoernes 

verdanken wir den Hinweis, dafi die Strettweger Figur zur Gruppe der Gefafitragerinnen zahlt, die er auf 

italische Vorbilder zuriickfuhrte 151. G. Hanfmann, G. Kossack und E. Richardson konnten aufzeigen, 

dafi diese Art der Darstellung sich sogar bis nach Griechenland zuriickverfolgen lafit152. Die zumeist 

nackten » Gefafitragerinnen* transportieren auf dem Kopf ein Gefafi, das sie entweder mit beiden Armen 

(Abb. 22, 4) oder mit einem (Abb. 22; Taf. 14, 1-4) abstiitzen oder aber frei auf dem Kopf balancieren 

(Abb. 22, 2). Die Nacktheit hebt die Figuren aus dem alltaglichen Geschehen heraus.

E. Richardson wies aufierdem auf eine Gruppe von ihrer Meinung nach »verkiirzten« Darstellungen hin, 

wobei das Gefafi selbst gar nicht mehr zur Abbildung gelangte (Abb. 23) 153; nur noch die Haltung der 

Arme weist auf das Gefafitragen hin. Es finden sich Figuren, die mit beiden oder nur mit einer Hand das 

fiktive Gefafi abstiitzen. Es sei jedoch nicht verschwiegen, dafi diese Armhaltung mehrfach auch als Ge- 

bets- bzw. Trauergestus gedeutet wurde. Trotz dieser Unsicherheiten in der Interpretation sollen diese 

verkiirzten Darstellungen hier Aufnahme finden.

Neben den nackten Gefafitragerinnen erscheinen gelegenthch bekleidete Figuren dieses Typs (Abb. 24). 

Da bekleidete Gefafitragerinnen auch in ganz anderem »alltaglichem« Zusammenhang, etwa beim Trans

port von Gegenstanden fur das »Situlenfest« 154, auftreten, sollen sie von den uns hier interessierenden 

nackten »Hydrophoren« getrennt aufgelistet werden. Folgende Statuetten konnen laut den Zusammen- 

stellungen von G. Kossack, A. Siegfried-Weiss, E. Richardson und L. Aigner Foresti der Gruppe der Ge

fafitragerinnen zugeordnet werden155.

I. Die nackten Gefafitragerinnen

A. Mit vollstandig dargestelltem Gefafi

Deutschland Griechenland

1. Eberdingen-Hochdorf (Kr. Ludwigsburg), Zentral- 

grab. - Die Vorderseite der Bronzeblechliege stiit- 

zen vier nackte Frauenfiguren aus Bronze ab. Auf 

ihrem Kopf sitzt je ein stark profiliertes »Gefafi«. 

Die Hande fiihren dabei nicht zum Gefafi, sondern 

zur Liege. Die in Koralie eingelegte Zier deutet an, 

dafi die ansonsten nackten Frauen einen Giirtel, 

Arm-, Hals- und Beinschmuck tragen. H: 35 cm. - 

Biel, Hochdorf 97 f. Abb. 57 Taf. 29. - Frey, Kline 

134f. Taf. 2.

2. Kalavrita (Achaia); Fundumstande unbekannt 

(Taf. 14, 1). - Schlichte nackte Bronzestatuette mit 

Gefafi auf dem Kopf. Der rechte Arm stiitzt das 

Gefafi und der linke ist in die Hiifte gestemmt. - 

Richardson, Lady 447f. Taf. 1, c.

3. Samos (Insel Samos), Heraion. - Stark korrodierte 

kleine Bronzestatuette mit kugeligem Gefafi auf 

dem Kopf, das beide Hande abstiitzen. H: 9 cm. - 

H. Walter, Das Heraion von Samos. Ursprung und 

Wandel eines griechischen Heiligtums (1976) 

Abb. 16.

151 Hoernes, Formenlehre 215 f.

152 G. Hanfmann, Altetruskische Plastik Bd. 1 (1936) 57ff. -

Kossack, Symbolgut 59 f. - Richardson, Lady 447ff.

153 Richardson, Lady 451 Taf. 2.

154 vgl. Lucke u. Frey, Situla Taf. 64; 76.

155 Kossack, Symbolgut 59 f. - Siegfried-Weiss, Ostalpen 87 ff.

- Richardson, Lady 447 ff. - Aigner Foresti, Kleinplastik 

14 ff. Taf. 15.

36



4. Tegea (Arkadfa); aus dem Heiligtum der Athena 

Aiea (Taf. 14,2). - Schlanke Bronzestatuette mit ku- 

geligem GefaE auf dem Kopf; rechter Arm stiitzt 

GefaE, linker ist in die Hiifte gestemmt. H: 7 cm. - 

C. Dugas, Bull. Corr. Hell. 45, 1921 354 Nr. 51 

Abb. 17, 51. - C. Rolley, Griechische Kleinkunst. 

Fasc. 1 Die Bronzen. Monumenta Graeca et Ro- 

mana (Hrsg. H. F. Muschke) Bd. 5 (1967) 2 Nr. 9 

Taf. 3, 9.

Italien

5. Bisenzio (Prov. Viterbo), Olmo Bello, Grab 2 

(Abb. 22, 1). - Auf dem fahrbaren Kesseluntersatz 

aus Bronze finden sich zwei nackte Frauengestal- 

ten, die ein GefaE auf dem Kopf tragen und mit der 

linken Hand abstiitzen. Eine Statuette tragt in der 

Rechten ein weiteres kleines GefaE, und die Rechte 

der anderen Figur greift dem neben ihr stehenden 

Krieger an den Penis. - Paribeni, Capodimonte 

440ff. Abb. 11-12. - Woytowitsch, Wagen 58 ff. 

Taf. 24, b. c. - Richardson, Lady 452 Taf. 4.

6. Caserta (Prov. Caserta); Grabfund. - Eine sehr 

schlichte sitzende Bronzestatuette, die mit der Rech 

ten das GefaE auf ihrem Kopf abstiitzt. Linker Arm 

in die Hiifte gestemmt. - Richardson, Sculpture 

153 ff. Taf. 13 Abb. 49. - Richardson, Lady 450 

Taf. 1, d.

7. Narce (Prov. Viterbo), Nekropole 4 siidlich von 

Pizzo Piede, Grab 20. - Schlichte nackte Bronze

statuette mit doppelkonischem GefaE auf dem 

Kopf, das der rechte Arm abstiitzt; der linke ist nach 

vorne gebogen. H: 6,4 cm. - Bernabei, Narce 184 

Abb. 71.

8. Novilara (Prov. Pesaro), Servici, Grab 85 (Abb. 22, 

2). - Einfache Bronzestatuette, die auf dem Kopf 

ein GefaE balanciert. Die beiden drahtformigen 

Arme sind verbogen. H: 7,2 cm. - Beinhauer, No

vilara 769f. Taf. 139, 1543.

9. Satricum (Prov. Latina), aus einem Votivdepot im 

Heiligtum der Mater Matuta. - Stark schematisier- 

te Bronzefigur mit kugeligem, gelochten GefaE auf 

dem Kopf, das der rechte Arm abstiitzt. Der linke, 

wahrscheinlich in die Hiifte gestemmte Arm ist 

weggebrochen. H: 6,1 cm. - N. Boncasa, Stud. Etr. 

25, 1957, 551 Nr. 2 Abb. 2.

10. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Secondo Circolo del- 

le Pelliccie« (Taf. 14, 3). - Nackte weibliche Bron

zestatuette mit doppelkonischem GefaE auf dem 

Kopf; bekront Kandelaber. Der rechte der iiberlan- 

gen Arme stiitzt das GefaE, den linken stemmt sie 

in die Hiifte. Am Oberarm Armreife. Tannenzweig- 

muster am Riicken soil wohl lange Haare oder ei- 

nen Zopf andeuten. H: 12 cm. - Aigner Foresti, 

Kleinplastik 56 f. Taf. 13, 1. - Richardson, Lady 

447 ff. Taf. 1, a. b.

11. Angeblich aus Etrurien; Fundumstande unbekannt.

- Nackte Bronzefigur mit profiliertem GefaE auf 

dem Kopf. Der rechte drahtartige Arm stiitzt Ge

faE; der linke liegt auf dem Leib. Halsring. Auf dem 

GefaE eine ausgerissene Ose. H: 11,4 cm. - Kunst- 

werke der Antike. Versteigerungskat. Miinz-und 

Medaillen AG Basel (1986) 39 Nr. 134 Taf. 20.

12. Angeblich Kalabrien; Fundumstande unbekannt. - 

Nackte Bronzefigur mit schalenformigem GefaE auf 

dem Kopf. Beide Hande stiitzen das GefaE. Sie steht 

auf einer eingekerbten Basis. Mafic unbekannt. - 

D. Topa, Le Civilta primitive della Brettia (Palet- 

nologia) (1927) 147 Abb. 31.

13. Italien; Fundumstande unbekannt (Abb. 22, 4). - 

Nackte weibliche Bronzestatuette mit situlenarti- 

gem GefaE auf dem Kopf, das sie mit beiden Han- 

den abstiitzt. Um die Hiifte ein Giirtel, am rechten 

Handgelenk ein Armreif. H: 9,5 cm. - Hoernes, 

Formenlehre 216 Abb. 14. - L. Franzoni, Bronzet- 

ti Etruschi e Italic! dell’Museo Archeologico di Ve

rona. Collezioni e Musei Arch, del Veneto 10 (1980) 

39 Nr. 21.

Osterreich

14. Rosegg-Frog (BH. Villach); Brandgrab (Taf. 14, 4).

- Eine nackte weibliche Bleifigur mit einem situ- 

lenformigen GefaE auf dem Kopf. Rechter Arm 

stiitzt das GefaE, der linke hangt nach unten. H: ca. 

8 cm. - W. Modrijan, Carinthia I 140, 1950, 98 ff. 

Abb. 3.-Aigner Foresti, Kleinplastik 14 ff. Taf. 3,2.

Ungarn

15. Somlohegy (Kom. Veszprem); Fundumstande un

bekannt (Abb. 22, 3). - Nackte weibliche Bronze

statuette mit doppelkonischem, recht groEem Ge

faE auf dem Kopf. Linker Arm stiitzt das GefaE; 

die Rechte ist nach vorne gerichtet. - Csalog, Kanya 

48 Taf. 7, 2. - Kossack, Symbolgut 59f. Taf. 13,3. - 

Patek, Hallstattgruppe 70 Taf. 22, 7.
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Abb. 23 »Verkiirzte« Darstellungen von Gefafitragerinnen. - 1 Suessula. - 2 Capua, Grab 363. - 3 Novilara-Molaroni, 

Grab 13. - (1 nach K. Kilian; 2 nach W. Johannowsky; 3 nach K. W. Beinhauer). - M = 1:2.

B. Die verkiirzten Darstellungen

Italien

16. Bisenzio (Prov. Viterbo); Grabfund. - Eine Frau- 

enstatuette dient als Henkel einer Tonschale. Lin

ker Arm fiihrt zum Kopf, der rechte ist in die Hiif- 

te gestemmt. - Richardson, Lady 451 Taf. 2, a.

17. Campli (Prov. Teramo); Campovalano, Grab 2. - 

Zwei stilisierte Tonfiguren; beide Arme fiihren zum 

Kopf. H: ca. 14 cm. - L. Franchi dell’Orto u. A. La 

Regina, Cultura Adriatiche antiche d’Abruzzo e di 

Molise 11 (1978) 238ff. Taf. 22.

18. Capua (Prov. Caserta), Grab 263 (Abb. 23,2). - Auf 

einer Spiralfibel aus Bronze steht auf einer Vogel- 

barke eine verkiirzt dargestellte Gefafitragerin. 

Rechter Arm geht zum Kopf, der linke ist in die 

Hiifte gestemmt. Im linken Ohr ein Ohrring. - Jo

hannowsky, Campania 136 Taf. 35.

19. Novilara (Prov. Pesaro), Molaroni, Grab 13 

(Abb. 23, 3). - Kleines Bronzefigiirchen mit Ose auf 

dem Kopf; linker Arm geht zum Kopf; rechter ist 

in die Hiifte gestemmt. - Beinhauer, Novilara 693 

Taf. 6, C, 78.

20. Pitigliano (Prov. Grosseto), Valle Ridetta, Steinkam- 

mergrab. - Am Rand einer Tonschiissel drei weib- 

liche Gestalten. Beide Arme fiihren zum Kopf. 

Auch die dazwischensitzenden Reiter halten die 

Rechte an den Kopf. - Aigner Foresti, Kleinplastik 

72 Taf. 18, 1.

21. San Severino-Pitino (Prov. Macerata), Monte Pen

na, Grab 4. - Auf einem reich verzierten stabformi- 

gen Bronzeanhanger sitzt eine weibliche Gestalt mit 

Ose auf dem Kopf. Rechter Arm fiihrt zum Kopf; 

der linke ist in die Hiifte gestemmt. - Annibaldi, 

Pitino 241 f. Taf. 4, rechts.

22. Suessula (Prov. Salerno), Grabfund (Abb. 23, 1). - 

Auf einer Bronzescheibe steht auf einer Vogelbar- 

ke eine verkiirzt dargestellte »Gefahtragerin« aus 

Bronze. Linker Arm in die Hiifte gestemmt, rech

ter fiihrt zum Kopf. Ohrringe und Kettchen 

schmiicken die Gestalt. - K. Kilian, Friiheisenzeit- 

liche Funde aus der Stidostnekropole von Sala Con- 

silina (Prov. Salerno). Mitt. DAI rom. Abt. 15. Erg. 

Heft (1970) Taf. 266, 24.

23. Tarquinia (Prov. Viterbo), Poggio Gallinaro, Grab 

9. - Kleine Bronzestatuette mit Ose auf dem Kopf. 

Linker Arm in Hiifte gestemmt; der rechte, nur 

noch teilweise erhaltene fiihrte wohl zum Kopf; 

Ohrringe. - Hencken, Tarquinia 350 Abb. 349, k. - 

Richardson, Lady 451 f. Taf. 2, c.

24. Kampanien; Fundumstande unbekannt. - Von ei

nem wahrscheinlich sekundar umgearbeiteten Ge- 

hange stammt eine kleine Bronzestatuette auf einer 

Vogelbarke. Rechter Arm fiihrt zum Kopf; der lin

ke ist in die Hiifte gestemmt; Kettchen in den Oh- 

ren. - Richardson, Lady 451 Taf. 2, b.
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Abb. 24 Bekleidete Gefafitriigerinnen. - 1 Olympia. - 2 Gemeinlebarn, Hiigel 1. - (1 nach A. Furtwangler; 2 nach K. Kromer). - 

M = 2:3.

II. Die bekleideten GefaEtragerinnen

Zypern

1. Zypern, Fundumstande unbekannt. - Reich ge- 

wandete Tonfigur tragt amphorenartiges GefaE auf 

dem Kopf, das sie mit beiden Handen abstiitzt. 

Reicher Armschmuck. - Hoernes, Formenlehre 

497, 4.

2. Zypern; Fundumstande unbekannt. - Rohrenfor- 

mige Tonfigur; rechter Arm stiitzt amphorenarti

ges GefaE auf dem Kopf ab; in der Linken sitzt ein 

Kleinkind, das an ihrer Brust trinkt; der glocken- 

formige AbschluE sowie die Malstreifen deuten 

Bekleidung an. - F. Winter, Friihe Plastik in Grie- 

chenland und Vorderasien Bd. I-(2) (1929) 14 

Abb. 3.

3. Zypern; Fundumstande unbekannt. - Rohrenfor- 

mige weibliche Statuette aus Ton; mit beiden Ar

men stiitzt sie ein groEes amphorenartiges GefaE 

ab. Umlaufende Malstreifen sowie der glockenfor- 

mige AbschluE deuten Bekleidung an. - F. Winter, 

Friihe Plastik in Griechenland und Vorderasien Bd. 

I-(2) (1929) 14 Abb. 4.

4. Zypern; Fundumstande unbekannt. - Rohrenfor- 

mige weibliche Statuette aus Ton. Sie balanciert eine 

zweihenkelige Schale auf dem Kopf. Die Arme sind 

am Korper angelegt; V-Ausschnitt und umlaufen

de Malspuren deuten Bekleidung an. - F. Winter, 

Friihe Plastik in Griechenland und Vorderasien Bd. 

I-(2) (1929) 14 Abb. 2.

Griechenland

5. Kameiros (Rhodos); Fundumstande unbekannt. - 

Rohrenformige weibliche Tonstatuette; beide Han- 

de stiitzen ein schalenartiges GefaE auf ihrem Kopf. 

Die umlaufenden Wiilste sowie der glockenfbrmi- 

ge AbschluE deuten Bekleidung an. - F. Winter, 

Friihe Plastik aus Griechenland und Vorderasien 

Bd. I-(2) (1929) 20 Abb. 7.

6. Olympia (Ilia); aus dem Prytaneion (Abb. 24, 1). - 

Bronzene Frauenfigur mit profiliertem GefaE auf 

dem Kopf; Arme abgebrochen; horizontale Zier- 

zonen schmiicken das »Kleid«. H: 13,7 cm. - Furt

wangler, Olympia 42 Nr. 266 Taf. 15.
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7. Kreta; Fundumstande unbekannt. - Weibliche 

Bronzestatuette balanciert schalenartiges Gefab auf 

dem Kopf; Arme sind vor dem Korper zusammen- 

gefiihrt; deutlich dargestellter Rock. - V. Muller, 

Friihe Plastik in Griechenland und Vorderasien 

(1929) Taf. 13 Nr. 231.

Italien

8. Olbia (Prov. Sassari), Nuraghe Abbas o Riu Mu- 

linu. - Extrem schlanke Bronzestatuette mit kuge- 

ligem Gefafi auf dem Kopf, das beide Arme abstiit- 

zen. Um die Hiiften ein Rockchen. - G. Lulliu, 

Sculture della Sardegna nuragica (1966) Nr. 186.

9. Angeblich aus Sinnai (Prov. Cagliari), Terra Mala; 

Fundumstande unbekannt. - Bronzene Frauensta- 

tuette in langem, geschmucktem Kleid mit doppel- 

henkeligem GefaE auf dem Kopf. Die Hande lie

gen auf dem Leib. - Kunst und Kultur Sardiniens 

vom Neolithikum bis zum Ende der Nuraghenzeit. 

Ausstellungskat. Karlsruhe (1980) 393 Nr. 141.

10. Villasor (Prov. Cagliari); Fundumstande unbekannt.

- Schlichte Frauenstatuette aus Bronze in langem 

Kleid und mit einem korbartigen Gefafi auf dem 

Kopf. - G. Lulliu, Sculture della Sardegna nuragica 

(1966) Nr. 187.

Osterreich

11. Gemeinlebarn (BH. Herzogenburg), Hugel 1 (Abb. 

24, 2). - Auf der Schulter einer Tonurne standen 

mehrere stark schematisierte weibliche Tonfiguren, 

die ein zylindrisches oder ein kugeliges Gefah auf 

dem Kopf tragen. In einem Fall stiitzt die Linke das 

Gefafi, die Rechte halt sie vor den Korper. Die zip- 

feligen Auswiichse im Oberschenkelbereich sollen 

wohl erne Bekleidung andeuten. - Kromer, Gemein

lebarn A, 11, 37 u. 43.

Gefafitragerinnen finden sich somit fiber ein riesiges Gebiet zwischen Zypern und der Donau verstreut 

(Abb. 25). Ein Schwerpunkt liegt im agaisch-griechischen Raum, wo die entsprechenden Statuetten zu- 

meist in Heiligtiimern, wie im Heraion von Samos oder in Zeusheiligtum von Olympia, zum Vorschein 

kamen. Zypern bildet dabei ein eigenstandiges Zentrum, in dem nur bekleidete rohrenformige Hydro- 

phoren aus Ton auftauchen. Die Figuren aus dem zweiten Schwerpunkt Italien stammen demgegeniiber 

grofitenteils aus Grabern. Die einzige Ausnahme stellt die Gefafitragerin aus dem Heiligtum der Mater 

Matuta in Satricum dar. Unschwer lassen sich innerhalb Italiens vier Konzentrationen ausmachen: eine in 

Kampanien, eine in Etrurien, eine an der picenischen Adriakiiste und eine in Sardinien. Dabei fallt auf, 

dab in Kampanien wie im Adriagebiet bevorzugt »verkfirzte« GefaEtragerinnen aufscheinen. Eine eigen- 

standige Gruppe scheinen die stets bekleideten Statuetten aus Sardinien zu bilden. Schliefilich tauchen 

nackte wie bekleidete Hydrophoren im sfidostlichen Mitteleuropa auf. Die im Westhallstattbereich vollig 

isolierten Gefafitragerinnen aus Hochdorf stellen, wie schon mehrfach vermutet, sehr wahrscheinlich 

Fremdstiicke dar156.

E. Richardson vermutet wohl zu Recht, dafi der Typ der Gefafitragerm zuerst im agaischen Raum auf- 

schien - die von ihr vorgeschlagene Herkunft der Figuren aus Arkadien scheint jedoch nur wemg iiber- 

zeugend um dann im Zuge der griechischen Kolonisation Sfiditaliens in Kampanien und spater auch in 

Etrurien Eingang zu finden 15 . Die Stiicke aus dem Picenum diirften wohl fiber Etrurien dorthin gelangt 

sein. Das anhand anderer Fundgattungen erschlossene engmaschige Geflecht von Kulturbeziehungen rund 

um das oberer Adriagebiet, das R. Peroni als »kome adriatica« ansprach 158, macht es wahrscheinlich, eine 

Ausbreitung dieses Bildtyps von dort aus ins Ostalpengebiet zu vermuten.

Eine Untergliederung der Gefafitragerinnen nach ihren Armhaltungen erweist sich als wenig hilfreich. 

Die von E. Richardson als »arkadisch« bezeichnete Position 159~ der rechte Arm stiitzt das Gefafi auf dem 

Kopf und der linke wird in die Hfifte gestemmt - bildet die haufigste Darstellungsweise. Sie findet sich in 

Zypern und Hellas ebenso wie in Kampanien, in Etrurien, in Sardinien, an der Adriakiiste und im Ostal- 

penraum. Statuetten, die mit beiden Armen das GefaE auf dem Kopf festhalten, treten demgegeniiber 

seltener in Erschemung. Sie lassen sich fur Zypern, Griechenland, Italien und das Ostalpengebiet belegen.

156 Biel, Hochdorf 100. - Frey, Kline 129 ff.

157 Richardson, Lady 454.

158 Peroni, Studi 66 ff.

159 Richardson, Lady 449f.
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Abb. 25 Verbreitung von Statuetten in Form von Gefafitragerinnen. - 1 Hochdorf. - 2 Kalavrita. - 3 Samos. - 4 Tegea. - 5 Bisen- 

zio. - 6 Caserta. - 7 Narce. - 8 Novilara. - 9 Satricum. - 10 Vetulonia. - 11 Frog. - 12 Strettweg. - 13 Somlyohegy. - 14 Campli- 

Campovalano. - 15 Capua. - 16 Pitigliano. - 17 San Severino-Pitino. - 18 Suessula. - 19 Tarquinia. - 20 Zypern. - 21 Olympia. - 

22 Olbia. - 23 Sinnai. - 24 Villasor. - 25 Gemeinlebarn. - 26 Kameiros. - 27 Kreta.

Noch seltener erscheinen Statuetten, die das Gefafi auf dem Kopf balancieren, aber auch fur sie lassen sich 

Nachweise aus Italien wie Hellas beibringen.

Die nackten wie die bekleideten Gefafitragerstatuetten aus Zypern und Griechenland werden hauptsach- 

lich der spatgeometrischen Penode zugeschrieben 160, was einer Datierung ins spate 8. und 7. Jahrhundert 

v. Chr. entsprechen diirfte. Die einzige Ausnahme stellt die bekleidete Statuette aus Kreta dar, der ein 

kretiscli-mykenischer Ursprung nachgesagt wird 161. Allerdings beruhen diese Datierungen ausschliefi- 

lich auf stilistischen Kriterien. Die Hydrophorenstatuetten aus Italien lassen sich demgegeniiber wegen 

der Mitgabe in Grabern sehr viel besser datieren. Das Grab 2 von Bisenzio-Olmo Bello lafit sich der 

zweiten Halite des 8. Jhs. v. Chr. zuordnen 162 Eine ahnliche Zeitstellung zeigen auch die Beifunde aus 

Grab 85 von Novilara-Servici an: Sie datieren in die Stufe II b nach K. W. Beinhauer, d. h. ins spate 8. bis 

friihe 7. Jahrhundert v. Chr.163. Em wenig jiinger diirfte die Statuette auf dem Kandelaber aus dem »Secondo

160 Richardson, Lady 454.

161 V. Muller, Die friihe Plastik in Griechenland und Vorder- 

asien (1929) 38ff.

162 F. Delpino, La prima et: del ferro a Bisenzio. Aspetti sulla

cultura villanoviana nell’Etruria meridionale interna. Atti 

della Acad. Naz. dei Lmcei Mem Ser. VIII Bd. 21 Fasc. 6 

(1977) 453 ff. bes. 473. Fig. 4.

163 Beinhauer, Novilara 291 f. Taf. 138-140 Typentaf. D.
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Abb. 26 Darstellung von an der Leine gefiihrten Hirschen in der Situlenkunst. - 1 Magdalenska gora: Situla. - 2 Eppan: 

Ciste. - (Nach O.-H. Frey). - M = 2:3.

Circolo delle Pelliccie« anzusetzen sein: Die Fibeln legen eine Datierung ins 7. Jahrhundert v. Chr. nahe 164. 

Die »verkiirzten« Gefabtragerinnen scheinen gleich alt wie ihre komplett dargestellten Gegenstiicke zu 

sein: Grab 363 von Capua diirfte um die Wende vom 8. zum 7. Jahrhundert v. Chr. angelegt worden 

sein 165. Das Grab 9 von Tarquima-Poggio Gallinaro gehort ebenso wie Grab 13 aus Novilara-Molaroni 

bereits ins 7. Jahrhundert v. Chr.166. Ans Ende dieses Jahrhunderts diirfte Grab 4 von San Severino-Pitino 

zu stellen sein 167. Noch jiinger sind die beiden verkiirzt dargestellten Tonfiguren aus Campli-Campo- 

valano: Sie entstammen einem Grab des 6. Jahrhunderts v. Chr.168. Der Typ der Gefafitragerin diirfte 

damit in der zweiten Halfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. wahrscheinlich auf griechische Vermittlung hin in 

Italien aufgetaucht und bis ins 6. Jahrhundert v. Chr. gebrauchlich geblieben sein.

164 Egg, Helme 10.

165 Johannowsky, Campania 136 Taf. 38.

166 Hencken, Tarquinia 350 ff. Abb. 349-350. - Beinhauer,

Novilara 693 Taf. 6, C vgl. Typentaf. B.

167 Annibaldi, Pitino 241 f. Taf. 4-5. — Lollini, Sintesi 127ff. 

Taf. 6, 7.

168 L. Franchi dell’Orto u. A. La Regina, Cultura Adriatica 

antica d’Abruzzi e Molise II (1978) 236.
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Den Statuetten aus dem Osthallstattkreis wird eine ahnliches Alter zugesprochen. Die Tonfiguren aus 

dem Hiigel 1 von Gemeinlebarn in Niederdsterreich entstammen einem Grab der alteren Phase der Hall- 

stattzeit, d. h. dem 8. und 7. Jahrhundert v. Chr.I69. Ein ahnlicher Zeitansatz wird auch den Froger Blei- 

figuren nachgesagt170. Das Fiirstengrab von Hochdorf, das auch Gefahtragerinnen ergab, gehort in die 

zweite Halfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. Es besteht jedoch der berechtigte Verdacht, dafi die Liege mit 

den Gefafitragerinnen zum Zeitpunkt der Grablegung bereits geraume Zeit in Gebrauch gestanden hat171. 

Der Hirsch spielt in der Mythologie sehr vieler Volker eine wichtige Rolle 172, was auch hallstattzeitliche 

Bildwerke bezeugen. Hirschdarstellungen - oft in Zusammenhang mit Jagdszenen - begegnen mehrfach 

auf altereisenzeitlichen Bildwerken aus Italien wie aus dem Osthallstattkreis. Die friihesten Hirschbilder 

in Italien tauchen auf spatvillanovazeitlichen Schwertscheiden und Cinturoni auf173. Die Hirschkopfpro- 

tomen aus dem Depotfund von Trestina sowie die Hirschstatuetten aus dem Depotfund von Broglio 

belegen, dafi auch wahrend des 7. und 6. Jahrhunderts v. Chr. in Italien entsprechende plastische Bronze- 

arbeiten hergestellt wurden 174 175. Gute Beispiele fur Hirschdarstellungen aus dem Bereich der Hallstattkul- 

tur finden sich auf der Figurenurne von Gemeinlebarn m Niederrosterreich 17d, auf Tongefafien aus So- 

pron/Odenurg und Reichersdorf176, auf den durchbrochenen Bronzeblechen der Urnen aus dem 

»Galgenkogel« von Wildon 1", auf den figural verzierten Bronzegefafien aus Kleinklein 178 * und Sesto Ca- 

lende 1/9 sowie auf den Tierfriesen der Situlenkunst 18°. Die Hirsche auf den Kleinkleiner Metallgefafien, 

dem Kultwagen von Strettweg sowie der Situla A von Sesto Calende zeichnet das steil nach oben ragende 

Geweih aus, wahrend die Hirschdarstellungen aus Italien sowie auch die Denkmaler der Situlenkunst 

zumeist Hirsche mit in den Nacken geworfenem Kopf und damit waagrecht liegendem Geweih zeigen. 

Hier macht sich eine gewisse Eigenstandigkeit dieser friihen figuralen Arbeiten aus dem Siidalpenraum 

bemerkbar.

Der Szene des Herbeifiihrens eines mehr oder weniger gezahmten Hirsches am Kultwagen lassen sich 

zwei verwandte Darstellungen aus der Situlenkunst an die Seite stellen (Abb. 72). A. Eibner und L. Pauli181 

machten auf Szenen auf der Situla von Magdalenska gora in Slowenien (Abb. 26, 1) und der Ciste von 

Eppan in Sudtirol (Abb. 26, 2) aufmerksam, in denen ein Mann einen offensichtlich gezahmten Hirsch an 

einer Leme fiihrt182. Auf der Situla von Magdalenska gora tragt der »Hirschfuhrer« fiber der Schulter ein 

Beil (Abb. 26, 1), wohl ein Hinweis darauf, dab der Hirsch als Opfer- bzw. Schlachttier fur das Fest 

ausersehen war183. Auch aus Italien liegen zwei Darstellungen eines an einer Leine »geftihrten« Hirsches,

169 Kromer, Gemeinlebarn A 11 Heft 2, 1958.

170 Aigner Foresti, Kleinplastik 15.

171 Biel, Hochdorf 101 f. u. 160ff. -Frey, Kline 129ff.

172 Vgl. dazu das Stichwort Hirsch in Paulys Real-Encyclo- 

padie der Classischen Altertumswissenschaft Bd. 8 (1913) 

1945ff.

173 V. B. Peroni, Die Schwerter in Italien. PBF IV/1 (1970) 

Nr. 209, a Taf. 29; Nr. 206 Taf. 30; 228, a Taf. 33; Nr. 354 

Taf. 53. - F. Haeley, Not. Scavi 26, 1972, Abb. 47.

174 Zu Trestina vgl. M. Gras, Sardische Bronzen in Etrurien. 

In: Kunst und Kultur Sardiniens. Ausstellungskat. Karls

ruhe (1990) 130f. Abb. 95, a. - Zu Broglio siehe: Romual- 

di, Brolio 4ff. u. 22 f. Taf. 4-8 (unter Anm. 26 bietet sie 

eine Zusammenstellung weiterer Hirschdarstellungen).

175 Kromer, Gemeinlebarn A, 11, i Nr. 54. - Zu weiteren 

Hirschdarstellungen im Osthallstattbereich vgl. Eibner, 

Darstellungsinhalte 284 Anm. 86.

176 Vgl. A. Eibner-Persy, Hallstattzeitliche Grabhtigel von So-

pron (Odenburg). Wiss. Arbeiten aus d. Burgenland 62

(1980) 67f. Taf. 29. - J.-W. Neugebauer, Neuere For-

schungsergebnisse auf dem Gebiet der Hallstattkultur in

Norddsterreich. Archaologie Alpen-Adria 1, 1988, 88 f. 

Taf. 5, 4; 6, 1. - Nebelsiek, Kunst 410 ff. Tab. 2.

177 Grubinger, Wildon 118 Taf. 19, 8. 9.

178 Schmid, Klein Glein Abb. 10, b; 44; 45, a. - Dobiat, Klein

klein Taf. A, 3; A, 7, 1, c. 2.

179 Ghislanzoni, Sesto Calende Taf. 2. - Eibner, Darstellungs

inhalte Abb. 13.

480 Lucke u. Frey, Situla Taf. 5; 32, 18; 54, 39; 62-66; 68-69; 

71-72; 74.

181 Eibner, Darstellungsinhalte 284. - Pauli, Prunktrense 473.

182 Lucke u. Frey, Situla 71 f. Taf. 68; 58 Taf. 62.

183 In diesem Zusammenhang sei noch auf die eigentumlichen 

Tiertotungsszenen auf der Ciste von Eppan sowie von San- 

zeno hingewiesen (Lucke u. Frey, Situla Taf. 52 Mitte; 67 

unten. - Nebelsiek, Kunst Anm. 155). Ein mehr oder weni

ger nackter, mit Lanze und Beil bewaffneter Mann totet ein 

Tier von hinten, indem er auf die Hinterhand einschlagt 

bzw. -sticht. Die gleiche Szenen begegnet auf dem noch 

unverbffentlichten Bronzeschalchen von Hallein-Dtirrnberg, 

wo allerdings zwei Personen das Tier attackieren. In kei- 

nem der Faile lafit sich das Tier bestimmen.
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den ein Mann mit einer Lanze zu toten beabsichtigt, vor. Die eine Szene findet sich auf einem mit Granu

lation verzierten Goldanhanger aus Vulci 184und die andere auf einem etrusko-geometrischen Askos ohne 

Fundortangabe 185. Unbestimmt bleibt, ob hier moglicherweise eine mythische Hirschjagd oder aber eine 

Opferung eines Hirsches wiedergegeben wurden, wobei das Seil eher fur letztere Deutung zu sprechen 

scheint.

Die besondere Stellung des Hirsches in den mythischen Vorstellungen eisenzeitlicher Kulturen zeigen 

auch die Hirschbestattungen in Lang-Enzersdorf und Stillfried in Niederdsterreich 186 sowie in Villeneu- 

ve-Renneville in der Champagne 187. L. Pauli schlofi aus der Eisentrense im Maul des Hirschskelettes von 

Villeneuve-Renneville auf die Verwendung von Hirschen als Zugtiere fur besondere Anlasse. In diesen 

Zusammenhang diirften seiner Meinung nach auch die Hirschkuhkdpfe an der Achshalterung des Kult- 

wagens von Strettweg zu stellen sein188. Eine iiberzeugende Bestiitigung fur den Einsatz eines Hirschge- 

spannes zum Wagenziehen in der Antike hefert ein Grabfund aus Aserbeidschan 189. Der Tote wurde auf 

dem Vorderteil des Wagens in Hockerstellung liegend beigesetzt, und beiderseits der Deichsel liegen 

zwei Hirschskelette. Der alteste Hinweis auf gezahmte und mit Geschirr versehene Hirsche findet sich im 

Mesopotamien des 3. vorchristlichen Jahrtausends. M. Muller-Karpe wies auf einen von einer Hirschfi- 

gur bekronten Zugelftihrungsring aus einem fruhdynastischen Wagengrab von Kish im Siidirak hin 19°. 

Am Maul des Tieres sitzt ein Seil, das auf eine Zahmung bzw. Schirrung hindeutet. Dafi sich Hirsche 

tatsachlich zum Ziehen von Wagen abrichten lassen, bestatigen antike Berichte191 ebenso wie adelige 

Exzentriker des 18. und 19. Jahrhunderts, wie Furst Piickler von Muskau, die solche Gespanne besafien. 

Zu dem auf die Hirschgruppe folgenden Menschenpaar scheint, abgesehen von der ftir alle Figuren des 

Kultwagens tiblichen »kultischen« Nacktheit, die Armhaltung der Frau mit den beiden offen nach aufien 

gewandten Handflachen bemerkenswert, denn sie begegnet vielfach in Etrurien und wird dort als Ge- 

betsgestus gedeutet192. Auch der Haarschopf in ihrem Nacken erinnert an etruskische Statuetten, die oft 

einen deutlich erkennbaren Zopf tragen 193. Das grofie Beil in der Hand des Mannes legt die Vermutung 

nahe, dafi er als eine Art »Priester« den Hirsch toten soli194. Wie welter oben schon angedeutet, diente 

moglicherweise das grofie Ttillenbeil aus dem Strettweger Grab einem ahnlichen Zweck. Die plakative 

Wiedergabe der Geschlechtsteile dieses Menschenpaares steht im deutlichen Gegensatz zu den ansonsten 

geschlechtslos dargestellten »kleinen« Figuren auf dem Kultwagen. Sie konnte mit Fruchtbarkeitsriten, 

etwa einer »heiligen Hochzeit«, in Verbindung stehen.

Die Reiterstatuetten (Abb. 12) erlauben wegen der wenig markanten Verbreitung dieses Motives in Itali- 

en wie in Mitteleuropa keine nahere Bestimmung seiner Herkunft195. Als Beispiele aus dem Bereich des 

Osthallstattkreises seien die Reiter von der Figurenurne aus dem Hiigel 1 von Gemeinlebarn sowie die

184 Vgl. G. Karo, Le Oreficeria di Vetulonia. Parte seconda. 

Studi e Materiali di Arch, e Numismatica 2, 1902, 138f. 

Abb. 130 Taf. 2, 3. - M. Cristofam u. M. Martelli, L’Oro 

degli Etruschi (1983) 279 Nr. 94. - F.-W. v. Hase, Die 

goldnen Prunkfibel aus Vulci, Ponte Sodo. Jahrb. RGZM 

31, 1984, 249 Anm. 9 Abb. 27, 2.

185 M. Martelli (Hrsg.), La Ceramica degli Etruschi (1987) 

246 f. Nr. 11.

186 H. Ladenbauer-Orel, Die kultische Hirschbestattung von 

Lang-Enzersdorf bei Wien. Mitt. Anthr. Ges. Wien 95, 

1965,250 ff. -F. Felgenhauer, Arbeitsbericht Stillfried 1981, 

1982. Forsch. in Stillfried 5, 1982, 125.

187 Pauli, Prunktrense 468 f. Abb. 4.

188 Schmid, Strettweg 24. - Modrijan, Strettweg 91.

189 J. I. Hummel, Raskorkikjugo-zapudaot Chanlarav 1941g.

Vestnik Drevnej Istorii 1993/4, Iff. Abb. 4. - Ftir den

Hinweis bin ich I. Motzenbacker, Berlin, zu Dank ver-

pflichtet.

190 M. Muller-Karpe, Antlers of the stag rein ring from Kish. 

Journal of Near Eastern Studies 44/1, 1985, 57 f. Abb. 1.

191 Paulys Real-Encyclopadie der Classischen Altertumswis- 

senschaft Bd. 8 (1913) Stichwort Hirsch Spalte 1944. - 

G. Jennison, Animals for show and pleasure in ancient 

Rome (1937) 25. - J. M. C. Toynbee, Tierwelt der Antike. 

Kulturgeschichte der Antiken Welt 18 (1973) 132.

192 Richardson, Bronzes 21 Taf. 18. -Eibner, Darstellungsin- 

halte 284.

193 Zu diesen Zopfdarstellungen, die auch auf den Achsnageln 

des Wagengrabes von Wijchen in den Niederlanden be- 

gegnen, vgl. L. Bonfante, The orientalizing context of the 

Etruscan back braid. Festschr. O. J. Brendel (1976) 13 ff. - 

v. Hase, Etrurien 1055 f. Abb. 21-22 Taf. 1, c. d.

194 Pittioni, Grundlagen 289. - Frey, Situlenkunst 70 Anm. 

339. - Stary, Beilbewaffnung 69. - Pauli, Prunktrense.

195 Siegfried-Weiss, Ostalpen 92.
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bronzenen Reiterstatuetten aus Ungarn erwahnt176. Bemerkenswert sind die Helme der Krieger vom 

Kultwagen, die trotz der eher schematischen Wiedergabe als Kammhelme identifiziert werden konnen 196 197. 

Der schmale gratartig wirkende »Kamm« verdeutlicht, dab hier kein italischer Helm mit hoher Crista, 

sondern wohl eher ein schlichter mitteleuropaischer Typ mit niedrigem Kamm zur Darstellung gelang- 

te 198 199. Das Auftreten von Kammhelmen auf einem hallstattzeitlichen Bildwerk steht im Widerspruch zur 

urnenfelderzeitlichen Datierung dieser Helme, die zu Beginn der Eisenzeit von ganzlich neuen Helmfor- 

men abgeldst werden Freilich tauchen auch im Italien des 7. Jahrhunderts v. Chr. noch Plastiken mit 

solch altertumlichen Kammhelmen auf (Taf. 23 , 6) 200. Da aus dem hallstattzeitlichen Fundbestand aber 

kaum noch Kammhelme vorliegen, scheint diese eigentumliche Darstellung alterttimlicher Helme in der 

eisenzeitlichen Plastik entweder auf der Zeit nachhinkende Bildtraditionen oder aber auf ein absichtliches 

Archaisieren zurtickzugehen, mit dem die antiken Handwerker anzudeuten versuchten, dafi das Abgebil- 

dete in mythischer Vergangenheit spiele201.

Anhand des Ovalschildes (Taf. 18, 1) versuchte A. Siegfried-Weiss eine Herstellung des Strettweger Wa- 

gens im Siidostalpenraum zu beweisen 202, da sie diese Schildform fur typisch stidostalpin hielt. Die Un- 

tersuchungen P. F. Starys und M. Eichbergs ergaben jedoch, daB auch in Ober-und Mittelitalien seit der 

Villanovazeit solche Schutzwaffen bekannt waren203. Einer der besten Belege fur die Verwendung von 

Ovalschilden in Italien stellt die Kriegerstatuette aus Este-Scolo di Lozzo dar (Taf. 23, 6)204.

Die einzelnen Elemente des Strettweger Figurenprogrammes, wie die Gefafitragerin, der Hirsch und die 

Reiterkrieger, begegnen somit auch auf anderen Darstellungen des Ostalpenraumes wie Italiens; die beste 

Parallele aus dem Osthallstattkreis stellt die Figurenurne aus dem Htigel 1 von Gemeinlebarn205 dar. 

Reiter, Hirsch und GefaBtragerin, wenn auch bekleidet, begegnen auf diesem TongefaB. Die Adoranten 

bzw. Tanzer finden in Strettweg freilich kein Gegenstiick. Obwohl im Gegensatz zu Strettweg auf diesem 

Gefafi kein klarer szenarischer Ablauf erkennbar ist, scheinen beiden Werken ahnliche religids-mythi- 

sche Vorstellungen zugrunde zu liegen.

In dem Zusammenhang sei noch auf die Ausdeutung einiger jungbronzezeitlicher Depotfunde aus dem 

nordischen Raum durch W. v. Brunn aufmerksam gemacht206. Aus ihrer Zusammensetzung aus Frauen- 

schmuck, Pfergeschirrteilen fur ein Gespann und MetallgefaBen schloB W. v. Brunn auf Opferbrauche, in 

deren Ablauf der Wagen, die Frau und das MetallgefaB eine wichtige Rolle spielten. Ein Vergleich mit 

dem Kultwagen aus Strettweg bietet eine sehr weitgehende Ubereinstimmung an, nur daB der Hirsch im 

nordischen Raum bislang nicht damit in Verbindung gebracht werden kann.

Damit sind wir bei der Frage nach dem Darstellungsinhalt des Strettweger Kultwagens, der seit seiner 

Auffindung umstritten war 207. Abgesehen von oft abwegigen Deutungen waren sich die meisten Gelehr-

196 Kromer, Gemeinlebarn A 11, k. - Patek, Hallstattgruppe 

70 Taf. 22, 1-4.

197 Vgl. Hencken, Helmets 58 ff. Abb. 32,48 u. 81 ff. Abb. 52- 

79.

198 Der Autor ist sich bewufit, dafi ahnliche Schutzwaffen mit 

niedrigem Kamm auch in Italien bekannt gewesen sein 

miissen, was F.-W. v. Hase anhand der Tonhelmimitatio- 

nen aus den villanovazeitlichen Nekropolen nachweisen 

konnte (v. Hase, Kammhelme 206 ff.).

199 Vgl. Egg, alteste Helme 212 ff. - Ders., Italische Helme 

mit Krempe. Ebd. 222 ff.

200 Vgl. dazu die Statuette von Reggio-Emilia (Hill Richard

son, Sculpture 180 Taf. 12, 48. - Frey, Situlenkunst 90. -

Hencken, Helmets 113 Abb. 84. - Richardson, Bronzes 21

Nr. 2 Taf. 7, 26. - J. Borchardt, Homerische Helme [1972]

130 Taf. 41, 4-5. - v. Hase, Kammhelme 206 Abb. 7, 2. 3).

2°1 Ein ahnliches Phanomen lafit sich in der Situlenkunst an

hand der Darstellung von Schtisselhelmen beobachten

(Frey, Bewaffnung 626. - Egg, alteste Helme 218).

202 Siegfried-Weiss, Ostalpen 119.

203 P. F. Stary, Zur eisenzeitlichen Bewaffnung und Kamp- 

fesweise in Mittelitalien. Marburger Stud. z. Vor- u. Friih- 

gesch. 3 (1981) 26 f. Karte 13. -M. Eichberg, Scutum - Die 

Entwicklung einer italisch-etruskischen Schildform von 

den Anfangen bis zur Zeit Casars. Europ. Hochschulschr. 

38/14 (1987) 49ff.

204 Callegari, »Aes signatum« 65 ff. Abb. 2. - Hencken, Hel

mets 113 Abb. 83. - Aigner Foresti, Kleinplastik 44 

Taf. 8, 5. - v. Hase, Kammhelme Abb. 7, 1.

205 Kromer, Gemeinlebarn Taf. All, e-1. - Kossack, Symbol

gut 60 - Eibner, Darstellungsinhalte 284 - Siegfried-Weiss, 

Ostalpen 98 f. - Nebelsieck, Kunst 416ff. Tab. 5.

206 W. v. Brunn, Eine Deutung spatbronzezeitlicher Hort- 

funde zwischen Weichsel und Elbe. Ber. RGK 61, 1980, 

91 ff. Abb. 1.

207 Schon Robitsch, Judenburg 78 ff. und Pratobevera, Juden- 

burg 68 ff. waren sich dartiber uneins.
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ten darin einig, daB auf dem Strettweger Wagen eine Opferprozession in einer klaren szenarischen Abfol- 

ge zur Abbildung gelangte20 . Der von den beiden geschlechtslosen Gestalten herbeigefiihrte Hirsch war 

wohl als Opfertier ausersehen, das der Mann mit dem Beil toten sollte. Die ihn begleitende Frau konnte 

als zusatzliche Kultdienerin eine Rolle gespielt haben. Die Kriegerfiguren schirmten die Prozession nach 

aufien hin ab und verliehen ihr einen feierlichen Rahmen.

Sehr viel kontroverser fiel die Diskussion um die Rolle der durch ihre GroBe herausgehobenen Zentralfi- 

gur mit dem GefaB auf dem Kopf aus. Mehrere Wissenschaftler, darunter M. Hoernes, sprachen sie we- 

gen ihrer GroBe und ihrer Einmaligkeit als »weibliche Gottheit« an, deren Attribut ein GefaB war208 209 210. 

W. Schmid folgte diesem Vorschlag und wies auBerdem noch auf die radformige Aussparung der Boden- 

platte hin, auf der die Gefafitragerin steht 21°; Radsymbole gelten als eines der »Heilssymbole« der Urnen- 

felder- wie der Hallstattzeit21W. Modrijan erkannte, dab alle Figuren auf dem Strettweger Wagen von 

der groBen Gefafitragerin wegblicken und stellte zur Diskussion, ob die antiken Handwerker nicht auf 

diese Art und Weise versuchten, die Unsichtbarkeit und Transzendenz der »gdttlichen« Gefafitragerin 

ins Bildliche zu tibertragen212. In jiingster Zeit sprachen sich W. Burkert und P. Gleirscher fur eine Deu- 

tung der Zentralfigur als Gottin aus213. Allerdmgs gab es auch Zweifel an einer solchen Interpretation: 

Schon E. Pratobevera schien die »dienende« Haltung der Hauptfigur nicht auf eine Gottin hinzudeu- 

ten214, und in jiingster Zeit aufierte sich L. Aigner Foresti eher zuriickhaltend215: Sie sah in der Gefafitra- 

gerin eine »menschliche« Gestalt, die manchmal im Dienst einer Gottheit auftritt, von der sie im Laufe 

von Kultfeierlichkeiten ihre Attribute iibernehmen kann.

In der Tat heben die GroBe, die allein die Fahrtrichtung bestimmende Rolle, die »Einmaligkeit« unter den 

ansonsten immer doppelt erscheinenden Figuren auf dem Kultwagen sowie das Radsymbol unter ihren 

Fiifien die Gefafitragerin unter alien anderen Figuren des Kultwagens hervor, und es liegt die Vermutung 

nahe, dafi sie ein ubermenschliches Wesen darstellte. In diesem Zusammenhang sei auf den Vogelwagen 

von Dupljaja in Serbien hingewiesen: die menschliche Gestalt auf diesem Gefahrt, der zumeist ein gottli- 

cher Charakter zugebilligt wird, steht auch auf einem eingeritzten Radsymbol216. Hervorzuheben gilt es 

auch drei »verkiirzte« GefaBtragerinnen aus Kampanien (Abb. 23,1. 2), die jeweils auf einer Vogelbarke, 

dem magisch-kultischen Symbol der Urnenfelderzeit, stehen-17. Offensichtlich wurde schon in Italien 

die altiiberlieferte Vogelbarke mit dem neuen, aus der Agais eindringenden Bild der Gefafitragerin ver- 

bunden. Inwieweit dabei religiose Vorstellungen aus dem griechischen Raum iibernommen oder aber das 

neue Bild mit eigenstandigen italischen Mythen verkiipft wurde, muB dahingestellt bleiben.

AufschluBreich sind auch die Bemerkungen E. Richardsons zum Sinngehalt der GefaBtragerinnen aus 

Griechenland und Italien218: Sie stellte fest, daB die griechischen Exemplare aus Heiligtiimern weiblicher 

Gottheiten, die alle mit Heilung in Verbindung standen, stammen. E. Richardson schlug deshalb vor, in 

den Statuetten eine Art Quellnymphen zu sehen, die heilendes Wasser herbeibringen, bzw. Priesterinnen, 

die die Gottheit bei wichtigen Riten vertraten. Die italischen GefaBtragerinnen mochte E. Richardson 

aufgrund ihrer Deutung der Figuren auf dem GefaBuntersatz von Bisenzio (Abb. 22, 1) als »domestic 

goddess(es)«, ahnlich der Vesta, verstanden wissen.

208 Pratobevera, Judenburg 69. - Hoernes, Formenlehre 216.

- Schmid, Strettweg 23. - Pittioni, Grundlagen 290. - 

Kossack, Symbolgut 59. - Frey, Situlenkunst 70 Anm. 

339. - Eibner, Darstellungsinhalte 284.

209 Hoernes, Formenlehre 216. - Einige gingen sogar soweit, 

die Gottin mit Namen zu versehen: Der Religionsprofes- 

sor Terstenjak hielt sie fur die slawische Gottin Lada; 

Bing, Kultwagen 159 ff. sah in ihr die nordische Gottin 

Nerthus und W. Schmid (Schmid, Strettweg 33) und zu- 

letzt auch P. Gleirscher (Gleirscher, Magdalensberg 89 ff.) 

vermuteten in ihr die Gottin Noreia.

210 Schmid, Strettweg 22 f. bes. 30 ff.

211 Kossack, Symbolgut 20 ff.

212 Modrijan, Strettweg 97.

213 Burkert, Knossos 81 ff. - Gleirscher, Magdalensberg 89 ff.

214 Pratobevera, Judenburg 69.

215 Aigner Foresti, Kleinplastik 21.

216 Kossack, Symbolgut 11 f. Taf. 1; 3,1. - D. Boskovic, QueL 

ques observations sur le char cultuel de Dupljaja. Arch. 

Jugoslavia 3, 1949, 41 ff. Taf. 21; 24. - Pare, Urnenfelder

zeit 59 ff.

217 Vgl. Nr. 17, 21 und 23 in der Liste der Gefafitragerinnen.

218 Richardson, Lady 449 f.
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Mehrfach wurden zur Deutung des Geschehens auf dem Strettweger Kultwagen auch historische, volks- 

und volkerkundliche Quellen herangezogen-19. Als besonders aufschlufireich erweist sich dabei ein Ver- 

gleich mit der Gottin Artemis, die recht haufig zusammen mit einem Hirsch auftritt 219 220 221. So weifi der 

griechische Historiker und Reiseschriftsteller Pausanias von einem grofien Fest zu Ehren der Artemis in 

der Stadt Patrai, dem heutigen Patras, auf der Peloponnes zu berichten, bei dem er offensichtlich Augen- 

221 

zeuge war :

Die Patreer feiern der Artemis jedes Jahr ein Fest Eaphria, bei dem sie eine ihnen eigentumliche Art von 

Opfer haben. Um den Altar stellen sie namlich im Kreis noch griine Holzer auf, von sechzehn Ellen Hohe 

jedes, und dnnnen liegen auf dem Altar die trockensten Holzer. Tur Teit des Festes machen sie dann auf 

den Altar einen ebeneren Aufgang, indem sie Erde auf die Stufen des Altars schiitten. Tuerst machen sie 

dann einen prunkvollen Umzug fur Artemis, und die jungfrduliche Priesterin fdhrt am Schlufl des Um- 

zugs auf einem von Hirschen gezogenen Wagen. Am folgenden Tag veranstalten sie dann das Opfer, und 

sowohl die Stadt bffentlich wie die Privaten nicht minder sind um das Fest eifrig bemuht. Sie werfen 

ndmlich lebend die eflbaren Vogel undgleicherweise alle Opfertiere auf den Altar und dazu Wildschweine 

und Hirsche und Rehe, manche auch Junge von Wolfen und Baren und manche sogar die ausgewachsenen 

Here; auf den Altar legen sie auch die Frucht der Obstbdume. Dann legen sie Feuer an das Holz. Dabei 

habe ich wohl auch einen Baren oder ein anderes Tier gesehen, die teils bei dem ersten Aufflammen des 

Feuers nach drauflen drangten und teils auch wirklich mit Gewalt ausbrachen; diese bringen diejenigen, 

die sie hineingeworfen haben, wieder auf den Scheiterhaufen zurilck. Noch niemand soil von den Tieren 

verletzt warden sein.

Eine bildliche Umsetzung ahnhcher Kultbrauche aus Griechenland findet sich auf einer protogeometri- 

schen Pithos-Urne aus der Teke-Nekropole von Knossos auf Kreta (Abb. 27, I) 222. W. Burkert machte 

auf diese Darstellungen einer reich gewandeten und gefliigelten »Herrin der Tiere«, die auf einem kleinen 

Wagen steht, aufmerksam. In ihren Handen halt sie Vogel; wie schon erwahnt, begegnet die Kombination 

Wagen und Vogel im urnenfelderzeitlichen Symbolgut und spielt dort eine bestimmende Rolle. Dieses 

Tongefah aus Kreta, das dem 9. vorchristlichen Jahrhundert entstammt, gibt uns auch eine Vorstellung 

vom hohen Alter entsprechender Prozessionsriten. Burkert stellte auch die Querverbindung zur Strett

weger Zentralfigur her und interpretierte sie demzufolge als »Great Nature Goddess«.

Erne solche Verkniipfung der Strettweger Hydrophore mit Artemis bzw. der »FIerrin der Tiere« scheint 

auf den ersten Blick etwas tiberraschend, aber die Fltigelwesen auf den Helmen mit zusammengesetzter 

Kalotte (Abb. 27, 2 . 3)223 oder die kleine Frauenplastik mit Vogelzier aus Grize-Sesce in Slowenien 224 

stellen auher Zweifel, dab das Erscheinungsbild mediterraner Gottheiten im Sudostalpenraum seit der 

zweiten Halfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. bekannt war. Ein Vergleich mit griechischen oder etruskischen 

Darstellungen, wie etwa auf der beriihmten Hydria von Grachwil oder der Statuette aus Cortona in Ita- 

lien, bezeugt, dafi sich die kleinen Fltigelwesen auf den Helmen von solchen Darstellungen der »Herrin 

derTiere« ableiten225.

Es sprechen somit nicht nur die besondere Stellung innerhalb des Figurenprogrammes von Strettweg, 

sondern auch die Verbindung von magisch-religidsen Symbolen der Urnenfelderkultur mit den Hydro-

219 Furtwangler, Temple 468 ff. - Hoernes, Formenlehre 217 ff.

- Schmid, Strettweg 3Off. - Forrer, Chars 1 ff. - Modrijan, 

Strettweg 97. - Pauli, Prunktrense 474.

220 O. Keller, Thiere des classischen Alterthums in cultur- 

geschichtlicher Beziehung (1887) 50 ff. - Ders., Die Anti- 

ke Tierwelt Bd. 1 (1909) 277ff. - Pauly-Wisssowa, Rea- 

lencyclopadie der Classischen Altertumswissenschaft Stich- 

wort Hirsch 1945 ff. - Pauli, Prunktrense 474.

221 Pausanias VII, 18,12. — DieUbersetzungwurdeaus »Pausa-

nias, Reisen in Griechenland (Ubersetzung E. Meyer). Bi-

bliothek der Alten Welt (1987) Bd. 2, 192 f.« ubernommen.

222 Burkert, Knossos 81 ff.

223 Vgl. Egg, Helme 28 Abb. 103, 2; 104; 105,2; 106-108;

112; 115, 1; 116; 118, 1-3; 119; Taf. 43; 45; 48; 49, a; 50; 52.

224 Kossack, Symbolgut 58ff. Taf. 13, 4.-Terzan, Styria lllf. 

Abb. 25 Taf. 77, 1.

225 Vgl. H. Jucker, Bronzehenkel und Bronzehydria in Pesa

ro. Studia Oliveriana 13-14 (1966) 23 ff. Abb. 3-5; Taf. 12; 

13, 1.
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Abb. 27 1 Knossos »Teke-Nekropole«: Pithosurne mit der Darstellung einer »Herrin der Tiere« auf einem Wagen. — 2 Italische 

Marchen: Bronzehelm mit Kammhalter in Form von Fliigelwesen. - 3 Brezje, Hiigel 1, Grab 37: Bronzehelm mit Kammhalter in 

Form von Fliigelwesen. - (1 nach J. N. Coldstream). - 1 ohne Mafistab; 2. 3 M = 1:1.

phoren sowie die Untersuchung der entspechenden Statuetten im mediterranen Raum dafiir, dafi auf dem 

Kultwagen von Strettweg ein iiberirdisches Wesen bzw. seine irdische Stellvertreterin abgebildet wurde. 

Die Hirschopferprozession in altiiberlieferter symmetrischen Darstellungsweise vor und hinter ihr wur

de wohl zu ihren Ehren veranstaltet. Sehr wahrscheinlich liegen dem auf dem Kultwagen von Strettweg 

Abgebildeten ahnliche Riten, wie sie uns aus Patrai iiberliefert sind, zugrunde, wobei jedoch dahingestellt 

bleibt, inwieweit solche Kultbrauche aus dem Siiden tibernommen wurden oder aber auf gemeinsame 

»alteuropaische« Traditionen zuriickzufuhren sind.

Akzeptiert man diese Deutung der Zentralfigur aus Strettweg als Gottheit, so stellt sich die letztendlich 

unbeantwortbare Frage, ob der antike Handwerker die Gottheit »in personam«, ihre irdische Stellvertre

terin, sprich Priesterin, oder aber nur ihr Gotterbild, das bei einer Prozession herumgeftihrt wurde, abbil- 

den wollte. Der GefaEwagen wurde dann stellvertretend fur einen fahrbaren Untersatz stehen, auf dem 

das Kultbild transportiert wurde. Die Hirschkuhkdpfe sollten wohl die Zugtiere andeuten, was recht gut 

zu dem von Pausanias geschilderten Geschehen passen wurde. Das wurde bedeuten, dab es in der Hall- 

stattkultur grohe Gotterbilder gegeben hat. Da sie aber wohl aus verganglichen Materialien angefertigt 

waren, wird es heute schwer sein, den Beweis fur ihre Existenz anzutreten. In weiterer Folge drangt sich 

auch die Frage nach der zeitlichen Tiefe des Dargestellten auf: Wurde hier eine Opferprozession der 

Gegenwart oder aber aus mythischer Vergangenheit ins Bild iibertragen, die ein heroisierter Vorfahre vor 

langer Zeit eingeftihrt hatte und deren zyklische Wiederholungen gotthchen Schutz und Segen garantie- 

ren sollten? Die Wiedergabe altertiimlicher Waffen wie der Kammhelme konnte durchaus fur eine solche 

Diachronie sprechen.

Ein vieldiskutiertes Problem stellen auch die stilistische Einordnung der Figuren und die damit verbun- 

dene Frage nach der Herkunft und dem Alter des Strettweger Kultwagens dar. Aufgrund von Vergleichen 

mit der Kleinplastik Italiens wurde zumeist eine Datierung ins 7. Jahrhundert v. Chr. vorgeschlagen ~"~b.

226 Schmid, Strettweg 29. - Modrijan, Strettweg 97. - Aigner Foresti, Kleinplastik 19 u. 76ff. - Nebelsick, Kunst 420f.
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Wie L. Aigner Foresti in ihrer formalen Analyse zeigte, gibt es eine Vielzahl von Analogien zwischen den 

Menschendarstellungen aus Strettweg und den geometrischen und orientalisierenden Plastiken Italiens 227. 

Die drahtartigen Arme, die Wiedergabe der blattartigen Hande, die kugeligen Ohren, die Ohrringe und 

der Schopf im Nacken der nackten Frau finden sich in Strettweg wie in Italien wieder. Wollte man die 

Strettweger Statuetten in das von E. Richardson fiir Italien erstellte Schema der etruskischen Kleinplastik 

einordnen, so wtirde man sie trotz drahtartiger Arme dem »geometric overlap« bzw. dem »orientalizing 

geometric style« zuordnen miissen 228. Den einzigen Widerspruch stellen die blattartigen Hande mit dem 

abgespreizten Daumen dar, die in Italien erst ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. auftreten. Mit der Zentralfi- 

gur sind die »Topfgucker« aus der Tomba Bernardini 229 und mit den Kriegerstatuetten die Figuren aus 

»Reggio Emilia« 230, denen wegen der blattformigen Handgestaltung eine Datiertung ins 6. Jahrhundert v. 

Chr. nachgesagt wird, und die Figur aus Este-Scolo del Lozzo231, die noch recht altertumlich wirkt, 

besonders nahe verwandt.

Diese Ahnlichkeiten sollen aber nicht dartiber hinwegtauschen, dafi es auch deutliche Unterschiede zwi

schen den Strettweger und den italischen Figuren gibt. Die ersteren sind durchweg sorgfaltiger ausgefiihrt 

als die entsprechenden geometrisch-orientalisierenden Statuetten 232. Auch die rundlichen Gesichter aus 

Strettweg unterscheiden sich deutlich von den grob ausgeftihrten prognathen Kopfen mittelitalischer Sta

tuetten. Auf die Kammhelme der Krieger, die mitteleuropaischen und nicht den hohen italischen Typen 

nahestehen, wurde bereits verwiesen. Noch deutlicher zeigt sich die Verschiedenheit der Kleinplastik 

Italiens und Strettwegs an den Pferdefiguren 233. Die gut durchmodellierten und eleganten Pferdchen aus 

Strettweg lassen sich mit den schematischen Pferdestatuetten aus Italien kaum vergleichen. Hier kommt 

eine Eigenstandigkeit zum Ausdruck, die sich auch bei Details, wie eben den Helmen, schon bemerkbar 

machte. Solche Unterschiede sind wohl auch der Grund dafiir, dafi heute kaum noch von einer mittelita- 

lischen oder gar griechisch-cyprischen Herstellung des Kultwagens, wie es noch W. Schmid vorschlug 234, 

die Rede ist 235.

Sucht man aufierhalb Italiens Vergleiche, so stofit man in Ungarn auf Parallelen, die oft eine grofiere 

Ahnlichkeit aufweisen als so manches Gegenstiick aus dem Stiden. Die Gefafitragerin vom Somlyohegy 

wurde bereits erwahnt (Abb. 22, 3) 2ib. Die weibliche Bleistatuette aus Nyergesujfalu (Abb. 28, 1)237 erin- 

nert mit ihrer schlanken Gestalt und dem Schopf im Nacken an die Frauengestalten auf dem Strettweger 

Wagen. Auch die Ohrringlocher finden sich auf dieser Stauette wieder. Der Doppelaulosblaser von Szaz- 

halombatta (Abb. 28, 2) 238 mit seiner schlanken Gestalt lafit sich ohne Schwierigkeiten den Strettweger 

Figuren an die Seite stellen. Der eigenartige Doppelaulos mit den Hornern an den Enden, der bislang nur 

im Osthallstattkreis in Erscheinung tritt, bezeugt dabei seine lokale Herkunft 239. Die sehr qualitatvollen 

Plastiken aus Ungarn zeigen bereits eine »entwickeltere« Behandlung des Gesichtes; so wurden die Au

gen nicht als Kreis, sondern als Schhtze wiedergegeben. Die langen Gesichter mit dem eckigen Kinn und 

den deutlich herausmodellierten Nasen erinnern an die Zentralfigur vom Kultwagen. Diese oben erwahn- 

ten ungarischen Statuetten belegen die Existenz einer oder mehrerer Werkstatten im Osthallstattbereich,

227 Aigner Foresti, Kleinplastik 76 ff.

228 Hill Richardson, Sculpture 166 ff. u. 180. - Richardson, 

Bronzes 12 ff.

229 Canciani u. v. Hase, Bernardini 49 Taf. 34, 1.2.- Aigner, 

Foresti, Kleinplastik 58 f. u. 77 Taf. 13, 3. 4.

230 Hill Richardson, Sculpture 180 Taf. 12, 48. - Frey, Situ- 

lenkunst 90. - Hencken, Helmets 113 Abb. 84. - Richard

son, Bronzes 21 Nr. 2 Taf. 7, 26. - J. Borchardt, Homeri- 

sche Helme (1972) 130 Taf. 41, 4-5. - v. Hase, Kammhel

me 206 Abb. 7, 2. 3).

231 Callegari, »Aes signatum« 65 ff. Abb. 2. - Hencken, Hel

mets 113 Abb. 83. - Aigner Foresti, Kleinplastik 44 

Taf. 8, 5. - v. Hase, Kammhelme Abb. 7, 1. Anm. 466.

232 Aigner Foresti, Kleinplastik 80 f.

233 Hencken, Helmets 119.

234 Schmid, Strettweg 29 ff.

235 Hencken, Helmets 119. - Siegfried-Weiss, Ostalpen 119. - 

Aigner Foresti, Kleinplastik 80 ff.

236 Csaldg, Kanya 48 Taf. 7, 2. - Kossack, Symbolgut 59 f. 

Taf. 13, 3. - Patek, Hallstattgruppe 70 Taf. 22, 7.

237 M. Szabo, Rapports entre le Picenum et 1’Europe extra- 

mediterraneenne a 1’age du fer. Savaria 16, 1982, 229 

Abb. 22-26. — Patek, Hallstattgruppe 70 Taf. 22, 10.

238 A. Mosolics, Zwei hallstattzeitliche Bronzestatuetten aus 

Ungarn. Arch. Ert. 81, 1954, 165ff. - Patek, Hallstatt

gruppe 70 Taf. 22, 9. - Eibner, Musikleben Taf. 4. - Aig

ner Foresti, Kleinplastik 29 f. Taf. 7, 4.

239 Eibner, Musikleben 124 f. Taf. 4.
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Abb. 28 1 Nyergesujfalu: Bleistatuette. - 2 Szazhalombatta: Bronzestatuette. - (Nach E. Patek). - M = 1:2.

die in der Lage waren, solche gut durchmodellierte Arbeiten, wie auf dem Strettweger Kultwagen, herzu- 

stellen. Dabei soil freilich nicht in Abrede gestellt werden, dab die Anregungen zu solchen Arbeiten aus 

dem Bereich der mediterranen Hochkulturen kamen 24°.

Diese Ergebnisse in eine prazise Datierung umzusetzen, fallt freilich schwer. Die Vergleiche mit den 

geometrisch-orientalisierenden Figuren in Italien sprechen fur eine Datierung ms 7. Jahrhundert v. Chr., 

dabei bleibt aber stets die Moglichkeit des Nachlebens gewisser Gestaltungsformen in einer Randzone, 

wie sie der Ostalpenraum damals zweifelsfrei darstellte, zu bedenken. Fur einen spaten Zeitansatz spricht 

die blattformige Wiedergabe der Hande mit den abstehenden Daumen, die in Etrurien offensichtlich erst 

im 6. Jahrhundert v. Chr. in Erscheinung tritt241. Die ungarischen Statuetten kamen alle ohne Beifunde zu

240 Aigner Foresti, Kleinplastik 73 ff. - Siegfried-Weiss, Ost- 

alpen 119 u. 124 ff.

241 Hencken, Helmets 119. - Richardson, Bronzes 21.
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Tage, so dab auch sie nur wenige Hinweise auf eine Datierung bieten. Doppelaulosblaser wie aus Sazha- 

lombatta (Abb. 28, 2) linden sich auf einigen Gefaben aus dem Kroll-Schmiedkogel von Kleinklein in der 

Steiermark wieder242. Dieses Ftistengrab wird der Stufe 3 nach C. Dobiat und damit dem ausgehenden 7. 

und dem beginnenden 6. Jahrhundert v. Chr. zugerechnet243. Die Periode um die Wende vom 7. zum 6. 

Jahrhundert v. Chr ist im Ost- und Siidostalpenraum gepragt vom verstarkten Eindringen stidlicher Ein- 

fliisse und deren Adaption durch einheimische Handwerker. Das beste Beispiel fur diese Entwicklung 

liefert die Situlenkunst, die auch im spaten 7. Jahrhundert v. Chr. zum erstenmal in Erscheinung tritt244. 

Ich wtirde glauben, dab auch der Kultwagen von Strettweg in dieser Periode verstarkter Auseinanderset- 

zung mit siidlichen Impulsen in einer ost- bis stidostalpinen Gieberwerkstatt angefertigt worden sein 

diirfte.

Hinweise fur eine siidostalpine Herkunft des Strettweger Wagens liefert auch das Bronzebecken, das auf 

der Gefabtragerin ruht. Die Form des Beckens mit waagrecht abstehendem Rand (Abb. 16) leitet sich von 

den Perlrandbecken ab, nur dab eben jener namengebende Perlrand fehlt (vgl. Abb. 60)245. Dab die Perl- 

randbecken mediterranen Ursprungs sind, steht auber Zweifel. Die einfache Form dieser Gefabe ohne 

Perlrand macht es aber unmoglich, zwischen Siidimport und lokalen Nachahmungen zu unterscheiden246. 

Fur die letztere Mbglichkeit spricht im Fall Strettweg recht nachhaltig die Maanderzier in Notenlinien- 

technik. Genau die gleiche Stelle mmmt namhch auf vielen Kreuzattaschenkesseln und Beckentassen ein 

ahnlicher bis gleicher Maanderfries ein (Abb. 75, 1. 2)247. In mehreren Fallen begegnet sogar exakt das 

gleiche T-formige Maanderband248. Dartiber hinaus findet sich auf einem Giirtelblech aus Smarjeta ein 

entsprechender Zierfries in Notenlmientechnik (Abb. 75 , 3 ) 249. Ahnliche Notenlinienmaander erschei- 

nen gelegenthch schon auf spatvillanovazeitlichen Arbeiten, wie auf Cinturoni (Abb. 75, 4), Metallgefa- 

ben und Rasiermessern 25°. Dabei tritt der T-formige Maander aber nur selten in Erscheinung. Sehr viel 

haufiger begegnen einseitige Maanderfriese. Eine feste Bindung an einen bestimmten Gegenstand, wie bei 

den Beckentassen oder den Kreuzattaschenkesseln, labt sich im villanovazeitlichen Italien nicht beobach- 

ten. Es sprechen somit sowohl die Verzierung selbst als auch ihre Anbringung unter dem Gefabrand 

daftir, dab das Becken auf dem Kultwagen von Strettweg in einer Werkstatte hergestellt wurde, die nor- 

malerweise Kreuzattaschenkessel oder Beckentassen produzierte. Dab diese Werkstatten im Siidalpen- 

raum zu suchen sein diirften, betonte bereits G. v. Merhart251. Die Verbreitungskarte der T-formigen 

Maander in Notenlinientechnik bestatigt ein solches Vorkommen im Slid- und Ostalpenraum (Abb. 77). 

Die altesten Vertreter dieser Zierweise stellen die oben erwahnten spatvillanovazeitlichen Stiicke, die

242 Schmid, Klein Glein 2601. Taf. 1c. - Eibner, Musikleben 

128 Taf. 4, 1.

243 Dobiat, Kleinklein 170.

244 Frey, Situlenkunst 62 ff.

245 Vgl. Hencken, Syracuse 267 Taf, 59, 11, a. - Bouloumie u. 

Lagrand, Bassins 27 ff.

246 Ahnliche Becken liegen aus Hallstatt (Kromer, Hallstatt 

115 Taf. 88, 5), aus Birmenstorf in der Schweiz (Drack, 

Metallgefafie 119 Abb. 15,1) und aus Frankfurt-Stadtwald 

(Fischer, Grab hiigel 1181. Taf. 10, 2) vor.

247 Vgl. v. Merhart, Bronzegfabe 28911. Taf. 30-33.

248 T-fbrmige Maander in Notenlinienzier linden sich auf:

A. Beckentassen: 1. Rehling-Unterach, Hiigel 1 (Kossack, 

Siidbayern 188 Taf. 49, 1). - 2. Schmidmtihlen-Archenlei-

ten, Hiigel 2 (W. Torbriigge, Die Hallstattzeit in der Ober-

pfalz [1979] 264 Taf. 28, 3). - 3. Brembate Sotto, Grab 12 

(de Marinis, Periodo 277 Taf. 18,4). - 4. San Zeno di 

Cologna ai Colli (L. Salzani, Boll. Mus. Civ. Storia Natur- 

ale Verona 12, 1985, 520 Abb. 1, 1). - 5. Picugi, Grab 19 

(J. Mladin, Diadora 7/8, 1974/75, lllf. Taf. 12, 1). -

6. Smarjeta (Stare, Smarjeta 82 Taf. 67, 17). - 7. Hallein- 

Diirrnberg, Grab 59 (F. Moosleitner, L. Pauli u. E. Pen- 

ninger, Hallein Diirrnberg 2 [1974] 22 Taf. 123, 15). - 8. 

Hallein-Diirrnberg, Grab 68/2 (Ebd. 31 Taf. 133, 13). - 9. 

Hallein-Diirrnberg, Grab 138; eine Beckentasse sowie zwei 

kleine Tassen mit entsprechendem Ornament (Unpubli- 

ziert; Den Hinweis verdanke ich K. Zeller/Hallein). B. Auf 

Kreuzattaschenkessel: 1. Poiseul-la-Ville, Hiigel 1 (Chau- 

me u. Feugere, Sepultures 7ff. Abb. 5, 5). - 2. Hof i. Leitha- 

gebirge (W. Kubitschek, Jahrb. f. Altertumskde. 6, 1911, 

243 Abb. 24).

249 Stare, Smarjeta 66 Taf. 15, 5.

250 Zu den Cinturoni vgl. Hencken, Tarquinia 167 Abb. 155; 

192 Abb. 173, a. - F. Healy, Not. Scavi 1972, 265 Abb. 47. 

- Zu Metallgefaben vgl. A. Cavalotti Batcharova, Not. 

Scavi 1967, 238 Abb. 93, 16. - Zu den Rasiermessern vgl. 

Peroni, Rasoi 149 Nr. 924 Taf. 75.

251 v. Merhart, Bronzegefafie 298 ff. Karte 1. - Egg, Helpfau- 

Uttendorf 376f. Abb. 40.
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Abb. 29 1 Salzburg-Hellbrunner Berg: Doppelvolutenstuck aus Bronze. - 2 Comeana: Doppelvolutenstuck aus Bronze. - 3 Cer- 

veteri, »Tomba Regolini-Galassi«: Beckenwagen aus Bronze. - (1 nach F. Moosleitner; 2 nach O. Paoletti; 3 nach E. Woytowitsch).

- 1. 2 M= 1:1; 3 M = 1:4.

grobtenteils dem 8. Jahrhundert v. Chr. entstammen, dar. Sie mogen als Anregung fur die hallstattischen 

Arbeiten gedient haben. Der Vermutung, dab die mit Notenlinienzier geschmiickten Metallgefabe alle 

Ha C-zeitlich seien252, widersprechen die in letzter Zeit noch um einige Exemplare vermehrten Becken- 

tassen vom Diirrnberg bei Hallein 253. Diese spate Datierung bestatigt auch noch die Beckentasse aus 

Brembate Sotto in der Lombardei 254. Diese Zierweise labt sich damit nur ganz allgemein der Hallstattzeit 

zuordnen, wenn auch mit einem gewissen Schwerpunkt in der Friihphase dieser Epoche.

Den auf den Beckenrand genieteten Doppelvoluten aus Strettweg labt sich in Mitteleuropa, wie F. Moos

leitner zeigte, nur ein Gegenstiick vom Hellbrunner Berg bei Salzburg (Abb. 29, 1) an die Seite stellen 255 *. 

Die oben und unten vorragenden nagelartigen Spitzen deuten an, dab das Salzburger Exemplar kaum auf 

einem Metallgefab aufgenietet, sondern wohl eher in Holz - moglicherweise in ein Holzgefab oder ein 

Mobelstiick - eingesetzt war. Die nagelartigen Spitzen verbinden das Hellbrunner Stuck mit einigen Ver- 

gleichsstiicken aus der Toscana. In dem um 600 v. Chr. zu datierenden »Tumulo di Montefortini« in 

Comeana bei Florenz wurden namlich drei ahnliche bronzene Doppelvoluten geborgen, denen eine in 

orientalisierender Manier gestaltete Blute in der Mitte besonderen Glanz verleiht (Abb. 29, 2) . Ahnli

che Doppelvoluten tauchen in Oberitalien auch als Knaufe von Messern 257 und eines Tintinnabulums 258

252 Kossack, Jahrb. Schweiz. Ges. Urgesch 58, 1974-75, 202.

253 Pauli, Hallein 343 f.

254 de Marinis, Periodo 137 ff. Taf. 18-19.

255 F. Moosleitner, Ein hallstattzeitlicher »Fiirstensitz« auf

dem Hellbrunner Berg bei Salzburg. Germania 57, 1979,

70 f. Abb. 14, 2.

256 O. Paoletti in: Civilta degli Etruschi. Ausstellungskat. Flo

renz (1985) 105 Kat. N. 3. 16. 4 (irrtiimlicherweise unter 

Nr. 3. 17. 9 abgebildet).

257 Vgl. Peroni, Messer Taf. 15, 141. 142.
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auf. Offenbar gelangten die bltitenartigen Doppelvoluten von Etrurien ausgehend uber Oberitalien in 

den Stidostalpenraum. Hinzuweisen gilt es noch auf die Beckenwagen aus der Tomba Regolini-Galassi in 

Cerveteri und aus der Tomba Barberini in Praeneste, deren Rand eine aufgenietete Reihe von volutenar- 

tigen Lotosbliiten schmtickt (Abb. 29 , 3 ) 25 \ Sie ermnern an den Kranz von Doppelvoluten auf dem Strett- 

weger Becken, und ahnliche Arbeiten in orientalisierender Manier mogen die Vorbilder fur den Voluten- 

kranz in Strettweg geliefert haben258 259 260.

Bleiben schlieblich noch die buchstabenartigen Zeichen auf dem abschliebenden Ring des Bronzebeckens 

vom Kultwagen (Abb. 16; Taf. 11, 3. 4) zu behandeln. Zweimal wurde hier die »Buchstabenfolge« IVXII 

eingeschliffen. Auf die Existenz solcher zahlenartigen Zeichen in Oberitalien und den Alpen machte der 

Sprachforscher J. Whatmough aufmerksam261. Er interpretierte sie als Inschriften und las sie als ITI bzw. 

ITTI. Auf weitere ITTI-Inschriften aus dem Tiroler Raum wies L. Franz hin 262 *. Wahrend die von What

mough und Franz zusammengestellten buchstabenartigen Marken allesamt der jtingeren Eisenzeit ent- 

stammten, verdanken wir E. F. Mayer den Hinweis auf ahnliche »Inschriften« auf spaturnenfelder- bis 

frtiheisenzeitlichen Bronzegeraten~T Dafi solche Zeichen auch auf Metallgefaben angebracht wurden, 

zeigten K. Olzscha und L. Pauli 264. Ahnliche Marken auf Gegenstanden aus Bologna und Umgebung 

stellte in jtingster Zeit G. Sassatelli zusammen 265. Folgende buchstabenartigen Marken, die sich aus den 

Symbolen X, I und V zusammensetzen, sind dem Autor bekannt.

I. Altereisenzeitliche buchstabenartige Marken

Italien

1-22. Bologna (Prov. Bologna). - Sassatelli berichtet 

von 16 Tongefahen, zwei Fibeln, einem Messergriff, 

einem Metallgefafi und drei Lappenbeilen (Abb. 30, 

1) mit folgenden Zeichenkombinationen: IX, IXI, 

IXII, XXI, XV, XXV. - Sassatelli, Grafitti 149 ff. 

Nr. 2, 99, 163, 208, 224, 227, 243, 235, 257, 158, 

268, 271, 277, 278, 283, 298, 299, 302, 307, 375, 383.

23. Este (Prov. Padua), Casa Ricovero, Grab 232 

(Abb. 31, 1). - Am Rand einer Situla Marke IIIXI- 

II. - Frey, Situlenkunst 97 Taf. 23,2. - Chieco Bian

chi u. Calzavara Capuis, Este I 267 Taf.

24-25. Kaltern/Pfatten-Stadlhof (Prov. Bozen); Depot

fund. - Zwei Lappenbeile mit den Marken IIXII 

bzw. VX. - G. v. Merhart, Der Depotfund von 

Kaltern. In: G. v. Merhart, Hallstatt und Italien 

(Hrg. G. Kossack) (1969) 229 Taf. 23, 9. - Caranci- 

ni, Asce 136 Nr. 3680 Taf. 117.

26. Obervintl (Prov. Bozen), Depotfund. - Lappenbeil 

mit Marke XIII. - R. Winkler, Der Bronze-Depot

fund von Obervintl. Schlern-Schr. 70 (1950) 12 

Taf. 1,4.

27. Toscanella Imolese (Prov. Bologna); Fundumstan- 

de unbekannt. - Lappenbeil mit Marke XI. - Ca- 

rancini, Asce 129 Nr. 3631 Taf. 114.

28-29. Villanova (Prov. Bologna); Grabfunde. - Dra- 

gofibel und Tongefah mit Marke IX und IXI. - Sas

satelli, Grafitti 237 Nr. 396 u. 409.

Slowenien

30. Legen (Op. Sloven) Gradec), Kramerskov-Grab 

(Abb. 30, 2). - Lappenbeil mit Marke IIIX. - 

F. Stare, Situla 14/15, 1974 (Festschr. J. Kastelic) 

67ff. Abb. 1,2. - M. Strmcnik- Gulic, Arh. Vestnik 

30, 1979 116 Taf. 19, 1.

258 C. Morigi Govi, Il tintinnabulo della »tomba degli ori« 

dell’arsenale militare di Bologna. Arch. Class. 23, 1971, 

211 ff. Taf. 51-54. - O.-H. Frey, Bemerkungen zu figiirli- 

chen Darstellungen des Osthallstattkreises. Beiheft Arch. 

Austriaca 13 (1976) Festschr. R. Pittioni 580 ff. Abb. 3-4.

259 Woytowitsch, Wagen 55 Nr. 122-123 Taf. 21.

260 Der gelanderartige Randschmuck des Kessels spricht ge-

gen die von L. Nebelsieck, Kunst 420 f. geaufierte Mei-

nung, dafi der Bronzekessel sekundar am Kultwagen mon

tiert worden ware. Denn diese fur den Kessel entworfene

Zier stellt ebenso wie die Figuren ein fur Mitteleuropa fast

einmaliges Dekorelement dar, das auf siidliche Vorbilder 

zuriickgreift.

261 Conway, Whatmough u. Johnson, Dialects 32 Nr. 218.

262 Franz, Inschriften 229 ff.

263 Mayer, Marken 365 ff.

264 Olzscha, Inschrift 85 Taf. 4. - Pauli, Hallein 334 f.

265 Sassatelli, Grafitti 147ff. - G. Sassatelli, Nuovi dati sulla 

diffusione dell’alfabeto in Etruria Padana. In: La Romagna 

tra VI e IV sec. a. C. nel quadro della protostoria dellTtalia 

centrale. Atti del Convegno Bologna 1982 (1985) 99 ff.
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Abb. 30 Buchstabenartige Marken auf bronzenen Lappenbeilen. - 1 Bologna-S. Francesco, Depotfund. - 2 Legen, Kramerskov- 

Grab. - 3 Treffelsdorf, Depotfund. - (1 nach G. L. Carancini; 2 nach M. Strmcnik-Gulic; 3 nach E. F. Mayer). - M = 1:3.

31. Magdalenska gora (Op. Grosuplje), Hiigel 2, Grab

38 (Abb. 82,2). - BronzebratspieE mit Marke IIIXI- 

II.-S. Gabrovec, Arh. Vestnik 13/14,1962/63 317 f. 

Taf. 12, 2.

32. Magdalenska gora (Op. Grosuplje); Fundumstan- 

de unbekannt. - Bronzesitula mit Marke IXL - 

Stare, BronzegefaBe 140 Taf. 8

Osterreich

33. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 195. - Lappenbeil 

mit Marke IIXXII. - Kromer, Hallstatt 68 Taf. 28, 

5-7.

34. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 317. - Lappenbeil 

mit Marke XI. - Kromer, Hallstatt 88 Taf. 54, 16.

35. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 507. - Situla mit 

Marke am Rand IIIIXIIII. - Kromer, Hallstatt 118 f. 

Taf. 100, 5.

36. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 697 (Abb. 31, 2).

- Situla mit Marke am Rand XI. - Kromer, Hall

statt 1461. Taf. 128, 5. 6.

37. Hallstatt (BH. Gmunden); Fundzusammenhang 

unbekannt. - E. v. Sacken iiberliefert noch eine wei- 

tere Marke XIX. - E. v. Sacken, Das Grabfeld von 

Hallstatt in Oberdsterreich (1868) 94f. Taf. 20, 7.

38. Treffelsdorf (BH. Klagenfurt); Depotfund (Abb. 30, 

3). - Lappenbeil mit Marke IXII. - Mayer, Beile 

172 Nr. 843 Taf. 62.

Ungarn

39. Angeblich Artand (Kom. Hajdu-Bihar); angeblich 

Grabfund. - Lappenbeil mit Marke IIIXIII. - 

M. Parducz, Acta Arch. Hung. 17, 1965 203 

Abb. 14.

II. Jungereisenzeitliche buchstabenartige Marken

Deutschland

40. Saulgrub (Kr. Garmisch-Partenkirchen); Fundum- 

stande unbekannt. - Negauer Helm mit Marke auf 

Krempe XV. - P. Reinecke, Prahist. Zeitschr. 7, 

1915 179ff. Abb. 2.

Italien

41. Angeblich Bologna (Prov. Bologna), Certosa, Situ

la in Providence. - Am Rand der Situla eine Marke 

IXXV. - K. Olzscha in: Lucke u. Frey, Situla 85 

Taf. 4.

42-47. Calalzo (Prov. Belluno), Lagole; Votivfund aus 

kleinem See. - Sechs Griffe von Bronzeschopfkel- 

len mit folgenden Marken: IX, IIXII, XII, XIXXI; 

daneben venetische Inschriften. - M. Lejeune, Rev. 

Etudes Anciennes 54, 1952 62 ff. Nr. 12, 16, 28, 39, 

81 E. F Taf. 5, 12. 16. 16; 7, 28. 39; 7, E. F.

48. Castelvetro (Prov. Modena), Galassina, Grab 2/ 

1879. - Am Rand einer Situla Marke IIXIII. - 

G. Squadrini, Necropola Etrusca della Galassina di 

Castelvetro: La tomba 2 del 1879. In: Modena dalle
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Abb. 31 Buchstabenartige Marken auf Bronzesitulen. - 1 Este-Casa Ricovero, Grab 232. — 2 Hallstatt, Grab 697. - 

(1 nach O.-H. Frey; 2 nach K. Kromer). - M - 1:7.

origine all’anno mille. Austellungskat. Modena 

(1989) 273 f. Abb. 227.

49. Entiklar (Prov. Bozen); Fundumstande unbekannt. 

- Tonerne Sanzeno-Schale mit Marken IIXVIIX 

und IIIXXIX. - A. Mancini, Stud. Etr. 43, 1975,290 

Nr. 82.

50. Eppan (Prov. Bozen), Putzer Gschleier; Siedlungs- 

fund. - Auf Horizontalhenkel der Rippenciste eine 

Marke IIIIXIII. - Lucke u. Frey, Situla 58 Abb. 4.

51-78. Este (Prov. Padua) Baratela; Votivdepot 

(Abb. 33, 1). - 28 Votivstili aus Bronze mit IXI- 

Marken, zumeist zusammen mit venetischen In- 

schriften. Gelegentlich lange alternierende Reihen 

von X- und I-Zeichen. - G. Ghirardini, Not. Scavi 

1888, 24ff. Nr. 2, 4, 9, 13, 20, 21, 25, 26, 30, 37, 40, 

41, 49, 52, 62, 64, 69, 75, 76, 82, 91, 93, 94, 95, 99, 

107, 126, 159 Taf. 4-6.

79-82. Magre (Prov. Vicenza); Votivdepot (Abb. 32, 

1). - Auf der Riickseite von vier Hirschhornvoti- 

ven finden sich Marken: IIXI, IX, XII, IXL Auf der 

Vorderseite Inschriften im Magre-Alphabet. - 

G. Pellegrini, Not. Scavi 1918, 182 ff. Nr. 8, 9, 10, 

14.

83-84. Melaun (Prov. Bozen); Grabfunde. - Zwei Ton- 

gefafie mit Marken IVX und IXV. - L. Franz, Der 

Schlern 33, 1959, Abb. 2, 4.

85-86. Monte Ozol (Prov. Trento) Ciaslir; Brand- 

opferplatz (Abb. 33, 5. 6). - Zwei tonerne Henkel- 

fragmente mit Marken VIIXII und VIVXI. - P. Le

onard! u. A. Broglio in: Adriatica Praehistoria et 

Antiqua (Festschr. G. Novak 1970) 227 ff. Abb. 5, 

3. 4.

87. Remedello (Prov. Brescia), Grab 13. - Eisenmesser 

mit Marke IIIXII am Rticken. - M. Tizzoni, I ma

terial! dalla trada eta del ferro al museo civico di 

Brescia. Studi Arch. 4 (1985) 43 Taf. 33 f.

88-90. Rotzo (Prov. Verona), Bostel; Siedlungsfund. 

- Drei Tonbecher mit Marken IXXI und XX. - 

G. Leonard! u. A. Ruta Serafini, Preistoria Alpina 

17, 1981, 36 Nr. 148, 150, 151 Abb. 32.
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Abb. 32 Buchstabenartige Marken auf Geweih- und Zahnobjekten. - 1 Magre: Hirschhorntafelchen. - 2 Sanzeno: Eberhauer. - 

(1 nach G. Pellegrini; 2 nach L. Franz). - M - 1:2.

91. St. Lorenzen (Prov. Bozen), am Ful? der Weinlei- 

te; Siedlungsfund ? - Tonernes Webstuhlgewicht 

mit zwei Marken IXIXI und IXL - K. M. Mayr, 

Der Schlern 28, 1954, 552 f.

92. Santorso (Prov. Vicenza), Raum G; Siedlungsfund. 

-Tonschale mit Marke XVII. - Lora u. Ruta Sera- 

fini, Magre 264 Abb. 9, 3.

93. Sanzeno (Prov. Trento); Siedlungsfund. - Rippen- 

ciste mit zwei Marken am Rand XL - E. Merey- 

Kadar, Der Schlern 32, 1958, 280ff.

94. Sanzeno (Prov. Trento); Siedlungsfund. - Bron- 

zepferdchen mit IIXI-Marke. - E. Walde-Psenner, 

Veroffentl. Tiroler Landesmus. Innsbruck 56, 

1976, 213 Nr. 77.

95. Sanzeno (Prov. Trento); Siedlungsfund. - Eisen- 

messer mit Marke VXI. - Nothdurfter, Sanzeno 

114 Nr. 9 Abb. 22, 9.

96. Sanzeno (Prov. Trento), Siedlungsfund. - Eiser- 

nes Laubmesser mit zwei Marken am Rticken 

IIIXII. - Nothdurfter, Sanzeno 125 Nr. 300 

Abb. 22, 300 Taf. 19,300.

97. Sanzeno (Prov. Trento); Siedlungsfund. - Eiser- 

nes Armchenbeil mit Marke VIXX. - Nothdurf

ter, Sanzeno 120 Nr. 171 Taf. 10, 171.

98. Sanzeno (Prov. Trento); Siedlungsfund. - Eiser- 

ner TiillenmeiBel mit Marke VXIIXI. - Nothdurf

ter, Sanzeno 119 Nr. 155 Abb. 22, 155 Taf. 9, 155.

99. Sanzeno (Prov. Trento); Siedlungsfund. - Eisen- 

henkel mit Marke IXX(I)V. - Nothdurfter, San

zeno 137 Nr. 654 Abb. 22, 654.

100-103. Sanzeno (Prov. Trento); Siedlungsfund 

(Abb. 33, 2). - Vier eiserne Beschlage mit abge- 

winkelten Ringenden mit eingeritzten Marken 

IXIIXV. - Nothdurfter, Sanzeno 147 Nr. 1074- 

77 Abb. 22, 1074-77.

104-105. Sanzeno (Prov. Trento); Siedlungsfund. - Ein 

Eberhauer (Abb. 32, 2) und ein Knochenfragment 

mit eingeritzten Marken IIXII und VIXI. - 

L. Franz, Der Schlern 33,1959, 229 Abb. 2, 3; 3, 8.

106-109. Sanzeno (Prov. Trento); Siedlungsfund. - 

Vier tonerne Sanzeno-Schalen mit Marken. - 

P. Laviosa Zambotti, Mon. Ant. 37, 1938, 460f. 

Taf. 1, 4. - A. Mancini, Stud. Etr. 43, 1975, 277f.

110. Seis (Prov. Bozen), Rungger Egg; Brandopferplatz.

- Bronzefibel vom Typ Almgren 65 mit Marke 

IXIIX. - Unpubliziert; den Hinweis verdanke ich 

P. Gleirscher/Klagenfurt.

111. Serso (Prov. Trento), Montesei; Siedlungsfund. - 

Rippe mit Marke XXIIV. - R. Perini, Rendiconti 

3, 1965, 57 Abb. 17, 7.

112-113. Tesero (Prov. Trento), Sottopedonda; Sied

lungsfund. - Zwei Astragali mit eingeritzten Mar

ken IXI bzw. XL - F. Marzatico, Scritti di Storia 

e Cultura Ladina, Trentina, Tirolese e Nota Bio- 

Bibliografica (Festschr. Padre Frumenzio Ghetta) 

1991, 397 Taf. 5, 8. 11.

114. Tisens (Prov. Bozen), St. Hippolyt; Siedlungsfund.

- Tonerene Sanzeno-Schale mit Marke XIII. - 

L. Franz, Der Schlern 33, 1959, 229 Abb. 3, 4.

115. Trissino (Prov. Vicenza); Siedlungsfund. - Ton

schale mit Marke XIX. - Lora u. Ruta Serafini, 

Magre 260 Abb. 7, 3.

116-117. Trissino (Prov. Viacenza); Siedlungsfund. - 

Zwei Knochenstabchen mit Marken XIII und 

IIXI. - Lora u. Ruta Serafini, Magre 262 Abb. 7, 

8. 9.

118-119. Ulten (Prov. Bozen), St. Walpurg; Brandop

ferplatz. - Auf zwei Scherben von Schalen mit S- 

formigem Profil Marken XII und IXL - H. Noth

durfter in: Denkmalpflege in Stidtirol 1987/88 

(1989) 53 ff. Abb. S. 57, 1. 2.

120. Vollan (Prov. Bozen), Kobaltbtihel; Siedlungsfund.

- Tonschale mit S-fbrmigem Profil mit Marke 

VXI. - R. Lunz, Archaologie Siidtirols. Arch. - 

Hist. Forsch. in Tirol 7 (1981) 259 Taf. 116, 1.

Bosnien-Herzegowina

121. Gazin (Op. Cazin), Cungar; Grabfund ? - Eisen- 

biigel mit Marke IXL - F. Fiala, Wiss. Mitt. Bos- 

nien u. Herzegowina 4, 1896, 94 ff. Abb. 2.
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Slowenien

122. Idrija bei Baca (Op. Tolmin), Grab 14. - Bronze- 

tasse mit Inschrift im Isonzo-Alphabet und dane- 

ben Marke IXIXI. - J. Szombathy, Mitt. Prahist. 

Comm. Wien 1, 1901, Heft 5, 311 Abb. 75.

123. Negau-Obrat (Op. Lenart), Zenjak; Depotfund 

(Abb. 33, 3. 4). - Negauer Helm mit mehreren 

Marken auf der Krempe XIIXII und im Helm- 

inneren IIVI. - Egg, Helme 218 Abb. 175.

Osterreich

124. Dellach-Gurina(BH.Villach),Untergurina; Brand- 

opferplatz ? - Bronzestab mit mehreren buchsta- 

benartigen Einritzungen darunter auch IIXX. - 

A. B. Meyer, Gurina im Obergailthal (Karnthen) 

(1885) 55 Taf. 8,9.

125. Hallein-Dtirrnberg (BH. Hallein), Grab 44/2. - 

Bronzesitula mit Marke VIII. - E. Penninger, Der 

Dtirrnberg bei Hallein I (1972) 79f. Taf. 47, 32.

126. Stans (BH. Schwaz), Burgberg; Siedlungsfund. - 

Tonscherben mit eingeritzter Marke IXII. - A. zur 

Lippe, Ein vorgeschichtlicher Weiler auf dem 

Burgberg von Stans bei Schwaz. Schlernschr. 199 

(1960) 45f. Nr. 217,

127-129. Vill (BH. Innsbruck), Turmbiichl; Siedlung. 

- Drei Tonscherben mit Marken: XIX, XI, und 

IXV. - H. Miltner, Die Illyrer-Siedlung von Vill. 

Alpenschr. 5 (1944) 28f. Abb. 44, 2; 45, 2. 3.

130-131. Wattens (BH. Innsbruck), Himmelreich; 

Brandopferplatz ? - Zwei Tonscherben mit Mar

ken IIX und XX. - K. Sinnhuber, Die Altertiimer 

vom »Himmelreich« bei Wattens. Schlernschr. 60 

(1949) 46ff. Taf. 25, 1.42.

Ahnliche Marken aus anderen »Buchstaben« in oft 

unklarer Anordnung finden sich auEerdem noch 

auf Lappenbeilen aus Uttendorf i. Pinzgau und 

Frog (Mayer, Beile Nr. 817-819, 833 Taf. 60-61), 

aus Pfatten-Laimburg, aus dem Jaufental sowie 

dem Vai di Sole (Lunz, Stidalpenraum Taf. 6, 6; 7, 

6; 5, 6), auf weiteren MetallgefaEen von Hallstatt 

(Kromer, Hallstatt Taf. 23, 2; 83, 8) sowie auf ei- 

nem Kreuzattaschenkessel aus Pfaffstetten in Nie- 

derdsterreich (G. Kyrle, Die Denkmaler des Pol. 

Bez. Baden. In: Osterr. Kunsttopographie 28 

[1914] XXVI Abb. 16 - Prussing, BronzegefaBe 73 

Nr. 264 Taf. 70).

Gleiche bis ahnliche Zeichen tauchen auch im griechischen und etruskischen Milieu auf. Als Beispiele 

seien entsprechende buchstabenartige Marken auf Tongefafien aus Cerveteri, Fratte, Tarent 266, Aleria auf 

Korsika267 und insbesondere aus Adria 268 (Abb. 33, 7), wo auf einem Tongefafi die gleiche Buchstaben- 

folge wie in Strettweg begegnet, genannt. Da im etruskischen Bereich eine Verwendung entsprechender 

Marken als Zahlzetchen sicher verbiirgt ist - es sei nur an die Ziffern auf etruskischen Steinkammergra- 

bern unter dem Namen des Grabinhabers hingewiesen, die das Alter des Verstorbenen angeben 269 -, 

wurde von einer listenmafiigen Zusammenstellung Abstand genommen.

Die Zeichen X, V und I treten in recht unterschiedhcher Anordnung auf sehr verschiedenen Gegenstan- 

den auf. Die Kombmationen IX, XI, IXI, IIXII, IIIXIII, IXX, IXIXI, XXV, XV, IXV, IXIV, IIXIIV und 

IXIXV, um nur die haufigsten zu nennen, wurden in Lappenbeile, in Messer, in Metallgefahe, in Werk- 

zeuge, in Bratspiefie, in Webstuhlgewichte, in Tongefafie, in Fibeln, in Knochenobjekte, in Votivstili und 

in Hirschhornvotive eingeritzt, -geschliffen bzw. -geschlagen. Mitunter wurden Reihen von alternieren- 

den I- und X-Zeichen angebracht (Abb. 33, 1), die ornamental wirken und eine Trennung von Marke und 

Verzierung unmoglich machen.

Buchstabenartige Marken finden sich gehauft im ostlichen Oberitalien, im Tiroler Raum sowie im Siid- 

ostalpengebiet (Abb. 34). Kartiert man sie nach ihrer Zeitstellung, so ergibt sich das gleiche Bild, nur dafi 

die hallstattzeitlichen Belege sehr viel sparlicher sind als die latenezeitlichen. Wahrend der Latenezeit 

zeichnet sich im Tiroler Raum und in Venetien, wo man sich bereits der nordetruskischen Alphabete

266 Johnson, Trademarks 122 Nr. 66, 70-71.

267 J. Heugron in: J. u. J. Jehasse, La necropole preromaine

d’Aleria. Suppl. a Gallia 25 (1973).

268 G. B. Pellegrini, Stud. Etr. 26, 1958, 133 Nr. 28 Abb. 20.

269 vgl. M. Torelli, Rivista di epigrafia Etrusca. Stud. Etr. 33, 

1965, 472 ff.
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Abb. 33 Buchstabenartige Marken auf verschiedenen Objekten. - 1 Este-Baratela: Votivstilus aus Bronze. - 2 Sanzeno: Eisenbe- 

schlag mit abgewinkelten Osen. -3.4 Negau-Obrat, Zenjak, Helmdepot: Marken auf Krempe ernes Bronzehelmes. - 5. 6 Monte 

Ozol: Keramikfragmente. - 7 Adria: Keramikfragment. - (1 nach G. Ghirardini; 2 nach J. Nothdurfter; 5. 6 nach P. Leonardi u.

A. Broglio; 7 nach G. Pellegrini). - M = 1:2.

bediente 270, eine deutliche Konzentration ab. Sehr viel seltener begegnen demgegeniiber im Siidostalpen- 

raum solche Marken.

Die altesten Nachweise fur buchstabenartigen Marken der »IXV«-Gruppe finden sich auf Lappenbeilen 

und Tongefafien des Ubergangshorizontes von der Urnenfelder- zur Hallstattzeit. Beispielhaft bezeugen 

das mehrere Beile aus dem Depotfund von Bologna-S. Francesco271 oder das Lappenbeil aus dem Depot

fund von Treffelsdorf in Karnten272. Die Anbringung solcher Marken wahrend der nachfolgenden alte-

270 Vgl. Conway, Whatmough u. Johnson, Dialects 3ff. - 

E. Risch, Die Rater als sprachliches Problem. Jahrb. 

Schweiz. Ges. Urgesch. 55, 1970, 127 ff. - A. Prosdocimi, 

Note di epigrafia retica. In: Studien zur Namenkunde und 

Sprachgeographie (Festschr. K. Finsterwalder) Innsbruk- 

ker Beitrage zur Kulturwiss. 16 (1971) 15 ff. — M. G. Tibi- 

letti Bruno, Camuno e dialetti Retici e Pararetici. In: Po- 

poli e Civilta dell’Italia antica Bd. 6 (1978) 21 Iff. - 

S. Schumacher, Die sogenannten »ratischen« Inschriften - 

Geschichte und derzeitiger Stand der Forschung. Unpubl. 

Diplomarbeit Univ. Innsbruck (1990).

271 Carancini, Asce 46 Nr. 2641 Taf. 50; 63 Nr. 2939 Taf. 5; 

79 Nr. 3223 Taf. 84.

272 Miiller-Karpe, Chronologic 283 Taf. 144, B.
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Abb. 34 Verbreitung der buchstabenartigen Marken. - 1 Bologna. - 2 Este. - 3 Kaltern. - 4 Obervintl. - 5 Toscanella Imolese. - 

6 Villanova. - 7 Legen. - 8 Magdalenska gora. - 9 Hallstatt. - 10 Strettweg. - 11 Treffelsdorf. - 12 Saulgrub. - 13 Calalzo. - 

14 Entiklar. - 15 Eppan. - 16 Lana. - 17 Magre. - 18 Melaun. - 19 Monte Ozol. - 20 Remedello. - 21 Rotzo. - 22 St. Lorenzen. - 

23 Sanzeno. - 24 Seis. - 25 Serso. - 26 Vollan. - 27 Cazin. - 28 Idrija bei Baca. - 29 Negau-Obrat. - 30 Dellach. - 31 Hallein- 

Diirrnberg. - 32 Stans. - 33 Vill. - 34 Wattens-Himmelreich. - 35 Castelvetro. - 36 Ulten. - 37 Adria. - 38 Artand. - 39 Tesero.

ren Stufe der Hallstattzeit belegen die Situlen aus Grab 507 und 697 von Hallstatt 273 sowie das Lappen- 

beil von Legen in Slowenien 274 275, die aufgrund der mitgefundenen Mindelheimschwerter bzw. des Krumm- 

schwertes der Stufe Ha C bzw. dem Podzemelj-Horizont zugerechnet werden. Fur ein Weiterleben der 

Tradition solcher buchstabenartiger Marken in der jiingeren Hallstattzeit sprechen die Bronzegefabe aus 

dem Grab 232 von Este-Casa Ricovero2 ? und der Bratspieb aus Grab 38, Hugel 2 von Magdalenska 

gora"' In der nachfolgenden jiingeren Eisenzeit nimmt die Zahl solcher Marken stark zu. Sehr haufig 

wurden sie neben Inschriften im venetischen, im Sanzeno- oder Magre-Alphabet, alles Varianten des 

Etruskischen, angebracht (Abb. 32, 1; 33, 1). Die Datierung der Objekte reicht von der Friih- bis in die 

Spatlatenezeit 277.

273 Kromer, Hallstatt Taf. 101, 1 u. 127, 6.

274 F. Stare, Friiheisenzeitliches Kriegergrab aus Legen bei 

Slovenj Gradec. Situla 14/15, 1974 (Festschr. J. Kastelic) 

67ff. Abb. 1. - Strmcnik-Gulic, Legen 116 Taf. 19, 2.

275 Frey, Situlenkunst 97 Taf. 23, 2. 6.

276 Gabrovec, Helme 317 ff. Taf. 12, 2.

277 Die jtingsten Belege stellen die Almgren 65-Fibel aus Seis- 

Rungger Egg (den Hinweis verdanke ich P. Gleirscher) 

und die Siebtasse aus Idrija bei Baca dar (Szombathy, 

Idrija 311 f. Abb. 74-76).
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Da die Zeichen X, V und I Entsprechungen im etruskischen Alphabet finden, trat G. Sassatelli fur eine 

Herleitung der buchstabenartigen Marken aus Bologna von solchen Vorbildern ein278. Das mehr oder 

weniger zeitgleiche Auftauchen des etruskischen Alphabets in Italien279 und der buchstabenartigen Mar

ken wahrend der zweiten Halfte des 8. und des beginnenden 7. vorchristlichen Jahrhunderts bestatigen 

eine solche Annahme. Die gleiche Zeitstellung sowie die Ahnlichkeit der Zeichen lassen auch fur die 

Marken aus dem Ostalpenraum eine Herkunft aus Mittelitalien vermuten. Bologna und Este mogen als 

Stationen bei der Verbreitung solcher buchstabenartiger Marken eine wichtige Rolle als Vermittler ge- 

spielt haben (Abb. 34). In Mitteleuropa gilt es jedoch zu bedenken, dab schon wahrend der spaten Urnen- 

felderzeit im Ostalpengebiet Marken auf Bronzegeraten, insbesondere auf Beilen, angebracht wurden 280. 

Vergleicht man die Marken, so fallt auf, dafi sich die spatbronzezeitlichen zumeist aus einigen Stricken 

und Punkten oder einzelnen X-Zeichen zusammensetzen, wahrend die hier aufgezahlten Zeichen hall- 

stattzeitlicher Marken grofitenteils Buchstaben der mediterranen Alphabete entsprechen. Die urnenfel- 

derzeitliche Tradition, auf Beilen Marken anzubringen, wurde offenbar am Ubergang von der Urnenfel- 

der-zur Hallstattzeit mit neuen Symbolen fortgefuhrt und blieb in bestimmten Gegenden bis zur romischen 

Eroberung gebrauchlich.

Ein besonderes Problem stellt die Deutung dieser buchstabenartigen Marken dar. In der Literatur findet 

sich eine Vielzahl verschiedener Vorschlage. Das Autorenteam Whatmough und Conway nahm eine un- 

terschiedliche Haltung zu den Marken ein: Wahrend Whatmough die Zeichen auf den Tongefahen von 

Rotzo als Handelsmarken ansprach281, hielt Conway das im Bereich des Heiligtums von Este-Baratela 

vielfach aufscheinende Zeichen X fur ein Symbol der dort verehrten Gottin Rheitia 282. L. Franz folgte der 

Argumentation Conways und trat auch fur eine kultische Bedeutung dieser Marken ein und vermutete in 

ihnen Abkurzungen von Gotternamen oder zumindest magische Symbole 283. Olzscha sah demgegen- 

iiber in den Marken auf den Randern der Metallgefafie Zahlzeichen, die uber das Fassungsvermogen Auf- 

schluh gaben 284. E. F. Mayer und L. Pauli erkannten, dak wohl nicht alle Zeichen in ein und dasselbe 

Schema gepreht werden konnen28’. Besitzer- und Herstellermarken konnen sich ihrer Meinung nach 

ebenso dahinter verbergen wie magische Symbole.

Die Objekte mit buchstabenartigen Marken aus den Votivdepots von Este-Baratela, Calalzo-Lagole und 

Magre 286 sprechen ebenso wie die Exemplare aus den Brandopferplatzen vom Monte Ozol, von Ulten-St. 

Walpurg und vom Rungger Egg bei Seis28 fur eine magisch-kultische Bedeutung eines Teiles der Mar

ken. Bestatigt wird das durch die neben den Marken angebrachten Weiheinschriften auf den Votivstili 

von Este-Baratela, auf den Schbpfkellen von Calalazo und den Hirschhornvotiven von Magre 288. Die 

Anbringung auf Gegenstanden aus Depotfunden, wie in Bologna-S. Francesco, Kaltern und Treffelsdorf, 

die von einem Teil der Vorgeschichtsforschung mit Weihungen in Zusammenhang gebracht werden289,

278 Sassatelli, Grafitti 252 ff.

279 Vgl. M. Cristofani, L’alfabeto Etrusco. In: Popoli e civilta 

dell’Italia antica Bd. 6 Lingue e dialetti (1978) 403 ff. - 

A. M. Bietti Sestieri, A. de Santis u. A. La Regina, Ele

ment! di Tipo cultuale e Doni personali nella Necropoli 

Laziale di Osteria dell’Osa. In: Atti del Convegno Int. 

Anathema: Regime delle Offerte e Vita dei Santuari nel 

Mediterraneo antico 1989. Scienze dell’Antichita Storia 

Archeologia Antropologia 3-4 (1989-1990) (Rom, 1991) 

83 ff.

280 Mayer, Marken Abb. 1.

281 Conway, Whatmough u. Johnson, Dialects 546 f. Nr. 217- 

219. - Johnson, Trademarks 122 Nr. 60; 70-71.

282 Conway, Whatmough u. Johnson, Dialects Bd. 1, 92 f.

283 Franz, Inschriften 229.

284 Olzscha, Inschrift 85.

285 Mayer, Marken 378. - Pauli, Hallein 335.

286 Zu den venetischen Heiligtiimern vgl. H. Kriss, Weihe- 

gaben der Veneter. Unpubl. Diss. Wien (1970). - H.- 

W. Dammer, San Pietro Montagnon. Stud, zu vor- u. friih- 

gesch. Heiligtiimern 1 (1986) 48 ff.

287 Vgl. W. Kramer, Prahistorische Brandopferplatze. In: Hel

vetia Antiqua (Festschr. E. Vogt) (1966) Iliff. - Eine 

neue Zusammenstellung dieses Phanomems bereitet zur 

Zeit P. Gleirscher vor.

288 Conway, Whatmough u. Johnson, Dialects Bd. 1, 48 ff.; 

Bd. 2, 33 ff. - M. Lejeune, Le bronzes votifs Venetes de 

Lagole. Rev. Etudes anciennes 54, 1952, 51 ff.

289 Zur Diskussion uber die Depotfunde vgl. W. Torbriigge, 

Uber Horte und Hortdeutung. Arch. Korrbl. 15, 1985, 

17 ff. - L. Pauli, Einige Anmerkungen zum Problem der 

Hortfunde. Ebd. 195 ff.
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pa£t ebenfalls zu einer zumindest teilweisen magischen Bedeutung der buchstabenartigen Marken. Auch 

das Einschleifen solcher Zeichen in ein sehr wahrscheinlich mit kultischen Praktiken in Verbindung ste- 

hendes Objekt, wie dem Strettweger Kesselwagen, liefie sich gut mit einer solchen Deutung der Marken 

in Einklang bringen. Allerdings stammt der Kultwagen wie auch so manch anderes Objekt mit Marken 

aus einem Grab und gehort somit zum Besitz einer Person.

Eine Verwendung solcher Marken als Hersteller-, Handels- oder Besitzerzeichen mochte ich jedoch kei- 

nesfalls ausschliehen290. Sie kbnnten auch als Merker von Handwerkern angebracht worden sein. Ein 

gutes Beispiel fur die Nutzung ahnlicher Zeichen als »Bauanleitung« liefern die Terrakottaverkleidungs- 

teile des Portonaccio-Tempels in Veji291; auf der Rtickseite finden sich entsprechende aufgemalte Zei

chen, die unseren Marken stark ahneln und die den Handwerkern die Montage am Tempel erleichtern 

sollten. Auch eine Verwendung als Zahlzeichen - wie schon erwahnt benutzten die Etrusker die Zeichen 

I, V und X wie die Romer als Ziffern - mufi zumindest in Betracht gezogen werden. Ich gebe aber zu 

bedenken, dafi viele Marken aus Oberitalien wie aus den Ostalpen keine sinnvolle Zahl ergeben, egal von 

welcher Seite man die fiktive Ziffer betrachtet. Es bleibt natiirlich auch die von Whatmough und Franz 

vorgeschlagene Moglichkeit, die Marken wie eine Inschrift zu lesen; in Strettweg wtirde der »Wortlaut« 

IITIU oder UITII ergeben; in den meisten Fallen liest man aber nur IT oder TI, was vordergriindig nur 

wenig Sinn ergibt, es sei denn, diese Silben bilden die Abkiirzung eines Namens, wie das L. Franz vor- 

schlug292. Allerdings erscheint eine solche Deutung, die die Schreibkunst voraussetzt, speziell fur die 

hallstattzeitlichen Marken kaum wahrscheinlich.

Die buchstabenartigen Marken, wie sie auf dem Becken des Strettweger Kultwagens begegnen, kbnnten 

zusammen mit ahnlichen Zeichengruppen aus Oberitalien und den Ostalpen als eine erste Reaktion auf 

die Schriftlichkeit der etruskischen Zivihsation gewertet werden. Schon am Ubergang von der Urnenfel- 

der- zur Hallstattkultur, also wahrscheinlich noch im 8. vorchristlichen Jahrhundert, scheinen solche 

Symbole fiber Oberitalien bis ms Alpengebiet vorgedrungen zu sein. Die barbarischen Stamme diirften 

dabei kaum die wahre Bedeutung der Schriftzeichen begriffen haben, sondern sie benutzten sie als einfa- 

che Symbole, deren Sinngehalt zumindest zu einem Tell dem kultischen Bereich verhaftet war. Daneben 

mbgen sie aber auch als Besitzer- oder Herstellermarken oder als Merker benutzt worden sein.

Zusammenfassend sei zum Kultwagen festgehalten, dab er wahrscheinlich ein um 600 v. Chr. in einer 

slid- bis ostalpinen Werkstatte entstandenes Kunstwerk darstellt, das ohne Impulse aus der Welt der 

mediterranen Hochkulturen - alien voran der etruskischen Zivihsation - nicht denkbar ware. Der von 

lokalen Handwerkern bereits adaptierte sfidliche Einflufi manifestiert sich am deutlichsten in der grofien 

GefaBtragerin, aber auch andere wenig auffallige Details wie die Marken am Rand des Beckens kiinden 

von solchen stidlichen Kontakten. Die Funktion als Gefafiwagen riickt den Strettweger Kultwagen eben- 

so wie das Figurenprogramm, das wohl eine Opferprozession darstellt, in einen kultischen Zusammen- 

hang. Vielleicht stellt die zentrale Frauenfigur sogar ein uberirdisch-gottliches Wesen dar. Wie vergleich- 

bare Grabausstattungen zeigen, war die Handhabung solcher Gefafie auf Radern der fiihrenden sozialen 

Schicht vorbehalten. Man sollte sich allerdings davor hiiten, den Kultwagen von Strettweg als reines Ritu- 

algefah hochzustilisieren, denn er trat in einem Grab zu Tage und gehbrte somit zum Eigentum eines 

Sterblichen. Der Besitz des Kultwagens lafit freilich umgekehrt auf eine hohe magisch-kultische Potenz 

des in dem Strettweger Fiirstengrab beigesetzten Aristokraten schlieben.

290 Die Verwendung solcher Zeichen als Besitzermarken le- 

gen die Pfeil- und Hakenkreuzsymbole in den Grabern 39 

und 53 von Bologna »Benacci Caprara« nahe. Das Pfeil- 

zeichen erscheint in Grab 39 auf dem Vollgriffschwert, 

mehreren Lappenbeilen und dem Haumesser (Tovoli, Bo

logna Taf. 50, 49; 51, 68. 69; 52, 70) und das Hakenkreuz 

auf den Beilen, der »Palette« und dem Rasiermesser aus 

Grab 53 (Tovoli, Bologna Taf. 73, 37; 74, 32-35). Das 

mehrfache Auftreten der gleichen Marke auf einer Person 

gehorigen Objekten, lafit eigentlich nur eine Deutung als 

Besitzzeichen zu.

291 G. de Vita, Contrassengni sul rinvenimenti fitile del tem- 

pio dell’Apollo Portonaccio. Stud. Etr. 36, 1968, 445 ff. 

Abb. 27-28.

292 Franz, Inschriften 229. - Es sei in dem Zusammenhang an 

das auf vielen Weihegaben Olympias auftretenden DI »dem 

Zeus« erinnert.
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Abb. 35 Strettweg, Furstengrab. Die Bronzeamphore. - 1 Gesamtansicht - 2 Detail vom Henkel. - IM = 1:4; 2 M - 1:2.
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Abb. 36 Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Die Bronzeamphore bei der Auffindung. - 2 Der konische Full und der Knauf in einer 

Zeichnung aus dem Inventarbuch des Joanneums in Graz. - 3 Geknickter Bronzering. - (1 nach M. Robitsch). -1.2 ohne Mafistab;

3M= 1:2.

2. Die Bronzeamphore (Abb. 35; Taf. 15-19)

Die Bronzeamphore (Inv. Nr. 1980), die laut F. Pfeffers Aussage den Leichenbrand aufnahm, trat in stark 

beschadigtem Zustand zu Tage 293. Sie wurde gememsam mit dem Kultwagen von J. Rennert restauriert294. 

Der einigermahen erhaltene Gefafikorper wurde dabei mit einer FuBkonstruktion aus tordierten Bronze- 

staben versehen, in die unten irrtiimlicherweise der Ring mit den Volutenstiicken eingebaut wurde 

(Taf. 15) 295. Eine eingehende Untersuchung dieses Fufigestelles ergab, dab zwar die tordierten Stabe 

(Taf. 16, 1), mcht aber der Ring mit den Volutenstiicken (Taf. 16, 2) zur Amphore gehorten. Wie schon 

dargelegt, safi er urspriinglich auf dem den Kultwagen bekronenden Bronzebecken (Abb. 17) (vgl. Bei- 

trag G. Stavinoga).

Der grohte Durchmesser der Bronzeamphore (Abb. 35; Taf. 17-19) liegt zwischen 40 und 40,5 cm. Die 

Hohe kann wegen des fehlenden Randes mcht genau ermittelt werden, diirfte aber etwa 40 cm betragen 

haben. Die Bronzeamphore setzt sich aus zwei separat getriebenen Halften, die sich entlang des »Aqua- 

tors« iiberlappen, zusammen. Nachdem die beiden Halften der Amphore sorgfaltig ineinandergepaht 

worden waren, vernietete sie der antike Toreut mit einer dichten Reihe von Kegelnieten. Die sehr spitzen 

Kegelniete bestehen aus einem separat verfertigten Nietstift und einem konischen Blechkegel, der als 

Kopf aufgesetzt wurde. Der etwa 1,5 cm breite iiberlappende Streifen am »Aquator« wurde durch zwei 

herausgetriebene Leisten betont. Hier wurden auch die zwei von je sechs Kegelnieten gehaltenen Hori- 

zontalhenkel aus Bronze befestigt (Abb. 35, 2; Taf. 19, 1). Die massiven Nietflachen mit dem konvexen 

AbschluB schmiicken zwei bzw. drei zwischen den Nieten eingebohrte Kreisaugen. Die schrag abfallende 

Schulter grenzt eine umlaufende Stufe vom gekehlten Halsteil ab. Der Rand ist komplett weggebrochen. 

Ein im rechten Winkel geknickter Bronzeblechring (Abb. 36, 3; Taf. 16, 3), denJ. Rennert irrtiimlicher-

293 Robitsch, Judenburg 72 Taf. 1, 3.

294 Zur Restaurierung der Amphore liegen im Joanneum in 

Graz zwar keine Berichte, aber einige Handskizzen zu

ihrem Aufbau vor.

295 Schmid, Strettweg 7 ff. Taf. 1. -Pittioni, Urgeschichte 620 f. 

Abb. 438. -Modrijan, Aichfeld Abb. 15. —Priissing, Bron- 

zegefafie 93 Taf. 139, 370.
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weise in seine Fubkonstruktion der Amphore einbaute, konnte wie bei vielen anderen Amphoren als 

separat angesetzter Mundsaum gedient haben; allerdings liegen dafiir keine sicheren Anhaltspunkte vor. 

Auch scheint der Durchmesser dieses Ringes, der zwischen 23,5 und 24,5 cm betragt, etwas zu grofi fur 

die Mundung der Amphore zu sein. Der etwas hohere Unterteil der Amphore besitzt eine konische Form 

und endet rundbodig. Unten finden sich im Blech ein runder Abdruck von ca. 7,5 cm Durchmesser und 

ein Kranz von Nieten. Sie fixierten urspriinglich einen angenieteten Fub.

Die Zeichnung wie der Bericht M. Robitschs (Abb. 36, 1) belegen, dab im unteren Drittel der Amphore 

sechs tordierte, allerdings nur fragmentarisch erhaltene Bronzestabe angenietet waren. Eine genaue Uber- 

prtifung des von Rennert rekonstruierten Untersatzes aus tordierten Staben lieb erkennen, dab er auch 

hier die antiken Niete entfernte und durch moderne Messingniete ersetzte sowie die Bruchkanten vielfach 

zurechtschliff, um sie besser verldten zu konnen. Die meisten tordierten Stabe erwiesen sich auberdem als 

moderne Metallerganzungen; nur etwa ein Drittel waren Originale (Taf. 16,1). Von der genauen Position 

der tordierten Stabe kiinden heute somit nur noch die Nietlocher. Wie Rennert richtig erkannte, safien am 

Bauch der Amphore sechs senkrecht nach unten fuhrende, tordierte Stabe, die durch je zwei diagonale 

Verstrebungen abgestiitzt wurden (Abb. 17; 18; 19,2). Keiner der senkrechten Stabe blieb in voller Lange 

erhalten (Taf. 16, 1). Bei einem Exemplar waren aber noch die beiden flachgeschmiedeten Nietstellen fur 

die diagonalen Stiitzen sowie ein Ende erhalten. Erganzt man das Stuck symmetrisch, so ergibt sich eine 

ungefahre Lange von 26 cm. Fehlende Stabe wurden in der neuen Rekonstruktion in Plexiglas erganzt, so 

dab der fragmentarische Erhaltungszustand deutlich zum Ausdruck kommt, ohne jedoch den Gestal- 

tungswillen des antiken Handwerkers zu verfremden.

Dieses Gestell aus diinnen Bronzestaben ohne unteren Abschlub kann unmoglich allein die Amphore 

getragen haben; aufierdem deutet noch der Nietktanz am Boden der Amphore auf eine zusatzliche Sub- 

struktion hin. Die Nachsuche unter den vielen Bronzeblechresten aus Strettweg forderte einen konischen 

Bronzeblechfufi (Inv. Nr. 6095) mit schmtickendem Knauf (Inv. Nr. 11388) zu Tage 296, auf dem die Am

phore einst ruhte (Abb. 35, 1; Taf. 28, 2). Da der Fufi mit dem Mittelknauf erst 1922 tiber die Schenkung 

F. Ferk in den Besitz des Joanneums in Graz gelangte, konnte ihn Rennert bei seinem Rekonstruktions- 

versuch, egal ob im Jahre 1881 oder 1901/2, nicht beriicksichtigen. Der Fufi und der Knauf wurden ge- 

trennt aufbewahrt und auch getrennt inventarisiert. DaB Fub und Knauf urspriinglich jedoch noch inein- 

andersteckten, beweist eine Zeichnung im Inventarbuch des Grazer Museums (Abb. 36, 2). Bei dem auf 

dieser Skizze erkennbaren schalenformigem oberen Abschlub mit den Nieten handelt es sich um den erst 

in den Mainzer Werkstatten eingepabten Boden der Amphore mit dem Nietenkranz . Der Durchmes

ser des am Randc um einen Bronzedraht gebordelten Fufies betragt 26,7 cm. Der breite, flachkonische 

Fufi verjiingt sich nach oben hin zu einer Rohre mit nur 6,3 cm Durchmesser. In dieses rohrenformige 

Ende wurde der Knauf eingeschoben und miteinander verhammert, was die deutlichen Abdriicke der sich 

tiberschneidenden Blechteile im Inneren belegen. Der Knauf besteht aus zwei separat getriebenen Half- 

ten, die wie bei der Amphore entlang dem »Aquator« inemandergepabt und mit einer Reihe kugelkopfi- 

ger Niete verbunden wurden. Diese Mittelzone mit den Nieten betonen zwei Buckelreihen, die je zwei 

herausgetriebene Leisten einfassen. Den gedriickt kugeligen Knauf grenzen nach oben wie nach unten 

umlaufende Stufen von den rohrenformigen Enden ab. Nach oben hin scheint sich das Knaufstiick trich- 

terformig erweitert zu haben, allerdings ist der Rand mrgends erhalten.

Am etwa noch zur Halfte erhaltenen umgebordelten Rand des konischen Fufies fanden sich noch drei 

Nietlocher. In zweien steckten noch Niete, die die flachgeschmiedeten Enden tordierter Stabe fixieren, 

was die Zusammengehdrigkeit von konischem Bronzeblechfub, tordierten Staben und Amphore auBer

296 Schmid, Strettweg 9 u. 12 Taf. 2, 1 u. 3, 2. - Trussing, Bron- 

zegefafie 47 Taf. 14, 93; 79 Taf. 89. 296 (Trussing hielt den 

Knauf irrtiimlicherweise fur ein Stierhenkelkannchen und 

den Full fur einen Bestandteil einer Breitrandschiissel).

297 Bei Schmid, Strettweg Taf. 3, 2 liegt dieses Bodenstiick auf 

dem konischen Unterteil des Fufies. Der Knauf war zu 

diesem Zeitpunkt bereits von dem konischen Unterteil 

getrennt worden.
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Zweifel stellt, obwohl heute kein direkter Anschlufi zwischen Amphore und Bronzeblechfufi mehr vor- 

liegt. Der gleiche Abstand zwischen den Nietlochern fur die senkrechten Stabe auf dem FuE und dem 

Korper der Amphore bestatigt die Richtigkeit dieses Rekonstruktionsvorschlages. Sehr wahrscheinlich 

wurde die Amphore in die trichterformige Erweiterung des Fufies eingesetzt; der Nietkranz am Boden 

der Amphore diente der Befestigung von Full und Amphore. Auherdem verbanden die tordierten Stabe, 

die am Bauch der Amphore und am Rand des Bronzeblechfufies vernietet waren, zusatzlich Fufi und 

Amphore. Die Hohe des gesamten Gefafies mit FuB laBt sich auf ca. 55 cm schatzen.

Bronzeamphoren, die ihre Bezeichnung von E. Sprockhoff erhielten, wurden wie die Kesselwagen bereits 

in der Urnenfelderzeit konzipiert 1. Ein charakteristisches Kennzeichen der sehr vielgliedrigen Gruppe 

von urnenformigen GrofigefaBen stellt die Anfertigung aus zwei Halften, die entlang dem »Aquator« 

miteinander vernietet wurden, dar. Die altesten Vetreter dieser Gefahform tauchen schon in der friihen 

Urnenfelderzeit auf 2". Gehauft begegnen sie dann am Ubergang von der spaten Urnenfelder- und in der 

alteren Eisenzeit. Eine Trennung von urnenfelder- und eisenzeitlichen Amphoren bereitet freilich Schwie- 

rigkeiten. Wahrend die urnenfelderzeitlichen Exemplare erne zumeist doppelkonischen Form besitzen298 299 300 *, 

lafit sich bei den hallstattzeitlichen Amphoren eine Tendenz zu einer gedriickt kugeligen Gestalt mit 

deutlicher Schulterbildung erkennen. Letztere sind zumeist mit einem konischen Bronzeblechfufi und 

zwei stabformigen Horizontalhenkeln ausgestattet, wahrend auf alteren Formen auch ganz andere Hen- 

keltypen begegnen ' A Auherdem tritt die fur die urnenfelderzeitlichen Amphoren bezeichnende Vogel- 

zier auf den eisenzeitlichen Amphoren kaum noch in Erscheinung.

Auch die hallstattischen Amphoren bilden keine Einheit, sondern lassen sich im wesentlichen in vier 

Typen aufgliedern: Den Typ Cerveteri (Abb. 37, 1), dem auch das Strettweger Exemplar zugerechnet 

werden muh, kennzeichnen ein konisches Unterteil, die deutliche Schulterbildung in der oberen Korper- 

halfte, der zylindrische bis leicht kegelformige Hals und ein nach aufien gezogener breiter Mundsaum. 

G. v. Merhart sprach diesen Typ wegen seiner Ahnlichkeit mit der Standardform alterurnenfelderzeitli- 

cher Keramik als »Zylinderhalsamphore« an und leitete sie auch davon ab 302. Einige Gefahe dieses Typs 

besitzen allerdings einen kegelformigen Hals, der schon an die Kegelhalsgefafie der Hallstattkultur erin- 

nert (Abb. 38, 2). Der Typ Bisenzio (Abb. 37, 2) entspricht weitgehend dem Typ Cerveteri, nur besitzt er 

keinen Mundsaum, sondern einen umgebordelten Rand. Viele Vertreter dieses Typs fallen durch ihre 

geringe Grohe auf. Den Typ Vetulonia (Abb. 37, 4) charakterisieren der hohe, oft leicht geschwungenen 

Fufi, der kugelige Korper, der kurze zylindrische Hals mit dem ubermahig breiten Mundsaum sowie die 

enorme Hohe dieser Gefafie 303. Wie G. v. Merhart feststellte, orientierten sich die Hersteller solcher Ge- 

fahe wohl schon an den geometrischen Fufikrateren Griechenlands 304. Die Horizontalhenkel der Am

phoren vom Typ Vetulonia schmticken zumeist Pflanzen sowie Tier- und Menschenfiguren in orientali- 

sierendem Stil. Der vierte Typ, hier als Typ Marsiliana d’Albegna angesprochen (Abb. 37, 3), lehnt sich an 

die Form der Villanovaurnen Mittelitaliens an 305. Ihr kennzeichnendes Merkmal ist der iiberhdhte koni- 

sche Hals mit weit ausladendem, zumeist umgebordeltem Mundsaum. Sie wurden deshalb auch als Ke- 

gelhalsamphoren angesprochen. Folgende Gefahe lassen sich diesen vier Typen zuordnen. Amphoren der 

ausgehenden Urnenfelderzeit wurden nur soweit als notig mit in diese Liste aufgenommen.

298 Sprockhoff, Handelsgeschichte 91 ff. - v. Merhart, Bron- 

zegefafie 359ff. - Kossack, Symbolgut 47 u. 60 Taf. 23, 

B. - Kossack, Ca'Morta 45 f. - Kossack, Graberfelder 107 ff. 

- Jockenhovel, Gevelinghausen 16 ff.

299 Eines der altesten Beispiele liefert der schon erwahnte 

Kesselwagen von Skallerup in Danemark, auf dem eine 

solche Amphore sitzt (vgl. Aner u. Kersten, Bronzezeit 

177f. Taf. 142). Dieses Grab datiert in die Stufe Montelius 

III, was der friihen Urnenfelderzeit entsprechen diirfte.

300 Dies trifft insbesondere fiir die in Nordeuropa beheimate-

te Mariesminde-Gruppe (vgl. v. Merhart, Bronzegefafie

360) und die Gruppe Gevelinghausen-Veji-Seddin (Jok- 

kenhovel, Gevelinghausen 22 ff. Abb. 2; 4; Taf. 1-6) zu.

301 Vgl. dazu die bandfbrmigen Henkel der Mariesminde- 

Gruppe (v. Merhart, Bronzegefafie Taf. 360 Taf. 48, 1. 2).

302 v. Merhart, Bronzegfafie 359 f. - Kossack, Symbolgut 47.

303 Eine Zusammenstellung dieses Typs findet sich bei Cam

poreale, Tomba 50 ff.

304 v. Merhart, Bronzegfafie 360.

305 Vgl. v. Merhart, Bronzegefafie 359 ff. - Kossack, Ca’Morta

45 Abb. 13, 9.
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Abb. 37 Die Varianten der Bronzeamphoren. - 1 Tarquinia-Monterozzi, Grab mit Giirtel mit Schildkrote: Variante Cerveteri. - 

2 Veji-Quattro Fontanili, Grab FF 7-8: Variante Bisenzio. - 3 Italien: Variante Marsiliana d’Albegna. - 4 Vetulonia, »Tomba del 

Cono«: Variante Vetulonia. - (1 nach H. Hencken; 2 nach A. Cavalotti Batcharova; 3 nach K. Kilian; 4 nach I. Falchi). - M = 1:5.
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Abb. 38 Bronzeamphoren aus Mitteleuropa. - 1 Hallstatt, Grab 505. - 2 Grofieibstadt, Hiigel 1. - 3-5 Cervene Pofici-Svihov: 

Henkelfragmente und tordierter Bronzestab. - (1 nach K. Kromer; 2 nach G. Kossack; 3 nach J. L. Pic). -1.2M - 1:4; 3-6 M = 1:2.

A. Typ Cerveteri

Deutschland

1. Groheibstadt (Kr. Konigshofen), Grab 1 (Abb. 38, 

2). - Amphore mit Standflache; gedriickter Korper 

mit Kegelnietenreihe und Horizontalhenkeln am 

»Aquator«; in jedem Henkel je zwei Klapperringe; 

niedriger Kegelhals mit separat eingesetztem weit- 

ausladenden Mundsaum. Auf dem Unterteil umlau- 

fende Buckelreihen; auf dem Oberteil scheint die 

schlecht erhaltene Buckelzier in Felder eingeteilt 

gewesen zu sein. H: 23,9 cm. - Kossack, Graberfel- 

der 59 Taf. 40, 93.
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Italien

2. Cerveteri (Prov. Rom), Tomba Regolini-Galassi, 

linke Grabkammer. - Amphore mit gedriickt ku- 

geligem Korper; Tub scheint weggebrochen; Kegel- 

nietenreihe am Aquator; zwei Horizontalhenkel; 

leicht kegeliger Hals mit breitem Mundsaum; meh- 

rere umlaufende Buckelreihen betonen »Aquator«. 

H: 33,5 cm. - Pareti, Regolini-Galassi 321 Taf. 44, 

325.

3. Narce (Prov. Viterbo), Monte Lo Greco, Grab 18; 

Frauenbestattung. - Bronzeamphore auf hohem 

geschwungenen FuB; gedriickt kugeliger Korper, 

Kegelnietenreihe am »Aquator«; zwei Horizontal

henkel; leicht konischer hoher Hals mit breitem 

Mundsaum. Den gesamten Korper bedeckt eine in 

horizontalen Reihen angeordnete Buckel- und Lei- 

stenzier. H: 33 cm. - Bernabei, Narce 215 Abb. 97 

Taf. 8, 2.

4. Tarquinia (Prov. Viterbo), Monterozzi, Grab mit 

Cinturoni mit Schildkrote (Abb. 37, 1). - Ampho

re mit gedriickter Schulter; FuB ist weggebrochen; 

Unterteil stark konisch; Kegelnietenreihe am 

»Aquator«; zwei Horizontalhenkel; Zylinderhals 

mit breitem Mundsaum. Den gesamten Korper be

deckt eine in horizontalen Steifen angeordnete Buk- 

kel- und Leistenzier. H (ohne FuB): 23 cm. - Hen- 

cken, Tarquinia 191 Abb, 172, e.

5. Tarquinia (Prov. Viterbo), »Tomba del Guerriero«. 

- Amphore auf hohem konischen FuB; fast kugeli- 

ger Korper; Kegelnietenreihe am »Aquator«; zwei 

Horizontalhenkel; niedriger Zylinderhals mit sehr 

breitem, separat angesetztem Mundsaum; zwei von 

Leisten eingefaBte Buckelreihen betonen den 

»Aquator« wie den Halsansatz. H: 38,3 cm. - Kili

an, Kriegergrab 33 Abb. 12.

6. Veji (Prov. Rom), Casale del Fosso, Grab 871; Krie

gergrab. - Fragmente einer Amphore auf hohem 

konischen FuB. Vom Korper blieb nur »Aquator« 

mit Kegelnieten und zwei Horizontalhenkeln er- 

halten; Zylinderhals; Mundsaum weggebrochen; am 

FuB umlaufende Buckelreihen und Leisten. - 

H. Muller-Karpe in: Beitrage zu griechischen und 

italischen Bronzefunden. Prahist. Bronzefunde 20, 1 

(1974) 89 ff. Taf. 23, 2.

7. Vetulonia (Prov. Grosseto), Vai di Campo, Haupt- 

grab. - Amphore auf hohem geschwungenen FuB; 

extrem gedriickter Korper; Nietenreihe am »Aqua- 

tor«; zwei Horizontalhenkel; leicht konischer ho

her Hals mit sehr breitem Mundsaum. - Falchi, 

Vetulonia 200 Taf. 18, 5. - v. Merhart, Bronzege- 

faBe 359ff. Taf. 49, 9.

8. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Tomba del Tridente«, 

Grube 2. - Kleine Amphore auf konischem FuB; 

extrem gediickter Korper; Kegelnietenreihe am 

»Aquator«; zwei Horizontalhenkel mit Klapperan- 

hangern; der Zylinderhals groBtenteils weggebro

chen; nicht sicher anschlieBender, breit ausladen- 

der Mundsaum mit einem »Vorhang« von Kettchen.

- I. Falchi, Not. Scavi 1908, 433 Abb. 16.

9. Vulci (Prov. Viterbo); Fundumstande unbekannt.

- Amphore auf hohem geschwungenen FuB; ge- 

driickt kugeliger Korper; Kegelnietenreihe am 

»Aquator«; zwei Horizontalhenkel; kurzer Zylin

derhals mit breitem Mundsaum; den ganzen Kor- 

per bedeckt eine in Zonen aufgeteilte Buckel-und 

Leistenzier. H: 34 cm. - R. Bloch, Mon. et Mem. 

Plot 59, 1974, 45ff., Abb. 1.

Osterreich

10. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 505, Frauengrab 

(Abb. 38, 1). - Amphore auf konischem FuB; ge- 

driickt kugeliger Korper; Reihe sehr spitzkegeliger 

Niete am »Aquator«, zwei Horizontalhenkel, Zy- 

linderhals mit eher schmalem Mundsaum, den ein 

schrag gekerbter Rand einfafit; am FuB und Hals 

umlaufende Rippenpaare. H: 32 cm. - Kromer, 

Hallstatt 117 Taf. 97, 8. - Hodson, Hallstatt 149 

Taf. 36. - Prussing, BronzegefaBe 92 Nr. 369 

Taf. 138.

11. Hallstatt (BH. Gmunden), ohne Grabzusammen- 

hang. - Amphore auf konischem FuB; stark gediickt 

kugeliger Korper; Reihe spitzer Kegelniete am 

Aquator; zwei Horizonzalhenkel mit Klapperrin- 

gen; Kegelhals mit schmalem, waagrecht abstehen- 

dem Mundsaum. H: 32 cm. - Prussing, Bronze

gefaBe 92 Nr. 368 Taf. 137.

Polen

12. Sulow (Woiw. Breslau), Einzelfund ? - Amphore 

mit Standflache; kugeliger Korper; Kegelnietenrei

he am »Aquator«; zwei Horizontalhenkel mit je 

zwei Klapperringen; niedriger, leicht konischer Hals 

mit schrag nach oben ziehendem Mundsaum; bei- 

derseits vom »Aquator« Reihen herausgetriebener 

Vogeldarstellungen zwischen Buckelreihen. - 

H. Seger, Altschlesien 6, 1936, 257 ff. Taf. 17, 1. - 

v. Merhart, BronzegfaBe 359ff. Abb. 49, 7. - 

M. Gedl, Die Hallstatteinfliisse auf den polnischen 

Gebieten in der Friiheisenzeit (Warschau-Krakau 

1991) 14 Abb. 1, 1.

Nahestehend ist noch die Amphore aus Prenzla- 

witz in Polen (vgl. Jockenhovel, Gevelinghausen 

25 ff. Taf. 8), die sich durch die Eisenseele im um-
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gebordelten Rand sowie ihre Schulterbildung be- 

reits von den doppelkonischen urnenfelderzeitli- 

chen Amphoren der Gruppe Gevelinghausen-Veji- 

Seddin absetzt; andererseits binder sie die Vogel- 

zier noch an die altere Gruppe der Amphoren.

Dem Typ Cerveteri nahestehend

Italien

13. Palestrina (Prov. Rom), »Tomba Castellana«; Krie- 

gergrab. - Bronzeamphore mit Standflache; ge- 

driickt kugeliger Kbrper, Nietreihe am »Aquator«, 

kurzer leicht konischer Hals, trichterfbrmiger 

Mundsaum; vom Rand fiihren zwei Bandhenkel auf 

die Schulter. Unter, aber insbesondere fiber dem 

» Aquator« umlaufende Buckelreihen und Kreisbuk- 

kel. - Montelius, Civilisation Bd. II, 2 (1904) 

Taf. 365, 12. - v. Merhart, MetallgefaEe Taf. 49, 1.

14. Pratica di Mare (Prov. Rom), Grab 50. - Amphore 

auf einem sehr breiten konischen FuE, gedriickt 

kugeliger Kbrper; Kbrper aus einem Stuck (?); Ke- 

gelhals mit breitem Mundsaum; vier Blechstreifen 

fiihren vom Mundsaum zum Aquator; um den 

»Aquator« drei umlaufende Buckelreihen. H: 

21,6 cm. - Civilta del Lazio primitivo. Ausstellungs- 

kat. Rom (1976) 303 Taf. 77, 36.

B. Der Typ Bisenzio

Italien

15. Bisenzio (Prov. Viterbo), Olmo Bello, Grab 22. - 

Amphore auf geschwungenem konischem FuE. 

Streng konisches Unterteil, breite Schulter; Kegel- 

nietenreihe am »Aquator«; zwei Horizontalhenkel.  

Kurzer oben umgebbrdelter Zylinderhals. Den 

GefaEkbrper bedeckt eine in Zonen gegliederte 

Buckel- und Leistenzier; auf der Schulter sitzen 

menschliche Statuetten. H (mit Deckel): 32 cm. - 

M. A. Fugazzola, La cultura Villanoviana. Ausstel- 

lungskat. Rom (1984) 164 ff. Nr. 66.

16. Bologna (Prov. Bologna), Benacci-Caprara, Grab 

39; Kriegergrab. - Kleine Amphore auf konischem 

FuE; extrem gedriickter Kbrper; Kegelnietenreihe 

am »Aquator«; zwei Horizontalhenkel mit Klap- 

peranhangern; kurzer zylindrischer Hals mit um- 

gebbrdeltem Rand; zwei Rippen am Halsansatz. H: 

14 cm. - Tovoli, Bologna 130f. Taf. 46, 2.

17. Bologna (Prov. Bologna), Benacci Caprara, Grab 

53. - Fragmente einer kleinen Amphore wie aus 

Grab 39; erhalten sind nur noch der konische FuE, 

Teile des gedriickten Kbrpers und die Kegelnie

tenreihe am »Aquator«. - Tovoli, Bologna 173 

Taf. 71, 3.

18. Bologna (Prov. Bologna), Benacci-Caprara, Grab 

56; Frauengrab. - Kleine Amphore auf konischem 

FuE; extrem gedriickter Kbrper; Kegelnietenreihe 

am »Aquator«; zwei Horizontalhenkel mit Klap- 

peranhangern; kurzer Zylinderhals mit umgebbr- 

deltem Rand; Rippen am Halsansatz. H: 16,5 cm. - 

Tovoli, Bologna 184 Taf. 78, 16.

19. Colognola ai Colli (Prov. Verona); Grabfund ? - 

Kleine Amphore auf breitem konischen FuE; koni

scher Unterteil; deutliche Schulterbildung im Ober- 

teil; sehr lockere Kegelnietenreihe; Buckel fiillen die 

Zwischenraume; zwei Horizontalhenkel; kurzer 

Zylinderhals mit umgebordeltem Rand; umlaufen

de Buckelreihen auf Kbrper und Schulter; Rippen 

am Halsansatz; Girlanden am Bauch. H: 18,9 cm. - 

L. Salzani, Boll. Mus. Civico Storico Naturale Ve

rona 5, 1978, 621 ff. - Ders., Colognola ai Colli 

(1983) 31 ff.

20. Como (Prov. Como), Ca’Morta, »Tomba con Car- 

rettmo«; Kriegergrab. - Kleine Amphore ohne FuE; 

gedriickter Kbrper; Nietenreihe am »Aquator«; 

zwei Horizontalhenkel; kurzer leicht konischer 

Hals mit umgebordeltem Rand; zwei Rippen am 

Halsansatz; auf der Schulter umlaufende Buckel

reihen; am Bauch Buckelreihen, Vogeldarstellungen 

und Girlanden. H: 18,5 cm. - M. Bertolone, Sibri- 

um 3, 1956-57, 37 Taf. 15, 6 Taf. C, 1.

21. Narce (Prov. Viterbo), Montarano, Grab 18. - Klei

ne Amphore ohne FuE, doppelkonischer Kbrper; 

zwei Horizontalhenkel; Zylinderhals mit umgebbr- 

deltem Rand. Den Kbrper bedeckt eine in Zonen 

angeordnete Buckel- und Leistenzier. - Bernabei, 

Narce 219 Abb. 99, b.

22. Veji (Prov. Rom), Quattro Fontanili, Grab FF 7-8; 

Frauengrab (Abb. 37, 2). - Hohe Amphore auf ko

nischem FuE; sehr hohes konisches Unterteil; nied- 

riges Schulterteil; lockere Nietenreihe um den 

»Aquator«; zwei Horizontalhenkel; kurzer Zylin

derhals mit umgebordeltem Rand; den Kbrper und
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den Hals bedeckt eine in Zonen angeordnete Buk- 

kel- und Leistenzier. H: 28 cm. A. Cavalotti Batcha

rova, Not. Scavi 1967, 154 Abb. 43.

Eng verwandt mit den Amphoren vom Typ Bisen- 

zio sind die in Mittelitalien verbreiteten doppelko- 

nischen Situlen vom Typ B, die in der Form fast 

vollig dem Typ Bisenzio entsprechen, nur dab sie 

bewegliche Henkel haben (Vgl. M. V. Giuliani-Po- 

mes, Cronologia delle situle rinvenute in Etruria. 

Stud. Etr. 23, 1954, 188 ff. Abb. 22-24).

C. Typ Vetulonia

Italien

23. Belmonte Piceno (Prov. Ascoli Piceno); Grabfund.

- Amphore auf breitem konischem FuE; kugeliger 

Korper; Nietenreihe am »Aquator«; zwei Horizon

talhenkel; kurzer Zylinderhals mit weitausladendem 

Mundsaum. - Dall’Osso, Ancona 175.

24. Chiusi (Prov. Siena), Montebello; Grabfund. - Auf 

Miniaturthron Amphore mit kugeligem Korper; 

Nietenreihe am »Aquator«; zwei Horizontalhen- 

kel mit Darstellung der »Herrin der Tiere«; Hals 

weggebrochen; Dm: 32 cm. - A. Minto, Not. Scavi 

1938, 116f. Abb. 4.

25. Chiusi (Prov. Siena), Grabfund. - Auf Miniatur

thron Amphore auf konisch geschwungenem FuE; 

kugeliger Korper; Nietenreihe am »Aquator«; an- 

stelle von Horizontalhenkeln vier Greifenproto- 

men; uber den Hals gestiilpte Maske. - R. Bianchi 

Bandinelli, Mon. Ant. 30, 1925, 454 Taf. 63.

26. Chiusi (Prov. Siena), Grabfund. - Amphore auf 

hohem geschwungenem FuE; kugeliger Korper; 

Nietenreihe am »Aquator«; anstelle von Horizon

talhenkeln vier Greifenprotomen; kurzer Zylinder

hals mit sehr breitem Mundsaum. H: 44 cm. - Most- 

ra dell’Etruria Padana e delle citta di Spina. 

Ausstellungskat. Bologna (1960) 255 Nr. 836 

Taf. 12.

27. Chiusi (Prov. Siena), Grabfund. - Amphore auf 

hohem geschwungenem FuE; kugeliger Korper; 

zwei eigentiimliche Vertikalenkel mit je drei Pfer- 

dekopfprotomen auf der Schulter. Zylinderhals mit 

nicht ganz so breitem Hals. FuE und Hals zieren 

orientalisierende Palmettenmuster. - Montelius, 

Civilisation Bd. II/l Taf. 228, 1.

28. Cortona (Prov. Arezzo); »Tomba di Camucia«. - 

Amphore auf hohem Fufi; fast eiformiger Korper; 

Nietenreihe (?) am »Aquator«; drei eigentiimliche 

bandformige Vertikalhenkel am Korper; kurzer Zy

linderhals mit sehr breitem Mundsaum; den gesam- 

ten Korper bedeckt eine in Zonen gegliederte Buk- 

kel- und Leistenzier; H: 49 cm. - A. Neppi Modona, 

Cortona Etrusca e Romana (1925) 95 Taf. 12, 1.

29. Narce (Prov. Viterbo); Fundumstande unbekannt.

- Amphore auf glockenfbrmigem FuE; kugeliger 

Korper; zwei Horizontalhenkel; keine Nietenrei

he; kurzer Zylinderhals mit sehr breitem Mund

saum. - Montelius, Civilisation Bd. II/2 (1904) 

Taf. 313, 24.

30. Orvieto (Prov. Terni), Kammergrab. - Sehr hohe 

Amphore auf hohem geschwungenen FuE; kugeli

ger Korper; die beiden Halften scheinen nur ver- 

falzt, nicht vernietet zu sein; zwei eigenartige 

Henkel, die je drei Pferdekopfe zieren; hoher Zy

linderhals mit breitem Mundsaum; den Fufi, den 

Korper und den Hals zieren in Reihen angeordne

te, z. T. figurale Muster in orientalisierender Ma- 

nier. H (mit Deckel): 69 cm. - G. Q. Giglioli, Stud. 

Etr. 4, 1930, 103 ff. Abb. 1.

31. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Circolo degli Acqua- 

strini«. - Amphore auf hohem geschwungenen Fufi; 

grofier kugeliger Korper; Kegelnietenreihe am 

»Aquator«; zwei Horizontalhenkel; extrem kurzer 

Zylinderhals mit sehr breitem Mundsaum. H: 

41,9 cm. - Die Etrusker in der Toskana. Ausstel

lungskat. Frankfurt (1988) 186 Nr. 95.

32. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Tomba del Cono« 

(Abb. 37, 4); angeblich stammen zwei Amphoren 

aus diesem Grab. - Amphore auf hohem geschwun

genen Fufi; grower kugeliger Korper; Kegelnieten

reihe am »Aquator«; zwei Horizontalhenkel mit 

Darstellung der »Herrin der Tiere«; sehr kurzer 

Zylinderhals mit sehr breitem Mundsaum. H: ca, 

57 cm. - I. Falchi, Not. Scavi 1895, 313 u. 316 

Abb. 28. - Stare, Etrusker Taf. 11,1.

33. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Circolo della Costiac- 

cia Bambagini«. - Aus diesem Grab soil eine ahnli- 

che Amphore wie aus der »Tomba del Duce« stam

men. - Camporeale, Tomba 52.

34. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Tomba del Duce«, 

Grube 2. - Stark fragmentierte Amphore auf ho

hem, leicht geschwungenem Fufi; kugeliger Korper; 

Kegelnietenreihe am »Aquator«; zwei Horizontal

henkel mit stilisierter Darstellung der »Herrin der 

Tiere«; kurzer Zylinderhals mit sehr breitem Mund

saum; H: 42 cm. - Camporeale, Tomba 50 ff. Taf. 7.

35. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Tomba del Duce«, 

Grube 4. - Stark fragmentierte Amphore auf ho

hem Fufi; kugeliger Korper mit Kegelnietenreihe
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am »Aquator«; Horizontalhenkel mit Tierkopfpro- 

tomen; sehr kurzer Hals; Mundsaum groEenteils 

weggebrochen. - Camporeale, Tomba 84 Taf. 14.

36. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Circolo dei Leoncini 

d’Argento«. - Amphore wie aus der »Tomba del 

Duce« in Vetulonia. - Camporeale, Tomba 52.

37. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Circolo dei Monili«. 

-Amphore wie aus der »Tomba del Duce« in Vetu

lonia. - Camporeale, Tomba 52.

38. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Secondo Circolo del- 

le Pelliccie«, Grube 1. - Amphore wie aus der 

»Tomba del Duce« in Vetulonia. - Falchi, Vetulo

nia 170. - Camporeale, Tomba 52.

39. Vetulonia (Prov. Grosseto); »Circolo degli Uliva- 

stri«. - Kurzer Zylinderhals mit breitem Mund

saum, der von einer Amphore Typ Vetulonia stam- 

men diirfte. - Die Etrusker in der Toskana.

D. Typ Marsi

Italien

42. Bisenzio (Prov. Viterbo), »Olmo Bello«, Grab 2. - 

Amphore auf konischem FuE, gedriickter Korper 

mit Kegelnieten am »Aquator«, zwei Horizontal

henkel; sehr hoher Kegelhals und breiter Mund

saum. - Paribeni, Capodimonte 440 Abb. 2, unten.

43. Bologna (Prov. Bologna), Benacci, Grab 397. - Gro- 

Ee Amphore auf hohem geschwungenen FuE; halb- 

kugeliges Unterteil; Schulter und der sehr hohe 

konische Hals gehen flieEend ineinander uber; Ke- 

gelnietenreihe am »Aquator«; zwei Horizontalhen

kel mit Klapperanhangern; breiter, waagrecht ab- 

stehender Mundsaum; auf Schulter und Halsansatz 

Buckelzier. H: ca. 61 cm. - Montelius, Civilisation 

Bd. I (1895) 396 Taf. 81, 5.

44. Bologna (Prov. Bologna), Benacci-Caprara, Grab 

39; Kriegergrab. - Stark fragmentierte Amphore auf 

FuE; halbkugeliges Unterteil; Kegelnietenreihe am 

»Aquator«; Horizontalhenkel nur in Resten erhal- 

ten. Oberteil mit deutlicher Schulter und sehr ho

hem konischen Hals; breiter am Rand umgeschla- 

gener Mundsaum; H: 54 cm. - Tovoli, Bologna 230 

Taf. 45, 1.

45. Bologna (Prov. Bologna), Benacci-Caprara, Grab 

53. - Amphore auf durchbrochenem konischen FuE; 

halbkugeliges Unterteil, Oberteil mit deutlicher 

Schulterbildung und sehr hohem konischen Hals; 

trichterformiger am Rand umgebordelter Mund

saum; Kegelnietenreihe am »Aquator«; zwei Hori

zontalhenkel; Korper wie Hals bedeckt Buckelzier, 

die sich aus Girlanden und Maanderfriesen zusam- 

mensetzt. H: 47,6 cm. - Tovoli, Bologna 172 Taf. 70.

Ausstellungskat. Frankfurt (1988) 169 Nr. 18, B.

40. Vulci (Prov. Viterbo); Fundumstande unbekannt. 

- Fragment einer Amphore mit kugeligem Korper; 

Kegelnietenreihe am »Aquator«; zwei Horizontal

henkel mit stilisierter Darstellung der »Herrin der 

Tiere«; Hals und FuE fehlen. - Camporeale, Tom

ba 52 Taf. 40, c.

41. Ohne Fundort. - Amphore auf hohem, geschwun- 

genem FuE; kugeliger Korper; eine Reihe kugeliger 

Niete am Aquator; im Schulterbereich drei Niete, 

die wahrscheinlich irgendwelche Henkel fixierten. 

Zylinderhals mit leicht trichterformigem breiten 

Mundsaum, den ein aufgesteckter halbkugeliger 

Deckel uberwolbt. H: 49 cm. - F. Behn, Italische 

Altertiimer vorhellenistischer Zeit. Kataloge RGZM 

8 (1920) 76 Abb. 8.

iana d’Albegna

46. Chiusi (Prov. Siena), Dolciano, »Tomba del Tro- 

no«. - Auf einem Miniaturthron steht Amphore auf 

konischem FuE; stark gedriickter Korper; lockere 

Nietenreihe am »Aquator«; zwei Horizontalhen

kel; sehr hoher konischer Hals mit angesetztem, 

breitem Mundsaum; Rand umgebordelt. H: ca. 

41 cm. - Montelius, Civilisation Bd. II/l (1910) 

963 f. Taf. 217, 1.

47. Chiusi (Prov. Siena); Grabfund. - Amphore auf 

stark geschwungenem FuE; konisches Unterteil; 

Nietenreihe am »Aquator«; Henkel weggebrochen; 

deutliche Schulterbildung; sehr hoher konischer 

Hals ohne Mundsaum. Die Miindung iiberdeckt 

eine kalottenformiger Deckel. - Not. Scavi 1881, 

20. - Montelius, Civilisation Bd. II/l (1910) 975 

Taf. 221, 5.

48. Unweit SchloE Greifenstein bei Bozen (Prov. Bo

zen); Fundumstande unbekannt. - Erhalten blieb 

nur der Oberteil des Kegelhalses mit dem weitaus- 

ladenden, am Rand umgebordelten Mundsaum. - 

M. Egg, Ein eisenzeitlicher Altfund von SchloE 

Greifenstein bei Siebeneich in Sudtirol. In: Festschr. 

zum 50jahrigen Bestehen des Inst. f. Ur- u. Friih- 

gesch. der Univ. Innsbruck. Univ. -Forsch. zur Pra- 

hist. Arch. 9 (1992) 154ff. Abb. 4, 2.

49-50. Marsiliana d’Albegna (Prov. Grosseto), Fossa

grab 1. - Zwei Amphoren auf hohem FuE; koni

scher Unterteil; Kegelnietenreihe am »Aquator«; 

zwei groEe Horizontalhenkel; stark ausgepragte 

Schulterbildung; sehr hoher, leicht einschwingen- 

der Kegelhals mit sehr breitem umgebordelten 

Mundsaum. H: ca. 50 cm. - A. Minto, Marsiliana 

d’Albegna (1921) 32 Taf. 26, 2.
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51. Narce (Prov. Viterbo), zweite Nekropole siidlich 

von Pizzo Piede, Grab 3; Frauengrab. - Amphore 

auf einem sehr hohen und breiten konischen Fufi; 

konischer Unterteil, sehr stark ausgepragte Schul- 

terbildung; Kegelnietenreihe am »Aquator«; zwei 

Horizontalhenkel; sehr hoher, leicht geschwollener 

Kegelhals mit sehr breitem umgebordelten Mund- 

saum. H: 58 cm. - F. Bernabei, Mon. Ant. 4, 1894, 

216 Abb. 98.

52. Palestrina (Prov. Rom); Fundumstande unbekannt.

- Amphore mit halbkugeligem Korper; FuE diirfte 

weggebrochen sein; Kegelnietenreihe am »Aqua- 

tor«; zwei Horizontalhenkel; sehr hoher konischer 

Hals; Mundsaum weggerissen; am Halsansatz eine 

Buckelreihe(?). - Montelius, Civilisation Bd. II/2 

(1904) Taf. 364. 13.

53. Tarquinia (Prov. Viterbo), Monterozzi, Fossagrab 

mit Amphore. - Amphore auf konischem ge- 

schwungenen FuE; hohes, eher konisches Unterteil; 

Kegelnietenreihe am »Aquator«; zwei Horizonzal- 

henkel,; gut ausgepragte Schulterbildung; sehr ho

her Kegelhals mit sehr breitem umgeschlagenen (?) 

Mundsaum; am Halsansatz Buckelreihen und 

kammhelmartige Symbole. H: 55 cm. - Hencken, 

Tarquinia 354f. Abb. 352.

54. Tarquinia (Prov. Viterbo), »Tomba del Guernero«.

- Amphore auf einem groEteils weggebrochenen, 

geschwungenen FuE; halbkugeliges Unterteil; Ke

gelnietenreihe am »Aquator«; zwei Horizontalhen

kel; deutliche Schulterbildung; sehr hoher Kegel

hals; Mundsaum weggebrochen. Am Halsansatz 

Buckelreihen und kammhelmartige Symbole. H: 33, 

8. - Kilian, Kriegergrab 33 Abb. 11.

55. Tarquinia (Prov. Viterbo); Fundumstande unbe

kannt. - Eine alte Zeichnung zeigt eine Amphore 

auf hohem, konischem Fufi; eiformiger Korper; 

Kegelnietenreihe am »Aquator«; zwei Horizontal

henkel; schwach ausgebildete Schulter; sehr hoher 

Kegelhals; Mundsaum fehlt. Das ganze GefaE be- 

deckt eine in Zonen angeordnete Zier in orientali- 

sierender Manier. - Hencken, Tarquinia 410 

Abb. 408.

56. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Primo circolo delle 

Pelliccie«, Grube 3; Kriegergrab. - Amphore auf 

geschwungenem, konischem FuE; halbkugeliges 

Unterteil: Kegelnietenreihe am »Aquator«; zwei 

Horizontalhenkel; die schwach ausgebildete Schul

ter geht flieEend in den sehr hohen, konischen Hals 

tiber; aufgesetzte Rippenschale verdeckt Miindung.

- Falchi, Vetulonia 166 Taf. 14, 6.

57. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Secondo circolo delle 

Pelliccie«, Grube 2. - Amphore auf konischem FuE; 

halkugeliges Unterteil; Kegelnietenreihe am »Aqua- 

tor«; zwei Horizontalhenkel; deutliche Schulterbil- 

dungs; sehr hoher konischer Hals mit breitem, um- 

gebordeltem Mundsaum. - Falchi, Vetulonia 169 

Taf. 15, 21.

58. Vulci (Prov. Viterbo), Osteria, Grab 2. - Amphore 

auf konischem FuE; konisches Unterteil; Kegelnie

tenreihe am »Aquator«; zwei Horizontalhenkel mit 

Klapperanhangern; gut ausgebildete Schulter; sehr 

hoher Kegelhals mit breitem umgebordelten Mund

saum. H: 52 cm. - M. T. Falconi Amorelli, Vulci, 

Scavi Bendinelli (1919-1923) (1983) 159 Nr. 211 

Abb. 89; 70.

59. Vulci (Prov. Viterbo), Osteria; Grabfund. - Am

phore auf konischem FuE; konisches Unterteil; Ke

gelnietenreihe am »Aquator«; ein (?) Horizontal

henkel; deutliche Schulterbildung; sehr hoher 

Kegelhals mit sehr breitem umgebordelten Mund

saum; auf der Schulter Buckelreihen. H: 53 cm. - Il 

museo nazionale Etrusco di Villa Giulia. Ausstel- 

lungskat. Rom (1980) 41 Nr. 24.

60-61. Italien (Abb. 37, 3) - Zwei Amphoren auf ko

nischem FuE (bei einer weggebrochen); gedriickter 

Korper mit deutlicher Schulterbildung; Kegelnie

tenreihe am »Aquator«; zwei Horizontalhenkel; 

sehr hohe Kegelhalse mit sehr breitem, umgebdr- 

deltem Mundsaum; bei einem Exemplar Buckelrei- 

he und kammhelmartige Symbole am Halsansatz. 

H: 54 bzw. 37,5 cm. - Kilian, Kriegergrab 81 

Abb. 17-18.

62-63. Italien; aus der Sig. Pesciotti. - Zwei Ampho

ren mit konischem Unterteil; Kegelnietenreihe am 

»Aquator«; zwei Horizontalhenkel; deutliche 

Schulterbildung; sehr hohe Kegelhalse mit sehr brei

tem, umgebordeltem Mundsaum: H: 46 bzw. 

34,7 cm. - F. -W. v. Hase, A. M. Sgubini Moretti u. 

A. Rathje in: Nuove scoperte e acquisizioni 

nell’Etruria meridionale. Ausstellungskat. Rom 

(1975) 184 f. Taf. 42, 6.

Dem Typ Marsiliana d’Albegna nahestehend sind 

die Amphoren mit geblahtem Halsteil (vgl. v. Mer- 

hart, BronzegfaEe Taf. 48,4. 5); da sie noch der klas- 

sischen Villanovakultur angehdren, wurden sie nicht 

in die Liste mitaufgenommen.
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E. Nicht einzuordnende Amphorenfragmente

Italien

64. Como (Prov. Como), »Tomba della Vigna di Mez- 

zo«. - Fragment vom »Aquator« einer Amphore 

mit aufgenietetem Horizontalhenkel mit Klapper- 

anhangern. - V. Barelli, Riv. Arch. Como 13, 1878, 

2 ff. Taf. 3, 7. - de Marinis, Sesto Calende 247 

Taf. 14, B. 3.

65. Palestrina (Prov. Rom); »Tomba Bernardini«; Krie- 

gergrab. - Fragmente von der Kegelnietenreihe am 

»Aquator« mit einem Horizontalhenkel. - Cancia- 

ni u. v. Hase, Bernardini 50 Taf. 35, 3.

66. Palestrina (Prov. Rom), »Tomba Castellani«; Krie- 

gergrab. - Nur das Unterteil der Amphore erhal- 

ten; Kegelnietenreihe am »Aquator« und zwei Ho

rizontalhenkel. - Montelius, Civilisation Bd. II, 2 

Taf. 365, 16. - v. Merhart, BronzegefaEe Taf. 49, 4. 

- G. Bodenache Battaglia in : Nuove scoperte e ac- 

quisizioni dell’Etruria meridionale. Ausstellungs- 

kat. Rom (1975) 79 f. Taf. 21, 16.

67. Tarquinia (Prov. Viterbo), Poggio Impiccato, Grab 

34. - Zwei Horizontalhenkel, die wohl von einer 

Amphore stammen. - Hencken, Tarquinia 178 f. 

Abb. 162, i.

68. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Tomba del Duce«, 

Grube 4. - Bruchstiicke vom »Aquator« einer Am

phore mit aufgenietetem Horizontalhenkel und 

Kegelnieten. - Camporeale, Tomba 83 f. Taf. 15, b.

69. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Ripostiglio delle Co- 

ste del Diavolino«; Grabfund? - Ein Horizontal

henkel, der wahrscheinlich von einer Amphore 

stammt. - Falchi, Vetulonia 202 Taf. 18, 24.

Kroatien

70. Dalj (Op. Osijek); Einzelfund. - Konischer Unter

teil einer Amphore auf niedrigem, konischem FuE; 

Kegelnietenreihe am »Aquator« und zwei Horizon

talhenkel; Oberteil fehlt. - P. Reinecke, Mitt. An- 

thr. Ges. Wien 28, 1898, 34ff. Abb. 24. - v. Mer

hart, BronzegfaEe Abb. 48, 9.

Polen

71. Choryn (Pow. Koscian); Depotfund. - Halbkuge- 

liges Unterteil einer Amphore; Kegelnietenreihe; 

zwei Horizontalhenkel; einige Fragmente vom 

Oberteil lassen erkennen, daE die »Aquator«-Zone 

durch mehrere umlaufende Buckel- und Leisten- 

reihen betont wurde. - Sprockhoff, Handelsge- 

schichte 94 Taf. 28, a. - v. Merhart, BronzegefaEe 

Taf. 49, 3.-D. Durczewski, Preglad Arch. 13, 1960, 

19f. Abb. 10, 1.

Tschechische Republik

72. Cervene Porfcf-Svihov (Bez. Klatovy), Tuhoste, 

Hiigel 1 (Abb. 38, 3-5). - Das Fragment eines Ho- 

rizontalhenkels sowie das Bruchstiick vom »Aqua- 

tor« eines BronzegefaEes mit sehr spitzen Kegel

nieten stammen sehr wahrscheinlich von einer 

Amphore. Bemerkenswert ist die Vergesellschaf- 

tung mit mehreren tordierten Bronzestaben. - Le- 

ger, Mohyly 218 ff. Taf. 9, 3. 4. 8. 13. - Pic, Predhi- 

storicke 147 Taf. 28, 4. 11. 13.

Die sogenannten »Bronzevasen« aus Grab 577 von 

Hallstatt (Kromer, Hallstatt 129 Taf. 111,5.- Pres

sing, BronzegefaEe Taf. 136, 367) und dem Kroll- 

Schmiedkogel in Kleinklein (Schmid, Klein Glein 

261 f. Abb. 38. - Prussing, BronzegefaEe Taf. 135) 

stehen den hier aufgezahlten Amphoren wegen der 

ahnlichen Form wie der Herstellung aus zwei mit- 

einander vernieteten Halften sehr nahe. Im Gegen- 

satz zu den klassischen Amphoren fehlen ihnen frei- 

lich Henkel. Zu erwahnen gilt es noch drei 

Tonimitationen von Bronzeamphoren aus Padua, 

Via Tiepolo, Grab 28 (Taf. 20, 1), Condominio San 

Ubaldo, Grab 8 und Vicolo Ognissanti, Grab 46 

(Padua Preromana. Ausstellungskat. Padua [1976] 

264 Taf. 61,2; 275 f. Taf. 66, 1; 284 Taf. 71,6) sowie 

aus Most na Soci-Sta. Lucia Grab 651 (Terzan u.a., 

Most na Soci Taf. 60, B, 6). Alle vier stehen auf ei

nem niedrigen, konischen Fufi und besitzen einen 

gedruckten bis fast doppelkonischen Korper mit 

einer in Ton modellierten Kegelnietenreihe am 

»Aquator«. Wahrend der kurze Zylinderhals mit 

dem Mundsaum der Paduaner Exemplare andeu- 

tet, daE diese TongefaEe Amphoren vom Typ Cer- 

veteri imitieren, erlaubt der mehr oder weniger glat- 

te, abgeschnittene Rand des Exemplars aus Most na 

Soci eine Ableitung vom Typ Bisenzio.

Das Vorkommen (Abb. 39) hallstattzeitlicher Amphoren streut fiber ein recht grofies Gebiet zwischen 

Mittelitalien und Polen. Ein deuthcher Schwerpunkt liegt in Mittelitalien. Aber auch aus Oberitalien -
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hier insbesondere aus Bologna - sowie aus dem Alpengebiet liegt eine ganze Reihe von entsprechenden 

Metallgefaben vor. Nordlich der Alpen treten sie nur noch vereinzelt in Erscheinung. Im nbrdlichen 

Mitteleuropa sowie in Nordeuropa, wo wahrend der Urnenfelderzeit mehrfach Amphoren zum Vor- 

schein kamen306, fehlen sie nun. Ahnlich wie schon bei den Kesselwagen lafit sich eine Verschiebung des 

Verbreitungsschwerpunktes in Richtung Siiden feststellen.

Kartiert man die einzelnen Typen der Amphoren, so fallt auf, dab eigentlich nur der Typ Cerveteri liber 

das gesamte Verbreitungsgebiet hinweg auftritt. Die iibrigen Typen beschranken ihr Vorkommen auf 

Italien. Der Typ Cerveteri konzentriert sich dabei in Mittelitalien. Die drei Exemplare mit der flachen- 

deckenden Buckel- und Leistenzier aus Narce, Tarquinia (Abb. 37, 1) und Vulci dtirften einer in Stid- 

etrurien ansassigen Werkstatte zuzuschreiben sein. Die iibrigen Amphoren dieses Typs mit einer eher 

schlichten, zumeist nur die »Aquator«-Zone betonenden Zier, erlauben keine so prazise Herkunftsbe- 

stimmung. Auch die in und nordlich der Alpen aufscheinenden Amphoren stehen dieser Variante nahe. 

Obwohl aus Oberitalien bislang noch keine Amphore vom Typ Cerveteri bekannt geworden ist, bewei- 

sen die Tonimitationen solcher Gefafie aus Padua (Taf. 20, 1) die Verwendung solcher Metallgefabe. In 

Mitteleuropa beschrankt sich die recht lockere Verbreitung auf die ostliche Halfte dieses Grobraumes. 

Die Exemplare aus den Alpen bzw. aus dem Raum nordlich derselben lassen von der Form her kaum 

weitergehende Gemeinsamkeiten erkennen. G. Kossack stellte fest, dab die mitteleuropaischen Vertreter 

des Typs Cerveteri, wie die Amphoren aus Strettweg, Hallstatt und Grobeibstadt, sehr lange und sehr 

spitze Kegelniete gemeinsam haben30 . Anschlieben labt sich noch das Amphorenfragment aus Svihov in 

der ehem. Tschechoslowakei. Auberdem begegnen entsprechende Kegelniete auf einigen Stierhenkelkann- 

chen 308 sowie den Bronzebecken vom Typ Hatten309. Da alle diese Objektgruppen als typisch mitteleu- 

ropaische Gefabformen gelten, liegt der Schlub nahe, das auch auf die oben aufgeftihrten Amphoren zu 

iibertragen. In die gleiche Richtung weist auch Vogelzier auf der Amphore von Sulow in Polen, die sich 

unschwer der fur die Hallstattkultur typischen »gestempelten« Vogelform zuordnen labt310. Auch die 

Form der Amphoren aus Grobeibstadt wie aus Sulow, die an die typisch hallstattzeitlichen Kegelhalsge- 

fabe aus Ton erinnert, unterstreicht die oben geauberte Vermutung. Die Amphoren vom Typ Cerveteri 

dtirften demzufolge in mehreren Werkstatten in Italien und in Mitteleuropa hergestellt worden sein; eine 

davon war sehr wahrscheinlich in Stidetrurien beheimatet. Das Strettweger Exemplar konnte wegen der 

Kegelniete in einer im ostlichen Mitteleuropa oder in den Ostalpen ansassigen Werkstatte angefertigt 

worden sein.

Das Vorkommen der Amphoren vom Typ Bisenzio (Abb. 39) labt zwei Schwerpunkte erkennen: einen in 

der Siidhalfte Etruriens und einen in Oberitalien mit dem Zentrum in Bologna. Die mittelitalischen Stiik- 

ke schmiickt dabei wie beim Typ Cerveteri zumeist eine flachendeckende Buckel- und Leistenzier. Die 

Exemplare aus Bologna setzen sich durch die geringe Grobe, den extrem gedriickt-kugeligen Korper, die 

Rippen auf der Schulter sowie das Fehlen einer Verzierung davon ab. Sehr wahrscheinlich existierten in 

Bologna wie in Stidetrurien Werkstatten, die Amphoren vom Typ Bisenzio herstellten. Etwas auberhalb 

der Etwicklungslime stehen die beiden Amphoren aus Como-Ca’Morta und Cologna ai Colli mit ihrer 

altertumlich wirkenden Buckelzier. Die Vogelzier auf der Comascer Amphore konnte darauf hinweisen, 

dab es sich um ein Altstiick aus der ausgehenden Urnenfelderzeit handelt

Die Amphoren vom Typ Vetulonia beschranken ihr Vorkommen auf das nordhche Etrunen, wobei 

Schwerpunkte in den Zentren Vetulonia und Chiusi liegen (Abb. 39). Die vielen Spielarten, wie z.B. das 

Exemplar aus Orvieto, deuten an, daft auch die Amphoren vom Typ Vetulonia in verschiedenen Werk

statten hergestellt wurden. Das einzelne Exemplar aus dem Picenum diirfte mit der Ausstrahlung der 

friihetruskischen Kultur auf die Adriaseite Mittelitahens in Verbindung stehen.

306 Vgl. die Verbreitungskarte bei Kossack, Symbolgut 309 Dehn, Hohmichele 86ff. Abb. 3. - Biel, Hochdorf 135f.

Taf. 23, B. Taf. 40.

307 Kossack, Graberfelder 109. 310 Kossack, Symbolgut 49 f.

308 Vgl. dazu v. Merhart, Bronzegefahe Taf. 38, 3. 4; 39, 2. 3. 311 Vgl. v. Merhart, Bronzegefafie Taf. 48. - Kossack, Sym

bolgut 47. - Jockenhovel, Gevelinghausen 42 ff. Abb. 7-8.
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Abb. 39 Verbreitung der hallstattzeitlichen Bronzeamphoren. - 1 Grofieibstadt. - 2 Cerveteri. - 3 Narce. - 4 Tarquinia. - 5 Veji. - 

6 Vetulonia. - 7 Vulci. - 8 Hallstatt. - 9 Strettweg. - 10 Sulow. - 11 Palestrina. - 12 Pratica di Mare. - 13 Bisenzio. - 14 Colognola 

ai Colli. - 15 Bologna. — 16 Como. - 17 Belmonte Piceno. - 18 Chiusi. - 19 Cortona. - 20 Orvieto. - 21 Siebeneich-Greifenstein. - 

22 Marsiliana d’Albegna. - 23 Dalj. - 24 Choryn. - 25 Cervene Poncl-Svihov. - 26 Padua.

Die Amphoren vom Typ Marsiliana d’Albegna treten gehauft in Etrurien auf, ohne jedoch ein bestimm- 

tes Herstellungszentrum ausmachen zu konnen. Daneben liegt auch aus Bologna eine ganze Reihe ent- 

sprechender Amphoren vor, die sich durch Hire Verzierung deutlich von den eher schmucklosen etruski- 

schen Stricken abheben und eine eigenstandige Produktion in Bologna erahnen lassen. Darin spiegelt sich, 

wie schon beim Typ Bisenzio, die enge Bindung Bolognas an etruskische Vorbilder wider.
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Zur Zeitstellung der hallstattzeitlichen Amphoren sei vorausgeschickt, dais der Ursprung dieser Gefafi- 

gattung in der Urnenfelderzeit liegt Der Grohteil der uns interessierenden Amphoren datiert ins 8. 

und 7. vorchristliche Jahrhundert. Zwischen den einzelnen Typen gibt es jedoch, wenn auch nur gering- 

ftigige, Unterschiede in der Zeitstellung. Die Amphoren vom Typ Cerveteri mit der Buckelleistenzier 

entstanden alle wohl noch in der ausgehenden Villanovazeit31 . Der Stufe III der Eisenzeit Italiens, d. h. 

der orientalisierenden Epoche, entstammen die Amphoren vom Typ Cerveteri aus der »Tomba del Guer- 

riero« in Tarquinia und aus der »Tomba Regolini-Galassi« in Cerveteri, was einer Datierung ins spate 8. 

und die erste Halfte des 7. Jhs. v. Chr. entsprechen diirfte312 313 3I4. Die mitteleuropaischen Exemplare gehdren 

in die vollentwickelte Hallstattzeit: Das Grab aus GroEeibstadt stellte G. Kossack iiberzeugend in die 

Stufe Ha C 1315. Das Grab 505 aus Hallstatt diirfte, wie die entwickelten Halbmondfibeln und die Arm- 

reifen mit ovalen Rippen zeigen, in die beginnende Stufe Ha D316 zu datieren sein. Bedauerlicherweise 

erlaubt der Htigel 1 von Svihov, der - der Strettweger Amphore sehr ahnliche - Amphorenfragmente und 

tordierte Stabe enthielt, keine nahere zeithche Emordnung innerhalb der Hallstattzeit 317.

Die Amphoren vom Typ Bisenzio aus Etrunen entstammen grbfitenteils noch Grabern der ausgehenden 

Villanovazeit318. In Bologna scheinen die kleinen schmucklosen Amphoren in Grabern der Stufen II b 

und III und damit der zweiten Halfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. zum Vorschein gekommen zu sein319. 

Die »Tomba con Carrettino« in Como-Ca’Morta und die »Tomba del Tridente« in Vetulonia scheinen 

jiinger als die Bologneser zu sein 320. Die Vogelzier auf der Amphore aus Como deutet, wie schon er- 

wahnt, die Moglichkeit an, dafi es sich bei ihr um ein Altstiick handelt.

Ausschliefilich der orientalisierenden Periode und damit in der Hauptsache dem 7. Jahrhundert v. Chr. 

lassen sich die Amphoren vom Typ Vetulonia zuordnen, was nicht nur die Beifunde321, sondern auch die 

in orientalisierender Manier gestalteten Henkel bestatigen. Die Amphoren vom Typ Marsiliana d’Albegna 

finden sich demgegentiber sowohl in Grabern der augehenden Villanovazeit als auch der nachfolgenden 

orientalisierenden Periode. Beispielhaft fur die altere Gruppe seien die Amphoren aus Grab 3 der 2. Ne- 

kropole stidlich von Pizzo Piede in Narce 322 sowie aus Grab 397 von Bologna-Benacci 323 genannt. Stell- 

vertretend fur die sehr viel zahlreichere jiingere Gruppe konnen Grabfunde aus Vetulonia und Tarquinia 

namhaft gemacht werden-'24. In diesen zeitlichen Rahmen zwischen dem spaten 8. und dem beginnenden 

6. Jahrhundert v. Chr. lassen sich auch die meisten Amphorenfragmente einordnen. Bei einigen Fallen, 

wie z.B. bei dem Amphorenunterteil aus Dalj, bleibt dahingestellt, ob es von einer urnenfelder- oder 

hallstattzeitlichen Amphore herriihrt.

Fur eine Herstellung der Amphore aus Strettweg in einer mitteleuropaischen, moglicherweise sogar ost- 

alpinen Werkstatte sprechen aber nicht nur die tibermahig spitzen Kegelniete, sondern auch die Kon- 

struktion aus tordierten Staben. Die senkrechten Stiitzen mit diagonalen Verstrebungen finden namlich 

auf einer Breitrandschiissel aus Grab 507 von Hallstatt ein perfektes Gegenstiick (Abb. 40, I) 325. Ahnli

che diagonale Verstrebungen aus tordierten Staben, die jedoch zwischen bandformigen Stiitzen ange-

312 Dies trifft insbesondere fur die in Nordeuropa beheimate- 

te Mariesminde-Gruppe (vgl. v. Merhart, Bronzegefafie 

360) und die Gruppe Gevelinghausen-Veji-Seddin (Jok- 

kenhovel, Gevelinghausen 22 ff. Abb. 2; 4; Taf. 1-6) zu.

313 Hencken, Tarquinia 191 ff. - Pasqui, Narce 439 ff.

314 Kilian, Kriegergrab 80 ff. — Pareti, Regolini Galassi 480 ff.

- I. Strom, Problems concerning the origin and the early 

development of the Etruscan orientalizing style. Odense 

Univ. Class. Stud. 2 (1971) 160ff.

315 Kossack, Graberfelder 116.

316 Hodson, Hallstatt Abb. 12 Taf. 35-36.

317 Vgl. die Beigaben bei: Leger, Mohyly 218ff. Taf. 9, 3. 4. 

8. 13.

318 Vgl. Kossack, Ca’Morta 45 Anm. 35. - A. Cavalotti Batcha

rova, Not. Scavi 1967, 148 ff. Abb. 39-46 (dieses Grab aus 

Veji datiert in die Stufe II b nach J. Close-Brooks, Propo- 

sta per una suddivisione in fasi. Not. Scavi 1965, 53 ff. 

Abb. 5).

319 Vgl. Frey, Situlenkunst 29 f. Abb. 12. - Tovoli, Bologna 

142 ff. u. 177 u. 191.

320 Kossack, Ca’Morta 50 f.

321 Vgl. Campreale, Tomba 50 ff.

322 Pasqui, Narce 407 f.

323 Frey, Situlenkunst 29 f. Abb. 12.

324 Falchi, Vetulonia 169 Taf. 15. - Egg, Helme 10. - Hen

cken, Tarquinia 354 f. - Kilian, Kriegergrab 80 ff.

325 Kromer, Hallstatt 127 Taf. 107, 15. - Hodson, Hallstatt 

Taf. 42, 2.
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Abb. 40 Hallstatt. - 1 Grab 569: Breitrandschiissel auf konischem Full mit diagonalen Verstrebungen. - 2 Grab 507: Gefafiunter- 

satz mit diagonalen Verstrebungen. - (Nach K. Kromer). - M = 1:5.

bracht wurden, begegnen noch auf einem Gefabuntersatz aus Grab 507 des gleichen Graberfeldes (Abb. 40, 

2) 326. Besonderer Erwahnung bediirfen die neun tordierten Stabe aus dem Hugel 1 von Cervene Poffcf- 

Svihov in Bbhmen (Abb. 38, 5), die zusammen mit Fragmenten einer Bronzeamphore geborgen wurden 

(Abb. 38 , 3 . 4) 327. Moglicherweise bildeten die Stabe ahnlich wie in Strettweg den Unterbau fur die nur 

noch in kiimmerlichsten Resten erhaltenen Amphore.

Tordierte Stabe als Substruktionselemente von Metallgefaben in freilich anderer Anordnung als in Strett

weg und Hallstatt kennen wir auberdem noch von einer DreifuBschale aus Hugel 1489/32 in Rosegg- 

Frog in Karnten 328 sowie von emem Gefafiuntersatz in Grab 236 aus Este-Casa Ricovero 32’. Dab tordier

te Stabe auberdem als Stiitzen auf Kesselwagen (Abb. 19, 2; 20, 2) Verwendung fanden, wurde bereits 

dargelegt 330. Das Vorkommen dieser Stiitzhilfen (Abb. 45) erstreckt sich hauptsachlich fiber das ostliche 

Oberitalien und die Ostalpen, nur die tordierten Stabe auf den Kesselwagen fanden auch fiber diesen 

Raum hinaus Verbreitung. Die fiberzeugenden Parallelen aus Hallstatt lassen auch fur die Strettweger 

Unterkonstruktion eine Anfertigung in einer wahrscheinlich in den Ostalpen zu lokalisierenden Werk- 

statt vermuten, die auch die Salzherren von Hallstatt mit ihren qualitatvollen Produkten belieferte. Zur 

Zeitstellung der Arbeiten aus tordierten Stabe sei angemerkt, dab die altesten Belege noch aus dem Uber- 

gangshorizont zwischen Urnenfelder- und Hallstattzeit stammen, wie das das Grab 236 aus Este-Casa 

Ricovero beweist331. Der alteren Phase der Hallstattzeit gehbren die entsprechenden Stficke aus Hallstatt 

und Frog an . Die Kesselwagen mit tordierten Staben datieren, wie weiter oben schon dargelegt, in eine 

ahnhche Zeitspanne.

326 Kromer, Hallstatt 118 f. Taf. 101, 3. - Hodson, Hallstatt 

Taf. 37, 6.

327 Leger, Mohyly 217ff. Taf. 9, 18. - Pic, Predhistoricke 147 

Taf. 28, 4.

328 B. v. Hauser, Mitt. Centralcomm. Wien 11, 1885, 38

Abb. 18. - Modnjan, Frog 24 Abb. 13, d. - Stare, Etrusker

Abb. 4. - Aigner Foresti, Frog 9 Abb. 1.

329 Muller-Karpe, Chronologic 266 Taf. 98, 2. - Chieco Bian

chi u. Calzavara Capuis, Este 307 Taf. 209, 65.

330 Vgl. dazu Egg, Radkersburg 211.

331 Chieco-Bianchi u. Calzavara Capuis, Este 310 f.

332 Aigner Foresti, Frog 9ff. - Hodson, Hallstatt Abb. 12; 17 

Taf. 37-39; 42, 1-8.
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Abb. 41 1 Este-Casa Ricovero, Grab 204: Fufischale aus Bronze. - 2 Hallstatt, Grab 682: FuBschale aus Bronze. - 3 Kleinklein, 

Pommerkogel: Knauffbrmiges Bronzeblechfragment. - 4 Hallstatt, Grab 500: Stierhenkelkannchen aus Bronze. - (1 nach A. M. Chieco 

Bianchi u. L. Calzavara Capuis; 2. 4. nach K. Kromer; 3 nach E. Pratobevera). - M = 1:4.

Eine Untersuchung des Bronzeblechfufies mit dem Knauf (Abb. 35, 1) bietet etwas interessantere Ergeb- 

nisse als die der eher lokal verbreiteten tordierten Stabe. Die beste Paralelle zum Strettweger Stuck liefert 

auch hier wieder das Graberfeld von Hallstatt: Die figural verzierte Bronzeschale aus dem jiingerhall- 

stattzeitlichen Grab 682, die mit ihrem bandformigen Rand an emen Lebes oder Dinos mediterraner 

Herkunft erinnert, ruht auf einem ganz ahnlichen Bronzeblechfufi (Abb. 41, 2)333. Er besitzt die gleiche 

konisch-geschwungene Form, nur zieren ihn umlaufende Rippen. Der Knauf weist die gleiche gedriickt- 

kugelige Form auf und wurde wie in Strettweg auch aus zwei Halften, die mit Hilfe einer Kegehuetenrei- 

he miteinander verbunden wurden, hergestellt. Die einzelnen Teile des Fufies aus Hallstatt wurden aber

333 Kromer, Hallstatt 144 Taf. 129, 4.
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nicht nur verhammert, sondern zusatzlich noch vernietet. Neben diesem auch funktionalen Gegenstiick 

sei hier noch auf die grobe Ahnlichkeit des Knaufes aus Strettweg mit dem Stierhenkelkannchen aus Grab 

500 von Hallstatt aufmerksam gemacht (Abb. 41, 4) 334. Der Knauf und der Korper des Stierhenkelkann- 

chens haben die Herstellungsart aus zwei Halften, die gedriickt-kugelige Form, die Nietenreihe am »Aqua- 

tors die zwei von Leisten eingefabten Buckelreihen sowie die den Korper abgrenzenden Absatze ge- 

meinsam.

Auf einem Bronzeblechfub, den zwei Knaufe zieren, sitzt ein Bronzebecken aus Grab 204 von Este-Casa 

Ricovero (Abb. 41, 1), das in die Stufe Este III friih gehort 335. Die ebenfalls aus zwei Halften angefertig- 

ten Knaufe sowie der konische Fubteil scheinen auch nur ineinandergesteckt und verhammert worden zu 

sein. Zusatzlich wurde als Verstarkung eine Rohre in den Fub eingeschoben und vernietet. Auch das 

Bronzebecken auf dem Kesselwagen aus dem Kriegergrab B von Sesto Calende in der Lombardei (Abb. 19, 

1) steht auf einem, allerdings rohrenformigen Fub, den ein nur halbkugeliger Knauf schmiickt 336. In 

weiterer Folge wurden im Pommerkogel von Kleinklein zwei ahnliche, allerdings sehr viel kleinere Kon- 

struktionen aus Bronzeblech mit Knaufbildung (Abb. 41, 3) gefundem”7; ob sie einst ein Gefab trugen 

oder als Bekronung von Bronzedeckeln dienten, bleibt dahingestellt.

Dab auch in Slowenien Gefabe mit ahnlicher Fubkonstruktion in Gebrauch waren, belegen Tongefabe 

auf konischem Fub mit Knaufbildung. Zu den schon von F. Stare aufgefiihrten Exemplaren aus Magda- 

lenska gora und Krain 338 kommen noch weitere Exemplare aus Kosmatec bei Preski (Abb. 42, 1) 339 und 

aus Sticna 340 hinzu. Das Exemplar aus Magdalenska gora entstammt einem Grab des »Schlangenfibel- 

Horizontes«. Dab diese gedriickt kugeligen, mit einem Zylinderhals versehenen Tongefabe auf dem ko- 

nischen Fub mit den ein bis zwei Knaufen ganz offensichtlich Bronzeamphoren lmitierten, erkannte be- 

reits F. Stare ~41. Er vermutete, dab mittelitalische Amphoren vom Typ Vetulonia (Abb. 37,4) die Vorbilder 

fur die Tonimitationen aus Slowenien abgaben. Mit der neuen Rekonstruktion der Amphore aus Strett

weg braucht man keine ganz so weitreichenden Kontakte mehr zu bemiihen, was jedoch nicht bedeuten 

soli, dab die Fubkonstruktion mit dem Knauf keine siidlichen Einfliisse widerspiegelte.

Auber den amphorenartigen Gefaben wurden auch Bronzebecken bzw. -schalen mit Knauffiiben der 

Nachahmung in Ton fur wert befunden. Entsprechende Belege liegen aus Nove Kosariska in der Slowa- 

kei, aus Legen in Slowenien 342 sowie aus Padua, Este (Abb. 42, 2), Bologna und Casalecchio di Reno in 

Oberitalien 343 vor.

F. Stare wies auch darauf hin, dab einige in den Bildwerken der Situlenkunst wiedergegebene Gefabe 

offenbar Amphoren mit konischem Fub und Knauf darstellen sollen?44. Es handelt sich dabei um grobe 

kugelige Gefabe mit deutlich hervorgehobenem »Aquator« (Abb. 89). Wiihrend der kurze Hals nicht 

immer abgebildet wurde, besitzen alle einen waagerechten weitausladenden Mundsaum. Die Gefabe ru- 

hen stets auf einer recht hohen konischen Fubkonstruktion, die ein bis vier gedriickt kugelige Knaufe 

zieren. Gefab und Fub verbinden zusatzlich je zwei seitliche Streben. Die Darstellungen dieser seitlichen 

Stiitzen auf der Situla in Providence (Abb. 43 , 2 . 3 ) 345 weisen eine wechselnde Schragschraffur auf, was 

wohl eine Torsion dieser Stiitzen andeuten soil; damit darf als gesichert gelten, dab auf den Situlendenk-

334 Kromer, Hallstatt 115 Taf. 93, 3. - Hodson, Hallstatt Taf.

32, 3. - Prtissing, Bronzegefafie 45 ff. hielt den Knauf aus 

Strettweg irrttimlicherweise fur ein Stierhenkelkannchen.

335 A. Prosdocimi, Not. Scavi 1891, 90 ff. - Chieco Bianchi u. 

Calzavara Capuis, Este 195 Taf. 121, 38.

336 Bertolone, Sesto Calende 76 ff. Taf. 31-34. - Woytowitsch, 

Wagen 61 Taf. 25, 131. Anm. 391.

337 Pratobevera, Saggauthal 194 Taf. 2, 2. - Dobiat, Klein

klein Taf. A 2,2. - Prtissing, Bronzegefafie 89 Taf. 131, 

353. 354.

338 Stare, Etrusker 265 ff. Taf. 12, 3; 13, 1.

339 Gustin, Bostanj 89 Taf. 14, 4; 15, 2. 3.

340 Dular, Grabkeramik 185 Taf. 18, 155. 156.

341 Stare, Etrusker 2671. Taf. 10-11.

342 Siegfried-Weiss, Ostalpen 63 ff. Taf. 7, 1-4. - Strmcnik- 

Gulic, Legen Taf. 14, 8.

343 Padua vor den Romern. Ausstellungskat. Mtinchen (1977) 

Taf. 8. - Chieco Bianchi u. Calzavara Capuis, Este 125 

Taf. 71, a. - Montelius, Civilisation Bd. 1 Taf. 84, 29. - 

G. Riccioni, Il sepolcreto Felsineo Aurelia. Stud. Etr. 22, 

1952/53, 268f. Abb. 21. - L. Kruta-Poppi, La tomba ori- 

entalizzante delle stele di Casalecchio di Reno. In: La 

Formazione delle Citta in Emilia-Romagna. Ausstellungs

kat. Bologna (1987) 97ff. Abb. 67, 8.

344 Stare, Etrusker 266 ff. Abb. 7, 4 Taf. 11, 3-11.

345 Lucke u. Frey, Situla 24 Beil. 1.
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Abb. 42 Tongefafie mit konischem Fufi und Knaufbildung. - 1 Kosamtec bei Preski, Grab 16.-2 Este »Casa Ricovero«, Grab 160.

- (1 nach M. Gustin; 2 nach A. M. Chieco Bianchi u. L. Calzavara Capuis). - M = 1:4.

malern von Bologna, Sanzeno, Brezje, Magdalenska gora, Vace, Welzelach und neuerdings auch Pfat- 

ten 346 347 348 Amphoren auf einer Fufikonstruktion wie aus Strettweg zur Abbildung gelangten.

Die meisten Autoren waren sich darin einig, dafi diese konischen Fufikonstruktionen mit Knauf im Be- 

reich der Hallstattkultur auf vorderorientalisch-mediterrane Vorbilder zuriickgehen . Darstellungen 

solcher Untersatze tauchen zuerst auf assyrischen Reliefs auf34 . Originale dieser in der antiken Welt als 

»Holmoi« angesprochenen konischen Bronzeblechuntersatze mit Knauf finden sich als Stander fur ori- 

entalische bis orientalisierende Greifenprotomenkessel in Griechenland 349 und Italien (Taf. 20, 2) 350.

346 L. Dal Ri, Note sull’insediamento sulla necropoli di Vade- 

na (Alto Adige). In: I. R. Metzger u. P. Gleirscher (Hrsg.), 

Die Rater - I Reti (Bozen, 1992) 504 Abb. 13, la; 15.

347 Lucke u. Frey, Situla 241. - Stare, Etrusker 267. - Sieg

fried-Weiss, Ostalpen 63 ff. Taf. 7, 1-4.

348 Jantzen, Greifenkessel 45. - Maxwell-Hyslop, Urartian

152ff. Abb. 1-5. - Hawkes u. Smith, Buckets 165 ff. -

Herrmann, Kessel 174 ff.

349 Furtwangler, Olympia 125 f. Taf. 48. - Herrmann, Kessel 

161 ff.

350 Folgende Gefafiuntersatze mit Knaufbildung liegen aus 

Italien vor: 1. Cerveteri »Tomba Regolmi-Galassi« (Pare

ti, Regolini Galassi 304 f. Taf. 39). - 2. Palestrina »Tomba 

Barberini« (Curtis, Barberini 44 f.). - 3 Palestrina »Tomba 

Bernardini« (Canciani u. v. Hase, Bernardini 46 f. Taf. 27- 

29, 1. 2. 4), - 4. Satricum Grab 2 (Civilta del Lazio primi

tive. Ausstellungskat. Rom [1976] 340 Taf. 93, 30).
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Abb. 43 Darstellungen von Fullgefafien in der Situlenkunst. - 1 Bologna, Certosa-Situla. - 2. 3 Angeblich Bologna, Situla in 

Providence. - 4 Sanzeno, Ciste. — 5 Brezje, Giirtelblech. - 6 Magdalenska gora, Situla. - 7 Vace, Situla. - 8 Welzelach, Situla. - 

(Nach F. Stare). - M = 1:1.

Aufierdem ruhen mitunter auch Bronzebecken- bzw. Schalen auf entsprechenden Fubkonstruktionen 

(Taf. 21, I)351. Aus Griechenland und Italien, hier insbesondere aus dem Faliskerland, liegt aufierdem 

noch eine stattliche Anzahl von Tonimitationen solcher Holmoi wie Fuhschalen vor (Abb. 44; Taf. 20, 3; 

21, 2) 352. Die Verbreitungskarte der Fufikonstruktionen mit Knauf (Abb. 45) veranschaulicht, dab die 

Impulse zur Herstellung solcher Untersatze im Hallstattbereich eigentlich nur von den Etruskern ausge- 

gangen sein kbnnen, die ihrerseits diese Form aus dem agaisch-vorderorientalischen Raum entlehnt hat- 

ten. Uber die Vermittlung von Bologna und Este dtirften sie in den Ostalpenraum gelangt sein. Wahrend

351 Folgende Bronzefuftschalen auf einem konischen Full mit 

Knauf sind dem Autor bekannt: 1. Olympia (F.-W. v. 

Hase, Zur Interpretation villanovazeitlicher und friihe- 

truskischer Funde in Griechenland und der Agais. Kl. 

Schr. aus d. Vorgesch. Seminar Marburg 5,1979,72 Abb. 4).

- 2. Narce Petrina Grab 30 (Pasqui, Narce 419f. Taf. 8, 3).

- 3. Populonia »Tomba dei flabelli bronzo« (A. Minto, 

Populonia [1943] Taf. 34,2. - Etrusker in der Toskana. 

Ausstellungskat. Frankfurt [1988] 226f. Abb. S. 61).

352 Vgl. dazu Bernabei, Narce 139 Abb. 85-86. - A. Rathje, A 

banquet service from the Latin city of Ficana. Analacta 

Romana Inst. Danici 12, 1983, Ilf. Abb. 5, a. b. - 

A. Siegfried, Ein Holmos mit Greifenprotomenlebes: Zur 

Frage des Verhaltnisses zwischen Calefattoi und Holmoi. 

In: J. Swaddling (Hrsg.), Italian iron age artefacts in the 

British Museum. Papers of the 6th British Museum Classi

cal Colloquium (1986) 249ff. (mit Verbreitungskarte der 

tbnernen Holmoi). - M. Martelli u.a., La ceramica degli 

Etruschi (1987) Taf. 12; 13.
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Abb. 44 Ficana: Tonerner Protomenkessel auf Holmos. (Nach A. Rathje). - M - 1:7.
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Abb. 45 Verbreitung tordierter Stiitzstabe sowie der konischen Ftifie mit Knaufbildung. (Nach A. Siegfried; erganzt). - 1 Este. - 

2 Frog. - 3 Hallstatt. - 4 Strettweg. - 5 Cervene Poffcf-Svihov. - 6 Casalfiumanese. - 7 Como. - 8 Lucera. - 9 Radkersburg. - 

10 Cerveteri. - 11 Narce. - 12 Palestrina. - 13 Satricum. - 14 Olympia. - 15 Kleinklein. - 16 Capena. - 17 Castel di Decima. - 

18 Civita Castellana. - 19 Colle del Forno. -20 Corchiano. -21 Populonia. -22 Nepi. -23 Orbetello. -24 Orvieto. -25 Pitigliano. 

- 26 Poggio Buco. - 27 Rom. - 28 La Rustica. - 29 Tarquinia. - 30 Trevignano. - 31 Veji. - 32 Vulci. - 33 Kosmatec bei Preski. - 

34 Magdalenska gora. - 35 Sticna. - 36 Nove Kosariska. - 37 Bologna. - 38 Sanzeno. - 39 Brezje. - 40 Vace. - 41 Welzelach. - 

42 Casalecchio di Reno. - 43 Sesto Calende. - 44 Legen. - 45 Padua. - 46 Pfatten. - 47 Ficana.

die Fufischalen mehr oder weniger komplett von den einheimischen Handwerkern adaptiert wurden, 

scheint die Kombination von Knauffub und Amphore eine slid- bis siidostalpine Entwicklung darzustel- 

len. Die Bilder der Situlenkunst sowie die Tonimitationen solcher Metallgefafie machen deutlich, dab die 

Gefabform wohl nicht ganz so selten gewesen sein kann, wie uns das die Grabfunde erscheinen lassen.
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Abb. 46 Angeblich Bologna, Situla in Providence. - 1 Trinkszene. - 2 Musischer Wettstreit. - (Nach W. Lucke u. O.-H. Frey). - 

M = 2:3.

Die Situlendenkmaler fiihren uns den Verwendungszweck dieser Metallgefafigattung vor Augen 

(Abb. 46) 353; Die Amphoren auf ihren aufwendig hergestellten Untersatzen wurden als Mischgefafie bei 

den fur die Hallstattaristokratie bedeutsamen und deshalb wohl auch immer wieder abgebildeten Festen 

eingesetzt. Mehrfach stehen zwei Manner um das Gefafi, die mit einer Kelle eine Probe entnehmen, um 

die Qualitat des angemischten Getrankes zu iiberprufen (Abb. 46, 1). In einem Fall wurde das damals 

sicker kostbare Gefafi als Siegespreis fur den das Fest begleitenden musischen Wettstreit ausgesetzt (Abb. 46, 

2). Bemerkenswerterweise gehdren diese Darstellungen von Amphoren a la Strettweg alle in die Zeit um 

500 v. Chr. oder gar schon in die erste Halfe des 5. Jahrhunderts v. Chr. Die Bilder sind damit deutlich 

jiinger als die Amphoren, deren jtingste Vertreter, wie oben gezeigt, an den Beginn des 6. Jahrhunderts v. 

Chr. zu stellen sind. Die Wiedergabe der Amphoren liefert, wie die Schusselhelme oder die Kammhelme 

auf den Kultwagen, einen weiteren Beleg fur das von O. -H. Frey aufgezeigte Phanomen des Abbildens 

altertiimlicher Gegenstande in der Situlenkunst 354. Wie schon erwahnt, bietet sich als Deutung entweder 

ein Nachleben alttiberlieferter Bildtraditionen oder aber ein absichthches Archaisieren an, um anzuzei- 

gen, dafi das Dargestellte in mythischer Vergangenheit spielt.

Zusammenfassend sei zur Bronzeamphore aus Strettweg festgehalten, dafi diese auf alte urnenfelderzeit- 

liche Traditionen zuriickgehende Gefafiform in der Hallstattzeit mit emem neuen, von stidlichen Vorbil- 

dern gepragten Untersatz kombiniert wurde. Viele Details sprechen dafiir, dafi diese Verbindung nicht 

etwa in einer etruskischen, sondern in einer oberitalisch-ostalpinen Werkstatte des 7. oder des begmnen- 

den 6. Jahrhunderts v. Chr. erfolgt sein mufi. Dieser in der Situlenkunst vielfach dargestellte Gefafityp 

diente normalerweise als Mischgefafi fur Getranke. Dafi Bronzeblechamphoren auch als Leichenbrand- 

behalter benutzt wurden, wissen wir von urnenfelderzeitlichen Bestattungen 355. In Strettweg fand diese 

Sitte, sofern man den Angaben F. Pfeffers Glauben schenken will, einen spaten Nachfolger.

3. Der grofie Bronzekessel (Abb. 47; Taf. 22-23)

Von diesem Kessel (Inv. Nr. 1981) wird heute noch der komplette Rand, an den sich noch eine stattliche 

Anzahl von Blechfragmenten ohne Inventarnummer anpassen liefi, im Grazer Museum aufbewahrt 356. 

Die Form des Gefafies liefi sich weitgehend rekonstruieren.

353 Vgl. Lucke u. Frey, Situla. 23 ff.

354 Frey, Bewaffnung 262. - Egg, alteste Helme 218.

355 Jockenhbvel, Gevelinghausen 37ff.

356 Robitsch, Judenburg 72. - Schmid, Strettweg 12 Abb. 3. -
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Der monumental wirkende Kessel, dessen »technische Vollendung« schon M. Robitsch bewunderte 357, 

wurde aus einem Bronzeblechstiick getrieben, was bei der hohen Blechstarke und dem scharfkantigen 

Profil am Rand einen sehr erfahrenen und geschickten Toreuten voraussetzt. Die zahlreichen Hammer- 

spuren im Inneren sowie die Materialstarke, die am Rand etwa 2 mm betragt, wahrend sie auf dem GefaB- 

korper auf 0, 5 mm absinkt, belegen diese Art der Herstellung. Der Mundungsdurchmesser des aufien 

hochpolierten Kessels liegt zwischen 41,2 und 41,6 cm. Der grofite Durchmesser am »Aquator« betragt 

58 cm. Die Hohe des Gefafies dtirfte bei etwa 26 cm gelegen haben. Das Bronzegefafi zeichnen der stark 

gedruckt kugelige Korper und der etwa 3,2-3,3 cm breite, bandformige Rand mit Z-formigem Profil aus. 

Die GroBe, die sorgfaltige Verarbeitung, insbesondere des scharfen, Z-formigen Profilknickes am Rand 

deuten an, dab es sich bei dem grofien Kessel aus Strettweg um ein Meisterwerk eisenzeitlicher Toreutik 

handelt. Den Rand des Kessels schmucken zwei mit einem Zirkel angebrachte Flechtbandreihen (Abb. 47; 

Taf. 22, 2). Um ein mittleres Kreisauge ritzte der Handwerker mit einem Zirkel in verschiedenen Rich

tungen Kreissegmente ein, so dab der Eindruck eines fortlaufenden Flechtbandes entstand.

Direkt unter dem bandformigen Rand liefien sich noch vier einander gegeniiberliegende, langliche Spuren 

eines silbrig glanzenden Materials auf der Schulter des Gefafies ausmachen (Abb. 47; Taf. 23). Wie eine 

Analyse ergab, handelt es sich um Reste von Zinnlot 358, die vier nicht mehr naher bestimmbare Gegen- 

stande auf der Schulter des Kessels befestigten. Wie antike Schleifspuren tiber den Lotresten beweisen, 

mtissen die hier montierten Objekte schon vor der Grablegung abgebrochen und die Lotreste abgearbei- 

tet worden sein. Die Verwendung von Weichlot - einer im Bereich der Hallstattkultur noch unbekannten 

Metallverbindungstechnik359 - legt zusammen mit der handwerklichen Perfektion und der mit einem 

Zirkel eingeritzten Verzierung den Verdacht nahe, dab der Kessel aus Strettweg in einer Werkstiitte des 

Mittelmeerraumes erzeugt worden ist.

An dieser Stelle sei noch vermerkt, dab aus Strettweg noch eine ganze Reihe grofier Bronzeblechfragmen- 

te mit z. T. recht professionell ausgefiihrten Flickungen vorliegt (Abb. 79, 1. 2; Taf. 35, ll) 360, deren 

Wolbung eine Zugehdrigkeit zu dem grofien Kessel vermuten lafit. Diese Flickstellen weisen zusammen 

mit den verlorenen Aufsatzen am Rand auf eine langere Verwendungszeit dieses Gefafies hin.

Wie W. Schmid schon feststellte361, weisen alle oben beschnebenen Kennzeichen den Strettweger Kessel 

als ein zur Gruppe der »Dinoi« oder »Lebetes« gehdriges Fundstiick aus 362. Viele dieser aus dem Mittel- 

meerraum stammenden Lebetes schmucken Greifen-, Lowen- und Stierkopfprotomen (Abb. 48). Sie lei- 

ten sich von vorderorientalischen Vorbildern ab, die im Zuge des orientalisierenden Einflusses in Grie- 

chenland und Etrurien Eingang fanden und alsbald auch von griechischen und etruskischen Handwerkern 

hergestellt wurden.

A. Furtwangler stellte in seiner grundlegenden Studie zu den Bronzen von Olympia fest, dab die frtihen 

orientalischen bis orientalisierenden Kessel ein tiefer Gefafikorper, eine steile GefaBwandung und ein 

eher schmaler Rand kennzeichnen, wahrend die jtingeren Lebetes eine sehr viel starker gedriickte Form 

mit breiter Schulter und einen sehr breiten bandformigen Rand, ganz so wie in Strettweg, besitzen 363. 

W. Gauer schlagt in seiner neuen Studie tiber die Bronzegefafie aus Olympia eine ahnliche, allerdings 

weitaus detailliertere Gliederung vor364, die jedoch ausschliefilich auf die Kessel von Olympia zugeschnitten

Dehn, Bronzeschiissel 133 Abb. 5 (Dehn hielt die von 

Schmid nicht sehr prazise beschriebenen und abgebilde- 

ten Fragmente fur Teile eines Bronzebeckens mit flecht- 

bandverziertem Rand). - Prussing, Bronzegefafie 76f. 

Taf. 70, 272.

357 Robitsch, Judenburg 72.

358 Die dankenswerterweise von D. Ankner vorgenommene 

Analyse des Lotes ergab eine Zusammensetzung aus 96% 

Zinn und 4% Blei. Um die Mbglichkeit einer Absonde- 

rung aus dem Bronzeblech des Kessels ausschliefien zu 

kbnnen, wurde auch dieses analysiert: Es besteht neben 

dem Hauptbestandteil Kupfer aus 11,3% Zinn, 0,4% Ar

sen, 0,04% Nickel und 0,01% Blei. Aus dieser vollkom- 

men anderen Zusammensetzung folgt, dafi es sich tatsach- 

lich um Lot handelt.

359 Vgl. Biel, Hochdorf 120 f.

360 Schmid, Strettweg 13.

361 Schmid, Strettweg 13 Anm. 5 (aus unerklarlichen Griinden 

liefi er sich nur in der Fufinote naher tiber den Kessel aus).

362 Vgl. dazu Jantzen, Greifenkessel 41 ff. - Maxwell-Hyslop, 

Urartian 150 ff. - Marunti, Lebeti. - Herrmann, Kessel 

3 ff. - Gauer, Bronzegefafie 20 ff.

363 Furtwangler, Olympia 123 ff.

364 Gauer, Bronzegfafie 20 ff.
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Abb. 47 Strettweg, Furstengrab. - Der Bronzekessel: 1 Das Randornament. - 2 Seitenansicht. - 3 Draufsicht. - M - 1:4.



Abb. 48 Ste. Colombe »La Garenne«: Greifenprotomenkessel auf Dreifufi. (Nach A. Furtwangler). - M = 1:5.

ist. Der Strettweger Kessel lafit sich wegen seines Z-Profils - Gauer spricht von doppelter Falzung - dem 

Typus A 6 zuordnen. Es fallt jedoch u.a. wegen fehlender technischer Untersuchungen und Veroffentli- 

chung schwer, die Gliederung W. Gauers auf die Kessel aus Italien und dem iibrigen Europa zu iibertra- 

gen. Trotz solcher Schwierigkeiten mochte ich den Versuch unternehmen, eine Liste ahnlicher Lebes mit 

weit nach innen gezogenem Rand und Z-Profil hier vorzulegen j65.

365 Die Liste basiert auf der Aufzahlung von Marunti, Lebeti 66 ff.
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Abb. 49 Bronzekessel: 1 Syrakus-Fusco, Grab 556. - 2 Marainville-sur-Madon. - (1 nach P. Orsi; 2 nach L. Olivier). -M = 1:5.

Frankreich

1. Marainville-sur-Madon (Dep. Vosges), Grabhiigel 

1 (Abb. 49, 2). - Bronzekesselfragment; getriebe- 

ner Rand mit Z-Profil (Typus A 6). Randdm: 35 cm.

- Olivier, Tumulus 282 Abb. 6, 1.

2. Sainte-Colombe (Dep. Cote-d’Or), »Tumulus de 

la Garenne« (Abb. 48). - Lebes mit getriebenem 

Rand mit Z-Profil (Typus A 6); auf der Schulter 

vier aufgenietete Greifenkopfprotomen; auf dem 

bandformigen Rand ein mit dem Zirkel eingeritz- 

tes doppeltes Flechtband. Randdm: 44,5 cm. - 

M. Flouest, Notes pour servir a 1’etude de la haute 

antiquite en Bourgogne. Fas. 4 »Tumulus de 

Mousselots« (1874) 20ff. Taf. 1, 1. - Furtwangler, 

Olympia 114ff. Abb. S. 115. - R. Joffroy, Les se

pultures a char du premier age en France (1958) 58 ff. 

Abb. 12. - Ders., Vix e ses tresors (1979) 102f. 

Taf. 62.

Griechenland

3. Olympia (Ilia), Phidias-Werkstatte, Nordwestecke.

- Kessel mit breitem vorgegossenen Rand. Dm: 

66,5-68,5 cm. - Gauer, BronzegefaEe 179 Abb. 6, 4.

4. Olympia (Ilia). - Fragmente eines riesigen Kessels 

mit Weiheinschrift der Spartaner; breiter vorgegos- 

sener Rand. - Gauer, Bronzegefabe 179 Abb. 6, 5 

Taf. 6, 1.

5. Olympia (Ilia). - Schulter- und Randbruchstiick ei

nes Kessels. Der breite Rand wurde von innen nach 

auben umgeschlagen. Dm: 33, 2-33, 4. - Gauer, 

Bronzegefafie 180 Abb. 7, 1. Taf. 5, 3.

6. Olympia (Ilia). - Rand und Schulter eines Proto- 

menkessels; der breite, deutlich verdickte Rand 

wurde nach aufien umgeschlagen; am Rand Nietlo- 

cher fur Protomen. Dm: 55,7-57 cm. - Gauer, Bron- 

zegefabe 180 Abb. 7, 2; Taf. 1, 1; 5, 1.

7. Olympia (Ilia). - Kessel mit stark verdicktem Rand 

mit Z-Profil. Dm: 58,5-61 cm. - Gauer, Bronzege- 

fafie 180 Abb. 7, 3; Taf. 4, 4.

8. Olympia (Ilia). - Fragment eines Kessels mit ge- 

schmiedetem Rand mit Z-Profil. Dm: 48 cm. - Gau

er, BronzegefaEe 180 Abb. 7, 5 Taf. 5, 2.

9. Olympia (Ilia), Stadionnordwall. - Randfragment 

mit Z-Profil. - Gauer, BronzegefaBe 180 Abb. 7, 4.

10. Olympia (Ilia), Megarer-Schatzhaus. - Geschmie- 

detes Randfragment mit Z-Profil. Dm: ca. 34 cm. - 

Gauer, Bronzegefafie 181 Abb. 7, 6.

11. Olympia (Ilia), Phidias-Werkstatte, Bau C. - Meh- 

rere Kesselfragmente mit Z-formigem Randprofil. 

- Gauer, Bronzegefafie 181.

12. Olympia (Ilia), Siidostbau. - Randfragment eines 

riesigen Kessels; Z-formiges Randprofil. - Gauer, 

Bronzegefafie 181 Abb. 7, 8.
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1 2

Abb. 50 Profile gedriickt kugeliger Lebetes mit breitem Rand. - 1 Cerveteri, »Tomba del Tripode«. - 2 Hassle. — 3 S. Vicenzo. - 

4 Olympia. - (1. 3 nach M. G. Marunti; 2 nach B. Stjernquist: 4 nach A. Furtwangler). - M - 1:1.

13. Olympia (Ilia), Siidostgebiet, Brunnen 74. - Frag

ment eines kleinen Kessels mit Z-formigem Rand- 

profil. - Gauer, BronzegefaEe 181 Abb. 7, 7.

Italien

14. Bisenzio (Prov. Viterbo); Grabfund. - Lebes mit 

grofitenteils weggebrochenem, »doppelt genomme- 

nem« Rand. Randdm: 28,7 cm. - Marunti, Lebeti 

70.

15. Cerveteri (Prov. Rom), Tumulus C, »Tomba del 

Tripode« (Abb. 50, 1; Taf. 24, 1). - Gedruckter Le

bes mit getriebenem, etwa 3 cm breitem Rand mit 

Z-Profil (Typ A 6). Randdm: 26,5 cm; H 25 cm. - 

Pareti, Regolini Galassi 384 Taf. 59 oben.

16. Leontinoi (Prov. Syrakus); Grabfund (Taf. 25, 1). - 

Stark gedruckter Lebes mit einem separat angefer- 

tigten und »aufgesetzten« breiten Rand; auf der 

Schulter vier angeldtete Widderkopfprotomen. Ma- 

ximaler Dm: 53,7 cm,; H: 21,5 cm. - Winnefeld, 

Leontinoi 7ff. Taf. ohne Nr.

17. Megara Hyblea (Prov. Syrakus), Stidnekropole, 

Grab 4. - Stark gedruckter Lebes mit sehr breitem 

Rand; Angaben fiber die Randkonstruktion liegen 

nicht vor. - M. Cebeillac-Gervasoni, Les necropo- 

les de Megara Hybleia. Kokalos 21, 1975, 3ff. 

Taf. 6, 1.

18. Monteleone di Spoleto (Prov. Perugia), Colle del 

Capitano; Grabfund. - Gedruckter Lebes mit ge

triebenem Rand mit Z-Profil, das dem von Hassle 

entsprechen soil. - Akerstrom, Hassle 176 ff. 

Abb. 5, b.

19. San Valentino di Marsciano (Prov. Perugia), Tom

ba in Fonte Ranocchia, Kessel A. - Gedruckter Le

bes mit separat angefertigtem und angebordeltem 

Rand von 4,5 cm Breite; auf der Schulter sitzende 

Lowen- und Sphingenstatuetten; Dm: 58,8 cm; H: 

30,8 cm. - Marunti, Lebeti 70f. - M. Sprenger u. 

G. Bertolani, Die Etrusker (1977) 113 f. Taf. 101.

20. San Valentino di Marsciano (Prov. Perugia), Tom

ba in Fonte Ranocchia, Kessel B. - Gedruckter Le

bes mit 3 cm breitem, wahrscheinlich angesetztem 

Rand; die Art der Montage des Randes ist nicht er- 

kennbar; auf der Schulter sitzenden Lowen- und 

Sphingenfiguren. Dm: 57 cm; H: 28,2 cm. - Mar

unti, Lebeti 71. - M. Sprenger u. G. Bertolani, Die 

Etrusker (1977) 113 f. Taf. 101 und 104.

21. San Valentino die Marsciano (Prov. Perugia), Tom

ba in Fonte Ranoccia, Kessel C. - Ein eher hoher 

Kessel mit einem separat gegossenen und angenie- 

teten Rand. Dm: ca. 23 cm H: 19 cm. - Marunti, 

Lebeti 69.

22. San Vicenzo di Campiglia Marittima (Prov. Livor

no); Kammergrab (Abb. 50, 3). - Ein fast kugeli

ger, sehr hoher Kessel mit einem sehr breiten, wahr

scheinlich angenieteten Rand. Dm: 39,5 cm; H: 

28,6 cm. - R. J. Riis, Acta Arch. 10, 1939, 2f. Taf. 2.

23. Syrakus (Prov. Syrakus), Fusco, Grab 556 (Abb. 49, 

1). - Gedruckter Lebes mit breitem Rand; Art der
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Randkonstruktion unbekannt; auf der Schulter vier 

angeldtete RollenhenkeL Dm: 62 cm. - P. Orsi, Not. 

Scavi 1903, 533 Abb. 13.

24. Syrakus (Prov. Syrakus), Via Isonzo, Grab 4 

(Taf. 24, 2). - Eher hoher Lebes mit breitem, wahr- 

scheinlich getriebenem Rand. Randdm: 41,2 cm; H: 

34,5 cm. - Albanese, Siracusa 1 u. 10f. Abb. 3.

25. Vetulonia (Prov. Grosseto), »Circolo dei Lebeti«.

- Hoher Lebes mit einem 1,8 cm breiten, wohl mit- 

gegossenen Rand; trotz dieses eher schmalen Ran- 

des erfolgte eine Zuordnung zu den jiingeren Kes- 

seln, da sich diese Randbreite bereits deutlich von 

der der alteren Kessel abhebt. Dm: 54 cm; H: 47 cm.

- Marunti, Lebeti 68 Abb. 1, c.

Schweden

26. Hassle (Ksp. Glanshammar, Narke), Depotfund 

(Abb. 50, 2; Taf. 25, 2). - Gedriickter Lebes mit ge

triebenem und nach innen umgeschlagenem Rand 

von 3,1-3,4 cm Breite; auf der Schulter vier Niet- 

stellen fiir Protomen: Dm: 64 cm; H: 34 cm. - 

Akerstrom, Hassle 174ff. Abb. 1; 4. - Stjernquist, 

Ciste Taf. 39.

Eng verwandt mit den hier aufgezahlten Lebetes 

sind die sogenannten »capuanischen Aschenurnen« 

aus Bronze (Vgl. S. Haynes, Etruscan bronzes 

[1985] 268 ff. Nr. 63-64). Sie unterscheiden sich 

durch die kugelige Form, den durch einen im rech- 

ten Winkel nach unten ziehende Randsaum sowie 

die reiche Verzierung und die aufgesetzten Statuet- 

ten am Rand. Der getriebene Rand mit Z-Profil 

begegnet auch auf dem monumentalen Kessel aus 

dem Fiirstengrab von Hochdorf in Baden-Wiirt- 

temberg (Biel, Hochdorf 117ff. Taf. 33); die Form 

des Kessels trennt ihn aber von der hier beschrie- 

benen Gruppe. Der umgeschlagene Rand der Fuh- 

schale aus Hallstatt Grab 682 scheint auch auf Vor- 

bilder aus dem Bereich der Lebetes zuriickzugehen 

(Kromer, Hallstatt 144 Taf. 129, 4), wodurch eine 

Herstellung im oberitalisch-ostalpinen Raum frei- 

lich nicht in Frage gestellt werden soli. Schliehlich 

sei noch auf in griechischen und etruskischen Tbp- 

fereien hergestellte Tonnachahmungen solcher spa- 

ten Lebetes (Taf. 43) hingewiesen (Vgl. Arias u. 

Hirmer, Vasenkunst 35 Taf. 35. - Donnarumma u. 

Tommay, Corredi 231 ff. Abb. 387-394. - San Mar

tino ai Colli. Ausstellungskat. Barberino Vai d’Elsa 

[1984] 27f. - Civilta degli Etruschi. Ausstellungs

kat. Florenz [1985] 227 Abb. 8, 3. - P. Orlandini, 

Due novi vasi figurati di stile orientalizzante degli 

scavi dell’Incoronata di Metaponto. Boll. d’Arte 49, 

1988, 1 ff. Abb. 7; 10; 16; 17; Taf. 2).

Die sehr unterschiedliche Herstellung der Rander der spaten Lebetes erlaubt, wie W. Gauer aufzeigte, 

eine noch weiterfiihrende Untergliederung (Abb. 50) 366. Allerdings liegen nur von einem Teil fundierte 

technische Berichte vor. Der Rand der ersten Variante, die W. Gauer als Typ A 6 anspricht, wurde her- 

ausgeschmiedet, was einen sehr erfahrenen Handwerker voraussetzt (Abb. 50,1). Kessel und Rand bilden 

ein Stuck. Das Profil erinnert an die Form eines flachgedriickten Z. Dieser Gruppe gehdren Lebetes aus 

Strettweg (Abb. 47), Ste.-Colombe (Abb. 48), Marainville-sur-Madon (Abb. 49, 2), Olympia, Cerveten 

(Abb. 50, 1) und Monteleone di Spoleto an. Die gleiche Randbildung weist auch der Hochdorf er Kessel 

auf. Nahestehend ist der nach innen umgeschlagene Rand des Kessels von Hassle (Abb. 50, 2). In Olym

pia begegnet eine weitere Spielart, deren Rand einfach nach aufien oder innen umgeschlagen wurde und 

die W. Gauer als Typus A 4 anspricht.

Die massiven Rander der zweiten Variante, die dem Typ A 3 von W. Gauer entspricht, wurden offenbar 

vorgegossen und der Gefabkorper erst dann zu seiner endgiiltigen Form ausgeschmiedet. Diese Technik, 

die sich auch auf den alteren Lebetes beobachten lafit 367, findet sich auf Kesseln von Olympia (Abb. 50,4) 

und Vetulonia wieder. Die Rander der dritten und letzten Variante wurden separat hergestellt und dann 

auf dem Kessel montiert. Wegen fehlender Untersuchungen zum technischen Aufbau ist es meist unmog- 

lich zu entscheiden, ob der Rand angemetet, angebordelt oder angelbtet wurde 368. Dieser Variante lassen

366 Gauer, Bronzegefafie 21 f. schlagt fiir die Kessel aus Olym

pia eine ahnliche, allerdings noch detailliertere Gliederung 

vor.

367 Marunti, Lebeti Abb. 1, a. c; 2. - Gauer, Bronzegefafie 21.

368 Dafi es neben den geschilderten Verfahren noch andere,

zumeist komplizierte Techniken der Randverstarkung gab, 

zeigt der Protomenkessel von Salamis aus Cypern (L. Le- 

hoczky, Technische Untersuchung und Restaurierung ei

nes Greifenkessels aus Salamis (Zypern). Jahrb. RGZM 

21, 1979 [Festchr. H.-J. Hundt] 128 f. Taf. 21, 3. 4).
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sich die Kessel von Leontinoi, San Valentino 369 und San Vicenzo (Abb. 50, 3) zurechnen. Eigentiimli- 

cherweise fehlen bislang entsprechende Exemplare in Olympia und fanden daher bei der Typologisierung 

Gauers keine Beriicksichtigung. Bedauerlicherweise liegen von einer ganze Reihe von Lebetes, insbeson- 

dere aus Sizilien, keine Angaben zur Herstellungstechnik vor.

Die Flechtbandverzierung am Rand des Strettweger Lebes findet auf dem ebenfalls der ersten Variante 

angehdrenden Kessel von Ste.-Colombe in Burgund eine perfekte Entsprechung 370. Wie die Lotspuren 

auf dem Strettweger Kessel belegen, sahen einst auf der Schulter vier, nicht naher bestimmbare Aufsatze. 

Wie Vergleiche mit den anderen Lebetes zeigen, konnte es sich sowohl um Tierkopfprotomen - die Wid- 

derkopfprotomen auf dem Lebes von Leontinoi wie auf einem Kessel aus Olympia wurden angeldtet 

(Taf. 25, 1) 371 - als auch um rollenformige Henkel, wie am Kessel von Syrakus-Fusco (Abb. 49,1), gehan- 

delt haben. Die langliche Form der iiberschliffenen Lotspuren scheint eher fur die letztere Moglichkeit zu 

sprechen.

Die gedriickt-kugeligen Lebetes mit breitem bandformigen Rand streuen uber ein riesiges Gebiet zwi- 

schen Sizilien und Schweden (Abb. 51). Schwerpunkte zeichnen sich in Griechenland, genauer gesagt in 

Olympia, in Sizilien um Syrakus sowie im etruskischen Mittelitalien ab.

Auch nordlich der Alpen traten eimge spate Lebetes zu Tage. Sie stehen mit den auch anhand anderer 

Importstiicke nachweisbaren Siidkontakten der barbarischen Stamme Mitteleuropas in Zusammenhang. 

Weit abseits der iiblichen Verbindungslinien kam in Hassle in Schweden ein solcher Lebes zum Vor- 

schein. Die mitgefundenen Hallstattschwerter vom Typ Mindelheim 372, die aus dem Westhallstattkreis 

stammen, deuten an, uber wessen Vermittlung dieses Gefa.fi Nordeuropa erreichte. Kartiert man die ver- 

schiedenen Randbildungen, so ergibt sich wegen fehlender technischer Untersuchungen ein noch unkla- 

res Bild. Die Lebetes vom Typ A 6 mit getriebenem Rand und Z-Profil haufen sich in Olympia, in Mittel

italien und in Mitteleuropa.

Unbestimmt bleibt, ob sich in alien drei oben genannten Zentren auch eine eigenstandige Produktion 

etablierte. Fur erne Herstellung im gnechischen Raum sprechen die Tonimitationen solcher Lebetes 

(Abb. 44; Taf. 34). Sicher in Griechenland hergestellte attisch-schwarzfigurige Exemplare, wie z.B. aus 

Fratte (Taf. 34), stellen das aufier Zweifel. Fur eine Herstellung zumindest eines Teiles der Kessel Typ A 

6 in etruskischen Werkstiitten sprechen die Protomen des Kessels von Ste. Colombe. Wahrend U. Jantzen 

sie noch seiner grofigriechischen Kyme-Gruppe zuordnete 373, sprach sich K. V. Herrmann erst kiirzlich 

fur eine etruskische Herkunft aus 374. Auch die auf den Kesseln von Strettweg und Ste. Colombe aufschei- 

nende Flechtbandzier liefert einen weiteren Hinweis auf eine italisch-etruskische Herkunft des Strettwe

ger Kessels: Die gleiche Zier tritt namlich haufig auf den Randern von flachen Bronzebecken auf 

(Abb. 52 ) 375. Diese flechtbandverzierten Becken finden sich hauptsachlich in Mittelitalien sowie im Inneren

369 Die Hinweise zur Montage der Rander der Kessel von San 

Valentino verdanke ich dem Restaurator B. Maurer von 

der Staatlichen Antikensammlung in Miinchen.

370 Die nur noch schlecht erhaltene Verzierung lafit sich am 

besten bei R. Joffroy, Vix et ses tresors (1979) 102 Taf. 82 

erkennen.

371 Winnefeld, Leontinoi 7f. - Gauer, Bronzegefafie 20.

372 Akerstrom, Hassle 175 Abb. 1; 3. - Stjernquist, Ciste 

Taf. 40, 1.2.- Zu den Hallstattschwertern vgl. Gerdsen, 

Schwertgraber.

373 Jantzen, Greifenkessel 80 ff.

374 Herrmann, Greifenkessel 90. - Herrmann, Altitalisches 

291. - W. Kimmig, Etruskischer und griechischer Import 

im Spiegel westhallstiittischer Fiirstengraber. In: Etrusker 

nordlich von Etrurien. Symposium Wien-Schlofi Neuwal- 

degg 1989 (1992) 312ff.

375 Folgende Becken mit Flechtbandzier sind dem Autor 

bekannt: 1. Florensac-Rec de Bregues (B. Rouquette u. 

M. Michel, Rev. Arch. Narbonnaise 9, 1976, 203 ff.

Abb. 5). - 2. Mailhac-Grand Bassin II, Grab 12 (Dehn, 

Bronzeschiissel 133).-3. Moureze-LesFaisses (D. Garcia 

u. D. Orliac, Arch, en Languedoc 1986, 63 Abb. 2). - 

4. Pezenas-St. Julian Grab 47 (Bouloumie u. Lagrand, 

Bassins 24). - 5. Plougoumelen-Rocher (Bouloumie u. 

Lagrand, Bassins 24 Abb. 5). - 6. Serres-Bosquet Hugel 1 

(J.-C. Cortois in: Congr. Prehist. de France Monaco 1959 

[1965] 489ff. Abb. 5, 2). - 7. Vix (R. Joffroy, Mon. et. 

Mem. Piot 48/1, 1954, 35f. Taf. 29). - 8. Atri-Colle delle 

Giustizia (E. Brizio, Not. Scavi 1902, 255 Abb. 29). - 

9. Belmonte Piceno (Dall’Osso, Guida 57). - 10. Cairano- 

Calvario, Grab 7 (Abb. 97) (Bailo Modesti, Cairano 147 ff. 

Taf. 67, 5). - 11. Campli-Campovalano Grab 2 (Cianfara- 

ni, Civilta 63 Taf. 45). — 12. Campli-Campovalano Grab 

96 (Bouloumie u. Lagrand, Bassins 25 Anm. 5). -

13. Campli-Campovalano Grab 97 (Ebd. 25 Anm. 5). -

14. Campli-Campovalano Grab 98 (Ebd. 25 Anm. 5). -

15. Campli-Campovalano Grab 100 (Ebd. 25 Anm. 25). -

16. Campli-Campovalano Grab 101 (Ebd. 25 Anm. 5). -
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Abb. 51 Verbreitung der gedriickt kugeligen Lebetes mit breitem Rand. - 1 Marainville-sur-Madon. - 2 Ste. Colombe. - 3 Olym

pia. - 4 Bisenzio. - 5 Cerveteri. - 6 Leontinoi. - 7 Monteleone di Spoleto. - 8 Megara Hyblaea. - 9 S. Valentino di Marsciano. - 

10 S. Vicenzo. - 11 Syrakus. - 12 Vetulonia. - 13 Strettweg. - 14 Hassle. - 15 Hochdorf.
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Abb. 52 Cairano-Collina del Calvario, Grab 7: Bronzebecken mit Flechtbandzier. (Nach G. Bailo Modesti). - M = 1:2.

Siiditaliens, wahrend sie in der Magna Graecia wie in Griechenland fehlen (Abb. 53). Sie liefern damit ein 

weiteres, wenn auch nur schwaches Indiz daftir, dafi Lebetes mit getnebenem Rand auch in italisch- 

etruskischen Werkstatten hergestellt wurden. Solange jedoch von den Lebetes aus Sizilien keine fundier- 

ten technischen Untersuchungsberichte vorliegen, bleibt eine sichere Zuordnung der Lebetes zu bestimmten 

Produktionszentren schwierig.

Wie eingangs dargestellt, stellen die gedriickt kugeligen Lebetes mit dem bandformigen Rand die »zweite 

Generation* dieser Gefafiform dar. Die zeitliche Obergrenze fur sie gibt der Kessel aus der Fusco-Ne- 

kropole von Syrakus an: Der mitgefundene protokorinthische Aryballos datiert dieses Grab in die Mitte 

des 7. Jahrhunderts v. Chr. 376. Ein ahnliches, vielleicht sogar etwas frtiheres Datum diirfte auch fur die 

Anlage des »Circolo dei Lebeti« gelten377. Dieser Kessel steht wegen des noch sehr schmalen Randes am 

Beginn der Entwicklungsreihe der jiingeres Lebetes. Die beiden Hallstattschwerter aus dem Depotfund 

von Hassle in Schweden deuten auch noch auf eine Zeitstellung im 7. Jahrhundert v. Chr. hin 378. Das 

Grab von Marainville-sur-Madon wiirde man wegen des Hallstattschwertes vom Typ Mindelheim noch 

der Stufe Ha C zuordnen; die konischen Naben vom Typ Winterlingen machen aber deutlich, dab dieses 

Grab erst in der Stufe Ha D 1 angelegt worden sein diirfte 379. Eine korinthische Pyxis datiert das Grab 4 

aus Syrakus-Via Isonzo in die erste Halfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. 38°. Gleiches trifft fur die Beifunde 

aus des Lebes von San Vicenzo in der Toscana zu381. Aufgrund stilistischer Argumente wird der Lebes 

aus dem »Tumulus del la Garenne« in Ste. Colombe der ersten Halfte des 6. Jhs. v. Chr. zugerechnet3S2, 

obwohl das Grab erst sehr viel spater errichtet wurde38'. Die gut datierbaren Bronzereliefs aus Monteleone

17. Campli-Campovalano Grab 102 (Ebd. 25 Anm. 5). -

18. Capua (Bailo Modesti, Cairano 23 Anm. 93). - 19. 20. 

Castel San Mariano (Hbckmann, Castel S. Mariano 102 f. 

Taf. 55, 1. 2. 6). - 21. Chiusi (A. Milani, Not. Scavi 1884, 

383). - 22. Chiusi (Hbckmann, Castel S. Mariano Nr. 19- 

20, 99 Anm. 517). - 23. Fabriano »Tomba maggiore« 

(Marconi, Cultura 276 Abb. 1,2) - 24. Melfi-Chiucchiari, 

Grab C (Bailo Modesti, Cairano 24 Anm. 99). - 25. Melfi- 

Chiucchiari, Grab F (Bailo Modesti, Cairano 24 Anm. 99). 

- 26 Populonia, »Tomba dei Flabelli« (Schatze der 

Etrusker. Ausstellungskat. Saarbriicken [1986] 215 f. 

Abb. S. 216). - 27. Ruvo del Monte-San Antonio, Grab 25 

(M. Bottini, Not. Scavi 1981, 259 Abb. 66, 251). - 

28. Ruvo del Monte-San Antonio, Grab 27 (Ebd. 274 Abb, 

83). - 29. Ruvo del Monte-San Antonio, Grab 30 (Ebd. 

281 Abb. 93, 398). - 30. Savignano sul Rubicone-San 

Giovanni in Compito (D. Scarpelli in: P. v. Eles. La 

Romagna tra VI e IV sec. a. C. [1981] 290f. Abb. 195). - 

31. Brolio im Chianatal (Romualdi, Brolio 15 Nr. 18).

376 Hencken, Syracuse 267. - Hawkes u. Smith, Buckets 173.

377 Herrmann, Kessel 85 f.

378 Akerstrbm, Hassle 175 Abb. 1; 3. - Stjernquist, Ciste 

Taf. 40, 1.2.- Zu den Hallstattschwertern vgl. Gerdsen, 

Schwertgraber.

379 Olivier, Tumulus 277ff. Abb. 3; 4.

380 Albanese, Siracusa 1 f. Abb. 4.

381 R. J. Riis, Rod tripods. Acta Arch. 10, 1939, 4f.

382 Herrmann, Greifenkessel 90.

383 Die Fufizierfibeln datieren das Grab in die Stufe Ha D 3 

und damit wohl in die erste Halfte des 5. Jhs. v. Chr. 

(Joffroy, Sepultures 69f. Abb. 15, 10-14).
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di Spoleto384 und San Valentino di Marsciano 385 386 387 sowie die Widderkopfe des Kessels von Leontinou‘SlS 

datieren in die Mitte oder gar schon in die zweite Halfte dieses Jahrhunderts. Eine ahliche Datierung 

schlagt W. Gauer auch fur die Kessel Typus A 6 aus Olympia vor . Die gedriickt-kugeligen Lebetes mit 

bandformigem Rand wurden offensichthch um die Mitte des 7. Jahrhunderts v. Chr. entwickelt. Zu den 

frtihesten zahlen offenbar die Exemplare mit vorgegossenem massiven Rand. Die Mehrzahl der Lebetes 

mit breitem Rand entstammt freilich schon Funden des 6. Jahrhunderts v. Chr.

Die Untersuchung ergab, dais der Kessel aus Strettweg ein Importstiick aus dem Stiden darstellt, die im 

Osthallstattkreis bislang nur sehr selten in Erscheinung traten 388. Einige allerdings nur schwache Indizien 

legen die Vermutung nahe, dab der Strettweger Lebes, wie sein bestes Gegenstiick aus Ste. Colombe in 

Frankreich, wahrend der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. in einer wahrscheinlich etruskischen 

Werkstatte entstanden ist, um dann fiber Oberitalien und Slowenien nach Strettweg zu gelangen.

4. Die Bronzesitulen (Abb. 54, 1-4; Taf. 26, 1-4)

Aus der grofien Zahl von Bronzeblechfragmenten aus dem Strettweger Fiirstengrab liefien sich die Uber- 

reste von mindestens zwei Situlen aussondern 389.

a) Die grobere Situla (Abb. 54, 1; Taf. 26, 1)

Von diesem Bronzegefab (Inv. Nr. 6038) blieb nur etwa ein Drittel der Miindung erhalten. Der Durch- 

messer diirfte einst 26,5 cm betragen haben. Em Vergleich des Verhiiltnisses von Durchmesser zu Gefafi- 

hbhe bei Situlen erlaubt es, die Hohe der Strettweger Situla auf ca. 30 bis 35 cm zu schatzen. Eine senk- 

rechte Reihe aufien flachkopfiger Niete hielt die Blechteile der Situla zusammen, wobei offen bleibt, ob 

der GefaBkorper aus einem oder aus zwei Blechhalften hergestellt wurde. Ein rechteckiges Beilagblech 

verstarkte die Niete im Mfindungsbereich. Der Rand wurde um eine Bleiseele gebdrdelt. Zwei umlaufen- 

de Rippen trennten den kurzen zylindrischen Hals von der schrag abfallenden Schulter. Der konische 

Gefabkorper ist zur Ganze weggebrochen. Mdghcherweise gehdren noch zwei Blechfragmente mit der 

fur Situlen typischen Nietenreihe (Abb. 79, 5. 6; Taf. 35, 8. 9) 390 zu diesem Gefab, ohne dab sie sich 

jedoch anpassen liefien.

Da das Situlenfragment keinerlei Spuren von Henkeln oder Attaschen, die stets im Bereich der auf der 

Strettweger Situla noch erhaltenen senkrechten Nietenreihe angebracht wurden (Abb. 54, 1), erkennen 

lafit, mufi es entweder zu der in den Ostalpen sehr haufigen Gruppe der henkellosen Situlen (Abb. 55, 

1)3 oder aber zu den sehr seltenen hallstattzeitlichen Nachfolgern der Situlen vom Typ Hajdu Boszbr- 

meny mit am Korper angenieteten Horizontalhenkeln (Abb. 55, 2) gehdren 392. Die henkellosen Situlen 

wurden erst ktirzlich zusammengestellt und kartiert (Abb. 56) 393: Demzufolge kommen sie rund um die 

Ostalpen vor, mit Schwerpunkten in Hallstatt und Este. Der Grobteil der henkellosen Situlen gehort 

noch in die Stufe Ha C; einzelne Exemplare blieben aber bis in die Friihlatenezeit in Gebrauch 394.

384 Akerstrom, Hassle 178. - Thieme, Dreifiifie 97. - Woyto- 

witsch, Wagen 48.

385 Thieme, Dreifiifie 97 f.

386 Winnefeld, Leontinoi 4. - Akerstrom, Hassle 177 Anm. 1.

387 Gauer, Bronzegefafie 24 ff.

388 Vgl. Siegfried-Weiss, Ostalpen 124ff. - Kromer, Mitteleu- 

ropa 3 ff. - Frey, Importgut 293 ff.

389 Schmid, Strettweg 11.- Aigner Foresti, Strettweg 32 Taf. 5, c.

- Prussing, Bronzegefafie 60 Taf. 34, 160; 66 Nr. 217.

390 Die Fragmente besitzen keine Inv. Nr.

391 Egg, Helpfau-Uttendorf 368 ff.

392 v. Merhart, Bronzegefafie 329 Karte 6. - Prussing, Bron- 

zegfafie 52 ff.

393 Egg, Helpfau-Uttendorf 369 ff. Abb. 39. - Die dort vorge- 

legte Liste gilt es um ein Exemplar aus Castelvetro-Galas- 

sina Grab 2/1879 in der Emilia-Romagna zu erganzen 

(Squadrini, Castelvetro 273 f. Abb. 227.

394 Vgl. Pauli, Hallein 334. - Egg, Helpfau-Uttendorf 373. - 

Zur jiingsten Gruppe zahlt auch die Situla aus Castelvetro, 

die mitgefundene attisch-rotfigurige Vasen in die Zeit knapp 

nach 450 v. Chr. datieren (Squadrini, Castelvetro 276ff. 

Abb. 223-224).
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Abb. 54 Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Randbruchstiick einer Bronzesitula. - 2-4 Henkel, Attasche und Boden einer kleineren 

Bronzesitula. -5.6 Fragmente von den Attaschen eines Kreuzattaschenkessels. - 7. 8 Bruchstiicke eines tordierten Bronzehenkels.

- 9 Eingedelltes Bodenfragment eines Bronzegefafies. - M = 1:2.

Hallstattzeitliche Situlen vom Typ Hajdu Boszormeny liegen demgegeniiber nur in sehr geringer Zahl 

vor. Mehrere Exemplare wurden in Hallstatt (Abb. 55, 2)395, in Frog in Karnten 396, in Kleinklein 397 und

395 So in Grab 14/15, 458 und 569 (Kromer, Hallstatt 44 

Taf. 1, 33; 108 Taf. 74, 7; 127 Taf. 107, 10). - Trussing, 

Bronzegefiifie 53 f. Taf. 23. Pressing erwahnt unter Nr. 

108 auch zwei angeblich aus Strettweg stammende Situ-
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Abb. 55 Bronzesitulen. - 1 Hallstatt, Grab 125. - 2 Hallstatt, Grab 569. - 3 Hallstatt, Grab 607. - 4 Este-Casa Ricovero, Grab 232.

- (1-3 nach K. Kromer; 4 nach A. M. Chieco Bianchi u. L. Calzavara Capuis). - 1 M = 1:6; 2-4 M - 1:3.

lenfragmente, die sie im Abbildungsteil allerdings unter 

Frog auffiihrt. Der Autor land keine Hinweise, dais diese 

Fragmente tatsachlich aus Strettweg stammen. Vielmehr 

scheinen sie zu den unter Nr. 109 aufgefiihrten Situlen- 

fragmenten aus Kleinklein zu gehbren.

396 v. Merhart, Bronzegefafie 379 Taf. 45,3- - Priissing, Bron- 

zegefafie 53 Taf. 22, 110. 111.

397 Priissing, Bronzegefafie 53 Taf. 22, 109. 112.
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Abb. 56 Verbreitung her henkellosen Situlen sowie der Situlen vom Typ Hajdu Bbszbrmeny aus der Hallstattzeit. (Nach 

G. v. Merhart; erganzt). - 1 Rehling. - 2 Chiusi. - 3 Este. - 4 Isola della Scala. - 5 Pra d’Este. - 6 Most na Soci- Sta. Lucia. - 7 Sticna. 

- 8 Hallein. - 9 Hallstatt. - 10 Helpfau-Uttendorf. - 11 Kobarid. - 12 Smarjeta. - 13 Strettweg. - 14 Dysina. - 15 Kurd. -

16 Rosegg-Frbg. - 17 Castelvetro.

zwei in Este in Venetian398 entdeckt. Ihr Vorkommen beschrankt sich damit auf den Ostalpenraum 

(Abb. 56). Das Exemplar aus Grab 236 von Este-Casa Ricovero datiert in die Stufe Este II C, was dem 

Ubergang von Urnenfelder- zur Hallstattzeit entsprechen diirfte 399. Die iibngen lassen sich mit einer 

Ausnahme dem alteren Abschmtt der Hallstattzeit zuordnen400. Grab 458 aus Hallstatt enthielt einen 

Hallstattdolch mit bronzedrahtumwickelter Scheide, was laut S. Sievers eine Datierung nach Ha D 1 

nahelegt401.

Schulterrippen, wie sie auf der Strettweger Situla begegnen, finden sich mehrfach auf henkellosen Situlen 

(Abb. 55, 1); auf den hallstattzeitlichen Vertretern des Typs Hajdu Boszormeny treten sie demgegeniiber

398 In Este-S. Stefano Grab 277 (Muller-Karpe, Chronologic

267 Taf. 100, 13) und in Este-Casa Ricovero Grab 236 

(Chieco Bianchi u. Calzavara Capuis, Este 302 Taf. 204, 1).

399 Chieco Bianchi u. Calzavara Capuis, Este 309 ff.

400 Das Grab von Este-S. Stefano diirfte in den Ubergangsho-

rizont zwischen Este II und III und damit in eine friihe

Phase dieser Periode zu stellen sein (Muller-Karpe, Chro

nologic Taf. 100) und die Graber 14/15 und 569 aus Hall

statt datieren in die Stufe Ha C (vgl. Hodson, Hallstatt 140 

Abb. 12 und 17).

401 Sievers, Hallstattdolche 36 ff. Nr. 135 Taf. 25.
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nur ein einziges Mai in Erscheinung 4\ was eine Zuordung der grofieren Strettweger Situla zur Gruppe 

der henkellosen Situlen noch wahrscheinlicher macht. Eine erneute Zusammenstellung der seit der Ur- 

nenfelderzeit bekannten Schulterrippen, mit deren EElfe G. v. Merhart die hallstattische Herkunft der 

Situlen zu beweisen versuchte 402 403, erweist sich ebenso wie eine Kartierung der Situlen mit deutlicher Schul- 

terbildung und Steilhals kaum als lohnend, da beide Eigenheiten fast im gesamten Verbreitungsgebiet der 

Situlen von Oberitalien bis in die Niederlande und von den Semequellen bis an den Plattensee auftreten, 

ohne dafi sich - abgesehen von den seit langen bekannten Zentren in der Golasecca-Kultur und im Ost- 

bis Stidalpengebiet - neue Schwerpunkte herausarbeiten liefien 404. Es bleibt noch zu erwahnen, dafi Blei- 

seelen gehauft in die Rander von Situlen aus dem Ostalpenraum eingesetzt wurden, was jedoch keines- 

wegs als Beweis sondern nur als Indiz gewertet werden darf 405.

Die vorgelegten Verbreitungskarten machen zusammen mit solchen Details deutlich, dafi die grofiere 

Situla aus Strettweg - egal ob sie zu den henkellosen oder zu den Situlen vom Typ Hajdu Boszormeny 

gehorte - sehr wahrscheinhch in einer Werkstatte aus dem Ostalpenraum angefertigt wurde. Auch wenn 

der Entwicklungsschwerpunkt beider Situlentypen in der alteren Hallstattzeit zu suchen sein diirfte, er- 

lauben sie keine sichere Datierung in diese Periode, denn auch in der nachfolgenden Stufe Ha D, ja sogar 

noch in Lt A wurden solche Situlen mit ins Grab gegeben.

b) Die kleinere Situla (Abb. 54, 2-4; Taf. 26, 2-4)

Laut Angabe des Grazer Inventarbuches stammen die Bronzeattasche (Inv. Nr. 13967) (Abb. 54, 3; Taf. 26, 

3), der deformierte Bronzehenkel (Inv. Nr. 13945) (Abb. 54, 2; Taf. 26, 2) sowie der Bronzeblechboden 

(Inv. Nr. 6015) (Abb. 54, 4; Taf. 26, 4) von einer kleineren Bronzesitula4u<\

Das kreisformige Bodenstiick (Abb. 54, 4; Taf. 26, 4) besitzt einen Durchmesser von 13 cm. Es war Be- 

standteil einer auf einer Situla aufgenieteten Bodenschale. Auf den Rand des in der Mitte deutlich einge- 

zogenen Bodens wurde ein Standring aus Bronzeblech genietet. Aufierdem setzte man auf der Innenseite 

ein zweites, die ganze Bodenflache bedeckendes Blechstiick ein, das sowohl die Niete des Standringes als 

auch ein einzelner Niet in der Mitte des Bodens fixieren. Ob dieser »doppelte« Boden schon bei der 

Herstellung oder erst im Zuge einer Reparatur eingebaut wurde, kann bei dem fragmentarischen Erhal- 

tungszustand nicht mehr abgeschiitzt werden.

Die Attasche (Abb. 54, 3; Taf. 26, 3) besteht aus einem zu einer Ose zusammengebogenen Bronzestab, 

dessen Enden zu einer Nietflache ausgeschmiedet wurden. Je ein Niet durchstiefi die Nietflache und 

befestigte die Attasche auf dem Hals der Situla. Das Fehlen von Naht- bzw. Nietresten auf dem unter der 

Attasche noch erhaltenen Wandungsbruchstiick belegt, dafi der Gefafikorper der kleineren Situla sehr 

wahrscheinlich aus einem Blechstiick hergestellt wurde. Wie schon erwahnt, montierten die mit der Her

stellung von Situlen betrauten Handwerker die Attaschen stets tiber der Nahtstelle. Trotz der starken 

Deformierung lafit der ehemals halbkreisformige Henkel (Abb. 54, 2; Taf. 26, 2) auf einen Mtindungs- 

durchmesser der Situla von etwa 15 cm schliefien. Der Henkel besteht aus einem im Querschnitt rechtek- 

kigen Bronzestab mit abgerundeten Ecken. Seine Enden bilden schematisierte Vogelkopfe, von denen 

jedoch nur einer erhalten blieb.

Die wenigen Fragmente aus Strettweg waren somit Bestandteile einer eher kleinen Situla mit einnietigen 

Bandattaschen, beweghchem Henkel und angenieteter Bodenschale (Abb. 55, 3. 4). Die Existenz einer 

Bodenschale belegt, dafi die kleine Situla aus Strettweg zur »alteren Generation« der hallstattzeitlichen 

Situlen zahlt, die noch keinen emgefalzten Boden besafien 407. Eine genaue zeitliche wie raumliche Be- 

stimmung erlaubt diese Beobachtung freihch mcht. Die Attasche gehort zu der recht zahlreichen Gruppe

402 Und zwar auf der Situla aus Grab 569 von Hallstatt (Kro- 405 Vgl. L. Pauli, Die Golasecca-Kultur und Mitteleuropa.

mer, Hallstatt Taf. 107, 10). - Prussing, Bronzegefafie Hamburger Beitr. z. Arch. 1/1, 1971, 14 Anm. 16.

Taf. 23, 116. 406 Schmid, Strettweg 11. - Aigner Foresti, Strettweg 32

403 v. Merhart, Bronzegefafie 330 ff. Karte 7. Taf. 5, c. - Prussing, Bronzegefafle 100 Taf. 146, 426.

404 Vgl. dazu Kimmig, Bronzesitulen 78. 407 Kimmig, Bronzesitulen 80.
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der einnietigen Bandattaschen, die laut den Untersuchungen W. Kimmigs bevorzugt in Hallstatt und Sta. 

Lucia-Most na Soci auftreten 408. Aufierdem scheinen Situlen mit einnietigen Bandattaschen auch in Este 409 

sowie im mittleren und westlichen Sudalpenrand410 recht haufig benutzt worden zu sein. Auch aus Klein- 

klein liegt bemerkenswerterweise eine Situla mit entsprechender Attasche und angenietetem Boden vor 411. 

Einnietige Bandattaschen sitzen dabei nicht auf einem bestimmten Situlentyp, sondern wurden sowohl 

auf Steilhalssitulen (Abb. 55, 3) als auch auf Situlen ohne ausgepragte Halsbildung (Abb. 55, 4) mon- 

tiert412. Eine priizise zeitliche Einordnung erlauben die oben aufgezahlten Merkmale der kleinen Situla 

aus Strettweg nicht, aber die angenietete Bodenschale deutet immerhin an, dafi sie der alteren Generation 

dieser Gefafiform zuzurechnen ist.

Die beiden Situlen aus Strettweg gehdren somit beide in den Ostalpen gangigen Typen an. Es fallt dabei 

auf, dab in Strettweg genau jene Situlentypen aufscheinen, die auch in Hallstatt zu den haufigsten Metall- 

gefafien zahlen (vgl. Abb. 144-145).

5. Der Kreuzattaschenkessel (Abb. 54, 5-9; Taf. 26, 5-9)

DaB das Ftirstengrab von Strettweg einst auch einen Kreuzattaschenkessel enthielt, legt die Beschreibung 

eines solchen Metallgefafies durch M. Robitsch nahe413: »Neben dem Pferdezeuge lag ein am Rande her- 

um sehr dickes, blechemes, schmuckloses Bronzegefafl von der Form eines flachen Kessels, mit zweiparal

lel oben iibergezogenen Schwebehenkeln, in Bruchstucken, wovon eines etwas angeschmolzen ist; wohl 

eine vornehme Futterschwinge«. Die Kesselform, der verdickte Rand und das Henkelpaar weisen recht 

unmifiverstandlich auf einen Kreuzattaschenkessel hin; freilich sind von diesem bei der Auffindung of- 

fenbar noch einigermafien erkennbaren Gefafi nur noch einige wenige Bruchstiicke von den Attaschen 

(Inv. Nr. 13955), den Henkeln (Inv. Nr. 6037) und dem Boden (ohne Inv. Nr.) auf uns gekommen.

Die beiden gegossenen Osen414 mit einem Durchmesser von 1,8 bzw. 1,9 cm (Abb. 54, 5. 6; Taf. 26, 5. 6) 

stammen wohl von den auf das Gefafi genieteten Kreuzattaschen (vgl. Abb. 57). Sie besitzen eine facet- 

tierte Vorder- und eine flache Riickseite. Der zu den verlorenen kreuzfdrmigen Nietflachen fiihrende 

Steg ist abgebrochen. Von den sehr kraftigen tordierten Bronzehenkeln (Abb. 54, 7. 8; Taf. 26, 7. 8) liegen 

heute nur noch zwei kleine Fragmente vor. Ihre Wolbung lafit auf einen Mtindungsdurchmesser des Kes

sels von ca. 25 cm schliefien. Das grofiere Bruchstiick ist auf einer Seite deutlich abgenutzt, was durch die 

Bertihrung mit dem Gefafirand entstanden sein dtirfte. In das Fragment wurden in antiker Zeit eine Stufe 

eingeschliffen und zwei Eisenniete eingesetzt. Wahrscheinlich brach der Henkel, und man versuchte, ein 

neues Henkelsttick anzuflicken. Die recht hohe Materialstarke sowie der Durchmesser von 6,5 cm des 

nach innen leicht eingedellten Bodensttickes (Abb. 54, 9; Taf. 26, 9) sprechen nachhaltig fur eine Zugehd- 

rigkeit zu einem Kreuzattaschenkessel (vgl. Abb. 57). Hingewiesen sei noch auf einige stark deformierte 

und auf einem Bronzeklumpen aufgeschmolzene Blechstiicke mit deutlich verstarktem Rand (Taf. 36, 2), 

die moglicherweise auch von dem Kreuzattaschenkessel herrtihren.

Diese eher ktimmerlichen Reste sind die letzten Zeugen fur die Mitgabe eines Kreuzattaschenkessels ins 

Strettweger Grab. Sie waren sehr wahrscheinlich Bestandteile ernes hallstattzeitlichen Kreuzattaschen

kessels, die G. v. Merhart unter der Bezeichung Typ C zusammenfafite (Abb. 57)415. Die Verbreitungs-

408 Kimmig, Bronzesitulen 8If. Tab. 11.

409 Peroni u. a., Cronologia 64 ff., u. 72f. Abb. 11, 2. 8.

440 Als Beispiele fiir den mittleren Alpenraum seien die Situ

len aus dem Depotfund von Kaltern in Siidtirol genannt

(v. Merhart, Kaltern 227ft Taf. 19; 20, 1). - Zu entspre-

chenden Situlen aus der Lombardei vgl. Peroni u. a. ,

Cronologia 236 f. Abb. 65, 4-7).

411 Schmid, Klein Glein 259 Abb. 36. - Aigner Foresti, Strett

weg 32.

412 So z.B. auf den Steilhalssitulen von Kaltern (v. Merhart, 

Kaltern 227ff. Taf. 19; 20, 1) oder den halslosen Situlen 

aus Este (Peroni u. a., Cronologia 64 Abb. 11, 2).

413 Robitsch, Judenburg 73.

414 Prussing, Bronzegefafie 100 Taf. 146, 426, A.

415 v. Merhart, Bronzegefafie 298 ff. Karte 1.
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Abb. 57 Libna, Planinc-Hiigel: Kreuzattaschenkessel vom Typ C aus Bronze. - (Nach M. Gustin). - M = 1:3.

karte (Abb. 58)416 zeigt, dafi Kreuzattaschenkessel gehauft urn das Caput Adriae herum auftreten. Da- 

riiber hinaus finden sie sich in lockerer Streuung auch im Gebiet nordlich der Alpen. G. v. Merhart schlofi 

aufgrund dieses Vorkommens auf eine Herstellung urn das Caput Adriae, wobei sich der Siidostalpen- 

raum durch seine hohe Funddichte besonders anbietet. Chronologisch lassen sich die Kreuzattaschenkes

sel vom Typ C nur ganz pauschal der Hallstattzeit zuordnen, wobei einige Exemplare auch noch in der 

Friihlatenezeit in Gebrauch standen41'.

416 Egg, Helpfau-Uttendorf 373ff. Abb. 40. - In diese Liste 

nachzutragen gilt es je einen Kreuzattaschenkessel aus 

einem Tumulus zwischen Razvanje und Pivola (S. Pahic, 

Maribor in urgeschichtlicher Zeit. Casopis za Zgodovino 

in Narodopisje NV. 4, 1968, 62 Taf. 4, 24), aus dem erst 

kiirzlich entdeckten Grab bei Crnolica (den Hinweis ver- 

danke ich Frau A. Vogrin/Celje), aus einem Grab von 

Unec bei Rakek (Urleb, Unec 294 Taf. 1, 4), alle in Slowe- 

nien gelegen, aus einem neuentdeckten Grab der Sulmtal- 

nekropole bei Kleinklein (Hebert, Bestattung41 f. Abb. 9), 

aus den Wagengrabern von Bouraton »Michaulot« und 

Estissac »La Cote d’Evraux«, im Dep. Aube in Frankreich 

(Pastes des celtes anciens. Ausstellungskat. Troyes u. No- 

gent-sur Seine[1995] 41 ff. Abb. S. 45; 59 ff. Abb. A 3. 09) 

sowie aus Venlo in den Niederlanden (N. Roymans, Late 

Urnfield Societies in the Northwest European Plain and 

the expending Networks of Central European Hallstatt 

Groups. In: N. Roymans u. F. Theuws (Hrsg.), Images of 

the Past. Studies in Pre- en Protohistorie Univ. Amster

dam 7 [Amsterdam, 1991] 42f. Abb. 15, a). Wie eineUber- 

priifung durch B. Chaume/Chatillon-sur-Seine ergab, han- 

delt es sich bei dem Kessel aus Savoyeux um keinen 

Kreuzattaschenkessel.

417 Egg, Helpfau-Uttendorf 377. Auch die in Anmerkung416 

erwahnten Funde lassen sich ohne weiteres in diesen Rah- 

men einpassen. Das Grab von Unec bei Rakek scheint 

wegen der Halbmondfibel vom Typ Krizna gora einem 

sehr friihen Abschnitt der Hallstattzeit zu entstammen 

(vgl. Urleb, Unec Taf. 1, 1. - Terzan, Halbmondfibeln 

49ff). Das herrschaftliche Grab aus Crnolica datiert sehr 

wahrscheinlich in den Sticna-Novo mesto-Horizont. Das 

neue Grab aus Kleinklein diirfte wegen der Dragofibel mit 

Pferdchenzier - einem Fibeltyp der im Trentino mehrfach 

begegnet (Lunz, Stidalpenraum 67 Taf. 10, 4 u. 11, 22. — v. 

Eles, Fibule 233 Taf. 180, 2428-2430) - der Stufe 3 nach 

Dobiat zuzuordnen sein. Die beiden franzosischen Wa- 

gengriiber datieren an den Ubergang von der Hallstatt- 

zur Latenezeit bzw. in erne friihe Phase der Stufe Lt A. Die 

ubrigen Stiicke kamen ohne Beifunde zum Vorschein.
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Abb. 58 Verbreitung der Kreuzattaschenkessel vom Typ C. (Nach G. v. Merhart; ergiinzt). - 1 Aislingen. - 2 Asperg. - 3 Fried- 

richfeld. — 4 Herbertingen-Hundersingen. - 5 Mendringen-Ihringen. - 6 Mbssingen-Belsen. - 7 Rehling. - 8 Bucheres. - 9 Gravant. 

- 10 Poiseuls-Laperriere. - 11 Asolo. - 12 Castel Novo. — 13 Caverzano. - 14 Ellen. — 15 Lozzo di Cadore. - 16 Mel. - 17 Monte 

belluna. - 18 Padua. - 19 Beram. - 20 Dolenjske Toplice. - 21 Libna. - 22 Magdalenska gora. - 23 Medvedjek. - 24 Nesactium. - 

25 Picugi. - 26 Razvanje. - 27 Rifnik. - 28 Smarjeta. - 29 Sticna. - 30 Grize. - 31 Sv. Petar Ludbreski. - 32 Sveto. - 33 Vace. - 

34 Vintarjevec. - 35 Zamarkovi. - 36 Hallstatt. - 37 Helpfau-Uttendorf. - 38 Hof i. Leithageb. - 39 Kleinklein. - 40 Pfaffstetten. - 

41 Ramingstein. - 42 Strettweg. - 43 Byci skala-Hbhle. - 44 Cervene Pofici-Svihov. - 45 Artand. - 46 Regbly. - 47 Somloszolos. - 

48 Vaskeresztes. - 49 Unec. - 50 Venlo. - 51 Crnolica. - 52 Bouraton. - 53 Estissac.

6. Das Bronzebecken (Abb. 59, 1; Taf. 27, 1).

Neben den schon beschriebenen Becken auf dem Kultwagen (Abb. 16) kam in Strettweg noch ein weite- 

res unverziertes Exemplar (Inv. Nr. 6471) zum Vorschein, das M. Robitsch und spater auch 

F. v. Lipperheide irrtiimlicherweise als Helm ansprachen418. W. Schmid stellte richtig, dab es sich bei 

diesem Objekt wegen der kreisrunden Offnung um ein Gefafi handelt41 ’.

418 Robitsch, Judenburg 72 (von der von Robitsch vermute- 

ten Vergoldung des Stiickes kann keine Rede sein; an 

einigen Stellen hat sich noch die glanzende Bronzeoberfla- 

che erhalten). - F. v. Lipperheide, Antike Helme (1896) 

179 Nr. 428.

419 Schmid, Strettweg 11 Taf. 3, 1. -Priissing, Bronzegfafte 81 

Taf. 96, 308 (Priissing spricht das Stuck falschlicherweise 

als Breitrandschiissel an).
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Abb. 59 Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Bronzebecken mit glattem Rand. - 2 Siebtasse aus Bronze. -3.4 Bronzeringe (angeblich zur 

Siebtasse gehdrig). - M = 1:2.
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Abb. 60 Bronzebecken mit glattem Rand. - 1 Tarquinia, »Kriegergrab«. - 2 Castel di Decima, Grab 15.-3 Hallstatt, Grab 501. - 

4 Frankfurt-Stadtwald, Hugel 1, Grab 12. - (1 nach K. Kilian; 2 nach F. Zevi; 3 nach R. Hodson; 4 nach U. Fischer). - M = 1:3.

Vom Becken blieben fast der komplette Rand sowie grofie Teile des Gefabkorpers erhalten. Der Boden ist 

weggebrochen. Das Becken, das aus recht dickem Bronzeblech getrieben wurde, weist einen Durchmes- 

ser von 23,4 cm auf. Das Gefafi zeichnen ein tiefer, soweit noch erkennbar, halbkugeliger Korper und ein 

waagrecht nach aufien gezogener und umgeschlagener Rand von ca. 2 cm Breite aus. Wahrend das Becken 

auf dem Kultwagen eine Maanderzier in Notenlinientechnik schmiickt, blieb das zweite Becken unver- 

ziert.

Die Form rtickt das Strettweger Bronzebecken in die Nahe der Perlrandbecken, nur dab eben jener be- 

zeichnende Perlrand fehlt. Mehrere Gelehrte, wie H. Hencken, B. Bouloumie, C. Legrand, A. Bottini 

und zuletzt R. M. Albanese Porcelli, die sich eingehend mit den aus dem Mittelmeergebiet stammenden 

Perlrandbecken beschaftigten, fasten diese Sonderform unter der Bezeichnung »Becken mit glattem Rand« 

zusammen (Abb. 60) 420. Das Spektrum solcher Gefafie reicht von ganz flach-zylindrischen bis zu halb- 

kugeligen Formen. Als besonders gute Parallelen lassen sich in Italien die Becken aus Grab 656 der Fusco- 

Nekropole von Syrakus42', aus Grab 936 von Pontecagnano 422, aus Grab 15 von Castel Decima (Abb. 60, 

2) 423, aus dem Kriegergrab von Tarquinia (Abb. 60, 1) 424 sowie ein Exemplar aus der »Tomba dei Flabel- 

li« in Populonia423, die alle einen halbkugeligen Korper besitzen, namhaft machen. Die Auswahl der 

Fundorte zeigt, dafi das Vorkommen dieser Gefabe in Italien von Sizilien bis in die Toskana streut.

420 Hencken, Syracuse 267 Taf. 59, 11, a. - Bouloumie u. 

Lagrand, Bassins 27ff. - Bottini, Daunia 61 ff. - Albanese, 

Siracusa 7. - Albanese Porcelli, Bacini 179 ff.

421 Albanese Porcelli, Bacini Abb. 19.

422 B. d’Agostino, Tombe »principesche« da Pontecagnano.

Mon. Ant. 49, 1977, 11 Abb. 7, L. 37.

423 F. Zevi, Castel di Decima - La necropoli arcaica. Not. 

Scavi 1975, 275 f. Abb. 49, 34.

424 Kilian, Kriegergrab 33 f. Abb. 14, 3.

425 Die beste Abbildung findet sich in: Schatze der Etrusker. 

Ausstellungskat. Saarbriicken (1986) 217f.
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Aus dem Bereich der Hallstattkulturen Mitteleuropas lassen sich dem Strettweger Becken Exemplare aus 

dem erst kiirzlich entdeckten Grab von Crnolica beim Rifnik , aus Grab 501 von Hallstatt (Abb. 60, 

3) 427, aus Grab 12 des Htigels 1 von Frankfurt-Stadtwald (Abb. 60, 4) 428 und aus dem Wagengrab von 

Birmenstorf in der Schweiz429 an die Seite stellen. Moglicherweise stammt auch das figural verzierte Rand- 

bruchstiick eines Metallgefafies aus der Bycf-skala-Hohle in Mahren von einem entsprechenden Becken 

(Abb. 107, 2)430. Alle mitteleuropaischen Exemplare zeichnet ein halbkugeliger Gefafikorper aus.

Die sicher nicht vollstandige Aufzahlung der Becken mit glattem Rand laftt analog zu den Perlrandbek- 

ken auf einen mediterranen Ursprung dieser Gefafiform schliefien. Sie dtirften im Zuge der im spaten 8. 

einsetzenden und im 7. Jahrhundert v. Chr. sich verstarkenden Impulse aus dem etruskischpn Italien in 

Mitteleuropa Eingang gefunden haben4“ . Die sehr einfache Gestaltung dieser Becken macht aber eine 

Unterscheidung zwischen mediterranem Importstiick und lokaler Imitation unmoglich. Wie schon dar- 

gelegt, belegt die Notenlinienzier auf dem Becken vom Kultwagen eine lokale, wahrscheinlich siidostal- 

pine Produktion (vgl. Abb. 77) 432.

Die Becken mit glattem Rand aus Italien lassen sich ebenso wie die Perlrandbecken zeitlich zwischen dem 

spaten 8. und dem 6. Jahrhundert v. Chr. einordnen, wobei der Schwerpunkt wohl im spaten 8. und 

7. Jahrhundert v. Chr. liegt433. Eine ahnliche Datierung dtirfte auch fur die mitteleuropaischen Exemplare 

zutreffen. Dafi das reiche Grab aus Hugel 1 von Frankfurt-Stadtwald wahrend der klassischen Stufe Ha C 1 

angelegt wurde, stellen das Hallstattschwert vom Typ Mindelheim sowie die Schirrungsteile aufier Zwei- 

fel 434. Die beiden Winkeltiillen aus dem nicht gut tiberlieferten Grab von Birmenstorf lassen eine ahnliche 

Zeitstellung, vielleicht ein wenig jtingere, vermuten435. Das Grab 501 aus Hallstatt, das moglicherweise 

mit Grab 500 eine Einheit bildete, scheint den neusten Untersuchungen R. Hodsons zufolge eine reiche 

Frauenbestattung aus der Stufe Ha C darzustellen 436. Das erst kiirzlich entdeckte und noch nicht ver- 

offenthchte Grab von Crnolica beim Rifnik lafit sich sehr wahrscheinlich in den Sticna-Novo mesto- 

Horizont stellen 437.

Nicht sicher bestimmbar ist der Verwendungszweck dieser Becken: Wahrend die tiefen halbkugeligen 

Becken ohne weiters zur Aufnahme von Getriinken geeignet sind, dtirften flachere Exemplare 438 dem 

Auftragen von Speisen gedient haben.

426 Den Hinweis verdanke ich Frau A. Vogrin/Celje. Zum 

Grab siehe Vogrin, Crnolica 761.

427 Kromer, Hallstatt 115 Taf. 88, 5. - Hodson, Hallstatt 

Taf. 32, 5. - Prussing, Bronzegfafie 81 f. Taf. 97, 308.

428 Fischer, Grabhiigel 118f. Taf. 10, 2.

429 Drack, Metallgefafie 119 Abb. 15, 1.

430 Nekvasil, Revisions 75 ff. Abb. 1, 2.

431 Zur Verbreitung dieser sowie der Perlrandbecken in Itali

en vgl. Albanese Porcelli, Bacini Karte 1-4. - Zu Mitteleu

ropa vgl. Dehn, Hohmichele 84 ff. Abb. 2. - Bouloumie u. 

Lagrand, Bassins.

432 Vgl. Anm. 245.

433 Bouloumie u. Lagrand, Bassins 28 ff. - Bottini, Daunia 

63 ff. - Albanese Porcelli, Bacini 179 ff.

434 Fischer, Grabhiigel 124 ff. Taf. 11-12; 33-34.

435 W. Drack, Wagengraber und Wagenbestandteile aus Hall- 

stattgrabhiigeln der Schweiz. Zeitschr. Arch. u. Kunst- 

gesch. 18, 1959, 58 Abb. 38. - Zur Datierung vgl. Egg, 

Ohnenheim 78 f.

436 Hodson, Hallstatt 149 vgl. Abb. 12.

437 Das durch einen Hausbau stark gestorte Grab (vgl. Vogrin, 

Crnolica) enthielt ein den »presentatoio« Italiens naheste- 

hendes tischartiges Gebilde aus Bronzeblech, einen Kreuzat- 

taschenkessel, zwei Glastassen, den Kammhalter eines Bron- 

zehelmes (moglicherweise eines Helmes mit zusammenge- 

setzter Kalotte, was eine Datierung in den alteren Abschnitt 

des Sticna-Novo mesto-Horizontes bedingen wurde), Re- 

ste einer Bronzetasse, kleine Beschlagstiicke vom Pferdege- 

schirr sowie Keramikfragmente.

438 Insbesondere die Becken aus dem Westhallstattkreis (Dehn, 

Hohmichele Abb. 1-4. - Bouloumie u. Lagrand, Bassins 

Abb. 1; 4-6; 8).
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7. Die Siebtasse aus Bronze (Abb. 59, 2-4; Taf. 27, 2).

Unter Inv. Nr. 6049 werden im Joanneum in Graz einige wenige Bruchstiicke einer Siebtasse aufbewahrt439. 

Zugehdrig sollen laut Grazer Inventarbuch zwei Bronzeringe sein (Abb. 59, 3. 4; Taf. 27, 3. 4). Einer tragt 

die gleiche Inv. Nr. wie die Siebtasse und der andere erhielt die Inv. Nr. 6051.

Obwohl nur noch zwei kleine Fragmente der Siebtasse erhalten blieben, gestatten diese dennoch eine 

weitgehende Rekonstruktion der Form des Gefafies. Der Randdurchmesser betrug 21,5 bis 22 cm. Die 

Tasse besafi einen flachen, nur wenig gewdlbten Kbrper ohne Standflache. Die Sieblocher wurden in 

konzentrischen Kreisen eingeschlagen; ausgespart blieb ein schmaler Streifen vom Henkel bis zum Bo

den. Nach oben hin setzt sich die Siebtasse mit einem deutlich abgesetzten und schrag nach aufien gezo- 

genen Mundsaum fort. Direkt unter diesem Umbruch wurde aus der GefaBwandung eine umlaufenden 

Buckelreihe, die zwei Punktlinien einfassen, herausgetrieben. Die Zier grenzt den gelochten Siebteil nach 

oben hin ab. Ein breiter hochaufragender Bandhenkel aus Bronzeblech mit T-fbrmigen Nietflachen wur

de am Innenrand und an der Aufienseite des Gefafikdrpers mit je zwei Nieten befestigt. Die umgeschlage- 

nen Langsrander verstarkten den Henkel; aufierdem folgt eine Punktlinie dem Umrifi des Henkels. Die 

beiden eingangs erwahnten Bronzeringe kbnnen eigentlich nur als Klapperringe in den Henkel einge- 

hangt gewesen sein, ohne dafi sich daftir jedoch ein Nachweis beibringen liefie.

Aus dem ostlichen Bereich der Hallstattkultur liegt eine ganze Reihe von Parallelen vor. Folgende Sieb- 

tassen aus Bronze lassen sich dem Strettweger Stuck an die Seite stellen:

Frankreich

1. Appenwihr (Dep. Haut-Rhin); Kastenwald, Hugel 

1. - Siebtasse mit tiefem spitzbodigen Kbrper; deut

lich abgesetzter, schrag nach aufien ziehender 

Mundsaum. Nietreste am Kbrper und am Rand deu- 

ten an, dafi hier einst ein Bandhenkel sab, der of- 

fenbar schon in antiker Zeit verloren ging. Der 

Ringhenkel scheint eine sekundare Zutat darzustel- 

len. Dm: ca. 10,4 cm. — Jehl u. Bonnet, Kastenwald 

23 Abb. 9, A.

Italien

2-3. Este (Prov. Padua), Casa Ricovero, Grab 236 

(Abb. 61, 1). - Zwei Siebtassen mit rundem, eher 

flachem Kbrper; wahrend die grbhere Siebtasse eine 

deutliche Schulterbildung und ein kurzer Zylinder- 

hals auszeichnen, linden sich auf der kleineren nur 

ein schwacher Absatz und ein schrag nach aufien 

gerichteter Mundsaum. Beide mit hohem Bandhen

kel; Rand wie Henkel der grbBeren Tasse schmiik- 

ken umlaufende Rillen. Dm: 12,5 bzw. 9,8 cm. - 

Chieco Bianchi u. Calzavara Capuis, Este 303 

Taf. 206, 15. 16.

4. Sanzeno (Prov. Trento), Grabung Fogolari, aus 

Raum E; Siedlungsfund. - Fragmente einer Sieb

tasse mit breitem Bandhenkel. Dm: 21 x 18,5 cm. - 

G. Fogolari, Sanzeno nell’Anaunia. In: Civilta del 

Ferro Studi e Documenti 6 (1960) 289 Taf. 1, 3.

Slowenien

5. Idrija bei Baca (Op. Tolmin), Grab 5. - Spitzbodi- 

ge Siebtasse mit einem durch einen Knick abgesetz

ten konischen Oberteil und schrag nach aufien ge- 

zogenem Mundsaum; angenieteter Bronzeband- 

henkel. Dm: 17 cm. - Szombathy, Idrija 327f. 

Abb. 135. - Gustin, Posocje 14 Taf. 4, 8.

6. Novo mesto (Op. Novo mesto), DreifuBgrab. - 

Rundbodiges Siebfragment, das sehr wahrschein- 

lich von einer Siebtasse stammt. - Gabrovec, Novo 

mesto 1771E Taf. 2, 2.

7. Novo mesto (Op. Novo mesto), Kandija, Hugel 2, 

Grab 19. - Randfragment einer Siebtasse mit kur- 

zem Zylinderhals. Der Ansatz des angenieteten 

Bandhenkels ist noch deutlich erkennbar. - Knez, 

Novo mesto 81 Taf. 22, 2.

8. Novo mesto (op. Novo mesto), Kapiteljska nijva, 

Hugel 3, Grab 42. - Sehr schlecht erhaltenes Exem

plar; flacher Kbrper; senkrechter Hals mit umgebbr- 

deltem Rand; von Bandhenkel nur noch dreilappige 

Attasche am GefaBkbrper erhalten - Unpubl. (den 

Hinweis verdanke ich B. Kriz, Novo mesto)

439 Robitsch, Judenburg 73. - Schmid, Strettweg 11. - Prussing, BronzegfaBe 41 Taf. 9, 75.
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9. Smarjeta (Op. Novo mesto), Mlade vine, Hiigel 2/ 

1879. - Fragmente einer Siebtasse mit flachem Kor- 

per, deutlich abgesetzten, schrag nach auEen gezo- 

genen und umgebordelten Mundsaum; vom Band- 

henkel nur noch wenige Reste erhalten; auf dem 

Oberteil des Kbrpers Kreisverzierung. Dm: 18,5 cm 

- Dular, Vinji vrh 75 Taf. 23, 1.

10. Smarjeta (Op. Novo mesto), Mlade vine, Hiigel 2/ 

1879. - Flache Siebtasse mit abgesetzter, sehr brei- 

ter Schulter und kurzem zylindrischen Kragenrand; 

hoher Bandhenkel. Dm: 13,8 cm. - Dular, Vinji vrh 

75 Taf. 23, 6.

11. Smarjeta (Op. Novo mesto), Grab fund. - Randfrag

ment einer Siebtasse mit gekehltem Halsteil; ange- 

nieteter Bandhenkel mit Rippenzier. - Stare, Smar

jeta 75 Taf. 37, 3.

12. Sticna (Op. Grosuplje), Hiigel 4, Grab 15 (Abb. 61, 

3). - Randfragment einer Siebtasse mit durch einen 

Knick vom niedrigen Zylinderhals abgesetztem, 

flach konischen Korper; Nietstellen vom angenie- 

teten Henkel noch erhalten. - Wells, Emergence 38 

Abb. 69, a. b.

Osterreich

13. Kleinklein (BH. Leibnitz), Pommerkogel(Abb. 61, 

2). - Flache Siebtasse mit abgesetztem, schrag nach 

auEen ziehendem Mundsaum; den gelochten Sieb- 

teil schheEt eine umlaufende Buckelreihe mit um- 

gebenden Punktlinien ab; am hochgezogenen Band

henkel Buckelzier. Dm: 12,8 cm. - Kossack, Graber- 

felder llOf. Abb. 10, 1. - Trussing, Bronzegefafie 

41 Taf. 9, 76.

14. Pottelsdorf (BH. Mattersburg); Grabfund. - Flache 

Siebtasse mit abgesetztem, schrag nach auEen zie

hendem Mundsaum; angenieteter, fast O-formiger 

Bandhenkel. - O. Urban, Wegweiser in die Urge- 

schichte Osterreichs (1989) 211 unten.

15. Rosegg-Frog (BH. Villach), Grabung Szombathy, 

Tumulus D. - Flache Siebtasse mit abgesetztem, 

schrag nach auEen ziehendem Mundsaum. - Pres

sing, BronzegefaEe 41 Taf. 9, 77.

Bevor wir uns der weiteren Untersuchung der Siebtassen zuwenden, sei vorausgeschickt, dafi diese Ge- 

fafiform ebenso wie die Gefafiwagen und die Amphoren schon in der Urnenfelderzeit konzipiert wurde, 

was entsprechende Siebtassen aus Peschiera am Gardasee, aus dem Wagengrab von Hart a. d. Alz in Bay

ern und aus Milavec in Bohmen bezeugen44". Die aufgelisteten eisenzeitlichen Siebtassen lassen sich in 

drei nicht sehr scharf voneinander abgrenzbare Varianten untergliedern: Die erste kennzeichnen eine 

deutliche Schulterbildung und ein kurzer zylindrischer Kragenrand ohne Mundsaum (Abb. 61,1)440 441. Die 

zweite Variante besitzt eine sehr vieler schwacher ausgepragte, oft nur noch andeutungsweise erkennbare 

Schulterbildung und schliefit mit einem fast trichterformigen Mundsaum ab (Abb. 61, 2) 442. Die dritte 

Variante charakterisiert ein nur durch einen Knick vom Korper abgesetzter Kragenrand ohne Schulterbil

dung (Abb. 61, 3)443.

Die Verbreitungskarte (Abb. 62) fiihrt uns vor Augen, dafi die urspriinglich urnenfelderzeitlichen, haupt- 

sachlich im Gebiet nordlich der Alpen beheimateten Siebtassen in der Eisenzeit vor allem im Siidostal- 

penraum Nachfolger fanden. AuEerhalb dieses Gebietes konnte nur in Appenwihr im Elsah eine solche 

Siebtasse geborgen werden. Demzufolge diirften nicht nur die etruskische Pyxis und die Rippenschale 

aus dem Grab von Appenwihr Fremdstucke darstellen 444, sondern wahrscheinlich auch die Siebtasse, nur 

dafi sie nicht aus Mittelitalien, sondern sehr wahrscheinlich aus dem Siidostalpenraum ms Elsafi gelangte. 

Ubertragt man die Aufgliederung der Siebtassen in die Karte, so zeigen sich einige lokale Besonderheiten. 

Die Variante 3 kommt bislang nur in Unterkrain vor. Fur die erste Variante lafit sich keine Haufung 

ausmachen. Der Schwerpunkt der zweiten Variante liegt im stidostlichen Osterreich. Die beste Parallele

440 Muller-Karpe, Chronologic Taf. 105, 2. - Ders., Das ur- 

nenfelderzeithcher Wagengrab von Hart a. d. Alz, Ober- 

bayern. Bayer. Vorgeschbl. 12,1956, 58 Abb. 3, 2. - Kytli- 

cova, Urnenfelderkultur 342 ff. Abb. 3, 1; 4, 1; 5, B, 1.

441 Hierher gehbren die jeweils grofieren Siebtassen aus Este 

und aus Smarjeta-Mlade vine.

442 Zu den Vertretern der zweiten Variante zahlen neben dem

Strettweger Stuck noch die Exemplare aus Rosegg-Frog,

Kleinklein, Pottelsdorf, die kleineren Tassen aus Este und 

Smarjeta-Mlade vine sowie die Siebtasse aus Appenwihr.

443 Der dritten Variante gehbren die Siebtassen aus Novo 

mesto Hiigel 2 Grab 19 und aus Sticna an.

444 Jehl u. Bonnet, Kastenwald 19ff. Abb. 7; 10; 12; 13. - 

Frey, Situlenkunst 62 f. Abb. 35. -v. Hase, Etrurien 1050f. 

Abb. 17-18.

107



Abb. 61 Siebtassen aus Bronze. - 1 Este-Casa Ricovero, Grab 236. - 2 Kleinklein, Kroll-Schmiedkogel. - 3 Sticna, Hiigel 4, 

Grab 15. - (1 nach A. M. Chieco Bianchi u. L. Calzavara Capuis; 2 nach G. Kossack; 3 nach P. Wells). - M = 1:2.

zum Strettweger Stuck stellt dabei die Siebtasse aus dem Pommerkogel bei Kleinklein dar, die Form und 

Verzierung miteinander verbindet. Es handelt sich damit bei der Strettweger Siebtasse um ein lokales 

Produkt, das sehr wahrscheinlich sogar im Bereich der Sulmtalgruppe angefertigt wurde.

Wie schon erwahnt, gehdren die altesten Siebtassen in die friihe Urnenfelderzeit443. Wahrend aus der 

jiingeren Urnenfelderzeit keine Belege vorliegen, tauchen an der Wende von der Urnenfelder- zur Eisen- 

zeit wieder Siebtassen auf, wie das Grab 236 aus Este-Casa Ricovero bezeugt445 446. Aus Grabern der alteren 

Hallstattzeit stammen die Siebtassen aus Rosegg-Frbg und aus Appenwihr 447. In den »Sticna-Novo me- 

sto-Horizont« gehdren die Siebtassen aus dem Pommerkogel von Kleinklein 448 * * und aus dem Dreifufi- 

grab von Novo mesto444. Ans Ende der Hallstattzeit, und zwar in den Certosafibel-Horizont, lafit sich 

die Siebtasse aus Grab 19 Hiigel 2 von Novo mesto zuordnen430. Obwohl die Beifunde der Siebtasse aus 

dem Grab 15 des Hiigels 4 von Sticna keine nahere zeitliche Einordnung gestatten, legen die iibrigen 

Bestattungen in Hiigel 4, die fast alle der jiingeren Hallstattzeit angehbren, eine entsprechende Zeitstel- 

lung auch fiir Grab 15 nahe451. Da diese beiden spathallstattzeitlichen Siebtassen der dritten Variante 

angehbren, liegt der Verdacht nahe, dab Variante 3 erne jiingere Spielart der Siebtassen darstellt. Die

445 Vgl. Arm. 440.

446 Chieco Binachi u. Calzavara Capuis, Este 310ff.

447 Den Hinweis auf eine Ha C-zeitliche Stellung des Froger

Tumulus D verdanke ich G. Tomedi/Innsbruck. Zum Al

ter des Grabhiigel 1 von Appenwihr vgl. Frey, Situlen-

kunst 62 f. - v. Hase, Etrurien 1050 f. - C. Rolley, Impor

tations mediterraneennes et reperes chronologiques. In:

Les Princes celtes et la Mediterranee. Rencontre de 1’Ecole 

du Louvre Paris (1987) 97f.

448 Dobiat, Kleinklein 169 f.

449 Gabrovec, Novo mesto 179.

450 Das legen die Certosafibeln nahe (Knez, Novo mesto 

Taf. 21, 2-5).

451 Vgl. Wells, Emergence 55ff. Abb. 56-110.
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Abb. 62 Verbreitung der eisenzeitlichen Siebtassen. - 1 Appenwihr. - 2 Este. - 3 Sanzeno. - 4 Idrija bei Baca. - 5 Novo mesto. - 

6 Smarjeta. - 7 Sticna. - 8 Frog. - 9 Kleinklein. - 10 Pottelsdorf. - 11 Strettweg.

Siebtasse aus Pottelsdorf, die m einem friihlatenezeitlichen Grab geborgen wurde 452, sowie die wahr- 

scheinlich auch aus einer latenezeithchen Schicht stammende Siebtasse von Sanzeno 453 bezeugen ein Fort- 

leben dieser Gefafiform bis in die jiingere Eisenzeit. Das jiingste Stuck stellt die Siebtasse aus Grab 15 von 

Idrija bei Baca dar, das in der Spatlatenezeit angelegt wurde 454. Siebtassen wurden demzufolge fiber mehr 

als tausend Jahre in ahnlicher Form hergestellt.

Die Siebtassen gestatten auch einen Einblick in die Trinksitten der barbarischen Vblkerschaften Mitteleu- 

ropas. Sie dienten namlich dazu, die in grofien Metallgefafien mit Gewiirzen angemischten berauschen- 

den Getranke abzuseihen, bevor man sie an die Zecher ausschenkte. Dieses Anmischen von Getranken 

erinnert an die antiken Trinksitten des mediterranen und hier msbesondere des gnechischen Raumes, wo 

eigene Kratere zur Aufbereitung des Weines entwickelt wurden. Es steht daher zu vermuten, dafi diese 

Trinksitten sowie die zugehdrigen Utensilien aus dem Stiden iibernommen wurden. Dab dies jedoch 

schon wahrend Spatbronzezeit erfolgt sein mufi, bezeugen die urnenfelderzeitlichen Siebtassen, auch wenn 

bislang aus dem Mittelmeergebiet noch keine entsprechenden Vorformen bekannt geworden sind4’5. Das 

erneute Auftauchen der Siebtassen in der Hallstattzeit kann somit bestenfalls als eine Wiederbelebung 

einer alteren Sitte, ausgeldst durch die engere Verflechtung mit der Mittelmeerwelt, gewertet werden.

452 Den Hinweis auf eine solche Datierung verdanke ich Frau 

E. Jerem/ Budapest (vgl. auch O. Urban, Wegweiser in die 

Urgeschichte Osterreichs [1989] 211 unten).

453 Die Siebtasse wurde zusammen mit einer eisernen Schaft-

lochaxt im Raum E entdecket (G. Fogolari, Sanzeno 

nell’Anaunia. In: Civilta del Ferro. Studi e Document! 6 

[1960] 289. - Nothdurfter, Sanzeno 33 ff.).

454 Szombathy, Idria 325 ff. Abb. 131-156. - Gustin, Posocje 

30 ff.

455 Vgl. H. Matthaus, Die Bronzegefafie der kretisch-myke- 

nischen Kultur. Prahist. Bronzefunde II, 1 (1980) 306 f.
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8. D le Breiti andschusseln aus Bronze (fVbb. 63—67; TTaf. 28—32)

Die Restaurierung der sehr zahlreichen Bruchstiicke von Breitrandschiisseln aus Bronzeblech456 ergab, 

daB im Strettweger Grab mindestens fiinf solche Gefafie niedergelegt worden waren. Alle wurden aus 

diinnem Bronzeblech getrieben; auf den unverstarkten Rand wurden zwei sich gegenuberliegende, stab- 

formige Horizontalhenkel aufgenietet; in den ausgeschmiedeten lang-rechteckigen Nietflachen, deren 

Rand in drei Fallen gekerbt wurde, sitzen zwei bis drei Nietstifte. Allen Breitrandschiisseln ist der im 

Verhaltnis zum GefaBkorper sehr breite Rand, den eine mehr oder weniger nachlassig ausgefiihrte Punz- 

buckelzier schmiickt, gemeinsam. Bei drei Exemplaren sind noch Teile des GefaBkorpers erhalten; der 

Boden ist bei alien fiinf Schiisseln weggebrochen.

a) Breitrandschiissel A (Abb. 63, Taf. 28)

Sie besteht in der Hauptsache aus Blechfragmenten mit der Inv. Nr. 6091, an die einige kleinere Bruchstiicke 

aus den Konvoluten unter der Inv. Nr. 6106 bzw. aus dem Ferkschen Komplex ohne Inv. Nr. angefiigt wer- 

den konnten. Diese Schiissel besitzt einen Durchmesser von 42-44 cm. Sie zeichnen der sehr breite waagrech- 

te Rand und der Knick im oberen Gefafiteil aus, von dem freilich nur noch geringe Reste erhalten blieben. Je 

sechs Niete fixieren die Horizontalhenkel mit ihren langen, am Rand gekerbten Nietflachen. Den breiten 

Rand teilen vier konzentrische Kreise aus kleinen Buckeln in fiinf Zonen auf. Wahrend die beiden aufiersten 

leer blieben, fiillen Tangentenbuckelreihen bzw. einfache Buckelreihen die drei mittleren Zonen. Die Buckel 

umgeben Punktlinien und sie verbinden auch die Tangentenbuckel miteinander.

b) Breitrandschiissel B (Abb. 64; Taf. 29)

An diese Schiissel, die die Inv. Nr. 6102 tragt, konnten auch einige kleinere Fragmente aus dem Komplex 

mit Inv. Nr. 6106 sowie aus dem Ferkschen Komplex ohne Inv. Nr. angepafit werden. Der Durchmesser 

betragt 37,7 cm. Der flache Korper dieser Schiissel besitzt einen durch emen Knick abgesetzten Oberteil. 

Die rundstabigen Horizontalhenkel werden von vier Nieten gehalten. Auf die Henkel wurden vier bzw. 

fiinf bronzene Klapperringe aufgeschoben. Em Niet mit Beilagscheibe schhefit emen Rifi am Rand der 

Schiissel. Die Verzierung des waagerechten Randes rahmen zwei Dellenreihen ein, die je zwei Buckelrei

hen einfassen. Dazwischen wurden eine etwas unregelmafiige Zickzacklinie und eine Tangentenbuckel- 

reihe eingeschlagen. Wie bei Schiissel A umhofen und verbinden Punktlinien die Buckel.

c) Breitrandschiissel C (Abb. 65; Taf. 30)

Sie setzt sich aus Bruchstiicken mit der Inv. Nr 6092 und 13943 im Grazer Museum sowie aus einem 

Fragment im Freiburger Museum (Inv. Nr. P 275 e) zusammen. Die Breitrandschiissel besitzt einen Durch

messer von 37,4 bis 37,7 cm. Der flache Korper weist keinen Absatz im Oberteil auf. Je vier Niete halten 

die zwei rundstabigen Horizontalhenkel. Aus dem Blech des breiten waagerechten Randes wurde ein 

einseitiger Maanderfries, der von zweiarmigen Haken gebildet wird, herausgetrieben. Alle Limen beste- 

hen aus Buckelreihen, die zwei Punktlinien einfassen. Zwei Buckelreihen schliefien den Maanderfries 

nach innen hin ab.

d) Breitrandschiissel D (Abb. 66; Taf. 31)

Von dieser Schiissel, die sich aus Fragmenten mit Inv. Nr. 6092 und 13943 sowie kleinen Bruchstiicken 

aus dem Konvolut unter Inv. Nr. 6106 zusammensetzt, blieb nur der breite, waagerecht abstehende

456 Robitsch, Judenburg 73. - Schmid, Strettweg 9f. Taf. 2, 2. zegefafie 78 Taf. 76; 77, 278; 78, 279; 80 Taf. 93, 301.

-AignerForesti, StrettwegTaf. 3, c. d; 4.-Priissing, Bron-
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Abb. 63 Strettweg, Furstengrab. Breitrandschussel A. - M = 1:3.
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Abb. 64 Strettweg, Fiirstengrab. Breitrandschussel B. - M = 1:3.

Gefafirand erhalten. Der Durchmesser betragt 36,2 cm. Die leicht facettierten Horizontalhenkel mit ge- 

kerbten Nietflachen fixieren je vier Niete. Zwei Tangentenbuckelreihen bilden einen Rahmen, zwischen 

dem sich ein T-formiger Maanderfries hinzieht.
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Abb. 65 Strettweg, Fiirstengrab. Breitrandschiissel C. - M = 1:3.
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e) Breitrandschiissel E (Abb. 67, 1; Taf. 32, 1)

Von dieser Schiissel werden heute nur noch einige wenige Randfragmente sowie ein Horizontalhenkel 

aufbewahrt. Es liefien sich dabei Bruchstiicke mit der Inv. Nr. 6513 im Grazer Museum mit solchen im 

Freiburger Museum (Inv. Nr. P 275 e) zusammenfiigen. Der Durchmesser der Schiissel diirfte einst 35,5 cm 

betragen haben. Die Breite des Randes lieb sich nicht mehr bestimmen. Der facettierte Horizontalhenkel 

mit gekerbten Nietflachen wird von vier Nieten am Gefafi befestigt. Das Randornament bestand, soweit 

noch erkennbar, aus einer Tangentenbuckelreihe und einem einseitigen Maanderfries aus zweiarmigen
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Abb. 67 Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Breitrandschiissel E. - 2. 3 Bodenfragmente von Breitrandschiisseln. - M = 1:3.
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Abb. 68 Breitrandschiisseln aus Bronze. - 1 Buchheim-Wolfegg.-2 Hallstatt, Grab 271.-(1 nachEulenstein; 2 nach K. Kromer).

M=l:3.
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Haken. Eine zweite, heute nicht mehr erhaltene Tangentenbuckelreihe diirfte entsprechend der Breit- 

randschiissel D das Ornament nach innen hin abgeschlossen haben.

Zu erwahnen bleiben noch einige diinnwandige Blechfragmente, die sehr wahrscheinlich von den nur 

bruchstuckhaft erhaltenen Gefafikorpern der Breitandschiisseln stammen dtirften, ohne sich aber exakt 

anpassen zu lassen. Das gleiche gilt fur zwei eingedellte Bodenfragmente (Abb. 67, 2. 3; Taf. 31, 2. 3), zu 

denen auch kein Anschlub gefunden werden konnte. Sie bezeugen immerhin, dafi die Strettweger Breit- 

randschtisseln entsprechend den meisten anderen Exemplaren mit eingedellten Standflachen versehen 

waren.

Aus dem Bereich der West- wie der Osthallstattkultur liegt eine recht stattliche Anzahl von Breitrand- 

schtisseln vor, deren Charakteristikum der im Verhaltnis zum Korper tiberbreite Rand darstellt, was sie 

von Bronzeschalen vom Typ Hohmichele oder verwandten Perlrandbecken deutlich unterscheidet4?7:

Frankreich

1. Appenwihr (Dep. Haut-Rhin), Kastenwald, Hiigel 

1. - Schussel mit schrag nach oben abstehendem 

Rand ohne Dekor; flacher Korper mit Einziehung 

am Oberrand; angenieteter konischer FuB. Dm:

28,5 cm. - Jehl u. Bonnet, Kastenwald 23 Abb. 6.

Deutschland

2-3. Bittelbrunn (Kr. Konstanz), Ziegelhau, Hiigel 1; 

Doppelbestattung. - Zwei gleiche Schiisseln mit 

leicht schragem und umgeschlagenem Rand; je zwei 

am Rand von aufgenieteten Biigeln befestigte Ring- 

henkel; tiefer halbkugeliger Gefafiteil; angenieteter 

konischer FuB; den Rand zieren zwei umlaufende 

Buckelreihen; am FuB weitere Buckelreihen. Dm:

28.5 cm. - Unpubl.

4-5. Buchheim (Kr. Tuttlingen), Wolfegg; Mannergrab 

(Abb. 68, 1). - Zwei gleiche Breitrandschiisseln mit 

waagrechtem umgebordelten Rand; tiefer halbku

geliger Gefahkorper; angesetzter konischer FuB; 

den Rand schmuckt eine Reihe groBer Buckel, die 

zwei Reihen kleinerer Buckel einfassen. Dm:

29.5 cm. - Eulenstein, Prahist. Bl. 5, 1893, 33 f. 

Taf. 4, 1.

6. Donauworth (Kr. Donau-Ries); Grabfund. - Stark 

beschadigte Schussel mit Buckel- und Pferdchen- 

zier am Rand. - K. Schwarz, Jahresber. Bayer. Bo- 

dendenkmalpflege 1, 1960, 64 Abb. 5.

7. GroBeibstadt (Kr. Rhon-Grabfeld), Graberfeld 2, 

Grab 14/1981. - Schussel mit waagrechtem, umge- 

bordeltem Rand; angenieteter Ringhenkel; tiefer 

halbkugeliger GefaBkorper; konischer FuB; meh- 

457 Vgl. Dehn, Hohmichele. - Dehn, Bronzeschiissel. - Bou- 

loumie u. Lagrand, Bassins. - Biel, Hochdorf 133 ff. - 

Inwieweit zwischen beiden sicher zum Auftragen von Spei- 

rere Buckelreihen teilen den Rand in radiale Fel

der, die je drei verschieden groBe Buckel fiillen. Am 

FuB umlaufende Buckel- und Zickzacklinien. Dm:

29,5 cm. - L. Wamser, Frankenland N. F. 33, 1981, 

243 ff. Abb. 7; 10. - Ders., Das Arch. Jahr in Bay

ern 1981, 104f. Abb. 89.

8. Kappel a. Rhein (Kr. Ortenaukreis), Hiigel 3; Man

nergrab. - Leicht deformierte Breitrandschale mit 

schrag nach oben ziehendem Rand; flacher GefaB- 

teil mit angemetetem konischem FuB; den Rand 

schmiicken zwei emrahmende Leisten; dazwischen 

karoartige Ornamente in Punzbuckeltechnik. Am 

FuB mehrere umlaufende Leisten. - R. Dehn, Arch. 

Nachr. Baden 23, 1979, 3 ff. Titelbild.

9. Kongen (Kr. Esslingen); Grabfund. - Schussel mit 

waagrechtem Rand; flacher GefaBkorper; Vogelzier 

am Rand. - Unpubliziert (den Hinweis verdanke 

ich C. F. E. Pare/Birmingham).

10. Lengenfeld (Kr. Parsberg), Meiergraben; Manner

grab. - Schussel mit schrag abstehendem Rand und 

abgesetzter Mundsaumlippe; flacher GefaBkorper 

mit eingezogenem Oberteil; Boden weggebrochen; 

unverziert. Dm: 34,8 cm. - Torbriigge, Oberpfalz 

308 Taf. 78, 2.

11. MeBstetten-Hossingen (Kr. Zollernalbkr.), Hiigel 

2; wahrscheinlich zur mannlichen Bestattung 2 ge- 

horig (Abb. 69, 2). - Schussel mit leicht schrag nach 

oben abstehendem Rand und heruntergezogener 

Mundsaumlippe; flacher GefaBkorper mit abgesetz- 

tem Oberteil; eingedellter Boden; unverziert. Dm: 

32,7 cm. - S. Schiek, Fundber. Baden -Wiirttemberg 

6, 1981, 294 Abb. 11. - Ziirn, Grabfunde 224 

Taf. 493, 4.

12-13. Oberwiesenacker (Kr. Parsberg), Unterwiesen- 

acker, Hiigel 4; Mannergrab. - Zwei gleiche Schiis-

sen verwendeten Gefafiformen eine Verwandtschaft be- 

stand, bleibt offen. In der Verbreitung schliefien sie einan- 

der weitgehend aus.
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Abb. 69 Breitrandschiisseln aus Bronze. - 1 Hallstatt, Grab 135. - 2 Mefistetten-Hossingen. - (1 Nach K. Kromer; 2 nach 

H. Ziirn).-M = 1:3.

seln mit breitem unverstarkten Rand und eingedell- 

tem Boden. Am Rand mehrere umlaufende Buckel- 

reihen sowie eingestempelte Vogel- und Sonnen- 

zeichen. Dm: ca. 36,5 cm. - Torbrtigge, Oberpfalz 

319 ff. Taf. 90, 1.

14-15. Tannheim (Kr. Biberach), Hartle, Hiigel 2; 

Mannergrab. - Zwei gleiche Schiisseln mit waag- 

rechtem Rand, der in einem Fall umgebordelt und 

im anderen umgeschlagen wurde. Am Ubergang 

zum flachen GefaEteil eine Stufe im Rand; einge- 

dellter Boden; angenieteter konischer FuE; unver- 

ziert. Dm: ca. 33 cm. - M. Geyr v. Schweppenburg 

u. P. Goessler, Htigelgraber im Illertal bei Tann

heim (1910) 28 Taf. 11, 3.

16. Wehringen (Kr. Augsburg), Hungerbrunnenmah- 

der, Hiigel 1. - Schtissel mit waagrechtem, umge- 

bordeltem Rand; tiefer GefaEkorper; angefalzter 

konischer FuE; am Rand eine groEe Reihe umhof- 

ter Buckel zwischen kleineren Buckelreihen und 

einer Leiste. - Unpubliziert (den Hinweis verdan- 

ke ich C. F. E. Pare/Birmingham).

Slowenien

17. Vace (Op. Litija); Grabfund. - Fragment einer Breit- 

randschtissel laut B. Terzan. - Unpubliziert (den 

Hinweis verdanke ich Frau B. Terzan/Berlin).

Osterreich

18. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 14/15 (Schtissel 

gehort zur wahrscheinlich mannlichen Brandbestat- 

tung). - Schtissel mit schrag abstehendem, verstark- 

tem Rand; niedriges GefaEteil; am Rand mehrere 

umlaufende Buckelreihen sowie alternierend einge

stempelte Vogel- und Sonnenzeichen. Dm: 31,4 cm.

- Kromer, Hallstatt 44 Taf. 1, 34. - Prtissing, Bron- 

zegefafie 80 Taf. 95, 305.

19. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 135 (Abb. 69, 1).

- Schtissel mit waagrechtem, verstarktem Rand; an

genieteter Ringhenkel; konischer GefaEkorper mit 

abgesetztem zylindrischen Oberteil; angenieteter 

konischer FuE; am Rand zwischen zwei Buckelrei

hen eine Serie von eingestempelten Vogeldarstel- 

lungen. Dm: 32,5 cm. - Kromer, Hallstatt 59 f. 

Taf. 18, 5.-Hodson, Hallstatt 142Taf. 4,14.-Priis- 

sing, BronzegefaEe 79 Taf. 82, 287.

20. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 236; Mannergrab.

- Fragmente einer Breitrandschtissel mit wahr

scheinlich waagrechtem umgeschlagenen Rand; 

GefaEkorper unbestimmt. Bruchstiicke von koni- 

schem FuE; am Rand ein Btindel umlaufender Ril- 

len. Dm: ca. 23 cm. - Kromer, Hallstatt 74 Taf. 34, 

7. - Hodson, Hallstatt 144 Taf. 12, 2. - Prtissing, 

BronzegfaEe 80 Taf. 96, 307, A

118



Ab
b.

 7
0 

Ve
rb

re
it

un
g 

de
r 

Br
ei

tr
an

ds
ch

ii
ss

el
n.

 -
 1

 A
pp

en
wi

hr
. 

- 
2 

Bi
tt

el
br

un
n.

 -
 3

 B
uc

hh
ei

m.
 -

 4
 D

on
au

wo
rt

h.
 -

 5
 G

ro
fi

ei
bs

ta
dt

. 
- 

6 
Ka

pp
el

 a
. 

Rh
. 

- 
7 

Ko
ng

en
. 

- 
8 

Le
ng

en
fe

ld
. 

— 
9 

Me
fi

st
et

te
n-

Ho
ss

in
ge

n.
 -

 1
0 

Ob
er

wi
es

en
ac

ke
r.

 -
 1

1 
Ta

nn
he

im
. 

- 
12

 W
eh

ri
ng

en
. 

- 
13

 H
al

ls
ta

tt
. 

- 
14

 K
le

in
kl

ei
n.

 -
 

15
 S

al
zb

ur
g-

Ta
xh

am
. 

- 
16

 S
ch

an
do

rf
. 

- 
17

 S
tr

et
tw

eg
. 

- 
18

 D
ys

in
a.

 -
 1

9 
Ho

la
sk

y.
 -

20
 H

or
ak

ov
. 

-2
1 

Do
ba

. 
-2

2 
Na

gy
be

rk
i-

 S
za

la
cs

ka
. 

-2
3 

Va
sk

er
es

zt
es

.

- 
24

 V
ac

e.

119



21. Hallstatt (BH. Gmunden); Grab 253; Mannergrab.

- Schiissel mit nach oben ziehendem Rand und mit 

abgesetztem Mundsaum; niedriger GefaEkorper; 

konischer FuE; am Rand mehrere Reihen kleiner 

umlaufender Buckel; ansonsten unverziert. Dm: 

33 cm. - Kromer, Hallstatt 76 Taf. 41, 10. - Pres

sing, BronzegefaEe 80 Taf. 93, 300.

22. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 260; Mannergrab.

- Schiissel mit schrag nach oben gestelltem Rand; 

zwei angenietete Horizontalhenkel mit eingehang- 

ten Klapperringen; niedriger GefaEkorper mit ein- 

gedelltem Boden. Am Rand umlaufende Leisten 

sowie alternierend eingestempelte Vogelsymbole 

und Kreisbuckel; Dm: 33 cm. - Kromer, Hallstatt 

77f. Taf. 39, 4. - Priissing, BronzegefaEe 78 Taf. 74, 

275.

23. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 271 (Abb. 68, 2).

- Schiissel mit leicht schrag nach oben ziehendem 

Rand; zwei mit profilierten Ziernieten befestigte 

Horizontalhenkel; flacher Korper mit eingedelltem 

Boden; am Rand eine Reihe von grofien Buckeln 

sowie eine Tangentenbuckelreihe zwischen drei 

Punktlinien; Dreieckszier an den Nietflachen der 

Henkel. Dm: 37,5 cm. - Kromer, Hallstatt 80 

Taf. 50,15.-Priissing, BronzegefaEe 78 Taf. 75,276.

24. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 273; Mannergrab.

- Schiissel mit ganz leicht schraggestelltem Rand; 

angenieteter Ringhenkel; tiefer, fast halbkugeliger 

Korper mit eingedelltem Boden und aufgenietetem, 

bandformigem Standring. Am Rand zwischen Buk- 

kelreihen alternierend eingestempelte Vogelsymbo

le und Kreisbuckel. Dm: 35 cm. - Kromer, Hall

statt 80 Taf. 42, 7. - Priissing, BronzegefaEe 79 

Taf. 86, 291.

25. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 409; Mannergrab.

- Randfragment einer Breitrandschiissel; angenie

teter Horizontalhenkel; am Rand zwischen zwei 

Buckelreihen Radsymbole; Dm: ca. 35 cm. - Kro

mer, Hallstatt 101 Taf. 78, 6. - Priissing, Bronzege- 

faEe 78 Taf. 78, 282.

26. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 495; Frauengrab.

- Schiissel mit schrag nach oben ziehendem, umge- 

bordeltem Rand; zwei angenietete Horizontalhen

kel; niedriger Korper mit angefalztem, sehr hohem 

FuE; am Rand zwei Buckelreihen. Dm: 31 cm. - 

Kromer, Hallstatt 114 Taf. 91, 13. - Hodson, Hall

statt 149 Taf. 31, 1. - Priissing, BronzegefaEe 78 

Taf. 80, 283.

27. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 496; Mannergrab.

- Schiissel mit waagrechtem, umgeschlagenem 

Rand; ein angenieteter Ringhenkel sowie mehrere 

Klapperbleche am Rand; tiefer halbkugeliger Kor- 

per mit niedrigem konischen FuE; am Rand zwi

schen zwei Buckelreihen eingestempelte Kreisbuk- 

kel und eine einzelne Vogeldarstellung. Dm: 

28,7 cm. - Kromer, Hallstatt 115 Taf. 92,11. - Prus

sing, BronzegefaEe 80 Taf. 92, 299.

28-29. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 504; Doppel- 

grab (Mann und Frau/Kind). - Zwei sehr ahnliche, 

aber verschieden groEe Schiisseln mit waagrechten 

Randern und angenieteten Horizontalhenkeln, in 

die Klapperbleche eingehangt wurden. Eine Schiis

sel besaE nur einen Henkel. Eher niedriger Korper 

mit eingedelltem Boden; bei einer Schiissel wurde 

der Bodenteil eingenietet. Am Rand zwischen Rei

hen kleiner Buckel Tangentenbuckelreihen. Dm: 21 

bzw. 29 cm. - Kromer, Hallstatt 116f. Taf. 94, 5. 

13. - Hodson, Hallstatt 149 Taf. 33, 3. 4. - Priis

sing, BronzegefaEe 78 Taf. 73, 273; 79, 280.

30. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 505; Frauengrab 

(Hodson zweifelt wegen der Ha C-zeitlichen Klap

perbleche am Henkel der Schiissel die Zugehdrig- 

keit zu Grab 505 an) (Abb. 71, 2). - Schiissel mit 

waagrechtem Rand; zwei angenietete Horizontal

henkel mit eingehangten Klapperblechen; flacher, 

fast konischer Korper mit abgesetztem zylindri- 

schen Oberteil; eingesetztes Bodenteil; konischer 

FuE; am Rand zwei groEe Buckelreihen; am Kor- 

per zwei weitere Buckelreihen. Dm: 31,3 cm. - Kro

mer, Hallstatt 117 Taf. 97, 5. - Hodson, Hallstatt 

149 Taf. 36, 5. - Priissing, BronzegefaEe 78 Taf. 81, 

284.

31-32. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 507; Doppel- 

grab (Mann und Frau). Zwei gleiche Schiisseln mit 

sehr stark schraggestelltem Rand; angenieteter Ring

henkel; zwischen Rand und dem eher tiefen Kor- 

per eine Stufe; angefalzter, konischer FuE; am Rand 

zwischen zwei Buckelreihen alternierend je drei ein

gestempelte Vogelzeichen und drei groEe Buckel. 

Dm: 33,3 bzw. 34 cm. - Kromer, Hallstatt 119 

Taf. 100, 2. - Hodson, Hallstatt 149 Taf. 38, 2. - 

Priissing, BronzegefaEe 79 Taf. 83, 286.

33. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 569; Doppelgrab ? 

(zwei Frauen ?) (Abb. 40, 1). - Schiissel mit schrag 

gestelltem umgeschlagenen Rand; am Rand noch 

Halterung fiir verlorene Ringhenkel; innerer Teil 

des Randes stufig abgesetzt; tiefer halbkugeliger 

Korper; angenieteter, breiter konischer FuE; tor- 

dierte Stabe verbinden zusatzlich FuE und Schiis

sel; unverziert. Dm: 33,9 cm. - Kromer, Hallstatt 

127 Taf. 107, 15. - Hodson, Hallstatt 150 Taf. 42, 

2. - Priissing, BronzegefaEe 79 Taf. 89, 295.

34. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 577; Mannergrab.

- Schiissel mit eher schmalem, waagrechtem und 

umgeschlagenem Rand; sehr flacher Korper mit ein

gedelltem Boden. Am Rand zwischen zwei Buckel

reihen alternierend eingestempelte Kreisbuckel und 

je zwei voneinander wegblickende Vogel. Dm:
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Abb. 71 Breitrandschiisseln aus Bronze. - 1 Hallstatt, Grab 732. - 2 Hallstatt, Grab 505. - (Nach K. Kromer). - M = 1:3.

35 cm. - Kromer, Hallstatt 129 Taf. 111,3.- Hod

son, Hallstatt 150 Taf. 44, 5. - Pressing, Bronzege- 

fafie 80 Taf. 95, 306.

35. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 600; Mannergrab.

- Schiissel mit waagrechtem, umgeschlagenem

Rand; angenietete Ringhenkel; extrem flacher, im
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Abb. 72 Breitrandschiisseln aus Bronze. - 1 Doba, Huge! 2.-2 Hallstatt, Grab 607. - (1 nach A. Szaraz; 2 nach K. Kromer). - 

M= 1:3.

Oberteil zylindrisch abgesetzter Korper; angefalz- 

ter, konischer FuE; am Rand zwischen zwei Buk- 

kelreihen eingestempelte Vogelzeichen. Dm: 

33,7 cm. - Kromer, Hallstatt 132 Taf. 113,2.- Pres

sing, BronzegefaEe 78 Taf. 82, 285.

36. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 605; Mannergrab.

- Schussel mit waagrechtem, umgeschlagenem 

Rand; angenieteter Ringhenkel mit Klapperanhan- 

gern; tiefer, halbkugeliger Korper mit eingedelltem 

Boden; am Rand zwischen Punkt- und Buckellini- 

en umhofte Buckel und Kreisbuckel. Dm: 34 cm. - 

Kromer, Hallstatt 133 f. Taf. 119,9. - Hodson, Hall

statt 151 Taf. 46, 9. - Prussing, BronzegfaEe 79 

Taf. 90, 297.

37. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 607; Mannergrab 

(Abb. 72, 2). - Schussel mit waagrechtem umge

schlagenem Rand; angenieteter Ringhenkel; flacher 

Korper; Boden weggebrochen; am Rand zwischen 

Buckelreihen alternierend eingestempelte Vogel- 

und Sonnensymbole. Dm: 39 cm. - Kromer, Hall

statt 134 Taf. 119,4. - Hodson, Hallstatt 151 Taf. 47, 

9. - Prussing, BronzegefaEe 70 Taf. 85, 290.

38. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 608; Mannergrab.

- Erhalten blieb nur ein Fragment des konischen 

FuEes mit Rippenzier; laut G. Ramsauer soil die 

Schussel ein »Kreisgeprage« geziert haben. - Kro

mer, Hallstatt 134 f. Taf. 122, 9. - Hodson, Hall

statt 151 Taf. 48, 2.

39. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 626 (moglicher- 

weise zu benachbarten Grabern gehdrig). - Schus

sel mit waagrechtem Rand; am Rand sitzen noch 

die mit plastischen Vogelfiguren gezierten Atta-
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schen fur zwei Ringhenkel; tiefer Korper mit ein- 

gedelltem Boden; am Rand Tangentenbuckelreihe,  

wobei Buckel und Radsymbole abwechseln. Dm: 

31,5 cm. - Kromer, Hallstatt 137 Taf. 121, 13. - 

Hodson, Hallstatt 151. - Priissing, BronzegefaEe 

80 Taf. 91,298.

40. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 677; Mannergrab.

- Schiissel mit waagrechtem, umgeschlagenem 

Rand; angenieteter Ringhenkel mit drei Klapper- 

ringen; flacher, im Unterteil konischer und im 

Oberteil zylindrischer Korper; angefalzter, koni

scher FuE; am Rand zwischen zwei Buckelreihen 

in sehr lockerer Abfolge alterni erend eingestempelte 

Sonnen- und Vogelzeichen. Dm: 34,5 cm. - Kro

mer, Hallstatt 143 Taf. 159, 8. - Priissing, Bronze

gefaEe 79 Taf. 84, 288.

41. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 689; Mannergrab.

- Von der Schiissel nur noch konischer FuE mit 

umlaufenden Rippen erhalten. - Kromer, Hallstatt 

145 Taf. 139, 22. - Priissing, BronzegefaEe 80 

Taf. 93, 303.

42. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 732; gestortes Grab 

(Abb. 71, 1). - Schiissel mit waagrechtem, umge

schlagenem Rand; die zwei Horizontalhenkel weg- 

gebrochen; eher flacher Korper; Boden weggebro- 

chen; am Rand eine Reihe grower umhofter Buckel 

zwischen Reihen kleinerer. Dm: 38,6 cm. - Kromer, 

Hallstatt 151 Taf. 147, 10,-Hodson, Hallstatt 153.

- Priissing, BronzegefaEe 78 Taf. 77, 281.

43. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 769; Mannergrab.

- Schiissel mit waagrechtem, umgeschlagenem 

Rand; flacher Korper mit abgesetztem zylindrischen 

Oberteil; Boden weggebrochen; am Rand zwei Rei

hen groEer umhofter Buckel zwischen Reihen klei

nerer. Dm: 30, 5 cm. - Kromer, Hallstatt 155 

Taf. 144,4.-Priissing, BronzegefaEe 79 Taf. 87,293.

44. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 789; Mannergrab.

- Schiissel mit waagrechtem, umgeschlagenem 

Rand; angenieteter Ringhenkel mit Klapperringen; 

Stufe am Ubergang von Rand und Korper; flacher 

Korper mit zylindrischem, abgesetztem Oberteil; 

angefalzter, konischer FuE; am Rand zwischen Lei- 

sten und Buckelreihen alternierend eingestempelte 

Vogel- und Sonnenzeichen. Dm: 30,7 cm. - Kro

mer, Hallstatt 157 f. Taf. 162, 4. - Priissing, Bron

zegefaEe 79 Taf. 84, 289.

45. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 912; Mannergrab 

(gestort ?). - Schiissel mit leicht schrag hochgezo- 

genem Rand; von den Horizontalhenkeln zeugen 

nur noch die Niete; plastische Vogelfigiirchen am 

Rand festgenietet; tiefer, halbkugeliger Korper; 

Boden weggebrochen; am Rand drei Reihen gro- 

Eer Buckel zwischen Reihen kleinerer. Dm: 33,9 cm.

- Kromer, Hallstatt 174 Taf. 185, 18. - Hodson, 

Hallstatt 155 f. Taf. 50, 2. - Priissing, BronzegefaEe 

80 Taf. 94, 304.

46. Hallstatt (BH. Gmunden); Linzer Grabung, Grab 

90/91 (wahrscheinlich zu Grab 90 gehdrig). - Rand

fragment einer Schiissel mit umgeschlagenem Rand 

und einer Stufe in der Mitte des Randes. - F. Stroh 

in: Kromer, Hallstatt 219 f. Taf. 250, 9.

47. Hallstatt (BH. Gmunden), ohne Grabnummer. - 

Schiissel mit waagrechtem Rand und tiefem Kor- 

per. Umgeschlagener Rand; angenieteter Horizon

talhenkel mit eingehangten Klapperblechen. Zise- 

lierte Zickzackreihe zwischen zwei Buckelreihen, 

Tangentenbuckelreihe und Punktreihe. Dm: 

21,5 cm. - O. Vohnicky, Die Hallstatter Sammlung 

aus der alteren Eisenzeit im Urgeschichtlichen In- 

stitut der Wiener Universitat. Wiener Prahist. Zeit- 

schr. 20, 1933, 86 f. Taf. 3, 7. - Priissing, Bronzege

faEe 78 Taf. 73, 274.

48. Hallstatt (BH. Gmunden), ohne Grabnummer. - 

Schiissel mit waagrechtem Rand und tiefem, halbku- 

geligen Korper. Um eine Bleiseele gebordelter Rand. 

Angenieteter Tragering. Zwischen zwei Buckelrei

hen teilen radial angeordnete Buckellienien den Rand 

in Metopen auf: In den Metopen Kreisbuckel. Dm: 

37 cm. - Priissing, BronzegefaEe 79 Taf. 88, 294.

49. Hallstatt (BH. Gmunden), ohne Grabnummer. - 

Schiissel mit leicht schrag hochgezogenem Rand; 

flacher Korper; Boden weggebrochen; am Rand 

zwischen zwei Buckelreihen eingestempelte Vogel

zeichen. - Unpubliziert (Oberdsterreichisches Lan- 

desmuseum, Linz).

50. Kleinklein (BH. Leibnitz), Pommerkogel, Manner

grab. - Fragment einer Schiissel mit waagrechtem, 

umgeschlagenem Rand; angenietete Ose fiir Ring

henkel; tiefer halbkugeliger GefaEkorper; Boden 

weggebrochen; am Rand zwischen zwei Buckelrei

hen Tangentenbuckelreihe, die radial verlaufende 

Punktlinien zusatzlich gliedern; Dm: 35 cm. - 

Schmid, Klein Glein 233 Abb. 13. - Priissing, Bron

zegefaEe 79 Taf. 87, 292.

51. Salzburg-Taxham (BH. Salzburg-Stadt), Brandgrab 

(Mehrfachbestattung). - Fragmente, die moglicher- 

weise von einer Schiissel mit umgeschlagenem Rand 

und angenieteten Horizontalhenkeln stammen; 

Buckelzier am Rand unbestimmbar. - F. Moos- 

leitner, Germania 60, 1982, 478 Abb. 6, 33. - Pres

sing, BronzegefaEe 84 103, 321 (sie halt die Frag

mente fiir Teile einer Rippenciste).

52. Schandorf (BH. Wartberg), Grabhiigelgruppe 1, 

Hiigel 41; Mannergrab. - Randbruchstiicke, die 

moglicherweise von einer Breitrandschiissel stam

men; It. Barb sollen sie einen Holzteller verkleidet 

haben; umgeschlagener Rand; zwei umlaufende 

Rippen zieren den Rand; GefaEteil weggebrochen.
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Dm: ca. 32 cm. - Barb, Schandorf 93 ff. Abb. 8, 14.

- Priissing, Bronzegefahe 96 Taf. 141, 374.

Slowakei

53-54. Briinn-Holasky (Kr. Brno), Hugel 1; Manner

grab. - Zwei Schiisseln mit schrag nach oben ge- 

stelltem, umgebordeltem Rand; flacher Korper mit 

gerader Standflache; am Rand zwischen mehreren 

Buckelreihen alternierend eingestempelte Vogel- 

und Sonnenzeichen. Dm: 48 cm. - Cervinka, Ho- 

lasky 16f. Abb. 7, 8. - Stegmann-Rajtar, Stidmah- 

ren 9 Taf. 5, 10-12.

55-56. Briinn-Holasky (Kr. Brno), Hugel 2; Manner

grab. - Es soil zwei gleiche Breitrandschiisseln wie 

aus Hugel 1 mit Vogel- und Sonnenzeichen enthal- 

ten haben. - Cervinka, Holasky 17 f. Abb. 9; 10. - 

Stegmann-Rajtar, Siidmahren 9f. Taf. 5, 10-12.

57. Horakov (Kr. Brno); Hlasnica-Hiigel; Mannergrab.

- Schiissel mit leicht schraggestelltem, umgeschla- 

genem Rand; flacher, breiter Gefahteil mit grofiem 

eingedellten Boden; am Rand zwischen mehreren 

Buckelreihen alternierend eingestempelte Vogel- 

und Sonnenzeichen. Dm: ca. 41 cm. - Neben die- 

sem sicher als Breitrandschtissel zu klassifizieren- 

den GefaB enthielt diese Bestattung noch eine zwei- 

te Schiissel mit einem sehr viel steilwandigeren 

Profil. Die ebenfalls am Rand angebrachten Vogel- 

und Sonnenzeichen wurden im Gegensatz zu den 

iibrigen Breitrandschiisseln von innen nach auhen 

eingestempelt. Es handelt sich somit nur um ein na- 

hestehendes MetallgefaK - V. Podborsky in: Sym

posium zu Problemen der jiingeren Hallstattzeit in 

Mitteleuropa. Smolenice (1970) 392 Abb. 11,35.- 

Stegmann-Rajtar, Siidmahren 16ff. Taf. 20, 10-11.

Tschechien

58. Dysina (Kr. Plzen-Nord), Hugel 2. - Bruchstiicke 

einer Schiissel mit umgebordeltem Rand; am Rand 

zwischen mehreren Buckelreihen alternierend ein

gestempelte Sonnen- und Vogelzeichen. Dm: ca.

34 cm. - V. Saidova, Pam. Arch. 59/2, 1968, 396 

Taf. 24, 31.

Ungarn

59. Doba (Kom. Vezprem), Hiigel 2; Mannergrab 

(Abb. 72, 1). - Randfragment einer Schiissel; un- 

verstarkter Rand mit Resten eines aufgenieteten 

Horizontalhenkels; am Rand zwei Reihen groBer 

Buckel zwischen drei Reihen kleinerer. Dm: ca. 

38 cm. - Szaraz, Hallstatt 320ff. Taf. 3, 1. - Patay, 

BronzegefaBe 79 Nr. 142 Taf. 63.

60. Nagyberki-Szalacska (Kom. Somogy), Hiigel 2. - 

Einige Bronzeblechfragmente sowie der stabformi- 

ge Horizontalhenkel sollen von einer Breitrand- 

schiissel stammen. - E. M. Kabay, Folia Arch. 12, 

1960, 50 f. Abb. 15. - Fekete, Vaskeresztes 74 Anm. 

192. - Patay, BronzegefaBe 83 Nr. 156 Taf. 69.

61. Vaskeresztes (Kom. Vas), Diofas diild, Hiigel 1; 

Mannergrab. - Bruchstiicke einer Schiissel mit un- 

verstarktem Rand; Fragmente eines Horizontalhen

kels; am Rand zwei Reihen groBer umhofter Buk- 

kel zwischen mehreren Reihen kleinerer. Dm: ca.

35 cm. - Fekete, Vaskeresztes 74 Abb. 11, 3. 14. - 

Patay, BronzegefaBe 79 Nr. 143 Taf. 63.

Nahestehend sind noch die zwei unverzierten Bron- 

zeschiisseln aus Grab 1 von GroBeibstadt (Kossack, 

Graberfelder 59 Taf. 40, 95. 96).

Die Verbreitungskarte zeigt, dab Breitrandschiisseln sowohl im West- als auch im Osthallstattkreis recht 

haufig verwendet wurden (Abb. 73); nur im auBersten Westen, in Frankreich, fehlen sie. Den Mittelpunkt 

ihres Vorkommens bildet das Graberfeld von Hallstatt, wo allein dretBig Breitrandschiisseln entdeckt 

werden konnten. Bemerkenswerterweise sind in Slowenien und im ostlichen Oberitalien, wo die Metall- 

gefaBe ansonsten viele Gemeinsamkeiten mit dem Ost- wie dem Westhallstattkreis aufweisen, bislang 

kaum Breitrandschiisseln aufgetaucht. Eine offenbar westhallstattische Sitte scheint die paarweise Mitga- 

be von Breitrandschiisseln darzustellen, wie sie fur die Graber aus Bittelbronn, Buchheim, Oberwiesen- 

acker, Tannheim, Grab 504 und 507 von Hallstatt sowie dem Hiigel 1 von Briinn-Holasky und von 

Horakov belegt werden kann. AuBerdem lassen sich hier noch die im Grab 1 von GroBeibstadt ebenfalls 

paarweise hinterlegten Schalen, die den Breitrandschiisseln nahestehen, anschliefien4?s. Offensichtlich 

benutzte man Breitrandschiisseln in diesem Gebiet meist paarweise.

458 Kossack, Graberfelder 59 Taf. 40, 95. 96.
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Abb. 73 Verbreitung der Ornamente auf Breitrandschiisseln (zu den Nummern vgl. Abb. 70).

Zur Datierung sei angemerkt, dafi die meisten Breitrandschiisseln Grabern der Stufe Ha C entstammen. 

In Sudwestdeutschland 459, in Bayern460, in Hallstatt461 und in Briinn-Holasky 462, aber auch in Doha463 

sind sie mit Eisenschwertern vom Typ Mindelheim, der Leitform der Stufe Ha C, vergesellschaftet. Die 

Beifunde aus den Grabern von Dysina 464 und Horakov465 bestiitigen eine solche Datierung in den alteren

459 So in Buchheim (Eulenstein, Grabhiigelfund bei Buchheim. 

Prahist. Bl. 5, 1893, 33 f. Taf. 4,2) und wahrscheinlich auch 

in Tannheim (vgl. dazu Gerdsen, Schwertgraber 140) sowie 

in Hugel 2 von Mefistetten-Hossingen; wie schon angedeu- 

tet, stammt die Breitrandschiissel aus dem zuletzt genann- 

ten Grabhugel wahrscheinlich nicht aus der Ha D 3-zeitli- 

chen Bestattung 1, sondern aus dem Grab 2 mit dem Min- 

delheimschwert (vgl. Ziirn, Grabfunde 224 Taf. 492 A; 493).

460 Vgl. dazu das Grab von Oberwiesenacker (Torbriigge, 

Oberpfalz 319 ff. Taf. 90.

461 So z.B. in Grab 253 (Kromer, Hallstatt Taf. 41, 8), 260

(Ebd. Taf. 39, 12), 275 (Ebd. Taf. 42, 5), 504 (ebd.

Taf. 95, 1), 507 (Ebd. Taf. 101, 1), 600 (Ebd. Taf. 118, 4),

607 (Ebd. Taf. 119, 1) und Grab 789 (Ebd. Taf. 162,3).

Laut R. Hodson, Hallstatt Abb. 8; 13 datieren die Graber

409, 496 und 607 in die Stufe Ha 1A, Grab 14/15, 253, 271 

und 273 nach Ha IB, Grab 260 und 504 an den Ubergang 

von Ha 1B/C, Grab 495, 569, 600 und 677 nach Ha 1C, 

Grab 507 und 912 nach Ha 1 D, sowie Grab 236, 605, 608 

und 689 nach Ha IE.

462 Cervinka, Holasky 16 f. Abb. 8, 1.

463 Szaraz, Hallstatt 320 ff. Taf. 3, 5.

464 Die Pferdgeschirrteile erlauben eine solche Einordnung. 

Vgl. V. Saidova, Die hallstattzeitliche Hiigelgraberkultur 

in Westbbhmen. Pam. Arch. 59/2, 1968, 395 f. Taf. 24.

465 V. Podborsky, Die Stellung der siidmahrischen Horakov 

Kultur im Rahmen des danubischen Hallstatt. In: Sympo

sium zu Problemen der jiingeren Hallstattzeit in Mitteleu- 

ropa. Smolenice 1970 (1974) 393 ff. Abb. 10-11.
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Abschnitt der Hallstattzeit. In den »Sticna-Novo mesto-Horizont« bzw. die Stufe 3 nach Dobiat, gehb- 

ren die Schiisseln aus Kleinklein-Pommerkogel 466, aus Vaskeresztes 467 sowie von Schandorf468. Eine klei- 

nere Gruppe von Bestattungen mit Breitrandschusssel, wie das Grab im Hugel 3 von Kappel a. Rh.469, das 

Brandgrab von Salzburg-Taxham 470 sowie die Graber 505, 577, 769 und Grab 91 »Linzer Grabung«471, 

wurde, wie die mitgegebenen Fibeln und die Hallstattdolche anzeigen, in einem frtihen Horizont der 

Stufe Ha D angelegt. Jiingstes Grab mit Breitrandschiissel diirfte Grab 769 von Hallstatt sein, das die 

beiden Kahnfibeln wohl schon in eine entwickelte Phase der Stufe Ha D datieren472.

Eine konsequente Gliederung der Breitrandschiisseln nach typologischen Kriterien fallt schwer, einzelne 

Formmerkmale erlauben aber eine Unterscheidung von Erzeugnissen bstlicher und westlicher Werkstat- 

ten. Als besonders interessant erweisen sich die Horizontalhenkel (Abb. 63-67,1; 68,2; 71; 72, 1), die nur 

im siidostlichen Teil des Verbreitungsgebiets vorkommen (Abb. 70). Den nordwestlichsten Beleg stellt 

die mutmafiliche Breitrandschiissel von Salzburg-Taxham dar. Auch in Hallstatt treten diese Henkel mehr- 

fach in Erscheinung, bilden aber nicht die Mehrheit. Im Westen montierte man einen oder zwei Ringhen- 

kel an die Rander der Schiisseln; diese Form der Handhaben herrscht auch in Hallstatt vor. Wie aber das 

Beispiel aus dem Pommerkogel von Kleinklein zeigt, waren die Ringhenkel im Osten nicht unbekannt. 

Ein ahnliches Bild zeigt die Kartierung der konischen Bronzeblechfiifie, auf denen viele Schiisseln ruhen 

(Abb. 68, 1; 69, 1; 71, 2). Wir kennen sie nur aus dem nordwestlichen Verbreitungsgebiet der Breitrand

schiisseln (Abb. 70). Im Osten gibt es dafiir bislang keinen Nachweis. Hallstatt stellt den siidbstlichsten 

Punkt des Vorkommens dar. Es lassen sich somit anhand der Horizontalhenkel und der konischen Fiifie 

ein siiddstlicher und nordwestlicher Werkstattkreis herausarbeiten. Hallstatt scheint eine Art Grenzstel- 

lung einzunehmen. Ostliches wie Westliches vermischt sich hier, was sich besonders deutlich in den Breit

randschiisseln aus den Griibern 495 und 505 (Abb. 71, 2) manifestiert. Sie wurden sowohl mit Horizon- 

talhenkeln als auch mit konischen Fiiben versehen; sehr wahrscheinlich entstammen sie einer Werkstatt 

in der Umgebung von Hallstatt, die ostliche und westliche Kennzeichen miteinander verschmolz.

Auch anhand der Form lassen sich gewisse, freilich nicht sehr scharf voneinander trennbare Spielarten 

herausarbeiten. Eine klar fabbare Gruppe bilden die Breitrandschiisseln mit tiefem, halbkugeligen Kbr- 

per und waagrecht abstehendem Rand, wie z.B. die Exemplare aus Buchheim (Abb. 68, 1), Grofieibstadt, 

Wehringen sowie Grab 273, 496, 569 und 912 von Hallstatt. Da sie fast alle mit einem konischen Fufi 

sowie oft auch Ringhenkel ausgeriistet wurden, fallt es nicht schwer, sie dem westhallstattischen Werk

stattkreis zuzuschreiben. Allerdings stellt die schon erwahnte Schiissel aus Kleinklein, die die gleichen 

Formmerkmale aufweist, eine osthallstattische Ausnahme dar. Die Breitrandschiisseln mit tiefem halbku

geligen Korper gehdren ohne Ausnahme in die Stufe Ha C ’. Die Masse der Breitrandschiisseln zeichnet 

ein sehr viel flacherer Gefafikorper aus. Als Beispiele seien Schiisseln aus Tannheim, Hallstatt Grab 271 

(Abb. 68, 2) sowie aus Horakov und Briinn-Holasky genannt. Der Rand der Gefafie kann waagrecht 

wegstehen oder aber nach oben ziehen. Auf solchen Gefafien finden sich Ring- wie Horizontalhenkel.

466 Dobiat, Kleinklein 169 f.

467 Fekete, Vaskeresztes 74 f.

468 Sowohl die Keramik, insbesondere die Tonsitula und die 

Maanderzier auf der Kegelhalsurne als auch die stark pro- 

filierten Mehrkopfnadeln sprechen fur eine solche Datie- 

rung (Barb, Schandorf 93 ff. Abb. 7,6. 11. 15; 8, 10. 12. 

16).

469 Das Grab datiert laut Hallstattdolch vom Typ Hallstatt, 

den Naben vom Typ Winterlingen und den Bogenfibeln in 

die Stufe Ha D 1. Den Hinweis verdanke ich R. Dehn/ 

Freiburg.

470 F. Moosleitner, Ein hallstattzeitliches Wagengrab von Salz

burg-Taxham. Germania 60, 1982, 184f. (Moosleitner

schlug eine Datierung nach Ha C 2 vor; der in dem Grab

enthaltene Dolch vom Typ Hallstatt legt aber eine Ha D 

1-zeitliche Stellung nahe. Vgl. Sievers, Hallstattdolche 24).

471 Ha D 1-zeitliche Hallstattdolche waren in Grab 577 (Kro

mer, Hallstatt Taf. Ill, 1), 608 (Ebd. Taf. 122, 10), 769 

(Ebd. Taf. 144, 4) und Grab 91 »Linzer Grabung« (F. Stroh 

in: Kromer, Hallstatt Taf. 250, 7) mit Breitrandschiisseln 

vergesellschaftet. Zur Zeitstellung dieser Dolche vgl. Sie

vers, Hallstattdolche 2Iff. u. 29ff. - Hodson, Hallstatt 

Abb. 17. - Zur Datierung des Frauengrabes 505 anhand 

der entwickelten Halbmondfibeln vgl. Hodson, Hallstatt 

Abb. 12 Taf. 35-36.

472 Kromer, Hallstatt Taf. 144, 2. Erstaunlicherweise geht 

Hodson kaum auf dieses Grab ein.

473 Vgl. Anm. 455 und 461.
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Eine Gruppe unterscheidet sich durch einen abgesetzten zylindrischen oder gar etwas eingezogenen Kor- 

peroberteil, wie z.B. auf der Schiissel aus Appenwihr und aus Grab 135 (Abb. 69, 1) und 600 von Hall

statt. Auch diese Variante kann sowohl mit Ring- als auch mit Horizontalhenkeln ausgestattet sein. Eine 

besondere Gruppe bilden schliefilich noch die Schiisseln aus Mefistetten-Hossingen (Abb. 69,2), aus Len

genfeld und aus Grab 253 von Hallstatt, die die eigentiimlich schrag nach unten ziehende Mundsaumlip- 

pe gemeinsam haben. Aufierdem zeichnet die drei aus Ha C-zeitlichen Grabern stammenden Schiisseln 

die sparliche Zier aus. Sie scheinen ihrer Verbreitung zufolge dem nordwestlichen Kreis zu entstammen. 

Mit Ausnahme der letzten und der ersten Gruppe mit halbkugeligem Gefafikorper lassen sich keine wei- 

terfiihrenden Gemeinsamkeiten oder gar eine besondere Verbreitung oder Zeitstellung ausmachen.

Auch nur schwer ausdeutbar ist die Verzierung der Breitrandschiisseln (Abb. 73). Vollig unverzierte Schiis- 

seln (Abb. 69, 2) liegen bislang nur aus dem Westteil des Verbreitungsgebietes vor. Auch Schiisseln mit 

einer einfachen Rippen- oder Stufenzier oder einer ganz sparlichen Buckelzier begegnen hauptsachlich 

im Westen. Eine Ausnahme stellt freilich das nicht ganz sicher den Breitrandschiisseln zuweisbare Exem

plar aus Schandorf dar, das auch umlaufende Rippen zieren. Sehr viel haufiger sind Breitrandschiisseln 

mit einer den ganzen Rand bedeckenden Zier aus umlaufenden Buckelreihen unterschiedlicher Grofie. 

Dabei fallt auf, dafi die Schiisseln aus dem Westen - es handelt sich vorzugsweise um Exemplare mit 

halbkugeligem Korper - meist nur eine grofie Buckelreihe schmiickt (Abb. 68, 1; 71, 1), wahrend die 

ostlichen Exemplare zumeist zwei oder drei grofie Buckelreihen zieren (Abb. 68, 2; 71, 2; 72,1). In beiden 

Fallen umgeben kleinere Buckel- oder Punktreihen diese grofieren Buckelreihen. In Hallstatt treffen sich 

beide Zierweisen. Die Schiissel aus Grab 732 von Hallstatt (Abb. 71, 1) veremigt so Horizontalhenkel 

ostlicher Machart mit der einreihigen Buckelzier westlicher Manier.

Tangentenbuckelreihen erscheinen nur auf Schiisseln aus Hallstatt (Abb. 68, 2), Strettweg (Abb. 63-64; 

66-67, 1) sowie Kleinklein und diirften daher der siiddstlichen Werkstattradition zuzuordnen sein. Au- 

fierdem tritt das Muster in Strettweg auch noch auf den Faleren und Riemenbesatzblechen (Abb. 63-64; 

66-67) auf. Tangentenbuckelreihen begegnen dariiber hinaus auf Bronzedeckeln aus den Fiirstengra- 

bern Kleinkleins4/4, Pferdegeschirrbeschlagen aus dem Malensek-Tumulus in Novo mesto-Kandija 

(Abb. 103) 47?, Giirtelblechen aus Slowenien (Abb. 74,4; 107, 1) 474 475 476 477 478 479, einer Bronzerdhre unbekannter Ver- 

wendung aus Magdalenska gora in Slowenien4"' sowie auf einem Bronzegefafifragment aus der Byci 

skala-Hohle in Mahren (Abb. 107, 2 ) 47S. Wegen ihres hohen Alters bediirfen die Tangentenbuckelreihen 

auf den Goldfaleren aus dem Depotfund von Fokuru in Ostungarn, die wie in Strettweg kreisformig die 

Scheiben zieren, besonderer Erwahnung47 ’. Ahnliche Muster, allerdings in anderer Ausfiihrung mit Kreis- 

augen und Punzlinien oder Rippen dazwischen, finden sich aufierdem auf Giirtelblechen 48°, Fibeln481, 

Ohrringen482, Goldarbeiten (Abb. 107, 3 ) 483, Bronzesitulen (Abb. 123,27)484, mit Bronzeblech verzier-

474 Priissing, Bronzegefafie Taf. 132, 355; 133, 359.

475 Gustin u. Terzan, Beitrage Taf. 2.

476 So z.B. auf Giirtelblechen aus Rovisce (Stare, Rovisce 

Taf. 9, 15), aus Grab 104 Hugel 1 von Sticna (Gabrovec, 

Slowenien Abb. 14, 2), aus Grab 21 Hugel XI von Dolen- 

jske Toplice (Terzan, Certosafibel Taf. 69, 6) sowie aus 

Grab 1008 von Most na Soci-Sta. Lucia (Terzan u.a., Most 

na Soci 188 Taf. 105 A).

477 Gabrovec, Helme Taf. 13, 4.

478 Nekvasil, Revisions 75 ff. Abb. 1, 2. - Eibner, Musikleben 

128 Taf. 4, 3.

479 Harmatta, Cimmerien 79 ff. Taf. 17, 1-4; 20.

480 Als Beispiele seien Giirtelbleche aus Vace (Stare, Vace

Taf. 40, 10; 41, 1), aus Magdalenska gora (Hencken, Mag

dalenska gora Abb. 32, e), Brezje (Kromer, Brezje Taf. 24,

9) und aus Grab 1564 von Most na Soci-Sta. Lucia (Terzan

u.a., Most na Soci Taf. 136, B. 2) genannt.

481 Auf dem Biigel einer Fibel aus Malence (Stare, Malence 

50ff. Taf. 11, 4) und aus Libna (Gustin, Libna Taf. 67, 9) 

sitzen entsprechende Tangentenkreise.

482 Beispielhaft seien Ohrringe aus Vace (Stare, Vace Taf. 59, 

11; 90, 2) erwahnt.

483 Vgl. dazu Goldblecharbeiten aus Novo mesto (Knez, Novo 

mesto Taf. 18, 2), aus Libna und Podzemelj (Kastelic, Dia

dem 3 ff. Taf. 5, 7. 8; 3, 15). Grofie Ahnlichkeit weisen die 

Ornamente auf einem Goldblechtsreifen aus dem sehr viel 

alteren Depotfund von Fokoru auf (M. Hoernes, Gold- 

funde der Hallstattperiode aus Osterreich-Ungarn. Jahrb. 

d. k. k. Zentralkomm. Wien 4, 1906, Abb. 25. - Harmatta, 

Cimmerien Taf. 20).

484 Mehrere Situlen aus Most na Soci-Sta. Lucia tragen ein 

solches herausgetriebenes fortlaufendes Kreisaugenmuster 

(Terzan u.a., Most na Soci Taf. 137, A, 5; 137, 27).
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Abb. 74 T-formige Maanderfriese in Punzbuckeltechnik. - 1 Bologna-Arnoaldi: Bronzedeckel. - 2 Solniki: Rippenciste aus Bron

ze. - 3 Kleinklein, Kroll-Schmiedkogel: Bronzehand. - 4 Most na Soci-Sta. Lucia, Grab 1008: Bronzegiirtelblech. - (1 nach 

O. Montelius; 2 nach B. Stjernquist; 3 nach C. Dobiat; 4 nach B. Terzan, F. Lo Schiavo u. N. Trampuz-Orel). - M = 1:3.

ten Holzscheiben 485, Beinschnitzereien (Abb. 107, 5) 486 und auf Keramikgefaben (Abb. 107, 4) 487, die 

alle aus dem Ost- bis Siidostalpenraum stammen. Diese sicher nicht vollstandige Aufstellung ftihrt uns 

vor Augen, dab es sich bei den Tangentenbuckel- bzw. -Kreisaugenreihen um ein im Osthallstattkreis 

sehr gangiges Motiv handelte.

485 Die Metallbeschlage dieser Holzscheiben unbekannten 

Verwendungszweckes zieren mitunter Tangentenkreisau- 

genreihen (Kromer, Brezje Taf. 29, 1. 2).

486 Als Beispiele dafiir seien folgende Knochenschnitzereien 

aufgezahlt: Magdalenska gora (Kromer u. Gabrovec, L’art

Y 45 Taf. 5, 8. 9. - Hencken, Magdalenska gora Abb. 358, 

a. b), Sticna (Wells, Emergence Abb. 45, w), Vace (Stare, 

Vace Taf. 77, 1), Smihel (Gustin, Notranjska Taf. 69, 19), 

Kleinklein (Dobiat, Kleinklein Taf. 59), Bad Fischau 

(J. Szombathy, Die Tumuli am Feichtenboden bei Bad 

Fischau im Steinfeld. Mitt. Anthr. Ges. Wien 54, 1924,

183 ff. Taf. 10, 902), Smolenice-Molpfr (Dusek, Smolenice 

Taf. 68, 36), Sered (M. Dusek, Die Slowakei in der jiinge- 

ren Hallstattzeit. Slov. Arch. 19, 1071, 462 Abb. 5, 1) und 

Este (Chieco Bianchi u. Calzavara Capuis, Este Taf. 192, 

27).

487 So z.B. auf einem Gefafi aus Sticna, Hugel 1, Grab 27 

(Gabrovec, Slowenien Abb. 13, 3), aus Kaptol, Hugel 10, 

Grab 1 (Vejvoda u. Mirnik, Kaptol 592 ff. Taf. 7, 11) und 

aus Este-Casa Ricovero Grab 234 (Chieco Bianchi u. Calza

vara Capuis, Este Taf. 192, 27).
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B. Terzan und M. Gustin verdanken wir den Hinweis, dafi entsprechende Tangentenbuckel bzw. -kreise 

auch im iibrigen balkanischen Raum verbreitet waren; so taucht dieses Motiv u.a. auf Metallarbeiten aus 

Atenica und Novi Pazar in Serbien488 auf. In diesem Zusammenhang sei schliefilich noch auf die geome- 

trischen Dreifube Griechenlands aufmerksam gemacht, die auch sehr haufig ein Tangentenkreisfries ziert489. 

Da die Zeitstellung der erwahnten Gegenstande mit Kreistangentenbandern ziemlich breit zwischen der 

ausgehenden Urnenfelder- und dem Ende der Hallstattzeit streut, fallt es schwer abzuschatzen, ob solche 

Analogien zwischen Ornamenten des Siidbalkangebietes und des Osthallstattkreises als sicherer Beleg fur 

Kulturbeziehungen zu werten sind. In jedem Fall bezeugen diese Ausfuhrungen, daft die Tangentenbuk- 

kelzier auf den Breitrandschiissseln wie auf den Faleren aus Strettweg dem osthallstattischen Motivschatz 

entnommen ist.

Fine recht stattliche Zahl von Breitrandschusseln wurde mit eingestempelten Vogel- und Kreis- bzw. 

Sonnenmotiven versehen (Abb. 72, 2). So dekorierte Breitrandschusseln wurden, wenn uberhaupt, mit 

Ringhenkeln ausgestattet. Einige ruhen auf konischen Fufien, was sie unter die nordwestliche Werkstatt- 

gruppe der Breitrandschusseln einreiht. Die Karte (Abb. 73) bestatigt diese Feststellung: Schusseln mit 

Vogelzier finden sich fiber grofie Teile des Westhallstattkreises von Mahren bis nach Wurttemberg ver- 

streut. Die Zusammenstellung gestempelter Vorgeldarstellungen durch G. Kossack zeigt freilich 490, dafi 

auch im Siidostalpenraum entsprechende Bilder nicht unbekannt waren; trotzdem zeigen die Breitrand

schusseln mit dieser Zier eine starke Bindung an den westlichen Werkstattkreis.

Die Maanderzier kennen wir bislang uberhaupt nur von den Strettweger Breitrandschusseln (Abb. 65- 

67). Genau genommen handelt es sich um zwei verschiedene Maanderornamente: einen T-formigen, oft 

auch als liegend oder symmetrisch bezeichneten Maanderfnes (Abb. 66) und um ein einseitiges Maander- 

ornament aus zweiarmigen Haken, das auf zwei Schusseln aufscheint (Abb. 65; 67). T-formige Maander- 

friese treten wahrend der spaten Urnenfelderzeit sehr zahlreich im westlichen Europa491 sowie in deut- 

lich geringerer Zahl auch im villanovazeitlichen Mittelitalien (Abb. 75 , 4) 492 und in Oberitalien 493 auf. In 

Griechenland scheint diese Form des Maanders nicht benutzt worden zu sein. Wahrend des nachfolgen- 

den »Orientalizzante« finden sich T-formige Maanderbander mehrfach auf etruskischen Goldschmiede- 

arbeiten 494. Ab der Hallstattzeit tauchen auch im Ostalpenraum, wo das Maanderornament in der voran- 

gegangenen Urnenfelderzeit keine Rolle gespielt hat, T-formige Maanderfriese auf: In Punzbuckelaus- 

ftihrung entsprechend den Strettweger Breitrandschusseln zieren sie eine der beiden Bronzeblechhande 

aus dem Kroll-Schmiedkogel von Kleinklem (Abb. 74, 3 ) 495, ein Giirtelblech aus Most na Soci-Sta. Lucia

488 Gustin u. Terzan, Beitrage 80.

489 M. Maass, Die geometrischen Dreiftifie von Olympia. 

Olympische Forsch. 10 (1978) 77 ff. Abb. 4-6; Taf. 47-54.

490 Kossack, Symbolgut 50 u. 112ff. - Bedauerlicherweise 

erfolgte keine separate Aufzahlung der Vogelstempel.

491 Dieses Ornament tritt derart haufig auf Tongefafien vor 

allem aus Frankreich auf, dafi eine Zusammenstellung un-

mbglich erscheint. Vgl. V. Gessner, Die geomterische Or-

namentik des spatbronzezeitlichen Pfahlbaukreises der 

Schweiz (1946) 62 ff. Anm. 238. - O. u. J. Taffanel, Le pre

mier age du fer Languedocien (1955) Bd. 1 Abb. 8, 5; 20, 2;

42, 1. 6; 60, 6; 134, 1; 136, 1. 2; 143; Bd. 2 Abb. 9; 11; 50, 1;

92, c; 122, 7. 12; 140; 183, 3. 12. - J. Giulame, L’age du 

bronze final en Languedoc occidental. Roussillon, Arriege. 

Mem. Soc. Prehist. Franq. 9, 1972, 307f. Abb. 119, 2. 4-9. - 

C. Chevillat, La civilisation de la fin de Page du bronze en 

Perigord (1981) 86 Karte 9. -P. Brunu. C. Mordant (Hrsg.), 

Le groupe Rhin-Suisse-France orientale et la notion de civili

sation des champs d’urnes. Actes du Colloque Int. Ne

mours 1986 (1988) 627ff. Karte 12, a; 16 (die hier vorgelegte 

Liste kann keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erheben).

492 Zu T-fbrmigen Manderfriesen auf villanovazeitlicher Kera- 

mik vgl. J. Sundwall, Zur Vorgeschichte Etruriens (1932) 32 

Abb. 3, 6; 99 Abb. 10, 20; 106 Abb. 12, 7; 179 f. Abb. 19, 6. 

- Akerstrbm, Stil 126f. Abb. 43, 8. - Aufierdem erscheinen 

T-fbrmige Miiander in Notenlinientechnik auf villanova

zeitlichen Schwertscheiden (vgl. V. B. Peroni, Die Schwer- 

ter in Italien. Prahist. Bronzefunde IV, 1 [1970] 84 Nr. 206- 

7 Taf. 60; 85 Nr. 209 Taf. 59; 88 Nr. 228 Taf. 60; 128 Nr. 

355 Taf. 64), Rasiermessern (Peroni, Rasoi 149 Nr. 924 

Taf. 25) und auf Cinturoni (vgl. Anm. 223).

492 In Bologna fanden sich, z.B. in Grab 129 und 400 der San 

Vitale-Nekropole Tonurnen mit T-fbrmigen Maandern 

(Muller -Karpe, Chronologic Taf. 71, E; 72). Aus Grab 

236 von Este-Casa Ricovero liegt eine Fufischale mit ent- 

sprechendem Muster vor (Chieco Bianchi u. Calzavara 

Capuis, Este 300 ff. Taf. 202, b).

494 Akerstrbm, Stil 729) 141 f. Abb. 49. - F.-W. v. Hase, Die 

friihetruskische Goldschale aus Praeneste im Victoria and 

Albert Museum. Arch. Anz. 1974, 89 ff. Abb. 3; 6-8.

495 Schmid, Klein Glein 247 f. Abb. 27, a. - Dobiat, Klein- 

klein Taf. A 5, 4.
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Abb. 75 T-formige Maanderfriese in Notenlinientechnik. - 1 Poiseuls-Laperriere: Kreuzattaschenkessel aus Bronze. -2 S. Zeno di 

Cologna ai Colli: Beckentasse. - 3 Smarjeta: Bronzegiirtelblech. - 4 Tarquinia Selciatello sopra, Grab 137: Cinturone aus Bronze. - 

(1 nach B. Chaume u. M. Feugere; 2 nach L. Salzani; 3 nach V. Stare; 4 nach H. Hencken). -M = 1:4.

(Abb. 74 , 4)496 - hier findet sich sogar eine Vergesellschaftung mit Tangentenbuckelreihen - sowie die 

Rippenciste aus Solniki in Polen (Abb. 74, 2) 497, die moglicherweise ein Importstiick aus dem Ostalpen- 

raum darstellt. Auch einen Bronzedeckel aus Bologna-Arnoaldi (Abb. 74, l) 498 ziert ein gleicher T-Ma- 

ander in Punzbuckelmanier. Dariiber hinaus erscheint das Ornament, wie schon erwahnt, in Notenlinien

technik auf der Randzone von Beckentassen und Kreuzattaschenkesseln (Abb. 75, 1. 2) 499 500. Aufierdem 

schmiicken T-formige Maanderbander noch hallstattzeithche Tongefafie aus Oberitalien3 und dem Siid- 

ostalpengebiet501. Wohl als Nachklang urnenfelderzeitlicher Traditionen erscheint dieses Ornament auch

496 Terzan u.a., Most na Soci 188 Taf. 105, A.

497 Stjernquist, Ciste Bd. 2 12 Taf. 64, 1.

498 Montelius, Civilisation Bd. 1, 403 Taf. 86, 10.

499 Vgl. Anm. 248.

500 Vgl. dazu einige Tongefafie aus Este (Ghirardini, Situla 

162 Abb. 54, 9. - Frey, Situlenkunst Taf. 4, 20; 5, 5), aus 

Padua (Padua Preromana. Ausstellungskat. Padua [1979]

Taf. 27, 31; 48, A, 1; 55, 3; 56, 48; 61, 65), aus Verona-Pre 

(L. Salzani, Tracce die civilta Atestina nel territorio a ovest 

di Verona. Boll. Mus. Civ. Storia Naturale Verona 2,1975,

489 Taf. 4, 7) und auch aus Grottazzolina im Picenum 

(Annibaldi, Grottazzolina 280 Abb. 20, 4).

501 So auf Tongefafien aus dem Panzergrab von Sticna-Vrhpol- 

je (Gabrovec, Slowenien Abb. 7, 3-8), aus Grize-Sesce 

(Terzan, Styria Taf. 77, 16) aus Picugi, Nekropole 2, Grab 

92 (A. Amoroso, Le necropoli preistoriche dei Pizzughi. 

Atti e Mem. delle Soc. Istriana di Arch. 5,1889,243 Taf. 4, 2) 

und aus Limska Gradina (S. Gatti u. P. Petitti in: Il bronzo 

finale in Italia. Studi a cura di R. Peroni con gli Atti del 

Centro Studi di Protostoria [1978-79] 130ff. Taf. 4, 3).
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Abb. 77 Einseitige Maanderfriese in Punzbuckeltechnik. - 1 Kleinklein, Kroll-Schmiedkogel: Bronzeciste. - 2 Vace: Giirtelbe- 

schlag aus Bronze. - 3 Este-Villa Benvenuti, Grab 122: Bronzesitula. - (1 nach W. Schmid; 2 nach F. Stare; 3 nach G. Ghirardini). - 

Ohne Mafistab.

noch auf Ha C-zeitlichen Tongefafien Frankreichs 502. Die Verbreitung des T-formigen Maanders im 

hallstattzeitlichem Milieu gibt unschwer zu erkennen, dab er sich im osthchen Obentalien und im Ostal- 

penraum besonderer Bliebtheit erfreute (Abb. 77). Die Anregung dazu diirfte aus dem villanovazeitlichen 

Mittel- und Oberitalien gekommen sein. Dafi entsprechende Muster bis ans Ende der Hallstattzeit ja bis 

in die Friihlatenezeit hinein beliebt waren, belegen das maanderverzierte Gtirtelblech von Most na Soci- 

Sta. Lucia (Abb. 74, 4), das einem Grab mit Paukenfibel und hochgestelltem Fufi entstammt 503, sowie der 

Maanderfries auf einem sicher schon jungereisenzeitlichen Lappenbeil von Hallem-Durrnberg 504.

Zwei Strettweger Breitrandschiisseln schmiickt ein einseitiges Maanderornament (Abb. 65; 66), das sich 

aus zweiarmig ausgebildeten, fahnchenartigen Haken zusammensetzt. Wahrend einseitige Maanderfriese

502 So z.B. auf einem Tongefafi aus Prusly-sur-Ource, Dep. 

Cote d’Or (G. Wamser, Zur Hallstattkultur in Ostfrank- 

reich. Ber. RGK 56, 1975, 147 Taf. 17, 3) und aus Diarville 

(Dep. Meurthe-et-Moselle) (den Hinweis verdanke ich

W. Reinhard, Saarbriicken). - Vgl. Olivier, Tumulus 286.

503 Terzan u.a., Most na Soci Taf. 104, 2.

504 Mayer, Beile 177 Nr. 881 Taf. 65.
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in einfacher Auspragung sehr haufig im Osthallstattbereich und Oberitalien aufscheinen - es sei nur an 

die aus aufgesetzten Bronzebuckelchen bestehende Zier auf TongefaBen aus Este 505 506, an die Cisten und 

Deckel aus den Furstengrabern Kleinkleins (Abb. 77,1) ’ , an Blechgiirtel aus Hallstatt 507 sowie an Giir- 

telbleche aus Vace (Abb. 77, 2) und Malence 508 erinnert - laBt sich dem zweiarmigen Maanderhaken nur 

ein einziges Gegenstiick auf einer Bronzesitula aus Grab 122 von Este-Benvenuti (Abb. 77, 3) an die Seite 

stellen 509. Es zeichnen sich damit erneut das ostliche Oberitalien und der Ostalpenraum als mogliches 

Herkunftsgebiet soldier Arbeiten ab.

Diese Ergebnisse in eine Datierung dieser Maander umzusetzen, fallt schwer. Wahrend in Oberitalien 

solche Maander, wie schon erwahnt, seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. bekannt sind510, tauchen sie im 

Osthallstattbereich und insbesondere in Kleinklein erst ab der Stufe 3 nach C. Dobiat511, d. h. im Sticna- 

Novo mesto-Horizont, auf. Das gleiche trifft auch fur die Keramikgefafie aus dem Panzergrab von Sticna- 

Vrhpolje zu. Auch der Schwerpunkt der Maanderzier in Este liegt im fortgeschrittenen 7. Jahrhundert v. 

Chr.5 , auch wenn, wie bereits betont, T-formige Maander dort schon fruher begegnen315. Wie oben 

schon dargelegt, blieben diese Ornamente bis in die Friihlatenezeit hinein in Gebrauch.

Wahrend die meisten bislang besprochenen Metallgefafie auf urnenfelderzeitliche Vorlaufer zurtickge- 

hen, lassen sich fiir die Breitrandschusseln keine Entsprechungen ausmachen, es sei denn, man wollte in 

einigen den Perlrandbecken verwandten Exemplaren, wie z.B. aus dem Hugel 12 von Chaveria514, solche 

Vorlaufer sehen. Dazu sei freilich angemerkt, dab sich diese Schalen ebenso wie die Perlrandbecken auf 

den westlichsten Teil der Westhallstattkultur beschranken, in dem nie Breitrandschusseln auftreten. Auch 

die andere Moglichkeit, namlich Breitrandschusseln auf mediterrane Vorformen zurtickzufuhren, lafit 

sich nur schwer darstellen. Hier lieBen sich zwar einige spatvillanovazeitliche Bronzeschalen mit breitem, 

verzierten Rand aus Veji-Quattro Fontanili Grab EEFF 4 und aus Vulci-Madrione di Cavalupo, die auf 

konischen Fufien ruhen, namhaft machen515, ihre geringe GroBe lafit sie als Vorlaufer zweifelhaft erschei- 

nen. Daraus folgt, daft es sich bei den Breitrandschusseln moglicherweise um eine eigenstandig-hallstatti- 

sche Entwicklung handelt.

Fafit man diese Einzelergebnisse zusammen, so bezeugen die Horizontalhenkel, dafi die Strettweger Breit

randschusseln im Bereich des Osthallstattkreises hergestellt wurden. Die Maander und die Tangenten- 

buckelreihen engen das Herkunftsgebiet auf den Stidostteil dieses Raumes ein. Da sie in Unterkrain und 

in Oberitalien kaum in Erscheinung treten, liegt der Schlufi nahe, dafi sie im Bereich der Sulmtalgruppe in 

der Steiermark hergestellt worden sind.

9. Nicht sicher bestimmbare Bronzegefafifragmente

Bedingt durch die Zerstdrungen bei der Leichenverbrennung sowie die nicht ganz sachgemafie Bergung 

liegt aus Strettweg eine stattliche Anzahl von Bronzeblechfragmenten vor, die sich einer sicheren Zuord- 

nung zu einem bestimmten Gefafi entziehen.

505 Vgl. Ghirardini, Simla 160f. Abb. 54, 5 Taf. 2, 23. - Frey, 

Situlenkunst Taf. 8, 16.

506 Schmid, Klein Glein Abb. 20; 43-45. - Dobiat, Kleinklein 

Taf. A 4, 3; A 7.

507 I. Kilian-Dirlmeier, Die hallstattzeitlichen Giirtelbleche 

und Blechgiirtel Mitteleuropas. PBF 12/1 (1972) Taf. 77, 

629. 630.

508 Stare, Vace Taf. 45, 5. - Stare, Malence Taf. 3, 1.

509 Ghirardini,Simla 15 Abb. 3.-Frey,Situlenkunst Abb. 5, 1.

510 Vgl. Gefafie aus Bologna-Savena (Muller-Karpe, Chrono

logic Taf. 76, J, 5; L, 4; 77, Q, 2; 79, A, 9).

511 Frey, Situlenkunst 73 ff. - Dobiat, Kleinklein 135 f. u. 169f.

512 Vgl. die Datierung der Graber 122 und 278 von Este- 

Benvenuti bei Frey, Situlenkunst 24 Abb. 2; 3.

515 Vgl. Anm. 494.

514 D. Vuaillat, La necrople tumulaire de Chaveria (Jura) (1977) 

64 Abb. 34, 1.

515 A. Cavalotti Batcharova, Veio. Not. Scavi 1967, 238 

Abb. 93, 16. - M. A. Fugazzola Delpino, La cultura Villa- 

noviana. Ausstellungskat. Rom (1984) 114.
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Abb. 78 Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Bronzerdhre. - 2 Schalenformiges Bronzefragment. - 3 Bronzeblechfragmente mit kreisfbr- 

migem Ausschnitt. - 4 Bronzeblechfragment mit Tulle. - 5. 6 Bronzehenkelfragmente mit rundem Querschnitt. - 7-10 Bronze- 

henkelfragmente mit rechteckigem Querschnitt. - M = 1:2.
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a) Die Bronzerdhre (Abb. 78, 1; Taf. 33, 1)

Dieses Bruchstiick einer Rohre aus poliertem Bronzeblech (Inv. Nr. 11390)516 weist noch eine Lange von 

29,8 cm auf. Der Durchmesser lafit sich wegen des fragmentarischen Zustands nicht mehr sicher festle- 

gen. Die Rohre verjiingt sich nach oben hin ein wenig. Sie wurde aus einem Blechstiick zurechtgebogen 

und in Langsrichtung sorgfaltig verfalzt, einer in dieser Form in Mitteleuropa kaum vorkommenden 

Verbindungstechnik. Am unteren Ende lassen sich noch zwei kleine Nagel- bzw. Nietldcher erkennen. 

In einem steckt noch der kiimmerliche Reste eines »Nagelchens«. In der Mitte zeichnet sich sehr deutlich 

ein etwa 6,5 cm breiter rundumlaufender Abdruck ab. Am Oberrand des Abdruckes sitzt ein kraftiger 

Niet, der an der Auhenseite in Langsrichtung zur Halite abgeschliffen wurde, wohl um einen auf die 

Rohre geschobenen Gegenstand arretieren zu kdnnen.

Eine ahnliche Bronzerdhre, allerdings ohne Falzung, wurde in Grab 38 des Hiigels 2 von Magdalenska 

gora in Slowenien entdeckt517 518, wobei ihr Zweck unbestimmt bleibt. Die sehr ungewohnliche Falzung der 

Strettweger Rohre konnte auf eine Herkunft aus Italien hindeuten, wo diese Verbindungstechnik mehr- 

fach belegt ist51S. W. Schmid schlug vor519, in dem Fragment den Uberrest eines holmosartigen Gefafiun- 

tersatzes zu sehen, dessen Aussehen neben einigen Tonholmoi (Taf. 29, 3; 43) auch etruskische Terrakot- 

tareliefs aus Murlo-Poggio Civitate oder Aquarossa iiberliefern (Abb. 80; Taf. 33 , 4 ) 520. Der Abdruck auf 

der Rohre miifite demzufolge von einem schmiickenden Knauf herriihren. Im folgenden werden noch 

einige weitere Fragmente beschrieben, die moglicherweise auch zu diesem Gefafiuntersatz gehdrten.

b) Bronzeblechfragmente mit kreisformigem Ausschnitt (Abb. 78, 3; Taf. 33, 3)

Unter den vielen Blechfragmenten ohne Inv. Nr. im Grazer Museum fallen drei Bruchstiicke auf, die 

einen exakt kreisrunden Ausschnitt von 5 cm Durchmesser aufweisen. Die leichte Wolbung der drei Bruch

stiicke deutet an, dab sie Bestandteil eines spharischen Objektes waren. Der Durchmesser des Kreisaus- 

schnittes von 5 cm wiirde recht gut zu dem der sich leicht verjiingenden Bronzerdhre passen, wobei 

jedoch der fragmentarische Erhaltungzustand der Rohre keine exakten Vergleichsmessungen mehr zu- 

lafit. Es ist gut vorstellbar, dab die drei Blechfragmente Teile eines knaufartigen Gebildes waren, das die 

vorhin besprochene Rohre im Bereich des Abdruckes schmiickte.

c) Das schalenformig erweiterte Bronzeblechstiick (Abb. 78, 2; Taf. 33, 2)

Aus einigen Bronzeblechfragmenten ohne Inv. Nr. liefi sich ein schalenformiger Bronzeblechgegenstand 

rekonstruieren, der sich unten zu einer Rohre verjiingt. Der grofite Durchmessser des stark deformierten 

Fragmentes liegt zwischen 20 und 21 cm. Das schalenformige Oberteil mit leicht eingezogenem, glatt 

abgeschnittenem Rand entwickelt sich aus einem nur noch in geringen Resten erhaltenen rohrenformigen 

Unterteil. Ein stufenformiger Absatz trennt beide Partien voneinander.

Da sich die gleiche stufenartige Abgrenzung auch auf dem Hals der Amphore sowie am zugehdrigen Fufi 

wiederfmdet, war unser erster Verdacht, dafi dieses schalenartige Fragment den trichterfdrmigen Ab- 

schlufi der Fufikonstruktion der Amphore bildete. Der Durchmesser von 20 cm ist jedoch zu groh, um 

noch in den von den tordierten Staben gebildeten Kranz zu passen (vgl. Abb. 35). Das schalenformige 

Objekt mull demzufolge zu emem anderen, wahrscheinlich ahnlich wie die Fufikonstruktion der Am

phore aufgebauten Gefahuntersatz gehbrt haben. Wahrscheinlich waren auch die Rohre und die Frag

mente mit dem Kreisausschnitt Bestandteil des gleichen Gefafistanders.

516 Schmid, Strettweg 13. 519 Schmid, Strettweg 13.

517 Gabrovec, Helme Taf. 13, 4. 520 Vgl. Andren, Osservaziom 1 ff. Abb. 41; 53.

518 Siehe Bernabei, Narce 190 Abb. 74.
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I

Abb. 79 Strettweg, Fiirstengrab. - 1-3 Bronzeblechfragmente mit Flickstellen. - 5. 4 Bronzeblechfragmente mit Nietstellen. - 

6. 7 Bronzeblechfragmente. - M = 1:2.

Etruskische Darstellungen, wie die schon erwahnten Terrakottaplatten aus Murlo (Abb. 80), Aquarossa 

(Taf. 33, 4) und auf einem Silbergefafi aus Chiusi521, sowie die attisch-schwarzfigurige Tonimitation eines 

solchen Gefafistanders aus Fratte im Louvre (Taf. 34) 522 verschaffen uns eine gute Vorstellung vom Aus- 

sehen solcher als »Holmoi« anzusprechender Untersatze. Aus einem breiten konischen Fufi wachst er 

saulenformig empor. Die Rohre aus Strettweg liefie sich hier gut einfiigen. Das Oberteil der »Saule« ziert 

ein knauf- oder pilzfdrmiges Gebilde und dartiber erweitert sich der Untersatz schalenformig, um dem 

aufliegenden Gefafi einen sicheren Halt zu bieten. In den etruskischen Darstellungen (Abb. 80; Taf. 33, 4) 

und auf dem schwarzfigurigen Holmos aus Fratte in Kampamen (Taf. 34) ruht jeweils ein Dinos bzw. 

Lebes auf dem Untersatz, wie er auch aus Strettweg vorliegt (Abb. 47). Him fehlt ein entprechender Un-

521 Andren, Osservazioni Iff. Abb. 41; 53. - M. Cristofani, 522 Anas u. Hirmer, Vasenkunst 35 Taf. 35. - Donnarumma 

Document! di arte orientalizzante da Chiusi. Stud. Etr. 61, u. Tommay, Corredi 231 ff. Abb. 387-394.

1973, 97ff. Taf. 31, b.
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Abb. 80 Murlo-Poggio Civitate: Architekturterrakotta mit Darstellung ernes Lebes mit Holmos. - (Nach G. Pellegrini u. 

K. M. Philipps). - Ohne Mahstab.

tersatz, ohne den sich das rundbodige Metallgefafi nicht aufstellen liefi. Auch wenn es wegen des frag- 

mentarischen Erhaltungszustandes mcht mehr gelingt, Form und Konstruktion der drei hier beschriebe- 

nen Fragmentgruppen genau zu bestimmen, so sprechen doch sehr viele Argumente dafiir, dab sie einst 

den Holmos fur den Lebes aus Strettweg bildeten.

Stimmt man dieser Deutung zu, so wiirde der spekulativ erschlossene Holmos erneut auf Verbindungen 

zwischen dem mediterranen Siiden und Strettweg hinweisen. Wie schon dargelegt, lassen sich diese Hol- 

moi auf orientalische Vorbilder zuriickfiihren 523. Uber Griechenland und Italien erreichten sie Mitteleu- 

ropa, wie sich das am Beispiel des Amphorenfufies darstellen liefi. Im Fall des »unsicheren« Bronzehol- 

mos aus Strettweg bleibt offen, ob er, wie der Lebes, ein Importstiick aus dem Siiden oder aber eine lokale 

Imitation nach siidlichem Vorbild darstellte. Die Falzung sprache eher fur erstere Moglichkeit, die Form 

des schalenformigen Oberteils mit der Stufe, die an die Ampohre erinnert, eher fur letztere.

d) Bronzeblechfragment mit Tiille (Abb. 78, 4; Taf. 35, 1)

Dieses Fragment ohne Inv. Nr. setzt sich aus einem kraftigen Blechbruchstiick und einer mit sechs Nie- 

ten darauf befestigten Tiille aus diinnem Bronzeblech zusammen. Das Grundblech weist aufien wie innen 

einen eingeschlagenen Zentrierpunkt auf, der wohl kaum vom Reitnagel einer Drehbank herriihrt - es 

lassen sich auch keinerlei Drehrillen erkennen -, sondern sehr wahrscheinlich als Orientierungshilfe beim 

Treiben des Bleches diente. Seitlich wurden in die Tiille, deren Durchmesser ca. 6,7 cm betragt, zwei 

Locherpaare sowie zwei einzelne Locher eingeschlagen. Em Locherpaar beherbergt noch einen zu einem 

Kreis zusammengebogenen Blechstreifen, der wohl irgendeinen nicht mehr bestimmbaren Gegenstand 

fixierte.

Das Fragment weist eine Ahnlichkeit mit den Bronzedeckeln aus den Fiirstengrabern Kleinkleins auf524. 

In der Mitte dieser Deckel wurde ein tiillenformiger Griff mit Scheibenknauf angenietet; moglicherweise 

handelt es sich bei dem Strettweger Fragment um den kiimmerlichen Rest eines Bronzeblechdeckels, wie 

er vielfach in den Fiirstengrabern Kleinkleins begegnet.

e) Bronzehenkelfragmente (Abb. 78, 7-10; Taf. 35, 2-7)

Die rundstabigen, teilweise angeschmolzenen Henkelfragmente (Inv. Nr. 7922 u. 13949) (Abb. 78, 5. 6. 

10; Taf. 35, 5-7) stammen, wie ihr runder Querschnitt andeutet, sehr wahrscheinlich von Breitrandschiisseln.

523 vgl. Anm. 348-352. klein Taf. A 4, 4. 5; A 8. - Priissing, Bronzegefafie Taf. 126-

524 Schmid, Klein Glein Abb. 21-22; 29-30. - Dobiat, Klein- 131.
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Eine zweite Gruppe von Henkelfragmenten (Inv. Nr. 13947-48) zeichnet ein sehr viel dickerer rechtecki- 

ger Querschnitt mit abgerundeten Ecken aus (Abb. 78, 7-9; Taf. 35, 2-4). Sie diirften als Handhabe fur 

ein weiteres, heute jedoch zerstortes Metallgefafi gedient haben.

f) Bronzeblechfragmente mit Flicken (Abb. 79, 1-3; Taf. 35, 11)

Auf zwei sehr grofien Bronzeblechbruchstiicken (Abb. 79,1. 2) sitzen innen wie aufien grofie, aufgeniete- 

te Bronzeblechflicken. Die Wolbung der beiden Blechstiicke lafit vermuten, dafi sie vom Lebes stammen 

(Abb. 47) 525. In einem weiteren Fall wurde ein dreilappiger Bronzblechflicken zusammen mit Eisenblech 

auf einen unbestimmten Bronzeblechgegenstand genietet (Abb. 78, 3; Taf. 35,11). Aufierdem liegen noch 

Bleche mit einseitig aufgenieteten Reparaturen vor (Abb. 79, 4; Taf. 35, 11). Wie schon erwahnt, lassen 

zwei Fragmente noch eine Naht- bzw. Nietenreihe, wie sie bei Situlen iiblich ist, erkennen (Abb. 79, 5. 6; 

Taf. 35, 11).

g) Glatte Bronzeblechfragmente (Abb. 79, 7; Taf. 35, 10;36)

Es bleibt schliefilich noch eine stattliche Zahl von glatten, teilweise stark angeschmolzenen Bronzeblech- 

fragmenten zu erwahnen, die sich einer Zuordnung zu einem bestimmten Gefafi entziehen. Wahrend der 

grofite Teil von den oben aufgezahlten Bronzegefafien stammen diirfte, hebt sich ein sehr dickwandiges 

Fragment (Abb. 79, 7; Taf. 35, 10) durch eine starke Wolbung aus der Masse heraus. Es mufi zu einem 

kleinen kugeligen Objekt gehort gaben. Einzelne Fragmente wurden auf der Innenseite mit einem schwar- 

zen Belag bestrichen, der wohl von einer fur die zusammengenieteten Metallgefafie unerlafilichen Dich- 

tungsmasse, wie Pech oder Wachs, herriihren diirfte.

Zusammenfassend sei zur Bronzegeschirrausstattung festgestellt, dafi sie mindestens 13 Gefafie umfafite. 

Mit einer Ausnahme diirften alle in ostalpinen Werkstatten hergestellt worden sein. Diese lokal gefertig- 

ten Gefafie lassen sich in zwei Gruppen aufteilen. Die erste, der die Breitrandschiisseln und die Siebtasse 

angehdren, zeichnen die eher oberflachliche Bearbeitung sowie die oft flachendeckend eingesetzte Punz- 

buckelzier aus. Die Rander dieser Gefafie blieben stets unverstarkt; die einzelnen Gefafipartien wurden 

nur undeutlich voneinander abgegrenzt. Die Zierbuckel wolben sich ohne scharfe Abgrenzung aus der 

glatten Oberflache hervor, und die Linienfiihrung wirkt oft wackelig. Die Linien setzen sich zumeist aus 

einer von zwei Punktlinien flankierten Buckelreihe zusammen. Bervorzugte Ornamente stellen mit Punkten 

umhofte Buckel, Tangentenbuckelreihen und Maandermotive dar. Die Punzbuckelzier sowie die einfa- 

che Machart erinnern an Arbeiten aus den Fiirstengrabern Kleinkleins 526, alien voran an die Cisten und 

die Deckel aus Bronze (Abb. 74, 3; 77, 1). Da wie dort bestehen die Linien aus einer von zwei Punktlinien 

begleiteten Buckelreihe. Einzelne Ornamente und insbesondere die Maanderfriese finden hier gute Ent- 

sprechungen. Allerdings fehlen auf den Strettweger Blechen figurale Darstellungen, wahrend in Klein- 

klein nie Tangentenbuckelreihen aufscheinen. Es steht daher zu vermuten, dafi die Breitrandschiisseln, 

die Siebtasse, die Faleren usw. in einer Werkstatte angefertigt wurden, die zwar in ahnlicher Manier wie in 

Kleinklein arbeitete, den figuralen Stil aber kaum pflegte. Diese wahrscheinhch auch mt Bereich der Sulm- 

talgruppe in der Steiermark anzusiedelnde Werkstatte scheint mehrfach den Strettweger Fiirsten mit ih- 

ren nicht immer perfekten Erzeugnissen beliefert zu haben. Moglicherweise waren der oder die Toreuten 

sogar im Machtbereich dieses Herrn tatig.

Die iibrigen Bronzegefafie, wie die Amphore, die Situlen, das Becken usw. zeigen eine sehr viel sorgfalti- 

gere Verarbeitung. So smd die Rander dieser Gefafie stets umgebordelt oder zumindest verstarkt. Auf 

diesen Arbeiten tritt die flachendeckende Buckelverzierung mcht in Erscheinung. Zur Amphore mit ihrer

525 Schmid, Strettweg 13. 526 Vgl. Schmid, Klein Glein Abb. 18—20; 27—28; 41; Taf. 1. —

Dobiat, Kleinklein Taf. A 2-A 9.
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kunstvollen Fufikonstruktion sowie zu den Situlen finden sick im eponymen Graberfeld von Hallstatt 

die besten Entsprechungen, wohl ein Indiz dafiir, dab sie in Werkstatten enstanden sind, die auch die 

reichen Bergherren vom Salzbergtal belieferten. Aufierhalb dieser beiden Metallgefafigruppen stehen der 

Kultwagen, der - wie oben ausfiihrlich dargestellt - sehr warscheinlich auch in einer ostalpinen Werkstat- 

te hergestellt worden sein diirfte, sowie der Lebes aus Bronze. Ihn zeichnen die meisterhafte Beherr- 

schung der Treibtechnik - eine hallstattische Werkstatte in den Ostalpen hatte das GefaB sicher aus meh- 

reren Blechteilen angefertigt - sowie die Verwendung von Weichlot aus, einer mittleuropaischen 

Handwerkern damals noch unbekannten Technik. Es handelt sich demzufolge um ein Importstiick, das 

sehr wahrscheinlich in einer etruskischen Werkstatte hergestellt wurde.

B. BRATSPIESSE

Aus Strettweg liegen die Uberreste von mmdestens acht Bratspiefien vor 517, von denen in der Hauptsache 

die Griffteile erhalten blieben (Abb. 81; Taf. 37). Drei Gnffe (Inv. Nr. 6088-90) (Abb. 81,3.5.7) gelang- 

ten liber Robitsch ins Joanneum in Graz. Zwei eiserne und zwei bronzene SpieBgriffe sowie mehrere 

SpieBfragmente (Abb. 81, 1. 2. 4. 7. 9-13) entstammen dem Ferkschen NachlaB, und ein Griff-Fragment 

iibergab C. Ramsauer (Inv. Nr. 7920) (Abb. 81,8) dem Grazer Museum.

1. Der Eisenbratspiefi mit Ringgriff (Abb. 81, 1; Taf. 37, 1).

Von diesem Bratspiefi (ohne Inv. Nr.) ist nur noch das etwa 25 cm lange Griffstiick erhalten. Der aus 

Eisen geschmiedete Spiefi lauft in einem kraftigen Ring aus. Der im Querschnitt quadratische Spiefiteil 

wurde unter dem Griff tordiert, wobei in der Mitte die Drehrichtung geandert wurde. Eine teilweise noch 

erhaltene zipfehge Verdickung trennt den tordierten Griffteil vom glatten SpieB. Gleichzeitig verlieh die 

Verdickung dem Spieb beim Drehen auf den Feuerbocken eine gewisse Fiihrung.

P. F. Stary, O.-H. Frey, W. Kimmig und B. Terzan328 zeigten auf, dafi sich am Beispiel der Bratspiehe das 

Eindringen mediterraner Einfliisse nach Mitteleuropa wahrend der alteren Hallstattzeit besonders ein- 

drucksvoll darstellen lafit. Im Vorderen Orient oder im agaischen Raum entstanden, diirften Metallbrat- 

spiehe im Zuge des orientalisierenden Kulturstromes im etruskischen Mittelitalien und von dort aus auch 

im Picenum Eingang gefunden haben. Wahrscheinlich vermittelten picenische sowie oberitalische Vol- 

kerschaften dieses neue Kochgerat nach Mitteleuropa. Wahrend die Bratspiefie aus Mittelitalien zungen- 

formige, zu einer kleinen Ose eingerollte oder aber flachgeschmiedete und gelochte Enden aufweisen 527 528 529, 

zeichnet eine Gruppe von hallstattischen Bratspiefien, so wie in Strettweg, ein kraftiger Endring aus. 

Folgende Exemplare lassen sich dieser Variante der Bratspiehe zuordnen:

527 Robitsch, Judenburg 73 Taf. 1, 5. - Schmid, Strettweg 13 f. 

Taf. 4, 1-3. - Aigner Foresti, Strettweg 30f. Taf. 2, c-e.

528 Stary, Bratspiefie 40 ff. - O.-H. Frey, Der Westhallstatt-

kreis im 6. Jh. v. Chr. In: Die Hallstattkultur - Friihform 

europaischer Einheit. Ausstellungskat. Steyr (1980) 97 

Abb. S. 86-98. - W. Kimmig, Die griechische Kolonisation 

im westlichen Mittelmeergebiet und ihre Wirkung auf die 

Landschaften des westlichen Mitteleuropa. Jahrb. RGZM

30, 1983, 43 Abb. 28. - Terzan, Styria 86 f. u. 228 f. Karte 25 

(in diese Karte wurden auch einige »unsichere« Bratspiefie, 

wie z.B. aus dem Schwertgrab von Radkersburg, die sicher 

zum Wagen gehdrigen Stabe aus dem Grabhugel 2 in Som- 

lyovasarhely oder die mit Tiillen ausgestatteten Exemplare, 

bei denen die Zweckbestimmung als Bratspiefi keineswegs 

als gesichert gelten kann, mit eingetragen).

529 Stary, Bratspiehe Abb. 2.
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Abb. 81 Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Eisenbratspiefi mit Ringgriff. - 2 Eisenbratspiefi mit rhombischem Griff. - 3-8 Rhombische 

Bratspiefigriffe aus Bronze. - 9-13 Bruchstiicke eiserner Bratspiefie. - M = 1:2.

140



Slowenien Ungarn

1. Magdalenska gora (Op. Grosuplje), Hugel 2, Grab 

38 (Abb. 82,2); Mannergrab. - BronzebratspieE mit 

tordierter, durch einen Knoten abgesetzter Hals- 

partie und Ringende. - Gabrovec, Helme 317 ff. 

Taf. 12, 2.

2. Magdalenska gora (Op. Grosuplje), Hiigel 5, Grab 

7 6-7-7 a; Mannergrab. - BronzebratspieE mit 

schrag geripptem Halsteil und durch zwei Rippen 

abgesetztem Ringgriff. - Hencken, Magdalenska 

gora 30 Abb. 110, b.

3-4. Sticna (Op. Grosuplje), Hiigel 6, Grab 18 

(Abb. 82, 1). - Zwei Eisenbratspiefie mit tordier- 

tem Halsteil und Ringgriff; in einem steckt ein wei- 

terer Ring. - Wells, Emergence 77 Abb. 149, a. b.

Osterreich

5-6. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 573; Mannergrab.

- Zwei (ursptinglich sollen es 16 gewesen sein) Ei- 

senbratspieEe; leichte Schwellung vor wechselnd 

tordiertem Halsteil; eher kleiner Ringgriff. - Kro

mer, Hallstatt 128 Taf. 109, 1. - Hodson, Hallstatt 

150 Taf. 43, 7; 69.

7-9. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 600; Mannergrab.

- Drei EisenbratspieEe mit dreifach wechselnder 

Torsion am Hals; eher kleiner Ringriff. - Kromer, 

Hallstatt 132f. Taf. 113, 5. - Hodson, Hallstatt 151 

Taf. 45, 6.

10-14. Hallstatt (BH. Gmunden); Grab 12/1889; 

Mannergrab (Abb. 81, 3. 4). - Fiinf Eisenbrat

spieEe, teilweise mit wechselnd tordiertem Hals

teil und groEen in einem Fall sogar ovalen Ring- 

enden. - F. Morton in: Kromer, Hallstatt 193 

Taf. 206, 2. 4.

15-17. Rosegg-Frog (Bh. Villach), Tumulus I. - Drei 

Eisenbratspiefie mit einfachem bzw. in einem Fall 

wechselnd tordiertem Hals und einer Ringdse. - 

Modrijan, Frog 14 Abb. 2, 28.

18. Schandorf (BH. Wartberg), Hiigelgruppe 1, Hiigel 

41 (Abb. 81, 5); Mannergrab. - Eiserner BratspieE 

mit Ringgriff. - Barb, Schandorf 93 ff. Abb. 7, 1-3.

Slowakei

19-20. Briinn-Holasky (Kr. Brunn), Hiigel 2; Manner

grab (Abb. 81, 6). - Drei (?) EisenbratspieEe mit 

Ringgriff und eingehangtem Eisenring; ein SpieE mit 

wechselnd tordiertem Halsteil. - Cervinka, Holasky 

17f. Abb. 10, 4. 6. - Stegmann-Rajtar, Siidmahren 

9f. Taf. 4, 1-2.

22-23. Nagyberki-Szalacska (Kom. Somogy), Hiigel 

1. - Fragmente von mindestens zwei Eisenbratspie- 

Een mit Ringenden; wechselnd tordierter Halsteil. 

- T. Kemenczei, Arch. Ert. 101, 1974, 3 ff. Abb. 7, 

1. 4. 5.

Nicht sicher bestimmbare BratspieEfragmente

Deutschland

24. Hundersingen (Kr. Saulgau), Heuneburg; Sied- 

lungsfund. - Mehrere eiserne BratspieEfragmente 

mit Torsion. Enden fehlen. - S. Sievers, Die Klein- 

funde der Heuneburg (1984) 67 Taf. 186, 1977- 

1980.

Slowenien

25-26. Dolenjske Toplice (Op. Novo mesto), Hiigel 5, 

Grab 17; Mannergrab. - Zwei eiserne SpieEfragmen- 

te mit quadratischem Querschnitt; Enden fehlen. - 

B. Terzan, Arh. Vestnik 27, 1976, 401 Taf. 19, 1. 2.

27. Grize (Op. Zalec), Gornja vas (der Fund lief oft un- 

ter der Fundortangabe Sv. Lorenc); Grabfund. - Eine 

Eisenstange mit quadratischem Querschnitt kbnnte 

von einem BratspieE herriihren. Bei dem mit einer 

Tulle ausgestatteten Eisengegenstand, den B. Terzan 

ebenfalls als BratspieE ansprach, diirfte es sich eher 

um die stark korrodierten Reste eines Tiillenbeiles 

handeln. - Terzan, Styria 357 Taf. 78, 1. 2.

28. Legen (Op. Slovenj Gradec); Grabung Windisch- 

graz; Grabfund. - Mehrere Eisenstangen mit qua

dratischem Querschnitt, die zusammen mit Resten 

eines Feuerbockes geborgen wurden. - Strmcnik- 

Gulic, Legen 115 Taf. 16.

Fast gleiche BratspieEe mit tordiertem Halsteil und 

Ringende liegen auEerden noch aus den latenezeit- 

lichen Siedlungen von Manching (G. Jacobi, Werk- 

zeug und Gerat aus dem Oppidum von Manching 

[1974] 103 ff. Taf. 31, 547-550) und Sanzeno im 

Trentino vor (Nothdurfter, Sanzeno 59 f. Taf. 41, 

581-592; 42, 593. 594. 596-604). Hingewiesen sei 

auch noch auf die groEe Ahnlichkeit der Schlussel 

aus dem spaturnenfelderzeitlichen Depotfund von 

Schonberg bei Oberwblz in der Steiermark (Pittio- 

ni, Urgeschichte Abb. 374, 7) und aus dem friih- 

hallstattzeitlichen Grab 1229 von Most na Soci-Sta. 

Lucia (Terzan u.a., Most na Soci Taf. 118, 19) so- 

wie auf das gabelartige Instrument aus der »Tomba
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Abb. 82 Bratspiefie mit Ringgriff. - 1 Sticna, Hiigel 6, Grab 18: Eisenbratspieh. - 2 Magdalenska gora, Hiigel 2, Grab 38: 

Bronzebratspiefi. -3.4 Hallstatt, Grab 12/1889: Eisenbratspiefie. - 5 Schandorf, Gruppe 1, Hiigel 41: Eisenbratspiefi. - 6 Holasky, 

Hiigel 2: Eisenbratspiefi. - 7 Mbrigen: Bronzebratspiefi. - (1 nach P. Wells; 2 nach S. Gabrovec; 3. 4 nach K. Kromer; 5 nach

A. Barb; 6 nach I. L. Cervinka; 7 nach M. Bernatzky-Goetze). - M = 1:4.
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della Vigna di Mezzo« bei Como (de Marinis, Se- und oft auch die Torsion des Halses mit den Brat-

sto Calende 247 Taf. 14, B, 6), die die Ringhenkel spiefien gemeinsam haben.

Die Verbreitungskarte (Abb. 83), in die auch die anderen Varianten eisenzeitlicher Bratspiefie eingetragen 

wurden 53°, um die Herkunft aus Italien zu veranschaulichen, zeigt, dafi die Bratspiefivariante mit den 

grofien Ringgriffen wahrend der alteren Eisenzeit eine siidost- bis ostalpine Spielart dieses Kochgerates 

darstellt. Ihre Herleitung von italischen Vorbildern steht wegen ihrer grofien Ahnlichkeit - vor allem zu 

den Bratspiefien mit eingerollten oder flachgeschmiedeten und gelochten Enden, die oft auch einen tor- 

dierten Halsteil besitzen- aufier Frage530 531. Bemerkenswerterweise unterscheiden sich die ostalpinen Brat- 

spiefie mit Ringgriff von den aus Siiddeutschland bekannten Stricken mit ihren zungenformigen Enden532 533 

sehr deutlich.

Die altesten Bratspiefie mit Ringgriff gehdren in die Stufe Ha C, was die Hallstattschwerter aus den Gabern 

573 und 600 von Hallstatt bestatigen333. Das gleiche gilt fur die Spiefie aus Htigel 2 aus Briinn-Holasky und 

aus Htigel I von Frog534. Die Graber von Schandorf und und Nagyberki-Szalacska gehort in den Sticna- 

Novo mesto-Horizont 535. Junghallstattzeithch sind die Bratspiefie aus dem Grab 12/1889 von Hallstatt so- 

wie aus Grab 38 des Hiigels 2 von Magdalenska gora 536. Das Grab 6-6a-7 aus dem Htigel 2 von Magdalenska 

gora datiert gar schon in den »Negauer-Helm-Horizont«, was der Stufe Lt A entsprechen diirfte53'. Auf das 

Fortleben dieser Bratspiefiform bis in die Spatlatenezeit wurde bereits hingewiesen 538.

Dafi in den spaturnenfelderzeitlichen Pfahlbauten der Schweiz auch schon bratspiefiartige Gerate mit 

Ringgriff entdeckt wurden, blieb bislang unbeachtet. Das beste Vergleichsstiick dieser Art kam in Mori- 

gen zum Vorschein (Abb. 81, 7) 539. Auf die grofie Ahnlichkeit spaturnenfelderzeitlicher Schliisseln, die 

mit den Bratspiefien den Ringgriff wie die Torsion des Halsteiles gemeinsam haben, wurde bereits ver- 

wiesen. In Italien treten Bratspiefie auch schon in spatvillanovazeitlichen Grabern in Erscheinung 540. 

Sollte also der Bratspiefi als Gerat schon vor der klassischen Hallstattzeit in Mitteleuropa Eingang gefun- 

den haben? Wahrend sie im spatvillanovazeitlichen Italien in Grabern hinterlegt wurden, fanden sich die

530 Stary, Bratspiefie Abb. 2 (der Autor ist sich bewufit, dafi 

die Zusammenstellung unvollstandig ist).

531 Stary, Bratspiefie Abb. 2,b.d.

532 Torbriigge, Oberpfalz II 85 f. Taf. 27, 8-14; 28. - 

L. Wamser, Die Ausgrabungen 1981 in hallstattzeitlichen 

Nekropolen bei Grofieibstadt, Landkreis Rhon-Grabfeld, 

Unterfranken. Arch. Jahr in Bayern 1981, 105.

533 Hodson, Hallstatt 150f. Abb. 13 Taf. 43; 45.

534 Die Bronzeschale mit Hebelhenkel aus dem Hugel 2 von 

Brunn- Holasky lafit auch fur dieses Grab eine Ha C- 

zeitliche Datierung vermuten. Laut Aussage von G. To- 

medi/Innsbruck soil auch der Htigel I von Frog in dieser 

Epoche errichtet worden sein.

535 Die Mehrkopfnadeln und die spiralverzierte Keramik von 

Nagyberki-Szalacska (T. Kemencei, Neuere Funde aus den 

friiheisenzeitlichen Hiigelgrabern von Nagyberki-Szalac

ska. Arch. Ert. 101, 1974, Abb. 3,7; 6, 4. 5. 19. 9) und die 

sehr entwickelten Mehrkopfnadeln aus Schandorf (Barb, 

Schandorf 93 ff. Abb. 7) legen eine solche Datierung nahe.

536 Das Haumesser aus diesem Grab von Hallstatt (F. Morton

in: Kromer, Hallstatt Taf. 206, 5) entspricht den spathall-

stattzeitlichen Parallelen aus Hallein-Dtirrnberg (Pauli,

Hallein 250 Abb. 35, 27). Zu dem Helmgrab von Magda

lenska gora vgl. Gabrovec, Helme 322 Taf. 12-13. - Egg, 

Helme 38 f.

537 Hencken, Magdalenska gora 31 Abb. 109-112. - Egg, Hel

me 74.

538 Vgl. dazu Bratspiefie aus Sanzeno (Nothdurfter, Sanzeno 

59ff. Taf. 41, 581-592; 42, 593-594. 596-604) und Man

ching (G. Jacobi, Werkzeug und Gerat aus dem Oppidum 

von Manching [1974] 103 ff. Taf. 31, 547-604).

539 Vgl. M. Bernatzky-Goetze, Mbrigen - Die spatbronze- 

zeitlichen Funde. Antiqua 16 (1987) Taf. 174, 5. - Ahnli- 

che Exemplare, die wegen des seithchen Fortsatzes mbgli- 

cherweise als Schlussel dienten, liegen vom »Grofier Haff- 

ner« in Zurich vor (R. Ulrich, Catalog der Sammlungen 

der antiquarischen Gesellschaft in Zurich I. Teil Vorromi- 

sche Abteilung [1890] 34 Nr. 1034, a). Vgl. aufierdem die 

etwas komlizierter gestalteten Bronzebratspiefie aus West- 

europa, die auch spaturnenfelderzeitlich sind (F. Lo Schia

vo, La Sardaigne et ses relations avec le Bronze Final 

Atlantique. In: L’age du Bronze Atlantique. Actes du ler 

Colloque du Parc Arch, de Beynac [1991] 220 Abb. 69).

540 Als Beispiele seien die Graber LL 12-13 (J. Close-Brooks, 

Veio. Not. Scavi 1963,245 Abb. Ill, i), CC 1-2 und JK 8- 

9 aus Veji-Quattro Fontanili genannt (L. Berni Brizio, 

M. Meagher u.M. Pandolfini, Veio. Not. Scavi 1972,218 ff. 

Abb. 18,16. 17. - A. Morandi, Ebd. 266 ff. Abb. 115, 7. 6).
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Abb. 83 Verbreitung der Bratspiefie mit Ringgriff. - 1 Magdalenska gora. - 2 Sticna. - 3 Frog. - 4 Hallstatt. - 5 Schandorf. - 

6 Strettweg. - 7 Holasky. - 8 Nagyberki- Szalacska.

mitteleuropaischen Exemplare in Siedlungen. In der Hallstattzeit, in der die nach Machtkonzentration 

strebende Aristokratie bemiiht war, die Eft- und Trinksitten ihrer mittelmeerischen Standesgenossen nach- 

zuahmen, scheint man mediterranen Vorbildern folgend Bratspiefie als prestigetrachtige Beigabe ent- 

deckt und im Grab deponiert zu haben.
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Bemerkenswert erscheint schliefilich noch, dafi Bratspiefie mehrfach mit Breitrandschiisseln aus Bronze 

vergesellschaftet sind. Neben Strettweg lassen sich hier Grab 600 aus Hallstatt, Hiigel 2 aus Briinn-Ho- 

lasky, Hugel 41 von Schandorf und Hugel 1 von Nagyberki-Szalacska anfiihren541 542. Offensichtlich wurde 

im Osthallstattbereich sowie im ostlichen Teil des Westhallstattkreises das zuvor auf den Spiefien gegarte 

Fleisch auf Breitrandschiisseln den Gasten serviert.

2. Bratspiefie mit rhombischem Griff (Abb. 81, 2-8; Taf. 37, 2-8)

Die iibrigen sieben Bratspiefie zeichnet alle ein rhombischer durchbrochener Griff aus, der in einem D- 

oder ringformigen Knauf endet. Wahrend ein Spiefi komplett aus Eisen geschmiedet wurde, besitzen die 

tibrigen aufgesetzte Bronzegriffe.

a) Bratspiefie mit rhombischem Bronzegriff (Abb. 81, 3-8; Taf. 37, 3-8)

Die gegossenen Bronzegriffe, zwischen 10 und 11 cm lang, besitzen ein profiliertes Heftstiick, in das die 

Eisenspiefie eingelassen wurden. Die Griffstange ist rhombisch aufgespalten; ein kleiner horizontaler Steg 

verbindet beide Griffteile an der breitesten Stelle, die aufien noch durch zwei Knopfe betont wird. Ein D- 

formiger durchbrochener Knauf bildet den Abschlufi des Griffes. In das quadratische, sich konisch ver- 

jiingende Loch im Heft des Bronzegriffes wurde der stabformige Eisenspiefi mit quadratischem Quer- 

schnitt eingesteckt und mit wenigen Hammerschlagen festgeklopft. Diese Eisenreste in den Heften der 

Bronzegriffe bezeugen, dafi es sich um Bratspiefie und nicht, wie schon mehrfach vermutet342, um Mes- 

sergriffe (vgl. Abb. 85, 1) handelt. Aufierdem erwahnt M. Robitsch ausdriicklich, dafi die Bronzegriffe 

zusammen mit verrosteten Eisenstangen aufgefunden wurden 543, von denen freilich nur noch sehr gerin- 

ge Reste auf uns gekommen sind (Abb. 81, 9-13; Taf. 37, 9-13).

Ein Bronzegriff (Abb. 81,3; Taf. 37, 3) unterscheidet sich durch seine sehr viel sorgfaltigere Gestaltung 

und Verarbeitung von den iibrigen fiinf Exemplaren (Abb. 81, 4-8; Taf. 37, 4-8). Die Stege des Griffes 

sind etwas dicker und vor allem gleichmafiiger in ihrer Starke. Das im Querschnitt rechteckige Heft schmiik- 

ken neben zwei umlaufenden Rippen mehrere sorgfaltig eingeschliffene Rillen. Der D-formige Knauf 

besitzt eine stark gedriickte Form ohne Mittelsteg. Die anderen fiinf Griffe heben sich durch den sechsek- 

kigen Querschnitt des Heftes sowie die andere Anordnung der schmiickenden Rippen auf dem Heft 

deuthch von dem zuerst beschnebenen Griff ab. Den D-formigen Knauf stiitzt aufierdem in der Mitte ein 

Steg. Dafi diese fiinf Bratspiefigriffe nur mangelhaft gegossen wurden, beweist ein Griff (Abb. 81,6; Taf. 37, 

6), bei dem die fliissige Bronze nicht bis in den hinteren Teil des Knaufes lief, so dafi sich das D-formige 

Ende nicht schlofi und der Griff antennenartig endet. Die Materialstarke der einzelnen Griffpartien vari- 

iert sehr stark und ist an einigen Stellen so diinn, dafi beim Einschlagen des Eisenspiefies derselbe die 

Wandung durchstiefi und an der Oberflache sichtbar wurde (Abb. 81, 5). Deutliche Spuren an der Ober- 

flache zeigen, dafi die fiinf Spiefigriffe nur sehr oberflachlich iiberschliffen wurden. Insgesamt entsteht 

der Eindruck, dafi die fiinf nachlassig gearbeiteten Griffe Imitationen des einen qualitatvollen Stiickes 

darstellen.

b) Der Bratspiefi mit rhombischem Eisengriff (Abb. 81, 2; Taf. 37, 2)

Von diesem aus einem Eisenstiick geschmiedeten Bratspiefi blieb nur das Griffstiick erhalten. Eine leichte 

Verdickung und eine darauffolgende Einkehlung grenzen Spiefi- und Griffteil voneinander ab und soil-

541 Vgl. dazu die Liste der Breitrandschiisseln.

542 Schmid, Strettweg 13 f. - Aigner Foresti, Strettweg 30.

543 Robitsch, Judenburg 73.
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Abb. 84 Bratspiefie mit rhombischen Griffen. - 1 Ca’ dei Cavri. - 2 Padua-Ex Storione. - 3 Magdalenska gora, Hiigel 5, Grab 6-7- 

7a.-4 Sticna.-5 Sanzeno.-(1 nachL. Moscardo; 2 nach G. Leonardi; 3 nach H. Hencken; 4 nach F. Geupel; 5 nach J. Nothdurfter). 

-M = 1:4.

ten gleichzeitig erne bessere Fiihrung des SpieEes beim Drehen auf dem Feuerbock gewahrleisten. Der 

aufgespaltene Griff besitzt eine rhombische Gestalt. Er vereinigt sich oben in einem Wulst, um dann in 

einem grofien Ring zu enden.

Auf die grofie Ahnlichkeit der rhombischen Bratspiefigriffe aus Strettweg mit den Griffen der Bronze- 

messer von Typ Arnoaldi (Abb. 85, 1) 544 wiesen W. Schmid und in jiingster Zeit L. Aigner Foresti hin 545. 

Es sei aber noch einmal betont, dab die Bronzegriffe aus Strettweg als Handhaben von Eisenbratspiefien 

dienten und keine Messerklingen aus Bronze aufnahmen. Der Zusammenstellung der Messer mit durch- 

brochenem Griff vom Typ Arnoaldi durch V. B. Peroni lafit sich entnehmen, dafi diese Messer in der 

Hauptsache wahrend des zweiten Halfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. in der Osthalfte Oberitahens ge- 

brauchlich waren (Abb. 86) 54lS. Dariiber hinaus treten sie vereinzelt auch im nordlichen Etrurien und 

Picenum auf, was eine sichere zeitliche Einordnung erlaubt.

Neben Messern zieren ahnliche Griffe auch einen bislang allerdmgs nur in gennger Zahl vorliegenden 

Bratspiefityp (Abb. 84). Sie wurden zumeist in einem Stuck in Bronze gegossen (Abb. 84, 1-4), einzelne 

aber auch komplett in Eisen geschmiedet (Abb. 85, 5). Der Hals dieser Bratspiefie wurde zumeist tordiert 

oder zumindest schrag gekerbt. Den durchbrochenen rhombischen Griff verbindet in Langsrichtung zu

meist ein dtinner Bronzesteg mit Knoten. Den AbschluB des Gnffes bildet stets ein Rmg. Den wohl 

bekanntesten Vertreter dieser Bratspiefie mit rhombischem Griff stellt das unter der irrtiimlichen Be- 

zeichnung »Spada di Verona« schon im 17. Jh. bekannt gewordene Exemplar aus Ca’di Cavri bei Verona

544 Peroni, Messer 34ff. Taf. 12, 117-120; 13-14. 546 Peroni, Messer 37 Taf. 63, B.

545 Schmid, Strettweg 13 f. - Aigner Foresti, Strettweg 30.
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Abb. 85 Rhombische Bronzegriffe. - 1 Bologna-Meniello, Grab 3: Bronzemesser vom Typ Arnoaldi. - 2 Este-S. Stefano, Grab 

277: Bronzeschlussel. - 3 Este-Casa Ricovero, Grab I: Palettenfbrmiger Bronzeanhanger. - 4 Hallstatt, Grab 8: Bronzegriff. - (1 

nach V. B. Peroni; 2 nach H. Muller-Karpe; 3 nach A. M. Chieco Bianchi u. L. Calzavara Capuis; 4 nach K. Kromer). - M = 1:2.

dar (Abb. 84, 1)547. Ein fast gleicher Bratspieb trat bei einer Siedlungsgrabung in Padua »Ex Storione« zu 

Tage (Abb. 84, 2) 548. Aus Unterkrain liegen zwei Exemplare, eines aus Sticna (Abb. 84, 4) 549 und eines 

aus Magdalenska gora (Abb. 84,3)330 vor. Auf entsprechende eiserne BratspieBe aus Sanzeno im Trentino 

(Abb. 84, 5), die dem eisernen Exemplar aus Strettweg (Abb. 81,2) weitgehend entsprechen, wies 

J. Nothdurfter hin551. Auch eiserne Schlussel, Schurhaken und Messer von diesem fur die jungere Eisen- 

zeit Tirols eponymen Fundplatz wurden mit ahnlichen rhombischen Griffen versehen 552. Anschliefien

547 L. Moscardo, Note owera memorie del museo del Conte 

Ludovico Moscato nobile Veronese (1672) 404 Abb. S. 407.

- K. M. Mayr, Das »Schwert« von Verona kein Schwert, 

sondern ein Schlussel. Der Schlern 35,1961,212ff. -Salza- 

ni, Territorio 105 Abb. 6.

548 Padova Preromana. Ausstellungskat. Padua (1976) 129

Taf. 20, 202.

549 F. Geupel, Funde aus der spaten Hallstattzeit aus Kraijna, 

Slovenija. Forsch. u. Ber. 14, 1972, 204 u. 207 Abb. 2, 1.

550 Hencken, Magdalenska gora 30 Abb. 110, a.

551 Nothdurfter, Sanzeno 62 ff. Taf. 44, 618. 628.

552 Nothdurfter, Sanzeno 98 ff. Abb. 21.
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lafit sich hier noch ein Bronzeschliissel mit einer den Strettweger Griffen sehr ahnlichen Handhabe aus 

Grab 277 von Este-San Stefano (Abb. 85 , 2 ) 553. Auch aus dem Graberfed von Hallstatt liegt ein ahnlicher 

Bronzegriff vor (Abb. 85, 4) 554, ohne dab wir jedoch wissen, auf welchen Gegenstand er einst montiert 

war. Ahnliche rhombische Gebilde wurden in Gab 22 des Tumulus 48 von Sticna entdeckt 555. Sie haben 

den Ringgriff, die rhomische Form, den Quersteg und die seitlichen Kopfe mit den Strettweger Griffen 

gemein; die Osen an einem Ende bedeuten, dab sie kaum ein Messer oder einen Bratspiefi aufnehmen 

konnten; ihr Zweck bleibt unbekannt. Dariiber hinaus sei noch auf einige »Bronzepaletten« mit entspre- 

chenden durchbrochenen rhombischen Griffen (Abb. 85, 3) aufmerksam gemacht. In Bologna556, in Este557, 

in Montagnano 558, in Gazzo55J und in Nesactium 560 wurden solche »Paletten« geborgen (Abb. 86). Sie 

konnten wegen ihrer geringen Grobe sowie eingehangter Klapperanhanger nur noch als Schmuckanhan- 

ger getragen werden. Urspriinglich diirfte es sich um ein Gerat gehandelt haben, das bei den schon viel- 

fach zitierten Festen sehr wahrscheinlich als eine Art Herd- oder Opferschaufel361 diente. Durchbroche- 

ne rhombische Griffe waren also nicht an ein bestimmtes Gerat gebunden, sondern konnten mit 

unterschiedlichen Gegenstiinden, wie Messern, Schliisseln, Bratspiefien und Paletten, kombiniert werden. 

Bevor wir uns der Verbreitung zuwenden, sei kurz die Datierung der oben beschriebenen Gegenstande 

besprochen. Die Messer vom Typ Arnoaldi datieren ebenso wie Palettenanhanger grobtenteils in die 

zweite Halfte des 7. Jahrhunderts v. Chr.562. Alter ist nur der Schlussel aus dem Grab 277 von Este-San 

Stefano 563. Eine ahnlich friihe Stellung nehmen auch die »Griffe« aus dem Grabhiigel von Sticna 564 ein. 

Die mitgefundene Garnitur durchbrochener Scheiben lafit sich, wie S. Gabrovec aufgezeigt hat, mit ahn

lichen Stricken aus der »Tomba del Tridente« und der »Tomba dei Lebeti di Bronzo« in Vetulonia363 

parallelisieren, was fur eine Datierung in den Podzemelj-Horizont sprechen diirfte, auch wenn die Ge- 

schlossenheit des Grabfundes nicht uber alle Zweifel erhaben scheint. Deutlich jiinger sind die Bratspiefie 

mit den rhombischen Griffen: Das Exemplar aus dem Grab 6-6a-7 im Hiigel 2 von Magdalenska gora 

datieren das Fragment eines Negauer Helmes, die Certosafibeln und die Situla in den alteren Negauer- 

Helm-Horizont, was schon Lt A entsprechen diirfte 366. Die »ratische« Inschrift auf der »Spada di Vero

na* lafk kaum eine Datierung vor 500 v. Chr. zu36'. Auch die Bratspiefigriffe aus Sanzeno diirften erst in 

der Latenezeit in den Boden gelangt sein 568.

553 Muller-Karpe, Chronologic 267 Taf. 100, 2.

554 Kromer, Hallstatt 43 Taf. 2, 14.

555 Gabrovec, Niederschlag Abb. 9, 5-8.

556 Montelius, Civilisation Bd. 1, 398 Taf. 82,6; 414 Taf. 87, 2.

- P. Padovani, La capeduncola nel Villanoviano Bologne

se. Boll. Centro Carnuno Stud. Preist. 5, 1970, 175 ff. 

Abb. 124.

557 Chieco Bianchi u. Calzavara Capuis, Este 324 Taf. 220, 

36; 327 Taf. XXVIII, 11.

558 E. Bianchia Citton u. M. de Min, Il museo archeologico e 

il lapidario di Montagnana. Ausstellungskat. Montagnana 

(1990) Abb. 22.

559 L’arte preistorica nellTtalia settentrionale. Ausstellungs

kat. Verona (1978) 118 Abb. 38, 2.

560 Das Stuck stammt aus dem Bereich der Siedlung unweit 

der romischen Tempel; die Massierung von Metallgegen- 

standen an dieser Stelle lafit an Weihegaben denken. Den 

Hinweis verdanke ich Frau K. Mihovilic/Pula.

561 Vgl. dazu die Darstellung eines solchen Gerates auf der 

Certosa-Situla aus Bologna (Lucke u. Frey, Situla Taf. 64 

zweite Zierzone von oben ganz links).

562 Peroni, Messer 37. - Zu den Palettenanhangern aus den 

Grabern I und 11/1962 von Este-Casa Ricovero vgl. Chie

co Bianchi u. Calzavara Capuis, Este 325 f. u. 327 f.

563 Die noch sehr altertiimlichen Mehrkopfnadeln ohne Fal- 

tenwehr (Muller-Karpe, Chronologic Taf. 100, 3. 4) legen 

eine Datierung in die Stufe Este II friih nach O.-H. Frey 

bzw. Este II c nach R. Peroni nahe, was mit dem Ubergang 

von der Urnenfelder- zur Hallstattzeit und damit dem 8. 

vorchristlichen Jahrhundert gleichzusetzen sein diirfte.

564 Gabrovec, Niederschlag 210 ff. Abb. 8.

565 p Falchi, Vetulonia-Nuovescopertenellanecropoli. Not. 

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

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

di bronzi. Not. Scavi 1913, 430 Abb. 9. - Die Deutung 

dieser durchbrochenen Bronzebeschlage als Zaumzeugbe- 

satz erscheint zweifelhaft. Die Stiicke aus der »Tomba del 

Tridente« waren offensichtlich auf Bronzeblechstreifen 

und Bronzestaben aufgezogen. Die eingentumlichen Zap

fen an den Enden deuten auf eine Befestigung in Holz hin. 

Moglicherweise zierten diese in Reihen angeordneten Bron- 

zezierstiicke balustradenartig einen Wagenkasten oder ein 

Mobelstiick. In der »Tomba del Tridente« fanden sich die 

Beschlage zusammen mit Radreifenresten.

566 Hencken, Magdalenska gora 31 Abb. 109-112. - Egg, 

Helme 74.

567 Salzani, Territorio 105.

568 Nothdurfter, Sanzeno 98.
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Abb. 86 Verbreitung der rhombischen Bronzegriffe aus der Eisenzeit. -1 Bologna. - 2 Este. - 3 Imola. - 4 Novilara. - 5 Populonia. 

- 6 Sorga. - 7 Vetulonia. - 8 Ca’ del Cavri. - 9 Padua. - 10 Sanzeno. - 11 Magdalenska gora. - 12 Sticna. - 13 Strettweg. - 14 Gazzo.

- 15 Hallstatt. - 16 Nesactium. - 17 Montagnana.

Kartiert man die durchbrochenen rhombischen Griffe, so gibt sich ein deutlicher Schwerpunkt im ostli- 

chen Obentalien zu erkennen369. Bologna und Este stellen die beiden wichtigsten Zentren dar. Hier scheinen 

die Griffe am Ubergang von der Urnenfelder- zur Hallstattzeit aufgekommen zu sein5 0 und mindestens 

bis ins 5. Jh. v. Chr. hinein in Gebrauch geblieben zu sein. Einzelne Stticke gelangten ins benachbarte 

Mittelitalien. Die Nachweise fur rhombische Griffe im mittleren und siiddstlichen Alpengebiet sind groh- 

tenteils spate Vertreter aus dem 5. Jahrhundert v. Chr., wobei die zeitliche Stellung des Hallstatter Exem

plars unbestimmt bleibt. Die einzigen Ausnahmen bilden die rhombischen Gebilde aus Sticna und die

569 Die Kartierung basiert auf der von Peroni, Messer 35 ff. 

Taf. 63, B. Bei den Messern von Typ Arnoaldi gilt es ein 

Exemplar aus Sorga-Bonferraro Grab 4 (L. Salzani, La 

necropoli di Sorga. Boll. Mus. Civ. Storia Naturale Verona 

8, 1980, 582 Abb. 1, 3) und aus dem »Circolo del Monile 

d’Argento« in Vetulonia [I. Falchiu. L. Pernier, Vetulonia 

- a) Il Circolo del Monile d’Argento e il Circolo dei Lebeti 

di Bronzo. Not. Scavi 1913, 424 ff.] nachzutragen.

570 J. Nothdurfter versuchte die durchbrochenen Griffe auf 

urnenfelder- bzw. villanovazeitliche Vorbilder zuriickzu- 

fiihren (Nothdurfter, Sanzeno 89).
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Abb. 87 Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Tiillenbeil aus Bronze. - 2. 3 Lange Eisenlanzenspitzen. - 4 Eisenlanzenspitze. - 5 Eisenlan- 

zenspitze mit bronzenen Schaftungsnageln. - 6-8 Eisenlanzenspitzen. - 9. 10 Tiillenfragmente aus Eisen. - (2 nach M. Robitsch). - 

M = l:3.



Strettweger Griffe. Der qualitatvolle Griff aus Strettweg (Abb. 81,3) zeigt dabei besonders enge Anklan- 

ge an die obertitalischen Messergriffe (Abb. 85, 1), was sich deutlich an den stark gedriickten, fast schon 

iiberhangenden D-formigen Knaufen zeigt, die nur in Oberitalien und Strettweg aufscheinen. Es spricht 

somit einiges dafiir, dafi es sich bei dem qualitatvollen Bratspiehgriff um ein Importstiick aus Oberitalien 

handelt, das - wie so oft im Osthallstattkreis - von einheimischen Handwerkern in etwas nachlassiger 

Manier kopiert wurde.

Die Strettweger Bratspiefie mit rhombischen Griff stellen damit die altesten Belege fur diesen Bratspiefi- 

typ dar. Obwohl bislang noch nicht direkt nachweisbar, darf man oberitalische Vorlaufer vermuten.

C. DIE WAFFEN

Die Waffen bilden zwar nur eine sehr kleine Fundgruppe mnerhalb der Beigaben des Fiirstengrabes von 

Strettweg, stellen aber eine Zuordnung zur mannlichen Sphare aufier Zweifel.

1. Das Tiillenbeil (Abb. 87, 1; Taf. 38, 1).

Das iibergrofie 30,2 cm lange Tiillenbeil aus Strettweg571 wurde aus Bronze gegossen. Die lange Bahn der 

sehr schlanken Waffe verbreitert sich ganz allmahlich zur Schneide hin. Der facettierte Tiillenteil ist seit- 

lich von der Bahn abgesetzt. Den halbrund ausgeschnittenen Tiillenmund begleiten mehrere eingepunzte 

Linien. Die sehr zierliche Ose ist ausgenssen.

Dali das Beil aus Strettweg zur Gruppe der ostalpinen Tiillenbeile gehort, ist seit den Studien E. F Mayers 

und P. F. Starys bekannt 572. Die schlanke Form, die schmale Schneide und die seitlich abgesetzte Tulle 

sind alien ostalpinen Tiillenbeilen gemeinsam.

Das Material Bronze hebt das Strettweger Beil aus der Masse der ansonsten aus Eisen hergestellten Waf

fen heraus. Bronzebeile dieses Typs liegen bislang nur aus zwei Grabern in Hallstatt vor3 ’. Ein bronze- 

nes Tiillenbeil fand sich auherdem noch im Schwertgrab von Radkersburg, das jedoch einer anderen Va- 

riante angehort 574 *.

In weiterer Folge zeichnet die facettierte Tiille das Strettweger Beil aus. Ahnliche Facetten bzw. Rippen 

linden sich mehrfach auf ostalpinen Tiillenbeilen aus Eisen, so auf je einem Stiick aus Grab 4, Hiigel 1 von 

Brezje 3 3 (Abb. 88, 1), aus Grab 36 Hiigel 4 von Magdalenska gora3'6 (Abb. 88, 2), aus dem Depotfund 

von Trzisce 577 (Abb. 88, 3), alle in Slowenien gelegen, sowie aus den Grabern 469578 (Abb. 89, 1) und 

1000579 (Abb. 88,4) in Hallstatt im oberdsterreichischen Salzkammergut. Aufierdem liegt noch erne ent-

571 Robitsch, Judenburg 72 Taf. 1, 2. - Schmid, Strettweg 17 

Taf. 5, l.-Pittioni, Urgeschichte 620f. Abb. 438,-Modri- 

jan, Aichfeld Abb. 19. - Mayer, Beile 203 Nr. 1159 Taf. 83.

- Aigner Foresti, Strettweg 33 Taf. 6a.

572 Mayer, Beile 249ff. - Stary, Beilbewaffnung 38 f.

573 Kromer, Hallstatt 132 Taf. 106, 11. - F. Stroh in: Kromer, 

Hallstatt 220 Taf. 258, 11. - Mayer, Beile 203 Nr. 1160— 

1161 Taf. 83.

574 Pratobevera, Antiken 239 Abb. 6. - Schmid, Strettweg

Abb. 7,2. - Mayer, Beile 200 Nr. 1135 Taf. 82. - Egg,

Radkersburg 203 ff. - Auch in Oberitalien gelegentlich

auftretende Ttillenbeile aus Bronze gehoren anderen Ty- 

pen an. Vgl. G. L. Carancini, Le asce nellTtalia continen

tale II PBF IX, 12 (1984) 172 ff.

575 Kromer, Brezje 11 Taf. 2, 6.

576 Hencken, Magdalenska gora 24 Abb. 77a.

577 Gustin, Notranjska Taf. 33, 1.

578 Kromer, Hallstatt HOf. Taf. 83, 1. - Mayer, Beile 249 Nr. 

1510 Taf. 104 - Aigner Foresti, Strettweg 33 Taf. 6b.

579 Kromer, Hallstatt 183 f. Taf. 190, 16. - Mayer, Beile 249 

Nr. 1512 Taf. 104. - Aigner Foresti, Strettweg 33.
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Abb. 88 Tullenbeile aus Eisen. - 1 Brezje, Hugel 1, Grab 4.-2 Magdalenska gora, Hugel 4, Grab 26. - 3 Trzisce, Depotfund. - 

4 Hallstatt, Grab 1000. - 5 Hallstatt, ohne Grabnummer. - 6 Kleinklein, Pommerkogel. - (1 nach K. Kromer; 2 nach H. Hencken;

3 nach M. Gustin; 4-6 nach E. F. Mayer). - M = 1:3.
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sprechende Axt mit gerippter Tulle ohne Grabnummer aus Hallstatt vor 580 (Abb. 88, 5). Die Axte aus 

Madgalenska gora und Trzisce (Abb. 88, 2. 3) haben auberdem noch die Linien am Tullenmund mit dem 

Strettweger Beil gemeinsam - eine Zier, die auch viele andere ostalpine Tiillenbeile ohne facettiertes Tiil- 

lenteil schmtickt.

Die dritte Besonderheit des Strettweger Tiillenbeiles stellt seine Lange von fiber 30 cm dar. Die normale 

Lange ostalpiner Tiillenbeile liegt zwischen 15 und 20 cm, wobei P. Stary ausdrticklich auf vereinzelt 

auftretende »Ubergdben« hinweist581. Insbesondere die Ausgrabungen im Graberfeld von Hallstatt for- 

derten einige ahnlich lange Tiillenbeile (Abb. 88, 4. 5; 89, 1) zu Tage, deren schlanke Gestalt sowie facet- 

tierte bzw. gerippte Tulle sie eng mit dem Strettweger Exemplar verbinden. Auch der Pommerkogel bei 

Kleinklein enthielt ein solch tibergrobes Tiillenbeil aus Eisen (Abb. 88, 6), allerdings mit glatter Tiillen- 

partie 582. Zu erwahnen ist auberdem noch das sehr stattliche Beil aus Grab 72, Hiigel 1 von Sticna in 

Slowenien, das jedoch sehr viel schwerer wirkt 583 (Abb. 90, 3).

Dab der Verbreitungsschwerpunkt der ostalpinen Tiillenbeile und damit wohl auch ihrer Herstellung im 

Bereich der unterkrainischen Hallstattkultur liegt, stellten bereits E. F. Mayer und P. Stary fest584 (Abb. 91). 

Dartiber hinaus treten solche Waffen noch in der Siidsteiermark und im angrenzenden siidosterreichi- 

schen Gebiet mehrfach in Erscheinung. Wahrend sich facettierte bzw. gerippte Tiillen sowohl in Unter- 

krain als auch in der Steiermark und Hallstatt nachweisen lassen, konzentriert sich das Vorkommen der 

iibergroben Tiillenbeile hauptsachlich auf Kleinklein, Strettweg und Hallstatt. Hier deutet sich eine ge- 

wisse lokale Sonderentwicklung an.

Eine Datierung der ostalpinen Tiillenbeile gestaltet sich schwierig, da diese Waffe von der alteren Hall

statt- bis in die Friihlatenezeit hinein eingesetzt wurde 585. Beriicksichtigt man jedoch nur die oben er- 

wahnten engverwandten Stiicke, so zeichnet sich zummdest erne ungefahre zeithche Einordnung des 

Strettweger Beiles ab. Das sehr ahnliche Tiillenbeil aus Grab 469 von Hallstatt entstammt einer Bestat- 

tung der ausgehenden Stufe Ha C (Abb. 89) 586. Grab 72 aus Hiigel 1 von Sticna (Abb. 90) gilt als ein 

typischer Vertreter des alteren Abschnitts des Sticna-Novo mesto-Horizontes, der sich mit einer fortge- 

schrittenen Phase der Stufe Ha C gleichsetzen labt 587. Eine ahnliche Zeitstellung diirfte auch fur das 

Prunkgrab im Pommerkogel bei Kleinklein zutreffen; C. Dobiat ordnet dieses Grab seiner Stufe 3 zu 588. 

Der Depotfund von Trzisce, der auch ein Tiillenbeil mit facettierter Tulle enthielt, diirfte wahrend des 

jiingeren Abschnittes des Sticna-Novo mesto-Horizontes angelegt worden sein; zumindest legt der mit- 

gefundene Helm eine solche Datierung nahe589. Dab gerippte Tiillen auch noch sehr viel sparer auftreten 

konnen, belegt das Beil aus Brezje, das zusammen mit einer Certosafibel ms Grab gelegt wurde 590; aller

dings unterscheidet sich diese Waffe (Abb. 88, 1) durch ihre geringe Grobe von den iibngen Parallelen des 

Strettweger Tiillenbeiles. Es zeichnet sich damit fiir das Tiillenbeil aus Strettweg eine vage Datierung in 

die Stufe Sticna-Novo mesto bzw. Stufe 3 in Kleinklein ab, was der. zweiten Halfte des 7. und dem friihen 

6. Jahrhundert v. Chr. entsprechen diirfte.

Eine Durchsicht der zu Vergleichszwecken angefiihrten Grabfunde gibt schnell zu erkennen, dab iiber- 

grobe Tiillenbeile zumeist in iiberdurchschnittlich reich ausgestatteten Grabern auftauchen. Dab der Pom

merkogel von Kleinklein zu den »Fiirstengrabern« der Sulmtalgruppe zahlt, braucht wohl kaum erortert 

zu werden591. Das erwahnte Grab aus Sticna (Abb. 90) gehort ebenfalls zu den iippig mit Beigaben ausge-

580 Mayer, ByiLT49 Nr. 1513 Taf. 104.

581 Stary,"Beilbewaffnung 39.

582 Pratobevera, Saggauthal 198 Taf. 1, 6. - Mayer, Beile 249 

Nr. 1514 Taf. 104. - Dobiat, Kleinklein Taf. A 2, 4.

583 Gabrovec, Slowenien 26 ff. Abb. 8, 3.

584 Mayer, Beile 251 f. - Stary, Beilbewaffntmg 38 f. Abb. 4.

585 Stary, Beilbewaffntmg 39.

586 Das Falerenensemble aus diesem Grab (Kromer, Hallstatt

Taf. 82, 2; 84, 1-3) erlaubt eine Parallelisierung mit dem

»Panzergrab« von Sticna-Vrhpolje, das als Leitfund der

alteren Phase des Sticna-Novo mesto-Horizontes gilt und 

damit ins fortgeschrittene 7. Jahrhundert v. Chr. gestellt 

wird (Gabrovec, Slowenien 26ff. Abb. 6,1-3. 27. - Aigner 

Foresti, Strettweg 33).

587 Gabrovec, Slowenien 29.

588 Dobiat, Kleinklein 170.

589 Vgl. Egg, Helme 17 Anm. 115.

590 Kromer, Brezje Taf. 2, 1.

591 Schmid, Klein Glein 224 ff. - Dobiat, Kleinklein Taf. A 2 4.
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Abb. 89 Hallstatt, Grab 469. -1.2 Tiillenbeile aus Eisen. - 3 Bronzeambofi. - 4 Schusselhelmfragment. - 5 Bronzefeile. - 6. 7 

Mehrkopfnadeln aus Bronze. - 8 Eisenlanzenspitze. - 9 Kurzschwert aus Eisen. - 10 Hallstattschwert aus Eisen. - 11 Bronzering 

mit Attaschen. — 12 Eisenblechfragmente. - 13—15 Bronzeringe. — 16 Konische Bronzeblechrdhre. — 17 Bronzering mit Attaschen. - 

18 Haumesser aus Eisen. — (Nach K. Kromer u. I. Kilian-Dirlmeier). - M = 1:3.
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statteten Kriegergrabern 592. Grab 469 aus Hallstatt (Abb. 89) hebt die reiche Waffenbeigabe und hier 

insbesondere das Hallstattschwert aus der Masse der einfacheren Bestattungen heraus 593. Der Befund des 

Grades 1000 des gleichen Graberfeldes scheint nur schlecht beobachtet worden zu sein. Das Auftreten in 

besonders reichen Kriegergrabern labt fur die iibergroben Tiillenbeile neben der Verwendung als reine 

Waffe auf eine gewisse Bedeutung als Rangabzeichen schlieben 594. Ausgehend von der »Hirschopfersze- 

ne« auf dem »Kultwagen« von Strettweg (Abb. 11) vermutete P. Stary dariiber hinaus noch eine Nutzung 

als Opfergerat 595 596, wobei sich Rangabzeichen, Opfergerat oder Waffe durchaus nicht gegenseitig auszu- 

schlieben brauchen.

Zusammenfassend sei festgehalten, dab das Tullenbeil aus Strettweg eine zwar lokal angefertigte, aber 

ganz besondere Waffe war, die durch ihr Material ebenso wie ihre Grobe die besondere Stellung seines 

Besitzers anzeigte.

2. Die Lanzenspitzen

Im Joanneum in Graz werden heute noch die Reste von sechs eisernen Lanzenspitzen sowie zwei Tiillen- 

bruchstiicke aus Strettweg aufbewahrt.

a) Die lange Lanzenspitze (Abb. 87, 3; Taf. 38, 2)

Von diesem Exemplar (Inv. Nr. 11392) sind nur drei kleine Fragmente erhalten geblieben3 >b. Robitsch 

berichtet, dab in Strettweg urspriinghch zwei gleiche Lanzenspitzen dieser Art zum Vorschein gekom- 

men waren: Ein komplettes Exemplar, das Robitsch abbildete (Abb. 87, 2), und ein bruchstiickhaft erhal- 

tenes Gegenstiick (Abb. 87, 3; Taf. 38, 2), das z. T. auf dem vollstandigen Stuck festkorrodiert war 597. 

Wahrend der Verbleib des kompletten Exemplars unbekannt ist, gelangten die Fragmente des zweiten 

uber die Schenkung Ferk ins Joanneum nach Graz.

Die wenigen Fragmente erlauben in Kombination mit der Zeichnung und den Mabangaben Robitschs 

noch eine weitgehende Rekonstruktion der Lanzenspitze (Abb. 87, 3). Sie mibt demzufolge 47,3 cm und 

besitzt erne sehr schlanke Form. Die kurze Tiille schmuckt eine umlaufende Linie. Die urspriinghch 

feuerverschweibte Naht der Tulle ist durch die Korrosion aufgeplatzt. Dem langgezogenen, sehr schma- 

len Blatt verleiht die sehr kraftige Mittelrippe mit dreieckigem Querschnitt die notige Stabilitat.

Der Strettweger Lanzenspitze lassen sich drei ahnliche Exemplare aus dem bereits mehrfach erwahnten 

Grab 469 von Hallstatt an Seite stellen 598 (Abb. 89, 8). Sie zeichnen die iibermabige Lange von fiber 

40 cm, das schlanke Blatt sowie die kraftige dreieckige Mittelrippe aus. Auch das in Zusammenhang mit 

dem Tullenbeil zitierte Grab 72, Hiigel 1 von Sticna enthielt zwei entsprechende Lanzenspitzen, die auch 

etwa einen halben Meter lang waren5,9 (Abb. 90, 1. 2). Aus dem Bereich nordlich der Alpen sind jeweils 

zwei ahnliche Lanzenspitzen mit dreieckiger Mittelrippe im Hiigel 4 von Schleedorf-Molkham in Salz

burg (Abb. 92,1.2 ) 600 und im Hiigel 8 vonTraubing-Wies in Bayern (Abb. 92, 3. 4)601 bekannt geworden. 

Bemerkenswert erscheint dabei, dab diese langen Lanzenspitzen fast immer paarweise und einmal sogar 

in Dreizahl auftreten, was Robitsch ja auch fiir den Strettweger Fund iiberliefert. Auberdem sind die

592 Gabrovec, Slowenien 28 Abb. 8.

593 Kromer, Hallstatt Taf. 82; 83; 84, 1-5. - Mayer, Beile 

Taf. 131; 132 A. - Hodson, Hallstatt 54ff. Abb. 13 u. 17.

594 Stary, Beilbewaffnung 67ff.

595 Stary, Beilbewaffnung 69.

596 Aigner Foresti, Strettweg 33 Taf. 6f.

597 Robitsch, Judenburg 74 Taf. 1, 7.

"8 Kromer, Hallstatt HOf. Taf. 82, 5. - Mayer, Beile Taf.

131, 8. - Aigner Foresti, Strettweg 33.

5" Gabrovec, Slowenien Abb. 8, 1.2.

600 Kyrle, Salzburg 113f. Abb. 71, 1. 2. - Weifienborn, Hall- 

stattzeit 70 Taf. 29.

601 Kossack, Stidbayern 224 Taf. 91, 24. 25.
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Abb. 90 Sticna, Hiigel 1, Grab 72 (Auswahl). -1.2 Eisenlanzenspitzen. - 3 Tiillenbeil aus Eisen. - 4 Armchenbeil aus Eisen. - 

5 Eisenfeile. — 6 Eisenspitzen. - 7. 8 Bronzeringe. - 9. 12 Riemenbesatz aus Bronze. - 10. 11. Ringfufiknbpfe aus Bronze. - 

12 Bronzebuckel. - 13 Trensenfragment aus Eisen. - 14 Bronzenadel. - 15 »Stylus«. - (Nach S. Gabrovec). - M = 1:3.

langen Lanzenspitzen in drei Fallen mit iiberdimensionierten Tiillenbeilen vergesellschaftet (Abb. 89; 90) 602. 

Grab 469 von Hallstatt und Grab 72, Hiigel 1 von Sticna gehdren, wie bereits dargelegt, in den alteren 

Abschnitt des Sticna-Novo mesto-Horizontes6u3. Der Stufe Ha D 1 entstammt Grab 8 von Traubing- 

Wies, was der mitgegebene rhombische Giirtelhaken belegH04. Gleiches diirfte auch fur das erwahnte

602 So in Grab 469 von Hallstatt, in Grab 72 Hiigel 1 von 

Sticna und in Strettweg.

603 Kromer, Hallstatt Taf. 82; 83: 84.1-5. - Hodson, Hallstatt

54 ff. Abb. 13; 17. Gabrovec, Slowenien 28 Abb. 8.

604 Kossack, Stidbayern 224 u. 226 Taf. 91, 21.22.
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Grab aus Schleedorf-Molkham zutreffen 605. Ahnlich wie bei den iibergrofien Tiillenbeilen zeichnet sich 

auch fur die langen und schlanken Lanzenspitzen mit dreickiger Mittelrippe eine Datierung in den Sticna- 

Novo mesto-Horizont ab.

b) Eisenlanzenspitze (Abb. 87, 4; Taf. 38, 3)

Das zweitgrofite Exemplar (ohne Inventarnummer) stammt aus dem Ferkschen Komplex und ist sehr 

schlecht erhalten. Die Lange betragt noch 34,4 cm. Die Spitze und das Ende der Tulle sind weggebrochen. 

Im Gegensatz zur ersten Lanzenspitze zeichnen dieses Exemplar eine recht lange Tulle und ein sehr viel 

breiteres Blatt aus. Der Mittelgrat lafit sich nur noch andeutungsweise erkennen.

Der schlechte Erhaltungszustand erlaubt keine nahere Einordnung der Waffe.

c) Eisenlanzenspitze mit bronzenen Schaftungsnageln (Abb. 87, 5; Taf. 38, 4)

Dieses Exemplar (Inv. Nr. 13952) ist ebenfalls stark beschadigt; so fehlt der vordere Teil des Blattes 606. In 

der langen Tiille stecken noch zwei bronzenen Schaftungsnagel mit gedriickt kugeligem Kopf. Im noch 

etwa 1 cm lang erhaltenen Holzschaft aus Esche sitzt ein kleiner Bronzespan, vielleicht ein Hinweis auf 

einen mit Bronzeornamenten eingelegten Lanzenschaft. Das nur in wenigen Resten erhaltene Blatt scheint 

eher breit gewesen zu sein und besafi eine im Querschnitt halbrunde Mittelrippe.

Der schlechte Zustand getattet auch hier kaum eine nahere Bestimmung dieser Waffe. Die auffalligen 

kugelkopfigen Schaftungsnagel aus Bronze begegnen auf einer Lanzenspitze aus Hallstatt (Abb. 92, 5), 

die heute im British Museum in London aufbewahrt wird 607. Ahnliche kugelkopfige Schaftungsnagel, 

allerdmgs aus Eisen und mcht aus Bronze, finden sich auch noch auf den bereits erwahnten Lanzenspit

zen aus Schleedorf-Molkham in Salzburg (Abb. 92, 1. 2) 608.

d-f) Drei kleine Eisenlanzenspitzen (Abb. 87, 6-8; Taf. 38, 5-7)

Die nur noch als Metallkern erhaltenen Exemplare (ohne Inv. Nr.) stammen aus der Schenkung F. Ferk. 

Ihre Lange betragt 15,6 bzw. 14,3 bzw. 12,5 cm. Es lafit sich bei alien dreien nur noch ein kiimmerlicher 

Rest der Tiille erkennen. Die Form des Blattes bleibt unbestimmt. Die geringe Lange der drei Lanzenspit

zen deutet an, dab es sich wahrscheinlich um Wurfspeere gehandelt haben diirfte.

g) Tiillenfragmente von Eisenlanzenspitzen (Abb. 87, 9. 10; Taf. 38, 8. 9)

Aus der Schenkung Ferk liegen zwei eiserne Tiillenfragmente (ohne Inventarnummer) vor. Wahrschein

lich waren sie Bestandteil der oben aufgezahlten schlecht erhaltenen Lanzenspitzen. Beim grofieren Frag

ment (Abb. 87, 9; Taf. 38, 8) lassen sich noch der eiserne Schaftungsnagel, die Schweifinaht der Tiille 

sowie Reste des Holzschaftes erkennen. Das kleinere Fragment (Abb. 87, 10; Taf. 38, 9) zieren mehrere 

umlaufenden Rillen am Tiillenmund. Die Holzabdriicke im Tiilleninneren sowie das noch zur Halfte 

erhaltene Loch fiir den Schaftungsnagel belegen, dab auch dieses Fragment sehr wahrscheinlich von einer 

Lanzenspitze stammt.

Das »Fiirstengrab« von Strettweg enthielt damit mindestens sieben Eisenlanzenspitzen. Die beiden lan

gen Exemplare konnten dabei als Stob- wie als Wurfwaffe eingesetzt werden. Das diirfte auch fiir das

605 Eine prazise Datierung des Hiigels 8 innerhalb der Stufe 

Ha D ist schwierig. Soweit bestimmbar, entstanden fast 

alle Graber dieses Bestattungsplatzes in der Stufe Ha D 1. 

Vgl. Kyrle, Salzburg Abb. 71; 72, 4-17.

606 Schmid, Strettweg 17 Taf. 5, 2.

607 C. H. Read u. R. A. Smith, On a collection of antiquities 

from the early iron age cemetery of Hallstatt, presented to 

the British Museum by Lord Avebury 1916. Archaeologi- 

ca Ser. 2 Bd. 17, 1916, 150 Abb. 8.

608 Kyrle, Salzburg 113 f. Taf. 71, 1. 2.
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Abb. 91 Verbreitung der ostalpinen Ttillenbeile. - (Nach P. F. Stary; erganzt). - 1 Bostanj. - 2 Brezje. - Brusnice. - 4 Dobrnic. - 

5 Dolenjske Toplice. - 6 Donja Dolina. - 7 Hrastje. - 8 Idrija bei Baca. - 9 Iljak. - 10 Kaptol. - 11 Kobarid. - 12 Kranj. - 13 Libna. 

- 14 Ljubljana-Blatna Brezovica. - 15 Ljubljana-Vnanje Gorice. - 16 Magdalenska gora. - 17 Malence. - 18 Mokronog. - 19 Mol- 

nik. - 20 Most na Soci-Sta. Lucia. - 21 Nevlje. - 22 Novo mesto. - 23 Podzemelj. - 24 Postela. - 25 Rifnik. - 26 Rovisce. - 

27 Smarjeta. -28 Sticna. -29 Trzisce. - 30 Vace. - 31 Valicna vas. - 32 Vinkov vrh. - 33 Vintarjevec. - 34 Volcje njive. - 35 Zagorje.

- 36 Hallein-Dtirrnberg. - 37 Hallstatt. - 38 Kleinklein. - 39 Ring-Ringkogel. - 40 Strettweg. - 41 Doba.

Exemplar mit den bronzenen Schaftungsnageln sowie der Lanzenspitze b zutreffen. Die kleinen Lanzen- 

spitzen durften demgegeniiber als Wurfspeere verwendet worden sein. Als Nahkampfwaffe diente das 

Tiillenbeil. Der in Strettweg beigesetzte »Fiirst« verfiigte somit im Grab tiber eine uberkomplette Aus- 

stattung an Angriffswaffen, enthalten doch »normale« Kriegerbestattungen nur zwei Lanzenspitzen und 

ein Beil. Die grofie Anzahl von Lanzenspitzen soli jedoch nicht dazu verleiten, in Strettweg mehrere 

Bestattungen zu vermuten, vielmehr stellen sie eine markante Eigenheit »aristokratischer« Bestattungen 

in der Steiermark und Siidostungarn dar. So enthielt der Kroll-Schmiedkogel in Kleinklein auch sieben 

Lanzenspitzen 609; fur das Schwertgrab von Radkersburg iiberliefert E. Pratobevera fiinf Lanzenspitzen610, 

und im Hiigel 1 vom Somlovasarhely kamen gleichfalls fiinf Lanzenspitzen zum Vorschein611.

609 Schmid, Kleinklein 258. - Dobiat, Kroll-Schmiedkogel 53.

610 Pratobevera, Antiken 239. - Egg, Radkersburg 206. - Eine 

Deutung der von E. Pratobevera im Sprachgebrauch sei

ner Zeit als »Spiefieisen« angesprochenen Lanzenspitzen 

als Bratspiefie, wie das B. Terzan vorschlug (Terzan, Sty

ria 86 f.), macht die weitere Beschreibung der Spitzen 

»sammtlich jedoch mit einem Grathe und Schaftloche fur 

die Stange« sehr unwahrscheinlich. Dafi der Ausdruck

»Spiefi« im 19. Jahrhundert im Sinne von Lanzenspitze 

verwendet wurde, bezeugen auch die Schriften M. Ro- 

bitschs, der die von ihm abgebildeten und damit eindeutig 

identifizierbaren Lanzenspitzen aus Strettweg auch als 

»Spiefie« anspricht (Robitsch, Judenburg 74 Taf. 1, 7).

611 Horvath, Hiigelgraber Abb. 6, 1-4. 7. - Patek, Westun- 

garn 70 Abb. 59, 1, 3-7.
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Abb. 92 Eisenlanzenspitzen. - 1. 2 Schleedorf-Mblkham, Hugel 4. - 3. 4 Traubing-Wies, Hugel 8. - 5 Hallstatt, ohne 

Grabnr. -(1.2 nach O. Weifienborn; 3. 4 nach G. Kossack; 5 nach C. H. Read u. R. A. Smith).
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D. PFERDEGESCHIRR- UNO WAGENTEILE

Eine ganze Reihe von Objekten aus Strettweg, wie die Trensen, die Faleren usw. lafit sich eindeutig dem 

Pferdegeschirr zuordnen. Erheblich schwieriger ist die Frage nach der Beigabe eines groben Wagens im 

Fiirstengrab, wie weiter unter noch zu zeigen sein wird.

1. Die Pferdetrensen

Obwohl Robitsch von der Auffindung von drei eisernen Pferdetrensen berichtet612, erscheinen im Inven

tar des Grazer Museums nur zwei Exemplare613. Mbglicherweise rechnete Robitsch das Bratspiebfrag- 

ment mit Ringgriffende und tordiertem Schaft (Abb. 81,1) irrtiimlicherweise zu den Trensen. Die beiden 

vorhandenen Trensen weisen eine unterschiedliche Lange auf.

a) Die kleinere Trense (Abb. 93, 2; Taf. 39, 2)

Die zweiteilige, tordierte Eisentrense mifit 18,5 cm. In einem der beiden Endringe (Inv. Nr. 6100) hangt 

noch ein Ziigelring.

b) Die groEere Trense (Abb. 93, 1; Taf. 39, 1)

Sie (Inv. Nr. 6094) ist mit 19,9 cm deutlich langer als die vorangegangene. Die recht kraftige zweiteilige 

Gebihstange ist tordiert. In den Endringen sitzt je ein Ziigelring. Aufierdem steckt noch je eine U-formi- 

ge Eisenkrampe, die einst die Trense mit den Knebeln aus organischem Material verband, in den Enddsen. 

Mit Hilfe gerippter zylindrischer Niethiilsen wurde der heute vergangene Knebel an der U-formigen 

Krampe befestigt.

c) Drei eiserne Stieldsen (Abb. 93, 3-5; Taf. 39, 4-6)

Gleiche gerippte Niethiilsen linden sich auf den drei eisernen Stieldsen, die zusammen mit der grofieren 

Eisentrense unter der gleichen Inventarnummer aufbewahrt werden. An den Stieldsen, die seitlich in die 

Trensenknebel aus organischem Material eingelassen waren, wurden die Riemen des Kopfgeschirres fest- 

gemacht. Leicht gewolbte Eisenblechreste im Bereich der Niethiilsen deuten an, dab auch die Knebel 

zumindest teilweise mit Eisenblech umkleidet waren.

Eine gute Vorstellung von Konstruktion und Aussehen solcher hallstattzeitlicher Eisentrensen mit gebo- 

genen Knebeln liefern die Exemplare aus dem Fiirstengrab von Hochdorf614 (Abb. 105) sowie die erst 

jiingst entdeckte Eisentrense aus dem Hiigel 114 von Szazhalombatta in Ungarn615 (Taf. 44, 8). In Hoch

dorf verbanden U-fbrmige Krampen die Eisentrensen mit den mit Bronzeblech beschlagenen holzernen 

Psalien (Abb. 105), wahrend in Szazhalombatta (Taf. 44, 8) zwei machtige Eberhauer die Knebel bildeten, 

die je eine Stielbse an der Trense befestigte.

612 Robitsch, Judenburg 73.

613 Schmid, Strettweg 18 Taf. 6, 1-3. - Schmid bildet in dieser

Arbeit eine Trense zweimal ab, so dafi der Eindruck ent-

steht, dafi drei Trensen vorlagen. Im Text berichtet er aber 

nur von zweien.

614 Biel, Ausstattung 98 Abb. 108.

615 Holport, Szazhalombatta 37 Abb. 15. - Z. Herceg, Die 

Restaurierung des mit Eberhauern verzierten Gebisses und 

der Bronzeplatten. Ebd. 67 ff. Abb. 1-6. - Patek, West- 

ungarn 129 ff. Abb. 107.
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Abb. 93 Strettweg, Fiirstengrab. -1.2 Eisentrensen. - 3-5 Stielosen aus Eisen. - 6 Fragment eines Aufsatzringes aus Bronze. - 

7. 8 Zwergknebel aus Bronze. - 9 Bronzescheibe mit Riickenose. - M = 1:2.

Zweiteilige tordierte Eisentrensen und die Stieldsen stellen eine wahrend der alteren Eisenzeit allgemein 

verbreitete Erscheinung dar616. Als etwas spezieller erweisen sich die U-formigen Krampen, die Trense 

und Knebel miteinander verbanden. Wie schon erwahnt, finden sie sich auf den Trensen aus dem Fiirsten- 

grab von Hochdorf617; dariiber hinaus ist aber kein weiterer Beleg aus dem Westhallstattkreis bekannt 

geworden. Aus dem Ostalpengebiet liegt dafiir aber eine ganze Reihe von Paralellen vor: Am Molpir bei

616 Vgl. Werner, Trensen 109 ff. 617 Den Hinweis verdanke ich Herrn J. Biel, Stuttgart.
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Smolenice wurde eine Trense mit U-formigen Krampen und Stieldsen (Abb. 100, 1-5) ausgegraben618, 

die dem Strettweger Exemplar fast vollig entspricht. Grab 6 des Spiler-Tumulus von Libna ergab zwei 

Eisentrensen (Abb. 100, 6. 7) mit U-formigen Krampen619. Eine davon wurde mit C-formigen Knebeln 

aus Eisen ausgeriistet (Abb. 100, 7). Aufierdem liegen noch aus Smarjeta 620 (Abb. 100, 8), aus dem Depot

fund von Trzisce62 (Abb. 100, 9. 10) sowie aus einem erst jiingst entdeckten Grabfund von Novo me

sto622 entsprechende Trensen mit U-formigen Krampen vor. Dariiber hinaus sei noch angemerkt, daB 

auch die Gebifistangen aus dem Kriegergrab B von Sesto Calende in der Lombardei mit Hilfe von U- 

formigen Krampen an den bronzenen Seitenstangen befestigt wurden 623. In alien anderen Fallen verban- 

den Stieldsen, einfache Ringe oder Omegazwingen Trensen und Seitenknebel 624.

Die Verbreitung der Trensen mit U-formigen Krampen (Abb. 101) zeigt eine gewisse Konzentration im 

Sudostalpenraum. Dariiber hinaus finden sich vereinzelt auch in Siidwestdeutschland und in Oberitalien 

entsprechende Trensen mit U-formigen Krampen. Es sei jedoch nicht verschwiegen, daft dieses Verbrei- 

tungsbild in noch grofierem Mafie als sonst iiblich durch den Erhaltungszustand der Trensen bestimmt 

ist, denn so kleine Eisenteile, wie sie die U-formigen Krampen darstellen, gehen in korrodiertem Zustand 

sehr leicht verloren.

Zur Zeitstellung der Trensen mit U-formigen Krampen sei angemerkt, dafi das neuentdeckte Kriegergrab 

von Novo mesto-Kapitelacker, das u.a. ein Krummschwert, ein Armchenbeil und zwei Mehrkopfnadeln 

enthielt, sicher in einen sehr friihen Abschnitt der Hallstattzeit, wahrscheinlich in den jiingeren Podze- 

melj-Horizont, gehdrt62?. Die Siedlung auf dem Molpir bei Smolenice wurde wahrend der ausgehenden 

Stufe Ha C angelegt und in der nachfolgenden Stufe Ha D 1 bereits wieder verlassen 626. Das Grab aus 

dem Spiler-Tumulus von Libna enthielt keine chronologisch empfindlichen Metallbeigaben, aber die 

Keramik legt eine Datierung in den Sticna-Novo mesto-Horizont nahe 627, was in etwa der Zeitstellung 

des Molpfrs entspricht. Der Depotfund von Trzisce und das Kriegergrab B von Sesto Calende wurden 

wohl in der beginnenden Stufe Ha D 1, d. h. in der jiingeren Phase des Sticna-Novo mesto-Horizontes, 

angelegt 628. Noch etwas jiinger ist das Fiirstengrab von Hochdorf, das der Stufe Ha D 2 zugerechnet 

wird 629. Trensen mit U-formigen Krampen wurden demzufolge fast wahrend der gesamten Hallstattzeit 

verwendet; ein gewisser Schwerpunkt liegt dabei im Sticna-Novo mesto-Horizont.

Erst jiingst wies G. Kossack auf den Zusammenhang zwischen Gebifispannweite einer Trense und der in 

einem festen Verhaltnis zur Maulbreite stehenden Grofie des Pferdes hin 63°. Die Trense mufite demzufol

ge der Maulbreite der Tiere angepafit worden sein, da das Tier ansonsten die Gebifistange mit der Zunge 

abgestoBen und das Kopfgeschirr verloren hatte. G. Kossack stellte bei seinen Messungen zur Gebifi- 

spannweite fest, daB die hallstattzeitliche »Gebififreiheit« zwischen etwa 7,5 und 12,3 cm betragt und 

damit deutlich fiber der urnenfelderzeitlichen mit etwa 7 cm lag. Messungen an thrako-kimmerischen 

und friihskythischen Trensen ergaben eine etwas hohere GebiBfreiheit um 12 bis 13 cm. Kossack schlofi 

aus diesen unterschiedlichen Langen auf die Einfiihrung neuer groBerer Pferderassen aus dem nordponti- 

schen und westasiatischen Raum nach Mitteleuropa wahrend der ausgehenden Urnenfelder- und der be

ginnenden Hallstattzeit, zumal sich ostliche Einfliisse in der Pferdeschirrungstechnik wahrend der fragli

chen Zeit vielfach belegen lassen.

618 Dusek, Smolenice 13 Taf. 9, 7. 8. 10. 12.

619 Gustin, Libna 38 Taf. 9, 1.

620 Stare, Smarjeta Taf. 8, 14.

621 Gustin, Notranjska 69 Taf. 30, 6. 7.

622 Den Hinweis auf diese Trense aus dem reichen Krieger

grab 16 Hiigel 1 vom Kapitelacker bei Novo mesto ver- 

danke ich T. Knez, Novo mesto.

623 De Marinis, Sesto Calende 229 Taf. 7, 1-4.

624 Werner, Trensen 109 ff.

625 T. Knez, Hundert Jahre archaologische Forschungen in 

Novo mesto 1890-1990 (1990) Abb. 27-30.

626 Dusek, Smolenice 7. - H. Parzinger u. S. Stegmann-Raj- 

tar, Smolenice-Molpir und der Beginn der skythischen 

Sachkultur in der Sudwestslowakei. Prahist. Zeitschr. 63, 

1988, 162 ff.

627 Gefafie dieses Typs (Gustin, Libna Taf. 8, 10. 11) treten 

gehauft in dieser Periode auf (vgl. Dular, Grabkeramik 

183).

628 Vgl. Egg, Helme 17 Anm. 115. - De Marinis, Sesto Calen

de 257ff.

629 J. Biel, Ein Fiirstengrabhiigel bei Eberdingen-Hochdorf. 

Germania 60, 1982, 99 ff. - Biel, Hochdorf 160 ff.

630 G. Kossack, Pferd und Wagen in der friihen Eisenzeit 

Mitteleuropas - Technik, Uberlieferungsart und ideeller 

Gehalt. Festschr. L. Vajda, Miinchener Beitr. z. Volkerk- 

de. 1 (1988) 131 ff.
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Alle diese Malle werden durch die »Gebififreiheit« der Strettweger Trensen iibertroffen. Wahrend die 

Spannweite der kleinen Trense (Abb. 93, 2) mit 14 cm schon die der pontischen Trensen iibersteigt, iiber- 

trifft die Gebififreiheit der grofien Trense (Abb. 93, 1) mit 16 cm sogar die der im Durchschnitt etwa 

14 cm breiten Gebifistangen moderner Trensen. Den Strettweger Trensen lafit sich das bereits erwahnte 

Exemplar vom Molpir bei Smolenice (Abb. 100, 1) mit einer Gebififreiheit von ca. 15 cm an die Seite 

stellen631 632. Stimmt man also den Untersuchungen Kossacks zu, so miissen im Osthallstattkreis einst au- 

fierordentlich grofie Rosser geziichtet worden sein, und der Herr von Strettweg verfiigte offensichtlich 

auch fiber solch grofie Pferde.

Wahrend im Westhallstattkreis die paarweise Mitgabe von Pferdetrensen im Grab regelhaft wiederkehrt, 

variiert die Zahl der in osthallstattischen Grabanlagen niedergelegten Trensen sehr stark, was die neben- 

stehende, von C. F. E. Pare erstellte Verbreitungskarte verdeuthchtAj2 (Abb. 102). Vielfach wtirde im Osten 

und hier insbesondere im Bereich der unterkrainischen Hallstattkultur nur eine Trense mitgegeben, die 

fur ein Reittier gedacht war. Trensenpaare treten demgegentiber nur sehr selten in Erscheinung. Sicher 

nachgewiesen sind sie im Pommerkogel von Kleinklein in der Steiermark 633, in dem neuentdeckten Hii- 

gelgrab der Wiesenkaiser-Gruppe der Sulmtalnekropole 634, im Grab 6 des Spiler-Tumulus bei Libna in 

Slowenien (Abb. 100 , 6 . 7) 635 sowie im Grabhtigel 1 von Somlovasarhely in Westungarn636, der auch 

einen vierradrigen Wagen enthielt. Dieser letztgenannte Befund liifit darauf schliefien, dab die paarweise 

Mitgabe von Trensen auch im Osthallstattkreis fur ein wagenziehendes Gespann gedacht war. Verzichte- 

te man auf die Beigabe ernes grofien Wagens, legte man wie im Westen »pars pro toto« ein Trensenpaar im 

Grab nieder.

Eine ganze Reihe von Grabern aus Ungarn, wie z.B. Grab 5 von Vaszar-Poroset 637, Hugel 1 von Cson- 

ge 638 sowie der bereits mehrfach erwahnte Grabhtigel von Siittd 639, ergaben drei Pferdetrensen. Auch in 

Bohmen wurde die Beigabe von drei Pferdetrensen in hallstattzeitlichen Grabern beobachtet 64°, was 

F. Dvorak mit emem Wagengespann und einem Reitpferd in Zusammenhang brachte641. C. Pare prazi- 

sierte diese Vorstellung dahingehend, dab sich in diesen Grabern mit drei Trensen die Verschmelzung 

zweier verschiedener Bestattungsbrauche manifestiert: die der Wagensbestattung im Westhallstattkreis 

und die des Reiterkriegers im Osthallstattkreis 642.

2. Zierscheiben und rechteckige Riemenbesatzbleche (Abb. 94-99; Taf. 40-44, 7)

Das Strettweger Prunkgrab enthielt eine ganze Reihe von Zierscheiben (Abb. 94-97) und Riemenbesatz- 

blechen (Abb. 98-99) 643, die die gleichen Rtickenosen sowie die gleiche Verzierung miteinander verbin- 

den.

631 Dusek, Smolenice Taf. 9, 7.

632 Pare, Wagons 198 ff. Abb. 135.

633 Pratobevera, Saggauthal 199. - Schmid, Klein Glein 228.

634 Hebert, Bestattung 42. - Ich bin Herrn G. Tomedi/Inns- 

bruck fur die Erlaubnis, die Fotos dieser Exemplare sehen 

zu konnen, zu Dank verpflichtet.

635 Gustin, Libna Taf. 9, 1.

636 Horvath, Hugelgraber Abb. 4; 7; 8; 9, 12. - Patek, West- 

ungarn 70 f. Abb. 57, 3 (eine Trense ist verschollen).

637 Horvath, Hugelgraber 126 f. Abb. 23, 6-8. - Mithay, Vas-

zar 57ff. Abb. 7, 16. 17; 9, 1. - Patek, Westungarn 94

Abb. 79, 8. 11. 14.

638 J. Lazar, Hallstattzeitliche Tumuli aus der weiteren Um- 

gebung des Sagberges. Arch. Ert. 82, 1955, 206 ff. Taf. 31, 

18. 19; 32, 8. 12. - Patek, Westungarn 115 Abb. 94, 1-3.

639 Vadasz, Siittd Abb. 6, 1; 7, 1. 2.

640 Als Beispiel sei Grab 28 von Hradenfn angefiihrt (Dvorak, 

Wagenbestattungen 80 Abb. 40, 12-14).

641 Dvorak, Wagenbestattungen 95.

642 Pare, Wagons 199f.

643 Schmid, Strettweg 17 f. Taf. 5, 3-5.
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Abb. 94 Strettweg, Fiirstengrab. - 1-3 Bronzefaleren. -M = 1:2.
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a) Die Faleren aus Bronzeblech (Abb. 94-97; Taf. 40-42)

Insgesamt blieben mindestens neun Faleren sowie eine ganze Reihe von Bruchstiicken erhalten. Vier kom- 

plette Scheiben (Inv. Nr. 1982, 6011-13 und 6106) und einige Fragmente stammenausdemvonM. Robitsch 

zusammengetragenen Komplex (Abb. 94, 1. 3; 95, 2; 96, 2), drei Faleren und einige Bruchstiicke (ohne 

Inv. Nr. ) aus der Schenkung F. Ferk (Abb. 94, 2; 95, 1. 3) sowie je ein Exemplar aus der Schenkung 

Ramsauer (Inv. Nr. 6014) (Abb. 94, 3) und dem Freiburger Museum (Inv. Nr. P 275 c) (Abb. 96 , 3 ) 644. 

Dabei lieBen sich einige Fragmente aus dem Ferkschen Komplex an Faleren aus dem Robitschschen Kon- 

volut anpassen, was eindringlich die Zugehdrigkeit zum Strettweger Grab bestatigt. Ein Exemplar weist 

deutliche Spuren von Hitzeeinwirkung auf (Abb. 95, 1; Taf. 42, 3), die wohl von der Verbrennung der 

Leiche herrtihren. Dieser Umstand macht es unmoglich, die ursprtingliche Anzahl der Faleren prazise zu 

bestimmen.

Der Durchmesser der Faleren variiert zwischen 11 und 12,2 cm. Sie wurden recht oberflachlich aus einem 

Bronzeblech ausgeschnitten. In der Mitte jeder Scheibe sitzen vier Locher, an denen je zwei btigelformige 

Riickenosen fixiert wurden. Es lassen sich zwei verschiedene Arten der Befestigung beobachten. Wah- 

rend auf drei Faleren die Osen in iiblicher Manier aufgenietet wurden (Abb. 96, 1-3; Taf. 41, 3; 42, 1.2), 

gossen die antiken Handwerker in vier Fallen die Riickenosen im Uberfanggufi auf die Bronzeblechschei- 

ben (Abb. 94; 95, 1; Taf. 40; 42, 3). Diese recht schwierigen UberfangguBarbeiten - bei zu grofier Hitze 

schmelzen die diinnen Bronzeblechscheiben an - wurden sehr sauber ausgefiihrt. Auf der Vorderseite 

wurde die tiber die »Nietldcher« hinausquellende Gufimasse so fein abgeschliffen und poliert, daB der 

Umrifi des Loches kaum noch zu erkennen ist. Bei heftiger Beanspruchung rissen die aufgegossenen 

Riickenosen freilich leicht aus und wurden durch aufgenietete Osen ersetzt. Die verschiedene Art der 

Befestigung ist daher wohl auf Reparaturen zuriickzufiihren; dafiir sprechen insbesondere die zwei Fale

ren, die mit je einer aufgegossenen und einer aufgenieteten Ose ausgestattet wurden (Abb. 95, 2. 3; Taf. 41, 

1.2).

Die Punzbuckelzier fallt durch ihre nachlassige Machart auf. Dem UmriB der Bronzeblechscheiben fol

gen stets zwei Buckelreihen, die Punktlinien einfassen. Punktlinien verbinden aufierdem die einzelnen 

Buckel miteinander, so dafi eine fortlaufende Tangentenbuckelreihe entsteht. Den Mittelteil der Faleren 

schmiickt ein emfaches Radialmuster aus Reihen kleiner oder grofierer Buckel. In einigen Fallen entstand 

dabei fast ein Kreuz, das jedoch nicht konsequent ausgefiihrt wurde.

Ahnliche Satze aus groBen Bronzefaleren sind im Osthallstattbereich eine eher seltene Erscheinung. Die 

beste Parallele wurde im gestorten Zentralgrab des Malensek-Tumulus der Kandija-Nekropole bei Novo 

mesto entdeckt (Abb. 103) 645. Die zwolf etwas kleineren Faleren haben die Verzierung mit Tangenten- 

buckeln mit den Strettweger Exemplaren gemeinsam. Im Gegensatz dazu wurden die Faleren aus Novo 

mesto nicht auf einen Lederriemen aufgeschoben, sondern kleine seitlich angenietete Ringe, bronzene 

Stangenglieder und rechteckige Bronzeblechstiicke verbanden sie miteinander. W. Schmid vermutete si- 

cher zu Recht, daB die Faleren aus dem Malensek-Tumulus einst das Kopfgeschirr eines Pferdes zierten. 

Die von Schmid vorgelegte Rekonstruktion weist jedoch im Bereich der Trensen einige schwerwiegende 

Mangel auf. Soweit das heute noch abgeschatzt werden kann, scheint wegen des Fehlens eines Befundes 

sowie der unsachgemafien Bergung erne fundierte Rekonstruktion des Kopfgeschirres aus Novo mesto 

kaum moglich.

Der Erwahnung bedarf auch das Falerenensemble aus Grab 592 von Most na Soci-Sta. Lucia im westli

chen Slowemen , wo die Beigabe von Schirrungsteilen einen kaum geiibten Grabbrauch darstellt. Die 

Geschirrausstattung setzt sich aus neun unterschiedlich groBen Bronzeblechfaleren (Abb. 104, 5-7), einer 

heute verschollenen GebiBstange aus Eisen, ftinf Fragmenten von profilierten Bronzetiillen, die einst 

wohl die U-formigen Psalien schmiickten, sowie mehreren Beschlagen mit Ringen zusammmen. Die dabei

644 Schiek, Bronzen 388 Abb. 1, 5.

645 Smid, Tumuliforschungen 2071. Taf. 15, 5-9. 12. 19. -

Gustin u. Terzan, Beitrage Taf. 2.

444 Terzan u.a., Most na Soci 121 Taf. 51; 52, B.
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Abb. 95 Strettweg, Fiirstengrab. - 1-3 Bronzefaleren. - M = 1:2.
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Abb. 96 Strettweg, Fiirstengrab. - 1-3 Bronzefaleren. - M = 1:2.
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Abb. 97 Strettweg, Fiirstengrab. - 1-5 Bruchstiicke von Bronzefaleren. - M = 1:2.

entdeckten Pferdeknochen deuten an, daft auch das Tier selbst mitgegeben wurde. Die Faleren mit ihren 

profilierten Nietkopfen in der Mitte erinnern sehr stark an fruhlatenezeitliche Stticke aus Bohmen 647. 

Auf einen ahnlichen Zeitansatz weisen auch die profilierten Tiillen, die in friihlatenezeitlichen Bestattun- 

gen aus dem Marnegebiet ihre besten Entsprechungen finden 648.

Eine sehr viel entferntere Verwandtschaft mit dem Strettweger Falerenensemble weisen die viel kleineren 

Zierscheiben aus dem bereits mehrfach erwahnten Grab 6 des Spiler-Tumulus von Libna auf (Abb. 104, 

1-4)64 b Im Gegensatz zu Strettweg und Novo mesto bdden eingestempelte Kreisaugen und Tremolier- 

stichwinkel die Verzierung dieser Bronzescheiben. Aufierdem wurden in der Mitte der meisten Stiicke 

Klapperanhanger und -ringe montiert. Ein Satz ahnlich kleiner, allerdings aus Eisenblech hergestellter 

Scheiben kam im Hugel 2 von Somlovasarhely zum Vorschem 65°. Auch hier schemen Klapperanhanger 

in der Scheibenmitte gesessen zu haben.

In den »Ftirstengrabern« des Westhallstattkreises wurden ebenfalls Satze grofier Faleren entdeckt, die 

dem gleichen Zweck wie die osthallstattischen Stticke, namlich dem Schmuck des Pferdekopfgeschirres, 

dienten. Das Fiirstengrab von Flochdorf ergab einen fur zwei Pferde ausgelegten Satz an Bronzeblechfa- 

leren (Abb. 105 ) 651. Dank der sorgfaltigen Ausgrabung und Restaurierung war es moglich, die Anord- 

nung der einzelnen Faleren minutids zu rekonstruieren. Die in den Restaurierungswerkstatten in Stutt

gart erarbeitete Rekonstruktion gestattet einen Einblick in das Aussehen wie in die Funktion solcher 

prachtig verzierter Kopfgeschirre aus der Hallstattzeit.

Im Grab 6 des Flohmichele konnte ebenfalls ein Falerensatz aus unverzierten Bronzescheiben mit Mittel- 

buckel geborgen werden (Abb. 105, 1. 2) 652. Im »Romerhtigel« bei Ludwigsburg trat in der holzernen 

Nebenkammer ein Falerenensemble mit konzentrisch angeordneter Buckelzier zu Tage (Abb. 105, 6- 

8) 653, das sicher auch Bestandteil des Kopfgeschirres war. Ganz ahnliche Faleren mit gleicher Buckelzier

647 Vgl. E. Soudska, Das Wagengrab 196 von Manetm-Hra- 

dek und weitere Graber mit zweiradrigem Wagen. Arch. 

Rozhledy28, 1976, 625 ff. Abb. 5; 11, 1-3; 12,6-10; 14,1- 

3.

648 Vgl. dazu U. Schaaff, Fruhlatenezeitliche Grabfunde mit 

Helmen vom Typ Berru. Jahrb. RGZM 20, 1973, lOOff.

Abb. 8-10. - D. van Endert, Die Wagenbestattungen der

spaten Hallstattzeit und der Latenezeit im Gebiet westlich

des Rhein. BAR Int. Ser. 355 (1987) Taf. 57, 2-6; 58, 7-9;

Taf. 64, 2. 3; Taf. 69, 1-3; 70, 1.2.- Der Zweck der Tiillen

wurde dabei nicht erkannt. Die noch auf den U-formigen

Trensenknebeln sitzenden Tiillen aus dem Grab 13 von 

Ecury-sur-Coole (van Endert a.a.O. 108 Taf. 70, 1. 2) be- 

zeugen, dais die Tiillen auf U-fbrmigen Trensenknebeln 

aufgeschoben wurden (vgl. M. Egg, Zu den hallstattzeitli- 

chen »Tiillenaufsatzen«. Jahrb. RGZM 33, 1986, 215ff.).

649 Gustin, Libna Taf. 10.

650 Horvath, Hiigelgraber Abb. 8, 1-9.

651 Biel, Ausstattung 98 Abb. 108. - Biel, Hochdorf 156ff. 

Abb. 86.

652 Riek, Hohmichele 89 u. 146 ff. Taf. 4, 39-42; 5, 43-54.

653 Ziirn, Grabfunde 98 Taf. 151, 1-4; 152.

168



liegen auberdem noch aus dem »Tumulus de la Butte« bei Ste. Colombe in Burgund vor 654. Die Lucke 

zwischen den ostlichen und westlichen Vertretern schlieben zumindest teilweise die Funde aus Rieden- 

burg-Deising in Bayern 655 sowie aus Hugel 11 von Mlrkovice in Bohmen 656. Die Scheiben aus beiden 

Funden entsprechen weitgehend den Exemplaren aus dem Hohmichele.

Mit Ausnahme der Faleren aus dem Malensek-Tumulus, wo offen bleibt, wieviele Trensen hier hinterlegt 

worden waren, sowie der etwas ungewohnlichen Ausstattung aus Most na Soci-Sta. Lucia, die wohl fur 

ein Rob ausgelegt war, sind die Falerensatze stets mit Trensenpaaren vergesellschaftet. Sie waren also in 

den meisten Fallen Bestandteil der Wagenschirrung.

Die Verbreitungskarte (Abb. 101) zeigt zwei Schwerpunkte, einen im Stidostalpengebiet und einen in 

Stidwestdeutschland. Das haufige Auftreten in westhallstattischen Fiirstengrabern konnte den Verdacht 

einer westlichen Herkunft aufkommen lassen. Die Punzbuckelzier auf den Faleren aus Strettweg und 

Novo mesto widerspricht jedoch einer solchen Vermutung. 1st schon die Punzbuckelzier eine im West- 

hallstattkreis seltene Zierform, so lassen sich die Tangentenbuckel im Westen iiberhaupt nicht belegen. 

Im Osthallstattkreis stellen sie, wie schon bei der Untersuchung der Breitrandschtisseln festgestellt, ein 

sehr gelaufiges Ornament dar.

Wie die Ha D 1-zeitlichen Graber aus dem Hohmichele, von Riedenburg-Deising und von Mlrkovice 

sowie die Ha D 2-D 3-zeitlichen »Ftirstengraber« von Hochdorf, Ludwigsburg und Ste. Colombe besta- 

tigen 657, kommt die Mode, das Kopfgeschirr von Wagengespannen mit Satzen aus groben Bronzefaleren 

zu schmticken, im Westen erst ab der Stufe Ha D auf. Etwas komplizierter gestaltet sich eine zeitliche 

Einordnung der ostlichen Falerensatze. Dem Sticna-Novo mesto-Horizont dtirfte, wie schon dargelegt, 

Grab 6 aus dem Spiler-Tumulus von Libna zuzuordnen sein 658. Sehr viel schwieriger gestaltet sich die 

zeitliche Bestimmung des Grabes 592 aus Most na Soci-Sta. Lucia. Wahrend der kraftig geperlte Knoten- 

halsreif auf eine Datierung in den Sticna-Novo mesto-Horizont spricht 659, finden, wie oben schon darge

legt, die Pferdegeschirrbronzen ihre besten Parallelen in friihlatenezeitlichen Wagenbestattungen 660. Mog- 

licherweise handelt es sich bei der innerhalb des Graberfeldes von Sta. Lucia recht ungewohnlichen 

Ausstattung in Grab 592 um einen gestorten Befund. Fur das unsachgemab freigelegte Zentralgrab des 

Malensek-Tumulus von Novo mesto schlugen B. Terzan und M. Gustin eine Datierung ins spate 6. Jh. v. 

Chr. vor661; eine etwas friihere Datierung, etwa in den Sticna-Novo mesto-Horizont, erscheint jedoch 

nicht ausgeschlossen. Die Falerensatze aus dem Osten scheinen demzufolge etwa gleich alt zu sein wie die 

westlichen Vergleichsstiicke. Die doch recht groben formalen Unterschiede zwischen beiden machen es 

aber schwer, eine direkte Herleitung voneinander sicher nachzuweisen.

Wie bei den Waffen zeichnet sich auch bei dem Falerensatz, der einst das Kopfgeschirr der groben Rosser 

des Strettweger »Ftirsten« zierte, eine Datierung in den Sticna-Novo mesto-Horizont bzw. in die Stufe 3 

von Kleinklein ab.

654 E. Flouest, Les tumulus de Mousselots pres Chatillon- 

sur-Seine. Bull. Soc. des Sciences Semur(1875) Taf. 2, 1. - 

Joffroy, Sepultures 82 Abb. 17, 9.

655 M. Hoppe, Das hallstattzeitliche Graberfeld von Rieden

burg-Deising, Ldkr. Kehlheim, Ndb. In: Ausgrabungen 

und Funde in Altbayern 1987/88. Ausstellungskat. Strau

bing (1989) 37ff. Abb. 1.

656 Chytracek, Mlrkovice 95 Abb. 17-18.

657 Zur Zeitstellung des Grabes im Hohmichele vgl. Riek,

Hohmichele 186 ff. - Wegen der weitgehenden Uberein-

stimmung mit dem Grab aus dem Hohmichele diirfte auch

das Grab von Riedenburg-Deising wie aus Hugel 11 von

Mlrkovice nach Ha D 1 datieren (Chytracek, Mlrkovice

133 Abb. 18, 10. 11). - Die Graber von Hochdorf, Lud

wigsburg und Ste. Colombe enthielten zylindnsche Na- 

ben mit Rippenzier, die nach D2 und D3 datieren (vgl. 

Pare, Zeremonialwagen 204. - Pare, Wagon 156 ff.).

658 Gefafie dieses Typs (Gustin, Libna Taf. 8, 10. 11) treten 

gehauft in dieser Periode auf (vgl. Dular, Grabkeramik 

183).

659 Terzan u.a., Most na Soci Taf. 51, 1. - Terzan u. Trampuz, 

Cronologia 438 Tab. 1. - Parzinger, Chronologic lOf. 

Taf. 7; 8.

660 Vgl. Anm. 640 u. 641.

661 Gustin u. Terzan, Beitrage 77.
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Abb. 98 Strettweg, Fiirstengrab. - 1-6 rechteckige Riemenbesatzbleche. - M = 1:2.

b) Die rechteckigen Riemenbesatzstiicke aus Bronzeblech (Abb. 98-99; Taf. 43; 44, 1-7)

Zwei gut erhaltene Riemenbesatzbleche (Inv. Nr. 6016-17) (Abb. 98, 4. 6; Taf. 43, 4. 6) gelangten uber 

Robitsch ins Joanneum. Drei komplette Exemplare (Abb. 98, 2. 3. 5; Taf. 43, 2. 3. 5) sowie mehrere Frag- 

mente (Abb. 99; Taf. 44, 1-7) (alle Inv. Nr. 11393) stammen aus der Ferkschen Schenkung. Hinzu kommt 

noch ein Stuck aus dem Freiburger Museum (Inv. Nr. P 275 a) (Abb. 98, 1; Taf. 43, 1) 662.

662 Schmid, Strettweg 98 Taf. 5, 3. - Schiek, Bronzen 388 Abb. 1, 6.
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Abb. 99 Strettweg, Furstengrab. - 1-7 Fragmente rechteckiger Riemenbesatzbleche. -M = 1:2.

Die Lange der wenig prazise aus Bronzeblech ausgeschnittenen Riemenbesatzbleche liegt zwischen 10,4 

und 11,6 cm. Auf die Riickseite wurden je zwei bandformige Biigel aufgenietet, bzw. in einem Fall gleich 

wie bei den Faleren aufgegossen (Abb. 99, 5; Taf. 44, 6). Die Vorderseite zieren je zwei waagrechte Tan- 

gentenbuckelreihen, die in der gleichen etwas nachlassigen Manier wie auf den Faleren ausgefiihrt wur

den. Wahrend sich bei drei Exemplaren die Zier fast bis an den Rand erstreckt (Abb. 98, 3. 5. 6), blieb bei 

den iibrigen Exemplaren ein etwa 2-2,5 cm breiter Streifen an den Seiten unverziert (Abb. 98, 1. 2. 4; 99, 

1-4. 6. 7).
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Abb. 100 Eisentrensen mit U-fbrmigen Krampen und Stieldsen. - 1-5 Smolenice-Molplr. -6. 7 Libna, Spiler-Tumulus 1, Grab 6. - 

8 Smarjeta. - 9. 10 Trzisce, Depotfund. - (1-5 nach M. u. S. Dusek; 6. 7. 9. 10 nach M. Gustin; 8 nach V. Stare). - M = 1:2.

Der gleiche Dekor sowie die gleichen Ruckendsen auf Faleren und Riemenbesatzblechen belegen, dab 

diese beiden Objektgruppen zusammengehdren. Die rechteckigen Bleche wurden ebenso wie die Faleren 

auf die Lederriemen des Kopfgeschirres aufgeschoben. Die Scheiben diirften dabei teilweise die Recht- 

eckbleche uberlappt haben, so dab sich eine Verzierung der seitlichen Rander eriibrigte (Abb. 108); so
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Abb. 101 Verbreitung der Eisentrensen mit U-formigen Krampen und von Satzen grober Faleren. - 1 Hochdorf. - 2 Sesto 

Calende. - 3 Libna. - 4 Trzisce. - 5 Strettweg. - 6 Hohmichele. - 7 Ludwigsburg. - 8 St. Colombe. - 9 Most na Soci-Sta. Lucia. - 

11 Smarjeta. — 12 Smolenice. - 13 Riedenburg-Deising. - 14 Mlrkovice.

lassen sich die unverzierten Seiten der Riemenbesatzbleche leicht erklaren. Das Kopfgeschirr der Zug- 

pferde des Strettweger »Fiirsten« schmuckten somit nicht nur die Faleren, sondern auch rechteckige Bron- 

zeblechstreifen, ohne dab wir jedoch in der Lage waren, die genaue Anordnung festzulegen. Wegen der 

mangelhaften Bergung sowie moglicher Verluste bei der Verbrennung der Leiche - es sei noch einmal an 

die angeschmolzenen Faleren und Riemenbesatzblechfragmente (Abb. 95, 1; 99, 3) erinnert - sind wir 

nicht einmal in der Lage, die genaue Anzahl der Faleren wie der Rechteckbleche zu bestimmen.

Ahnliche rechteckige Riemenbesatzstiicke liegen wieder aus dem Malensek-Tumulus von Novo mesto 

vor (Abb. 103) , wo sie mit Faleren vergesellschaftet waren. Entsprechend den Scheiben schmticken 

auch sie Tangentenbuckel. Wie bereits erwahnt, waren die Beschlage aus Novo mesto jedoch nicht auf 

Lederriemen aufgeschoben, sondern Rmge und Stabglieder aus Bronze verbanden diese Teile des Kopf- 

geschirres miteinander. Trotz dieses Unterschiedes stellen die Zierscheiben und Rechteckbleche aus Novo 

mesto die beste Parallele zu den Strettweger Pferdegeschirrbeschlagen dar. Dafi die Punzbuckelzier bei- 

der Blecharbeiten auf eine ost- bis stidostalpine Herkunft hinweist, wurde bereits gesagt.

663 Smid, Tumuliforschungen 207f. Taf. 15, 9. - Gustin u. Terzan, Beitrage Taf. 2, 1. 3.
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Abb. 103 Novo mesto, Malensek-Tumulus, Grab 1. Faleren und rechteckige Blechstiicke aus Bronze. (Nach M. Gustin u. 

B. Terzan). - M = 1:2.
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2 3

Abb. 104 Bronzefaleren. - 1-4 Libna, Spiler-Tumulus 1, Grab 6: Auswahl an Faleren. - 5-7 Most na Soci-Sta. Lucia, Grab 592: 

Auswahl an Faleren. - (1-4 nach M. Gustin; 5-7 nach B. Terzan, F. Lo Schiavo u. N. Trampuz-Orel). - M = 1:2.

Aufierdem ist auch im Westhallstattkreis ein Gegenstiick bekannt: Im bereits erwahnten Grab 6 im Hoh- 

michele konnten neben den Faleren auch rechteckige »Riemenaufschiebplatten« aus Bronze geborgen 

werden (Abb. 106 , 3-5 ) 664. Je zwei Riickenosen erlaubten ein Aufschieben auf die Lederriemen des Pfer-

664 Riek, Hohmichele 831. u. 14311. Taf. 5, 55-59; 5, 59-83.
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Abb. 105 Hochdorf, Zentralgrab: Rekonstruktion des Pferdegeschirres. (Nach J. Biel).

degeschirres. Interessanterweise spart die Rippenzier die seitlichen Enden, wie in Strettweg, aus; sehr 

wahrscheinlich weil auch hier die Faleren die rechteckigen »Riemenaufschiebplatten« iiberlappten. In der 

Montage entsprechen sich damit die Exemplare aus dem Hohmichele und aus Strettweg fast vollig, ohne 

jedoch die Unterschiede in Herstellungstechnik und Verzierung verschweigen zu wollen. Dahingestellt 

bleibt, inwieweit auch die kleinen, fast quadratischen Riemenbesatzstiicke aus dem Hauptgrab und dem 

Grab 6 vom Hohmichele (Abb. 106 , 5 ) 665 sowie aus dem Grabhiigel 4 von Helpfau-Uttendorf in Ober- 

osterreich 666 hier angeschlossen werden kbnnen.

Das Grab 6 vom Hohmichele datiert nach Ha D 1667. Das Zentralgrab des Malensek-Tumulus von Novo 

mesto kann friihestens dem Sticna-Novo mesto-Horizont angehbren oder etwas junger sein 668, wenn- 

gleich erne prazise Einordnung innerhalb dieser Periode problematisch erscheint.

665 Riek, Hohmichele 83 Taf. 1, 11.

666 Egg, Helpfau-Uttendorf 340ff. Abb. 11, 3.

667 Riek, Hohmichele 186 ff.

668 Gustin u. Terzan, Beitrage 77.
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Abb. 106 Faleren und Riemenbesatzstiicke aus Bronze. - 1-5 Heiligkreuzthal, Hohmichele, Grab 6. - 6-8 Ludwigsburg, Romer- 

hiigel, Nebenbestattung. - (1-5 nach G. Riek; 6-9 nach H. Ziirn). - M = 1:2.
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Abb. 107 Tangentenbuckel bzw. Tangentenkreiszier auf unterschiedlichen Objekten aus der Hallstattzeit. — 1 Rovisce, Gurtel- 

blech aus Bronze. - 2 Byci skala-Hohle, Bronzegefabfragment. - 3 Novo mesto-Kandija, Hugel 1 Grab 18, Goldblechstreifen. - 

4 Sticna, Hugel 1 Grab 27, Tongefafi. - 5 Goldes, Tschoneggerfranzl-Tumulus 2, Knochenstiick. - (1 nach V. Stare; 2 nach 

A. Eibner; 3 nach T. Knez; 4 nach S. Gabrovec; 5 nach F. Pichler). - 1-3. 5M = 1:2;4M = 1:4.

3. Der Aufsatzring (Abb. 93, 6; Taf. 39, 6).

Von dem aus Bronze gegossenen Aufsatzring (Inv. Nr. 13950) blieb nur ein kleines Bruchstiick erhal- 

ten 669 670, das G. Kossack als solches erkannte und einordnete 67°. Er zeigte, dafi das 4,4 cm lange Fragment 

aus Strettweg bis ins kleinste Detail einem komplett erhaltenen Exemplar aus den Grabhiigeln von Leib- 

nitz-Flavia Solva in der Mittelsteiermark (Abb. 109, 1) entspricht. Kossack aufierte leichte Zweifel an der 

Herkunftsangabe des Strettweger Bruchstiickes, die sich aber bei einer Durchsicht des Inventars im Gra

zer Museum nicht bestatigen liefien; das Strettweger Exemplar wurde bereits lange vor den Leibnitzer 

Objekten aufgefunden und auch zusammen mit anderen Strettweger Funde inventansiertb'

669 Schmid, Strettweg 14 Abb. 4.

670 Kossack, Flavia Solva 571. Abb. 3, 9.

671 Die Hinweise dazu verdanke ich D. Kramer, Graz.
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Abb. 108 Strettweg, Fiirstengrab. Rekonstruktion der Anordnung von Faleren und Riemenbesatzblechen. -M = 1:2.

Abb. 109 Aufsatzringe aus Bronze. -1.2 Leibnitz. Flavia Solva. - 3 Tittmoning. -4 Ohnenheim, Hugel 9. - (1. 2 nach G. Kossack;

3 nach E. Keller). - M = 1:2.
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Abb. 110 Verbreitung der Aufsatzringe. (Nach G. Kossack; erganzt). - 1 Court St. Etienne. - 2 Mindelheim. - 3 Tittmoning. - 

4 Seddin. - 5 Leibnitz. - 6 Strettweg. - 7 Gernlinden. - 8 Giindlingen. - 9 Ohnenheim.

Der Aufsatzring aus Strettweg besah eine rechteckige, an den Enden T-formige Grundplatte. Aus ihr 

wuchsen die nur noch in kiimmerlichen Resten erhaltenen Stege hervor, die sich jedoch mit Hilfe des 

Gegensttickes aus Leibnitz-Flavia Solvia (Abb. 109, 1) weitgehend rekonstruieren lassen. Demzufolge 

zeichneten den Strettweger Aufsatzring zwei ringformige Durchlasse sowie drei dariiber sitzende Schei- 

ben aus.

G. Kossack und M. E. Marien stellten die zwei- und dreifachen Aufsatzringe aus der Hallstattzeit zusam- 

men (Abb. 109-110)672. Zu erganzen ist lediglich ein neu entdecktes Exemplar aus Tittmoning in Bayern 

(Abb. 109, 3 ) 673. In die hier vorgelegte Verbreitungskarte (Abb. 110) wurden auberdem noch die einfa- 

chen Aufsatzringe aus Gernlinden in Bayern, aus Giindlingen in Baden und aus Ohnenheim im Elsafi

672 Kossack, Flavia Solva 49ff. - Kossack, Pferdegeschirr 158.

- Marien, Court-Saint-Etienne 63 ff. Abb. 52-54.

673 E. Keller, Die rdmische Vorgangersiedlung von Tittmon

ing, Ldkr. Traunstein. Jahresber. Bayer. Bodendenkmal- 

pflege 19, 1978/79, 118 Abb. 14, 9.
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Abb. 111 Verbreitung der Zwergknebel. (Nach C. Dobiat; erganzt nach C. F. E. Pare). - 1 Albstadt-Ebingen. - 2 Aglasterhausen- 

Breitenbronn. - 3 Altdorf-Oberrieden. - 4 Asendorf. - 5 Bad Rappenau. - 6 Beilngries. - 7 Beratzhausen. - 8 Dietfurt. - 9 Frank

furt. - 10 Gehrsricht. - 11 Grofieibstadt. - 12 Immendingen- Mauenheim. - 13 Leipheim. - 14 Lengenfeld. - 15 Lupburg-Gottes- 

heim. - 16 Mahlspiiren. - 17 Moritzbrunn. - 18 Niederraunau. - 19 Oberwiesenacker. -20 Pilsting-Waibling. -21 Schmidmtihlen- 

Illkofen. - 22 Tannheim. - 23 Thalmassing. - 24 Ttibingen-Waldhausen. - 25 Villingen. - 26 Wehringen. - 27 Rauschendorf. - 

28 Sesto Calende. - 29 Magdalenska gora. - 30 Smarjeta. - 31 Vace. - 32 Volcje njive. - 33 Gilgenberg-GansfuB. - 34 Hallstatt. - 

35 Kleinklein. - 36 Mitterkirchen. - 37 Statzendorf. - 38 Strettweg. - 39 Dobra. - 40 Gorszewice. - 41 Budyne. - 42 Bycf skala- 

Hbhle. - 43 Bylany. - 44 Dysina. - 45 Holasky. - 46 Hradenin. - 47 Klasterni-Skalice. - 48 Lhotka. - 49 Litomerice. - 50 Lovosice.

- 51 Ohrada. - 52 Planany. - 53 Rvenice. - 54 Nagybarati. - 55 Vaskeresztes. - 56 Vaszar.

(Abb. 109, 4) mit eingetragen 674. Die Verbreitungskarte zeigt eine lockere Streuung von Norddeutsch- 

land bis ins Siidostalpengebiet mit einer schwachen Konzentration ini siiddeutschen Raum an.

6/4 Vgl. Egg, Ohnenheim 80 Abb. 2, 16; 3, 3.
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Dafi sich zumindest die einfachen Aufsatzringe von spaturnenfelderzeitlichen Vorformen aus dem thra- 

ko-kimmerischen Milieu herleiten, stellen die Exemplare aus dem sogenannten Depotfund von Stillfried 

in Niederdsterreich aufier Zweifel 675 676 677. G. Kossack stellte die mehrfachen Aufsatzringe sicher zu Recht in 

die Stufe Ha C 167 . Die einfachen Aufsatzringe aus hallstattzeitlichen Grabern wie Ohnenheim, Gfind- 

lingen und Gernlinden datieren ebenfalls in diese Stufe6 . Aufsatzringe treten demzufolge nur wahrend 

der alteren Periode der Hallstattzeit in Erscheinung, und das Fragment aus Strettweg stellt daher wohl ein 

Altstfick dar, das erst nach langer Verwendungszeit in den Boden gelangte. Man sollte sich jedoch hfiten 

wegen dieses Altstfickes an der Geschlossenheit des Strettweger Fundes zu zweifeln, denn wenn der »Ffirst« 

von Strettweg, wie hier vorgeschlagen, um die Wende von der alteren zur jfingeren Hallstattzeit beige- 

setzt worden war, so mufi er zumindest den Grofiteil seines Lebens in der vorangegangenen Stufe ver- 

bracht haben. Aufierdem sollte man wohl annehmen, dafi eine solche Anhaufung von Gegenstanden, wie 

sie das Strettweger Grab bietet, wohl fiber einen langeren Zeitraum hinweg zusammengetragen wurde. 

Strettweg ist auch nicht das einzige Fiirstengrab, das Altstiicke enthalt, sondern es lassen sich auch einige 

weitere Ffirstengraber aus der Hallstattzeit, die Altstiicke ergaben, an die Seite stellen 678.

Aufsatzringe treten in gut beobachteten Befunden, wie in Mindelheim oder Gernlinden, stets in Zweizahl 

auf679 - wohl fur jedes Pferd eines Wagengespannes ein Exemplar. In Strettweg darf man deshalb auf 

einen zweiten, heute verschollenen Aufsatzring schliefien. R. Forrer vermutete, dafi die Aufsatzringe auf 

dem Kopf der Pferde zwischen den Ohren auf einen Lederriemen aufgesetzt worden waren 68°. G. Kossack 

kam auf Grund des Befundes in Hiigel 7 von Mindelheim zu emem ahnlichen Ergebnis681, wobei er 

jedoch auch auf die Moglichkeit einer Befestigung auf dem Joch, wo die Aufsatzringe als Ziigelftihrung 

gedient haben konnten, hinwies. Letzterem Vorschlag scheint mir dabei mehr Wahrscheinlickeit zuzu- 

kommen.

4. Die Zwergknebel (Abb. 93, 7. 8; Taf. 39, 7. 8).

Im Grab von Strettweg fanden sich zwei gegossene Zwergknebel aus Bronze, von denen einer (Inv. Nr. 

7836) schon von Robitsch geborgen werden konnte (Abb. 93 , 7) 682, wahrend der andere (Inv. Nr. 7921) 

fiber die Schenkung Ramsauer in den Besitz des Grazer Museums gelangte (Abb. 93, 8). Beide Exemplare 

entsprechen sich weitgehend. Die leicht gebogenen Knebelchen sind 4,7 cm lang. Ihre Enden bilden zwei- 

teilige Wfilste. Die Mitte der Knebel ist um das rechteckige Loch deutlich verdickt.

C. Dobiat ordnete in seiner Untersuchung zu den Zwergknebeln die Strettweger Stficke seinem Typ 1 

zu 6 . Er deutete, wie schon G. Kossack und W. Schfile vor ihm und C. F. E. Pare nach ihm, die Zwerg

knebel wegen ihrer haufigen Vergesellschaftung mit Pferdetrensen als Teile des Zaumzeugs 684, wenn auch 

in einigen wenigen Fallen ein anderer Verwendungszweck, z.B. als Befestigungshilfe am Gfirtel, belegt 

• .685
ISt

675 K. Willvonseder, Ein Depotfund aus Stillfried a. March. 

Wiener Prahist. Zeitschr. 19,1932,26 Taf. 1,16. -M. Kaus, 

Kimmerischer Pferdeschmuck im Karpatenbecken - das 

Stillfrieder Depot aus neuer Sicht. Mitt. Anthr. Ges. Wien 

118/119, 1988/89 (Festschr. W. Angeli) 247ff. Taf. 2, 1. 2.

676 Kossack, Flavia Solva 57ff. - Marien, Court-Saint-Etien- 

ne 118.

677 Egg, Ohnenheim 80.

678 In diesem Zusammenhang sei auf den dem beginnenden 6.

Jahrhundert v. Chr. zugeschriebenen Greifenkessel in dem

sicher 50 bis 100 Jahre jiingeren Tumulus »La Garenne«

bei St. Colombe hingewiesen. In Hochdorf diirfte das

Bronzesofa erhebliche Zeit vor der Grablegung angefer-

tigt worden sein.

679 Kossack, Flavia Solva 51 ff. Abb. 2, 1.2.- Kossack, Siid- 

bayern 199 Taf. 60, 8.

680 R. Forrer, Un char de culte a quatre roues et trone decou- 

vert dans un tumulus a Ohnenheim en Alsace. Cahiers 

Arch. Hist. Alsace 45-48, 1921, 1205 Taf. 30, C.

6S1 Kossack, Flavia Solva 52 f. Abb. 4.

682 Schmid, Strettweg Taf. 6, 4.

683 Dobiat, Zwergknebel 191 ff. bes. 196.

684 Kossack, Pferdegeschirr 1954 111 ff. Abb. 15-29. - Schii- 

le, Meseta-Kulturen 47 Taf. 10. - Dobiat, Zwergknebel 

191 ff. - Pare, Wagons 139ff.

685 Spindler, Magdalenenberg 654.
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Die von C. F. E. Pare erstellte Verbreitungskarte (Abb. Ill) zeigt, dafi Zwergknebel hauptsachlich in 

Siiddeutschland und Bohmen verwendet wurden 686. Besondere Schwerpunkte liegen in der Oberpfalz 

und im Gebiet der »Bylaner« Gruppe in Bohmen. Im Siidostalpenraum treten Zwergknebel in eher gerin- 

ger Zahl in Erscheinung. Dafi Zwergknebel auch in Oberitalien nicht ganzlich unbekannt waren, belegen 

die beiden Exemplare aus dem Kriegergrab B von Sesto Calende in der Lombardei 687. Hier wie dorr 

spiegelt sich darin wohl eine Beeinflussung von seiten der Westhallstattkreises wider. Typ 1 der Zwerg

knebel, dem die Strettweger Stiicke zugerechnet werden, stellt dabei den am weitesten verbreiteten und in 

alien oben genannten Gebieten am haufigsten vertretenen Typ dar.

Die meisten Zwergknebel fanden sich in Grabern der Stufe Ha C 688. Die Stiicke aus Niederaunau in 

Bayern 689, aus Grab 80 des Magdalenenberges bei Villingen690 und aus Sesto Calende691 bezeugen aber 

noch eine Verwendung in der nachfolgenden Penode Ha D 1 bzw. der Stufe Golasecca II A.

5. Massive Bronzescheibe mit Riickenose (Abb. 93, 9; Taf. 39, 9)

Die massiv gegossene Bronzescheibe (Inv. Nr. 13 9 5 3 ) 692 unterscheidet sich durch eine andersartige, sehr 

viel hellere und pords wirkende Oberflache von den tibrigen Fundstiicken aus dem Strettweger Grab. Die 

kleine Scheibe mit 3,3 cm Durchmesser besitzt eine kraftige Riickenose. Aus der Scheibenmitte ragt auf 

der Vorderseite ein abgebrochener Zapfen hervor.

Die Riickenose legt eine Zugehdrigkeit zur Pferdeschirrung nahe. Unter den sehr zahlreichen hallstatt- 

zeitlichen Zaumzeugteilen findet sich freilich keine iiberzeugende Parallele. Weit bessere Entsprechun- 

gen findet die massive Bronzescheibe aus Strettweg bei romischen Jochbeschlagen, die der Ziigelfiihrung 

dienten 693. Bei den romischen Exemplaren ragt aus der Scheibenmitte ein Stiel hervor, auf dem der eigent- 

liche Ziigelfiihrungsring sitzt. Ebenso wie die andersartige Patina spricht somit auch die typologische 

Bestimmung dafiir, dafi sich unter die Strettweger Funde ein romischer Ziigelfiihrungsring eingeschli- 

chen hat. Dazu sei angemerkt, dafi sehr wahrscheinlich eine romische Strafie an der Fundstelle des Strett

weger Grabes vorbeifiihrte, und dafi auch einige romische Gegenstande in diesem Bereich entdeckt wur

den694. Es sollte daher nicht verwundern, dafi bei der nicht ganz sachgerechten Bergung des Strettweger 

Fundes ein Fremdstiick aus dem Bereich der nahegelegenen romischen Strafie unter das hallstattzeitliche 

Material geriet.

6. Eisenreiffragmente

M. Robitsch berichtet aufierdem noch von »zwez Segmenten von einem 1/2 Zoll (= 1,3 cm) dicken und 

2/3Zoll (= 1,75 cm) breiten eisernen Reif, welcher der Grofe nach auf ein grofes Wagenradpassen wur- 

de« 695. Demzufolge ware dem »Fiirsten« von Strettweg auch ein grofier Wagen mit ins Grab gefolgt. Da 

die Eisensegmente jedoch nicht auffindbar sind, kann die von Robitsch vermutete Zugehdrigkeit zu ei

nem Wagenrad heute nicht mehr iiberpriift werden.

686 Pare, Wagon 139 ff. Abb. 101 c.

687 Ghislanzoni, Sesto Calende 39 Abb. 48, b.

688 Schiile, Mesta-Kulturen 47.

689 Kossack, Stidbayern Taf. 18, 10. 11.

690 Spindler, Magdalenenberg 655 ff.

691 De Marinis, Sesto Calende 264.

692 Schmid, Strettweg 18.

693 Vgl. Mann und Rofi und Wagen - Transport und Verkehr 

im antiken Bayern. Ausstellungskat. Mtinchen (1986) 66 f. 

Abb. 55.

694 Modrijan, Aichfeld 27ff Abb. S. 26. - O. Purbbck, Ein 

romerzeitlicher Mtinzschatz aus Judenburg-Strettweg. 

Schild von Steier Beih. 2 (1985).

695 Robitsch, Judenburg 74.
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Die Wagenbeigabe stellt im Osthallstattbereich eine aufiergewohnliche Erscheinung bar. Sicher nachge- 

wiesen sind solche Gefahrte im Hiigel 1 von Soldvasarhely in Ungarn6 6 und im Schwertgrab von Rad- 

kersburg696 697 698. Der erst jtingst von B. Terzan vorgelegten Verbreitungskarte von Wagenteilen im Osthall

stattbereich gilt es mit grofiter Skepsis gegenuberzutreten, denn sie erklart ohne ausreichende Begriindung 

eine ganze Reihe von gelochten Bronzescheiben zu Nabenscheiben . Wie erne kritische Uberprtifung 

der Scheiben zeigt 699, sind sie nur in zwei Fallen, namlich im Hiigel 1 von Somlovasarhely 700 und im 

Kriegergrab B von Sesto Calende701, mit sicher bestimmbaren Wagenteilen vergesellschaftet. In Sesto 

Calende verfiigt der entsprechende Wagen aber bereits fiber Nabenscheiben. In die Scheiben aus Sesto 

Calende waren aufierdem Eisenringe eingehangt, was eine Nutzung als Nabenbeschlag ausschliefit. Die 

mehrfach zu beobachtenden Abnutzungsspuren am Innenrand solcher Scheiben konnten auf entspre

chende Klapperringe zuriickzufuhren sein. Offen bleibt auch die Befestigung der Nabenscheiben, denn 

sie besitzen weder Nagelldcher, noch lassen sich Spuren einer Umbordelung des Randes erkennen. In 

Hiigel 5 von Vaszar-Poroset und wahrscheinlich auch in Somlovasarhely Hiigel 1 scheinen in die geloch

ten Scheiben Faleren eingesetzt gewesen zu sein 702. Gleiches diirfte auch fiir die Exemplare aus Som

lovasarhely zutreffen. Die gelochten Scheiben diirften demzufolge Teile des Zaumzeugschmuckes, nicht 

aber des Wagens gewesen sein.

Akzeptiert man die Mitgabe ernes grofien Wagen in Strettweg, so drangt sich die Frage nach dem Ausse- 

hen des zu vermutenden Wagens auf. Handelte es sich um ein vierriidriges Gefahrt westhallstattischer 

Pragung 703, denen trotz lokaler Herstellung auch der Wagen aus Somlovasarhely zuzurechnen ist, oder 

aber um zweiradrige Streit- oder Rennwagen vorderorientalisch-mediterraner Herkunft, wie sie uns u.a. 

die Darstellungen der Situlenkunst iiberhefern 704 ? Dafi solche zweiriidrigen Gefahrte auch tatsachlich 

bis an den Siidalpenraum gelangt sind, bezeugen die beiden »Streitwagen« aus den Kriegergrabern von 

Sesto Calende in der Lombardei7Cb.

Wenn wir nun die Ergebnisse der Einzelanalyse des Pferdegeschirrs kurz zusammenfassen wollen, so 

weisen sowohl die indirekt durch die hohe Gebififreiheit der Trensen erschlossene stattliche Grofie der 

Zugpferde als auch die reiche Kopfzier der Rosser auf die herausgehobene Stellung der in Strettweg bei- 

gesetzten Person hin. Aufierdem diirfte das Strettweger Grab einen Wagen enthalten haben. Neben dem 

Bericht Robitschs liefern auch das Trensenpaar, der Falerensatz und der Aufsatzring, die immer nur in 

Zusammenhang mit Wagen bzw. Wagenspannen aufscheinen, einen Hinweis auf die Existenz eines Wa

gens in Strettweg bzw. die »pars pro toto«-Beigabe eines solchen durch die Schirrung. Bemerkenswert 

sind dabei die Parallelen mit den Ftirstengrabern des Westhallstattkreises, die auch die Beigabe eines Wagens 

wie der Schirrung mit den Faleren auszeichnet. Wenn wir schliefilich noch der eher zweifelhaften Nach- 

richt von der Existenz dreier Pferdtrensen in Strettweg Glauben schenken wollen, wurde aufierdem noch 

eine Trense fiir ein Reitpferd niedergelegt, eine in Bohmen wie in Ungarn mehrfach beobachtete Sitte.

696 Horvath, Htigelgraber HOff. Abb. 4, 1. 2; 7. - Patek, 

Westungarn 70 Abb. 62-64.

697 Egg, Radkersburg 206 ff. Abb. 2, 4.

698 Terzan, Styria 230f. Karte 26. - Zu erganzen gilt es die 

entsprechende Scheiben aus dem Kriegergrab B von Sesto 

Calende (Ghislanzoni, Sesto Calende Taf. 26, b).

699 Vgl. auch die Kritik bei Pare, Wagon 86.

700 Horvath, Htigelgraber Abb. 4, 1.2.- Patek, Westungarn 

70 Abb. 57, 10-11 und 62-64.

701 Ghislanzoni, Sesto Calende Taf. 26, b.

702 Mithay, Vaszar 77. - Patek, Westungarn 94 Abb. 75, 4-10. 

12-13 u. 70 Abb. 57, 4-7. 10-11.

703 Vgl. Vierradrige Wagen der Hallstattzeit. Monogr. RGZM 

(1987). - Pare, Wagons.

704 Vgl. Woytowitsch, Wagen 25 ff. - Pare, Zeremonialwagen 

216 ff. Abb. 14. - Pare, Wagons 192ff. - L. D. Nebelsick, 

Orientalische Wagen in der zentral- und westmediterra- 

nen Welt. Acta Praehist. et Arch. 24, 1992, 85 ff.

705 Ghislanzoni, Sesto Calende 26 ff. - Woytowitsch, Wagen 

51 f. Nr. 109; 110 Taf. 19.
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Abb. 112 Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Fibelfragment aus Bronze. - 2 Bronzearmreif. -3.4 Lockenringe aus Gold. - 5 Radanhanger 

aus Bronze. - 6 Goldrohrchen. - 7. 8 Glasperlen. - 9-15 Bernsteinperlen. - 16-36 Quadratische Bronzebleche. - (3 nach

M. Robitsch). - M = 1:2.
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Abb. 113 Strettweg, Fiirstengrab. - 1-20 Quadratische Bronzebleche. - M = 1:2.

E. DER FRAUENSCHMUCK

Unter all den Funden aus Strettweg erregten die Schmuckgegenstande am wenigsten Aufsehen. Sie sind 

auch am mangelhaftesten veroffentlicht. Vorhanden sind noch ein Fibelfragment, die Blechquadrate, ein 

Armreif, ein goldener Lockenring, ein Radanhanger, ein Goldrohrchen, zwei Gias- und sieben Bernstein- 

perlen. Verloren sind einige weitere Bersteinperlen sowie der zweite Lockenring aus Gold. Die Untersu- 

chung dieser Objekte erlaubt eine Datierung und liefert dariiber hinaus wichtige Anhaltspunkte fiir die 

Mitbestattung einer weiblichen Person im Fiirstengrab von Strettweg.

1. Das Fibelfragment aus Bronze (Abb. 112, 1; Taf. 45, 1)

Unter den vielen kleinen Bruchstiicken aus der Schenkung Ferk fallt ein halbrunder, aus Bronze gegosse- 

ner Biigel mit einer fast wiirfelformigen Verdickung auf, aus der drei oben abgeplattete Knopfe heraus- 

wachsen. Eingehende Vergleiche ergaben, dafi es sich dabei um das Fragment einer Dreiknopffibel (vgl. 

Abb. 114-115) handelt. Das charakteristische Kennzeichen bilden jene drei Knopfe auf dem oft durch 

zwei Kerben abgesetzten Mittelteil des Fibelbiigels.

Dreiknopffibeln treten in Italien wie im Ostalpenraum vielfach in Erscheinung. Die Masse macht erne 

Untergliederung in mehrere Typen erforderlich; sie stellt aber gleichzeitig wegen der eher mangelhaften 

Publikationslage speziell in Italien ein schwieriges Unterfangen dar. F. Lo Schiavo legte fiir die Dreiknopf-
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Abb. 114 Typen der Dreiknopffibeln. -1 Most na Soci-Sta. Lucia, Grab 1945: Typ Grottazzolina. - 2 Brezje, Hugel 7, Grab 8: Typ 

Grottazzolina mit gespaltenem Fufi. - 3 Sticna-Vas vir, Grab 6: Typ Brezje. -4 Smarjeta-Druzinka vas: Typ Smarjeta. - 5 Kompol- 

je, Grab 64: Typ Kompolje. - 6 Vace: Typ Vinkov vrh. - 7 Vinica: Typ Vinica. - 8 Vinica, Grab 270: »Doppelte« Dreiknopffibel. - 

(1 nach B. Terzan, F. To Schiavo u. N. Trampuz-Orel; 2 nach K. Kromer; 3 nach P. Wells; 4 nach V. Stare; 5 nach R. Drechsler- 

Bizic; 6 nach F. Stare; 7 nach J. Dular; 8 nach Carniola). - M = 1:2.

fibeln aus dem liburnisch-japodischen Bereich eine Gliederung vor 706, die ich etwas modifiziert iiberneh- 

men mochte. Die bei weitem haufigste Form stellt der Typ Grottazzolina dar (Abb. 114, 1). Ihn kenn-

706 Lo Schiavo, Gruppo Liburnico-Japodico 437ff.
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Abb. 115 WeitereTypenderDreiknopffibeln.-1 Most na Soci-Sta. Lucia, Grab 2160: Dreiknopffibel mit Vogelzier.-2 Este-Casa 

Ricovero, Grab 232: Kleine Dreiknopffibel. - 3 Hallstatt »Linzer Grabung«, Grab 96: Kleine Dreiknopffibel. - 4 Celldomolk- 

Saghegy: Sanguisugafibel mit Dreiknopfzier. - 5 Mellach: Sanguisugafibel mit Dreiknopfzier. - (1 nach B. Terzan; F. Lo Schiavo u.

N. Trampuz-Orel; 2 Nach O.-H. Frey; 3 nach F. Stroh; 4 nach M. Fekete; 5 nach C. Dobiat). - M = 1:2.

zeichnet ein durch zwei Kerben abgesetztes, etwas verdicktes Biigelmittelteil, aus dem die drei meist 

doppelkonischen Knopfe herusragen. Die Nadelrast besitzt einen J-formigen Querschnitt, wobei die 

Deckplatte haufig eine einfache Zickzackzier schmiickt. Der oft profilierte Schlufiknopf wachst etwas 

schrag nach oben aus der Fufiplatte heraus. Bei emer Variante des Typs Grottazzolina ersetzt ein zweilap- 

piges Gebilde den Schlufiknopf (Abb. 114, 2)707.

Eine zweite Gruppe von Dreiknopffibeln bezeichnet F. Lo Schiavo als Typ Brezje (Abb. 114, 3), den die 

napfartig eingedellten Knopfe, die einst wohl Einlagen aufnahmen, sowie die scheiben- bzw. zwei- oder 

gar dreilappig gestaltete Fufizier charakterisieren 708. Die meist recht grofien Vertreter des Typs Smarjeta 

(Abb. 114, 4) besitzen eine fast kugelige, erweiterte Biigelmitte, aus der die grofien kugeligen Knopfe 

hervorwachsen. Die Fufikonstruktion endet zumeist in einem waagrecht angesetzten Schlufiknopf. Eng 

verwandt ist der Typ Kompolje (Abb. 114, 5), dessen Btigel kein abgesetztes Mittelteil aufweist. Die 

grofien kugeligen Knopfe sitzen auf kleinen Stiften auf dem geschwollenen Btigel 709. Einige Vertreter 

dieses Typs wurden mit zwei hintereinander angeordneten Fufiknopfen ausgestattet.

Der bandformige Btigel, die fast schon lappenformigen seitlichen Knopfe und der weit hervorragende, 

zerbrechlich wirkende Schlufiknopf kennzeichnen den Typ Vinkov vrh (Abb. 114, 6)710. F. Lo Schiavo 

definierte auch den Typ Vinica (Abb. 114, 7), dessen breite Deckplatte meist ein menschliches Gesicht als 

Schlufiknopf ziert71'. Eine eher seltene Kuriositat stellen die »doppelten Dreiknopffibeln« (Abb. 114, 8) 

dar, deren Biigel sechs in zwei Dreiergruppen angeordnete Knopfe zieren 12.

Neben diesen klassischen Typen der Dreiknopffibeln existiert noch eine ganze Reihe von oft kleinen 

Exemplaren mit wenig markanten Formmerkmalen (Abb. 115, 2-5)713. Mehrfach lassen sich scheiben-

707 Lo Schiavo, Gruppo Liburnico-Japodico 438 Taf. 28, 7. -

Lo Schiavo sah in diesen Fibeln einen eigenstandigen Typ.

708 Lo Schiavo, Gruppo Liburnico-Japodico 439 Abb. 28, 11.

709 Lo Schiavo, Gruppo Liburnico-Japodico 437 Taf. 28, 3. 8.

- Sie bezeichnet diese Fibeln als Typ B.

710 Terzan u.a., Most na Soci 20 Abb. 9. - Sie bezeichnet

diesen Typ als »kleine Dreipnopffibeln«.

711 Lo Schiavo, Gruppo Liburmci-Japodico 438 Taf. 28, 6.

712 Lo Schiavo, Gruppo Liburnico-Japodico 438 Taf. 28, 9. - 

Sie spricht sie als Sechsknopffibeln an.

713 Als Beispiel seien die Fibeln aus dem Grab 96 »Linzer 

Grabung« von Hallstatt erwahnt (F. Stroh in: Kromer, 

Hallstatt 220 Taf. 254, 10).
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Abb. 116 Kahnfibeln mit Dreiknopfzier. -1 Most na Soci-Sta. Lucia, Grab 1975: Typ Grottazzolina nahestehend. -2 Magdalenska 

gora, Hiigel 6, Grab 2: Kahnfibel mit Dreiknopfzier. - 3 Obervintl, Depotfund: reichverzierte Kahnfibel mit Dreiknopfzier. - 

(1 nach B. Terzan, F. Lo Schiavo u. N. Trampuz-Orel; 2 nach H. Hencken; 3 nach P. Laviosa Zambotti). - M = 1:2.

formige Knopfe beobachten, und die Nadelrast dieser Fibeln kommt ohne Deckplatte aus, was zu den 

Sanguisugafibeln mit Dreiknopfzier iiberleitet. Sie bilden eine heterogene Gruppe, die ich nicht mit ei- 

nem Typennamen versehen, sondern unter der Bezeichnung Sanguisugafibeln mit Dreiknopfzier zusam- 

menfassen will. Nahestehend sind die Dreiknopffibeln mit Vogel- und Dreiknopfzier (Abb. 115, I)714. 

Der lange, waagrecht angesetzte Fufiknopf sowie die Nadelrast ohne Deckplatte geben zu erkennen, dafi 

es sich dabei um Sanguisugafibeln mit Dreiknopfzier handelt, nur dafi zusatzlich noch Vogelfiguren den 

Btigel schmucken.

Eine recht stattliche Gruppe bilden die Kahnfibeln mit Dreiknopfzier (Abb. 116)7I5. Ein Teil dieser Fi

beln lehnt sich dabei ganz eng an den Typ Grottazzolina an (Abb. 116,1), so dafi eine Unterscheidung oft 

kaum angebracht erscheint716. Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um normale Kahnfibeln, die der 

»Modestrdmumg« entsprechend mit drei Knopfen am Btigel versehen wurden (Abb. 116, 2)7 . Eine Be- 

sonderheit des mittleren Alpengebiets stellen die reich geschmtickten Kahnfibeln mit Dreiknopfzier dar 

(Abb. 116, 3)718.

Folgende Dreiknopf- bzw. Kahnfibeln mit Dreiknopfzier sind dem Autor bekannt. Dabei wurde wegen 

mangelnder Abbildungen, die eine sicher Bestimmung der Fibeln unmoglich machen, auf eine konse- 

quente Aufgliederung innnerhalb der Liste verzichtet.

714 v. Eles Masi, Fibule 156 Nr. 1450-52 Taf. 118.

715 Die Trennung von klassischer Dreiknopffibel und Kahnfi

bel mit Dreiknopfzier schlug P. v. Eles Masi vor (v. Eles 

Masi, Fibule 141 f. Nr. 1308-12 Taf. 110).

716 Vgl. dazu eine Fibel aus Grab 1594 aus Most na Soci-Sta.

Lucia (Terzan u.a., Most na Soci Taf. 150, C, 1).

717 Vgl. dazu ein Exemplar aus Magdalenska gora (Hencken, 

Magdalenska gora Abb. 174, c).

718 Hierher gehbren die Fibeln aus Obervintl, Sonnenburg- 

Lothen, Bruck und Hallein (vgl. Nr. 398, 402, 403, 437, 

438 in der Liste).

190



I. Die Dreiknopffibeln

Deutschland

1-2. Angeblich aus dem Donautal bei Sigmaringen (Kr. 

Sigmaringen); Fundumstande unbekannt. - Zwei 

Fibeln Typ Grottazzolina. - L. Lindenschmidt, Die 

vaterlandischen Alterthiimer der fiirstlich Hohen- 

zollerschen Sammlung zu Sigmaringen (1860) 221 

Taf. 38, 20. - Ziirn, Grabfunde 14.

3. Angeblich Chiemgau (Bayern); Fundumstande un

bekannt. - Typ Grottazzolina - Unpubliziert. - Pra- 

hist. Staatsslg., Miinchen.

England

4. Angeblich Lakenheath (Suffolk); Fundumstande 

unbekannt (Fundortangabe erscheint fraglich). - Fi- 

bel vom Typ Grottazzolina. - British Museum, A 

guide to the antiquities of the early iron Age. Aus- 

stellungskat. London (1905) 98 f. Abb. 76.

Frankreich

5. Habere-Lullin (Dep. Haute-Savoie); Fundumstan

de unbekannt. - Verwaschene Form. - A. Duval, 

C. Eluere u. J. -P. Mohen, Gallia 32, 1974, 28f. 

Abb. 17, 2.

Italien

6. Arezzo (Prov. Arezzo); Streufund. - Typ Grottaz

zolina ? - Guzzo, Fibule Taf. 4, B, 1 II.

7. Atri (Prov. Teramo), Terreno Pierangeli; Frauen- 

grab. - Kleines unbestimmbares Exemplar. - 

E. Brizio, Not. Scavi 1902, 120 Abb. 38.

8-9. Aufidena (Prov. L’Aquila), »Akropolis«; Sied- 

lungsfund. - Zwei Fibeln vom Typ Grottazzolina.

- L. Mariani, Mon. Ant. 10, 1901, 242 f., Abb. 4.

10. Belmonte Piceno (Prov. Ascoli Piceno), Grab 2; 

Frauengrab. Typ Smarjeta. - Lollini, Rapporto 324 f. 

Abb. 2, A, 1.

11. Belmonte Piceno (Prov. Ascoli Piceno), Grab 19; 

Grab mit unklaren Fundumstanden; moglicherwei- 

se Doppelbestattung. Auf einem Foto mehrere Fi

beln vom Typ Grottazzolina. - Dall’Osso, Ancona 

41.

12. Belmonte Piceno (Prov. Ascoli Piceno), Frauengrab.

- Auf einem Foto mehrere Dreiknopffibeln. - 

Dall’Osso, Ancona 39.

13-14. Belmonte Piceno (Prov. Ascoli Piceno); Grab

fund. - Zwei Fibeln vom Typ Grottazzolina. - 

D. Randall-McIver, The iron age in Italy (1927) 

Taf. 26, 1. 2.

15. Belmonte Piceno (Prov. Ascoli Piceno); Fundum

stande unbekannt. - Typ Grottazzolina. - V. Du

mitrescu, L’eta del ferro nel Piceno (1929) 

Abb. 16,21.

16. Belmonte Piceno (Prov. Ascoli Piceno); Grabfund.

- Typ Grottazzolina oder Typ Brezje mit dreilap- 

pigen FuE. - Lollini, Civilta 151.

17. Campli (Prov. Teramo), Campovalano Grab 47; 

Frauengrab. - Typ Grottazzolina. - Cianfarani, Ci

vilta 60 Nr. 76, b Taf. 34.

18. Campli (Prov. Teramo), Campovalano Grab 127; 

Frauengrab. - Typ Brezje. - V. d’Ercole u. 

W. Pellegrini, Il Museo archeologico di Campli. 

Ausstellungskat. Campli (1990) 51 ff. Abb. 2.

19. Capua (Prov. Caserta), »Fornaci« Grab 280. - Typ 

Grottazzolina. - Johannowsky, Campania 176 f. 

Taf. 54, 4. 23b.

20-21. Caverzano (Prov. Belluno); Fundumstande 

unbekannt. - Eine dem Typ Kompolje nahestende 

Fibel und eine Sangiusugafibel mit Dreiknopfzier.

- v. Eles Masi, Fibule 157 Nr. 1435 Taf. 118; 206 

Nr. 2099 Taf. 160.

22-23. Angeblich Chiusi (Prov. Siena); Fundumstan

de unbekannt. - Zwei Fibeln Typ Grottazzolina. - 

Archeologie comparee. Kat. MAN St. Germain-en- 

Laye 1 (1982) 238 Nr. 45824, a. b.

24-25. Cloz (Prov. Trento); Fundumstande unbekannt.

- Eine Fibel Typ Grottazzolina und eine Typ Smar

jeta. - Lunz, Stidalpenraum 377 Taf. 42, 7. 8.

26. Colfiorito di Foligno (Prov. Perugia), Grab 248; 

Frauengrab. - Typ Grottazzolina. - N. Bonomi 

Ponzi, Stud. Etr. 54, 1986 (1988) 421 f. Taf. 91, c.

27. Cortona (Prov. Arezzo); Streufund. - Typ Grot- 

tazzolina. - Guzzo, Fibule 27 Taf. 4, B 1, III.

28. Cossignano (Prov. Ascoli Piceno). - Typ unbe- 

stimmt. - Lollini, Rapporto 345 Anm. 12.

29. Cupramarittima-Grottamare (Prov. Ascoli Piceno), 

Grab 14; Frauengrab. - Mehrere Fibeln (6-7) vom 

Typ Grottazzolina. - Dall’Osso, Ancona 181.

30. Cupramarittima-Grottamare (Prov. Ascoli Piceno), 

Fondo Husson, Grab 41. - Typ Brezje. - Peroni, 

Studi 72 ff. Abb. 23, 6. - Lollini, Rapporto 345 

Anm. 12.

31. Cupramarittima-Grottamare (Prov. Ascoli Piceno); 

Grabfund. Typ Grottazzolina mit aufgeschobenen 

Bronzeringen. - Dall’Osso, Ancona 215.

32. Cupramarittma-Grottamare (Prov. Ascoli Piceno); 

Grabfund. Unbestimmter Typ mit zweilappigem 

FuE. - Lollini, Civilta 151.
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33. Este (Prov. Padua), Benvenuti Grab 79. - Kleines 

Exemplar vom Typ Grottazzolina. - Chieco Bian

chi u.a., Fibule 27 f. u. 43 Taf. 20, 1.

34. Este (Prov. Padua), Rebate Grab 187. - FuEfrag- 

ment einer Dreiknopffibel. - Frey, Situlenkunst 95 

Taf. 12, 9.

35-38. Este (Prov. Padua), Casa Ricovero, Grab 232 

(Abb. 115, 2); Dopppelgrab (Mann und Frau)? - 

Sechs kleine Sanguisugafibeln mit Dreiknopfzier. - 

Chieco Bianchi u. Calzavara Capuis, Este I 270 ff. 

Taf. 20, 4. 5.

39. Este (Prov. Padua), Tomba del Capannone UTITA 

1935. - Typ Grottazzolina. - v. Eles Masi, Fibule 

206 Nr. 2097 Taf. 160.

40. Este (Prov. Padua), Capodaglio, »Tomba Palazzi- 

na« (Zugehdrigkeit unsicher). - Typ Grottazzoli

na. - Peroni u.a., Cronologia 174 Taf. 14, 4.

41. Fabriano (Prov. Ancona), Stazione Ferroviaria, 

Hutte 8; Siedlungsfund. - Typ Grottazzolina. - Lol- 

lini, Rapporto 324 Abb. 2, D, 2.

42. Fano (Prov. Pesaro); Grab von 1923. - Typ unbe- 

kannt. - Lollini, Rapporto 345 Anm. 12.

43. Fermo (Prov. Ascoli Piceno), Contrada Mossa, 

Grab 7. - Typ unbekannt. - Lollini, Rapporto 345 

Anm. 12.

44. Fermo (Prov. Ascoli Piceno), Contrada Mossa, 

Grab 10. - Typ unbekannt. - Lollini, Rapporto 345 

Anm. 12.

45. Forli (Prov. Forli), »Barriera Ravaldino«; angebhch 

Depotfund. - Typ Grottazzolina. - A. Santarelli, 

Bull. Paletn. Ital. 2. Ser. 12, 1886, 179 ff. Taf. 7, 6.

46-47. Grottazzolina (Prov. Ascoli Piceno), Piano di 

Tenna, Grab 5; Frauengrab. - Zwei Fibeln Typ 

Grottazzolina. - G. V. Gentili, Not. Scavi 1949, 38 f. 

Abb. 2.

48-50. Grottazzolina (Prov Ascoli Piceno), Piano di 

Tenna, Grab 18; Frauengrab. - Drei Fibeln Typ 

Grottazzolina. - Annibaldi, Grottazzolina 368 f. 

Abb. 5.

51-57. Grottazzolina (Prov. Ascoli Piveno), Piano di 

Tenna, Grab 19; Frauengrab. - Sieben Fibeln Typ 

Grottazzolina. - Annibaldi, Grottazzolina 370 ff. 

Abb. 7, 28.

58-61. Grottazzolina (Prov. Ascoli Piceno), Piano di 

Tenna, Grab 21; Frauengrab. - Vier Fibeln Typ 

Grottazzolina; eine mit eingehangtem Ring. - An

nibaldi, Grottazzolina 379ff. Abb. 22; 23, 29.

62. Grottazzolina (Prov. Ascoli Piveno), Piano di Ten

na, Grab 23; Waffengrab. - Typ Grottazzolina. - 

Annibaldi, Grottazzolina 385ff. Abb. 27, 5.

63-69. Grottazzolina (Prov. Ascoli Piceno), Piano di 

Tenna, Grab 24; Kindergrab. - Fragmente von sie- 

ben Fibeln; die meisten vom Typ Grottazzolina, 

eines moglicherweise vom Typ Brezje. - Annibal

di, Grottazzolina 386f. Abb. 29, 6.

70-80. Loreto Apruntino (Prov. Pescara), Grab 9; 

Frauengrab. - Elf nicht sicher bestimmbare Fibeln.

- Cianfarani, Culture arcaiche 56ff. Abb. S. 57 

Taf. 59.

81. Loreto Apruntino (Prov. Pescara), Farina, Grab 10, 

Frauengrab. - Typ Grottazzolina. - Cianfarani, 

Civilta 59 Nr. 71 Taf. 33.

82-83. Mechel-Meclo (Prov. Trento); Fundumstande 

unbekannt. - Zwei Fibeln unbekannten Typs. - 

Lunz, Stidalpenraum 77.

84. Melfi (Prov. Potenza), Leonessa, Grab 5. - Typ 

unbekannt. - Bailo Modesti, Cairano 34 Anm. 175.

85. Melfi (Prov. Potenza), Lavello, Grab 5. - Typ un

bekannt. Bailo Modesti, Cairano 34 Anm. 175.

86. Mogliano (Prov. Macerata), Contrada S. Gregorio. 

-Typ unbekannt. - Lollini, Rapporto 245 Anm. 12.

87. Moie di Pollenza (Prov. Macerata), Grab 10. - Typ 

unbekannt. - Lollini, Rapporto 345 Anm. 12.

88. Montecassino (Prov. Frosinone), Pietra Panetta; 

Votivdepot ?-Typ Grottazzolina.-D. A. Pantossi, 

Not. Scavi 1949, 158 Abb. 16, 1.

89. Montecorvina Rovella (Prov. Salerno); Grabfund ?

- Angeblich Typ Grottazzolina. - J. de la Greniere, 

Recherches sur Page du fer en Italic meridionale 

(1968) 167.

90. Montefortino (Prov. Ancona). -Verwaschener Typ 

Grottazzolina. - Montelius, Civilisation Bd. 2/1 740 

Taf. 155, 3.

91. Montegiorgio Piceno (Prov. Ascoli Piceno), 

S. Savino, Grab 3. - Typ unbekannt. - E. Brizio, 

Mon. Ant. 1903, 87. - Lollini, Rapporto 345 

Anm. 12.

92. Montelparo (Prov. Ascoli Piceno); Grabfund ? - 

Typ unbekannt. - Lollini, Rapporto 345 Anm. 12.

93. Angeblich Nocera Umbra (Prov. Perugia); Fund

umstande unbekannt. - Sehr schlanke Fibel. - Il ter- 

ritorio Nocerino tra protostoria e alto medio evo. 

Ausstellungskat. Nocera Umbra (1985) 38 Nr. 1, 17.

94. Novilara (Prov. Pesaro), ohne Grabzusammenhang.

- Biigelfragment einer Dreiknopffibel. - Beinhau- 

er, Novilara Bd. 2 802 Nr. 2246 Taf. 191.

95. Numana-Sirolo (Prov. Ancona), Campodonico, 

Grab 8. - Typ Grottazzolina mit drei an Kettchen 

hangenden Meeresschnecken. - Lollini, Rapporto 

342 Abb. 8, 2.

96-98. Numana-Sirolo (Prov. Ancona), Area Davanza- 

li, Circolo delle Fibule, Grab 2; Frauengrab 

(Abb. 121, 3. 4. 6). - Zwei Fibeln Typ Grottazzoli

na und eine Typ Brezje. - Lollini, Rapporto 324f. 

Abb. 1, 3. 4. 6.

99-100. Numana-Sirolo (Prov. Ancona), Area Da- 

vanzali, Circolo delle Fibule, Grab 5; Frauengrab. 

-Eine Fibel Typ Grottazzolina und eine Typ Brezje
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oderSmarjeta.-Lollini,Civilta 144 Abb. ll.-Lol- 

lini, Rapporto 324 f. Abb. 6, F. 3. 4.

102. Numana-Sirolo (Prov. Ancona), Area Davanzali, 

Grab 357; Frauengrab. - Typ Grottazzolina. - 

R. Vighi, Antiquarium di Numana. Ausstellungs- 

kat. Numana (1974) lOff.

103-104. Numana-Sirolo (Prov. Ancona), Area Da

vanzali, Grab 435. Zwei Fibeln Typ Grottazzoli

na. - Lollini, Rapporto 324f. Abb. 7, 1.2.

105. Numana-Sirolo (Prov. Ancona), Grabfund.-Typ 

Brezje. - Lollini, Civilta 140 Abb. 11 oben li.

106. Numana-Sirolo (Prov. Ancona), Grabfund. - Typ 

Brezje. - Lollini, Civilta 151 Abb. 18 oben li.

107. Numana-Sirolo (Prov. Ancona), Grabfunde ? - 

Foto mit mehreren Dreiknopffibeln verschiedenen 

Typs. - Dall’Osso, Guida 131.

108. Numana-Sirolo (Prov. Ancona), angeblich Grab

fund. - Typ Grottazzolina mit an Kettchen ange- 

hangten Meeresschnecken. - J. Naue, Prahist. Bl. 

9, 1897, 75f. Taf. 8, 5.

109. Offida (Prov. Ascoli Piceno); Fundumstande un- 

bekannt. - Wahrscheinlich Typ Brezje. - Lollini, 

Rapporto 325.

110. Oliveto Citra (Prov. Salerno), Grab 5. - Typ Grot

tazzolina. - A. Marzullo, Not. Scavi 1930, 236 

Abb. 9.

111. Orvieto (Prov. Terni), Canicella, Grab 1. - Frag- 

mentierte Dreiknopffibel, wahrscheinlich Typ 

Grottazzolina. - Guzzo, Fibule 27 Taf. 4, B tipo 1.

112. Padua (Prov. Padua), Via Tiepolo, Grab 28; Frau

engrab. - Schlecht erhaltene, daher nicht mehr klas- 

sifizierbare Fibel. - Padova preromana. Ausstel- 

lungskat. Padua (1976) 264 ff. Taf. 61, 6.

113. Piedimonte d’Alife (Prov. Caserta); Fundumstan

de unbekannt. - Typ unbekannt. - H. Dressel, An- 

nali dell’Istituto 56, 1884, 239 Taf. P, 5.

114. Rapagnano (Prov. Ascoli Piceno); Einzelfund. - 

Typ Grottazzolina mit zweilappigem Fufi. - Lol

ling Sintesi Taf. 9, 3 - Lollini, Rapporto 346 

Anm. 13.

115. Recanati (Prov. Macerata), Contrada Villa Teresa, 

Grab 5. Typ unbekannt. - E. Percossi Serenelli, 

Stud. Etr. 48, 1980, 572. - Lollini, Rapporto 345 

Anm. 12.

116. Ripatransone (Prov. Ascoli Piceno), Grabfund. - 

Typ unbekannt. - Lollini, Rapporto 345 Anm. 12.

117. Roccanova (Prov. Matera), Serre Grab 34. - Typ 

Grottazzolina nahestehend. - G. Tocco Sciarelli, 

in: Attivita Archeologica in Basilicata 1964-1977 

(Festschr. D. Adamesteanu) 452 Taf. 8, 2.

118-119. Roccanova (Prov. Matera), Serre; Grabfun

de. - Neben der unter Nr. 116 erwahnten Fibel 

sollen noch zwei weitere aus diesem Graberfeld 

vorliegen. - Vgl. Nr. 116.

120. Rom (Prov. Rom), »Comitium«; Votivdepot. - 

Typ Grottazzolina. - E. Gjerstad, Early Rome Bd. 

3 (1960) 240 Abb. 149, 14.

121. Rom (Prov. Rom), Quirinal, »Sta. Maria delle Vit

torias Votivdepot. - Nicht sicher bestimmbares 

Biigelfragment. E. Gjerstad, Early Rome Bd. 3 

(1960) 143 ff. Abb. 101, 16.

122. Rom (Prov. Rom), S. Omobono; Votivdepot. - 

Typ Grottazzolina. - Enea nel Lazio - archeolo- 

gia e mito. Ausstellungskat. Rom (1981) 147 f. Kat. 

Nr. C 65.

123. Angeblich Rom (Prov. Rom); Fundumstande un

bekannt. - Typ Brezje. - Unpubl. (Rom. -Germ. 

Zentralmus., Mainz).

124. Sala Consilina (Prov. Salerno), Vallo di Diano, 

Grab A 275. - Typ Grottazzolina. - J. de la Gre- 

niere, Recherches sur 1’age du fer en Italie meri- 

dionale (1968) 149 Taf. 34, 3.

125. Sala Consilina (Prov. Salerno), Vallo di Diano, 

Grab A 74. Fubfragment einer Fibel Typ Brezje. - 

K. Kilian, Untersuchungen zu den fruheisenzeit- 

lichen Grabern aus dem Vallo di Diano. Mitt. DAI 

Rom. Abt. Erg. Heft 10 (1964) 137 Taf. 23, D.

126. S. Ginesio (Prov. Macerata), Fundumstande unbe

kannt. - Typ unbekannt. - Lollini, Rapporto 345 

Anm. 12.

127-128. San Severino-Pitino (Prov. Macerata), Mon

te Penna, Grab 5; Frauengrab. - Zwei reichver- 

zierte Silberfibeln mit je drei Bernsteinknopfen auf 

dem Biigel. - Annibaldi, Pitino 241 ff. Abb. 4.

129. San Severino (Prov. Macerata), Ponte di Pitino, 

Grab von 1983. - Wahrscheinlich Typ Brezje. - 

Lollini, Rapporto 325 Anm. 13.

130. Sanzeno (Prov. Trento); Siedlungsfund ? - Typ 

Grottazzolina. - Lunz, Siidalpenraum 372 

Taf. 38, 5.

131. Sarsina (Prov. Forli), Murginaglie; Depotfund. - 

Nicht naher einordbares Biigelfragment. - 

A. Veggiani in: Studi di Antichita. Monogr. degli 

Studi Romagnoli 1 (1982) 52 Abb. 4, 8.

132. Spinetoli (Prov. Ascoli Piceno). - Typ unbekannt.

- Lollini, Rapporto 345 Anm. 12.

133. Termoli (Prov. Campobasso), Grab 1; Frauengrab.

- Etwas verwaschener Typ Grottazzolina. - A. de 

Nino in: Sannio - Pentri e Frentani dal Vi ali sec. 

a. C. Ausstellungskat. Isernia (1980) 59 ff. Taf. 6, 2.

134. Tolentino (Prov. Macerata), Contrada Settodolo- 

ri; Einzelfund. - Typ Grottazzolina. - Lollini, Rap

porto 324 f. Abb. 6, A, 1.

135. Torre di Palme (Prov. Ascoli Piceno), Cugnolo, 

Grab von 1968. - Typ unbekannt. - Lollini, Rap

porto 345 Anm. 12.

136-137. Verucchio (Prov. Forli), Pian del Monte; Sied

lungsfund. - Zwei Fibeln Typ Grottazzolina. -
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G. Morico in: La Formazione delle citta in Emilia 

Romagna. Ausstellungskat. Bologna (1987) 272 

Abb. 176, 14.

138.Nonsberg (Prov. Trento); Fundumstande unbe- 

kannt. - Typ Grottazzolina. - Lunz, Stidalpenraum 

378 Taf. 44, 7.

139-140. Picenum. - Zwei Fibeln Typ Grottazzolina.

- M. T. Falconi Amorelli, I material! archeologici 

pre-romani del Museo Oliveriano di Pesaro (1982) 

67ff. Nr. 68 u. 73.

141-143. Picenum. - Drei Fibeln vom Typ Smarjeta. - 

Ebd. 70 f. Nr. 69-71.

144. Picenum. - Typ Brezje. - Ebd. 71 Nr. 72.

AuEerdem werden in vielen Museen Dreiknopffi- 

beln ohne nahere Elerkunftsangaben aufbewahrt, 

die hier nicht beriicksichtigt werden konnen.

Bosnien-Herzegowina

145-146. Donja Dolina (Op. Bosanska Gradiska), 

Nekropole. - Eine Fibel Typ Vinkov vrh und eine 

Sanguisugafibel mit Dreiknopfzier. - Z. Marie, 

Glasnik Sarajevo Arh. 18, 1963, 36ff. Taf. 9, 22; 

23, 18.

147. Ripac (Op. Bihac); Siedlungsfund. - Typ Brezje. - 

R. Drechsler-Bizic, Glasnik Sarajevo Arh. 8,1953, 

103 ff. Abb. 2, 5.

Jugoslawien (Serbien u. Montenegro)

148. Sremska Mitrovica (Op. Sremska Mitrovica); 

Grabfund. - Dem Typ Vinkov vrh nahestehende 

Dreiknopffibel mit dem FuE einer Certosafibel. - 

Gustin u. Terzan, Beitrage 80 Abb. 2, 1.

Kroatien

149. Beram-Vermo (Op. Pazin); Grabfund. - Wahr- 

scheinlich Typ Grottazzolina. - C. Marchesetti, 

Boll. Soc. Adriatica die Scienze Naturale Triest 8, 

1983-84, 270 Taf. 3, 19.

150. Dabovi (Op. Zadar); Grabfund. - Typ Brezje. - S. 

Batovic, Diadora 6, 1973, 162 Taf. 103, 3.

151. Duga Resa (Op. Karlovac), Duga gora, Hugel 3; 

gestorter Grabfund. - Nicht sicher bestimmbares 

Bugelfragment. -D. Balen-Letunic, Hrvatsko Arh. 

Drustvo 10, 1985, 46 Abb. 4, 10.

152-153. Kaptol (Op. Slavonska Pozega), Hugel 5, 

Grab 1. - Fragmente zweier nicht sicher bestimm- 

barer Dreiknopffibelfragmente. - Vejvoda u. Mir- 

nik, Kaptol 601 Taf. 4,6. - Vinski Gasparini, Grupa

Taf. 20, 13-14.

154. Kompolje (Op. Otocac), Grab 28. - Typ Grottaz

zolina. - R. Vasic, Prahist. Zeitschr. 57, 1982/83, 

248 Abb. 11, 4.

155. Kompolje (Op. Otocac), Grab 33. - Typ Kom

polje. - V. Vejvoda, Vjesnik Zagreb Ser. 3 Nr. 2, 

1961, 199 Taf. 3, 3.

156. Kompolje (Op. Otocac), Grab 60. - Typ Smarje

ta. - R. Drechsler-Bizic, Vjesnik Zagreb Ser. 3 Nr. 

2, 1961, 104 Taf. 6, 3.

157. Kompolje (Op. Otocac), Grab 68. - Typ Kom

polje. - Ebd. 106 Taf. 4, 2.

158. Kompolje (Op. Otocac), Grab 122. - Typ Grot

tazzolina. - Lo Schiavo, Gruppo Liburnico Japo- 

dico 437.

159-160. Kompolje (Op. Otocac), Grab 135. - Zwei 

Fibeln Typ Grottazzolina. - Lo Schiavo, Gruppo 

Liburnico-Japodico 437.

161. Kompolje (Op. Otocac), Grab 154. - Typ Kom

polje. - L. Bakaric, Vjesnik Zagreb 22, 1939, 14 

Taf. 3, 1.

162-163. Kompolje (Op. Otocac), Grab 220. - Wahr- 

scheinlich zwei Fibeln Typ Grottazzolina; eine da- 

von mit zweilappigem FuE. - Lo Schiavo, Grup

po Liburnico-Japodico 437 f.

164. Kompolje (Op. Otocac), Grab 251. - Typ Grot

tazzolina. Lo Schiavo, Gruppo Liburnico-Japodi

co 437.

165. Kompolje (Op. Otocac), Grab 264. - Typ Kom

polje. - Lo Schiavo, Gruppo Liburnico-Japodico 

437.

166. Kompolje (Otocac), Grab 267. - Typ Grottazzo

lina. - Lo Schiavo, Gruppo Liburnico-Japodico 

437.

167-168. Kompolje (Op. Otocac), Grab 271. - Zwei 

Fibeln Typ Kompolje. - Lo Schivao, Gruppo Li

burnico-Japodico 437 Taf. 4, 2. 3.

169-172. Nesactium (Op. Pola); Grabfunde ? - Vier 

Fibeln Typ Grottazzolina. - Unpubliziert; Hin- 

weis K. Mihovilic, Pola.

173-175. Nesactium (Op. Pola); Grabfunde ? - Drei 

Fibeln Typ Brezje. - Unpubliziert; Hinweis K. Mi

hovilic, Pola.

176. Nin (Op. Zadar); Fundumstande unbekannt. - Typ 

Grottazzolina. - Nakit na tlu sjeverne Dalmacije 

od prapovijesti do danas. Ausstellungskat. Zadar 

(1981) 113 Nr. 187 Abb. 8,25.

177. Nin (Op. Zadar); Fundumstande unbekannt. - 

Wahrscheinlich Typ Brezje. - S. Batovic, Diadora 

6, 1973, 162.

178. Picugi (Op. Porec), Nekropole Catelliere 1, Grab 

11. - Typ Grottazzolina. - A. Amoroso, Atti e 

Memorie della Soc. Istriana di Arch, e Storia Pa- 

tria 5/1-2, 1889, 235 Taf. 7, 8.
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179. Prozor (Op. Otocac), Grab 64. - Typ Kompolje.

- R. Drechsler-Bizic, Vjesnik Zagreb 6-7, 1972- 

73, 54 Taf. 30, 4.

180. Prozor (Op. Otocac); Grabfund. - Typ Grottaz- 

zolina ? R. Drechsler in: Hrvatsko Arh. Drustava 

(1975) 29ff. Abb. 5, 6.

181-182. Prozor (Op. OtoAcac); Grabfund. - Zwei 

Fibeln Typ Grottazzolina. - Lo Schiavo, Gruppo 

Liburnico-Japodico 410f. Taf. 6, 1. 2.

183. Prozor (Op. Otocac); Grabfund. - Wahrschein- 

lich Typ Brezje. - Lo Schiavo, Gruppo Liburni

co-Japodico 439.

184. Siroka kula (Op. Gospic); Fundumstande unbe- 

kannt. - Unbestimmbares Fragment. - J. Brun- 

smid, Vjesnik Hrvatskog Arh. Drustava 5, 1901, 

63 ff. Taf. 2, 2.

185. Smiljan (Op. Gospic), Grab 7. - Typ Grottazzoli

na ? W. Hoffiller, Vjesnik Hrvatskoga Arh. Dru

stava 8, 1905, 193 Abb. 25, 7.

186. Zaton bei Nin (Op. Zadar), Grab 3. - Kleine Typ 

Grottazzolina anhestehende Fibel. - S. Batovic, 

Arch. Jugoslavia 6, 1965, 64 Abb. 16, 5.

Slowenien

187. Bitnje (Op. Radovljica), Grab 3. -Typ Smarjeta. - 

S. Gabrovec, Arh. Vestnik 25, 1974, 289f. 

Taf. 2, 15.

188-189. Bitnje (Op. Radovljica), Grab 4. - Zwei nicht 

mehr sicher bestimmbare Biigelfragmente. - Ebd. 

290 Taf. 4, 3. 4.

190. Bitnje (Op. Radovljica), Grab 11. - Unbestimm

bares Biigelfragment. - Ebd. 291 Taf. 4, 20.

191. Bitnje (Op. Radovljica), Grab 13. - FuEfragment 

einer Dreiknopffibel. Ebd. 292 Taf. 6, 9.

192-193. Bitnje (Op. Radovljica), Grab 22. - Eine Fi

bel Typ Grottazzolina und eine Typ Smarjeta. - 

Ebd. 293 f. Taf. 7, 6. 7.

194. Bostanj (Op. Sevnica), Kosmatec bei Preski, Grab

10. Typ Vinkov vrh. - Gustin, Bostanje 90 

Taf. 13, 3.

195. Brezje (Op. Trebnje), Hiigel 1, Grab 19. - Typ 

Vinkov vrh. - Kromer, Brezje 13 Taf. 2, 9.

196. Brezje (Op. Trebnje), Hiigel 1, Grab 34; Frauen- 

grab ? Typ Brezje. - Kromer, Brezje 14 Taf. 6, 9.

197. Brezje (Op. Trebnje), Hiigel 1, Grab 43. - Typ 

Grottazzolina. - Kromer, Brezje 15 Taf. 17. 13.

198. Brezje (Op. Trebnje), Hiigel 1, Grab 56. - Typ 

Brezje. Kromer, Brezje 16f. Taf. 15, 9.

199. Brezje (Op. Trebnje), Hiigel 1, Grab 72; Frauen- 

grab ? - Wahrscheinlich Typ Brezje. - Kromer, 

Brezje 18 Taf. 8, 8.

200. Brezje (Op. Trebnje), Hiigel 7, Grab 8. - Typ Grot

tazzolina mit zweilappigem Fufi. - Kromer, Brez

je 24 Taf. 23, 1.

201. Brezje (Op. Trebnje), Hiigel 13, Grab 26. - Wahr

scheinlich Typ Brezje. - Kromer, Brezje 33 f. 

Taf. 40, 5.

202. Brusmce (Op. Novo mesto), Hiigel 5, Grab 2. - 

Typ Grottazolina. - B. Terzan in: Varia Archeo- 

logica. Posavski Muzej Brezice 1 (1974) 32 

Taf. 1, 8.

203. Dobrnic (Op. Trebnje), Dobrava, Hiigel 6 - Typ 

Vinkov vrh. -V. Stare, Arh. Vestnik 24, 1973, 761 

Taf. 11, 11.

204. Dobrnic (Op. Trebnje), Dobrava Hiigel 17, Grab 

7. - Typ Vinkov vrh. - H. Parzinger, Arh. Vestnik 

39-40, 1988- 1989, 570 Taf. 30, 9.

205. Dobrnic (Op. Trebnje), Dobrava; Grabfund. - 

Wahrscheinlich Typ Vinkov vrh. - V. Stare, Arh. 

Vestnik 24, 1973, 757 Taf. 6, 14.

206. Dragatus(Op. Crnomelj), Veliki Nerajec, Grab 11.

- Unbestimmbares Fragment. - G. Spitzer, Arh. 

Vestnik 24, 1973, 793 f. Taf. 2, 6.

207. Dragatus (Op. Crnomelj), Veliki Nerajec, Grab 42.

- Typ Grottazzolina. - Ebd. 804 f. Taf. 17, 2.

208. Hrastje (Op. Novo mesto), Hiigel 2, Grab 21. - 

Typ Vinkov vrh. - G. Bergazoni in: Studi di Pro- 

tostoria Adriatica 1 (1981) 54 Taf, 2, 11.

209. Kobarid (Op. Tolmin); Grabfund. - Typ Grottaz- 

zolina. - S. Gabrovec, Goriski Letnik 3, 1976, 51 

Taf. 4, 9.

210. Koritnica ob Baci (Op. Tolmin), Grab 5. - Sehr 

zarter Typ Grottazzolina mit Armbrustkonstruk- 

tion.-P. Kos, Arh. Vestnik 24, 1973, 851 Taf. 2, 10.

211. Libna (Op. Videm-Krsko), Derzaniceva-Hiigel, 

Grabung von 1889. - Nicht sicher bestimmbares 

Biigelfragment. - Gustin, Libna 39 Taf. 22, 2.

212. Libna (Op. Videm-Krsko), Derzaniceva-Hiigel 1, 

Grab 1; Frauengrab. - »Sanguisugafibel« mit Drei- 

knopfzier. - Gustin, Libna 38 Taf. 11, 3.

213. Libna (Op. Videm-Krsko), Derzaniceva-Hiigel, 

Grab c. - Typ Brezje. - Gustin, Libna 44 

Taf. 58, 18.

214-217. Libna (Op. Videm-Krsko), Raciceva-Hiigel, 

Grab a. - Zwei Fibeln Typ Grottazzolina (eine mit 

zweilappigem FuB) und zwei Fibeln Typ Brezje.

- Gustin, Libna 44 Taf. 58, 1-4.

218. Libna (Op. Videm-Krsko), Spiler-Hiigel 1, Grab

2. - Typ Grottazzolina. - Gustin, Libna 38 

Taf. 5, 15.

219. Libna (Op. Videm-Krsko); Fundumstande unbe- 

kannt. - Biigelfragment mit drei scheibenformi- 

gen Knopfen. - Gustin, Libna 45 Taf. 68, 20.

220. Libna (Op. Videm-Krsko); Fundumstande unbe- 

kannt. - Verwaschener Typ Grottazzolina. - Gu

stin, Libna 45 Taf. 68, 22.
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221-222. Libna (Op. Videm-Krsko); Fundumstan.de 

unbekannt. - Zwei Fibeln Typ Brezje. - Gustin, 

Libna 38 Taf. 14, 2; 39 Taf. 17, 5.

223-224. Libna (Op. Videm-Krsko); Fundumstande 

unbekannt. - Zwei Fibeln, die dem Typ Kompol- 

je nahestehen. - Gustin, Libna 39 Taf. 17, 4; 45 

Taf. 67, 13.

225. Magdalenska gora (Op. Grosuplje), Hugel 1, Grab 

2. - Typ Vinkov vrh. - Hencken, Magdalenska gora

12 Abb. 4, c.

226-227. Magdalenska gora (Op. Grosuplje), Hugel 4, 

Grab 26. - Zwei Fibeln Typ Vinkov vrh. - Hen

cken, Magdalenska gora 22 Abb. 65, a. b.

228. Magdalenska gora (Op. Grosuplje) Hugel 5, Grab 

47; Waffengrab. - Unbestimmbares Biigelfrag- 

ment. - Hencken, Magdalenska gora 41 

Abb. 167, c.

229. Magdalenska gora (Op. Grosuplje), Hugel 7, Grab 

40; Frauengrab. - Typ Grottazzolina. - Hencken, 

Magdalenska gora 58f. Abb. 261, j.

230-232. Malence (Op. Videm-Krsko); Grabfunde. - 

Fine Fibel Typ Grottazzolina und eine Typ Brez

je. - Stare, Malence 62 Taf. 19, 5. 7.

233-235. Metlika (Op. Metlika), Hrib, Hugel 1, Grab 

31. - Vier Dreiknopffibeln. - B. Kriz, Metlika 

Hrib, Gomila 1. Ausstellungskat. Metlika (1991)

13 Abb. 3.

236. Mokronog (Op. Trebnje), Slepcek; Grabfund. - 

Nicht bestimmbare Fibel mit zweilappigem FuE. 

- M. Hoernes, Wiener Prahist. Zeitschr. 2, 1915, 

113ff. Abb. 4, 18.

237. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 152; Frauen

grab ? (Abb. 122,4)-Typ Grottazzolina.-Terzan 

u.a., Most na Soci 65 Taf. 16, 4.

238. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 229. - Biigel- 

fragment einer Fibel Typ Smarjeta und mehrere 

FuEfragmente, die von weiteren Dreiknopffibeln 

stammen konnten. - Terzan u.a., Most na Soci 75 

Taf. 21, C, 1-4.

239-240. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 648. - Zwei 

Fibeln Typ Vinkov vrh. - Terzan u.a., Most na Soci

128 f. Taf. 59, A, 1. 2.

241-242. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 649. - Eine 

Fibel Typ Grottazzolina und ein FuEfragment mit 

scheibenformigem Fufi. - Terzan u.a., Most na Soci

129 Taf, 60, A, 12. 13.

243. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 664. - Typ Grot

tazzolina. -Terzan u.a., Most na Soci 131 f. Taf. 63, 

A, 2.

244. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 669. - Fragment 

vom Typ Vinkov vrh. - Terzan u.a., Most na Soci 

133 Taf. 63, E. 2.

245. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 689. - Fragment 

einer unbestimmbaren Dreiknopffibel. - Terzan 

u.a., Most na Soci 136 Taf. 66, F, 1.

246. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 705. -Typ Grot

tazzolina mit zwei an Kettchen hangenden »bul- 

lae«. - Terzan u.a., Most na Soci 139 Taf. 68, C, 1.

247. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 729. - Unbe

stimmbares Biigelfragment. - Terzan u.a., Most na 

Soci 143 f. Taf. 72, A, 3.

248. Most na Soci (Op. Tomin), Grab 821. - Typ Grot

tazzolina. Terzan u.a., Most na Soci 159 Taf. 82,

D, 4.

249. Most naSoci (Op. Tolmin), Grab 822.-Typ Grot

tazzolina. - Terzan u.a., Most na Soci 159 Taf. 81, 

I, 3.

250. Most naSoci (Op. Tolmin); Grab 974, - Typ Grot

tazzolina mit dreilappiger FuEzier. - Terzan u.a., 

Most na Soci 183 Taf. 100, A, 2.

251. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1009; Frauen

grab ? - Typ Grottazzolina. - Terzan u.a., Most 

na Soci 188 Taf. 103, B, 2.

252. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1412; Frauen

grab ? - Typ Grottazzolina. - Terzan u.a., Most 

na Soci 235 Taf. 130, A, 6.

253. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1428. - Typ 

Grottazzolina. - Terzan u.a., Most na Soci 237 Taf, 

131, D, 1.

254-260. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1484 

(Abb. 123, 2-8). - Fragmente von wohl sieben Fi

beln vom Typ Vinkov vrh. - Terzan u.a., Most na 

Soci 245 Taf. 137, 2-8.

261. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1587; Frauen

grab ? - Typ Grottazzolina. - Terzan u.a., Most 

na Soci 262 Taf. 148, C. 1.

262. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1643; Frauen

grab. - Sonderform einer Dreiknopffibel. - Terzan 

u.a., Most na Soci 269f. 154, A, 5.

263. Most naSoci(Op.Tolmin), Grab 1670.-Typ Smar

jeta. -Terzan u.a., Most na Soci274 Taf. 159, C. 3.

264. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1674. - Unbe- 

stimmbare Fragmente. - Terzan u.a., Most na Soci 

274 f. Taf. 160, B, 1.

265. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1720. - Typ 

Grottazzolina ? - Terzan u.a., Most na Soci 281 

Taf. 165, A, 3.

266. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1767. - Typ Vin

kov vrh Terzan u.a., Most na Soci 287 Taf. 167,

E, 1.

267. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1945. - Typ 

Grottazzolina. - Terzan u.a., Most na Soci 310 f. 

Taf. 187, C, 1.

268. Most na Soci (Op. Tolmin); Grab 1961. - Typ 

Grottazzolina. - Terzan u.a., Most na Soci 313 

Taf. 193, B, 5.

269. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1962. - Typ 

Kompolje. Terzan u.a., Most naSoci 313 f. Taf. 192,
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A, 2.

270. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1974; Frauen- 

grab ? - Typ Grottazzolina. - Terzan u.a., Most 

na Soci 315 f. Taf. 196, 2.

271. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1978. - Typ 

Grottazzolina. - Terzan u.a., Most na Soci 316 f. 

Taf. 197, C, 3.

272. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2026. - Typ 

Brezje. - Terzan u.a., Most na Soci 323 Taf. 203, J.

273. Most na Soci (Op. Tolmin); Grab 2089. - Unbe- 

stimmbares Biigelfragment. - Terzan u.a., Most na 

Soci 331 Taf. 211, A, 6.

274. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2105. - Typ 

Kompolje nahestehend. - Terzan u.a., Most na Soci 

333 Taf. 213, B, 1.

275. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2107. - Typ 

Grottazzolina. - Terzan u.a., Most na Soci 334 

Taf. 213, A, 5.

276. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2146. - Typ 

Grottazzolina. - Terzan u.a., Most na Soci 339 

Taf. 218, F, 1.

277. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2159. - Unbe- 

stimmbares Biigelfragment. - Terzan u.a., Most na 

Soci 341 Taf. 221, D, 2.

278. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2160. - Sangui- 

sugafibel mit Dreiknopfzier. - Terzan u.a., Most 

na Soci 341 Taf. 221, C, 1.

279. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2189. - Typ 

Grottazzolina nahestehend. - Terzan u.a., Most na 

Soci 345 f. Taf. 225, A, 1.

280. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2201. - Typ 

Grottazzolina nahestehend. - Terzan u.a., Most na 

Soci 347f. Taf. 228, B, 3.

281-282. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2224. - 

Zwei Fibeln Typ Smarjeta. - Terzan u.a., Most na 

Soci 351 Taf. 231, A, 1. 2.

283. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2233. - Sehr klei- 

nes Exemplar; dem Typ Grottazzolina naheste

hend. - Terzan u.a., Most na Soci 253 f. Taf. 233, 

A, 4.

284. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2369. - Typ 

Grottazzolina. - Terzan u.a., Most na Soci 373 

Taf. 251, D, 1.

285. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2372. - Kleine 

Fibel vom Typ Grottazzolina. - Terzan u.a., Most 

na Soci 373 f. Taf. 253, B. 3.

286. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 3227. - Typ 

Grottazzolina. - Preistoria del Caput Adriae. Aus- 

stellungskat. Triest (1983) 184 Abb. 49.

287. Most na Soci (Op. Tolmin) »Grabung Marche- 

setti« 1885 Grab 325. - Typ Grottazzolina. - F. To 

Schivao in: Actes du VHP Congr. Int. des Sciences 

Prehist. e Protohist. Belgrad (1973) Bd. 3 86 ff. 

Taf. 4, 5.

288-290. Most na Soci (Op. Tolmin), ohne Grabnum- 

mer. - Zwei Fibeln Typ Grottazzolina und eine 

vom Typ Smarjeta. - Terzan u.a., Most na Soci 387 

Taf. 269, 22-24.

291-292. Most na Soci (Op. Tolmin), ohne Fundzu- 

sammenhang. - Zwei Fibeln, wahrscheinlich Typ 

Kompolje, mit eingehangtem Zierat. - C. Marche- 

setti, Boll. Soc. Adriatica Triest 14, 1893, 161 

Taf. 16, 12. 13.

293. Novo mesto (Op. Novo mesto), Kandija, Hugel 

2, Grab 8; Frauengrab. - Typ Vinkov vrh. - Knez, 

Novo mesto 78 Taf. 18, 9.

294. Podzemelj (Op. Metlika), Hugel 1, Grab2.-Fuh- 

fragment wahrscheinlich Typ Grottazzolina. - 

Barth, Podsemel 83 Taf. 1, 1.

295. Podzemelj (Op. Metlika), Hugel 1, Grab 6. - Typ 

Grottazzolina. - Barth, Podesemel 85 Taf. 1, 4.

296. Podzemelj (Op. Metlika), Hugel 2, Grab 1. - Un- 

bestimmbares Fragment. - Barth, Podsemel 86 

Taf. 2, 5.

297. Podzemelj (Op. Metlika), Hugel 2, Grab 13. -Typ 

Grottazzolina. - Barth, Podsemel 88 f. Taf. 3, 3.

298-299. Podzemelj (Op. Metlika), Hugel 11, Grab 11.

- Zwei Fibeln Typ Grottazzolina. - Barth, Podse

mel 93 Taf. 5, 6. 8.

300. Podzemelj (Op. Metlika), Germ, Hugel 1, Grab 2.

- Typ Grottazzolina. - Barth, Podsemel 104 

Taf. 9, 8.

301-303. Podzemelj (Op. Metlika), Germ, Hugel 1, 

Grab 16. - Drei Fibeln Typ Grottazzolina. - Barth, 

Podsemel HOf. Taf. 15, 1. 4. 6.

304. Podzemelj (Op. Metlika), Germ Hugel 2, Grab 16.

- Nicht mehr bestimmbare Fragmente. - Barth, 

Podsemel 122f. Taf. 20, 5.

305. Podzemelj (Op. Metlika), Skrile, Hugel 1, Grab 

16; Waffengrab. - Typ Grottazzolina. - Barth, 

Podsemel 150 Taf. 33, 3.

306. Podzemelj (Op. Metlika), Skrile, Hugel 2, Grab 

34. - Unbestimmbares Fufifragment. - Barth, Pod

semel 161 Taf. 38, 6.

307. Podzemelj (Op. Metlika), Skrile, Hugel 2, Grab 

44. - Typ Grottazzolina. - Barth, Podsemel 164 

Taf. 39, 3.

308. Podzemelj (Op. Metlika), Skrile, Hugel 3, Grab 2.

- Typ Grottazzolina. - Barth, Podsemel 166 

Taf. 42, 10.

309-316. Podzemelj (Op. Metlika); Grabfunde. - Acht 

Fibeln Typ Grottazzolina. - J. Dular, Podzemelj 

(1978) 25 Taf. 2, 10. 12. 15. 16; 3, 3. 4. 5. 10.

317. Podzemelj (Op. Metlika); Grabfund. - Typ Brez

je. -J. Dular, Podzemelj (1987) 25 Taf. 2, 11.

318-319. Podzemelj (Op. Metlika); Grabfunde. - Zwei 

Fibeln Typ Smarjeta. - J. Dular, Podzemelj (1978) 

25 Taf. 3, 1. 2.
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320-323. Podzemelj (Op. Metlika); Grabfunde. - Vier 

Fubfragmente von Dreiknopffibeln. - J. Dular, 

Podzemelj (1978) 25 Taf. 2, 13; 3, 9. 11. 12.

324. Smarjeta (Op. Novo mesto), Druzinska vas, Hii- 

gel 6/1879. - Typ Smarjeta. - Dular, Vinji vrh 67 

Taf. 4, 1.

325. Smarjeta (Op. Novo mesto), DruAzinka vas. - Typ 

Smarjeta. - Stare, Smarjeta 80 Nr. 1115 Taf. 60,17.

326. Smarjeta (Op. Novo mesto), Mlada vina, Htigel 

2/1879. Sanguisugafibel mit Dreiknopfzier. - 

Dular, Vinji vrh 74 Taf. 20, 3.

327. Smarjeta (Op. Novo mesto), Mlada vina, Htigel 

3/1880. - Typ Grottazzolina. - Dular, Vinji vrh 

76 Taf. 27, 4.

328-336. Smarjeta (Op. Novo mesto); Grabfunde. - 

Neun wohl alle dem Typ Grottazzolina angehb- 

rende Fibeln. - Stare, Smarjeta 68 Taf. 19, 25-27. 

30-32. 34. 40; 20, 1.

337. Smihel pod Nanosom (Op. Postojna); Grabfund.

- Unbestimmbares Biigelfragment. - Gustin, No- 

tranjska 78 Taf. 60, 15.

338. Sticna (Op. Grosuplje), Htigel 1, Grab 156; Frau- 

engrab. - Typ Smarjeta. - Gabrovec, Sticna 178 

Abb. 7, 4.

339. Sticna (Op. Grosuplje), Hiigel 6, Grab 15; Frau- 

engrab. - Typ Brezje. - Wells, Emergence 76 

Abb. 146, g.

340. Sticna (Op. Grosuplje), Vas vir, Grab 6. - Typ 

Brezje. - Wells, Emergence 83 Abb. 176, a.

341-342. Trzisce pod Nanosom (Op. Postojna); 

Grabfunde. - Zwei Typ Grottazzolina. - Gustin, 

Notranjska 67 Taf. 18, 9.13.

343. Vace (Op. Litija), Klenik, Grab 32. - Typ Vinkov 

vrh. - B. Terzan, Arh. Vestnik 27, 1976 428 

Abb. 15, 16.

344. Vace (Op. Litija); Grabfund. - Typ Grottazzoli

na. - Stare, Vace 86 Taf. 32, 7.

345. Vace (Op. Litija); Grabfund. - Typ Vinkov vrh. - 

Stare, Vace 86 Taf. 32, 5.

346. Vinica (Op. Crnomelj), Grab 120. - Typ Vinica. - 

Carniola 94 Nr. 73 Taf. 15.

347. Vinica (Crnomelj), Grab 143. - Typ Smarjeta mit 

Armbrustkonstruktion und eingehangten Bullae.

- Carniola 94 f. Nr. 78 Taf. 15.

348. Vinica (Op. Crnomelj), Grab 206. - Verwasche- 

ner Typ Grottazzolina. - Carniola 98 Nr. 89 

Taf. 17.

349. Vinica (Op. Crnomelj), Grab 279. - Verwasche- 

ner Typ Grottazzolina. - Carniola 103 Nr. 104 

Taf. 11.

350. Vinica (Op. Crnomelj); Grabfund. - Typ Grot

tazzolina.-S. Gabrovec, Arh. Vestnik 17,1966 206 

Taf. 14, 3.

351-352. Vinica (Op. Crnomelj); Grabfunde. - Zwei 

Fibeln Typ Vinica - S. Gabrovec, Arh. Vestnik 17, 

1966 206 Taf. 14, 1. 2.

353. Vinkov vrh (Op. Novo mesto), Htigel 10. - Typ 

Vinkov vrh. -V. Stare, Arh. Vestnik 15-16,1964— 

65 235 Taf. 3, 9.

354. Vinkov vrh (Op. Novo mesto), Htigel 12. - Fufi- 

fragment, wahrscheinlich von Typ Vinkov vrh. - 

V. Stare, Arh. Vestnik 15-16, 1964-65, 236 

Taf. 4, 10.

Osterreich

355-357. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 302; Kinder- 

grab ? - Drei kleine Sanguisugafibeln mit Drei

knopfzier; gerippter Biigel. - Kromer, Hallstatt 

85 f. Taf. 49, 9.

358. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 304 (wahrschein

lich eine Fehlzuweisung; mbglicherweise gehbrt 

die Fibel zu Grab 324). - Sanguisugafibel mit Drei

knopfzier. - Kromer, Hallstatt 86 Taf. 52, 7. - 

Hodson, Hallstatt 145.

359. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 324; gestbrtes 

Frauengrab ? - Typ Grottazzolina. - Kromer, 

Hallstatt 88 f. Taf. 55, 6.

360. Hallstatt (BH. Gmunden), Grab 404. - Sanguisu

gafibel mit Dreiknopfzier; gerippter Biigel. - Kro

mer, Hallstatt lOOf. Taf. 66, 13.

361-363. Hallstatt (BH. Gmunden), Linzer Grabung, 

Grab 96. - Drei Sanguisugafibeln mit Dreiknopf

zier. - F. Stroh in: Kromer, Hallstatt 220 Taf. 254, 

10.

364. Hallstatt (BH. Gmunden); Fundumstande unbe- 

kannt.-Typ Grottazzolina.-J. Reitinger, Die ur- 

und friihgeschichtlichen Funde in Oberdsterreich 

(1968) 133 Abb. 99.

365. Katzelsdorf (BH. Wiener Neustadt), Gruppe 2, 

Htigel 3. - Beschadigter Typ Grottazzolina. - 

O. Urban, Arch. Austriaca 69, 1985, 15 Abb. 3, 2.

366. Mellach (BH. Graz Umgebung); Siedlungsfund. - 

Sanguisugafibel mit Dreiknopfzier. - Dobiat, 

Burgstallkogel 43 Abb. 21,2.

367-368. Rosegg-Frbg (BH. Villach); Grabfunde. - 

Zwei Fibeln Typ Smarjeta. - Modrijan, Frog 3ff. 

Abb. 3, 17. 18.

369-370. Tscherberg (BH. Vdlkermarkt), Grabfunde.

- Zwei Fibeln Typ Smarjeta. - Unpubliziert (Lan- 

desmuseum. Karnten, Klagenfurt).

371. Karnten; Fundumstande unbekannt. - Typ Vin

kov vrh. - Unpubliziert (Hinweis Frau Mattel- 

Rodriguez, Innsbruck).
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Rumanien Slowakei

372. Gogogu (Bez. Mehedinp), Hiigel 35; Frauengrab.

- Biigelfragment mit Ritzzier. - Bader, Fibeln 113 

Nr. 352 Taf. 36.

373. Mehendinji (Bez. Mehedinji), Donauufer. - Fibel 

vom Typ Donja Dolina mit Dreiknopfzier. - Ba

der, Fibeln 112 f. Nr. 351 Taf. 36.

374. Oradea (Bez. Bihor); Fundumstande unbekannt.

- Dem Typ Smarjeta nahestehend. - Bader, Fibeln 

113 Nr. 353 Abb. 36.

375-376. Gegend von Saschiz (Bez. Mure§); Fundum

stande unbekannt. - Zwei sehr zarte Fibeln, die 

dem Typ Vinkov vrh nahestehen. - Bader, Fibeln 

117 Nr. 369-70 Taf. 37.

Schweiz

377. Angeblich Bremgarten (Kt. Bern); Fundumstande 

unbekannt. - Wohl Typ Grottazzolina. - 

W. Drack, Die friihe Eisenzeit der Schweiz. Kt. 

Bern Teil 2. Math, zur Ur- und Friihgesch. der 

Schweiz 2 (1959) 5.

379. Abraham (Bez. Galanta); Depotfund ? - Sangui- 

sugafibel mit Dreiknopfzier. - M. Dusek, Slov. 

Arch. 19/2, 1971, Abb. 22, 2. - K. Kilian, Prahist. 

Zeitschr. 50, 1975, 9 ff. Taf. 13, 10.

Ungarn

380. Celldomolk (Kom. Vas), Saghegy; Siedlungsfund 

(Abb. 115,4). - Sanguisugafibel mit Dreiknopfzier.

- M. Fekete, Veroffentl. Mus.f. Ur- u. Friihgesch. 

Potsdam 20, 1986, 257 Abb. 7, 2.

381-382. Velem-St. Vid (Kom. Vas); Siedlungsfunde.

- Zwei Fibeln Typ Vinkov vrh. - K. v. Miske, Die 

prahistorischen Ansiedlungen von Velem St. Vid 

Teil 1 (1908) 48 Taf. 29, 20. 21.

An dieser Stelle sei noch auf drei thessalische Bo- 

genfibeln aus dem Heiligtum von Pherai in Nord- 

griechenland hingewiesen, die auch eine Drei

knopfzier auszeichnet71 \ K. Kilian wollte in dieser 

Analogic keine Verbindungen zu Italien sehen.

Spanien

378. Trayamar (Prov. Malaga), Kammergrab 1. - Typ 

Grottazzolina. - H. G. Niemeyer u. H. Schubart, 

Trayamar. Madrider Beitr. 4 (1975) 75 Abb. 9.

II. Die doppelten Dreiknopffibeln

Italien

383. Angeblich bei Perugia (Prov. Perugia); Fundum

stande unbekannt. - Dem Typ Grottazzolina na- 

hestehende doppelte Dreiknopffibel. - Montelius, 

Civilisation Bd. 1 14 Taf. 11, 135.

Slowenien

384. Vinica (Op. Crnomelj), Grab 27; Frauengrab. - 

Typ Vinica nahestehende Fibel. - Carniola, 87 Nr. 

54 Taf. 12.

385. Vinica (Op. Crnomelj), Grab 65 a. - Typ Vinica 

nahestehende Fibel. - Carniola, 90 Nr. 62 Taf. 13.

386. Vinica (Op. Crnomelj), Grab 79. - Typ Vinica 

nahestehende Fibel. - Carniola, 91 Nr. 65 Taf. 14.

387. Vinica (Op. Crnomelj), Gra 90. - Typ Vinica na

hestehende Fibel. - Carniola 92 Nr. 68 Taf. 14.

388. Vinica (Op. Crnomelj), Grab 155. - Typ Vinica 

nahestehende Fibel. - Carniola, 95 Nr. 80 Taf. 17.

389. Vinica (Op. Crnomelj), Grab 270. - Typ Vinica 

nahestehende Fibel. - Carniola, 102 Nr. 103 

Taf. 19.

390. Vinica (Op. Crnomelj), Grab 294. - Typ Vinica 

nahestehende Fibel. - Carniola, 194 Nr. 107 

Taf. 20.

719 Kilian, Fibeln 90 Nr. 1205-06 Taf. 42.
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III. Sanguisugafibeln mit Vogel- und Dreiknopfzier

Italien Slowenien

391. Caverzano (Prov. Belluno), Brandgrab (Abb. 115, 

1). - v. Eles, Fibule 157 Nr. 1451 Taf. 118.

392. Mel (Prov. Belluno), Grab 19. -v. Eles, Fibule 156 

Nr. 1450 Taf. 118.

393. Mel (Prov. Belluno), Grab 33. - v. Eles, Fibule 157 

Nr. 1452 Taf. 118.

394. S. Pietro al Natisone (Prov. Udine), S. Quirico 

oder Darnazacco; Grabfund. - Etwas verwasche- 

ne Form. - v. Eles, Fibule 156f. Nr. 1450 A 

Taf. 118.

395. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2160. - Terzan 

u.a., Most na Soci 341 Taf. 221, C, 2.

396. Smarjeta (Op. Novo mesto), Druzinka vas-Ivan- 

ec. - Dular, Vinji vrh 71 Taf. 13, 5.

397. Sticna (Op. Grosuplje), Vas vir; Einzelfund. - 

Wells, Emergence 86 Abb. 188, c.

In diesem Zusammenhang bediirfen noch die etwas 

entfernter verwandten, mit fiinf buckelartigen Knop

fen gezierten Kahn- bzw. Bandfibeln, wie z.B. Exem- 

plare aus Most na Soci 720, Podzemelj721, Smarjeta 722, 

aus Rovisce 723 sowie Caverzano, Chiaveri und Ospe- 

daletto bei Este 724, der Erwahnung.

IV. Die Kahnfibeln mit Dreiknopfzier

Italien

398. Cairano (Prov. Salerno), Calvario, Grab 17; Waf- 

fengrab. - Biigel einer Typ Grottazzolina nahe- 

stehende Fibel. - Bailo Modesti, Cairano 34 u. 

165 ff. Taf. 94, 4.

399. Cividale del Friuli (Prov. Udine); Grabfund. - Fi- 

belfragment mit groben kugeligen Knbpfen. - 

S. Pettarin, Aquileia Nostra 59, 1989, 34 Taf. 4, 7.

400. Este (Prov. Padua), Rebate Grab 13. - Fibel mit 

ritzverziertem Biigel, grohen kugeligen Knbpfen 

und langem FuB mit waagrecht angesetztem FuB- 

knopf. - Chieco Bianchi u.a., Fibule 38 u. 43 

Taf. 20, 3.

401-402. Este (Prov. Padua), ohne Grabnummer. - 

Zwei Biigelfragmente mit sehr kleinen fast zylin- 

drischen Knbpfen. v. Eles, Fibule 142 Nr. 1308; 

1310 Taf. 110.

403. Niederrasen (Prov. Bozen); ohne Grabnummer. - 

Fibelfragment mit ritzverziertem Biigel und gro- 

Ben kugeligen Knbpfen. - Lunz, Siidalpenraum 380 

Taf. 45, 6.

404. Obervintl (Prov. Bozen); Depotfund (Abb. 116, 

30). - Reichverzierte Fibel mit grohen kugeligen 

Kbpfen. - P. Laviosa Zambotti, Mon. Ant. 37, 

1938, 314 Abb. 111.

405. Podvarcis (Prov. Udine); Fundumstande unbe- 

kannt. - Typ Grottazzolina nahestehend. - v. Eles, 

Fibule 142 Nr. 1312 A Taf. 110.

406. S. Pietro al Natisone (Prov. Gorizia); Depotfund.

- Unbestimmbares Fragment. - v. Eles, Fibule 142 

Nr. 1308 Taf. 110.

407. Sta. Cristina (Prov. Bergamo); Fundumstande un- 

bekannt. Sehr breites, mit Linien verziertes Biigel- 

fragment. - v. Eles, Fibule 142 Nr. 1311 Taf. 110.

408. Sonnenburg-Lothen (Prov. Bozen), Burgkofel; 

Depotfund ? Reich verzierte Fibel mit doppeltem 

SchluBknopf und aufgesetzter Tierfigur; Arm- 

brustkonstruktion. - K. Willvonseder, Latenezeit- 

liche Funde von Sonnenburg. Schlern-Schr. 70 

(1950) 62 f. Taf. 19, 6.

409. Sonnenburg-Lothen (Prov. Bozen), Burgkofel; 

Depotfund ? Biigelfragment einer reich verzierten 

Fibel mit Armbrustkonstruktion. - Ebda. 63 

Taf. 19, 1.

Bosnien Herzegowina

410. Cazin (Op. Cazin), Cungar; Siedlungsfund. - Frag

ment einer mit Ritzlinien verzierten Fibel. - 

W. Radimsky, Wiss. Mitt. Bosnien u. Herzegowi

na 4, 1896, 76 Abb. 7-8.

720 Terzan u.a., Most na Soci Taf. 141, E, 1; 145, B, 6.

721 J. Dular, Podzemelj (1978) 25 Taf. 2, 14.

722 Stare, Smarjeta 68 Nr. 252 Taf. 19, 33.

723 Stare, Rovisce Taf. 5, 3.

724 v. Eles, Fibule 156 Taf. 118, 1447-48. - Frey, Situlenkunst

98 f. Taf. 34, 6.
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Kroatien

411. Nin (Op. Zadar); Fundumstande unbekannt. - Typ 

Grottazzolina nahestehend, - Nakit na tlu sjever- 

ne Dalmacije od prapovijesti do danas. Ausstel- 

lungskat. Zadar (1981) 113 Nr. 186 Abb. 8, 24.

Slowenien

412. Bohinj (Op. Radovljica), Grab 16. - Kahnfibel mit 

entfernten Anklangen an den Typ Grottazzolina. 

-S. Gabrovec, Arh. Vestnik25,1974,293 Taf. 7, 3.

413. Kobarid (Op. Tolmin), Grabung Marchesetti; 

Grabfund. - Fibel mit waagrecht abstehendem 

Schluhknopf. - C. Marchesetti, Boll. Soc. Adriati- 

ca 15, 1883, 3ff. - S. Gabrovec, Goriski Letnik 3, 

1976, 53 Taf. 10, 4.

414-415. Kobarid (Op. Tolmin); Fundumstande un

bekannt. - Zwei Typ Grottazzolina nahestehende 

Fibeln. - S. Gabrovec, Goriski Letnik 3, 1976, 51 

Taf. 4, 5. 8.

416. Magdalenska gora (Op. Grosuplje), Hiigel 2, Grab 

48. - Kahnfibel mit waagrecht abstehendem Fuh- 

knopf und schrag angesetzten seitlichen Knopfen.

- Bergonzi, Area 38 Abb. 1, 8.

417. Magdalenska gora (Op. Grosuplje), Hugel 6, Grab 

2 (Abb. 116. 2). - Kahnfibel mit waagrecht abste

hendem Fuhknopf und teilweise geripptem Biigel.

- Hencken, Magdalenska gora 42 Abb. 174, c.

418. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1553-2. - Kahn

fibel mit waagrecht abstehendem Fuhknopf. - 

Terzan u.a., Most na Soci 255 Taf. 144, D, 3.

419. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1594. - Typ 

Grottazzolina nahestehend. - Terzan u.a., Most na 

Soci 263 Taf. 150, C, 1.

420. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1873. - Typ 

Grottazzolina nahestehend. - Terzan u.a., Most na 

Soci 301 Taf. 189, C, 1.

421. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1876. - Unbe- 

stimmbares Biigelfragment. - Terzan u.a., Most na 

Soci 302 Taf. 178, F, 1.

422. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1929. - Typ 

Grottazzolina nahestehend. - Terzan u.a., Most na 

Soci 308 f. Taf. 186, B, 1.

423-425. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1960,-Drei 

Fibeln: erne Typ Grottazzolina nahestehend, eine 

mit waagrecht angesetztem Schluhknopf und ge

ripptem Biigel und ein nicht sicher einzuordnen- 

des Fragment. - Terzan u.a., Most na Soci 313 

Taf. 193, A, 1-3.

426. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1962. - Typ 

Grottazzolina nahestehend. - Terzan u.a., Most na 

Soci 313 f. Taf. 192, A, 1.

427. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1970. - Typ 

Grottazzolina nahestehend, aber mit waagrecht an

gesetztem Full. - Terzan u.a., Most na Soci 314 

Taf. 192, D, 1.

428. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 1975. - Typ 

Grottazzolina nahestehend. - Terzan u.a., Most na 

Soci 316 Taf. 197, A, 4.

429. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2091. - Unbe- 

stimmbares Fragment. - Terzan u.a., Most na Soci 

332 Taf. 210, G, 1.

430. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2163. - Kahnfi

bel mit waagrecht angesetztem Schlufiknopf. - 

Terzan u.a., Most na Soci 342 Taf. 223, A, 3.

431. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2180. - Typ 

Grottazzolina nahestehend. - Terzan u.a., Most na 

Soci 344 f. Taf. 255, D, 1.

432-433. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2273-2. - 

Zwei Typ Grottazzolina nahestehende Kahnfibeln.

- Terzan u.a., Most na Soci 359 Taf. 238, B, 2. 3.

434. Most na Soci (Op. Tolmin), Grab 2290; Frauen- 

grab ? - Kahnfibel mit grofien kugeligen Knop

fen. - Terzan u.a., Most na Soci 361 Taf. 241, A, 5.

435. Podzemelj (Op. Crnomelj); Grabfund. - Biigel- 

fragment, das ein wenig an den Typ Kompolje er- 

innert. - J. Dular, Podzemelj (1978) 25 Taf. 3, 6.

436. Sticna (Op. Grosuplje), Vas vir Grab 19. - Kahn

fibel mit teilweise geripptem Biigel. - Wells, Emer

gence 85 Abb. 185.

437-440. Trzisce pod Nanosom (Op. Postojna); Grab- 

funde. - Vier dem Typ Grottazzolina nahestehen

de Kahnfibeln; eine mit zweilappigem und eine mit 

fast waagrecht angesetztem Schluhknopf. - Gu

stin, Notranjska 67 Taf. 18, 8. 10-12.

441. Vace (Op. Litija); Fundumstande unbekannt. - 

Unbestimmbares Biigelfragment. - Stare, Vace 86 

Taf. 32, 8.

442. Vace (Op. Litija); Fundumstande unbekannt. - 

Kahnfibel mit ohrloffelchenartigem Schlufiknopf 

und aufgesetzter Vogelfigur. - Stare, Vace 85 f. 

Taf. 33, 2.

Osterreich

443. Bruck (BH. Zell a. See), Lukashansel; Grabfund.

- Reichverzierte Kahnfibel mit waagrecht ange

setztem Schlufiknopf. - M. Hell, Jahresschr. d. 

Salzburger Mus. Carolino-Augusteum 10, 1964, 

21 ff. Abb. 1, 6.

444. Angeblich Hallein-Diirrnberg (BH. Hallein); 

Fundumstande unbekannt. - Reichverzierte Kahn

fibel mit waagrecht angesetztem Schluhknopf. - 

F. Moosleitner, L. Pauli u. E. Penmnger, Der 

Durrnberg bei Hallein II (1974) Taf. 184, B, 1.
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Abb. 117 Verbreitung der Dreiknopffibeln und ihrer Derivate. - 1 Bei Sigmaringen. - 2 Chiemgau. - 3 Habere Lullin. - 4 Arez

zo. - 5 Atri. - 6 Aufidena. - 7 Belmonte Piceno. - 8 Campli-Campovalano. - 9 Capua. - 10 Caverzano. - 11 Chiusi. - 12 Cloz. - 

13 Colfiorito di Foligno. - 14 Cortona. - 15 Cossignano. - 16 Cupramarittima-Grottamare. - 17 Este. - 18 Fabriano. - 19 Fano. - 

20 Fermo. - 21 Forli. - 22 Grottazzolina. - 23 Loreto Apruntino. - 24 Mechel. - 25 Melfi. - 26 Mogliano. - 27 Moie di Pollenza. - 

28 Montecassino. - 29 Montecorvina di Rovella. - 30 Montefortino. - 31 Montegiorgio Piceno. - 32 Montelparo. - 33 Nocera 

Umbra. -34 Novilara. - 35 Numana. - 36 Offida. - 37 Oliveto Citra. - 38 Orvieto. - 39 Padua. -40 Piedimonte d’Alife. - 41 Ponte 

di Pitino. - 42 Rapagnano. - 43 Recanati. - 44 Ripatransone. - 45 Roccanova. - 46 Rom. - 47 Sala Consilina. - 48 S. Ginesio. - 

49 S. Severino Pitino. - 50 Sanzeno. - 51 Sarsina. - 52 Sirolo. - 53 Spinetoli. - 54 Termoli. - 55 Tolentino. - 56 Torre di Palme. - 

57 Verucchio. - 58 Beram. - 59 Bitnje. - 60 Bostanj. - 61 Brezje. - 62 Brusnice. - 63 Dabovi. - 64 Dobrnic. - 65 Donja Dolina. - 

66 Dragatus. - 67 Duga Resa. - 68 Hrastje. - 69 Kaptol. - 70 Kobarid. - 71 Kompolje. - 72 Koritnica. - 73 Libna. - 74 Magdalenska 

gora. - 75 Malence. - 76 Mokronog. - 77 Most na Soci-Sta. Lucia. - 78 Nesactium. - 79 Nin. - 80 Novo mesto. - 81 Kompolje. - 

82 Picugi. - 83 Podzemelj. - 84 Ripac. - 85 Siroka kula. - 86 Smarjeta. - 87 Smihel pod Nanosom. - 88 Smiljan. - 89 Sremska 

Mitrovica. - 90 Sticna. - 91 Trzisce. - 92 Vace. - 93 Vinica. - 94 Vinkov vrh. - 95 Zaton. - 96 Hallstatt. - 97 Katzelsdorf. - 

98 Mellach. - 99 Rosegg- Frog. - 100 Strettweg. - 101 Gogo§u. - 102 Mehedinp. - 103 Oradea. - 104 Bei Saschiz. - 105 Bremgar- 

ten. - 106 Trayamar. - 107 Abraham. - 108 Celldomolk-Saghegy. - 109 Velem-St. Vid. - 110 Perugia. - 111 Mel. - 112 S. Pietro al 

Natisone. - 113 Cairano. - 114 Niederrasen. - 115 Obervintl. - 116 Podvarcis. - 117 Sonneburg-Lothen. - 118 Cazin. -119 Bruck. 

-120 Hallein. - 121 Cividale.

Dreiknopffibeln sowie Kahnfibeln mit Dreiknopfzier treten rund um das Caput Adriae auf (Abb. 117), 

wobei sich mehrere Konzentrationen ausmachen lassen. Die deutlichste Haufung auf italischem Boden 

finder sich im siidlichen Picenum zwischen Ancona und Ascoli Piceno. Eine ganze Reihe weiterer Funde 

belegt, dafi diese Fibelform auch in Siiditalien gelaufig war. Vereinzelt kommen Dreiknopffibeln noch in 

Umbrien vor; mehrfach nachgewiesen sind Dreiknopffibeln im nordlichen Picenum und im ostlichen 

Oberitalien. Auch aus dem mittleren Alpengebiet hegen Dreiknopffibeln vor. Bemerkenswerterweise 

fehlen sie in Etrurien sowie im westlichen Oberitalien, wie z.B. in Bologna oder im Bereich der Golasec- 

ca-Kultur.

Eine dichte Verbreitung fanden die Dreiknopffibel und ihre Derivate am Stidostalpenrand, im heutigen 

Slowenien. Schwerpunkte liegen im Bereich der Sta. Lucia-Gruppe, der unterkrainischen Hallstattkultur 

sowie in der sfidlich daran angrenzenden Vinica-Gruppe in Weihkrain und im japodischen Gebiet in 

Kroatien. Darfiber hinaus wurden noch in Istrien und in Dalmatien mehrfach Dreiknopffibeln entdeckt. 

Save- und donauabwarts finden sich bis in die Gegend um das Eiserne Tor vereinzelt noch Dreiknopffi

beln. In Richtung Norden gelangten Dreiknopffibeln bis ins Ostalpengebiet.

Eine Sonderstellung nimmt die Fibel von Trayamar in Sfidspanien ein. Sie gelangte wohl fiber das weit- 

verzweigte Seehandelsnetz der mediterranen Hochkulturen dorthin. Nicht umsonst enstammt sie einem 

phonizisch-punischen Grab. Die Dreiknopffibeln aus Frankreich, der Schweiz, Deutschland oder gar 

England verfiigen tiber keine gesicherten Fundortangaben und konnen daher bei der Auswertung der 

Verbreitungskarte nur mit Vorbehalt zur Kenntnis genommen werden.

Will man dieses Vorkommen interpretieren, so darf wohl vermutet werden, dab die Dreiknopffibel im 

Picenum entwickelt wurde. Uber das auch anhand anderer Fundgattungen erschlossene Geflecht enger 

Kontakte innerhalb des Adnagebietes, das R. Peroni als eine »koine adriatika« ansprach 725, verbreitete 

sich dieser Fibeltyp recht schnell rund um das obere Adriagebiet. Uber die ostliche Romagna, Venetien 

und Friaul gelangte die Dreiknopffibel sowohl in den tirolischen Alpenraum als auch nach Sta. Lucia- 

Most na Soci und in die unterkrainische Hallstattkultur in Slowenien, wo diese Fibel eine besonders 

intensive Entwicklung durchlebte. Neben dem Landweg mag diese Fibel auch tiber die Adria nach Istrien 

ms Innere Slowemens vorgedrungen sein. Funde aus Istrien und Dalmatien weisen auf solche Verbindun- 

gen hin726. Offen bleibt, tiber welchen Weg die Dreiknopffibel ins japodische Gebiet gelangte: Der See- 

weg fiber Dalmatien bietet sich ebenso an wie eine Vermittlung durch die unterkrainische Hallstattkultur. 

Die Dreiknopffibeln aus dem Osthallstattkreis konnen nur fiber die Vermittlung der in Slowenien ansas- 

sigen Kulturgruppen dorthin gelangt sein.

725 Peroni, Studi 66 ff. 726 Vgl. dazu Frey, Situlenkunst 76 ff. Abb. 44.
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Kartiert man die einzelnen Typen der Dreiknopffibeln (Abb. 118-120), so stellt sich heraus, dafi nur die 

Fibeln vom Typ Grottazzolina und in deutlich geringerer Zahl auch der Typ Brezje und der Typ Smarjeta 

liber das ganze oben umschriebene Gebiet hinweg verbreitet waren (Abb. 118). Die iibrigen Typen zeich- 

net ein sehr viel lokaleres Vorkommen aus (Abb. 119). Der Typ Kompolje begegnet nur im Siidostalpen- 

raum und im japodischen Gebiet. Der Typ Vinkov vrh konzentriert sich im Siidostalpenraum mit Schwer- 

punkt in Unterkrain, und der Typ Vinica beschrankt sein Vorkommen gar auf den namengebenden Fundort 

in Weihkrain. Fine ahnliche Verbreitung weisen auch die Sanguisugafibeln mit Dreiknopf- und Vogelzier 

auf: Vertreter dieses Typs liegen nur aus Venetien, aus Friaul und aus Slowenien vor. Auch die Sanguisu

gafibeln mit Dreiknopfzier finden sich in Venetien und im Ostalpengebiet.

Mit einer einzigen Ausnahme sind doppelte Dreiknopffibeln nur aus Vinica bekannt geworden (Abb. 119). 

Diese Ausnahme, ein Exemplar das angeblich aus Perugia stammt, deutet an, dais diese Sonderform nicht 

erst auf der Balkanhalbinsel, sondern schon in Italien entwickelt worden sein diirfte.

Kahnfibeln mit Dreiknopfzier treten hauptsachlich am Siidrand der Ostalpen auf (Abb. 120). Schwer- 

punkte liegen in der Sta. Lucia-Gruppe und in Unterkrain. Im Picenum fehlen sie fast ganzlich, was 

jedoch moglicherweise auf die sehr viel schlechtere Publikationslage zuruckzufiihren sein konnte ' . Die 

reichverzierten Kahnfibeln (Abb. 116, 3) erscheinen hauptsachlich im mittleren Alpengebiet und schei- 

nen eine lokale Sonderform dieses Raumes darzustellen.

In Italien werden Dreiknopffibeln groBtenteils dem 6. vorchristlichen Jahrhundert zugerechnet. Die Ver- 

gesellschaftung mit griechischer Keramik in einem Grab aus Siiditalien erlaubt eine recht prazise Datie- 

rung: Die nicht ganz sicher einzuordnenden Dreiknopffibeln aus Grab 34 in Roccanova-Serre kamen 

zusammen mit ionischen Schalen vom Typ II B zum Vorschein, die der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts 

v. Chr. entstammen sollen72S. In die gleiche Zeitspanne, die Stufe III C nach J. de la Geniere, diirften auch 

Grab A 275 von Sala Consilina727 728 729 sowie Grab 280 aus Capua-Fornaci 730 zu datieren sein. In Grab A 74 

von Sala Consilina sowie in Grab 9 und 10 von Loreto Apruntino 7j1 waren die Dreiknopffibeln jeweils 

mit Zweiknopffibeln vergesellschaftet, was eine Datierung vom spaten 7. bis ins friihe 6. Jahrhundert 

vermuten lafit. Die bislang jtingste siiditalische Bestattung mit Dreiknopffibel stellt Grab 17 aus Cairano- 

Calvario dar, das, wie die Keramik und der Negauer Helm belegen, am Endo des 6. oder noch wahr- 

scheinlicher in der ersten Halfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. angelegt wurde '32. Dazu sei angemerkt, dafi 

es sich um die einzige bislang in Siiditalien auftretende Kahnfibel mit Dreiknopfzier handelt.

Dreiknopffibeln vom Typ Grottazzolina und Brezje gelten im mittelitalischen Picenum als Leitformen 

der Stufe IV A nach D. Lollini, was von ihr mit den ersten drei Vierteln des 6. Jahrhunderts gleichgesetzt 

wird 733. Neufunde aus Numana-Sirolo, wie z.B. Grab 2 im Area Davanzali (Abb. 121) oder Grab 8 im 

Area Campodonica, zeigen, dah die friihesten Dreiknopffibeln mit den schon in der vorangegangenen 

Penode III bekannten Dragofibeln mit langem Fuh, mit grohen Kahnfibeln mit Dreieckszier, mit Zwei

knopffibeln und »rhodischen« Kannen vergesellschaftet sind 34, was eine Datierung ins ausgehende 7. 

und in die erste Halfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. nahelegt. Das fast ganzliche Fehlen von Dreiknopf

fibeln m den Graberfeldern von Novilara, die wahrend des 8. und 7. Jahrhunderts v. Chr. belegt wurden, 

bestatigt einen solchen Zeitansatz fur die Dreiknopffibel 735. Im Gegensatz dazu treten die mit Drei

knopffibeln vielfach vergesellschafteten Zweiknopffibeln und die grofien Kahnfibeln mit Dreieckszier in 

Novilara mehrfach in Erscheinung; d. h., dab diese beiden Fibeltypen sehr wahrscheinlich etwas alter sind

727 Lollini, Rapporto 325 Anm. 13 liefert zwar eine Liste der 

Dreiknopffibeln im Piceno, von denen sie aber nur einen 

kleinen Teil abbildete.

728 Tocco Sciarelli, Aspetti 450 ff. Taf 8, 1.

729 De la Geniere datiert das Grab in ihre Stufe III. C, was der 

ersten Halfte des 6. Jhs. v. Chr. entspricht (J. de la Geniere, 

Recherches sur 1’age du fer en Italie meridionale [1968] 

149. - Tocco Sciarelli, Aspetti 452).

730 Johannowsky, Campania 176 f. Taf. 56, 1-8.

731 K. Kilian, Untersuchungen zu friiheisenzeitlichen Grabern 

aus dem Valle di Diano. Mitt. DAI Rom. Abt. 10. Erg. 

Heft (1964) 137 Taf. 23, D. - Cianfarani, Civilta 56f. Nr. 

57 Taf. 30 u. 59 Nr. 71 Taf. 33.

732 Bailo Modesti, Cairano 197f.

733 Lollini, Sintesi 133 ff. Taf. 9. - Lollini, Civilta 140 Abb. 11.

734 Lollini, Rapporto Abb. 1; 8.

735 Beinhauer, Novilara 342 ff.
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Abb. 121 Numana-Sirolo, Area Davanzali, Grab 2 (Auswahl). - 1-12. 15 Bronzefibeln. - 13 Spinnwirtel aus Ton. - 14 Tonspule. - 

(Nach D. Lollini). - Ohne Mafistab.

als die Dreiknopffibeln. Die einzigen noch der Stufe III nach Lollini zugeschriebenen Dreiknopffibeln 

sind die beiden silbernen Exemplare mit Dreiknopffzier aus dem Grab 4 von Pitino di San Severino7 6, 

die sich durch ihre luxuridse Machart und die besondere Gestaltung des Fibelfufies deutlich von den 

klassischen Dreiknopffibeln unterscheiden. Sie stammen aus einem sehr reich ausgestatteten Frauengrab 

des ausgehenden 7. Jahrhunderts v. Chr. und deuten an, dab die altesten Dreiknopffibeln wohl schon um 

diese Zeit aufgetaucht sein miissen. Die Dreiknopffibeln scheinen dann bis in die Stufe IV B, deren Be- 

ginn das Einsetzen der friihen Certosafibeln charakterisiert, gebrauchhch gewesen zu sein .

Wie Grab 79 aus Este-Benvenuti erkennen lafit, treten Dreiknopffibeln in Venetien ab dem Ubergang von 

Este II zu III auf und bleiben auch in der nachfolgenden Friihphase von Este III in Gebrauch, was einer 

absoluten Datierung um 600 v. Chr. und der ersten Halften des 6. Jahrhunderts v. Chr. entsprechen 

durfte 738. Aus dem mittleren Alpenraum liegen bislang keine chronologisch aussagekraftigen Funde mit

736 Annibaldi, Pitino 241 f. Taf. 4-5. - Lollini, Sintesi 127ff. Taf. 14, 13.

Taf. 6, 7. 738 Chieco Bianchi u. a., Fibule 27f. u. 43. - Frey, Situlen-

737 Lollini, Civilta 151 Abb. 18. - Lollini, Sintesi 144 kunst 19. - Peroni u.a., Cronologia 38; 142 Abb. 47.
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Abb. 122 Most na Soci-Sta. Lucia, Grab 152. - 1-5 Bronzefibeln. - 6 Geperlter Bronzehalsring. - 8. 7 Ringfragmente. - (Nach 

B. Terzan, F. Lo Schiavo u. N. Trampuz-Orel). - M = 1:2.

Dreiknopffibeln vor. Die Zeitstellung der dort heimischen reichverzierten Kahnfibeln mit Dreiknopfzier 

lafit sich nicht prazise bestimmen.

Eine gute Grundlage fur eine Datierung der Dreiknopffibeln liefert das Graberfeld von Most na Soci-Sta. 

Lucia in Slowenien. Die auf Kombinationstabellen ausgewahlter Graber basierenden Untersuchungen 

B. Terzans, N. Trampuz-Orels und H. Parzingers ergaben, dab Dreiknopffibeln vom Typ Grottazzolina 

und Brezje dort ab der Stufe I c 2 nach Terzan u. Trampuz-Orel bzw. der Stufe II b 2 nach Parzinger 

auftauchen739. In absoluten Zahlen ausgedruckt bedeutet das auch einen Beginn knapp vor bzw. um 600 

v. Chr. Wie im Picenum sind die frtihesten Dreiknopffibeln mit den schon in der vorangegangenen Periode

739 Terzan u. Trampuz, Cronologia 438 Tab. 1 Taf. 7,1-6. - Peroni, Necropoli 184ff. - Parzinger, Chronologic 11 ff. Taf. 8; 151-159.
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Abb. 123 Most na Soci-Sta. Lucia, Grab 1484. - 1-19 Bronzefibeln. - 20-23 Fingemnge aus Bronze. - 24 Ohrring aus Bronze. - 

25 Bronzebuckel. - 26 Bernsteinperlen. - 27 Bronzesitula. - (Nach B. Terzan, F. Lo Schiavo u. N. Trampuz-Orel). - M = 1:2.
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auftauchenden grofien Kahnfibeln mit Dreieckszier, mit Zweiknopffibeln und in einem Fall mit einer 

Dragofibel mit langem Fufi vergesellschaftet (Abb. 122 ) 740. Als lokale Komponenten treten noch Kahnfi

beln mit Leistenzier, gedrtickte Sanguisugafibeln mit langem Fufi, spate Mehrkopfnadeln und enggeripp- 

te Perlhalsreife hinzu (Abb. 122). Mehrfach sind Dreiknopffibeln aber auch noch mit Schlangen- und 

Dragofibeln oder gar schon friihen Certosafibeln der Stufe II a und b nach Terzan und Trampuz-Orel 

vergesellschaftet741. Wegen ihrer grofien Haufigkeit bilden sie im Graberfeld von Most na Soci-Sta. Lucia 

fast einen »Horizont der Dreiknopffibeln«. Das gilt freilich nur fur die Typen Grottazzolina, Brezje, 

Smarjeta und die meisten Sanguisugafibeln mit Dreiknopfzier. Die Fibeln vom Typ Vinkov vrh erschei- 

nen namlich erst in der Stufe II b zusammen mit Certosa- und Fufizierfibeln 742.

In Unterkrain lafit sich eine ganz ahnliche zeitliche Einordnung der Dreiknopffibeln beobachten. Die 

Fibeln vom Typ Grottazzolina aus dem Grabern von Libna '43, Brezje 744und Magdalenska gora (Abb. 124- 

125 ) 745, die wie in Most na Soci-Sta. Lucia zusammen mit Zweiknopffibeln, Kahnfibeln mit Kerbleisten, 

gedriickten Sanguisugafibeln und enggerippten Halsreifen im Grab deponiert wurden, belegen eine Da- 

tierung in den Sticna-Novo mesto-Horizont. Als sehr schwieng erweist sich eine weiterfiihrende Zu- 

ordnung innerhalb dieser Zeitstufe. S. Gabrovec neigte in seiner grundlegenden Arbeit zur Hallstattzeit 

in Slowenien dazu, die Dreiknopffibeln dem alteren Horizont zuzuweisen 746. In seinem einige Jahre 

spater verfabten Aufsatz fiber die Ausgrabung des Htigels 1 von Sticna scheint er an eine allgemeine 

Datierung in den Sticna-Novo mesto-Horizont zu denken747. Auch H. Parzinger bereitete die Unterglie- 

derung des Sticna-Novo mesto-Horizontes in Unterkrain Schwierigkeiten, was sich in seiner Zusam- 

menstellung zu einem Horizont 4/5 widerspiegelt. Wahrend er die klassischen Vertreter der Dreiknopf

fibeln vom Typ Grottazzolina, Brezje usw. seinem Horizont 5 zuordnet, weist er die seiner Meinung 

nach sehr friihe Dreiknopffibel aus Grab 1 des Derzaniceva-Tumulus von Libna noch dem Horizont 4 

zu, der dem alteren Sticna-Novo mesto-Horizont entsprechen diirfte 748. Es zeichnet sich damit fur die 

friihen Dreiknopffibeln in Slowenien eine Datierung in den jiingeren Abschnitt des Sticna-Novo mesto- 

Horizontes ab, wobei einzelne Exemplare moglicherweise schon in der vorangegangenen Phase aufge- 

taucht sein mogen. Die Spatstellung der Dreiknopffibeln vom Typ Vinkov vrh bestatigen mehrere Grab- 

funde aus Unterkrain749.

Die Graber von Podzemelj in Weifikrain bieten wegen mangelnder Vergesellschaftungen nur wenige 

Hinweise auf eine zeitliche Einordung. Im Grab 16 im Hfigel 1 von Podzemelj-Germ fand sich eine 

Dreiknopffibel zusammen mit einer Kahnfibel mit Dreieckszier 75°, was eine ahnliche Datierung wie in 

Unterkrain vermuten lafit. Fur die in den nur mangelhaft publizierten japodischen Nekropolen zum 

Vorschein gekommenen Dreiknopffibeln vom Typ Grottazzolina und Brezje schlagt F. Lo Schiavo ent- 

sprechend den italischen Befunden eine Datierung ins 6. Jahrhundert v. Chr. vor751. Eine Spatstellung 

entsprechend dem Typ Vinkov vrh durften hier die Dreiknopffibeln vom Typ Vinica sowie die doppelten 

Dreiknopffibeln einnehmen 752.

740 Als Beispiele seien Grab 821, Grab 1428 und 1978 genannt 

(Terzan u.a., Most na Soci Taf. 82, D; 131, D; 197, C).

741 z.B. in Grab 1720 (Terzan u.a., Most na Soci Taf. 165, A).

- Parzinger, Chronologic 12 Taf. 9.

742 Terzan u. Trampuz, Cronologia 439 Tab. 1 Taf. 16-17. - 

Parzinger, Chronologic 13 Taf. 12.

743 Gustin, LibnaTaf. 5,11-18; Taf. 11.-Parzinger, Chrono

logic 35 Taf. 43-44.

744 Kromer, Brezje Taf. 6, 7-14. - Parzinger, Chronologic 34 

Taf. 41.

745 Hencken, Magdalenska gora Abb. 261-262. - Parzinger, 

Chronologic 28 Taf. 33.

746 Gabrovec, Slowenien 26 Anm. 57.

747 Gabrovec, Sticna 176 ff.

748 Parzinger, Chronologic 47.

749 Als Beispiele sei eine Vergesellschaftung mit einer friihen 

Certosafibel in Vace-Klenik (Terzan, Certosafibel 428 

Abb. 15,16) und mit einer alpinen Tierkopffibel in Hrast- 

je Huge! 2 Grab 21 (Bergonzi, Area 54 Taf. 2) angefiihrt. - 

Vgl. Parzinger, Chronologic 29 Taf. 35.

750 Barth, Podzemelj Taf. 15. - Vgl. auch Dular, Bela krajina 

572. - Parzinger, Chronologie 44.

751 Lo Schiavo, Gruppo Liburnico-Japodico 491 (da die ent- 

sprechenden Graber bislang nicht vorgelegt wurden, kbn- 

nen diese Angaben nicht iiberpruft werden).

752 In Grab 206 von Vinica soil eine Fibel vom Typ Vinica mit 

einer Mittellatenefibel (Carniola 98 Nr. 89 Taf. 17) und in 

Grab 90 eine doppelte Dreiknopffibel mit einer Certosa- 

Fibel vergesellschaftet (Carniola 92 Nr. 68 Taf. 14) gewe- 

sen sein.
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Abb. 124 Magdalenska gora, Hiigel 7, Grab 40 (Teil). - 1. 2 Bronze- bzw. Eisennadel. - 3-9 Bronzefibeln mit Gias- bzw. 

Knochenbesatz. - 10-12 Bronzefibeln. - 13 Klapperanhanger aus Bronze. - 14 Bronzerdhrchen. - 15 Satz geperlter Bronzehals- 

reifen. - (Nach H. Hencken). - M = 1:2.
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Abb. 125 Magdalenska gora, Hugel 7, Grab 40 (Teil). - 1-5 Spinnwirtel aus Ton. - 6. 7. 9-16 Arm- und Beinringe aus Bronze. - 

8 Glasperlen. - 17-20 Bernsteinperlen. - (Nach H. Hencken). - M - 1:2.
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Auf eine ahnliche Datierung weisen auch die wenig markanten Dreiknopffibeltypen aus dem Graberfeld 

von Hallstatt him Die erst ktirzlich von R. Hodson vorgelegte Analyse ergab eine Einordnung in die 

Stufe Hf2Bi 753 754, was der Stufe Ha D 1 entsprechen diirfte. Dab es sich dabei um eine chronologisch ein- 

heitliche, sehr wahrscheinlich nur kurzlebige Erscheinung gehandelt haben diirfte, zeigt die raumliche 

Nahe der Graber mit Dreiknopffibelbeigabe innerhalb dieses Graberfeldes. Die tibrigen Dreiknopffibeln 

aus dem Ostalpenraum liefern kaum weiterfiihrende Hinweise auf eine zeitliche Einordnung734. Bemer- 

kenswert erscheint mir noch die Datierung des Grabes 35 von Gogo§u in Rumanien, das auch ein Derivat 

einer Dreiknopffibel enthielt und das T. Bader in eine Zeitspanne zwischen dem spatem 7. und der Mitte 

des 6. Jahrhunderts ansiedelte 755.

Es zeichnet sich damit fur die klassischen Auspragungen der Dreiknopffibeln eine Datierung zwischen 

dem ausgehenden 7. und der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. ab. Einzelne Derivate, wie der Typ 

Vinkov vrh oder der Typ Vinica, tauchen gar erst am Ende des 6. Jahrhunderts auf und blieben bis in 5. 

vorchristliche Jahrhundert in Gebrauch.

Betrachtet man die Grabausstattungen mit Dreiknopffibelbeigabe naher, so fallt auf, dab sie bis auf einige 

ganz wenige Ausnahmen nur in waffenlosen Grabern vorkommen (Abb. 121-125). In Mittel- und Siid- 

italien, wo es nicht an Kriegergrabern fehlt, werden die meisten Bestattungen mit Dreiknopffibel wegen 

der Trachtausstattung oder beigegebener Spmnwirtel oder Tonspulen als Frauengraber angesprochen. 

Als Beispiele seien hier die Graber 5, 18, 19 und 21 aus Grottazzolina, die oben schon angefiihrten Graber 

aus Numana-Sirolo (Abb. 121) sowie die Graber 9 und 10 von Loreto Apruntino angeftihrt 756. Als einzi- 

ge Ausnahmen stehen Grab 23 von Gottazzolina757 und Grab 17 aus Cairano 758, die neben einer Drei

knopffibel auch Waffen ergaben, der sehr stattlichen Zahl waffenloser Graber gegeniiber. Zu Cairano sei 

angemerkt, dab die Dreiknopffibel in diesem frtihestens im spaten 6. Jahrhundert angelegten Grab ein 

Altstiick darstellte.

Sehr viel schwieriger gestaltet sich eine geschlechtsspezifische Zuordnung der Dreiknopffibel im Bereich 

der Este- und Sta. Lucia-Gruppe, da dort die Sitte der Waffenbeigabe nur in seltenen Fallen geiibt wurde. 

Wahrend die meisten Dreiknopffibeln aus Este und Padua waffenlosen Grabern entstammen 759, so dab 

einer Zuweisung zu weiblichen Bestattungen zumindest keine pnnzipiellen Einwande im Wege stehen, 

enthielt Grab 232 aus Este-Casa Ricovero auch ein Este-Dolchmesser und ein Beil 760. Die Existenz von 

mehreren Spinnwirteln im gleichen Grab 761 deutet freilich auf die Moglichkeit einer Doppelbestattung, 

und zwar eines mannlichen und eines weiblichen Individuums, hin. In Most na Soci-Sta. Lucia legen die 

haufig mit Dreiknopffibeln vergesellschafteten Perlhalsreife (Abb. 122, 6) und die Lockenringe, die als 

typisch weibliche Accessoires gelten, die Vermutung nahe, dab Dreiknopffibeln auch hier Bestandteil der 

Frauentracht waren 762.

In Unterkrain, wo die Waffenbeigabe regelhaft geiibt wurde, labt sich anhand des Ringschmuckes und 

der Spinnwirtel unschwer herausarbeiten, dab Dreiknopffibeln nur in Frauengrabern aufscheinen 763. Gute 

Beispiele dafiir liefern Grab 40, Hugel 7 von Magdalenska gora (Abb. 124-125) oder Grab 1 im Derzaniceva- 

Tumulus bei Libna 764.

753 Hodson, Hallstatt 52 Abb. 11, a; 12.

754 Her Fund von Bruck-Lukashansel diirfte entgegen der Mei- 

nung Hells aus mehreren, zumindest aber einem Frauen- 

und einem Mannergrab stammen (M. Hell, Das Hallstatt- 

grab von Bruck an der Grofiglocknerstrafie im Pinzgau/ 

Salzburg. Jahresschr. d. Salzburger Mus. Carolino-Augu- 

steum 10, 1964, 21 ff.). Die Geschlossenheit des Depotfun- 

des von Abraham in der Slowakei (M. Dusek, Die Slowakei 

in der jiingeren Hallstattzeit. Slov. Arch. 19,1971, Abb. 22) 

scheint nicht fiber alle Zweifel erhaben (Terzan, Styria 182 £.). 

Die etruskische Kanne und die Fibel vom Typ Glasinac sind 

in jedem Fall jiinger als die Kahn- und die Dreiknopffibel.

755 Bader, Fibeln 113 Nr. 352 Taf. 36.

756 Vgl. dazu V. G. Gentili, Grottazzolina. Not. Scavi, 1949,

43. - Annibaldi, Grottazzolina 368ff. Abb. 5; 370 Abb. 6-

12; 379 Abb. 20-24. - Lollini, Rapporto Abb. 1; 7. - Cian- 

farani, Culture arcaiche 56 ff. Abb. S. 57 Taf. 59. - Cianfa- 

rani, Civilt: 59 f. Nr. 71 u. 76 Taf. 33-34.

757 Annibaldi, Grottazzolina 385 ff. Abb. 27.

758 Bailo Modesti, Cairano 172 ff. Taf. 93-96; 97, 4-7; 102.

759 Vgl. die Nr. 32-39 und 111 der Liste der Dreiknopffibeln.

760 Frey, Situlenkunst Taf. 17, 11-13. - Chieco Bianchi u. 

Calzavara Capuis, Este Taf. 173, 3; 175, 20. 21.

761 Frey. Situlenkunst Taf. 25,1-10. - Chieco Bianchi u. Calza

vara Capuis, Este Taf. 177, 34-42.

762 Vgl. Peroni, Necropoli 192 ff. Abb. 26-27.

763 Terzan, Gesellschaftsstruktur 77ff. Abb. 3; 8; 9; 11. - Ber

gonzi, Area 18ff. Tab. A; B.

764 Hencken,MagdalenskagoraAbb. 161-262.-Gustin,Libna 

Taf. 11.
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In Weifikrain fallt es wegen der eher armlich ausgestatteten Graber schwer, eine Bindung der Dreiknopf- 

fibel an die Frauentracht zu belegen. Wie auch anderswo stammen die Dreiknopffibeln bis auf eine Aus- 

nahme aus waffenlosen Grabern. Die Trachtausstattung im Grab 16, Hiigel 1 von Podzemelj-Germ 765, 

bestehend aus vier Dreiknopffibeln und Ringschmuck, erinnert an zeitgleiche Ausstattungen in Unter- 

krain. Es sei jedoch nicht verschwiegen, daft die Dreiknopffibel aus Grab 16, Hiigel 1 von Podzemelj- 

Skrile zusammen mit einem heute allerdings verschollenen »lanzenspitzenartigen« Gegenstand zum Vor- 

schein gekommen sein soil 766 767 768. Wegen fehlender Veroffentlichung der Grabfunde aus dem japodischen 

Bereich bleibt dahingestellt, ob die Zugehdrigkeit der Dreiknopffibel zur weiblichen Tracht auch dort 

Giiltigkeit besafi.

In Hallstatt traten Dreiknopffibeln mit Ausnahme von Grab 304 nur in waffenlosen Bestattungen zu 

Tage, die R. Hodson in seinen Untersuchungen als Frauengraber anspricht76/. Die eigentiimlich anmu- 

tende Ausstattung mit Armchenbeil, Mehrkopfnadeln und Dreiknopffibel in Grab 304 von Hallstatt geht 

sehr wahrscheinlich auf eine Verwechslung der Fibel, die eigenthch aus Grab 324 stammen diirfte, zu- 

1 768

ruck

Zusammenfassend kann behauptet werden, dafi die klassischen Varianten der Dreiknopffibeln - abgese- 

hen von einigen spaten Lokalformen aus Frauengrabern - der Zeit um 600 bzw. der ersten Halfte des 6. 

Jahrhunderts v. Chr. entstammen. Dies wirft fur das Strettweger Fiirstengrab zwei schwerwiegende Pro- 

bleme auf: Es scheint damit nicht, wie bislang zumeist vermutet, im alteren Abschnitt der Hallstattzeit, 

sondern sehr wahrscheinlich am Beginn der Junghallstattzeit oder, besser ausgedriickt, wahrend des jiin- 

geren Abschnittes des Sticna-Novo mesto-Horizontes angelegt worden zu sein. Aufierdem steht die »nor- 

malerweise« zur Frauentracht gehdrige Dreiknopffibel im Widerspruch zu dem durch die Waffenbeigabe 

als mannlich ausgewiesenen Grab von Strettweg. Die Fibel aus Strettweg liefert damit ein erstes Indiz fur 

eine mogliche weibliche Mitbestattung im diesem Grab.

2. Der Armreif (Abb. 112, 2; Taf. 45, 2)

Den leicht ovalen Bronzearmreif (Inv. Nr. 13942) kennzeichnet der kantige, rhombische Querschnitt 769 770 771. 

Der grofite Durchmesser betragt 5,6 cm. Die beiden Enden beriihren sich fast. Eingepunzte Strichgrup- 

pen, die um das kantige Profil laufen, zieren den Armreif.

Der sehr geringe Innendurchmesser des Armreifs von nur 4,5 cm sowie der kantige Querschnitt lassen 

auf den ersten Blick Zweifel an einer Verwendung als Armreif aufkommen; eine ganze Reihe von Paralle- 

len macht eine Nutzung als Armschmuck sehr wahrscheinlich. Ein Gegenstiick kam in Libna (Abb. 126, 

1) zum Vorschein, das in Form und Zier dem Strettweger Exemplar fast vollig entspricht 77°. Grab 13 im 

Hiigel 5 von Sticna (Abb. 126, 4) ergab einen weiteren Armreif mit rhombischem Querschnitt und Strich- 

verzierung, der ahnlich wie in Strettweg auch einen sehr geringen Innendurchmesser besitzt, was die 

Ausgraber dazu bewog, von einem Kindergrab zu sprechen7/1. Jeweils mehrere, allerdings nur fragmen- 

tarisch erhaltene Armringe mit rhombischem Querschnitt und Strichzier konnten in den Grabern 1412 

und 1643 von Most na Soci-Sa. Lucia (Abb. 126,2) geborgen werden 772. Aus Ravne bei Bostanje773 liegen 

ein kompletter und aus dem Graberfeld am Akademiehof von Laibach 774 und aus Trzisce 775 Fragmente

765 Barth, Podsemel Taf. 15. - Dular, Bela Kranjia Taf. 9.

766 Barth, Podsemel 150.

767 Hodson, Hallstatt 44 ff. Abb. 12.

768 Hodson, Hallstatt 85 ff. Abb. 21, 1, a. b und 145.

769 Schmid, Strettweg 19.

770 Gustin, Libna 42 Taf. 45, 10.

771 Wells, Emergence 70 Abb. 123, d.

772 Terzan u.a., Most na Soci 235 Taf. 130, A, 17-21; 270 

Taf. 154, A, 12. 13.

773 Gustin, Bostanje 89 Taf. 4, 21.

774 L Pus, Das vorgeschichtliche Urnengraberfeld in Ljublja

na. Razprave Dissertationes 13/1 (1982) 142 Taf. 52, 4.

775 Gustin, Notranjsko 68 Taf. 23, 22.
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Abb. 126 Bronzearmreife mit rhombischem Querschnitt und Strichzier: 1 Libna. - 2 Most na Soci-Sta. Lucia, Grab 1643. - 

3 Hallstatt, Grab 300. - 4 Sticna, Hugel 5, Grab 13. - 5 Pherai, Enodia-Heiligtum. - 6 Olympia. - (1 nach M. Gustin; 2 nach 

B. Terzan, F. Lo Schiavo u. N. Trampuz-Orel; 3 nach K. Kromer; 4 nach P. Wells; 5 nach K. Kilian; 6 nach H. Philipp). - M = 1:2.

solcher Armreife vor. AnschlieBen lafit sich ein Armreif mit allerdings tibergreifenden Enden aus dem 

bereits erwahnten Grab 40 im Tumulus 7 von Magdalenska gora (Abb. 125 , 7) 776. Dieser sehr kleine Ring, 

der neben den Beinen einer reich mit Schmuck ausgestatteten »Dame« lag, veranlaBte die Ausgraber, die 

Mitbestattung eines Kindes zu vermuten. Der Erwahnung bedtirfen noch zwei mit dem Strettweger Ex

emplar fast identische Armreifen, die heute im Steiermarkischen Landesmuseum Joanneum in Graz unter 

der Fundortbezeichnung »Steiermark« aufbewahrt werden777. Im Graberfeld von Hallstatt konnten auch 

einige Armreife mit rhombischem Querschnitt entdeckt werden. Grab 300 (Abb. 126, 3 ) 778 und Grab 96 

der Linzer Grabung 779 ergaben Armreife dieses Typs, die auch eine Strichzier schmiickt. Aus dem Ost- 

bis Stidostalpenraum liegt somit eine ganze Gruppe von Armreifen mit rhombischem Querschnitt und 

Strichzier vor.

Auf eine Gruppe ahnlicher Armreife aus dem stidbalkanischen Raum (Abb. 126, 5. 6) machte K. Kilian in 

seiner Studie zur balkanischen Tracht aufmerksam 80. Die von ihm als »Armringe mit rhombischem 

Querschnitt und strichverzierten Enden« bezeichnete Ringgruppe hat den Querschnitt, die schlichten 

Enden sowie die Verzierung mit den ostalpinen Gegenstticken gemeinsam. Obwohl die meisten Ringe 

aus dem Stiden tibergreifende Enden besitzen, fehlt es mcht an Beispielen (Abb. 126, 5) mit gleicher Stel- 

lung der Enden wie in Strettweg781. Die von K. Kilian zusammengestellte Verbreitungskarte (Abb. 127) 

zeigt, dab die Armringe mit rhombischem Querschnitt und strichverzierten Enden in Griechenland, in 

Makedonien und Albanien beheimatet waren; es finden sich darunter so klingende Fundorte wie Olym

pia, Delphi, Dodona, Pherai oder Vergina'8 .

776 Hencken, Magdalenska gora 59 Abb. 262, h.

777 Sie tragen die Inv. Nr. 6460 und 6452.

778 Kromer, Hallstatt 85 Taf. 52, 2.

779 F. Stroh in: Kromer, Hallstatt 220 Taf. 254, 11. - Zu er-

wahnen bleibt noch ein Paar sehr kleiner Armreifen aus 

Grab 133 von Hallstatt, deren Querschnitt innen jedoch

abgerundet ist (Kromer, Hallstatt Taf. 17, 2).

780 Kilian, Fibeln 171 f. Taf. 66; 67. - Kilian, Trachtzubehor 

109 u. 131 Taf. 86.

781 Besonders iiberzeugende Parallelen fanden sich in Pherai 

(Kilian, Fibeln Taf. 66, 27; 67, 10) und in Olympia (Phil

ipp, Bronzeschmuck 199 ff. Taf. 45, 734; 46, 732).

782 Kilian, Trachtzubehor 131 Taf. 86.
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Abb. 127 Verbreitung der Armreife mit rhombischem Querschitt und Strichzier. (Nach K. Kilian; erganzt). - 1 Mati. - 2 Aiane. - 

3 Anavra. - 4 Argos. - 5 Axiokastron. - 6 Chalkidike. - 7 Chauchitsa. - 8 Delphi. - 9 Dodona. - 10 Olympia. - 11 Perachora. - 

12 Pherai. - 13 Philia. - 14 Rhomiopoulou. - 15 Vergina. - 16 Libna. - 17 Magdalenska gora. - 18 Most na Soci-Sta. Lucia. - 

19 Ravne. - 20 Sticna. - 21 Trzisce. - 22 Hallstatt. - 23 Strettweg.

Sollten also die siidostalpinen Armreife mit rhombischem Querschmtt auf Anregungen aus Griechenland 

und dem Illyricum hin entstanden sein und zahlen sie damit zu den Belegen fur Kontakte zwischen den 

siidostalpinen und dem griechisch-illyrischen Raum? Als echte Importstiicke konnen die Helme und 

Beinschienen aus Kaptol 783, die Goldscheibenfibel aus Grab 505 von Hallstatt784 und wohl auch die 

grobe Falere aus dem Grabhiigel 1 vom Somlovasarhely in Ungarn783 angesprochen werden. Die zwei- 

schleifigen Bogenfibeln und die konzentrischen Maanderornamente im Osthallstattkreis gelten als weite- 

re, freilich indirekte Hinweise auf Kontakte zwischen beiden Kulturraumen 786. B. Terzan glaubt auBer-

783 Vejvoda u. Mirnik, Tumula 19011. Tai. 5, 1-2; 7; 13,1. - 

Vejvoda u. Mirnik, Kaptol 59611. Tai. 2, 2; 7, 5. - Vinski- 

Gasparini, Grupa Tai. 19, 1. 2. 5. - Ausgrabungen aul der 

Kapitelacker-Nekropole von Novo mesto lorderten im 

Jahre 1995 zwei illyrische Helme zu Tage. Den Hinweis 

verdanke ich B. Kriz, Novo mesto.

784 Glunz, Plattenlibeln 28311.

785 Patek, Westungarn Abb. 58. Die Form der Falere wie des 

Mittelknaules mit der rechteckigen Basis entspricht bis ins 

Detail den griechischen »Gurtelschmuckscheiben« (vgl. 

B. Fellman, Fruhe olympische Giirtelschmuckscheiben aus 

Bronze. Olympische Forsch. 16 [ Berlin, 1984] 4111. 

Tai. 34-38.)

786 Gabrovec, Bogenlibeln 511. - Frey, Situlenkunst 7511.
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dem, anhand der Scheiben- und der Halbmondfibeln die Existenz solcher Beziehungen zusatzlich unter- 

mauern zu konnen7 . Zog noch O.-H. Frey den Seeweg uber die Adria fur solche Verbindungen in 

Betracht, so macht die von B. Terzan erarbeitete Verbreitungskarte deutlich, dab solche Kontakte genau- 

so gut fiber die Flubsysteme der Balkanhalbinsel abgewickelt worden sein konnen (Abb. 150) 787 788. Bevor 

die Armreife mit rhombischem Querschmtt und Strichverzierung als sichere Zeugen fur Kontakte zwi- 

schen Griechenland und dem Sfidostalpenraum gelten konnen, mfifite freilich noch die zwischen beiden 

Gebieten klaffende Lucke in der Verbreitungskarte geschlossen werden.

Die Armreife aus dem Sfidostalpenraum gestatten eine recht gute zeitliche Einordnung: Die Exemplare 

aus Grab 40, Hfigel 7 von Magdalenska gora (Abb. 124-125 ) 789, aus den Grabern 1412 und 1634 von 

Most na Soci-Sta. Lucia 790 sowie aus Grab 96 der Lmzer Grabung in Hallstatt791 waren wie in Strettweg 

mit Dreiknopffibeln vergesellschaftet, was eine Datierung in den Sticna-Novo mesto-Horizont, sehr wahr- 

scheinlich in den jiingeren Abschnitt, bzw. im Grabereld von Hallstatt in die Stufe Ha D 1 nahelegt. Die 

Bronzetutulusfibeln und das Gfirtelblech aus Grab 300 von Hallstatt, das auch einen entsprechenden 

Armreif enthielt, sprechen fur eine Datierung in die jfingere Hallstattzeit 792.

Die Armringe mit rhombischem Querschnitt und strichverzierten Enden aus Griechenland, Makedonien 

und Albanien treten demgegenfiber in spatgeometrischem und protokorinthischem Zusammenhang auf 793, 

was in Mitteleuropa der ausgehenden Urnenfelder- und der begmnenden Eisenzeit entsprechen dfirfte. 

Sie sind damit deutlich alter als ihre sfidostalpmen Parallelen.

An dieser Stelle sei noch angemerkt, dab die Armreife mit rhombischem Querschnitt und Strichverzie

rung aus den Ostalpen nie mit Waffen, sonderen stets nur mit Schmuck vergesellschaftet sind. Wie oben 

schon angedeutet, labt der sehr geringe Durchmesser eimger Armreife7 vermuten, dab sie von Kindern 

bzw. sehr zierlichen Frauen getragen wurden. Der mit 4,5 cm sehr geringe Innendurchmesser des Strett- 

weger Armreifes schliebt auch aus, dab er von einem erwachsenen Mann getragen worden ist. Gegen das 

bei »Naturvdlkern« mehrfach beobachtete »Einwachsenlassen« von Ringschmuck sprechen die fehlen- 

den Abnutzungsspuren an der Innenseiten. Der Armreif weist damit ebenso wie die Dreiknopffibel auf 

die Bestattung mehrerer Personen im Grab von Strettweg hin.

3. Die goldenen Spiralhaarreife (Abb. 112, 3. 4; Taf. 45, 3)

Von den ursprfinglich zwei Haarreifen aus Golddraht wird heute nur noch das angeschmolzene Stuck 

(Abb. 112, 3; Taf. 45, 3) (Inv. Nr. 6096) im Joanneum in Graz aufbewahrt 795. Das zweite ursprfinglich 

komplett erhaltene Exemplar, dessen Aussehen uns die Zeichnung M. Robitschs (Abb. 112, 4) fiberlie- 

fert 796, scheint im Inventarbuch des Grazer Museums nicht auf und dfirfte wohl auch nie in dessen Besitz 

gelangt sein7 .

Wahrend das vorhandene Bruchstfick nur noch Informationen zur Herstellungstechmk liefert, zeigen 

Zeichnung und Beschreibung Robitschs, dab es sich um spiralige Haarreife aus doppelt genommenem 

Golddraht mit rundem Querschnitt gehandelt hat. Eine genaue Untersuchung des Drahtes ergab, dab er

787 Terzan, Rezension 4301. Abb. 4. - Terzan, Halbmond

fibeln 49 If.

788 Frey, Situlenkunst 77ff.-Terzan, Rezension 1987 Abb. 4.

789 Hencken, Magdalenska gora Abb. 261, j.

790 Terzan u.a., Most na Soci Taf. 130, A, 6; 154, A, 5.

791 F. Stroh in: Kromer Hallstatt 254, 10.

792 Kromer, Hallstatt Taf. 52, 1. 2.

792 Kilian, Fibeln 172. - Philipp, Bronzeschmuck 200.

794 So die beiden Ringe aus »Steiermark«, aus Sticna (Wells,

Emergence 70 Abb. 123, d) und aus Magdalenska gora

(Hencken, Magdalenska gora 59 Abb. 262, h). Auch die 

beiden nahestehenden Armreife aus Grab 133 von Hall

statt (Kromer, Hallstatt Taf. 17, 2) sollen wegen des gerin- 

gen Durchmessers aus einem Kindergrab stammen.

795 Schmid, Strettweg 16 Taf. 4, 13.

796 Robitsch, Judenburg 74 Taf. 1, 8.

797 Mbglicherweise verblieb er im Besitz des Ausgriibers Ro

bitsch oder aber des Bauern Bleikolm. Eine Nachsuche 

nach einem eventuell vorhandenen Nachlafi Robitschs er- 

brachte keine Resultate.
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1

Abb. 128 Goldene Lockenringe. -1.2 Novo mesto-Kandija, Hiigel 4, Grab 20. - 3 Hallstatt, Grab 360. - (1 nach T. Knez; 2 nach 

K. Kromer). - M = 1:2.

aus einem schmalen Goldblechstreifen zusammengedreht wurde 798 799. Das offene, heute nicht mehr erhal- 

tene Ende des doppelt genommenen Drahtes war laut Robitsch »z« einer Spitze fest zusammengeschla- 

gen« 7C)C>. Obwohl Robitsch den Durchmesser des komplett erhaltenen Spiralhaarreifes nicht mittteilt, deutet 

das angeschmolzene Stuck auf einen Durchmesser von 2,5 bis 3 cm hin.

Ahnliche Spiralhaarreife aus Bronze stellen wahrend der Hallstattzeit ein gangiges Schmuckstiick im Ost- 

und Siidostalpengebiet dar. In recht statthcher Zahl begegnen sie in den Graberfeldern von Most na Soci- 

Sta. Lucia 800 und Hallstatt801 sowie in den Grabhiigeln Unterkrains 8“2. Vielfach wurden die spiraligen 

Haarreife auch aus bandformigen Blechstreifen oder aus tordiertem Draht verfertigt 803.

Spiralhaarreife aus Gold bilden dabei die Ausnahme: Aus neun Grabern des Hallstatter Graberfelds lie

gen entsprechende Schmuckstiicke aus doppelt genommenem Golddraht mit zusammengedrehten En- 

den (Abb. 128, 3) vor 804. Zwei schlichte Haarreife aus doppelt genommenem Golddraht wurden in Grab 

20, Hiigel 4 von Novo mesto-Kandija entdeckt (Abb. 128, 1, 2) 805 *, die den Strettweger Exemplaren sehr 

nahestehen. Der Erwahnung bediirfen noch die erst kiirzlich entdeckten Goldfragmente aus dem Tumu

lus M von Gniebing-Hofwald in der OststeiermarkS06, die zwar von Haarreifen herriihren diirften, aber 

- soweit noch erkennbar - eine etwas andere Konstruktion aufwiesen.

Die Hallstatter Goldhaarreife entstammen grofitenteils noch Grabern der Stufe Ha C 8u7. Fur die Exem- 

plare aus Grab 696 und 671 konnte auch noch eine Datierung in die beginnende Stufe Ha D zutreffen8O8. 

Den Untersuchungen R. Hodsons zufolge scheint es sich aber um nicht fiber alle Zweifel erhabene Be- 

funde zu handeln80 f Aufgrund seiner Keramik ist der Tumulus M von Gniebing sicher der friihen Hall

stattzeit zuzurechnen 81°. Demgegeniiber wurde das Grab aus Novo mesto sehr wahrscheinlich erst wah

rend der spaten Hallstattzeit, entweder im Schlangenfibel- oder im Certosafibelhorizont, angelegt811.

Laut den Untersuchungen B. Terzans zur Trachtausstattung in Unterkrain gehdren die meist paarweise 

auftretenden Haarreife zur weibhchen Ausstattung812, was u.a. das hier erwahnte Grab 20 im Tumulus 4

798 Die technischen Untersuchungen nahm dankenswerter- 

weise Frau M. Fecht vom Romisch-Germanischen Zen- 

tralmuseum in Mainz vor.

799 Robitsch, Judenburg 74.

800 Vgl. Terzan u.a., Most na Soci 30 Abb. 8, 2. 4.

801 Vgl. Kromer, Hallstatt Taf. 23, 8; 29, 19; 63, 8; 66, 7, - 

Hodson, Hallstatt 44 ff. Abb. 7; 8.

802 Vgl. Terzan, Gesellschaftsstruktur 101.

803 Vgl. ein Exemplar aus Vace (Stare, Vace Taf. 67,4) und aus 

Hallstatt (Kromer, Hallstatt Taf. 61, 15).

804 aus Grab 132 (Kromer, Hallstat 58 Taf. 17, 13), Grab 340

(Ebd. 90f. Taf. 64, 15), Grab 360 (Ebd. 94 Taf. 56, 10),

Grab 393 (Ebd. 98 Taf. 61,16), Grab 586 (Ebd. 130 Taf. 115,

10), Grab 696 (Ebd. 146 Taf. 124, 7), Grab 671 (Ebd.

Taf. 130, 1) und Grab 801 (Ebd. 159 Taf. 168, 2).

805 Knez, Frauengrab 604 Abb. 2, 2. - Knez, Novo mesto 91 

Taf. 39, 2.

806 Kramer, Vorbericht 145 Taf. 7, 1.

807 Hodson, Hallstatt 44 ff. Abb. 12.

808 Kromer, Hallstatt Taf. 124-126, 1-3; 130-131.

809 Hodson, Hallstatt 152 u. 153.

81° Kramer, Vorbericht 145 f.

811 Tumulus 4 von Novo mesto-Kandija enthielt ausschhefi- 

lich spathallstattzeitliche Bestattungen (vgl. Knez, Novo 

mesto Taf. 29-43; 65).

812 Terzan, Gesellschaftsstruktur 101.
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von Novo mesto mit seinem reichen Ringschmuck bestatigt813. Den vielfachen Vergesellschaftungen mit 

Ringschmuck, Brillenfibeln und Ringgehangen zufolge durften die goldenen Haarspiralen aus Hallstatt 

ebenfalls Bestandteile der weiblichen Tracht gewesen sein814. Bei den Grabern 969 und 836 von Hallstatt, 

die neben den ublichen Schmuckbeigaben auch noch Waffen enthielten, scheint es sich um Doppel- bzw. 

Nachbestattungen zu handeln815. Die goldenen Lockenringe aus Strettweg durften damit ebenso wie die 

Dreiknopffibeln und der Armreif zur weiblichen Trachtausstattung gehbrt haben, was den Verdacht auf 

eine Mitbestattung im Strettweger Grab noch verdichtet.

4. Die quadratischen Bronzebleche mit Klapperanhangern 

(Abb. 112, 16-36; 113; Taf. 45, 15-36; 46)

Insgesamt blieben die Reste von 41 quadratischen Bronzeblechen erhalten (Inv. Nr. 6032)816. Der grbhte 

Teil davon kam liber Robitsch ins Joanneum in Graz; einige Fragmente fanden sich aber auch im dem von 

Ferk zusammengetragenen Teil, und ein Exemplar gelangte nach Freiburg817. Die Blechquadrate besitzen 

eine ungefahre Seitenlange von 3 cm. Die Oberkante der etwas nachlassig ausgeschnittenen Quadrate 

wurde eingerollt. Robitsch berichtet, dab in der dadurch entstandenen Rbhre noch ein »doppelter schaf- 

wollener Faden* steckte818, von dem heute jedoch kerne Spur mehr vorhanden ist. In jede Ecke wurde ein 

Loch eingeschlagen, wobei die beiden unteren die Kettchen der dreieckigen Klapperbleche aufnahmen, 

die jedoch in den meisten Fallen ausgerissen sind. Hingewiesen sei noch auf eine stattliche Anzahl von 

losen Kettchen und dreieckigen Klapperblechen (Taf. 46, 21), die wohl grbfitenteils zu den Blechquadra- 

ten gehorten.

Die Blechquadrate schmiickt alle eine herausgetriebene Zier: Allen gemeinsam ist eine rahmenartig dem 

Umrifi folgende Buckelreihe am Rand. Die iibrigen Ornamente unterscheiden sich. Vier Bleche ziert ein 

einfaches Diagonalmuster in Punzbuckelausftihrung, wobei die Buckel in den Ecken durch einen etwas 

groberen Durchmesser betont wurden (Abb. 112, 16-19; Taf. 45, 15-19). 17 Quadrate bedeckt ein ahnh- 

ches Diagonalmuster, nur sitzen in den dreieckigen Feldern zwischen den Diagonalen zusatzlich noch 

Buckel (Abb. 112, 20-35; Taf. 45, 20-35). In einem Fall ersetzen scheibenfbrmige Gebilde diese Buckel 

(Abb. 112,26; Taf. 45, 35). Die Flache zweier Bleche teilen kreuzfdrmig angeordnete Buckelreihen in vier 

Felder, die je ein Buckel fiillt (Abb. 113, 1. 2; Taf. 46, 1. 2). Je zwei waagrechte Buckellinien gliedern 

weitere fiinf Blechquadrate in drei Zonen auf (Abb. 113, 3-7; Taf. 46, 3-7). In der oberen und unteren 

sitzen je drei und in der mittleren ein grober Buckel. Fiinf Bleche ziert ein einfacher konzentrischer Ma- 

anderhaken, der aus der Umrahmung herauswachst (Abb. 113, 8-12; Taf. 8-12). Aus sechs Blechen wur

de ein vierfiihiges Tier mit einem krummen Gehbrn - wahrscheinlich handelt es sich um eine Ziege oder 

eine Gemse - herausgetneben (Abb. 113, 13-18; Taf. 46, 13-18). Die Freiraume fiber den Riicken oder 

zwischen den Beinen fiillen Punktrosetten. Es bleiben noch ein Blechquadrat mit einer einfachen Drei- 

eckszier (Abb. 113,19; Taf. 46, 19) und ein Bruchstiick mit nicht mehr bestimmbarem Muster (Abb. 113, 

20; Taf. 46, 20) zu erwahnen. Montage und Zweck der quadratischen Bronzebleche lassen sich nicht er- 

schliefien.

Den Strettweger Blechquadraten kbnnen einige ahnliche Stiicke mit Klapperblechen aus den ungarischen 

»Depotfunden« von Kisravaszd (Abb. 129, I)819 und aus Vaskeresztes8-0 an die Seite gestellt werden.

813 Knez, Frauengrab Abb 1, 2. 3. 5. - Knez, Novo mesto 

Taf. 29, 3. 4.

814 Egg, Ringgehange 278 f. Abb. 15. - Hodson, Hallstatt 44 ff. 

Abb. 7; 8; 12.

815 Vgl. Hodson, Hallstatt 153 u. 154.

816 Robitsch, Judenburg 73. - Schmid, Strettweg 15 f. Taf. 4,

5-11.

817 Schiek, Bronzen 388 Abb. 1, 7.

818 Robitsch, Judenburg 73.

819 Fekete, Kisravaszd 345 Abb. 4, 31 Taf. 66, 31.

820 Mosolics, Magyarkeresztes 160f. Taf. 15, 27-33. -J. Fleis- 

sig, A magyarkeresztes! lelet. Dunantuli Szemle Szomba- 

thely 1943 288 ff.
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Abb. 129 Quadratische Bleche. - 1 Ravazd-Kisravazd, Depotfund: Bronzeblech mit Klapperanhangern. - 2 Hallstatt, Grab 161: 

Bronzeblech mit Klapperanhangern. - 3 Veji-Quattro Fontanili, Grab FF 7-8: Bronzeblech. - 4 Scheltokamenka. - (1 nach 

M. Fekete; 2 nach K. Kromer; 3 nach A. Cavalotti Batcharova; 4 nach L.S. Klocko [Anm. 833]). - M = 1:2.

Kreuzfdrmig angeordnete Buckelreihen teilen die ungarischen Bleche in je vier Felder, die von herausge- 

triebenen Vogelfiguren eingenommen werden. Der schlechte Erhaltungszustand lafit nicht mehr erken- 

nen, ob die ungarischen Exemplare am Oberrand eingerollt waren. Der eingehangte Bronzering an einem 

Exemplar aus Kisravaszd spricht fur eine etwas andere Art der Befestigung821. Ein weiteres quadratisches 

Bronzeblech mit Klapperanhanger soli in Grab 161 von Elallstatt entdeckt worden sein (Abb. 129, 2)822. 

Da dieses Blech im Grabplan G. Ramsauers nicht aufscheint, bezweifelt Hodson zu Recht die Zugehdrig- 

keit zu diesem Grab S23. Die Oberkante dieses Stiickes wurde wie in Strettweg eingerollt; aufierdem bot 

ein eingehangtes Bronzeringlein zusatzliche Befestigungsmdglichkeiten. Der Dekor des Hallstatter Ex

emplars beschrankt sich auf die rahmenartig dem Umrifi folgende Punktlinie.

Zur Zeitstellung der Vergleichsstiicke sei angemerkt, dafi die Depotfunde von Vaskeresztes und Kisrava

szd der ausgehenden Stufe Ha C bzw. der beginnenden Stufe Ha D zugeschrieben werden. In Vaskeres

ztes legt die grofie Kahnfibel mit Dreieckszier eine Datierung in den alteren Abschnitt des Sticna-Novo 

mesto-Horizontes nahe, auch wenn entsprechende Fibeln noch in der nachfolgenden Periode aufschei- 

nen 824. Fur den Fund von Kisravazd scheint laut Aussage der Fibeln ein ahnliches, vielleicht ein wenig 

jiingeres Datum zuzutreffen 825. Es ergibt sich damit fur die Blechquadrate mit Klapperblechen eine Da

tierung in jenen Sticna-Novo mesto-Horizont, wie er auch fur die meisten Objekte aus Strettweg ermit- 

telt werden konnte.

Bemerkenswert bleibt die Tatsache, dafi die quadratischen Bronzebleche mit Klapperanhangern dem weib- 

lichen Schmuck zugerechnet werden. B. Terzan konnte aufzeigen, dafi die beiden Depotfunde aus Un- 

garn mit dem reichen Ring- und Fibelschmuck hauptsachliche weibliche Trachtteile enhalten 826. Sehr 

wahrscheinlich waren also auch die Strettweger Bleche Bestandteil einer weiblichen Schmuckausstattung. 

Die Ornamente liefern weitere, wenn auch nur vage Hinweise auf die zeitliche und raumliche Einord- 

nung der quadratischen Bleche aus Strettweg. Dafi es sich um spezifisch osthallstattische Erzeugnisse 

handelt, belegen die konzentrischen Maanderhaken, die zu den charakteristischen osthallstattischen Or- 

namenten zahlen und fur die O.-H. Frey, wegen fehlender Parallelen in Italien, eine griechische Herkunft 

vermutete82;. Die Tierdarstellungen auf den Blechquadraten lassen sich mit der friihen Situlenkunst ver- 

gleichen 828: Die auf den gleichen Blechen abgebildeten Punktrosetten, die zu den bezeichnenden Orna- 

menten der friihen Situlenkunst zahlen, bestatigen eine solche Querverbindung zwischen den Strettweger 

Blechen und den Werken der aufkommenden Situlenkunst. Dafi die figiirlichen Darstellungen ebenso 

wie die Punktrosetten auf Anregungen aus der Mittelmeerwelt zuriickzufiihren sind, steht seit den Studien

821 Fekete, Kisravaszd Abb. 4, 31.

822 Kromer, Hallstatt 62 f. Taf. 20, 1.

823 Hodson, Hallstatt 142 Taf. 6, 6-10; 55.

824 Terzan, Styria 182.

825 Fekete, Kisravaszd 324 ff. - Terzan, Styria 182.

826 Terzan, Ostalpen-Westpannonien 236 Taf. 9. - Terzan, 

Styria 182.

827 Frey, Situlenkunst 73 ff. Abb. 40—43. - Dobiat, Keinklein 

135f.

828 Frey, Situlenkunst 46 ff.
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O.-H. Freys wohl aufier Zweifel 829. Fruhwerke der Situlenkunst datieren ebenso wie die oben erwahnten 

Maanderhaken in den Sticna-Novo mesto-Horizont 83°.

B. Terzan verdanken wir den Hinweis auf ahnlich verzierte Blechquadrate aus dem spatvillanovazeitli- 

chen Mittelitalien831. Die besten Parallelen finden sich in den Grabern der Quattro Fontanili-Nekropole 

von Veji (Abb. 129, 3 ) 832. Wie in Strettweg treten sie zumeist in Mehrzahl auf. Sie weisen stets Locher in 

den vier Ecken auf und tragen eine den Strettweger Exemplaren nahestehende Diagonalzier in Punzbuk- 

kelmanier. Einschrankend mub freilich erwahnt werden, dab die Blechquadrate aus Italien weder den 

eingerollten Oberrand noch Klapperanhanger besitzen. Interessanterweise erlauben die gut beobachteten 

Graber aus Veji anhand des beigegebenen Schmuckes wie der Spinnwirtel eine Zuordnung der Blechqua

drate zur Frauenausstattung. Die Quadarate liegen stets bei den Schmuckbeigaben, erlauben aber keine 

weitergehende Zweckbestimmung. Um eine Herleitung der nicht sehr signifikanten Blechquadrate aus 

dem villanovianisch-friihetruskischen Milieu sicher zu belegen, fehlen freilich ahnlich wie beim Armreif 

noch die Bindeglieder zwischen Mittelitalien und dem Ostalpengebiet 833.

5. Der Radanhanger aus Bronze (Abb. 112, 5; Taf. 45, 4)

Das gegossene Rad (Inv. Nr. 6050) mit einem Durchmesser von 7,6 cm setzt sich aus der zylindrischen 

Nabe, sechs kurzen Speichen und einer sehr breiten Felge zusammen 834. Letztere erinnert an die breiten 

Doppelfelgen, wie sie auf den groben Wagen von Hradenin, Grobeibstadt oder Ohnenheim begegnen 835, 

ohne dab der Strettweger Anhanger jedoch nahere Details erkennen liebe. Die Rtickseite ist flach. Um die 

Felge lauft ein Kranz von zwolf kleinen zarten Osen, die ein schmaler Bronzesteg einfabt. Oben wachst 

aus der Aufienseite des Steges eine zusatzliche Ose hervor. Ob sich hier noch weitere Osen anschlossen, 

lafit sich wegen des fragmentarischen Erhaltungszustandes nicht mehr feststellen.

Ein sehr gutes Vergleichssttick stammt, wie G. Kossack aufzeigte, aus dem bereits m Zusammenhang mit 

den Lanzenspitzen erwahnten Hiigel 4 von Schleedorf-Molkham im Bundesland Salzburg (Abb. 130, 

I) 836. Dieses Exemplar hat die Nabe, die Speichenzahl, die breiten Felgen und die flache Rtickseite mit 

dem Strettweger Radanhanger gemeinsam. Die Tatsache, dab im Strettweger Grab wie im Htigel 4 von 

Schleedorf-Molkham Pferdegeschirr aufscheint, bewog G. Kossack, die Radanhanger dem Zaumzeug zu- 

zuordnen 837.

829 Frey, Situlenkunst 62 ff.

830 Frey, Situlenkunst 43 ff. - Dobiat, Kleinklein 169.

831 Terzan, Styria 183.

832 So z.B. in Grab DD 17 J. Close-Brooks, Veio (Isola Farne

se). Not. Scavi 1963, 168ff. Abb. 61, p), Grab II 18-19 

(Ebd. 205 Abb. 85, d), Grab HH 11-12 (A. Cavalotti Bat

charova, Veio (Isola Farnese). Not. Scavi 1965, 129 Abb. 

53, z.), HH 14 (Ebd. 138 Abb. 60, g), Grab EE 7-8B (A. Ca

valotti Batcharova, Veio (Isola Farnese) Not. Scavi 1967, 

132 Abb. 25, 26) und Grab FF 7-8 (Ebd. 156 Abb. 40, 30).

833 Aufterdem bietet sich fur die Strettweger Blechquadrate

noch eine andere Herkunftsmdglichkeit an: Satze ahnli-

cher, allerdings meist aus Gold gefertigter Blechquadrate

kommen namlich auch in skythischen Kurganen Siidruft-

lands vor (vgl. M. I. Artamov, Treasures of Scythian tombs 

[1969] 50ff. Abb. 93-96. - R. Rolle, Die Welt der Skythen 

[1980] 60ff. Abb. 996. - L. S. Klocko, Novye materialy 

rekonstrukcii glovnogo skifjanok. In: Drevnosti stepnoi 

Skifii. Sbornik Naucnych trndov [Akad. Nauk Ukrains- 

kog SSR Kiev 1982] 118 ff. Abb. 3, 6). Figurale Reliefs, oft 

in griechischer Manier, schmiicken die in den vier Ecken

gelochten Goldblechquadrate. Ihre Fundlage erlaubt die 

Feststellung, dab sie einst die Kopfbedeckungen edler sky- 

thischer Frauen zierten. Auch hier sei einschrankend er

wahnt, daft die skythischen Bleche weder einen eingeroll

ten Oberrand noch Klapperbleche besitzen. Aufierdem 

sind die skythischen Graber mit Goldblechquadraten deut- 

lich jiinger als die hallstattischen oder gar die villanoviani- 

schen Bleche. Fiihrt man sich jedoch den in der Junghall- 

stattzeit einsetzenden skythischen Einfluft aus dem Ost- 

hallstattbereich vor Augen (vgl. Chochorowski, Vekerzug 

204 ff.), so erscheint eine ostliche Herkunft zumindest nicht 

vollig ausgeschlossen.

834 Schmid, Strettweg 14 Taf. 6, 8.

835 Kossack, Graberfelder 48 ff. Taf. 33; 37. G. Kossack, The 

construction of the felloe in iron age spoked wheels. In: 

The European community in later prehistory (Festschr. 

C. F. C. Hawkes; 1971) 153 ff. - Egg, Ohnenheim 82 ff. 

Abb. 6.

836 Kyrle, Salzburg 113 f. Abb. 71. - Kossack, Flavia Solva 

57f. - Weiftenborn, Hallstattzeit 72 Abb. 15, 8.

837 Kossack, Flavia Solva 58 f.
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Abb. 130 Radanhanger aus Bronze. - 1 Schleedorf-Molkham, Hugel 4.-2 Hallstatt, Grab 669. - 3 Siroko, Hugel 2, Grab 3. - 

(1 nach O. Weifienborn; 2 nach K. Kromer; 3 nach K. Kilian). - M = 1:2.

Ein weiterer Radanhanger mit breiten Felgen aus Grab 669 von Hallstatt (Abb. 130, 2) widerspncht aller- 

dings einer solchen Interpretation, denn dieses wahrscheinlich fur eine Frau angelegte Grab enthielt kei- 

nerlei Hinweise auf Pferdegeschirr 838. Der stark beschadigte Radanhanger mit seiner aufgesetzten Schal- 

chenzier scheint hier eher zur Schmuckausstattung gehort zu haben, ohne dafi sich jedoch eine genauere 

Zweckbestimmung vornehmen liefie.

Zur Zeitstellung sei angemerkt, dab beide Vergleichsstticke sehr wahrscheinlich der Stufe Ha D 1 ent- 

stammen. Die Grabhtigel von Schleedorf-Molkham scheinen fast alle in dieser Periode ernchtet worden 

zu sein 839, und Grab 669 aus Hallstatt zahlt laut den Untersuchungen R. Hodsons zu den typischen 

Vertretern seiner Stufe Hf2a, was Ha D 1 friih entspricht 840.

Spatestens seit den Studien G. Kossacks zum Symbolgut der Urnenfelderkultur steht aufier Zweifel, dafi 

das Radsymbol zu den seit der Bronzezeit gebrauchlichen »Heilszeichen« gehort, das in Anhangern un- 

terschiedhchster Art umgesetzt wurde841. Dafi dem Radsymbol auch noch in der Hallstattzeit erne ahnli- 

che Bedeutung zukam, belegen u.a. die Radanhanger aus den bereits erwahnten Depotfunden von Vaske- 

resztes und Kisravazd 842 sowie die Ringgehange, die mehrfach ein Radsymbol ziert 843.

838 Kromer, Hallstatt 142 Taf. 153, 5. - Hodson, Hallstatt 152. 84i Kossack, Symbolgut 20 ff.

839 Vgl. Kyrle, Salzburg Abb. 71; 72, 4-17. 842 Mosolics, Magyarkeresztes 160 Taf. 15, 26. - Fekete, Kis-

840 Hodson Hallstatt 44 u. 152 Abb. 8. ravaszd 345 Abb. 3, 30.

843 Kossack, Symbolgut 61. - Egg, Ringgehange 282.
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Verbindungen bestehen moglicherweise zu den von K. Kilian und I. Kilian-Dirlmeier zusammengestell- 

ten Radanhangern auf der Balkanhalbinsel (Abb. 130, 3-6) 844. Gemeinsamkeiten stellen die breiten Fel- 

gen und die flache Riickseite dar. Die etwas andere Gestaltung sowie die verschiedenartige Verzierung 

der balkanischen Stiicke machen eine direkte Herkunft des Strettweger Sttickes aus dem Siiden wenig 

wahrscheinlich. Die Anregung zur Herstellung soldier Radanhanger mag aber durchaus auf solche siidli- 

chen Vorbilder zuriickgehen. Weder K. Kilian noch I. Kilian-Dirlmeier hegten Zweifel am Schmuckcha- 

rakter der Radanhanger von der Balkanhalbinsel. Eine Zugehdrigkeit zum Pferdegeschirr erscheint damit 

zumindest zweifelhaft.

6. Das Goldrohrchen (Abb. 112, 6; Taf. 45, 5)

Das zylindrische Goldrohrchen (Inv. Nr. 6097) von 8,5 mm Lange wurde aus einem kleinen Blechstuck 

getrieben, eingerollt und verldtet 845. Drei umlaufende Rippen ghedern die Oberflache. Sehr wahrschein

lich war das Goldschmuckstuck Bestandteil einer Halskette oder eines Kolliers.

In der Goldausfiihrung stellt das Strettweger Rohrchen ein Unikat dar; aus Bronze lassen sich ihm freilich 

einige Paralellen aus Most na Soci-Sta. Lucia und Magdalenska gora an die Seite stellen. Die ebenfalls 

gerippten Bronzerdhrchen aus dem nun schon mehrfach in Zusammenhang mit dem Schmuck genannten 

Grab 20, Hugel 7 von Magdalenska gora (Abb. 124, 14 ) 846 und aus den Grabern 1890 und 1921 von Most 

na Soci-Sta. Lucia (Abb. 131, 1-6) 847 kennzeichnet ein etwas breiterer Mittelwulst, den je zwei schmalere 

Rippen einrahmen. Bei einigen Exemplaren betont eine umlaufenden Buckelreihe den Mittelwulst noch 

zusatzlich (Abb. 131, 4-6).

Das Rollchen aus Grab 40, Hugel 7 von Magdalenska gora, dessen Ausstattung mit Dreiknopffibel und 

Armreif mit rhombischem Querschnitt dem Strettweger Grab sehr nahe steht, gehort, wie weiter oben 

dargestellt, in den Sticna-Novo mesto-Horizont, moglicherweise sogar in den jtingeren Abschnitt dieser 

Periode. Die Schlangenfibel aus Grab 1921 von Most na Soci-Sta. Lucia weist auf eine Datierung in die 

Stufe I c 2 oder Ila hin, was dem ausgehenden 7. und der ersten Halfte des 6. Jahrhunderts entsprechen 

diirfte 848. Fur eine Datierung des Grabes 1890 aus Most na Soci-Sta. Lucia in die Stufe I c 2 spricht die 

Protocertosafibel 849. Damit bestatigen die gerippten Blechrdllchen noch einmal die schon fur die Drei

knopffibel, den Armreifen und den Radanhanger vorgeschlagene Datierung in den Sticna-Novo mesto- 

Horizont 2.

7. Die Glasperlen (Abb. 112, 7. 8; 45, 6. 7)

Unter dem Konvolut verschiedener Bronzeblechreste mit der Inventarnummer 6106 fanden sich zwei auf 

den ersten Blick unscheinbare Glasperlen.

a) Eine Perle aus gelbem Gias (Abb. 112, 7; Taf. 45, 6) besitzt eine ringformige Gestalt. Ihr grofiter Durch- 

messer betragt 7 mm.

844 Kilian, Fibeln 1771. - Kilian, Trachtzubehor 1101. u. 133

Tai. 92. - I. Kilian-Dirlmeier, Anhanger in Griechenland 

von der mykenischen bis zur spatgeometrischen Zeit. PBF 

XI, 2 (1979) 1611. Taf. 4-8; 101, A.

845 Robitsch, Judenburg 741. Abb. 1, 9. - Schmid, Strettweg

17 Tai. 4, 12.

846 Hencken, Magdalenska gora 59 Abb. 261,1.

847 Terzan u. a., Most na Soci 304 Taf. 182, A, 12. 13; 308 

Taf. 185, F,2.

848 Terzan u. a., Most na Soci Taf. 185. F, 1. - Terzan u. 

Trampuz, Cronologia 439 Tab. 1.

849 Terzan u. a., Most na Soci Taf. 182, A, 5. - Terzan u. 

Trampuz, Cronologia 439 Tab. 1.
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1 2 3 4 5 6

9

Abb. 131 1-6 Most na Soci-Sta. Lucia, Grab 1890: gerippte Bronzeblechrbhrchen. - 7 Sticna, Hugel 5, Grab 2: Rbhrenperlen aus 

Gias. - 8 Brezje, Hugel 1, Grab 23: Rbhrenperle aus Gias. - 9 Most na Soci-Sta. Lucia, Grab 955: Rohrenperle aus Gias. - (1-6. 9 

nach B. Terzan, F. Lo Schiavo u. N. Trampuz-Orel; 7 nach P. Wells; 8 nach K. Kromer). - M = 1:2.

b) Die stark verwitterte Rohrenperle aus schwarz-opakem Gias (Abb. 112, 8; Taf. 45, 7) ist noch 10, 5 mm 

lang, und der grofite Durchmesser betragt 6,5 mm. In der Mitte weist sie eine deutliche Schwellung auf. 

Die weggebrochenen Rander scheinen separat wahrscheinlich in einem andersfarbigen Gias aufgelegt 

worden zu sein. Drei abgeplatzte Stellen auf der Schwellung bezeugen, daft hier einst drei Glasknopfe 

aufgesetzt waren, die jedoch weggebrochen sind.

Wahrend die gelbe Ringperle keine nahere Einordnung erlaubt, lafit sich die Herkunft der fafiformigen 

Rohrenperle mit Knopfzier etwas genauer eingrenzen. Von folgenden Fundplatzen liegen entsprechende 

Rbhrenperlen mit drei oder vier Knbpfen vor:

Italien

1. Este (Prov. Padua), Casa di Ricovero, Grab 205. - 

Griinliche Glasperle mit vier Knbpfen. - Chieco 

Bianchi u. Calzavara Capuis, Este 198 Taf. 122, 10.

Slowenien

2. Brezje (Op. Trbnje), Hugel 1, Grab 23 (Abb. 131, 

8). - Dunkelfarbige Perle mit aufgelegten gelben 

Randern und drei Knbpfen. - Kromer, Brezje 13 

Taf. 5, 4.

3. Dobrnic (Op. Trebnje), Hugel 17, Grab 7. - Ohne 

Beschreibung. - Bergonzi, Area 47 Abb. 8, 20.

4. Magdalenska gora (Op. Grosuplje), Hugel 7, Grab 

10. - Drei dunkelblaue Perlen mit je drei Knbpfen.

- Hencken, Magdalenska gora 53 Abb. 229, h.

5. Magdalenska gora (Op. Grosuplje), Hugel 13, Grab 

117. - Ohne Beschreibung. - Bergonzi, Area 47 

Abb. 8, 20.

6. Most na Soci-Sta. Lucia (Op. Tolmin), Grab 955 

(Abb. 130, 9). - Perle mit drei Knbpfen. - Terzan 

u.a., Most na Soci 180 Taf. 98, 8.

7. Most na Soci-Sta. Lucia (Op. Tolmin), Grab 1109.

- Sechs dunkelblaue Perlen mit je drei Knbpfen. - 

Terzan u.a., Most na Soci 200f. Taf. Ill, D, 6-11.

8. Podzemelj (Op. Metlika); ohne Grabzusammen- 

hang. - Neun Perlen mit Knbpfen. - J. Dular, Pod

zemelj. Cat. et Monogr. 16 (1978) 27 Taf. 23, 1.

9. Smarjeta (Op. Novo mesto); ohne Grabzusammen- 

hang. - Eine Perle mit spitz auslaufenden Knbpfen. 

- Stare, Smarjeta 73 Nr. 638 Taf. 42, 9.

10. Sticna (Op. Grosuplje), Hugel 1, Grab 298. - Zwei 

bernsteinbraune Perlen. - Th. Haevernick, Sticna 

Tumulus I. In: Th. Haevernick, Beitrage zur Glas- 

forschung (1981) 439 Abb. 4.

11. Sticna (Op. Grosuplje), Hugel 1, Grab 7. - Zwei 

helle Perlen mit je drei Knbpfen. - Wells, Emer

gence 49 Abb. 34.

12. Sticna (Op. Grosuplje), Hugel 4, Grab 42. - Fiinf 

dunkelblaue Perlen mit je vier Knbpfen. - Wells, 

Emergence 65 Abb. 97, b.

13. Sticna (Op. Grosuplje), Hugel 4; ohne Grabzusam- 

menhang. - Zwei dunkelblaue Perlen mit je vier 

Knbpfen. - Wells, Emergence 68 Abb. 110, e.

14. Sticna (Op. Grosuplje), Hugel 5, Grab 2 (Abb. 130, 

7). - Vier dunkelblaue Perlen mit je drei Knbpfen; 

eine davon mit weifier Randeinfassung und weifien 

Knbpfen. - Wells, Emergence 68 Abb. 114, k.

15. Sticna (Op. Grosuplje), Hugel 7, Grab 1. - Dun

kelblaue Perle mit drei Knbpfen. - Wells, Emer

gence 80 Abb. 163, a.
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16. Sticna (Op. Grosuplje), Hiigel 7, Grab 2. - Zwei 

dunkelblaue Perlen mit zwei oder drei Knopfen. - 

Wells, Emergence 80f. Abb. 164, e.

17. Vinkov vrh (Op. Novo mesto); ohne Grabzusam- 

menhang. - Sechs Perlen mit Knopfen. - V. Stare, 

Eisenzeitliche Grabhiigel auf Vinkov vrh. Arh. 

Vestmk 15-16, 1964-65, 233 Taf. 20, 2.

Slowakei

18. Chotm (Bez. Komarno), Graberfeld KB, Grab 16. 

- Mehrere dunkelbraune Perlen zylindrischer Form 

mit gelben Knopfen und gelber Randeinfassung. - 

M. Dusek, Thrakisches Graberfeld der Hallstattzeit 

in Chotin (1966) 86 Taf. 51, 39.

Ungarn

19. Tapioszele (Kom. Pest), Grab 22. - Mehrere brau- 

ne Perlen zylindrischer Form mit gelber Randein

fassung und gelben Knopfen. - M. Parducz, The 

Scythian age cemetery at Tapioszele. Acta Arch 

Hung. 18, 1966 38f. Taf. 12, 7. 11. 12.

20. Tapioszele (Kom. Pest), Grab 365. - Ein Halsband 

von braunen Perlen mit gelber Randeinfassung und 

gelben Knopfen. - Ebd. 70 f. Taf. 60, 3-6.

Die meisten Rohrenperlen mit Knopfzier wurden aus dunkelblauem oder braunem Gias hergestellt. Mehr- 

fach wurden die Randeinfassung und die Knopfe in andersfarbigem Gias aufgelegt, wie das auch in Strett- 

weg der Fall gewesen zu sein scheint. Das Stuck aus Brezje (Abb. 131, 8) besteht wie das Strettweger 

Exemplar aus schwarzem Gias, wobei der Randwulst und die Knopfe in gelbem Gias aufgesetzt wurden. 

Moglicherweise sah die Strettweger Perle einst ahnlich aus.

Die Verbreitungskarte (Abb. 132) gibt zu erkennen, dais die Rohrenperlen mit Knopfzier in der Hauptsa- 

che in dem fur Glasperlenherstellung beriihmten Unterkrain 850 851 852 853 vorkommen, wo sie moglicherweise auch 

produziert worden sein konnten. Daruber hinaus finden sich noch in Venetien, Most na Soci-Sta. Lucia, 

in Weifikrain und auch im Bereich der Vekerzug-Kultur in der Slowakei und Ostungarn solche Perlen. 

Dabei unterscheiden sich die Rohrenperlen des Vekerzug-Bereiches durch ihre zylindrische Form sowie 

durch die bevorzugt verwendete braune Glasfarbe mit gelben Auflagen von ihren slowenischen Ver- 

wandten.

Eine Datierung der Rohrenperlen erweist sich als schwierig: Die Kahn- wie die Schlangenfibel aus Grab 

1109 von Most na Soci-Sta. Lucia erlauben eine Einordnung in die Stufe I c 2 oder II a nach B. Terzan u. 

N. Trampuz-Orel8?l. Eine sehr viel jiingere Zeitstellung zeigen die Certosafibel aus Grab 955 von Most 

na Soci-Sta. Lucia8:12 sowie die Fubzierfibel aus Grab 10, Hiigel 7 von Magdalenska gora an. Ein ahn

lich spater Ansatz diirfte auch fur die Perlen aus Chotin und aus Tapioszele zutreffens?4. Die Rohrenper- 

len mit Knopfzier lassen sich damit mehr oder weniger allgemein der jungeren Hallstattzeit zuordnen.

8. Die Bernsteinperlen (Abb. 112, 9-15; Taf, 45, 8-14)

Von den von Robitsch erwahnten neun Bernsteinperlen 855 werden heute noch sieben unter der Inventar- 

nummer 3265 im Joanneum in Graz aufbewahrt. Der Durchmesser der linsenformigen, verschieden dik- 

ken Perlen variiert zwischen 1,5 und 1,0 cm. Die streng symmetrische Form legt eine Herstellung auf 

einer einfachen Drehbank nahe, obwohl die verwitterte Oberflache heute keine Drehrillen mehr erken

nen lafit.

850 Th. Haevernick, Zu den Glasperlen in Slowenien. Simla 

14/15, 1974 (Festschr. J. Kastelic) 61 ff.

851 Terzan u.a., Most na Soci Taf. Ill, D, 1. 2. - Terzan u.

Trampuz, Cronologia 438 f. Tab. 1.

852 Terzan u.a., Most na Soci Taf. 98, 4. 5.

853 Hencken, Magdalenska gora Abb. 229, e.

854 Die Beifunde aus diesen Grabern erlauben zwar kaum eine 

nahere Datierung, aber die Graberfelder der Vekerzug- 

Gruppe setzen meist erst in einem fortgeschrittenen Stadi

um der Spathallstattzeit ein.

855 Robitsch, Judenburg 74. - Schmid, Strettweg 16.
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Abb. 132 Verbreitung der Rohrenperlen mit Knopfzier. - 1 Brezje. - 2 Dobrnic. - 3 Magdalenska gora. - 4 Most na Soci- Sta. 

Lucia. - 5 Podzemelj. - 6 Smarjeta. - 7 Sticna. - 8 Vinkov vrh. - 9 Strettweg. - 10 Chotln. - 11 Tapioszele.

Die Nachricht Robitschs 856, dab bei der Entdeckung des Grabes durch Pfeffer vielmehr und auch grobe- 

rer Bersteinperlen gefunden, sparer jedoch fortgeworfen warden, deutet an, dab die sieben noch erhalte- 

nen Perlen nur noch den kiimmerlichen Uberrest eines Bernsteinkolliers darstellen, das zur Frauentracht 

weir besser passen wiirde als zu einer mannlichen Ausstattung.

Die Bernsteinperlen geben - abgesehen von der Herkunft des Rohmaterials aus dem Bereich des ehema- 

ligen »Baltischen Meeres« - kaum weiteren Aufschlub zur zeitlichen und raumlichen Einordnung. Be- 

merkenswert ist die Haufung von Bernsteinobjekten im Graberfeld von Hallstatt; der Bernstein gelangte 

wohl im Tausch gegen das wertvolle Steinsalz in die Ostalpen. Wie G. Kossack aufzeigte, weisen be- 

stimmte Perlenformen aus Hallstatt und Hallein-Durrnberg darauf hin, dab im Umfeld dieser Bergwerks- 

zentren Bernstein verarbeitet wurde S3'. Es ware gut vorstellbar, dab auch die Bernsteinperlen aus Strett

weg uber Hallstatt ihren Weg in die Steiermark gefunden haben.

Wie oben mehrfach betont, lassen sich zwei wesentliche Erkenntnisse aus der Analyse der Schmuckge- 

genstande von Strettweg herauslesen: Zum ersten bezeugt die Dreiknopffibel erne Datierung des Strett- 

weger Grabes in den Sticna-Novo mesto-Horizont, sehr wahrscheinlich sogar in die jtingere Phase dieser

856 Robitsch, Judenburg 74. 857 G. Kossack, Friiheisenzeitlicher Giitertausch. Savaria 16,

1982, 95 ff.
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Zeitstufe, bzw. in die Stufe 3 in Kleinklein, was wohl schon Ha D 1 entsprechen diirfte. Die iibrige 

Schmuckausstattung mit Armreif, goldenen Haarreifen, Blechquadraten, Radanhanger und Perlen besta- 

tigt einen solchen Ansatz. Die meisten Gegenstande dieses sicher nicht mehr vollstandigen Schmuck

ensembles finden in den Grabern 1412 und 1634 von Most na Soci-Sta. Lucia, im Grab 20 im Hugel 4 von 

Magdalenska gora (Abb. 124-125) sowie im Grab 96 der Linzer Grabung in Hallstatt ihre besten Paralle- 

len. In der Verteilung dieser Fundplatze spiegelt sich die besondere Lage Strettwegs an einem Knoten- 

punkt zwischen der Sta. Lucia-Gruppe im Westen, der unterkrainischen Gruppe im Stiden und Hallstatt 

im Norden wider.

Zum zweiten scheint ein Grobteil der Schmuckobjekte, namlich Fibel, Armreif, Blechquadrate, Haarreife 

und Perlen zur weiblichen Sphare zu gehbren. Der geringe Durchmesser des Armringes bestatigt, dab er 

nur von einer zierlichen Frau oder gar einem Kind getragen worden sein kann. Die Schmuckausstattung 

steht damit in einem deutlichen Widerspruch zu dem durch die Waffenbeigabe als mannlich charakteri- 

sierten Fiirstengrab. Eine Lbsung dieses Dilemmas liefern, wie eingangs schon angezeigt, die unter An- 

wendung moderner Ausgrabungstechniken freigelegten Tumuli von Siittb 858 und Vaskeresztes 859 in Un- 

garn. Die Untersuchung der Leichenbrande ergab, dab jeweils ein mannliches und ein bis zwei weibliche 

Individuen in diesen Grabern beigesetzt wurden. Auberdem ist in Siittb die Opferung eines Kindes be- 

legt. In den Resten des Scheiterhaufens in Siittb wurden dariiber hinaus noch Reste weiterer, nicht in der 

Grabkammer zur Ruhe gebetteter Personen entdeckt. Als Interpretation bietet sich in herrschaftlichen 

Bestattungen, wie sie die Graber von Siittb, Vaskeresztes und auch Strettweg darstellen, die Sitte der 

Totenfolge an. B. Terzan stieb bei ihrer Analyse osthallstattischer Grabausstattungen mehrfach auf Hin- 

weise fiir solche Bestattungsbrauche 86°. Mehrere Graber enthielten neben Waffen auch typisch weibliche 

Beigaben, wie z.B. Spinnwirtel. Die Schmuckgegenstande legen den Verdacht nahe, dab die Bestattungs- 

zeremonie fiir die »Fiirsten« von Strettweg sehr wahrscheinlich auch die Sitte der Totenfolge beinhaltete 

und dab eine oder mehrere Frauen oder Kinder ihrem »Herrn« ins Grab folgen mubten.

F. SONSTIGE METALLGEGENSTANDE

Unter den vielen Bruchstiicken aus Strettweg finden sich einige nicht den Kategorien Waffen, Zaumzeug, 

Schmuck, Metallgefaben und Kochgeraten zuzuordnende Metallobjekte. Der Verwendungszweck der 

meisten Ojekte bleibt zumeist unbestimmt.

1. Fragment einer rechteckigen Bronzeblechplatte (Abb. 133, 1; Taf. 47, 1. 2)

Ein Bronzeblechfragment aus der Ferkschen Schenkung (Ohne Inv. Nr.) zeichnen ein gerade abgeschnit- 

tener Rand sowie ein urspriinglich wohl kreisrund herausgetriebenes Mittelstiick von ca. 8 cm Durch

messer aus. Den Rand sowie den runden Mittelteil zieren herausgetriebene Buckelreihen, die kleineren 

Perlbuckelreihen emfassen. Ein weiteres, etwas kleineres Blechfragment aus dem Komplex mit der Inven- 

tarnummer 6106 (Abb. 133,1; Taf. 47,2) schmiicken exakt die gleichen Buckelreihen, was die Zugehbrig- 

keit zu dem oben beschnebenen Fragment auber Zweifel stellt. Die im rechten Winkel abzweigende

858 Vadasz, Siitto 53.

859 Fekete, Vaskeresztes 54.

860 Terzan, Ostalpen-Westpannonien 324 glaubt in Bad Fisch- 

au (S. 230 £.), in Nove Kosariska (S. 2321.) und in Kaptol 

(S. 237) Mitbestattungen erfassen zu konnen.
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Abb. 133 Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Rechteckiges Bronzeblech mit herausgetriebenem runden Mittelteil. - 2. 3 Doppelbsen aus 

Bronze. - 4. 5 Klapperblechpaare aus Bronze. - 6-12 Bronzeringe. - 13 Gestielter Bronzering. - 14 Stufig gebogenes Bronzeblech. 

-15 Massives Bronzestiick. - 16 Bronzeblechstreifen. - 17 Bronzestabchen mit Ohr. - 18. 19 Blechfragmente mit Buckelzier. - 20 

22 Fragmente durchbrochener Bronzebleche. - M = 1:2.
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Abb. 134 Rechteckige Bronzebleche mit kreisformig herausgetriebenem Mittelteil. -1.2 Leibnitz-Flavia Solva. - 3 Legen. - 

4 Sanski most. - (1- 2 nach G. Prussing; 3 nach M. Strmcnik-Gulic; 4 nach F. Fiala). - M = 1:2.

Buckelreihe auf diesem zweiten Fragment legt den Verdacht nahe, dafi die Zier den runden Mittelteil des 

ansosten wahrscheinlich rechteckigen Blechstiickes kreuzfdrmig iiberzog. Die Buckelzierlinien, beste- 

hend aus einer starkeren und zwei sie flankierenden klemeren Buckelreihen, ordnen die Platte aus Strett- 

weg unter die erste Gruppe der Bronzeblechgefabe ein, die sehr wahrscheinlich einer lokalen Werkstatte 

entstammen.
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Parallelen aus dem Gollikogel bei Leibnitz (Abb. 134, 1. 2) 861 in der Steiermark geben zu erkennen, dafi 

die Strettweger Fragmente Bestandteile einer rechteckigen bis quadratischen Blechplatte mit kreisformig 

herausgetriebenem Mittelteil waren. Die Klapperbleche am Rand verliehen den Leibnitzer Stricken eine 

besondere Wirkung 862. Eine weitere rechteckige Platte wurde am Legen in Slowenien (Abb. 134, 3) ent- 

deckt 863. Anstelle von Buckelreihen zieren umlaufenden Rillen das Mittelsttick dieses Exemplars. Gleich 

mehrere ahnliche Platten kamen in dem erst jiingst aufgedeckten Grabhtigel der Wiesenkaiser-Gruppe 

der Sulmtalnekropole zum Vorschein 864 865. Zwei weitere, reich verzierte Exemplare stammen aus dem sehr 

viel weiter entfernten Graberfeld von Sanski most in Bosnien-Herzegovma (Abb. 134, 4)S65.

Da keines der Stiicke gut befundet ist und auch keinerlei Befestigungshilfen erkennbar sind, bleibt der 

Verwendungszweck dieser Platten mit rundem Mittelteil unbestimmt. Wahrend fur die Platten aus Leib

nitz, Legen und Sanski most keine Beifunde iiberliefert sind, gestattet das neuentdeckte Grab der Wiesen

kaiser-Gruppe eine zeitliche Einordnung. Es gehdrt sehr wahrscheinlich in die Stufe 3 nach Dobiat 866, 

was gut zu den iibrigen Funden von Strettweg pafit. Da die meisten bislang bekannten Platten im Bereich 

der Sulmtalgruppe zum Vorschein gekommen waren, liegt es nahe, eine Herstellung in diesem Gebiet zu 

vermuten, nicht ohne jedoch auf die Verbindung zu den Platten aus Sanski most und damit verbundene 

illyrische Kontakte hinzuweisen.

2. Die Doppeldsen aus Bronze (Abb. 133, 2. 3; Taf. 47, 3. 4)

Aus Strettweg liegen noch zwei im Joanneum in Graz verwahrte Doppeldsen (Inv. Nr. 13966) vor 867. Die 

Breite der gegossenen Stticke betragt 3,7 cm. Die beiden kreisrunden Osen verbindet ein waagrechter 

Steg. Ihn kreuzt im rechten Winkel ein senkrechter Steg, der oben in einem Knopf endet. Das untere Ende 

ist bei beiden Exemplaren abgebrochen, so dafi unklar bleibt, ob die beiden Doppeldsen zu ein und dem- 

selben oder aber zu zwei verschiedenen Objekten gehorten. In einer Ose sitzt noch eine bandformige, 

aufien gerippte Omegazwinge.

Die von W. Schmid vorgeschlagene Verbindung der Doppeldsen mit dem Aufsatzring aus Strettweg868 

entlarvte bereits G. Kossack als Irrtum 869. Der Mangel an Vergleichsstiicken erlaubt freilich auch keinen 

alternativen Rekonstruktionsvorschlag, was auch eine zeitliche und raumliche Bestimmung unmoglich 

macht.

3. Die Klapperblechpaare aus Bronze (Abb. 133, 4. 5; Taf. 47. 5. 6)

Die beiden Klapperanhangerpaare (Inv. Nr. 13965 und 13968) prasentieren sich in einem recht unter- 

schiedhchen Erhaltungszustand 870. Wahrend ein Paar weitgehend komplett auf uns gekommen ist, weist 

das zweite, durch Feuer verursachte, Beschadigungen auf. Je zwei gegossene Anhanger verbindet eine

861 Priissing, Bronzegefafie Taf. 145.

862 Mbglicherweise besafi auch das Strettweger Exemplar sol- 

che Klapperanhanger; das eine oder andere lose Bronze- 

kettchen (Taf. 46, 21) konnte auch an so einer Bronzeplat- 

te befestigt gewesen sein.

863 Strmcnik-Gulic«, Legen 116 Taf. 18, 4.

864 Den Hinweise verdanke ich G. Tomedi/Innsbruck.

865 F. Fiala, Das Flachgraberfeld und die prahistorische An-

siedlung in Sanskimost. Wiss. Mitt. Bosnien-Herzegowi-

na 6, 1899, 107ff. Abb. 172-173.

866 Zumindest legen die Fibeln einen solchen Zeitansatz nahe. 

Vgl. Hebert, Bestattung Abb. 2.

867 Schmid, Strettweg 15 Abb. 4. - Kossack, Flavia Solva 58 

Abb. 3, 10. (Das neben der Doppelbse abgebildete Bruch- 

stuck ist nicht mehr auffindbar).

868 Schmid, Strettweg 15 Abb. 4.

869 Kossack, Flavia Solva 58 Abb. 3, 10.

870 Schmid, Strettweg 14 f. Taf. 4, 4.
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bandformige Omegazwinge, die ihrerseits in einem unbekannten Gegenstand von etwa 1 cm Material- 

starke eingelassen war. Die einseitigen Klapperanhanger von ca. 6 cm Lange besitzen eine dreieckige Grund- 

form, aus der seitlich zwei kurze Armchen hervorragen. Den AbschluB des Anhangers bildet eine Ring- 

ose. Mehrere mitgegossene Rippen gliedern das Oberteil des Anhangers; der Rand des glatten Unterteils 

wurde rundum gekerbt.

G. Kossack stellte entsprechende Klapperanhanger unter der Bezeichnung »anthropomorphe Anhiinger 

in Dreiecksform« zusammen871. Er betonte, dab sie gehauft im »ostalpinen Hallstattkreis« auftreten, 

nicht ohne auf donaulandische Vorformen hinzuweisen.

4. Die Bronzeringe (Abb. 133, 6-12; Taf. 47. 7-13)

Aus dem Strettweger Fiirstengrab liegen sieben Bronzeringe vor, die sich keinem anderen Objekt zuord- 

nen lassen 872.

a) Der massive Ring (Inv. Nr. 13941) mit etwas unregelmafiiger Materialstarke besitzt einen Durchmes- 

ser von 5,7 cm (Abb. 133, 6; Taf. 47, 7). Die abgeplattete Aufienseite des Ringes schmiickt ein Band 

von sechs eingepunzten Linien, das seitlich zwei Schragstrichreihen einfassen.

b) Der Durchmesser dieses Ringes mit rhombischem Querschnitt (Inv. Nr. 6064) betragt 4,9 cm (Abb. 133, 

7; Taf. 47, 8). Den gegossenen und sorgfaltig polierten Ring zieren an der Aufienseite drei der Ring

form folgende, schrag gekerbte Rippen.

c) Der flache, etwas unregelmafiige Rmg mit fast spitzovalem Querschnitt (Inv. Nr. 6052) blieb unver- 

ziert (Abb. 133, 8; Taf. 47, 9). Sein Durchmesser betragt ca. 5 cm.

d) Den unverzierten Bronzering von 3,7 cm Durchmesser (Inv. Nr. 6035) zeichnet der rhombische Quer

schnitt aus (Abb. 133, 9; Taf. 47, 10).

e-f) Diese beiden aus einem drahtartigen Bronzestab zurechtgebogenen Bronzeringe (Inv. Nr. 13939— 

13940) besitzen einen Durchmesser von 3,8 bzw. 3,4 cm (Abb. 133, 10. 11; Taf. 47, 11. 12).

g) Unter den Bronzefragmenten, die unter der Inv. Nr. 6106 im Grazer Museum aufbewahrt werden, 

befindet sich auch das Bruchstiick ernes kleinen Bronzeringes (Abb. 133, 12; Taf. 47, 13). Der Durch

messer dieses im Querschnitt karoformigen Ringes diirfte bei etwa 2 cm gelegen haben. Die Aufiensei- 

te schmticken wie bei Ring b drei gekerbte Rippen.

Wahrend die glatten Ringe c bis f wahrscheinlich als Klapperanhanger auf den Henkeln von Breitrand- 

schiisseln (Abb. 64) oder von anderen Metallgefafien safien, bleibt der Verwendungszweck der tibrigen 

Ringe unbestimmt. Die Rippenzier der Rmge b und g (Abb. 133, 7. 12) hebt diese beiden Stiicke aus der 

Masse einfacher Ringe heraus und gestattet erne etwas nahere Einordnung. Beiden lassen sich entspre

chende, durch gekerbte Rippen gegliederte Parallelen aus Vace (Abb. 135, 2. 3), aus dem Grab 6 des Spi- 

ler-Tumulus von Libna, aus Grab 22 Hugel 48 von Sticna und aus Grab 25 im Hiigel 10 von Magdalenska 

gora (Abb. 135,1) an die Seite stellen 873. Ein Ring aus Vace (Abb. 135, 2) war moglicherweise Bestandteil 

eines Giirtelbeschlages. Emige weitere, sehr kleine Ringe aus Vace (Abb. 135, 3) wurden zusammen mit 

Anhangern und Bronzeperlen auf einem Faden aufgezogen, wobei es sich sehr wahrscheinlich um erne 

moderne Montage handelt. Die Ringe aus Libna stehen moglicherweise mit dem Pferdegeschirr in Ver

bindung. Zwei ebenfalls profiherte Ringe sitzen auf dem Stiel des kleinen Siebloffels aus dem Pommerko-

871 Kossack, Symbolgut 41 f.

872 Schmid, Strettweg 19.

873 Stare, Vace 92 Nr. 314 Taf. 45, 3; 103 Nr. 524 Taf. 64, 9. - 

Gustin, Libna Taf. 9, 7. 11. - Gabrovec, Niederschlag 

Abb. 9,9.10,-Hencken, Magdalenska gora 70 Abb. 317, d.
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Abb. 135 Profilierte Bronzeringe. - 1 Magdalenska gora, Hiigel 10, Grab 25. -2.3 Vace. - (1 nach H. Hencken; 2. 3 nach F. Stare). 

-M = l:2.

gel bei Kleinklein (Taf. 48, I) 874. Diese beiden Ringe entsprechen in Grobe und Aussehen weitgehend 

dem Ringfragment g aus Strettweg, was jedoch nur als vager Hinweis auf die Mitgabe ernes ahnlichen 

Siebloffels gewertet werden darf. Diese kurze Betrachtung macht deutlich, dab die Ringe mit rautenfor- 

migem Querschitt und Rippenzier recht unterschiedlichen Verwendungszwecken dienen konnten. Ihre 

zeitliche Stellung lafit sich auch nur sehr unscharf bestimmen. Die Ringe aus dem Pommerkogel von 

Kleinklein und aus dem Spiler-Tumulus von Libna entstammen Grabern des Sticna-Novo mesto-Hori- 

zontes bzw. der Stufe 3 nach C. Dobiat 875. Dab solche Ringe dariiber hinaus bis in den Negauer Helm- 

Horizont in Gebrauch standen, bezeugt das Exemplar aus dem Grab 25 lm Hiigel 10 von Magdalenska 

gora, das mit einem sicher so spat zu datierenden Zinnbleiarmreif vergesellschaftet war 876.

874 Schmid, Klein Glein 232 Abb. 11. - Dobiat, Kleinklein 

Taf. A 2, 9.

875 Vgl. dazu Anm. 627 - Dobiat, Kleinklein 170.

876 Vgl. dazu H. Hencken, Bracelets of lead-tin alloy from 

Magdalenska gora. Simla 14/15,1974 (Festschr. J. Kastelic) 

119ff.
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5. Gestielter Bronzering (Abb. 133, 13; Taf. 47, 14)

Der sechskantige Ring wurde zusammen mit den beiden Attaschenfragmenten vom Kreuzattaschenkes- 

sel (Abb. 54, 5. 6) unter Inv. Nr. 13955 im Grazer Museum verwahrt. Aus dem durch Feuer beschadigten 

Ring ragt unten noch der abgebrochenen Ansatz eines kraftigen Stieles hervor.

6. Schmale Bronzeblechstreifen (Abb. 133, 16; Taf. 47, 16)

In dem Konvolut von Bruchstucken mit der Inv. Nr. 6106 finden sich zehn Fragmente eines nur 4 mm 

breiten Blechstreifens. Der Verwendungszweck dieser leicht gewdlbten Streifen bleibt unbekannt.

7. Ein stufenformig gebogenes Bronzeblech (Abb. 133, 14; Taf. 47, 15)

Unter den vielen Blechfragmenten aus dem von F. Ferk dem Grazer Museum iibergebenen Komplex liegt 

auch ein stufig gebogenes kraftiges Bronzeblechstiick vor. Im oberen Ende steckt noch ein verbogener 

Niet.

8. Massives Bronzestiick mit Nietloch (Abb. 133, 15; Taf. 47, 16)

Dieses Bruckstiick mit einer Materialstarke von 7 mm entstammt ebenfalls dem Ferkschen Komplex. 

Trotz Beschadigung durch das Feuer lassen sich noch die langliche Form, der rechteckige Querschnitt 

und die Halfte eines Nietlochs erkennen.

9. Bronzestabchen mit Ohr (Abb. 133, 17; Taf. 47, 18)

Das nadelartige Bruchstiick mit rundem Querschnitt und seiner welligen Form durchstofit an einem Ende 

ein kleines Ohr.

10. Zwei kleine Bronzeblechfragmente mit Buckelzier (Abb. 133, 18. 19; Taf. 47, 19. 20)

Diese zwei sehr kleinen Blechbruchstiicke ziert je eine spitzwinklig angeordnete Buckelreihe. Aus dem 

grofieren Fragment wurde zudem noch eine nur noch teilweise erhaltene Punktrosette herausgetrieben 

(Abb. 133, 18). Die gleiche Zier, bestehend aus Winkel und Punktrosette in exakt gleicher Anordnung, 

findet sich auf dem Bronzedeckel VI aus dem Pommerkogel bei Kleinklein wieder 877. Da im Strettweger 

Material nur diese beiden kummerlichen Fragmente, die weder in der Literatur noch im Grazer Inventar- 

buch erwahnt wurden, auf die Existenz eines solchen Deckels hindeuten, besteht der berechtigte Ver- 

dacht, daB sie Bestandteil des erwahnten Deckels VI aus dem Pommerkogel in Kleinklein sind und irr- 

ttimlicherweise unter das Strettweger Fundmatenal gerieten 878.

877 Schmid, Klein Glein Abb. 23. - Dobiat, Kleinklein Taf. A 

4,6.

878 Kleinkleiner Bronzeblechfragmente scheinen irrtiimlicher-

weise auch unter das ebenfalls im Steiermarkischen Lan- 

desmuseum Joanneum in Graz verwahrte Fundmaterial 

aus Libna geraten zu sein (Gustin, Libna Taf. 80. 8-9).
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Abb. 136 Durchbrochene Bronzebleche. -1.2 Wildon, Galgenkogel. - 3 Velem-St. Vid. -4 Szazhalombatta, Hugel 75. -(1.2 nach 

M. Grubinger; 3 nach K. v. Miske; 4 nach A. Holport). - M - 1:2.

11. Fragmente durchbrochener Bronzebleche (Abb. 133, 18-20; Taf. 48, 2-4)

Als letzter Metallgegenstand sei auf die Fragmente ehemals durchbrochen gearbeiteter Bronzebleche 

(Inv. Nr. 11394) aufmerksam gemacht. Sie alle wurden aus diinnem Bronzeblech ausgemeifielt und mit 

Buckelreihen verziert.

a) Das erste Fragment (Abb. 133,20; Taf. 48, 2) setzt sich aus emem breiten, mit zwei Buckelreihen deko- 

rierten Blechstreifen sowie einem in spitzen Winkel davon abzweigenden schmaleren Band zusam- 

men. Die zwickelartig erweiterte Gabelung schmiickt ein grofier Buckel mit umgebender Punktreihe.

b) Das zweite Bruchstiick (Abb. 133, 21; Taf. 48, 3) besteht aus einem breiten, von zwei Buckelreihen 

geschmtickten Blechstreifen, der oben im spitzen Winkel umbiegt. In Zwickel befindet sich ein Foch. 

Die Fragmente a und b stammen sehr wahrscheinlich vom gleichen Objekt.

c) Das dritte Fragment (Abb. 133, 22; Taf. 48, 4) bildet ein sehr viel schmalerer, maanderartig verwinkel- 

ter Blechstreifen. Erne Buckelreihe folgt der Form des Bleches.

Die durchbrochenen Blechstiicke aus Strettweg finden ihre besten Entsprechungen in den auf zwei Ton- 

urnen befestigten, durchbrochenen Blechen aus dem Galgenkogel bei Wildon in der Steiermark (Abb. 136, 

1. 2; Taf. 48 , 5) 879. Insbesondere das Fragment c aus Strettweg (Abb. 133, 20) lafit sich perfekt in die 

maanderverzierten Blechen der Urne 1 von Wildon (Abb. 136, 1. 2) einpassen. Die z. T. sogar figural 

gestalteten Bleche von Wildon wurden mittels Blemieten auf den Tongefaben befestigt, wovon sich aber 

auf den Strettweger Blechen keinerlei Reste erhalten haben.

879 Grubinger, Wildon 1171. Abb. 3, 3 Taf. 18.
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Abb. 137 Verbreitung von Bronzeblechapplikationen auf hallstattzeitlichenTongefafien (nach C. Dobiat) sowie von durchbroche- 

nen Bronzeblechen. - 1 Smarjeta. - 2 Vace. - 3 Gemeinlebarn. - 4 Leibnitz. - 5 Wildon. - 6 Nove Kosariska. - 7 Strettweg. - 

8 Szazhalombatta. - 9 Velem- St. Vid. - 10 Goldes.

Die Zusammenstellung von entsprechenden Bronzeblechapplikationen auf Tongefafien durch C. Dobiat 

(Abb. 137) 880 881 zeigt, dab solcher Zierat vor allem in siidost- und ostalpinen Alpenvorland beheimatet war. 

Form und Verzierung der Bleche aus Leibnitz, Gemeinlebarn, Nove Kosariska, Smarjeta, Vace und mog- 

licherweise auch Strettweg variieren sehr stark. Maanderartige Applikationen liegen nur aus Wildon und 

Strettweg vor.

Auherdem sind aus dem Bereich der Osthallstattkultur noch einige weitere maanderartig durchbrochene 

Bronzebleche bekannt geworden, deren Verwendungszweck freilich unbekannt ist. In der Siedlung von 

Velem-St. Vid in Ungarn wurden zwei Bruchstiicke geborgen (Abb. 136, 3) , die auch die Buckelzier 

mit den Strettweger Exemplaren gemeinsam haben. Ein eingehangtes Bronzeringlein in einem der Blech- 

fragmente von Velem-St. Vid macht deutlich, dafi sie wohl kaum als Applikation auf einem TongefaB 

befestigt waren. Die in jiingster Zeit durchgefiihrten Grabungen in Szazhalombatta in Ungarn forderten 

in Flugel 75 einige ahnliche, ursprunglich wohl durchbrochen gearbeitete Bronzeblechfragmente (Abb. 136, 

4) in allerdings sehr schlechtem Erhaltungszustand zu Tage 882. Auch aus dem neuentdeckten Grab der

880 Dobiat, Kleinklein 130 ff. u. 200 Fundliste 3 Abb. 16. 882 Holport, Szazhalombatta 36 ff. Abb. 7, 13-18.

881 v. Miske, Velem 63 Taf. 53, 56. 57.
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Wiesenkaisergruppe der Sulmtalnekropole sollen ahnliche durchbrochene Bleche mit Buckelzier zum 

Vorschein gekommen sein 883.

In dem Zusammenhang sei auf ahnliche, zumeist swastikaartig gestaltete Bronzebleche, die sehr wahr- 

scheinlich als Aufnahschmuck dienten, aus spatvillanovazeitlichen Grabern Mittelitaliens hingewiesen. 

Als Beispiele seien Bleche aus Tarquinia884 und Veji 885 genannt. Diese Ahnlichkeit bewog A. Siegfried- 

Weiss, eine Herleitung der Wildoner Applikationen von solchen italischen Vorbildern zu vermuten 886 887. 

Ein naherer Vergleich gibt zu erkennen, dab die italischen, zumeist swastikaformigen Arbeiten sich doch 

recht deutlich von den mehr oder weniger rechteckigen Blechen aus dem Ostalpenraum unterscheiden. 

Die Verbreitung der Bronzeapplikationen auf Tongefahen sowie die oben aufgeftihrten Vergleichsstticke 

aus Ungarn zeigen, dab es sich bei den durchbrochenen Bronzeblecharbeiten mit Buckelzier sehr wahr- 

scheinlich um eine ostalpine Zierform handeln diirfte, die moglicherweise auf italische Vorformen zu- 

riickgeht. Einen Hinweis auf eine Datierung liefert die Maanderzier, die laut C. Dobiats Analyse der 

Keramik der Sulmtalgruppe erst ab der Stufe 3, d. h. ab einer fortgeschrittenen Phase des 7. und wahrend 

des beginnenden 6. Jahrhundert v. Chr., auftratSS7.

G. DIE TONGEFASSE

Robitsch berichtet, dafi in Strettweg »Scherben von sehr groben und auch sehr feinen Thongeschirren, 

wovon einige der letzteren ein sehr nettes Aussehen mufiten gehabt haben« gefunden wurden 888. Es wur- 

de jedoch nur ein sehr kleiner Teil davon geborgen und dem Grazer Museum iibergeben (Inv. Nr. 13956- 

13964) (Abb. 138; Taf. 48, 6-12; 49). Obwohl die kleinen Tonscherben heute nur noch den kiimmerlichen 

Uberrest der einst sicher sehr prunkvollen Tongeschirrausstattung des Strettweger Grabes darstellen, 

spielten sie bei der Frage nach der Zeitstellung des Strettweger Grabes eine sehr wichtige Rolle 889.

Vergleicht man die Tonscherben aus Strettweg mit der von C. Dobiat vorgelegten Keramik aus Klein

klein8 ?0, so lassen sich die meisten Fragmente noch einem bestimmten Gefahtyp zuordnen. Wegen dieser 

groben Affinitat mit Kleinklein, die die Zugehdrigkeit des Strettweger Grabes zur Sulmtalgruppe noch 

einmal eindringlich unterstreicht, wurde auch die von C. Dobiat erarbeitete Terminologie tibernommen.

1. Mundsaum- und Halsbruchstiick mit rot-schwarzer Bemalung 

(Abb. 138, 1. 2; Taf. 48, 6. 7)

Die beiden zusammengehdrigen Tonscherben (Inv. Nr. 13 9 5 7) 891 aus dunkelgrauem, mit kleinen Stein- 

chen gemagerten Ton lassen trotz stark verwitterter Oberflache noch die rote Engobierung mit Spuren 

einer Graphitbemalung erkennen. Der durch das Mundsaumfragment noch erschliebbare Mtindungs- 

durchmesser von ca. 25 cm sowie die Materialstarke von bis zu 1 cm beweisen, dab beide Scherben einst 

Teil eines Grofigefabes waren. Der aufien wie innen graphitierte, fast 4 cm breite Mundsaum zieht schrag 

nach aufien. Das zweite, sehr wahrscheinhch von einem leicht einschwingenden Kegelhals stammende 

Fragment labt noch die eingeritzte Vorzeichnung fur eine Bemalung erkennen. Von einer waagrechten

883 Den Hinweis verdanke ich G. Tomedi/Innsbruck.

884 Hencken, Tarquinia 123 Abb. 107, d. e.

885 A. Cavalotti Batcharova, Veio. Not. Scavi 1965, 129

Abb. 53, z. - M. Bedello, Veio. Not. Scavi 1975, 165 

Abb. 64, 9.

886 Siegfried-Weiss, Ostalpen 120.

887 Dobiat, Kleinklein 135 ff. u. 169 f. Beil. 4.

888 Robitsch, Judenburg 74.

889 Schmid, Strettweg 19ff. Abb. 5; 6.

890 Dobiat, Kleinklein 65 ff.

891 Schmid, Strettweg 19 Abb. 5 (Seine Rekonstruktion hat 

freilich nur wenig mit dem tatsachlichen Aussehen dieses 

Gefafies zu tun).
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Abb. 138 Strettweg, Fiirstengrab. Keramikfragmente. - 1 Mundsaumfragment mit rot-schwarzer Bemalung. - 2 Halsfragment mit 

rot-schwarzer Bemalung. - 3-8 Kannelierte Halsfragmente mit Rot-Schwarz-Bemalung. - 9 Kanneliertes Halsfragment mit 

Graphitierung. - 10-13 Kannelierte Schulterbruchstiicke mit Graphitierung. - 14. 15 Kannelierte Schulterfragmente mit Graphitie- 

rung. - 16Tonknopf in Rosettenform. - 17 Bodenfragmente einer Schale mit Graphitbemalung. - 18-21 Tongefafischerben. -

M = 1:3.



Abb. 139 Sulmtalnekropole bei Kleinklein. Tongefafie. - 1 Kaiserschneiderwald, Grab 42: Kegelhalsgefafi. -2 Grellwald, Grab 55: 

Kegelhalsgefafi. - 3. 5 Forstwald, Grab 51: Fufischale und Henkeltasse. — 4. 6 Tschoneggerfranzl-Tumulus 2: Fufischale und 

Henkelfragment. - 7 Kurbischhansl-Tumulus: Schale. - (Nach C. Dobiat). - M = 1:4.

Grundlime ausgehend, wurden schrag verlaufende Bander eingeritzt, die abwechselnd rot und schwarz 

eingefarbt waren.

Der breite, trichterformig nach aufien ziehende Mundsaum und der einschwingende Hals finden auf den 

die Sulmtalgruppe kennzeichnenden Kegelhalsgefafien (Abb. 139, 1. 2) ihre besten Gegenstiicke 892. Sehr

892 Dobiat, Kleinklein 66 ff. Abb. 8.
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wahrscheinlich gehbrten die Strettweger Fragmente zu einer Urne vom Typ 4 oder 5 nach Dobiat. Audi 

die Rot-Schwarz-Bemalung findet sich vielfach auf vergleichbaren Kegelhalsgefaben. Eine ahnlich ver- 

zierte Kegelhalsurne fand sich in Hiigel 30 der Grellwaldgruppe in der Sulmtalnekropole 893, wobei die 

Malstreifen jedoch senkrecht und nicht schrag auf den Hals gemalt wurden. Eine weitergehende Bestim- 

mung erlauben die Bruchstiicke freilich nicht.

2. Sechs horizontal kannelierte Tonscherben mit Rot-Schwarz-Bemalung 

(Abb. 138, 3-8; Taf. 48, 8-13)

Die sechs vom gleichen Gefab stammenden Scherben (Inv. Nr. 13962 und 13964) bestehen aus einem 

rotbraunen, mit kleinen Steinchen gemagerten Ton 894. Ihre geringe Wolbung sowie ihre Materialstarke 

von 6 bis 7 mm lassen erneut auf ein grobes Gefab schlieben; wahrscheinlich stammen auch sie vom 

konischen Hals einer Kegelhalsurne. Die Aubenseite weist eine kraftige, horizontal verlaufende Kannelur 

auf. Die durch die Kannelur enstandenen Zonen wurden abwechselnd rot und schwarz eingefarbt.

Die Streifenbemalung bewog W. Schmid, diese Scherben einer Este-Tonsitula zuzuschreiben 895. Ein Ver- 

gleich mit Este-Tonsitulen ergab freilich, dab die Streifenbemalung stets auf flachen Zonen aufgetragen 

wurde und dab die einzelnen Zonen zumeist kleine umlaufende Rippen voneinander abgrenzen 896. Die 

Scherben aus Strettweg ziert im Gegensatz dazu eine Kannelur mit im Querschnitt wellig verlaufenden 

»Zonen«, die auf den Kegelhalsurnen Kleinkleins (Abb. 139, 1. 2) weit bessere Parallelen findet als auf 

estensischen Tonsitulen 897 *. Eine fragmentarisch erhaltene Kegelhalsurne aus dem Grab 42 im Kaiser- 

schneiderwald (Abb. 139,1) stellt das beste Gegenstiick zu den Strettweger Scherben dar8Z Sie schmuckt 

eine ebenfalls rot-und schwarz bemalte Horizontalkannelur des Halses. Obwohl Dobiat das Grab aus 

dem Kaiserschneiderwald seiner Stufe 2 zuweist, betont er an anderer Stelle, dab die den ganzen Hals 

bedeckende Horizontalkannelur eines der klassischen Zierelemente der Stufe 3 darstellts,).

3. Ftinf schwarze Tonscherben mit Kannelur (Abb. 138, 9-13; Taf. 48, 1-5)

Diese wahrscheinlich alle von einem groben Tongefab stammenden Scherben (Inv. Nr. 13959-13961) 

bestehen aus dunkelgrauem bis rotbraunem Ton mit Stemchenmagerung . Die Materialstarke varnert 

zwischen 6 und 8 mm. Die Oberflache wurde sorgfaltig geglattet und flachig graphitiert. Auf der Innen- 

seite finden sich Uberreste eines schwarzen, harzartigen Belags, der wohl der Abdichtung des pordsen 

Tones diente. Alle Fragmente zeigen auf der Aubenseite erne kraftige Kannelur. Die Wolbung der einzel

nen Tonfragmente erlaubt die Feststellung, dab die Kannelur auf drei Scherben (Abb. 138, 10-12) senk

recht verlief, wahrend sie auf einem Scherben (Abb. 138, 9) waagrecht angebracht war. Daraus folgt, dab 

die Kannelur sehr wahrscheinlich die Schulter in senkrechter und den Hals des Gefabes in waagrechter 

Anordnung bedeckte.

Diese Beobachtung labt vermuten, dab die schwarzen Tonscherben sehr wahrscheinlich von einer Kegel

halsurne vom Typ 5 stammen, da eine entprechende Kannelur der Schulter wie des Halses nur auf solchen 

Kegelhalsurnen aufscheint901. Die besten Vergleichsstiicke fanden sich im Hiigel 55 der Grellwaldgruppe

893 Dobiat, Kleinklein Taf. 70, 1.

894 Schmid, Strettweg 20 Abb. 6, 2.

895 Schmid, Strettweg 20 f.

896 Vgl. Frey, Situlenkunst Taf. 20, 5. 10; 24, 9. 11. 13; 28, 19;

29, 16; 30, 25. 28; 31, 24. - Peroni u. a., Cronologia 83 f.

Abb. 17, 9.

897 Dobiat, Kleinklein 66ff. u. 118 f. Abb. 9 Taf. 88,1.4; 89,1.

898 Dobiat, Kleinklein 169 Taf. 29, 3.

899 Dobiat, Kleinklein 118f.

900 Schmid, Strettweg 20 Abb. 6, 1.

901 Vgl. Anm. 892.
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(Abb. 139, 2 ) 902. Kegelhalsurnen vom Typ 5 stellen eine sicher spate Erscheinungsform dar 903. Die waag- 

und senkrechte Kannelur tritt gar nur auf Urnen aus der Stufe 3 nach Dobiat in Erscheinung 904.

4. Zwei schwarze kannelierte Tonscherben mit Rippenzier (Abb. 138, 14. 15; Taf. 49, 6. 7)

Die mit 5 mm deutlich diinnwandigeren Tonfragmente mit Kannelur und Rippenzier (Inv. Nr. 23958) 

bestehen aus dunkelgrauem bis rotbraunem Ton. Sie weisen eine sorgfaltige Glattung, eine flachige Gra- 

phitierung und eine zarte Kannelur auf, die diese beiden Scherben deutlich von den oben beschriebenen 

funf Tonscherben unter Inv. Nr. 13959-61 unterscheiden. Das grofiere Fragment (Abb. 138,14),daswahr- 

scheinlich vom Hals-Schulterumbruch eines Gefafies stammt, setzt sich aus einer glatten, steil nach oben 

ziehenden Partie sowie einem schwach kannelierten unteren Teil zusammen. Die gleiche zarte Kannelur 

schmuckt auch das zweite Fragment (Abb. 138,15). Auf der kannelierten Partie des grofieren Bruchstuk- 

kes sitzt eine 2,5 cm lange, durch zwei Eindellungen gegliederte Rippe.

Die Kombination von kannelierter Schulter und aufgesetzter Rippe findet sich in Kleinklein mehrfach 

auf Fufischtisseln (Abb. 139, 3. 4) wieder, vor allem auf stark profilierten Exemplaren mit Horneraufsat- 

zen 905. Allerdings schmticken diese Gefafie zumeist hornerartig gestaltete Aufsiitze. Rippenzier begegnet 

nur auf drei Fufischtisseln aus dem Tschoneggerfranzeltumulus 2 (Abb. 139, 4) 906; eingedellte Rippen wie 

auf dem Strettweger Scherben treten aber auch hier nicht in Erscheinung. Trotzdem diirfte es sich bei den 

beiden hier beschriebenen Tonscherben um Bestandteile einer Fufischiissel gehandelt haben. Die stark 

profilierten Fufischusseln gelten als erne der Leitformen der Stufe 3 der Sulmtalnekropole 907.

5. Knopfformiger Tonaufsatz in Rosettenform (Abb. 138, 16; Taf. 49, 8)

Dieses sehr sorgfaltig modellierte Bruchstiick (Inv. Nr. 13956) aus dunkelgrauem Ton wurde rot engo- 

biert und flachendeckend graphitiert 908. Den etwas nach links gezogenen stielartigen Aufsatz bekront ein 

rosettenformiger Knopf mit Mitteldelle.

Ein Vergleich mit der Kleinkleiner Keramik zeigt, dafi dieser Aufsatz zusammen mit einem heute verlo- 

renen Pendant einst den hochaufragenden Henkel einer »kalottenfdrmigen Henkelschale« zierte (Abb. 139, 

5 . 6) 909. In Kleinklein dienten recht unterschiedlich gestaltete Aufsiitze als Zier fur solche Henkelschalen. 

Tierkopfchen finden sich ebenso wie knopfartige Gebilde910. Die Henkelschalen treten laut C. Dobiat 

sowohl wahrend der Stufe 2 als der nachfolgenden Stufe 3 auf91wobei der Schwerpunkt in letzterer zu 

liegen scheint.

6. Bodenfragment mit Graphitbemalung (Abb. 138, 17; Taf. 49, 9)

Auf der Unterseite dieses Tonscherbens (ohne Inv. Nr.) aus rotbraunem bis dunkelgrauem Ton mit Stein- 

chenmagerung zeichnet sich noch eine stark eingedellte Standflache ab912. Die Wandung zieht mit sich 

standig verringernder Materialstiirke steil nach oben. Wahrend die Aufienseite nur eine rote Engobierung 

aufweist, wurden auf der Innenfliiche radial angeordnete Graphitstreifen aufgemalt.

902 Dobiat, Kleinklein Taf. 88-92.

903 Dobiat, Kleinklein 66.f. Abb. 9.

904 Dobiat, Kleinklein 118 f.; Beil. 4.

905 Dobiat, Kleinklein 90 ff. Abb. 10, 1. 4. 10; Taf. 43, 4-6.

906 Dobiat, Kleinklein Taf. 56, 4. 6. 7.

907 Dobiat. Kleinlein 169 Beil. 4.

908 Schmid, Strettweg 21.

909 Dobiat, Kleinklein 79 ff. Abb. 12.

910 Dobiat, Kleinklein 79ff. Taf. 42, 8. 10.; 58, 1-5.

911 Dobiat, Kleinklein Beil. 4.

912 Schmid, Strettweg 21.
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Die Form und der Dekor weisen darauf hin, dab der Scherben zu einer Schale oder Schiissel gehorte, 

einem in Kleinklein sehr haufig vertretenen Gefahtyp (Abb. 139, 7). Die radiale Innenverzierung findet 

sich ausschliefilich auf solchen Schalen und Schiisseln wieder913. Eine nahere zeitliche Einordnung er- 

laubt das vorliegende Fragment nicht mehr.

7. Nicht naher bestimmbare Tonscherben (Abb. 138, 18-21; Taf. 49, 10-13)

Zwei weitere kleine Keramikfragmente (Inv. Nr. 13963 bzw. ohne Inv. Nr.) (Abb. 138, 18. 19) besitzen- 

abgesehen von roter Engobierung und teilweiser Graphitierung - kerne besonderen Kennzeichen. Zu 

erwahnen bleibt noch ein wohl im Scheiterhaufen zu einer schlackenartigen Konsistenz verbranntes Ton

fragment (Taf. 49, 10).

Trotz des sehr schlechten Erhaltungszustandes erlauben die wenigen Tonscherben noch den Nachweis 

von mindestens drei Kegelhalsgefahen, sehr wahrscheinlich einer FuEschiissel, einer Henkelschale und 

einer Schale, was aber sicher nur einen kleinen Teil der tatsachlich mitgegebenen Keramikausstattung 

ausmachte. Bemerkenswert erscheint die Beigabe einer Henkelschale, da solche Schopfgefafie unter den 

Metallgefahen fehlen. In weiterer Folge bestatigen die eher ktimmerlichen Scherben nachhaltig die Zuge- 

horigkeit des Strettweger Grabes zur Sulmtalgruppe sowie eine Datierung dieser Bestattung in die Stufe 3 

nach C. Dobiat.

913 Dobiat, Kleinklein 73ff. Taf. 42, 7; 95, 3.
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V. DIE CHRONOLOGIE

Eingangs wurde bereits geschildert, dafi das Strettweger Grab im Laufe der Forschungsgeschichte recht 

unterschiedlich datiert wurde. Wahrend man sich im 19. Jahrhundert mit einer allgemein eisen- bzw. 

hallstattzeitlichen Zeitstellung zufrieden gab, versuchte W. Schmid als erster eine etwas prazisere Einord- 

nung. Er vermutete, dafi das Grab von Strettweg im 5. Jahrhundert v. Chr, errichtet worden sei914 915. Der 

Kultwagen soil freilich wegen seiner Ahnlichkeit mit der geometrischen Plastik Italiens und Griechen- 

lands schon sehr viel fruher, im 7. Jahrhundert v. Chr., entstanden sein. Demgegeniiber traten G. Kossack 

noch zogernd913 und L. Aigner Forest! entschieden 916 fur eine Einordnung in die Stufe Ha C und damit 

ins 7. vorchristliche Jahrhundert ein. L. Pauli vermutete eine Herstellung des Kultwagens im 6. Jahrhun

dert v. Chr.91 . B. Terzan schlug unter dem Eindruck der Neubearbeitung der Strettweger Funde im 

Romisch-Germanischen  Zentralmuseum in Mainz eine Datierung in die Stufe Sticna-Novo mesto vor918. 

G. Kossack bemerkte als erster, dafi das Fiirstengrab von Strettweg Beigaben verschiedenen Alters ent- 

hielt, was jedoch keinesfalls dazu verleiten soil, an der Geschlossenheit des Fundes zu zweifeln. Eine so 

stattliche Ansammlung von Giitern wie sie das Strettweger Grab bietet, erfolgte wohl kaum auf einen 

Schlag, sondern fiber eine langeren Zeitraum hinweg. Da das Grab von Strettweg aufierdem am Ubergang 

zweier von Archaologen defmierter »Zeitstufen« angelegt wurde, verwundert es kaum, dafi hier Funde 

aus einer alteren und jiingeren Penode zusammen auftreten.

Zur Gruppe der alteren Funde aus Strettweg zahlt der Aufsatzring aus Bronze (Abb. 93, 6). Aufgrund 

von Vergleichsstiicken aus Grab 7 und 11 von Mindelheim in Bayern konnte G. Kossack aufzeigen, dafi 

diese Pferdeschirrungsteile der klassischen Stufe Ha C entstammen919. Eine ahnliche Zeitstellung besit- 

zen auch die Zwergknebel (Abb. 93, 7. 8). Sie kamen grofitenteils in Grabern mit Pfergeschirrbeigaben 

der Stufe Ha C 920 zum Vorschein, wobei jedoch gelegentlich auch noch in der Stufe Ha D 1 Exemplare, 

wie z.B. im Kriegergrab B von Sesto Calende in der Lombardei, in Niederaunau in Bayern und in Grab 80 

des Magdalenenberges bei Villingen in Baden-Wiirttemberg, aufscheinen92'. Zur Gruppe der altesten 

Funde aus Strettweg lassen sich bedingt auch die Breitrandschiisseln rechnen. Die meisten wurden, wie 

das Graberfeld von Hallstatt sowie die meisten in Deutschland entdeckten Exemplare belegen, in Ha C- 

zeithchen Bestattungen geborgen 322. Die Mitgabe einiger Exemplare in jungerhallstattzeitlichen Grabern 

in Hallstatt, Kappel a. Rhein und Salzburg-Taxham ~, beweist aber auch hier eine Weiterverwendung bis 

in die Stufe Ha D hinein.

Diesen friihen Funden steht erne Gruppe deutlich jiingerer Objekte gegeniiber, die sich der zweiten Phase 

des Sticna-Novo mesto-Horizontes zuordnen lassen. Den fiberzeugendsten Vertreter stellt das Fragment 

der Dreiknopffibel (Abb. 112, 1) dar. Wie bei der Behandlung der Fibel ausfuhrlich dargestellt, tauchen 

sie in Italien knapp vor bzw. um 600 v. Chr. auf und blieben wahrend der ersten Halfte des 6. Jahrhun- 

derts gebrauchlich 924. Bemerkenswert erschemt das fast ganzliche Fehlen dieses Fibeltyps in den Graber- 

feldern von Novilara, die noch bis ms spate 7. Jahrhundert hmemreichen ,23. Sie miissen also erst danach 

aufgetaucht sein. Im Siidostalpenraum scheinen diese Fibeln etwa gleichzeitig aufzutreten. Wahrend 

S. Gabrovec sich mit einer Emordung der Dreiknopffibeln innerhalb des Sticna-Novo mesto-Horizontes

914 Schmid, Strettweg 21 f.

915 Kossack, Flavia Solva 57f.

916 Aigner Foresti, Strettweg 27ff.

917 Pauli, Alpen 197.

918 Terzan, Styria 143 f.

919 Kossack, Flavia Solva 51 ff.

920 Kossack, Pfergeschirr Abb. 2 - Schtile, Meseta-Kulturen 47.

921 Ghislanzoni, Sesto Calende 39 Abb. 48,b. - De Marinis, 

Sesto Calende 264. - Kossack, Stidbayern Taf. 18,10.11. - 

Spindler, Magdalenenberg 655 ff.

922 Vgl. Anm. 459-465.

923 Vgl. Anm. 469—471.

924 Lollini, Sintesi 133 ff. Taf. 9. - Lollini, Ci vilta 140 Abb. 11.

925 Beinhauer, Novilara 342 ff.
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noch schwer tat 926 927 * 929 *, wurden die Dreiknopffibeln in der Arbeit B. Terzans u. N. Trampuz’ einer nur in 

Sta. Lucia-Most na Soci zu beobachtenden Stufe I c 2, die einer mittleren Phase des Sticna-Novo mesto- 

Horizontes entsprechen soil, zugewiesen . H. Parzinger ordnete die Dreiknopffibeln bis auf eine Aus- 

nahme seiner Stufe 5 zu ?28, was mit dem jiingeren Horizont des Sticna-Novo mesto-Horizontes paralle- 

lisiert werden kann. Es bleibt auch zu bedenken, dah es sich bei dem Fibelfragment aus Strettweg nicht 

um eine klassische Variante der Dreiknopffibel, sondern um eine lokale Spielart handeln dtirfte. Inwie- 

weit sich das auf die chronologische Einordnung auswirkt, bleibt freilich dahingestellt.

Auch andere Schmuckbeigaben, wie der Armreif mit rhombischem Querschnitt, zahlen zur jiingeren 

Gruppe der Beigaben. Entsprechende Exemplare aus Grab 40 Hugel 7 in Magdalenska gora, aus den 

Grabern 1412 und 1634 aus Most na Soci-Sta. Lucia sowie aus Grab 96 der Linzer Grabung in Hallstatt 

waren jeweils mit Dreiknopffibeln vergesellschaftet 9“ .

Auch der Satz groher Faleren gehort zur Gruppe der jtingeren Funde; treten sie doch im Westhallstatt- 

kreis erst ab der Stufe Ha D auf. Als Vergleichsbeispiele seien die Satze aus dem Grab 6 des Hohmichele 

in Baden-Wiirttemberg oder aus dem Fiirstengrab von Hochdorf931 angefiihrt. Die Keramikfragmente 

aus Strettweg (Abb. 137) lassen sich wegen der noch erfahbaren horizontal kannelierten Haise der Stufe 3 

nach Dobiat zuordnen >'2. Er setzte seme Stufe 3 mit dem jiingeren Abschnitt des Sticna-Novo mesto- 

Horizontes gleich ?33. Wobei eine so strenge zeitliche Emengung der Stufe 3 in Kleinklein noch zu disku- 

tieren ware9’4. Schliefilich scheint noch der Lebes dieser Gruppe der jiingsten Funde zuzurechnen zu 

sein: Obschon er einer langlebigen Gefafiform angehort, deren Ursprung noch im 7. Jahrhundert v. Chr. 

zu suchen ist, gehort die Mehrzahl der gedriickt kugeligen Lebetes mit breitem Rand, darunter die Exem

plare aus Olympia, aus Syrakus-Via Isonzo, Monteleone di Spoleto, San Valentino di Marschiano, Leon- 

tinoi, und nicht zuletzt der dem Strettweger Exemplar am nachsten stehende Kessel aus Ste. Colombe, ins 

6. Jahrhundert v. Chr.93:i.

Eine weitere Gruppe von Funden aus Strettweg stammt allgemein aus dem Sticna-Novo mesto-Hori- 

zont. An erster Stelle seien hier die Waffen genannt: Das grohe facettierte Tiillenbeil (Abb. 87, 1) sowie 

die langen Lanzenspitzen mit den kraftigen Mittelrippen (Abb. 87, 2. 3) sind sowohl fur den alteren als 

auch den jtingeren Abschnitt des Sticna-Novo mesto-Horizontes belegt. Bleiben schliefilich noch jene 

nur allgemein der Hallstattzeit zuweisbaren Objekte, wie die Situlen, Kreuzattaschenkessel oder Trensen 

zu erwahnen.

Das Fiirstengrab von Strettweg durfte demzufolge wahrend der jtingeren Phase des Sticna-Novo mesto- 

Horizontes bzw. der Stufe 3 von Kleinklein bzw der Stufe III b nach B. Terzan angelegt worden sein9?6. 

Dabei stellt die Aufteilung des Sticna-Novo mesto-Horizontes in zwei Phasen ein schwieriges und bis

lang nicht befriedigend geldstes Unterfangen dar. S. Gabrovec definierte in seiner grundlegenden Arbeit 

fiber die Chronologic in Unterkrain die altere Phase anhand von Kriegergrabern9? , denen er als charak- 

teristisches Beispiel fur die jiingere Periode ein Frauengrab gegenfiberstellte93S. Es besteht daher der Ver- 

dacht, dafi hier Trachtunterschiede chronologisch ausgedeutet wurden. Bemerkenswerterweise ist es auch 

im Fall Strettweg die weibliche Trachtausstattung, die die meisten Argumente fur eine Datierung in die 

jiingere Phase liefert. Auch H. Parzinger weist darauf hin, dafi eine Trennung seiner Stufen 4/5, die dem

926 In Gabrovec, Hallstattzeit 26 Anm. 57 neigte er dazu, sie 

dem alteren Abschnitt zuzuordnen, in einem spater ver- 

fafiten Aufsatz (Gabrovec, Sticna 176ff.) scheint er diese 

Frage offenzulassen.

927 Terzan u. Trampuz, Cronologia 438 Abb. 5 Beil. 1.

928 Parzinger, Chronologic 47.

929 Vgl. Anm. 789-791.

920 Riek, Hohmichele 89 u. 146 ff. Taf. 4, 39^2; 5, 43-54.

921 Biel, Austattung 98 Abb. 108.

922 Dobiat, Kleinklein 169 f. Beil. 4. C. Dobiat bestatigte diese

Datierung bei emem Augenschein der Scherben aus Strett

weg.

922 Dobiat, Kleinklein 170.

924 Vgl. dazu auch Terzan, Styria 141 ff. 205 f. Abb. 55.

922 Vgl. Anm. 380-387.

936 Vgl. auch Terzan, Styria 144.

927 Er beruft sich auf die Panzergraber von Sticna-Vrhpolje 

und Novo mesto sowie auf Grab 72 im Hugel 1 von Sticna 

(Gabrovec, Hallstattzeit 26 ff. Abb. 4-9).

928 Grab 27 Hugel 1 von Sticna (Gabrovec, Hallstattzeit 28 

Abb. 10-13).
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Sticna-Novo mesto-Horizont entsprechen, nicht uberall nachweisbar ist 939, weshalb er auch beide Hori

zonte gemeinsam abhandelt. Ahnlich zuriickhaltend aufiert sich B. Terzan bei ihrer Untersuchung zur 

hallstattzeitlichen Chronologic in der Steiermark940. Sie deutet fur ihre sehr weitgefaBte Stufe III zwar 

eine Untergliederung in die Phasen a und b an, ohne sie jedoch konsequent anwenden zu konnen.

In Sta. Lucia-Most na Soci ist eine Untergliederung dieser Zeitperiode moglich, die sich aber zumindest 

laut Aussage von B. Terzan und N. Trampuz nicht ganz mit dem Ablauf des Sticna-Novo mesto-Hori- 

zontes in Unterkrain zu decken scheint941 942 943.

Die jiingere Phase des Sticna-Novo mesto-Horizontes bzw. die Phase b der Stufe III nach B. Terzan darf 

in etwa mit dem Beginn der Stufe Ha D im Gebiet nordlich der Alpen gleichgesetzt werden. In absoluten 

Zahlen bedeutet das fur das Strettweger Fiirstengrab ein Datum kurz vor oder um 600 v. Chr. Daraus lafit 

sich ableiten, dab die im Strettweger Grab beigesetzte Person bzw. Personen den grofiten Teil ihres Le- 

bens noch im alteren Abschnitt der Hallstattzeit verbrachten, um dann am Beginn der Junghallstattzeit 

bestattet zu werden. Das Nebeneinander von alter- und jungerhallstattzeitlichen Funden erklart sich so 

recht einfach. Aufierdem zeigen sich am Beispiel Strettweg die Grenzen einer zu strengen Gleichsetzung 

von Objektgruppen mit Zeitperioden.

Das Strettweger Fiirstengrab diirfte damit etwa zur gleichen Zeit errichtet worden sein wie der Kroll- 

Schmiedkogel in Kleinklein94_. Der grofie Beigabenreichtum scheint dabei die spate Zeitstellung des Strett

weger Grabes zu bestatigen; C. Dobiat betont, dafi die Prunkgraber der Sulmtalgruppe von Beginn an 

eine Tendenz zu immer reicheren Grabausstattungen besitzen, und in der Stufe 3 erreichen sie ihre prunk- 

vollste, fast schon hypertroph wirkende Ausfiihrung 94 \ Diese jiingste Gruppe der Prunkgraber der Sulm

talgruppe blieb freilich ohne Nachfolger, zumindest fehlen in der Steiermark bislang Fiirstengraber, die 

jiinger als der Kroll-Schmiedkogel oder Strettweg wiiren 944. Auch viele der zu den Fiirstengrabern gehb- 

rigen Siedlungen diirften etwa zur gleichen Zeit verlassen worden sein 945. Auch andere aussagekraftige 

Funde aus der Spathallstattzeit der Steiermark sind bislang kaum bekannt geworden. Neuere Funde in 

Ungarn, wie das Graberfeld von Odenburg-Krautacker 946, deuten an, daft in dieser Periode Korperbe- 

stattungen in Flachgrabern die alteren Brandgraber in Tumuli abldsten 947, ohne dafi sich bislang Hinwei- 

se auf die Existenz von Prunkgrabern finden liefien. Sehr wahrscheinlich spiegelt dieses Abreifien der 

Prunkgrabsitte soziale Veranderungen wider. Uber die Ursachen dieses Phanomens - seien es aufiere 

Einwirkungen, etwa in Zusammenhang der Genese der reiternomadisch-skythisch gepragten Vekerzug- 

Kultur m Ostungarn 948 oder aber innere Spannungen - kann aufgrund fehlender Befunde nur spekuliert 

werden. Ersteres klingt verlockender, allerdings darf man sich eine solche aufiere Einwirkung, sofern sie 

iiberhaupt je stattgefunden hat, keinesfalls als Landnahme ostlicher Gruppen in der Steiermark, sondern 

wohl nur als eine Art »Rennen und Brennen« vorstellen.

939 Parzinger, Chronologic 47. Es stellt sich damit die Frage, 

warum er eine Aufteilung in zwei Horizonte vorschlug; 

wahrscheinlich wohl nur, weil er Gabrovecs Chronolo- 

giervorschlag unreflektiert iibernahm.

940 Terzan, Styria 119ff. Abb. 26; 204ff. Abb. 55.

941 Terzan u. Trampuz, Cronologia Abb. 5.

942 Dobiat, Kleinklein 170 Taf. A 5-A 9. - Dobiat, Kroll- 

Schmiedkogel 29 ff.

943 Dobiat, Kleinklein 169f.

944 Deutlich junger, wahrscheinlich mit Ha D 3 zu paralleli-

sieren diirfte das neudentdeckte »Fiirstengrab« von Wai-

senberg in Karnten sem (Gleirscher, Waisenberg). Mogli-

cherweise verlief hier die Entwicklung ahnlich wie in Un

terkrain, wo die klassische Hallstattkultur bis in die 

Friihlatenezeit hinein fortlebte.

945 Terzan, Styria 26 ff. bes. 54.

946 E. Jerem, Zur Spathallstatt- und Friihlatenezeit in Trans- 

danubien. In: Die Hallstattkultur Symposium Steyr 1980, 

105 ff.

947 Terzan, Styria 205.

948 Vgl. Chochorowski, Vekerzug 204 ff. - Dafi reiternoma- 

disch-skythische Einfliisse tatsachlich auf die Sulmtalgrup

pe einwirkten, belegen bislang nur einige sehr wenige Fun

de, wie z.B. die skythischen Pfeilspitzen aus den Siedlun

gen von Ptuj-Rabeljcja Vas, aus Brinjeva gora (Terzan, 

Styria Abb. 6, 5; 77, 3) und vom Schlofiberg in Wildon 

(den Hinweis verdanke ich D. Kramer/Graz). Sie reichen 

in keinem Fall aus, um irgendwelche skythischen Uberfal- 

le zu beweisen.
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VI. DIE GRABAUSSTATTUNG VON STRETTWEG IM VERGLEICH 

MIT HERRSCHAFTLICHEN GRABERN DES OSTALPENRAUMES

Im folgenden soil versucht werden, das Ausstattungsmuster des Strettweger Grades mit ahnlichen Prunk- 

grabern zu vergleichen und die zugehdrige Sozialordnung zu durchleuchten. Dieses Vorhaben erschwe- 

ren im Bereich des Osthallstattkreises die Beschadigungen vieler Objekte bei der Leichenverbrennung 

sowie die mangelhafte Veroffentlichung insbesondere der bedeutenden Funde 949. Aufierdem bleibt stets 

die Moglichkeit von antikem wie modernem Grabraub zu bedenken 950. Wie die Einzelanalyse der Strett

weger Funde zeigte, lassen sie sich in vier Kategorien aufgliedern: Die Waffen, den Schmuck, die Pferde- 

schirrung und das Efi-und Trmkgeschirr, das auch Kochgerate beinhaltet (Abb. 140).

Die prunkvollste Beigabengruppe des Strettweger Grabes stellen die mindestens 13 Metallgefafie sowie 

die auch zur Eh- und Trinkgeschirrausstattung gehdrigen Bratspiefie dar (Abb. 140). Dabei fallt es wegen 

der mangelhaften Bergung sowie der Beschadigung durch das Feuer des Scheiterhaufens schwer, den 

gesamten Umfang des Geschirrsatzes zu erfassen. Verschmolzene Henkel- und Blechfragmente deuten 

an, dafi im Grab von Strettweg noch weitere Metallgefahe deponiert worden waren.

Es sei vorausgeschickt, dab die Bildwerke der Situlenkust uns den Verwendungszweck des einst sicher 

sehr wertvollen und prestigebeladenen Metallgeschirrs vor Augen fiihren: Auf den stets um das Thema 

Fest kreisenden Bildwerken gelangten viele der Metallgefafie, wie Amphoren, Kreuzattaschenkessel, Si- 

tulen usw. direkt zur Abbildung. Die Metallgefafie wurden demzufolge im Rahmen von grofien Festen 

verwendet, deren Veranstaltung offenbar zu den wichtigen Pflichten der hallstattischen Nobiles gehorte. 

Betrachtet man das ganze Ensemble aus Strettweg (Abb. 140), so fallt die Existenz zweier »Mischgefahe«, 

der Amphore und des Lebes, auf. Die Amphore scheint laut den Angaben des Finders Pfeffer jedoch nicht 

als Geschirrteil, sondern als Leichenbrandbehalter ins Grab gelangt zu sein. Wahrend in dem auf einem 

Untersatz ruhenden Lebes die Getranke angemischt wurden, seihte man mit der Siebtasse die beim Trin- 

ken stdrenden Ingredienzien wieder ab. Der Kreuzattaschenkessel und die Situlen wurden bei der Vertei- 

lung der Getranke an die Zecher eingesetzt. Schopfgefafie, wie Beckentassen oder Kellen, wie sie in den 

Geschirrsatzen aus den Furstengrabern Kleinkleins 95’, aus dem Galgenkogel von Wildon 952 und aus dem 

Hiigel 2 von Doha in Ungarn 953 vorliegen, fehlen in Strettweg. Gleiches gilt fur die Trinkschalen: Wah

rend aus dem Pommerkogel drei und aus dem Krbll-Schmiedkogel gar ein Satz von acht kleinen Bronze- 

tassen mit Stierkopfhenkeln als Trinkschalen dienten 454, lafit sich kernes der Blechfragmente aus Strett

weg einem solchen Trinkgefafi zuordnen. Ob entsprechende Schopf- und Trinkgefafie im Feuer des 

Scheiterhaufens zerstort wurden oder ob sie aus einem anderen Material wie Holz, Horn oder Ton be- 

standen und deshalb vergangen sind bzw. nicht geborgen wurden, bleibt dahingestellt. Unbestimmt bleibt 

die Rolle des Kultwagens innerhalb des Trinkgeschirrsatzes aus Metall. Denkbar ist eine Verwendung im

949 Eine umfassende Bearbeitung der Metallfunde aus den 

Kleinkleiner Furstengrabern steht noch aus; wir sind im- 

mer noch auf W. Schmids Publikation aus den dreifiiger 

Jahren angewiesen (Schmid, Klein Glein). Die Funde aus 

Leibnitz wurden nur auszugsweise vorgelegt (vgl. Kos- 

sack, Flavia Solva. - Meyer, Beile Taf. 60, 821. - Priissing, 

Bronzegefafie Taf. 44,415; 45). Das Material aus der heute 

slowenischen Siidsteiermark wurde von B. Terzan verdf- 

fentlicht (Terzan, Styria); die Bearbeitung des erst kiirz- 

lich entdeckten Prunkgrabes von Crnolica unweit vom 

Rifnik (Vogrin, Crnolica. - Gabrovec, Niederschlag 207f.) 

mufi noch abgewartet werden.

950 Davon waren der Tumulus in Marti)anec (Vinski Gaspari- 

ni, Martijanec 58) sowie die Grabhtigel mit Steinkammern 

zwischen Razvanje und Pivola (Terzan, Styria 325 ff.) be- 

troffen.

951 Schmid, Klein Glein 233 Abb. 12; 260f. Abb. 37. - Dobi- 

at, Kleinklein Taf. A 2, 10; A 5, 6.

952 Grubinger, Wildon Taf. 19, 13-15.

953 Szaraz, Hallstatt Taf. 3, 2-4.

954 Pratobevera, Saggauthal 194 Taf. 2,1. - Schmid, Klein 

Glein 234 f. Abb. 14; 261.
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Rahmen von Reinigungs-, Libations- oder sonstigen rituellen Handlungen, was aber eine »profane« Nut- 

zung im Rahmen des Festes nicht ausschlieben mufi. Die Speisen, darunter insbesondere das zuvor auf 

den Bratspiefien gegarte Fleisch, wurden sehr wahrscheinlich auf den Breitrandschtisseln serviert.

Im Strettweger Grab findet sich somit - sieht man von den Trink- und Schopfgeraten ab - eine fast 

komplette Trink- und Ebgeschirrausstattung aus Metall, wie sie fur die Abhaltung eines »Situlenfestes« 

notwendig war. Mischgefafie finden sich auf den stets um das grofie Fest kreisenden Darstellungen der 

Situlenkunst ebenso wie Kreuzattaschenkessel, Situlen und Bratspiefie. Wie die Mitgabe von den einst 

sicher wertvollen Metallgefaben in den Grabern andeutet, zahlte das Ausrichten solcher Feste - gleichgiil- 

tig ob man in ihnen Leichenspiele oder Opferfeste zu Ehren mythischer Stammesgrtinder sehen will 955 - 

zu den wichtigsten Aufgaben der hallstattzeitlichen Aristokratie, die es, um ein standesgemafies Fortle- 

ben zu gewahrleisten, auch im Jenseits zu erftillen gait. Die Deponierung des Kultwagens weist nach- 

drucklich auf die mythisch-kultischen Hintergriinde solcher Feste hin. Dab ihnen dariiber hinaus auch 

eine handfeste politische Bedeutung als Manifestation der Zugehdrigkeit zu einer Gesellschaftsgruppe 

zukam, zeigen die Studien A. Alfoldis eindringlich.

Die prunkvolle Ausstattung mit Metallgefaben stellt das Strettweger Grab in eine Reihe mit den Fiirsten- 

grabern in Kleinklein, denn nur im Pommer- und im Kroll-Schmidkogel fanden sich ahnlich reiche Ge- 

schirrsatze (Abb. 140). Wegen des gestorten Befundes lafit sich mit Einschrankungen noch das neuent- 

deckte Grab von Crnolica unter dem Rifnik anschliefien 956. Diese Graber unterscheiden sich durch den 

Reichtum an Metallgefafien von alien anderen Bestattungen des ostalpinen Raumes. Bemerkenswerter- 

weise weicht die Zusammensetzung der Metallgefabe in Strettweg und Kleinklein sehr deutlich voneinan- 

der ab. In Pommer- und im Kroll-Schmiedkogel wurden regelhaft eine oder zwei grohe Situlen vom Typ 

Kurd, sieben Cisten und ein Satz kleiner Bronzetassen niedergelegt 957. Eine ahnliche Ausstattung begeg- 

net auch in dem Depotfund I von Kurd in Transdanubien (Abb. 142)958, der eine grobe, vom Typ her 

nicht mehr bestimmbare Situla und 14 Rippencisten enthielt. Es gab also im Osthallstattbereich einen 

festgelegten Geschirrsatz, der aus einer groben Situla und sieben bzw. 14 Cisten bestand. Erstaunlicher- 

weise oder besser gesagt bezeichnenderweise begegnet ein ahnlicher Satz auch in dem nur in Vorberichten 

veroffentlichten Grabhtigel 3 von Kappel am Rhein in Baden-Wiirttemberg Die noch nicht abge- 

schlossene Restaurierung der Funde aus diesem Ha D 1-zeitlichen Ftirstengrab forderte neben dem vier- 

radrigen Wagen, dem Hallstattdolch, einigen Fibeln und einem Bronzehalsring einen Geschirrsatz, beste- 

hend aus einer riesigen Situla vom Typ Kurd, etwa zehn Rippencisten, einen grofien Bronzekessel, eine 

Breitrandschtissel und mehrere kleinere Metallgefafie zu Tage. Die Ausstattung mit der Situla vom Typ 

Kurd und den Rippencisten entspricht dem Muster der Klemkleiner Prunkgraber. Diese erstaunliche 

Analogic zwischen einem Ftirstengrab des Westhallstattkreises und denen der Sulmtalgruppe lafit auf 

Kontakte zwischen beiden Gebieten schlieben. In die gleiche, allerdings umgekehrte Richtung wiesen ja 

schon einige der Pferdegeschirrteile aus Strettweg. C. Dobiat versuchte, solche Kontakte zwischen der 

Fiihrungsschicht des Ost- und des Westhallstattkreises anhand der Steineinbauten im Hochdorfer Grab- 

htigel, die frappant an die Stemkammern in den Grabhiigeln von Kleinklein, Siitto usw. (Abb. 3-4) erin- 

nern, nachzuweisen 96°.

Als schwierig erweisen sich eine Bestimmung und Klassifizierung des Geschirrsatzes aus dem grohten- 

teils zerstorten Grab von Crnolica beim Rifnik in der Stidsteiermark. Erhalten blieben Bruchstiicke eines

955 Vgl. Alfoldi, Latiner 23 ff. - Eibner, Darstellungsinhalte 

261 ff.

956 Inwieweit auch das erst kiirzlich entdeckte Grab von Wai- 

senberg sich hier anschliefien lafit, bleibt wegen einer noch 

ausstehenden Restaurierung dahingestellt (Gleirscher, Wai- 

senberg).

957 Schmid, Klein Glein 234 Abb. 14; 261.

958 M. Wosinsky, Etruszk bronz Edenyek Kurdon. Arch. Ert. 

1885, 73 ff. - Stjernquist, Ciste 41 ff. Taf. 16.17. -P. Patay, 

Einige Worte fiber die Cisten von Kurd. Folia Arch. 38,

1987,129 ff. -Patay, Bronzegefafie 74 ff. Nr. 124; 128-141 

Taf. 47-63, 141.

959 R. Dehn u. C. Beyer, Ein zweiter, reich ausgestatteter 

Grabfund der Hallstattzeit aus Kappel a. Rh. Arch. Korr- 

bl. 9, 1979,273 ff. - R. Dehn, Erste Ergebnisse der Restau

rierung von Funden aus dem Ftirstengrab von Kappel a. 

Rh., Ortenaukr. Arch. Nachr. aus Baden 23,1979, 3 ff. vgl. 

das Titelbild.

960 Dobiat, Parallelen.
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Abb. 141 Die Metallgefafiausstattung furstlicher bis herrschaftlicher Graber aus dem Bereich der Osthallstattkultur.
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Pommerkogel 2 1 2? 7 7 1 1 3 1 1 26

Kroll-Schmidkogel 1 2 2? 7 7 2 2 8 1 32

Kurd 1 14 15

Strettweg 1 1 1 1 1 1 1 5 1 8 21

Crnolica* 1 1 1 1 4

Wildon 3 4 7

Legen Hgl. 8 1 1? 2

DobaHgl.2 1 1 1 3

VaskeresztesHgl. 1 1 1 1 1 4

Novo mesto 1 1 1 3

Sticna 1 1 1 3

grofien, den »presentatoi« Italians nahestehenden ?61, tischartigen Bronzeblechgebildes, eines Kreuzatta- 

schenkessels, eines Beckens mit glattem Rand, einer Bronzetasse und zweier Glastassen Wahrschein- 

lich aufgrund der unvollstandigen Uberlieferung lafit sich keinerlei Muster erkennen.

Mit deutlichem Abstand zu Strettweg, Kleinklein und Crnolica lassen sich einige weitere Grabfunde aus 

dem Bereich der Sulmtalgruppe, die zwei bis vier Metallgefabe enthielten, anschliehen (Abb. 141). Der 

Galgenkogel bei Wildon 3 und das Grab aus der Ziegelschlagerei von Radkersburg ?64 nehmen eine her- 

vorgehobene, aber wegen unsicherer Befunde unbestimmbare Rolle ein. So bleibt dahingestellt, ob es sich 

um schlecht iiberlieferte Fiirstengraber a la Strettweg handelte oder ob sich die Beigabenausstattungen 

tatsachlich auf den heute noch vorhegenden Teil von zwei bzw. drei Metallgefaben beschrankten. Der

961 Vgl. Tovoli, Bologna Taf. 47. 10. - Im Gegensatz zu den 

Bologneser Stricken ruhte das fast 1 m lange Exemplar aus 

Crnolica auf vier menschlichen Beinen (Vogrin, Crnolica 

76 Abb. 1. - Gabrovec, Niederschlag 207f. Abb. 3). Von 

dem die zentrale Mulde iiberspannenden Biigel liegt auch 

noch ein mit Widderkopfen verziertes Fragment vor.

962 Ich bin Frau A. Vogrin/Celje fur die Moglichkeit, diese 

Neufunde sehen zu kbnnen, zu Dank verpflichtet. Vgl. 

Vogrin, Crnolica. - Gabrovec, Niederschlag 207 f.

963 Er enthielt laut dem etwas undurchsichtig klingenden Be- 

fund drei Beckentassen sowie drei Bronzedeckel (Grubin- 

ger, Wildon 119 Taf. 19, 10. 15).

964 Das Grab enthielt, soweit tiberliefert, einen Kesselwagen 

sowie den Griff eines Bronzegefafies (Egg, Radkersburg 

199 f.). Die unfachmannisch ausgefiihrte Bergung lafit na- 

tiirlich die Moglichkeit offen, dafi die zerbrechlichen Bron- 

zegefafie nicht aufgesammelt wurden.
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Abb. 142 Kurd. Depotfund 1. - 1 Bronzesitula. - 2-14 Rippencisten. - (Nach P. Patay). - M = 1:8.
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Erwahnung bedarf auch das erst ktirzlich aufgedeckte Grab der Wiesenkaisergrupppe in der Sulmtalne- 

kropole, das neben einem Kreuzatttaschenkessel auch eine Beckentasse ergab 965 966 967. Aufierdem lafit sich im 

Verbreitungsgebiet der Sulmtalgruppe noch der Hugel 8 von Legen 566, der zwei Metallgefafie enthielt, 

namhaft machen.

In Westpannonien sind im Grab 2 von Doba >b/ und im Hugel 1 von Vaskeresztes 968 jeweils drei bzw. vier 

MetallgefaBe zum Vorschein gekommen, ohne dafi sich jedoch irgendeine Regel herauslesen liefie.

In Unterkrain konnen nur das Dreifufigrab von Novo mesto mit seinen drei Metallgefafien969 sowie das 

Brandgrab von Sticna mit zwei Situlen und dem im Stile der Situlenkunst verzierten Bronzedeckel 970 den 

reich mit Metallgefafien ausgestatteten Grabern der Sulmtalgruppe an die Seite gestellt werden. Alle tibri- 

gen einigermaben zeitgleichen Bestattungen des »Furstenhorizontes« in Unterkrain enthalten maximal 

ein MetallgefaB. Erst im Certosafibel- und insbesondere im alteren Negauer-Helm-Horizont, der teil- 

weise schon mit Lt A parallel lauft, scheinen reichere Geschirrsatze in Unterkrain auf, die aber nie eine 

zweistellige Zahl von solchen Gefafien umfassen 9 . Ein regelhaft wiederkehrendes Ausstattungsmuster 

laht sich bei diesen Bestattungen kaum beobachten.

Wahrend im Graberfeld von Frog kaum Bestattungen mit mehr als einem Metallgefafi auftreten 972, fin- 

den sich in dem bislang veroffentlichten Teil des Graberfeldes von Most na Soci einige wenige Graber mit 

zwei bis vier MetallgefaEen, wie z.B. Grab 1309, 2113 und 2439 973. Diese Metallgefafisatze wurden aus 

grofien henkellosen Situlen, kleineren Situlen mit beweglichen Henkeln und mitunter einer Rippenciste 

zusammengestellt.

In Este in Venetien begegnen wieder reichere MetallgefaEensembles, die sich jedoch wegen mangelhafter 

Veroffentlichung einer prazisen Analyse entziehen 974. Soweit das bislang abgeschatzt werden kann, be- 

stehen die zum Teil sehr stattlichen Metallgefafisatze in Este hauptsachlich aus grofieren henkellosen 

Situlen, oft mit Deckel, Situlen mit beweglichem Henkel, Beckentassen und gelegentlich auch Siebgefa- 

Een. Ein besonders schones Beispiel daftir liefert Grab 232 aus Este-Casa Ricovero (Abb. 143) 975. Ob- 

wohl in Strettweg auch die Kombination von Situla mit beweglichem Henkel und ohne Henkel begegnet, 

unterscheiden sich die Geschirrsatze aus Este doch recht deutlich.

Ein Vergleich mit den Bronzegefafiensembles aus Bologna ist kaum moglich, da die Graber insbesondere 

des 7. Jahrhunderts nach wie vor der Veroffentlichung harren. Publiziert wurden in der Hauptsache die 

reichen Graber des 8. Jahrhunderts, die oft ganz beachtliche Metallgefabsatze enthielten 976. Bronzeam- 

phoren, Situlen mit beweglichen Henkeln, kugelige »Rauchergefabe«, Schopfer mit Hebelhenkel und die 

eigentiimlichen »Presentatoi« bestimmen ihre deutlich vom Strettweger Muster abweichende Zusam- 

mensetzung.

Im Westen Oberitaliens stolen wir im Bereich der Golasecca-Kultur auf grofiere Geschirrsatze. In der 

schon mehrfach erwahnten »Tomba con Carretino« aus Como-Ca’Morta konnten ein GefaEwagen, eine 

Amphore, erne Rippenschale und ein Schopfer mit Hebelhenkel geborgen werden9/7. Die Kombination 

Kesselwagen und Amphore, aber auch die Bewaffnung, bestehend aus Tiillenbeil und Lanzenspitzen, 

sowie die Pferdegeschirr- und Wagenbeigabe erinnern dabei an Strettweg. Im Kriegergab B von Sesto

965 Hebert, Hallstattzeit 42 Abb. 9.

966 Das Grab enthielt die kiimmerlichen Uberreste einer Situ

la sowie einer Beckentasse oder eines Kreuzattaschenkes- 

sels (Strmcnik-Gulic, Legen Taf. 5, 8. 10).

967 In diesem Hugel fanden sich eine Breitrandschiissel, eine 

Schopfkelle und eine Tasse (Szaraz, Hallstatt Taf. 3, 1-4).

968 Dieses Grab enthielt eine Situla mit beweglichem Henkel, 

eine Rippenciste, einen Kreuzattaschenkessel und eine 

Breitrandschiissel (Fekete, Vaskeresztes 35 ff. Abb. 5, 4; 

11,3. 8. 10).

969 Gabrovec, Novo mesto 177 Taf. 1; 2, 1.2.

970 Kromer u. Gabrovec, L’art Taf. 1; 2, 2. 3.

971 Vgl. Egg, Helme 75 ff. Abb. 35. Hier dominieren Situlen, 

Kreuzattaschenkessel und Rippencisten.

972 Vgl. Modrijan, Frog.

973 Terzan u. a., Mosta na Soci Taf. 124, 7. 8; 215, 9. 10; 260, 5; 

2616; 262, 1.

974 Eine Arbeit uber die Metallgefafie wird z.Zt. von Schwarz 

in Miinchen vorbereitet.

975 Frey, Situlenkunst Taf. 23; 25, 11-13. - Chiecho Bianchi 

u. Calzavara Capuis, Este Taf. 173, 1; 175, 18. 19; 177, 32. 

33; 179, 70. 71; 180, 72.

976 Vgl. Tovoli, Bologna.

977 Kossack, Ca’Morta 42 ff. Taf. 15, 1. 8; 16, 12; 18; 19.
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Abb. 143 Este-Casa Ricovero, Grab 232. Die Bronzegefafiausstattung. - (Nach O.-H. Frey). M — 1:6.



Calende umfafite die Metallgefahbeigabe emen Kesselwagen, eine grohe Situla vom Typ Kurd, eine Situla 

mit beweglichem Henkel, eine Rippenciste, eine Bronzeschale unbestimmten Typs sowie zwei Bronze- 

schalchen 978. Die reiche Geschirrausstattung, die stattlichen Waffenbeigaben, darunter Helm, elastische 

Beinschienen, Lanze und Antennendolch sowie der mitgegebene zweiradrige Streitwagen machen deut- 

lich, dafi sich am westlichen Siidalpenrand ahnlich wie im Bereich der Sulmtalgruppe eine Aristokratie 

mit starker Betonung des kriegerischen Elements herausgebildet hat.

Im Siidostalpenraum wie in Italien findet sich somit - abgesehen von der Sitte, ganze Geschirrsatze zu 

deponieren - kein restlos iiberzeugendes Pendant zum Strettweger Geschirrsatz. Bessere Ergebnisse ver- 

spricht ein Vergleich mit dem westhallstattisch gepragten Graberfeld von Hallstatt im Gebiet nordlich 

des Alpenhauptkammes (Abb. 144). Insbesonders die alterhallstattzeitlichen Schwertgraber enthielten 

oft Satze aus bis zu acht Metallgefafien. Junghallstattzeitliche Graber mit mehr als einem MetallgefaB 

liegen demgegeniiber nur in sehr viel geringerer Zahl vor. Wie die Tabelle zeigt (Abb. 144), bestehen die 

Metallgeschirrsatze aus Hallstatt zumeist aus zwei Situlen - bevorzugt aus einer groBeren Situla vom Typ 

Kurd oder ohne Henkel und einer klemeren Situla mit beweglichen Henkeln - sowie einer oder zwei 

Breitrandschiisseln; als gutes Beispiel fur dieses Muster sei Grab 253 aus Hallstatt (Abb. 145) hier abgebil- 

det 979. Die Schwertgraber der Stufe Ha C enthalten fast regelhaft eine solche Grundausstattung an Me- 

tallgefafien, die durch die Mitgabe von Bronzekannchen mit Hebei- oder Stierkopfhenkel oder eine Trink- 

schale variiert wurde. Rippencisten und Kreuzattaschenkessel spielen daneben nur eine untergeordnete 

Rolle. Auch in einigen Ha D 1-zeithchen Dolchgrabern aus Hallstatt laBt sich dieses Muster, bestehend 

aus zwei Situlen und Breitrandschiisseln, beobachten. Noch jiingere Graber folgen, soweit das bislang 

beurteilt werden kann, keiner regelhaften Zusammensetzung des Metallgeschirres 980 981 982.

Dieses Ausstattungsmuster aus zwei Situlen - zumeist einer groBeren henkellosen, einer kleineren mit 

beweglichem Henkel und Breitrandschiisseln - begegnet sicher nicht zufallig auch im Grab von Strettweg 

(Abb. 140). In dieser Analogic spiegeln sich Kontakte zum Hallstatter Bergwerkszentrum wider. Aller- 

dings beschrankt sich die Metallgefafibeigabe in Strettweg nicht auf das fiir Hallstatt bezeichnende Grund- 

muster, sondern war nur Teil eines sehr viel groBeren Ensembles, wie es in Hallstatt nicht in Erscheinung 

tritt.

Geht man weiter in Richtung Nordwesten in den Westhallstattkreis, so fallt es schwer, fiir die altere Stufe 

Ha C irgendein bestimmtes wiederkehrendes Muster zu entdecken. Im Hiigel 1 von Cervene Porici- 

Svihov in Bohmen war eine Amphore auf einem Untersatz aus tordierten Staben mit einem Kreuzatta

schenkessel und einer Bronzetasse vergesellschaftet ?sl. Im Hiigel 1 von GroBeibstadt in Nordbayern 

fanden sich eine Amphore und zwei Bronzeschiisseln )82. In Frankfurt-Stadtwald 983 und in Appenwihr984 

scheint es sich grbfitenteils um aus dem Siiden importierte oder zumindest davon beeinflufite Bronzege- 

faBe zu handeln. In den GefaBsatzen aus den jiingerhallstattzeitlichen Fiirstengrabern des Westhallstatt- 

kreises dominieren mit Ausnahme des bereits erwahnten Grabes im Hiigel 3 von Kappel a. Rhein andere 

Gefafitypen, wie groBe Bronzekessel mit Eisenattaschen oder Bronzebecken vom Typ Hohmichele 985.

Die Waffenausstattung des Strettweger Grabes besteht aus dem iibergroBen Tiillenbeil sowie mindestens 

sieben Lanzenpitzen. Tiillenbeil und Lanzenspitzen stellen dabei die Standardangriffswaffen des Siidost- 

alpenraumes wiihrend der Hallstattzeit dar. Neben dem iibergroBen Tiillenbeil, das moglicherweise auch

978 Ghislanzoni, Sesto Calende Abb. 8-9. - De Marinis, Sesto 

Calende 226 ff. Taf. 8, 4-7.

979 Kromer, Hallstatt 76 Taf. 41, 9-11.

980 Auch in den spathallstattzeitlichen Bestattungen vom 

Diirrnberg bei Hallein dominieren andere Gefafiformen, 

wie Bronzeblechkessel und Becktentassen (vgl. Pauli, Hall

ein 333 ff.).

981 Vgl. Anm. 577.

982 Kossack, Graberfelder Taf. 40.

983 Fischer, Grabhiigel Taf. 8-10. - Zur Herkunft der Rip- 

penschalen vgl. Frey, Situlenkunst 34 f. Abb. 35. - Chau- 

me u. Feugere, Sepultures 43 ff. Abb. 41. - Zur Herkunft 

der Situla vgl. R. de Marinis, I commerci dell’Etruria con i 

paesi a nord del Po dal IX al VI secolo a. C. In: Gli 

Etruschi a nord del Po. Ausstellungskat. Mantua (1986) 

57f. Abb. 21.

984 Vgl. Anm. 696.

985 Vgl. dazu Biel, Ausstattung 92 ff. Abb. 94-97.
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Abb. 145 Hallstatt, Grab 253. Die Metallgefafiausstattung. - (Nach K. Kromer). - M = 1:6.

als Opfergerat diente und den hohen sozialen Rang des im Strettweger Grab beigesetzten Herren andeu- 

tete, fallt die grobe Zahl von Lanzenspitzen auf. Normalerweise folgten nur zwei Lanzenspitzen einem 

Krieger ins Grab. Wie oben schon dargelegt, handelt es sich dabei um eine herrschaftliche Beigabensitte, 

die im Kroll-Schmiedkogel von Kleinklein 986, im Schwertgrab von Radkersburg 987 sowie im Hiigel 1 von 

Somlovasarhely988 begegnet. Ansonsten fiel die Waffenausstattung des Strettweger Grabes im Vergleich 

zum Pommer- oder zum Kroll-Schmiedkogel in Kleinklein oder zum Schwertgrab von Radkersburg 

erstaunlich armlich aus. Ein Schwert989 fehlt ebenso wie ein Panzer 990 oder ein Helm ?91.

986 Schmid, Klein Glein 258 Abb. 31, 18. - Dobiat, Kroll- 

Schmiedkogel 53.

987 Egg, Radkersburg 206. - Eine Deutung der von E. Prato-

bevera im Sprachgebrauch seiner Zeit als »Spiefieisen«

(Pratobevera, Antiken 239) angesprochenen Lanzenspit

zen als Bratpiefie, wie das B. Terzan vorschlug (Terzan, 

Styria 86 f.), macht die weitere Beschreibung: »samtlich

jedoch mit einem Grathe und Schaftloche fur die Stange« 

mehr als nur unwahrscheinlich. »Spiefi« wurde damals im 

Sinne von Lanze gebraucht; auch M. Robitsch bezeichnet 

die von ihm abgebildeten und damit einwandfrei identifi-

zierbaren Lanzenspitzen als »Spiefie« [Robitsch, Juden- 

burg 74 Taf. 1, 7]).

988 Horvath, Htigelgraber Abb. 6, 1-4. 7.

989 Dobiat, Kroll-Schmiedkogel 48. - Egg, Radkersburg 203.

990 Zu den Panzern vgl. Schmid, Klein Glein 226 ff. Abb. 7; 8;

33. - G. v. Merhart, Panzer-Studie. In: G. v. Merhart, 

Hallstatt und Italien (Hrsg. G. Kossack) (1969) 151 ff. 

Abb. 3.

"I Vgl. zu Helmen Schmid, Klein Glein 257 f. Abb. 34. - 

Egg, Helme 185 ff. Abb. 138 Taf. 72. - Egg, Radkersburg 

206 Abb. 2, 3.



Trotz der iippigen Ausstattung mit Pferdegeschirrteilen, die vom prunkvollen Aussehen der offenbar sehr 

grofien Pferde kiinden, bleiben wegen der mangelhaften Erhaltung viele Fragen unbeantwortet: Enthielt das 

Grab von Strettweg urspriinglich zwei oder drei Trensen? War auch ein grower Wagen in dem Grab nieder- 

gelegt worden? Dafiir, dab das Pferdegeschirr fur ein Gespann aus zwei Rossern ausgelegt war, sprechen 

nicht nur das noch erhaltene Trensenpaar, sondern auch der Aufsatzring und die Zwergknebel, die zumeist in 

Zusammenhang mit Gespannen im Grab deponiert wurden. Wahrend die paarweise Mitgabe von Trensen im 

Westhallstattbereich regelhaft begegnet, stellt sie im Osthallstattkreis eine selten geiibte Beigabensitte dar. 

Einigermafien gesichert ist die Hinterlegung von Trensenpaaren im Pommerkogel bei Kleinklein in der Stei- 

ermark, im neuentdeckten Tumulus der Wiesenkaisergruppe der Sulmtalnekropole, im Hugel 1 von Som

lovasarhely in Ungarn und im Grab 6 des Spilerhiigels von Libna in Slowenien 992. Auch fiir in Dreizahl 

mitgegebene Trensen lassen sich im Osthallstattkreis Nachweise, wie z.B. im Grab von Siitto 993 * in Ungarn, 

beibringen. Das Ensemble aus groben Faleren und Riemenbesatzstiicken findet im Zentralgrab des Malen- 

sek-Tumulus von Novo mesto-Kandija seine iiberzeugendste Parallele (Abb. 103). Dariiber hinaus erscheint 

solcher Pferdeschmuck mehrfach in den hallstattzeitlichen Fiirstengrabern Siidwestdeutschlands. Dort zie- 

ren Scheiben wie rechteckige Besatzstiicke stets nur die Pferde eines wagenziehenden Gespannes.

Ahnlich wie mit den Trensen verhalt es sich auch mit dem nicht sicher belegbaren Wagen. Die Beigabe 

eines solchen Gefahrtes im Grab begegnet vielfach im Westhallstattkreis und zeigt den hohen sozialen 

Status des Verstorbenen an . Demgegeniiber stellt sie im Osthallstattbereich eine ausgesprochen selten 

geiibte Sitte dar. Sicher belegt ist sie nur fiir den Hiigel 1 von Somlovasarhely in Ungarn und fiir das 

Schwertgrab von Radkersburg an der osterreichisch-slowenischen Grenze "5. In Somlovasarhely handelt 

es sich entsprechend dem westhallstattzeitlichen Grabbrauch um einen vierradrigen Wagen, der sich aber 

m seiner Machart deuthch von den westlichen Wagen unterscheidet. In Radkersburg bleibt der Typ un- 

bestimmt. Auf einen vierradrigen Wagen wiirden in Strettweg die vielen westhallstattischen Schirrungs- 

teile, wie die Zwergknebel und der Aufsatzring, hindeuten. Die Mitgabe eines Wagens in Strettweg, so- 

fern sie iiberhaupt stattgefunden hat, ware demzufolge ein aus dem Norden iibernommener Grabbrauch. 

Es ware freilich kiihn, aufgrund dieser schwach fundierten Argumentation die Moglichkeit der Mitgabe 

eines zweiradigen Wagens grundsatzlich auszuschlieben. Zwar liegt aus dem Ostalpenraum kein sicherer 

Beleg dafiir vor, aber die Wagen aus Sesto Calende in der Lombardei 996 deuten an, dab die in Mittelitalien 

beheimatete Grabsitte, Kampf- bzw. Rennwagen im Grab zu deponieren "7, den Siidalpenrand erreichte.

Die Schmuckbeigaben nehmen wie in den meisten vergleichbaren Prunkgrabern eine eher untergeordnete 

Rolle ein. Edelmetallobjekte finden sich im Vergleich zu den Fiirstengrabern Siidwestdeutschlands nur in 

geringer Zahl. Der grobte Teil der Schmuckgegenstande aus Strettweg, wie die Dreiknopffibel, die golde- 

nen Lockenringe, der Armreif und die quadratischen Bleche gelten auBerdem als spezifisch weibliche 

Trachtbestandteile und stehen im Widerspruch zu dem durch die Waffen erschlossenen mannlichen Ge- 

schlecht des Grabinhabers. Wie im Kapitel iiber Grabsitten schon dargelegt, finden sich in den mit mo- 

dernen Mitteln ergrabenen Tumuli von Siitto und Vaskeresztes in Ungarn ebenfalls Hinweise auf die 

Beisetzung von einem mannlichen und ein oder zwei weiblichen Individuen "8. Auf ahnliche Dissonan- 

zen in der Grabausstattung stiefi B. Terzan in ihren Studien zur Zusammensetzung der Grabbeigaben im 

ostalpin-westpannonischcn Bereich 999. Eindeutig durch Waffen als mannhch charakterisierte Bestattun-

992 Vgl. Anm. 633-636.

993 Vadasz, Siitto Abb. 6, 1; 7,1. 2.

"4 Pare, Wagons 219 ff.

"5 Vgl. Anm. 696-702. Vgl. auch die Bemerkungen zu den 

irrtiimlich als Wagenbeschlage gedeuteten Scheiben mit 

Loch.

996 Ghislanzoni, Sesto Calende Abb. 22-27; Taf. 10 A. -Woy- 

towitsch, Wagen 51 ff. Nr. 109-110 Taf. 19.

997 Woytowitsch, Wagen Taf. 56, A. B. - Pare, Zeremonial-

wagen 219 ff. Abb. 13.

998 Vadasz, Siitto 53. - Fekete, Vaskeresztes 54.

999 Terzan, Ostalpen-Westpannonien 237f. - Ahnliche Prak- 

tiken sind auch fiir Bestattungen aus Mahren (J. Nekvasil, 

Hiigelgraber mit mehreren Bestattungen in der Horako- 

ver Kultur. Sbornik Brno 2, 1963, [Festschr. F. Vildomec] 

52 ff. [Dt. Zusammenfassung 118]), aus Salzburg (F. Moos- 

leitner, Ein hallstattzeitliches Wagengrab aus Salzburg- 

Taxham. Germania 60,1982,472 ff.), aus Bayern (Kossack, 

Siidbayern 133; 158; 185) nachgewiesen.
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gen enthielten auch typisch weibliche Beigaben. Als Deutung dieses nur in herrschaftlichen Grabern 

auftretenden Phanomens bietet sich die Sitte der Totenfolge bzw. des Totenopfers an.

Bleibt schliefilich noch auf die Ausstattung mit TongefaBen hinzuweisen. Wegen der Uberftille an Metall- 

beigaben schenkte man den Keramikobjekten kaum Beachtung und barg sie nur teilweise. Deshalb liegen 

heute aus Strettweg wie aus den Fiirstengrabern Kleinkleins nur einige wenige Reste der Tongefafiaus- 

stattung vor, die kaum irgendwelche Vergleichsmoglichkeiten bieten. Die Scherben aus dem Pommerko- 

gel, die u.a. von einem Stierkopfgefafi stammen °, legen die Vermutung nahe, dab auch diese Beigaben- 

gruppe ahnlich luxuridse Stiicke beinhaltete wie der Metallbeigabensatz.

Will man das Gesagte zusammenfassen, so zeichnet sich fiir die Prunkgraber der Sulmtalgruppe ein wenn 

auch nicht immer streng eingehaltenes Ausstattungsmuster ab: Das bezeichnendste Element ist der prunk- 

volle Satz an Bronzegfaben. Die Summe aller Stiicke belauft sich meist auf eine zweistellige Zahl. Waffen 

finden sich in alien bislang bekannten Grabern dieser obersten Ausstattungsgruppe. In den Grabern von 

Kleinklein, Radkersburg und wahrschemhch auch Crnolica verlieh die Beigabe von Helmen und Panzern der 

Waffenausriistung besonderen Glanz. Daraus lafit sich ableiten, dafi offenbar nur Manner dieser obersten 

Ausstattungskategorie teilhaftig werden konnten; zumindest ist bislang noch kein Prunkgrab mit rein weib- 

licher Ausstattung bekannt geworden. Pferdegeschirr tritt haufig, aber nicht regelhaft in Erscheinung, was 

aber auf die meist unfachmannische Bergung der Prunkgraber zuriickzufiihren sein konnte. Den Schmuck- 

beigaben mafi man keine so vordergriindige Bedeutung zu, wie etwa in Fiirstengrabern des Westhallstattkrei- 

ses. Sie scheinen zumindest teilweise zur Grabausstattung der Totenopfer, die dem Grabinhaber ins Jenseits 

folgen muhten, gehort zu haben. Hinzu kommen die offensichtlich fiir eine Person errichteten monumenta- 

len Grabbauten. In Kleinklein lafit sich auBerdem noch die Existenz einer von den Bestattungsplatzen der 

iibrigen Bevolkerung abgesetzten Adelsnekropole beobachten 1000 1001. Der Pommer-, die beiden Hartnermichel- 

und der Kroll-Schmiedkogel liegen als eigene Gruppe weit abseits von den iibrigen Grabhiigelgruppen l002. 

Die Tatsache, dab die Graber eine deutliche Zeitabfolge zu erkennen geben - am Beginn steht der Hartnermi- 

chelkogel 1, dann folgt der Pommer- und schlieblich der Kroll-Schmiedkogel - 1003, legt den SchluB nahe, dab 

die fiihrende Position iiber mehrere Generationen hinweg in den Handen der hier bestatteten Gruppe lag. 

Den extrem reichen Prunkgrabern nahestehend sind innerhalb der Sulmtalnekropole einige im folgenden 

als »herrschaftlich« angesprochene Grabanlagen, wie z.B. der Tschoneggerkogel 1004, der Tschonegger- 

franzltumulus 2 1005 oder der Kiirbischhanseltumulus 1006. Diese auch durch monumetale Steineinbauten 

herausgehobenen Bestattungen enthalten grohe Satze luxuries verzierterTongefa.be sowie auch eine gan- 

ze Reihe von Metallbeigaben. Sie deuten an, dab im Gegensatz zu den groben Prunkgrabern Manner wie 

Frauen als Grabinhaber auftreten konnten 1007. Den Mannern folgten Waffen, darunter auch Schwerter 

oder auch ein Helm ins Grab, wahrend in Frauengrabern Schmuck, teilweise aus Gold, und Webgewichte 

sowie Spinnwirtel erne wichtige Rolle spielen. Pferdegeschirr scheint nicht an das Geschlecht gebunden 

gewesen zu sein. Metallgefa.be treten, wie der Tumulus 2 im Hochschusterwald 1008 oder das neuentdeckte 

Grab der Wiesenkaisergruppe 1009 zeigen, auch in den »herrschaftlichen« Grabern auf, aber zumeist nur in 

der Einzahl. Auch sie sind nicht an das Geschlecht gebunden.

B. Terzan wies in ihrer Analyse der Sulmtalnekropole auf die auffallige Gruppenbildung der Grabhiigel 

innerhalb der Sulmtalnekropole hin 1010 und versuchte anhand von Eigenheiten des Grabbrauches nach- 

zuweisen, dab es sich dabei um »familiy groups« gehandelt habe. Andere Interpretationsmoglichkeiten

1000 Dobiat, Kleinklein Taf. 110, 1-12.

1001 Dobiat, Kleinklein Karte 1.

1002 Vgl. Terzan, Styria 134 ff.

1003 Dobiat, Kleinklein 166 ff.

1004 Dobiat, Kleinklein 223 f. Taf. 44-48, 16.

1005 Dobiat, Kleinklein 226 ff. Taf. 50-59.

1006 Dobiat, Kleinklein 246 f. Taf. 93-95.

100/ Der Tschoneggerfranzltumulus 2 stellt wegen mitgege-

bener Spinnwirtel, Webstuhlgewichte und der Schmuck-

gegenstande sehr wahrscheinlich ein Frauengrab dar. Ein 

gutes Beispiel fiir ein entsprechendes Mannergrab stellt 

der Tschoneggerkogel mit seinen Waffenbeigaben dar.

1008 Dobiat, Kleinklein 203 Taf. 2.

1009 Hebert, Bestattung 41 f. Abb. 9.

1010 Terzan, Styria 126 ff. Abb. 32. - Dabei miifite jedoch die 

Moglichkeit der Zerstdrung von Grabhiigeln starker be- 

riicksichtigt werden. Eine Begehung des Areals macht 

deutlich, dafi die Tumuli hauptsachlich im Bereich des
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dieser Grabhiigelgruppen, wie z.B. Gefolgschaften, die sich um oder in der Nahe ihres Herren beisetzen 

liefien, wurden von B. Terzan nicht in Betracht gezogen, konnen aber keineswegs ausgeschlossen werden. 

Die »herrschaftlichen« Graber wurden zumeist innerhalb bzw. am Rand dieser »Familienbestattungs- 

platze« angelegt. Demzufolge miifiten hier die zugehdrigen Clan- bzw. Gefolgschaftsfiihrer beigesetzt 

worden sein. Die Sulmtalnekropole lafit somit, wenn auch nur verschwommen, eine gewisse Hierarchic 

erkennen, an deren Spitze die Fiirstengraber bei Kleinklein stehen, die abseits der iibrigen Grabhiigelfel- 

der errichtet wurden. Den nachstfolgenden Rang nahmen die moglicherweise noch innerhalb der obliga- 

ten Bestattungsplatze aufgeschiitteten »herrschaftlichen« Graber ein. Dann folgen die »normal« ausge- 

statteten Tumuli. Dafi wir mit diesen Bestattungen in den Grabhiigeln nur die Oberschicht und nicht die 

Masse der Bevolkerung fassen, bedarf wohl kaum der Erwahnung. Ob die Angehdrigen unterer Schich- 

ten zwischen den Grabhiigeln oder an anderen Platzen beigesetzt wurden, bleibt wegen fehlender Gra- 

bungen unbekannt.

Ein Vergleich dieser Ausstattung mit denen benachbarter Kulturgruppen fordert interessante Unterschiede 

im Grabbrauch wie wahrschemhch auch in der Sozialordnung zwischen den einzelnen »Provinzen« des 

Osthallstattkreises zu Tage. Gute Parallelen zu den Prunkgrabern der Sulmtalgruppe finden sich im west

lichen Pannonien, besonders in den von B. Terzan unter der Bezeichnung Raab-Gruppe zusammenge- 

fafiten Grabfunden 1011. Die Graber der obersten Ausstattungskategorie umhiillen auch hier monumenta

le Grabbauten (vgl. Abb. 5), es sei nur an die Stemkammergraber in Vaskeresztes oder Somldvasarhely 

erinnert. Der Brauch der Totenfolge ist in mehreren Fallen sicher belegt. Die Grabausstattung (Abb. 141) 

folgt dem gleichen Grundmuster wie in Strettweg, sie fiel nur deutlich »armlicher« aus. Als Beigaben 

folgten Waffen, mitunter sogar ein Helm oder ein Schild, Pferdegeschirr, das fur ein Reitpferd wie fiir ein 

Gespann ausgelegt sein kann, etwas Schmuck und auch Metallgefabe, aber nie mehr als vier Stiicke 

(Abb. 141), dem Toten mit ins Grab. Die Ahnlichkeit mit der Sulmtalgruppe ist groh, es fehlt jedoch der 

in Strettweg oder Kleinklein extrem grofie Beigabenreichtum, und man wiirde die Graber aus Westpan- 

nonien eher mit den »herrschaftlichen« als den fiirsthchen Grabern der Sulmtalgruppe gleichsetzen. Der 

Ausstattung der Raabgruppe nahestehend sind die Tumuli von Kaptol in Slawomen 1012. Die reichen Waf- 

fenbeigaben, wie die griechischen Helme, die Beinschienen, der Schildbeschlag, das Tiillenbeil und die 

Lanzenspitzen sowie das fiir ein Reitpferd vorgesehene Zaumzeug, erinnern an Vaskeresztes und ein 

wenig auch an Kleinklein; im Unterschied dazu fehlen bislang freihch im Bereich der Kaptol-Gruppe die 

Metallgefafie.

Im Siidwesten grenzt die unterkrainische Hallstattkultur an die Sulmtalgruppe. Wiihrend des Sticna-Novo 

mesto-Horizontes treten auch hier iippige Beigabenausstattungen auf, die gelegentlich mit dem Pradikat 

»fiirstlich« versehen wurden IulJ und eine sehr weitgehende Ubereinstimmung mit den Prunkgrabern der 

Sulmtalgruppe aufweisen. Besonders deutlich wird das bei der Waffenbeigabe, die sich da wie dort aus 

einem Tiillenbeil, Lanzenspitzen, einem Helm mit Krempe und oft auch einem Panzer zusammensetzt. 

Die Pferdegeschirrbeigaben waren aber im Gegensatz zu Strettweg oder dem Pommerkogel bei Klein

klein meist nur fiir ein Pferd ausgelegt. Einige Schmuckstiicke und gelegentlich auch ein und zwei Bron- 

zegefafie runden diese Ausstattungen ab. Die junghallstattzeitlichen Krieger wurden mit ahnlich reichen 

Beigaben begraben, nur der Panzer tritt hier nicht mehr in Erschemung, dafiir nimmt die Anzahl der 

mitgegebenen Metallgefabe zu l014. Diese summansche Aufzahlung gibt neben den Ubereinstimmungen

Waldes erhalten blieben. In Ackern oder Wiesen finden 

sich nur noch einzelne, zumeist besonders grofie, da die 

iibrigen wahrscheinlich eingeebnet wurden. Ofenmacher- 

wald- und Grellwaldgruppe bildeten so moglicherweise 

einst einen geschlossenen Bestattungsplatz.

1011 Terzan, Ostalpen-Westpannonien234ff. Taf. 7.-Terzan, 

Styria 159ff.

1012 Vgl. Vejvoda u. Mirnik, Tumula 183 ff. - Vejvoda u. 

Mirnik, Kaptol 592 ff. - Vinski-Gasparini, Grupa. - 

Terzan, Styria 147 ff. Abb. 34.

1013 Vgl. dazu insbesondere das Panzergrab (Gabrovec, Slo- 

wenien 26 ff. Abb. 4-7) und das Brandgrab aus Sticna 

(Gabrovec u. Kromer, L’art Taf. 1-4) sowie das Panzer- 

(Gabrovec, Panzergrab 27 ff.) und das Dreifufigrab aus 

Novo mesto (Gabrovec, Novo mesto). Auf die Ausstat

tung der junghallstattzeitlichen Kriegergraber in Unter- 

krain wurde bereits hingewiesen. Die Frauengraber mit 

ihrem Goldschmuck (vgl. Gabrovec, Slowenien Abb. 10- 

13) bieten kaum Ankniipfungsmdglichkeiten zu den Aus

stattungen im Gebiet der Sulmtalgruppe.
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bei den Waffen auch die Unterschiede bei der Pferdegeschirr- und der Metallgefafiausstattung zu erken- 

nen. Aufierdem fehlen in Unterkrain die monumentalen, nur fur eine Person errichteten Grabbauten. 

Zwar wurden auch hier grobe Tumuli aufgeschiittet, aber sie waren fur viele Bestattungen gedacht1014 1015. 

Die Analogien in der Ausstattung, insbesondere der Waffen in den Panzergrabern von Sticna-Vrhpolje 

und Novo mesto, erwecken fast den Eindruck, dab unterkrainische Aristokraten versuchten, die pompo- 

sen Bestattungssitten der Prunkgraber der Sulmtalgruppe zu imitieren.

Ein Vergleich mit der Kalenderberg-Gruppe in Niederdsterreich, dem Burgenland und der angrenzenden 

Slowakei ist kaum moglich 1016. Zwar schiittete man auch hier monumentale Grabhtigel auf, aber die Grab- 

sitten schlossen die Mitgabe von Metallgegenstanden bis auf wemge Ausnahmen aus.

In dem nur unvollstandig veroffentlichten Graberfeld von Frog in Karnten finden sich auch einige durch 

grobe Grabhtigel und etwas reichere Ausstattungen hervorgehobene Bestattungen. Sie enthalten Waffen, 

wie Lappenbeile und Lanzenspitze, mitunter Zaumzeug fur ein Reitpferd, etwas Schmuck sowie gele- 

gentlich ein Metallgefab 1017 1018, aber die Ausstattungen fielen sehr viel schlichter als in Unterkrain oder Klein- 

klein aus. Abzuwarten bleibt die Untersuchung der Grabhtigel bei Waisenberg in Ostkarnten 1O1S; der 

erste Grabhiigel enthielt eine teilweise beraubte Bestattung aus der Spathallstattzeit, deren Beigaben noch 

einer umfassenden Restaurierung bediirfen. Weitere Ausgrabungen werden zeigen, ob das Zentrum um 

Weisenberg eine grobere zeitliche Tiefe besessen hat.

Bleiben schlieblich die nordlich an die Sulmtalgruppe grenzenden inneralpinen Gruppen zu erwahnen, 

die jedoch kaum vergleichbar komplizierte Abstufungen im Grabbauch zu erkennen geben. Die Flach- 

graberfelder, wie z.B. in Leoben-Hinterberg 1019, bestehen aus mehr oder weniger armlich ausgestatteten 

Urnenbestattungen, in denen sich kerne tiefergehenden Statusunterschiede manifestieren. Auch im Gra

berfeld von Sta. Lucia lassen sich keine so deutlich ausgepriigten Unterschiede in der Grabausstattung wie 

in der Sulmtalgruppe herausarbeiten.

In Este und Padua in Venetien finden sich wieder deutlichere Unterschiede in den Grabausstattungen, die 

sich wegen der mangelhaften Vorlage der Funde aus Este bislang jedoch nur unscharf abzeichnen. Einige 

Bestattungen, wie z.B. Grab 232, 233 und 234 von Este Casa Ricovero, nehmen 1020 eine durch den Beiga- 

benreichtum deutlich hervorgehobe Stellung ein. Wichtige Beigaben stellen die Bronze- und Tongefab- 

satze dar. Auch Pferdegeschirrteile begegnen mitunter, sind aber zumeist nur fur ein Tier ausgelegt. Dab 

auch in Venetien die Mitbestattung von Personen gelaufig war, legt die Vergesellschaftung von Spinnwir- 

teln und Waffen im Grab 232 von Este-Casa Ricovero nahe 1021. Damit bertihren wir aber einen der we- 

sentlichen Unterschiede zur unterkrainischen oder zur Sulmtalgruppe, namlich die Waffenausstattung. 

Zwar erscheinen in Grabern der Este-Kultur gelegentlich Waffen, wie ein Lappenbeil und ein Hau- oder 

ein Dolchmesser, aber komplette Rtistungen mit Schutzwaffen finden sich hier nicht. Dafiir scheint man 

der Schmuckbeigabe eine weit grobere Bedeutung zugemessen zu haben. Zwar gibt es keine reichen Gold- 

objekte, aber in vielen Grabern wurden ganze Fibelsatze deponiert.

Die grobe Ahnlichkeit der Grabausstattungen der Prunkgraber der Golasecca-Kultur wurde oben bereits 

hervorgehoben. Neben den Waffen sind es das fur ein Gespann ausgelegte Pferdegeschirr und der Wagen 

sowie die reiche Metallgefabbeigabe. Ursachen fur diese Ahnlichkeiten diirften in dem gemeinsamen 

Vorbild, den etruskischen und picemschen Prunkgrabern Mittelitaliens, begrtindet sein. Der zweiradige 

Wagen, die Metallgefabe und die Schutzwaffen zeigen an, dab etruskische und picenische Prunkgraber 

der orientalisierenden Epoche, wie die Circoli in Vetulonia 1022, das Fiirstengrab von Fabriano 1023 oder

1014 Egg, Helme 39 Abb. 15; 75 ff. Abb. 35.

1015 Gabrovec, Slowenien 14.

1016 Vgl. dazu Terzan, Ostalpen-Westpannonien  227ff. Taf. 1- 

5. - Terzan, Styria 167 ff.

1017 Modrijan, Frog. - Terzan, Styria 184ff. Abb. 48. - Herrn 

G. Tomedi/Innsbruck, der eine umfassende Neubearbei- 

tung dieses Fundplatzes vorbereitet, sei fur die Einsicht 

in dieses Material herzlichst gedankt.

1018 Gleirscher, Waisenberg 46 ff.

1019 Modrijan, Eeoben 16 ff. Abb. 8-21.

1020 Chieco Bianchi u. Calzavara Capuis, Este Taf. 173-195.

1021 Chieco Bianchi u. Calzavara Capuis, Este Taf. 177, 34-36 

und Taf. 173, 3; 175, 20. 21.

1022 Vgl. Falchi, Vetulonia. Die Kriegergraber wie in der »Tomba 

del Duce« oder dem »Secondo circolo degli Pellicchie« wei- 

sen mit ihren Waffen, den Wagen wie den Metallgefafibei- 

gaben eine besonders gute Parallele zu Sesto Calende auf.

1023 Marconi, Cultura 300 ff.
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Grab 1 und 5 aus San Severino-Pitino 1024 in den Marchen, die Vorbilder dazu abgaben. Auch sie enthiel- 

ten reiche Waffenausstattungen, die neben Angriffswaffen Helme, Schilde und Beinschienen umfabten, 

zweiradige Streit- bzw. Rennwagen sowie riesige Bronzegeschirrsatze, die aber weder vom Umfang noch 

von den Typen her - es handelt sich gobtenteils um mediterrane, z. T. in Edelmetall ausgefiihrte Formen, 

wie Kannen, Dreifiibe, Rippenschalen usw. - einen direkten Vergleich mit den hallstattischen Prunkgra- 

bern des Siidalpenraumes gestatten. Aufierdem erganzen Gold- und Silberschmuckstticke die Grabaus- 

stattung der mittelitalischen Prunkgraber. Trotz dieser Unterschiede gilt es hier die Vorbilder fur die 

Prunkgrabsitte in der Lombardei wie im Ostalpenraum zu suchen. Dab die picenischen Prunkgraber 

ihrerseits von etruskischen Vorbildern, wie den Circoli aus Vetulonia, dem Kriegergrab in Tarquinia 1025, 

der Tomba Regolini-Galassi in Cerveteri1026, der Tomba Barberini und Bernardini in Praeneste 1027, ab- 

stammen, stellt eine schon lange bekannte Tatsache dar 1028. Die Ausstattungsmuster der Kriegergraber 

aus Sesto Calende oder auch aus Kleinklein sind ohne die Vorbilder aus dem Picenum oder aus Vetulonia 

wohl kaum vorstellbar.

Die Prunkgraber der Westhallstattkultur verbinden die Trensenpaare, der Wagen sowie teilweise auch die 

Metallgefabsatze, die jedoch zumeist ganz anderen Mustern folgen. Die Waffen - sie beschranken sich auf 

Hallstattdolch und gelegentlich ein Beil, erne Tanze und ein bdaumesser, die die Schlachtausriistung gebil- 

det haben diirften 1029 - und der Schmuck unterscheiden sich deuthch I03°.

Obwohl sich der Autor bewubt ist, dab bislang noch kerne Methode erarbeitet wurde, die es erlauben 

wtirde, Grabausstattungen prazise soziologisch auszudeuten, mochte ich den Versuch wagen, wenigstens 

gewisse Grundtendenzen herauszustellen. Im Gebiet der Sulmtalgruppe bildeten sich offenbar besonders 

stark differenzierte, elitar orientierte Sozialstrukturen heraus. An ihrer Spitze standen Fiirsten a la Strett- 

weg, in deren bdanden sich ein grober Teil der politisch-militarischen sowie der wirtschaftlichen und 

sakralen Macht konzentrierte. Sie residierten offenbar auf Hohensiedlungen wie dem Burgstallkogel fiber 

Kleinklein 1031, ohne dab wir jedoch fiber weitergehende Informationen zum Aussehen oder zur Funkti- 

on solcher Machtzentren verfugen wiirden. Neben dem Bugstallkogel bestanden weitere Machtzentren 

der Sulmtalgruppe sehr wahrscheinlich irgendwo in der Umgebung von Strettweg bei Judenburg, am 

Burgberg von Wildon 1032 mit dem nicht sicher als Fiirstengrab klassifizierbaren Galgenkogel, auf dem 

Frauenberg bei Leibnitz 1033 - die zugehdrigen noch unveroffentlichten Grabhiigel fanden sich im Bereich 

der romischen Nekropole von Flavia Solva 1014 - sowie auf der Festung von Radkersburg-Gorina Radgo- 

na 1035 mit dem schon vielfach erwahnten Schwertgrab 1036. Im Drautal etablierten sich entsprechende Macht

zentren auf der Postela bei Mariboru? - die zugehdrigen Prunkgraber diirften zwischen Pivola und 

Razvanje gelegen haben 1038 -, in Ormoz mit dem nur schwer einzuordnenden Tumulus bei Hardek 1039 

und schlieblich bei Martijanec 104°, das schon in Kroatien liegt. Das neuentdeckte Prunkgrab von Crnoli- 

ca1041 zeigt, dab wohl auch auf dem Rifnik ein enstprechender »Fiirstensitz« bestand 1042. Ob auch in

1024 Annibaldi, Pitino 236 f. Taf. 3, 2; 243 ff. Taf. 7-8.

1025 Kilian, Kriegergrab.

1026 Pareti, Regolini Galassi.

1027 Curtis, Barberini 9ff. — Canciani u. v. Hase, Bernardini 49 

Taf. 34, 1. 2.

1028 Marconi, Cultura 300 ff.

1029 L. Pauli, Zu Gast bei einem keltischen Fiirsten. Mitt. 

Anthr. Ges. Wien 118/119,1988/89 (Festschr. W. Angeli) 

292 ff.

1030 Vgl. Egg, Helpfau-Uttendorf 381 ff. Abb. 43. - C. F. E. 

Pare, Ein zweites Fiirstengrab von Apremont-La Motte 

aux Fees (Arr. Vesoul, Dep. Haute-Saone). Jahrb. RGZM 

36, 1989, 423 ff.

1031 Dobiat, Burgstallkogel.

1032 Vgl. Grubinger, Wildon. - D. Kramer, Aus der Ur- und 

Friihgeschichte von Wildon. Mitteilungsbl. d. Korrespon- 

denten d. Hist. Landeskomm. f. Steiermark2, 1989, 30ff.

1033 V/. Modrijan, Frauenbergbei Leibnitz. Diefriihgeschicht- 

lichen Ruinen und das Heimatmuseum. Ausstellungskat. 

Leibnitz (1955) insbes. 11 ff. - Den Hinweis auf hallstat- 

tische Keramik vom Frauenberg verdanke ich W. Hu- 

deczeck/Graz.

1034 w. Schmid, Flavia Solva (1917) 5f. Abb. 3. - Kossack, 

Flavia Solva.

1035 Terzan, Styria 46 f.

1036 Egg, Radkersburg. - Terzan, Styria 84 ff.

1037 Terzan, Styria 27ff.

1038 Terzan, Styria 70 ff.

1039 Terzan, Styria 44 f. u. 78 f.

1040 Vinski Gasparini, Martijanec 58 ff.

1041 Vogrin, Crnolica.

1042 Terzan, Styria 49 ff.

1043 Terzan, Styria 108 ff.
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Grize 1043 und am Legen 1044 Machtzentren existierten, oder ob es sich um kleinere untergeordnete Sied- 

lungseinheiten handelte, mufi vorlaufig noch dahingestellt bleiben. Zu erwagen bleibt auch die Existenz 

eines Zentrums um Waisenberg in Ostkarnten, auch wenn die bislang gemachten Funde auf ein etwas 

jfingeres Datum schliefien lassen 1045.

Dafi die massenhafte Mitgabe grofitenteils prestigetrachtiger Gegenstande im Grab u.a. eine dingliche 

Zurschaustellung des sozialen Status des Verstorbenen bzw. seiner Erben darstellt, kann wohl kaum an- 

gezweifelt werden. Die luxuridsen Beigaben sollten damit sowohl das standesgemafie Weiterleben im 

Jenseits garantieren als auch die Macht seines Nachfolgers demonstrieren. Betrachtet man die gesamten 

Grabausstattungen der Ffirstengraber aus Strettweg und Kleinklein, so drangt sich der Verdacht auf, dafi 

die jeweiligen Trauergemeinden durch die gezielte Auswahl der Beigaben ganz dinglich im Grabkult die 

wichtigsten Aufgaben eines »Ffirsten« der Sulmtalgruppe darstellen wollten: Im Vordergrund steht das 

kriegerische Erscheinungsbild des Herrn, das seine ftihrende Rolle im militarischen Bereich anzeigt. Be- 

sonders hervorgehoben wird seine Rolle als Veranstalter von Festen, was sicher mit seiner Aufgabe als 

»grofier Verteiler« von Gtitern innerhalb seiner Gemeinschaft in Verbindung steht. Die Pferdegeschirr- 

und wenn vorhanden auch die Wagenbeigabe weisen ihn als aristokratischen Wagenfahrer bzw. Reiter 

aus, einer im Westhallstattkreis aber auch in Italien 1046 besonders wichtigen und prestigetrachtigen Rolle, 

die in den Bildern der Situlenkunst regelhaft wiederkehrt. Die aufwendige und kostspielige Zucht und 

das Training von Zug- und Reittieren waren damit wohl verbunden. Die Sitte der Totenfolge bzw. -opfer 

sollte wohl anzeigen, dafi er fiber das Leben anderer Menschen verfiigen konnte. Der Besitz von Objek- 

ten mit kultischer Bedeutung, wie der Kultwagen oder das tibergrofie Tfillenbeil, deuten aufierdem auf 

»priesterliche« Funktionen und damit verbundene sakrale Macht hin.

In Prunkgrabern a la Strettweg spiegelt sich somit die Konzentration von Macht in den Hiinden einzelner 

Personen wider. Weiterffihrende Erklarungen zur Organisationsform solcher stark differenzierter Ge- 

sellschaften eroffnen sich der Prahistorie 1047 nur im Zusammenspiel mit der Geschichtswissenschaft, der 

Ethnologic und der Kulturanthropologie. Ein Vergleich mit den von diesen Wissenschaftszweigen ent- 

wickelten Gesellschaftsmodellen legt die Vermutung nahe, dafi sich hinter dem Phanomen Prunkgriiber 

aus der Sulmtalgruppe entweder ein hochentwickeltes Hauptlingstum oder aber noch wahrscheinlicher 

die Institution des »sakralen Kdnigtums«, wie es die Volkerkunde definiertl048, verbirgt. Es liegt dabei 

dem Autor fern, Kleinklein oder Strettweg mit den auch auf dem »sakralen Kdnigtum« basierenden vor- 

derorientalischen Hochkulturen gleichzustellen. Die Ethnologic bietet eine ganze Reihe von Beispielen, 

die belegen, dafi »sakrales Kdnigtum« sich auch ohne Schrift, ohne komplizierte Redistributionswirt- 

schaft und ohne Stadtwerdung auf recht niedrigem »Kulturniveau« herausbilden konnte, wie das E. Sagan 

am Beispiel der Konigreiche Uganda in Afnka oder der polynesischen Reiche auf Hawaii und Tahiti sehr 

ausfiihrlich dargelegt hat 1049. Manche »Kdnige« dieser Definition tibten ihre Herrschaft nur fiber wenige 

tausend Untertanen aus, wahrend andere fiber Hunderttausende herrschten. Die vorderorientalischen 

Konigreiche aus der Bronzezeit stellen dabei ein hochentwickeltes Stadium dieser Organisationsformen 

dar, die mit den ersten geschriebenen Gesetzeswerken zu neuen stabileren Staatsgebilden fiberleiteten. 

Die »Ffirsten« der Osthallstattwelt gehoren einem Frfihstadium dieser Entwicklung menschlicher Ge- 

sellschaftformen an. L. Pauli folgend konnte man die von ihm fur die Ffirsten des Westhallstattkreise 

vorgeschlagene Bezeichung »Regulus« fibernehmen 105°.

Ein markantes Charakteristikum fruiter Konigtfimer steht ihre »Grausamkeit« dar, die sich in Menschen- 

opfern, die u.a. bei der Bestattung des Herrschers dargebracht wurden, besonders drastisch aufiert. Ahn- 

lich grausame Brauche lassen sich am Beispiel der Totenopfer in den Prunkgriibern des Osthallstattkrei-

1044 Strmcnik-Gulic, Legen. J. F. Thiel, Grundbegriffe der Ethnologic. Collectanea In-

1045 Gleirscher, Waisenberg 46ff. stituti Anthropos 16 (1983) 138 ff. - Sagan, Tyrannei ins-

1046 Pare, Zeremonialwagen 231 f. bes. 359 ff.

1047 Eine Zusammenfassung aus Sicht der Prahistorie findet 1°49 Sagan, Tyrannei 21 ff.

sich bei: Kossack, Prunkgraber 4 ff. 1050 L. Pauli, Zu Gast bei einem keltischen Ftirsten. Mitt. An-

1048 Zur Definition dieses ethnologischen Begriffes vgl. thr. Ges. Wien 118/119,1988/89 (Festschr. W. Angeli) 292.
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ses erahnen. Da die meisten der historisch belegbaren friihen Konigtfimer als Folge militarischer Ausein- 

andersetzungen entstanden sind, ffigt sich das militarische Gehabe der Prunkgraber aus der Steiermark 

gut in einen solchen Kontext ein. Auberdem wurden in entsprechenden Gesellschaften eine ausgepragte 

Innovationsfreudigkeit sowie ein lebhaftes Interesse an Fremdem beobachtet1051, was sich u.a. anhand 

des aus dem Mittelmeergebiet stammenden Lebes aus Strettweg bzw. an den vielen Adaptionen sfidlicher 

Vorbilder, wie etwa dem Kultwagen, auch fur die Sulmtalgruppe konstatieren lafit. Die durch die Im- 

portstiicke belegbaren Kontakte zu Italien, wo eine Vielzahl sehr viel reicherer Prunkgraber im etruski- 

schen wie im picenischen Raum bekannt geworden ist, diirften wesentlich zur Verbreitung dieser Sitte 

und der damit verbundenen Machtstrukturen in Richtung Norden beigetragen haben. Ein weiteres Pha- 

nomen ist die Instabilitat solcher friihen Konigreiche; da sie nur von einer sehr kleinen Ffihrungsschicht 

getragen wurden, und da die Idee einer Zentralmacht in einem friihen Entwicklungsstadium oft noch 

nicht tief im Denken der Menschen verwurzelt war, konnte ein solcher »Staat« insbesondere in einem 

friihen Entwicklungsstadium sehr schnell wieder zerfallen. Ahnliches scheint auch im Bereich der Sulm

talgruppe, wo die Prunkgraber in Ha D 2-3 kerne Nachfolger mehr zu finden scheinen, geschehen zu 

sein. Es sprechen somit einige Argumente dafiir, dab sich in den Prunkgrabern aus der Sulmtalgruppe die 

Institution eines »sakralen Kdnigs« oder zumindest eines sehr hoch entwickelten Hauptlingtums wider- 

spiegelt.

Will man dieses Modell am Beispiel der Sulmtalnekropole durchspielen, so miifiten die in den Prunkgra

bern beigesetzten Manner die »Hauptlings- bzw. Kdnigsposition« innegehabt haben. Da die drei einiger- 

mafien bestimmbaren Fiirstengraber eine zeitliche Abfolge erkennen lassen, diirfte diese Institution im- 

merhin iiber mehrere Generationen hinweg funktioniert haben. In den als herrschaftlich angesprochenen 

Grabern diirften die fur die Organisation solcher Machtzentren unentbehrlichen Wfirdentrager beige- 

setzt worden sein. Welche Rolle den Grabinhabern der »Normalbestattungen« zukam, bleibt unbestimmt; 

sehr wahrscheinlich hatten auch sie noch eine gehobenen Stellung inne und bildeten durchaus nicht die 

Masse einfacher Bauern. Eine Gliederung der unteren Gesellschaftsschichten erscheint wegen der schlechten 

Quellenlage mit zu vielen Unsicherheitsfaktoren behaftet. Fragen nach eventuell vorhandenen Flachgra- 

bern zwischen den Grabhiigeln oder nach der theoretischen Moglichkeit der Bestattungsunwiirdigkeit 

unterster Gesellschaftsschichten konnen beim heutigen Forschungsstand nicht beantwortet werden. 

Anzeichen einer ahnlich komplex strukturierten Sozialordnung finden sich auch in Westpannonien. Auch 

dort heben sich einzelne Graber durch monumentale Grabbauten, Totenopfer und reiche Beigabensatze 

aus der Masse der iibrigen Bestattungen heraus. Die Ausstattung mit ahnlichen Waffen, mit Pferdege- 

schirr, etwas Schmuck und mit Bronzegefafien entspncht in vielerlei Hinsicht den Ausstattungen im Sulm- 

talbereich; allerdings fehlt der extreme Reichtum, insbesondere bei den Metallgefaben. Die Graber aus 

Westpannonien lassen sich am ehesten mit den als »herrschaftlich« angesprochenen Bestattungen aus 

dem Bereich der Sulmtalgruppe gleichsetzen. Sollten also Graber, wie aus Vaskeresztes, tatsachhch die 

oberste Ausstattungsgruppe darstellen, scheinen sie nicht fiber die gleichen Mittel verffigt zu haben wie 

die Ffirsten von Kleinklein und Strettweg.

Auch im Gebiet der Kalenderberg-Gruppe mufi es, wie die monumentalen Grabhiigel andeuten, eine 

machtige Aristokratie gegeben haben; ein Vergleich mit der Sulmtalgruppe ist aber wegen ganz anderer 

Beigabensitten nicht moglich.

Die Beisetzung in Sippengrabhfigeln sowie die deutlich einfacheren Ausstattungen lassen vermuten, dafi 

die in Unterkrain ansassige Kriegeraristokratie nicht fiber die gleichen Mdglichkeiten verffigte wie etwa 

die Kleinkleiner Ffirsten. Die Existenz mehrerer, in etwa zeitgleicher Kriegergraber auf den Bestattungs- 

pliitzen um eine unterkrainische Hohensiedlung legt den Verdacht nahe, dab sich mehrere Kriegsherren

zur Verwirklichung von Prunkgrabern zahlt (Kossack, 

Prunkgraber 32).

1051 G. Kossack betont, dak die Auseinandersetzung mit dem

Fremdphanomen zu den wesentlichen Voraussetzungen 
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die Macht miteinander teilen mufiten 1052. Es scheint keinem dieser Kriegerherren gelungen zu sein, die 

anderen auszuschalten und einen GroEteil der Macht auf sich zu konzentrieren. DaE sich dabei die unter- 

krainische Aristokratie an den sehr viel prunkvolleren Grabbrauchen der Sulmtalgruppe orientierte, scheint 

leicht verstandlich.

Im inneralpinen Raum scheinen sich keine so komplizierten Machtstrukturen etabliert zu haben wie im 

stidlichen Alpenvorland. Das gleiche scheint auch fur Sta. Lucia-Most na Soci zuzutreffen. In Este gab es 

ganz ohne Zweifel eine recht komplexe Sozialordnung, aber ohne eine umfassende Vorlage des Materials 

aus den Graberfeldern ist es kaum moglich, die soziale Strukturierung einigermaEen prazise nachzuzeich- 

nen. Gleiches gilt auch fiir Bologna. Ahnliche Strukturen wie in der Sulmtalgruppe begegnen wieder im 

Bereich der Golasecca-Kultur. Da wie dort etablierte sich eine stark kriegerisch gepragte Aristokratie, die 

sich wie in Strettweg mit Waffen, Wagen, BronzegefaEsatzen bestatten lieE. Sehr wahrscheinlich lief auch 

in ihren Handen ein GroEteil der politischen, der wirtschaftlichen und sakralen Macht - es sei nur auf die 

Beigabe der GefaEwagen in Como-Ca’Morta wie in Sesto Calende verwiesen - zusammen. Wie schon 

erwahnt, leitet sich die groEe Ahnlichkeit wahrscheinlich von gemeinsamen Vorbildern in Mittelitalien 

her. Uberhaupt scheint die hallstattzeitliche Prunkgrabsitte im Sudalpenraum sich sehr stark an piceni- 

schen und nordetruskischen Vorbildern orientiert zu haben. Demzufolge diirften auch die zugehdrigen 

Sozialstrukturen auf Impulse aus Italien zuruckzuftihren sein.

Bemerkenswert ist noch die Querverbindung zu Siidwestdeutschland, die sich besonders deutlich an dem 

Ha D-l-zeitlichen Prunkgrab von Kappel a. Rhein demonstrieren lafit. Es stellt sich die Frage, inwieweit 

die sicher schon in Ha C entstandenen Furstengraber im Osten die Entwicklung im Westen beeinfluEten. 

Interessanterweise verschwindet die Prunkgrabsitte im Osten just in dem Moment, als sie im Westen 

einsetzt. Dab es Kontakte gab, scheint wegen dieser Analogien wahrscheinlich, sie jedoch naher zu defi- 

nieren, ist ohne eine umfassende Publikation der Fiirstengaber im Osten wie im Westen kaum moglich. 

In den klassischen Fiirstengrabern des Westhallstattkreises aus der Stufe Ha D 2 und 3 bediente man sich 

aber anderer Machtsymbole, wie reichen Goldschmucks und vierradriger Wagen. Waffen spielten nur 

eine untergeordnete Rolle. Die Pferdegeschirr- und MetallgefaEbeigaben deuten an, dab ein Furst aus 

dem Westen ahnliche Pflichten als »grober Verteiler« und Pferdeziichter zu erfiillen hatte wie seine Stan- 

desgenossen im Osten.

Dieser Vergleich macht deutlich, dab die einzelnen Gruppen innerhalb der Hallstattkultur recht unter- 

schiedliche Sozialstrukturen aufwiesen. Das Spektrum reicht von den fast einheitlichen Ausstattungen in 

Sta. Lucia bis zu Prunkgrabern von Kleinklein und damit von einem »Kdnigtum« bis zu fast »demokra- 

tisch« organisierten Gesellschaften, wobei jedoch auf die oben gemachte Einschrankung die unteren 

Gesellschaftschichten betreffend noch einmal aufmerksam gemacht sei. Die fiir die Hallstattkultur so 

bezeichnende »Regionalisierung« dtirfte damit nicht nur die Sachkultur, sondern auch die Organisations- 

formen der einzelnen Gemeinschaften mit eingeschlossen haben. Im Bereich der Sulmtalgruppe bildete 

sich dabei die am stiirksten gegliederte und damit wohl auch am »hbchsten« entwickelte Gesellschafts- 

struktur heraus, die innerhalb der Osthallstattkultur ftihrend war. Wie das Beispiel Unterkrain andeutet, 

ging von ihr eine gewisse Faszination aus, die benachbarte Kulturen beeinflubte.

1052 In Sticna diirften das Panzergrab von Vrhpolje (Gabro- 

vec, Slowenien Abb. 4-7), das Grab 30 im Hiigel 4, das 

auch einen Panzer enthielt (Wells, Emergence Abb. 85) 

und das Helmgrab 15 im Hiigel 5 (Wells, Emergence 

Abb. 125) mehr oder weniger zeitgleich zu sein. In Novo 

mesto scheint sich zwischen dem Panzer- (Gabrovec, 

Panzergrab) und dem Dreifufigrab (Gabrovec, Novo me

sto) eine ahnliche Stellung abzuzeichnen.
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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.
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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

269



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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VIII. ZUSAMMENFASSUNG

Das um 600 v. Chr. errichtete Grab von Strettweg heben der monumentale Grabbau mit Steinkammer, 

die reichen Metallbeigaben sowie das dutch die weiblichen Grabbeigaben erschliefibare Totenopfer aus 

der Masse der Bestattungen im Siidostalpenraum heraus. Sie stellen es in eine Reihe mit den Fiirstengra- 

bern Kleinkleins und ordnen es gleichzeitig der hauptsachlich in der Steiermark beheimateten Sulmtal- 

gruppe zu. Die Waffen kennzeichnen den Grabinhaber als Krieger, die Pferdegeschirrteile als herrschaft- 

lichen Wagenfahrer, der Metallgefafisatz als Veranstalter von Festen und die Totenopfer als Herrn fiber 

das Leben anderer Menschen. Der bronzene Lebes, der in einer Werkstatte Italiens hergestellt wurde, 

kiindet vom Interesse an fremdlandischen Sitten und Gegenstanden ebenso wie von weitreichenden Ver- 

bindungen. Sehr wahrscheinlich verbergen sich hinter der Sitte der Prunkgraber dem entwickelten Haupt- 

lingstum oder wohl schon dem »sakralen Kdnigtum« nahehstehende politische Institutionen.

Wahrend in Kleinklein sowohl der »Fiirstensitz« als auch die Bestattungsplatze der fuhrenden Schichten 

wie weiterer zugehdriger Menschen entdeckt wurden, steht das Grab von Strettweg als letzter Zeuge fur 

die Existenz eines Machtzentrums im oberen Murtal da. Abgesehen von der verschollenen Bogenfibel 

von Schlofi Gabelhofen, den nicht sicher lokahsierbaren Bronzen vom Falkenberg sowie den nur durch 

Luftbilder erschlossenen Grabhiigeln bei Schlofi Gusterheim stehen keine Quellen zur Verfiigung, die 

uns einen tieferen Einblick in die Strukturen ernes solchen Machtzentrums gewahren wurden.

Das zum Ftirstengrab gehdrige Machtzentrum wurde zumeist auf dem hinter Strettweg aufragenden Fal

kenberg (Abb. 1) vermutet1109. Wie eine Begehung ergab, ist die Anlage eines reprasentativen »Adelssit- 

zes« auf den schroffen Hangen des Falkenberges wenig wahrscheinlich. Auch heute noch sind die stellen 

Flanken dieses Felsrtickens weitgehend unbesiedelt.

Als weitaus besser geeignet fur ein Machtzentrum erweist sich bei naherem Studium der Topographic das 

nur etwa 1 km Luftlinie vom Grabhtigel entfernte Judenburg (Abb. 153). Die Stadt befindet sich in Sicht- 

weite des Tumulus von Strettweg; heute ist diese Verbindung jedoch durch einen Strafiendamm beein- 

trachtigt. Das alte Zentrum von Judenburg (Abb. 153) liegt auf einem Terrassensporn, der im Stiden, 

Osten und Norden von den tief eingeschnittenen Graben der Mur und des Purbaches eingefabt wird 1110. 

Im Osten stiirzt der Sporn fast senkrecht zu den Gewassern hin ab. Nur von Westen her ist er leicht 

zuganglich. Ein einfacher Abschnittswall wurde ausreichen, um eine Siedlung in Judenburg in eine nur 

schwer einzunehmende Festung zu verwandeln. Auch die mittelalterlichen Festungswerke wurden ent- 

sprechend angelegt. Hallstattzeitliche Funde, die die Spekulation um einen Furstensitz in Judenburg be- 

statigen konnten, sind bislang nicht zu Tage getreten 1H1. Wegen der intensiven Besiedlung im Mittelalter 

wie in der Neuzeit sind sie wohl auch kaum noch zu erwarten.

Die Analyse der noch erhaltenen Uberreste aus dem Strettweger Ftirstengrab erlaubte einen recht tiefen 

Einblick in die Eisenzeit des Aichfeldes; gleichzeitig stellt sich aber eine ganze Reihe bislang noch unbe- 

antwortbarer Fragen, von denen einige hier abschliefiend gestellt seien. Handelt es sich beim Strettweger 

Fiirstengrab um eine Einzelerscheinung oder war es Teil einer grofieren Fiirstennekropole wie in Klein

klein? Wo lag der Bestattungsplatz der tibrigen Bevolkerung? Wer waren diese Untertanen? Welche Struk

turen verbanden den Furst und seine Untertanen? In welchem Verhaltnis stand das Machtzentrum bei 

Strettweg zu den hier zu erwartendenen inneralpinen Kulturgruppen? Schliefilich stellt sich die Frage 

nach dem Ende der »Furstlichkeit« im Aichfeld. Verschwanden die Prunkgraber hier ebenso plotzlich 

wie in der Mittel- und Siidsteiermark oder fanden sie im Schutz der Berge eine Fortsetzung?

1109 F. Ferk, Uber Druidismus in Noricum mit Riicksicht auf 

die Stellung der Geschichtsforschung zur Keltenfrage. 

Jahresber. k. k. Lehrerbildungsanstalt Graz (1877) 20.

1110 Ein Plan, der die Topographic dieser Stadt gut wieder- 

gibt, findet sich bei: K. Woisetschlager u. P. Krenn, De-

hio Steiermark (1982) Abb. S. 191.

Uli Die von D. Kramer vorgenommene Bergung einiger 

Scherben aus dem vordersten Stadtteil ergab nur einige 

allgemein als prahistorisch zu klassifizierende Scherben.
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ZUR RESTAURIERUNG

DER BRONZEAMPHORE MIT UNTERGESTELL

von Gerhard Stawinoga

Zustandsbeschreibung und erste Beobachtungen

Obwohl die Bronzeblechamphore aus Strettweg bei Judenburg schon 1851 entdeckt wurde \ erfolgte, 

soweit das noch recherchierbar war, die erste umfassende Restaurierung urn die Jahrhundertwende 1 2. 

Dabei entstand der aus Bronzestaben gebildete Untersatz des Gefafies (Taf. 24). Einige Plexiglasergan- 

zungen an der Amphore belegen, dab diese Altrestaurierung nach dem Zweiten Weltkrieg iiberarbeitet 

wurde.

1. Das BronzegefaB (Taf. 15)

Die Amphore von Strettweg wurde aus Bronzeblech getrieben; die Blechstarke schwankt zwischen 0,6 

bis 1 mm. Die Amphore besteht aus einem separat verfertigten Ober- und einem Unterteil, die sich ent

lang dem „Aquator“ um ca. 15 mm tiberlappen. Zwei umlaufende Wiilste heben die Uberlappungszone 

vom tibrigen Gefafi ab. Entlang dieser Zone wurden Ober- und Unterteil mit Hilfe von 41 Kegelnieten, 

die im Abstand von ca. 3 cm gesetzt wurden, miteinander verbunden. Sechs Niete fehlen. Sehr wahr- 

scheinlich wurden Nietstift und Kegelkopf separat hergestellt und bei der Vernietung miteinander ver

bunden.

Eine Nietenreihe sitzt knapp tiber dem runden Boden der Amphore. Der zweifelsfrei antike Nietkranz 

befestigte ursprtinglich eine Fufikonstruktion. Die Nietkopfe liegen direkt auf dem Blech der Amphore 

auf, so dab kein Blech dazwischen paEt. Es entsteht daher der Eindruck, dab der Nietkranz Teil einer 

alteren Konstruktion war. Da das Oberteil der anschliehend beschriebenen FuBkonstruktion fehlt, kon- 

nen dazu freilich keine sicheren Angaben gemacht werden.

GroUere Fehlstellen fanden sich im Schulterbereich der Amphore sowie an der Miindung, die komplett 

verloren ist. Das Bronzeblech ist weitgehend metallisch und nur in den Zonen um die Bruchstellen durch- 

korrodiert und briichig. Eine glatte, griine Edelpatina mit wenigen Auflagen von Sinter und/oder Mala- 

chit iiberzieht das Bronzeblech.

B ruche und Offnungen wurden im Zuge der Altrestaurierung geschlossen bzw. fixiert. Kleine Fehlstellen 

wurden zumeist von innen, stellenweise aber auch von aufien mit eingeldteten Kupferblechen geschlossen 

bzw. stabilisiert. Um diese Lotungen verfarbte sich die Patina braun. Zusatzlich wurden grofiere Ergan- 

zungsbleche mit Kupfernieten befestigt. Die grohen Fehlstellen waren nicht geschlossen worden, son- 

dern wurden mit in Form gebogenem Plexiglas, das mit Kupfernieten in der Bronze vernietet war, befe

stigt. Obwohl die beiden Bronzehenkel durch die Originalniete noch fest mit dem Gefahkorper verbunden 

sind, wurden zusatzlich neue Messingniete angebracht.

1 Robitsch, Judenburg. restaurierte, vorgenommen. Vgl. Schmid, Strettweg 7ff.

2 Sie wurde von J. Rennert aus Graz, der auch den Kultwagen Taf. 1.
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2. Das Untergestell (Taf. 15; 50)

Den Untersatz der Amphore bildeten mehrere tordierte Vierkantstabe aus Bronze sowie drei Bronze- 

ringe. Auf den ersten Blick schienen sich die Stabe komplett erhalten zu haben. Sie setzten sich aus sechs 

senkrecht angeordneten Staben, die am Bauch der Amphore festgenietet waren, zusammen. Je zwei sich 

uberkreuzende Stabe verstrebten die senkrechten Stabe. Erne nahere Untersuchung ergab jedoch, dab 

60% der Stabe moderne Metallerganzungen waren, die im Zuge der Restaurierung um die Jahrhundert- 

wende angebracht worden waren. Die originalen Bronzestabe besitzen eine grtine glatte Patina in ver- 

schiedener Tonung. Die iiberarbeiteten Enden der Stabe sind durch Lotungen bzw. Ausschmieden schwarz - 

braun verfarbt.

Die Erganzungen bestanden aus Eisen, das griin-braun emgefarbt wurde. Durch Einlegen des Unterge- 

stelles in Aceton wurden die Farbe abgeldst und das Ausmab der Erganzungen sichtbar. Die originalen 

Bronzestabe waren bis auf wenige Ausnahmen an den Bruchstellen tiberarbeitet. Am Stob zwischen Bron

zeoriginal und Eisenerganzung wurden die ersteren meist bis zu 3 cm lang abgeschragt, die Erganzungen 

angepabt und mit Weichlot verldtet. Andere Bruchkanten wurden erwarmt und ausgeschmiedet, um neue 

Nietflachen zum Zweck der Verbindung von Untergestell und Amphore zu schaffen. Nur noch an drei 

Staben waren origiale Nietflachen zu finden, die jedoch mit Kupferblech tiberfangen waren. Der grofite 

Teil der Originalniete war ausgebohrt und durch moderne Kupferniete ersetzt worden.

Unten fafiten drei Metallringe das Untergestell ein (Taf. 50, 2). Der oberste bestand aus einem umgewin- 

kelten, 1 cm hohen Bronzeblech, von dem freilich nur noch einige Fragmente erhalten waren. Sie waren 

auf einen modernen Eisenring gleicher Form mit Messingnieten aufgesetzt worden. Auf diesem obersten 

Ring befand sich nur ein einziger originaler Bronzeniet, der nur die iiberlappenden Enden des Bronzerin- 

ges miteinander verband. An dem tragenden Eisenring hingen zwolf Klapperbleche, die jedoch bis auf ein 

einziges alle moderne Erganzungen aus Kupferblech waren.

Der oberste Rmg war durch zwei originale tordierte Bronzestabe mit modernen Anpassungen und vier 

die Bronzestabe imitierende eiserne Erganzungen mit dem untersten, dem Standring, verbunden (Taf. 50,2); 

der Restaurator Rennert (vgl. Anm. 2) achtete darauf, dab die Stabe zwischen den beiden Ringen sich 

nicht mit den langen, am Amphorenboden angenieteten Staben iiberschnitten. Dieser Standring bestand 

zuunterst aus einem bandformigen eisernen Ring (10 mm breit, 2 mm stark). Darauf wurden originale 

Bronzefragmente gleicher Materialstarke aufgenietet, in die zwolf Doppelvolutenstticke als dekorative 

Elemente eingenietet waren. Oben fafite die Voluten in gleicher Weise ein moderner Eisenring, der den 

mittleren Ring bildet, ein. Der untere, originale Bronzering schien nicht richtig zusammengesetzt zu sein. 

Von den zwolf Voluten waren nur acht Originale, drei davon fragmentarisch erhalten. Der Rest der Vo

luten war aus Weichmetall gegossen und koloriert. Die eingerollten Spiralenden waren dabei nicht kom

plett ausgeformt worden.

Die vielfache Verwendung metallischer Erganzungen, das Zurechtschleifen antiker Bruchstellen und das 

Ausbohren antiker Niete lieben darauf schlieben, dais insbesondere das Untergestell der Amphore nicht 

richtig rekonstruiert war. Dab ein solches Untergestell tatsachlich existierte, belegt die Zeichnung von 

M. Robitsch 3 (Abb. 36,1), dem Ausgraber. Sie zeigt, dab bei der Auffindung noch Fragmente der tordier- 

ten Stabe am Bauch des Gefabes angemetet waren; fiber die Form des Untersatzes gaben sie freilich kaum 

Aufschlub.

Im Zuge der Restaurierung aller Grabbeigaben aus Strettweg im Rdmisch-Germanischen Zentralmuse- 

um wurde auch ein konischer Bronzeblechfub bearbeitet. In die obere, enghalsige Offnung des konischen 

Fubes pabt ein Bronzeblechknauf mit herausgetriebenen Buckelreihen, Zierleisten, Absatzen und Zier- 

nieten, der in Form und Aufbau der Amphore ahnelt. Der Oberrand ist weggebrochen.

Am nur fragmentarisch erhaltenen Unterrand des konischen Fubes fanden sich noch zwei Nietflachen 

tordierter Bronzestabe, die eigentlich nur zu den tordierten Staben der Amphore gehdren konnten. Ein

3 Robitsch, Judenburg Taf. 1, 3.
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Vergleich mit Staben, deren Nietflachen teilweise erhalten waren, stiitzte diese Annahme. Eine zunachst 

nur zeichnerische Rekonstruktion des Fufies mit den Nieten ergab die gleiche Anzahl von Staben in 

ziemlich exakt dem gleichen Abstand wie auf der alten Rekonstruktion. Eine weitere Bestatigung einer 

solchen neuen Rekonstruktion liefern auch Darstellungen der Situlenkunst, in der mehrfach solche Gefa- 

Be auf einem Untersatz stehen, der von einem konischen Fufi mit Knaufzier und tordierten Staben gebil- 

det wird (Abb. 43).

Wahrend die Zusammengehdrigkeit von Knauf und Full gesichert ist, konnte wegen des weggebrochenen 

Oberrandes keine direkte Verbindung von Knauffufi und Amphore hergestellt werden. Die hier vorge- 

stellte Rekonstruktion muB daher als Versuch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit angesehen werden.

Die Restaurierung

1. Die Auflosung der Altrestaurierung

Um eine umfassende Restaurierung zu erreichen, war es notwendig, die metallenen Erganzungen von der 

Amphore zu entfernen. Das Untergestell wurde von der Amphore geldst, und die Stabe von ihren Ergan

zungen befreit. Die modernen Niete wurden mit einem kleinen Bohrer ausgebohrt und die Lotungen mit 

einer Lotlampe und emem HeiBluftfohn geldst. Die Hauptmenge des Lots wurde mit einer Dachshaar- 

biirste in heiBem Zustand abgebiirstet.

2. Restaurierung der Amphore (Abb. 37; Taf. 17-18)

Die Form der Amphore war schon in der Altrestaurierung im wesentlichen richtig erfaBt worden. Kleine- 

re Verschiebungen lieBen sich an Bruchstellen beobachten. Da die Stabihtat des Gefafies gefahrdet gewe- 

sen ware, konnten nicht alle Nietungen und Lotungen der Altrestaurierung auf einmal entfernt werden. 

Es muBte schrittweise vorgegangen werden. Alte Erganzungen und Bearbeitungen einer Zone wurden 

geldst, gereinigt und gerichtet, fixiert und mit Palatal und Glasfasergewebe als Versteifung erganzt. Die 

Lotungen wurden mit dem HeiBluftfohn geldst und Zmnlotreste mit Zinntod der Firma Wdckel ent

fernt. Die Niete wurden ausgebohrt. Nachdem alle Lotungen und Niete entfernt und Fehlstellen ge- 

schlossen worden waren, wurde die Metalloberflache von Sinter und Patinaauflagen bis auf die originale 

Oberflache befreit. Wegen des fehlenden Randes wurde auf eine Erganzung dieser Partie verzichtet. Die 

vier modernen Messingniete im Griff wurden nicht entfernt. Nach dem Ausbohren der Niete wurden im 

unteren Teil der Amphore sechs Nietldcher im Abstand von 10 bis 11 cm sichtbar, an denen der Unter

satz befestigt war. Die Untersuchung der Kanten der Nietldcher, Vergleiche mit Bohrungen der Altre

staurierung am GefaBkorper sowie MaBvergleiche der Bohrungen ergaben, dab diese sechs Nietldcher 

antik sind. Als Bestatigung kann der ahnhche Abstand zwischen den Nieten auf dem konischen Fufi 

gewertet werden. Ebenfalls antik ist der Nietkranz am Boden der Amphore. AbschheBend wurden die 

Kunstharzerganzungen nachgearbeitet, geglattet und abschlieBend die Amphore mit Pantarol iiberzogen.

3. Restaurierung von FuB und Knauf (Abb. 35; Taf. 19, 2)

Da man den konischen FuB und den Knauf nicht mit der Amphore in Verbindung brachte, blieben diese 

Teile weitgehend unrestauriert. Nur am Knauf waren einige Teile zur Sicherung mit Weichlot fixiert.

Vom unteren Rand des konischen Fufies blieb ein Sektor von 31 cm geschlossen erhalten. Daraus konnte 

auf einen Durchmesser von 27 cm geschlossen werden. Am Rand safien noch zwei Niete mit den zugehd- 

rigen Nietflachen der tordierten Stabe (Abb. 154). AuBerdem war noch ein dnttes ausgebrochenes Niet- 

loch erkennbar. Der Abstand zwischen den Nietldchern betragt ca. 13,5 cm. Der rohrenformige Oberteil
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Abb. 154 Untergestell der Bronzeamphore. Die Anordnung der Locher auf dem konischen Bronzeblechfufi.

des Fufies war komplett erhalten, aber mehrfach eingerissen. An der Innenseite dieser Partie ist sehr deut- 

lich der Abdruck des Unterteiles des Knaufes erkennbar, der in den FuB eingesteckt und verbordelt wor- 

den war.

Auch vom separat hergestellten Knaufteil waren noch etwa 60% erhalten. Bis auf den rohrenformigen 

Oberteil, der weggebrochen war, lieh sich seme Gestalt ohne Probleme rekonstruieren.

Die Oberflache von Fufi und Knauf wurde geschabt und gebiirstet. Alte Lotungen wurden aufgeldst und 

Lotreste entfernt. Briiche und lose Teile wurden in die nchtige Position gebracht und mit Araldit und 

Glasseide neu fixiert.

Fur die Erganzung wurden Knauf und Fufi ineinander gesteckt und provisorisch mit Gewebeband und 

Draht fixiert, da sie nach Fertigstellung der Erganzungen nicht mehr zusammengebaut werden konnen. 

Anschliefiend wurde ein Kern fur den Fufi aufgebaut. Zum Zweck der Stabilisierung wurde in den Rand 

des Kernes ein 2 mm starker Kupferdraht eingelegt. Die Erganzung besteht aus Palatal mit Glasseidever- 

starkung. Die drei fehlenden Nietlocher wurden entsprechend den Abstanden der drei erhaltenen in die 

Erganzung eingebohrt. Danach wurde der Knauf endgiiltig in den FuB mit Araldit eingeklebt.

Der Knauf wurde in mehreren Schritten in Palatal mit Glasfasereinlage erganzt, und die plastische Verzie- 

rung in die Erganzungen eingeschliffen. Fehlende Zierniete wurden erganzt. Die Erganzungen wurden 

bis zum hochsten erhaltenen Punkt ausgefiihrt, und der Abschlufi wie eine Bruchkante gestaltet. Ab- 

schhefiend wurden Full und Knauf mit Pantarol iiberzogen.

4. Restaurierung der tordierte Bronzestabe (Taf. 16, 1)

Die sehr gut erhaltenen Originalstabe wurden nach der Losung von den metallenen Erganzungen der 

Altrestaurierung, soweit wie notig, geschabt. Lotreste an den iiberarbeiteten Stellen der Altrestaurierung 

wurden mit Wochners Zinnldsungspaste und dem Sandstrahlgerat beseitigt.

Nach der Auflosung des Untergestelles zeigte sich, daft 15 Fragmente der tordierten Stabe Originale 

waren. Im folgenden sollen die Stabe kurz beschrieben werden (Taf. 16, 1 von oben nach unten):

1. Lange: 24,6 cm; Bohrungen Dm: 3,2-3,3 mm. Ori- 

ginale Verbreiterung im Stab rechts mit originalem 

Bohrloch; linke Verbreiterung mit leichter Farbver- 

anderung durch Loten (griin-braun); die linke Boh 

rung neu aufgebohrt (keine Patina in der Schnitt- 

flache); Lasche teilweise bearbeitet (Feilspuren).

2. Lange: 23,5 cm. Linke Seite: griinbraune Verfar- 

bung; neu uberfeilt; Bohrung wahrscheinlich origi

nal. Rechte Seite: originale Bohrung, Lasche gebro- 

chen; Verfarbung durch Auflbten einer modernen 

Lasche.

3. Lange: 22,9 cm. Linke Seite: Starke Verfarbung; 

schrag angefeilt. Rechte Seite: Verfarbung, Lasche 

durch Kupferblech verstarkt; moderne Feilspuren; 

Bohrung Dm: 4 mm.

4. Lange: 21,8 cm. Linke Seite: starke Verfarbung; 

schrag angefeilt. Rechte Seite: keine modernen Ver- 

anderungen.
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5. Lange: 21,2 cm. Linke Seite: Starke Verfarbung, 

schrag angefeilt. Rechte Seite: starke Verfarbung; 

Lasche dicker als bei Originalteilen; meiner Mei- 

nung nach eine moderne Veranderung (moglicher- 

weise modern erwarmt und ausgeschmiedet); nach- 

gefeilt; Nietloch modern (Dm: 2,8 cm).

6. Lange: 16,6 cm. Linke Seite: starke Verfarbung, 

schrag angefeilt. Rechte Seite: starke Verfarbung; 

bearbeitet wie 5; wahrscheinlich Bruchstucke eines 

Stakes wie 1; kleine Bruchkante zu erkennen.

7. Lange: 15,3 cm. Linke Seite: Verfarbung, schrag an

gefeilt. Rechte Seite: Verfarbung; aufgeldtete Niet- 

flachenverstarkung; ansonsten erscheint die Flache, 

wenn auch leicht nachgearbeitet, original.

8. Lange: 11,3 cm. Linke Seite: Verfarbung, schrag an

gefeilt. Rechte Seite: Verfarbung; ausgeschmiede- 

tes Stabende; moderne Bohrung.

9. Lange: 6 cm. Durchgehend verfarbt. Linke Seite: 

schrag angefeilt. Rechte Seite: ausgeschmiedetes 

Stabende; moderne Bohrung.

10. Lange 5,5 cm. Linke Seite: Verfarbung; Feilspuren; 

moderne Bohrung. Rechte Seite: Verfarbung; alte 

und moderne Bohrung erkennbar.

11. Lange 7,5 cm. Durchgehend verfarbt. Linke Seite: 

wahrscheinlich originale Lasche; einseitig modern 

uberarbeitet und verldtet. Rechte Seite: schrag an

gefeilt.

12. Lange 11,6 cm. Durchgehend verfarbt. Linke Seite: 

modern ausgeschmiedet und durchbohrt. Rechte 

Seite: schrag angefeilt.

13. Lange 4,1 cm. Durchgehend verfarbt. Linke Seite: 

modern ausgeschmiedet und durchbohrt. Rechte 

Seite: schrag angefeilt.

14. Lange: 5,5 cm: Durchgehend verfarbt. Linke Seite: 

gebogen (modern?); aufgeldtete Nietlochverstar- 

kung.

15. Lange 6,2 cm. Durchgehend verfarbt. Linke Seite: 

Nietflache scheint original, jedoch nachgearbeitet. 

Rechte Seite: schrag angefeilt.

Drei weitere, freilich kleine Stabfragmente fanden sich unter dem iibrigen unrestaurierten Fundmaterial 

von Strettweg. Ein Bruchsttick war modern bearbeitet und gektirzt. Es wurde mcht in die neue Rekon- 

struktion eingebaut. Die beiden anderen wiesen originale Bruchkanten auf. Sie waren leicht deformiert, 

mufiten gerichtet werden und liefien sich in die Rekonstruktion embauen.

Die kurze Beschreibung zeigt, dafi zwei verschiedene Typen von tordierten Staben vorliegen: Den ersten 

Typ stellen die ursprtinglich sechs senkrechten Staben dar, die am Bauch der Amphore bzw. am Fufi 

befestigt waren. AuBer den ausgeschmiedeten Nietlaschen an den Enden wurden diese Stabe noch an 

zwei Stellen ausgeschmiedet und gelocht. Hier wurden sie mittels zweier Diagonalstreben miteinander 

verbunden. Stab 1 stellt das am besten erhaltene Stuck der senkrechten Stabe dar. Stab 1 erlaubt auch 

Rtickschliisse auf die ursprungliche Lange der senkrecht angeordneten Stabe und damit auf den Abstand 

zwischen Fufi und Gefafi. Einen symmetrischen Aufbau vorausgesetzt, miissen die senkrechten Stabe ca. 

26 cm lang gewesen sein.

Die ktirzeren Stabe mit Nietlaschen an den Enden stellen den zweiten Typ dar; sie verbanden die senk

rechten Stabe diagonal miteinander. Stabe 2 und 4 sind gute Vertreter dieses Typs.

5. Herstellung einer Sttitzkonstruktion aus Plexiglas

Da der Oberrand des Fufies fehlt und die Stabfragmente und ihre Erganzungen das Gewicht der schwe- 

ren Amphore nicht tragen konnen, mufite eine Sttitzkonstruktion erstellt werden. Diese sollte soweit wie 

moglich „unsichtbar“ bleiben und ohne grofie Schwierigkeiten auf- bzw. abgebaut werden konnen. Zu 

diesem Zweck wurde ein Plexiglasrohr, dessen Durchmesser in die Offnung des Knaufes und der Fufies 

pafit, oben an vier Stellen eingesagt und unter Warme rosettenartig aufgebogen. Der Bronzeblechfufi 

wurde aufgeschoben und eine Fufischeibe aus Plexiglas unten auf das Rohr geklebt. Die Amphore wurde 

in die rosettenformige Erweiterung eingesetzt und ruht sicher auf diesem Plexiglasuntersatz.

6. Montage der tordierten Bronzestabe (Abb. 155; Taf. 19, 1)

Nachdem die Amphore einen stabilen Stand besafi, konnten die tordierten Stabe, die Amphore und Fufikon- 

struktion verbinden, erganzt und eingebaut werden. Als Erganzungsmaterial wurde braun gefarbtes Plexiglas 

verwendet, das aus Flatten in Streifen geschnitten wurde. Dabei mufite es fur die senkrechten Stabe etwas
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Abb. 155 Untergestell der Bronzeamphore. Schematischer Einbauplan der einzelnen Originalstiicke in der Konstruktion aus 

tordierten Staben.

starker gehalten werden als fur die diagonalen Verstrebungen. Um die iiberschliffenen Plexiglasstreifen an die 

Originale anzugleichen, wurden sie mit einer Warmelampe erhitzt und tordiert. Dabei gait es, der unter- 

schiedlichen Drehung der einzelnen Originalstabe Rechnung zu tragen. Die im Original ausgeschmiedeten 

Nietlaschen und -flachen wurden in erwarmtem Zustand mit Hilfe einer Zange geformt.

Da die Originale im Zuge der Altrestaurierung schrag angeschliffen waren, erwies sich das Verkleben von 

Erganzung und Original als problemlos, denn die Stabilitat der Klebung ist durch die Grofie der Kon- 

taktflache gewahrleistet. Als Klebemittel diente Plastogen C mit Harter der Fa. Schmidt. Im Bereich der 

Torsion wurde mit Palatal erganzt. Die stets nur fragmentarisch erhaltenen Nietflachen wurden mit Aral- 

dit und Glasfasergewebe erganzt. Die Stabe und die Amphore wurden bis zum Abschlub der Abfor- 

mungsarbeiten provisorisch mit 2,5 mm Gewindeschrauben aus Messing verbunden. Fur die Endmonta

ge wurden die Schrauben durch 2 mm Starke Nylonfaden ersetzt, deren Enden durch Erwarmung nietartig 

verdickt wurden.

Da die Stabe alle verschieden sind, mufiten sie durchnumeriert werden, um spater wieder eingebaut wer

den zu konnen. Der nebentehende Einbauplan (Abb. 155) erlautert, welches Fragment an welcher Stelle 

eingebaut wurde.

1. Originalteil 11; von der oberen Nietflache bis zur Halfte des Stabes Original; unten Plexiglasergan- 

zung.

a. Originalteil 2; eine Nietflache mit Araldit erganzt; zweite mit Araldit verstarkt.

b. Originalteil 12; Nietflachen mit Araldit verstarkt; unterer Teil erganzt.

2. Erganzung.

a. Originalteil 3; vorhandene Nietflache mit Araldit verstarkt; unterer Teil erganzt.

b. Originalteil 15; Rest erganzt.

3. Originalteil 1; abgebrochene Nietflache in Araldit erganzt.

a. Originalteil 6; Rest erganzt.

b. Originalteil 4; Rest erganzt.

4. Erganzung.

a. Originalteil 9; Rest erganzt.

b. Originalteil 5; Rest erganzt.

5. Erganzung.

a. Originalteil 8; Rest erganzt.

b. Originalteil 13; Rest erganzt.

6. Erganzung.

a. Originalteil 7; Rest erganzt.

b. zwei Onginalteile aus dem Restmaterial von Strettweg; beide mit eingediibeltem Kupferstift ver- 

klebt; Nietflachen mit Araldit erganzt.

Die Stabfragmente 10 und 14 sowie ein Fragment aus dem iibrigen Fundmaterial wurden nicht eingebaut.
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7. Reste

Einige in die Altrestaurierung integrierte Objekte, wie der abgewinkelte Bronzeblechring (Taf. 25, 3) und 

der Bronzering mit den Voluten (Taf. 25, 2), liefien sich nicht in die neue Rekonstruktion integrieren. 

Wahrend beim angewinkelten Ring unbestimmt bleibt, ob er Teil der Amphore war, etwa als aufgeniete- 

ter Mundsaum, ergab die Restaurierung der restlichen Funde von Strettweg, daft die Voluten nicht die 

Amphore, sondern den Rand eines Bronzebeckens, das sehr wahrschemhch auf dem Kultwagen safi, ver- 

zierten (Abb. 16-17; Taf. 20).

Die Fragmente des abgewinkelten Bronzeringes (Abb. 36, 3; Taf. 25, 3) liefien sich bis auf ein Bruchstiick 

alle aneinanderfiigen und bilden einen Ring von 22,5 cm Innendurchmesser. Der Ring wurde sehr wahr- 

scheinlich aus einem Blechstreifen hergestellt. An einer Stelle iiberlappt der Ring und wurde mit zwei 

Nieten vernietet. Von den vielen Nietlochern in den Originalteilen kann der grofite Teil als modern ange- 

sprochen werden: sie wurden zur Befestigung der Altrestaurierung eingebohrt. Nur die grofieren Boh- 

rungen mit 3-3,5 mm Durchmesser sowie die ganz dicht am Unterrand sitzenden Nietlocher mit 1,5— 

2 mm grofiem Durchmesser sind antik. Auf der unteren Aufienseite ist ein Absatz in der Patina sichtbar, 

der auf eine Montage in einem anderen Teil schhefien lafit. Die Teile wurden geklebt und der Ring in 

Palatal erganzt. Die modernen Bohrungen wurden geschlossen.

Der Bronzering mit den eingenieteten Voluten konnte zu einem kompletten Ring zusammengesetzt wer

den. Er besitzt eine Breite von 0,9-1,1 cm und eine Materialstarke von 2 mm. Seme Form ist leicht oval; 

der Durchmesser schwankt zwischen 25,5 und 26,3 cm. Die Nietlocher in dem Ring sind alle antik; sie 

weisen einen Durchmesser von 0,5 cm auf und wurden in einem Abstand von ca. 6,5 cm angebracht. 

Zwischen diesen Nietlochern fiir die Voluten sitzen kleinere Tocher von 0,3 cm, die teilweise von den 

Voluten abgedeckt werden, so dafi sie wohl fiir eine Montage auf der den Voluten abgewandten Seite des 

Blechringes genutzt werden konnten. Die Restaurierung ernes Bronzebeckens ergab spater, dafi der Ring 

mit den Voluten auf dem Rand dieses Gefafies montiert war, und die kleineren Nietlocher weiteren, 

freilich unbekannten, Schmuck aufnahmen. In diese den Voluten abgewandte Seite des Ringes wurden 

zweimal buchstabenartige Zeichen (VIXII und IVXII) eingeschliffen (Taf. 11, 3. 4). Sie erstrecken sich 

uber die ganze Breite des Ringes und fiihren auch fiber Nietlocher hinweg.

Die fehlenden Voluten wurden durch Palatal-Kopien eines Originalstiickes erganzt. Der Bronzering wurde 

mit Araldit und Glasseide geklebt. Bohrungen der Altrestaurierung wurden mit Palatal geschlossen.

Die neue Restaurierung der Amphore von Strettweg ist ein gutes Beispiel dafiir, dafi es trotz einer aus 

heutiger Sicht nicht sachgerechten Altrestaurierung moglich ist, die urspriingliche Gestalt eines Fundob- 

jektes wiederzugewmnen.
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TAFEL 1

1 Judenburg von Osten her gesehen; im Hintergrund der Falkenberg. - 2 Der Kultwagen und sein Finder F. Pfeffer.

2



TAFEL 2

1 Luftbild der Fundstelle des Fiirstengrabes von Strettweg. - 2 Grabhiigelartige Strukturen bei Schlofi Gusterheim bei Pols. 

(Luftbilder R. Nikitsch).



TAFEL 3

trettweg, Furstengrab. - 1 Der Kultwagen in einer Zeichnung von A. Callot (nach F. E. Barth). - 2 Die alte Kopie des Kult- 

wagens im Romisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz.



TAFEL 4

1

2

Strettweg, Fiirstengrab. Der Kultwagen nach der Restaurierung von 1901/02 (Foto Steieremarkisches Landesmuseum Joanneum, 

Graz).



TAFEL 5

2

Strettweg, Fiirstengrab. Die beiden Radpaare vom Kultwagen.



TAFEL 6

2

Strettweg, Fiirstengrab. Rekonstruktionsvorschlage fur die Bodenplatte. - 1 Die Bodenplatte der Kopie in Mainz. - 2 Die Re- 

konstruktion der Bodenplatte nach J. Rennert (Foto Steiermarkisches Landesmuseum Joanneum, Graz).



TAFEL 7

Strettweg, Furstengrab. Die Hirschgruppe auf dem Kultwagen.



TAFEL 8

2

Strettweg, Fiirstengrab. Das Menschenpaar am Kultwagen.



TAFEL 9

Strettweg, Fiirstengrab. - 1.2 Reiterkrieger auf dem Kultwagen. - 3.4 Das Pferd mit der Kreisaugenzier auf dem Kultwagen.



TAFEL 10

Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Die Schale am Kopf der zentralen Frauenfigur des Kultwagens in der alten Kopie in Mainz.

2 Die zentrale Frauenfigur auf dem Kultwagen.



TAFEL 11

1

Strettweg, Fiirstengrab. Das Bronzebecken mit dem Doppelvolutenkranz am Rand. - 1 Gesamtansicht. - 2 Details vom Rand. - 3.4 Die buch- 

stabenartigen Marken auf dem Rand.
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TAFEL 15

Strettweg, Fiirstengrab. Die Bronzeamphore vor der Restaurierung im Romisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz.



TAFEL 16

Strettweg, Fiirstengrab. Die Originalteile der FuEkonstruktion nach J. Rennert. - 1 Die tordierten Stabe aus Bronze.

2 Der Ring mit den Doppelvoluten aus Bronze. - 3 Der geknickte Bronzering.



TAFEL 17

Strettweg, Fiirstengrab. Die Bronzeamphore.



TAFEL 18

Strettweg, Fiirstengrab. Die Bronzeamphore.



TAFEL 19

2

Strettweg, Fiirstengrab. Die Bronzeamphore. - 1 Detail des Henkels. - 2 Die Fufikonstruktion.



TAFEL 20

1

1 Padua, Via Tiepolo, Grab 28: Tonerne Imitation einer Bronzeamphore. - 2 Cerveteri, »Tomba Regolini-Galassi«: Bronzeholmos. - 3 Ohne 

Fundort: Tonholmos. - (1 nach A. M. Chieco Bianchi; 2 nach L. Pareti; 3 nach M. Martelli).



TAFEL 21

2

1 Populonia, » Tomba dei Flabelli«: Bronzene Fufischale. - 2 Vulci-Cavalupo, Grab vom 14.6.1963: Geometrische Fufischale 

aus Ton. - (1 nach S. Bruni; 2 nach M. Martelli).



TAFEL 22

2

Strettweg, Fiirstengrab. Der Bronzekessel. - 1 Seitenansicht. - 2 Detail vom Rand mit Verzierung.



TAFEL 23

Strettweg, Fiirstengrab. Der Bronzekessel: - 1 Aufsicht. - 2 Detail vom Rand mit Lotstelle.



TAFEL 24

Bronzelebetes. - 1 Cerveteri, »Tomba del Tripode«. - 2 Syrakus-Via Isonzo, Grab 4. - (1 nach G. L. Marunti; 2 nach 

R. M. Albanese Porcelli).



TAFEL 25

2

Bronzelebetes. - 1 Leontinoi. - 2 Hassle. - (1 nach H. Winnefeld; 2 nach B. Stjernquist).



TAFEL 26

■ 2-4 Henkel, Attasche und 

5-9 Henkel- und Attaschen-

Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Rand einer Bronzesitula.

Boden einer Bronzezsitula - 4 Innen- und Aufienseite.

fragmente sowie der Boden eines Kreuzattaschenkessels aus Bronze.
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TAFEL 28

Strettweg, Fiirstengrab. Breitrandschiissel A.



TAFEL 29

Strettweg, Fiirstengrab. Breitrandschiissel B.



TAFEL 30

Strettweg, Fiirstengrab. Breitrandschiissel C.



TAFEL 31

Strettweg, Fiirstengrab. Breitrandschiissel D.



TAFEL 32

Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Breitrandschiissel E. - 2.3 Bodenfragmente von Breitrandschiisseln.



TAFEL 33

3

4

1-3 Strettweg, Fiirstengrab. Die Bronzerdhre, die Bronzeblechfragmente mit kreisformigem Ausschnitt sowie das schalenformige Bronzeblechfrag- 

ment. - 4 Aquarossa: Verkleidungsplatte aus Terrakotta mit Darstellung eines Lebes auf Holmos (nach A. Andren).



TAFEL 34

Fratte: Attischer Lebes mit Holmos aus Ton. (Nach P. E. Arias u. M. Hirmer).



TAFEL 35

Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Bronzeblech mit Tulle. - 2-7 Bronzehenkelfragmente. - 8-10 Stark gewdlbte Bronzeblechfragmente. - 11 Bronze- 

blechfragmente mit Flick- bzw. Nietstellen.



TAFEL 36

Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Bronzeblechfragmente. - 2 Verschmolzenen Bronzefragmente.



TAFEL 37

1

Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Eiserner Bratspiefi mit 

Ringgriff. - 2 Eiserner Bratspiefi mit rhombischem 

Griff. - 3-8 Rhombische Bratspiefigriffe aus Bronze.

- 9 Bratspiefifragmente aus Eisen.



TAFEL 38

1 2 3 4

Strettweg, Fiirstengrab. — 1 Bronzetiillenbeil. — 2-7 Eisenlanzenspitzen. — 8.9 Tiillenfragmente aus Eisen.



TAFEL 39

Strettweg, Fiirstengrab: 1.2 Pferdetrensen aus Eisen. - 3-5 Stielosen aus Eisen. - 6 Aufsatzring aus Bronze. - 7.8 Zwergknebel aus Bronze. - 

9 Bronzescheibe mit Riickenose.



TAFEL 40

Strettweg, Fiirstengrab. Bronzefaleren.



TAFEL 41

Strettweg, Fiirstengrab. Bronzefaleren.



TAFEL 42

Strettweg, Fiirstengrab. - 1-3 Bronzefaleren. - 4-8 Fragmente von Bronzefaleren.



TAFEL 43

2

Strettweg, Fiirstengrab. - 1-6 Riemenbesatzbleche aus Bronze.



TAFEL 44

2 4

1-7 Strettweg, Fiirstengrab. Fragmente von Riemenbesatzblechen aus Bronze. - 

8 Szazhalombatta, Hugel 114: Eiserne Pferdetrense mit Knebeln aus Eber- 

hauern (nach A. Holport).



TAFEL 45

15-19

8-14

20-35

Strettweg, Ftirstengrab. - 1 Bronzefibelfragment. - 2 Bronzearmring. - 3 Fragment eines goldenen Spiralhaarreifes. - 4 Bronzener Radanhiin- 

ger. - 5 Goldrohrchen. - 6.7 Glasperlen. - 8-14 Bernsteinperlen. - 15-35 Quadratische Bronzebleche mit Klapperanhangern.



TAFEL 46

19.20

13-18

Strettweg, Fiirstengrab. — 1-20 Quadratische Bronzebleche 

mit Klapperanhangern. - 21 Bronzekettchen und Klapper- 

bleche.

8-12



TAFEL 47

Strettweg, Furstengrab. - 1.2 Fragmente eines rechteckigen Bronzebleches mit herausgetriebenem runden MittelteiL - 3.4 Doppelbsen aus Bronze. 

- 5.6. Klapperblechpaare aus Bronze. - 7-13 Bronzeringe. - 14 Gestielter Bronzering. - 15 Gestuftes Bronzeblech. - 16 Bronzeblechstreifen.

17 Massives Bronzestiick. - 18 Bronzestabchen mit Ohr. - 19.20 Bronzebleche mit Buckelzier.



TAFEL 48

8-13

1 Kleinklein, Pommerkogel: Siebloffel aus Bronze. - 2-4 Strettweg, Fiirstengrab: Fragmente durchbrochener Bronzebleche. -

5 Wildon, Galgenkogel: Tongefafi mit Bronzeblechapplikation. - 6.7. Strettweg, Fiirstengrab: Mundsaum- und Halsfragment 

mit Rot-Schwarz-Bemalung. - 8-13 Kannelierte Tonscherben mit Rot-Schwarz-Bemalung.



TAFEL 49

6.7

10-13

Strettweg, Fiirstengrab. - 1-5 Graphitierte Tonscherben mit Kannelur. - 6.7 Kannelierte Tonscherbe mit Rippenzier. - 

8 Tonaufsatz in Rosettenform. - 9 Bodenfragment mit Innenbemalung. - 10-13 Tonscherben.



TAFEL 50

Strettweg, Fiirstengrab. - 1 Aufsicht auf den demontierten Gefafiuntersatz. - 2 Detail des unteren Abschlusses der Fufikon- 

struktion der Altrestaurierung.
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