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elIsaBeth noWotnY

ein fRühMittelalteRlicheR depotfund  

voM schanzBeRG von thunau (Bez. hoRn / a)

Im Jahre 1988 wurde am schanzberg von thunau in niederösterreich (katastralgemeinde thunau am kamp, 
Bezirk horn) im Zuge regulärer archäologischer ausgrabungen eine flache Grube mit eisernen Gegenstän-
den dokumentiert.
Bereits seit 1965 waren regelmäßig untersuchungen auf und schließlich auch am Fuße des schanzberges 
von thunau am ostrand des Waldviertels (Abb. 1) erfolgt. dies ist somit die bei Weitem am intensivsten 
erforschte Fundstelle der karolingerzeit in niederösterreich. auf dem höhenrücken des schanzberges, der 
zum Fluss kamp fast senkrecht abfällt, wurde eine ausgedehnte befestigte anlage ergraben (Abb. 2). Für 

abb. 1  die Position von thunau (Bez. horn / a). – (Graphik 
th. Pertlwieser, Institut für urgeschichte und historische ar-
chäologie, universität Wien).

abb. 2  die Position des depotfundes am schanzberg von thunau (Bez. horn / a). – (kartengrundlage m. doneus, Institut für ur geschichte 
und historische archäologie, universität Wien).

den sie umgebenden Wall war in teilen eine Befestigung 
der urnenfelderzeit weiterverwendet worden. auf der 
mittigen hochfläche dieses frühmittelalterlichen Zentral-
ortes, der oberen holzwiese, konnte ein mehrphasiges 
siedlungsareal festgestellt werden, dessen strukturen 
 einem herrenhof 1 zugeordnet werden. Zu diesem ge-
hörte auch ein Gräberfeld 2 mit 215 archäologisch fass-
baren Bestattungen. der Großteil der siedlungsbefunde 
sowie der Gräber datiert ins 9. Jahrhundert. etwa mittig 
durch den Bestattungsplatz verläuft ein grabfreier strei-
fen, der in hinsicht auf eine dazu passende lücke im 
Palisaden system und ähnliche situationen auf vergleich-
baren Gräberfeldern als Weg interpretiert werden kann 3. 
Im Westen schließt an die obere holzwiese ein umwallter 
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Bereich mit zwei toranlagen, die sogenannte schanze, an. Im nordwesten davon wurde – bereits nicht mehr 
am schanzberg – eine Gruppe von hügelgräbern 4 untersucht. Im norden der unteren holzwiese liegt nach 
einem taleinschnitt der als nordhang bezeichnete Bereich einer unbefestigten vorburgsiedlung. 
der Zentralort befindet sich in einer Gegend, die im 9. Jahrhundert ein Grenzbereich zwischen (ost-)Fränki-
schem reich, (Groß-)mähren und dem Gebiet der Böhmen war und deren politische Zugehörigkeit unklar 
ist 5. Bei der anlage von thunau handelte es sich wohl um ein Zentrum regionaler Bedeutung. dabei mag es 
ab einem gewissen Zeitpunkt ein fränkisches klientelfürstentum gewesen sein oder seine entstehung bzw. 
sein erstarken durch die mährische expansion bedingt gewesen sein 6. In anbetracht der historisch über-
lieferten politischen Wirren, besonders in der zweiten hälfte des 9. Jahrhunderts, sowie der im Fundgut des 
Gräberfeldes festgestellten schwankenden einflüsse 7 ist anzunehmen, dass die herrschaft von thunau sich 
zu gewissen Zeiten politisch und kulturell mehr zur großmährischen und zu manchen mehr zur karolingi-
schen seite hin orientierte. ein in den Quellen für die Jahre 902/903 genannter slawischer herrscher Joseph 8 
kann lediglich mit gewisser Wahrscheinlichkeit mit der anlage am schanzberg verbunden werden.

deR Befund und seine unMittelBaRe uMGeBunG

das depot fand sich in schnitt 166, am östlichen ende der oberen holzwiese (Abb. 2), in einem bereits 
leicht in richtung der siedlungsfläche der unteren holzwiese abfallenden Bereich. hier wurde auf Planum 5 
eine Grube mit den ausmaßen 93 cm × 59 cm dokumentiert, die mind. 20 cm in den Felsen sowie den ver-
witterungsboden eingetieft worden war (Abb. 4).

abb. 3  der depotfund und sein 
unmittelbares umfeld (schnitt 166, 
süd-ende). – (Graphik e. nowotny).
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In einem abstand von mind. 3,3 m wurden – östlich von der besagten Grube – mehrere abschnitte von 
(Palisaden-)Gräbchen beobachtet. aufgrund ihrer orientierung ordnet h. herold 9 je eines davon ihren Pali-
sadensystemen 1 sowie 2 zu.
108 cm südlich der Grube wurde (am selben Planum wie die Grube des depots) ein annähernd rechteckiges 
Pfostenloch dokumentiert. 113 cm nordwestlich lag ein komplett erhaltener mühlstein, allerdings auf Pla-
num 2, also 80 cm höher, als die verfärbung der Grube erstmals sichtbar wurde.
von südwesten auf die Grube zulaufend wurden auf Planum 6 zwei lineare, in einem abstand von 35 cm 
parallel verlaufende steinsetzungen dokumentiert, die zusammen über eine länge von 2,04 m festgestellt 
wurden (Abb. 3). die Breite weicht nicht von der schwankungsbreite der klar als solche erkennbaren (Pali-
saden-)Gräbchen auf der oberen holzwiese ab; die steine sind jedoch deutlich kleiner als die in diesen 
Gräbchen zum verkeilen der Pfosten verwendeten. auch die kürze des Befundes – er setzt sich in keinem 
der angrenzenden schnitte fort – spricht gegen seine Interpretation als reste einer Palisade. um ein durch 
steine markierter bzw. eingegrenzter Zugangsweg gewesen zu sein, ist der Befund zu schmal 10. somit 
bleibt die möglichkeit, dass es sich um eine ehemalige schwellbalkenlage handelt, wobei die kleinen steine 
zum auffüllen der leichten eintiefung, die den Balken aufnahm, benutzt wurden. möglicherweise lag das 
depot also an der ecke eines schwellbalkenbaus, knapp außerhalb 11 von diesem.

fundsituation iM depot

Im depot (Abb. 4-5) war eine sichel flach mit dem Blatt über einer schmalaxt und der Breitaxt niedergelegt 
worden; die zweite sichel lag mit der schneide nach oben zeigend, was die ohnehin schlüssige annahme 
unterstreicht, dass die Grube nach der deponierung mit erde zugeschüttet worden war. die sichelspitze war 
im rechten Winkel verbogen (Abb. 4-5). das sichelblatt lehnte an einer daneben liegenden schmalaxt (kat.-
nr. 10; Abb. 6, 11). die zweite schmalaxt (kat.-nr. 11; Abb. 6, 12) lag einzeln und auf ihrem rücken. das 

abb. 4  dokumentation des depotfundes von thunau (Bez. horn / a): 1 Planum. die Buchstaben beziehen sich auf die kat.-nr.; st. = 
stein. – 2 süd-West-Profil der Grube. – (Graphik e. nowotny).



440 e. nowotny · Ein frühmittelalterlicher Depotfund vom Schanzberg von Thunau

Querbeil war auf der gebogenen Blattseite niedergelegt worden (Abb. 4-5). Im schaftloch der Bartaxt 
befand sich ein rest des holzstiels in der länge von 7,4 cm und der Breite von 3 cm (an der axtoberseite) 
bzw. 2 cm (an der axtunterseite) (kat.-nr. 9; Abb. 4-5).
des Weiteren wurden zwei lange und schmale eisenobjekte (kat.-nr. 7) auf der Befundzeichnung abge-
bildet (Abb. 4). die beiden kleinen artefakte (kat.-nr. 5-6; Abb. 6, 5-6) lagen bei der auffindung am ende 
eines dieser länglichen objekte auf.
auf der zeichnerischen dokumentation der Befundsituation sind zwei fragmentierte sporen abgebildet 
(Abb. 4, 1. 3). einer von ihnen konnte im nachhinein exakt mit einem Bügelbruchstück zusammengesetzt 
werden, sodass das exemplar nun vollständig ist (kat.-nr. 2; Abb. 6, 2; 7, 7). dieses Bügelbruchstück liegt 
laut der Grabungsdokumentation bei einem anderen spornfragment (kat.-nr. 3). es wurde also entweder 
beim verbergen der objekte oder bei deren Bergung (wohl irrtümlich) zu diesem dazugelegt. der in einem 
erhaltene sporn (kat.-nr. 1; Abb. 6, 1) begegnet in der Befunddokumentation nicht. entweder ist dies 
 darauf zurückzuführen, dass er tiefer lag als die anderen objekte, oder aber dieser sporn wurde irrtümlich 
im nachhinein dem depot zugeordnet. hierzu ist zu bemerken, dass sein erhaltungszustand auffällig besser 
ist als jener der anderen artefakte.
In der datenbank, die nach den ausgrabungen erstellt wurde, wurden 16 sub-Inventarnummern vergeben; 
erhalten sind lediglich 13 objekte, wobei die lanzenspitze aus zwei stücken (mit je einer Inv.-nr.) zusammen-
gesetzt wurde. eines der nicht erhaltenen artefakte ist die hölzerne schäftung (Inv.-nr. 20000b) der Breitaxt. 
Bei den anderen beiden (Inv.-nr. 20000l und 20000q) handelt es sich lediglich um stark korrodierte reste.

die fundoBjekte

sporen

die beiden vollständig erhaltenen sporen (kat.-nr. 1-2; Abb. 6, 1-2; 7, 6-7) weisen rechteckige (beinahe 
quadratische) und schildförmige nietplatten auf, die je drei bzw. vier niete in einer abgesenkten Querreihe 
tragen. erstgenannte werden zusätzlich durch vertikale leisten strukturiert (kat.-nr. 1; Abb. 7, 1), letztere 
sind mit halbplastischem muster verziert (kat.-nr. 2; Abb. 7, 2), das jenem auf den Beschlägen (kat.-nr. 5-6; 

abb. 5  die Befundsituation des depot-
fundes von thunau (Bez. horn / a). – 
(Foto Grabungskampagne 1988, unter 
 leitung von h. Friesinger). 
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abb. 6  thunau, obere holzwiese (Bez. horn / a). depotfund (vgl. katalog): 1-3 sporen. – 4 riemendurchzug (?). – 5-6 riemen-
beschläge. – 7-8 sicheln. – 9 Breitaxt. – 10 Querbeil. – 11-12 schmaläxte. – 13 längliches objekt (rekon struktion). – (Graphik B. leth-
mayer). – 1-4. 7-13 m. 1:3; 5-6 m. 1:2.
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abb. 7  thunau, obere holzwiese (Bez. horn / a). depotfund: 1 nietplatte des sporns Inv.-nr. uF-19020.20000p. – 2 nietplatten des 
sporns Inv.-nr. uF-19020.20000. – 3 riemenbeschlag Inv.-nr. uF-19020.20000o. – 4 riemenbeschlag Inv.-nr. uF-19020.20000n. – 5 läng-
liches objekt (rekonstruktion) Inv.-nr. uF-19020.20000f. – 6-7 sporen. – 8 spornfragment. – 9-10 sicheln. – 11 Breitaxt. – 12 Querbeil. – 
13-14 schmaläxte. – (1-4. 6-7 Fotos Institut für urgeschichte und historische archäologie, universität Wien; 5. 8-11 Fotos n. Weigl, lan-
dessammlungen niederösterreich). 
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Abb. 6, 5-6) ähnelt (zur Beschreibung dieses musters s. u.). die niete sind weiter mit Buntmetallplättchen 
unterlegt. die Bügel sind mehr (kat.-nr. 1; Abb. 6, 1; 7, 6) oder weniger (kat.-nr. 2; Abb. 6, 2; 7, 7) aus-
ladend. der gut erhaltene dorn des sporns kat.-nr. 1 ist 2 cm lang, doppelkonisch (leicht keulenförmig) und 
weist einen langen unterteil und eine kurze spitze auf. die beiden anderen sporen (kat.-nr. 2-3; Abb. 6, 
2-3) besitzen zylindrische stachel; diese sind trotz des korrodierten Zustandes als stachel normaler länge 
(also nicht verlängert oder lange nach I. Gabriel 12) zu erkennen.
die sporen sind v. hrubýs typ Ia (leichte sporen mit rechteckigen oder schaufelförmigen nietplatten und 
drei Quernieten) zuzuordnen 13. v. hrubý datierte diesen typ früh in die großmährische Zeit; das Gleiche gilt 
für d. Bialeková und ihren entsprechenden typ Iv 14. die reevaluierung der dieser datierung zugrunde lie-
genden stratigraphischen Beobachtungen erbrachte, dass es sich nicht um den ältesten, sondern um einen 
jüngeren typ sporen handelt, der etwa in die zweite hälfte des 9. Jahrhunderts zu stellen ist 15. auch die in 
letzter Zeit erfolgten analysen der Gräberfelder bei der 6. kirche 16 und der Basilika 17 von mikulčice 
(okr. hodonín / CZ) sprechen aufgrund der vertikal- sowie horizontalstratigraphischen verhältnisse sowie der 
münzbeigaben für eine derartige datierung.
die doppelkonische (leicht keulenförmige) Form wird für sporen mit verlängertem stachel (ca. 30-33 mm 
länge 18) üblich, die ins letzte drittel des 9. Jahrhunderts und das beginnende 10. Jahrhundert eingeordnet 
werden 19 und deren relativchronologische Beziehung zu jenen sporen mit stachel normaler länge noch 
nicht klar ist.
das häufige vorkommen von sporen mit nietplatten mit horizontaler nietreihe im großmährischen Bereich 
führte dazu, dass derartige sporen als großmährisch beeinflusste Produkte bezeichnet werden.
die strukturierung der nietplatten durch vertikale leisten ist bei hrubýs typ Ia nicht unüblich und tritt auch 
noch bei ottonenzeitlichen sporen auf 20. Zum halbplastisch ausgeführten muster auf den schildförmigen 
nietplatten fanden sich außer den Beschlägen aus diesem depot keine Parallelen.

Riemenbeschläge (sporengarnitur)

Bei kat.-nr. 5-6 (Abb. 6, 5-6) handelt es sich um riemenenden, die wohl zur sporengarnitur gehörten. 
denn das eine objekt (kat.-nr. 6; Abb. 6, 6; 7, 3) stimmt in verzierung und anordnung der niete mit jener 
der nietplatten eines sporns (kat.-nr. 2; Abb. 6, 2; 7, 2) überein, ist jedoch etwas größer und massiver als 
jene. mittels der niete könnte das exemplar auch als (end-)Beschlag anderer riemen als jener der sporen 
gedient haben.
ein fragmentiertes objekt (kat.-nr. 5; Abb. 6, 5; 7, 4) zeigt übereinstimmende verzierung, jedoch fehlen 
niete; möglicherweise brach der teil, der diese trug, ab. auf diesem stück ist die verzierung am besten 
erhalten, sodass man anhand dessen auch jene der schlechter erhaltenen exemplare rekonstruieren kann. 
es handelt sich um einen zentralen Buckel, der von einem vertieften ring umgeben ist, in dem wiederum 
kleine runde eindrücke vorhanden sind. umlaufend trägt das objekt halbkreisförmige vertiefungen. der 
steg dazwischen weist einkerbungen auf.
von den ausgräbern wurden die beiden stücke entsprechend ihrer lage bei der auffindung (s. o.) als »rie-
menzunge unten« (kat.-nr. 6) bzw. »riemenzunge oben« (kat.-nr. 5) bezeichnet. es handelt sich bei ihnen 
wohl um Bestandteile einer sporengarnitur, die wahrscheinlich bei der niederlegung von den riemen 
abmontiert waren, denn entsprechende schnallen fehlen. ein einzelner fragmentierter durchzug (kat.-nr. 4; 
Abb. 6, 4) ist vorhanden. sporen und Garnituren, deren nietplatten, schnallenbeschläge und riemenenden 
eine übereinstimmende verzierung aufweisen, sind etwa aus Grab 100 bei der 6. kirche von mikulčice 21 
bekannt.
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längliche(s) eisenobjekt(e)

Zudem wurden zwei lange (l. 29 und 34 cm) und schmale (B. 2 und 2,2 cm) eisenobjekte laut Befunddoku-
mentation abgebildet (kat.-nr. 7; Abb. 4) und als lanzenspitze und schwert- oder lanzenbruchstück 
bezeichnet; in der Funddatenbank wurden diese unter den Inv.-nr. 20000f und 20000g jeweils als »sense« 
geführt. auf der fotografischen sowie zeichnerischen dokumentation ist zu erkennen, dass sich der östlich 
gelegene teil des kürzeren objektes deutlich erhöht und innen hohl zu sein scheint. die beiden Fragmente 
wurden offenbar im Zuge der konservierung und restaurierung zu einem stück zusammengesetzt, das auf 
den ersten Blick einer lanzenspitze ähnelt (Abb. 6, 13; 7, 5). diese wäre am ehesten zu den lanzenspitzen 
mit schmalem Blatt und tülle 22 zu rechnen, wobei sie auffallend lang wäre. ausgehend von der originalen 
dokumentation maß die tülle mind. 16 cm und die »klinge« (da die spitze fehlt) mehr als 46,6 cm. aller-
dings fehlen ein rhombischer Querschnitt sowie eine kontinuierliche verjüngung der klinge. außerdem war 
selbst bei der auffindung keine schneide vorhanden 23; möglicherweise wurde das objekt allgemein für 
landwirtschaftliche tätigkeiten benutzt, für die ein durch einen schaft verlängertes Gerät notwendig war. 
da es auch zu keinem der weiteren länglichen, flachen eisenobjekte, die z. t. ebenso in depots vorkommen 
(sensen, sägen, stemmeisen, löffelbohrer, seche), größere Ähnlichkeiten aufweist, muss eine sichere 
ansprache unterbleiben.

äxte

l. Poláček 24 teilt die Äxte aus mikulčice bezüglich ihrer Funktion in streit- und arbeitsäxte, und zwar nach 
schaftlochgestaltung und Gewicht, ein. Bei den häufig in kriegergräbern Großmährens vorkommenden 
sogenannten mährisch-slowakischen Bartäxten mit rundem schaftloch und geringem Gewicht wird ihr 
(keulen- oder keilförmig) gestalteter nacken als hinweis auf eine verwendung als Waffe gesehen. einer für 
die arbeit bestimmten axt werden hingegen höheres Gewicht und ein vierkantiges schaftloch zugeschrie-
ben, das bei einer dauerhaften Benutzung für stabilität sorgte, wobei auch schaftlochlappen helfen 
 konnten.
teilweise wird den drei haupttypen grob ein haupteinsatzgebiet zugeordnet, und zwar werden Bartäxte als 
Waffen und Breit- sowie schmaläxte als Werkzeug bezeichnet 25. darauf, wie kontextabhängig die verwen-
dung war, verweist etwa die Fundsituation in mikulčice: aufgrund der tatsache, dass die Äxte mit rechtecki-
gem bis trapezförmigem schaftloch hier vor allem aus der nähe der Brückenpfosten stammen, werden sie 
mit einer verteidigung der anlage und einer nutzung als Waffen verbunden, wobei sie ursprünglich als 
Werkzeug hergestellt worden sein sollen 26.
als Werkzeuge könnten Äxte für holz- (Bäume fällen, holz zerkleinern und zurichten) oder erdarbeiten 
dienen; mit letzteren werden besonders schmaläxte verbunden 27. am teppich von Bayeux (dép. Calva-
dos / F) ist etwa dargestellt, wie mit schmaläxten Wald gerodet und mit Breitäxten mit kurzem körper und 
schaft Bäume abgerindet werden 28.

Breitaxt 

nach der traditionellen tschechischen terminologie werden Äxte mit weit gesenktem Bart als »Breitäxte« 
bezeichnet. als sogenannte mährisch-slowakische Bartäxte werden hingegen jene exemplare angespro-
chen, die eine eher schlanke Form und einen weniger weit ausgezogenen Bart aufweisen. das thunauer 
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exemplar (kat.-nr. 7; Abb. 6, 9; 7, 11) unterscheidet sich von diesen deutlich, vor allem aufgrund seiner 
gedrungenen Form und des weit ausgezogenen Bartes. es kann in a. Bartoškovas schema 29 dem typ IIIB 
zugeordnet werden. In a. ruttkays schema 30 findet sich kein übereinstimmender typ, denn die Breitäxte 
(typus v) tragen hier allesamt schaftlochlappen; das Gleiche gilt für B. dostáls Zusammenstellung 31. Bereits 
in der merowingerzeit (und zwar dem 6. Jh.) finden sich Parallelen, die Formengruppe IIIJ (mit unsymmetri-
scher schneide: einfache Formen mit herabgezogener schneide) nach W. hübner 32 zugeordnet werden.
einige dem thunauer stück ähnliche Äxte mit weit gesenktem Bart und rechteckigem bis trapezförmigem 
schaftloch (jedoch abweichenden details) fanden sich in mikulčice 33. sie werden als Zimmermannsäxte 
angesprochen. auch eine ähnliche Breitaxt mit Bart (und übereinstimmender Größe) aus hügel 39 von 
Wimm (Bez. melk / a) wird als mögliches arbeitsgerät 34, eventuell zur holzbalkenbearbeitung, bezeichnet. 
das Gräberfeld wurde nach W. Breibert am wahrscheinlichsten bereits um 800 aufgegeben 35.

schmaläxte

die schmaläxte (kat.-nr. 10. 12; Abb. 6, 11-12; 7, 13-14) entsprechen dostáls typ v 36 bzw. ruttkays typ III 37 
und Bartoškovas typ IIb 38 und begegnen in dieser Form auch im mikulčicer Fundmaterial. vom schaftloch 
ausgehend zeigt sich bei einer dieser beiden Äxte auf ihrer gesamten höhe ein sprung im material. Wäh-
rend er auf der unterseite der axt nicht so ausgeprägt ist (kat.-nr. 12; Abb. 6, 11), verläuft der sprung auf 
der oberseite bis zum Blatt. hier lässt sich der bei der herstellung erfolgte Faltvorgang erkennen. r. Pleiner 
etwa konstatierte, dass ein plattiges stück eisen umgebogen wird, wobei der raum für das schaftloch gege-
benenfalls mit einem keil frei gehalten wird, und zusammengeschmiedet wird, bevor die abschließenden 
Produktionsschritte unternommen werden 39. 

hacke

das Querbeil (kat.-nr. 11; Abb. 6, 10; 7, 12) weist dreieckige schaftlochlappen, einen leicht verlängerten 
stumpfen nacken und ein ovales schaftloch auf; das Blatt ist leicht geschwungen und asymmetrisch. die ha-
cke entspricht aufgrund ihrer ersten beiden genannten merkmale einem ebenfalls aus mikulčice bekannten 
typ 40. In hortfunden ist diese variante die zweithäufigste, nach jener mit schlankem nacken 41. hacken sind in 
hortfunden jedoch generell nicht besonders oft vertreten 42. am häufigsten kommen sie in diesem kontext 
zusammen mit (axt-)Barren, eimern und sicheln vor 43. mit seiner länge von 19,3 cm stimmt das thunauer 
exemplar mit der regelhaft um 20 cm liegenden länge der hacken vom Gebiet Großmährens 44 überein.
Querbeile wurden wohl für verschiedene erdarbeiten, sei es im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen 
oder Bautätigkeiten, benutzt. Im Gegensatz zur römischen Formenvielfalt findet sich im Frühmittelalter (und 
auch auf darstellungen dieser Zeit) hauptsächlich die leichte hacke mit schmalem Blatt, was mit Änderun-
gen im agrarwesen, die weniger händische Feldarbeit nötig machten, verbunden wird 45. Querbeile waren 
auch zur holzbearbeitung geeignet 46.

sicheln

auf der fotografischen dokumentation der Freilegung (Abb. 5) ist zu erkennen, dass das Blatt der sichel, 
die auf der Fundzeichnung als aus mehreren einzelstücken zusammengesetzt erscheint (Abb. 6, 7), zum 
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Zeitpunkt der auffindung noch als Ganzes erhalten war. der vergleich zeigt, dass das sichelblatt im origi-
nalzustand etwas flacher verlief und das fragmentierte ende, an das ursprünglich der Griffteil ansetzte, 
weniger stark richtung spitze zog, das Blatt also insgesamt eine offenere Form hatte, als es schließlich im 
restaurierten und rekonstruierten Zustand suggeriert wird 47.
die fotografische dokumentation der Fundsituation bestätigt, dass das Blatt einer der sicheln (Abb. 7, 10) 
deutlich breiter ist. Bei dem anderen, besser erhaltenen stück (Abb. 7, 9) setzt die klinge in stumpfem Win-
kel an. die Form beider klingen kann als parabelsegmentförmig beschrieben werden 48. die spitze ist in 
einem Fall (kat.-nr. 13; Abb. 6, 7; 7, 10) abgeflacht, im anderen Fall (kat.-nr. 9; Abb. 6, 8; 7, 9) lediglich 
verdickt 49. sie entsprechen somit jener Grundform, die von m. Beranová als typ BI (allgemein verbreitete 
Form der frühmittelalterlichen slawischen sichel 50) bezeichnet wurde. auch die leichte Biegung des Blattes 
im Querschnitt und die – zumindest im weniger korrodierten Fall (kat.-nr. 13; Abb. 6, 7; 7, 10) festzustel-
lende – Zähnung der schneide stimmen mit den häufig im Fundmaterial von mikulčice 51 auftretenden 
details überein. dass der hintere teil der klinge, sprich jener teil, der klinge und angel verbindet, im Quer-
schnitt rechteckig ausgebildet ist, findet hier lediglich wenige entsprechungen 52. die Gesamtlänge der voll-
ständiger erhaltenen sichel reiht sich mit 33,8 cm eher am unteren ende der in mikulčice festgestellten skala 
ein. hingegen übertrifft das andere exemplar mit einer spannweite der klinge von 29,4 cm jene der sicheln 
von mikulčice knapp. hier sind sicheln die am häufigsten erhaltenen landwirtschaftlichen Geräte. etwa ein 
siebtel davon stammt aus hortfunden.
Bei der auffindung waren auf der erhaltenen Griffangel noch holzreste zu erkennen (Abb. 5). Welcher 
Form solche Griffe gewesen sein könnten, zeigen gut erhaltene Funde aus mikulčice 53.
eine datierung der sicheln gestaltet sich schwierig. Jene von mikulčice werden, da eine detaillierte Bearbei-
tung der Befunde noch fehlt, vorläufig ins 9. und die erste hälfte des 10. Jahrhunderts eingeordnet 54. 
sicheln der folgenden Jahrhunderte sind kaum bekannt. leider liegen auch von der dendrodatierten Burg 
sand (Bez. Waidhofen an der thaya / a), die sich ebenfalls im nördlichen niederösterreich befand, keine 
sicheln vor 55.
ethnographische vergleiche führten m. Beránova dazu, eine stumpfe, breit getriebene spitze und einen 
stumpfen (5 cm langen) schneidenteil als merkmale von für Getreideschnitt bestimmten sicheln anzuspre-
chen. die konzentration der sicheln in der hauptburg und ihr häufiges vorkommen in Gräbern von mikulčice 
werden jedoch dahin gehend interpretiert, dass es sich bei ihnen um einen gängigen Bestandteil des haus-
rats handelte, etwa zum Grasschnitt für in der hauptburg gehaltene (haus-)tiere oder auch zur Gewinnung 
von laubheu 56.

datieRunG

da die anderen objekte chronologisch nicht empfindlich sind, eignen sich lediglich die sporen, um sich einer 
datierung der niederlegung zu nähern. da sich für die spezifische verzierung der nietplatten eines sporns 
(kat.-nr. 2; Abb. 6, 2) sowie der riemenbeschläge (kat.-nr. 5-6; Abb. 6, 5-6) keine Parallelen fanden, wird 
der vertretene sporentyp etwa in die zweite hälfte des 9. Jahrhunderts eingeordnet, wobei die einmal vor-
handene fortgeschrittene ausprägung (leicht keulenförmiger stachel) zu berücksichtigen ist. somit ist ein 
terminus post quem für die niederlegung des depots gegeben. dies könnte also in der fortgeschrittenen 
zweiten hälfte des 9. Jahrhunderts und in der folgenden Zeit geschehen sein. dass zwei sporen dieses typs 
sowie übereinstimmend verzierte riemenbeschläge vorhanden sind, senkt die Wahrscheinlichkeit, dass es 
sich um längere Zeit aufbewahrte altfunde handelt.
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die beiden Palisaden, innerhalb derer – soweit sie zur gleichen Zeit existierten – der depotfund niedergelegt 
wurde, ordnet h. herold ihrem Palisadensystem 1 bzw. 2 zu. das Palisadensystem 1 entspricht der herren-
hofphase 1 (siedlungsphase 3), wobei eine errichtung ab / nach der mitte des 9. Jahrhunderts vorgeschlagen 
wird 57. Palisadensystem 2 gehört nach h. herold zur zweiten herrenhofphase (siedlungsphase 4), und 
wurde somit nach dieser Phase und deutlich vor der mitte des 10. Jahrhunderts (Phase 6) 58 erbaut. die 
ergebnisse der analyse der direkt anliegenden Gräber können als hinweis auf eine errichtung des Palisaden-
gräbchens wohl noch im 9. Jahrhundert aufgefasst werden 59. der depotfund könnte also sowohl in der 
herrenhofphase 1 als auch in der herrenhofphase 2 sowie in der folgenden Zeit (dritte herrenhofphase und 
darauffolgend nach-herrenhofphase) niedergelegt worden sein. Je nachdem fand dies innerhalb oder 
außerhalb bestehender Palisadensysteme statt oder aber es existierte überhaupt keine Palisade mehr 60. da 
die siedlungsbefunde des Bereichs noch nicht ausführlich bearbeitet wurden, erfolgte noch keine Zuord-
nung des möglichen schwellbalkenbaus (s. o.) zu einer der siedlungsphasen.

veRGleich Mit andeRen depotfunden

ein weiteres depot 61 am thunauer schanzberg wurde nordöstlich der apsis der kirche auf der unteren 
holzwiese (Abb. 2) gefunden. die langovale Grube enthielt einen mühlstein, einen eimerhenkel, einen 
meißel und keramik, darunter ein scherben aus Graphitkeramik mit gitterförmig angebrachten plastischen 
leisten, den B. Cech aufgrund der leisten ab der mitte des 9. Jahrhunderts datiert 62. 
aus niederösterreich ist ein einziger weiterer frühmittelalterlicher depotfund von eisernen Geräten bekannt – 
jener von saladorf (Bez. tulln / a) 63. er enthält eine sichel, zwei rebmesser, ein sowohl an löffelbohrer als 
auch hohlmeißel erinnerndes objekt, einen tüllenmeißel, zwei eimerreifen, eine schere, einen Pfriem und 
zwei sensenringe. die artefakte wurden wohl in einem eimer in einer Grube niedergelegt 64. da sich auf der 
Grabung auch einige frühmittelalterliche Gruben (und ein in den vorberichten als mittelalterlich bezeichne-
ter hausgrundriss 65) fanden, wurde das verbergen der objekte in Zusammenhang mit einer möglichen 
vernichtung dieser siedlung zur diskussion gestellt 66.
In Bezug auf Burgwälle wurde in zwei Fällen auf die deponierung in speziellen Gruben hingewiesen 67, und 
zwar in staré mešto »na valách« (okr. uherské hradiště / CZ) bei (?) Grab 25, unter eineinhalb mühlsteinen, 
sowie in staré Zámky (okr. Brno-město / CZ), wobei mir weder eine genauere Beschreibung zu den Fund-
umständen noch eine dokumentation derselben zur verfügung stehen. die enthaltenen Gegenstände wei-
sen keine auffällige Übereinstimmung mit jenen des thunauer depots auf der oberen holzwiese auf. 
sporen kommen in den mährischen und böhmischen horten nicht sehr häufig vor 68; es waren etwa in den 
depots von mikulčice II, Pohansko I, vI und vII (okr. Břeclav / CZ), tvarožná lhota (okr. hodonín / CZ) und 
Pobedim II 69 (okr. nové mesto nad váhom / sk), Bójna Iv 70 (okr. topoľčany / sk) sowie Zemianske Pohradie 71 
(okr. nové mesto nad váhom / sk) sporen vorhanden. außer den erst- und letztgenannten mährischen 
Fundkomplexen enthielten sie alle sporen des typ Ia nach v. hrubý. die Zusammensetzungen dieser depots 
weichen von jener des depots von thunau ab. so enthielt lediglich jenes von tvarožná lhota eine hacke und 
jenes aus Zemianske Pohradie eine axt; sicheln sind etwas öfter vorhanden 72. ebenso wie in thunau fehlen 
(außer in Zemianske Pohradie) in diesen Zusammenstellungen axtbarren. hacken sind in der regel u. a. mit 
Äxten kombiniert 73.
Generell sind für mährische hortfunde andere axtformen als jene im thunauer Befund vorhandene typisch 74. 
typ IIB nach a. Bartoškova 75 fand sich weiterhin nur einige male in rumänien, der ukraine und serbien, 
sowie einmal in der slowakei (vrsatecké Podhradie, okr. Ilava / sk) 76.
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inteRpRetation

die verschiedenen in der literatur angeführten erklärungen für deponierungen von eisernen objekten rei-
chen von rituellen niederlegungen über das aufbewahren von »angespartem« als verbergung vor dieben 
oder in krisenzeiten (u. a. bei kriegerischen vorfällen) 77. letztere werden in Bezug auf mähren üblicherweise 
mit den ungarneinfällen verbunden, auch wenn das Phänomen bereits lange vor und auch nach dieser Zeit 
auftritt 78. alle depots von mikulčice wurden beispielsweise ins späte 9. oder die erste hälfte des 10. Jahr-
hunderts gestellt 79, und ein Zusammenhang der verbergung mit den unruhigen Zeiten um 900 wird als 
wahrscheinlich erachtet 80.
Zusammenstellungen intakter Werkzeuge werden als eigentum von Familien 81 oder dorfgemeinschaften 
angesehen oder auch als hinweis auf Produktion verstanden. depots werden teilweise als eigentum reisen-
der händler interpretiert 82, und die rolle der axtförmigen Barren als prämonetäre »exchange tokens« oder 
»currency bars« 83 wird betont. axtbarren wurden zuletzt (zumindest in Bezug auf mikulčice und Pohansko) 
mit Binnenhandel verbunden 84. F. Curta spricht sich hingegen, nach dem verweis auf die lokale oder regio-
nale anwendung (und Produktion) einiger typen 85, gegen mährische hortfunde als ergebnisse von handels-
tätigkeit aus 86. er kritisiert, dass die eigentümliche kombination von holzbearbeitungs- und landwirtschaft-
lichen Geräten, Pferdezubehör und Waffen bis dato unerklärt bleibt, und interpretiert sie vielmehr als 
kompetitive anhäufung (und niederlegung) durch eliten, um ihr soziales ansehen / status zu untermauern. 
eisen könnte im symbolischen sinne benutzt worden sein, um Wert zu speichern 87. die Zusammensetzung 
der depots mag teilweise auf die verteilung von tributen 88 zurückzuführen sein, wobei besonders die axt-
barren ins treffen geführt werden.
Bei den objekten des thunauer depots handelt es sich um Geräte, die der holzbearbeitung (schmaläxte, 
Breitaxt, Querbeil), als Waffe (Breitaxt, sichel), einer landwirtschaftlichen verwendung (sichel, hacke) und 
als reitzubehör (sporen, sporengarnitur) dienen konnten. außer dem sporn (Abb. 6, 1) sind alle stücke 
stark korrodiert, wodurch sich keine abnutzungsspuren feststellen lassen. die Zusammensetzung des 
depots weicht, wie gezeigt wurde, von jener mährischer depots ab.
Über die hälfte der objekte des thunauer depots wurde in offenbar unbrauchbarem Zustand niedergelegt. 
die beiden sporen waren fragmentiert, der längliche Gegenstand war in zwei teile gebrochen (falls die 
rekonstruktion korrekt ist) und auch die sporenriemengarnitur ist weder vollständig noch unbeschädigt. 
eine axt wies einen durchgehenden sprung vom schaftloch zum Blatt auf. Weiter war die spitze einer der 
sicheln bei der auffindung im rechten Winkel verbogen (Abb. 4-5). somit kann eine aufbewahrung auf-
grund der Funktion als hauptgrund für das anlegen des depots ausgeschlossen werden, womit eine 
 deutung als (funktionstüchtige) Ware eines händlers wegfällt. offenbar ging es um den rohstoff eisen 
(2639 g 89), der von einem händler oder einer anderen Person(engruppe) in Form von altmetall angehäuft 
und verborgen wurde. dass Barren im depot fehlen, kann nicht als argument gegen einen händler ange-
führt werden, denn vom Gebiet niederösterreichs sind bis dato keine axtförmigen eisenbarren bekannt. das 
vorhandensein einer schäftung einer axt in mindestens einem Fall spricht nicht unbedingt dafür, dass sie 
weiter verwendet werden sollte, man wollte sich wohl lediglich den arbeitsaufwand des herauslösens des 
stiels ersparen.
eine rituelle niederlegung ist nicht komplett auszuschließen, da unklar bleibt, ob die objekte nicht mög-
licherweise absichtlich unbrauchbar gemacht wurden oder dies bei ihrem Gebrauch passiert war. der ort 
der deponierung – vielleicht außen an einer Gebäudeecke – enthält keine klaren hinweise zu einer zugrunde 
liegenden motivation. dass es sich um mit Buntmetall verzierte, im vergleich zu simplen exem plaren auf-
wendig dekorierte sporen und Beschläge handelt, unterstreicht eine verbindung mit den eliten 90 des 
schanzberges.
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es stellt sich die Frage, ob die deponierung mit kriegerischen vorkommnissen oder gar einem ende der 
anlage am schanzberg zu verbinden ist. die ungenaue datierung des Befundes erschwert natürlich der-
artige Überlegungen. ohnehin gibt es für das ende von thunau in seiner Zentralortfunktion verschiedene 
erklärungen sowie entsprechende datierungsansätze: es wurde, u. a. aufgrund der charakteristischen Pfeil-
spitzen, ein bereits auf die ungarn zurückzuführender niedergang erwogen 91. Weiterhin könnte die anlage 
von thunau mit einer in den altaicher annalen genannten, 1041 zurückeroberten und zerstörten urbs 
gleichzusetzen sein. vielleicht hatte die siedlung bereits zuvor an Bedeutung eingebüßt, als sich die politi-
schen umstände durch die ungarn im frühen 10. Jahrhundert veränderten 92. eine andere möglichkeit ist, 
dass ab 955, also mit dem ende der ungarischen streifzüge, andere handelsrouten bevorzugt wurden und 
der ort eine entsprechende Funktion und somit seine Bedeutung verlor 93. 
In einer detaillierten Bearbeitung 94 ausgewählter Bereiche wurde eine letzte siedlungsphase auf der oberen 
holzwiese um die mitte des 10. Jahrhunderts vorgeschlagen, wonach eine endgültige verlagerung der sied-
lungstätigkeit an den Fuß des schanzberges erfolgte. Für den Bereich der vorburg auf der schanze, dem 
westlich an die holzwiese anschließenden höhensporn (Abb. 2), wurde bereits früh eine letzte ausbau-
phase bis mindestens in das ausgehende 10. Jahrhundert 95 postuliert; dies kann jedoch erst mittels detail-
lierter Bearbeitung bestätigt oder widerlegt werden. 
möchte man davon ausgehen, dass die objekte nicht jahrzehntelang aufbewahrt wurden, bevor sie in der 
flachen Grube deponiert wurden, so wären am ehesten die Jahrzehnte um 900 als Zeit ihrer niederlegung 
in Betracht zu ziehen. Interessanterweise wird im späten 9. Jahrhundert bzw. um 900 am Gräberfeld der 
oberen holzwiese im Grabbrauch eine männliche elite dargestellt. als erklärung hierfür wurde in erwägung 
gezogen, dass in diesen unsicheren Zeiten, die geprägt waren von mährisch-fränkischen sowie innerfrän-
kischen auseinandersetzungen und dem nach dem tod Zwentibalds I. (894) erfolgenden abstieg des mäh-
rischen reiches sowie der drohenden ungarngefahr, versucht wurde, mittels prunkvoller Bestattungen 
stabili tät zu vermitteln 96. In dieses Bild einer vermehrten darstellung sozialer verhältnisse würde auch die 
anhäufung und niederlegung eines depots eiserner Wertgegenstände, um symbolisch sozialen status zu 
untermauern, passen. 

kataloG

die Fundobjekte sind Bestandteile der landessammlungen niederösterreich, sammlungsbereich ur- und 
Frühgeschichte, mittelalterarchäologie.

1. sporn mit nietplatten; eisen; Bügelform leicht aus-
ladend und etwas asymmetrisch, W. 8,8 cm, h. 11,5 cm, 
Bügelquerschnitt d-förmig, B. 0,6 cm, max. dm. 0,7 cm; 
nietplatten rechteckig, B. 1,5-1,6 cm, h. 1,5 cm, oberflä-
che durch mehrere vertikale leisten strukturiert, drei niete 
in abgesenkter Querreihe; dorn leicht keulenförmig, 
l. 2,0 cm, Querschnitt rund, dm. 0,8 cm. – Inv.-nr. uF-
19020.20000p; Abb. 6, 1; 7, 1. 6.

2. sporn mit nietplatten; eisen; stark korrodiert; Bügel-
form leicht ausladend und etwas asymmetrisch, W. 8,6 cm, 
h. 13,3 cm, Bügelquerschnitt d-förmig, B. 0,6 cm, max. 
dm. 0,6 cm; nietplatten schildförmig, B. 2,1 cm, h. 2,3 cm, 
mit halbplastischem muster verziert (ähnlich jenem auf 
Inv.-nr. uF-19020.20000n, jedoch schlechter erhalten), 

am oberen rand vier mit Buntmetallplättchen unterlegte 
niete in Querreihe; dorn schlecht erhalten; zylindrisch, 
l. 1,7 cm, Querschnitt unregelmäßig (gerundet vier-
eckig), dm. 0,8 cm. – Inv.-nr. uF-19020.20000r; Abb. 6, 
2; 7, 2. 7.

3. Bügelbruchstück eines sporns; eisen; erh. W. 3,9 cm, 
erh. h. 4,3 cm, Bügelquerschnitt d-förmig, B. 0,6 cm, 
d. 0,5 cm, dorn schlecht erhalten; zylindrisch, erh. 
l. 1,6 cm, Querschnitt unregelmäßig (gerundet viereckig), 
dm. 0,9 cm. – Inv.-nr. uF-19020.20000k; Abb. 6, 3; 7, 8.

4. Fragment eines riemendurchzugs (wohl der sporen-
garnitur); eisen; erh. l. 1,7 cm, B. 0,6 cm. – Inv.-nr. uF-
19020. 20000 m; Abb. 6, 4.
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5. Beschlag (wohl der sporengarnitur); fragmentiert; 
 eisen; annähernd oval mit dünnem, wegstehendem me-
tallstück; 2,3 cm × 2,0 cm, d. 0,4 cm; mit halbplastischem 
muster verziert; ein zentraler Buckel ist von einem vertief-
ten ring umgeben, in dem wiederum kleine runde eindrü-
cke vorhanden sind, umlaufend halbkreisförmige vertie-
fungen, der steg dazwischen trägt einkerbungen. – Inv.-nr. 
uF-19020.20000n; Abb. 6, 5; 7, 4.

6. Beschlag (wohl der sporengarnitur); fragmentiert; 
 eisen; schildförmig; 2,7 cm × 2,3 cm, d. 0,7 cm; mit halb-
plastischem muster (ähnlich jenem auf Inv.-nr. uF-19020. 
20000n, jedoch schlechter erhalten) verziert, am oberen 
rand vier niete in Querreihe. – Inv.-nr. uF-19020.20000o; 
Abb. 6, 6; 7, 3.

7. Zwei lange und schmale eisenobjekte; 29 cm × 2 cm 
(kat.-nr. 7a) bzw. 34 cm × 2,2 cm (kat.-nr. 7b). Beim kür-
zeren objekt ist eine hälfte verflacht, die andere rund und 
hohl; beim zweiten objekt ist kein Querschnitt ersichtlich. 
aus ihnen wurde eine art lanzenspitze rekonstruiert: 
l. klinge 44 cm; B. klinge max. 2,9 cm, l. tülle 17,3 cm, 
B. 2,1 cm. offenbar wurden die beiden objekte zwischen 
auffindung und restaurierung stark in mitleidenschaft 
gezogen, denn die auf der Zeichnung als erhalten dar-
gestellten stücke messen nur noch l. 29 bzw. 10,8 cm. 
ausgehend von der originalen dokumentation, maß die 
tülle mind. l. 16 cm und der rest 46,6 cm. – Inv.-nr. uF-
19020.20000f, g; Abb. 6, 13; 7, 5.

8. Breitaxt; eisen; mit weit nach unten gezogenem Bart, 
zur schneide erhöhtem rücken und geradem, beidseitig 
vertikal leicht verlängertem nacken; rechteckiges, vorne 
abgerundetes schaftloch, mit zum nacken hin gerader 
seite; Blatt in der aufsicht asymmetrisch. abnutzung 
nicht  zu beurteilen, da schneide korrodiert. l. 13,0 cm, 
B. schneide 12,5 cm, schaftloch 3,8 cm × 2,5 cm, h. na-
cken 3,9 cm, B. nacken 2,5-3,3 cm, 362 g. – Inv.-nr. uF-
19020.20000c; Abb. 6, 9; 7, 11.

9. schäftung; nur wenige holzfragmente erhalten; ge-
hörte zur Breitaxt Inv.-nr. uF-19020.20000c. – Inv.-nr. uF-
19020.20000b; Abb. 5.

10. axt; eisen; schmale schneide, trapezförmig abgerun-
detes schaftloch und gerader, beidseitig ausgezogener 

nacken; Blatt in der aufsicht leicht asymmetrisch. vom 
schaftloch ausgehend im Blatt sprung im material; 
schneide stark korrodiert. l. 17,5 cm, B. schneide 5,4 cm, 
schaftloch 4,1 cm × 3,2 cm, h. nacken 6,3 cm, B. nacken 
4,4 cm, 813 g. – Inv.-nr. uF-19020.20000a; Abb. 6, 11; 7, 
13.

11. axt; eisen; schmale schneide, trapezförmiges, stark 
abgerundetes schaftloch und gerader, beidseitig gering-
fügig ausgezogener nacken. Blatt in der aufsicht leicht 
asymmetrisch. am körper oberflächlicher sprung im 
 material, vom schaftloch ausgehend im Blatt kurzer 
sprung im material. schneide stark korrodiert (d. 3 mm). 
l. 18,0 cm, B. schneide 5,5 cm, schaftloch 4,4 cm × 
3,5 cm, h. nacken 5,0 cm, B. nacken 4,5 cm, 748 g. – Inv.-
nr. uF-19020.20000e; Abb. 6, 12; 7, 14.

12. Querbeil; eisen; mit dreieckigen schaftlochlappen, 
ovalem schaftloch und leicht verlängertem stumpfem na-
cken, Blatt leicht geschwungen und asymmetrisch; schnei-
de (d. 0,15 cm) korrodiert; auf ober- sowie unterseite am 
Übergang vom Blatt zum körper leichte halbkreisförmige 
abstufung. l. 19,3 cm, B. schneide 7,8 cm, schaftloch 
3,4 cm × 3,2 cm, h. nacken 2,0 cm, B. nacken 3,1 cm, 
508 g. – Inv.-nr. uF-19020.20000d; Abb. 6, 10; 7, 12.

13. sichel; eisen; parabelsegmentförmige klinge, Quer-
schnitt flachdreieckig und leicht gebogen, leicht verdickte, 
jedoch nicht abgeflachte spitze und in stumpfem Winkel 
ansetzende Griffangel; darauf bei auffindung noch holz-
reste des Griffes vorhanden (Abb. 5); schneide zu schlecht 
erhalten, um eine Zähnung festzustellen; Blatt-spann-
weite 24,9 cm, max. B. Blatt 2,3 cm, erh. l. angel 11,8 cm, 
d. angel 0,3 mm, angel Querschnitt rechteckig; 54 g. – 
Inv.-nr. uF-19020.20000j; Abb. 6, 8; 7, 9.

14. sichel; eisen; sichelblatt, Griffangel fehlt; Blatt para-
belsegmentförmig, mit abgeflachter und leicht abgesetz-
ter spitze, Querschnitt flachdreieckig und leicht gebogen, 
am hinteren ende (Übergang zur Griffangel) rechteckig 
verdickt; schneide gezähnt. erh. l. (= Blatt-spannweite) 
29,4 cm, max. B. Blatt 2,3 cm, am ende 0,4 cm verdickt; 
57 g. – Inv.-nr. uF-19020.20000h; Abb. 6, 7; 7, 10.

15. eisenfragment; Blechplättchen; 1,5 cm × 1,2 cm. – Inv.- 
nr. uF-19020.20000l; ohne abb.
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Zusammenfassung / Summary / Résumé

Ein frühmittelalterlicher Depotfund vom Schanzberg von Thunau (Bez. Horn / A)
am schanzberg von thunau in niederösterreich, einem frühmittelalterlichen, befestigten Zentralort, wurde 1988 im 
randbereich des sogenannten herrenhof-Bereiches eine flache Grube mit eisernen artefakten aufgedeckt. sie enthielt 
drei sporen, zwei Beschläge (einer zugehörigen sporengarnitur), zwei sicheln, zwei schmaläxte, eine Breitaxt, ein Quer-
beil und zwei als eine art lanzenspitze rekonstruierte längliche Gegenstände. da die objekte mit ausnahme der spo-
ren, deren typ in die zweite hälfte des 9. Jahrhunderts datiert und die in einem Fall eine fortgeschrittene ausprägung 
zeigen, chronologisch nicht empfindlich sind, ergibt sich eine niederlegung im letzten drittel des 9. Jahrhunderts oder 
der darauffolgenden Zeit. Im späten 9. Jahrhundert bzw. um 900 kommt es in den männergräbern auf dem Gräberfeld 
der anlage von thunau (vermehrt) zur darstellung einer elite; eine ähnliche Intention scheint dem depotfund zugrunde 
zu liegen, möchte man die anhäufung und niederlegung von Wertgegenständen im depot als möglichen versuch, 
sozialen status zu festigen, interpretieren.

An Early Medieval Hoard from the Schanzberg Mountain at Thunau (Bez. Horn / A)
In 1988 a flat pit with iron artefacts was discovered at the margins of the so-called manor area at the schanzberg close 
to thunau in lower austria, an early medieval fortified central place. the pit contained three spurs, two fittings (of an 
associated spur set), two sickles, two narrow axes, a broad axe, an adze and two oblong objects which could be recon-
structed as a kind of lance head. apart from the spurs the type of which belongs to the second half of the 9th century 
and appears as a progressed shape in one spur, the artefacts cannot be dated closely. therefore, the deposition of the 
hoard is suggested for the last third of the 9th century or later. In the late 9th century or around 900 male graves in the 
cemetery of the settlement from thunau (increasingly) seem to present an elite; the hoard appears to follow a similar 
agenda if interpreting the accumulation and deposition of valuable objects as a possible attempt to consolidate social 
status. translation: m. struck

Découverte d’un dépôt médiéval au Schanzberg de Thunau (Bez. Horn / A)
au schanzberg de thunau en Basse-autriche, une ville médiévale fortifiée du début du moyen Âge, une fosse peu 
profonde avec des artefacts en fer a été découverte en 1988 à la limite de la zone appelée Herrenhof. elle contenait 
trois éperons, deux décors (dont un correspondant au jeu d’éperons), deux faucilles, deux haches étroites, une hache 
large, une herminette et deux objets allongés reconstruits comme une sorte de pointe de lance. Ces objets n’étant pas 
chronologiquement déterminables, à l’exception des éperons, dont le type remonte à la seconde moitié du 9e siècle et 
qui, dans un cas, présentent un type avancé, ont été déposés dans le dernier tiers du 9e siècle ou la période suivante. 
a la fin du 9e siècle et vers 900, les tombes masculines du cimetière du complexe de thunau représentaient (de plus en 
plus) une élite; une intention similaire semble sous-tendre la découverte du dépôt si l’on veut interpréter l’accumulation 
et le dépôt d’objets de valeur dans le dépôt comme une tentative possible de consolider son statut social.

traduction: l. Bernard
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