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Fundgeschichte

Rund fiinf Kilometer siidlich der Stadt Salzburg liegt inmitten ausgedehnter 

Parkanlagen das ,,Lustschlob Hellbrunn“, ehemals Sommerresidenz der Salzbur

ger Erzbischofe. Die Ortlichkeit verdankt den am Fube der postglazialen 

Schotterterrasse zutage tretenden Quellen ihren Namen. Inmitten der von einer 

Mauer umgiirteten Parkanlagen erhebt sich der Hellbrunnerberg, ein allseitig 

steil abfallender Felsriicken aus Konglomeratgestein (Lange rund 750 m, 

maximale Breite 150 m, maximale Hohe 75 m; vgl. Abb. 1; 2}.

Das Gebiet von Hellbrunn ist alter Siedlungsboden, die Schutzlage des 

Berges, die giinstigen Acker- und Weideboden am Fube des Hiigels sowie die 

Quellen haben seit jeher den Menschen angezogen. Im Neolithikum wurden vor 

allem die Felsdacher und Uberhange am Westfube des Berges bewohnt1. In einem 

friihen Abschnitt der Bronzezeit hat man den Siidteil des Bergplateaus zu einer 

Hohensiedlung ausgebaut. Zahlreiche kiinstlich angelegte Wohnpodien zeich- 

nen sich im Gelande ab2. Ein sogenannter ,,Brandopferplatz“ etwa in der Mitte 

des Felsriickens gehort der mittleren Bronzezeit an3. In der Talebene westlich des 

Hellbrunnerberges fand man eine mittel- bis spatlatenezeitliche Niederlassung4 

sowie Reste ernes romischen Gutshofes5 (Abb. 3). Der Bereich von Morzg - nur 

rund einen Kilometer von Hellbrunn entfernt - ist ebenfalls ein Zentrum frtiher 

Siedlungstatigkeit (bronzezeitliche Siedlung, Urnengraberfeld, Brandopferplatz 

der Bronze- und Hallstattzeit sowie rbmische Gebaudereste und Graber)6.

Uberregionale Bedeutung erlangte das Gebiet von Hellbrunn in der spaten 

Hallstattzeit. In dieser Periode hat man den nordwestlichen Teil des Hohenriik- 

kens zu einer Grobsiedlung ausgebaut. Auch in diesem Areal sind zahlreiche sehr 

sorgfaltig angelegte Wohnpodien zu beobachten; mehrere hundert Menschen 

fanden hier ausreichend Platz.

Im Bereich der hallstattzeitlichen Hohensiedlung sind - mit Ausnahme 

einiger sehr kleiner Probeschnitte - noch keine Bodenuntersuchungen durchge- 

fiihrt worden. Unsere Kenntnisse stiitzen sich ausschliebhch auf den reichen

1 M. Hell, Arch. Austriaca 56, 1974, Iff.

2 Ders., Mitt. Anthr. Ges. Wien 51, 1921, 31 ff.

3 Der Brandopferplatz ist bisher nicht untersucht, die Datierung ergibt sich durch einige 

oberflachlich aufgelesene Keramikbruchstiicke mit Kornstichverzierung.

4 Hell, Arch. Austriaca 21, 1957, 58ff.

5 O. Klose, Jahrb. Altkde. 1, 1907, Sp. 110ff. Nachtrag: Hell, Jahresh. Osterr. Arch. Inst. 37, 

1948, Sp. 160ff.

6 Hell, Arch. Austriaca 40, 1966, 34ff.; Mitt. Anthr. Ges. Wien 14, 1914, 55ff.; Arch. 

Austriaca 55, 1974,100ff.; Mitt. Ges. Salzburger Landeskde. 74,1934, 80ff.; Mitt. Zentral-Komm. 

3. F. 14, 1905, 183 ff. — Die urnenfelderzeitlichen Graber von Morzg hat Hell in der Wiener Prahist. 

Zeitschr. 15, 1928, Iliff.; 25, 1938, 84ff. sowie in Arch. Austriaca 1, 1948, 44ff.; 33, 1963, 1 

vorgelegt.
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Abb. 1. Blick liber das Salzburger Becken, Bereich zwischen Landeshauptstadt und Hallein; 

in Bildmitte der Hellbrunnerberg.

Abb. 2. Der Hellbrunnerberg von Westen.
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Abb. 3. Hellbrunnerberg bei Salzburg. Lageskizze. 1 Siedlungsareal der Hallstattzeit; 2 Abfallhal- 

de; 3 Siedlung der Bronzezeit; 4 Brandopferplatz; 5 Halbhohle; 6 Wohnstelle der Bronzezeit; 

7 Siedlungsreste der Mittel- bis Spatlateneperiode; 8 romischer Gutshof; 9 angeblich Fundstelle 

ernes Antennendolches. M. etwa 1:6000.
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Abb. 4. Hellbrunnerberg. M. Hell und Gattin an der Fundstelle, Spatherbst 1919. Die 

Untersuchungen des Salzburger Museums (1976-1978) konzentrierten sich auf die steil geneigte 

Schutthalde im Bildhintergrund.

Fundbestand aus einer Abfallschicht, die am Fube eines rund zehn Meter hohen 

Felsabsturzes entdeckt werden konnte. Diese Felswand grenzt das hallstattzeitli- 

che Siedlungsareal von der restlichen Hochflache des Berges ab.

Ein umgestiirzter Baum fiihrte 1919 zur Auffindung der „Mtillhalde“. M. 

Hell hat im Spatherbst desselben Jahres einen Teil des Abfallbereiches (ca. 

50 m2) ergraben und dabei zahlreiches Fundmaterial geborgen. Mit Ausnahme
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einiger Bruchstiicke von Tonschnabelkannen sowie weibgrundiger Keramik 

blieben jedoch die Funde unbearbeitet7.

Nach dem Tod von Hell im Jahre 1975 gelangten die bis dahin in der 

Sammlung Hell verwahrten Funde in das Salzburger Museum Carolino Augu- 

steum; die Sichtung und Ordnung des umfangreichen Nachlasses lieb die 

auberordentliche Bedeutung des Fundplatzes erkennen. Die Archaologische 

Abteilung des Salzburger Museums C. A. hat deshalb im Mai 1976 die 

Grabungstatigkeit am Hellbrunnerberg wieder aufgenommen, die Arbeiten 

konnten im Friihjahr 1977 fortgefiihrt werden. Mit Hilfe von Suchschnitten 

wurde zunachst die genaue Lage der von Hell untersuchten Flache ermittelt, im 

Anschlub daran das umliegende Gelande systematisch erforscht.

Die Arbeiten Hells beschrankten sich auf eine flach geneigte Terrasse am 

Fube des Felsabsturzes8 (Abb. 4). Die schwarze, humose Abfallschicht weist in 

diesem Bereich eine Starke von rund 70—100 cm auf. Mit zunehmender 

Entfernung von der Felswand nehmen Starke und Funddichte sehr rasch ab, in 

rund 8—10 m Abstand ist nur noch fundleerer Waldhumus in einer Starke von 

durchschnittlich 25 cm anzutreffen.

Im Zuge der Grabungen des Salzburger Museums C. A. wurden auch die 

Schuttkegel zu beiden Seiten der oben erwahnten Terrasse in die Untersuchungen 

einbezogen. Die fundfiihrende Abfallschicht ist in diesem Bereich bis zu 70% 

geneigt. Die Grabungsarbeiten wurden durch die Steilheit des Gelandes sehr 

erschwert, eine stratigraphische Trennung des Fundmaterials war nur begrenzt 

moglich.

Die Untersuchung der ,,Miillhalde“ ist zur Zeit noch nicht abgeschlossen, 

fur 1980 ist die Fortfiihrung der Arbeiten geplant. Auf Grund der Bedeutung des 

Fundplatzes seien jedoch schon jetzt einige Ergebnisse der bisherigen Grabungen 

nachstehend bekannt gemacht.

Im Bereich der Hohensiedlung sind auf Grund des dichten Baumbestandes 

derzeit keine groberen Flachenabdeckungen moglich. Das gesamte Areal des 

Hellbrunnerberges steht unter Naturschutz.

Die Funde

Keramik

Die Hauptmasse des Fundgutes machen tierische Reste, insbesondere 

Knochen von Rind und Schwein aus. Die Bearbeitung des umfangreichen 

Knochenmaterials kann erst nach Abschlub der Grabungen erfolgen. Keramische 

Reste liegen ebenfalls in grower Zahl vor, die bisher geborgenen Bruchstiicke 

stammen von rund 500—600 Gefaben. Feines, diinnwandiges Geschirr ist 

vorherrschend, grobe Gebrauchsware tritt dagegen in den Hintergrund.

7 Ders., Germania 14, 1930, 140ff.; 28, 1944-1950, 35ff. Einige Fibeln und Keramikbruch- 

stiicke vom Hellbrunnerberg sind abgebildet in : G. Kossack, Siidbayern wahrend der Hallstattzeit. 

Rom.-Germ. Forsch. 24 (1959) Abb.4;6.

8 Hell hat in einer Reihe von Arbeiten diese Fundstelle als ,,Wohnplatz der Hallstatt- und 

Latenezeit" beschrieben. Die Grabungen des Salzburger Museums haben eindeutig bewiesen, dal? 

es sich um eine Abfallhalde der oberhalb der Fundstelle situierten Hohensiedlung handelt.
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Abb. 5. Hellbrunnerberg. Schalen und Hochhalsgefafie. M. 1:3.
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Ungewohnlich hoch ist der Anteil an Schalen und Schiisseln (etwa 70% ; vgl. 

Abb. 5), insbesonders an kleinen Schalchen mit S-formigem Profil, Omphalos 

und Kragenrand (Abb. 5, 6-10). Diese Trinkschalen sind haufig mit einem 

schwarzglanzenden Graphitiiberzug versehen. Die Schiisseln weisen grobenteils 

einen flachen Boden und eine steil hochgezogene Wandung auf (sog. Steilhals- 

und Hochhalsschiisseln nach G. Kossack).

Neben Schalen und Schiisseln treten vor allem Hochhalsgefabe in Erschei- 

nung. Auf niedrigem, gedriicktem Gefabkorper mit enger Schulter sitzt ein 

hoher, zylindrischer bis kegelformiger Halsteil (vgl. Abb. 5,5). KegelhalsgefaEe 

mit ausladender Randlippe, situlenahnliche Formen sowie grobe Vorra isgefalse 

und einfache Kochtdpfe erganzen den keramischen Bestand.

Die genannten Gefabtypen sind im siidbayerischen Raum wie auch im 

benachbarten Oberdsterreich verbreitet9. Auch die Verzierung der Gefalse lalst 

enge Beziehungen zu den genannten Gebieten erkennen. Vorherrschend sind 

eingetiefte und inkrustierte Muster, bestehend aus schraffierten Flachen (Rhom- 

ben, Dreiecke) oder Strichgruppen in Kombination mit Kreisstempeln (vgl. 

Abb. 6). Diese Verzierungsart ist fiir die siidbayerische Hallstattkeramik charak- 

teristisch.

Hell hat bereits 1950 einige Fragmente weibgrundiger Gefabe vom Hellbrun

nerberg bekannt gemacht10. Dutch die Grabungen des Salzburger Museums 

konnte der Bestand an weiEgrundiger Ware wesentlich vermehrt werden. Es 

handelt sich vorwiegend um kleine Schalen mit Innen- und Aulsenverzierung 

sowie um grolse, bauchige Vorratsgefalse mit eingezogenem Hals und Kragen

rand (Abb. 7). Die Farbmuster sind in Schwarz (Sepia) und Rot ausgefiihrt. Diese 

Keramikgattung ist in Siidwestdeutschland sowie im Gebiet der oberen Donau 

beheimatet, der Hellbrunnerberg liegt weitab vom iibrigen Verbreitungsgebiet11. 

Die Frage, ob die weilsgrundigen Gefabe importiert oder nach westlichen 

Vorbildern an Ort und Stelle hergestellt worden sind, kann vorerst nicht 

beantwortet werden. Das keramische Material des Hellbrunnerberges zeigt, dais 

in der spaten Hallstattzeit enge Beziehungen zu den benachbarten Gebieten des 

nordlichen Alpenvorlandes - Siidbayern, Oberdsterreich - wie auch zu Sied- 

lungszentren im heutigen Siidwestdeutschland bestanden haben. Daneben sind 

jedoch auch starke Einfliisse des Osthallstattkreises, insbesondere der siidostal- 

pinen Hallstattkultur, zu beobachten.

Zahlreiche Schalen und HochhalsgefaEe weisen an der Schulter eine 

Verzierung aus vertikalen oder schragen Riefen auf, manchmal wechseln 

Gruppen von Riefen mit Kreisbuckeln oder eingetieften Kreisringen (vgl. 

Abb. 5,3). Diese Muster gehen auf siidliche Vorbilder zuriick, ahnliche Verzie- 

rungen finden sich haufig auf krainischer Hallstattware. Das Motiv des 

Stierkopfhenkels kommt ebenfalls aus dem Siidostalpenraum, im Westhallstatt- 

kreis ist diese Henkelform unbekannt. Vom Hellbrunnerberg liegen bisher Reste 

von fiinf Schalen mit Stierkopfhenkel vor (Abb. 10,2.4).

9 Kossack a.a.O. (Anm. 7) 34ff.; 81f.

10 Germania 28, 1944-1950, 35ff.

11 Eine Verbreitungskarte der weiisgrundigen Keramik finder sich bei W. Kimmig u. E. 

Gersbach, Germania 49, 1971, 21f£. Abb. 2.
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4

Abb. 6. Hellbrunnerberg. Verzierte Keramik, vermutlich einheimische Erzeugnisse. M. 1:3.
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Abb. 7. Hellbrunnerberg. Fragmente bemalter (weiEgrundiger) Keramik.

Die Schalen sind innen und auben mit einem hellroten Uberzug versehen, der 

Kragenrand sowie die Riefenverzierung weisen Graphitbemalung auf.

Unter den Funden dieser Abfallhalde sind Bruchstiicke von rund dreibig 

Schalen mit hohem Standfub vertreten (Abb. 8). Die Hohe des Fufies schwankt 

zwischen 5 und 20 cm, die gut geglattete Oberflache weist eine hell- bis 

dunkelbraune Farbung auf. Die Verzierung beschrankt sich auf umlaufende 

Rillen.

Diese Gefabform stellt ebenfalls eine Ubernahme aus dem Stiden dar, 

Fubschalen sind vorwiegend im Bereich der Este- und Isonzokultur verbreitet, 

mit Ausnahme des Hellbrunnerberges fehlt diese Form in der Zone nordlich der 

Alpen12. Die FuEschalen des Hellbrunnerberges sind zweifellos im Salzburger 

Raum erzeugt worden; sie stammen aus einer einzigen Werkstatte.

12 Eine Parallele zu den Fufischalen vom Hellbrunnerberg liegt nur von dem rund einen 

Kilometer entfernten Brandopferplatz in Morzg vor; Hell, Arch. Austriaca 55, 1974, 114 Abb. 8,6.
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Abb. 8. Hellbrunnerberg. Fragmente von Fuftschalen. M. 1:3.

Im Gegensatz dazu ist ein grower gerippter Pokal (Abb. 9,1) eindeutig als 

Importware anzusprechen. Dieses aubergewohnliche Fundstiick hebt sich nicht 

nur in Form und Verzierung, sondern auch in der Zusammensetzung des Tones 

vom iibrigen keramischen Material des Hellbrtmnerberges ab. Der Pokal ist 

auben und innen mit einem schwarzglanzenden Uberzug versehen; der niedrige 

Kragenrand weist einen Durchmesser von 24 cm auf, die maximale Bauchweite 

betragt 29,7 cm; der Fubteil labt sich nur annahernd rekonstruieren, die 

Gesamthohe betragt etwa 25 cm.

Gerippte Gefabe mit Standfub sind in der krainischen Gruppe der siidostal- 

pinen Hallstattkultur beheimatet13, der Pokal ist zweifellos aus dem sloweni- 

schen Bereich importiert worden.

Von einigen weiteren Importgefaben aus demselben Gebiet sind bedauerli- 

cherweise nur geringe Reste erhalten. Zu erwahnen sind einige Fragmente eines 

groben, bauchigen Gefabes mit schwarzem Uberzug. Unterhalb der Gefabschul- 

ter sind Kreisringe, umgeben von tiefen Einstichen, angeordnet (Abb.9,2). 

Dieselbe Verzierung finder sich z.B. auf einem groEen Gefab aus Grab 69 des 

Hiigels B in Novo mesto14 (Abb. 9,3).

Eine flache Schale mit metallisch glanzendem Uberzug (Abb. 10,1) stellt 

ebenfalls eine Fremdform dar. Konzentrisch um den Omphalos sind zwei Reihen 

kleiner nietkopfformiger Buckel angeordnet, die durch Einstiche von der 

Unterseite erzeugt sind. Die Verzierung der Schale ahmt die getriebene Buckelzier

13 Siehe z. B. K. Kromer, Brezje. Arh. Kat. Slovemje 2 (1959) Taf. 52 (Turn. XIII, Grab 40); M. 

Gustin, Libna. Posavski Muzej Brezice 3 (1976) Taf. 27;32;50.

14 Wien, Naturhist. Mus., Inv.Nr. 66167 (unpubliziert).
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Abb. 9. 1—2 Hellbrunnerberg, Importkeramik aus dem Siidostalpenraum (Krain). 3 Detail der 

Schulterverzierung eines bauchigen GefaEes aus Novo mesto, Hiigel B, Grab 69 (Wien, Naturhist.

Mus. Inv.Nr. 66167). M. 1:3.

eines Blechgefabes nach, der Eindruck eines Metallgefabes wird durch die 

schwarze, polierte Oberflache der Schale verstarkt. Eine ahnliche Buckelverzie- 

rung findet sich auf Tonschalen aus Ravelsbach in Niederdsterreich und Marz im 

Burgenland15.

15 Chr. Peschek, Spathallstattische Kulturstromungen im Ostalpenraum. Strena Praehistonca 

= Festschr. M. Jahn (1948) 153 ff. Abb. 4; Taf. 11.
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Abb. 10. Hellbrunnerberg. Keramik des Osthallstattkreises. M. 1:3.

Die Tonschnabelkannen ahmen ebenfalls Metallformen nach. Vom Hell

brunnerberg liegen Reste von mindestens zehn solcher Kannen vor, einige 

Bruchstiicke hat Hell 1930 in dieser Zeitschrift vorgelegt16. Zwar ist es bisher 

noch nicht gelungen, grofiere Gefabpartien von Tonkannen zusammenzufinden, 

an den erhaltenen Fragmenten labt sich jedoch ablesen, dafi es sich um 

,,hochschlanke“ Formen mit scharfem Schulterumbruch handelt, ahnlich einigen 

Tonkannen aus Hallstatt17.

Die Kannen des Hellbrunnerberges stehen den Metallvorlagen noch sehr 

nahe, hingegen zeigen die zahlreichen Tonschnabelkannen aus Grabern der Stufe 

Latene A des Diirrnberges eine bauchige Form, die dem keramischen Material 

besser entspricht18. Die hochschlanke Form ist am Dtirrnberg nur durch einen 

Siedlungsfund19 sowie durch die beriihmte Bronzeschnabelkanne belegt20.

Metallfunde

Von den zahlreichen Fundgegenstanden aus Bronze und Eisen kann im 

Rahmen dieses Vorberichtes nur eine geringe Auswahl vorgestellt werden. Die

16 Hell, Germania 14, 1930, 140ff.

17 F. Morton, Hallstatt und die Hallstattzeit 1 (1953) Taf. 7;8; A. Mahr, Das vorgeschichtli- 

che Hallstatt (1925) Abb. 11,5.

18 E. Penninger, Der Dtirrnberg bei Hallein I. Katalog der Grabfunde aus der Hallstattzeit. 

Miinchner Beitr. Vor- u. Friihgesch. 16 (1972); F. Moosleitner, L. Pauli, E. Penninger, Der 

Dtirrnberg bei Hallein IL Katalog der Grabfunde aus der Hallstatt- und Latenezeit. Miinchner 

Beitr. Vor- u. Friihgesch. 17 (1974) (im folgenden abgekiirzt: Dtirrnberg I u. II).

19 Hell a.a.O. (Anm. 16) 143 Abb. 2.

20 Dtirrnberg II, Taf. D-J.
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Abb. 11. Hellbrunnerberg. Fibeln aus Bronze. M. 1:1.
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Fundgruppe der Fibeln tritt zahlenmabig am starksten in Erscheinung, bisher 

konnten - einschlieblich der Fragmente - 40 Fibeln geborgen werden (Abb. 11).

Etwa ein Drittel aller Stiicke sind Paukenfibeln (Abb. 11,2-4); vorherr- 

schend ist ein Typ mit hiitchenformiger, gerillter Pauke und aufgestecktem, 

ebenfalls gerilltem Schlulsknopf (Abb. 11,2). Diese Form ist vorwiegend in 

Siidbayern verbreitet. Der Typus der Knopffibel kommt nur in einem Exemplar 

vor (Abb. 11,8), ein genaues Gegenstiick stammt aus der Oberpfalz21.

Enge Beziehungen zum siidwestdeutschen Raum lassen Schlangen- 

(Abb.11,1) und Fubzierfibeln (Abb. 11,5.6) erkennen; beide Formen sind am 

Hellbrunnerberg in mindestens fiinf Exemplaren vertreten (einige kleine Bruch- 

stiicke lassen sich nicht genau zuweisen). Gute Entsprechungen zu diesen Fibeln 

liegen von der Heuneburg vor.

Eine ostalpine Tierkopffibel befindet sich ebenfalls unter den Funden 

(Abb. 11,10). Dieser Fibeltyp ist im inneralpinen Bereich beheimatet22.

Eine kleine Tierfibel in Gestalt eines Widders stellt ein Importstiick aus dem 

Siidalpenraum dar (Abb. 11,7). Drei gut erhaltene Entenkopffibeln mit gerilltem 

Biigel zur Aufnahme von Koralleneinlagen stammen vermutlich ebenfalls aus 

dem Siiden23. Hinzu kommen noch mehrere einfache Bogenfibeln mit rundstabi- 

gem oder bandformigem Biigel, eine lokale Form, die nur im Salzburger Raum 

und dem angrenzenden ostbayerischen Gebiet Verbreitung fand (Abb. 11,9).

Im Fundbestand des Hellbrunnerberges sind neben den Fibeln eine Reihe 

weiterer Schmuckgegenstande, z.B. Ohrringe, Fingerringe, Bruchstiicke von 

Arm- und Halsringen sowie Anhanger vertreten (Abb. 12). Kleine offene Ringe 

aus glattem oder gedrehtem Bronzedraht weisen zumeist ein spitzes und ein 

stumpfes Ende auf und smd dadurch als Ohrringe kenntlich (Abb. 12,12.13). Die 

weitverbreitete Form der Bommelohrringe ist ebenfalls belegt (Abb. 12,9).

Anhanger dienten sicherhch nicht nur als Schmuck, der Amulettcharakter 

mancher Stiicke ist augenfallig24. Hervorzuheben ist ein kleiner anthropomor- 

pher Anhanger mit abgewinkelten Handen und Fiiben; der Kopf ist als Ringdse 

ausgebildet (Abb. 12,3). Weiterhin seien zwei stabchenformige Anhanger mit 

kleinem kugeligem Schlubknopf erwahnt (Abb. 12,5.6). Stabchenanhanger tra- 

ten vereinzelt in friihlatenezeitlichen Grabern des nahen Diirrnberges auf, in 

hallstattzeitlichem Fundzusammenhang finden sich solche Anhanger vorwie

gend im westlichen Mitteleuropa. Vom Mont Lassois liegt z.B. eine grofte Zahl 

solcher Stabchenanhanger vor25.

Zum Fundgut gehdren auch einige Fragmente eiserner Lanzenspitzen sowie 

zwei dreifliigelige Pfeilspitzen von graeco-eurasiatischem Typ (Abb. 12,15).

21 G. Mansfeld, Die Fibeln der Heuneburg 1950-1970. Rom.-Germ. Forsch. 33 (1973) 222 

Fibel-Fundliste 190.

22 G. v. Merhart, Archaologisches zur Frage der Illyrer in Tirol. Wiener Prahist. Zeitschr. 14, 

1927, lOlff.; abgedruckt in: Hallstatt und Italien, hrsg. G. Kossack (1969) 399ff.

23 Eine Verbreitungskarte dieses Fibeltyps bei O.-H. Frey, Fibeln vom westhallstattischen 

Typus aus dem Gebiet siidlich der Alpen. Oblatio, Raccolta di studi di antichita ed arte in onore di 

A. Calderim (1971) 364.

24 Vgl. dazu Pauli, Keltischer Volksglaube. Miinchner Beitr. Vor- u. Friihgesch. 28 (1975).

25 R. Joffroy, L’Oppidum de Vix et la Civilisation Hallstattienne Finale dans L’Est de la 

France (1960).
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Abb. 12. Hellbrunnerberg. Kleinfunde. 5.14 Eisen, sonst Bronze. M. 1:1.



68 Friedrich Moosleitner

Abb. 13. Hellbrunnerberg. Bronzegewicht und Pintadera aus Ton. M. 1:1.

Herkunft und Verbreitung dieser Pfeilspitzen sind zuletzt von W. Kimmig und 

E. Gersbach eingehend untersucht worden26.

Unter den Eisengegenstanden dominieren Reste von Werkzeugen und 

Geraten wie z.B. Ahlen, Stichel, Nahnadeln, Messer, Klammern, Mobelbeschla- 

ge und Hakenschliissel. Ein gut erhaltener eiserner Feuerbock deutet wiederum 

auf enge Beziehungen zu den Gebieten am Siidrand der Alpen hin. Zahlreiche 

Feuerbocke ahnlicher Formgebung sind z.B. in Este gefunden worden. Nordlich 

der Alpen sind bisher nur zwei Exemplare bekannt, die beide aus einem 

Grabhiigel in Beilngries im Altmiihltal stammen27.

Weiters seien noch Reste von BronzegefaEen erwahnt, es handelt sich 

durchwegs um kleine Blechfragmente, die keine genaueren Ruckschliisse auf die 

Gefafiform ermoglichen.

Bronzegewicht

Fur die Frage des Handelsverkehrs zwischen der mediterranen Welt und der 

,,Zone nordwarts der Alpen“ ist die Auffindung eines scheibenformigen 

Bronzegewichtes am Hellbrunnerberg von einiger Bedeutung. Die Bronzescheibe 

ist massiv gegossen und sorgfaltig iiberarbeitet. Sie weist bei einem Durchmesser 

von 5,0 cm und einer Dicke von 1,6 cm ein Gewicht von 295,15 g auf (Abb. 13,1)-

26 a.a.O. (Anm. 11) 49ff.

27 W. Torbriigge, Beilngries. Kat. d. Prahist. Staatsslg. Miinchen 8 (1964) Taf. 7.
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Die Scheibe ist an Hand der Beifunde in die Spatzeit der Siedlung auf dem 

Hellbrunnerberg - damit etwa um 500 v. Chr. - zu datieren. Bedauerlicherweise 

konnte bisher nicht geklart werden, welchem Gewichtssystem das Stuck 

angehort. Aus dem Gebiet nordlich der Alpen liegt meines Wissens kein 

Vergleichsstiick vor, aber auch siidlich der Alpen scheint dieser Typ unbekannt 

zu sein. Nach Auskunft von Prof. Laura Bregliy, President des Istituto Italiano di 

Numismatica in Rom, ist weder der Typ noch die Mabeinheit in Italien belegt. 

Zahlreiche weitere Anfragen an Fachkollegen sowie an Museen und Sammlun- 

gen blieben bisher ergebnislos.

Trotz fehlender Vergleichsstiicke mochte ich annehmen, dab das Bronzege- 

wicht aus dem Siiden stammt. Die enge Verwandtschaft zu mediterranen 

Gewichtssystemen ist augenfallig. In Italien rechnete man in Pfunden. Das alte 

oskische Pfund, das vielleicht auch das Pfund Roms war, wog rund 273 g, das 

jtingere romische Pfund 327 g. Fiir das etruskische Tarquinia hat man ein Pfund 

zu rund 304 g ermittelt28. In Massilia soil eine rund 290 g schwere Mabeinheit in 

Verwendung gestanden haben. Die altesten Pfundmiinzen aus Luceria weisen ein 

Gewicht von durchschnittlich 300 g auf, am haufigsten ist der Wert von 294 g 

vertreten29. Diesen wenigen Beispielen ist zu entnehmen, dal? in Italien eine 

Gewichtseinheit von knapp uber bzw. unter 300 g weit verbreitet war.

Als Herkunftsgebiet des Gewichtes vom Hellbrunnerberg kommt vor allem 

der Siidostalpenraum, insbesondere das venetische Gebiet in Frage. Uber die 

Metrologie dieses Gebietes liegen mangels einschlagiger Funde noch keine 

Untersuchungen vor. Einfliisse aus dem etruskischen Bereich sind zu erwarten. In 

diesem Zusammenhang ist von Interesse, dab das Gewicht der korinthischen 

Mine (= 100 Drachmen) 291 g betrug30. Um die Mitte des 1. Jahrtausends v. 

Chr. beherrschte die Stadt Korinth einen Grobteil des Handelsverkehrs an der 

oberen Adria.

Fragment einer Glasschale

Zu den bedeutendsten Funden der Grabungen 1976/1977 zahlen zwei 

aneinanderpassende Bruchstiicke einer gerippten Schale aus honigfarbenem 

Gias. Obwohl Rand- und Bodenzone fehlen, labt sich die GefaEform weitgehend 

rekonstruieren. Der maximale Durchmesser betragt rund 7,8 cm, die Hohe etwa 

5,4 cm (Abb. 14,1).

Zur Frage der Herkunft und Verbreitung der hallstattzeitlichen Glastassen 

liegt eine umfassende Studie von T. E. Haevernick vor31. Nordlich der Alpen sind 

bisher nur drei Tassen, alle im Graberfeld von Hallstatt, gefunden worden (Grab 

502 und 733), weitere acht Exemplare stammen aus Santa Lucia di Tolmino im 

IsonzotaL Mit Ausnahme des Neufundes vom Hellbrunnerberg stammen alle 

bisher bekannten Glastassen aus Grabern.

28 RE IX, Al, 616 s.v. uncia (H. Chantraine).

29 Th. Mommsen, Geschichte des romischen Miinzwesens (1860) 195; 239.

30 RE V2, 1625 s.v. Drachme (T. Hultsch).

31 T. E. Haevernick, Jahrb. RGZM 5, 1958, 8ff.
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Abb. 14. Hellbrunnerberg. Fragment einer Glasschale und Zierstiick aus Bronze. M. 1:1.

Haevernick konnte durch Vergleich mit keramischem Material iiberzeugend 

nachweisen, dab diese Glasschalen im Bereich der siidostalpinen Hallstattkultur 

erzeugt worden sind. Als Herkunftsgebiet kommt das Isonzogebiet, insbesondere 

der Bereich von Santa Lucia, in Frage.

Zierstiick aus Bronze

Hell hat 1919 im Bereich der Miillhalde am Hellbrunnerberg ein kleines 

bronzenes Zierstiick mit spiralig eingerollten Enden gefunden (Abb. 14,2). Das 

Stiick ist gegossen und sorgfaltig iiberarbeitet, oben und unten sind kleine Dome 

angesetzt, die Vorderseite ist plastisch ausgeformt, die Riickseite hingegen flach. 

Die maximale Breite betragt 3,5 cm, die Hohe einschlieblich der Zapfen 3,0 cm.

Das Stiick stammt zweifellos von einem GefaEuntersatz, ahnlich jenem aus 

dem Grabfund von Strettweg in der Steiermark32. Zu den Funden aus diesem 

Grabhiigel zahlt auch der beriihmte ,,Kultwagen von Strettweg“, das Glanzstiick 

der Vor- und Friihgeschichtlichen Abteilung des Landesmuseums Joanneum in 

Graz. Die Sockelzone des Untersatzes von Strettweg ist aus zwolf separat 

gegossenen Zierstiicken zusammengesteckt. Die einzelnen Elemente werden von 

umlaufenden Bronzereifen gehalten, die Befestigung erfolgt mittels kleiner 

Dome, wie sie auch das Fundstiick vom Hellbrunnerberg aufweist (Abb. 15).

Der Untersatz stammt vermutlich aus einer norditalischen Werkstatte. 

Verwandte Ziermuster finden sich auf venetischen Metallarbeiten33 (z.B. 

Anhangerschmuck). Zu dem amphorenartigen Gefabaufsatz liegen gute Entspre-

32 R. Pittioni, Urgeschichte des osterreichischen Raumes (1954) 618 Abb. 438. Zum Grabfund 

von Strettweg siehe auch W. Schmid, Der Kultwagen von Strettweg. Fiihrer zur Urgeschichte 12 

(1934); W. Modrijan, Das Aichfeld. Vom Steinbeil bis zur romischen Poststation. Judenburger 

Museumsschr. 3 (1962); ders., Ipek 24, 1974/1977, 91ff.

33 z.B. Schmuckanhanger, gefunden 1882 in Este, Via S. Stefano, ohne Grabzusammenhang 

(Mus. Este).
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Abb. 15. Strettweg, Steiermark. GefaEuntersatz, Detail der Sockelzone. Bronze. M. etwa 1:1.

chungen sowohl aus Hallstatt wie auch aus Bologna vor34. Eine Parallele zu dem 

Untersatz aus Strettweg kann nicht beigebracht werden.

Farbstempel (Pintadera)

Abschhebend sei noch auf eine prachtige Pintadera hingewiesen, die 

ebenfalls schon 1919 von Hell aufgefunden worden ist35. Die quadratische, leicht 

gewdlbte Platte des Stempels weist eine Seitenlange von 4,7 cm auf, der Griffteil 

ist abgebrochen. Die Stempelflache ist dutch scharf eingetiefte Rillen in vier 

gleich grobe Felder geteilt, die jeweils von einem hakenformigen Ornament 

ausgefiillt werden (Abb. 13,2). Dieses vom Maander abgeleitete Ziermuster hat 

man ebenfalls aus dem Siiden tibernommen, dasselbe Ornament findet sich 

beispielsweise auf tonernen Feuerbocken aus Este36.

Pintaderas sind vor allem in Itahen und dem Balkangebiet verbreitet, 

vereinzelt jedoch auch noch weiter nordlich anzutreffen37 (Ungarn, Niederdster- 

reich, Tschechoslowakei). Aus Velem Szt. Vid in Westungarn liegt ein Farbstem

pel mit Hakenkreuzmuster vor, der unserem Strick in Form und Grobe 

annahernd entspricht38. Zum Vergleich ist jedoch an erster Stelle eine Pintadera 

aus der hallstattzeitlichen Hohensiedlung Smolenice in der Westslowakei 

heranzuziehen39. Dieses Stuck weist zwar eine dreieckige Platte auf, das 

eingetiefte Ornament ist jedoch weitgehend identisch mit jenem des Hellbrunner 

Farbstempels.

34 v. Merhart, Studien liber einige Gattungen von BronzegefaEen. Festschr. RGZM 2 (1952) 

Iff.; Taf. 25; abgedruckt in: Hallstatt und Italien, hrsg. G. Kossack (1969) 280ff.

35 Der Farbstempel wurde bereits von Hell in den Mitt. Ges. Salzburger Landeskde. 80, 1940, 

Iff. Abb. 5 bekannt gemacht.

36 G. Fogolari, Das Museo Nazionale Atestmo in Este. Fiihrer durch die Museen, Galerien 

und Denkmaler Italiens 59 (1965) 59.

37 Ebert X, 161 s.v. Pintadera (F. v. Duhn).

38 K. Willvonseder, Mannus 27, 1935, 67ff.

39 M. Dusek, Mitt. Osterr. Arbeitsgem. Ur- u. Friihgesch. 22, 1971, 93ff.; Taf. 3,10.
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Die Bezeichnung Pintadera haben die spanischen Eroberer gepragt, die 

solche Stempel bei den Eingeborenen Mexikos in Verwendung sahen. Pintaderas 

dienten zum Auftragen von Farbmustern auf die Haut, zum Teil als Vorzeich- 

nung fur Tatowierungen. In prahistorischer Zeit hat man solche Stempel 

vermutlich auch zum Bedrucken von Geweben verwendet.

Chronologic

Die chronologische Stellung des Fundmaterials aus der Abfallhalde am 

Hellbrunnerberg wird durch die Fibeln bestimmt. Alle bisher vorliegenden 

Exemplare gehdren der Stufe Hallstatt D an, die Dauer der Besiedlung scheint 

damit auf die jiingste Hallstattstufe beschrankt. Unter den Funden befindet sich 

zwar auch eine ostalpine Tierkopffibel (Abb. 11,10), eine Form, die am nahen 

Diirrnberg40 wie auch im Graberfeld von Hallstatt fast ausschlieElich in Grabern 

der Stufe Latene A erscheint. In einigen wenigen Grabern sind jedoch ostalpine 

Tierkopffibeln mit rein hallstattischem Fundgut vergesellschaftet41, ein Hinweis 

darauf, daf> diese Fibelform etwas friiher auftritt als echte Friihlatenefibeln.

Das keramische Material bestatigt den an Hand der Fibelfunde gewonnenen 

Zeitansatz.

Im Zuge der Grabungen konnte eine stratigraphische Trennung des 

Materials durchgefiihrt werden. Bereits im altesten Horizont herrschen Typen 

vor, die G. Kossack als kennzeichnend fiir die Stufe Hallstatt D beschreibt42. 

Formen der Stufe C wie z.B. Stufenteller und bauchige GefaEe mit kurzem 

Kegelhals fehlen vollstandig.

Fiir die Feststellung des Endes der Besiedlung liefert die Keramik ebenfalls 

wichtige Hinweise. Zwar sind eine Reihe von GefaEformen vertreten, die auch 

noch in der nachfolgenden StufeEatene A weiterleben, wie z.B. Tonschnabelkan- 

nen und graphitierte Omphalosschalen mit Kragenrand, es fehlen jedoch echte 

Lateneformen, vor allem flaschenformige Gefabe. In diesem Zusammenhang ist 

das Fehlen von sogenannten ,,Braubacherschalen“ von Bedeutung43. Etwa die 

Halfte aller Schalen aus Grabern der Stufe Latene A des Diirrnberges sind mit 

einer sternformigen Verzierung aus Kreisstempelgruppen und Rollradchengir- 

landen am Schalenboden versehen, ahnliche Muster erscheinen auch auf 

KegelhalsgefaEen derselben Zeitstufe. Hingegen tritt diese Verzierungsart auf 

den rund zweihundert Omphalosschalen aus der Miillhalde am Hellbrunnerberg 

nicht in Erscheinung. Daraus kann geschlossen werden, daE die Besiedlung am 

Ubergang von Hallstatt D zu Latene A - noch vor dem Auftreten echter 

Friihlatenefibeln und Braubacherschalen - abbricht.

40 z.B. Diirrnberg I, Taf. 17, Cl (Grab 18); 39,Bl (Grab 41); 56,1 (Grab 50); II, Taf. 129,1 

u. 2 (Grab 66).

41 Diirrnberg I, Taf. 11, Bl (Grab 14). - Kromer, Das Graberfeld von Hallstatt (1959) 

Taf. 71,4 (Grab 430).

42 Kossack a.a.O. (Anm. 7) 34; Taf. 17.

43 Zur Herkunft und Verbreitung der Braubacherschalen siehe W. Dehn, Bonner Jahrb. 151, 

1951, 83 ff.
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Beziehungen Hellbrunn - Diirrnberg

Die aubergewohnliche Bedeutung der hallstattzeitlichen Siedlung am Hell

brunnerberg labt sich an den voranstehend beschriebenen Funden unschwer 

ablesen. Wenn auch bisher ein Nachweis griechischen oder etruskischen 

Importgutes fehlt, so erscheint es doch berechtigt, den Hellbrunnerberg mit den 

Hallstattzentren im heutigen Siidwestdeutschland sowie im Siidostalpenraum in 

eine Reihe zu stellen und als ,,Fiirstensitz“ anzusprechen.

Die Grundlagen des Reichtums der Siedlung sind in der giinstigen Verkehrs- 

lage an einem wichtigen Handelsweg sowie in der strategischen Bedeutung der 

Felshohe zu suchen. Vom Hellbrunnerberg aus liel? sich der gesamte Verkehr 

entlang der Salzachlinie kontrollieren. Von ausschlaggebender Bedeutung 

diirften jedoch die Bodenschatze des Gebietes, insbesondere die Salzlager des 

nahen Diirrnberges, gewesen sein. Die ,,Fiirsten von Hellbrunn“ haben vermut- 

lich die Salzgewinnungsanlagen kontrolliert. Die Entfernung zum Diirrnberg 

betragt nur rund zehn Kilometer, das Bergbaurevier ist von Hellbrunn aus in zwei 

bis zweieinhalb Gehstunden zu erreichen.

Der Beginn der bergmannischen Salzgewinnung am Diirrnberg setzt nach 

Ausweis der vorliegenden Grab- und Siedlungsfunde am Ubergang von Hallstatt 

C zu D ein44, der Ausbau des Fiirstensitzes am Hellbrunnerberg erfolgt - wie 

voranstehend ausgefiihrt - etwa zum selben Zeitpunkt. Am Diirrnberg sind zwar 

zahlreiche Siedlungsspuren der spaten Hallstattzeit gefunden worden, insbeson- 

ders im Bereich des heutigen Ortszentrums, es fehlt jedoch eine befestigte 

Niederlassung dieser Periode. Erst am Beginn der Stufe Latene A hat man 

unmittelbar iiber dem alten Zugang zum Bergbaurevier am sogenannten 

Ramsaukopf eine befestigte Hohensiedlung mit zahlreichen Hiittenpodien 

angelegt45. Die Hohe ist allseitig durch Felsabstiirze gesichert, an den wenigen 

Stellen, an denen ein Aufstieg moglich ist, sperren Trockenmauern den Zugang.

Die Errichtung des ,,Fiirstensitzes“ am Ramsaukopf fallt zeitlich mit der 

Aufgabe der Siedlung am Hellbrunnerberg zusammen, die beiden Ereignisse 

scheinen in ursachlichem Zusammenhang zu stehen. Welche Griinde fur die 

Verlegung des Fiirstensitzes mabgeblich waren, entzieht sich unserer Kenntnis. 

Strategische Uberlegungen konnten den Ausschlag gegeben haben. In den

44 Zur Frage des Beginns der bergmannischen Salzgewinnung am Diirrnberg finden sich in der 

alteren Literatur sehr divergierende Auffassungen. Die Obertagfunde lassen auf ein Einsetzen des 

Bergbaues am Ubergang con Ha C zu D schliefien. Die Stufe Ha C ist weder durch Grab- noch 

durch Siedlungsfunde eindeutig belegt. Einige C14-Datierungen von Proben aus dem ,,Heidenge- 

birge“ des Salzbergbaues Diirrnberg bestatigen diesen Ansatz. Zwar ergab erne Probe ein etwas 

hoheres Alter, unter Einrechnung der Me^schwankungen bleibt auch dieser Wert im angegebenen 

Rahmen. Siehe dazu F. E. Barth, H. Felber, O. Schauberger, Mitt. Anthr. Ges. Wien 105, 1975,45ff.

4J Die Erforschung des Ramsaukopfes steht erst am Beginn. Hell hat 1936 ein Hiittenpodium 

untersucht und das Fundmaterial in der Wiener Prahist. Zeitschr. 23, 1936, 42ff. vorgelegt. Von 

Penninger wurde 1955 am Nordrand der Felshohe ein Schnitt durch die Befestigung angelegt und 

iiber den Abhang verlangert. Mit Ausnahme des Fragmentes einer Tonsitula (Germania 33, 1955, 

410ff.) sowie ratischer Keramikreste (Mitt. Ges. Salzburger Landeskde. 101, 1961, 117ff.) blieben 

die Ergebnisse dieser Untersuchung unpubliziert. Das reiche Fundmaterial vom Ramsaukopf, das 

im Keltenmuseum Hallein verwahrt wird, gehbrt der Friih- und Mittellatenezeit an.
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unruhigen Zeiten am Beginn der Eateneperiode war vermutlich ein wirksamer 

Schutz der Bergwerksanlagen nur durch Konzentrierung aller verfiigbaren Krafte 

in unmittelbarer Nachbarschaft zu bewerkstelligen.

Das Ende der Besiedlung des Hellbrunnerberges ist sicherlich nicht durch die 

Einwanderung neuer Bevolkerungsgruppen herbeigefiihrt worden. Die altere 

Forschung hat den Wechsel von der Hallstatt- zur Latenekultur in unserem 

Gebiet auf die Verdrangung der hallstattischen Bevolkerung durch keltische 

Zuwanderer aus dem westlichen Mitteleuropa zuriickgefiihrt46. Diese Auffas- 

sung stiitzte sich im wesentlichen auf das scheinbar unvermittelte Auftreten des 

Latenestils in unserem Gebiet. Als Entstehungsgebiet des Friihlatenestils hat man 

alleinig die westliche Fiirstengraberzone angesehen. Neuere Untersuchungen 

haben jedoch gezeigt, dab sich der Friihlatenestil in den ostlichen Positionen der 

Kelten (Donaugebiet, Siidbohmen, Oberpfalz) deutlich von jenem der westlichen 

Fiirstengraberzone unterscheidet47. Zwar sind zahlreiche Gemeinsamkeiten im 

Kunstschaffen beider Regionen unverkennbar, die auf enge Beziehung sowie auf 

einen Austausch von Kunstgegenstanden oder auch Handwerkern hindeuten. Es 

erscheint jedoch nicht berechtigt, auf stilistische Verwandtschaften im Kunst- 

handwerk beider Kreise eine Einwanderungstheorie zu griinden48.

Die ostliche Variante des Friihlatenestils erwachst aus einheimischer spat- 

hallstattischer Grundlage, keinesfalls ist sie als ,,fertiges Produkt“ aus dem 

westlichen Mitteleuropa in den Nordalpenraum verpflanzt worden. Der ostkelti- 

sche Stil beruht weniger auf Nachahmung und Umbildung griechisch-etruskischen 

Formengutes — wie dies im westlichen Friihlatenekreis der Fall ist —, sondern 

greift vor allem Motive des siidostalpinen Kunsthandwerks, insbesonders der 

Situlenkunst auf. Die Verwendung von Bogenornamenten sowie naturnahe 

Darstellungen von Mensch und Tier sind fiir diesen Stil charakteristisch49.

Die Funde vom Hellbrunnerberg sind damit auch fiir die Frage der 

Entstehung der Eatenekultur in den ostlichen Positionen der Kelten von 

Bedeutung. Sie gewahren Einblick in die wirtschaftlichen und kulturellen 

Verhaltnisse am Ubergang beider Kulturen und erhellen die Grundlagen, auf 

denen der neue Stil aufbaut. Der Salzburger Raum hat als Kontaktzone zum 

Siiden zweifellos bedeutenden Anted an der Ausbildung des ostlichen Friih

latenestils.

46 z.B. Willvonseder, Carinthia I 143, 1953, 586; Pittioni, Zum Herkunftsgebiet der Kelten. 

Sitzber. Osterr. Akad. Wiss. Phil.-Hist. Kl. 233, 3, 1959.

47 Eine erste Charakterisierung des ostlichen Friihlatenekreises von Dehn in Sbormk Praha 20, 

1966, 137ff.; siehe auch : O.-H. Frey u. F. Schwappach, World Arch. 4, 1973, 339 ff.; Schwappach, 

Bonner Jahrb. 173, 1973, 53ff.; Fundber. Baden-Wiirttemberg 1, 1974, 337ff.

48 Ders., Germania 53, 1975, 232.

49 Ders., Hamburger Beitr. Arch. 4, 1974, 103ff.


